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.Ais der Unterzeiclmete die Fortsetzung der Arbeiten

Rockingers zur Herausgabe des sogenannten Sehwabenspiegels

unternahra, war es ilim sofort ldar, da!3 die Herstellung des

Textes liiclit die alleinige Aufgabe der Bearbeiter sein konne.

Schon Rockinger hat in einer Reihe von Abliandlungen viele

der Handseliriften des Recktsbuches eingeliend beschrieben

und Zusiitze derselben zum Abdruck gebracht. Dieser sehr

berechtigte Yorgang soli seine Fortsetzung finden, doch konnte

damit der Unterzeiclmete niclit seine Aufgabe fur beendet

sehen. Das Rechtsbueli ist zugleich ein Sprach- und Reehts-

denkmal. Seine Stellung in cler mittelhochdeutsehen Literatur

nicht minder wie in der Reclitsliteratur bedarf nock der Auf-

klarung. Den sicli ergebenden Fragen soli eine Reihe von

Abliandlungen gewidmet sein, die in zwangloser Reihe erscheinen

sollen. Als erste erlaubt sich der Unterzeiclmete die naclifol-

gende ans der Feder seines germanistisehen Assistenten bei der

Schwabenspiegelausgabe, des Harm Dr. Anton Pfalz, vorzulegen.

Sie ist dem Deutschenspiegel geweiht. Wie der Deutschenspiegel

die Grundlage fur das jiingere kaiserliche Land und Lehen-

rechtsbueli gegehen hat, so muBte auch die Arbeit fur die Aus-

gabe des letztgenannten Reehtsbuches von ilim seinen Ausgang

nehmen, da der Deutschenspiegel, wie das schon Julius von

Dicker ausgeluhrt liat
;
den untriigliehen Priifstein fur die Kri-

tik und Anordnung der Schwabenspiegelhandschriften ahgibt.

Denn jene Fassung des kaiserliclien Land- nnd Lehenrechts-

buches ist als die alteste anzusehen, die dem Deutschenspiegel

am naehsten kommt. Die vorliegende Abhandlung gibt sich

auch als Vorarbeit zu einer Ausgabe des deutsclien Spiegels,

deren das von der Rechtsgeschiehte sehr vernachlassigte

Rechtsbuch dringend bedarf, denn der Abdruck von Ficker

ist ein im groBen und ganzen wohl recht getreuer der einzig

erhaltenen Innsbrucker Handsclirift mit all ihren Fehlern und

l*



4 Pfalz- V oltelini.

Auslassungen und daher fur den Recbtshistoriker sebwer zu

verwerten. Diese Neaausga.be ist denn aach beabsicbtigt, so-

bald Forschungen, die nocb zur Aufdeckung bisher unbekannter

Handschriften des Schwabenspiegels angestellt werden sollen,

ergeben, da!3 die Innsbrucker Handschrift die einzige Hand-
scbrift des Rechtsbuches bleibt.

Wien, 9. Dezember 1918.

Dr, Hans Voltelini.
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Forschungen zu den deutschen Kechtsbiichern. I. 5

I.

Die Uberlieferung des Deutschenspiegels

von Dr. Anton Pfalz.

Yorbemerkung.

Die Stellung des Deutschenspiegels zwischen dem alteren

Sachsenspiegel und dem jiingeren Sckwabenspiegel hat Dicker 1

nachgewiesen und man wird ihm mn so mehr zustimmen mtissen,

als in jiingster Zeit Eugen Freiherr von Muller 2 in einer sprach-

lich-stilistischen Untersuchung, die er leider nickt auch auf das

Lehenreeht ansgedehnt hat, zu den gleichen Ergehnissen kommt.
In Anbetracht der Bedeutung

;
die der Bentschenspiegel ftir

die Erkenntnis der urspriinglichen Gestalt des Schwabenspie-

gels besitzt, war es geboten, den Text Fiekers 3 und seine

Bemerkungen liber die Innsbrucker PergamentbandscliriftJ^ 922

naebzupriifen und
;
wo es die Naehprtlfung erheischt©, zu er-

ganzen, beziehungsweise zu verbessern, Es hat sich gezeigt,

daB der von Ficker besorgte Abdruek der Handschrift ein

richtiges Bild des Originals vermittelt und nur geringfiigiger

Verbesserungen bedarf, die hier im letzten Abschnitt der Ab-

handlung niitgeteilt werden. Fiekers Angaben liber die £uBere

Form der Innsbrucker Handschrift sind durchaus zutreffend

und erfordern fast keinerlei Berichtigungen. Was zu ihrer Er-

g&nzung vorzubringen ist, findet man gleichfalls im SchluBab-

schnitt dieser Abhandlung verzeichnet.

1 Wiener Akademie Sitzungsber. 23. Bd, S. 115—216 u. 221 -—292.

2 Eugen Frh. v. Mliller, Der Deutschenspiegel in seinem s-prachlich-

stilistischen Verkaltnis zum Sachsenspiegel und Schwabenspiegel, iu

Bd. II, Heft I der Deutschrechtlichen Beitrkge von Dr. Konrad Beyerle,

Heidelberg, Winter, 1908.

3 Der Spiegel deutscher Leute. Textabdruck der Innsbrucker Handschrift.

Herausgegeben von Dr. Julius Bicker. Innsbruck, Wagner, 1859.
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Da der Deutschenspiegel nur in einer einzigen Hand-

schrift, eben dem Innsbrucker Pergamentkodex N 922, auf uns

gekommen ist
;

gestaltet sich eine methodische Wiederherstel-

lung des urspriinglichen Textes nnd auch die Erkehntnis, wie

der dem Verfasser des Schwabenspiegels vorgelegene Deut-

scbenspiegeltext in seinen Einzelheiten besehaffen war, sehwie-

rig
;
ja bis zu einem gewissen Grade unmftglich.

Dem Deutschenspiegel kommt nicht bloB als der unmittel-

baren Yorstufe zum Schwabenspiegel Bedeutung zu, sondern

auch als Rechtsdenkmal an und fur sieli und so wind der Plan,

eine lesbare Handausgabe des Deutschenspiegels zu schaffen
;

wohl Zustimmung finden. Als Vorarbeit zu einer soldien Aus-

gabe und zur Schwabenspiegelausgabe stellt sich denn die

yorliegende Abhandlung dar, die zunachst aus der Sprache

des Deutschenspiegeltextes der Innsbrucker Handschrift heraus-

holt; was fur die Arbeitsweise seines Verfassers und die Art

seiner Entstehung yon Bedeutung ist. Der Frage nach der

Stellung; die die Innsbrucker Handschrift in der Uberlieferung

des Deutschenspiegels einnimmt
;

ist der zweite Teil der Ab-

handlung gewidmet.

Bekanntlich steht in unserer Deutschenspiegelhandschrift

vor den Landrechtsai’tikeln und der Einleitung (Praefatio

rhythmica) das Buch der Konige alter Ehe (S. 1—31 des

Fickersehen Textabdruckes)
;
das nur ein verhldtnism&Big klei-

ner Teil der Schwabenspiegelhandschriften ebenfalls bietet. Die

Untersuchung dieses [KQnigebuchs, die Behandlung der Frage,

wie es sich zu den in Schwabenspiegelhandschriften iiberlie-

ferten
;

insbesondere zu den Berliner Pergamentbruchstucken

(y. Rockingers Nummer 27) yerh&lt, muBte einer spateren Ab-
handlung yorbehalten werden, da die durch den Krieg geschaf-

fenen Verkehrsbeschrtinkungen die Beniitzung der in Betracht

zu ziehenden Handschriften derzeit unmoglich machten.

Fiir die bereitwillige Uberlassung der Handschrift bin ich

der Leitung der Innsbrucker Uniyersitatsbibliothek,
fttr gtitig gewahrte Gastfreundschaft in den Bitumen des Insti-

tuts fur osterreichische Geschichtsforschung Herrn Hofrat

Prof. Ottenthal zu Dank yerpflichtet.
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I. Die Sprache der Handschrift.

Die Spraclie der Innsbrucker Handsehrift zeigt alle Merk-
male der bairischen Mundart. 1

Die etymologischen Langen 1 and u erseheinen regehn&Big

als Diphthonge, u. zw. i als ei, u als au. Nur einigemale findet

sich fiir za erwartendes ei die Schreibung i: beliben (S. 3, 4);

hymelrich (S. 28, 17); itelr (S. 110, 13); sinenthalben (S, 117,

26); sin chlage (S. 126, 6); cMnirich (S. 58, 11); der Konjunk-
tiv sei erscheint ofter als si (z. B. S. 44, 12 v. a.; S. 55, 3; S. 67,

7; S. 123, 11 y. a.).

Etymologisehes ei wird meist durch ai, seltener durcli

mi wiedergegeben. Mit ei wechselt es nur in einigen Wortern,

von denea die Mehrzahl juristische Fachausdrucke sind; so

erscheint eid, eycl neben aid
;

eigen neben aigen; vrteil neben

vrtail
;
vrteilen neben vrtaiten

;
ein und cZAem wechseln mit am

and dhain
,
doch ist hier -ei- haufiger als ~ai~. Das Substan-

tiYnm geleitte findet sicb einmal in dieser Form.

Etymologisehes on erscheint in der Begel als av, au wie

etymolog. a. Die Schreibung vrowe wechselt mit vrawe
,
neben

hauen findet man homcen and Jiauwen, neben ckaupfunge tritfc

Yereinzelt choupfunge auf.

Der etymologische Diphthong ia wird in der Begel durch

ev
?
eu aasgedrlickt, woneben aach ziemlich h&ufig m?, my, Yer-

wendet erscheint. Mit der Schreibung iu wechselt die mit ev

in den Wortern
:
gezivge

,
erzivgen

,
divphait

,
dupstal

,
divpisck

,

divpleich
,

driv (drei), vriunt Es mag bloBer Zufall sein, daB

diese iu-Schreibungen im ersten Teil des Landrechts k&ufiger

auftreten als sonst. Der Artikel dia erscheint regelm&Big als

dev
,
die pronominale Adjektivendung -iu oft als -ev .

Der Umlaut Yon a wird durch das Zeichen m
}
der des 6

durch d, manclnnal auch oe (z. B. troesten) ausgedriiekt. 6 stekt

auch hie und da fiir 6, wo Umlaut nicht eingetreten sein kann,

z. B. S. 125, 18 tdten ,den Toten', S. 126, 15 y. a, RechtUse
,
S. 142,

4 v. u. hdch. S. 143, 3 findet sich 6 fur karzes o Yor r im

Singular 6rse. Umgelautetes uo wird fast stets Yom unutnge-

lauteten, das als u geschrieben wird, durch it anterschieden.

1 In den Zitaten bezieht sich die erste Ziffer auf die Seite, die zweite -auf

die Zeile des Fickerschen Textes.
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Die Sehreibung der -age- und -egi-Synkopen wechselt.

yoneinander werden sie nicht geschieden und erscheinen bald

durcb ai (aucb mi), bald durch ei bezeichnet, doch ist ei hau-

figer verwendet. Nur ei findet sich fur die Synkopen aus -ibx-

und -ede~: geit gibt
;

reit redet
;
gereit geredet.

Neben den streng bairischen Formen gen, get
;

sten
,

stet

kommen sehr htiufig die a-Formen gan, gat
,

stan, stat vor;,

mit iener (jener) wechselt ener, mit sint, sind (sind) wechselt

sein. Durcbaus herrschend ist das bairische hete, hette (hatte).

Anlautendes germ, b erscheint zumeist als p. Versch&r-

fung des auslantenden b ist h&ufig in der Sehreibung -p zum
Ausdruck gebracht. Der dem Bairischen gemaCen Stufe

der Lautyerfichiebung entsprechend erscheint germ, p als

ph, pfy f, jf. Im Inlaut steht oft
;

nicht immer ff aus

germ, p nach Diphthongen und etymolog. Langen, z. B.

chauffen, Jaujffet, begreijffet, gewaffenter hant. 1 Fttr w finde

ich im Anlaut ein einziges Mai b im Worte bie (S. 10
; 3

y. u.). Sonst steht w ftir b in geworn (S . 27
; 3), biderwe

(S. 53
; 6 v. u.)

;
piderwer (S. 55

;
13 y. u.)

;
strazrauwer (S. 58

1); rauwiges (S. 62
; 16) undin den Ortsnamen Neumourch und

Mersevmrch (S. 140
; 21).

In der Dentalreihe ist die Scheidung des etymologischen

d und t in der Regel bewahrt. Yerwechslung der Spirans s mit

z zwischenVokalen ist im Inlaut auCerst selten (z.B. neben pezzer

ganz yereinzelt auch pesser). Im Auslaut dagegen steht 2 ofter

fiir s, z. B. maz (war), hauz, speiz (aber stets speise), laz (las).

Viel seltener trifft man s ftir auslautendes z, so, hie und da
das statt daz

;
die Endung -ez erscheint in der Regel als ~e$.

Ftir -zt- wird durchaus -st

-

geschrieben: hasten aber hazzet

,

veiste, wist Die Sehreibung der S-Laute zeigt deutlich, da£>

sie ihrem Lautwert nach im Auslaut und im Inlaut yor t

zusammengefallen waren, und zwar wurde im Auslaut s zu z,

d. h. s verlor seine sch*artige Ausspraehe, zt aber wurde zu
st, d. h. zt wurde wie st gesprochen. Sonst aber waren sie

lautlich yoneinander noch gescliieden.

Die Sehreibung der G-utturalen ist durchaus entsprechend
dem bairischen Sprachcharakter. k undkk erscheinen als eh, hch,

1 tTber vereinzeltes jp/ ftir zu erwartendes ff vgl. unten S. 14.

* l

m *
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kh
5
kk vereinzelt aucli als kk- gg wird durcli gk oder kg von

kk geschieden. Im absoluten Auslaut erscheint g niclit selten als

c, ch . Die Spirans wil'd durch ch and h
(
h oft vor t) bezeiclmet .

1

Gegen den bairischen Charakter unserer Handsclirift

fallen niclit schwerer als die oben angefiilirten i fiir etymolog.

i and die Formen gan
}
gat, stan, stat ins Gewiclit die verein-

zelt auftretenden 2. Personen der Mehrzahl auf -ent: S, 2, 27;

slahent ewern pruder niht, worauf jedocli sogleick folgt werfet

in ein vnd behalf, ewer hende vnschuldige
;

S. 18
; 9 v. u.: die

behaltent ew selben
;

S. 30, 17 y. u.: war gedenchet ir so ir . . .

ewer sel verchaujfet vnd ewer gericht verckerent , . S, 117, 13

a. S. 120
;
14: nu vernement

.

. . Dabei ist zu beacliten
;
daB die

drei erstgenannten Stellen aus dem Buck der Kflnige, also

niclit aus dem eigentliclien Reclitstexte stammen,

Inraitten dieses oberdeutseh-bairischen Textes finden sicli

nun im zweiten Teil des Landreclits and im Lehenrecht nieder-

deutscke Worter und Feliler und MiBverstandnisse, die auf

Unkenntnis des Sinnes oder auf Verleseu niederdeutscher

Worter zuruckgelm. Sclion Dicker hat auf einige solche Stellen

hingewiesen und G. Roethe hat in seiner Untersuchung der

Reimyorreden des Sachsenspiegels (Abh. der konigl. Ges. d

Wissenschaften zu Gottingen NF II) in der FuBnote auf S. 71

Dicker erganzend derartige Stellen namhaft gemacht. Sie

werden hier yermelirt. Gegen SckluB des Art. 283 (S. 136; 9)

ist nd. gesat stehn geblieben: vnrechter Iceute puzze geit harte

frumer vnd sint dock dar vmbe gesat daz des Richters puzze

gewette volge

,

vgl. Ssp. Ill, 45, 10: Unechter lude bute gevet al

lilttik women unde sint dock dar umme gesat
,
dat der bute des

richteres gewedde volge . — Zu Anfang des Art. 291 (S. 137
;
12

)

blieb nd. gelegen

,

d. i. geliehen
;
untibersetzt: Man enmtcz dhein

gerichte tailen noch gcentzleichen noch tail der dem ez gelegen

ist so daz der volge an sei . . . vgl. Ssp. Ill, 53, 3: Man ne

mut ok nen gerichte delen
,
noch ganz lien noch del, de dem it

dar gelegen is, so dat dar volge an si . . . — Im 38. Art. des

Lehenrechts (S. 154, 4) erscheint sunder getivch ftir Ssp, 13, 1:

sunder tuck — Ssp. Ill, 62, 1: Vtf stede die palenze heten licgen

1 Es sei hier darauf aufmerksam gemacht, daB ich bei den Konjekturen

mit Absicht dem in der Orthographic der Hs. deutlich zum Ausdruck

kommenden Sprachcharakter Rechnung trage.
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in ’me lande to sassen wurde mifiverstanden
;
ftinf stete die

pfallentz heten ligende ze sachsen in dem lande da . .
. (S. 140

;

10) — Ssp. IIT
;
58 ; 2 went it erscheint S. 139; 11 als wendet. -

—

Im Ssp. ist II
; 28; 2 die Rede vom Fischen in gegrabenen

Deiclien: vischet he in diken die gegraven sm; auf S. 110
; 14

y. n. erscheint dieser Satz als vischet er dike in dem xoazzer
;

nd. diken wnrde miByerstanden und ganz olme Bedaeht auf

den Sinn in dike geandert und in dem wazzer hinzugefiigt

(ygl. dazu Ficker
;
Sitzungsber. 23

;
195). — Wie im Art. 291

(s. oben) nd. gelegen zu lesen ist. so wird auch auf S. 168
; 19

im 153. Art. des Lelienreehts an Stella des sinnlosen gegen

satzunge urspriinglich gelegen satzunge gestanden haben {gegen

satzunge daz enist toeder lehen noch satzunge

,

im Lehenrecht

des Ssp. 55; 8*.' Gelegen sattunge dat n’is toeder len noch sat-

tunge). — Ferner heiBt es S. 123
; 9 . . . vnd hesetzet ez dev

chauphunge oder der gift iener der si vnder ime hete mach si

selbe dritte v:ol heJialten der die daz sagent
;
dem entspricbt im

Ssp. Ill; 4; 1: . . . unde hesakt he der kopinge oder der gift

,

jene
;
die sie under ime hevet, mut si selve dridde tool hehalden

der die’t sagen. Zun&chst ist im Dsp. nacli hesetzet statt ez

naturlieh er zu lesen und zweifellos ist sagent infolge MiBver-

stehens des nd. sagen
,,

d. i. sahen, in den Text gekommen.

Wie ist nun das hesetzet er der chauphunge oder der gift zu

verstehn? hesetzet soli nd, hesakt entsprechen; stand urspriing-

lich etwa hesaget wie kurz darauf in Zeile 11 der gewere he

-

saget (Ssp. der geioere hesalct) und ist also hesetzet aus hesaget

yerlesen? Die Mftglichkeit besteht wobl. Aber es ist yiel wahr-

scheinlicher; daB der Ubersetzer nd. hesakt ftir hesat las und

daraus oberdeutscbes hesetzet machte
;
wie er Dsp. Lebenr. 37

(S. 153; 7 y. u.) mit Oh der herre seinem manne versitzet gut, daz

der man an seiner gioer hat ... Ssjd. 13
; 1 Of die herre seinem

manne hesact gudes, dat die man an sinen geweren hevet . . .

tibersetzt; wo also nd. hesact als versitzet erscheint; weil der Uber-

setzer hesact miBverstand. Er miByerstand dieses Wort aber

nicht immer. Dsp. 44; 45 ist es durch versaget
,
versagt

,

147

diirch versagen (nd. hesaken Ssp. Lehnr. 55; 1) ;
Dsp. 147 durch

verseit (Ssp. II 37; 1) wiedergegeben
;
Dsp. Ill durch das ein-

fache sagen und im Lr. S, 164
;

12 y, u. durch verlaugen

.

Ubrigens gibt Dsp. Lehenr, 37 oh der herre seinem manne ver-
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sitzet gfit
,
daz der man an seiner gwer hat einen allerdings vom

Ssp. abweichenden Sinn, wahrend besetzet er der chauplntnge , , .

sinnlos ist und liier sclion die beiden Genitive chauphtnge und

gift darauf hinweisen, daG der Ubersetzer an der Stelle gewisser-

inaBen interlinear iibersetzte, Wort urn Wort. — Im Art. 176

des Dsp. (S. 118, 14 v< u.) kann verlougent oder verseit nnr

auf miGverstandenes nd. verlegen oder versat zurtiekgelm (Ssp. II,

60, 1 : Svelk man enen anderen list oder sat perde, oder en

kiddy oder ienegerhande varende have
,

to svelker tv Is he die ut

von sinen geweven let mit sime willen, verkoft sie die
,
die sie in

geweran hevet
,
oder versat lie sie

,
oder verspelet he sie, oder wert

sie ime verstolen oder afgerovet ; jene die sie verlegen oder ver-

sat hevet
,

die ne macli dar nene vorderunge up hebben
,

, .

Diese Stelle erscheint im Dsp, als: Sivelch man dem andern

leiliet oder setzet ein pfcerd oder ein getcant oder dhainer hande

vcernde habe ze swelher weiz er daz auz von semen icern lat mit

seinem willen verchauffet ers der ez in den gewern hat oder wiU

ez im verstolen oder abe gebrochen iener der ez verlougent oder

verseit hat der enmach da dJieine voderunge dar auf gehaben , * ,

Es laGt sicli nicht entsclieiden, ob liier der ursprungliche Text

des Dsp. nocli die nd. Wtfrter verlegen oder versat liatte oder

ob diese etwa sclion vom Ubersetzer falscli tibertragen wurden.

Waiter fallt in dieser Stelle auf, daG versat he sie oder verspelet

he sie des Ssp. keine Entspreclumg im Dsp. Eat, sonderm em-:

facb ausgelassen ist. DaG sie in die Dsp .-Stelle hineingehbren,

beweist wohl das oder des Dsp. vor wirt ez im verstolen . Es

liegt nun nalie zu denken, der Ivopist liabe liier von einem

oder aufs andere abspringend die zwisclienstelienden WOrter

ausgelassen. Nun lafit sieli aber im Sclnvsp. (L. 222 und auch

223, 224) jenes versat he sie oder verspelet he sie nicht nach-

weisen. Freilich beweist dies nicht, daG der dem Schwaben-

spiegler vorliegende Dsp. diese Worter nicht hatte, sie also wohl

auch dem urspriinglichen Dsp.-Text felilten. Immerhin aher ist

die Mogliclikeit voi'handen, daG der Ubersetzer liier eine Liicke

lieG, weil er versat und verspelet nicht verstand, diese Liicke

spelter ausftillen wollte, aber dann nicht dazukam es zu tun,

wie er ja uberhaupt seine Arbeit nicht vollendet hat. (Vgl.

dazu weiter unten S. 16). Ofter wurde nd. to
,
das in Ssp.-E£and~

schriften auch als tu erseheint, mifiverstanden, so S. 146, 3 v, u,
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wo es als tu in der aus dem Ssp. Ill; 79
?
B llbernommenen

Phrase (ana tu hampe wart) entgegentritt. Unmittelbar yorher

(Z. 6 v. u.) steckt im sinnlosem tunt parndev Ssp. Ill, 79
; 2

to antwerdene. Als tun miBverstanden ist es S. 123
;
13 v. u.

in der Stelle Taidegung mach er ouch tool tfm dem ersten tool

wider pringen dem der ez gelichen Jiat . . ., der im Ssp. III
; 5, 2

;

entsprielit Leninge mut he oh to dem ersten tool toederbringen

deme
;

de*t gelegen hevet. Melirmals wurde nd. echtnot verlesen:

S. 159
; 6 benennet er im Hit noch daz er niht chumet— Ssp.

Lkr. 24; 5 Benimt it im aver echtnot
,

dat he nicht ne kwnt
;

man siebt hier ganz deutlich; daB durch die Anderung des

benimt it in benennet er der durch Hit noch yerderbte Sinn

hergestellt werden sollte. S. 159, 6 v. u. linden wir echtnot als

nicht noch und wieder wurde yersucht; den Sinn einzurenken:

dock mag er ietioederm nicht noch vnschiddigen dangnisse vnd

suchte vnd des retches dienst . . . = Ssp. Lhr. 24; 7 : Doch mach
ir jewederem edit not untsciildegen: vangnisse

;
siike unde des

rihes dienst , . . Das sinnlose dangnisse unserer Dsp.-Stelle

gekt auf vangnisse zuriick; ist daraus yerlesen
;
in der Sprache

unserer Handschrift und aueh sonst oberdeutsch miiBte es ja

etwa vanchn&sse lauten. Auf derselben S. 159
; 3 y. u. erscheint

dann Ssp. Lhr. 24
; 8 Svene echt not irret als Sivenne ez not

irret und auf der folgenden S. 160 steht Z. 6 icht not
?
Z. 11

niht not (Ssp. Lhr. 24
; 8 und 24

; 9). — Aus nd. vnderdanen

(Ssp. Ill; 62; 3) ist auf S. 140
;
14 y. u. vnder den

}
aus nd. unwetene

(Ssp. Ill; 78; 8) auf S. 146
;

18 vnicernde entstanden. Auf nd.

mute (Ssp. II; 54; 6) geht mite auf S. 116; 4 y. u. zuriick; es

heiBt da im Dsp. (Z. 7 y. u.): seit aber der hirte daz ez fur
in niht getriben wurde daz m&z der man paz ergevgen (d. i.

erzevgen) mit zwain mannen
}

die ez sahen daz mans in sein

hause traip, da enist der hertcer vnschuldich niht worden mite.

Die entsprechende Ssp.-Stelle lautet: Seget aver de hirde, dat

it vor ine nicht gedreven ne wurde
,

dat mut die man bat ge-

tilgen mit tven mannen
,

die’t sagen dat man’t an sine hude

dreve
,

den is die hirde tinsculdich iverden mute. Diese Stelle

des Ssp. ist nicht ohneweiters yerst&ndlich
;

der Sinn kann

nur seiii; daB der Hirte fur abhanden gekommenes Yieh nur

dann yerantwortlich geinacht werden kann, wenn es ihm er-

weislich zur Hut zugetrieben worden ist; den is die hirde
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unscilldich werden mute lieiBt also ,weil sonst [n&mlich wenn
der Besitzer niclit mit zwei Mtanern bezeugen kann, daB des

Hirten Behauptung {dot it vor ine niht gedreven ne iviirde)

falsch ist] der Hirte dessen unsehuldig werden miiBte'. Der
entsprechende Satz des Dsp. heiBt: ,damit ist der Hirte niclit

imschuldig worden'. Der Ubersetzer &nderte also den Sinn,

weil er die nd. Stelle niclit verstand. Miflverfctanden wurde

auch nd. hude, sei es sclion vom Ubersetzer, sei es yon spateren

Kopisten. Audi S. 183, 1 zeigt miBverstandenes nd. rant. Ssp.

Lhr. 71, 3, dem nnsere Stelle entspricht, lautet: . . dot (nam-

lieh bestimmte Q-erichte) onut lie wol verlien
,
unde ne mut it

san mit reclite niclit ledich behalden over en jar. Also ne mut

die honing nen vcinlen . Dsp. tibersetzt nun: daz sol er tool ver-

leihen vnd ensol ez mit reclite niht ledich hehalten vber ein iar

also enmutte der chunich dhein vanlehen
;
zweimal wird nd. mut

durch sol wiedergegeben; im Nachsatz also ne mut blieb offers

bar mut uniibertragen stehn ‘ nnd wurde dann in sinnloses

enmutte veiiesen. Als mit erscheint nd. mut auch S. 120 f. (ygl.

welter unten S. 17 f.). — S. 119, 9 ff. hat der Dsp: der man
mag tool volgen so daz er niht blase sein horn noch die hunde

niht engnlzze vnd missetut niht dar an oh ess (so die Hand-

schrift!) an daz loilt vert seinen Imnden mag er widerr&ffen^

Ssp. II 61, 4 bietet: die man mut wol volgen, so dot he nicht

ne blase noch die hunde nicht ne grute
,
unde ne missedut dar

niclit an, of he san dat xoilt veit
;

sinen hunden . . . Dsp. v&rt

ist also verlesenes veit] auBerdem aber ist ess an axis ersan

(= er sdn
)
vom Schreiber verlesen. — Auf S. 156 in letzter

Zeile erklart sich sinnloses vor hat aus nd. vorbat (Ssp. Lehenr.

20 § 4) d. i. fiirpaz und S. 156, 7 v. u. entspricht einem von ime

to untvande des Ssp. (Lhr. 20, 3) vor im zephande
,
woflir es

dem obd. Spraclicharakter der Hs. gem&B ze emphahen oder

ze emphahenne heiBen miiBte. Sinnloses irstagunde auf S. 153,

19 ist durch Umspringen der Buchstaben verlesen aus nd.

irstadunge (Ssp. Lhr. 11, 5), die obd. Form witre erstatunge .

Aus nd. nenen d. i. keinen (Ssp. Lhr. 24, 6) wurde S. 159, 17

ienen
,
aus nd. af (Ssp. Lhr. 24, 6) wurde S. 159, 13 v* u. auf.

Reflex des nd. tveunge d. i, Zweiung (Ssp. Lhr. 40, 2) ist auf

S. 163, 4 twingunge. Wenn wir S. 186 in letzter Zeile beschutten

(liber dem u wurde ein e aixsradiert) lesen, so ergibt sich diese
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Fehlform aus nd. beslut'en d. i. beschlieBen (Ssp. Lhr. 72, 7).

Nd. irtoere d. i. erwehre (Ssp. Ill, 78, 7) erseheint S. 146, 12

als ir wer and S. 142, 16 (Ssp. Ill, 64, 10) bietet gograuen—
Gaagrafen nd. Vokalismus. S. 154, 19 ist worb yermutlich aus

nd. word (Ssp. Llir. 13, 4) d. i. eingezaunter Plate, Hofst&tte,

Garten (vgl. Homeyers Glossar zur Ssp-Ausgabe) verlesen.

Das auf S. 110, 4 y. u. unverst&ndliche gesfrlkchen (der vischer

mag auch daz ertreich nnzen als verre als driest gestrikchen

mag anz dem schephe
)

kftnnte ganz wohl Yerlesung von nd.

gestriden sein, -vgl. Ssp. II, 28, 4: Die vischere mut ok tool dat

ertrike nutten
,

also vern alse he enes gestriden mach at denie

seepe. AufMlt liier ferner sehephe, woftir man seheffe erwartete,

Moglich ware, daB dem Ubersetzer aucb nd. scepe unverstandlicli

blieb, well er gestriden nicht verstand, doch wabrscbeinlich

ist dies niclit, dean* knapp vorher S. 1 10, 9 stebt lautrechtes

schemes . Wir werden eher an einen Fltichtigkeitsfehler denken,

der dem skizzierenden Ubersetzer anterlief. pf fur zu erwar-

tendes/zeigt aucb schepfrechtev S. 112, 8. Hier bat der Uber-

setzer nd. sceprike tibertragen. Er hat also gewufit, daB nd.

sceprike water sebiffbare Gew&sser bedeutet und daftir den

nach Lexer nur noch im Parzival vorkommenden Ausdruck

sehifreht gewilhlt, aber fltlcbtig unter Einwirkung des nd. seep -

schepf- gesebrieben. — Auf ein MiBverstandnis des nd. vlilt

(fliefit) Ssp. II, 28, 4 geht offenbar aucb auf S. 110, 6 v. u.

zuriick: Isleieh toazzer strames Jluz daz ist gemaine ze varn . . .

(Ssp. Svelk toater strames vlilt, dat is gemene to varene . . .).
—

Wenn wir S. 169, 12 v. u. wargedinge lesen, so steckt darin

vielleickt nd. wardunge (Ssp. 57, 3 . . . dem en wardwige oder

en gedinge dar an gelegen is . . .); es kann aber aucb Schreiber-

verlesung aus obd. wartunge oder ein gedinge sein. Auch ist

unsicher, ob S. 169, 9 v. u, paidev gedinget aus nd. pande-

gedinget oder aus obd. pantegedinget verlesen ist. Sinnloses Tiber

siben tcoehen vnd siben iar S. 134, 11 konnte aus untibersetzt

gebliebenem nd. Uber siben icerf siben iar (Ssp. Ill, 42, 4)

hervorgegangen sein; man mtiBte wohl doppelten Fehler an-

nehmen: Verlesen bezw. MiBverstandnis des siben ioerf und
Veidesung dutch Abspringen beim Abscbreiben. (Vgl. aucb

Ficker S. 193.) — Ob si enslichte abe S. 131 letzter Zeile

tatslichlicli miBverstandenes nd. si ne slite
3
t af ist, wie Roetbe
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behauptet, ist zweifelhaft; enslichte abe kann ganz gut Uber-
setzung des nd. ne slite af sein; auch die Ssp-hss. Cu lesen

slielite, wohl aber ist setzet ez auf derselbeu Stella aus nd.

setteH up miMeutet: Daz weip enerbet auch dheine paw, auf
ir erbe daz auf ir leilgeding stat si enslichte abe bei ir leibe

vnd setzet ez auf ir aigen . . Ssp. Ill, 38, 4: Dat wif ne

erft ok nan gebu up iren erven
,
dat up irer lifgetuclit stat

,
si

ne slite’t af bi irrne live unde sette
}

t up ire egen . . . Desgleiehen

gelit behaltet (S. 154
; 10) auf nd. ieAaZ&ft == behalte es (S.sp.

Llir. 13, 2) zuriick. Auch der Vermutung Roethes, dafi die

Dopellesung timt oder ziehent auf S. 59, 13: oh man die selben

raubes oder divpstal anders timt oder ziehent aus tiet der Vor-

lage und aus der Neigung, -et in -ent umzusetzen, entstanden sei,

wird man nicht beistiinmen. Ssp. I, 39 liest : of man se dilve

oder roves anderwerve sculdeget, An lesen fur sciildeget tyget

C k p rt anthiget und Schwabenspiegel L 48 liest ob man die

selben rovbes oder divpstal anderstunt zihet
,
&hnlick die SehnaJser

Handschrift des Sclrwsp: ob man die selben der selben tat

anderstunt zeihet. Das tuni unserer Hs, ist also aus andersttmt

der Vorlage geflossen, womit der Ubersetzer nd. anderwewe

wiedergegeben hatte. ziehent wurde mit dem irrtiiinlichen

timt vom Absehreiber (?) in der Person libereingestimnit. Es
liegt hier also eine AbsebreiberTei-derbung Tor (vgl. auch Muller,

Deutschi-echtliehe Beitrage II, 1, S. 92.). Man kann auch nicht

sagen, unser Text habe die ,Neiguug f nd. -et in -ent umzu-

setzen; S. 137, 10 ist man vielleicht als Plural zu fassen,

woraus sich dann sagent erklarte. Immerliin mag hier nd. et

irrtumlicb zu -ent gestaltet worden sein.

In diesem Zusammenhange miissen auch noch einige

bereits von Picker (Sitzungsber. 23, 195 f.) ausgehobene Stellen

besprochen werden. Es handelt sich wieder urn Mifiyerstlind-

nisse, liervorgegangen aus mangelhafter Kenntnis des Nieder-

deutschen. S. 113, 4 f. erscheint sinnloses betg&rtich fttr Ssp. II,

39 § 2 weclwerdich und in derselben Stelle ist nd. vret miB-

deutet worden (
Svelk iceclwerdich man korn up dem lands

vret unde it nirgen ne vurt
), so da!3 nun im Dsp, stekt:

Swelch betgtirtich man chorn auf me lande fUret vnd ez ninder

enfiiret. — S. 117 in letzter Zeile erscheint an dem velde flir

Ssp. II, 58, § 3 anevelle und S. 131, 18 v. u. wird in der ver

-
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schen dat (Sap. Ill, 36, § 2) zu in der gevestenoten stat . — Die

folgenden selir auffallenden, ganz sonderbaren MiByerst&ndnisse

sind auch in den Scbwsp. ttbergegangen (s. Dicker, a. -a. 0.).

S. Ill; 17 bietet sicli flir Ssp. II, 35 dar Tie selve den slotel to

dreget die ,Ubei’setzung* dar da in selbe dev schulde zii treit.

— S. Ill, 9 y. u. heiBt es: Sprichet aber iener da wider ob ez

lazzen ist er hah ez zefur lazzen ob ez phterde oder vihe ist er

habe ez in seinem stalle gezogen
;
dem entspricht Ssp. II, 36, § 3:

Sprikt aver jene dar weder
, of it Taken is, he hebbe’t geworeht

laten, of it en perd is oder ve, he hebbeH . in sime stalle getogen,

Der Ubersetzer bat nd. laken zun&chst nicbt yerstanden, das

Wort seheinbar als laten aufgefaBt, das er dann mit lazzen

ins Oberdeutsche tibertrug. Natttrlich wuBte er infolge dieses

Mifiyerstandnisses auch mit nd. geworeht niehts anzufangen. —
S. 115, 20 f. steht: ez en mag nieman sein hovehauz machen in

eines andern mannes hove. Dieses recht iiberfliissige Verbot

dankt seine Kodifizierung dem MiByerstandnis eines nd. ovese

(Traufe) in Ssp. II, 49, 1 : It ne mut nieman sine ovese hengen

in enes anderen mannes hof. Ssp. II, 50 verlangt, daB der, der

Rainsteine setzt, den zuziehe die in under siet land hevet\

daraus maelit der Dsp. S. 115, 12 y. u.: der anderr Icmde site

enweiz

•

die Stelle ist liberdies auch sonst noch yerderbt, wohl

durch die Abschreiber: maghpawe flir malpavme und ich fur zu

erwartendes sioer.

Bereits an friiherei: Stelle (oben S. 11) sprachen wir die

Vermutung aus, daB der Ubersetzer ihm nicht yerst&ndliche

nd. Ausdriicke einfach ausgelassen habe. Ganz unzweifelhaft

ist dies nun der Fall bei nd. weregeld* Im 13. Jahi'hundert

war der Begriff des Wergeldes in Oberdeutschland nicht mehr
gel&ufig. Ohne Riicksicht auf den Sinn der Satze ist der Aus-

druck ausgelassen in unserer Hs. auf S. 105, 5 y. u., 4 v. u.;

S. 106, 6 y. u.; S. 122, S. 135, 13 u. 8 y. u. Wenn es S. 113,

3 fur Ssp. II, 38 wende he mut ine gelden alse sin weregelt stat

heiBt loan er mftz in gelten als ez stat
,

so konnte das sinnlose

ez yon Abschreibern aus sein yerlesen sein und es ware dann

auch hier iceregelt yom Ubersetzer einfach ausgelassen worden.

Auf derselben S. 113, 17 erscheint Ssp. II, 40, 1: sin herre sal

den seaden na rechterne toeregelde oder na sineme werde beteren

als der herre sol den schaden nach rechte oder naeli seinem
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werde pezzern. Audi hier ist es moglich, daJS nach rechte

spMerer Versuch, die Stelle zu gl&tten, ist, ebenso wie Z. 5

v.u. eins in wan drew geivette vnd eins fur Ssp. 11,41, 2; denne

drli gewedde unde en iceregelt. S. 125, 9 y. u. wird man wan
vur sick nidxt mit Ficker (Sitzungsber. 23, 198) als beabsieli-

tigte Umschreibung von Ssp. Ill, 12, 2 loan vor sin weregelt

an selin konnen. Der Ssp. liest an dieser Stelle: wan nor sin

weregelt
,
als si der Mage vele, der Dsp. tvan vur sich also der

chlager toil. Es ist also wold vur sich Entsprechung ftir vor

sin and das Wort weregelt wieder wie sonst oft ausgelassen.

Ob der Ubersetzer mit seiner Konstruktion Sinn verband, ist

sebr zweifelhaft; er bat auch den SchluB miBverstanden, wold
weil er nd. vele fur wil hielt In Fallen, wo der Ssp. weregelt

oder lute hatte, nahm der Ubersetzer ohne Sinnstdrung bloB

puzze auf (Ssp, III, 32, 10; III, 45, 1). Daker dlirfte denn

auch auf S. 107, 20 das sinnlose wal vom Ubersetzer niebt als

Ubertragung des nd. weregelt gemeint sein (vgl. Ficker a. a. 0.

S. 198); Ssp. II, 20, 2 lautet: tyul weregelt unde wile hwte sal

hebben iewelh man
;

der Ubersetzer scheint mm Her ftir

weregelt
,
womit er, wie wir gezeigt Iiaben, keinen Sinn ver-

band, nicht bloB eine Liicke gelassen, sondern eine Ohiffer,

etwa wt (?), . eingesetzt zu haben, aus der dann ein Kopist das

torielite teal gemaeht hat. So ist tc&regeld auch S. 135, 13

ausgefallen und bier auBerdem auch nock nd. bote untibersetzt

aufgenommen worden, das nun in unserem Text als sinnloses

pote

"

erscbeint. Tats&ehlich ,iibersetzt‘ hat der Yerfasser des

Dsp. iceregelt zweimal mit puzze (S. 135, 21 [Ssp. HI, 45, 1] und

S. 136, 10 [Ssp. Ill, 45, 11]), wodureh er iiu ersten Fall auf-

fallenden Widersprucb berbeigeflihrt bat (vgl. Ficker a. a. (J.

S. 198), und einmal mit gut (S. 125, 5 [Ssp. Ill, 9, 1]). Fraglieh

ist aber, ob Dsp. S. 120, 9 semen leip geben wirklich, wie

Ficker (a. a. 0.) annimmt, auf sin mile iceregelt geven zurtlek-

gebt, denn nach Homejers Apparat lesen die Hss. 01a lif

gheldin fiir vulle wergelt- geven (III, 65, 2). Wie weregeld war auch

werepuzze den Oberdeutschen nicht gelaufig. Ssp. II, 15, 1 : lie

mut sine vorderunge laten mit ener werebute ,
unde mut dewte

richtere wedden . Werebute dat is sin vordere hant
,
dar he die

gewere mede lovede
,
oder sin halve weregelt ersclieint im Dsp. S, 106,

10 ff. so: er muz sein voderunge lazzen mit pfizZe vnd mit clem

Sitzungsber. d, pUil.-liist. Kl. 191. Bd. 1. Abb.
^

2
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richter wetten. warevpuzze daz ist sein gerehtev hant
,
da er die

zoerschaft lobte. Aiisgelassen ist Ssp. sin halve weregelt. loere-

bute ist einmal einfach mit pfozze wiedergegeben; wo es sick

nun um die Begriffsbestimmung der werehute kandelt, konnte

der Ubersetzer niclit gut einfach pftzze setzen, er sehrieb also

wobl oder libel wereptizze, das als unversttadlickes Wort wohl

im Laufe der Uberlieferung in wa.revpibzze entstellt wurde.

AuBerdem ersclieint hier auch nd. mut als mit,

Niclit im klaren war sick der Ubersetzer liber die Be-

deutung des nd. Wortes gerUchte, das er in der Regel durck

gerichte wiedergibt, Nur S. 138, 16 ersclieint Ssp. Ill, 56, 2

Thit deme gerilchte als mit dem rufe und S. 144, 5 steht mit

geruffe vtw' gerichte pracht fiir Ssp. Ill, 70, 2 mit deme gerilchte

vor gerichte gebracht. Auf S. 116, 18 entsprickt nd. gerilchte

(Ssp. II
; . 54, 4, nickt, wie Ficker, Sitzungsber. 23, 198 angibt,

55, 4) zaichen.

Die beiden zuletzt genannten MiBverst&ndnisse der nd.

Worter toeregeti und gerilchte sind durckgekend im ganzen
Text nacliweisbar. Bei den ersterwahnten, auf MiBverst&ndnis

oder Unkenntnis nd. Worter zurtickgehenden Fallen ist auf-

fallend, daB diese nd. Spuren nickt liber den ganzen Text
verteilt sind, sondern geradezu gruppenweise auftreten. So
befinden sick yon 49 Fallen 14 Falle auf 10 aufeinandei'fol-

genclen Seiten (S. 110— 119), 8 Fttlle auf den beiden Seiten

159 und 160, 6 Falle auf den 4 Seiten 153—156, 4 Fiille auf
S. 146, 3 Falle auf den Seiten 168, 169, 3 Falle auf S. 123—125.
9 F&lle yerteilen sick so, daB 6 F&lle auf den benackbarten
Seiten 131, 134, 136, 137, 2 F&lle auf den Seiten 140 u. 142

und je einer auf S. 163, 183 und 186 steken. Samtlicke Falle

finden sick in dem nur tibersetzten Teil des Landrechts und
im gleickfalls bloB tibersetzten Lekenrecht. Bis auf einige

wenige Falle (nd. dihen
,

gestriden
,

irstadunge
,
word!) kandelt

es sick um W5rter, die in unserem Text Ofter richtig liber-

tragen ersekeinen.

Diese Verkaltnisse werfen ein Lickt auf die Arbeitsweise
des Verfassers des Deutschenspiegels. Denn, daB die nd.

Spuren auf ihn zurlickgehn, ist auBer Zweifel. Er hat gewisse
Abschnitte

^

des Ssp. bloB skizzierend libertragen, sich eine

voidaufige Ubersetzung angelegt, deren Ausfeilung und Uber-

r



Forscliungen zti den deutselien kechtsbilehern. t. 19

arbeitung er sich vorbehielt. Ex' ist clazu nicht mehr gekommeii
mid so blieben die nd. Wdrter und die Liieken, deren sp&tere

Ausfullung geplant war, stelm und wurden yon den Abschrei-

bern ubernominen, wobei im einzelnen dann noch Yerderbnisse

im Laufe der Ubei'lieferung sich einstellien.

DaI3 dem Verfasser des Dsp. der auf uns gekominene
Text als Grundlage fttr splitere Bearbeitung dienen sollte,

eine Bearbeitung, wie sie der Vei'fasser tatsachlich fttr einen

Teil des Landrechts geliefei't hat, ergibt sich auch aus folgen-

dem. Mitten im 109. Kapitel des Dsp. (S. 104) liftrt die Be-

arbeitung des Ssp. auf und es beginnt die Ubersetzung mit

Ssp. II, 12, 13. Und zwar lauten die letzten Stttze des ttber-

arbeiteten Teiles im Dsp.: Stent sol man vrtail vertverfen.

sitzende sol man vrtail vinden. stent sol man dem chlager

wetten swes man im scJmldich toirt vor ger(elites, also sol man
auch dem Richter sioer des niht entht der ist dem richter drier

chlainen pftzze naok gmonhait sclmldich. vnder clmniges panne
nuencMeieh auf sein recht stale, der aver ze den penchm niht

geporn ist. der sol des stales pitten. . . Diese Stelle ist liervor-

gegangen aus Ssp. II, 12, 13: Btande sal man ordel -scelden.

Bittene sal man ordele vinden under koninges lanne, manlilc

up sime stide. Die aver to den benhen nicht geboren is
}

de sal

des stules bidden. . . Der Ssp. wurde also um den Zrn&tz stent

sol man dem chlager wetten ; .
,
puzze nadi gewonhait schuldich

erweitert, Dieser Zusatz wurde aber sebr urgesehickt in den

Text eingefiigt: er reiBt unbedingt Zusammcngehorendes aus*

eman tier
;
denn vnder clmniges panne mcenchleich auf sein nicht

stale hat nur dann einen Sinn, wenn es wie im Ssp. nmiiittel-

bar an sitzende sol man vrtail vinden sieli ansclilieBt. Von

dieser seiner geliorigen Stelle wird es wold erst im Lauf der

Ubei'lieferung versetzt worden sein, vermutlicb, weil der Eta*

seliub nicht fortlaufend in der Zeile, sondera glossenartig

zugeschrieben, fttr die Uberai'beitung der Stelle so gewisser-

maCen bereitgestellt war. Aus denselben Verh&ltnissen erklirt

sich der ungeschickte Einschub S. 140/141 {Ssp. Ill, 63, 3

[vghdazu Fickei', Sitzungsber. 23, 144 ff. u. Frhr. yon Mliller,

Der Dsp. in seinem spraehl.-stilist. Verhliltnis zum Ssp, * . .

S. 120 ff.]). In dieser Stelle hltngt noch chrenchet niemen an

lantrechte noch an lehenrechte da envolge des clmniges ceelite
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mite in der Luffc, weil zwiscken ihm (S. 141, 13 v. u.) nnd dem
zugehorigen Satz (S. 140, 2 v. u.) Ban (die Innsbrucker Hs.

liest irrtllmlich Mail) schadet ze der sele mid nimet dock nie-

men den . lei

p

der Zusatz eingefugt wurde, der urspriinglich

Aclit und Bann erkl&rend als Glossem beigesetzt worden war.

Ieli fasse zusammen: Aus der Tatsache, dafi I den

Deutschenspiegel in bairischer Mundart bietet, kann natiirlieh

nielit geschlossen werden, dafi aueb der Archetypus bairiseh

gewesen ist. Wenn Dickers Vermutung, der Dsp. sei in Augs-

burg entstanden, zu Recbt besteht, dann stellte unser Inns-

brucker Text die Ubertragung eines alemannisch-sehwiibischen

Dsp. ins Bairiscke dar. Die wenigen zweiten Personen der Mebr-

zahl auf -ent, die man sonst als Sclireib- oder Ubersetzungsfehler

auffassen konnte, wird man denn als sehwab.-alemannische Reste

deuten. Aus unseren Beobachtungen ergibt sick init Sicberheit,

dafi der Ubersetzer des Dsp. eine niederdeutscbe Yorlage des

Sachsenspiegels bentitzte, denn die niederdeutscben Worter

und die auf Mi fiverstandnis niederdeutscben Ausdrucks zuriick-

gebenden Febler konnen nur dem Ubersetzer zur Last gelegt

werden.* Aus der Art dieser Mifiverstandnisse, ibrer Vertei-

lung im Texte geht bervor, dafi der Ubersetzer ein und

dasselbe nd. Wort nicbt immer nicht verstanden bat. Er bat

vielmebr Worter, deren oberdeutsche Entsprecliung ilim ganz

wohl gelaufig gewesen ist, wie die xdcbtige Ubertragung an

anderen Stellen offenbart, gelegentlicb unttbersetzt in sein

Konzept hineingenommen. Wo ihm der nd. Ausdruck vOllig

unklar war (z. B. %oergeld, tvord
),

da liefi er in der Regel eine

Liicke, deren Ausfullung er sicb allem Anscheine nach vorbehielt.

Aus Griinden, die uns unbekannt sind, ist er dazu nicht gekom-

men. Nur den ersten Teil des Landrecbtes hat er bearbeitet,

wakrscheinlieh auf Grund seiner Ubersetzung des betreffenden

Teiles des Ssp,, die der gliclx, die im zweiten Teil des Land-

reelits und im Lehenrecht unbearbeitet, unausgefeilt vorliegt. 1

1 Dieser Ansicht, daB namlich der Dsp. zuerst den ganzen Ssp. iibersetzt

und dann die erste Halfte des Laadrechts iiberarbeitet habe, ist aucli

Picker. E. v. Muller dagegen will aus dem xiberlieferten Textbestande des

Dsp. eber scblieBen, daB der Dsp. den ersten Teil des Ssp. gleick iiber-

arbeitet und dann plotzlich sich rait blofier Dbersetzung begniigt babe

(a. a. 0, S. 157). Sichere Entscbeidung der Frage ist kaum moglicb.



Forsehungen zu den dentschen Rechtsblichern. I. 21

Wir diirfen denn diesen zweiten Teil des Landrechts. und

das Lehenreeht als eine im Sinne des Ubersetzers gelegene Vor-

arbeit anselm, als eine vorlftufige Ubertragung des Ssp., die

ihm als Grundlage l'iir die Bearbeitung des Recbtsbucbes nach

Art des ersten Landrechtteiles hiitte dienen sollen. Darin

wird uns aueb das im folgenden Beigebracbte best&rken.

II. Die Stellung der Innsbrucker Handschrift in

der Uberlieferung des Deutschenspiegels.

Die Innsbrucker Handscbrift (I) ist bekanntlicb die einzige

unmittelbare Quelle, aus der unsere Kenntnis des Deutschen-

spiegels flieBt. Fill’ den Herausgeber des Dsp. ergibt sicb

notwendig die Frage nach der Stellung, die I in der Uber-

lieferung des Dsp. einnimmt.

Schon der Umstand, dafi I von einer Hand des 14. Jakr-

hunderts geschrieben ist, schlieCt aus, sie fur den Arehetypus

zu halten. Wir haben es zweifellos mit einer Abschrift zu tun.

Mangel von I konnen denn nicht ohneweiters aucli dem Ar-

ohetypus zugeschrieben werden. Was wir an niederdeutschen

Spuren fanden (s. oben S. 9 ff.), mud gewiB dem Arehetypus

angohoren, allerdings kaum immer in der entstellten Form, in

der die nd. Worter in I entgegentreten. Qbwobl der Sehwa-

benspiegel bestimmt auf dem Dsp. berulit, darf man doch

Verderbnisse und Mangel, die die Schwabenspiegeltexte mit I

teilen, nicht schlankweg aucli fltr den Arehetypus des Dsp.

in Anspruch nehmen, denn es bleibt die Mtiglichkeit, daB dom

Verfasser des Schwabenspiegels ein Deutschenspiegel vorgelegeu

ist, der eiiien schon korrumpierten Text des Arehetypus hot.

Mit Hilfe des Scliwsp. konnen wir nur den Dsp.-Text erkennen,

der deni Verfasser des Schwabenspiegels zu Gebote stand,

also einen Text, der dem Arehetypus des Deutschenspiegels

zeitlich nahegestanden sein muB, alter ist als I. Da der

Scliwsp. den Saehsenspiegel nur durch Vermittlung des Dsp.

kennt, werden wir dort, wo der Scliwsp. mit dem Ssp* gegen

I zeugt, in der Lesart des Scliwsp. den besseren, ursprling-

lichen Text des Dsp. sehn dtirfen, insbesondere dann, wenn

I Ungereimtes oder sonst auBerlicli schon erkennbare Mftngel

zeigt. In solchen Fallen weist uns der Schwsp. den richtigen
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Weg, Dagegen ktonen wir uns seiner Flihrung nicht ohne

Vorbelialt anvertrauen, wenn er Stellen, die in I bis zur Un-

verstfedlichkeit entstellt sind, ausl&Bt. Doch werden wir mit

einiger Sicherheit annehmen diirfen, daB der Schwsp. ausge-

lassen hat, was in seiner Vorlage sinnlos oder ihm unverst&nd-

lich gewesen isfc.

Der Sclireiber von I war kein sorgfeltiger Arbeiter.

Schon Ficker und Muller liaben darauf hingewiesen, daB I

besserungsbedlirftig ist. Stellen, die ganz offenkundig Verle-

sungen und andere Flttcbtigkeitsfehler aufweisen
;
sind zahlreich.

Sie Iiier einzeln anzuftihren, yerlohnt sich nicht, es gentigt, auf

einige hinzuweisen. Auslassung einzelner Wtfrter: S. 38, 9

auch hat der babest [erlctubet] iveib ze nemen

,

S. 41
;
10 v. u.

poeser recht [geivinne] danne
)

S. 65, 4 1st alter er tot man [sol]

in
}
in der Uberschrift zu Art. 64 auf S. 68 niht [ vrei] machen

S. 70, 13 y. u. vnd ist [er] auch pdser augen, S. 73, 3 bhzze [die]

stat
y
S. 73, 5 f. Dock wettet man dem richter dikke vmbe vnzucht

,

die man tut vor gerichte
,
da [der] chlager noch [der] auf den

[dev] village (statt chlagev
)
gat . . . Verlesen oder Auslassen

einzelner Buchstaben: S. 36, 1. Z. gedunchet = gechundet
, S. 100,

15 y. u Made — chlage
}

S. 105, 4 elos — erlos, S. 105, 9 v. u.

chlmt [er] sunder [den] totfen

]

7
S. 109, 11 tool richten —

vol richten
,

S. 110, 13 y. u. prenne pavme— pernde pavme
,

S. 114, 5 v. u. getan — gelan. Derartige Fehler begegnen auf

fast jeder Seite mehnnals. Es fehlt in I niclit an Korrekturen,

die zum Teil yon der Hand des Sclireibers, zum Toil vielleicht

yon anderer Hand angebracht warden sind. Eine eingehende

Eorrektur hat aber I nicht erfahren. DaB der Sehreiber seine

Voidage meehanisch abschrieb, ohne sich um den Sinn dessen,

was er sehrieb, yiel zu kummern, erhellt auch aus der yolligen

Willktir der Interpunktion.

Vorausgeschiekt sei hier, daB die Bubriken von I weder

dem Archetypus noch der dem Schwsp. als Vorlage dienenden

Dsp.-Handschrift ang'ehort haben. Sie sind vielmehr yon einem

Abschreiber dem ursprunglich rubrikenlosen Dsp. aus einem

Schwsp. zugefugt worden. Dagegen gehoren die eingelegten

Bispelyerse dem Archetypus an. Daraufnaher einzugehn, ist tiber-

flitssig, denn Jul. Ficker hat den Sachverhalt bereits im 23, Bande

dieser Sitzungsberichte (S, 151 ff.) ttberzeugend klargestellt.

(p f>
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Im folgenden werden uns Stellen beseh&ftigen, die flJr

die Beurteilung von I als Textquelle des Dsp. yon Ausschlag

gebender Bedeutung sind. Dabei riehten wir nnser Augen-

merk zun&chst auf solche Stellen
;

die in I sellon ItuBerlieh

Bedenken erregen.

1. Aus dein iiberarbeiteten Teil des Laiidreehtes.

S. 48
;
7 ff. (im Art. 29) ist die Bede vom fahrenden Gut

der Frau: daz sint schaf vnd gaizze vnd swein vnd rinder mid

gense vnd hvner vnd alles gevtigel. vnd catzen vnd gam . vnd

sioaz sei an geuelt vnd gam vnd dev pette dev si dar

pracht polster chiisse dev leilachen tisehlachen . . . sideln vnd

laden die niht an genagelt sein . . . Die Stelle stammt aus

Ssp. I
; 24 § 3: . . . dot sin alia soap unde gense unde hasten

mit upgehavenen leden, a
l
garn

?
bedde, pole, kilssene

,
lila~

kene
,
dischlakene , . . sedelen

,
lade . . . Dazu hat der Dsp.

;
ab-

gesehn yon anderer Anderung des Textes, aus Ssp. I, 24 § 1

gaizze, swein, rinder genommem Wie i^t nun Dsp. catzen vnd gam
vnd swaz sei angeuelt vnd gam zu beurteilen? Der Schwaben-

spiegel folgt in dem Artikel fast ganz dem Dsp., nnr fur die Stelle

catzen^garn Best W 26 hasten die nilit an genegelei sint vnde

garen, L 26 chasten diemtang&bort sint vndgamx die Selinalser

Hs. chasten vnangenagelt vnd gam. Aus Wackernagels Apparat

ersielit man
;

dafi an dieser Stelle Unsicherkeit und Mannigfaltig-

keit der Lesarten herrsckt: Bb hat hasten die nit angemalet

sind vnd gar. Also gerade dort, wo I Ungereimtcs bietet,

weichen die Schwabenspiegelhandsehriften von I ab. Und

zwar stinnnen sie in der Lesart hasten mit dem Ssp. tiberein

gegen catzen des Dsp.; sie trennen sich aber sowolil vom Ssp.

als auch vom Dsp
,
wo dieser swaz sei angeuelt hat. In hasten

werden wir denn die urspriingliclie Lesart des Dsp. selm.

DaG I liier mangelhaften Text bietet
;
ergibt sich auch aus der

Wiederliohmg von vnd gam

,

das sowohl vor als nach dem

Satz sints set angeuelt steht. Nun ist im ersten Teil der Stelle

von Haustieren die Rede: Schafe, Ziegen, Sehweine, Binder,

Glinse, Hiilmer und alles Gefltigel werden aufgez&hlt; dann

folgt Hausrat beginnend mit hasten. Ein unachtsamer Schreiber

konnte denn leiclit daftir catzen lesen in der Meinung, auch

diese Haustiere gehorten, wie die Scliafe und Huhner, zur
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falirenden Habe cler Frau. Scliwieriger ist die Beurteilung der

Lesart sioaz sei
,
angeuelt. Im Ssp. sind casten mit upgehavenen

leden genannt. Was der Ssp. mit upgehavenen leden eigentlicli

meint, ist nicht ganz klar; nitfgen es nun Kasten
?
mit gewolbten

Deckein' sein oder nicht, jedenfalls handelt es sich um Kasten

einer bestimmten Macliart. Es scheint, daB der Verfasser des

Dsp. mit den upgehavenen. leden des Ssp. nichts anzufangen

wuBte. Wir liaben gesekn, daB er dort, wo ilim ein nd. Aus-

druek unverstandlicli war, in der Regel eine Liicke lieB (vgl.

oben S. 16 ff.). Hat er dies auch hier getan, so las man im

Archetypus: casten [Liicke] md gam . War nun einmal hasten

in catzen verlesen, so begann fur den Kopisten die Aufzfthlung

der Hausger&te mit vnd gam und er konnte ein niclit im Ver-

lauf der Zeile stehendes, am Rande als Lllckenfitllsel hinzu-

gefugtes vnd swaz sei angeuelt in den Text hineingerlickt haben,

wobei er vnd gam wiederholte (vgl. dazu weiter unten S. 30),

Eine sicliere Entsclieidung dartiber laBt sic-li freilieli niclit

fallen. Aber es ist dock Grund zur Annalime, daB dem Scbwsp.

ein Dsp. vorlag, der naeli casten eine Ltlcke liatte. I)enn : Scbwsp.

und Dsp. erweitern am Ende der Aufzahlung in gleicher Weise
Ssp. lade durch den Zusatz, daB diese Laden nicht angenagelt

sein sollen. Den Satz die niht angenagelt slut konnte der Scbwsp.

von da aus in die Liicke nach casten tibertragen haben, in

der Meinung, es handle sich auch um unangenagelte Kasten,

wie es sich um solclie Laden handelte. Fest ist in den
Schwb.-Hss. die Lesart laden

,
die niht angenagelt sind, aher

bei casten gehn die Hss. auseinander; man kann darin das

Bestreben sehn, rein formal mit dem Ausdruck zu weehseln
oder saehlich zu tadern, weil man mit ,angenagelten Kasten'

nichts Rechtes anzufangen wuBte.

S. 58, 6 ff. (Art. 42) handelt der Dsp. von den Leuten,
an denen man des rechten StraBenraubes schuldig wird: daz
tilt man an pfaffen ob si pfeefetch varnt. recht vmbe sc horn,

pfwfeich gewant an alter kande geuxsffen . Es liegt hier selb-

standige Erweiterung des Ssp. vor, der keinen entspreckenden
Text bietet. Auffallt jedesfalls recht vmbe schom« Es ist klar,

daB es nicht ,unbeschoren' heiBen kann, denn die Tonsur ist

ja Pfaffenzeichen. In diesem Sinne best denn auch W 39: an
phafen ob si phefichen varen an ir hare

,
daz si bescharen
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sint als phafen}
L 42: an phafen ob si phafiichen varnt, also

daz si beschorn sint als phafen lind ebenso die Sehnalser Hs :

:

Also an den phaffen die phafiichen varent . so daz si beschorn

sein als phafen. Der Scliwsp. zeugt also mit simigem&Berer

Lesart gegen L Es liegt denn ein Schreibfehler in I vo.r
;

namlich ein Verlesen eines relite vnde beschorn der Vorlage.

S. 59, 1 (Art. 45) heiBt es: Echini enmag den vneleichen

man nimmer gewinnen. Ssp. I
; 38 § 3 hat Edits hinders ne

mach de unechte man seder mer nicht gewinnen. Nun liest

L 47 : Ein skint en mac der man mit one nimer gewinnen

•

in deni sonst entsprechenden Art. 42 von W fehlt dieser Satz
;

die Schnalser Hs. liest Der man chan nimmer chint (wohl ver-

lesen aus echini
)

vnelich gewinnen. Nur jiingere Sehwaben-

spiegelhandschriften, n&rnlieh Babe. z. Dr. lesen der vnelich

man im AnschluB an Ssp. de unechte man. Es sclieint, daB

diese Lesart der j ungen Handschriften auf ein Zuriickgreifen

auf den Ssp. zurilckgehn. Wir wissen ja, daB der Scliwsp. in

jiuigeren Handschriften aus clem Ssp. erg&nzt worden ist.
1

Die alteren Schwsp.-TIss, weisen auf eine Lesart des Dsp. der

man vneleichen hin.

Fur den Art. .67 cles Dsp. (S. 69) ist Quelle Ssp. I, 47.

Dort heifit es § 2: wends sin vormuntscap ne werei nicht longer

e

}

ivenne als dat gerichte geweret. To iewelkeme dings (andere IIss.

gerihte) rnut de richtere wol sunderlike vormilnden gev&n.

Dieser Absatz erseheint nun in L (unci W) des Scliwsp. also:

sin vormunschaft
(
vormundeschaft

)
din (fehlt W) wert niht

longer (longer) wan vnz (daz) ir man wider hein (fehlt W)
komt. oder als lunge so (fehlt W) si mil. uf iegelicheni gerihte

nimt si wol
(
einen

)
vormunt vnd lat ienen varen. Also stark

abweiehend vom Ssp. In I steht: Sein vormuntschaft wert niht

huger wan vntz ir man udder chumt oder als lange si wil tool

vormunt. mid lat enen varn. I hat denn hier clurch Abspringen

von si wil auf si wol die Worter auf iegleichem gerihte nimt

si ausgelassen.

Ebenfalls Schreiberfliichtigkeit zeigt der Art. 75 in I'

(S. 73 f.): vnd ist daz ein herre von einem gates hause leant ze

lehen hat. swer ez dar vber tut der raulet daz gates haus.

i Vgl. Ficker, S. 246 ff.
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vnd den herren des lehen si sint. Dieser Satz konimt im Ssp.

niebt vor, ist selbst&ndige Erweiterung des Dsp. Im Scliwsp.

lautet er (nacli L 83): vnd ist daz ein herre von einem gotes

Imse livte ze lehen hat vnde gebent si ir zinse dem gotes huse.

wen sol si nvt phanden fur den herren der si ze lehen hat.

Siver ez daruber tvt der rovbet daz gotes hits vnd den herren

dez lehen si sint. I bat also durch Abspi’ingen yon ze lehen hat

nacli Icevt auf ze lehen hat yor Swer ez etwa drei Zeilen des

nrsprunglicben Textes ausgelassen.

Im Art. 81 beiBt es in I (S, 87
; 3 £.): vnd hat der Richter

sundrev gerihte. da vmbe pUitigen richten sol. der sol isleichen

sunder seinen pan leihen. L 92diest: Unde hat der leige furste

sunderlichiu gerihte
,

da man uher menschen Hitt rihten sol
?

der sol ir iegelichem sinen loan hesvnder lihen. Die Schnalser

Hs. stebt nun der Lesart von I nliber
;
denn sie liest fur leige

furste] Rihter, ftir menschen blut
]

bliitregen. Der ganze Artikel

maclit — woranf sckon Muller a. a. 0. S. 74 bingewiesen bat —
den Eindruek fltlclitigen Entwurfes von seiten des Dsp.

Jedesfalls bietet die Sctnalser Hs. einen Text, der dem Dsp.

sehr nalie stebt
;

so dafi man vmbe pliitigen in I ganz wolil

yerlesen aus vmbe plfitregen ansebn kann. Wie eng sich in

diesem Artikel die Selmalser Hs. an den Dsp. anscblieBt,

erliellt ancb aus der Lesart Und ist daz er einem Rihter sein

gerihte also enphUhet, daz er vber die blvt rewigen rihte . . .
f

woftir I (S. 86
;

7 y. u.) liest: vnd enphilcht er einem richtcer

also sein gerichte daz er vber die pint rhgigen richte . . . (vgl.

Schmeller, II
;
77 ;

Bluetrueg).

2. Aus dem iibersetzten Teil des Landrechtes.

Im Artikel 110 des Dsp. (S. 105
; 5 If.) werden die ricbter-

lielien Befugnisse des ,Burggrafeid umscbrieben: . . . vmb ander

vcernde habe mag er wol richten vnd nihtfur war. Was soil nun
vnd nihtfur roar liier beiBen? Ssp. II

; 13 § 2 lautet umme andere

Darende have mut he wol richten vorbat. Dem Dsp. war der

Sinn der Stelle nicht klar; denn es handelt sicb bier (vgl.

Dicker S. 199) gar niebt um die Recbte des Burggrafem,

sondern um die des Bauermeisters. Es ist dann kein Wunder,
daB sicb der Dsp. auch sonst um die Stelle niebt sonderlicli

*

bemllbte. Nd. vorbat bat ihm aucb an anderem Orte (vgl.
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obeii S. 13) Scbwierigkeiten bereitet. fur war in I wircl denn

auf Verlesen eines ursprtaglich im Dsp. unubersetzt gebliebenen

ncl. vurbat zuruekzufiihren sein. Sei es nun, daB die Vorlage

des Schwsp. wie I mid niht vor furbat (bezw. fur war) las,

sei es, daB mid niht sp&terer Zusatz ist, die Stelle bot dem

Scliwsp. unbedingt Scbwierigkeiten. Und in der Tat weicht

er bier ziemlicb stark vom I)sp. ab (vgl. L 174).

S. 110, 17 (Art. 135) ist die Rede yom Feldsckadenersatz:

der reittende einen halben rnd sullen den schaden gelten ob da

schade auf dafdr mag man si vcol pfendeu icerent si dazpfant
wider relit . . . Dem ob da schade auf entspriebt nun im Ssp. II,

27 §4 of dar sat uppe stat. Der Scliwsp. bat mm gerade dort,

wo I das storende ob da schade auf bietet, den Wortlant ge-

andert und den Sinn, z. B. L 196: der ritende man einen

phenning. dar umbe mag tool iener phenden. der dez daz lant

1st. ane riliter. icerent si daz pliant si tunt wider relit . . .

AVir nebmen also an, daB schon die Vorlage schade las und

daB dieses AVort aus miBverstandenem nd. sat (Saat) entstanden

ist. DaB ein so gelaufiges Wort miBverstanden worden ist,

Mit auf und konnte bezweifelt warden. Nun bietet aber I

eine Reihe von Stellen, wo das Substantivum sat und das

Verbum scijen ebenfalls miBverstanden sind. Und zwar heiBt

es am SchluB der S. 114 in I: Siver so daz lant seek mider

der chlage der verleuset sein arbait mid sein sache dar an. Sioar

so er sehe imbechlaget er behceltet die sache mid geii seinen

zins iemen der daz hint behaltet. Der Stelle liegt zugrunde

Ssp. II, 46 § 2 f: Sve so dat lant saiet (andere Lesarten

ehrit] ehert oder besehit) under der klage
}
die verliiset sin arbeit

unde sine sat dar an. § 3 Scat so he saiet unverklaget, he

behalt die sat unde gift sinen tins jeneme die dat lant behalt.

Freilicli stimmt bier der Scliwsp. mit dem Ssp. liberein, L 211

z. B. best: sicer daz lant buioet oder seiget fur daz ez ze

clage hornet der rerlhset sin arbeit vnd sine sat . . . Swaz ein

man buiret mule seiget daz vmbeldaget ist. I)a sol er sin

arbeit . , . abe nlezzen. Und dock mocht ieh nielit daraus

sehlieBen, daB dem Scliwsp. ein Dsp. vorlag, der nd. sat

und saiet hier riclitig wiedergab. Aus dem Zusammenbang

konnte der Scliwsp. mit Leichtigkeit das Ricbtige erg&nzen.

An der erstgenaunten Stelle war das nielit so leiclit mdglieb,
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daher Hnderte er seine ihm miverst&ndliehe Vorlage (s. obenS. 27).

Auf das Richtigo kam der Schwsp. auch an der folgendeu

Stelle nieht: S. 117, 9 v. u. hat I hete auch dev herre lazzen

gelt dm cMndes hint] der Ssp. (II, 58 § 3) liest hemt ok die

herre laten geseit des /chides land . Nun hat hier der Schwsp.

zwcifellos ein lazzen gelt des I)sp. vor sich gohabt, denn W 188

liest; Hat ouch dev herre des kind.es gnot ze guide lazev
,

woftlr andere Has. yuot ze lehen gdazzen lesen, L 220 (fht ze

gelte gdazzen. Noch eine vierte Stelle kommt hier in Betraeht:

I S, 145, 16 ff: 2%t ein man min lant hesetzen ze dm
oder ze phlege . . . daz mans pbset im voider lazze . . . man
solz den erhen widerlazzen. Dem entspricht im Ssp. (Ill, 77

§ 1); Dut en man sin lant heseiet nit to time oder to plege . . .

dat man’t ime toeder heseiet late . . . man saVt den erven

heseiet iceder lazzen . Es stelit also fur nd. heseiet eimnal

hesetzen
,
dann pbset und sehlieClich fehlt eine Entsprechung.

Nun fehlt diese Stelle gerade den alten Sehwsp.-IIss. (der

Freiburger, der Schnalser, der Zurcher). Waekernagel liest

(W 377) nach v. d. Lahr in Ubereinstimmtmg mit Ssp. Leg edit

ein man sein lant auss ze sccwen, wider ze lassen hesreef . . * man.

soli es den erhen heseewet mit recht wider lassen . . . Es handelt

sich hier offenbar nieht um eine in j lingerer Hs. erhaltene

alte Schwsp.-Lesart, sondorn um ein spheres Zurtickgreifen

auf den Ssp. 1 Im selben Art. (I S. 145, 20) ist dann noeh einmal

sat in stat verdorben. An einer der angefilhrten Stellen selm

wir ganz deutlich, claB der Ubersetzer des Dap. nd. heseiet

ins Oberdeutsche umsetzen wollte, niimlich S. 145, 16, wo es

als hesetzen erscbeint. Er hat also dieses Wort nieht verstanden,

auch nd. sat nieht. DaB an einigen Stellen sat in I richtig

steht, ist kamn ein Verdienst des Ubersetzers, er hat, wie wir

frtlher gesehn haben, nd. Worter, die er nieht gleieh verstand,

lifter unlibersetzt in sein Konzept tibernommen. Hatte er

nd. sat ,verhochcleutschk, so w’iire er auf ein obd. Wort ge-

kommen, das sofort an cler betreffenden Stelle ihm als sinnlos

erscheinen muBte. Setzte er aber sache oder stat ftlr nd. sat
,

so gab das zur Not einen Sinn. Auch wenn er hesetzen

(vielleicht stand ursprtinglic.il hesetzei) sehrieb, war damit Sinn

1
S. Picker, S. 246 ff.
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zu verbinden. Wir salien, el a6 eimnal (S. 117, 9 v. u.) gelt

fur nd. geseit stelit. Man 1st versueht, rliese Art yon Wort-

ontsprecliung rail; mal fur xcereyelt (s. oben S. 17) in Zusammen-
hang zu bringcn. Wir liaben dort die Vernuitiing ausgesprochen,

dor Ubersetzer liabe fiir das ilira sicker unversUtndlicbe were-

geld eine Chiffer, etwa iot.
}
gebraucht; sollLe • eir hier lilinlieh

verfalirend gt. fiir geseit gesehrieben haben, das clarm in gelt

ausgedeutet worden ist

V

Ssp, II, 85 Die lianthafte dat is dar
,

svar man enen

man mit der dat begript, oder in dev vlucht der dal oder dilve

oder rof in sinen geweren hcvet
,
dar lie seine den slotel to dreget

erscheint in I (S. Ill, 15 if.) so: dev h ant haft . daz 1st sim

man mit der getat oder devhe oder rauj). in seiner gewer hat, da in

selbe dev schulde zh treit . Dab das sinnlose da in selbe dev scJmlde

zjIi treit in den Schwsp. (z. B. L 3XG, W 264) tibergegangen

ist, bat scbon Dicker S. 195 festgestellt, 1 I hat aber die Stelle

versttimmelt infolge zweimaligen Abspringens des Schreibers:

er sprang von man nach sioa auf man vor einen
,

darin von

getat nach mit der auf getat vor oder devbe . Die Vorlage des

Sclnvsp. batte diese Verstlimmelung nicht, Wenn ferner I fiir

nd. Die lianthafte dat is best dev lianthaft daz ist
,

so liegt

bier Ubersetzungsfeliler vor; der Dsp. bat nd. dat miBverstan-

den als ,da6'. Der Schwsp. hat gebessert, indem er ans dein

folgenden hantgetat fiir hanthaft setzte nnd dann las: dm
hantgetat daz ist daz swa.

S. 113, 12 v. u. ist die sinnlose Lesart I allein eigen.

Der Schwsp. best clem Ssp. geraiiB (s. L 206) chrtice fiir sinn-

loses chruge nnd tor fiir sinnloses tot,

S. 113, 10 v. u.: enzevhet ers niht a,uz des ez da ist in

lore vnd tage. chiimet sein erbe fiir gerichte vnd zevliet sich zu

seinem erbe als relit ist. . . entspricht dem Satz Ssp. II, 41 § 2:

Ne tint hdt nicht ut jene des it dar is binnen jar unde

dage
,
man verdelt ime sin reelit dar an. Dar na binnen

jar unde dage home sin erve vor gerichte unde tie sikto sime

erve alse recht is , , . Die Abweiclmng der Stelle in I vom Ssp.

erkliirt sich dureli Abspringen von in iare vnd tage nach da

ist auf in iare vnd tage vor chfmet, Der Schwsp. (s, W 176)

Vffl. auch oben S. 12 u. 16.

• •

i
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weicht hier so stark ab, daG sicli aus ihm die ursprtlngliclie

Lesart des Dsp. niclit melir erkennen UlGt; er itndert formed

mid sacliliclt. Es ist also selir wohl miiglieh, daG die Aus-

lassung niclit Absclireibern des Dsp.
;
sondern dam Verfasser

zuzusclireiben ist, rhfcmet fur tub home und zevliet fill* nd. He

kOnnte man dann als miGgltickten Bosserungsversueh spitterer

Sehreiber anselm, wemi man niclit vorzioht, in ihnen ebenfalls

Flltehtigkeit des Verfassers zu vormutem

S. 117, 1 (Art. 167) gibt schadeu keinen Sinn: Htrelfiev

dorfer bei tcazzer ligent vncl einen schadeu habent den mlIn

si Imirnrn vor fitub. Es ist die Rede von der Instandhaltung

der SelmtzdRmme (Deicbe). Ssp. II
7 6(5 § 1 sprielit denn aueli

von einem dam und der n&chste Satz des Dsp. verlangt wie

der Ssp.
7
daG jedes Dorf seinen Teil des darnmes vesten ml

,

und weiter setzt der Dsp. gams iin AnscliluG an Ssp. chbmt

ether dev fiht vnd prlchel si den dam,. Man kann scliwer an-

nelnnen, daG der Arclietypus des Dsp, in diesem Zusammen-
liang am Anfang der Stelle dam durch schaden ersetzt babe,

es ist aber aueli niclit leiclit vorstellbar, wie ein Kopist aus

dam ein schaden machen konnte, bzw. wenn wir zwisehon

einen und habent ursprtingliehe Ltlcke dftchten, in dieso Ltteke

schaden hattc einsetzen sollen. Nun liest der Scliwsp. in it

geringen Yarianten naeli W 311: Hired,km dorfer hi mazer

Ugen, dm sullen ein fiirschranc hahen
,

odor einen graben

machen, daz in daz toazer Hit schaden tuo. Hier taucht

also; freilich in sinnvollem Zusammenhang, schaden auf. Sollte

schaden in I damit niclit irgendwie in Verbindung gebraclit

werden konnen? Es w&re n&ralich mOglich, daG sehon der

Dspv die Umarbeitung des Artikels ins Auge fassend
;
glossen-

artig an den Rand sclirieb, was dann im Scliwsp. als daz in

daz toazer Hit schaden tuo
}

ersclnen. Aus einem Yersehn des

Absehreibers konnte dann aus dieser Randbemerkung schaden

an Stelle von dam in den Text gebraclit worden sein. Zur
Q-ewifiheit liiGt sick diese Vermutung allerdings niclit erlieben.

(Vgl. dazu auch S. 19 u. 24.)

Art. 181 (S. 119, 11 v. u.) ist in I unverstilndlich: Ez
enmag dJiein meip vorspreche sein. noch ane vormunt chlageu

daz vcrloz in alien aHe sog tana sache dev vor dam reiche

missepart vor zorne. do ir wille an vorsprechen niht mo elite fur

* «
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gan. 1 hat hier den lateinischen Eigennamen Caia Aifrania

ausgelassen. Diese Romerin heiBt so. bei Valerius Maximus*
Ihr Name wird bald verunstaltGt und erscheint als Oarfania,

Calpumia. Der Ssp. II, 63 § 1 kennt sie als Calefurnici
,

die

Schwsp.~Hss. als Kalplmrnia, Kaepfronia
,
Kaefurina

,
Kaefur-

nia usw. Der Schwsp. hat mm die Geschiehte dieser Oaia

Affrania ausfiihrlicher erzithlt als der Ssp., offienbar , mit Be-

il utzung oder in Erinnerung einer lateinischen Quelle. Er
scheint deim eine Liiclce des Dsp. ausgefiillt zu haben, der

auch sonst alien lateinischen Zitaten aus dem Weg geht. Der
Dsp. hat hier wohl niclits anderes getan, als was er often tat:

er hat ein ihm ungeUtufiges Wort — hier einen lateinischen

Eigennamen — ansgelassen. alle sogtane sache konnte fur

einen mifigltlckten Erganzungsversucli der Dsp.-TJberliefermig

genommen werden.

Im Art. 184 (S. 120, 3) hat I offensichtlich eine Liicke.

Bis hantftaftigen getat bietet sie getreu Ssp. II, 64 § 1 u. 2,

hlBt aber von § 2 die sie mit den liklen vore bringet aus; dafur

steht di er Imceisen wil
}

was dem Satz Ssp. § 4 durch die

hanthaften dat
;

die he dar hewisen wel entnommen ist. Die

Lticke entstand durch Abgleiten von hanthaftigen getat des

§ 2 auf das gieiche Schriftbild des § 4. Ausgefallen ist dadurch

der SchluB von Ssp. § 2 und der ganze § 3. Nun hat der

Schwsp. von diesem Art. ixberhaupt nichts. Es scheint also*

daB auch ilnn nur der Torso, den I bietet, vorlag.

Der SchluB des Art. 193 (S. 122, 2 f.) ist bis xur Un-

verstandliehkeit entstellt: Jlfngen si in geralien auf dem velde

das das lent vom Jande chome der zu si vfirent in wider. Der

Schwsp. hat davon keine Spur, obwohl er sonst den Art bringt.

Dagegen lag dem Schwsp. besserer Text vor im Art. 21

1

des Dsp. (I S, 125, 1 f.): Sirer ptirge icirt eines maoines nur

gerielite ze pringen also er in nur pringen sol . . . Dafur liest

L 265: Steer bvrge wirt eins marines for gerilite ze hringenne

vnde mag sin han nvt so er in furbringen sol , . . und steht

daunt in ITbereinstimmung mit Ssp. Ill, 9 § 1. Der Schreiber

von I hat also eine Zeile, etwa 5 Worter (Ssp. unde ne much

he sin nicht hebbm)
}
tlbersprungen.

Ein I eigentilmlicher Mangel, den die Vorlage des Schwsp.

noch nicht hatte, findet sich im Art. 216(1 S.125, 7 v.u.), wo



es lieiOt : Wirt ein man vmbe vngericht da er niht ze cjagen h

t

vnd wirt inn vngeporn . . . Ssp. Ill, 13 1antot : Wirt en man vor

gerichte um linger!elite beklaget
, dar he nicht to antwerde n r

is}

unde wert im vore gedegedinget . I)er Schwsp. schlieJBt sicli an

,Ssp. an: W 221: Wirt ein man urn be ungerihte beklaget da er

niht zegegen ist, unde ivirt im vUv geboten . 1 ist also von man
fiber vor gerichte auf vmbe vngericht Ubergesprungen unci bat

vurgepolen in vngeporn verlesen.

Eine ebonfalls auf Abgleiteri des Schreibers ssurtlckfUhr-

bare Auslassung, die auf I beschr&nkt ist, finclet sieh auf S. 130,

11 v, u.: Dev chunich sol auch nicht ridden naeh . , . Dor

Schwsp. liest L 297 : I), k. s. o. not rihten nach dez manner

rehte er sol nvt rihten wan nach dez landes relite , . andere

Hss. (s. W 243): d. h, s, o. niht rihten nach des mannes rehte

loan nach des landes rehte . . . Der Sebreiber sprang also von

rihten nach auf relit wan nach. Im Ssp. Ill, 33 § 5 lautet

die Stelle: Die honing sal oh ridden um egen nicht na des

mannes rechte
,

loan na . . . Sowohl Dsp. als aueb Sebwsp.

haben fiir um egen keine Entsprechung, das Feblen clieser

WOrter gehtfrt denn xu den Eigenheiten des Dsp.

S. 135, 24 bat I der man ist wiederbolt, in Z. 27 erscheint

die dem Ssp, III, 45 § 3 entsprechende Stelle na des mannes

dode is sie ledich von des mannes rechte als Nach des mannes

redd . Der Sebreiber sprang von mannes nach des auf mannes

vor redd, wodureh eine Zeile ausfiel. Dexn Sebwsp. lag die

Stelle unverderbt vor (vgl. L 67 b

,
W 55).

Der Art. 289 (I S. 137, 6 ff.) Isleieh Bidder hat gewette . . .

vnd p&zze sagt das Gegenteil von Ssp. Ill, 53 § 2: Jmdk
richtere Jievet gewedde . . . wide nene bute. Nun bat der

Sebwsp. (L 121a, W 100 und aucli die Schnalser Hs.) bier

gewette fallen lassen und er best: iegelich rihter sol haben

biizze in sinem gerihie. Es lag ihm also wahrscheinlich die

Lesart vor, die uns I bietet.

S. 138, 21 entspricht dem unverst&ndbclien erestate lege

im Ssp. Ill, 56 § 3 ertstadelege (dal ertstadelege horn is sin ).

Die Bedeutung des nd. Wortes ist nicht sicher (vgl. Homeyers
Glossar zum Landrecbt des Ssp., wo auf Aventins ertstadel

liingewiesen ist, worunter Scbmeller einen unterirdiseben Ge-

treidebebiiltor vermutet). Im Ssp. selbst berrsebt bier grobte
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Mannigfaltigkeit; aus Lesartenwie erdstadighe, eertstaaende geht

hervor, daB man teilweise Korn, das nocli ungesclmitten steht,

darunter daclita; andere Lesarten wie eertstallighe oder getreide

das im stadel nechst dev erden hit

,

die lateinische Version

fractus in horreis pavimento viciniores meinen Korn
;

das in

oinem Speieher liegt. Es ist nun kaum mSglifch zu bestinmien,

was sich der Dsp. unter nd. ertstadelege vorgestellt hat. Wahr-
sclieinlieh hat er das Wort niclit verstanden; I Tbietet keine

Form, die als oberdeutsclie etymologische Entsprechung gelten

kann. Vermutlich selling der Dsp. das gleiche Verfalrren aueh

liier ein
;

das er sonst bei ihm unklaren nd. Ausdriicken an-

wendet, namlieh Ubernahme des nd. Wortes in den obd. Text.

Der Schwsp. hat anderen Wortlaut, er nennt den Anteil des

Bilttels am Erbgut niclit. W 107 liest: unde ist ir relit: als

si niun mannen oder wiben den lip genement, so ist der zehende

ir. den sol man in lessen als man state an in vindet. L 126

hat ftir als man state an im vindet] alse er statte an im vinde.

Sollte etwa in dem Schwsp.-Zusatz alse er statte . . .
;

als man
state . . . ein Reflex des erestate vorliegen? Jedenfalls ist der

Schwsp. der Schwierigkeit aus dem Weg gegangen, indem er

die Stelle sachlich anderte, ahslieB, was ihm imdeutlich war. 1

3. Axis dem Lekenreclit.

Sclion Ficker hat (a. a. 0. S. 211) gezeigt, daB der Schwsp.

an mehreren Stellen, wo I dnrch Schreiberversehn entstandene

Lticken aufweist, einen mit dem Ssp. ubereinstimmenden Text

bietet. Diese Lticken sind also Eigenheiten von I, verursacht

dnrch Abgleiten des Sehreibers von einem Worthild auf ein

anderes gleiches oder ahniiches, niclit Mangel des Dsp. Zur

Erganzung der von Ficker beigebrachten Stellen (Ssp. 7 § 4;

r Es seien hier noch die Stellen kurz vermerkt, auf die Picker in der

Besprechung des Verhaltnisses des Dsp. zum Seliwsp. bereits hingewiesen

hat (a. a. O. S. 192 f.) und die in unserem Zusammenhang nicht niiber

betrachtet warden, z. T. weil sie fur die Pests tellungen, die wir als

Zweck unserer Untersucliungen im Auge haben, nicht so sehr yon Be-

deufcung sind, z. T. auch, um nicht Pickers AusfUhrungen zu wieder-

holen. Wir zitieren sie der Kiirze wegen blofi nach ihren Entsprechun-

gen im Ssp: In I und im Schwsp. felilen: II, 28 § 2; II, 66 § 2; III,

12 § 1 ?
III, 42 § 4; in I felilen, aber im Schwsp. sind vorhanden: IT, 36 § 1

;

III, 45 § 9.

Sitzungsber. <1, phil.-hist. Kl. 191, Bd. 1. Abb. 3
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49 § 1, 2; 50 § 1; 56 § 15—18; 65 § 4) seien nock angeftthrt

:

Ssp. 40 § 1 Of sie tvene en gut anspreket g alike unde geliken

Ulch dar to biedet die gewere to behaldene ontspricht in I

(S. 162, 7 y, u.) 'Ob zwene ein gut geleiehe zeugen platen dar

zti die gewer ze behalten geleich

.

Mit Anderung der Stellung

der einzelnen Glieder liest L 72b: Oh zwene man ein gfit gelich

ausprechent mid der gewer gelich iehent vnd g cliche gezivge

bielent I sprang also von geleiehe nach gfit auf geleiehe vor

zeugen. — Auf S. 164, 14 v. u. lesen wir in I Am Art. 46 § 1

des Ssp. unvollsUtndig: Niht loan drei sache enmag der herre

auz (verlesen aus auf) den man geziehen. swaz so der man
inner lehen recht sprichet oder t&t oder lobet veil er daz vcr~

laugen daz mfe der herre tool bezengen

.

Bis hierlier folgt I dem
Ssp. und l&Bt dann aus: Is dem marine des rikes dienst mit

ordelen geboden
>
unde hevet die Imre des getllch an sinen mannen,

die dab harden
,
des mut Jie ine wol vertilgen. Die ausgelassenen

Wcirter stehn zwisehen zwei gleichen (oder dock sehr tthnlichen)

Wortbildern: getllgen— vertilgen

.

Abspringen von dem ersten

aufs andere verursackte die Liicke. Der Schwsp. folgt hier

nickt wOrtlich, bringt aber dock das Wesentliehe dos ausge-

fallenen Satzes; L 82: dez mag in der herre vber zivgen. vnd

oh dem mam zelehen relite for gebotten wirt also da vor geredet

ist. vnd oh ini dez riches dienest gebotten wirt. mit
vrteil. div zwei, vorgebot sint ein relit, der mag der herre

vber zivgen. — S. 179, 10 v. u. liest I: hundert pfunt pfenninge.

vnd gab e ist. Der Sckwsp. (L 126b): hvndert phunt phenninge

sogetaner mvnze als da geng e vnd geeb ist in der gegen da div

geioette inne werdent gewunnen. Ssp. 68, 8: hundert punt soge-

daner penninge
,

als in der mllnte genge unde geve sin . * .

In diesen Fallen lag also dem Sckwsp. ein besserer Text vor,

als ihn I bietet.

Dagegen finden sich in I Stellen, deren Ungereimtkeiten

der Schwsp. zu vermeiden sucht, indem er verbessert, was
ihm allerdings nickt immer gliickt, oder indem er das Unge-
reimte kurzerhand wegkiGt. S. 152, 15 v. u. liest I: Swenne

ein herre seinem manne gut vnbeweiset lat. daz er im letch

zehant hat der mem, die gewer an dem gfit daz der herre waiz.

Zugrunde liegt' der Stelle Ssp. 10 § 3: Svenne en herre sinem

manne gut bewisen let dat heime liet
,

toliant hevet die man die
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geivere an deme gude, die des herren xvas er lie’t ime gelege . Der
Schwsp. (L 20) bietet: kiwenne ein herre sinem man gut lihet

mde in dez bewiset mit sinem botten vnd im daz benennet .

zelutnt hat er die gewer daran. ob ez im ovch nvt giltet. ze

den ziten. vnd er ins bewiset, Der Schwsp. liest also im Ein-

klange mit Ssp. beirisen let sinngem&B bewiset mit sinem botten

gegen sinnloses vnbeieeiset von I
;
er weicht aber sowolil yon

I als auch vom Ssp. ab
;
wo I siimlos daz der herre waiz liest.

Vermutlich war denn dort
;
wo der Scbwsp. eigenen Weg geht

;

der Dsp. yon Haus aus mangelbaft. vnbeieeiset konnte fur

Korruption von I gelten; dock kann der Schwsp. die durcli

vnbeioeiset liervorgerufene Stcirung des Sinnes wold bemerkt

und aus dem Zusammenhange gebessert haben.

S. 160
; 8 y. u. soil geleich nxannes iarzal beginnet an der

zeit als vor seinem herrn belehent xvirt . . . entspreclien

Ssp. (25 § 4) Jegelihes mannes jartale begint in der tiet
}
alse

sin herre belent wert ... Im Scbwsp. (L 48) heiBt es nun:

Jegeliches mannes iarzal beginnet gegen sinem herren. so er

sin gut enphahet von sinem herren. Der Schwabenspiegel

maclit also den Beginn der
;
Jahrzahl f yon der Belehhung des

Mannes durch seinen Herrn abhtagig. Davon ist aber im Ssp.

gar niclit die Rede; es handelt sick deni Ssp. yielmehr urn die

Bestimmung des Beginnes der Jahrzahl des Mannes, der yon

einem Herrn mit einem Gute belehnt werden soli, das der

Herr selbst zu Leben bat: Jegelihes mannes jartale begint in

der tiet
}

alse sin herre belent icert mit deme gude dat he von

ime hebben sal
;
wand’it ne mach nen herre gut lien

,
er’t, ime

selven gelegen werde . Audi 1 setzt dem Ssp. entsprediend fort:

mit dem giite daz er * von im haben sol wan ez enmach dhein

herre gut leihen e ez im selben gelihen xoirt. Die Stelle in I

gibt keinen richtigen Sinn. Die Anderung, die der Schwsp.

yorgenommen hat, deutet darauf bin, daB sie aucli in seiner

Yorlage schon sinnlos war. Las der Dsp. Jegeleiches mannes

iarzal beginnet an der zeit als er von (statt als vor yon I)

seinem herom belehent xoirt, so konnte daraus der Schwsp. seinen

Satz so er sin gut ewphahet von sinem herren gewinnen. Hatte

siclr nun der Schwsp. mit dieser Lesart des ihm yorliegenden

Dsp. abgefunden, dann paBte natiirlicli das folgende mit dem

gute — gelihen xoirt nicht mehr dazu. Der Schwsp. lieB es

• 3 *
0
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denn aus. Das MiBversttadnis von I gelit also selir weit,

vielleicht bis auf den Arphetypus zuriick. Solclie Versuclie,

.Lllcken und Fltlchtigkeiten des Dsp. zu verbessern, sind mehr-

fach nachzuweisen. Zur ErgHnzung vgl. die bereits von Bicker

(a, a. 0. S. 208 if.) angefllhrten Fiille (die Entsprechungen zu

Ssp, 2 § 2; 4 §4; 54 § 2; 50 § 1, 2). Hierher gehcirt vvolil

aucli die Wiedergabe von Ssp. 48 g 1 auf S. 165, 14 ff.; I Hast:

Ob ein herre seines mannex gut auf geit. seinem herren an des

mannes vrlaup ob er ez ienem herren geleich 1st so volge tier

man inner seiner iarzal seinem (fate. Ssp. 48 g 1 : Of en herre

sines mannes gut uplet sime herren am des mannes witscap), of

it san enen anderen gelegen is, so volge die man . . . Der Schwsp.

beginnt (85
ft

)
wortlich dem Dsp. folgend: Oh ein herre sins

mannes gute vf git sinem herren ane dez mannes vrlop

,

von da

ab tadert der. Schwsp. Wort und Sinn der Stelle, indem er

fortsetzt: vnd ob der herre niderre ist danne er, der man ge-

weigert daz er sin gfit von im enphahe . Aus einem Dsp., der

den Ssp. hier richtig llbersetzt h&tte, hlitte der Schwsp. schwer

zu seinem ob der herre niderre ist danne er komnien k5nnen.

Aber die Wftrter in I ob er ez ienem geleich ist konnten
;
wenn

sie genau so oder doch Ehnlich in der Vorlage des Schwsp.

standen, so gedeutet werden, als w&re hier die Rede von Rangs-

gleichheit. Setzte nun der Schwsp. dafllr Ungleichheit (ob der

herre niderre ist danne er), so mufite er aucli im BVlgesatz

das G-egenteil von dem in I Stehenden aagen, nRmlieh der man
geweigert

,

nicht so volge der man . — ob er ez ienem herren geleich

ist wird denn wohl auf ein ursprLUiglieb.es MifiverstUndnis des

nd. of it san enen anderen gelegen is zurllckgehn.

I zeigt ferner Lllcken gegentlber dem Ssp., die nicht

anders zu verstehn sind, als als bloBes Verselien, denn die aus-

gelassenen Worter stehn zwischen zwei gleichlautenden. Wenn
nun der Schwsp. diese Lllcken gleiehfalls zeigt, so geht daraus

hervor, daC sie bereits in dem von ikm benutzten Dsp. vor-

handen gewesen sind. So z. B. Ssp. 4, § 5: Svie so en perd
oder icht sines gudes sime herren gelegen hevet

,
oder icht an

sime dienste verloren hevet dat ime nnvergulden is, wovon die

zwischen hevet stehenden Worter oder icht an sime dienste

verloren weggeblieben sind; sie sind aucli im Schwsp. 9 b nicht

nachweisbar. Ebenso steht es mit Ssp. 69 §5: ik is durch
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recht tien sole
,
unde bidde dar umme enes ordeles tear ih is

durch recht tien sole, imd mit Ssp, 80 § 1, 2 hebb'e an
dene man in wiset — Vint man to rechie he ne hehbe und
wohl auch mit Ssp. 24 § 5: also recht is, dar ne verliiset —
also recht is (ygl. Ficker, a. a. 0. S. 207 f.). Aueh von

Ssp. 44 § 1 sind die zwischen he stehenden Worter der Satze

of he hue untseget. Nicht ne mach he aver ledeges ... in I

(S. 164, 3) nicht entlialten. Man wird aber diese Auslassung

dennoch fur ein Versehen von I halten, trotzdem die felilenden

Wftrter auch im Schwsp. nicht zu finden sind. Denn erstens

weicht der Schwsp. (L 78 a) liier auch sonst stark ab und
zweitens spricht der Urnstand, daB das unmittelbar vor der

Lticke erselieinende verchauffet in I das letzte Wort auf

S. hcviii 4
ist, ftir ein beim Umsclilagen der Seite unterlaufenes

Yersehn. Immerliin aber ist Ursprtingliclikeit der Liieke

moglich.

Mit Sicherheit vermogen wir aus dem Schwsp. (L 83)

die urspriingliche Lesart des Dsp. zu Ssp. 46 § 2 zu erkennen

I best (S. 164
;
3 v. u.): mit dem sol er varn vnd den andern alien

hersteioer geben schillinch oder pfunt die isleiches von im hat,

Ssp. 46 § 2 verlangt: . . , den tegeden schilling oder j)unt
}

die he jarlihes von ime hevet und desgleichen der Schwsp.:

den zehenden teil sioaz daz lehen giltet ein iar. Ssp. und

Schwsp. bemessen also die Heersteuer nach
#
dem j&hrlichen

Ertrag des G-utes, eine Auffassung, die der Schwsp. aus dem
Wortlaut von I nicht gut gewinnen konnte, die sich aber sofort

ergibt, wenn wir den Dsp. die er icerMchen lesen lassen ftir

die /isleiches von I. Auch die Entsprechung ftir nd. den tege-

den hat I weggelassen. 1

Aus nnseren bisherigen Beobaclitungen ergibt sich, dafi

einerseits Auslassungen nnd Entstellungen, die uns I zeigt,

auch in der dem Schwsp. als Vorlage dienenden Dsp.-Hand-

schxnft vorhanden waren, daB aber anderseits naanche Aus-

lassungen und Entstellungen nur I eigenttimlich sind, der

Yorlage des Schwsp. nicht angeli5rt haben. Schon Fieker

1 Einzelne Worter, die in I ganz offensichtlich entstellt sind, lassen sich

aus dem Schwsp. after richtigstellen, so z. B. S. 157, 21 gmalUgen

handen in gevaltenen h., S. 167, 10 y. u. Alle vnschidde in alle sckulde,

S. 179, 3 vngenozzes in hauxgenozztn .
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hat auf Grund seiner Beobachtungen behauptet, dem Schwsp.

sei ein korrumpierter Text des Dsp. vorgelegen. Ich glaube

aber nieht, dafi wir yon einem korrumpierten, cl. h. (lurch die

Uberlieferung verdcrbten Dsp. reden dtirfen. Erinnern wir uns

daran, dafi sehon ini Archetypes nd. Worter nieht ttbersetzt

odor einfaeli ausgclassen worden Bind (s. oben S. 16 ff.), halten

wir dazu, dafi die Mangel iri I im nieht Uberarbeiteten Lantl-

rocht und im Lehenrocht weitaus zablroicher sind als im

Uberarbeiteten Teil des Laudreehtes, so warden wir nieht olme-

weiters auf einen durch Abschreiber korrumpierten Dsp., dar

dem Schwsp. vorlag, schlicfien, sondorn die Folder, die I und

der Schwsp, gemeinsam liaben, als Felder und Mongol im

Archetypus des Dsp. anselm, entstanden infolge fliichtiger

Arbeit des Verfassers, dem es zun&chst um die Herstellung

eines Konzeptes zu tun gewesen ist. Dem Dsp. hafteten also

von Haus aus Miingel an, Mifiverstlinclnisse, Auslassungen, die

I allerdings noch vermehrt hat.

Wir haben bis jetzt nur Stellen in Betracht gezogen, die

in I schon liufierlich auffallend den Gedanken an Verderbnis

nahe logen, Es gibt nun in I auch Stellen, denen man ilufier-

lich nichts anmerkt, die aber dennoch Bedenken erregen,

wenn man sie mit Ssp. und Schwsp. vergleieht und findet,

dafi der Schwsp. mit clem Ssp. gegen I iibereinstimmt. An
ein ZurUckgreifpn des Schwsp. auf den Ssp. ist daboi nieht

zu denken. Nimmt man ftir diese Ubereinstimmungen gegen

I (den Dsp.) nieht ausschliefilieli den Zufall in Anspruch, so

bleibt kaum etwas anderes tlhrig, als in ihnen urspriinglieho

Lesarten des Dsp. zu sehn. Darauf hat boreits E. v. Miiller,

a. a. 0. S. 90, hingewiesen und die im folgenden niiher betrach-

teten Stellen, silmtlich aus dem uberarbeiteten Teile des

Lanclrechtes stammend, kurz angeftihrt.

Im Text. prol. des Dsp. (S. 35, 24) liesfc I sam hfitlosev uchaf

fur Ssp. alse de Mrdelosen schape
;
im Schwsp. erscheint claftlr (s.W

S. 5, 55) sam din Jdrtelosen scluif (Ahertelozzen
,
Bah. z jrrelosen).

Lexikalisch und stilistisch steht der Schwsp. liier dem Ssp. niiher

als der Dsp. Nach Lexers Mhd. Wb. ist li&tlos kein hiiufig be-

legtes Wort. Stand es im Archetypus cles Dsp,, so kdnnte ftir das

ungewohnliche hutlos] hirtelos im Schwsp. gesetzt worden sein;

allerdings ist auch dieses Wort keines von den oft belegten.
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S. 35
;
3t, u. liest I im Ai't 1 : ditz ist dev beschaidenunge

>,

der Schwsp. liest daz bezeichent. Der Yulgatatext des Ssp.

bietet Dit is de beteknisse, eine Gruppe von Hss. liest beschei-

dunge. Schwsp. daz bezeichent steht also nur lexikalisch,

nicht aber stilistisch-syntaktiseh dem Yulgatatext des Ssp. naher.

Ssp. Aw. liest nun lexikalisch und syntaktisch mit Selxwsp,

ttbereinstimmend dtt betekenel. Diese Verlialtnisse machen
eine Entselieidung noclx schwieriger als im Fall© hMlos —
hirtelos. Die Vermutung, daB der Schwsp. hier den Dsp.
geandert und zuftdlig eine Ubereinstimmtmg mit der Ssp.-

Lesart von Aw erzielt habe, liegt docli auBerordentlicli nahe.

Wieder kann es bloBer Zufall sein, daB Selxwsp. mit

Ssp. I, 1 in ertrike liest nf erdricJie gegen I auf der ei'de.

S. 37, 1 (Art. 5) bietet I: Daz an adam dev erste ivelt

wart

,

Ssp. dat an adame de irste iverlt began . Der Seliwsp.

liest daz [sich] an adam die erste werlt began, die Scknalser

Handsehrift aber daz sich an adame div erste iverlt anMvp .

Es ist denn gar nielit ausgexnaelit
;

ob nicht im Urschwsp.

sich anMtj) stand und [sich] began jungere Textgestaltung ist,

die zufttllig mit dem Ssp. stimnxt.

Fur Dsp. Art. 22 (S. 43) daz si der erde niht verwende

liest der Ssp. I
; 20 § 2 dat se de erde niht ne ivunde und der

Schwsp. daz si die erden niht verwimde. In diesem Falle wird

man wohl verwende in I als Schreibfehler ftxr verwunde hasten

diirfen.

Im Art. 46 (S. 59, 14) bat I: man sol in vor tailen drei

sache, wofiir Ssp. I, 39 se hebbet drier hove liest. Im Selxwsp.

finden siclx nun verscliiedene Lesarten ftir sache, und zwar

haufig kvr
,
niemals aber

;
soweit derzeit feststellbar ist, sache

•

(die Freiburger Bauxnwollhandschrift) liest man sol in drie

kvre vortailen (nielit wie Muller beriehtet), die Sclmalser Hs.

m. s. i . teilen drei wal. Zwingend ist der SehluB fixr kvre des

Dsp. durchaus nicht.

Hingegen wird man eine altere (und bessere) Lesart des

Dsp. sehn mtissen ini Wortlaut des Schwsp. (W* 59) swa ez

den frowen zeiden kvmt, die svln si selbe tvn, der v5llig mit

dem des Ssp. (I, 47) tibereinstimmt: Svar it den women to

eden komet
}

die solen sie selve dim gegen I 67 : Swaz die vrowen

aide m'dzzen swern
;
daz ist recht da ez in der zu chumet . Hier
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kann doch wohl der Zufall diese Ubereinstimmung zwisehen

Ssp. und Scliwsp. nicht erzeugt haben; auCerdem gibt der

Wortlaut von I an und filr sicli sclion zu Bedenken AnlaB.

Zweifelhaft ist aber wiedcr, ob W 351 . . . so si frste

zesament gdnt tatsltchlich eine alter© Dsp.-Lesart bewahrt ala

I (S. 91, 6 v. u.) die sunnen sol man in mit tailen gehlch so

si erste sesame htzzen werdent W 351 atimmt allerdings zum
Sap.: alse irst to samene gat . Aber ©in Miinebenor Codex aua

dem 15. Jh. (b. Lafiberg S. LXVII) liest (L 79 II B) man sg

des ersten an einander zesamen lilt, was natttrlieh wiedor mehr

mit I atimmt als mit Ssp.

S. 102, 6 v, u. (Art. 106) bietet I: gelten sein chost
,

die

die poten habent getan
,
Ssp. II, 12 § 5: sine host gedden die he

mit den boden verdan hevet. Aus den zu W 96 verzeiclmeten

Lesarten ergibt sich, daC der Sehwsp. kier dem Ssp. nither

tritt als I: L Z 114 liest: gelten sine hosts, die er getan hat

mit den botten . Aber die Sclmalser Ils. liest chost, die die

herren habent verzeret . Audi bier tiberzeugt die Ubereinstim-

mung nicht.

Die Folgerungen, die die eben angeftihrten Beiapiele

zulassen, sind denn fiir die Beurteilung von I sehr proble-

matisch, unsicherer als die, die wir aus dem Fdilen von in I

verderbten Stellen im Scliwsp. gezogen haben.

Als Ergebnis unserer Untersudiungen darf derm hinge-

stellt werden: I bietet einen I')sp.-Text, dessen Miingel z, T.

schon dem Dsp. angekcirt haben, der dem Scliwsp. als Vorlagc

diente. Wir haben keinen triftigen Grund, anzunehmen, I

biete einen wesentlich anderen Text als den, den der Arche-

typus des Dsp. batte. Im Gegenteil wird man annehmen
mtissen, daC I im groBen und ganzen den Ur-Dsp. bewahrt.

Zakireiche Fltiehtigkeitsfehler entstellen I allerdings sehr stark.

Jedock ist eine ganze Eeihe von M&ngelu, die man auf den

ersten Blick der Uberlieferung anrechnen mochte, hochstwalir-

scheinlieh dem Archetypus zuzuschreiben. Diese Mangelhaf-

tigkeit des Ur-Dsp. erklart sich aus der Art seines Verfassers,

der des Niederdeutselaen nicht in dem MaBe mftchtig war, um
sofort allemal richtig ubersetzen zu kcinnen, sicb auch nicht immer
bemttht hat, seine Ubersetzung zu glatten, auszufeilen, weil er

sie nicht als eine endgultige ansah, sondern nur als Yorarbeit.
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In volliger Reinheit ist uns der Ur-Dsp. nicht erlialten.

I ist eine Abschrift, besorgt von einem sachunkundigen, nicht

sorgMtigen Schreiber. Dem Yerfasser des Scbwsp. stand ein

besserer Text zur Verfiigung als der von I. Ob und inwieweit

dieser Text der Schwsp.-Vorlage dem Ur-Dsp. vollig glieh,

laBt sich niclit feststellen.

III. Verbesserungen und Erganzungen zu Fickers

Textabdruck.

Ae des Druckes lcommt — aucli in den Yerbindungen
aei, am, aev — in der Handsclirift nicht vor. Sie kennt nur

die Ligatur <B] ae des Druckes ist daher llberall dort
;
wo ini

folgenden niclit & daftir gefordert wird
;
in ce zu andern. Die

tibergeschriebenen e und o vermochte ich — im Gregensatz zu

Dicker (vgl. Vorrede zum Textabdruck S. CVI) — fast stets

ohne Schwierigkeit zu unterseheiden (vgl. dazu S. 7 dieser

Abhandlung), Die hs.liche Abkiirzung von ~en, -em habe ich

dort notiert, wo gegen die von Picker gew&hlte Auflosung

Widerspruch oder Zweifel zu erlieben ist. Das ktirzende

Zeichen ftir er steht auch oft im Worte triuwe] es wurde in

iu aufgelost
;

weil die Handschrift ungekurztes, triuiae und
triuwecleicJi bietet. S. Z. 2: st. btiches] Michqs — §>..2, Z, 17:

st. di] die

,

denn e steht nicht wie sonst als diakritisches Zeichen

iiber i
)
sondeim ist deutlich als Nachtrag tlber der Zeile zu

erkennen. — S. 3
;

Z. 2: st. vnseim] vnsern — Z. 3: st. cluiuf-

lailten] chaufldaten — Z. 8: st.
j
pfennig] pfenning — Z. 23:

st. ze seiner] zeseiner — Z. 27: st. di] die (vgl. die Bemerkung

zu S. 2, Z. 17) — Z. 3 von unten: -e in verzehe ist iiber der

Zeile nachgetragen. — S. 4, Z. 12: -e in eine (chop/) ist unter-

punktiert
;

also zu tilgen (ein chopf)
;

st. stunde] stfmde — Z. 8

v. u: st. beget] beget — Z. 4 v. u: st. gwilch] givitch— S. 5, Z. 16:

st. ainen] aine — Z. 11 v. u. st. betevt] betevtt — Z. 8 v. u.

st. ztirnaetz] z&rncetzt — S. 6
;
Z. 13: in so ivil ich dirs beschaiden

ist toil am Rande mit schwarzer Tinte vom Schreiber nach-

getragen. — S, 7
;

Z. 12 v. u. st. .
Mez] hiez — Z. 7 v. u. ist

geleben korrigiert aus gelegen — S. 9
;
Z. 17 v. u. si ist iiber

der Zeile nachgetragen. — Z. 8 v. n. st. das] daz — Z. 6:

st, vndchomen] vnd chomen — S, 10
;

Z. 6 st, sintk in.]
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hin. — Z. 13. v. u. ~s in alles tiber der Zeile rmehgetragen. —
Z. 9 v. u. st. ze vam] zevarn — Z. 7 y. u. st. fiir] fur —
Z, 4 v. u: -n in vragten ist unterpunktiert, also /,u tilgen —
S. 11, Z. 3: -s in iacobs liber der Zeile nachgotragen — Z. 5 v, u,

~ie in die auf Rasur. — S. 12, Z. 11 ; st, yelauhef] gelaubent —
Z. 16 at. in] Zfa — H. 18, Z. 13 v. u. st £.] e. — Z. 7 v, u.

st. -nw«?r*] bum's —- S. 14, Z. 3: in gmdzat ist das £ vor s liber

dor Zeile nachgotragen — Z. 7: zwischen r/cr und cm/ steht

rot durchstrichenos — st. jlohe] jl6he— Z. 14 v. tt: st. augm]
ahgen — Z. 13 v. u. st. in dam] indent — Z. li v. u. st.

Gselinne — Z, 8 y. u. st. /rtr A’cA] ffmlieh — Z. 2 v. u, at.

cAtmicA] chunk/ — S. 15, Z. 8 v. u: 4 in gesetzet auf Rasur.

S. 16, Z. 5 st. mem] ainew — Z. 7 st. nJAi] ?uA£ — Z* 19

st. hUrhauz] hurhauz — S. 17, Z. 14 st. (jest(jet] gesiget — Z. 9

y. u, [niht] tiber der Zeile nachgetragen. S. 18, Z. 9 st. im]

m — Z. 10 st. gein] — R. 19, Z. 2 st. umrfircAentf]

verwdrhent — Z. 5 zwischen gehaizzen und cter cm fllr sieben

Buchstaben reicliender Raum — Z. 8 v. u. st, yfiten] gfite —
H. 20, Z. 8 st. war mibe] warmibe — S. 21, Z. 11 v. n. st.

effraim] effraim — S. 22, Z. 12 st. climit] ehbmt — S. 23, Z. 5:

zc//£ vor gebe ist rot durchgestrichen, ebonso Z. 10 im vor dm
er —• Z. 4 v, u, st. scAoZtf] uclioltm — S. 24, Z. 8 st. Jrawd]

fraw— S. 25, Z. 15 st. /tirtfew] ffirten — S. 26, Z. 10 st. Hainan

seine— Z. 15 st. <yeA£] </c£ — Z. 8 v. u. : Das fett gedruckte J
in Judim ist durcli gewdhnliches J m ersetzen. — S. 27, Z. 17

st. waz7nit] waz mit — S. 28, Z. 2 st. daniel] daniel — Z. 8:

seine ist korrigiert aus seinen — letzter Zeile st. rtiffen rhffcr.]

rtiffen rtiffer. — S. 29, Z. 4 st. zti] zti — S. 30, Z. 6: -az in cZ«2

aus er (?) gebessert — Z. 9 st. ^fUZeicZt] ytitleich — Z. 6 v. u.

st. Achteni] richtent — Z. 2 v, u,: genent ist rot am liande

nachgetragen. — letzter Zeile st. babylonie] labylonie —
S. 31, Z. 6 st. das Landrecht] da# Landreht —

Z. 13 st. mir] mir — Z. 5 v, u. st, gtit] gtit — S. 32, Z, 13

st. sundet] silndet — S. 34, Z. 8 v. u. st. nit] niht — S. 35,

Z. 14: nach oder ist einzufttgen durch laide oder — Z. 5 v. u.

st. einen.] eine — S. 36, Z. 4: er ist tiber der Zeile nachge-

tragen — S. 37, Z. 2 st. ftinfte] ftinfte— Z. 10 v. u. st. einen]

eine — S. 38, Z. 22 st. gescJiwister.] geswister• Z. 9, 7 u. 2

v. u. st. merndem, vaernde
j vdrndem vdrnde — S. 39, Z. 3 st.
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soU\ sol — Z. 14 v. u. si puergschefte.] purgschefte .
—

S. 40, Z. 7 y. u. st. vaernden] v&rndem — S. 41, Z. 10 f: in

vberzeugen bis sol man ist zu streiclien [vgl. Ficker, S. XY
seiner Ausgabe] — S. 42, Z. 10: ge durch roten Querstricli

getilgt. — Z. 16 y. u. st. rmioter] muter — Z. 9 v. u. st.

Iniche.'] bhchfL — letzter Zeile st. sogtanew] sogtanew —* S. 43,

Z. 4 st. semen] seine — Z. 5 st. mitz] muz — Z. 8 st. ptievge]

purge — Z. 10 u. 11 st. darauf] dav auf — Z. 12 y. u. st.

seinen] seine — S. 44, Z. 7 v. u. : wil Naehtrag liber der

Zeile. — S. 45, Z. 10 ist zu streiclien [vgl. Ficker, S. XV seiner

Ausgabe] — Z. 12 v. u. st. suite] settle — Z. 11 v. u.: da

uber der Zeile nacligetragen — Z. 5 v.4 u. st. leibgedinge] lieh-

gedinge — Z. 2 v. .u, st. scJi adei] sehadet — S. 46 in erster

Z. st. guot] gut — *Z. 13 v. u.: nacli ght ein Buclistabe aus-

radiert; das Wort scbeint aus pitch korrigiert zu sein. — in

letzter Z. st. s] si] — S. 47, Z. 1: vil Naclitrag uber der

Zeile — S. 48, Z. 3 f. : ~t~ in loitpwen ist uber der Zeile nach-

getragen. — Z. 7: zwischen vcerndem\ und hdret. ist ght ein-

zufugen. — Z. 18 st. tilcli] tucJi — Z. 24 st. zehen] zechen —
Z. 26 st. wren.] iarn . — Z. 32 st. iuncJwrbwe] iunchvrowe —
Z. 3 y. u. st. mider] mfiter — S. 49, Z. 1 st. in] im — Z. 19

st, mitz] muz — Z. 20; von der ist rot durchgestrichen. —
Z. 11 y. u.: gie stelit auf Rasur. — S. 50, Z. 9 st. im] in —
Z. 7 y. u.: Die Iris, bat in einer Zeile Ja sprach er ietza. zwm
man die dann folgt rot durchstrielienes 8 mit folgendem sint

nu da. als nachtraglich vom Sclireiber binzugefllgt. — S. 51,

Z. 17 st. einen] eine — S. 52, Z. 5: nacli simder folgt un-

mittelbar in gleicber Zeile von im so grozzev mer (= Z. 6 des

Druckes) — S. 53, Z. 8: hunt liber der Zeile nacligetragen. —
S. 55, Z. 10 y. u.: zwischen wan und leibgedinge ist ein einzu-

fiigen. — S. 56, Z. 1 si geben] gegeben — Z. 8 v. u. st. dar~

nach] dar nacli — Z. 5 v. u. st. guot] gut — Z. 2 v. u. st.

Richters] Richters — S. 57, Z, 15 v. u.: zwischen e. und eer

Rasur. — S. 58, Z. 7 f. st. pfciefeicli] pfccfeich — Z. 19 v. u.

st. chainen] chaine — S. 59, Z. 7 st. aver] Aver — Z. 11 v. u.

st. herr] fierr — S. 60, Z. 7 v. u. st. vlaisch] vldisch — S. 61,

Z 1 streiche vnd — Z. 9 ez zwischen er und ez rot durch-

gestrichen — S. 62, Z. 4 st. swielang] side lang — Z. 5: muz

Uber der Zeile fluchtig nacligetragen, — Z. 7 st. gut] g&t
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S. 63
;
Z. 11: ge vox" sein rot durchgestrieken — S. 16 at. ez]

er — Z. 3 y. u>: v in vber rot auf Basur. S. 64, Z. 14: e in

toil so liber die Zeile zwisclien w unci i geschrieben, dafi

zweifellos well zu lesen ist. -— Z. 11 v. u. st. vnd] von —
S. 65; Z, 2 st. </rt£j —

• S. 68, Z. 13: ist korrigiert aus

nist — Z. 16 v. u. tiber deni e von iunclwrowe ist dor n-Strich

ausradiert worden. — S. 71, Z. 3 st. geumlt] {/wait — Z. 5 st.

iemcn] ianion, Z. 15 st. ch&mpfen] chenpfen — Z. 3 v. u, st.

irt.] sei. — S. 72; Z. 7 v. u. st. puo&#e} p%wm~ 8. 73, Z. 8

st, grti# — Z. 16 v. u. sol seliwer Iesbarer Naehtmg
liber der Zeile.' — Z. 13. v. u. ez Nachtrag tiber der Zeile. —
Z. 11 v. u. st. puo&&e] pu&#e — Z. 9 v. u.: de in miln[de]ster

imterpunktiert und durcbgestrichen. — S. 75, Z. 3 st. erwelenj
erweUi — Z. 7 v. u. niht ist rot durehgestrichen. — Z. 4

v. u. lies imrruez — S. 76, Z. 13 st, ivertleichen
]
tcertleicM —

Z. 2 v. u. st. rechtaertideri] reeJituertigen — S. 78, Z. 11 v. u.

vor ist liber der Zeile nachgetragen. — S, 79, Z. 3 st. in] im —
Z. 15 st. davon] da von —• Z. 17 st. gtlt] cfiit — S. 81, Z. 13

st, damit] da mit st. wertet] werdet —* S. 82, Z. 5 v. u.: ge-

icinnest korrigiert aus lewinmst — S. 83, Z. 13 st. gaench]

gdncli — S. 84, Z, 15 v. in st. Do] do — S. 85, Z. 16 bat

zu schlieBen mit wider in. In 6iner Zeile hat zu stebn sick

des ernstes nim war. — S. 88, Z. 5: er fiber der Zeile nacli-

getragen. — Z. 7: nihtes rot durehgestrichen. — Z. 10 st.

zelang] ze Icing — S. 90, Z. 4 v. u. st. wiz] ireiz
,
denn e steht

nicht als diakritisches Zeiolien liber i, sondern fast in der

G*r8Be der tibrigen Buehstaben zwisehen w und i tiber 'der

Zeile. — S. 91, Z. 11 v. u. st. darauz] dar auz — Z. 6 v. u.

st. cli] die — S. 94, Z. 7 st. wieder] wider — S. 96, Z. 6 v. u.

:

in behabt ist a liber e nachgeschrieben. — S. 100, Z. 20 v. u.

st. ffvr chumt] filr chilmt — st. fur ,
chomen] filr chomen —

Z. 2 v. u.: vn- in vngerichte liber der Zeile nachgetragen. —
S. 101, Z. 5 st. cdt] dit — Z. 8 st. cm der hant getai] cmder

hcintgetat — S. 102, Z. 12: es ist nicht sicker, ob ir oder er

zu lesen ist: der Schreiber hat hier korrigiert. — S. 104, Z. 13

st
. froemder] fvomder — Z. 7 v. u. st. ze seinem] zeseinem —

S. 105, Z. 12: ir zwisehen cli und potschaft auf Kasur. — Z. 13:

werbent korrigiert aus werfent— Z. 2 v. u. st. ol] sol — S. 106, Z. 4
v. u. st, gep&rt] gepUrt — Z. 3 v, u. st. ane wunden

] anewunden —
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S. 107
;
Z. 1: in hcimoet ist v liber der Zeile zwischen a nnd w

nacligetragen. — Z. 16 st. zicai- ist offenbar zwml- zu setzen oder

zumei] die Hs. hat e zwischen a und i nacligetragen. — In letzter

Zeile st. vnder schaid]
vnderschaid — S. 109, Z. 3 st. seinen]

seine — Z. 11 v. u. st. ddrffte] ddrjfe— st. pMondich] phtindich—
S. 110, Z. 6 st. ze prugk] zeprugk — Z. 4 y. u. " in gestrihchen

scheint durchgestriclien. zu sein. — S. 113, Z. 14: daz sol er

ist rot durchgestriclien — S. 114, Z. 16 y. u. di vor weil schwarz

unterpunktiert. — Z. 11 y. u. st. dinch jldchticli] dincJifl&chttich

u. zw. schlieCt in der Hs. die Zeile mit - cht

,

die folgende beginnt

mit tick. — S. 115
;
Z. 15 v. u. st. ent&t] entitt — Z. 13 v. u.: den

komgiert aus dem — Z. 4 v. u. st. stinege so] stidge so
}
dies ist

rot durchgestriclien — In letzter Zeile st. vrdmden
]

vrdmde

— S. 116; Z. 3 st vor vnd Mnden] vorvndhinden — Z. 7 st. same]

saw — Z. 13 y. u. st. geseizten] gesetzte — Z. 6 v. u. st. erzevgen]

ergevgen — Z. 2 y. u. st. menge] menige— S. 118
;
Z. 9: e in berait

zeigt Punkt unter sich; ist also wohl zu streichen und trait

zu lesen. — Z. 14 st .
prugJce] pruJcge — S. 119

;
Z. 10 st. ers] ess

— Z. 7 y. u. st. vor spreehe] vorspreche — S. 120
;
Z. 10: v in

ravfet zwisclien a und / liber der Zeile. —- Z. 18 y. u. st.

chirchhdve] chircMve— Z. 15 v. u. st. taege vnd gepaennender taege ]

tdgevnd gepdnnender tcege— Z. 13 y. u. da?1 bis wochen rot durcli-

gestriclien. — Z. 11 y. u. man liber der Zeile nacligetragen. —
Z. 7 y. u. schnof rot durchgestriclien. — S. 121, Z. 3 st. an die]

andie — Z. 8 r in tragen liber der Zeile nacligetragen. —
Z. 15 st. an der] ander — Z. 19 st. geswornen] gesworne —
Z. 6 y. u. st. folgent] volgent — S. 122, Z. 1 st. gerichte] grichte

— S. 123; Z. 5 st. ze liar] zehar — Z. 16 st. ze behalten] zebehalten

— Z. 13 y. u. st. den] dem — Z. 7. v. u. ge- in gesehulde radiert.

— Z. 4 y. u. st. under im] vnderim— S. 125
;
Z. 16 st. ze beschaiden]

zebeschaiden — Z. 8 y. u. st. vancJmue&&e] vanchnu&ze —
S. 126; Z. 3 st. guoi] gut — Z. 9. y. u. st. er haben] erhaben

— S. 127; Z. 22 Steer] Surer — Z. 10 y. u. st. zfi stoern] zimeern

— S. 128; Z. 7 :
* fiiiehtig ins Koliunnenspatium gescliriebeU;

zwischen Randstrich und iv freier Raum, in den der Rubrikator

S hiitte einsetzen sollen. — Z. 15 y. u. st. vberall] vber al —
S. 130; Z. 1 st. meren] merem— S. 131, Z. 18 v, u. st. in der] inder

— S. 132; Z. 15 st. in der] inder — Z. 24 st. en sei
]
ensei — Z. 4

y. n. st. vanehnnezze] vanchnfizze— S. 133
;
Z. 17 y. u. st. an der]
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under — S. 135, Z. 15 y. u.:
i
in *sleich ganz dlinn an den Rand

geschrieben, ebenso Z. 14 y. u. d in der — S. 136, Z. 3 st. sick]

siech das e ist unterpunktiert und ein Querstrich dariiber gesetzt—
letzter Zeile st, Marcgraven] Mctrcgraven— S. 137, Z. 4 st, mnlehen]

van lehen— Z* 17 st. Zehen] 'Lehen— S. 140, Z. 9 v. u. st. hates-

perch] katespurch— S. 143, Z. 3 st. oerse] firm— Z. 5 v, u. st.

— S. 144, Z. 10 st. cm cicr] under — Z. 14 st. tneuntze]

trf'litze — S. 145, Z. 9 v. u. seine korrigiert aus seinen ~~ S. 148,

Z. 14 st. alter
] aZiter- — S. 149, Z, 13 y. u. st. roniee] rowe— Z. 2

y. u. st. tsZetc/i] isleisch — S. 150, Z. 5 st. herre] herrmi — Z. 15

y. n.: fur geicer stand ursprlinglich gewern

,

dessen n aber mit

der Feder niebt ausgezogen worden ist. — S. 152, Z. 2 v. u. st.

er volget] ei^volget — S. 153, Z. 7 er zeigt schwarzen Punkt unter

e und r — S. 154, Z. 3 y. u. i in leihen zeigt untergesetzten

Punkt zum Zeichen, daC es getilgt werden sollte. — S. 155,

Z. 17 y. u. st. an in
]
anin — S. 156, Z. 1 st. seinen] seinem —

S. 156, Z. 6 lese ich in des aus e korrigiertes a
}

also das —
Z. 17 en- in engan liber der Zeile eingefUgt. — Z, 14 y. n.:

zwischen vater und ist ist der nachzutragen. — S. 158, Z. 11

y. u. st. ze henemen
] zelenemen — S. 159, Z. 10 st. ze inngist]

zeiungist — Z. 17 st. ze tage] zetage — Z. 7 v. u. herre nach deni

ist rot durchgestrichen. — S. 160, Z. 10: zeit ist schwarz unter-

punktiert. *— Z. 18 y. u. st. en ireisei
]

emceiset — S. 163, Z. 12

st. gewere] gwere — Z. 10 y. u.: zwischen rnanne und mrtailet

ist gut einzuftigen. — S. 164, Z. 14: die Us. bat dean des rater

und zeigt d und e yon dean mit untergesetztem Punkt. —
Z, 12 y. u. st. verlangen] verlaugen —- Z. 10 y. u. st. seinen] seinem

— S. 167, Z. 17 st, gut] got — Z. 8 v. u. st. manner] ?nanne —
S. 168, Z. 8 daz ist rot durchgestrichen. — S. 169, Z. 18 rnd
vnder dem hes ist rot durchgestrichen. — In letzter Zeile st.

herre] herren — S. 170, Z. 3 st. reelite] rechte — Z. 17 y. u. : daz

lant rot durchgestrichen. — Z. 11 y. u. st. ze lazzen] zelazzen

— S. 173, Z. 19 y. u.: herre ist liber der Zeile nachgetragem
— Z. 10 y. n. st. Der] Der\ T) ist korrigiert aus m (?) — Z. 9

v. u. st, zinsgelt] zins gelt — S. 174, letzter Zeile: da liber der

Zeile naehgetragen. — S. 177, Z. 14 v. u.: -n in den korrigiert

aus w, dessen letzter Strich durch Radieren beseitigt wurde.
— Z. 2 v. u.: -e in neme auf Rasur. — S, 178, Z. 14: 5

in *wenne

wurde vom Rubrikator niebt ausgefiihrt. — Z. 8 v. u. st. fur]
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ftir — S. 179, Z. 16 y. u. den liber der Zeile nacligetragen. —
Z. 5 y. u. chom rot dureligestrichen. — S. 180

;
Z. 15 y. u. si

meinge
)

menige — S. 181, Z. 8 st vnder naht] vndernaht —
Z. 14 v. u.: i in ziehen liber der Zeile nacligetragen. — Z. 2

y. u.: (

1

in vnd auf Rasur, — S. 182, Z. 16 y. n.: ein liber der

Zeile nacligetragen. — S. 183, Z. 11 y. u.: -r in purger korri-

giert aus ? — S. 185, Z, 5. y. u.: liber -g yon mag ein Zeichen

(t>?) libergeselirieben. — S. 186, Z. 11 y. u, wider dar auf ist

rot durchgestriclxen. — In letzter Zeile ist -u- ixx beschutten

aus & korrigiert. — S. 187, Z. 16 y. u. : l ixx ledinget aus g
korrigiert. — S. 188, Z. 2 st. volget] volge — S. 189, Z. 1 st

dienesi
]

dienst — Z. 17 st. ze hant] zehant — Z. 5 y. u. ist zwi-

sclxen der und herre ein m rot dureligestrichen. — S. 190, Z. 8

ist -jp- in enprechen scheinbar aus -5- gebessert.
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Verzeichnis der besprochenen Stellen aus dem
Deutschenspiegel.

Die linksstehendcn #iffern bezeichnon die Artikel des Dsp. naeh der Eirilcilung

Fickers, die reehtsstelienden bezielion sieli auf die Seiton der Abhandhing.

Text, prol 38

Aus dem Landreclit.

1 , 39 134 , . . , H 211 . . . . . 17, 3t

5 , , 22,39 136 , . . . 27 215 . . ... 17

6 . , 22 136 , . . . 10,22 216 . . . . . 81 f.

16 . . 22 138 . . . . 14 254 . . ... 17

22 , . 39 144 . . . . 16,29 258 . . . . . 32

29 . 28 f. 146 . . . , 14, 16 259 . . ... 32

42 . . 24 147 . . . . 10 264 . . , . . 16 f.

44 . . 10 148 . . . . 16 270 . . . . . 14 f.

45 . 10,25 149 . . . . 15 280 . . . .

,
' 14

46 . . 15,39 151 . . . . 16 f. 283 . . II, 10, 17,83

57 . 22 152 . , . . 17, 29 f. 289 . . ... 32

64 . 22 158 . . . . 27 290 . . ... 15

67 . . 25, 39 f. 162 . , , . 16 291 . . ... 9

70 . . 22 164 . . . . 18 300 . . ... 18

72 . . 22 165 . . , . 12 f. 301 . . ... 32

75 .
26 f. 167 , . . . 30 305 , . ... 10

81 , . 26 173 . . . . 15, 28 f. 315 - . . . . 10,12

88 b
.

40 176 . . . . 11 317 . . . . . 19 f.

103 b
.

22 177 . . . . 13 317 I

','V
1

,
. . 19 f.

106 . . 16,40 181 . . . . 30 f. 319 . . ... 14

109 . 19 184., . . 31 329 . . ... 18

130 . . 22, 26 f. 18G . . , . 17 i 335 . . ... 28

Ill . . 10 293 , , . . 31
;

342 . . ... 14

112 . , 16,22 ' 194 . . . . 1G
1

343 . . ... 12

113 . ,
17 f. 201 . . . . 10 345 . . ... 12

321 . . 17 202 . . . . 10 i 346 . , ... 11

330 . . 22
1 203 . . . . 12 I

Aus dem Lelienreclit

13 . . . 36 66 . * . . 13
|

147 . , . . . 10.

29 . . 34 f. 67 . , . . 12
|

148 . . . . . 37 1

34 , . . 13 68 . . . . 12 153 . . ... 10

37 . . , 10 69 . . . . 12 160 . . ... 14

38 . . 9 73 . . . , 35 210 , . . . . 37 1

39 . . . 15 117 . , . . 13,34 213 . . ... 34

41 . . 14 122 . . . . 37 220 . . . . . 36 f.

54 . . 33 128 . . . . 10,34 231 . . . . . 13

55 . . 33 130 . . . . 37 260 * . . . 13

59 . . 37 1 133 . . . . 36 281 . . ... 37

65 . . 12,37
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Erster Absehnitt.

Palaographisches und Grammatisclies.

X.

Jede alte Handschrift eines Sprachdenkmals verdient mit

Aufmerksamkeit naher orforselit zu werden. Mag ihr Inhalt

noch so bekannt sein, in der Regel bietet dock, jede hand-

schriftliche tlberlieferung manches beachtenswerte, sei es in

der Grapkik und Orthographie, sei es in der Grammatik und

Lexikon. Ja selbst mancke Schreibversehen konnen als Anhalts-

punlcte bald fiir die Gesehiekte der Spracke, bald fur das

individuelle Idiom, des Verfassers oder Abschreibers in Betracht

kommen.
Wenden wir diese Gesichtspunkte an das Denkmal an,

das uns hier beschaftigen soli, so ist zunachst etwas iiber

seinen Inhalt zu sagen. Das ist ein sogenannter Apostolus,

d. h. die altkirchenslawische tlbersetzung einiger Teile des

Neuen Testamentes, und zwar der Actus Apostolorum (npdEeiq

octootoXuv), die hier mit cap. IX. 38 beginnen, da der Anfang,

cap. I—IX. 37, in der Handschrift feklt. Dann folgen die

katholischen Briefe (liemo\al xa&oXaal) des Jacobus, Petrus,

Johannes und Juda, und nach diesen die Briefe des Apostels

Paulus (epistolae Paulinae) in dieser Reihenfolge: an die Romer,

an die Korinther, Galater, Epkeser, Pkilipper, Kolosser, Thessa-

loniker, an Timotkeus und an die Hebraer. Auf dem letzten,

jetzt stark versttimmelten Blatte steht der Anfang des Briefes

an Titus (bis II. 8). Ganzlich feklt der Brief an Philemon.

Auf dem ersten, zu mehr als z-wei Drittel abgerissenen Blatte,

das eben deswegen nicht mitgezahlt wird, stand der Text der

Apostelgeschickte, cap. IX. 38—X. 17, der jetzt als verloren gilt.

Erst das darauffolgen.de Blatt, das wirklich vollstandig erkalten

ist und als Blatt 1 gezahlt wird, beginnt mit den Woxten:
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AOMcy chmohoka ctaluc* njns* KpATM, Das 1st also jetzt der wirk-

liche Anfang cles Textes. Yon da an geht der Text der Apostel-

geschichte bis Blatt 35% wobei ieh ein fUr allemale bemerken

mu/3, da/3 ich die in der Handschrift mit biauem Stiffc in

neuerer Zeit eingetragenen arabischen Ziffern der Bl&tter-

zahlung, obwolil sio nicht ganz genau sind, beibehalte. Aber

auch auf dioson 35 BlEttern ist nicht alies lilckenlos erhalten.

Zwischon dem Blatt 5 und 6 nach der besagten neuen ZShlung

fehlt ein herausgerissenes Blatt, auf welchem der Text cap.

XIII. 17— 38 stand, der jetzt abgeht, — Nach dem auf BL 35*

zu Bnde gehenden Texte der Actus Apostolorum folgen die

Apostelbriefe in der oben angegebenen Reihenfolge, abermals

mit zwei Lucken, und zwar; zwischen Bl. 67 und 68 steht

ein stark yerstiimmeltes Blatt, bezeiehnet als 68 a (das darauf

folgende vollst&ndig erhaltene Blatt ist mit 68^ bezeiehnet), auf

welchem die wenigen Uberbleibsel des Textes Rom. VIII. 35

—

IX. 19 zu lesen sind. Ebenso verstiimmelt, d. h. nur als Bruch-

stuck erhalten, ist das mitgezahlte BL 84, auf welchem Oor. 1

7. 21— 8. 1 enthalten war, Wenu man von der Apokalypse

absieht, die in den kirchenslawischen Texten in der Regel

nicht an die vorerwahnten Teile des Neuen Testamentes sich

anschliefit, ist sonst in der Handschrift, von wolcher hier die

Rede sein wird, der grc5/3te Teil des auf Evangelien folgenden

Neuen Testamentes erhalten.

Wie von Evangelien, so sind auch von Apostolus in der

altkirchenslawischen Ubersetzung sehr viele Handschriften vor-

handen, die vom 12. und 13. Jahrhundert angefangen bis in

das spate Mittelalter reichen. Von der groJJen Anzahl derselben

gibt die Forschung des gew. Moskauer Professors der kirchen-

slawischen Sprache an der geistlichen Akademie, Gr. Voskre-

senskij, eine ungefahre Vorstellung. Voskresenskij, dessen Ein-

teilung der Texte nach vier Redaktionen hier in bezug auf

ihre Berechtigung nicht weiter geprttft warden soil, hatte im
Jahre 1892 gelegentlieh der Ausgabe des Rdmerbriefes, in der
ersten oder A-Redaktion nebst dem von ihm zugrunde gelegten

russischen Apostolus vom Jahre 1220 noch 33 verschiedene

Texte aufgezahlt, diese Zahl stieg aber im Jahre 1908 auf 39.

Da/3 aber auch damit die voile Zahl noch nicht erschhpft ist,

beweist die Anmerkung zur Ausgabe des ersten Korinther
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Briefes (vom Jahre 1906) au£ S. 13, sowie einige Ausgaben
der neuesten Zeit.

Nach ibrer Provenienz verteilt sick die groBe Anzahl

der Texte bekanntlich in drei Gruppen : eine bulgarische, eine

russischc nild eine serbische, wobei nocli Unterabteilungen

auseinandergehalten werclen kbnnen. So kann man eine west-

liche oder mazedonische von einer ostbulgarischen auseinander-

lialton, eine sildrussisehe von der nordrussisclien, eine bosnische

von der serbisclien, endlich auch eine glagolitiseh-kroatische.

Das bier zur Sprache kommende Denlcmal ist serbisclier Pro-

ven!enz, und zwar stammt es vermutlicli aus Altserbien, viel-

leicht tief unten im Siiden, nahe an der mazedonischen Grenze.

Die Bertihrungspunkte des im Grunde serbisclien Textes mit

der bnlgarischen Redaktion desjenigen, der nachtrlglich oder

gar gleichzeitig an diesem Kodex etwas mitgearbeitet hat,

warden sich aus der weiteren Analyse seines Charakters er-

geben.

Der gegenwartig im Besitz des Vereins der
;
Matica srpska*

in Novi Sad (ungar. Ujviddk, Neusatz) befindliche Kodex war

frtiher Eigentum des dortigen Gymnasialprofessors A. Sandid,

nacb dessem Tode er an den besagten Verein tiberging. A. Sandid

wird den Kodex von P. Karano-Tvrtkovid erworben liaben, der

am unteren Rande der jetzigen ersten drei Blitter folgende

Notiz liber die Erwerbung der Iiandsclirift seinerseits im Jahre

1851 eingetragen hat: Ona KHtnra na nepraMenry no cboh
|

npn-

jthi3[h nnoaTa e ripe ee^awn. cto ro^mra oko ll ri> cto^th#
|

a can $

&o6ko hs^ Epx^eroBHiie 1851 roomie y Bpo^y ITanejn,
J

TBpTKOBiik/B

CBeinTeiiHK'B, epdo ce H3roBapan r£ CTapn penn
]

npio CTapy (sic
!)

noKa3ye. Also Pavel TVrtkovic bekam im Jalire 1851 die

Handschrift aus Herzegowina (ohne nahere Angabe des Ortes

woher), und zwar in Brod (das kann das slawonische oder

bosnische Brod gewesen sein). Die Altersbestimmung, dafi die

Handschrift ins 11. Jahrhundert geliore, ist natiirlicli falsch,

man kann sie friihestens in die zweite Halfte des 13., vielleicht

noch sicherer in die erste Halfte des 14. Jahrhunderts ver-

setzen. Die eigenhandige Eintragung der Notiz Tvrtkovi6 auf

die ersten drei Blatter als Randbemerkung zeigt, daB der

Kodex schon damals verstiimmelt war, Denn er schrieb seine

Notiz gleich auf die ersten vollstandig erhaltenen drei Blitter,
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folglich war schon damals yor diesen drei Bl&ttern nur ein

Bruchstiick des voraus’gehenden zerrissenen Blattes vorhanden.

Ich nenne diesen Text Matica-Apostolus und werde ihn

in der Abbreviatur mit mat. bezeichnen.

IL

Der Kodex besteht aus kleinen Polio- odor GroB-Quart-

bl&ttern, deren Zahl, wenn man alle, auch die vorsttimmelton

mitreclinet, 173 betragt, doch fttr donjenigen, der die Blatter

mit Ziffern bezeichnete, kamen nur 169 (und zwar 169 a
,
169 b

)

Blatter heraus, well er einerseits das erste und letzte Blatt,

beide stark yerstiimmelt, nicht mit besonderen Zahlen vcrsah,

ebenso das stark versttimmelte Bl. 68 a nicht besonders ein-

rechnete und endlich bei BL 49 in der Z&hlung einen Rechuungs-

fehler beging und zweimal dieselbe Ziffer schrieb, die or dann

als 49* und 49 b auseinanderhielt. Bine vollgeschriebene Seite

der JETandschrift umfaBt immer 28 Zeilen, Kommt ein Titol

im Texte dazu, dann enthalt die Kolumne auBer der Titel-

Uberschrift nur noch 26 Zeilen. Die gewdhnliehe Schrift des

Textes ist mit schOner scliwarzer, teihveise von der Zeit ver-

gilbter Tinte geschrieben. Die SchriftzUge sind regelmaBig,

altertttmlich und gefallig, sie stimmen ganz gut zur Annahme,

daB der Kodex ans Ende des 13., odor noeh besser in die

erste Halfte des 14. d&hrhunderts zu yersetzen sei. Dio Bueh-

staben sind so ziemlich durch den ganzen Kodex yon gleicher

Gr5Be, d. h, yerhaltnismafiig klein, entsprechend der GrftBe

der Kolumne. Nur bei den in den sonst fortlaufenden bibliscben

Text gemachten Einschaltungen der liturgischen Hinweise, an

welchem Sonn- odor Pesttage die eine odor andere Perikope

des Textes nach der Einteilung des Kirehenjahres gelesen

werden soli, findet man seht* haufig die Anfangsbuchstaben

*yon anderthalb oder doppelten GroBe. Diese sind dann regel-

maBig rot geschrieben. Auch sonst werden die liturgischen

Einschaltungen gerade durch die Anwendung der roten Tinte

bei einzelnen Buchstaben fiir den Loser kenntlich gemacht.
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Auch ganze Zeilen eines solchen Zusatzes, der liturgisehe Be-

stimmung enthalt, konnen in rot gehalten sein. Manchmal

sind diese Angaben litui’gischer Ordmmg am Rande seitwarts

oder unterhaib, . seltener oberlialb der Schriftkolumne unter-

gebracht, dann sind sie zumeist rot geschrieben und. wie man

nach der Abweiehung im Oharakter der Schriftztige und selbst

in der Ortliograpbie yennuten darf, dlirften sie yon einer

anderen, d. h. nicht derjenigen Hand, die den gewijhnlichen

Text scbrieb, herriihren. Ja einige Anzeichen spreehen dafiir,

daG uberhaupt alles, ^vas in rot gelialten ist, nicht sogleich

bei der ersten Niederschrift in den Text eingetragen wurde,

sondern erst nacliher an den leer gelassenen offenen Stellen

mit den betreffenden Buchstaben ausgefttllt wurde. Dabei

beging der Schreiber soldier Eintragungen einige Male das

Versehen, daG er nicht den richtigen Buchstaben einsefczte.

Es gibt aber auch Falle, wo er tiberhaupt yergessen hat, den

entsprechenden Buchstaben einzutragen, z. B. 78 a liest man

0 wo IIo Ebj&H/iUNH gemeint war. Diese Einsebal-

tungen, wenn sie nicht aus einzelnen Buchstaben bestelien,

enthalten Angaben, an welchein Tage einer in Zahlen ausge-

el rtickton Woche eine Lektion beginnt (ja) oder endigt (ico),

oder an welchein Festtage sie gelesen wird, wobei die Heilxgen

des betreffenden Tages miterwahnt werden, Es kommen auch

Iiinweise mit dem Worte hijjh vor oder mit dem Worte npucTOYnH

(bei spateren Eintragungen np rfcCTMH). Auf Bl. 3 b liest man im

Texte mit gewohnlicher schwarzer Tinte ctanh jA'fc (c ist rot).

Unter anderen Einschaltungen fand ich auf Bl. 29 b das Wort

khaishhio, das yielleiclit auf den Inhalt act. 26. is—is
7
wo wirk-

lich von einer Vision die Rede ist, sich beziehen mag. Dagegen

Bl. 31 steht im Texte rot geschrieben AistANHfA, das vielleicht

den Inhalt von XXVII. 7 u. ff. andeuten soil. Selten wird

auch der Monat genannt, wie z. B. auf Bl. 39 b mua hwaia .k.

nppKA H HAH Oder 66 b MU.A cT SI CTblA SeAHKOMSMU* evf<j>HMHA

(gewiC von einer spateren Hand am unteren Rand rot dazu

geschrieben), oder 73 a am oberen Rande mua ce .icr., Iwa KjpTA'fe,
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Bl 80 b unten iulU wktJ .s. ctto AriAA fivMWj Bl. 90 a oben

wu,A hT \\ rpHropiA, Bl. 90 b unten mm,a mo a ctmh KpABe, BL 108 a

unten mua no kw ctto aitaa nerpA h ma&aa, BL 127 b mu,a ly

.oi, Xcrmrie su,h. BL 135 b steht im Text mit sellwarmer Schrift

(auCer den roton Anfangsbuchstaben) : mlja wkto . hi . am> Aoyivfc.

B1. 157 a ebenfalls im Texte schwarz mu,a ceKOSpA kh wwpoy.

B1, 159 a auch im Texte sehwarz mV <|)epKpA cptmno im
“V '"US'-

BL 161 a im Texte schwarz mua ce . *o-. NAKyMoy. Nur wenige

Seiten des Textes sind durchwegs schwarz, d. h. olme Ein-

scbaltung ron Angaben des Anfangs und des Endes, der Zeit

und des Tages, wann der betreffende Text als eine Lektion

oder Perikope aus Apostolus nach dem griecbisclien Kirchen-

jahre gelesen werden soil.

Die Clberschriften der einzelnen Briefe sind mit groBen

Buchstaben so ausgeftthrt, daB zwisehen den durcb rote Linien

gezeiehneten Konturen der Bucbstaben der leere mittlere oder

innere Raum mit hellgejber Farbe bestricben ist. So einfach

die gauze Herstellung solcher Ubersehriften aussieht, maebt

sie doch einen fttrs Auge gefalligen Eindruck. Eine solebe

iiber die ganze Zeile nach der Breite der Kolumnc sicb ©r~

streckende Uberscbrift stellt cine sebr leicht zu entziffernde

Ligatur Ton je zwei, drei oder auch mehreren Buchstaben dar,

wobei durcb feme Querstriche die Verbindimg zweier benach-

barter Bucbstaben unter Yerwertung und Einbeziehung ibrer

End- und Anfangslinien hergestellt wird, Diese Ubersehriften

lauten so (die Verkniipfuiig der benachbarten Bucbstaben muB
natilrlich ausbleiben, da sie mit tiblicben typographiseben Mitteln

nicht herzustellen ist):

BL 35 a HfAK°KAhA l^flHAHhA KAAHKHiA

B1. 40 b ri6TPoKA KJnHAHIA .A/.

BL 46 a 0 nCTPoBU ^nHAHK KAAH6 YT* g

Bl. 49 b HWANOKA ttnAHlA A.*.

Die beiden letzten Titel haben keine gelblicbe Ftillung,

sondfern sind roll in rot ausgeftihrt.
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Bl. 54“ HWANEA lYITAHIA. E Eft 116. A6 N6

Bl. 55“ HOANEA. 1611AH IA. f

.

E 110. A2 N6.\

Bl. 55 11 HWARa. leriAHhA. ETC'. AS. N6. ChlFHhl.-.

Bl. 57“ Rb PHMAIANMb. ITCAANHPe. PIAEAEO

Bl. 77“ Rr
A RPeNh'O’HOMb . HAEAOEA P6NH

CT0AH1A

BL 97“ Rft RPoNb-O-HOMb. IIOCAANHHS [1AEA0R°

KhT0|>0t6

Bl. 111“ 16I1HAH1A. HAEAEA. RYATML

Bl. 118“ RNHTbl nOYLpeNbie. K'e<b6CHOMb:

nptKbm

Bl. 125 11 RNHTbl nOYLpONHIY. Rb 6$HAH

nHCHWMb

Bl. 131“ RNHEbl nOYip6NH6. Rb RoAACO

Mb.

Bl. 135 b RNrbi I10YLP6NHP6 Rb COAK>NIANOMh .\

Bl. 140" RNrbi' nOYl|I6NH6 Rb OAPONfANOMb . E.

Bl. 142 1 RNTH flOYLJJ6NHi6. R'THU'O’OH) .A.-.

Bl. 148 b RNrbi nOYL|J6NH6. R THM-O-eK). E.-.

Bl. 153“ RNrbi nOY14J6NH6. Rb 6EP rK0Mb

Yon BL 77“ angefangen sind die Uberschriften durcli

einfache Ztige der Buchstaben, nicht durch Doppellinien her-

gestellt.

Da von Uberschriften bei den Briefen die Rede ist, soil

noch erwahnt werden, daC einzelne Teile des Apostolus auch

noch eine am Rande in rot gehaltene Zahlung der Kapitel'oder

Abschnitte fiihren. So reicht bei den Actus Apostolorum die

Zahl bis iTr (53), diese Zahl steht am Rande mu Kap. 28. 1.

Bei Tischendorf finde ich (IT S. 247) diese Zahl nicht. Die

Epistel Jacobi ziihlt am Rande 8 (h) Abschnitte. Die Epistel I
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Petri am Rande 5 (e). Die Epistel Petri II ebenfalls 5 (e).

Die Epistel Johannis I 'bat am Rande 8 (h) Abschnitte, bei

Johannis II sind lceine Randzahleu zu selxen, ebexiso keine bei

Johannis III. Die Epistel Judae hat am Rande 2 (i) Abschnitto

angegeben. Der Ildmerbrief zalilt am Rande 45 Abschnitto (we).

Der orsto Korintherbrief ist am Rande mit 47 Abscbnitten

versehen (m^), der zweite mit 32 Abscbnitten (ak), Der Galator-

brief hat am Rande 19 Abschnitte verzeicbnet (*55). Der Brief

an Epheser zeigt 22 Abschnitte (kb), an Philxppor 13 Ab-

schnitte (ri), an Kolosser 15 Abschnitte (el). Der erste Brief

an Thessaloniker z&bit am Rande 12 Abschnitte (si), der zweite

5 Abschnitte (?). Der erste Timotheusbrief hat 14 Abschnitte

(ai), der zweite 8 (h). Der Hebrilerbrief zeigt 37 (ajt) Ab-

schnitte; ob noch eine Zalil folgte, kann man niebt wissen,

da das Ende des Textes fehlt.

Wahrend diese Zahlen doutlich an£ die innorhalb einzelner

Brief© durchgeftihrten Abschnitte hinweisen, kominen winder

andere Zahlen yor, die sich in bald fortlaufouder, bald

verschiedenartig unterbrochoner odor durcbeinandergeworfener

Reihenfolge durch alle Texte fortsetzen, deren Zusammenhang

mit dem Texte mir wenigstens durchaus niclit klar ist. Nur

bei dem Jakobibrief find© ich ganz am Ende des Textes die

Zahl cmb eingetragen, die nach der bei Tischendorf (II 277)

gegebenen Anmerkung wirldich in einigen griechischen Yor-

lagen zur Angabe der Zahl der Verse (^t5v dient. Sonst

ist nirgends am Ende des Textes der einen oder anderen

Epistel die Zahl angegeben. Dafur steht aber bei dem Brief

an Epheser gleich nach dem Titel die Zahl 109 (jw*), mit

welcher auch die Zahlung beginnt, nnd wirklich folgt auf 109

noch 110, dann aber auf Bl. 119 a tiberspringt die Zahl gleich

auf fc{ (190) und auf Bl. 120 b kommt wieder 114, Bl. 121 ft

115, Bl. 122 a 116 usw. bis 124 auf Bl. 125 b zunx Vorschein.

Im zweiten Brief an die Thessaloniker wird in der Uberschrift
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gleieh die Zalil 169 (p^) angegeben und dann setzt sieli cliese

Zahlung fort bis 173. Beiin ersten Timotheusbrief ist auf clem

Titel angegeben, offenbar als Fortsetzung der vorausgelienden

Zahlung, 176 (poV), die aber im Texte nicht weiter verfolgt wird.

Ich wollto in it cliesen fliichtigen Hinweisen nur darauf

aufmerksam machen, dad in diesem Texte fttr allerlei Zahlun-

gen, die sich verschiedenartig durclikreuzen, viel Material vor-

liegt, das im Zusammenhang niit entsprechonden griechischen

Vorlagen einmal naher gepriift zu -werden verdient, Darliber

hat schon vor Jahren Dani£i<* im III. B. der Starine (1871)

sehr ausfuhrlieh gehandelt auf Grund der Handschrift Hvals

(S. 3— 7), dock die von ihm mitgeteilten Zahlen (nach Eutlia-

lios) auf S. 3 stimmen mit der Zahlung in mat. nicht uberein.

Audi in deni, was G. R. Gregory in den Prolegomena znr

Tisehendorfsehen groden Ausgabe des NT. (Lipsiae 1884), auf

S. 153—161 liber die Kapiteleinteilungen bei Actus Ap. und

den Briefen erz&hlt, finde ich die in unserer Handschrift uotierten

Zahlen nicht.

III.

Im Vergleich zum Sisatovacer Apostolus, yon dem uns

freilich nur ein ungeniigendes Faksimile einer Seite bei der

Ausgabe Miklosich’ yorliegt, sieht im ganzen die Schrift des

hier zur Sprache kommenden Apostolus etwas kleiner, aber

yiel zierlicher aus. Namentlich die Figur der Buchstaben % h,

vj, h, h zeigt altertiimlichen Oharakter, die yerbindenden

Querstricho stelien in der Mitte des Buehstabenkorpers bei w,

id, h, h. Selbst in den letzten Zeilen der Kolumhen ergeht sich

die Schrift nicht in extravaganten Ausschweifungen bei solchen

Buchstaben wie
p, u, ip, )C (was in SiS. der Fall zu sein

scheint), sie bleiben in dem iiblichen Umfange. Hie und da

scheint die Feder des Schreibers sich abgestumpft zu haben,

da sieht auch die Schrift” etwas dicker, weniger schon aus;

ich kann heispielsweise auf BL 155 a hinweisen, wo die ersten

ftinfzehn Zeilen eine dickere, schwarzere Tinte zeigen, als die

folgenden dreizehn Zeilen: offenbar hat der Schreiber die Feder
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gewechselt. Durcli die scbarferen Umrisse, die von einer neuen

Feder herrtthren, sieht auf einigen Seiten die ganze Schrift

etwas schlanlter und grOBer aus, woraus icli dennoch nicht

auf eine andere Hand schlieBen wtlrdo. Mir seheint der gauze

Kodex von einer Hand geschrieben zu sein, bis auf gewisse

liturgische ZusUtze, von donen oben die Rede war. Wo die

' Schrift mit scharferer Feder geschrieben ist, dort merkt, man
dem ganzcn Charakter der SchriftzUge an, daB die Buclistaben

nieht eng aneinander sich dr&ngen, sondern in bostiinmten

Zwischenraumen sicb frei bewegen, was gerade in iilteren

Handschriften regelm&fiig beobacbtet wird. Auch die Inter-

punlction beschrankt sich auf einen einzigen, moistens in der

mittleren Hbhe der SchriftzUge stehenden Punkt. Auf den

Yokalen des Wortanlautes steht meistens ein Punkt. Aber

auch im Inlaute des Wortes bei der postvokalischen Stellung

der Buclistaben t, k, h, n, m, w findet man sehr haufig einen

Punkt liber dem Buclistaben. Auf y pflegt immer ein Doppel-

punkt zu stehen, daher auch haufig bei oy, und zwar auf dem
zweiten Buchstaben.

Sehr merkwUrdig ist die Yorliebe des Schreibers fUr oino

besondere Bezeichnung: auf dem Konsonanten a wird in be-

stimmten Stellungen ein Doppelpunkt gesetzt. Und zwar ge-

schieht das zunachst und am haufigsten, wio es seheint, in

den Fallen, wo a mit nachfolgendem h eine Silbe bildet, wie:

wXbBA 4 b
,
MAbBOW 26 b

,
HlXhEHTe 18 b

,
MASKAAA^Oy 12 b

,
EAhllbl 56“,

BXbHOW 162 b
,

EAbHAIUIb 3 1
b

,
BAbHbNHI6 33*, SAbNGHHW 35“, OyMAbHAE

JKC 8 b
,
AA MAbHHTb 93* (zweimal), MAbHAHHW 22*, EAbUlbEASHHIA

16 b
,
nXbKb 22*. 23 b

. 24 b
. 25 b

,
nXbNbi 75*, ncnXbHb 3*. 5*. 35*.

38 b
,
HtnXbNH ce 17°, Hcn’XbHHuie ce 6*, HcnXbHeTb co 149*, HcnXbiie-

NHit 75 b
,

HCnXbueHbi 35*. 58 b
. 75* HAnXbNHTb 128 b

,
lun'XbHH^h

130 b
,

nXbTb 41 b
. 56*. 61*. 66 b

. 70*. 95* oXeth 56*. 57*. 60*.

61 b
. 64». 65*. 66*. 66 b

. 73*. 120*. 128 b
,

n'XbTbi 39 b
,
paethw

44 a/b
. 66 */b

. 117 b
. 3 28 b

,
nAbTWioMh 79*, riAbTbCKAi* 50*. 66 h

(dreimal), riAbTbCKbue 47 b
,

n'AhTbCKbijcb 75 b
,
TXbKbi 4 b

,
TAbKiioyEiuoy

r
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4% H£BAbKOU!0 7 b
}

VVBA.hK.bUi6 CC* 139 b
}
AAbrOTA 121% CAbHUOy 95 %

norXbTHTb 45% An diese Beispiele, deren Zahl sehr grofi ist,

schlieGen sicli ferner an noch folgende: /Kb^Ab 150% KopASAh

20\ 30% 31 a/% 32 b
. 33% KOpAEAbNOMOy 31% ^eiuiAhNA 18% -naja

95% -NhiMb ib.
;

-Mhi^b 167% oyrAhNMH 42% HApoKAb 14 a
. 30%

imorAb 30% nptAoyXb 32 % wcToynXb 16% weTAKAhwe 25% wcToynAV

uuAro 10% lMAhLiioy 41% HCKoyriAhLUA 47% npotHKAhWHMb c$44 a usw.

Diese Anwendung bei Ab mit einem vorausgehenden Konso-

nanten des graphisclien Zeichens ** (zwei Punkte auf a) mag
vielleicht der Ausgangspunkt gewesen sein, doch der Gebrauch

beschrankt sich durchaus nicht anf diesen Fall. Eberiso haufig,

wenn nicht vielleicht sogar noch haufiger, stehen die zwei

Punkte auf a bei einem vorausgehenden Konsonanten, also

auf jeden Fall bei einer muta cum liquida, wenn man aucli

die Sibilanten dazureclmet, auch dann, wenn auf a nicht

gerade b, sondern bin beliebiger Vokal folgt. Es mogen aus

der groCen Anzahl von Beispielen wenigstens einige angefuhrt

werden, und zwar

:

a) bei nachfolgendem Vokal a: rAAgoy 88% paakajck 14%

£aata 144% wKAACTb 7\ 53% BAA^MHTh 83% ^aa (wobei der

Zwischenvokal als geschwunden gait) 24 a
. 33 % 38 % 43 b

. 140 %

147% TAATH (fur TAArOAATH) 13 a
. 22 a

. 25% taamo 32 a (und so

bei diesem Verbum sehr haufig), eaa^hh 44 % kk^aach 22 a
,

flpHTAACH ib., Kb KO£AOrAAC0KANb! 44% nOCAA 52% flAAHb 19% I1AA-

bath 33% MAAArbNbUb 91 % auch bei weicher Gruppe: 2;*maa40%

88% KOpABAA 32 a
/% H^BABAAttH 70% npOTHBAAliie 5% WCTABAtATH

163 a usw.;

b) bei nachfolgendem e: SAOAHBbi, kactb ce 156 % KAmoy

143% KA0TH ce 158% kXoTBOW 40% KA6Bp rbTb 5% WKAOBOTANb 43%

WKA6B6T6BAtOTb 23% -KTb 39% -BAHT6 39% nAGTCNHW 43% rAMIblMb

(fur rAAroAKitraHim) 6% rXeMbijtb 31% selbst rmm 21% h^saka6Nh

41% Kb^AWBAONAhA 35 b
. 36% -NO 55% -no 42% -nh 49% 52 a

/%
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56%% -Nhijcb 43% -HHiuib 9% lABAeNH^ 45% 61% 93% CTpbwXoHxm

37 b
,

MbiiiiAONHi^iub 26% KjJorueNHre 40% wbnoba>nhb 64% 71%

oycbiNO&XoNHre 148% oyAABAONHfA 21% wcTAEAeiib 28% npimMAO 29%

-AOH 43% -MAOTb 17 * 30 % 86% 155% -MAOTb 13% -MAOMb 60%

^OMA0fO 40% flpOCAAKAOHOlO 41% nOTCnXoHb 48 b
]

c) bei nachfolgendem h: icopABAH 5% 32% bah^kmaapo 36%

npHBAH^H CO 128% WffAHHAH, WBAHH0HHW 152% HOAbl^MANTe 140%

M0KAH KAKO (e’fcwq) 129 a
J

d) bei nachfolgendem o: ToruoTH 33% haoaa 35% ^Xo 38%

72% 140% iaw 59% 66% 72% £AOMb 35% ^aobm 58% w^AOBbiTH

43% ^aqem 81% Bb^AO/KH 3% Bb^AO^bho 16% FIasaobh 34 a
;

e) bei nachfolgendem oy oder w: EAoyAirbMb 82% ^AEAoyAHTb,

^ABAOy/KAON

H

tA 40% EAIOAHAIA 37% EAWAOTO 128% BAOyCTH 47%

ChBAIOAAteTb 52% CbSA[OAAK>l|J0 9% CbBAJOAO 56% CbSAWCTH 148%

np rbnA0yBUJA 33% AH>sXf>y 53% %hb 37% 55% 58% KOpAsXw 31%

TAH4IA 7% npHBMArt 24% 27% npHWUAWUJO 41% Kb^XwBHJCOMb 52%

AWSAW 54% H£AK>B0Al5HCTK0KAUje 56 a USW.J

e) mit nachfolgendem % ia
;

bi: pbiiuXisHHiib 25% pbiiuXiAUHHb

23% AOBAtneTb 146 b
,
ciktma 52 b (offenbar hat der Schreiber

bier die Abbreviatur in Betraclit gezogen, dexrn sonst wilrde

6S CnACHTOAhA lauten), ^Bb 89%, CBOTAlS 36 % H£BA1U|JH 32%

HCTAUNbNh 86% WKArBH6 CO Eb HCTAUNHO 96% H 0HCTAl?H bNAA PO 58 %

£AblH 16 %

Aus aufgezahlten Beispielen, deren Zahl nodi stark ver-

mebrt werden ktfnnte, ersieht man, daB nur bei Konsonanten-

gruppen, deren zweiten Teil a bildet, diese graphische Be-

zeiclmung stattfindet. Im Anlaut oder in der intervokalischen

Lage des einfachen a wird diese Graphik nicht beobachtet.

Einen Grund fur die Beschrankung gerade auf a vermag ich

nicht anzugeben. tlbrigens dann and warm, wenn auch nur

ganz ausnahmsweise, wird der Doppelpunkt auch auf andere

Konsonanten gesetat, doch unter Beobachtung desselben Urn-
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standes, namlich dafi es sick um eine Konsonantengruppe

handelt. So finde ich: ^ku^aame 31% rihsh 59 a
,

wriib 153 %

33 a/% 37 % wriieMb 41% 79 b
,
mui& 118% /Kh^ne 53% 65% EOAis^iib

139% EOtA^fib 67 % AWEKb50% Kb AWEbKAJCb 56% AWBSH 122% AWEK0

50% EpATHte 57% CBe^AMb 3% £AEK6Nbm 46%

IV.

Die Zahl der Worter, die in gekiirzter Art, bald rnit ein-

facher Auslassung einiger Buchstaben aus dem Inneren des

ganzen Wortumfanges, bald mit Heraushebung eines Konso-

nanten tiber die Zeile, mit oder ohne Bedeckung, gescbrieben

werden, ist nieht sehr groG, iibersteigt nicht die tibliclien

Grenzen. Einfach gekiirzt ersclieinen folgende Worter: Eh flir

sorb, mit alien Ableitungen, rb fiir rocriOAb, ebenfalls in alien

mftglicben Formen nnd Ableitungen, CTh flir ciOTb in alien

Endungen, CHb fiir CbiHb, ane fiir Ahtih, Aj(b fiir Aoy^Cb, auia fiir

AOyilJA, HAKKh fiir HAOKUKh, WU,b fiir OTbUb, AMTAb fiir AMreAb, EU.A

fiir EoropoAHU,A
;

neo fiir um, cncb fur criACK, rmtka fiir moahtka.,

EAro fiir eaapo, canlu fiir CAhNhue, cpU* fiir cphAhue, Jirnpe fiir

MATepe, upKKb fiir upbKbKb, akm fiir Alssow 20 % hnis fiir NbIN%

paath fiir paapoaath — alles das selbstverstandlich samt alien

Deklinationsformen und Ableitungen, z. B. rAAAN%H?iuoy w anta

CTA
;

A/\OMb CTbUUb.
<g~-

Mit iibersehriebenem c unter dem Dach findet man: te
;
w%

Eb% paa, hT
;
aX

}
(aucb ^a allein, z. B. Ica^a)

;
Aim, matl,

-£- -"f- -T~ "C" "T' "S'

MU,b
;
CTpTh

;
HThHH

;
npH% MApAHO, K|>THTH

;
ANh, KAE0Nh

;
U,pb

;
ttpAMh,

WTATH.

Mit a olme Dacb: GArTb, rp% kaka, rpeTh, CKimAh, awmh
;

KCOPA; K*r% HNOPA
;

HAp’o' Kb^KHPNOyTH., npAfriHKb, np1% ChUJh'
;

riOEAttTb,

npHiiit; cp^ cpu.% aiTmh
;

nocTpA^H; £pAEb (selten), pA^poyinhuiAro,

pA^HTe c% soyTb. Namentlicb bei der Lautgruppe >ka wird fast

immer a ober der Zeile gescbrieben: hA/Kb, EH/Kb, nponOKt/Kh,
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Toy/ifio, noB'feJKCHh,
p

poatmA,, gHximAh, iuo;ka
;

po;Kenh
;

coy/tuo,

oyroKCNHw, icoroxo, BpAauo, waoka, Me;tu% npu;Ke
;

Tb/K% H/'khblu^

TpOy^AWM^ CbPpA/K0HHO
;
H/KHPAlOTb CC

;
£AEA0y/KA10Tb

;
H^fh^AKU, CTU^O

ce, Kpi^t‘AWL|.ioe
,

wcoyiKAKMiH, ^H/ifio , Toying cyTEph;KCHim usw.

Sugar zwei Winter werden so gobunden: tAKOEpoy, d, i. iako

AOKpoy 169%

Vereinzelt steht h in pc (so immer) unci mtaia 16*; o in

np°poMH ;
nnu, Nciui]rn 22 % m\ 29% no M°pw *32 % t in iiAypmA, sp&k,

BpAW, \% immer in w, r in icyAAHio. Es verdient bemerkt zu

werden, dafi das Wort fllr pactXe6$ in der Abbreviatur immer

Upb geschrieben wircl, also oine Erinnerung an die Aussprache
TT*

umpb oder ubCApb gewalxrt wird, so: HpOAb upb 3 b (act 12, 1),

ArpHnA upb 28 a (act 25, 13), upb caahmkckk 169* (hebr. 7. 1),

Upb npABAbi ib. (ib. 7. 2) usw.

In solehen Worten wie BC'fc^b, rpisjcb, wird zumeist gegen

Ende der Zeile, aber dann und wann auch in cler Mittc, ober-

halb der Zeile angebracht: u% rpu, pn
;

rpAAru, m-kctc, MpTSM.

Vereiuzelt am Ende der Zeile auch npiiShiKAi? 48 b
.

.Der Schreiber liebte am Ende der Zeile das Wort oder

den Wortteil mit einem Vokal abzusehlieGen; urn dieser Neigung

gereclit zu werden, wurde nicht selten zu dem letzten Konso-

nanten in der Zeile ein sonst liberfltiBiges b hinzugeschrieben,

Man yergleiche solcbe Beispiele : oyTb|Kpb;KAHJ 15% pACTbjpb^AOTb

24 b
,
HCTp^b|BHTC CC 44% AOChjllblMA 102% w ACCbjuoyw 119% wrb|-

MbHIO 168% Oyrb]AHlC* 72 a
,
WCb|Mh 44% BAK'feCTbjBOyW 111% nOAOKbCTb|-

khio 58% nocAoyujbCTb|Boyi6inH 72% oyMpbi|jb|&AenHic 62% HCMpbTbj-

BbCTKO 96% /KHAOKbCTbjBrb 111% pA£b]Kl3 94% npOTHSb|AIA10H CC 72%

cbKAA£b|mo 18% Allerdings kommen vereinzelt solcbe Einschal-

tungen auch mitten im Texte vor, z. B. neben fCCbjMbi 87 b auch

iccbiubi 54% umiub 85 b
. 99 a

,
wrbNbNore 72% KtijTb&tm 70% BUTbBHH

70% OyiUpbqjbKArA|tCTb 99% 0yMph|4JbEA*AOTC 66% EAbUJbKAONHfA 16%

HCK^/'KbCTbKHic 42% w ccAbMisMb 156“. Dieser Yorliebe, die Zeile
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mit dem Vokal abzuschlieBen, yerdanken wohl ihren Grund
auch solche Beispiele: HCh|npABAtHHit 152% Bc^hjiw^piuiA 107

%

Kh^b|MOYL|JAWlJJH) ce 35% Kh^bAWKHTO 42% Sb£bjrAA^b 110 b/lll%

Kb^b|AArAH 147% H£b]s6CTH 68% H^bjBfANHHJ 54% 70% H^bjNOCeLMH

158% H^blB'iupcinuG 158% pA£b|Anwium 157 b
;
wahrscheinlich auch

das sonst riclitige nouibjAw 28% o^Mb]^ 69 a (neben dem ttblichen

oyyp ru). Am Ende dor Zeile begegnet man Apb'jCHCHNArorA 15 %
AptJjctmjmo 24% AAeKCMib'AjwniHiib 15 b

.

In tlbereinstimmung mit dem Sifiatovacer Apostolus sclireibt

aucli dieser Kodex die Proposition otk immer w (durcb Ranm-

verhaltnisse ist erklarbar OTb'Ke^bine ce 5% OTb HApoAA 17 b
) und

aucli den Anlaut eines jeden Wortes mit o gibt er durcb w

wieder. Sonst aber kommt w nur bei Fremdwortern in An-

wen-dung: HWANb 3% -ha 10% -hko 15 b usw., anthwjchig 3% 7 b
.

9 ft
. 10\ 15 b usw.j mohcowkij 6% HWArtswiub 7 a

. 15 ft
. 16 a/% 19 a

.

26 a
. 27% 34 \ 61% mohcisweoy 8% MOHmvKb 8% mohciswkis 56 %

CVfMCAVHh 9% AHWHHCHH Aj)GW(J)ArHTb 14% (j)A|)HC
rfcWKh 24% (jlApHC'ISVVIUb,

CAAOyK'BWMb ib.
}

Kb ApjCHK'f'UWlUIb 24 % AHWCKOj>OKr
ll 33 b usw. DaB

im Dat. plur. h wArbiviuib nocb niclit die Pluralendung durcb w

iin Gegonsa tz zum Instrumental - Sing, auf -owb ausdriicken

sollte, ersieht man daraus, daB bei ecbt stawischen Wortern

aucli im Dat. plur, nicht w, sondern o zur Anwendung kointat
3

vgl. K^biKOMb 3 a
. 6 b

, 8 ft

, 20 b
. 30 a

. 34 b
. 61% 62 a usw., dennocb

finde icb AOSpOAHWMh 42 % Nur in den gew5lmlicb nicht von

der ersten Hand herriihrenden Rubrikcn begegnet dann und

wann mit roter Tinte gescbriebenes o, z. B. OTb HApOAA 17 %

opovpHttMb 102% dock 54 a
stelit im Texte mit scbwarzer Tinte

qua. Audi bei groBem Buclistaben O kommt ein Punkt in der

Mitte dann und wann vor.

Einmal stelit w statt h> : 168 a AKbi hcawam (bebr. 12. 16),

doch ist die Lesart verdorben. In bi ist der zweite Teil des

Buclistaben iu der Mitte mit merklichem Querstrich yerseben,

der dann und wann so weit zum ersten Teil b reicht, daB das

Ganze wie ein verbundenes m aussiebt, was iibrigens yom

Schreiber niclit so gomeint war. Man kann als Beispiele an-

Sitzungsber. d. phil.-his^ Kl. 391. Bd, 2, Abb, * ^
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filliren : nomi ah ce 149 b
,

coyAHTM 14 l

\ oyMAiCMi 11 b
, hum 8(> a

u. a. Unsor Text sehreibt niclit i statt h vor oinem Vokal,

ganz ausnahmsweise ist das Umgokehrte dor Fall: ioakiii ckhi^k

13 a
,

Bj>A.Tiii 55 a
,

coyipfb 97 a
.

Fiir das gwohnliehc oy steht am Kndo dor Zeile (aus

Raumersparnis) W: wctK nATii 147 b
,

cecxpK' 76 b
,

npiiCTKinAeimiA

6

2

a
,

AKfAiuX' ib.j t0kK' 112 ft

. In den von einer audoren Hand

eingetragenen Rubriken unci Randbemerknngen sieht man K

oFters, z. B. Bl. 45 b am linken Rande: £A majikX, 77 h unton

rot 81 b am unteren Rande (schwarz) HCictfmi, 90 a ober-

lialb der Kolumne komK/KO (rot geschriebon), 1 1

1

b am unteren

Rande (rot) IakwbX, 115 a im Text© ©in spaterer Zusatz po;KbCTsX

(schwarz), 117 a unten rot iiAApHwirif, 127 b unten rot fteneme,

135 b auf dem linken Seitenrande rot h A#nr
k, 144 a reclits am

Seitenrande rot mamamt)?, 169 a unten rot cp
r
fcA)f, 169 b oben rot

ctmK* nhkoau.

y.

Die Graphik der Handschrift kennt alle Yokale einfacli

imd prajotiert, d. h. a
;

t, h, o, w, y7
oy, ia

;
io

;
io, % hi, nur t

vor den Vokalen g’ebraucht dioser Text, wie gesagt, nocli nicht,

wolil aber kommt in spateren Eintragungen auch cliese Ortho-

graph ie vor, z. B. 13 a rot unten ATwhhchw, 14 a reclits am

Rande rot AiwnhcTw, 35 a rot unten ChimmiA, 50 ft rot unten Eh

nocAANiHj 67 a reclits am Rande lecjmwiH, 78 b rot unten npn

B7k£kH>K0Mio^ 90 ft rot oben rpnropiA
;

127 b rot unten tfcmniTe, 149 b

rot unten ahmhtjhw, 150 a rot im Texte ahmht)>Tw
;

169 a rot

unten iiocaanTa.

Da unser Text die jotierten Yokale ia
;

to kennt, so

werden sie allerdings in den meisten Fallen richtig angewenclet,

namentlich im Anlaut: H?ro, ieyoy
;

totjje, ^aa 91 a
,

k-aba
;

ierAA
;

impL, iecMh
;

ram-re, lopecu^ njchanaa, kuhctoaupA; t&jiGCh;

tAX$
;

iamcoko, rAA0yt|ie
;

iakaghhig, iamo ((pocyoip.sv) 85 tt

;
auch im
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Inlaut nach clom vorausgelicnden Vokal : chi% Tpbio, ceoi%

Ar
feh\mm, coY^TbiiA

;
liAAiiicub ce

;
ach hckma

;
npimoiACABUJO ce, njimAf

^oyh
;

Haiha, jcoaataiA; BoyiAiA
;

aucli TpoiAAO^ 10 b
: 18*. 99

•%

TpoiAAhi, Tpoi~AAr& 18* (griecli. Tptddc^ -aoo<;)
;
fhoArfciAHHNi% ebcnso

in anderen Fremdwortern : Kb reAAAoy 18' % wrYnT'feNHNb 22

%

fApoMh (Aapm) 157% I^Kroy 107 s
,

fOiio^h 163 * usw, Man findet

aucli >KHKrkiAiue 14% HM^iAiue 15% K'hfA^OY 112 *. Ills kommen
dennocli auch Ausnalmien vor, z . R. koghco 1% TpeTHe 90 b oder

CEOiee 157 b
, E0Y^e;

B/Kho 78% haufig m ll w
. 17 a

. 25% aucli m 11%

iCTYHTbCKAA 166 \ Wen it im Anlaut ein groOes rot geschriebenes

K stelien sollte, zieht man vor, 6 zu sclireiben : 6rAA
;
Omoy usvr'

Sehr haufig, ja fast regelmaGig stelit e statt des envar-

teten k- nacli den Konsonanten a, n
; p,

z. B. : eoaoio
;
\ma%

£6MAeK>A0% MOAeilMK-Mb, 1AEA6HH1% W^AAKA6MHHJ
;
HClvmHHHL, WKpO-

n\6NH!% KOYOAGHH, B-b^AWGAONOlUOY; H?MAeTb, A^AATtAmh 17% EbCe-

AeiiAiA 17 a

;
ko^acm, 4j>bKAeNOM0Y> KhrueMb usw. Seltener wircl h

geschrieben: boais 15 a
. 27% 28 a (neben eoac 24% 26 b

), npH^MAieTb

13 b
;

Romaic* 13 b
. 39 % und namentlioli bei den Substantiven auf

-T6Ab: KliTOJCpAHHTOAte 58 % npISAATSAK- 151% KA^ATSAH; 167 % 0Y
HH "

T0AK 91 a
,

poAHTeAK'Wb 1 51 a
,

roYEHTeAiOMb 27*. Merkwiirdiger-

weise ist beim Worte tuao die Bildung auf -ec Sehr haufig

durcli -rcc wiedergegeben : toaicca 67% 71*, 82 b
. 95 % 169*,

T6A^ce 65% 124% reA^cH 91 b
,

TeArcceiuib 58 a
;

so aucli ahahci

113*. Bei der Lautgruppe -pe ist die Enveicliung. ganz selten,

so 87 a MOpie (neben moj>* 7 b
), npi* 28% rop^(cTH) 167 b (neben

ropecTb 123%*ropecTH 60 b
). Man sclireibt Eenepw, aber Eenepe 89%

pAcnpiA 10 a (aber pACripe 10*. 77 % 79% 89*. 90 b
), MopiA 33% 65%

yopKi 32% aber Mope 7% 32 % 166*. Audi die Erweichung bei

im ist sehr selten aiigegeben: £A*m 14% ha hh 16% dagegen

regelmaGig ^an% noNe^ne, Eb \wu, w newb
;
k mmy, c now, w n$ah/K£

;

oyh 0 83% doch ayrnc- 126 b
?

EAiiew 124% nwMsAbNeio 80%

nocArbANeMb 95 b
.

. Nicht so haufig wie bei a% h% pe wire! die Erweichung

vernachlassigt bei aia
;
h h% piA, dennocli kommen aucli solelie

Falle Aror irie: KopABAA 32 % eoaa
-

(statt koaja) 42 % ^maa 88 K
}
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CpAMAAICTb 88 b (neben CpAMAIAIOTb), CbCTAKAAWTb 60% -AATH 99 b
.

109 b
,
lABAAIGTb 58% WnAAAK'MO 88% IipHA'Kn AAIC-H ce 82% nOMbllllAAW

67% pACAAKAAIOIJie 167% WCAAKAAH ib,, nOrOyBAAH 73% MOAA)(OMb 20 %
moaa)c$y 12% moaaiuc 31 a

;
auch bci pA (statt |>ia): pACnpA 24%

noKApAJOifie ce 124% oyKApAic-MH 73 b (abor noKApiATH co 113% hoka-

pt-AHTe ce 169% oyKApiAMTG 140%), pA^ApAH 79 a (neben pA^ApiA^b

1 1

1

b
), BApAicTK 89% np^MoyApATH ce 71 b (danoben -piATii ce),

CbiuinpAw 102% CM'UpAtoyje 106% TKopA^oy 31 b neben TKopiAjcoY ib.,

CTKApiAW 113% pACMATpAfi*TB 89 b neben pACMATpiAio 86 b
;
man

findet das richtige oYCWAphA 1% rumipiA 169 b (neben nACTwpoY

43 a
). Und ha statt hia: roiujcb 29 b

. 111% tohaa^b 94 ft neben

reNiAine 116% cbSAA^NAW 85% cbBAA/KMAWTb ib., cbKAAauiAim ce 74 a
,

KbJBpANAWTb 55% nArbMAieL|ie 106% AllbLUHAArO 70% nOCA rt?AUAIA
;

nocA^ANAro 50% no caiman a fa. 48% kuilunaia 38 b
.

Audi bei -pw findet man die Yernac.hlassigung der Jota-

tion, also u,pOY ArpHno 29% 42% uopoY (ne^e^ Mflpw) 56% oyijjo-

Ap<>Y 68 b
, TbopoY*55% 57% 65 b

. 86 % cTBopoY 80 % 90% nACTbipoY

43 a
;

oder bei aw: KAOYHetpw ce (cup.jtatvovToc) 45% KAoycTH 47

%

noreYBAOY 77% awbaoy 107 b
;
audi KNe^cy ^2% 24% ^as ^7Aq

diirften sebon Serbismen sein.

Xaclidem der Text die Lautbezeicknung ia kennt, sollto

die Anwendung des ii mit deni Lautwerte ia iiberflussig sein,

dennoch finden sidi aus alter Erinnerung sowohl postvokaliscli

wie bei a,
p;

dann aber audi nacli anderen Konsonanten,

Fall© der Anwendung des is fur ia: cta^ 153% nAbTbCKAis 106 %
A ¥

EAHCTEH'E 72% npAKA«HH't! 153 b
,

CIUOTpeitHU 90% neCTj> 0 K-NHl5 110%

£6mah 48% 158% KoynA'S^H 47% 149 b
,
koau 96 b (aber 18* eoai-a),

A'feA'ft (a'BAia) 114% A'E (~(rj) 49% royshiTeA'b 26*, wkiiaea’Iiiote

ce 101% HewcTAEA'iuxoy 17*, Iwa KfTAt, 73“ (rot), nj'M; 87 b
,

KCCAp-R

3 b (neben icecAfA 28% 30 b
), MAKCAOimie 105 b

,
Maksaom'Ehhiia

17* (aber Makcaoniaue 105“ [II cor. 9. 2]), hkJjc-C'Enhha 21 b
,
na^a-

piANHHb 22 b und HA£A|>ANHIIA 29 b
,

PhlMAhAMHHk Ulld PEIMA^HHNh

23 b
,
oyKAAU'bH ce 148 b

,
npisKAAHUw 121% wrNU ^abhcte 164% So

aucli Kf'iinbH'EK- 78“ und neben dem tiblichen ecakl, ecakoi-a usw.,

irenn aueli selten bc'Ekoh, bcukoi« 97% So auch oymEbLue ;ko
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20 a
, Das Umgekehrte, d. h, ia fur % bemerkte icli in

ctajhahluhha mat, 157 \

Dor Text wendet Iiaufig vf an, gewohnlicli mit Doppel-

punkt versehen vp Der Name fur den Apostel Paulus, dor

sonst im sis. fast immer flAEhAb, IlAEbAA, auch Haeaa usw. ge-

schrieben wird, koninxt im mat. in den allermeisten Fallen in

der Form Ha^al, IIabaa usw. vor. Icli will zuerst die Bei-

spiele der Niclitubereinstinimung zwisclien sis. und mat. lieraus-

lieben (alle Beispiele sind aus * Actus apostolorum) : 13. 16

riAVfAb mat. riAKLAb sis., 14. 11 IlAVfAb mat flAEhAb sis. (ebenso

14. 14, 15. 36, 15. 40, 16. 3, 16. 18, 16. 25, 16. 28, 17. 2, 17. 33,

18. 1, 19. 4, 20. 7, 20. 10, 20. 16, 21. 13, 21. 26, 21. 29, 23. 1.

3. 5. 6, 25. 19, 26. 1) ;
14. 9 IIabaa mat IIaeaa sis. (ebenso

14. 12, 15. 12, 16. 17. 19, 21. 30, 21. 32, 23. 10, 27, 1, 27. 11,

27. 43); 16. 29, 17. 4, 20. 9, 28. 3 flAVfAiD mat flAEAoy si§.]

13. 13, 25. 14 w Hawaii mat. w Haba'Ij sis.
;

14, 19 FIa^aa mat

riAKbAb Sis. (so 15. 38); 23. 11, 27. 24 riA^Ae mat flAEAe Si§.
;

27. 11 [lA'jAOMb mat w IIabaa sis. Moistens bat auch Apost,

christinop olit. und Ililferding Nr. 14 diesselbe Form wie HI,-

dock auch mat kennt die Form mit b: 15. 35, 17. 22 Oakae

mat. riAKbAb sis., 17.13 flABAOWb mat., 18. 9 Habaobh mat. rUsA«y

HS., 19.1 beide IIaeaoy, 19.6.30 IIakaio mat fl ABAoy Sis., 19.11

IIabaoio mat., 19. 15, 23. 14 IIabaa mat., 19. 29 IIabaoea, 24. 26,

25. 9 n aeaokh mat, 26. 24 IIabao mat, 27. 3 TIabaosh mat Sit.,

28. 16 TIabaobh mat IlA&bAOEH sis. Icli wollte durcli diese

Parallelen zeigen, mit welclier Iiartnackigkeit miser Denkmal

der Form miff y?
ĉ e ^ r alter lialte, vor jener mit s den

Yorzug gibt. In den paulinischen Briefen ist aucli in unserem

Denkmal die Form mit s in der Mehrzahl, mit sj liest man nur

I cor. 3. 5. 22, Colos. 1. 23, I Tliessal. 2. 18, II Thessal. 3. 17,

VI.

Starke Storung tier ortliograpliiachen Genauigkeit ge-

sckielit in diesern Texte durcli die fortwahrende Venvechslung
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der Vokale h und el Die Zahl der Venvecliselungen ist so

grofi, daC es unmoglieli und aucli zwecklos ware, eine er-

sehtfpfende Darstellung dieser Unachtsamkeit geben zu wollen.

Fast auf jeder Seite kommen Belege daflir vor. Icb gebe nur

eiire Auswalil.

Zunachst h statt hi

:

a

)

in den Wurzelsilbon : noicpHEAieTh 44% ripHHicpHBOimio 42 b<

TIOKpHEAAO 100% (5fters) nOKpHfOTh 40 b
,
H^MHEhlJJH CO 48 b

,
npH£H-

BAttH 140% }CHTpb 38% JCHTpOCTHK) 14% ^HL|JbMHKb 82% H^EHEUIO

(aftayeyofASvot) 43% npisEHSAHjiiJH (otapivsic) 153 b
,

npisTHKAiimo 42

%

npWHKAOTb co ib. (so immer mit h), 7% THCoyijjo 22%
THCOyLjJHHKb 23 % OKHHAIA 28% HASH ho (sp.a-0-s) 157% riOTHBO 35%
norHEAWi|io 100 b

;

b) irn Inlaute der Siiffixe und Kasus: rphAHMb 38% w nph-

KH^(b 8% AOBpHjcb 42% w rOEUHHH^h (eucr/*/][;ivtov) 13% Cb Eh£AIO-

SAONHHMb 9% EO^AKONhllHHMh 143% H£SpANHHJ(h 150% HKOKbNHJCb

99% nOBOA fbHHJ(b 1% CTpANbllHJCb 4% npHCMH^b 146 % WAHHbCKHJCh

13% NOMOlJJNHMb 85% £ApABHMh 149% NOAOy/KllHIO 16% I10HHCTHF0

ib., npAKHK* 5% pATNHfO 4% COy/KOHHIO (/.SZpipiva) 10% SATOCTH MO

60% GrHiio 17% mhaocthho 26 b
. 37 % noycTHHK) 22 tv usw.

;

c) im Auslaute: upKH 17% cTAp rbHUiHHH 6% CTbrirn 4% haekh

101% 111% IipAEH (e&Y)) 11% !0£hIKH 2 a
. 60 b

. 92% OyHOMHKH 3%

rp^XH 23 a
. 40 a

. 43 a
. 54 a

. 111% be cecth 19% E'&pH 8% cAb^H

149% EHHH ib,, EO£h-MAhEH 17% KAOEOTH 29% TbljJOTH 32% COCTpH

25% CpisAH 81% £ASHAH 110% EOHNH 21% HOHHCTOTH I22 b
,

H-

HHCTOTH 99% CHAH 16% W KpbMH 32% npAEAH 5 b
. 42% njrk EpATH

4% caosoch 55% oycTH 8% 55 b
,

npHinhAHH (6 sX-O-tiy) 53% Apoyrn

(i* e. ApoyraH) 18% 20% Apoyri-m 92 b
,

etathh (6 t:ao6ctoc) 35%
NApOHOHH (-HUH) 2% MOHbCTHEHH (-EblH) 45% CAAEHH (~MbIH.) 30 b

,

no morn 22%' ch (fadp/wv) 22 b
,
ceoeoae ch (lAeutyapo; wv) 86% eh

(
i. e, Ebi) 19 b

. 109% npij eh 29% mh (i. e. mei) 2% igci-i th 153%

ha n h 60% fecMH 24 b
. 73 b

. 74% 106 a
. 155 b

,
ihscmhh 110 b

,
hmamh

49% lOTbl (coAAagsiv) 3%

Nodi liiiuliger sehoint bi das erwartete u zu vertreten

:
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a) in den Wurzelsilben: kmth (pa^sjv) 11\ ((laar^stv) 23%
Bhiic* (Bepwv) 23% oyEbnue 2% shiErne (csJpavTs;) 12% noKbiKiue (XiW-

7aVT£c) 7% OyGblHLUV 45 u
,

KblCOljim 2% KHhlPb 13% KllhIXNHKb 14%
Bbimo (ah(av) 23% noKbWLHb 36% nhiru 25% noMhiiiAum 112%
MbiHiOKb 10 b

}
CbiAb 90% pbi^A 153% pbr4AMb43 tt (so reclit liaufig).

Mbipb 120% aucli PiiMh wird haufig durcli hi wiedergegeben. :

Phiyh 16% Pmmaiaiihiia 23 b (auf den Kolumnentiteln beim Rdmer-

brief stelit rot gescliriebeu bald k pi% bald k pbT), doeli ini Texte

PHMb 34% Phma 14% Phiuiu 24 b
,
PHWAiAiimib 23% PHMAiAuoMb 34 51

:

b) in verschiedenen SuElixsilben : roAbiiu 50% roAMHio 1%

/KHAOEblHA 11% JCA'feKhlllA 14% npAESAHhlKb 50% p'fcHblEb 15% CTA-

pUHLLlhlHH 6% BOAblKb 4% EOAblKlO 15% EOAblKbllO 99 u
}

EOAblKAIA 17

%

BeAhiio 2% 9% B0Ahneyh7% matbliah^o 11% CKpbKbiw 98% noMOphm

13% Bb IlOAOEblH 66% JCOAbiMb 101% JCOAblTh 49 a
,

AIOKhiMb 50%

AioEbiTh 50 a
. 85% AWBbiTH 43 % mihiiuH 22% jcbaaliujh 92% hc-

riAbHblUie 17% VVCKpbSbI,\b 103 % W^AOEMTH 14% 43% AHIEMTH 45 %
npOCTpAHbITH 18% Bb TbMhNblUW 44 !

%

c) ini Auslaute: nom.pl. Ankbi 2% ahpam 153% pAKbi 11%

42% 84% HApOAbi 12 % nchi 48% mbnbTbi, per hi 110% AKpbi 4% 96%

Bp Alibi (rcoXsfAOt) 38% KAMC-llbl /KHEOy 42% AH)AbI 9% 0y;KMHUbl 11%

BAbU,hI 19% CTAfUbl 9% MABUbl 11% OyWIHUhlH 17% KVjTIphCHblH 3%

TbMMHUbl 11% H0 publ 24% MA^bl 101% MHO^bl 4*^. 13% 39%

woy/Kbi 1% 3% 7% 8% 27% coyqibi 5% el uoipht 3% 10% ha coy-

AHLjJbl 4% 110111 .
}dur. inasc. ^ApAEM EOyArm 9% MApAM HOKOpHEbl

43% nocAAiibi 10 u
;

vv cicpsbi 3% xH^ithi 43 % Eb-KOAbi 77% w m-

npHIA^Hbi 2% 39% 51 tt

,
HA MECbl 85% npH MOpbl 20 a

,
Bb BOAbl 77%

Bb ^eiuiAbi 2% norbiK'UAbi 49% neuoi|ibi 67% Atossbi 144% 149%

icpBbi 40% noyTbt 15 % cumoum 62% kamiiim 99 % vv AAHbi 104%

105% EPOELI I4 b
,

AJCOBbl 11% nOTpOBbl 1% MOVpKOEbl 65% 83%

AWMLI 15% 0Y
r4AMM 58% CTOHAMbl 110% CAhJAMbl 19% pAHAMb!

23 % oycThHAMhi 92% poyKAMu (>% 17% HphKbuhi4% MOy^bMbi 82%

KoyAbi 25 % npH r

40 Ehi 1% uouiam 1% 2% ^akoam 2% miibi 36%

WCTAlIbl 1% nOKOpbl 154% HCCTBOpbl 11% Bb^AIOSbl 153% Kb£MOSMUJH

36 % oyMOAbi 11% oyicpisnbi cel(>% cjcpAHbi47% vvcoyAbi ib., oycmM

48 1

% wcA'bnui49% oynjuibi ce 103% moi|jm 99% noEHTbi 7% asp-HTM
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7% hjhtm 12% PAATbi 43 b
. Vgl. nocli Tpbi 33 13 (flir TpH), mm

(
fur iuih) 26% Cb! (fur ch) ib., TKOpbrre 36 b (gleicb claneben tko-

fHTe), am (statt ah) 40 a
. 156% cbipim 44 a

.

Audi zwei Fobler in einem Worte begegnen, so 64 b/65 a

CTHAbiTe ce, 91 a cliah (statt cham), ebenso 92% odor kl npocTHiib!

97 b (statt npocTbiHH), HOTHfbi (statt umipn) 1% selbst HHTHpbi 2%
BbiMH (statt KHiibi) 146% pbi^n (statt fH^bi) 23 a

% so aucb wcKfbBbi

EH 103 b (statt WCKfbEH Ebl).

Bekanntlich sdireibt Miroslav. Evang. imrner kh
;

th statt

km
}
ra

;
auf unser Denkmal erstreckt sicli die Beobachtung

clicser grapbiscben Regel nicbt, bier best man a 1 1 1

1

o

n

aom on n Kb

i

1% nAKbl 2% WBAbKbl C6 4% pOyKb! 5 % Cb AHlAKbl 126 a USW.

VII.

Da dieser Apostolus serbischer Redaktiou angebort, so

erwartet man selbstverstandlich neben dem Yokal b fiir z und b,

auch nodi e fiir a und oy fiir m . Das ist in dem gewfthnlichen

Text© in der Tat aucb der Fall, doch in den Einscbaltungen

liturgischer Art, welclie in der Regel mit roter Tinte gescbrieben

sind und groGtenteils, namentlich als Randbemerkungen spater

oder wenigstens von einer anderen Hand eingetragen sind, be-

gegnet dann und wann nocli a und sei es, daB diese Zusatze

von einem Schreiber herriihren, der gewohnt war, a und &
anzuwenden, sei es aus irgendeinem anderen uns unbekannten

Grunde.

Yor allem sei erwabnt, daB Bl. 17 b
(act. XIX. 37) ur-

sprunglicb gescbrieben war iwyiKA, wobei die ersten drei Bucb-

staben yoy rot gehalten waren, liber der roten Scbrift bat aber

eine alte Hand mit scbwarzer Tinte yjv gescbrieben, aber so,

daB die rote Unterlage woy nocli deutlicb sicbtbar ist. Warum
•die drei Bucbstaben urspriinglicb oline jeden sicbtlicben Grund
rot gescbrieben wurden, ist schwer zu sagen, solclie gleiclisam

aus VergeBlicbkeit rot gescbriebenen Einzelstellen koinmen dann

und wann vor. So bat man Bl. 5 b mit roter Tinte das Wort
AhCTH (act. 13. 10). Bl. 31 a

(act. 27 zwisehen 6 und 7) stelit

zusammenbangslos rot auiahhia eingetragen. Bl. 99 a (II Cor.

2. 12) waren die Worte llpmub* ;ko Kb TpoiAAoy Kb urspriinglicb
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rot geschrieben, nachher kam jemand mit schwarzer Tinte
dartiber, aber so, daB man dio Spuren der urspriinglichen

Scbrift nocli sielit, der naclitragliehe Schreiber liat aus Bh (rot)

gcmacht e-l (schwarz). Au£ Bl. 106 b sind die erston 20 Zeilen

rot gesclirieben (II cor. 10. 4—-10), mid zwar unzweifelhaft

yon derselben Hand, die sonst bei der Arbeit war. Grescliah

das aus YergeBliclikeit? Merkwiirdig ist, daB nach der 20. Zeile,

die mit mm (in rot) sclilieBt, in der nachsten Zeile etwas aus-

radiert ist und dann beginnt in schwarz die Eortsetzung mit

yoi|JMO
;

so daB die Silbe mo liberfliissiger "Weise sich zweimal
wiederbolt.

Man ersielit daraus, daB man bei Eintragungen mit roter

Tinte mebrere Hande auseinanderbalten muB, was man auch

an den verschiedenen Scbriftziigen und der Ortbographie er-

kennt. Die erste und alteste Hand bat wohl gleichzeitig mit

der ursprtinglieben schwarzen Niedersehrift des Textes nur

die leer gelassenen Stellen mit einzelnen rot geschriebenen

Buclistaben oder liturgiscben Bestimmungen ausgefUllt. Fur
diese Eintragungen war immer reicblicber Rauin yorlianden.

Dagegen gibt es aucb solcbe rot gesebriebene Zusatze oder

Einscbaltungen, fllr die nicht genug Raum yorlianden war;

diese muBten sozusagen in den Text hineingepreBt werden,

dann und wann zwischen den Zeilen und mit kleinerer Scbrift

Ein Teil dieser roten Eintragungen hat sich in der Ortfati-

grapbie der bulgarisehen Redaktion bedient, mit Anwendung

yon X\ und a. Mit alter, gleichzeitig mit der schwarzen Scbrift

eingetragen findet man & in cl 57 b (zweimal, rot im Texte);

am Rande oder unterhalb des Textes, so daB an die gleicli-

zeitige Eintragung gedacbt werden darf, findet man 15 b
: cl

HMAipn nl, gewiB nicht gleichzeitig 35*: np'feCTainH w cbwocTOA

CTro ajca Eb pMMCo; on h ctoa (unten am Rande rot), 36 *: Bb ru

aa iioaa (rot, in der letzten Zeile, docli kaum urspriinglich),

43 a
: ckhiuiV B

rA^AArAALpc* (seitwarts am Rande rot, nicht ur-

sprunglicb), 50 tt

: cX aa (rot, am unteren Rande, wahrschein-

licb spatere Eintragung), 54 b
: cl kl (rot, u liter dem Texte,

gewiB nicht ursprUnglich), 66 b
: ctbia koahicomhiuix cajcJihiuiha
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(rot, unter clem Texte, wold spater), 67 b
: ^a AjmwHA (rot, am

linken Rande, spater), 78 a
:

(rot, unter dem Texte, spater),

ebenso 78 b
,
81 b

: konua ci'a (a aus e ocler umgekebrt korrigiert)

coy npHAO/KH k rAAAT^b (unter dem Texte, bis hierlier rot, nach-

her mit sellwarmer Uberschrift mit Zuriicklassung einiger voter

Buclistaben : ku -o' paa no koiihh ck ks jee hli ’hck^uh), 87 b
: h c5k

MAConoy (unter dem Texte, nur h und m rot, wohl niclit die

erste Hand), 115 b
. 122 b

. 125 \ 132 b
: ik (rot, unter dem Texte),

129 b
: coyf (im Texte scliwarz, dock sekeint urspriinglicli coys

gestanden zu liaben), 130 a
: cm AnXh h kno ukiW* (rot, ober dem

Texte, alte Eintragung), ib. am recliten Rande scliwarz (nur

U. rot): 135 b
: ko' ha (rot, am Ende der Zeile im Texte),

137 b
: ko nA (am linken Rande, rot), 143 b

: ck . . waa (unter

dem Texte, rot, zwei Zeilen), 144 a
: ko ik (rot, am recliten

Rande), 162 b
: elk (rot, am linken Rande), 169 a

(rot, unter dem

Texte) : h ca strath shcrim . . . k-a hahaah (von spaterer

Hand). Damit sind durchaus niclit alle Randzusatze ersekopft,

da liier nur die Fade, wo ^ oder a begegnet, bertlcksicbtigt

wurden. Icli glaube aus alien diesen Tatsaclien den ScliluG

ziehen zu mtissen, daB dieser Kodex irgendwo an der Grenze

des serbiseben und bulgarisclien Scliriftums zustande kam, denn

ftir so alt moclite ich ilm dock niclit lialten, daB man sagen

lconnte, die serbiseke Redaktion sei erst in Entwicklung be-

griffen gewesen, was nur von den Texten aus dem Ende des

12. und dem Anfang des 13. Jalirkunderts gelten kann. Aller-

dings kommt gleick ancli die andere Eigentumliekkeit dieses

Kodex zur Spracke, d. k. die Neigung des Austausches w statt

des & ftir oy, clock auck diese Ersckeinung moclite ick nur

als einen spaten Nackzligler auffassen, der nns niclit berechtigt,

die Handschrift so alt anzusetzen, wie es nach diesen Merk-

malon den Ansckein baben konnte.

o>
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VIII.

Die nalio Berulirung uuseres Textes mit irgendeiuer Vor-

lage, die in bulgariseher Redaktion dem Sehreiber dieser Hand-

sclirift vorscliwebte oder vorlag, gibt sich. noch in einer anderen

Weise kund. Es kommen namlicli in diesem Texte seiir viele

Beispiele vor, wo statt des erwarteten Vokals o
y

ein deutliclxes

w gesclirieben wird. Da die grbBere Mehrzakl soldier Beispiele

dort w sclireibt, wo man in einer bulgarischen Vorlage daflir

ganz regelreclit jk vorfinden wttrde, so liegt seiir nalie die

Vennutung, die wir durdi das bertihmte Evangelium Miroslavs

belegen konnen, daG dor serbisclie Absclireiber k> dort amvon-

detOj wo er in der Vorlage X\ fand. Das wird wold keineiT

lautliclien Hintergrund voraussetzen, sondern nur eine gra-

pliisclie Ubung, die vielleicht bei nalierer Erforscliung der

altesten serbisdien Denlcmaler einer bestimmten Schreiberscliule

an£ die Spur zu kommen verlielfen wird. Einstweilen wollen

wir uns mit der Beleuchtung des Tatsacliliclien begniigen.

Wir linden 10 Eiir das vorauszusetzende x angewendet:

1. In Wurzelsilben: ha moTH 27 b (act 25. 3), 'cwAb npWOTH

27 b
/28

a (act 25. 10), umk 34 a
(act. 28. 19), 53* (iud. 3), 72*

(rom. 13. 5), hioikao 22 a (act. 21. 35), nmm 26 a
(act. 24. 7),

45 b
(I Petr. 5. 2), imjKbNHjcb 9* (act. 15. 28), momme 127 a

(pliil. 1. 24), uwahct© 109 b
(II cor. 12. 11), mojKAjch 29 b

,
h o\fuwAH

11 a
(act.-16. 16), Kb aiokajce 122 a

(eplies. 4, 14), aidkakutehia 58 a

(rom. 1. 29), aiokakkctea 51 b
(I cor. 5. 8), piomi 90 b

(I cor.

12. 21), EANAb 32* (I cor, 6. 9), 32 b
(ib. 18), eawamhku 123*

(eplies. 5. 5), 168 a
(liebr. 12. 16), baioaomk 44* (I Petr. 4. 4),

eawahaia 37 b
(iac. 2. 25), ^asaioahluo 48 a

(li Petr. 2. 15), cbHW-

^nbii,b 25 a
(act. 23. 23), -hue 25* (ib. 32), rAiOBbiHA 71 a (rom.

11. 33), 121* (eplies. 3. 18), rAitsuio 32* (act 27. 27), mmm 79 a

(f cor, 2. 10), kk moKirfe 108* (l\ cor, 11. 25), no rAioBiiu 104 11

(II cor. 8. 2), RbiiioTjjbiinHiwb 82 il

(1 cor. 5. 12), no KhuwTpMieuovf
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66 a (rom. 7. 22), AfAKoy 32 b

,
pa^awhath ca

;
pa^awhhte co 83 a

(I cor. 7. 10. 11), pA^AnmiOTE co 83 b (I cor. 7. 15), Kb NopAjAtoHHMij

95 b
(I cor. 15. 52), nia (statt h;k) 107 b

(II cor. 11. 6).

2. In den Wortbildungssuffixen, nainentlich bei den Yerbcn

au£ -M/KTH : H^K r
isrn oth 16 b

(act. 19. 16), ripHTEKMOTH 26 b
(act.

24.13), KbCKpCMfOTb 95 b (I cor. 13. 52), KKCKpCNiATH 12 b
(act. 17. 3),

Kbcnpc-Mws >ko co IP (act. 16. 27), iiomoniath 55 b
(iud. 5), KbcnoMeiuo

55* (III io. 10), riACTurNiATH 121 b
(eplies. 3. 18), hamamok ;ko 4 b

(act. 12. 17), 17 b
(act. 19. 33), noMAMOEiuio 26 b

(act. 24. 10),

wpHMACTC 115 a
(gal. 4.14), no wpHNH) 69 b (rom. 11.2), wpHNWAb facte

ib. (rom. 11. 1), Apb^inoKb 75 a (rom. 15. 15), Apb^imEiNA 6 a
(act.

13. 46, w warde bier spater zu oy korrigiert), Apb^Nto 125 b

(eplies. 6. 12), meimfaee 10 b
(act. 16. 9), mhniakihoo (Aim) 44 b

(I Petr. 4. 3), tekmak ;ko 4* (act. 12. 7), hokhuhtco 67* (rom.

8. 20), noBHNioENJAro co ib., mo wshmiajce eo co 19 a
(act. 20. 27),

noMOMiojc ;ko 3 a
(act. 11. 16), eectamfate 19 b

(act. 20. 30), wctanfate

32 b
(act. 27. 31), 116 b (gal. 5. 12), no ctanfate 28 a

(act. 25. 16),

npucTAMiATE 118 a
(gal. 6. 16), riorEiEiiOTK 59 a (rom. 2. 12), EE^KHrMio

(statt aor. sr^AKHr^) 6 b
(act. 14. 2), 7 a

(ib. 11), ookhma co (otcs-

tdy/]) 67 \

3. In Personaiendungen der Verba: haio l
a

(act. 10.23),

14 b
(act. 18. 6), noHAW 103 a

(11 cor. 6. 16), npHAh) 12 b
(act.

17. 6), 109 a
(II cor. 12. 1), npHHAW 105 b

(II cor. 9. 4. 5), 96 a

(I cor. 16. 3), 110 a
(II cor. 13. 2), npOHAFA 96 a

(I cor. 16. 5),

cm ha to 9 b
(act. 15. 30), haiate 25 a (act. 23. 23), kefiffafatk 19 b

(act. 20. 29), 156 b
,

ffafafjjo 31 a
(act. 27. 8), ffaialpfa 22 b (act

22, 6), /KEAiA 96 b
(I cor. 6. 11), awAiAipFo 13 a

(act. 17, 16), rpOAFA

19 a
(act 20. 22), rpoAiAipoH 15 a (act. 18, 31), BAyAiA 86 b

(I cor,

9. 23), sr
UAH)i|JO 13 b

(act. 17. 23), 41 b
(I Petr. 1. 18), 101 b

(II cor.

1. 6), np rEKAAAiAL|jHME 72 a (rom. 13. 1), npOTHEAiAjoo co 16 a
(act.

19. 9), mo N02MAKAJCFA 82 b
(act. 27. 39), ciote 113 b

(gal. 3. 10).

4. Sebr liaufig lautet der Akk.-Sing. der A-Stamine auf fa

(
als Ersatz des alten Auslautes ;k): toahhia l

b
(act. 10. 30),

hcthiifa l
b
'(act. 10. 34), 4 a

(act. 12. 1), 15 a (act 18. 21), 15 b

(act 18. 26), 23 b (act 22. 30), 33 a (act 28. 4), 38 a
(iac. 3. 14),

55 a
(io. 3. 2), 49 a

(I io. 2. 5), 54 a
(II io. 1. 2. 3), 109 a

(II cor.
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12. 6), 60 b (rom. 3. 9),
65'b (rom. 7. 8. 11), 101 b

(II cor. 5. 12)

us w., xeun 14 b
(act. 18. 2), 81 a

(I cor. 5. 16), 83 a
(ib. 7. 2),

83 b
(ib, 16) usw.

?
Eh sc£aiiw 68 b (rom. 10. 7), CTpAiiw 15 b (act

18. 23), 32 a
(act. 27. 27), coton w 76 b (rom. 16. 20), noynmiw 31 a

(act. 27. 5), khhio 10P, mniw 16 b (act 19. 19), cta/hmujhnw 5 b

(act, 13. 14), jcpAMi-mw 101 s
(II cor. 5. 1), mnehhhw 40 ft

(iac.

5. 11), 4l ft

(I Petr. 1. 9), tahhw 60 a (rom. 2. 29), 95 b
(I cor.

15. 51), cKKfKNw 36 11

(iac. 1. 21), 55 b (iud. 4), hAApHNw 31 b

(act. 27. 17), 33 a
(ib. 40); Adjektive: npAKCAiiw 47 b

(II Petr.

2. 8), Ki?pnw IP, pAKim MThHWW 46 a
(II Petr. 1. 1), eumuiow 6 b

(act. 13. 48), 101 fl

(II cor. 5. 1), oyroAiiw 71 a (rom. 12. 1),

HhCTKNW 19 a
,

caorc-cuw 77 h
(I cor. 1. 17), cicph&<mww 78 b

(ib. 2. 7),

AANbtmw 104 a
(TI cor. 8. 1), konm WKijpHW 83 b

(I cor. 7. 12), AAbft-

hww 83 a
(I cor. 7. 3), tieMOijJNW 85 b

(I cor. 8. 12), wahhw 18

*

(act. 20. 7), 82 b
(I cor. 6. 16), hnw 79 b

(I cor. 3. 8), bunw

(™m;&) 3 b
(act. 12. 5), 29

\

Da die aufgezahlten Beispiele, bei deren Ansammlung gar

nicht daran gedaclit war, tiberall den Auslaut -hw (fiir -njk)

zeigen, konnte man glauben, daB das einen tieferen lautlielicn

Grand hat. Dock ist das keineswegs der Fall, das ist viel-

mehr reiner Zufall, der in der Haufigkeit der Wortbildung mit

Suffixen, deren konsonantisdhes Element ein n zeigt, seinen

Erklarungsgrund findet. Es gibt namlicli auch Beispiele mit

anderen Ivonsonanten vor dem auslautenden w, z, B.: caahw kqaio

38 a
(iac. 3. 12), u^a» 48 a

(II Petr. 2. 13), 86 a
(I cor. 9. 17),

npARAW 50 b
(I io. 2.29), 60 b (rom. 3. 5), n$npAKAW 58 a (rom.

1. 18), 109 b (II cor. 12. 13), ceoboaw 42 b
(I Petr. 2. 16), 48 a

(II Petr. 2. 19), 116 b
(gal. 5. 13), ;khaw 127 a (pint 1. 25),

/KHAWipw 13 a (act 17. 16), CAono (i. e. CA0\frft) 5 a
(act, 13. 5),

jckaaw 76 a (rom. 16. 4), 106 a (II cor. 9. 11), ho)ceaaw 43 b
(I Petr.

2. 14), 61 b (rom. 4. 2), 72 b
(ib. 13. 3), 75 * (ib. 15. 7), 86*

(I cor. 9. 15), Waw 47 b
(II Petr. 2. 2), 60 b (rom. 3. 8), S8 a

(I cor. 10. 30), Kupw 91 a/b (I cor. 13. 7), myrn 45 a
(I Petr.

4. 15), ecalikw 15 b (act 18. 27), cicopw 47 a
(II Petr. 2, 1), 150 b

(II timoth. 2. 18), chaw 47 a
(II Petr. 1. 16), 78 a (I cor. 1. 24),

68 a (rom. 9. 22), 81 a
(I cor. 4. 19), 95 b

(ib. 15. 43), Hwaw,

Chaio (*IofiSav, HXav) 9 a
(act. 15. 22), 9 b

(ib. 27), Chaw IP

(act. 16. 19), npHCKO^AW 14 b (act. 18. 2), akvjaaw 14 \
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Wenn meinc Annahme,. dai.5 in don aufgezaliltcn Bei-

spielen, dercn Zahl sich leiclit vorviclfachoji liiOt, 10 als Ersatz

ftir <k gilt, richtig ist, claim mutt mail id statt oy, wo diesem

kein otymologisches K\ zugnmde liogt, als cine falscli© weitore

Ubertragung anffassen, da kaum glaublich ware die Annahme,

dafj schon in dor bulgarischen Yorlage ft mit oy verwechselt

warden koimte. Solche Beispicle, wo wir to statt des ocliton

etymologischeu oy vorfinden, sind schr zahlreicli. So lesen wir

HCKfOLUAIC-UJII 59% rNttUIAteUIH CD 59% /'KDNKCKA FIOAID 58% no PjJAAIO

12 b
(act. 17. 5), jakohm 66 a

,
no ^akouio 22 b

,
ka haj>oaio ib.,

1IAJ)OAIO 21% KCDIUOy MHJHO 52 % 162 b
. 110% CTAAH) 19% HO HHH ID

93% H^KpArio 93 % lono 33 % poAio 45 b
,

IlAyAio 13% IIakaid 17 a

,

CoAIDNb 12% CoAIDNIAHHHA 18 % CAH>(r0y) 30% CA IDPA 72% CAIDThl

102% CAID/'KBDy 19% CAID^DLJJH 50% -HJCA, -LJJCH 86% - HM B 5% CAIO^h

90% CAIOJCOMA 44% n OCA ID IH A IOTA 53 % nOCAlOlLIATH 6% nOCAIDUJAA/XOy

11% HCHAIDTH 33% HAIOTII 18% nOAIDAIID 22 % TIOIIO (owpeoev)* 161 %

noAiDHDijiH ll b
,
ckhthaio 47% wKDioAio 156 % (ctd^ahhid) ndmaaio 8

%

MA AH) 30% ADAID 18% Kh^BH/KONH) 22% BAIDADH1D 28 1

% BllpMIO 103%

KA AAMACKIO 22% npH£BANlO 26% TID (£7.St) 38 b USW.

Betreffs clieser Anwendung des id fur & und oy zitierc

icli die Worte Lj. StojanovicVs bei seiner Prachtansgabe des

Evangeliums Miroslavs auf S. 2 der Hpji.i03iT
}
wo er sagt:

^IIiiTepeciia je ocodima OBora cnoMennKa, iiito MecTo oy hjih

Bpjo KecTO nmne w. To ce Haja3n h y ApyriiM onoMeimgiiMa XII
h no^iexKa XIII Beica, ajni imrAe TaKO necTo Kao OBge. Mo^ce

6hth Aa je yapOK roary hito je y raeroBy opnrHHajry (jjtjo ^ecxo

id H3a nen^aHHKa, Koje je on miTao Kao oy
;
a Mo»:e 6hth a& nuje

6hjo iih m Bek ;b, Koje je on oneT vnxao Kao io
;

to je OTyAa

Aoinja xa 3adynad Wir Iiaben bier neben der Konstatierung der

Tatsaeke aueb nocli einen etwas scliuehternen Erlclarungs-

versuch, der alierdings wenig befriedigt. Ich gehe, wie auch
ineine Zusammenstellung von Beispielen zeigt, von dem Ge-

sichtspunkt aus, daJ3 bier id fiir m eingesetzt wurde, wahrschein-

lich darum, weil man nacli serbischer Auffassung ^ als oy oder

id aussprach, urn es aber von echtem oy zu unterscheiden und
der bulgarisclien Vorlage in einer besonderen graphischen Weise
cntgegenznkoinmo.il, schrieb man statt des Fremdlings Jv das
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in dor serbiscben Grapliik wohlhekannte io. Dicker Frklarung

kann man nur clen befronulendon Umstand ontgegcnhalten, daB

io sehr haufig aucli filr das echtc otymologischc oy geschrieben

wird, Dadurcli wird diese sonderbare lliiufung von Beispielen

mit io allerdings nm so riitselh after, Niclit nur in dtesein Punkte,

tier Amvendung des id fiir stimmt mat, mit Mirosl. ev, liber-

ein, aucb die An Beraebtlassung des Yokals b an vielen Stellen

ist bereits in Mirosl. ev, vorhanclcn, z, B. MpTBbijch, nocAOTb, cni-rrb,

H£MH, KH0£b
;
KHHPH

;
Rb npHTHAJCb, C^bHiUHKb, OKltf, 0 npAKA% ICOHHHHA,

neMAAIIH
;

IIHKTO/KC', CROATS, CTKOfHTb, CTO^AC-TO CO, K. TOET, C RAUH,

c mhiuh usw. Audi Mirosl. sclireibt die Proposition w, sons!

bleibt im Anlaute o (oi;a neben wit,h). Tm ganzen ist Mirosl. ev.

allerdings genauer, es verwechselt niclit h und hi (nur naeli

k, r sclireibt es konsequent h), kennt weder ia nocli w, liebt

nicht die Vokaldoppelungen, sclireibt den Genetiv auf Aro (niclit

aapo), neben oy kommt aucli y
ziemlicb oft vor, neben h aucli i

ohne besonderen Grund. Fiir Mirosl. ist charakteristisch, daB

es fiir e (oder 10) haufig A und fiir oy oder io haufig * sclireibt,

z. B. auk fiir eiuoy (d. li. leiuoy). Im ganzen kann man sagen,

daB mat und Mirosl. eine eigene Schreiberschuie reprasentieren,

nur ist mat. nm einige Stufen fortgescliritten in der Waiter-

entwicklung der serbiscben Redaktion gegeniiber Mirosl. ev.

IX.

DaB der Text, der unserem als Yorlage gedient liaben

mag, in bulgarischer Redaktion abgefaBt war, und zvar in der

Weise, daB a und & in gewissen Fallen verwechselt wurden,

dafiir glaube icb wenigstens einige eldatante Beispiele anfiihren

zu konnen. Act. ap. 25. 5 (Bl. 27 h
)

liest man: wynJOH so Kb back

A,

CHANbl COyTb Cb 1UIU0 H> CbUJblll6
?

10/K0 10 HA MOy/Kbl HOflfAKAA AA TAlOTb

ha lib, dieser Text lautet im Ohristin. : coyipH so ra kaca chamMH,

pOHO, C'A MHOtO C'&lLlbA'&UJf, 10/KO lOCTb 1IA M0y>KH iieripARbAA, AA PA10Tb

HAHb, und im Griecliischen lesen wir : cl oh sv 0p.lv Imxo
l,
®wh,

GUV'M'wfidyze^ efri £cjt1v ev ™ avopt aicircv, y.axr^opeiWav ©0.

Man sielit durch die Yergdeiclmug dieser Texte, daB coyTb deni

griechisclien or^ctv und dem slawischen pone entspricht, Das ist
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nun nichts anderes, als die bekannte Einschaltimg CATb, die

ivir in den altesten Texten niclit selten vorfinden, nnr hatte

die Yorlage unseres Textes statt cate offenbar c^te geschrieben.

Ganz almlich ist die Btolle II cor. 10. 10, wo der griechische

Text lautet: cu al piv iTwcroXaf, fri
dv

)
fiapzica v*a\ Ivyypai, die sla-

wische IJbersotzung gibt niclit nur in nnserem Texte, sondern

aucli im Sis, und Christinop. iako i&riHCTOM-m co\fTb TeuibKM h

Kf'bniai, da hat sicli coyTh, statt des eingeschalteten cate, leiclit

erhalten, weil es als Verbum esse in dem Zusammenhang gut

hineinpaBte, wahrend die griechische Vorlage yrpl hatte. Das

ist also der zweite Fall aus dem Apostolus fur die Anwendnng

yon CATh. Auf einer Yorlage mit Wecbsel der Vokate a und m

scheint zu beruhen 86 b iako m Kb siiTpb kmio fiir das griechische

(5)q out, depot oepwv (I cor. 9. 26), wo emw fiir shhk statt bhia zu

stelien scheint. Ubrigens Big. schreibt ebenfalls bhw, Christin.

richtig sma, in einem glagolt. Text sue. Umgekelirt 104 b
CB'feCTh

w csme aa& (IT cor. 8. 1.0) scheint aais (fiir cfotopu) anf Ver-

wechslung von aaia mit aaitB zu beruhen. Auch pA^su wahhow

108 b (statt pA^Brb K^AHNOio) wird dem bulg, €ahiio& entsprechen.

Jedenfalls ist 129 a
h memo o^wp^TH iuih eeith auch falsch statt

Mbmo (%al ffloup.ou phil. 3. 8), heruht also auf Nasalverwechslung,

wobei oyinpOTH ein reines Bchreihverselien darstellt, statt oyiueThi

acc. pi. fiir die griechische Lesarfc Gy.6!3aAa.

Der Text dieser Handschrift geliort zu den sehr nach-

lassig, urn niclit zu sagen leichtfertig hergestellten Arbeiten.

Nicht in der Schrift, die wir ja wegen ilirer Zierlichkeit ge-

loht haben, sondern in der Wiedergabe des Textes stecken

viele Schreibverseben, Auslassungen einzelner Silben oder

mehrerer Worte. Das Gauze sieht so aus, als ob jemand dem
Schreiber den Text in die Feder diktiert hatte und dieser

nach Gehor Falsclies eingetragen, d. li. das Diktierte tiberhflrt

hatte, Doch mbchte ich das nicht mit Sicherheit hehaupten,

da manche Fehler des Schreibers eher auf naehlassigen Ein-

blick in eine geschriebene Yorlage hinzudeuten sclieinen. Wenn
man von dem gewi/3 niclit immer richtigen Grundsatze aus-

gehen wollte, dafi je alter eine Handschrift, desto genauer in

ilirer Niederschrift die echte alte Sprache mit alien ihren

Spraehformen und Lesarten zur Geltung kommt, so mliCte

man diese Handschrift in eine viel spatere Zoit als in die

rs
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weite Halfte des 13. oder erste Halfte des 14. Jahrhunderfcs

versetzen, weil sie sich in der Bhonetik mid Formen. naraent-

licli aber in der Wiedergabe des Textcs, nach welch’ immer
Vorlago groBe VerstoGe zu scliulden kommen liiUt. Aber viel-

leiclit ist sie gerade darum bemerkenswert, weil sie alt unci

doch nichts weniger als mustergultig bezeiclmet werden muB.

Allerdings biifit sie gerade darum viol an der Beweiskraft ’em,

weil man oft nicht weifi, oh man es mit einer beachtenswerten

Rcminiszenz oder mit einem einfachen Schreibversehen des

Abschreiber's zu tun hat. Ich will nur einige Beispiele offen-

barer Versehen anffthren: Bl. 43 b liest man (I Petr. 3. 10)

jcoahtoh, es sollte aber ^otch (5 {Isawv) lauten; Bl. 50 a sollte

r
t
akvlovzia lauten rphAMWA (oder rpbAhniii), der Schreiber maelite

daraus rpbA'fcNbitA; Bl. 118 b sollte man KpKHW (eplies. 1. 17) er-

warten, der Schreiber verschrieb sich oder las falsch nnd

machte daraus upKKHto; BL 157 h steht nocAwjcn, wo nur cxoy^i

richtig ware (or/.oaTc, so hat auch sig.); BL 54 b sollte no ^Arrosii-

AGMb ic-ro lauten, der Schreiber scliob axis Unaehtsamkeit die

Silbe foiiib ein: no ^AnoEisACMb mAh foro BL 56 ft Boot Bl

t3c aXSytoc 'Ctia iizioravTai sollte lauten: joahkO/K* ljjwahio aklt

(oder tAKo) ckoth ;khkothhh CE^Aen, so lautet der Text im &i«&.

(iud. 10), mat. hat aber imhko^o ijjwahw akm ckoth *HKoyTb m
EisAoyipe; BL 58 a

etc tw&Dr, (rom. 1. 26) wurde das ricMge m
cTpACTH verschrieben zu Kb caactk; BL 69 b statt w Hahh (roml

11. 2) schrieb der zerstreute Schreiber w £amh; BL 91 a steht

in. mat. AOMHTb jPAaapo, wo (I cor. 13. 5 ou loyitmou to xaxcv)

gig. noyiiHTh hat; BL llO ft hat der Schreiber notpe^y (II cor.

13. 2 ou oetcropm) verschrieben in nO/KWKw; BL 76 b ist schorx

leichter zu entschuldigen, claG aus oaho oyMeimiA verschrieben

wurde neseNHiA! Mitunter sind ganze Satze ausgelassen, so

III io. 3 folgt nach rpCAoyipHHWb KpATOMb gleich aa CAbiuioy moia

hoaa
;
ausgelassen sind folgende Worte (nach gis.); h cnsAirreAb-

CTKOyiOipeyb W HCTHN1S TS0K-H
;
tAKO^KO TbIH Kb HCTHNOy JCOAHIUH . EOAblUOtO

cese no HMAWb paaocth. Solche Abweichungen gehilren eigentlich

in den kritischen Teil des Textes mat.

Von einzelnen Schreibversehen, wie tisaia 90 a
,

tisaio 89%

90% auahl 11% A'fiAW 36 % koaia (statt eoaa) 85% miAXA 15%

lOTcpizX 25 a
. 95% mothwa 17% Kb^AiosAiOHbim 55 a usw. kann ab~

Sitzuugsber. d. pML-Mst. Kl. 191. Bd.. 2. Abb. * 3
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gesehen werdoii, sie k6mien hoehstens als Belego tier Unacht-

samkeit des Schreibers dienen. Allein cinige Schreibfehler sind

charaktoristiscli fur den Dialekt des Schreibers, insofern er rb

als e ausgesprochon hat, also fiir Altserl)ien als Releg gelten

kfinnen: w haosoho 68 % kk koii/u 119“, mahth 109 % *ie mm3 109 a

(dreimal so). 126% npn peii;K 10% wkolija 2% npOKeLjiAKh 48“, npo-

E0L(1 A1 1 H IA 69 ", CKOIJIAK CO 28 ", CK0I|JAHH (lo) 103“, ^OAC^MU 125 %

KOAOH'fe 29 ft

,
HOnpMOHbMOMA 158% Eb MISCTO^b 10 b

,
Kb TOMl 71%

109 a (das Woi't tisao wird bei den ec-Formen fast, immer in

der ersten Silbe durch e wiedergegeben). Fiir das Yerbum
acwa^ea-O-ai wird statt iueaoeath immer das Wort durch e wieder-

gegeben, was iibrigens auch im si&. der Fall ist, wahrend

russische Texte sclireiben, vgh rom. 16. 3 u. ff. uoaiohto zelm-

mal auf Bl. 76 a
,
sechsmal auf 76 b

. Dagegen mit ru liest man
149 a msAOMoyApmo, 30 b n/bAOiuoyApHi-A, so auch in gig. Auch das

Umgekehrte, namlich ru fiir e, findet statt, wenn auch minder

liaufig: KOf'bllb 70% 74 b
,

KOpiillHTbUA 5 b
,
AJWiEAlO 104% WKAM'feHHLlJO

CO 100% Mills (statt MbHA) ll b
,

/KHK12 35% WMHCTHT r
ti CO 44 b

,
pA-

ctistis 49 % EoyAim statt soyAm 43 b
,

oyMpirn als Prasens 63 a
.

hj^mentlich in einigen Kasusformen auf -eii: Kb Him 54% no ecuh

l b
. 3% Kb KC'fcH 97% Kb EC'bMb 98% Kb ECOMh MHjTb CliMO 53 a (Iv

7(1) x6fffA(i) 7ou7(p) ist C'Umo statt coMb verschrieben. Auch die

Endung* auf -ohco wird durch r

\i wiedergegeben, so: ;khtishckaia

50% -CKbiMb 82 a
. Den Ersatz der Lautgruppe -hh durch -oh

sieht man noclx in koaoh p.e{£wv 91 b (I cor. 14. 5) oder in der

Form des Gen. pi. rpoAoyipHH^b eatqaijtoh 163 a
. Endlich sei noch

erwahnt, daG unser Text regelmaGig chu/E schreibt 83 a
. 92 b

.

X *

Eine sehr haufig sich wiederholende Eigentttmlichkeit des

Textes mat. besteht in der Yorliebe fur Doppelung von Yolcalen

im Auslaut'und Inlaut. Im Auslaut: ckhnaa (Ic) 48 b
,

bo/'kaa 5%

HO^KAAAA 60% Wj)Oy;KHIAA 64 b
,
K^HANAA 33% CA10)(AA 69% WKIiTAA

17% m 1. 10 b
. 13 % 42 b

. 49% cpeEpOAWEmee 148% oynpUAHH 1%

WCKKpbNHfl 2% WCKpbRHH 98% Bb£OnHM 11% Kb AMA'EHH Statt Kb
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hwauh 3 b
,

vv HMeiiHii 55 % i
ieco ?\ahh 17% kaacthh 68% MoyaniH

5 b
. 14 a

. 17 a
. 19% 22, iiah ii 22% hckhh (Jr^tfv) 5% aioahii 12%

JCpAllHTHH 10 b
,
CETAHH (ku'C7Ta[A£V0;) 26% Cb)(OA0[|JHII 38% EMKUJHH

24% TO/KbCTHH (£ap£u) 09% MIIO^HH 63% HAHH (statt HAH) 13%
BblH 6% IIKIH 11% MbIH 34 a

. 5l b
. 155 b

,
TblH (cru) 39% WnfABAHH

67 b
,

HpOCAAKHH il)., H^brilHH 39 b
,

Oy il$llHU,HH 17% CTpATH£blH 11%

CbiH (cV)v) 45 % ^aqq 55% ^abin (als instr.pl. statt ^am) 55% bm-

Abin (©Auapfiv) ib., Kb nojcoTHH 41 a
5

ek iioiiihh 49 a
. — Auch im

Inlaut: hhiijaaah 92% taaamo 1% KpAA^o 5 b
,

ha b^aata 7% Kb

poyKOTBopeiiAAjcb 13% wiiorAA^b 148% HiUAAiuib 128% noTphiiHHTe 39%

KhJCOAHHMb 156 % JCKAAHHTh 73% ^KAAblHUUi C* 59 b
,

KpCTHH)(h 77%

npHCTOynHHTb 25% EOAHHMb 22% AWEhlHMb 54% riHHK'Tfc 88% npH-

HCToynAb 21 b
,
womEAb 69% npHHNfccs 68% upkkhhhk* 19 a usw.

Diese Neigung zur Doppelung der Vokale lafit den ver-

sdiiedenen Kasusendungen der zusaminengesetzten Adjektiv-

deldination freien Spielraum, so daB man. Endungen auf -hhme,

-hhjce oder -biHMb
;

-biHjcb und die ktirzeren auf -HMb, -biMb,

-bi)Cb nebeneinander findet, olme daB man darin einen Unter-

scliied wahrzunelimen imstande ware. Namentlieli yerdient er-

walmt zu werden, daB bei den Verbalsubstantiven auf -im im

Lokal-Sing. die normal© Endung auf -hh sehr haufig dureh -hi

ersetzt wird, so: w SHA'fcNhi 1% w sbnpouJMbi 8% Kb w&pis^ANbi

61% W WEIsTOKAHhJ 49% W CbEpbimHhl 18 % HA VVCNOKAHbl 75% Kb

Tpi^&Nbi 46% w oyT^ineNbi 97% 104 % w Kb^Apb^AHbi 27% w
oyApb/T^AHbi 59% vv oynsAiibi 24% sb Tphnmibi 97 b

,
Kb nenoKopeNhi

71% Eh Tp'bEOKAHM 72 % Kb nOipSHM 83 % Kb KO^AOrAACOBAHhl 44 b usw.

Es kommt auf dasselbe heraus, wenn man liest Kb Tpmi ahe 2 a

(fur TpeTHH) oder noyTbi mohjce (flir noyTHH) 155 b oder w Eismi

fur eistehh 70 a oder spAThi 3 b flir EpATHH. So ist wobi aufzu-

fassen auck die Form ce^AHbi 32 a als Gen. plur. ftir ceavAHHH

(SiS. schreibt ce;KANb, clirist. cA^eH'A, act. 27. 28).

Natttrlicli kommt aucli die Endung h flir hh vor: EpATH

48 b
ftir EpATHH oder Kb AOspoAmNH 48 b

(flir -hhh).

Wahrend sonst die tibliehe Sclireibung des schwaclien

Yokals nacli
p

bei der sogenannten silbenbildenden Funktion

genau beobacbtet wird, sind es docli zwei Wdrter KpbKb lind
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MphTKh, mit ihron Ablcitungen, die in einer groBen %ahl dor

F&lle olme schwaehen Yokal mit einfachem
p
gcschrieben werden.

Das siehi nicht wie eine Abbreviatur axis, weil kein Strich ober

dem Worte Steht, wie otwa bei icpcTiiTH. Man muB also diese

Abweichung von tier xibliclien Schreibweise als einon willkiir-

liclien Akt des Schreibers auffassen, dor dam it vielloiclit seiner

Ausspraelie Konzession macbon wollte. Dann ware dieser Ano-

nymus ein friilier Vorlaufer jener spateren Ortlxograplne, die

sich xioch nm die Mitte des 19. Jalirlmnderts nielxt ohne Widor-

spruch Geltung verschaffen muBte. Tcli fiilire die Beispiele

(nicht alle) an: KpKb 14% 23% 53% 60 b
. 95 b

. 162% kj>ko 9. 13 b

KpKH 61% icp&HH 87 b
,

KpKHiu 19% 41 b
. 53 b — erst in spateren

Teilen- der Handschrift kommt das Wort aucli mit b vor. Das

zweite Wort ist upTKb 65 b
,

MpTKA 7% 37 a
. 66 \ lupTKH 18 b

,

ypTKin 64% 73 b
;

ypTKhi^K 12% 27 a
. 30 il

. 64 a
, 65 b

. 66% 87 %

Mpmi*14% 24% 158% wpmiMh 26 b
, 44% MpTKOy S3 b

,
MpTKbiio

29% 62% 64% mipmiium 73% oyiupTKbi 65 b usw.; dann civipTb

35 b
. 63% 64 a

, 65. 60% 89 % 100 % 149 % cm|>th 25 % 28 % 28 %

30 % 40 % 58 % 65 a
. 99% 154 b

?
cbMpTb 96% cruipTHio 63 b

,
chMpTHi-o

126% CMpTiiMK- 154 b nsw. Anfler diesen zwei Ausdrlicken land

icll noch /'KfTKM 42% aSfTSOy 71% CKpEbJUH 7 b
;
w CKpKbl 3% CKKpNA

1% CKKpiiHO 2% be CKKpNH) 55 b
. Ausnalimsweise aucli nATh 103%

Wenig bedeutet no pun 68 a oder ko^k pnTAiimA 128%

XL

Man konnte sicli aus den bisherigeu Belogen bereits tibei*-

zeugen, daB nnser Text durchaus nicht in der Walirung alter

pbonetischor Genauigkeit feinftihlig ist. Darum ist bei ihm die

AuGerachtlassung des schwaehen Yokales sowohl in den Wurzel-
silben wie bei den Ankniipfitngen der Suffixe etwas ganz ge-

wohnliches, Er schreibt immer iiocaa, noCAAine, pAcnpA, luimm c%

Mneqj% noMHHTe, noamm, Kimm, KAeipe, oynKA^cb, oynKANH*% hth,

MT6T% £A0, £AA
;

HAHHW, KB TM'fc
;

/'KpOyTb, Ch^KAKb, 5CH
;

KT0
;

HTO.

Oder Kb A10KKH (rxeben AXOKOKHIO), OnpAKAHMh, CA0y>KBA
;

CTApU,6Mb
;

selbst CTApU.%, HAH6ANHKb
;

CK0K0ANblf% KIsHNbm, pAKN0
;

Kb HAH6TU,rU
;

/KC'Ali^llAhA, pA^OyWllH; HeMOLpiIb
;

rp
rbllIHHUH

;
riOCniiLUHHli.H, CAAKNOyiU,
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B'lipllblMh, EAinKlIhAArO, npHLU Ah,U.b Ulld np HllJbAbltH, OVpilHKb Ulld Oy^Kb-

M 1 1 Kb, BbIBlllG, CAMLJJABUJC, BUpOBABUJG
;

KHA'tSKllIG, pA^OyiA'kmt, nO^HAKLUG;

H^EpAKUUG, AABWAArO tlSVV.

Audi die Prapositionen konnen olme Vokal gesdirieben

werden in soldien Beispielen wie c hamh, c iihme, c iihmh, k TGE rb
;

k ugh
j

oder als Pr&tixe: cnh Aoy
;

cnhagmecg, cka^a, cmo^l|jaic-tc-
;

CMhICAHTG, CTEOpHTH, C^fAIIHTH USW. Dodl bei H
r
4~

;
pA£~ wil’d

das Pralix genie getrennt von seinem. Hauptwort duvch die

Aufrechterhaltung des scliwachen Yokals in folgendor Art: eg^u-

MAbEHIC- 22% EG^hMAbENO 143 % EG^bEpIlMCNhHH 130% KG^bllCHAAIPfeH

128 % se^hHCTA'&mm 95% b^khlcthio 88 % 95% eo^khlctliih 80 %
Kc^iiHHCiueiie 165% Ec-^bfOAiiAiA 78% Ee^b cE'HA'ETCAbCTEA 7 b

(alter

Ke-CEUAOTC-AbCTKAj SO Christ. 8iS.), pA^hHHUH 89% pA^bHHNHHJCb 96%
Auf treuer Bewalirung alter Vorlage beruht Ke-coyMirfeMHiA 1%
99 a H-HHCTOTH (fill’ H^-HHCTOThl) Oder sec TO^hl 107% HC Hp'fcEA

111 13

,
KG-CbKAAWHOMH!* 118 % HIV6AAH? 2% mail liest 192 a

RGCbMHHO-

BA^OMb Ulicf EC^bHHmO.

Der scliwaclie Vokal wird nie in serbisclier Weise durcli

a ersetet, diese plionetisclie Evolution kennt mat nodi nidit.

Dagegen e fiir b begegnet in deni Worte npABc-Abiih oder npA-

BGANHKb, regelmaBig so; npABCANb 1% npABOANHKb 44% 45 ft

. 58%

60 % IlpAEGAUHKA 23% npABOAHHKOMb 168% npAEGANHJCb H wnpAEGA-

MH^b 26% “Mbi^b 126% npABGANbin 60 a
. 152% -nbi 69 % 113%

npaboa mo 46 % 60 % 124% 126 % 140 % npAEGAiuo 47 % 61 % 143%

104% npAKGAMAAPO 39% 40% 63 a
. 140% npASCANA 65 % 130 a usw.

Sonst finclet man nur vereiimelt, mehr als Sclireibversehen:

b toljjg 1 13 1

% Bb tgiijgig 128 a (gleich danebon be tmiig), claim und

waill) pGBUOBATH 115% Kb^pGBMOKABUlC* 12 h
(ttblidler pbKMIOHTG 91 %

pbBHOYHTG 93 % pbEMIOIC-TG 115% pbKOUHIOMb 107 a USW. ). Vgl. lioell

aoctohuib 166% TpoiiGTOiib 168 a imd einigeinalo npHiiioAU 3%14 b

oder npHuiGiuA 12 a
,
Kbiimuo 20 % upmuGiuHiuib 11% hiuglug act 21. 5

(20
a
). Audi cinfach iuVujg act, 20, 13 (18

b
). Das Partizip des

Verbums npniATM lautet in mat immer npmciuib, nicbt npHHML,

so act. 11.1 npHiGMbiiiG (2
b
). 12.25 noiouione (sis. mohmewaa) 4 1

%

17. 9 npmcMMijc (12
b
), aucli 18. 17, 21. 30 lOMhine (15% 21%

liilf. mubiiio), 21. 32 noiGMb (21
b

,
cdirist. noiiMb) us\r. Fiir % kommt

o vor in act. 16. 17 bb^oiih, wo didst, hat.
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Der dazwischen stehende schwache Vokal hindort dann

imd wann nicht die phonetische Assimilation eines voraus-

gelienden Konsonanten an den nachfolgenden, wie: TeuubKbi

KHNhi 28 % ebenso TeuubKbi 106 b (neben defin etymologisch ricli-

tigen TMbKbi 53%) oder WGAbKbHHine 32 b (Izotov); statt OTbipe-

thtk (I cor. 3. 11) liest man 79 b wHTmiTh ce. Im Zusammen-

hange damit soil erwahnt werden, daG vom Yerbum roc^aatm

das enveichte a auch den yorausgehenden Konsonanten c zu m

palatalisiert, daher: act. 10. 32 nouiAbi mat. l b
,

sis. nocAH, ebenso

christ.- liilf., ebenso 11. 13 noniAH mat. 2 b
: nocAH liilf.

Die Lautgruppe -ck kann unter bekannten Bedingungen

sowohl -cu wie aueli -ct ergeben; die erstere lag dem serbischcn

Textnaher: Hi0A r
fcHCivfcH 2% iiA^AjHsHCUim 26 % AAOKCANbApbCuu 33%

EtiCOKbCLVIi 87 % HAEHbCH'bH 78 b
. 100% COAIOHbCUbl 13% H£j)ATbCU,H 5%

riAbTbCu;bH 97% KynpbCHbiH, k^hii'Ishchhh 3 a
,
aber hioachcthh 28 %

I 0 (j) 6CbCTHH 17% H£AbTbCTHH 21% TO/KbCTHH 19 b
. Yoil riACKA flu*

xdaya hat man riACH'fc 3 b
,

Neben KAAAm liest man 43 a
KAAreTb, das wiirde eventuell

einen Serbismus, in der Aussprache EAAhm ergeben, wenn es

nicht vielmelir ein Sclireibfehler ist.

Merkwiirdig ist die Neigang des Schreibers, das griechische

^ durch slawisehes k%, nicht kc, auszudrticken, weil bei dieser

Lautgruppe der zweite Buchstabe so geschweift aussieht wie

das tibliche AAeK^ANbAjrfcNHiib 15 % AAeK^ANApbCia 31% AAOK^AUb-

ApbCHtl 33 b
,
AACK^AHAfA, AAOK^AMApb 17 % <j)HAHK£b, <j)HAbIK£b, I1 H-

AHK^b 27 %. (j)HAHK)^0Mb 28% aber cj)HAHKce 26 a

;
das einfache %

konnnt auch vor: AAC^eNApb 143% AAC^AiiApb 152 b
.

In keinem Punkt zeigt sich der Text dieses Apostolus

so willkurlich abweichend yon dem Original wie in der laut-

lichen Wiedergabe der Eigennamen, wo namentlieh <j> und n,

•fr und t sehr gern verwechselt werden: fur liest

man ahthcJxata 5% AMTH^AToyb ib., ANTH(j>AToy 15% an^hrath

17 b
,
aber AHTHnATb 5 b

;
II67cAig<; lautet n ocj)ah h und no^Af-msoy

33 b
,
'ApEo%ayhr

(q ist zu Apeo^Arvj-Tb geworden 14 a
,
Ha^u'/doc ergab

ay b

n

ha h

h

cKoy i o 31 % dock riAiujniAiirc 5 b
,

iiAMb((>HAmo 10% riAiib-
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())hahw 8 a

;
aus llovwo; wurde OoiirfenmiA 14 b

,
aus <I>pu*Y(a Kb

FlpoyrHH 33 b
,
dock ist diese Lesart falscli, im Grrieckischen steht

•

Prffiov
;
an richtiger Stelle liest man Eb <hpoyrmo act. 16. 6,

18. 23. Fur 4>vjXi? wird neben 4>hahk^k aucli 27 a [Ihahk^l ge-

schrieben und acc. llspdoa lautet <J>epbCHAoy 76 \ Fur Tpusaivav

-mi Tpuc'tocav lesen wir Tponeuw h Tpo^ecoy 76 b
. Von ^(auttugi

lesen wir neben ^hahiiki 10 b nock w FI HAH<j)b 18 a und Eh FIhah-

(JiHC'ii^b 136 b
. Fill* ’ETuaivsTov steht 95 11

h?(jx-nTA und fur Daup.twcv

OAHy h(J)AMA 76 b
,
fur SapA&v vv . . CAMbcjKonii 166 b

,
fur Tpo<ptjaov

TporiHMA 153 \ Sogar in eineni slawiscken Ausdruck lesen wir

(j> statt n: Eh KphTbcj^b (sv stvYjacugi;, kebr. 11. 38) 167 a
,

h wco-

(J>oyh (xal ucafcou, kebr. 9. 19). Statt t lindet man unricktig ^

gesclirieben in HoAAim 14 b
,

cI>op‘WHATOEb 96 b
,
'O’HMOTemuh 98 a

,

Th-^a 99 a
,
Tim 152 b

,
dagegen fUr ’Mtfjvai kat man 13 * ao

AllTHHb, Eh ANTHIl'li/Xb Ulld l4 a W Ali*0*HHb
;

137 b
Eb ANb-O’HII^Xh

j

fill* AD^vaToc : Athm1jh
;

ATHirisiie 13 b
. Audi wCsEJac; lautet nicht

nur Ca^ae 4 b

;
sondern aucli CABoyAb act. 13. 1 (5

a
), ^epyioc

lautet volksttimlieh Cphrb, Cpbreyb 5“.

Aus den aufgestellten Beispielen ist ersiclitlick, daB der

Sclireiber
<J)

und n, «0- und t fiir lautlick gleichwertig kielt.

Auf die sonstigen Verunstaltungen der Eigennameu brauckt

man niclit einzugehen, nur fill* Koptvflo; soli die sekr iibliclie

Schreibweise Kopeim angefiilirt werden: 14 a
KopeNh-O'b, 15 b

. 97 a

Eb Kopeim und auf den Kolumnentiteln der beiden Briefe steht

fast immer Kb Kopt Dock aucli die ricktige Sckreibart kommt

yor: Kb icopHii-Mi 77 a
,

Kb KOpimbyb 98 b
,

KOpHHbT'Biie I02 b
,

vv ko-

pmmiib 14 a
. Das Wort axpojiiucrda blieb dann und wann un-

iibersetzt, wird dann gleiclmiaBig wiedergegeben durck AKpOKh-

ctshia. Ubersetzt durck ospi^Am-m findet man es haufig, z. B,

in mat. act. 11. 3 (2
b

) ?
rum. 4. 11 (6l b

),
1 cor. 7. 19 (83

b
)>

gal. 2. 7 (112
a

),
5. 6 (116

a

) 3
6. 15 (118

a

); unubersetzt: AKpoBb-*

CTBHhA rom. 2, 25. 26. 27 (60
a
), rom. 3. 30 (61

a
),

AKpoKbCThjKHH

2. 26 (60
a
),

AKpQKhCTKHiOj AKpOKbCTKHH 1*0111. 4. 10. 11 (61
b

) }
AKpOBb-

cn/n h B'bp'b rom. 4. 12 (62
a

),
Kb AKpoKbCTO-ne I cor. 7. 18 (83

b
).
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XII.

Sonst ist liber die in diesem Apostolus onthaltene kirclieu-

slawische Sprache kaum moglicli etwas besonderes zu sagen,

da er sehr flliclitig geschrieben ist, vielen Schreibfehlern breiten

Raum lafJt und Altiiberliefertes mit
jungen Ersclieinungen dureb-

einander iniscbt. Einige wenige Konzessionen an die gleicli-

zeitigc Volksspraclie kcinnen konstatiert werden, so 160 b
(liebr.

8. 7) oyTOpoiwy (Bewipaq) oder 129 a
oy;Ke oy^eAb iecMb (phil. 3.12,

SXajJov), die Ubliclie Cfbersetzung ist npHio^b SiS., ebenso 169 b

oy b uicbi EUKOMb und vielleicht aucli oycbiiio&AeiiHie 68 a (rom. 9. 4),

118 b (eplies. 1. 5) neben dein sonst yorkommenden EbCbiiiOEAOiiuic*,

aueb gal. 4. 5 liest man oyamem-m 115 a
,
aucli si§. lafJt oycbiiioumc

und EbCbiNOMHUG abwechseln, ebenso cliristin. Siclierer ist als

yolkstumliclie Spracliform anzusetzen : 1. pers. ]>1. iamo (©aywps.sv)

85 a und ib. eismo, ebenso 51% ferner in iaahml h hhhmo 95 tt

.

Neben der alten Form k^ch stolit einmal 83 b
: hto ko eiulih. Yon

diesem Verbum mag erwahnt werden, daB man es in der l.pers.

sing, fast inuner kisaii schreibt (19
b

. 30 b
. 66 \ 75 b

. 77 b
. 109 a

.

127\ 130 b
. 149 a

), aucli seA'fc 126 b und ckis (d. li. CErbAr
fc) 80

%

dafiir in der 1. pers. piur. K
rfcMb und kein E'UMbi, wahrend lecMbi

und hmamm, das erste burner, das zweite haufig, naelizuweisen

sind: hmamm 49 b
. 62 b

. 89 \ 99 b

,
huawh 49 b

,
daneben hmame

71 b
. 74 b

. 79 a
. 85 b

. 100 b
. 101*. 112 a

. 117 b
. 118 b

. 120 b
. 121 \

Unter den arcliaistischen Formen sind bei der Vorliebe

des Schreibers fur die Doppelsetzung der Vokale keine anderen

ganz zuyerlassigen Belege yorlianden bis auf die Endung -AAro

im Gen. sing, der Adjektiya. Diese ist so regelmaBig, daB

man darin eine bewuBte Anwendung des Sclireibers voraus-

setzen darf, so: HApmwc-MAAro 4 b
,

pAciconAUAAro 9% rpeAoyqjAAro

16 % upKEMAAro 17 b
,

npbSAAro 19 a

,
kgahkaato 56% kuhnaato 59%

ripAKc-AiiAAro 39 b
. 63 a

,
BoyAoyijJAAro ib., Moy;KbCKAAro 65 a

,
rp^OK-

HAArO 66% ^HEAArO 68 a
,
^AAATO 71 b

,
ApArAAPO 39 b

,
ioahiiohoaaapo

115 a

,
Apoy^iiAAro 87 b

,
kotl^aapo 100% shCKpmiAAro 62 b w,,

selbst Toy/KAAro 73 a
. Pock vereinzelt finde.t man -apo: umpbTAPO

t
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l
b

,
HApeiiAro 3 a

,
aber iiApHi^KMAAro und UApHUAisMAro 10 a

,
cAbiib'i-

iiAro 29 b
. Es schexut nur ein Sclireibverselien zu sein 63 a

;

Ik KAroro (fur EArAAro). Niclit so regehnaiSig ist die Enduug

-aajce beim Imperfekt, Man vgl. cTpu^AAjcoy 3 b
,

iiewcTASAbAjcoy

17 a
,

KrbAr

UAJCOy 17 b
,

CAblUJAAJCOy 2% npHHOUIAAJCOy 28 V, pAAOKAA^Y CO

6 b
,
caaeaaa^y 6

b
,

uenbi|icKAA^E ib., roiiAA^b 94 a
,

npiujcoy .ce 2 b
,

HM rUAUiO 3 b
,

aber wkuijjabaluo 29 a
,

npHAArAjcu 29 b

,
HWKAjcb ib.,

roiiA^b ib. lll b
,

roiiiAiiie 116 a
,

kcahhaluo ce 16 b
,

ch/KHTAjcoy ib.,

AlOBAIAUJe 128 b
,

EfbpOKA^OY 6 b
,
CAA5AIAX0Y 3 a

, p
ACT' Is ALL! 0 H RplUlAAIJje

ce ib., AHLi,ey r
EpAULie ce 112 b

;
oyTimjAiiie 3 a

,
yoAJAjcoy 17 h

. 27 b
,

lAAULUe 112 b
,
CKAKAUJO H )&xk\m 7

a

,
^KA^Oy ib., OyMAJCOy 8 a

,
ROAlAULie,

np0H0BUAA)C0Bl5 10 a
.

Dem Dativ cler gewohnlichen Adjektiva auf -OMoy ent-

spriclit nur bei den Partizipien die Form auf -LjjoyMoy (-umyoy),

-moyyoy (auch -oyoyyoy): AAioipoyMoy 105 a
,
dsmjjoyyoy 106 a

,
rvuo-

ijioyyoy 110 a

,
A^AAH>L|iH)Mdy 61 b

,
lAAoyqjwyoy 74 a

,
Tsopeijmiuoy,

ctoxoijj H>M oy 23 b
.

So ist aucli ini Lokal die tibliclie Form auf -rbMb; NeHcnosis-

AAK-iui
rBMb AApis 106 a

,
dagegen als seltene Ausnabme el ckhteu'U

KIIH/KU rKICMh 163 a

,
W Eb£AK)EAeNimiUb 118\

Einzelne Abweiehungen yon der alten tlberlieferung sind

fur ein Denkmal des 13.— 14. Jalirliunderts wenig auffallend.

Z. B. statt pASMHH lautet Nom, pAEbiHA 4 a
(d. li. pAGhmiA), act.

12. 13 (Si5. -mh), vielleiclit auch rpbA'btibiiA als Sclireibverselien

fur rpEAbiiUA I io. 2. 16 (50
a
); Kiiejb \rird hart deldiniert, dalier

Dativ Kiie^oy 24 a
,
Instr.pl. cb Kue^bi cbohmh 7 a

;
von yoy^b liest

man Lok. sing. jkhk'Bml yoyjK'U, dagegen Instr, plur. cb MoyxbMM

82 b (neben cb mtoyaw); auch yon aiui.0 iindet man Lokal o ham

99 \ 100 b
. Von KOAb lautet Lok. plur. w boaojcb 85 b

,
von cbm*

doch wohl aus Verseheii C'BMene&H 95 a
. Act. 13*10 lautet der

Vokatiy von Cbiiib niclit cbme, wie sis. liilf., sondern one, d. li.

cbiuoy 5 b
,
doch liebr. 12. 5 cue moh (167

a
). Selir beliebt sind

die Nom, plur. auf -Hie von oi nor bostimmten Wortgruppe

:

icoyy h
p
o cAoyxh toa h ic 82\ 87 u

,
cAoy;KiiTeAHie 72 b

. 108 a
,
pbKiinmHK*

43 b
,

pbiuibiTOAUio 21 a

,

pbbeuimAHie 92 a

,
oymmHio 37 \ 91 a

,
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CBUVtmAHK* 2\ 94 a
,
noApA/KATioAHio 129 b

,
natiirlich aucli Moy^me

2 b (haufiger jedocli MoyiKH oder selbst Moyacbi), ct|>a;khio 3 b
.

Wenn man clem Text mehr trauen dttrfto, wUrdo man fttr den

Dat. plur. einen htibsclien Beleg in MAKGAOiiiAMb 105 a
(statt

MAKeAomAiiCMb) konstatieren milssen (II cor. 9. 2). Dagegen ist

man gar niclit entziickt liber den Imperativ WHHCTim 81

\

Ftir die bereclitigte Dualform ;kh^okix II cor. 1. 12 liaben die

librigen Denkmaler die Pluralform /'kh^omu.

Das Pronomen kmh

—

kma— koig erfahrt aucli allerlei Ent-
*

gleisungen gegenilber der alten Uberlieferung. Nebeii kaia,

Z, B. KAhA Mb£AA 86 a

,
KAhA HGCTb 103 a

,
leseil wir 83 a KOIA/KO

(sc. ;koha) ckoh M0y;Kh HMATb, statt Koyio findet man 92 a Km
und 95 ft KOHMh TtiAOMb. Das sindJBelege fur die modern©

serbisclie Deklination.

Endlicli soil nocli ein Merkmal der sekundaren Spracli-

entwicklung bei der Bildung der Partizipien auf -aml
;

-ghl‘

hervorgelioben werden, das clarin besteht, daC man von der

einfaclien Partizipialform auf -AHb
;

-eiib durcli ein angehangtes

Suffix “bNb eine neue, melir im adjektivisclien Falirwasser sicb

bewegen.de Bildung scliafft, in folgender Weise : Kh^AMjCANi-UGMb

!IGH2TAAHbNblMh 67 b

;
aucli SiS. EbJAblJCANHH HGU^rAArOAAWbMblMH (rom.

8. 26
;
aber clirist. hghstpaanaiwh), non^HCKAiibiibi coyAH 71 a

(siS.

neH^HCKANbi)
;

daneben SiS. MOHCA rbAOKA»bNbiH noyTH, aber mat.

NGHCAlSAOKAHbl, AAIIhlllsH 49 a
. 71 b

. 77 a
. 79 b

. 149 a
,

AAllbllOyiO 75 a
,

AAHbMIOlO 104 a
,

AAHbNHIUb 62 b

,
AAMbMOMOy 132 a

,
dock AAHH1G

(ftir ’AANbirc) 120 b
. 121 a

(in SiS. immer in einfaclier Partizip-

form), H^EpAHbNAArO 76 b
,

H£KpANh!4blHMb 40 b
,

H£BJ)A!Ib!l'&H 54%
H^EpAHbNbHG 67 b

,
H^EpAMhHHMH 147% HJBpAHMW 42% selteiier

EpAHHH 134% n^spAHHH^b 150% H^bEpAiiHtc* 54 b (bei diesem Aus-

druck bat SiS. die Neubildung mit dem Suffix -bn). Vgl. auch

liepACKAIAMbllO 153% HenOKAIAHbHJO Cpuoy 59% CAIG/KbCTEOEANbHA 99 b
.

Gewiilmlicb findet dieser Fall der sekundaren Bildung bei der

negativen Ausdrucksweise statt, also bei Zusammensetzungen

mit lie- oder griecliiscli a-, wobei als Vorbild solclie Adjek-

tive vorschweben konnten wio Ec^pOAbiib, KC^rpiuiJbHh, E^BUCTbiib,

EG£E0/KbHb
;
EG£KOAbllh

;
BGCFIAGAbllb, NGnOpOHbllh, HGCKKpbllbUh, IIGriAOAbNb,

II(?Kb£SpAlIbHb
;

HOnpIsM'&NbNb USW.
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\

Zweiter Abschnitt.

Textkritisches.

I.

Es ist sclion langst seit Dobrowskys Zeiten bekannt, daB

die slawische Ubersetzung des Neuen Testamentes auf der byzan-

tinischen Redaktion des grieehischen Textes beruht. Dennocli

hat niemand his jetzt den Text des Apostolus, cl. h. die Apostel-

gesclxiclite, die Katholischen und die Paulinischen Briefe in

dieser Riclitung genau gepriift, wenn aucli in den Ausgaben

Voskresenskijs viel diesbeziigliclies Material vorliegt. Dock

sein Standpunkt war ein anderer, vor allem dahin gerichtet,

um unter den so iiberaus zahlreiclien skwischen Apostolus-

texten den Oharakter der altesten Textgestalt festzustellen und

zu zeigen, wie die spateren Redaktionen von der altesten CTber-

lieferung abweicken. Allerdings ist fiir das Fortleben der alt-

kirchenslawisclien Gbersetzung aucli die Aufklarung nach dieser

Riclitung sehr wichtig, Dock mir scheint noch nalier zu liegen

zuerst die Frage, zu welcher griechischer Yorlage sick die

alteste Textiiberlieferung der slawischen Ubersetzung bekennt.

Und diese Frage wurde auch von Voskresenskij bei seite go-

lassen. AuBerdem beriicksiclitigte er bei semen Forschungen

den Text der Actus Apostolorum gar nicht. In seinen Aus-

gaben nahm er von den Paulinischen Briefen den Ausgangs-

punkt. Der Ausfiillung dieser Liiclce mochte ich niich zuwenden,

und zwar in der Weise, dah auf Grundlage der grofien Tischeu-

dorfschen Ausgabe des Neuen Testamentes (8. Auflage, 1872,

Band II) der Text der slawischen Cbersetzung auf Grund der

altesten Handschriften mit deni grieehischen einer vergleiehen-

den Priifung unterzogen wird. Allerdings wird dabei nicht

auf jede Kleinigkeit Riicksicht genommen; griechische Text-

differenzen, die fiir den slawischen Ubersetzer irrelevant sind,

kommen natttrlich nicht in Uetraclit. Audi die Abweichungen

in der Wortfolge werden zuniichst auiior acht gelassen. Nur

die bedeutenderen Abweichungen, in denon sicli eine bestimmte

Anlehnung an diesen oder jenen grieehischen Text abspiegelt,
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die zum Teil in, Zusatzen oder Auslassungen besteht, sollen

liier zur Spraclie kommen. Dabei wire! es sick ergobon, naeh

der kesagten Ausgabe Tiscliendorfs, daB die slawisclio Uber-

setzung des Apostolus auf Grund der altesten slawisclien Texte,

abweichend von den bei Tischendorf in seine Textausgabe auf-

genommenen Lesarten, gewblinlich derjenigen Rezension oder

Rcdaktion der grieeliisclien Vorlage den Vorzug gibt, die in

seinem kritisehen Apparat unter dem Zeiclien c als Lesart der

Ausgaben von Robert Stepbanus aus dem Jalire 1550 und der

Editio Elzeviriana vom Jahre 1624 zitiert wird, Wie gesagt,

nicht bezuglicli aller bei Tischendorf verzeiclmeten Abweichun-

gen des <; gegentiber seinen in den Text aufgenommenen Les-

arten soil die Abspiegelung der slawisclien Ubersetzung bertick-

sichtigt und aufgezahlt werden, sondern nur die wichtigeren,

d. li. solclie, wo die slawisclio Ubersetzung, frei von jeder

Zufalligkeit, sicker, unzweideutig und genau die Besckaffenkeit

tier grieeliisclien Yorlage wiedergibt, wo Willkurliclikeiten oder

Zufalligkeiten ganz ausgescklossen sind. Zu diesem Zweeke

werden, uni ja sicker vorzugelien, nicht nur die Lesarten des

Matica-Apostolus lierangezogen, sondern auck der Kodex Si&ato-

vacensis und Oliristinopolitanus' sollen vollauf mitberiicksicktigt

werden und nur dort, wo die voile Ubereinstimmung dieser

drei Texte konstatiert werden lcann, wird man daraus den

siclieren SchluB zieken dtirfen, daB man bei der kerangezogenen

Lesart wirklick mit der ursprlinglicken Textgestalt tier slawi-

sclien Ubersetzung zu tun bat. Ich bescliranke mick dabei auf

den orhaltenen Umfang des Matica -Apostolus und kemerke,

daB die mit vl, oder add. hmzugefligten grieeliisclien Lesarten

zunachst immer nacli $ zitiert werden. Wo zum Texte mat.

einfack sis. und clirist. kinzugefligt wird, das ist so zu ver-

stehen, daB die Ubereinstimmung aller drei Texte in lexika-

liscker und zumeist auck grammatiseker Hinsickt stattfindet,

ortkograpkisck jetlock die einzelnen auck versckietlen sein

kiinnon und auck sein mtissen, zuinal der Text des Ohristino-

politanus der (sud-)russiscken, mat. und sis. doi* serbischon

Rcdaktion angelidrt. Das Zeiehen 0 bei sis. hedeutet, daB dor
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bctreffcnde Text dasclhst nicht vorhanden ist. Die Ktinzungen

christ. sis. sind selbstvcrstandlich, hv. bedeutet das von Danicic

in Starine III mitgeteilte Variantemnaterial; liilf. bei christ

bezeic.lmet die durch einen Text der Hilfcrdingschen Samrn-

lung gemachte Erganzung* des Christinopolitauus; vl. ist Ktir-

zung fur varians lectio, add. bedeutet additamentum, d. h,

Zusatz.

Act. 10. 19: Zffzouvtsc : vl. : Hijnm mat. l
n

,
id. christ.

hv., si§. (1

10. 30: f,p,v]v : add. vyjctsjo>v : noCTC- ce K'U^r mat. l
b

,
Risjch

riocTO ce §is. christ.-hilf. — ib. rr,v ivar^v : add. ftpav : Bh AeKOToyie

roAMHio mat. 1\ roAHiioy christ.-hilf. hv., rk AOReTMH hack sis.

10. 32: r.afoL ttaAaccav : vl. add. o; T^pavsvcp^voc Xay^cet go: :

nfH moj>h H>ne npHiiih oyHHTh to mat. I
1

’, id. sis. christ.-hilf. (luoyHHTh

to). Das Yerhum oyiHTh oder hao^shtr ist fiir XaXvfcsi nicht ge-

naue Ubersetzung.

10. 39: y.ai r
t
\)dTc : vl. add. IqjLsv : H mm k-cmm mat. 2 a

. id.

christ.-hilf., h mmh iocrwk 8i&

11. 13: si; Tctwt'ov : vl. add. avBpa; : nouiAM rr Wnb Moy^e

mat. 2 b
,

nocAH rk Honh mYxh christ.-hilf., Sis. 0, nouiAH zk Horn

MOyYM hv.

11. 20: sX^ovts; : vl, siffsXfiovre; : KMiiMiie mat, 3 ft

,
M§.

christ.-hilf. hv.

11. 22: stoc 'Av^ia/si'a; : vl. add. StsXftsiv : AO Anthwjchio

npi?HTH mat, 3 ft

,
npinmi ao Ankthw^hk si&. christ.-hilf.

11. 25: ok etc Tapcov : vl. add. o Bapvdfaq : h^haii

(sic!) YO Ea|)NARA RK TApACh mat. 3% H^HAO YO Kh AfKCb F>AphHAKA

sis. christ.-hilf.

11. 28: KXouSfay : vl. add. xatcapo; : npH Kaarahh KK*fU

mat. 3 b
. gig., npH Kaabkahh u,pH christ.-hilf. hv.

12. 13: auTcu : vl. He-rpoa : TAKKiio^Eiuoy nerpoy mat. 4*.

elirist.-hilf.
;
talk. x . IlcTpoEH sis.

12. 20: r,v 5h : vl. add. s 'HP63»i? : Ms xe HpoAt mat. 4".

christ.-hilf. hv., sis. 0.
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vl. sicrsXftovTs; : KbiitbuiA mat. 5 h
. SiS.

46

13. 14: Ia^'Ovtec :

christ.-hilf.

13.

40: \jr
t

stcsX-Oy] : vl. add. s? up.d; : aa no ripMAOTb ha Rbi

mat/6 ft

,
ha Bbi christ.~hil£. hv., Sift. 0.

13. 44: t'ov Xc-fov tou y.upto'J : vl. toG &£gO : CAOKOCO B/KHIA mat. G\

christ.-hilf. hv., 0.

14. 17: y.apoto^ *j[acov : vl. vjfjKov : cpu.A iiauja mat. 7 b
. clirist. Sis.

14. 28 : SieTptjJov hk : vl. add. s*ei : npTEbiCTA >u to
y

mat. 8 11

.

clirist. hv., SiS. 0.

15. 16: y.aTSGTpapLfAeva : vl. xaTccr/.apqjiva
:
pACKonAHAAro mat. 9%

pACKOnAMA Christ., SiS. 0, p
AC ICO FIAHAT liv.

15. 24: 'zaq d/tr/aq up.cov : vl. add. Ae^ovtc^ Kzpttiysm&ca y.at

TVJpaV TOV VOjJ.GV : ALUO EALU0
;

rAhOI|I0 WSpT^ATH CO H KAIOCTII £AK0ilb

mat. 9 b
, liv. clirist. (add. MoceoEr

A), SiS. 0.

15.

33: Tzfoq 'voo* aTcoctstAavTac au~c6^ : vl. cwcoctoaou? : Kb AHAluib

mat. 9 b
. hv. christ., SiS. 0.

15. 34: Tiscliendorf verlegt in den kritischen Kommentar
den ganaren Vers: ISo£s os tco 2(Xa sTuqj.stvat au~oO : h^koah ;ne ce

Chat ripTEhmi to^ mat, 10 tt

,
christ.-hilf. hv., SiS. 0.

16. 13: §;u> vqq wjayj? : vl. ttoXsw^ : n^HAOMb Kbiib rpk

mat. 10 b
. liv., h^haojcost rpAAA B'Aii'A christ., SiS, 0.

17. 5: ^XdxoavTsq os cl (: vl. add. ocrcei'O-otWTes) MouSatci :

Bb^pebNOBABUJe npOTHKAhAHHJJOH CO H10A0H mat. 12 b
?

Eb^pbSMIOEAEbUJe

npQTHEOIJJOH CC* HNATH SiS., K^ApbEbAoBAB^Hie /KG npOTHKAIAKHJJHH CA

hxoaoh christ. hv.

18. 5 : crovefyjezo id) Xo^w 6 HauXcc : vl. "cCo rcye6pwtTt : WApb/KALiie

AJCOMh tlAVpAb mat. 14 b
,
TOy/KALUeTA A^Mb riABbA’A Christ., TOY/'KAIUO

a. II. hv., SiS. 0. In der Ubersetzung des Verhnms ouvsyeo'O-ac

ist keine Ubereinstimmung, in mat, fehlt nach wApb;KALue das

Wdrtchen ce, sonst ist OApb/KATH co der tibliche Ausdruck fur

Guvs/eo-frat.
*

18. 17 : ewXa(3op,svoi os xavxs? (: vl. add. ol ‘'EXXyjvsc) Siog^s-

VYJV : iOMblHO 'M H CM (KCH) FOAHHbl CoCTOHA mat. 15 a
,

HMbLLlO /KO KCH

oahhth Coctoha christ. -hilf. hv., SiS. 0.

18. 21: aXXa omo'zofc&y,zvoq y.at sfewv : vl. QiKe-dZazc auToTs, sfewv :

mid jetzt folgt 3sT p.s tyjv sopv)]V tyjv sp/ojAevvjv rconjaai st^
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. _ lv
. 'n .v

UpoaSAUp.X, TwCCA'.V OE ava/.ap.6(0 : Iih Wp0M0 CO HMh p0Kh* IAK0 HOEAfOTh

MU Kh HCTIIIIIO npA^AMHKIj ChTKOpHTII rp0AIOL|I0H Kh HcpAMh, HAKhl /KO

Kh^KpATHTH CO mat. 15 a

?
... KCAKH rpC-AOyi|IH IIpA^AhMHKh CTKOpiITH

Kh OpCAMU, riAKH Kh^BpALIIOy C0 C.h rlst.-llil f . llV., siA, 0, Kh^SpAllIOy

-co ist richtiger als Kh^BpATHTH eo.

20. 1: p.ETaTTEjYMjj.Evcc : vl. x:poT/.aAEaap.svo; : npn^KABh mat. 18*.

clirist. lir. sin. 0.

20. 3: pup.r
tq : vl. 7v<Jjjj.yj : km koaia loro mat. 18 a

. clirist.,

sis. 0r km koaow OMoy hr.

20, 4: ouvsixcTo Be aira : vl. add. pi7.p1 tyj; "Aciac : c hum ;ko

H AO AcHH; H A'KAIIIO mat. 18 fl

,
C7> IlHMh ^C* HAAlllO AO AcilH clirist.,

Sis. 0, C IlHMh /KO HA0 AO AchlO llV.

20. 7 : cuvYjYpivtov TjJjuov : vl. twv p.aD-r^ojv : ChEpAHOM /KO coy-

ijiHMh OYH 0MHKOMK mat. 18*. christ. liv., chEpAHOMh coyipeMh oyse-

MHKOMb si§.

20. 8: f/p,£v cuv^Ypivoi : vl. rjcav o, : EisAjcoy ChEpAHH mat. 18 b
,

SiS.
;
clirist. ka^omt. c^KhpAim, so aixch hv. Hier xveicht also christ.

und hv. ab und befolgt die anderc Lcsart.

20. 15 : T‘?j CE i/opivv} : vl. %ai p.s(vara? £v Tpco^uA/stw tv] iyo-

r^evv) : h wsAorhino kk TpwrHAHH Kh ApoyrH . . . mat. 18 b
. hv., h oKAoro-

^OM'A K'A TpwrHAAHH, b*& Apoyp’&m . . . christ., SiS. 0.

20. 19: xal oaxputov : vm ttoaacov B. : h mmopaiuih cai^amh

mat. 19 a
. SiS. christ.

20. 24: ouBsvbc aoycu T:oioup.x' v/;v d^v Tip.tav ep.au-o) : vl.

ouBsvbg aovcu xrotcu\ica ouBs s/w 'rijv ibuyrfl p-ou Tip.iav Ep,auTt»> : MH h-ah-

tl luoy /K0 CAOB0C0 TBOpiO IlH /KO HMAMh AUltO MOW HhCThHIO CCErU mat. 19 a
,

so auch christ.; iih w wahuomu tm caokoco vsopw iih jk« nmuh

AOyiilO MO 100 HhCThlihl COE'fc SiS.

20. 25: ty;v ^crfAEiav : vl. add. tou ttscfl : UAphCTKiiw eomw

SiS. christ., mat. 0.

20. 28 : tcu xuptou : vl, too y.optcu xat ^scu (Tischendorf nacli

Gb.) : ra h ea mat. 19 b
. clirist., dagegen rocnoAA KorA SiS. In

tier Q-Ausgahe steht nur tc3 ^eou.

20. 32: napc/Mi^oa b\mc : vl. add. aBsAcoi : npiUAio kh EpATHW

mat. 19 \ hv., EpATino np rUAMO km SiS. christ.
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21.

5. 6: e%\ t'ov atyocXov Tupcoeu^ap.svot arcvjcn;uaaa^e^a : vl.

Trpoc'T/J^ccp.c'l^a xal acTraoap.svct : npn miophi iiOMOAH^oiuib CO h noAQRAKhLUG

mat. 20 a

,
noMOAHjcoM* ca npn MOpH h aoea^abaiuo clirist, npn miopH

nowoAhijcoiub co h AORi^AKhuie Iiy., gig. 0; tier Ausdruck aora^ath

gibt das griech. fiXeto wicder, nicht aarca^ecrO-ai.

21, 13: tots aray.pt {)•*/) 6 IlauXcc y.ai strav : vl. laBt weg %a\

stray : ivkinjiab /'kg IIavak mat. 20 b
,
h wtshijiata (sic) Habraa christ.,

gig. 0, wKOijiAKti FIabak hr.

22. 16: to ovop.a auToO : vl. t. o. tou yjjpfou (add. MvjffoO) : HMO

ta Ica mat. 23 \ christ. hv., gig. 0.

22.20: vm cruvsuoox&v : vl. add. ty) avaipecet autcu : MAOyijJArc

na oyEbiHCTKO H?ro mat. 23 a
. christ., sis. 0, nooyuiAe ha oyRbicTBO hr.

22. 30: sAuocV ocutov : vl. add. ano zm oecp/ov
:
pA£Ap rULUH h

5 oy^s mat, 23 b
. christ., pA^Apimih w oy^hi hr.

23. 9: ^ d'ffekoc, : vl. add, p.vj 'O’eop.ay/op.sv : hah ah tab no coyAOMb

RroROfbUH mat. 24 b
,
hah ahtaa ho EoyArfeMA EOKopuH christ., gig. ohne

den Zusatz, also in diesem Falle keine Ubereinstimmung.

23.

11: fl-aperet : vl. add. IlauXs : Apb£AH JlAyAO mat. 24 b
,

Aph^AH riABAO sis. Christ.

23. 12: ct 'kuocao: : vl. Ttve; tcov ’Jouoattov : ic-TOpH w hidaoh

mat. 24 \ hv., irhUHH w hioaoh christ, sis. 0, das Wortchen

K-TepH gegeniiher h^hhh klingt altertiimlicher.

23. 15 : ora>s Kazaydyri •: vl. otc. auptov '/.at. : jako aa oyTp rbH

cboaotb mat. 24 b
. hv., iako aa oyTpixK* caboaoth-h christ., gig. 0,

iiberall wird «8ptov beriicksichtigt.

23. 30: ek tov avopa sorecrO-ai ez abzaW : vl. els t. a. jxsXXetv

sssafrai > (cKijToy) ha woy/'KA ^otoijjio rlith mat. 25 b
. christ., KOKoy

ha m. yoTeijiA hv., sig. 0. — lb. fei oou : vl. add. zb Kphc, ocutov

sppwao : np'& TOEOH) hank * {pABb RoyAbi mat. 25 b
,
hank np rfcAA tobow *

CAApABA RoyAH christ. hv., sig. 0.

23. 34: dvavyou^ Be : vl. add. 6 Y^spAv : npoHbTh ;ko boiokoaa

mat. 25 b
. christ. hv., sig. 0.

23. 35: xsXsucrac : vl. IxeXeucs ts : h nOBOA rR mat. 25 b
,

noKOAis

;kg christ., rtOKOAisEb ;ko hr., sig. 0.
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24. 6. 7. rS: Tiseliendorf v. 6 kzparr^aij.sv, clas weitere aus-

gelassen bis 8 : 'zap' o\ ouvr^fj; die ausgelassonen Worte lauten

(nacb c): v.a\ zata ~cv vjjjiTspov vcp.cv ^D'SA^oajzsv zpi'v£tv, v. 7 IlapeX-

\)<by os Augfa? 6 yudapyoc p.rua zoaatjc (Stag sz w; ysipoW v;p,(ov 37rrr

yays. 8 KsAsuoa; tcuc zaTY^opoo; autou spy/crO-at hi trs : im;KG h lO
;
XOMh

H no £AK0H10 HAIJJOUOy UKC^COT'U
y
\OMh COyAHTH lOMOy . nfHillt ;K6 Awchia

THCOyuniHKh ck yuoroio iiio;kc:
io wkgag n w poyKh haiijh^k, noEOAH&b

paioijj hiuik HAiiK npMTH ic TOK'ti mat. 26 tt

?
ic-ro;Ke* ii i-ajcom7» h no II.

B'ACJCOTt^OM^ C. IOMO\f . npHUihA'A /'BO A. T r

AlC. c
r

h wmiorow noy;BOio VVK. H

n^-A-poyicA ii, noKOA . n ta. HAiiK np. ic tqbis clirist, sis. 0, liv. gleich

don iibrigen, schreibt aber ecoyb statt icjcouh.

24. 10: cutkjjAcoc : vl. sufl-urjiTspov : wpAAhirfete mat. 26 b
. clirist. .

sig. 0, pAA'tie liv.

24. 15: [AEAAstv sfcEG&at : vl. add. vszpcov
: jcoTeL|JM elith ypT-

Bbiy l mat. 26 b
. bv., e . MhpTBAi clirist, gig. 0.

24, 22: ocvs^aAETo os auxou^ : vl. azouGac ok *; orthos o (I>vjAt;

avs£. aoo. : CAHUllABb >KG 4>HAHK%b, WrAAIUC- ;K0 HMh mat. 27 *, CA. /KO

ci <l>. vvTrAAine hwa clirist, sis. 0, ca. /Ke co FlHAbiKhCb bv.

24. 26: oo'xbfcsua' au~<7> uzb ooO IlauAou : vl. add. cirto^ Xu cry;

xutgv : noAACTb ic-Moy riAyAb
;

iako aa pA^ApisUiHTA n mat 27 a
,

n.

iGimoy TI. aa wp riuiiHTH-H clirist, gig. 0, aactk ce eiuoy w FIaraa urO

AA WphlHJHTb H bv.

25. 7 : TOAAa zai Jiospsa ahtwjAaTa zaTaoEpovTso : vl. add. zata

tou llauAcu : yiiom tguimcki biiiim kk^aataioiiio ha TIa^aa mat. 27 b
,

ytiora ii TA/KMCTki KHirAi npHiioc/Mjio n a IIabaa clirist., sis. 0, mhoph

;KC H TOilKLl EHHI1 rAWl]!G llV.

25. 8: IlauXou aTuoXoyoupivcu : vl. oeoa. au vou : WKlii[iABAlOt|lG

icyoy mat. 27 \ clirist., gig. 0, WEei|JAiu|ioy eyoy bv,

25, 16: yap^eaftat xvta av^ptoxov : vl. add. s?<; te(»>Xet«v : aaiatii

ic-AMiioro HABRA ha norhiKUAb mat. 28 ft

,
aaiatii hakka umoAHNoro ha

norasTAb clirist., sis. 0.

25. 18: <ov b;u) taevsouv ncvr$fo : vb ausgelassen Tcorqpdv :

n^/KC nenbi|ieBAAXK a^k mat. 28 h
. clirist., sis. 0, ausgelassen 1st also

AOyKABbCTBO.

Sitzungsber. d. phil.-bist, Ki. 191, Bd. 2. Abb. 4
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25. 25 : y.a?£Xaj36^Y)v : vl. y.axaXapop.svoc
:
pA^oyfjrbbb mat. 28

\

hv. christ., gig. 0.

26. 12: xat fca^poTcf}; tvjc; tow ip^tspewv : yl. ty)<; ^apa tow apy. :

h noKc-AiniHiciuib io;ko w ApjcHiopi?H mat. 29 b
. gig. clirist.

26. 14: (po)VYjv A&yovaav : yl. ©owr,v AaXoQcav Ttpo^ p.s '/.at Ae^ou-

cav : paa peiaiUH kk Mini n r\m\\h mat. 29 b
,

ta. peKbuib Kb Mm h

TA. sig.
?
TAACA peiCAUJHIl MH H rAWLJJb Christ.

26. 28: ypiauavhv xoivjuai : vl. ysvecO-at : KjmuAHHHW EbiTH

mat. 30 b
,
^cpicTHfAHHNoy mith christ., sis. 0.

26. 29: 6 be OauAo; : vl. add. swcev : rUyAb ;k$ pe mat. 30 b
,

riABbA^ xt pene christ., gig. 0.

26. 30: avicTY] : vl. y.at Tauxa smcovtos auxoG avicTvj : H cc- peKb-

inoy rciuoy kkcta mat. 30 b
. christ., sig. 0, cishm pc-Kbiuoy CMOy bbcta hv.

27. 14: ebpaxu/aov : vl. eupoMbcov : lespoKAHAdib mat. 31 \ gig.,

^AnAAbii7i oyr^ALiiTkiH christ. —• Diese Ubersetznng ist offenbar

sekundar.

27. 29: £y,7C£co)p.£V : vl. iy,^eco)ctv : wnAAOMb mat. 32 a
. gig.

christ. — Hier ist die slaw. Ubersetzung in Ubereinstimmung

nicht mit c, sondern mit der alteren Lesart.

27. 34: attoXsfaxt : vl. ^scsTxai : wruAGTb mat, 32 b
. gig., C7UiA-

Am christ.

27. 41: unb rfe pia? : vl. add. tow y.up.aTow : vv Hw;ifo KAbiibHurc

mat. 32 a

,
w noyxA.e SAbNb gig., Noy^ew mam christ. Syntaktisch

auseinandergehend, im Wortlaute gleich, nur hv. sclireibt w

BblAb KAbMKIXb.

28. 16: eTtSTpaxY) to> Ha6AG) p.ivsiv y.a-O’
1

eauxov : vl. 6 exaxov-

'zcLpyo^ 7rap£§toy.£ Tob? 8ecp.{ou<; to> cxpaxoTUsBapyy], to) be IIa6Xo) ina-

TpaftY) p.£V£W : ChThHHKb Oy/KHHKbl Hp'kAA KOIC'EOArk
;

A FIaEAOBH nO&eA'kHO

Eli w cm ;khth mat. 34 a
,

c. np'bAAhALuc* oy^bNimi k. a H. n. e. w

CCEH /i;HTH sig., C. np rfcAACTb XftbHHKH KOCBOAIi, A flABAOy n. E. 0 COE rk

/K. christ.-liilf., npisAACTb Oy/KHHKbl hv.

28.29: Dieser Vers ist bei Tischendorf ausgelassen, er

lautet so : y.at xauxa auToO eiicovTo? aTcvjX&ov oi ’To'jSaToi tcoXXtjv eyovTE^

lv eauxol; cu^tyjciv : h c$ poKuioy H-Moy wthaoluc hwaoh Mtioro HMoyijje
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su cesi3 cTe^Aiimo mat. 35 a
. clirist., it ce peKhuioy wTiuoy hwaish

Mblioro HM. E. C. CT. gig.

28. 30: i^spistvsv os : vl. add. b IIouXo; : ;khb'6 m flAVjAb

mat. 35 a
,
amse >ko IIabbab gig. clirist,

II.

Im vorliergehenden gab ich — ich wiederhole es noeh-

mals — nur eine Auswahl von Lesarten, die in bezug auf die

Beschaffenheit der griechischen Vorlage keinen Zweifel zulassen.

Bis auf zwei, drei Falle (act. 20. 8
,

23. 9, 27. 29), sonst folgt,

die slawische Ubersetzung in roller Ubereinstimniung alter

alteren Texte der sogenannten byzantinischen Redaktion des

griechischen Textes. Dieselbe Erscheinung und das gleiche

Verbaltnis setzt sich auch durcli die katholischen und Pauli-

nischen Brief© fort, wie das eine weitere Auswahl von Bei-

spielen beleuchten wird, wo ich abermals nur die auffalligsten

Falle der Textverschiedenheit hervorlieben will

lac, 1. 25: oux oapoaTY)? : vl, goto;; oux axpoaTY]c : cb lie noCM-oni-

n h Kb mat. 36 a

,
cb lie nocAoyujNHKb sis. clirist.

1 . 26: -O’pyjoy.b^ stvat : vl. add. sv u|mv : s
r&j>nb kwth be kacb

mat. 36 a
. gig, clirist.

2 . 3: xcc&ou : vl. add, : hah cuah ^au mat. 36 X gig.,

caah cbAe clirist.

2. 5: to) yiqj.cp : vl. too xccp.ou : scero WHpA mat. 36 X gig.

clirist.

2. 15: vm Xst7co[i,svcL : vl. add. cogiv : ii AHiueitA KoyAOTA mat 37*.

gig., clirist. 0 .

2. 20 : dpx^i stov : vl. vsxpa sortv : impTBA io mat. 37 \ gig,

clirist.

3. 5
:

\)£*(d"ha abyzl : vl. y^<x\aby^i : boahha^tb ce mat. 37

X

gig. clirist.

3. 12 : r
t

ajjnceXos cuy.a
;

outs aXuy.bv 7X0x0 wowjffai uotop : vl.

a.
j
cuospia aXoxbv xai 7X0x0 %o:r

t
aca uooop : hah ao^a CMOKKbi;

TAKO NHIOAHHb HCTOHNHKb CAAHN H CAAABKOy CTEOpHTh SOAW mat. 38 &
,

HAH A. CMOKbBH I TAKO HHhOAHHb HCTOHHHKb CAANOy H CAArAbKOy CTEOpHTb

BOAoy sis. clirist

26642

4*
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3. 14: \j:r
t

xaTaxauyacrite vr
t q aAvista; v.a\ dtsuBs^te : vl.

{
xr

t

y.aTaxauyag&s xa: tk6o£G'0’£ xaTa t$j; akrft-daz : ho x^aahto CO HH

Ah/KHTO MA HCTHHiO mat. 38 \ SiS., HO fiK\\
r\m CA HH A r

A/K r
liTC* HA

HCTHiioy clirist., iia pbicnoToy hv.

4. 4: [xciyyjdozq : vl. [xciyol xal \j.oiya\ioez : npIsAiOEOAUHUll H

iip^AiOKOA'UHii.o mat. 38 l

\ sis. christ.

4. 12: 5 xpt'vwv t'ov TtAYjcn'cv : vl. o; xpfvstc t'ov sTspov : wcoy;KAlOH

ApoyrA mat. 39 ft

. ^ii4. christ. Yorher laRt q den Ausdruck xptTr,;

weg, dock die slaw, Ubersetzung hat ^AKOHOAAKbUb h coyAiin sis.

christ., in mat. 39 a
ist zwar eine Liicke, dock coyAHH stelit da.

5.7: eo); Xajh) -pcVjxov xal otkp.ov : vl, eok fiv Aa fir, ustgv TrpoVqAGV

y.at c'inp.ov : AOMA rK/K$ npHWOTb Ab^h pAiib h no^Abiib mat. 39 h
, SiS.,

AONAO;KO npHHMOTb AMHb pAHA H HO^AbHA christ.

5. 12
:

(jlyj u7ub xpfctv Tcecrr^e : vl. stc u^oxptGtv : aa no Kb wcoy/KO-

iihio KbnAAOTo mat. 40 a
. SiS. christ. Da tacxptot; in der Regel

clurclx ah u,owisp Hho tibersetzt wird, so kanxi man liier die Lesart

st; xpt'otv voraussetzen. Noch richtiger ware es zu sagen, da!3

der Ubersetzer liier an das griechische Wort to xpt^a gedacht

hat, weil ocoy^AOiiHH* in der Regel den gricchischen. Ausdruck

to xpt'p.a wiedergibt.

I Petr. 1.4: dq u\mq : vl. et; vjp.a; : Kb hack mat. 40 b

,
sis.

und christ. hahen liier Kb KACb, also koine Ubereinstimmung.

1.

20: in iayd'zou Ttov ypovwv : vl. in scryaTtov t<ov ypovwv : Kb

nocAisANA a^ta mat. 41 b
,

kt> nocAisAbiHAfA A rbTA christ. hv., ^is. 0.

1. 21: -obc Bd aijToO tkc7to6; : vl. t. o. a. ictoreuovTa; : Klspoyio-

L|rnxb mat. 41 b
, christ. hv., SiS. 0.

1. 22: £V ty] uiuaxov? tyjs aXrdtet'a; : vl. add. ota ravstijAaTo; : Kb

nocAioiUAMHio hcthhis A^owb mat. 41 b
,

Kb n. pucNOTM hv., K'A nocAoyiu.

npAKbAls A^Mb christ., sis. 0. Ib. : sx xapotac : vl. sx xad-apa; xapcta; :

w hhcta cpii,A mat. 41 b
. christ. hv., SiS. 0.

1 . 23; xal pivcvTo; : vl. add. elz tcv aiwva : np'kShiKAioiitA Kb

BiiKbi mat. 41 b
, christ. hv., sis. 0.

2. 5: et; t£pax£up,a aytov : vl. tspaT. aytov (ohne e!;) : cthtoakctko

cto mat. 42 \ hv. christ., SiS. 0.

3. 5: si; -0-scv : vl. in

\

tov Dsov : ha ka mat. 43 fl

. christ.

hv., Sis. 0.
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7 : the 7,ai covy.XYjpovop.oi; ydpixoz ^tovj; : rl. to; y,ai auv/.X^po-

vsp.ot tooc/IXy); /dptiro; £0% (so nur zum Teil in ;) : iako coyijJe

KhKOyriT NACATAHHUH pA£AHHM rEH EATTHH /KH^Ilhi mat. 43 X clirist.,

SiS. 0.

3. 9 : suXofoO'vts; oti : vl. euXgyouvte;, siBoist; cxi : BAroCAOBh-

CTKOyK)L|Je, KUA0y4J0 IAK0 mat. 43 b
,

EArOCAOEOCbCTKOyiOlJje KTA 0yL|J 0 iAKO

christ., sis. 0, EAArocAoseiiJe liv.

3. 16 : iva ev to y.oraXaXetcj^s y.a^aicyjjvtkostv : vl. tva sv to y.aTa-

XaXwatv up.wv th; y.ay.o^ouov zaTateyovO-toGiv : aa w iiOMb/KO wkaoeota-

BAMTb bhh iako ^aoaiuo nocTMAOTb co mat. 44 *. sis., christ. ebenso,

nur —• nocpAMATh ca.

3. 18: iirettavsv : vl. Iica^sv : MOyKbi £A nb i npHio mat, 44%
^a iibi yoyKoy npHCTh sis. clirist.

4. 1: Tca&ovio; crapyl : vl. urcsp vjptov crapy.t : yoyKoy ripmOMtr

amijio ^a nbi nAbTHW mat. 44 b

,
y. np. nA.^A Hbi sis., yoyKoy npHHM&uiw

nA'ATHH) ^a im clirist.

4. 14: '6xi xo -vj; oo;yj; y.at xo too {becu 7:veup,a zo ujjux; ava-

'izauzxca : vl. add. y»axa piv ocutouc f/Xace >
t]p.cTTat

J
v.axa Be op.d; Bo^duETOtt

:

IAK0 CAABli H CHA r
fc B/KHH A^b HA KACh fl04HIOTh * WN'fcMH OyBO JCOyAHTb

C0
;

A KAMH npOCAAKAhAlOTb CO mat 45 a

,
1AK0 CAABA H SO/KHH AOy^b

nOHHEAOTb NA KACh * WNliMH OyEO
J(.

A E. Op. §i&, IAK0 CAAEU H CHAT

H E/KHH A^b HA KACrA n04HKAI£Tb
;

ON. OyEO A K. np. Christ Im
ersten Teile kommt in mat. und clirist. der Ausdruck h chat vor,

das berulit auf der bei Tiscliendorf belegten Lesart y,al ouvdpAG>;.

4, 16: ev Tto ovopiaTi xo'jxo) : vl. ev tco (xepsi toutm ; Eb CHK> 4Tb

mat. 45 R
. sis. clirist., Eh mactu coh liv.

5. 2: p/r, dvavy.acnrco; : vl. irdmoKOWxzc p/r, ava^AaaxoK : npHCTijlA-

loijio mo MW/koio mat. 45 b
. sis., npTCTipAWL|je . . christ.

5. 5 : Travis; Be aXX^Xous : vl. add, focTaovop.Evet : bch c^et

noBHHtoioijJO co mat. 45 b
,

KbCH ;ko cost noKHiioytotjJO co Si§., kch au

CAy h cost noKApAtoijJO ca clirist. Die Wahl des Ausdrucks ver-

schieden, dock die griecli. Lesart ein und dieselbe.

II Petr. 1. 21: sXaXtjaav ctTcb -O-eou dv^ptorroi : vl. eXtiX^av ot

aYtot theou dvOpw-rrot : paauli o CTbi K/itHH HABU.H mat. 47 a
. siS. clirist

2. 17 : y.al opl/Xai feb XaiXotTco; sXauvop,*vai : vl. ve^sXat (statt

Bp.ty'Xai) : der slaw. Ubersetzer scheint in seiner Vorlage beide
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Ausdriicke ge£unden zu haben, denn sie lautet so : weaalih h

M hrAbi w soype tomhmh mat, 48 a
. hv., ebenso christ. oeaahh i

MbrA'&i w EoypA roNHMH. Im kritischen Apparat bei Tischendorf

finde icb das Nebenexnander beider Ausdriicke durch keiuen

Text belegt. — lb. vor xsTqp’qmi stebt in <; etc atova : be sukei

ea^aote ce mat., so aucli christ. hv., §i&. 0.

B. 10: o); xastct^c : vl. add. ev voy/rf : akei tate ee moljjhh

mat. 49*. christ., iako tate be hohjh Sis.

I Io. 1.4: YpaoojAv r^et; : yl. upuv : numewb same mat. 49 b
.

christ., Timmy same 4i8.; und ib. vj Xap« ’ vl. up.wv
: pAAOCTB

balua SiS. christ., doch mat. 49 b
p. nauia, so auch hy.

2, 7 : ov ^'/.oicrate : yl. add. a% dpyr,q : caeiluactc HcnpEEA

mat. 49 a
. sis. christ.

2. 23: b o\xo\c'(£)V t'ov ulbv ouos t'ov mxipa i/u : in q fehlea

diese Worte, sie sind auch in der slaw. Ubersetzung nicht ver-

treten, da liest man nur: kecake wiutetanh ce ceiiia hh wteua

hmate sig. (griech; %dq o apvo6p.evo<; tov uc6v
;
o5Se t'ov tzaxipa e^et).

3. 14: 6 jay; d*/a7ta)v pivec : yl. 6 p.Y) dyonzm t'ov aBeXobv : mo amesh

BpA mat. 51 b
, &is. christ.

4. 3: t'ov TyjjoQv : vl. t'ov TyjcoOv Xpccr'cv «v aapyJ. eXvjXu&OTa :

Icjca ee haete npHLLiEALUA mat. 52 a
. gig. christ,

4. 20: ob SuvaToa aya^av : yl. tcw; b. a, : kako mO/KOTE aidehth

mat. 53 a
. gis. christ.

5. 2: 7coi6}|aev : yl. T7jpwp.cv : ceeawaome mat. 53*, besser saw-

acme gi§. christ.

5. 7—8 : Der Zusatz ev tg> oupavto etc., der den Inhalt des

Verses 7 bildet, sowie die Wiederholung ml xpeiq ekrtv ol p.apTu-

poOvTsq ev Tp YP ist hi der slaw, tfbersetzung nicht yertreten.

5. 13 : Der Zusatz tqT<; ftiffreiouffiv elq to 8vop.a Tod ulou tou

'O-eou ist in der_slaw. tJbersetzung enthalten: E'fcpoywqjHME be (hmc

ausgelassen) cha e^hha mat. 53 b
,
w B^poywiiiH^E b. hmc c. e. gig.,

B^pOBAE'fcLUHW’A E. h. c. e. christ. — Ib. statt des zweiten toT<; -tcTeu-

ouffiv : vl. mi hoc iwctsutqts : h aa sispoynm mat. 53 b
. sis. christ.

II Io. 5: Ypifiov croc y,acvr,v : yl. Ypocow : rimnoy tii nosey mat. 54 b
.

gig. christ.
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6: yj ayctor
t

: vl. r, ercoXvi : (ch ioct) ^miobuau mat, 54 b
. gig.

didst

7: eqvjX'O'OV : vl. eicyjX&ov : KKNHAOUue mat. 54 b
,
EbHHAOy gig.

didst.

8 : aTuoXicrriTS a eipYcBaJ&s . . a-oXa^Ge : vl. aftoXsaGip.ey a

s'PYaaap.c-0’2 . . a^oXagcti^ev : He noroyEHMh ie;Ke aisaajcom* . . npHweMb

mat. 54 b
. sis. didst.

9: irpoaYcov : vl. ^apafiaivwv : rip'UCToynAH; mat. 54 a
,
npucToyruieH

gig. didst.

12: vcvsu^ai : vl. eX&sTv : npHTH mat. 54 b
. sis. christ.

Ill Io. 7: ano twv s&vawv : vl. ano tcdv l-O-vtov : w li^hiKE mat. 55 a
.

gig. didst.

Iud. 22: sXeYxets Btcaptvopivout; : vl. sXesvre oiay.pivop.avoi :

mhawk-to (sic!) ChiuiATpAwipe mat. 56 b

,
MHAoyHTe CMOTp^wipe sis..

MHAO^HTe C'AMATp'EWLjie didst.

23 : ou? Be Gcb^eTs : vl. ou; Be ev <?6po> gc^ets r/- tou xupbc;

apTi'aLOVGs; : wkki ;ko CTpA^OME cncAHTe
;
w wruiA EbC)(HTAWL|jej darauf

folgt in der slaw. Ubersetzung : wkahhahto ^e c
rA eo^hhw mat

56 b/57\ gig., docli in didst, felilt dieser Zusatz, er diirfte die

Stelle der griecli. Wort© ou; ok eXea^e ev vertreten, wofiix'

nodi n&her dem slaw. Text in einigen griechisclien bei Tisclien-

dor£ out; ok ekey/exe ev oo$u> zu lesen ist (Tiscliendorf II 360).,

25: pivtp : vl. add. go<?u>
5
top : leAHHOMcy npUMoyApOMoy Eoy

mat. 57 a
,

i^a. np'&MoyApoy Eoroy SiS. clirist.

III.

Aus den Faulinisclien Briefen, wo das Textverlialtnis das

‘gleiclie bleibt, konnen auch niclit all© Abweiclmngen in Betraeht

gezogen werden, es diirfte geniigen, wenn nur die bedeutend-

sten, etwas starker ins Gewiclit fallenden Beispiele liervor-

gehoben werden.

Rom. 2. 17 lautet die bei Tiscliendorf aulgenommene Les-

art et Be gu Mouoaiot; sTcovop.a’Cy) • vl. Be (oder loe) gu etc. : mat. 59 a

nacli der erston Lesart: Aipe ah tki ^haobhhe HApHM^ixiH ce, so

aucb didst., dagegen sis. ce /Ke tei Hwawauhne HApHUArenw ce.
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Die letztere Lesart liaben nocli slepe. uucl eiliige andere Texte

der sogenannten ersteii Redaktion.

8. 1 ; ouSev apa vuv xaTaxpip.a tgT^ ev XpiGTo) *Tr,croO : yl, add.

p/q 'wxa Gap'Aoc TCepixaTouG-tv, zkka xata 7uveup,a : IIHKOIO /KO oyEO vvcoy;KO-

n h io unis
j(
0 A$i|iHHMb no no nAbTH ii vv Xu !c'U Mh rio A^coy mat. 66 a

,

iihhto ;no ko iimiiia wc. ^oa. ii. n. ha. vv Xk Ic.
;

Mb n. a. &i3. clirist.

9. 28 : aoyov yap auvTeXwv xat auvTep.vtov : yl. add. sv Bixaioouv*/}

OTl XoyOV O-UVTET^pivOV ('ffOtvfcac) : CA0E0 E0 CKOHbMAEAIO II WK|)AL|JAie Kb

npAEAoy AKbi caoeo oyKpAWOHO (sic! statt oyicpAtiieiio) mopiiTb mat. 68 h

,

so auch christ., Si£. ebenso: caoeo ko ckonehaeaw (sic! statt -said)

HOKpAlJJAIO (sic!' Statt -AIO) Kb ripABbAOy IAK0 CAOEO OyKpAipOHO CTEOpHTb.

Die unrichtigen Formen des sis. beruhen au£ einer bulgarischen

Vorlage, in welcher & oder he statt a oder ia goschrieben

wurde.

10. 15: a); (i)patot cl t:cBec tcov euaYYSA^opivtov Ta ayy.&d : yl,

toiv eiaYY^Xi^opiytov eipvjvvjv, twv suaYY^Xtuopivtov Ta dya-fyd ; iako KpACiibi

Morbi KAroBrbCTBoyioijJo Miipb h EArosrKCTsoy wipe bataia mat. 69 a
,

gis.

syntaktisch richtiger : i-ako kpacnh iiorbi EAAroEUCTEoywLjJH^b mhj>e
;

EAAroKiJCTKoywL|JH^b eaataia. Ini christ. fehlt das Mittelglied: iako

KpACbN'ii Nora
;

BAAroK riiCTBoyioLj]A eapaia. So auch ap. 1220, da-

gegen hat den Znsatz slepc. und mehrere andere Texte erster

Redaktion.

11. 6: ei ok ydpm, otr/iTt yive,zai ydp\q : vl. add. s! ok e£ epYwv,

ouxsti iav. ydpiq
,

site: to epYov ouxsti Igttiv spyov : aijjo ah eaYthw

Oy>K0 HO W A rKAb
;

A EATTh 0y&0 HO EblEAWTh EATTh A A rKA0 Oy^KO t?ll

A'feAO mat, 69 b
. si§., ausftihrlicher christ.: Aijie ah sa. oy;Ke m. w

A.
;

A BA. oy^o II. BbIK. BA. Al|I0 AH W AUAb, 0y;KO HUCTb SATATh
;

A

A"Kao oy/'Ke NixCTb A"KAo. Der erste Text setzt solclie Vorlage

yoraus : ei ok ydpizi ouxsti epYiov, xat vj ydpiq ouxeTt y^stojc %dpiz}

xal to epyov oux ecruv e'pyov. Der zweite Text wiirde griechisch

lauten : el Be ydpm
,

ouxet t e§ spY^v xat *q ydpiq ouxeti y

^

vetat ydpiq *

si Be epYtov ouxeti £gt( yaptc, to oe epYov ouxstc eoriv epYOV. So

lautet der Text in der Tat in der hjz. Redaktion, wie ich ans

der Londoner Ausgahe vom Jalire 1830 ersehe.

13. 9 : Nach ou xXed/ct^ steht in q oh dieuoop^pTupeT? und dann

oux E7cd>up^oet;/ Die slaw. Ubersetzungen liaben diesen Zusatz;
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ne ov/KpAAeiuH, no Ab;KC* nocAO^mbCTKOYicun^ uc nojcogieuiH mat. 72 b
.

hi'h. christ., ap. 1220 nur im Ausdruck alnveieheud : lie at^o

hocaoY/X'a eoyaoujh. Bemerkonswert ist die Bevorzugung des Aus-

drucks nocAOYiiibCTBOYieiiiH statt c&

E

rbArUToabct le uj h
,
das icli bei

Yoskr. 1. 192 nur durch eine Handsehrift belogt finde, wS.lirend

oehrid,, slope, u. a. mit mat. Ubereinstimmen. Dieses Fest-

‘h alien an dem Ausdruck, der niclit als alter gilt, fallt um so

melir auf, als ja sonst in mat. entschieden cMisA'imAbCTKOEATH

bevorzugt wird.

14. 6: b ^pov(ov ~r,v ^\jAcTt v-up£fj> spevst ; vl. add. y-al c jrr,

CfpOVWV VfjV YJJAepOCV y.’jpu.) OU opoVct : MOyAfhCT60^1011 Allb PEII MO^Apb-

CTEOY^Tb, A lie MOYApbCTEOYlOH A HO PEH 110 MOYApbCTKOY^Tb mat, 73 */b
,

so auclx sis. christ.

14. 9: Awe-O-avsv y.al slyjgsv : a
t
1. hat die Einsclialtung %ai

avsavr, : 0Y^p
rbTb h KbCKpbce h o;khbo sis., mat. 73 b lautet die Ein-

schaltuug h KbCTA, christ. und ap. 1220 haben den Zusatz niclit*

allein die altesten sudslaw. Texte kennen ilm,

14. 10: to) vou -O-sou : vl. tou XpiaTou : npiT coYAHijJOMb

\E0 Mb mat. 73 b
,

so aucli sis., dagegen christ. np'bAT> C0YAHi|JbMh

K/KHi^Mb, so auch ap. 1220
;

allein die Melirzahl der alien Texfce

hat die Lesart jceome.

14. 21: o aozlocq crou Tcpocntcwrei : vl. add. r) xr/.Mda/sl'&'zm

^ 5;<rt>£V£l : EpATb TBOH nj>
r&TH KMOTh CO HAH CbBAA/KHAlOTb te HAH

H^MOMAPAHcTb mat. 74 tt

,
so aucli christ. und liv., Si£, dasselbe.

nur in anderer Reilienfolge : npimiKAK-Tb ce KpATb teoh h cue.

ah H £11.

14. 26: ey.aaTc; 4ahp.bv zye i : vl. Ixaaro? GpiW 4. £. : Kb&AO

KACb HCAAbMb HWATb sis., christ. rrb statt riCAAbMb, mat. 93 a ebenso:

A, 't'

Kh/KO SMb Fl'Mlb HMATb.

15. 24: si; rr
(
v Sxav(av : vl. add. sAsfisrajwti xps; up.ac : el

CnMiHio h npHHAOVf Kb KAMb mat. 75’’, Eb Ciuhhw npHAoy Kb uiuit

sis. clirist.

I Cor. 1. 15: IftaxTiadhixs : vl. Ipaxtua : icpTHCTe ce mat. 77 b
,

so aucli gig., abor christ. ypTHyb. Die zweite Redaktkm auch

so. Hier scheint die alteste Ubersetzung niclit die byz. Losart

befolgt zu haben.
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1. 23:
s

Jou3a£ois psv oy.avoaAov eO-veatv oe ptopi'av : vl. ''Eaayjgi

statt sO-veaiv : HieA'&wiuib oyso CKAiiAAAh, he^hucoiub >Ke KO^oyiUHfe gig.,

HWAeomi oyBO c'abaa^n'a, hA^AiicoMA xt soyiecTb christ., so aucli

mat. 78 \ Hier befolgt die alteste Ubersetzung den Text der

alten guten griech. Uberlieferung, erst spater wurde die Lesart

eAHNom beriickslchtigt. Yoskr. 2, S. 12—13.

2. 11: e'yvcoxsv : vl. otosv
: (nmkbto/K0 ho) pA^oyMis mat. 79

\

gig. clirist. Hier haben alle slaw. Texte die bessere griech.

Uberlieferung befolgt, erst die spateren schreiben lie b^ctl.

3 . 3 : o7cou Y^p sv 6plv £j}Xos ym spt<; : vl. add. xcd ov/ccxacla’. :

pbBeNHK H £ABHCTH H pACIlpe mat. 79 a
,

£AEHCTb H pbEONHI^ H pACnpxe

gig. clirist. Auch an anderen Stellen wird Si/o^ai'a durch pAcripiA

wiedergegeben.

4. 6 : to p/)} uTsrsp a yiypax-zca : vl. add. opoveiv : Me rune iuoy~

ApbCTBOKATH nHCANAATO mat. 80 b
,

U0 n. M. MAnHCANHHXb sis., Me n.

m. riCAMAPO clirist., ap. 1220 ganz wie mat.

7. 5 : v*ca t

-

aXiv exl to «5to y)ts : vl. cruv£pxso'3*e : liier folgen

die altesten Texte der slaw. Ubersetzung wenigstens teilweise

der alteren Lesart: h iiaic&i s^Koyirt aa soyAOTe christ. slepd.

ap. 1220, docli gig. h hakbi ;kc* EhKoyrrB aa ce cb^OAHTe
;
mat. 83 a

richtet sich nacli christ. h riAKbi KbKoynii BoyAeTe (olme aa).

10. 28: y.at ttjv ctvsByjgiv : vl. add. tou y^P *up(ou r
t y

^

to TiA^pcopa auT

:

cswrb * nijA bo k i0M\\ h KOMU.H ice mat. 88 a

und sis., christ. schreibt KOiihUb, sonst gleich. Den Zusatz findet

man aucli in ochrid. und slep&.
5
doch in ap. 1220 felilt er.

11. 24: £xAacsv %ou ewcev* touto pou sotiv to ctS5pa : vl. nacli

ekev sefczt so fort: accrete, c^y^ts, touto pou atA. : np^AOMH h pe‘

npHHM'BTe h fAAHTo, ce focTb T rBA0 moio mat. 89 ft

,
so aucli gis.

christ.

II Cor. 1.6: ALjie ah ;kc* CKpbBbiiub w KAiuoMb oyT^biueiibi h

CnCOMbl, AlUOlJJHMb C0 Kb Tphimibl TUMH npHOTbMH HMH/'Ke H Mbl

A
CTpA^eiUlb H OynBAMHIO MAllie H^BIiCTHO W KACb * ALJJG AH OyT rBLUAH;Mb

ce w BAineyb oyTiiUiOMbiH h cncc-Mbi mat. 97 b
,

gig. nur orthographisch

verschiedon, christ. wendot CTpACTbMH statt npmoTbMH oder npmo-

thh an. Die griech. Vorlage lautet: sits ok <0-At|36ps0-a urcep tyJ^

•jpaiv TrapaxAr^EO)^ y.al ooiTYjptas, tt}s ivepYoupEvr^ ev uTwOpov*?] twv a&Tujv
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Tcot'O’Y)jAct*ttov
,
wv zai f^stc wac^ojAsv xotl yj saw5 yjjjuov {k$ai'a urcsp up.wv

*

sit£ TrapaxaAou^s^a urcep ty); up,wv ftapazXVjasw; zal crtoir^ptac. Diese

Lesart wird bei Tischendorf belegt (II. 570). I11 der Londoner

Ausgabe 1830 felilen nur die Worte xai r, satcI; vjp,tov
(
3 e(3a(a

tnulp up.aW.

2. 16 : cl; oe oqjir, $z £g>yjc : vl. £or?j; oline ez : we-bm ;k$ KOltlA

w ;kheota 99 a
,

so aucli sis. christ., also mit der Proposition,

welche erst in der zweiten Redaktion wegblieb, d. h. bokia

JKH^NbNAJA.

4. 16: c sew ^{xcSv : ShHiOTpbHhi HAinb mat. 101% so aucli

clirist, sis., die spateren slaw. Text© lassen HAWh weg in Uber-

einstimmung mrt 6 sWfrsv.

6 . 16: vjpei;— icrpiv : vl. up.st;—scte : mm tecbiub sis., ski iKTe

Christ., so auch mat. 104 a
,
also keine Ubereinstimmuug.

9. 4: sv vf(
urcocTacei tout*) : vl. add. ir,; zair/vfcsto; : Eb Ovjno-

CTATH C6I0 nO^BAAbl mat, 105% Eb nOCTATH tm nOJCBAAbl sis., Eb

o^nocTATbi hv., aber clirist. 0 hacth cen noxsAAM, vgl. ib. 11. 17

Eb cen nocTATH jceaa'B mat. 108 a
,

b’l coh HnocTACH jcKAAt clirist. und

hebr. 1. 3 yocpazTYjp t% uirociacsto; auxou lautet in clirist, OSfA^b

T rBAbCTKbtA tero, daftir mat. 153 a wspA^b e^ljihh rcro; hebr. 3. 14

tTjv 4pxV u^ociacew; : HAHeAO BbiTHW mat. 155 b
,
dagegen nOKON’A

TBAhCTEHIA clll’ist.

11. 14: zed cu 'Oaup.a : vl. ou \>aupacicv : H He novfAO gi&., fl He

moao clirist., aber mat. 108 a h tie hwano. So inmehreren Texted

der ersten und spateren Redaktionen.

12 . 11 : y£Yova : vl. add. zau/&p,svo; : Ebijcb HOMO\[Apb

jCBAAe ce mat. 109 \ gig. clirist.

12 . 14: zaiavapz^co) : vl. add. up.o)v : h ho ctovj/Kaw ch eamh

mat. 109% h lie ctovj/KOvj ch baiuh gig., ohne eamh clirist.

13. 2 : aizh)v vuv : vl. add. ypa^oj : ue Cbi nhu riHum mat. 110 \

gig. und clirist. (letzterer ce statt c
r
&i).

Gal. 1. 18: IcxopYjca'. Kr^av : vl. Usxpov : CbrAOAATH fleTpA

gig. christ., bhauth fleTpA mat. IIP; vgl. 2. 14, wo clirist. und

mat. 1 12 b HeTpovf lesen, dagegen sis. KHtjrfi.

3 . 1 : x(; 'jp.ac e^aczavtv : vl. add. if, aAYjfteta Tcsi&ssto :

kto EiiH iiAOvpH hcthitb lie noKApiATH ce mat, 1 13 a
. gig. clirist.

Statt hao'jhh lesen sphere Texte s^peEiiOEA.
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4. 15: 7C3u ouv 5 jj.ay.aptojj.o;; : yl, dq oSv : kao ovfEO ea/KNCTE 0

christ., rA r
b ovfEO ba. Sis., aber mat. 115* mto o'j’KO k- ba^koiib-

CTKO KALUe.

Ephes. 1. 7: no miio^bh eatth icro mat, 118 b
,

aber no

BATbCTEblO BA TOOTH 10T0 didst, MO EOTAThCTEHlO EAATOA'liTH SiS. Dor

Unterscliied scheint auf der Variante to tcaSj<0*o$ gegentiber fov

tcaoutov zu berulien.

2. 17 : MHfB KAyb AAAbNHHyb H y Hpb GAH/KNHMb SiS., ollUO

zweites ynpb mat. 120 b unci christ., das zweite sipiqvYjv laBt q aus.

5. 9 : b Y^p v&p'xoq tou ©cot6q : yl. toD 'KVEby.onoq : riAOAb BO

a^obbhb mat. 123 b
,

nAOA’A bo a^a christ., nAOAh bo ao^okbhbih SiS.

5. 30 : oti pt,eAYj ecrpisv tou Gih\j,axoq ocutou : yl. add. va vqc, capxoq

airuou aat £7. tcov ocrretov auTou : iako OVJAOEO TOAI^CO lOrO H?CMhi H vv

nAbTH K*ro h vv tc-aioco H?ro h w kocth kto mat. 124 b
,
kiirzer mid

richtiger: iako ov^ah ic-cy?* tisaoco ic*ro w hat/th h?to h w kocthh

K-ro christ. liyal., SiS. 0.

Philip, 1. 16. 17 : Die Keihenfolge der Satze ist nicht gleich,

fur die slaw. Ubersetzung in mat. 126 b beginnt der Text mit

einer Liicke so: neHHCTU, jooraiie rimAb npHAo;KHT» ovf^A^b yoH/Xb,

danil folgt: A Ap0\J£H W AMEEO E1iA0V{L|Je 1AK0 Eh WET>Th EATOEIsCTEO-

eahhw ctoio, dagcgeu Sis. unci didst. : weh w aiobbec- Br

UAO\fi|je iako

K b WEHTrB K'EAMrOAHlA AO/KOTb (sic) * WKH VV pOSMOCTH JCpHCTA npOnOK'B-

AAhOTb HO HHCTO N 6n bL|J 0KAH) LJJ e FlOHAAb Bh£AEH£ATH OVf£AMh CEOHyb SiS.,

OEH W AWBAK6 K rBA0^ip6 hAKO K'b WBrBTrB C-KAHTOAHH) AO/KHTb . OEH >K6 VV

phSMIHfA J<A npOnOK rBAAH)Tb II04HCT0 M NAiJJO nCHAAb E
r££AEH£ATH OVf^Ay'A

yoHy r

b christ. Die in mat. stehencle Keihenfolge entspricht dem

;-Texte der griech. Yorlage. Nur zu %d\mi will weder AO/Km

noch AO/KHTb stimmen, wohl aber ist in ctow die erste Person

gewahrt. Der Unterscliied der Ubersetzung eb^aeh^ath und

npHAO^HTH scheint die griech. Variante i^dpew und q £7n©sp£tv

oder 'Kpoavipuv zuin Ausdruck zu bringen.

2. 4: |/,r,

—

ct7.ottoOvt£; : vl. cr7.o'7v£tT£ : Sis. und christ. nach der

altesten griech. Yorlage EArtAOVj’ijie : mat. (ho) CMOTpi-m 127 \
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3, 16: TvAYjV zi; o to> aurf.) zzoiyzh : vl. add. y.avovu

to auxb <ppovsiv : wkamc kk homo nocTurmojcoMh, to;kc wn

p

a ka k*i i h ioiui b

CbCTAKAIATH CO, TO/'KO M OVfAp bCTKOBAT 1 1 mat. 129 1>

. WE. KK HttMkXe

nOCTHrOJCOMh, T 0;KAC* MOVj’ApbCTKORATH, Rb TOMUKAC npABHAT npHAATATH

ce sis., ok. K7i mcv'no n. t. m.. tomn;kg npAKHAU rip. ca christ. Die

slaw. Ubersetzung befolgt bier in sis. eine andere Reilienfolge

dor Sat.ze als dor griecb. Text, docdi gibt aneh fur diese Reihen-

folge Belege im griocli. Text (bei Tischendorf IF. 720). Die

slaw. Ubersetzung in mat. gebraucht ftir y-avtov statt des iib-

lichen npAKHAO die davon abgeleitcte ’Wortbildung onpAKAetiHie,

so wie gal. (>. 16 1 1 cn

p

akaoh

h

to ftir dassolbe grieeli. Wort. Fur

sTcr/slv ist die nbliche Ubersetzung npHAATATH ce, dngegen ge-

braucht mat. ckctakajath ce und gal. 6 . 16 npncTATH (so lautet

diese Stelle aucli in der sogenannten zweiten Redaktion, withrend

gal. 5. 29 auch mat. den ublichen Ausdruck npHAArATH ce an-

wendet und ebenso rom. 4. 12).

3 . 21 : to zh)\ja tyj; TaTrsivdiScOic YjjAtov oupLoopov to) odogaTt : vl.

nacli rnu.(ov weiter etc to 757soilat auto cuf^popov tco s<o|a«ti : ttao

cncenniA (sic!) MAinero lAKoace kkith icmov{ ChAHHiiw rbArecu mat. 129%

besser siA. ttao CKMUpeiiHrA MAinero kkith icmovj bk tukao wspA^h

T'hAGCH, christ. ahnlich: ttao c^MTpenHto HAiueuovf both ic-mov k%

TTwKO l(\K% TTAOVf.

Col. 2. 11: av TTj is£y.3uffsi tou zi^cczoc, tr
t
c crapyi; : vl. sv tq

air. tou G(h(A. twv ajj.apTUov tr
t z capv.cc : C7iBA

rbHeiHiieiUK TeACCHHXb rpii)(R

riAKTKHHJCK mat. 133 a
,

Kb CbEA rbH0llHK* TTAA rpl^XOBb OAKTH sis., RA

c'AKAAHOHbie T ri?A0Vj rpipm UAATH christ Die syntaktischo Kon-

struktioiy der slaw. AusdrUcke geht etwas auseinander.

3. 0 : 3d a Ipy/Tat r
{

opj^ toO FVsou : vl. add. sbd Touq ulcus Tvfc

: cero pAAHH npHJCOAHTK nmb R/TxHH HA CHbl npOTHKHHfO

mat. 139% aja^e pAAH rpoAC-Tb rirtiRb bokh ha ckihki npoTHKbHbiPe

sis. und christ., nur zuletzt HonoKOpHETkiiA.

I Thess. 3. 2: oiaxovov tou fteou : vl. add. v.A ouvepfov :

caio/KHToaia B/KHIA h nocrrtHiiKUHKA iiAUtepo mat. 137 % nur in

and over Reilienfolge: h nocniumnncA iiaiuopo h CAOVf^khtoaia eo>khia *,

christ. ebenso.

«
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II Thoss. 2. 3 : a7co/.cc)>us'0*f
i

b dvftpcOftoc dvofj.ia; : vl. rr
y;

fyap-izq : jAKim ce haekk rp
r
mjLitibi mat. 141% liier weichen SiS.

und christ. ah, sie befolgen die andere Lesart: vvTbKpbueTb ce

HA 0 K
rbKb se^AKONHi-A ehenso christ., nur orthographisch ver-

schieclen.

I Timoth. 4. 10: slg tou-o yap xotcu7)|j,£v y„at dyam£b|j,e{>’a : vl.

y.07:. y,al oveiotsop.sO-a : Kb ce eo TpovpKAAicyb ce h noiioiueHHrc ripmoy-

AHjMb bi^.
?

b ce eo TpX/KAOMb ca h noiiOLuem'e npi’eyAey'A christ.,

a,

mat. 145 a hat beide Lesarten vereinigt: w ceyb eo Tpovf/KAieyb

ce h noAKH/Kiin/ib ce h noMOinenHK- npineMAewb.

5. 4 : touto yap scr—tv cctc63s%tov : vl, t. y. I. xaXov %cd d'TCoosy.'tcv :

ce eo io Aospo h npmoTNO mat. 146 \ $is. christ.

6. 5: voj^gvtcov Tcopicr^bv elvai tyjv suoejbstav : vl. add. d<p{a?aao
- - f

OCTCO T(OV TGtOiraov : lUbWeiJIHMb CbllUCKAIIHIO EMTH KArOBrUpbCTKHIO * W-

ctoyhath vv TAicoKbijcb mat. 147% ybiieipewb cmhckam iiiome bkith

KAAPOKISpHrO * WCTOynAH W TAKOBblH^b SiS., MMAlJieM^ CANHCKAMU E'LITH

KArOBrfcpCTKm ‘ WCTOVfnAH W TAKOB'AIJC'A cllrist. Ill mat, ist WCTOVj*-

riATH ein Schreibverselien.

II Timoth. 1. 11: xai bibdcv.aAGc, : vl. add. ID-vcov : H ovfHHTOAb

ic-^biKoyb mat. 149 a
. christ., sis. 0.

Hebr. 1. 9: aor/iav : vl. avopuav : BejAKOHiue 153% sis, zieht

die erste Lesart vor: iieripAEbAOVf, docli christ. hat ec^akohhio.

2. 7 : laTeodvcoaas «ut6v : vl. add. %oti y.axetivrpac, abxcv ItcI xa

zpya T(OV /eipfiW GOU : KrfcHbHAAb (h) IOCH H HOCTAKHAb K*CH HA AUAbl

povfKOVf TKOheio mat. 154 b
. sis. christ.

3. 9 : ou inelpacrdv (j.£ ct Tca^IpE^ ufj.wv ev ocy.ifj,ao(a : vl. cu It:,

(j.. cl w. 5. looy.ifj.aadv p.e : HA'b/KO HCKOVfCHLue ye wi;h baujh, ncicovfCHLue

ye mat 155 % §is. christ.

8,4: si fj.ev ouv yjv STCi yyjc, oub’ av vjv Upe6$, cvtcov t&v Tcpoa-

ospsvxtoy : vl. si p.sv yap . . . Sv'Ctov twv ispltov tgW T:poo<fcpcvt(ov :

aijio eo eh co^ipeyb cTHTOAeyb o'jeo HrepewMb npHNoeeqjHyb , . .

mat, 160 % richtiger: Aipe ovjeo eh KbiAb ma £6mah, no eh ovfEO

EbiAb Ap^HiopisH, covfijiHyb Hiep'fcvvyb npHHO$ei|iHMb sis., christ. auch
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so, nur CTAh und CTAreMh. In mat. iimlot man nebon CTHTGAeMb

nocli erhalten das untibcrsctzte m repgwMb, sonst ist da im Texte

nicht alles richtig, es fehlt ua jvmah und noch einiges.

8. 12 : cv. iastaq £<jc\j.ca Talc dcr/aai^ ain&v yjxi twv ap.ap'utov

autwv ou [ayj {avyjg-M hi : vl. y.at "cwv dp.apT. atewv, add. y.at twv

avOJMtoV aUTWV : 1AK0 MATHRb BONfAM HGnpAKAAMb H£h II BO^AKOHH H
y
\b

ue noMGHW k Toiuiovf mat. 161 a (liior ist das Mittelglied y.ai :fiv

dp.ap'ntov au'fov in der Ubersetzung ausgelassen, es steht aber

in sis.) : iako mha. kovao^ uc-np. n^b h rp ru\h n Be^AKOimre Hj<b

lie HiuiAiuib noweuovfTH Kb tqmo^) christ. ebenso. nur schreibt er

riehtig den Plural kc^akoiihh hjca, hv. bg^akohhu Hjcb no Kb£hnoiumio\f.

10. 30 : b((i) avra7CoB(i)<70) : vl, add. as^si y,6pto; : a^k waaml .

rAieTb rb mat. 164 a
,

A£b BbAAMb PAAroAim rocnoAb sis., riclitiger

A£7> BA^AAMb' TAieTb Tb Christ.

11. 11: y.ai rcapa y.aipbv r^c/dac, : vl. add. Itsxsv : h Hpm Kp rbMG

T rHAie pOAHH mat. 165 a
,

H HO Kb E|rfeMO TlsAO^ pOAH si&. christ.

IV.

Im vorausgeliendcn Yerzeichnis war die an zweiter Stelle

genannte griechische Lesart durcli s vertreten und man fand

mit ihr die Ubereinstimmung der slawischen UbersotzuBg m,

allermeisten Fallen. Es giht aber auch Abweicliungen der sla-

wischen tJbersetzung von der altesten in die groBe Tischen-

dorfsche Ausgabe aufgenommenen Oberlieferung, die nicht ge~

rade anf einer Abliangigkeit von c beruhen, sondern anderen

griecbischen Yorlagen folgen. Einige derartige Beispiele sollen

bier aufgezahlt werden. Es wird sich zeigen, daB in diesem

Falle die slawischen Texte nicht irniner tibereinstimmen.

Act. 17. 19'liest man mat. 13 b
: ne wo>Kewb pA^MirrH, so

auch SiS. christ., der griech. Text hat hei Tischendorf ouvap^a

olme ou, doch gibt es auch griech. Texte, die cu Buvap.s&a haheu,

und diesen folgte die slaw. Ubersetzung, doch hat hv. we aus-

gelassen.

17. 25: Der griech. Text y.a\ -a zhna hat auch eine

Yariante y,aTa 7zzv-aip die Tischendorf nicht aufnahm, darnach
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Iautet die slaw. Ubersetzung mat. 13 b
no ECOMOVf, so aucli christ,,

sis. u a Khce, so aucli hr. Bei G. X. I. 305 wi rd nach jtlngeron

Texten aucli n kcahlckaia beigehracht

17. 34: In mat. 14 il liost man n hum miio^h Ch iihiuia, ebenso

ftiS. nacli einigen griech. Handschriften y.ai sTEpct tcoaagI guv aural;;,

in christ. 1st dor Zusatz mhojh nicht vorhanden.

28. 1: Die slawische Ubersetzung schreiht h cricoim icoko

w nAVfA'ft tlpa pA^ovjM^jcoMb mat, 83 % so aucli SiS. mit richtigerer

Konstruktion h;ko. Das ist Ubersetzung der grioch. Yorlage,

die Tischendorf in kritischen Anmerkungen angibt: y.al oia-

gu&svtes ol TCcpl Tcv llauXov, wozu einige noch hinzufiigen : h. tcu

ftXooc, doch die slaw. Ubersetzung liat diesen Zusatz nicht.

Auch liier laBt christ. die Worte h;ko w IIaeai* weg, er schreiht

nur: h cncoMi-r nm'Mue T rbrAA pA^ovjiun^oM'A, so auch hv.

lac. 5. 11: mat. 40 a befolgt die Lesart ot t rS/Maxla^/ycc

ic-t y.al oty.tippxov mit Auslassung des 6 yiptoc : i-ako npiiMATim 7e

h ijjoApbj so auch sis. christ. Tischendorf zog vor die Lesart

mit dem eingeschalteten 6 xuptoc. Xach G. X. fehlt dieses

Wort auch sonst in den slawischen Texten an dieser Stelle

(T. 300. 326).

5. 12: Der griech. Text vjtw os u[awv to vat y.ai vat hat

nach anderen Yorlagen noch die Einschaltung you 6 Xoyo-

nach upuuVj darnach Iautet die slaw. Ubersetzung: aa EOVfACTb

caoeo ealuo oh oh mat. 40 a
,
so auch SiS. christ.

5. 19 : Tischendorf nahm nicht in seinen Text auf : airb

r/jc coou Tr
tq ocXrfidoic, er gibt nur die Worte : arcb tvj? a-O-r^sCac,

Dicse Lesart befolgen auch die slaw. Handschriften
:

(j^araovj-

ahtk) w HCTHHbi mat. 40*, so auch sis. christ., w jr&ciiOTLi hv.

Es gibt aber auch spatere Texto, die die Einsclialtung novjTH

kennen (G. X. I. 326).

I Petr. 2. 21: ercaftsv bizkp upLtov : vl. axsO-avsv u7u*p vjpuuv :

ovjMjrh tk tibi mat. 43 a
,

ovjMjrfeTb £a hm sis, christ.,

5. 6: tva up.a; u^ojcyj sv y.atpo) : vl. add. ew/.ott/j; : mat. 45 15

aa eli kl^iiocotl el Kpiuuo ohue jeden Zusatz. so auch SiS., aber

christ. fiigt hinzu npHCiuiJONbiA.
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II Petr. 1. 10: Die slaw. Ubersetzung lautet: tism BpAre

nOTblJJHTO ce AA AOEpblHMH A'fcAH CBOHMH H^S'&CTbMO ^SANim BAUL10

h H^GpANHH? TBOpHTe mat. 46 b
,
so auch SiS. christ., nur im letzteren

stelit statt aa-tsoj)hto der Infinitiv TKOpHTH. Diese Ubersetzung

entspriclit dem griech. Texte, den Tiscliendorf im krit. Apparat

ausweist: cftouSaomE ha Sia x&v xaA&v Ofjuov Ipatov (3e(3a(av uptoSv

xy]v xATjtitv v,ai iy.Xoyhv tcqisic'O’s.

1. 11: In einigen Texten stelit: xoO y.upfou y.at croix^poc,

die anderen- lassen das letzte Wort weg, darnaeli in mat. 46 b rA

HAinoro, und so lautet der Text aucli in clirist: ta mnero, aher

sis. ftigt h cnACA liinzu.

Rom. 1.7: cScnv ev Po>jxy] a^omrpcit; &£cu : eine andere Lesart

setzt statt der letzten zwei Worte h aya-mp #-soQ. Dieser Lesart

folgt mat 57 a
: COVfLpHMb Bb PhMH Eh£AK>EA 6HHHm S/BHlOMb, SO

auch clirist. und ap. 1220 nebst einigen anderen alten Texten

(Voskresenskij I, S. 56). Gegen jede handschriftliche Beglaubi-

gung im Griechischen wird dann fortgesetzt ^KAimeMb CTbiiub

mat. 57 b und christ. ^AEAHHHm CBJAT'iiiuib.

3. 2 : cxi OTtcxeu^cav xa Aoyta xcu {teou, einige Texte fUgen

hinzu aftxoTc, daher si§. iako AAposAine ce (wolil ein Schreihver-

sehen statt BispoEAtue ce, so hat wirklicli hr.) Hiuib CAOKeCA E0^Hh\,

christ. ohne hmk: iako oy^hljua ca ca. b., so auch mat 60 a
:

1AK0 OVfB
rbj)Hllie ce CAOBeCA BftHIA.

1

3. 26 : ey„ rctaxeax; ’IyjcoO : vl. IOyO (Jesu Christi), daraacli

mat. 61 ft w B'bpbi lcjcsbi, so auch ochrid., aher christ. w supAi

Icok*ai
;
so auch lir., sis. ahweiehend w k tspbi ckotuh.

8. 34: jjwSXXov Be. eyep&dc : vl. add. ex vexpwv, den Zusatz

nahm Tiscliendorf nicht auf, er stelit auch nicht in c, trotzdem.

hahen ihn die slaw. Ubersetzungen: SiS. christ mat 67 b
: H£b

MpTBbi)Cb. Erst spatere slaw. Texte (z. B. die Bibel 1499) laSsen

diesen Zusatz weg.

10.8: Die Ubersetzung aller Texte lautet: Mb hto tamte

KMHrbi mat. 69 a
,

so auch Sis. christ., entsprechend der griech.

Lesart: a\Xa x( Xeyei yj ypafth die durch einige Handschriften be-

legt ist, aber keine Aufnahme hei Tiscliendorf in den Text fand.

12. 7 : elxe oiBacr/,o)v : vl. slxs StSacxaXsJav : die slaw, Uber-

setzung christ und &i§. nach der ersteren Lesart: aljjo ah

Sitzungsber. <1. pbil.-liis^ Kl. 101 . Bd, 2. Abb. o
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o^hah, aber mat, 71 b
: Aijie ah ovfueKHW, so auch slope, und

auch hv.

13. 14: Yor IcjcoiUb steht rocnoAOMb (olme NAurnyb), aber

ckrist. bat diesen Zusatz: rm haujhml IcjccAMb, so auch hv.

;

mat. 73 a gleich

I Cor. 2. 1
(

: to p.apTuptov tou 'O-sod : yl. to ptuoT^ptov Tod <0-ecu :

TAHH0\f ko;khio Si§. ebrist., tahiiki b«hw mat. 78 b
,
auch ap. 1220

bat TAHMOvf, die spateren Texte jedoch CKiu/iniHio oder ckiu/u~

mbCTKO.

2. 12: hd eioco^sv : vl. ©cop.sv : aa KHAHMb Si 3. und clmst,

in mat. ausgefallen, in spateren Texten aa CEruyb oder B^Mbi.

4. 2: £y)t£it3i : vl. ^/jtsits, slaw. Ubersetzung HijioTe 3i3.

clirist. mat. 80 a
;

ein glagolit. Text schreibt HipeT ce, gewiB

nacb dem lateinischen quaeritur
,
denn die cyrill, Texte drticlcen

?v)T6iTou durcb die aktive Pluralform aus: Hqj/KT'A (Voskres. 2,

S. 35).

4. 16: nmiH mh EbiKAHTe mat. 81 a (so auch 3i3. clirist.)

richtet sicb nach der griech. Lesart ptp,r,Tai pou yhea&e, ohne

den Zusatz xa&to; xa^o) XptaTod.'

C. 15: apa; ouv ta piXiQ, minderwertige Lesart apa ouv und
diese schwebte dem ersten slaw. Ubersetzer yor, daher lautet

die Ubersetzung in den altesten Texten Tuyb ah o^eo siS, clirist.,

aber mat. 82 b laBt den Ausdruck auBer aeht und schreibt

CbTBopovj* ovfso. DaB man apa ouv durcb tume ovfso ilbersetzte,

zeigt die Parallele gal. 6. 10, wo man fiir apa ouv best Tisub

o^eo Sis. christ., tism >ko ovfso mat. 117 b
. Erst die Texte spaterer

Redaktion berichtigten das Ubersehen oder die Lesart in kt^cm'a

ah ovfso (Voskres, 2, S. 58),

7. 14: o avv}p 6 uruoioq ev tv) yuvaty.t : vl. add. tv) tciotv), xal

Yj-ytacrcai v) yuv
'o *h

awicrco? ev Tcp aSeXaxp : vl. ev to) av^pt (add. tco

tciotw). Die Zusatze (tv) rctorv), tg> twgtw) sind in §i3, und ebrist.

nicht tibersetzt, wohl aber in mat. 83 b
: yovjuKb NeKUpNb w

E'bj)N
rb h wCTbiTb ce ^eiiA neK^fNA w yovj’/'Kbi K'bpNij. Die Zusatze

stehen auch in slepd. und vielen anderen Texten. Vgl. Voskres.

2, S. 68.

9. 8 : v) cuxi xat 6 vop,o^ TauTa Xeyet, die slaw. Ubersetzung las

£v vojjuo : hah ns Kb £AK0N r
fe CHHjcb mm mat. 85 b

. ebrist, &i&. auch
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so, mir ce statt CH^b. . Die andere Lesart £AK0 Hb stiitzt sich nur
au£ wenige Handschriften.

9, 19: xobc, xXetova; : vL xmas : aa see npHWEjrfeijM

mat. 86 b
,

so auch gig. ehrist. ap. 1220 nebst vieleu anderen
Texten; nicht so gut belegt ist die andere Lesart mnO/Kahlua.

11. 23: Die altesten Texte haben fur IXotpev npHiATZi, aber

ochrid. und mat. 89 a sclireiben npHfeiuib, das griech. XajScov ist

bei Tischendorf nicht erwaknt, Soil dennoch vorkomnifen.

11. 27 : Der griech. Variante tcu atUa'rcc tcu y.uptcu, daneben

noeh tcu Xptcxou, entspricht mat. 89 b KphKhi aber sis, KphKH

rocnoAbMH, so auch ehrist. und die meisten Texte.

13. 7: see fpbOHTb mat. 91 a
,
so auch Sis. ehrist., entspricht

der Lesart tmcvtoj <jtiyu, die auch Tischendorf bevorzugt, und

nicht oTepYct. Ygl. Voskres. 258.

15. 15: Nach cv obv

\

ifretpev folgt bei Tischendorf der Zu-

satz efrcep apa vexpol ouy, iystpo'nouj dieser Zusatz fehlt in manchen
griech. Texten, er wurde auch nicht iibersetzt in sis,, wo der

Vers endigt mit den Worton lemte lie BbCKpucH, ebenso ehrist.

und mat, 94 a
. Doch in slepd. liest man den Zusatz Aipe up’AT&H

m K'KCTA/KT'fc,

15. 31: Griech. xno&rfpyA), es soil aber auch

als minderwertige Lesart vorkommen, die slaw. Lbersetzung

schreibt wirklich ovpHpAwtpe SiS,- ehrist, ha kcakm Aiih ovjiUHpXrinp

mat. 94 b
,
erst in dem Yertreter der zweiten Redaktion (Apost.

Tolst. saec. XIV) liest man ovjMHpAW, das ist also cine Berich-

tigung der alteren Lesart.

16, 15: Zu tyjv obdav Xts^pava geben mehrere griech. Texte

denX Zusatz xal <I>cpTouvdTou
;
nach dieser Lesart stelit auch &i§.

(Vbm) aoiuil CTii<J)AHHHOKb h ^opbTONATOKb, ebenso ehrist. und

mat. 96 b
: k. a. m<j). h <J)opiKmATOKb und in vielen anderen Texten,

so daG das Felilen dieses Zusatzes in geringerer Zahl der

slaw. Texte konstatiert werden lcann.

II Cor. 1. 15: ha Seurepov ^apev Q/rf

t

: vL yapav : aa ferepovp

pAAQCTL HMimTe SiS., AA K7iT0pOVJH) pAAOCTb HMUOTe ehrist, SO auch

mat. 98% man sieht, daG den altesten Texten die Lesart jfc&p#

vorsehwebte* doch ;schon slepd. hat die Berichtigung j&ATATb

und diese Lesart kehrt in Apost. Tolst. saec. XIY wi&d&r.
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3. 13: All© alien Texte schreiben na KOHbu,b npiscTAWip^Aro

SiS. mat. 100 \ christ., zugrunde liegt der Wortlaut si; xo xeXo;;

es gibt aber auch die Lesart si; to Tcpocwxov, nacb welcher

sich die spateren slaw. Texte richten und na Anu,e schreiben.

Auch der daneben stehende Genetiy fUr xo\j xatapYoupivou lautet

in spiiteren Texten (Voskres. 3—5, S. 34). Der
letzte Ansdruck ftir xorcapYeiv kehrt liaufig wieder, so rom. 7. 6,

I cor. 6. 13, gal. 5. 4, ephes. 2. 15,

4. 4: stxtov to3 <&£ou : vl. add. tcO aopdxou : WBj)A£b BoacHH SiS.,

aber christ, oej>A2^ ea nskhahmato, so auch mat. 100 b wrjk ka

imHANMAAro, so auch ap. 1220.

8. 19: cuv xr\ %apm : yl. ev xr\ %aptTt : ^ KArATH christ., Kb

BAArOAisTH SiS., so auch mat. 105 ft

,
einige Texte schreiben schon

in alterer Redaktion cb EArOAATHtft, auch die zweite Redaktion

hat KArOA rbTbW. — Weiter unten %po; *rijv auTou tcu xupfou 86§av :

yl. ohne ocutcO : so SiS. Kb rocriOAhNH caaeis, ebenso christ., mat. 1 05 a

falsch Eb (statt Kb) tnh caabis
;

erst in der zweiten Redaktion

ha CAMVf caakvj rNvj (Yoskres. 3—5, S. 90).

9. 9: el; tov aiatoa: einige ftigen liinzu aiaWoc, darnach

mat. 105 b Kb B rbKbi bisko^, SiS. und christ. lassen diesen

Zusatz weg, das ist also die urspriingliche Ubersetzung,

10. 6: Ttacav napaxo^v ist die tibliche Lesart, doch die

slaw. Ubersetzung gibt bcakoto np^CTOVfnAeimiA h wcao^wanhia

mat. 106 b
. SiS. christ., das entspricht einer bei Tischendorf

gar nicht angemerkten Lesart rcacrav rcapajJaariv xat wapaxor,v. Die

spateren slaw. Texte lassen den Zusatz weg, er ist aber in

ap. 1220 vorhanden.

Gal. 1.9: ei Tt; up„a; eua^sXiXeTat Kup c TcapeXapeTS : H/Ke same

GAroB^CTHTb riAse nj)HF6CT 0 mat. 11 l a
,
das scheint aber spatere

Berichtigung zu sein, da christ. und SiS. schreiben Hau eam^

BAAroK^CTHTb ruse eafokijcth^om'l BAiUTi, es soil auch eine

solche griech. Lesart geben, namlich Tcap’ o euaYYsXtcrcip.e&a upTv,

Vgl. Yoskres., ap. 312.

2. 7: iSovts; : yl. s!B6ts; : kha’M'AUJO christ. SiS., dagegen

o^K^A^Eine mat. 112 a
.

3. 15 : aV'O’p&Ttou xexupu>pivv)v Sta-O-^xYjv : vl. xpoxexupwfjtivYjv :

hier stimmen alle slaw. Texte in der Ubersetzung ovfTKfb^AeHA
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£ABrbTA tiberein, mat. 114 a nur andere Reihenfolge £AKim

OVfTBpb^NA.

3 . 19: hiazayetq St
1

d^YeXcov : vl. Siaxarffi ayyikou, nacli letzter

Losart noEOA'&NHreyb Arm-Mb christ., noEOAisNHioMt ANrAbCKbiMb

mat. 114\

4. 17 : aXXa ixxXefcai up,a; ’0-sXouctlv : vl. iyxAelxrai
;
die Tiber-

sotzung setzt hvXrploa voraus, dalier lautet sie Mb upKEH kacb

JC0T 6TK mat. 115 b diese Lesart stelit auch in slep<$. und vielen

anderen Texten, scheint also auf nrsprtinglielier Ubersetzung

zu beruhen, doch ap. 1220 hat np'BAhCTHTH, so auch clirist.,

wahrend SiS. mit mat. iibereinstimmt.

5. 9: p,txpa IJSjatq oXov to <pupap,a £up,oi[ : MAAb KBACb sco KiumueNmo

KKACHTb mat. 116 b
,

so auch SiS. christ, die sphere Redaktion

gebraucht fiir ®6pap,a den Ausdruck tiicto; statt BbMtiiiiONHio

schreiben viele Texte lUHsiueNMO.

5. 14: In dem Text 6 yap iza$ vop,o; ev evl \6yy> tteTuXvjpunai

ev ™ t'ov ^Xiqcugv ecu ceaoTov lassen einige Hand-

schriften ev T& aus, darnach clirist.: ECb so ^akoh^ e’a ^ahnoms

caosoch CAKONbMA ca * e^aioeh HCKpbtuAro csoioro iako cose, ebenso

Sis. mit diesen Abweichungen : KONbHABAfm ce* Eb^AWSHWH HCKp.

iako cose, dagegen mat. 116 b
: bsce so ^akohs BAHNisMb caokows

CKOMHABAOTb CO ^6 Kb£AH)SHTH EAH/KNfAArO CBOierO AKb! CAMOMO^ C6.

Dieser Text entspricht ganz der sogenannten zweiten Redaktion.

Ephes. 1. 9: no BAroEOAenHW soAte wro mat. 118 b
,
dieser Ein-

schub nach griecli. Texten: xaTa tyjv euSoxfav tou freX^p.aTos a&Tofl;

SiS. und clirist. ohne den Einschub: no SArosoA^iiHW tero.

Col. 1. 3 : eu^aptcroup.ev : vl. eu^aptetto : SiS. und clirist. jckaaw,

dagegen mat. 131 a SArojCBAAHHMb. Ebenso ib. 1. 12: e&x*pwroBvre$

:

vl. eo/^aptcToup.ev : jckaaoijjo SiS. mat. 131 b
,

aber clirist. ^kaahm^.

Ebenda to) txavc&cavTi : vl. to> xaXearavTi : npH^EABbUJAAro SiS. christ,

dagegen mat. 131 b
: cnoshisLUAAro. Endlich upic : vl, (tier auch ?)

vjp.as : NACb mat. 131 b
,
dagegen b**i christ. SiS.

1. 14: Das griecli. bei Tischendorf ev 5> e
r

x°^£V T^)v

X6tpwoiv (xod) tyjv acpsotv twv ap.apTt&v lautet SiS. und mat. 131 b

W MOM/KO HMAMb H^BAKAOinm H WCTAEAONHK (SiS, WThAANHN) rf
rbJCOUb,

der Zusatz Sea too aip.aTo; ccutgu, der auf ? beruht, blieh uniiber-



setzt, dagegen liest man ihn in christ. : Kp
r

AKbio lero, dioser Zu-

satz liat seine Stelle nach aTvoXfapcoatv (h^eakaouhic*).

3. 4: /KHKOTh NAUib mat. 133 h — so auch sitk und christ. —
entspricht der Lesart r, ^cor, Vjp.uW. Tischendorf hat ujrtov.

Hehr. 9. 11: EOVAOVfijieFC bapocth n$ mat. 162 a
ist tJbersetzung

der Lesart twv jjt,sXWvTo>v aya^tov, woftir SiS. rpe^ovf L|J inuih kaapomk

gibt, so auch christ. Nach einer andercn Lesart w; ^evo\jAv cov

lautet eine spatere Textanderung raimuipc’A (ON. I. 306).

9. 14: AOvpcoyb CBOTbiMb &i§. und christ. nach der nach-

weisUchen Lesart 5ta rcve6p,orcos aylov, dagegen mat. 162 a liest

man ajcome K'&HbNHHMb nach der besser heglauhigten Lesart Sta

TcvefijAato^ almicv.

y.

Die in den frliheren Kapiteln (I—IV) beigebrachten Be-

lege reichen wohl hin, um die Tatsache festzustellen, daC die

griechische Vorlage der slawischen Ubersetzung des Apostolus

der sogenannten byzantinischen Redaktion, die bei Tischendorf

mit q bezeichnet ist, oder einer anderen Gruppe yon Texten,

die von Tischendorf nicht zu den altesten tjberlieferungen ge-

zahlt warden und darum nicht in seinem kritischen Text Auf>

nahme fanden, angehort hat, ganz entsprechend dem gleichen

Verhaltnisse bei dem Eyangelientexte.

Es ist aber auch ganz unabhangig yon den Verschieden-

heiten des griechischen Textes, also bei derselben griechischen

Textvorlage, eine merkliche Verschiedenheit in den einzelnen

handschriftlichen Uberlieferungen der slawischen Ubersetzung

nachweisbar. Das hangt mit der inneren Geschichte des slawi-

schen Textes zusammen, der im Laufe yon Jahrhunderten bei

verschiedenen slawischen Yolkern des orthodoxen Orientes

und selbst bei den katholischen Kroaten, soweit sie slawiseh-

glagolitische Liturgie haben, allerlei sprachlichen Anderungen
unterworfen war. Man unterscheiclet daher alteste, alte und
spatere Textredaktionen. Voskresenskij hat nach der Beschaffen-

heit der Texte in Hinsiclit der Wahl der Ausdriiclce und nach
einigen anderen yon ihm beobachteten Morkmalen im ganzen
vier yorschiedene Reclaktionen des slawischen Textes des Apo-
stolus aufgesteilt. Fur die erste und alteste legte er den Text
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des russischen Apostolus vom Jalire 1220 zugrunde, dem die

altesten siidslawischen Texte bulgarisclier und serbiseher Re-

daktion zur Seite stelien. Es handelt sicli jetzt darum, den

Nacliweis zu liefern, daB auclx der bier in Betracht kommende
Matica- Apostolus zu der ersten, altesten Redaktion gezalilt

werden muB. Diesen Reweis liefert eine Vergleichung der Les-

arten des mat. mit sis. und christ und ap. 1220 sowie anderen

alten Texten bulgarisclier Provenienz, wie oclirid., slep£. usw.

Uber die altere und spatere Ausdmeksweise wurde in meiner

Entsteliungsgescbichte, 2. Aufl., S. 281— 421 sebr ausfulirlich

gehandelt, woliin im allgemeinen verwiesen werden kann. AuOer-

dem kann ich nacli den angestellten Yergleicliungen konsta-

tieren, daB an alien Stelien, die Gr. Yoskresenskij in seinem im

Jalire 1879 in Moslcau erschienenen Werk liber den altkirchen-

slawischen Apostolus als Belege einer alteren Ausdrucksweise

gegeniiber dem Wortvorrat des spater tibersetzten Kommentars

zu einzelnen Teilen des Apostolus aufzablt, der Matica-Text

die alte TextUberlieferung befolgt, d. li. mit der Ausdrucks-

weise des ap. 1220 und anderer Texte alter stidslawischer

Provenienz genau ilbereinstimmt.

Um nur einiges davon zu erwabnen: ftir zbyapivteb schreibt

auch mat. die Ubersetzung tc&aahth und nicht das spater iib-

liche EAAroAApHTH
;

den letzteren Ausdruck kennen die Altesten

Texte uberhaupt niclit, unser Apostolus lieB sicK lint einmal

in col. 3. 17 diesen sp&teren Ausdruck EAroAAj>c*L}ie entsehliipfen

(134 b
). Dagegen machte er eine Konzession an das griechische

Kompositum mit eu- dadurcli, daB er I tliess. 1. 2 BAro^KAAHWB

sclirieb (131 a
)
nnd I tliess. 5. 18 batojcbaahto. An der ersten

von diesen drei Stelien schreibt Sis. jcBAAeipe mid auch an beiden

anderen benotigte er den Zusatz BAAro- niclit. Dasselbe ist bei

christ. der Fall.

Ebenso ist zby^apmla nur noch j(kaaa
;

ho^kaaa und no^BA-

AeuHB, kein EAAroAAf omhhj, dennocli schreibt mat. EArojcKAA&NHH?

(ephes. 5. 4), ebenso col. 2. I tliess. 3. 9 und EAro^BAAeNMA

I tim. 2. 1. Auch bier kennt noch keine Zusammensetzuag

mit EAAro-. YgL Entst. 413. In ahnlicher Weise ward© te&cp&r-

ocZ'uos; zunachst iibersetzt einfacli durch npHbvrhN'i, so II cor. 8. 12

npHKTLNE SiS. christ., doch mat. 104 b schreibt schon EAronfHi^TiWO.

Vgl. noch rom. 15. 16 sAronpH otho mat. 75 a (liier auch §i§. und
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christ. so), ib. 15.31 EAronpHOTNA mat. 75 b (SiS. ripmm, christ.

npHhATA), II cor. 6. 2 bleibt auch mat. 102 a bei npHKmio, ebenso

I petr. 2. 5 npwmNM mat. 42 a
.

Pttr e6ip£<7Tot (II cor. 5. 9) bedienen sick alle altesten

Texte des oinfachon Ausdrucks oyroAbHH, erst spater durch

nalieren AnschluB an das Griech. kam EAroovjTOAbMH zustande.

Ygl. Voskres. 3—5, S. 53. Rom. 12. 2 schreibt SiS. ovjroAbNAA,

ebenso mat. 71 b ovjrOAiuhA, christ. ovjTO/K6NAi-A, dagegen ein glagol.

Text hat EAroovjroAHA, ein Beweis, daB seine Yorlage nicht mehr

die alteste Textgestalt gewahrt hatte.

lac. 5. 17 wird in altesten Texten durch rjOAOEbNb

wiedergegeben, so mat. 40 a
. SiS. christ. by., erst spater wolite

man die Ubersetzung berichtigen und neben der Umschreibung

durch np'bKAONbN'A CTpAMH schrieb man nOAOEO&pUAbH’A und noAO-

KOCTpACTbN'A.

Fur yvcn<; kennt mat. pOAb mit der adjektivischen Ab-

leitung poAHTOAbHbiH, dann auch iktectko (I cor. 11. 14), hier

hat SiS. pOAbCTBO, doch christ. rccTbCTBo, und Keqjb gal. 4. 8 (ne

co^ipuyb Be4iHH) eme mat. 115 a
), wo SiS. noch untibersetzt (J>hch

stehen liefi und hy. pOAOMb hat; ebenso iac. 3. 7, wo auch SiS.

Eeijjb anwendet; endlicli II petr. 1. 4 schrieb man peAE. Ygl.

Entst. 392—39$.

Zur Gharakteristik des Textes des Matica-Apostolus konnte

ich weiter die Tatsache heryorheben, daB in den bei Voskre-

seaskij in seinem Werk iiber den altkirchenslawischen Text

des Apostolus auf S. 74—80 aufgezahlten Beispielen, mit ganz

wenigen Ausnahmen, diejenigen Ausdriicke auch in mat. wieder-

kehren, die er nach dem ap. 1220 als die erste und alteste

Grundlage der slaw. tJbersetzung dieses Werkes yoraussetzt,

wobei die Ubersetzung des Kommentars ftir dasselbe griech.

Wort einen anderen slaw. Ausdruck anwendet. Die Sprache

des mat. ist also wirklich ini ganzen und groBen die Sprache

der altesten Texte dieses biblischen Werkes und nicht die

Sprache des Kommentars zu den Briefen,

Audi betreffs der Ausdriicke, die yon demselben Wort-

stamme nur mit yerscliiedenen Suffixen abgeleitet sind, die

Yoskresenskij auf S. 81— 84 aufzahlt, gilt dieselbe Regel, daB
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Matica-Apostolus mit den altesten Texten libereinstimmt und
nicbt mit den Wortbildungen des Kommentartextes. Endlich.

wo bei Voskresenskij auf S. 202—214 und 218—227 die Les-

arten einzelner alter Texte aufgezahlt werden, aucli da stellt

sich durch Vergleichung heraus, daB mat. in der Regel mit

den altesten Texten iibereinstimmt. Ich braucbe unter dieser

Voraussetzung auf die Einzellieiten nicbt einzugehen, kttrzer

flilirt der Weg zum Ziele, wenn ich die Abweichungen des

mat., die nicht zahlreich sind, kurz bespreche. Ich muB dabei

die Bemerkung vorausschicken, daB die Beobachtungen Yoskre-

senskij s zunachst und vor allem den Paulinischen Romerbrief

angehen, dock teilweise kommen aucli andere Briefe in Betracht.

Act. 17. 16: 'fretopcuvTOs xaTe($o>Aov oucotv tcg/uv : khaoljiw

HenpHhA^HHiibNb TeA^cb h Tpusmjib HCHAbHOMb rpt mat. 13*. Das ist

ziemlich freie Ubersetzung, die dennoch aucli in Sifi. und christ.

ihren Widerhall findet: khaaijjw Nenpm-A^HHN'A ahaka h TpuB*

HCn’AAHK-H’A rj>AA£ Christ., KHAOlfJO^
1 NfHpHhA^MHMb TrBA£Cb HCriAbNlONb

rpAAb SiS. So aucli hv. Der einzige adjektivische Ausdruck

xaTstSa)Xo<; wird also durch Umschreibung tlbersetzt iienpi-UA^NHNb

TisAecb HCnAbHHiHb und auch das noch erweitert durch den Zu-

satz h TpiiEb oder h TjrksmiJb. Dieser Zusatz wenigstens scheint

allerdings eine nachtragliche Texterweiterung zu sein.

Rom. 1. 24: Statt des Infinities aoca;kaath cn schreibt

mat. 58 G Kb aoca^a^nhk. Der glagol. Text hat auch die Lesai’t

spaterer Redaktion, namlich nohactbokath, entsprecliend

dem Apost. Tolst. saec. XIY: iakojm nohsctsokath (Voskres. 1.64).

6. 5: Der Ausdruck crup&uTci lautet in SiS. clirist. mat. 64 a

cbWEpA^bUH, es gibt aber auch Texte, wo der Ausdruck uniiber-

setzt blieb. Die Ubersetzung ist eigentlich nicht genau, das

ware richtig fiir crtp^opfCK;, wie rom. 8. 29 in der Tat die IJber-

setzung dieses griech. Ausdrucks auch lautet, wahrend er

phil. 3. 21 umsclirieben wird durch Kb Tb/KAO WKpA^b.

7. 1: Fiir vopo<; xupteSei haben SiS. und clirist. das Wort

^AKOHb o^cTOHTb, so auch ap. 1220, aber mat. 65 a ^akohk oaoais-

KAt^Tb, andere Lesarten sind c
rz>EAAArfcim

;
OEAAAAim.

7. 23: to) vop.o) tou voo; p-ou lautet in alter Ubersetzung

^AKONOVf ovj'MOBbNoyo'j1 SiS. clirist., aber in mat. 66 a ^AKonovf o^ma

MOH^ro, so wie in den Texten der zweiten Redaktion*.
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11.4: 6 xpY)(ji,<ruqj!,cq wird tibersetzt durcli wbislijanhk:* gig.

christ., aber mat. 69 b hat dafiir wB'&Th, ganz wie in den Texton

zweiter Redaktion.

11. 10: 5ia Tcavtb^ a6vy.ap/k>v : WNOVfAb CfcAAUH christ., WHOVfAb

CA6U.H Sis,, so auch ap. 1220, dock mat. 70 a wiWAb CMiipbi, so

aucli hv,, die letztere Lesart wird bei Voskresenskij durcli

weitere 5— 6 Texte belegt.

12. 13: TYjV <ptXo5ev(aV SltfooVTSS : CTpAHbNOAWEbCTBim rOHAljJO

christ., mat. 72 a CTpANOAWKi-m roneipe, gig. andert das Yerbum:

CTpANbNOAWBHio T'fcpfAWijje
;

diesen Ausdruck belegt Voskresenskij

durch weitere 5— 6 Texte, doch ist das ein Serbisraus.

12. 20: auxov : NAnHTAH mat. 72 a
,

in einem glagol.

Texte in alterer Form HAnHTtjH, doch gig. ov^ausaiah h, christ.

o^A'&sh h. Der letzte Ausdruck kommt an dieser Stelle in

vielen siidslaw. Texten, wie slepfi., zur Anwendung; er lag

um so nalier, als man top/ov im Johannes-Evangelium durch

jca^B'A tlbersetzte. Auch I cor. 13. 3 liest man onj^aisbaw nicht

nur in gig. christ., sondern auch mat. 91 a
. Daher ist die oben

angefilhrte Ubersetzung naiihtah wahrscheinlich sekundar,* was

aucli dadurch bestatigt zu sein scheint, daB in ap. 1220 dafiir

HAopyH h gesetzt wurde.

15. 21 schreibt mat. 75 a KhiibpAAHTH" (genauer ware es hv.

KbHhpAA6Tb th), christ. falsch B'AiiAApATb, so auch ap. 1220, aber

SiS, schon sekundare Lesart o^peTh.

16. 1: cucrav SicExovov blieb unlibersetzt SiS. covjijJCAf ahiakonh-

covf, so auch slep6. und mehrere siidslaw. Texte (hv. AH r

bKOMHU.ovf),

aber christ. schreibt covpLjjm CAOvpHmbNHU,Ki und so aucli mat. 76 a

oder ap. 1220.

16, 6 : Den Eigennamen Maptdp, geben durch MApHK> wieder

siS. christ. ap. 1220, doch mat. 76 a MApmAMb und so die spateren

Texte durchwegs.

I Oor. 8. 1: -r\ ^CSaiq <puaiot
:
pA^ovjMb rpbAHTb gig., naher an

den griech. Wortlaut christ. pA^ovp’A AfcMm, mat. 84 h im An-
schluB an gis.: (pA r

4ovf)yb rpbAbiTb. So auch slop 6. und viele

andere siidslaw. Texte, dagegen ap. 1220 ehaunhk? (lies KrbArBHHio)

pA^KOAHMAK-Tb, so hat auch der Text der sogenannten zweiten

Redaktion.
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12. 23—24: Ta aayJifiQVa vj^uv euayj]{j.oguvy;v rcepwaorepav Ix£t
>

Ta ok suay;/5p.ova ou /pstav £/et : HOKAAmvBpA^UHH hallih BAAro-

JCOVfUieMbCTBO AHIHO HMOVfTb* A SAArOOSpA^IJHH MAlilH 116 TpISKOKAHISHLiJO

covfTh gig., etwas verschieden christ M 6BArooBpA^HHH nawh SAro-

OKpA^HbCTEO AHLU 6 HMOVjTh, A BArOOEj)A£HHH HALUH HO Tp rBB rk HMOVfTb,

ap. 1220 stimmt unit si&. in EAroKO\|LjibHbCTEO und mit christ. in

ho TpOEis HMOVfTb iiherein; mat. 90 11 weicht schon starker ab:

HOAOSpOWBpA£llblH HALUH SArOK.pAUJbHbCTEO AHLHO HMOyrb, A BAT0-

WBfA^nbi HAiiiH no Tp'&B'U HMO'jTb. Ich bespreche die Worte in

der Entst. 326. Naclidem schon im Evang. Marci 15. 42 s.boyir

p.tov durch BAAroOBpA^bM’A ausgedriickt worden, halte icli auch flir

£uc-7̂ jjioa6 v*/} die Wortbildung KAAroOBpA^biibCTBO fUr naelist liegend,

dann ware BAAroKOvpiJbiihCTSo ein spaterer (bulgarisclier ?) Ein-

sclmb.

II Oor. 5. 11: eArf(o) os : c^n^EAio ^o christ. und si&., aber

mat. 101 1 oynBALOiiJO ;ko, so auch die Bibel 1499.

11. 8 : e<j6 AY]Ga Xa(3u>v : npoKfAAb npHic-Mb sis., noicpAAOjcb ripHHy r

A

christ., noKpAAOjeb npHLOMb mat. 107 b
,
darnach ist die Aoristform

rioicpAA'A, die auch slepc. bietet und mehrere andere stidslaw.

Texte, die alteste Wiedergabe, dagegen ein Russismus in ap. 1220

ovfHMft und in Ap. Tolst. saec. XIV o^iajca.

Gal. 1. 4 : FUr Kowpoq gebrauchen §i§. und christ. den

Ausdruck AO^KABbHb, mat. lll a schreibt aber kuka £aa. Das

ist ein nachtraglicher Ersatz, der nicht durch viele Hand-

schriften der ersten Redaktion gestiitzt wird. Sonst wird aller-

dings Korrfioq sehr haufig mit wiedei'gegeben.

2. 2 : avc'O’spwjv auTolq to euav^eXtov 3 xrjpuGGo) iv ton; e-O-veaiv :

Kb^AO/KH^b 11Mb IC^AHbrOAHiO LO;KO npOflOSISAAlOJ$b H^blU,l3)Cb &i£. christ,

mat. 112 a abweichend: Hcno&'fcAA^b HMb batoeiscteoeauhlo w;ko npo-

noKrHAAio (sic !) Eb cTpAHA)Cb, das ist die genaue Lesart der soge-

uannten zweiten Redaktion, vgl. Voskros. 3—5, S. 172.

2. 7: aW% touvscvtiov : Hb wspbHE si&. christ. ap. 1220, aber

mat. 112 a Hb covfnpoTHBHO, so auch die Texte der zweiten Re-

daktion.

Hier weicht mat. nocli weiter ab: &i&. BHAtBbiiio tAKO

B'BpOKAMO UH lOCTb LOVJAHbrOAHLO AKfOEbCTEHH, IAKO*0 OoTpOEH UOpH-

TOMHH, christ. schon anders: eha. iako sisp. mh io. eBArroABH ho

o OKpoLOHHto LAKO/KO floTpoEH o oKpowiiHH, noch weiter mat. Il2 a
:
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ovfS'UAisKiue iako o^nKAiio iuih fecTh ovjtibahwg (sic ! wahrscheinlich

nur Schreibyersehen
!)

(vEpu^ANHiA, h\Ko;KG nenrpovj* wEpu^ANHii. Die

letzte Stilisierung steht sehr nalie dem Texte der zweiten Re-

daktion (Voskres. 3—5, S. 176), nur mufi man statt o^nKAiiHic*

lesen EArosMsCTBOKANHiG und yor dem ersten osp rfc£ANH[A die Nega-

tion mg hinzusetzen, wahrend der Text christ. mit ap. 1220

wortlich ubereinstimmt.

2. 11: Fiir xaTSYvwcrpivo? schreiben SiS. christ. und ap. 1220

£A£pAHbNb, mat. 112 b £A£ophHb in CTbereinstimmung mit der zweiten

Redaktion, die auch in spateren Texten sich wiederholt.

2. 14: avay/va&iq lautet in Sis. christ. ap, 1220 E'&ahluh,

dagegen mat. 112 15 nwahluh, ganz wie in der zweiten Redaktion,

aber auch karp. hat schon n;kahujh. Noch gibt es andere

Unterschiede : fur B^biKbi SiS. christ. (xa e&vv)) schreibt mat.

CTpANbHbi (besser als apost. tolst. cTpAHbi), so wie er filr e^vr/.w;

CTpAMbMCKbi anwendet statt re^hiHhCKbi SiS. christ., endliclx stimmt

auch /KHA 0 BHNb
;
/KH AOBbCKbi zur zweiten Redaktion statt des alteren

hk>aish
;

HK»ArbHCKbi. Dagegen ib. 2. 21 fiir otopsdv schreiben alle

alteren Texte, auch mat. 113 a tovjng, nur im Kommentar zu

ap. 1220 liest man o cov^ie. Fiir ehr\ ib. 3. 4 schreibt SiS, eo£OV{ma,

hy. r
bLiiovfTe, christ. ouuwTb, mat. 1 13 b Kb tglijg, das letztere ist

schwach belegt.

3. 3: dvoYjtci lautet in SiS. christ. HecbMbiCAbHH, aber mat. 1 13 b

NGfA^ONfMNH, wie in der zweiten Redaktion.

VI.

Noch einige Beweise fiir das ziemlieh treue, wenn auch

nicht ausnahmslose Festhalten des Matica-Textes an der alten

Textiiberlieferung mogen hier folgen, wobei natlirlich SiS. und

christ. ebenso wie die iibrigen siidslaw. Texte in Betracht ge-

zogen werden.

I lo. 1. 1: Fiir e&YjXd&vjcrav schreibt mat. 48 b wce^Aine, iiber-

einstimmend mit Sis. und chxdst., die spateren Texte wenden

das Verbum WEbiCKALUA an (G. N. I. 307).

Rom. 5. 20: Fur urceperapfeaeucrev liest man npUH^EbiCTb SiS.

christ. mat. 63 b
,

doch ap. 1220 npeH^OEHAOKA und nachher h^&o-

ehaoka, npeH^AHWbCTEOSA, H^sbiTOHOCTBOBA — lauter spatere An-

derungen.
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I Cor. 3. 17: Ftir ofrelpei—cptkpst gebraucht mat. 80 ft das

Verbum wcKBpbNHTH (and ckkj)mihth)
}
ebenso sis. christ. ap. 1220,

spater kommt aucb pACbiriATH vor (Voskres. 2, S. 32—33).

9. 27 : wird in den altesten Texten durch oyApbatoy

wiedergegeben, bo BiS, christ. mat. 86 b
,
spatere Texte wen den

auch oyApoynoy und cakaiuijah) an und fur aSoxipo^ Yevoipiai sclireibt

mat. ib. no KAoyHHMb EoyAoy, ebenso clirist. orthographisch rich-

tiger iiOKAWHHiui’i, by. HeKAWHhiMOKAHb, SiS. etwas geandert n^kaw-

HHMbCTBOKAHb BoyAoy. Die librigen Lesarten lauten ne Tpusi* EeyAoy,

ueHCKoycbN'b EtfvATb (Voskres. 2, S. 102—103).

10. 25 : xav to ev (j.x/,ea7^ TutoAoOp.evov Ec&tsTe wird iiberein-

stimmend tibersetzt see m npoAAieyore Bb pA£oyMbHHU,H i-aaht* Si&,

BCe >K0 np rBACTABAAieyOie SAIUlb Kb! (sic ! statt Kb) pA^OyyVlHUH IAAHT6

mat. 88 % cce npoAAreyo KrA pAz^y'imuH ijahto christ. Auch ap. 1220

ebenso, er sclireibt auch b'a pA^oyybNHUH, die Varianten dazu

bei Voskresenskij lanten pA^ey hhijjh

,

pA^yNHUH, pA£bWNHHH
;

pA^AMbNHUH (so hv.)
,

das Richtige wird wohl pA^bMbNHUH

sein. In spateren Texten KoynAbNHUH. Vgl. Yoskres. 2,

S. 265.

15. 54 : Stav—

I

vSuotjtoii ouptlapa(av xoci—dfravacfav . . . xaT&rcc&K]

6 tlavaTo; zlq vaoq : rarAA ;Ke HCTA^NbNOHj ce WEAUHe ce (christ.

WEA'bHeTb ce) Kb HCTA'bNHH* H CbMpbTHOtt C* WBA^feHe Ce (christ WEA'bHOTb

A ^
ce) Kb NeMpbTbKbCTBO, TbrA KOyACTb CAOKO NAflHCANOMS ‘ nO^fbTA Ebl

cbwpTb nOE rbAOM mat. 96*a
. christ., doch im leteteren Texte steht

K'b Hec^MbpTbNOK und K'b noBiiAoy, §i£. 0 (hv. er. as. hct. ce OEAbHeTb

ce Kb neHCT. h M^bTAKHoe c. OBAbH. Kb newpbTAKbCTKo), die sonstigen

Texte haben HOTA^iibNoe, neTArbNbe
;

k^ NecypTNoe, caoeo KbnHCAHoe

und zum SchluB : norpoy^H ca CMpTb nos'AiTbto. Dem in mat.

stehenden Ausdruck NeMpbTbSbCTKO entspricht in einigen Texten

BecwbpTbCTBO (so ap. 1220), Vgl. Yoskres. 2, S. 194—195.

II Oor. 5. 9 : Sio xai tftTvQTipoup.E'd’a, site £v2Y]po8vre; sIts £xorr

|aoovt6c
5

£uap£C7T0 i auto elvosi : T'fcy /Ke H npoCTpANOfe aweokhw, AijJe

Bb^coAeipe Aipe ah wjcoAeijie, tkijj

h

Mb ce oyroAHH wyoy seith mat, 101 b
,

so auch &i&. clirist., doch nachher anders: t^w /Ke htnh s7>iKAeyft,

Aipe h w^OAAipe h npH/XOAAipe oyroAHH eyey e^ith. Statt sectbn h

E'LiBAiey'L findet man nachher eine weitere Annaherung an den
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griech. Ausdruck: tismb h awbohoctbctkoyh-m'a . . . und $\my$Am
iwoy e^ith (Voskres. 3—5, S. 52—53).

9. 1 L: ev*7cavTt 'rcXotm^op.svot el<; 7cacrav &%\6%r
i
ta : w kcomb epa-

Teipe ce Kb BCAKoy ijJOApoToy mat. 106 % so aucli SiS. christ., nachher

clem griech. Ausdruck naher gebracht: K
r£ kcomb OEorAijJAOMH B'l

eco npocTpAiibCTBO oder aucli kb ecakoy npoCTOToy (Voskres. ib,,

S. 103—104).

Eph.es. 5. 18: h & IctIv hamla : m \muh m igctb BAoyA'A

clirist. hr. (SiS. 0), aber mat. 124 a
kb mwu w necnenHie, oder

ahnlich k-a nomb^ko Nik criceNHiA. Der Ausdruck hernia ubersetzt

durch ba^a^ erinnert. an luc. 15. 13 dachTcoq : ba^abno. Audi

I petr. 4. 4 steht in Sis. SAoyAB, in clirist.' NOcnceNHio, mat. 44 13

wahrt hier die Lesart kb cbnhthic* (riclitiger ware cbhothio) tismb

eawaomb (ei? Tr,v aoxYjv tv}? aomiaq ava^uertv). Zur Lesart der letzt-

erwahnten Stelle bemerkt der Herausgeber (Prof. Kaluzniacki),

es befinde sich in der Handschrift eine Randglosse tijiub

BAO^ATiMB.

Phil. 2. 7: eauTov exev cocrsv libersetzte man cose CM rBpHN

mat. 117 b so aucli SiS. christ., dock 0. N. erwahnen aucli

eine spatere Lesart h^aha.

4. 5: to sTuesr/.e? : CMOTfBAHBiico SiS. clirist. liv., das sclieint

die alteste Lesart zu sein, dock 0. N. T. 308 wire! kjjotoctb

bauia zitiert und mat. hat beides vereinigt, er sehreibt CMOTpu-

AHKNOK* KAIUIB KpOTOCTB BAHIA AA CO IABHTB K(H;MB HAKKOMB mat. 130 a
.

Selbstverst&ndlicli gilt die durch zahlreiclie Beispiele be-

legte allgemeine Charakteristik des Textes mat. nicht fur aus-

nalnnslos, als wtirde uberall seine Lesart gerade die alteste

Uberlieferung gewahrt liaben. Es kommen in der Tat aucli

solche Lesarten in mat. vor, wie wir sie zum Teil schon er-

wahnt. hahen, wo sich sein Text eher mit spateren Redaktionen,

zumal der sogenannten zweiten, deckt. Z. jB.
v
rom. 2. 22 fur

^sXuTTopevo? steht in SiS. christ. CKApoAoyio co, so .aucli ap.1220,

dagegen mat. 59 b rmoLUAKH co und das ist die Lesart des

Kommentars und des Textes der sogenannteii zweiten Re-

daktion.

Rom. 13. 5 steht fiir avcfyxv) mkoka igctb mat. 72 b
,
wahrend

die iiltere Lesart noTp rUBA bat (so gig. clirist.).
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15. 2 wird fur 6 TcXr^ov in mat. bah*kiihh geschrieben,

wahrend der altere Ausdruck bekanntlich HcicphHHH ware. In

der Tat liat mat. nur ephes. 4. 25 diesen alteren Ausdruclc

bewahrt: cb HCKphNHMb 122 wahrend SiS. immer diesem alteren

Ausdruck treu bleibt. Die alten Texte gebrauchen gern den

Ausdruck pucuoTA, z. B. II cor. 7. 14 ptcnot;k,
p

r&CH0TA slepd.,

ib. 13. 8 selbst in ap. 1220 no
p

rfccnoTT und slep£. nebst vielen

anderen ebenso, gal. 3.
1 piscuoTii slept*., mat. dagegen hat ebenso

wie Sis. nur hcthua.

I Cor. 15. 24 schreiben sis. und christ. gleich mit den

iibrigen alten Texten fur rcacav apybv xai xdcav s^ouriav xal Suvap.iv

die Ubersetzung KCAicoy eaacte h ecako eaahcteo h CHAoy — so

christ SiS. (nur das erste Glied) ap. .1220, auch hv, so, der

Vertreter der zweiten Redaktion: see EAAHbCTBo h kcio kaacte h

CHAoy, die Bibel 1499 wahrt die alte Lesart, mat. 94 ersetzt

EAACTh durcll HAHOAO: ECAKO HAHGAO H KCAKOy EAACTb H CHAIO (das

ist die Lesart der sogenannten dritten Redaktion). Das sieht

Avie eine nachtragliche Berichtigung aus, da z. B. baactl (oder

OGAACTb) regelmaBig fur e£oucta gebraucht wird und apyr
t

in

diesem Sinne besser durcli EAAAbiHbCTKO ausgedrUckt Avird als

durch hah gao. In der Tat ist lue. 20. 20 EAAA’aiHbCTEoy h osaacth

richtiger fur ty) ap*/?) xal ty) ei-ouda ais ib. 12. 11 eaacth h kaa-

A'AiHbCTBHU. Doch in diesem Punkte waren die Ubersetzer niefat

sehr genau und konsequent Ephes. 3. 10 werden die beiden

Ausdrucke xwjz ap/at;; xal Tat;; e^oudai; durch baactliui'a h eaaa’ai-

icamtv tlbersetzt in christ. &i§.
}
dagegen durch EAACTGUh h CTApTH-

muHAMb mat. 121 a
,

das ist auch die Ubersetzung der zweiten

Redaktion; ahnlich ist ephes. 6. 12 in sis. und christ, ange-

wendet saacte h BAAAhiHhCTBO, dagegen mat. 125 a CTApUHunmcTEO

und EAACTb (in dieser Reihenfolge). In col. 1. 16 ette ap/al efas

s^oudat : Ai|ie ah eaacth Aipe ah EAAAbiKbi sis. christ, dagegen

mat 131 b
: H CTAp'feHUJHHbCTEA ALJJO AH EAACTH.

15. 32 wurde e^r^topd/r^a frei libersetzt durch £STpH

np rEAAMb EU^E sis. christ. und ap. 1220, das sclieint die erste

Ubersetzung gewesen zu sein, mat. 94 b schreibt schon genauer

Cb ^ErEpbMH spAjcb ce, aher noeh enger an den griech. Wortlaut

sich anlelmend lautet die Aveitere Berichtigung ^potzpA^ oa.

Das ist ungefahr so, Avie AA*enn fUr paxpehupia zuerst Tpbn^Ab-
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ctehjo genttgte, dann aber der Ubersetzer des Kommentars zu

rom. 2. 4 AA^roTpbimiHte vorzog (Yoskres. 81, Entst. 297).

15,50: FUr xAiQpovo^crac liest man nacauaobath mat. 95 b

in Ubereinstimmung mit dem Texte des Kommentars und mit

christ. hy. (SiS. 0). Eine andere Dbersetzung clesselben griech.

Wortes Iautet npi-niACTHTH ca (Entst. 366—367).

Voskresenskij liatte seinerzeit seeks Fade aufgezahlt

(S. 80—81), wo die Ausdrucksweise des Apostolustextes nach

den altesten siidslawischen Handschriften mit dem Text des

Kommentars tibereinstimmt, aber niclit mit ap. 1220. Heute

fafit man cliese Beispiele so auf, daG bald in den siidslawischen,

wenn auch altesten Texten, bald in dem Kommentar eineVer-

scliiebung der nrspriinglichen Lesart stattfinden konnte.

I Cor. 2. 6 : to>v ap^ovTav tol> od&voq Iautet in SiS. kho^b

b^ka cere, aber christ. kakt^ b^ka cero, so auch ap. 1220, mat. 78 b

hat Kne^b. Es ist nieht so sicher, wie es Voskresenskij liin-

stellte, daB liier die Lesart kama^b das altere darstellt. Wir

horten oben, daC apxtf durch baaa’aihbctbo ausgedruckt wurde,

da konnte folgerichtig apxwv durch kaaA'aika wiedergegeben

werden. Wenn nun viele siidslaw. Texte (Yoskresenskij zitiert

einige 20 Handschriften) den Ausdruck kna^b beyorzugen, so

ist damit nur die starke spatere Yerbreitung desselben bewiesen,

aber urspriinglich muB er denmJch nicht gewesen sein.

8 . 1 : vj Yvwcnq 900101 wurde schon oben besprochen. Die

wbrtliche Ubersetzung AAiuim in christ, und einigen anderen

Texten sieht allerdings als nachtragliche Yerbesserung aus.

Die Cfbersetzung yvc&gk; durch jja^ym'a ist der iibliche Ausdruck.

Ephes. 2 . 21 : Wenn vao; in ap. 1220 durch }Cj)AM
r
A wieder-

gegeben wird
;

so ist das gewiG nicht genau, da im Gegenteil

vaos regelmaGig durch uj>hicsi libersetzt wird. In mat. fand ich

nur einmal vaoq durch jcpAM'A iibersetzt, und zwar II thess. 2. 4

be XjJAiurfe EzKHH, SiS. hat auch liier bb uj>bicbh bo^hh, ebenso christ.

Es ist also ungenau gesagt, daG hier in dem Texte des

Kommentars altere Textiiberlieferung steckt, man soli richtiger

sagen, daG in solchen Fallen der Text des Kommentars sich

mit jenen Lesarten des Apostolustextes deckt, die eben die

alteste Ausdrucksweise erhalten haben.
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Nocb eine Bemerkung. Ob nponATH ocler pxcriATH das Ur-

sprungliche sei, dartfber wurde bin und her geredet Vgl.

Entst. 264. 293. In mat. lierrscht das Kompositum mit pAC-

entschieden vor, nuv zwoimal begegnet die Form mit npo-:

riponoAH 78 b (I cor. 2. 8) und nponm mat. 1 10 a (II cor. 13. 4)?

bv. aucli bier pAcriexu.

Zur weiteren Obarakteristik der kritisehen Seite des Matica-

Apostolus will icb nocli folgende Tatsacbe envalmen. Sclion

vor rielen Jabren, als icb nocli in meiner Jugend in Agram
das' Studium des Altkirchenslawiscben mit besclieidenen Hilts-

mitteln, aber auf Qrund der glagolitiscben Handscliriften der

danialigen Kukuljevicsclicn Bibliotliek betreiben konnte, stellte

icb nacb deni I. Band© der von Gorskij und Nevostrujev

berausgegebenen Bescbreibung der Synodalbibliotbek und ilirer

slawiscben Handscliriften (Oimcaiiie caaBaucKHXt pyKOimceft I,

ItocKBa 1855) einen Textvergleicb zwisclien den dort auf

S. 301— 813 aufgezahlten Lesarten und dem Apostolus &Sato-

vacensis (ed. Miklosicb) an, die Randbemerkungen lauteten so,

dad zwisclien den alteren Lesarten der Synodaltexte des Apo-

stolus und des Apostolus SiSatovacensis vollkommene Uberein-

stimmung berrscbte. Nun zog Icb die Parallel© wetter, der

Matica-Text wurde eben falls rerglicben und dieser weitere

Yergleicb ergab das gleiche Resultat, d. b. yollkommene IJber-

einstimmung des Matica-Textes mit Sis. Eine Auslese der be-

achtenswerten Faile, wo mat.
;

Sis. und die bei Gf. N. zitierte

altere Lesart auf einer Seite steben und verscliieden davon die

spater ublicbe abweichende Lesart, soil liier mitgeteilt werden:

Act. 13. 8: h ytdtr(oz wird sonst, entsprecliend dein Evan-

geliontexte, Ubersetzt durcli bai$el cbrist. bv., docli Sis. durcli

KopeiiHTbUK, dagegen 13. 6 best man in cbrist. mp* Kopemmu

(so aucli bv.) und in siS. lovopA KAhybA; mat. 5 a bat an beiden

Stellen imp* icop
risHHThii,A und ftAyMA KopiuuiTbUb — gegenuber

BAujcKh sebeint das eine spatere Anderung zu. sein.

17. 5; 7<Sv ayopodw Ttva; avopa$ : w TApMHiCL m oyftA irimWA

I'hK'hi cbrist, dagegen Tpbaunncbi Moyaai impH ^aki mat. 12 b
,

so

auch SiS., nur ortbograpbiscb ricbtiger yoy>u.

27. 9: xai eras qoq E^iscpofACu; zXooq (olme griech.

Yariante) lautet in SiS. h coyijioy oyso asAA^mnioy nAABAMim (so

Sitzungsber. d, pbil,~bi|^. Kl, 1J)1. Bd., 2, Abb. 0
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auch hy., nur CbSAA^ioyb), in. christ h coyLjjH) ca norpis^yb

nAAKAHHM und mat. 31 a
h coyiiuo >ko ce norpeso^oyb ce haakahhw.

Wenn die etwas ratselhaft klingenden Ausdrucke C'A norpu^Mb

und Cb norpeso^oMb ce die alteste Textuberlieferung darstellen,

so muB man die Lesart des Matica-Textes fUr falseli und allein

a norpii^AMb fiir richtig erldaren, den Fehler norpeKOjcoy'A

kaben nocli einige andere Texte. Die Ausdruckswoise (das

Adjektiy iramcCk^q durcli ct

v

xnit Instrum, eines Substantivs

norp'fcjca) fallt stark auf, vielleicht faBte der erste tJbersetzer

das Adjektiy als ein aus em cum genitivo bestehendes Nomen
auf. Die Lesart SiS- rasAA^iibHA dtirfte neuere Anderung sein.

lac. 3. 5 schreibt mat. 37 b in Ubereinstimmung mit den

ubrigen. alten Texten: ce yAAb wriib h KOAHKoy rpAyAAoy (vl.

rpoiuiAAoy) Cb>KH£A!eTb, so aucli gig. christ.
;
das griech. Wort Say,

wird in spateren Texten durcli ApOKA (ApMA) wiedergegeben.

I Petr. 2. 4: w maske oyso iienoT^isBMio vv ea ;kc* H^EpAjibiuo

h HTbNw mat. 42 % gig. 0, christ. w hakk'A oyso neiwoHHybCTEOSAiiey

vv ea ;ko H^BbpAMoy HbCTHoy (hy. ahnlich vv HAosiua oyeo neicMimi-

yoKAnoy, vv sopa xz H^ASpA Hoy). Ygl. Entst. 331. Das Verbum

aTuoooy.tjj.a^to wird auf yerscliiedene Weise tibersetzt
;

eine uralte

in Eyangelien gebrauchte Ausdrucksweise lautet neBpisAoy catbo-

jihth, passiv aucli OTAKpb^eiiA, bier HenoTp'fcEbin> und neicAio Lmy rA

oder NeKAie LiHMbCTKOBANA, aucli HCKoyuJAK-y r
b.

5. 4: ap^wwifjwQV : iiAueAbNHicb nACTbipeiub gig., christ. CTApMui-

iijhma UACTTkipeyA, ubereinstimmend damit aucli mat. 45 %

I Io. 2.1: ny.pdxXrpoc, wird durch jcoaatah tibersetzt mat. 49%
so auch gig. hv. und christ. Ygl. Entst. 315. Im Johannes-

eyangelium hlieh das Wort uniibersetzt rupAKAHT'A, non oyTk-

LUHTeAb.

Rom. 6 . 7 : oyybphiH eo wnpAKAH ce vv rptv\A mat. 69% christ.

und gig., letzterer wnpABhAA ce, doch by. onpABbAbi ce.

14.. 14: K-kyb u np^nHpAW ce mat. 73% so auch gig. christ.

(rarat<jp,at).

I Cor. 1. 11: HApeicoBA eo mh ce mat. 77% so auch gig. christ,

weiter; ^a km vv npHCTAKiiHKb mat., w kace vv npucTAKiima gig.,

aber christ, o saca vv ,\aohca nach dem griech. rapt ufjuoy 67zo twv

r
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/Xcyjc, die Lesart w npHCTAEhNmcfc ist in altesten Texten nacli-

weisbar, der Kominentar gibt Aufschlufi iiber diese Ubersetzung.

Vgl. Yoskres. 2, S* 7. tTber Chloll vgl. Dr. Hans Lietzmann,

Die Briefe des Apostels Paulns. I. Die vier Hauptbriefe,

Tubingen, 1910, S. 85.

3. 17 : Filr f-O-sfpw lautet die TJbersetzung wcKBfbhhth oder

ib. 15. 33 TbAHTH : CKEpbUOTh WBhlHAIO mat. 75% TbAATb christ.,

TAieijie sis., spatere Lesart ist pAcwnATH
;

II cor. 7. 2 best man
HCTAHjcoiuih mat. 103% so auch sis., minder riclitig HCTbAUjcowi

christ., und ib. 11. 3 hctauiotb mat. 107% so auch gig. christ

4. 12: rouHMH oyAphYHMb co mat. 81% so auch sis., aber

christ. roiiHMH Tbpnmub, im Griech. keine Yariante angegeben.

11. 29: rpujcb ccs'b iactu mat. 89% so auch gig. christ., y.pip.a

wird an dieser Stelle so tibersetzt, spatere Anderung lieferte

den Ausdruek coyAb. Ygl. Entst. 296.

13. 5: Das Verbum cux acr^Yj^ovst lautet in der alten Uber-

setzung no £\ovvBpA£UTb cc* mat. 91% so auch si&. christ, als vl.

dazu in einigen Texten no ^AOOBpAjyrcTb co. Eine andere, aber

offenbar spatere Anderung des Textes lautet: no wriAAAim

OKAHHOiiHiA csoero, dies© ist bei G. N. I. 303 verzeicknet. Die

urspriingliche Wahl des Ausdrnckes steht im Zusammenhang

mit I cor. 7. 36, wo dcr/v^ovsTv durch £A0Mh ospA^owb mat. 84%

no Eb KAA^rb wBpA£ rb gig., i\zm OGpA^Mb christ. wiedergegeben

wird. Andere Ubersetzungen lauten: no BArowspA^uo, no aunoo

CM biCAHTb, no AOBpoo C'AM'AUiiAonHO, doch alles das sind spatere

Vorbesserungsyersuche.

15. 41: Alle alten Texte sclireiben pA^AoynAioTb co (Biatpspst),

so mat. 95% siS. und christ., den Zusatz CK'kTOMb kennen nur

einige altrussischen Texte, bei Tischendorf ist er gar niebt

belegt.

II Cor. 3. 5— 6: Fiir ha ist die alte tfbersetzung

AOKOAbii'A : no iako w CORO AOKOAbiibi wcmm mat. 99% fiir r/.avor^

:

AOKOAh (AOETiATi), sp&ter auch AOBOAbCTEO. Das Yerbum hcavow

lautet aokiahth— cyAOKTiAiiTn, mat 99 b
: i-iyo oyAOSOAhi tiACb, gig*

oyAOEAH iiACbj hr. oyAOEOAui nw. Spatere Anderungen ergaben

nOCTHYOH'A, nOCTH/KbNb RblTH (statt AOEOAbHb BUITH),

m
(J4:



3. 14: OKAMisHHiue ce noMbiuiAOHHtA H^b mat. 100% so auch

SiS., clirist. andere Form okamonijlija, diese passiv-neutrale Form
haben auch andere alte Texte; auch noMbiiiiAOimiA ftlr vov^a^a

ist ursprttnglicb, spater hie und da geandert.

5.4: Bi^AM^AiOMb nerOAOYiOLjio mat. 101% so auch SiS. und
clirist., letzterer gebraucht die Form k'l^a'LIUiom?*, Die Lesart

einiger Handschriften iieAOYroyiOLjje ist wohl nur ein Schreib-

fehler.

8. 2: H^GbiCTb Bb srATbCTB^ Hj(b npocTpAiihCTEoy Hjcb mat. 104%
so auch SiS., nur ohne das erste H^b und statt des zweiten

schreibt er HMb; clirist. ebenso, nur auch hier das letzte iixb

lautet HMb, hv. BorATbCTKo npocTpAiibCTKA. Die Konstruktion variiert,

ist auch undeutlich.

12. 7: AACTb so uh co nocTp'bKATc-Ab nAbTH mat. 109 a
(cx6Xc'i>

vf\ G«px(), so auch SiS. clirist.; statt noCTpiuc. liest man auch

noAbCTjrbKATOAb. Eine andere Lesart, offenbar spatere Anderung,

gebraucht den Ausdruck ocTbM'b (vgl. Yoskres. 3— 5, S. 138).

Gal, 4. 3: fob t3c gtoiyjzw : noAr
L ctvjjchiamh clirist., noA

CTvpcHto SiS., auch ein glagol. Text hat noA cth^h^mh, dagegen
mat. 114 b noAb cmtabm, das ist die Lesart der zweiten Redak-
tion, so auch karp. Vgl. col. 2. 8 ebenso: no ct\jjchkml SiS. clirist.,

no cbCTABOMb mat. 133 a
.

5. 12: ocsXov vm <fooxc4ovw. : no aah aa C7>AbpnioYTb ca

christ. und SiS., aber mat. 116 b oywc aa wcTAinoTb co. Dieser

Text ist der zweiten Redaktion eigen. Ygl. Yoskres. 3— 5,

S. 222.

5. 24: oi os tou XpicxoD Tyjgou TY|V crapxa ea^aupcooav guv

Tra'O’^aat : weh ao XpHCToy Incoycoy nAbTb nponeuie cb rrpACTbMH SiS.,

obh ao Xca Ica nA'ATb nponAtiiA cl CTpACThMH christ., mat. 1

1

7 a
:

wbh ao Xa Ica nAbTmo pAcnewo cb CTpcMH. Ygl. Entst. 408.

5. 25: Kb Apy npHAArAfOMb co mat. 117% so auch SiS. christ.,

spater schrieb man vereinzelt npHCTAEAiAicm ce.

Ephes. 1. 10: oaovopia lautet mat. 118 b oycTpOH und ib. 3. 9

CTpoH, eine altere Ausdrucksweise £ur das griech. Wort ist

CbyoTpioiiH^, so auch SiS. christ; vgl. col. 1. 25 no CLMOTpenmo

SiS. christ. : no CTporcumo mat. 132% Entst. 309—310. Das Verbum
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cu^epst (II cor, 8, 10) wird nur in spateren Texten durch

CTpOHTb ca iibersetzt (Yoskres. 3—5, S, 86), riclitiger ist igcte

ee noAh^oy mat. 104% so auch SiS. christ.

Ich erwiilme kurz, daO eplies. 4. 1. 14 und 4. 30, ebenso

6. 9 der Text mat. abweichend von der ersten Redaktion, die

durcli SiS. christ. ap. 1220 vertreten ist, sich ganz dem Wort-
laute der zweiten Redaktion anschlieCt.

Phil. 1. 27 : aqtto^ tgu su'rf'fsAi'ou (vl. to) eua^e/vta) : aoctqhiio

OEArreAHW christ. aoct. rcvjAUbrGAHiA jcpum&A sis. : mat 127 a ao-
*-|T-

CTOHirii no K*<fAHH) SAroKiiCTEOKAHHio (die alte Lesart wurde

mit der jungeren vereinigt).

I Tim. 2. 6: aakli cm h^baeaghhis ^a mi mo^mohhw el

Ep'hMOMA csoiA mat. 144% ahnlich SiS. a. c. ^a h^gabaghhh; no EECisja

MOSfHOMHw e. Bp. cs.
;
und noch etwas anders christ. a. c. £a

H^EABECTBO no K. M. B. Bp. CE.

4. 1: Uberall gleich ajce
p

rkH h io rAOTh mat. 145 a
. SiS. christ.

II Tim. 2. 8: noMHiiAH Ic^I (ohne rocnoAA) mat. 150% so

auch Sis. christ.

4. 8: TiiM /'Ke l]jgahte mh co npABGAUbiH suiiuh mat. 152 ft

/%

SiS. sonst ebenso, nur &r&Nhu,h npABbAEi, und christ, ewub npABA^.

Hebr. 1, 3: cuag o aocmoy^ boahhectehia mat. 153% so auch

SiS., ohne den Zusatz, den christ. hat: o AGCHOyw npisCTOAA

BGAHHECTKHhA. Eine griech. Lesart dieser Art wird bei Tischen-

dorf nicht verzeichnet.

1. 4: kahico pAjTAHMEirmo hjce mat. 153% SiS. christ.

1. 8: /1\E^ae npABAGMH'B /Kb^AK uprsmA mat. 153% so ancli

SiS. christ., nur im letzteren npABAGNHW.

4. 15: HG HMAME BO NAHGAEHAArO CBGTHTGAIA NG MCroyijJA HOnGLJJH

CG HGMOl|JEM H IIAULIHMH SiS., Christ. Ulld hv. l&Bt HAHGAEHAArO aUS,

dagegen mat 157 tt
: h hg nmm so cTAp^miiHiibi cthtgagme ng

M orovfLjJA n o n glij h cg NeyoLjihMH haluhmh. Da im Griech. ap^teplqt

steht, so wird nach dem Yorbilde anderer Parallelstellen der Aus-

druclc urspriinglicli unlibersetzt geblieben sein. Ygl. Entst 397.

12.3: AA HG AHAA1GTG AUJAMH CBOHMH pACAAEAAH)L|JG CO mat 167%

ebenso christ. und SiS. m



86 V. J a g i 6.

Es kann noch konstatiert werden, daB auch mat. in alter

Weise ypafO durcli KNHr&i unci TCp£a(36T£pcL clurcli norm

Li,pKOKNHH ausdrtickt (vgl. G. N. I. 302) unci daB fur die Propo-

sition yMplq neben auch nocli j)A£su gebraucht wire! (z. B.

II cor. 11. 24. 28, so Sis. unci mat. 108 b
,
und ib. 12. 2 [inat. 109 a

]) }

an zweiter Stelle gebraucht SiS. den Ausclruck KpOMis, dagegen

ephes, 2. 12, wo SiS. und christ. schreiben, gebraucht

mat. 120 a die Proposition crane, also craw ^a. Eine bulgariscli-

serbische Partikel, die man in clen ersten pannonischen Uber-

setzungen, wie ich glaube, noeh nicht anwendete.

VII.

Nicht zahlreich sind die Falle, daB Sis. und christ. in

den Lesarten auseinander gehen, eher kann man sagen, wie
aus der vorausgelienclen Darstellung ersichtlich ist, daB mat.

dann und warm eigene Wege geht und Lesarten gibt, die sclion

die feogenfinnte zweite, also jedenfalls eine sekundare Redaktion

charakterisieren. Wo nun SiS. und christ. nicht einheitlicli sind,

clort schlieBt sicli mat, bald diesem, bald jenem an, nicht selten

bietet er aber auch etwas Drittes, das weder mit Sis. noch mit

christ. ubereinstimmt.

Soweit nicht solche Falle sclion in cler yurausgelienden

Analyse aus irgendeinem Grunde zur Sprache kamen, sollen

sie hier, ohne jeden Anspruch auf erschopfende Vollstandigkeit,

berticksichtigt werden.

Act. 15. 10 stimmen mat. und SiS. in folgender Reihen-
folge uberein: mh mu nh wuh naluh Kh£Moro;coMh (mat. 8 b

), da-

gegen christ. hy. rm ou,h nalljh nh K^Mcro^OM*. Diese Reihen-
folge steht in dem griech. Texte.

17.22: Die griech. Worte 8etGi3atp,ovecFT£pcu$ 6 {tEtopw

lauten in mat. 13 b
: iako jcoyAQ^AHweio km kh;kh>, almlich SiS. iako

‘yoyAO/KKiiisHLuere km KH/KAoy, christ. dagegen iako luiiiorui k'a HToyijiA

™ kio. Es gibt aber auch eine Lesart jchtjjm (G. N. I. 306).

20. 28 : Der griech. Text lautet ohne nennenswerte Va-
rianten : xpoas^ETs (add. ouv) eamots veal Travel ™ Tsoifrvfo), sv <T>

9>
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to Trvcu^a to ctycv &0-£i;o i'luay.oxou; 7Cot(ia(vsiv rr
t
v h^Xt^iav too xup(cu

(vl. toO 'O'scu oder toO y.uptco y.al ^sou), r)v -epiercot^oaTo eta too

atp.aTOq TOO totou : BbNHMAHTC OyBO CCE'fc H KCOMOy CTAAN, Kb MCM/KC
— - - -T- — — —

Kbl HOCTAKM AJCb CTMH K-nKFlbl HACTH U,p KKH PA H EA
;

W>K6 npHWBpim

ckoiC'W KpKHH) mat. 19 1

\ so aucli gig., nur richtiger upbKOBh mid

nptiTKOpH statt npHWGp'UTe; ebenso ehrist., der mit mat. in ripHOEp'im

ubereinstinmit. Eine andere Lesart bei G. N. I. 307 weicht

stark ab : eaioahto . . scero ctaaa . . nocTABHTb . . . CTpA^A . . ,

U,p KBS TA EA.

20. 35 : Fiir avTtAap^avso^at Ttov da&evouvTtov 1st die iiber-

einstimmende Ubersetzung ^acto^ath ueMOLpiuirc mat. 19%

ueMoyjbiiMK Sis., clirist. selireibt ^actoyhhth und ebenso hv.,

spatere Texte liaben noAAHWATH.

28. 6: [A£Ta(3a7sAo[j,£VOt (vl. p.£Ta(3aXc|A£voi) eXefov alkov sivai \Kcv ;

np'UAo;i;buje ce rAA^oy ea rero coyipA mat. 33 b
?
iibereinstimxnend mit

ebrist. liv., aber gig. np. ce ta. eopl iccTb. Statt npisAOKbiue ce

sphere Texte rioMbiuuAbiue oder npeiumiHBUJe ca.

lac. 13. 15: v) zbyr
t
vqq do : moahtba KUpbHAAro gi§. und

mat. 40% aber clirist. matsa EtspiiA.

5. 14: sXatov in sis. uniibersetzt : noMA^AKbine ftro reAewwb,

aucli hv. OAueMh, aber ehrist. noMA^AS'Liue h maca^ml und mat. 40 a

noMA^AKLiie h MACAOMh, Ebenso bleibt hebr. 1. 9 in gig. wMsmmv

dagegen ehrist. und mat. 153 b macaome.

Rom. 2. 15
:

jASTai-u aXX^Xwv tgW Xoftqjiwv y.aTY)*yopouvxwv r, y.al

aTcoXoYoupivwv : mcvkaw coboh) MbiCACMb. wKAeseTAWLiJHWb mat. 59

*

(weiter fehlt, clirist. dasselbe mit dem Zusatze hah wMsqjAWipeMi,

dagegen gig. MCvKAoy coeoio muicaemh rAAroAWipeMb hah wsirrb aaio-

ipeMb). Ap. 1220 schlieBt sich ehrist, an, wahrend die Mehrzahl

der iibrigen Texte, unter anderen ochrid. slepfi. die Textiiber-*

lieferung* gig. wiedergeben.-

3. 2: x«ta TcavTa Tpcrcov : no secakoh hoctath gig., dagegen

clirist. scAu/bMb oGpA^Mb, so aucli mat. 60 a ECAutsMb wepA^owb.

5. 18: Bei gleicher griech. Vorlage selireibt ehrist. nul

;kc oyso i-ako reAHHtsMh np rbrpi5iijeNHKMb k* kca habk’ai ha ocoy/KCHHre,

gig. schiebt vor ocoy;KAeHHtt, ohne handschriftliche Beglaubigung
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ein: kbmhag (wcoy^kaghhig), so auch mat, 68 a unci nach Voskre-

sensky's Angaben noclx in mehreren, moist stldslaw. Hand-

schriften,

10. 2: Su '(vjXov {tecu e^ouacv : iako pBKOHHio B/KHie HMOyTB

mat. 68 b
,
ganz so in Sis. ochricl. slope., aber christ iako jiotb

B/KH io nwoyTG. t)ber die fTbersetzung des griech. Wortes C^Xc?

vgl. Entst. 343 mid G. N. I. 307, Voskres. 1. 158—159 (j>okhoctu).

Der Ausdruck jjgtb ist in ap. 1220 und auch sonst zu linden.

14. 23 : 6 Be 8taxpivo{xsvo?
:

pACMATpAiAH ca christ und

ap. 1220, aber SiS. a coyy hgh ce und so auch mat. 74 a
,

ocler

c&mhah ca ochrid. und so auch einige andere Texte.

15. 14: Dem griech. Texte %txcntjg zvjg yv&cso)g

entspricht christ. HcrmHrtHHH Ecoro pA^oyMA, etwas freier SiS.

HCnAbiiWHH ijaoab pA^oyiuiBHBiH^B, mat 75 a stimmt mit christ. uber-

ein, dagegen slepe. wie SiS. HcnA'AHGNH iiaoaa pA^oyM'aii’Ai/X'A.

I Cor. 8. 8 : Die Texte weichen in der Reihenfolge der

Glieder yoneinander ab, was mit clen griech. Yorlagen zu-

sammenhangt. SiS. schreibt so: hh bo aljjg ho iamb ah in h mb ce,

hh aijjo iamb H^KoyAOTB i iamb, so auch ochrid. slep6.
;
dagegen

christ. mi aijjo go tm'a h^e'Ait’lhbctboyiom'a hh aijjo ho tm7i ahluhiui7v

ca, so auch mat.85 a
: mhh oyno aijjo ialio h^ebitbhbctkoyiomb

;
hh

AH AIJJO HO 1AIUI0 AHWAIOMB CO.

9, 1 ist ebenso in der Reihenfolge ungleich; SiS. hat

nmMB AH CK0EOAB I H rBCGMB AH AflOCTOAB
;

Christ, dagegen MliCMB AH

AfiA7> ; h^cmb ah ckoeoab
;
mat. 85 sehlieBt sich sis. an. Ebenso

10. 19 SiS. IAKO HAOAOTpTEHO HBTO 10CTB
;
HAH IAKO HAOAB HBTO IOCTB

J

christ. IAKO KOyMHpT. HBTO IOCTB HAH IAKO KOyiUJHpO/KBpTKBHO HTO IOCTB
J

mat. 88 b stimmt zn SiS. Fenxer 11. 11 in SiS. vvgaho hh ;kona

go^b Moy;KA hh Moy;KB E*lh M\\b\
}

christ. ogaho hh uoy;KB go^hoh'ai

hh koiia bo^ luoy/XA, lxier sehlieBt sich mat. 88 b clem christ. an,

nur schreibt er etymologiscli eo^b ;kohbi.

13. 1 in mat. 91 a
; gbj^b iako mtab ^bbhoijjh hah icyiuEAAB

£EGUAk?h
;
so auch SiS. (nur ah statt hah), auch liv. rHKO KoyyEAAB

£gOUAOMBi
;
aber christ. eei^a iako misab ^bbhaijjh hah ^koiia ^sauaia.

Die spateren Texte iibersetzen x6p(3aXov dfXaXa^ov durcli Kpoyrs

M'bAANTk ^bauaia (G. N. I. 307, Yoskres. 2. 146—147).

14. 29 : BtaxpiveTomv : aa cka^aiotb SiS., aa ka^kiotb christ.,

so auclx ap.^1220, mat. 93 naher zu SiS. aa CKA^oyioTB.

<7
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15. 49; Ohne griecli. Variante wird */.ai y„oc«M)$ e<pcpe<jap.ev

'uyjv eixova too ycVxco ^opsato^ev y.al 'cyjv siysva toO feoupavfou in christ.

so ttbevsetzt: h iakoiko hochjcom'a ttao nEpcTANAro, hochiuta h

HBCbicAro T'BAOj so auch ap. 1220, nur richtig mit aa vor hochiuit*.

Diese Ubersetzung kelirt wieder in Ap. Tolst. saec. XIV, nur

statt TriiA0 wird oepA^A gebraucht. Ganz anders lautet der Text

in mat. 95 15
: h iako;kc> wsAimojcoMb ce Eh ttao ripECTEiiAAro, aa

ivbathome ce be tuao tmcnAAro. Voskresenskij zitiert nocli einige

zehn Texte mit derselben Ubersetzung, alle von der ersten

Redaktion, zumeist sttdslaw. Provonienz, darunter lival., er

schreibt: tko;k 0 okaeikojcom ce be ttao npEmnAro, tako aa osAEHemiE

Ce BE T'fcAO H6B0CKAP0.

II Cor. 2. 14: '/apt; t<7> xavTOxs 'ftptap.(kuovTi Yjpta; lautet in

der Ubersetzung gloich, aber mit kleinen Abweichungen: eafate

lABAfAWipeuoY KChrAA. lura clirist., baapoaete fabaiawljjwmoy KhcerAA

na iiacb SiS., EArTE i-ABAiAmji wmoy scerAA vv iiACE mat. 99 a
,
so aucli

ap. 1220, ha iiACYi slepc, mid viele andere Texte; die zweite

Redaktion wie clirist.

3. 3: £7UC'roAYj Xpurcod Stay.ov'rj'O-sicra h<f vjp.wv : renHCTOAHiA Xpn-

cto ba caO/KOiia hamh 8ns., aber christ. en, Xba ca*y*mtkosaha hamh,

so auch mat. 99 b
,
nur schreibt er caoy^ectsokaheha, Dieter

sklavische Ausdruclc scheint nicht von der ersten Ubersetzung

herzuruhren, doch auch caO/Kcha ist kaum richtig, wenn auch

stark vertreten, viehnehr wird ca^oha erwartet.

4. 7 : £v cazpaxhoic
,

ctasussiv : hmame ;kc CKpoEHipe be ckoyaisa-

iieijce cecoyatjce siS. und mat. 100 b
,

aber clirist. B'A rAHNbtr&x*

C^COYATJC'A, SO aucli ap. 1220 und die zweite Redaktion.

6. 13: TYjV dvTt|i.tcf^lav lautet in christ, k^me^ahi^ aucli

mat. 102 b ebenso, und lival. ka^ma^aho
;

aber, SiL SAKAoyifie

me^aoy* Nach Voskresenskij haben so noch zwei stidslaw. Texte.

6. 16: %a\ eao\m ahwv d-eoc : h boyaoy hm* christ, S&

eoyaoy hme be bote (nach einer unwichtigen Lesart so

auch mat. 103 a h Boy hme be ee
;
und auch ap. 1220 nebst vieleu

anderen alten Texten. Die zweite Redaktion ohne n.

7. 9: y.cna &£cv : ha christ. und mat. 103% 8i&. ha

bo^hh aahhio, spater wOrtlich nach dem Griech. woBO^is,



90 V. J a g i <5.

8. 20: TV] aopciYjTi : Kb seAHHHH SiS., S'a koahhuctshh christ.

und mat* 105 a
.

11. 32: 6 st)'vap*/r^ bleibt in den altesten Texten nnuber-

setzt, so in oehrid. slep6. hv. Sis., letzterer sclireibt Hnib'OApbXb,

tibersetzt durcb ctap'Uhiuhna rpAAA in ap. 1220, mat. 108 b und

christ.

Gal. 1. 9: aha'O'Gma aa KO^AGTb SiS. und mat. lll ft

,
aber

christ* npOKAAT r

b aa EoyAeTb.

1.13—14: v.a& utuep^oMjV eohoxov : no np rUMiioroy roiifA^b SiS.

mat. IIP (nur schreibt er roiiA^b), christ. H^ApAAb roiiAjc’A; vm

<kcp$ouv auv/iv : h pA^o^uiA^ k> SiS. clirist.
;
aber mat. h pA^opn^b 10

;

urcsp tuoXXou; <rjvv)Am<*>wq, : nAMG ynorb npisyb yoipcb Sis., nAHO yuorA

ripAy’b yoipcA christ., aber mat. nAHO yuo^b CbspbCTbiimcb yofi

(IIP). Mit christ. tibereinstimmeud ap. 1220 H^ApAAbiio, dock

romi;^; mit mat. ubereinstimmencl no npeyiioroy roiiAp* und nAHo

yuo^b/XA cKopcThiiHicA moh^a der Haupttext der sogenannten zweiten

Redaktion.

3. 29: y.<rra ^orffe/dav vXr^ovS^oi : no we'UTObaiihio HACA rbAb-

mhu,h Sis. christ., aber no we. npHHCCTbiiHUH mat. 114 a
;

vgl. ib.

4. 7 iiACA'&AbNHKb SiS. christ,, dagegen mat. 1 15 a npiniecThiinKb

und eplies. 1. 18 y.Avjpovofna SiS. und christ. aoctoianhk:-, mat. 1 1

9

n

npH LiGCTHK*
;

5. 5 neHMATb aoctoiamhia Sis. christ. : ne nyATb ripHse-

cthia mat. 123 b
,

vgl. noeh ephes. 3. 6 das gleiche Yerhaltnis.

6. 16: y.oc! oaot tw y.avovi touko rcotyr/coucjiv : icaiiko npAKHAii

ceyb npHAO/KATb ca christ., so auch SiS., nur laBt er uniibersetzt

kamon% dagegen mat. 118 a h kch n&e HCnpAKAennn ceyb npHCTAimrb.

Das ist die Lesart cler zweiten Redaktion. Ygl. Yoskres. 3—5,

5. 236.

Ephes. 2. 11: (AVYjpoveusTS
f

6v, tzots ’jp.su; ta s-O-vv; ev uapy.t, ol

Asyo^evot axpoftouma 6tto v/jg Aeyo(jJvr
tg TcsptTcp.vj; ev crapy.! ystpo-

— diese ilieht leicht zu iibersetzende Stelle lautet in

SiS. so: noyiiHTe i-ako hnopaa km ic^biuH nAbTHio
;

peKoybin AKpoKb-

ctkhia w peROMbiie nepHToyi-ue Kb riAbTH poyKompeimie (richtiger

-Hbiie), christ. so wie SiS., nur peKoynn Neosp'b^AHHio w peKOUAro

OEp rb^AiiHi-A k% nA^TH pcyKOTBOpeimiA (so ist geblieben, als ware

nepHToyHhA^as regierende Substantiv, zu OEpiszAHHiA liatte man
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aber poyKOTBOpeiiAro iindern mlissen); in mat. 120 ft lautet die

ganze Stelle so: noyinm iako em ctj)am hiiiiiH (statt ic^muh) h hopaa

riAbTHIO, UApGKOMblH HGWEp r&£AHHH W pGKOMAArO WBfU^AIUlIA Eb nAbTH

poyKOW chTsopeiiA. Die letzte Umsckreibung kommt am naehsten

der zweiten Redaktion, wo man CTpAHbi (fur s-0-vy], in mat.

CTpAiiMim-i, dock col. 1. 27 kb CTp ah A^cb mat. 132 01 gegeniiber Eb

tG^biu/fcjcb christ.) und poyKOio mrEOpeiiA wieder findet. Der

unubersetzte Ausdruclc nepHToy hia wiederkolt sick in vielen

Texteii, vgl. Voskres. 3—5, S. 262—263,

3. 6 : Ta s{Wv) cuyyj\Y]pcvop.a y,al truvctiipa y.al cuvjjtixoya lautet

in 8is. EblTH KJMKOMb 11ACAIiAbH H KOM h H CbTOAOCHHKOMh H CbnpHHGCTb-

iiHK0Mb
;

ckrist. ebenso
;
nur laBt er die Ubersetzung des mitt-

leren Gliedes aus, mat. 1 20 ^ zeigt einige Anderungen: klith

CTpAllAMb npHHGCThllHKOy b
;

Eb 10AH NO T'KAO H npHWEh41bUHU,H — daS

letztere muBte npHWBbi^biiHicoyb lauten. Die Ubersetzung des

cuvctop.a durcli Kb k-ahiio teao klingt freier und altertiimlicker

als c
rAT rbAGCbiiHKOM

r

A. Ubrigens stimmt mat. ganz mit demTexte*

der zweiten Redaktion tiberein.

4. 3: EAH5CTH lOAHHiOHHie AOyx* sis. ist wokl die urspriing-

licke Ubersetzung, die auck in ap. 1220 und auderen alten

Texteu wiederkekrt, aber mat. 121 13 kat cebaiocth EbChfibKOyriAGHiiio

a^a, in einem russ. Texte vielleickt ricktiger (MOicoynAOHie; in

ckrist. liest man saiocth oycnumm a^a, cine Lesart, die auck

durck Parallelen bestatigt wird, vgl. Voskres., a. a. 0.
;
S. 281.

4. 5: iGAHiib EOPb siS. (nack dem grieek. dagegen

mat. 121 b und ckrist. ic-AHiib rb.

4. 13: jxi/pt y.aiavT^awjj.sv ol Travis; si; evoxrp:a : AONbAIUKO

ChTbKMOMb ce BbCH Eb fOAHHtoNHto sis. chrisfc., abor mat. 122 a aom~

Arb/KC CNHAOMb CG ECH Eb CbEblCOyriAGNHlO E'Ep'B.

4. 14: ha [wpix

i

oip.ev vifrioi, y.)a>$Gm£6p,evGt %a\ xeptf>8p5|ASvot

Travel avefjwo ... sv ty} y.u{3(a toW av&pcoTttov : aa ng EOyAGiurA K TOMoy

MAAAGIibli,H E’AAAIOIjJG CA H CKTJTAWLyO CA SCAKOMb EUTpli . . . Vh

\'hXH hakhctis christ., gig. sclireibt aa ne EoyAOTO, sonst ilberein-

stimmend, nur Kb AbJKH haobumh; aber mat. 122 1 anders : aa

K TOWOy MG BOyAGIUlb MAAAIiNbUH nAAEAWL|JG H n0p rKEAIOMH EC
r
bJU!b

KUTpoMb oyMCimeMb Kb AMKA^b (das Adjektiv ist ausgelassen).

Diese ganze Textgestalt lcelirt in der zweiten Redaktion genau
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wieder, nur statt nop'ESAttMH liest man in Ap. Tolst. saec.XIV

noptOMH und zu AoyicAp ist hinzugefiigt ‘iaoe'Eheckajca.

5. 4: Die schw^r zu tibersetzenden Ausdriicke ml odoypovr^

[jMpokoyia $j euTpawsXfa laaten in SiS. : nn cpAMOTA hh soyra caoko

HH CKp'fcHECTEO, ill clirist. HAH CpAMOTA HAH KOyt^CAO KOCbl© HAH II

CKpiniBCTKo, also bis auf den nalier dem Grieeh. angepaBten

Ausdruck EOyiecAOKecbH? ganz gleicli. Dagegen mat. 123 b hat

eine andere Auswahl: h ho cj)amokahhio /KG h ecaka oypOAHSAiA

pirn h wnAA^bCTKo /KO. Diese Ubersetzung deckt sick beinalie

wBrtlich mit dem Text der sogenannten zweiten Redaktion,

wo es heiBt; h no cpAMAONHie /'KO h ecaka oypOAHSAiA pisWE h onAA^iiE-

CTKO *0.

Phil. 2. 12: ev ty) omovriot jjlou : be KpoivrfcSEiTHH moiome §is.,

EE NOnpHOJECTEin IUIH Christ,, EE NOflpH UiECTEHlG moio mat. I28 a
,

I Tliess. 4. 17: 'fosig ol £covtss oi rcepiXe«v6p!,evoi : meih ;khehh

ahijjohhh SiS., iu'ai /KHEHH octaeaonhh clirist., mat. 139 a schlieBt

* sich SiS. an: mei ;kheei ahujoiihh. Es gibt noch eine Lesart

wctaeaaiomh
;

die zum grieeh. Partizip pass, praes. gut stimmt

(G. N. 1.308).

I Tim. 3. 15: lav ok (3pa8uva> : aljj g ah ^akechio SiS., A L[i

o

^AMoyxuo ehrist, mat. 145 a anschlieBend an SiS. aijjo ah ^akeihehio.

Vgl. noeli II petr. 3. 9: no kecnhte te mat. 49 a und kecnisnhh;

(|3paSuTY}<;) ib., clirist. sclireibt liier meaahte, y EAArUMHio
;
wahrend

SiS. mit mat. ilbereinstimmt.

Hebr. 1. 3: zed yapTAvqp T/fe OxocTaffso)? autou : h wspA^E

oynocTACH hero SiS., h ospA^ t^aectehia rcro clirist., mat. I53 a ab-

gesondert: h wepA^E eoijjhh loro. Der letzte Ausdruck ist in

russ. Redaktionen nacliweisbar (G. N. I. 308), wo auch coe'acteo

verzeichnet ist. Der Yersuch, toicrzaaiz durch T'KAectehio zu

iibersetzen, wurde bereits einmal zur Spraclie gebraeht.

5. 5. 10: apyiepauq bleibt in SiS. untibersetzt Ap^mopim,

Ap^HiopiiiA, clirist. gibt die Ubersetzung ctap^hrihna moaeeenhica

und mat. 157 a/1) mpiAHLumiA (sic!) cthtoaome, CTAp rEHiiiHHA cth~

toaecke. So, d. In mit letzterem Zusatz, steht der Text auch
in russ. Handschriften (G. N. I. 310, 311). In act. 23. 2. 4 ist

auch in mat. der Ausdruck Ap^Hi-op rEH untibersetzt geblieben,

ebenso wi« in SiS. clirist.
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11. 37; Iv (j/^AtOTati; blieb uniibersetzt in §is. bb mhaot^;

so aucli hv. und mat, 166 b
: Kb whaota;kb

;
aber wi oklmhnajc'a

christ. Audi in einem glagolit. 6asoslov las ich el mhaota;<e,

12. 1: oyxov dTuo^e^svct rcavTa : rpbAOCTb WAO/Kbiue KbCAKoy

so aucli mat. 167 a
,
nur fehlerhaft rpbAOCTH statt rphAOCTb, aber

christ. AimocTb wtao;kmijo BCAiccy. Bei G. N. I. 308 steht aucli

TA/KCCTb WAO/KbLUC KCtO.

12. 2: apyrpfdq lautet in tier Ubersetzung in si&. noicoiibiiHKb,

ebenso aucli christ. und mat. 167 a (in liv. ^AHOAbiiHicb), so aucli

liebr. 2. 10 in christ., dagegen sis. und hr. liier iiAHeABUHia,

ebenso mat. 154\ Die Erklarung fur diesen Ausdruck gibt

col. 1. 18, wo fur ap/;o ein Synodaltext (bei G. N. I. 312) die

Ubersetzung riOKOi^ gibt, walirend siS. ^ahgao und christ. nebst

mat. 131 b
HcrifbKA schreibt. Mdglicherweise hat man U7zapyjq als

ax ap/rfc gelesen odor aufgefafit. In nieiner Entstehungs-

geschicbte wurden die AusdrUcke rioicoii'A und iiokohmih Krh Uber-

sehen.

13. 7
:

p.vTjjAOveuETs Yj^oupivtov up.tov : noMHHTC h^moni!

kahjc sis., das seheint die ursprilngliche Ubersetzung zu sein,

christ. schreibt noymiAim ko;ka kauia
;
mat. 169 a noyiibiT^ uactab-

miKbi CKOio. Die letzte Lesart ist auch in einigen russ. TWten
nachweisbar (G. N. I. 308).

Einzelne Abweichungen im Ausdrucke wurden bereits ge-

legentlich erwahnt (ygl. S. 71— 86). Ahnlich ist die Ahweehslung

gal. 4. 4 zwiscben ioahiiomc-aaa™ mat. 1 14 T>

/ 115
a

,
so aucli christ,

nur in anderer Form ioahhohaa'aih. und unoHtxAro si&. Oder

ib. 6. 1 npiirjr&tueiUiK- sis. und christ., mat. 117 a cbrjmuemm;

ephes. 2. 2 kaacth Aoypcoy AKyyiAAro (too aepoz) &i§., dagegen

christ. ET^AOYUJhHOMOY, ahnlich mat. 1 19 b
: Kb Kiie^oy Eb^A0YixiMAAr0

A)(A (tou aepo; ?cu xyeu^aTO ^')
;

ib. 3. 19 xty vizepfidlAAovcocv aydxr^

wire! durcli njmrr&KHjJHH ubersetzt mat. 121 b und Sig,, aber christ.

np r
i5 H h

h

;
ib. 4. 29 xpoq o\xooop:cp) ypsca; : B7 ca^aahhw

Tf
fbROKAiiHH) christ., ebenso si&. (nur t^uboeamhja), aber mat’. 123*

HA ChrjJA/KONHH; n0Tj)
rbE0BAHHK>

J
ib. 5. 10 SudpSCTOV : rOAU &i&. christ.,

EAmyroANO mat. 123 b
;

ib. 2. 14 npiirpA;KAeHHK:* vvrfAAi* Sis. christ.

:

nj)
rbr()A/KA0HHh0r wrpA/KA0iiiiio mat. 120 a

;
ib. 6. 11 njxmisoy Kb^neivib

MonpHfA^nmibiioyb gig., ebenso christ., nur richtiger nenpijjA^uiiiiAiurA,
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alber mat. 125 a npOTHSoy ^oyAO/KhCTKoy ahiaboaw. Das ist aucli

tier Text der sogenannten zweiten Redaktion
;

ib. 6.- 16 Ta

tou TCovripoO : cTj>
rfcAM HcnpHtA^NHHbi gig. christ., aber mat. 128 a

ctjt&am jaoenlm; das letzte Wort vielleicht nur vorschrieben statt

3^A0AisHMbi
;

so liest man es in Ap. Tolst. saec. XIV; ib. 4. 29

EbCAKo caobo £aoic* gig. christ., mat. 123 a kcako caobo h^nhao, naker

und wortlieher naclx dem griecli. aaitpoc; ib. 4. 32 entsprieht

AAj)oyiDi|je co5 r
is (%ocpi£cp.svot kotvxciq) besser dem griecli. Ausdruek,

als AAWipe gig. christ., dock bat auch ap. 1220 die letztere Los-

art; ib. 5. 27 ptn(c, acc. pm(oa lautet in gig. clirist. upACKbi, aber

mat. 124 a KAOCHhi; ib. 6.6 w Aoywe gig. clirist., w a^ca mat. 124 b
;

ib. 7 p.sT euvoloc^ oooXevov?ec : Cb awsobhw CAOy^eijie gig. clirist., Cb

npHiAjHHW pAKOTAroLjie mat. 124 b
,

das ist die Lesart der zweiten

Redaktion; ib. 6. 20 w womb xt (unap o3) sis. clirist.
:
£A nhukg

mat. 125 b
;
eplies. 2. 3 ev wis ikt&up.taic : be nojcoTC-^b sis. clirist. ;

Kb noMhiCA r
fcjcb mat. Il9 b

•— so im Texte der zweiten Redaktion ;

ib. 2. 12 oyTKpb^eiibi fur aTr/jAAcTpuoptsvoi wird Schreibversehen

sein in mat. 120 a statt oyToy/KAGHH, so ochrid. und viele andere

Texte; ib. 1. 4 npu;KAe cbAO^eimi-A gig. clirist. : np'[i}\(i CTEOpeimiA

mat. 118 b — so die zweite Redaktion; ib. 1. 14 io;ko ioctb ospoy-

MOUHFG NACA'BAMO lIAUIOMOy BA H£EAGAWHHW CAHAEAA'BHHN Christ, Ulld

sig., aber mat. 119 a
H/KO igctb hahc-ao npHHeijjeumA uAtnero bk h^-

sabaohhio noTBOpoiiMiA — so Yollstiindig ubereinstimmeiid mit der

zweiten Redaktion; ib. 5. 18 ba moiuib^e i-octb EAoyAA (£v <T> low

famla) clirist., so ancli ap. 1220 und Bibel 1499, dagegen

mat. 124 a
Kb NeMX« HecnccMHK*, so aucli der Text der zweiten

Redaktion, einige andere Texte sclireiben ba hcmE/BO iriscTK

CnCOIlHhA ; ib. 5. 19 BA UCAAM'UJCA H H ri'bCHhJCA AJCOBIIMJ(A

clirist., so aucli ap. 1220, dagegen mat. 124 a
: Eb rmnc^b n ^KAAA^b

h rAACipcb AjcoKHbij(b. Der griecli. Text lautet: y,al &p,voi$

xal weal; TcvEup.atixaic
;

eplies. 1. 11 'ecu evepvouvto^ lautet in sig.

und christ. AUioipoyMoy, aber mat. 118 b chAHAOEAiotjJAAro, vgl.

weiter unten col. 1. 29; ib. 2. 22 etc y»a?QixY)?^piov : Kb >k-h ah i|je

gig. christ., Kb Became mat. 120 b (so aucli der Text der zweiten

Redaktion), ferner cuvoixoSoiAgiffO-s : Cb^HAAim cc Sig. christ., Cb~

rj»A»AiOT6 « mat ib. (ebenso zweite Redaktion); ib. 3. 10 ttcau-
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%o'm\oq lautet in SiS. ehrist. MHOropA^AHHNAiA (np'feyoyApocTb),' in

mat. 121 a ^sao pA^AHHNAhA
;

ib. 3. 17 Ippi^topivoi : KopenosAim SiS.

didst., dagegen mat. 121 13
oyTBpb;Keiibi (so auch die zweite Re-

daktion); phil. 1. 9 iv : die alten Texte Eft HfOEbCTKHH

SiS. ehrist., aber mat. 126 a
Kb rohothh

;
ib. 13 Bb npimpu SiS.,

K
rL npiiTopHH clirist. : Bh coyAHLjjH mat. 126 a

;
ib. 14 ee-CTpAjCA SiS.

ehrist. : E6£ sOfA^im mat. 126 b
;

ib. 23 xpetcrcrcv Aoy L
io SiS. Christ. :

oyim mat. 126 b
;

ib. 24 avayxaifoepov : TpiiBAic* SiS. clirist. : im;Kb-

niiic* mat. 127 a
;

ib. 28 fob twv avTiy.£Lp.evwv : w npoTHKbiibiHjCb sis.

ehrist. : w coynoCTATbtibijcb mat. 127 a
;

ib. 30 or/iov : noAEHrb SiS.

ehrist., TpoyAb mat. 127 a
;

so auch col. 2. 1: ib. 2. 1 xoivtovta

wsbijJONHic- SiS. clirist. : WGbqjHiiA mat. 127 a (ygl. ebenso 3. 10);

ib. oixTipjjiof : qjeApbCTEHfA sis. clirist. : ipeApOTH mat. 127 a
;

ib. 2. 2

HcnAbiiHTe SiS. ehrist. : HAnAbHHTe mat. 127 a
;

ib. 3 p,r,8e x«t« xsvo-

co^av : ii h no eoahhaiihh) SiS. clirist., dagegen naher dem griecli.

Wortlaute: hh no ThijiHH caak'E mat. 127 b
;

ib. ty) Towcsivofpootfvy) :

cbM riipioiiHic*Mb SiS. clirist. : cM'bpeuoyb oyyoyb mat. 127 b (wBrtlicher

als die altere Ubersetzung); ib. 2. 6 ev p.op<pY] &ecu
: ^akomb

BO/KH ic-yb Sis., K’L ^pAivB B/KHH clirist. : Eb WGpA^b E/KHH mat. 127 b
;

so auch ib, 7 ^pAich SiS'. clirist. : WEpA^b mat.
;

ib. ev :

Kb noAOEHH SiS. clirist. : Kb weahwh(h) mai. 127 b
;

ib. 9 fob tAv

ovop.a : nA4e KbCAicoro hmomo SiS. ehrist. : NAAb kckub hmcncml

mat. ib.; ib. 12 ckoks cnAcew-w? a^aaito ehrist., ck. cn. claiskahto

S iS. : COH cncb KAnib CbAiiAOKAHTe mat. 128 a
;

ib. 15 pOAA cfpbiUTHKA

SiS. ehrist.
:
pOAA awkaka (ysvea? crxohag) mat.; ib. 17 Grcevoofxai : ;Kpeia

emkaio SiS. ehrist.
:
^akaaaioiui k soyAfo mat 128 a

;
ib. 20 taod/u^ov :

pAKbnoAoynibNA SiS. ehrist.
: p

aeii

a

Aimio mat. 128 a
;

ib. 22 pakotaa

S iS,, pAEOTA ehrist. : CAio;KHTOAb re mat. 128 ft

;
ib. 27 cicpbEb ha

CKpbKh SiS. ehrist. : noHAAb iia nc-HAAb mat. 128 b
;

ib. 30 3t& to epyov

:

^a A rbAO SiS. ehrist. : a'Eaia aisaa mat. 129 a
;

ib. noy;KAb co SiS.

clirist. : np'&WEHAiiBb mat. 128 b
;

ib. ahuiohhio SiS. ehrist. : iioao-

CTATbKb mat. ib., ygl. col. 1, 24; ib. 3. 1 no A'fcNb cfo oxvvjpov SiS.

clirist : eo£ aunocth mat. 128 b
;

ib. aopaXs; : h^kisctkho SiS. clirist,

:

Ee-chEAA/KNe-iiHi-A mat. 128 b
;

ib. 2 katatomhhj SiS,, apuyamre clirist.

:

np'ii^npAHHiA mat. 128 b
;

ib, 6 a|AS[jwr:os : irenopoHbtib SiS. clirist. : ec^

nopOKA mat. 129 ft

;
ib. 7 yjporj : npHWBp'HTeiiHiA SiS. clirist. : ei^kh-
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taja (sic! lies eb^bhthia) mat. 129 a

;
ib. 8 s(y]p.ua>&*ov : wTMjjeTHjcb

ce M, christ. : HCThijJH^h ce mat. 129 a
;

ib. 9 e&peO-co : WKp'Uipoy ce

Sis. christ. : npHBb^HijiJO co mat. 129 a
;

ib. 10 cjp.jj.opftC6p.Evo; : cbWBpA-

^oyte co SiB. christ. : chAJOHAicm mat. 129 a
;

ib. 12 xaTeXvfa&Yjv :

nocTH/KCHb Kbijcb SiS. christ. : jotb Ebijcb mat. 129 a
;

ib. 14 y„at?.

cxoxov : no bajoaoiiiijo sis. christ. : no CMOTpONiuo mat. 129% et; to

(
3pa(3etov : npABiuo (wold SchrCibfehler statt KpABHio) SiS., no^KAAbiibiu

KtiibUb christ.
;

kt> ^mamomhio mat. 129 a
;
an der parallelen Stelle

I cor. 9. 24 bleibt in alien Texten uniibersetzt ej>akhh>, die

zweite Redaktion gebraucht den Ausdruck euhoub; ib. 19 asrw-

A£ta : noraEisAb christ. si&. : nAroysA mat, 129 b
;

ib. 4. 3 yvvfcts

o6v£uye : npHCHAA CbBfbCTbHHue SIS- christ. : npHCHH coynpoy>KNU lje

mat. 129 b
;

ib. 3 auvepyo; : nocnisnihuim SiS. christ. : noMOi|ibHHKb

mat, 130 a
;
vgl. col. 1. 29 evepyeta— Evspyoupivr, : auuaiihjo aishhjioio

christ. : no aIsianhw . . . nocrrfcBAJCMA (statt -Moy) mat. 132 b
;
phil. 4. 10

OCHpuCTO christ. : npoubbTom (ave^aAETs) mat, 130 a
;

ih. ^aipeTafts

oe : Eo^KpowotiHCTO ;ko christ. : ^bKp rEiuioiibtiH jocto >u mat. 130 ft

;

ih, 12 ahuihth co christ. : Kb NOAOCTATbuu EbiTH mat. 1 30 b
;

ib. 15

oooeo); %a\ XVjtko); : aaiaiihjo h npHJATHJO christ. : aisiahhia (sic!) hah

hmahhia mat. 130 b
;

ib. 17 dq Xcyov up&v : kt* caoko ealuo christ. :

HApoicoMh Kb back mat. 130 b
;

ib. 18 npniAjcb ;ko s
r

Ai bca christ. :

oyaaajaw >ko co Bcoro mat. 1 30 b (aicex^ ce toxvta); ib. ocrp.Yjv sucoota;

boh jo EArooyTCANHW christ. : oyjCAiuut- EArosoHbiioie mat., 9-uaiav 3e*Tr,v :

/KbpTKoy npmAThiioy christ. : KAiibAHAO npmoTiicJO mat. 130 b
. Col. 1. 12

elq ty)v pspt'Ba toO xXiqpoo : et* npHHACTbio pAAoy christ. sis. : Kb HbCTh

(richtig HocTb) npHHomno mat. 131 b
;

ib. 16 cb^AAine co sisL christ.

:

CbTsopHUie ce mat.X31 b (lxtigtom)
;

ib. 17 cbCTOiorb sis., ~ca christ. : CbCTAB-

AJAWTb co (auvEcjTT^Ev)
;
ib. 18 npbBbCTKoyjo 8i§., nbpB'UUbCTBoyiA christ. :

npbEHH mat. 1 31 b (rcptoTsiwv)
;

ib. 19 zaTontfjcat ist richtig tihersetzt

BTicOAHTH ca christ., morkwtirdigerweise haben §i§. und mat. 132 a

den gleichen Felder bocoahth co; ib. 20 eipYivorconfca; : cbMHpb sis.

christ, : WMHpHBb (vielleiclit nur Schreihfehler fur ChWHpHEh)

mat. 132 a
;
col 2. 2 tyj; cuvsoeoo;

:
pA^oyiuiA sig. christ. : cbMbiiiJAeiiHiA

mat 132 b
;

ib. 3 -O^craupc; : cbicpOBHipe SiS. christ. : jimtjihjo mat. 132 b
;

ib. 4 TCapaAoy^ec-O’Gtt : iie-BpTAoy cbTBopHTH si&. christ. : npisWBHA'BTH

mat. 132 % sv tt&avoXoyta : E7> caokoch npiuipmiHio christ., ahnlich

SiS. caoboca npimpininjA; aher mat. 132 b
caobocbi AbCTbHijMH; ih, 7

VVKOp'bllJOHH r>H HA^HAAIIH §is. Christ : OyTBpb/KOUHH H Bb^brpA/KAIOMbl



Zum altkirchenslawischen Apostolus. 97

(eppis^pivot m\ exotxoBofxoupxvoi)
;
h^eislijohh sii, h^euctokanh christ. :

wnjJAbAAOMH mat. 132 b (jtegatoipisvot)
;

ib. 8 icpAAOEOAen SiS. christ.

(6 auAaY^Y&v) : WKpAAAie mat. 132 b
;

ib. Sea x^ <ptXoaof(a? ; cJ)hao-

co<j>Hrcw SiS., ^AiTfOCTbio christ. : uoyApocTHW mat. 132 b
.

Und so konnte icii fortsetzen uxid &us der Zusammen-

stellung des Matica-Textes mit SiS. und ebrist. den Beweis

liefern, daB mat. ungeachtet seiner Hinneigung zur ersten Re-

daction dennoch an vielen Stellen, namentlich in den kleinen

Briefen, seine eigenen Wege gelit und eher zur spateren, d. h.

der sogenannten zweiten Redaktion hinneigt, also bezuglich

der Ursprungliclikeit seiner Lesarten hinter SiS. und chi'ist.

stark zuriickbleibt. Das ist eine beachtenswerte Eigentiimlich-

keit dieses Textes, daB er sicli weder ganzlich 'der sogenannten

ersten, noeli der sogenannten zweiten Redaktion anschlieBt,

sondern eine gewisse schwankende Mitte einnimmt, die ihn

charakterisiert. Ubrigens dieses Schwanken gilt an manchen

Stellen aucli fur die altesten Belege der slawisclien tfbersetzung

der Apostelgeseliiclite und der katholischen und Paulinischen

Briefe, wo die Entsclieidung, wie die erste Ubersetzung ge-

lautet liat
;

selir schwer fallt. Nur einige solclie Beispiele seien

angefuhrt: t

Rom. 1. 1 wire! a<pa)piapivo<: ill mat 57 a durcb wawhone

wiedergegeben, so #uch ckrist. (vvAOyseNA) und ap. 1220 und

viele andere Texte der sogenannten ersten Redaktion, allein

slepe. hval. und viele siidslaw. Texte setzen dafiir das Wort

h£Ej>ah 7>. So wird das griecli. Verbum 6 Apopkas gal. 1. 15 durcb

H£Gj>AEAiH slepe. siS. christ. ausgedrtickt, docb mat. lll b weicht

ab und schreibt NApeKbt mo hc hj>isea utj)o, aber ib. 2. 12 wawhaiuo

ce
?
II cor. 6. 17 wMOHHTe ce.

1, 15: otrewq x'o xaP e[xk 7tpc^up.ov ist in mat. 57 b frei iiber-

setzt tako "w woja E0Ah\
;

so aucli christ. und ap. 1220, doch

slepe. und einige andere schreiben takoso e moo nocnuuieNne

(hv. cnimmm), Ap. Tolst. saec. XIV: tako octb no uomY ryeAi-

yAiu!A6NHio
;
Bibel 1499 tako o no mogmX oycopAiw. Die letzteren

Lesarten seben wie naehtragliehe Berichtigungen aus, doch

zwischen mat. und slepS. ist schwer die Entscneidung zu

Sitznngsber. d. phil.-hist. Kl. 191. Bd, 2. Abh, 7
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treffen. Flir nocrusuueNHtt spricht einigermaBen die Ubersetzung

I petr. 5. 2 ftpoMpiax; durch cnisjeayb christ. mat 53 b
.

1.

22: e|j<o)p^y'9'Yjcav lautet in gig. WBoyfOAisiue, in christ.

OESoytAuiA^ auch mat. 58 a wsoyiAUJe.

1. 24: toO axi\j<cx,L
)
ecj$'<xi lautet in wSrtlicher Dbersetzung Kb

aocajkaath co (oder ch), so gig. christ. kv,, dagegen mat 58*

h Kb aoca/Konhio, woftir Voskres. 1, S. 64 keine weiteren Belege

liefert, darum ist es kaum moglich anzunehmen, daB diese

Lesart ur^prtinglich ist, sie wird eher eine Willktirlichkeit des

Matica-Textes sein. Das Yerbum «Tt|xcc£eiv wird auch rom. 2. 23

durch das Yerbum aoca^aath wiedergegeben, es ist darum be-

zeichnend fiir den glagoL Text und seine Abhangigkeit, daB

er an der oben angefuhrten Stelle nohactkobath anwendet, ent-

sprechend dem in Ap. Tolst. saec. XIV verwendeten Ausdruck

NeHeCTKOKATH.

2. 11: ou yap icrtv ^pocw^oXv)^^ lautet gig. ir&CTh bo ahu,a

christ. dagegen ha ahu.ia £bj>
rfcHHHS, so auch mat. 59 a

,

yielleicht am richtigsten im Genit. des negativen Satzes m bo

ha ahu,a ^HHhA
;
so hv. und ap. 1220 und die Bibel 1499.

3. 19 : tva wav crcop,a ©pay?j wird tlbersetzt christ. aa kcaka

OyCTA CTvTTkKHOyTb CA, aber gig. AA KbCAKA OyCTA ^ATbKNOyTh C0J so

auch mat. 61 a
;

liv. schreibt oycTA ^AHMoyTh co.

I cor. 4.15: p.up(ou; 'Koa^^ohq lautet in gis. Thyoy rmToyub,

ebenso mat. 81 a
,
aber christ. Thyoy HACTAEhNHiCA, und so ’auch

ap. 1220, allein die altesten siidslaw. Texte ochrid. slepc. strum,

ziehen den ersteren Ausdruck vor. Derselbe griecb. Ausdruck

bleibt gal. 3. 24. 25 in gig. hv. uniibersetzt: neAArorb, noAb

neAAroroyb, in christ. lautet die Ubersetzung msCToyNhNHo, hoa'a

n rbCTOYHbHHKAMb
;
und mat. KA^ATOAb

;
noAb iCA^ATOAteyh. Der letztere

Ausdruck ist entschieden sekundar, weil er in den Texten

zweiter Redaktion vorkommt, freilich aber auch schon in slepc,.

wogegen ochrid. strum, und viele andere den Ausdruck rrbCTOvjm

gebrauchen. Aus allem ergibt sich mit groBer Wahrscheinlich-

keit, daB der griech. Ausdruck zunachst uniibersetzt blieb und
dann durch rmToyNT* (oder auch n^CToynbiiHicA) wiedergegeben

wurde — eine Bezeichnung, die recht hiibsch klingt. In meiner

Entst. 306*fehlt der Ausdruck ka^atoab.
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II cor. 2.12 haben die altesten slaw. Te^te fiir ^6pa nicht

bloB ABbpH, sondern nocb den Zusatz seAHKbiw: h ab|>h mh ce

wspb^ouie BOAbiicHi^ mat. 99 a (christ. SiS. BOAHLpbH), auch ap. 1220

bat diesen Zusatz, er sclieint also der ersten Ubersetzung an-

zugehoren; erst spater wurde das Adjektiv, Mr Welches die

griech. Vorlage fehlte, ausgelassen,

6. 14: p.Y] yhza&s eTepc^ouvTsc faziaxoiq lautet in der tJber-

setzung ap.1220 m e'&ieahtc np rbTA/^b nesispbN'AiHU'A, slepd. schreibt

np^AfL/K^iiie, SiS. np^Te^Koyie, christ. np'&TAau, also np'&TAacA,

mat. 102 b stimmt mit Sis. iiberein.

5. 17 : xa apyaia lantet in sis. A|)
rfcSbNhAh\, in christ. und

mat. 102 a
B&TbjcAiA.

11. 10: ev xoXq xAi'p.aciv xx\q\yoixa.% : sb KAHMiAT^b A^AHCit&jcb

Sis., sclieint alter zu sein als die Ubersetzung K’A CTpANAp*

A^AHCUrt^ christ. (das Adjektiv stimmt zum Qenns des Sub-

stantive nicht, vielleieht ist darin ein Beleg zu finden fiir die

Annahme, daB auch liier urspriinglich kahmatt. gelesen wurde),

mat. 107 b hat richtiger sb cTpAiu^b A^AHCKbi^b.

Pliil. 2. 2: a6v^uy
v
oi : wAHHQXUJbHH christ., isAHNOAoyLUhNO SiS..,.

mat. k*ah now Auiew MoyApbCTBoyioiiie (127 *>), dabei wurde xo
’

Iv

uniihersetzt gelassen. ; h
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Studien I: Anlasse und Aufgaben.

JL/en auBeren Anlafi zur Aufzeiehnung cler folgenden

Gedanken und Untersuc-hungen gaben mir die jimgsten Ver-

bffentlicliungen des Naturforschers Julius y. Wiesner 1 und des

1 J. v. Winner, ,Erschaffung, Entstehung, Entwicklung und tiber die

Grenzen der Berechtigung des Entwieklungsgedankens‘ (191G, Berlin,

Paetel, 252 S. kl. 8°). — Eine Anzeige (nicht ICritik) dieses Buches

babe icli verfaBt fur die ,Zeitsclirift ftir Philosopliie und philosophische

Kritik* und die Redaktion bat diese Buchanzeige unter dem Titel ,fiber

den Begriff der Entwicklung* an die Spitze yon Bd. 164 (S. 1— 18) ge-

stellt. — Kurz yor Erscheinen dieses Buebes liatte Wiesner dem Be-

griff der Entwicklung nocli folgende zwei Abliandlungen gewidmet:

jNaturwissenscbaftliche Bemerkungen fiber Entstebung und Ent-

wicklung*, Sitzungsbericbte der Wiener Akademie der Wissensehaften,

Matliematiscb-naturwissenscbaftlicbe Klasse, Bd. 127, April 1915.

,Bemerkungen zn Herbert Spencers Evolutionsphilosophie*, Jalir-

buch der Philosophischen Gesellschaft an der Universitat Wien, 1914/15,

Leipzig, Johann Ambrosius Barth.

Ich werde diese drei letzten Arbeiten yon Wiesner anfiihren unter

den Abkiirzungen:

Wi (Naturwissenscbaftliclie Bemerkungen);

Wn (Spencers Eyolutionsphilosophie)

;

Win oder kurz W (,Erschaffung, Entstehung, Entwicklung 1

).

Junius v. Wiesner starb in seinem 79. Jalire am 9. Oktober 1916

und das Erscheinen seines Buches erfolgte fast gleichzeitig mit seinem

Tode. Im Sommer 1916 hatte ich die Ausliiingebogen gelesen und unter

dem Eindruck der Todesnachrieht beschloB ich, die von Wiesner in den

Schriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse begonnenen

Untersuchungen uber ,Entwicklung 1 zu erganzen durck einige Gedanken

aus unserer Gestalt- und Gestaltungstlieorie, wofiir der passendste Ort

diese unsere philosophisch-historische Klasse sein mag. Seien diese

Wei terfiihrungen seiner Gedanken dem verehrten Forscher ein GruB in

das Reich, an das er geglaubt hat . . .

Wie Wiesner selbst schon in der Abfolge der drei Arbeiten r zu-

erst die naturwissenscbaftliclie fur unsere Akademie, dann* die philo-
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Philosoplien Anton Onlzelt-Newin .

1 Beide Deiiker meinen es

gait mit dei' Wissenscliaft des andern und regen jeden ihrer

Leser zu waiterem Forsclien in einem Grenzgebiete dor Natur-

wissenscliaft und Philosophic, deni biologisehen, lebhaft an.

Den inneren, d. h. einen aus deni Verlauf meiner eigenen

Arbeiten stammenden AnlaB, einige Gedanken liber das Vor-

luiltnis beider Wissenschaften oder Wissenschaftsgruppen jetzt

bier zu veroffentlichen, bildet der Umstand, claB ich bislier sclion

oft und namentlich wieder in den Neubearbeitungen meiner

Logik 2 und xneiner Psycliologie 8 sehr viele einschlagige Einzel-

fragen fast nur aufwerfen oder dock nieht so grtlndlich be-

antworten konnte
;
wie es mir selbst Bedtirfnis war und ist.

sophische ftir unsere Philosophische Gesellschaft und dann sein Buck

ala Synthese und Vervollstandigung beider, das nattirliclie Verliiiltnis

zwischen Natur wissenscliaft und Philosophie zum Ausdruck gebracht bat,

so erweiterte sick auck mir der ursprtingliche Plan von Erganzungen

zu den drei Sckriften des um Anscklufi an die Pkilosophie bemiihteu

Pdanzenphysiologen zu den vorliegenden prinzipiellen Auseinander-

setzungen zwisclien Naturwissensckaft und Philosophie; wokei aber die

Prinzipien nieht bei abstrakten Allgemeinheiten stehen bleiben durften,

sondern fur diesmal zu erproben waren an ganz konkreten Grenzfragen

der Biologie und Pkilosophie, namentlich Psycliologie (erst im letzten

Teile, den Studien IV4 ,
auck der Metapkysik).

1 Anton Oelzelt-Nevvxn, ,Teleologie als empiriseke Disziplin‘(Wien, Fromine

1918, 44 S.). — Im folgenden angefiikrt als Ok (mit Seitenzahl).
2 HOfler, ,Logik 1

. Der Satz dieser zweiten, sehr vermekrten Auflage hatte

begonnen im April 1914 und war bis znm Umbrecken auf Seiten (924)

gelangt im Oktober 1916. Der Zeitpunkt des Erscheinens ist des Papier-

mangels wegen nock immer unbestimmbar*.

(In meiner Abhandlung ,Abhangigkeitsbeziehungen zwischen Ab-
hangigkeitsbeziehungen. Beitriige zur Relations- und Gegenstandstheorie 4

.

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. Klasse, Sitzungs-

berickte, 181. Bd., 4. Abhandlung, 1917, S. 1, Anm. — hatte ich das

Erscheinen dieser neuen Logik fur Anfang 1918 erhofft.)
3 HOfler, ,Psychologie f

. Die zweite, sehr vermehrte Auflage ist fur den
kiinftigen ersten Band (§§ 1—37, d. i. Allgemeine Einleitung, Emp-
findungen, Wahrnehmungs- und Phantasievorstellungen) fast druckfertig,

Ich werde beide Bucher im folgenden anfiihren als L* mit bei-

geftigter Seitenzahl, Ps 2 nur mit §-Zahl. Die Nummern und Titel der

Paragraphen sind in den zweiten Auflagen die namlichen wie in den
ersten (L l 1890 vergriffen seit 1900, Ps 1 1897 vergriffen seit 1907).

ETli bedeutet die ,ErkenntnisthGorie {

,
die der ,Logik 4 als zweiter

Band fylgen soil.
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Soli ich aber sogleich sagen, von welchem Punkte aus mir

selbst eine Ausemandersetzung mit biologischen Disziplinen and

die Erganziing meines auf diesem Felde selir diirftigen Wissens

als inethodologiselic Pflieht im Interesse einer philosophischen

Disziplin, namlich der Psych ologie als soldier, naliegetreten

war, so darf ich hinweisen auf § 80 and § 36 meiner ,Psyclio-

logie/, wo midi der durdi Eiikenpels 1 in die psycliologische

und durdi Melxoxu 3 in die gegenstandstheoretische Wissen-*

1 Ehrenpels, ,t)ber Gestaltqualitaten 4

,
Vierteljnhrschrift fur wissenschaft-

lielie Pbilosophie, 1890, S. 249— 292. Yon dieser Abhandlung, die den

Ausgangspunkt bildete fiir das nun sclion fast drei Jahrzehnte ini-

unterbrocliene Wei terw achsen eines ganzen groBen Zweiges der Psycbo-

logie (icli glaube sogar sprechen zu diirfen yon einer ganzen ,Gestalt-

psychologie 4 im Gegensatzzu einer absterhenden ,Assoziationspsychologie‘,

. vgl. meinen kurzeti Aufsatz ,Gestaltpsychologie statt Assoziationspsycho-

logie 4 in der Ztschr. f. d. osterr. Gymnasien, Jhg. 19.19, S. 77—87) ist ein

Neudruck in Aussicht genonimen fiir einen Sammelband ,Zur Theorie

der Gestalt und der Gestaltung 4 von Eiirknfels, HOflkr, Benussi (in

ilim dann aucli ein Neudruek meiner Abhandlifng , Gestalt und Be-

zielmng, Gestalt und Anschauung 4

,
Ztschr. f. Psychologie, Bd. 60, 1912,

S. 161—228). — Ober die selir zahlreiehen Spezialuntersucliungen, die

seither dem Gestaltproblem gewidmet worden sind (so Buiileii, ,Die

GestaltwalirneUmungen 4

,
I. Bd. 1918), gibt jetzfc u. a, eingehende Berichte

und Kritiken Paul Ferdinand Linke in ,Grundlagen der Wahrnehmungs-

lehre 4 (Ernst Reinbard, Miinehen, 1918, 382 S.), namentlich von S. 238,

XIV. ,Das Problem der Gestaltwahrnehmungen 4

, § 97. Die Lehre von der

.Gestaltproduktion 4 in der Grazer Schule; S. 2C9, XV. Assimilative Gs-

staltwabrnehrnung usw. — Vgl. u. S. 107— 120, ,Anhang4

I.

2 Meinong, ,Zur Psychologie der Komplexionen und Relationeir. Zuerst

erschienen in der Ztschr. f. Psychologie und Physiologic der Sinnesorgane

(bgb. v. Ebbingliaus), Bd. II, 1891, S. 245—265 (jetzt in Ges. Abh. Bd. I).

Wiewobl nur in Form einer Anzeige der in der vorigen Anmerkung

angefiibrten Abliandlung von Ehrenpels, ,t)ber Gestaltqualitaten 4

,
i'st

diese Abhandtung Mkinongs dann der Ausgangspunkt geworden fiir die

gauze Theorie der Functioning, wie sie Meinong allmahlich aus dem

Gebiet der Psychologie in das der Gegenstandstheorie hinubergefiihrt

hat. Hiemit stellte sich heraus, daB sehon der Titel Psychologie

der Komjdexionen 4 usw. niclifc ganz adiiquat das unter ihm Geleistete

ankiindigte, da dieses vielfach scbon ,Gegenstandstheoretisches 4 vorweg-

nalim. Abgedruckt ist aber doch auch diese Abhandlung im ersten

(psychologisclien, nicht im zweiten, gegenstands- und erkenntnistheo-

vetisclien) Band von Meinongs Gesammelten Abhandlungen, Bd.X, S.279IF.;

vgl. dazu die Zusatze zu dieser Abhandlung von E. Mally (S. 301—303),

aus denen der allmiihliche Fortschritt von einer Psychologie zu einer
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schaft ©ingefilhrte Begxnff der Gestalt (und von ilim aus der

der ,Gestaltung') beschaftigt hatte. Die dort (in Ps 1 zu Ende

Gegenstandstheorie der Gestalt, soweit er sich bei Meinong selbst findet,

ersichtlich ist.

Unmittelbar vor AbschluB diesel* ,Studien I
£ erschienen von

Diuescii jLogisclie Studien liber Entwicklung' (Sitzungsberi elite der

Ileidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophiscli-historische

Klasse, Jhg. 1918, 70 S.). Der Titel lieB mich eine Auseinandersetzung

mit Wiesner erwarten, da auch dieser nicht so sehr die Entwicklung

selbst, als die logische Analyse ihrer Begriffe zum Gegenstand seiner

letzten drei Abhandlungen erwahlt hatte. Nun bietet aber Driksch in

so stronger Form (,»iore geometrico\ S. 1) so weitgehenden Inhalt, daB

es Form und Inhalt vorliegender Studien I gesprengt hatte, wenn ich

auch nur in Anmerkungen fortlaufend zu Driesciis jiingster Arbeit hatte

Stellung nelimen wollen. Dies wird erst geschehen in meinen Studien IV,

auf die ich ja erst auch verschiebe, was Wiesner mit Spencers Bezeich-

nung ,Stiperorganisehes' bringt z. B. zur ,Menschheitsgeschichte £ (Driescii

S. 59), zum ,sittlichen BewuBfcsein, Gewissen, PflichtbewuBtsein, Mitleid 1

(Driesch S. 61) u. dgl. m. Fiir jetzt nur soviet, daB DitiEScn zwar nirgends

ausdriicklicli von meinen Leitbegriffen Gestalt und Gestaltung spricht,

wohl aber ihnen sachlich nahekommt oder steht durch seinen (von

Wiesner bemangelten) Leitbegriff des
,
Ganze n £

,
von dem es z. B. S. 5

lieiBt: ,Die Bedeutung ganz oder das Ganze kann nicht eigentlich de-

finiert, sondern nur geschaut werden. £ Also ganz wie bei meiner Kor-

relation , Gestalt und Anschauung', s. u. S. 120. — Dagegen ware aller-

dings meine Form el oder Definition , Entwicklung — Gestaltung 1

(S. 56 ff.) viel enger als die Definition von Driesch (S. 5): ,Unter Ent-

wicklung im allgemeinsten Sinne, fiir den allein wir das deutsche Wort
verwenden, verstehen wir die Reihe der Veranderungen eines als das-

selbe Ganze geltenden Dinges oder Dingkomplexes, durch welche es

oder er aus einem weniger mannigfaltigen in einen mannigfaltigeren
Zustand iiberfiihrt wird. MaBstab von Mannigfaltigkeit ist ganz all-

gemein die Zahl an Verschiedenem, welches gesetzt werden muB, um
das Mannigfaltige erschbpfend zu kennzeichn’en.' Ob der hier angelegte

MaBstab, der hinausgreift auf so hiichst abstrakte Begriffe wie ,Zahl £

und ,verschieden £

,
nicht doch stark zuriickbleibt hinter etwas, was wie

, Gestalt' letztlich nur
,
geschaut' werden kann? Und wenn z. B. Driesch

(S. 15, auch S. 10) definiert: ,Freiheit, d. h. Nicht-Vorherbestimmtheit

des Geschehens', so verlangte das alles schon allzuweit gehende Aus-
einandersetzungen mit der andern Auffassung z. B. in meiner Ps 1 und
Ps 2

,
wo §80 die psych ologische, metaphysische und ethisclie Freiheit

unterscheidet; nach letzterer ist Frei = das von Innen kommende
= das Spontane. Mit solchen Analysen des ,Innen' und ihren mog-
liclien und notigen Erweiterungen auf andere Gebiete als nur das des
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des § 36, Produktive Phantasie) entwickelte GesetziriaBigkeit 1

werde ich nun in Ps 2
§ 36 als ,Gestaltungsgesetz‘ be-

zeiclmen. Und wenn ich als Psyehologe dabei in erster Linie

denke an die Gestalten als psychische Gebilde
;

niimlieh an-

schauliche Phantasmen, so diirfte doch sclion das bloGe Wort
,Gestaltimgsgesetz' auch den Biologen wie etwas ihn mindestens

ebenso gut wie den Psychologen Angehendes bertiliren und

vielleicht annniten.

Da nun sclion in Ps 1 neben der
;
AnschaulichkeiP als

erstem die
,
Spontaneity 2 als zweites cbarakteristisches Merk-

mal der produktiven im Unterschiede von der blob reproduk-

Wollens und allgemeiner des Psychisclien gedenke ich aber (wie u.

S. 8 gesagt) die Studien IV zu eroffnen.

Ubrigens bitte ich meine Leser, die Worte in Damsons Einleitung:

,Riickhaltlos gehe ich zu, daB gewisse Abschnitte dieser Schrift einen

kunstlichen, uni nicht zu sagen gekiinstelten Charakter tragen 4

,
auch den

nachfolgenden Studien zugute kommen zu lassen; z. B. schon meiner,

wie ich u. S. 65 eingestohe, sehr gewagten Konfrontierung des Begriffes

,Leben‘ mit Meinongs neuem gegenstandstheoretischen Begriff ,Objektiv 4

.

Immerhin diirften sich wenigstens diese Studien I mit ihrer bloBen Auf-

zeigung you Aufgaben, zu deren Losung ja auch die Studien IV nur

ein Allergeringstes beizutragen hoffen, neben Dkiksciis neuesten ebenso

scharf- wie tiefsinnigen Studien nur wie ziemlich kunstlose ,Gegenstands-

tbeoretiscbe und psychologische Anfangsgriinde der Entwicklungs- Oder

Gestaltungswissenschaft4 ausriehmen. Wenn sie gleichwohl zuriickgeben

bis auf so abstrakte und allgemeine Unterscbeidungen wie die yon

Objekfc und Objektiv, so darf ich zur Rechtfertigung solcben Wagnisses

fragen: Warum sollten solcbe in ihrer Allgemeinlieit nur- mehr rein

pbilosophische, also dem naturwissenschaftlichen Biologen fernliegende

Begriffe nicht doch einmal auch einer ganz allgemeinen Biologie Be-

diirfnis werden — wenn es z. B. Meinong in seiner ,Emotionalen Pre-

sentation 4 (diese Sitzungsberichte 1917, s. u. S. 9 Anm.) nStig gefunden

hat, von ihnen und mehreren ebenso abstrakten und allgemeinen auszu-

gehen, um immer festeren Grund zu legen fiir Werttheorie und Ethik

(so in seinen Analysen der Begriffe ,ZweckmaBigkeit£ und ,Sollen 4

)?

1 Vgl. u. S. 81 ff., insbesonders S. 85 ff.

2 Im AnscbluB an Oelzelt, ,Dber Phantasie-Vorstellungen 4

(1889, Graz,

Leuschner & Lubensky, S. 9 ff.) und an Meinong, ,Phantasie-Vorstel-

lungen und Phantasie 4

(1889 — jetzt in Meikong, Ges. Abh. Bd. I, S. 193

bis 270). — Hier (S. 250 [221]) die aus einer eingehenden Begriffs-

analyse sich ergebende Definition: ,Spontaneitat = Prerogative des

Intrasubj ektiven bei Kausierung psychisclier Erscheinungen. £ —

*

Niiheres iiber beide grundlegende Arbeiten erst in den Studien III

und IV.
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tiven Pliantasie an- mid durchgefuhrt worden war und icli dort

uberdies die Phantasieproduktiou (z. B. .eines Mozart) vergliclien

liatte rait organisclier Produktion (z. 13. einer stilvollen Tier-

oder Pflanzengestalt)
;

so durfte ich ans Wxesneiis Betonen des

,Innern* in seinem Begrifte der
;
Entwicklung‘

;
namlieh dor

?
innern Krafte'

;
durcli die sick jede

;
eclite Entwicklung* unter-

seheide yon der Pseudoentwicklung (z. B. einer Ditne
;
deren

Saiulkorner nur durcli liufiere Krafte zusanimengetragen, nach

Dbiescux
;
kimiuliert‘ warden), ein Zeugnis zugunsten des all-

gemeinen Gedankens des ,Innern‘
;
des ,Spontanen'

;
heraushoren.

Hort aber der Philosoph als soldier yon
;
In norcm*

spredien, so bringen es die Denkgewohnheiten
;
kritisdier Philo-

sophies mit sidi, daB er aucli den mit diesem Wort
;
Inneres‘

zu yerbindenden Begriff niclit uribeselien als ein Letztes, als

weiterer logisdier (wenn ntitig selbst metaphysiseher) Analyse

niclit Bedttrfendes Iiinnehmen modite, als ob sclion dieses Wort
ganz ftir sick selbst spraehe. Und so werden mit einer solchen

Uberprtifimg der Begrifte ,Inneres r und
;
Spontan* in

;
Studien IW

die Restfragen an die Psychologie (und an drei andere pliilo-

sopliiselie Disziplinen) beginnen. Sclion jetzt aber spreclie ich

gerne aus
;
daB mir Wiesxeks Biichlein niclit nur eine will-

kommene Bestiitigung von langst, wenn aucli nur auf einem

Nadibargebiet gehegten eigenen Gedanken und meiner Stellung-

nalmie in den auf verschiedensten Gebieten sick abspielonden

Kampfen zwiselien Innerem und AuBeren (bis zu wertvoller

Tnnerlickkeit und wertloser AuBerliclikeit, zwiselien Ereikeit

und Zwang) war und ist; soudern aucli, wo mandio andere

Bestimmuugen des verekrten greisen Naturforscliers den Philo-

sophen (zum Teil aucli sclion den Pkysiker) niclit ganz bo-

friedigon konnten, boten sie mir allentlialben sebr willkommene
Anregungen. Ja

;
durcli die last tibergroBe Mannigfaltigkeit der

yon Wxeseee berixlirten Gekiete (bis ins
;
Superorganisclie^

d. k. in Ethik, Soziologie, Gesekidite u. dgl.) kaben die kier-

tiber geauBerten Ansicliten des Pftanz$nphysiologen mir erst

Mut gemaeht, aucli micli zu auBern liber Gedankengange, in

die midi der Leitbegriff der
;
Gestalt f

seit langem gefiikrt hatte

und bis zum lieutigen Tag iminor weiterfiihrt, so daB ich z. B.

niclit nur astlietisehe, soudern sogar etliisdie Werte messen zu

diirfen glaube an der .Liebe zum Gestaltetenh
n 7
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War es dann bei Wiesxer letztlieh tier Begriif tier
;
Ziel~

strcbigkeiU, den er von K. E. v. Baer 1 Iibernonimen zu baben

und durch ilm ini ICampf gegen Darwins Lelire von nur zicl-

losen Variationen gefilhrt worden zu sein llberall aufs leb-

liafteste dankt
;

so sincl mir nun Oelzelts Anspriiche an das

jEnipirisclie^ in aller /Poleologie' eine besonders kraftige Auf-

forderung, auch meinerseits auszusprechen, was ich liber Ziel

und liber Streben denke; so namentlich, ob ,Streben*
;
von

clem die Biologen und sogar die Physiker so gerne spreehen,

olmeweiters aus dem Psycliischen ins Physiseiie iibertragon oder

weuigstens mngedcutet werden diirfe. — flatten Oelzelt und

ich (wie ich in L 2 677 ff. berichte) drei Jahrzehnte lang ge-

stritten liber
;
NotivendigkeiU vornehmlich als ein Element

des Kausalbegriffes und tier Kausalurteile, so war uns Wiksners

Bllchlein nun mit ein Anlafi
;
diesen Cfesprachen von der causa

efficients eine Wendung zu geben auch zur causa finalis.

Galte es (nach der Unart einer nur zu oft recht ober-

Hachlichen
;
Geschichte' der Pliilosopliie und ties Philosophiercns),

fertige Schlagworte den einander gegenitberstebenden Meinungen

aufzuheften, so mllBte man Oelzelts Ausgehen von einem Welt-

geist 2 als
;
Intellektualismus* bezeichnen, weuigstens uni

1 Wn S. 3: ,IC. E. v. Baku, (.lea man mit Recht den Yater dor Entwick-

lungsgeschichte genannt hat/ S. 4 nennt Wiesner als ,Begriinder der

Entwield ungsgeschichte K, E. v, Baku und Robert Brown*.

a in Ps l (auch schon in der Psyehologischeu Eiuleitung zur Logik, § 2)

teile ich alle seelisclien Ersclieinungen ein vor allem in solclie des

Geistes und Gemiites. So beginnt in Ps a
,§ 7. Dio vier psycliischen

Grundldasscn*

:

jDie hinreichend weit gefiihrte Analyse des inenschliclien Seelen-

lebens fiihrt zu folgenden zwei obersten Gattungen und vier niichsten

Psychische Phanomene

I. des G ei stos lebens (in tellektuelle)
;

II. des G emtitslebens (emotional©)

1. Vorstellungen, 2. Urteile, 3. Geftihlo, 4. Begehrungen/

Hier dann auch Einiges zu den geschichtliclien Zweiteilungen von

Aiustgteees rods und bis zu Schopenhauers ,Intellekt und Wille*

und das allmahliche Fortschreiten zu Drei- und Vierteilungen.

.Intellektuell* und ,einutional* halt nun auch Mkinong fest

als Leitbegrift'e in einer seiner neuesten Arheiten ,Ober emotional©

Presentation 1 (Sitzungsberiehte unserer Akademie, 183. Bd., 1917, 181 S.).

Dies© Schrift diirfte wohi die hisher tiefstbohreude zur Wiirdigung des
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sein Vorausdeuken (Vorstellen, Wissen) in Gegensatz zu bringen

zu jedem metaphysischen
;
Voluntari sinus' (der durcli Wundt

und Paulsen in aller Mund gekommen ist). Unter diesen weiten

Begriff fallt jedenfalls auch Schopenhauers Teleologie ohne

Intellekt. Eine psychologisclie Yorfrage jeder solchen Meta-

physik aber — und unabliitngig von dieser, eine der dringend-

sten Fragen aller gegenAvar tigen Psychologie — ist von Anfang

aufgegeben durcli Schopenhauers Begriff und Beliauptung eines

intellektlosen Willens. Ist eine Metapliysik und Psycho-

logic iiberhaupt denkmflglicli zu machen gegen den
;

wie es

scbeint, offenen inneren Widerstreit eines
;
Willens' (oder auch

nur Triebes, Granges) ohne vorher vorgestelltes
;
ZieP? Oder

welcbes ist das denknotwendige Minimum von
;
Vorstellung'

;

das in jedem Willen (oder sonstigem Begehren) xnit entlialten

sein, wenn auch vielleicht nicht vor ihm erlebt sein mufi?

Wie der Begriff
;
Inneres' so darf also auch der Name

und Begriff
?
Zielstrebigkeit' deni Philosophen nicht etwas ein-

Emotionalen in der Philosopliie sein. So kann und wird sie u. a. aueli

den seit Schopenhauer. immer melir sich geltend machen den Versuehen,

die einseitig intellektualistischen Denkrichtungen zu iiberwinden, die

sehr notigen festen theoretischen Grundlagen.geben.

D«a ,Wille £ nur eine Art des ,Begehrens £

,
dieses nur eine Art des

,Emotionalen £

ist, ware statt ,Voluntarismus £ allgemeiner zu sagen

Einotionalismus. Dock empfehle ich keineswegs, eigentliche Termino-

logien festzulegen auf solche ,ismen £ (mit denen leider besonders die

gegenwartige Erkenntnistheorie besonders freigebig ist). Wollten wir

aber das in den Schlagworfern ,Tntellektualismus £ und ,Voluntarismus l

Gemeinte durcli deutsche Worter ersetzen, so wiirden unsere psycho-

logischen Einteilungen dazu fiihren, nacli dem Vorbild z. B.. von ,Welt-

geist‘ auch yon einem ,Weltgemiit £ — in weiterem Sinne, als Schopen-

hauers ,Weltwille‘ — zu spreclien. Wie aber auch sonst ,Geist£ haufig

nicht als dem ,Gemiit‘ einfach beigeordnet, sondern als dieses mit unter

sich fassend gemeint war (umgekehrt umfaBt bei Kant ,Gemiit£ auch
das Intellektuelle — fur ,Geist £ und ,Gemiit £ gibt nun wohl das zu-

sammenfassende ,Seelisch £ oder ,Psychisch‘ den richtigen Ausdruck,

weshalb wir auch statt ,Geisteswissenschaften £ besser sagen: ,Wissen-

schaften voni Psychisclien*, L § 97, S. 894fF.), so schliefit auch Oelzelt aus

seinem Weltgeist das Emotionale nicht aus (so S. 1 und S. 24), Jeden-
falls aber ginge bei Oe dem Begehren und Fiihlen das Urteilen und
Vorstellen voraus (Oe 1: ,Soll ein Haus gebaut werden. so muB vorlier

irgend jemand wissen, wie das Haus aussehen soll.
£ Ich komme auf die

Hypothese eines solchen Weltingenieurs erst im allerletzten Teil dieser

Studien IV4 zuriick, u. zw. im Zusammenhang mit Wiesners ,Erschaffung £

).
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facli Hinzunehmendes sein, insoferne er uberall nacli allgemein

gegenstandstheoretischon and psycliologischen Metlioden die

weitest- und tiefstgehenden Begriffsanalysen verlangt. Und weil

bis lieute liber ,WiIle und Vorstellung' noch gestritten wird,

ob sie bei Suitopenitauer und seinen Bekennern (wie Deussen)

und Weiter- oder Umbildnern (wie Ed. v. Hartmann) liberliaupt

nocli Psycliiscli-Reales oder aber nur MetapliysisclnPostuliertes

bedenten, werden wir zwar aucli Sclilagworter wie ,Voluntaris-

mus‘ und ,Intellektualisnms' gelten lassen als Zeugnisse eines

mebr geflihlten als gedachten und dalier wohl aucli vor allem

Fiiblen und Denken in der physisclien und psychi sellen Natur

der Dingo selbst gegrtindeten Gegensatzes. Aber diese popu-

late (und liiemit immerhin ,inneiV) Lebendigkeit soldier Leit-

begriffe wird uns erst reclit die groBe und nocli lange nicht

befriedigend geliiste Scliwierigkeit zuni BewuBtsein bringen,

alien ,Voluntarismus f oder allgemeiner Emotionalismus zu

schlitzen gegen einen so naheliegenden und
;
wenn er lialbwegs

gerecht ist, verniclitenden Einwand, daB Schopenhauers ,blinder

Wille* ein vollkonmiener Widerstreit sei
;
wenn bier ,blind'

= intellektlos im weitestgebenden Sinne heiBen mtiflte.

Dock genug soldier Vorverweisungen auf Problem e, die

naturlicli die naclifolgenden Studien sowenig aucli nur an-

naliernd vollst&ndig Idsen werden, wie sie die scharfsinnigsten

Nachfolger Schopenhauers, so vor allem E. v. Hartmann, haben

befriedigend losen kdnnen. — Aber wie Wiesner sehon als

Naturforscher durcli logische Begriffsanalysen mit Erfolg be-

mtiht war, z. B. dem soi-disant-Pliilosoplien Spencer 1 die wider-

iiatlirliche Subsumption des Begriffes ,Zerstorung f unter den der

,Entwieklung' als Denkfehler nachzuweisen, so wird vielleiclit

aucli sclion die bloBe Frage des Pliilosoplien Oelzelt-utu den

,lieuristischen
f Wert psychovitalistischer Hypothescn in der

Pflanzenpliysiologie zu einer erneuten Prlifung anregen, ob jeder

Yitalismus eo ipso Psych ovitalismus sei .

2 Durcli solcbe

Begriffsspaltungen wird ja wenigstens eines der Hindernisse

beseitigt, die bislier die Entscheidung zwischon Vitalismus und

Meclianismus sowohl von naturwissenschaftliclier wie von philo-

1 Vgl. Abschnitt VIII. S. 77 ff.

2 Vgl. u. S. 45, Anm. meine vorlaufige Yorneinung dieser
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soplnscher Seite her verzogert haben. Zwar ware es ein gewiJB

vergeblicher Versucli, das Mechanismus -Vitalismus-Problem mit

blofi logisehen. oder psyehologischen, also pliilosophischen Mitteln

in einer fur Biologen tiberzeugenden Weise aucli nur zu klaren,

geschweige seiner Losung nither zu bringen. Aber wenn z. 15,

Oelzelt auf der letzten Seite (44) seiner ebenso knappen wie

inhaltsreielien Schrift selbst in einer ganz speziellen Frage, 1

die das pflanzenpbysiologische wie das psycbologisch-ethisehe

Gebiet in gleichem MaCe angeht, schlieBlicli findet
;
es sei ,jetzt

nock geboten
;

das alles moglichst often zu lasseik, so werden

wir solcher Zurllckbaltung (die in ihrer Art daran erinnert,

wie Kant in der Kritik der Urteilskraft an das Problem der

Teleologie mit kritisclier Vorsiclit oder Ubervorsicht herantritt),

wenigstens die Aufforderung entnelnnen diirfen, winder einmal

ganz allgemein die bestandig sieli aufwerfende, nock nie zu

beiderseitiger Zufriedenkeit beantwortete Frage naeli dem natttr-

lielien und fur beide Teile wertvollen Verkiiltnis von Natur-

wissensckaft und Philosophic von neuem zu stellen. Dies ge-

sckehe in den folgenden Abscknitten I—V, aber so
;

dai3 wir

zwar von ganz allgemein en Thesen (zwei ,PrinzipieiA dem
co-Satz und dem «-Satz

;
s. u. § 1) ausgehen, aber daim liberal 1

so sclmell als mogliek wieder AnsckluC suchen an Begrifte und

Siitze des Physiologen Wiesnjgii, des Pkilosopken Oelzklt (und

vieler Anderer). Denn nur durck Erprobungen im Konkret-

Einzelnsten konnen aucli jene Prinzipien sick erst bewakren,

I. Ein UnaMuingigkeits- und ein Abhiingigkeitsprinzip.

§ 1. Naturwissensckaft ist ganz unabhangig von
Philo sophie (Unabkangigkoitsprinzip

;
co-Satz).

Philosophic ist vielfach abhangig von Natur-
wissensckaft (Abhangigkeitsprinzip, a-Satz). 2

1 Namlieh in der von Emeu Beciieus vielbesprochenem Buclie ,Die frciml-

dienlicbe Zweckmafiigkeit der Pflanzengallen und die Hypothese eines

uberindividuellen SeelischeiP (Leipzig* 191 7, 148 S.) angeregten Frage,

ob die Wirtspflanze g*eg*en den Parasiten altruistisch fiihle oder ob fiber

beiden ein tlberindividuelles walte (das man — z. B. mit SciiorKNiiACBit —
sieli niclifc sogleieli als Weltgeist oder sonst oinen Gott denken lniiBte).

In meiner Akademieschrift ,Abbangigkeitsbezielmngeii zwisehen Ab-
liiingigkeitsbeziebungen* (s. o. S. 4) babe icb, ebenso wie in L § 25 und

§ 47 fur rjie ,Abhangigkeitsbezieliung im engeren Siune 1, oder kurz
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Beide Siltze zusammen komien wir neimeii: Die zwei
Verfassungsglumdsiitze des Verhftltnisses zwischen
Naturwissenseliaft und Pliilosophie.

,Abhangigkoit‘ das Zeichen fur Unabhangigkeit a> eingefiihrt

(wegen der Analogic dos MuB zum Alio, in dor fortmilen Logilc be-

zeichnet mit und obenso dos MuB nicht, d. h. der Unabhangigkeit,

zum Nicht Alle = Einige nicht, o). In diesor Symbolik sclireibt sich

dann z. B. das Yerliitltnis von Ursache und Wirkung Ua Ik, d. h. von

dor Ursache hiingt ab die Wirkung; forner das uocli allgemeiuere Yer-

haltnis von Grund und Folge G a F. Oder in oinem lebendigeren Bei-

spiel: Das Verhaltnis des Herrn zum Diener Hal'), d. li. : Vdm Herrn

hiirigt der Diener ab, d. h.: Wenn und weil und was der Herr will,

,muB‘ der Diener (womit nocli nicht gesagt ist, daft nicht aucli der Herr

vom Diener abhangt), — Schreiben wir also fiir Naturwissenseliaft AT
,

ftir Pliilosophie jP/i, so gelangen wir zu den beiden Eormeln fiir obige

beide Prinzipien: P/iw N fiir den co-Satz, N a Ph ftir den «-Satz.

Als wir in der Philosophischen Gesellschaft an der Universitat

zu Wien einen Besprechungsabend (6. Mai 1918, aus AnlaB eines am
5. April voraugegangenen Vortrages von Dr. Neurath Rebelling und
Faraday*) der ,Naturphilosophie c

(s. u. S. 28 if. Absehnitt Y) widmeten

und dabei obige beiden Prinzipien durchspraclien, zeigte sich ein volliges

Auseinandergehen der Ansichten. Auf Formeln wie die obigen gebracht,

lautete das Votum des Pflanzenphysiologen Molisch: Ph a Y, N a Ph,

dagegen das des Psychologen Swoboda: PhtoN, N a) Ph. Der Mathe-

matiker Emil MOller wollte iiberhaupt niebts wissen von einer allzu

scharfen Abgrenzung verschiedener Wissenszweige und Denkrichtungen

gegeneinander. Und so zeigte sich bei jedem der noch folgenden Redner

in ihren ausnahraslos inlialtsreichen und wohlbegriindeten Darlegungen

ein vdlliges Auseinandergehen vor allem iiber den Begriff der Philo-

sophie selbst (weniger iiber den der Naturwissenseliaft), liber den

Begriff der , Speculation* (ob es uur eiue philosophische oder auch

eine naturwissenscbaftliclie gebo und geben solle) usw. Diese Vielheit

von Ansichten konnte mich uur darin bestiirken, auch die meiuige an

vorliegender Stelle auszusprechen und noch etwas nalier zu begriinden,

als es in L § 4 mid § 97 hatte geschehen konnen. —
Am Abend desselberi Tages (4. Dezember 1917), an dem ich obige

beiden Prinzipien fiir diese Akademieschrift aufgezeichnet hatte, sagte

Prof. Moliscii in seiner Gedonkrede fiir seinen Lehrer Wiesner: ,Alm-

lich wie Fegiineh, Reinice, Mach, Ostwald und Boltzmann kam auch

Wiesner von der exakten Wissenschaft schlieftlich zur Pliilosophie; und

dieser Weg und nicht der umgekelirto erscheint auch der erapfelilens-

werto und Erfolg versprechende, denn ein Philosoph kann lieute nur

Erspriefiliches leisten, wenn er sich bei dem Bestreben, vom Phanotne-

nalen ins Metapluinomenale und Metaphysische einen Wog zu gewinnen,

auf eine feste Basis positiver Kenntnisse zu stiitzen verjnag.*
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§ 2. Ich weiB sehr wohl und fand es in wiederholten

Gespriiehen sowohl mit Faehmanneim der Naturtvissenscliaft wie

aucli mit Fachgenossen der Philosophie bestatigt, daB man weder
dem einen nocli dem andern Prinzip ohneweiters ziistimmt, ja

;

dafi Manclie sieli beinahe das umgekelirte Verhaltnis erwarten.

Nattirlich werden wir dabei nicht zurtickgelien auf so traurigo

Erfahrungen
;
wie sie vorliegen z. B. in Heciels Mangel (wenn

niclit Yerliolmungen) aller naturwissenschaftliclien Kenntnisse 1

;

und ebensowenig auf Haeckels nicht minder arge Entgleisun-

gen 2
,
sobald er sieli aus dem zoologischen in irgendein anderes^

namentlich gern in philosophisclies Gebiet wagt.

§ 8. Aber wir werden auch niclit einmal den bis vor kurzem
als ftir jedes wissenscliaftliclie Denken einzig natiirlicli gelt.enden Weg
einscblagen: Zuerst. zu definieren, was man unter ,Natunvissenschaft‘

nnd was unter , Philosophic zu yerstelien liabc, um dann aus diesen

beiden Begriffen ihr Verhaltnis abzuleiten und, falls das Bestehen

dieses Verlialtnisses unmittelbar einleuclitet, es als Prinzip (bezw.

1 Da gerade diese Seite von Hegels Philosophieren verhiingnisvoll ge-

worden ist fiir das Schicksal der Philosophie um die Mitte des 19. Jahr-

hunderts und da es gerade Naturforscher (Feciinek, Helmholtz) waren,

die dureli BeitrHge zu Psycliophysik, Sinnespsychologie u. dgl. nicht nur

wieder ein erstes Vertrauen zu einer ernst zu nehmenden Psychol’ogie

und hiemit Philosophie erweckten, sondern von deren Ergebnissen

manches nocli lieute zum festen Besitzstand der philosophischen Wissen-

schaft gehort, so hat gerade diese Philosophie ein Interesse daran, keine

Schleier zu zielien iiber die Siinden einst beriihmter Philosophen wider

die Naturerkenntnisse, die auch sie schou batten liaben konnen. Kann
doch die Neigung mancher Naturforscher von lieute, die Philosophie

selbst noch des 20. Jalirhunderts biifien zu lassen fiir jene Siinden des

19., nur iiberwunden werden durch scharfste Scheidung zwiselien dem
philosophischen Einst und Jetzt. Einiges hieriiber in meinen didaktisclien

Handbiichern (Bd. IX ,Pliilosophische Propadeutik 4 und Bd. X ,Das Ver-

haltnis der realistischen zu den humanistisclien Unterrichtsfachorn'). Dort

Zusammenstellungen des Naturlehrers Schwalbe von Behauptungen
Hegels (z, B. die Fixsterne ein Hitzaussclilag des ITimmels und so

uninteressant wie andere Hautaussehlage). Weitere Beispiele in ITOfleh,

,Zur gegenw iirtigen Naturpliilosophie 4 (Abhandlungen zur Didaktik und
Philosophie der Naturwissenschaft, Berlin, Springer 1904, 136 S.; S. 6).

2
,ITegel, Haeckel, Kossuth und das zwblfte Gebot4 nennt sich die be-

kannte Streitschrift von Chwolson (Vieweg 1906). Ich haba einige ent-

scheidende Siitze aus ihr angefuhrt in L 2
20, 826. Anderes Einschlagige

kiirzlich in meinem Aufsatz ,Zur physikalischen Didaktik und zur

phygikalischen Pliilosopliie 4 (Ztsch. f. d, physikal. u. chem. Unterr,, 31. Jhg.

Berlin 191#, Heft 1 und 2. - Vgl. u. S. 31, Anm. 2).
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als ein Paar von Prinzipien) auszusprechen, andernfalls aber es als

je einen Lehrsatz methodologisch zu beweisen. Sondern bekanntlich

gelit ja die gegenwartige Axiomatik mit ihrer Forderung ,Zuerst die

Axiome und aus ihnen erst die Definitionen' in einer JRichtung vor,

die dem einsfc fur selbstverstiindlicli gebaltenen und z. B. von Euklxd

eingelialtenen Gang ,Zuerst die Definitionen
;
dann die Axiome' genau

entgegengesetzt ist oder sclieint. 1 Daber wollen aucli wir (und ware

es aucli nur probeweise) das Vorgeben dieser Axiomatik auf unsere

zwei Prinzipien, den w- und den a-Satz
;
und auf die zwei Begriffo

,Natunvissenschaft* und ,Philosophie‘ anwenden: Was ergibt sicb dann
aus den zwei Verfassungsgrundsiltzen des § 1 als Wesen der Natur*

wissenschaft und was als das der Philosopbie ?

Da es sicb bier um das Wesen zweier ganzer Wissenschaften

oder Wissenscliaftsgruppen handelt, so legt sicb die Frage nach dem
,Wesen*, d. b. der Definition oder dem Begriff der ,Naturwissenscliaft‘

einerseits, der , Philosopbie' andrerseits auseinander in die Fragen

nach Gegenstand, Anfgabe und Metbode 2 der einen wie der

andern Wissenschaft (oder Wissenscliaftsgruppe). Aber aucli schon

innerhalb des ersten dieser drei inethodischen Glieder troffen wir die

Unterscheidung unmittelbarer und mittelbarer Gegenstande; an-

gewendet auf Naturwissenschaft fiibrt sie sogleicb liber das Gebiet

dieser liinaus in mehrere Gebiete der Philosophic (die Anwend ting auf

Psychologie vgl. in Abschnitt IV).

II. Unmittelbare und mittelbare CregenstSnde der Natur-

wissenschaft.

§ 4. Unmittelbare Gegenstande der Naturwissen-

schaft sind die
;
physischen Pliilnomene^ 3

: Farben, KUlnge,

Temperaturen und alle anderen
;
EmpfindungsgegenstiLnde‘

einschlieBlich der Rilumliclikeit. Diese Farben, Klilnge, aucli

Raumorter u. dgl. sind also ganz das und nur das
;
was Mach

1 In ,Abh. zw. Abb/ (s. o. S. 4) babe icli hingewiesen auf Hilueuts ,Grund-

lagen der Geometrie* mit ihrer charakteristischeu Metbode, die Begriffe

aus den Axiomen bervorgelien zu lassen, und daS ich diese Metbode

schon 1885 antezipiert liatte, indem icb die bis dahin nur als jFolgerungs*-

Gesetze bekannten Beziehungen zwiseben den O-Urteilen

zunaclist iibertrtig auf die Abhangigkeitsbeziehungen «, e, t, « uud

weiterhin auf die nur aus den dort geltendeu Beziehungen ganz ab-

strakt vorgestellten 51, Q, D. — Vgl. aucli L 2 653.

2 Jene drei Leitbegriffe werden in L 2 79*2 ff. erortert an der Spitze der

Methoden- und Wissenschaftslehre.

3 Eine Eiuwendung Meinongs g*egen diesen Wortlaut vgl. u. S. 50; sie

betrifft aber niehr die verscliiedeue Bedeutung, in der er und icb das

Wort J'Mmnmnen* uehmen, als die Sadie obiger GegenstancWbestinunung
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zuersfe kurz
;
Empfinclungen ‘ 1 genannt liatte — so nn Titel

der ersten Auflage des Buclxes
;
Analyse der Empfindungen*;

1 Hering, sonst in Raum- wie in Farbcnsachen einer dor fiir lange Zeit

wenigen ’Oberzeugungsgenosseu Machs, will merkwiirdigerweise die

Farben nicht unter die Empfindungen gezahlt wiasen, sondern er sagt

in der zweiten (sehr erweiterton) Auflage seiner ,Lehre yoin Lichtsiim*

(1. Heft, 1905):

,§ 3. Die Farben als sogenannte Empfindungen. Es stebt nicht

im Einklang mit dem urspriingliclien Sinne des Wortes Emplinduug,

wenn man die Farben als Empfindungen bezeichnet. Jeuom Sinne ent-

spriclit es wohl, zu sagen, man empfindo Sclimerz, Wollust, Wfirme,

Kiilte, niclit aber zu sagen, man empfinde Woifi, Rot oder Schwarz.

Empfindungen sind im Sinne unserer Sprache etwas, was man in* oder

an seinem Leibe spiirt, die Farben aber ersoheinen stets aufierhalb

unseres Leibes und insbesondere aufierhalb unseres Auges. Wenn wir

unsere eigene Hand sehen, so erscheint uns ihre Fleischfarbe alJerdings

an einem Teile unseres Leibes, doch aber aufier unserem Auge und wir

sagen nicht, dafl wir ihre Farbe erapfinden, sondern daft wir sie sehen.

Denn die Hand ist fiir den sie Sehenden auch nur ein Teil seiner Seh-

welt, den er jedoch, weil die Bewegungen der Hand unter seiner un-

mittelbaren Herrschaft stehen, zu seinem leibliclieu Icli reclmet. Fiir

den Neugeborneu aber, dem das erstemal seine Hand ins Gesiclitsfeld

kommt, spielt dieselbe als Sehding zunachst dieselbe Rolle wie die Hand
eines andem neben ihm liegenden Kindes und er befindet sicli zu seiner

Hand in dem aliulichen Verhaltnis wie der junge Hund zu seinem

Schwanze, wenn er ihu einmal zufallig sieht und nach demselben als

nach etwas nicht zu ihm selbst GehOrigem sehnappt. 1

Soviel mir bekannt, hat Herings Ausscheiden der Farben aus den

Empfindungen keine Nachfolge gefunden, Denn dann miiBte man ja

auch die Tfine oder Tonempfindmigen, die Wiinneempfindungen (inso-

fern ich nicht nur meinen lebendigen Leib, sondern auch den Ofen

warm finde) aus den Empfindungen und so noclx das meiste, was man
bisher zu den Empfindungen gezahlt hatte, von diesen ausscheiden.

Herings Einwendungen erklliren sich aber wohl sehr einfacli daraus,

daB er eben Empfmdungsgegenstand e, Emfindungsinhalte und
Empfindungsakte zu unterscheiden nicht versuchte. Nitheres hieriiber

in Ps 2
§ 2 II.; auch § 22 ,Die allgemeinen Aufgabeu der psychologischen

EmpfindungBlelire {

;
welters dann in ETh. —

Wahrend des Druckes dieser Studien I erschienen ,Einige Ver-

suche und Bemerkungen zur Farbenlehre* yon Prof. Franz Exner in

den Sitzungsberichton dieser Akademie, math.-naturw. Klasse,B d. 127, 1918.

Auf Exnehs Stellungnahme gegen Goethes und Hiorings ,Phanomeno~

logie
{ und fiir Newtons und Helmholtz’ Farbenlehre konnne ich zuriick

in Ps 2
§ 24 (auf den verallgemeinerten Vorwurf: .Diese phanoineno-

logische Methode hat auf dem Gebiete der Naturwissenschaften bisher

stets versagt' in ETh).



Naturwissenseliaft und Philosopliie. 17

von der zweiten Anflage an zog Mach (wie Aveharius) statt

des ihm noch zu psychologisch klingenden ,Empfindungen' das

neutrale ,Elemente' vor,

Bekanntlicli liat aber Maoii in seiner ,Analyse der Emp-
fmdungen' niclit nur dasjenige unternommen, was dieser Buch-

titel zunachst erwarten lieG (liamlich nacli dem Vorbild z. B.

von Helmholtz’ ,Analyse der K1ange* in ,einfaehe Tone' und
niclit nur naeli Heiukg und Mach Grau in Wei/3 und Schwarz,

sondern nacli Maoii auch nocli jede einzelne Tonliohe in Hoch
und Tief aufzulosen). Sondern liber ein solclies Analysieren

,der Empfindungen' unabselibar weit hiiiausgehend, hat es Maoii

unternommen, geradezu die gauze Welt ill Em p fin dun gen
aufzulosen, worauf aucli der Titel des I. Abselmittes als ,Anti-

metapliysisclie Betraclitungen* abzielt. Da man aber seither

schon ziemlieh allgemein ftililt und zugibt
;

da/3 auch jede Anti-

metaphysik schon eine Metaphysik ist, der Naturforseller als

soldier aber jedenfalls ametaphysiscli 1 arbeiten will, so ist es

gerade durch Macks Forderung einer reinen Empfindungs-

physik zu einer erkenntnistlieoretischen Frage geworden, wie

man dasjenige mit einem allgemeinen Namen nennen sol],

was der Physiker an Witrmegraden, Warmemengen, Tonen,

Klilngen, Gerausehen, Liclit- (Leucht- und Beleuchtungs-) In-

tensitilten, Farben, elektrischen Ladungsgraden und Ladungs-

mengen u, dgl. ml. zu unmittelbaren Gegenstanden oder wenig-

stens zu Ausgangspunkten seiner Messungen und Gesetze macht.

Olme der Frage vorzugreifen (die Maoii bekanntlicli zu ver-

neinen versucht hat), ob sich ,alles auf Bewegungen zuriick-

fiihren' lasse, reihen sich jenen Sinnes-Qualititten und -In-

ten si tilt en auch alle Raumbestimmungen an (meist kurz,

aber niclit eindeutig ,Railin' genannt; die ,Zeit', als eine,Form
[auch] des inneren Silines', gehort nicht so ausschlieBlich den

,physischen', sondern mindestens ebensogut auch den ,psyehi-

schen' Phanomenen an). Innerhalb der Physik, niclit neben

oder liber ihr, liegt auch das Gegenstandsgebiet der Mechanik.

1 In L 9 453 babe ich ametapbysische Bestimmungen von antimeta-

physiseben unterschieden (anlafilich einer vom Subsfcanzgedanken un-

abhangigen Analyse des Gegenstandes der kategorischen Urteile) und

dazu in L

2

917 hingewiesen auf den Fortschritt der Medizin von anti-

septi seller zu aseptisclier Wundbehaudlung. *

Sitatnigsber. d, pliil.-hisg. XL 101- ILL 3. Al>h. 2



18 A i o i & TT 6 f 1 e r.

Ihre Gegenstande sind nicht nur ,die Bewegungen' mit iliren

Einzeleigenschaften: Gesehwindigkeiten, Beschleunigungen und

den iibrigen rein phoronomisclien Bestimmungen, sondern aneh

die t o non o mi sc hen, d. h. die (meist leider nocli immer melir

oder weniger vernachlassigten) mechanischen Spannungen.
Alle diese mehr oder weniger ,einfachen' Eigenschaften stehen

hinreichend nahe jenen physischen Elementen: Tonen, Farben

u. dgl,, daB ftir sie alle ein gemeinsamer Name immerhin ein

wenigstens theoretisches Bedtirfnis ist. Und wenn auch die

Erkenntnispraxi s des Physikers kaum sehr stark das Bedtirfnis

hat, etwa mit Mach imd Avenarius zu streiten, ob man all

das besser ,Empfindungen' oder besser ,EIemente‘ nennen soil,

so wollen wir, hierin das Ergebnis erkenntnistlieoretischer (psy-

cliologischer und gegenstandstheoretischer), also philosopliischer

Uberlegungen vorwegnelmiend, als die gesuchten allgemeinen

Namen festhalten Pliysiselie PMnomene (Bejesntano) oder

Empfindungsgegeiista'nde (Witabek). — GaB die durch diese

Leiden Worter bezeiclmeten Begriffe umfangsgleieh, wenn auch

niclit bis ins feinste inhaltsgleieh sind, besprechen wir erst im

,Anhang' u. S. 117 Anm.).

Aber ist es denn tiberhaupt richtig, daB sich die Pliysik

als solche mit den Tonen, den Farben, den Temperaturen u. dgl
beschaftigt? UberlaBt sie das niclit dem Psycliologen — wo-

gegen den Physiker nur die Luft-, die Atherschwingungen,
die Bewegungen der Molektile, also die

,
Warme als eine Art

cler Bewegung' u. dgl. angehen ? Schon wieder eine Frage, die

wenigstens insoweit liber die Erkenntnispraxis des Physikers
hinausgeht, als sie auch an den Psycliologen gerichtet ist.

Und wenn dann dieser fur semen Teil antworten wird, das

meiste davon gehore streng genommen niclit einmal mehr
in die Psychologie (z. B. daB die Tone eine eindimensionale,

die Farben eine melirdimensionale Reihe bilden), sondern
in die ,Gegenstandstheori e

f (Phanomenologie im Sinne
Stumpes, cht Husserls 1

), so liegen solche Unterselieidungen
schon ganz auBerhalb physikalischer Gedanken- und Interessen-

kreise.

1 Vgl. L 2 907 iiber das VerhUltnis der Terminologie, z, B. auch ^Eidologie*
[Stumpf]* feruer L 2 G8 ,Noologie‘ [Euckkn].
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Wieder etwas andere Gegensttade als cler Pkysiker unter-

sucht der Ckemiker, der Pflanzen-, der • Tierpkysiologe usw.

Immerkin liaben aber die nach ihren Einzelgegenstanden mehr

oder weniger sckarf abzugrenzenden Einzelgebiete der Pkysik

mid Cliemie und aucli nocli der tibrigen Disziplinen vom Leb-

losen und vom pkysiscb Lebendigen imtereinander genug Alm-

liclikeiten der unter sie fallenden Phanomene, daB sowohl die

einlieitlielie Bezeichnung ,pkysiscke Phanomene 4 gerechtfertigt

ist
;
wie scldieBlieh die Zusammenf'assung aller der vielen Einzel-

disziplinen unter den singular is universalis ,die Naturwissen-

s cliaft
1

.

Angenommen nun, es bestelie niclit der geringste Zweifel

oder Streit dartiber, ob etwas ein physiselies Plninomen 1 und

liiemit unmittelbarer Gegenstand der Naturwissensckaft sei,

so erheben sicli dock sogleicli weitere Eragen, die sebon als

solclie wieder ganz kinausgehen liber eine bloBe naturwissen-

sebaftliclie Untersuclnmg: namlick

§ 5. Gibt es auBer den unmittelbaren Gegenstiinden

der Naturwissensckaft (Magus ,Kleinenten() aueh mittelbareV

Ein soldier ware z. B. die von Magii geleugnete Kausalitiit;

denn das Kansieren, die Ivaus air elation, 2 kann man niclit

seken, niclit koren, niclit fasten . . . es ist kein
;
pkysisches

Phiinomen 4

,
n. zw. weder

;
physisclP, nock

;
Plianoinen f

. — Ebenso

die bisker nur einer Minderzahl von Naturforsckern entbekrlieh

sclieinende ,Substanz 4 (namlick alle pkysiscke Substanz —
Mater ie — Stoff). — Und so wolil nock allerlei ,Kategorien*

(ini Sinne Kants, z. B. Einkeit, Vielkeit, Negation, Weeksel-

1 In der Tat ist die Abgrenzung der ,physischen Phiinoinene* gegeu die

psych is clien und beider Phauomenklassen zusainmen gegen. alles

Nichtpli lino men ale ein viel verbandelter Fragenkomplex, dessen

systematische Beantwortung aber gewiB nicbt in die (oder eine) Natur-

wissenschaft als solche, sondern sebon ganz in die Philosophic (u. zw.

in melir als eine pliilosophische Disziplin) fUllt
;
vgl. u. S. 33 ff., 50 u. a.

8 Und ebensowenig irgendeine andere Abhlingigkeitsrelation, also aucb

niclit die des ,Bedmgtseins‘. Dieses glaubt der gegenwartig yon einigen

Naturforschern (z. B. Veuwoiw, Rob. Volkmann) verkiindigte ,Konditio-

nalismus* an Stelle des Kausiertseins setzen zu sollen. Einiges gogen

diesen neuen ,ismus l nnd zugunsten eines geliiuterten KausalbegrifFs

in der o. S. 14 angefuhrten Abhandlung ,Zur physikalischen Didaktik

und zur physikalischen Philosophic*; vgl. aueh S. 31, 06, *nm,
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wirkung . . .), deren sicli der Naturforscher zwar bestiindig

erkeimtnisp r ak t i s c li bedient, deren erkenntni s tlieoretische

Untersncbung aber wieder jedenfalls schon auBerhalb der selbst-

gesteckten Grenzen physikalischer, chemischer
;
biologischer und

was immer fur sonstiger naturwissenschaftlicher Untersuchungs-

gebiete liegt. Denn das S'Scoqelv iin Sinne aller
;
Theorie' ist

docli offenbar sellon wieder etwas ganz anderes als dscoqsLv

= selien = Farben- und Sehraum-Empfindungen erleben.

Wirft also ein Naturforscher als soldier aueli nur die

Frage auf, ob es auCerhalb der Naturwissensehaft noch
andere Wissenschaften geben kann und gibt> so muC die

Antwort, wenn iiberhaupt, so schon durch eine andere als die

Naturwissen sellaft selbst gegeben werden. Und da eine solche

Frage nach dem Gr anz en und den Einteilungen der W is s e n-

schaften 1 in die Metliodenlehre der Logik
;

die Logik aber

unter die philosophisclien Disziplinen fallt, so wiirde ein Natur-

forscher, der aueli nur jene Frage aufwirft, sie liiemit auch

schon bejalit haben zugunsten der Mogiiclikeit und Wirldich-

keit einer auBerhalb der Naturwissenschaft liegenden Philo-

sophie. Woinit nicht etwa gesagt werden soil, dad jede Geistes-

(oder wie man augenblicklicli lieber sagt, Kultur-) Wissenseliaft 2

etwa schon ganz oder aueli nur zum groGen Teil wieder

Philosophie sei. Doch muGte dies mit yielem andern erst er-

wogen werden innerhalb umfassenderer Hetraclitnngen, als sie

aueli der n&chste Abschnitt III bringen kann.

§ 6. Yorfcer aber ware nun noch naher und nicht nur fur einen

Theoretiker der logischen Wissenschaftslehre, sondern auch schon fiir

die Erkenntnispraxis des Naturforschers selbst iiberzeugender, als durcb
obigen yorlauhgen Hinweis auf. die ,Kategorien‘ (auf die wir in Ab-
schnitt V, S. 34 ff. zuruckkommen) zu erlautern und zu begrunden, in

welchem Sinn und mit weichem Eecbt wir denn xiberhaupt z'wischen

,unmittelbaren und mittelbaren Gegenstanden* was immer fur

einer Wissenscbaft, also auch jeder einzelnen Naturwissenschaft, unter-

scheiden? Aber auch dies werde verspart auf Abschnitt IV, wo wir
iin besonderen fiir die Psychologie yon ihren un mittelbaren Gegen-
standen, den psychischen Phanomencn, noch allerlei mittclbare
Gegenstiin de (zum mindesten psychische Dispositionen) unter-

sclieiden werden. — Zuyor aber, u. zw. zim&chst moglichst unabhangig
von allem Vorausgehenden, fragen wir ganz allgemein:

1 L 2
§ 97, S. 892—920.

2 L 2
§ 9?, S. 896 ff.
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III. Was ist Philosophic?

Auf diese alte Frage babe ich eine ausfulirliche Antwort

gegeben in L 2
§ 4 (S. 4—22) und teile daber hier nur an-

deutend die Hauptergebnisse mit:

§ 7. Damit die Antwort niclit etwa nur die Nominaldefinition

eines mein- oder wenigev kfinstlichen und willkiirlichen Begriffes von

}
Philosophie

6

werde, gelien wir aus von den einzelnen philo sophisehen
Disziplinen nach ilirer gegenwiirtigen Yerfassung. Unter iknen

ist die Psychologic die Wissenscliaft von den psycliischen Phano-

menen (Erlebnissen), die Logik die Lehre vom ricbtigen Denken, die

Ethik die Lehre vom guten Wollen. Da nun Denken und Wollen

psychische Erscheinungen sind, .so liegt als ein erster Yersuch zu einer

zusammenfassenden Definition der nahe, dai3 die Philosophic der In-

begriff aller Wissenschaften vom Psycliischen sei. Dieser Definition

wiirde sich auch die Asthetik als die Lehre vom Schonen, vom Er-

habenen und von iln-en Gegensatzen einfiigen, indem wir nichts ,schon*

finden ohne eigenartige Gefiihle des Wohlgefallens, und diese wie alle

anderen Gefiihle ebenfalls psychische Phiinomene sind. — Aufier einigen

andern Einwendungen gegen diesen Definitionsversucli (z. B. warum

dann niclit einfaeh Philosophie == Psyehologie gesetzt wird, L 2 5— 7)

und obwolil fur ihn die Aufteilung alles Physischen an die Nafur*

wissenschaften, alles Psychisehen an die Philosophie und andere ,Geistes-

wissenschaften
1 zu sprechen scheint, tibersahe doch eine solche allzu

enge Yerbindung der Begrifie Philosophie und Psychologic (wie sie

die'Sehule Brentano-Marty vertritt), dafi sich fiber den das Phy-

sische und Psychische (einschliefilich des
}
Metapbysischen‘ und ,Meta-

psychischen*) umfassenden Bereich des Bealen der Bereich alles WiJ3-

baren noch sehr viel weiter erstreckt, natnlich auch auf den des

Idealen. Als dann Mekong (und gleicbzeitig Itelsos, Husserl u. a.)

von einem solchen ,Psychologismus* in sehr allnfiihlicher, stetiger Ent-

wicklung zur Forderung und Begrfindung einer wirklich psyehologie-

freien ,Gegenstan dstlieorie* fortschritt, konnte er darauf hin-

weisen, daJ3 schon die Mathematik, diese unbestrittenste aller Wissen-

sebaften, weder ihrem Gegenstande noch Hirer Methode nach zwanglos

einer Eingliederung weder in die Natunvissenschaften noch in die

Geisteswissenschaften sich ffigt. Denn die Mathematik behandelt nicht

reale, daseiende, sondern ideale, ,d aseinsfreie 6 Gegenstande. AU-

gemeiner als die Mathematik ist die allgemeine Theorie der Relationen

und Komplexionen- und die Relationstheorie, die weder ein Stuck

Naturwissenschaft oder Mathematik, noch ein Stuck Psyehologie ist,

wird man schon vorgangig niemand anderem als der Philosophie zur

Bearheitung fiberweisen. Und so wfirde man schon angesichts einer

verhaltnismafiig noch immer so speziellen Disziplin wie die Relations-

theorie jene Definition ,Philosophie = Psyehologie
6 (oder alinlicb) als

zu eng erkeunen. m
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§ 8. Da nun schon diese Relationstheorie, obwohl einerseits mit

dem Ganzen der Philosophie verglichen noch sehi* speziell, doch an-

drerseifcs sogar mit dem Ganzen der Mathematik verglichen schon sehr

allgemein ist, fiihrt sie zunaclist ganz unabliangig von dem bisherigen

ersten Definitionsversucli aus dem Psychischen zu einem zweiten, dem
aus clem ,Allgemciiicn‘. In der Tat liegt ja auch den Vormeinungen

zur Frage ,Was ist Philosophie?
1 besonders nahe der Anspruch, daB

,die Philosophie alle andcrn Wissenscliaffcen an Allgemeinheit iiber-

steige
4
. Zwar liegt liiegegen wieder der Einwurf nahe, ,dai3 ja auch

schon fast jede einzelne auBerphilosophisclie Wissenscliaft (z, B. Mathe-

matik, Biologic) bestrebt ist, zu immer groBerer Yerallgemeinerung

ihrer Erkenntnisse vorzudringen, ohne daB ihre jeweils letzten, hochsten

Yerallgemeinerungen aus den Grenzen dieser einzelnen Wissenschaften

hinausreichen und in eine ihnen wesensfremde philosophische oder was

immer fiir sonst eine Wissenscliaft hiniiberzugreifen oder bei ihr An-

leihen zu machen brauchon. Wenn aber in den Fallen, in denen zwei

ubrigens gegeneinander scharf abgegrenzte Wissenschaften und U'
2

bei solchen Yerallgemeinerungen ihre obersten Ergebnisse in ein ge-

meinsameS' Gebiet IF einmiinden, und wenn dann auch nur das eine der

beiden Facher gar selbst schon eine philosophische Disziplin, das andere

z, B. ein naturwissenschaftliches oder historisches Spezialfach gewesen

war, so pflegt man die weitere allgemeine Behancllung des von zwei

Seiten her betretenen gemeinsamen Gebietes in der Tat schon nur mohr

nach der Philosophie zu benennen. Allerdings meint man dabei unter

,Philosophie der Mathematik, Philosophie der Physik, Philosophie der

Gesehichte
4 nicht seiten auch nur die allgemeinsten Siitze dieser Einzel-

wissenschaften selbst, ohne eine systematische Beziehung zu spezifisch

philosophischen Disziplinen.

Einiges N&here hieriiber L 2 11; hier auch der Unterschied, ja

Gegensatz zwischen prim arem Erkennen (z. B. der den Gegcnstand

der Physik ausmachenden Erscheinungen und Theorien) und sekun-
diirem Erkennen (z. B. beschreibender und erklarender Psychologic,

Logik und Erkenntnistheorie der psychischen Yorg^nge, die sich in

einem mit jenen Erscheinungen und Theorien beschaftigten Pliysiker
abspielen). Wir kominen auf diesen Unterschied, ja Gegensatz zwischen

Erkenntnispraxis und Erkenntnistheorie (ETh §§ 1, 8, 4) noch

zuriick unter V, S. 39.

SchlieBlicli zeugen fiir die Beziehung zwischen Philosophic und
Allgemeinheit die zwei allgemeinsten philosophischen Disziplinen (vgl.

D 3
§ 4, S. 18, nalier in L 2

§ 97, S. 908, 911):

Gegenstandstheorie Metaphysik
als allgemeinste Wissenscliaft

von iclealen Gcgenstanden von realen Gegenstanden
nach apriorischen Methoden nacb empiriseben Methoden.

§ 9 . Halten wir also das Merkmal der Allgemeinlieit
— u. 55w. oilier so liolien

;
daB sie auBersten Falls sogar die der
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relativ allgemeinsten Begriffe und Siitze jeder einzelnen Natur-

und Geisteswissenschaft noch iixit umfaBt und insoferne beide

noch tibexlrifft — als ein konstitutives Merkmal des Begriffes

;
Philosopbie^ fest, so ergibt sick aus ihm von selbst wieder als

konsekntives Merkmal auch die Mitbeaclitung des Psyclli-

sclien. Wogegen die IsTaturwissenschaften als solche, niim-

licli als Wissenschaften von der physischen Natur (ob wir

aucli von einer ,psyehisch en Natura reden diirfen und sollen,

vgl. aucli u. S. 45, 49) grundsiitzlich von allem Psychischem
abstrahieren.

§ 10. Bislier liaben wir einen einheitliclien Begriff der

philosophisclien Wissenschaften oder wissenschaftlichen Philo-

sophie oder Philosophie als Wissenschaft zu gewinnen

versuclit ausschlieBlich durch die Abgrenzung ilirer Gegen-

stande. Durch diese sind aber, wie in jeder Wissenschaft,

aucli schon die besonderen Aufgaben (,pliilosopliische Pro-

bleme'), die sic angesichts jener Gegenstiinde zu losen oder

doch der Losung niilier zu bringen wtinscht, und durch die

Aufgaben aucli schon die Methoden vorgesclirieben. Uber

letztere einstweilen bier nur die These (wir werden sie u. S. 51,

53, 55 und noch eingehender zu begriinden haben in Studien IV
gegen zahlreic.he Stellen bei Wiesner, die der ,naturwissen~

scliaftlichen Forschung f die ,philosophische Speculation* an-

reihen und gegeniiberstellen):

1 Mkinokg, ,tFber philosophische Wissenschaft und ilire Ih'opadeutik 4

(1885, s. u. S. 32) hat (S. 59) zu der ,zuweilen aufgeworfenen Frage, ob

Psychologie Naturwissenschaft sei oder nieht4

,
so Stellung genommen:

,Vielleicht mochte es . . zur Vermeidung manches MiBverstandnisses

heitragen, wenn man . . . den Wissenschaften von der unorganischen

und organischen Natur die Psychologie als Wissenschaft von der psychi-

schen Natur zur Seite' stellte, wodurch ihr dann ein unanfechtbarer

Plata unter den Naturwissenschaften gesichert ware. 4 Er hat aher seiner-

seits ,seibstverstandlich der derzeit bestehenden Gepflogenkeit.Rechnung

getragen 4
. Nun liat sich aber an dieser ,Gepflogenheit‘ auch wahrend

der seitherigen dreieinhalb Jahrzehnto nichts gelindert — wenigstens

denkt noch heute bei ,Naturwissenschaft 4 jeder an Physik, Astronomic

u. dgl
,
aber kaum jemand an Psychologie des Urteilens, Fiililens usw.

33aB auch der Naturforscher im bisherigeu Sinne oft genug sich bis an

die Greuze zwischen physischen und psychischen Phanomenen heran-

gefiihrt sieht, wurdigen wir noch in Studien IV\ und iy*.
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Wie immer sicli alle oder einige Gegenstande und Auf-

gaben der Pliilosopliie yon denen aller iibrigen Wissenscliaften

unterscheiden mogen
;

so kcinnen docb die Metlioden der

Pliilosopliie nicht yon denen anderer Wissenscliaften

abweiclien oder gar ilinen entgegengesetzt sein
;

sofern eben

die Pliilosopliie selbst iiberlianpt Wissenscliaft bleiben oder

werden will.

Insbesotidere gibt es innerhalb pbilosopliischer Wissenscliaft niclifc

etwa eine ,philosophische Spekulation*, die angesicbts pliilo-

sopbiscber Gegenst&nde zu Erkenntnissen auf einem Weg fiihrt, der

angesicbts aller anderen Gegenstande ein Uin- und Abweg ware. Es

wird sogar zweckmafbg sein, das Wort ,Spekulation £ ebenso auf pliilo-

sopbiscliem Gebiete zur Kennzeichnung eines anti- oder mindestens

ametbodiscben Denkens (namenfclicli fur den MiJ3braucli apriorischer

Metlioden, wo der Gegenstand empiriscbe verlangt) vorzubehalten; wie
die Worter jSpekulation

4 und ,spekulieren
£ ja auch in auOerwissen-

scbaftliclier Yerwendung meist einen abfalligen Beildang baben (z. B.

Borsenspekulation — Borsenspiel, ,ein Kerl, der spekuliert
£

).

In L 2
§ 4 (S. 14— 22) wird dann nach der yorausgegangenen Fest-

stellung des Begriffes ,Philosopbie alsWissenscbaft 4

oder wissen-

scbaftliebe Philosophic auch nocli besprocben der Begriff einer ,Pbilo-

sopbie als Weisheitb — Natiirlicb wird in erster Linie nur von
ersterer in diesen Schriften einer Akademie der Wissenscliaften die

Rede sein. Und erst in Studien IV1? dem allerletzten Teil dieser

,Studien £

,
in denen wir vorn Anfang bis ans Ende ausschlieBlicb wissen-

scbaftlich denken und darstellen werden (selbst dort noch, wo gefragt

wird um die Moglicbkeit eines ,auJ3erwissenschaftlichen Erkennens' —
wozu wieder einen ituHeren AnlaB geben sowohl Whiskers Yerwei-
sungen auf ,pbilosopbische Spekulation £ wie Oelzelts Abgrenzungen
zwischen seinern teleologischen ,Weltgeist

£ und einem superlativischen

Gott der Religionen), werden sicli von selbst auch Ausblicke aus dem
Gebiot der Wissenscliaft in das der Weislieit ergeben. —

Jetzt aber vor allem nocli einige Restfragen einerseits zum Gegen-
stand der P sychologie (IV), die wir an erster Stelle innerhalb der

pliilosopbisclien Disziplinen nannten, andrerseits zum Begriff der

Naturpbilosophie (V), die, falls es cine gabe oder wenigstens geben
kbnnte, zum naturliclien Vermittler zwischen Naturwissenscbaft und
Pliilosopliie berufen scheint.

IV. Unmittellbare und uiittelkare Gegenstande
der Psyekologie.

§ 11. Im Titel von Ps 2
§ 1 ,Gegenstand der Psychologie

:

alles Psycjaisclie; ilir unmittelbarer Gegenstand: die psychi-
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schen Phanomene' schien rair diese doppelte Ergiinzung des

Titels, der in Ps 1
§ 1 nur gelautet hatte:

;
Gegenstand der

Psych ologie; Die psychischen Erseheinungen' vor allem deshalb

notig
;

weil schon damals neben den psychischen Erschei-

nungen durchgehends (nainentlich in §§ 12
; 33; 42; 65; 82)

aucli psychische Dispositionen behandelt worden waren*

Dispositionen aber sind nie Ersclieinungen, nie Pha-

nomene (konnen nie
;
m die Erschcinung treten^ nie pliiinomenal

werden; sie liberschreiten dalier — wie anch alle ,Relationen* —
jede eigentlich so zu nennende

;
PlnLnomejnologie‘).

Dieser fur alien Phitnomenalismus nnd Positivismus frei-

lieh anstoBige Begriff eines Nichtphanomenalen wil’d ebenfalls

erst in Abschnitt V nailer zu erlautern und zu begrunden sein.

Sogleich liier aber die Eeststellung, daB unter dem Begrilf der

^Disposition* aueh jede physische und psychische
;
Kraft*

(Eahigkeit; also aucli jede
;
Energie = Fahigkeit, Arbeit zu

leisten*) Mit. .Und da kein Forscher
;
weder der organischen

noch der anorganischen Natur
;
zum allennindesten auf das

Wort
;
Kraft/ yerzichtet (wenn auch Manche sich noch immer

beeilen hinzuzufitgen
: ;

Kraft ist ein bloBes Woi't* — wonach

auch ..Disposition* ein bloBes Wort ware — vgl. u. V S. 53);

so haben wir in jeder
;

gleicliviel ob mit Recht oder Unrecht

angenommenen psychischen Disposition schon ein erstes Beispiel

daftlr, daB wenigstens die Psychologie (ob auch die Natur-

wissenscliaften
;
ygl. Abschnitt V) neben iliren unmittelbaren

;

phanomenalen Gegenstanden auch pnetaphanomenale* Gegen-

stiinde wenigstens solange in Aussicht zu nehmen hat, bis etwa

ihre Unwirklichkeit oder gar Umnoglichkeit durch den Posi-

tivismus uberzeugender als bisher erwiesen sein wird. Alles,

was dann auf gleicher Stufe mit (psychischen oder physischen)

^Dispositionen* steht, zahlt schon zu den mittelbaren Gegon-

standen derjenigen Wissenschaft
;
welehe die diesen Dispositionen

entsprechenden ,aktuellen Korrelate* zu iliren unmittelbaren
;

phanomenalen Gegenstftnden erwahlt hat. —
§ 12. AuBer diesem sozusagen ,kategorialen* 1 Sinn des

Wortes
;
mittelbare Gegenstiinde* der Psychologie liegt dann

nattirlich noch yiel niilier der handgreiflichere phanomenale

1 tlber ,kategorial, metaplianomenal, noumenar u. dgl. s. u. & 33 IT.
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Sinn, daB, weil zu den Hilfswissensehaften der Psychologie

auch die Physiologic (und liberdies die Pliysik) ziihlt, auch

manche der zu den unmittelbaren Gegenstnnden der Physiologie

geliorenden pliysisehen Phanomene zugleioh mittelbare

Gegenstitnde der Psychologie sind. Denn olme die Uber-

treibungen einer ,PliysioIogisehen Psychologies mitzumachen,

weiB sieh ja jeder Psychologe, aucli wenn er so weit wie mug-

licli nur ,deskriptive' (,phanoinenologische‘), also in erster Linie

introspektiye Psychologie treiben will, doch in zweiter Linie

angewiesen auf Physiplogie, Anatomic und weiterhin auch auf

Pliysik als Hilfswissensehaften einer umfassenden Psychologie.

Keine Psychologie heute mehr ohne ,Psychophysik', wie immer

eng oder weit man letzteres yon Fisuiiimt geschaffene Wort
nehmen will. — Aber auch keine besonnene Psychologie mehr,

die etwa die psychischen Phanomene aus den pliysisehen zu

deduzieren wagte; sie kame hiedurch in dieselbe verkelirte

Denkrichtung, die sich in der ,rationalen Psychologies (und

spftter in der ,mathematischen' von Herbart) als ehenfalls de-

duk.tiven Methoden so sehr unfruehtbar erwiesen hatte. Der

einst so beliebte Zusatz ,empirische Psychologies 1
ist also zum

Pleonasmus geworden.

Sollte ein Naturforscher (z. B. Psychiater) sich noch nicht ganz

freigemachfc haben von der einstigen Gewohnheit, zuerst an Gehirn und
dann erst an psychische Phanomene zu. denken, so belcennen wir uns

ihm gegeniiber zu den Worfceu des ausgezeichneten Arztes Josef Breuer,

Mitgliedes unserer Akademie, der in seinen Studien zur Hysterie 2
sagfce:

,In diesen Erorterungen wird wenig vom Gehirn und gar nicht von
den Molekiilen die Rede sein. Psychische Yorgiinge sollen in der Sprache
der Psychologie behandelt werden, ja es kann eigentlich gar nicht

anders geschehen. Wenn wir statt Yorstellung Rindenerregung sagen

sollten, so wiirde der letztere Ausdruck nur dadurch einen Sinn fur

uns haben, daJ3 wir in der Yerkleidung den guten Bekannten erkennen
und die Yorstellung stiilschweigend wieder restituieren. Denn wiihrend

Vorstellungen forfcwahrend Gegenstande unserer Erfahrung und uns
in all ihren Nuancen wohlbekannfc sind, ist Rindenerregung fur uns
mehr ein Postulat, ein Gegenstand kiinftiger erhoffter Erkenntnis. Jener

1 DaB wir hiemit iiher dem Empirischen in der Psychologie das Aprio-

rische (Gegenstandstheoretisclie) nicht iibersehen oder leugnen, wird

dargelegt in Ps 2 gegen Sclilufi des ,§4. Methods der Psychologie: die

einer empirischen Wissenschaft*.
2 Breuer und Freud, Wien (Deuticke) 1895, S. 1C1 zu Beginn des von
Breuer *VerfaBten Abschnittes ,Theoretisches‘.
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Ersatz der Termini scheint cine zwecklosc JVIaskerade. — So moge der

fast ausscldiei3]iche Gebrauch psychologisclier Terminologie vergcben

werden/

Wir bringen diese Worte ancli liier in Erinnoruiig (wie

in Ps

2

§ 4), well sic nns ein MaBstab werden mlissen fill* die

in den Studien IV zu Uberpriifenden Methoden von Psycho-

vitalisten und ihren Gegnern (Physiovitalisten,
;
Psychoid‘-Vita-

listen
;
wie Dkij&<jh

;
nnd Meehanisten).

Als vorlaufiges, warnendes Beispiel dafiir, was wir Psychologen

an den uns von psycho vitaiistisclier Seite bisher angebotenen Beitragen

zu unserer Fachwissenschaft fur ziemlich ebenso bedenklich halten

miissen, wie die ineisten Biologen das Heraustreten aus der ihrigen,

fiihre ich aus Paulys ,Darwinismus und Lamarckismus* einstweilen

nur an, daJ3 er i in zweiten Kapitel (nach einem ersten, ,Allgemeines
£

)

sofort an die Spitze stellt eine ,Psychologie des kunstlich ZwecknmBigen 4

.

Denn wenn hier (S. 8) Pauly sagt, er babe eine Reihe von Begriffen

rein psychologischen Inhalts, wie die ,von altersber unterschiedenen

Seelenvermogen der Empfindung, der Vorstellung und des Willens {

jVorausgeschiekt, urn den Physiker [!] auf einen Angriifspunkt hinzu-

weisen, welcher fur ilm zur Ldsung einer groBcn Frage in den psyclio-

logischen Pbanomenen gegeben isP (S, 9), so darf niclit erst der ,Phv-

siker* Oder sonst ein Naturforscher, der in einem Buch iiber Darwinismus

und JLamarckismus (loch vor allem Entwicklungsgesehichte und Theorie

organischer, also pliysischer Gebilde und nicht sogleich an der Spitze

eine ,Psychologie‘ sucht, sondern es darf aucii der Psycholog etwas

verwundert diese Psychologic wieder in allzunahe Beruhrung sogar mit

der ,Physik £

gesetzt finden. Da ich spater (in Studien IV) zu bekennen

haben werde, daB meine eigenen Ansichten iiber Entwicklung (ge-

nauer: iiber die physischen und psych iselien Krafte bei der Gestaltung
von Organismen) oft denjenigen Ansichten, die jetzt mcist uuter dem

Namen ,Lamarckismus < gehen, naher stelien, als allem pliilosophierenden

Danvinisinus, 1 so sei dieser Ausdruck meiner Verwunderung iiber Paulys

Beginnen mit Psychologie keinesvvegs im Sinne einer vorgangigen Ab-

lehnung des von ihin schlieJ31ich Gewollten, sondern eben nur der von

ihm eingeschlagenen Denkrichtung 2 zu jenem Ziele gesagt. Wolil aber

1 Eat distinguendum ,Darwinismus4 und Darwin. Soeben lese ich in einem

Vortrage des Paliiontologen Otiienio Abel (Schriften des Vereines zur

Verbreitung naturwiss. Ivenntnisse, Wien 1918, S. 95): ,Die falsclie Lelir-

meinung, dah Darwin alle Umformungen der Organismen durcli Selektion

erklaren wollte, wird nodi iiinner zu verbreiten gesuclit, obwohl er aus-

driicklich die Entstehung der Anpassungen von der Selektion aus-

genommen hat und infolgedessen in unserem lieutigen Sinne eigentlicli

als „Lamarckist“ und niclit als ^Darwinist" auzusehen ware/

2 Wenn also Breueu (s. o. S. 26) vom Psychologischen ausgehen und von

hier aus zum Physischen (,Riiidenerregung*) gelangen will And schoinbar
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sclieint es mil* fiir beide Teile forderlich, dai3 einmal, so wie dem (leider

niclit mebr lebenden) Yerfasser jenes psych ovitalistischen Buches auch

sonst alien Anschlub an die Psychologie suclienden Naturforschern von

einem Psychologen erwidert werde, wie sehr dem angestrebten Yereint-

schlagen einsfcweilen noch eine Zeitlang Getrenntmarschieren zweek-

mafiig, ja notig sei.

In diesem Sinne ist es mil* anch Bedlirfnis, ebe wir im tiber-

nachsten Abschnitt YI wieder zu den, zwar niebt ins eigentlich psycho-

logische, so doch uin so ofter ins ,naturphilosopliisclie' Gebiet iiber-

greifenden Darlegungen und Forderungen Wiesners zu speziiiscb natur-

wissenscbaftlicben Begriffsbestimmungen, wie denen der ,Entstebung

und Entwicklungh zuruckkehren, vorher nocb ganz allgemem eine Re-

vision der folgenden, einsfc von mil* selber aufgestellten These vorzu-

nebmen:

V. ,Es gibt keine NaturpMIosopMe. 6

§ IB. Bis vor weniger als zwei Jahrzehnten; nlimlicli bis

mm Erscheinen von Wilhelm Ostwalds
;
NaturphiIosophie'

(1902);
gait dieses Wort nur mebr als eine' traurige Erinnerung

an die Ubergrifle
;

die sicli zu Zeiten Schellings und Hegels

eine
;
spekulative Physikf

als Ableger der
;
spekulativen Philo-

sophie
f

in das Ai'beitsgebiet exakter Naturforschung erlaubt

hatte. Nacli dem Erscheinen von Ostwalds Bueh liielt ich

liber dieses ein Ubungskolleg ’ (Winter 1902/03)
;

in dem icb

obige negative These
;
Es gibt keine Naturphilosophie/ mit der

Verstlirkung
;
es kann keine geben' aufstellte. Ihr bat damals

als verehrter Teilnelmier des Ivollegs der Arzt Josef BkeueE;

korrespondierendes Mitglied unserer Akademie, die Definition

und These entgegengestellt

:

;Naturpbxlosophie ware also die Wissenschaft der-

jenigen metaphanomenalen Probleme
;
die der Natur-

forscliung entspriefien/

Die Begrtindungen von These und G-egenthese babe ieh

dann mit Bjeeuers Zustimmung veroffentlicht in dem Heft

;
Zur gegenwartigen Naturphilosophie^. 1

Da sich seither niebt nur der Name Naturpbilosopbie er-

balten bat
;

sondern auch immer wieder neue
;
gfoB angelegte

. Pauly dieselbe Richtung einsclilagt (Ausgangspunkte: die ,Seelenver-

mogen der Empfindung, der Yorstellung und des Willens 4 und das dann

bald hinzugesellte ,Urteil‘
;

Ziel: Organische Entwicklung), so ist das

nur wieder ein Fall von Si duo faciunt idem
,
non est idem.

1
S. o. S. 1% Anm. 1.
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Darstellungen dieses Gebietes erscluenen und erscheinen (die

groBte und beste wold von Erich Begi-ier in der
;
&ultur der

Gegenwart', 1914
;
427 S.)

;
so versuche ich, mir erneut Reclien-

schaft zu geben liber die Grtinde meiner damaligen Abneigung

gegen den Namen
;
Naturp]iilosopliie ;

. Weim ich alles in allem

auch jetzt noch niclit glaube, dafi man neben anderen pliilo-

sopliischen Disziplinen wie Logik
;

Etliik, Asthetik, oder auch

neben Geschichts-, Sprach-, Reclits-, Religionsphilosophie eine

besondere ,Naturphilosophie* nennen sollte, schon weil liiefiir

der Begriff der ,NatuN zu umfassend 1
ist, so brauchen dieses

und andere Bedenken docli niclit, jeden mit diesem Namen zu

verbindenden Begriff zu treffen und noch weniger das unab-

liangig von alien Namen seither von Naturforscliern oder Philo-

sophen unter jenem Namen tatsachlich etwa Geleistete.

In L

2

§ 4 (S. 12) sage ich u. a.: ,Jedenfalls sollten wires aber

jetzt nnd kunftig vermeiden, dai3 durch Vorausstellen einer Natur-

ptulosophie vox* die Naturwissenschaft (wie einst eine von Hahms vor

der grofien Enzyklopiidie der Physik, der n. a. auch Helmholtz’

,Physiologische Optik‘ angehort) irgendcin Schein erweckt werde, als

wolle die Philosophic dem Naturforschcr die Methoden oder gar auch

die Gegenst&nde seiner Forschung vorzeichnen/ 2 — Ich fxige hier bei,

da!3 inerk wiird igerweise, als 1904 die Einleitung zu Helmiiotjz* ,Vor-

lesungen iiber theoretische Physik* erschien (fast gleichzeitig mit meinem

o. S. 14 erwahnten Sonderheft ,Zur gegenwartigen Naturpbilosophie
4

,

vgl. daselbst S. 14) aucli Helmholtz selbst oder der Herausgeber

allerlei Philosophisches dem Physikalischen der spateren Bande ebenfalls

1 Aus analogem Grunde kann ich mich auch nicht befreunden mit dem

spater modern gewordenen Namen (und Begriff?) ,Kulturphilosophie‘.

— Warum vollends nicht ,Kulturwissenschaften £ statt ,Geisteswissen-

schaften £ zu sagen ist, vgl. L 2
§ 97 ,Die Einteilung der Wissenschaften .

2 Ich halte hier die Erinnerung fest, dafi, als ich 1872 Josef Stefans Vor-

lesungen iiber Physik (theoretische und experimented©) zu Boren anting,

er uns sogleich in der ersten Stunde vor jenem Voranstellen von Philo-

sophie vor Physik warnte — unter Hinweis auf die damals soeben (1869)

erschienene ,Enzyklopadie £
. Frage ich mich heute, ob Haiims’ ,Philo-

sophische Einleitung in die Enzyklopiidie der Physik £
(S. 64—414) als

Kap. II an seinem richtigen Platze zwischen Kap. I ,Allgemeine Literatur

der Physik £ und Kap. Ill ,Vom Mafie und vom Messen* stehe, so fiirehte

ich, dafi noch heute jeder Physiker finden werde, dafi man dieses oder

ein anderes philosophisches Kapitel hbchsteus hinter, niclit vor dem

wirklich physikalischen Inhalt suchen und studieren werde. Und dieser

suhjektive Eindruck entspricht nur dem objektiven Sachverhalt unseres

w- und rc-Satzes (s, S. 12). - Vgl. alter u. S. 120, Anhaii/ll.
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vieder vorausgeschickt katte. Ich ftigte aber sclion darnals bei,

daJ3 diese Abfolge bei Helmholtz nur eine ziemlicli auJ3erliche sei.

Gelegentlich der o. S. 13 erwRhnten Besprechung in der

Philosophischen Gesellschaft zeigte sieh bei mehreren der

Redner die Geneigtheit
;

alles allge mein ere Denken aucli

sclion innerlialb der Naturwissenschaft, der Matliematik nnd

dann ebenso aucli der Staatslehre usw. als ein ,philosophisches*

zu bezeichnen; namentlich insoweit irgendwelehe aprioriselio

Uberlegungen das unmittelbare
;
empirische Erkennen durcli-

setzen. Und so war man geneigt, all das als Belege daftir in

Anspruch zu nelimen
;

daB eben jede wirkliche Wissen-

schaft von allem Anfang durclisetzt sei und sein inusse von

Pliilosopliie. So sclmieiclielhaft das aber fur die Philosophic

als solche ware (und also namentlich in einer Philosophischen

Gesellschaft dankbar hatte quittiert werden mttssen), hielte cs

docli weder einer schiirferen theoretischen Analyse des aus den

Gcgenstanden und Methoden der einzelnen Wissenschaften sieh

ergebenden Verliiiltnisses zwischen ihren Einzeln- und Gesamt-

erkenntnissen stand, noch auch war und ist jenes scheinbare

Zugestiindnis an die Unentbehrlichkeit der Philosophie ftir jede

Wissenschaft, also gegen die Unabhangigkeit aufierpliilosophi-

sclier Wissenschaften von philosophischen, ungeflihrlich ftir eine

echte und strong wissenschaftliche Philosophie. 1 Denn starker

als solche gelegentliche Lielienswtirdigkeit und Naehgiebigkeit

auBerphilosophischer Forsclier oder Liebhaber der vcrschieden-

sten Erkenntnisgebiete sind und bleiben die rein gegenstund-

lichen Eigenarten und die von ihnen und nur von ihnen

abhiingigen Ahhangigkeits- und Unabhangigkeitsbeziehungen

zwischen diesen Gegenstanden und weiterhin zwischen den

durch sie geforderten Methoden. Daher wird es nicht ganz

unntttzlich sein, wenn wir gegenilber der von Emil Muller 2

selir mit Recht betonten sehlieBlichen Zusammengehorigkeit

1 So hatte ich sclion vvllhrend des o. S. 13 erwahnten Yortrages ,Sclielling

und Faraday 1 zu beinerken Gelegenheit, wie die Wiedergabe angeblicli

tiefsinniger Yoralnmngen von Bezieliungen zwischen Magnetismus und
Elektrizitat (der Naturphilosoph hatte 30 Jahre vor Fakadays Yersuclien

ilber Magneto-Induktion geglaubt, man werde aus Magneten elektrische

Funken ziehen kdnnen u. dgl. m.) bei den zuhorenden Pliysikern dock
nur das Gegenteil von Hochachtung vor solchen Ahuungen kervorbrachte.

2 S. o. S. S3.

*
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aller Einzelerkenntnisse zu groBeren Gruppen und sclilieGlich

zu Einem groBen Ganzen (Vie es in dem alten, nun fast vei'-

alteten Naraen ,universitas literarum£ gemeint war), doch darauf

bestehen, daJfi nun einmal zwisehen einzelnen Wissensebaften

neben den Abbilngigkeits- aueli Unabh&ngigkeits-

bezi eh ungen bestelien.

Als ein besonders durchsichtiges Beispiel babe ich in dcr Me-

thodenlebre der Logik (L

2

908) niiher besprochen die natilrliche Reilie

der Disziplinen Arithmetik, Geometric, Phoronomie, Dynamik.
Dai3 bier niclit nur subjektive und willkurliehe Reziehungen, sondern

objektive, natilrliche Verhaltnisse festgelmlten sind, wire! bestatigt z. B.

durch die in jabrzehntelangen Entwicldungen sicli durchsetzende grund-

satzliche Befreiung der Arithmetik von alien geometriseben Veransehau-

liebungen (vgl. D 2 909, 1 dort aueh gegen
5
die Ubcrtreibungen, . . die

dem Denken alle Ansebauung entzieben und es in fundamentlose Re-

lationen aufzuldsen suchen‘). Wenn sieb so die von Comte entworfene

,Hierarcbie der Wissenschaften* seither verfeinert und iiberfeinert hat

zu Bemuhungen, immer mebreren Wissensebaften unter Beibebaltung

ibrer Namen ganz andere Gegenstiiude zuzuweisen (ein Beispiel die

Logisierung der Arithmetik, die ,raumlose Geometrie* u, dgl.) und wenn
bierdureh nur allzu vieles an solcben Gegenstands- und Methodenfragen

so strittig geworden 1st, daB es nun schon scbvver sclieint, aucb nur

innerbalb dieser exaktesten Wissensebaften ganz unbestrittene Beispiele

fiir natiirlicbe Abbiingigkeits- und Unabhangigkeitsverhaltnisse aufzu-

zeigen, so mochte ich docb z. B. an der UnabliSngigkeit der Phoronomie

von der Dynamik festlialten, trotz dem z , B. durch Senlick 2 im Inter-

esse der allgemeinen Relativitiitstheorie geforderten IneinanderfiieBon-

lassen aucb schon jener zwei Gebiete.

Angesichts einer solchen augonblickliclion Tendenz zur

Instability (icli wilhle das Wort in Erinnernng an Fkciinjsrs

;
Prinzip der Stability/ als eines fiir ilm letzten Zieles aller

Entwicklung) diirfte man auf Nachsiclit reclmen, wenn aucdi

1 Aucb in meiner Didaktik des matbematiseben Unterriclites (t. Aufl.,

Teubner 1910, S. 257 ff.).

2 ,Raum und Zeit in der gegenwartigen Physik. Zur EinfUhrung in das Ver-

standnis der allgemeinen Relativitatstheorie 4 (Berlin, Springer 1917, 63 S.)«

Dieses Biiclilein, das durch seine Knapplieit und IClarheit gut einfiilirt in

die Leitgedanken der physikalischen Relativitatstheorie, gab mir AnlaB,

in dem Aufsatz ,Zur physikalischen Didaktik und zur physikalischen

Philosopliie 4
(s. o.S. 14) an einigen Beispielen aufzuzeigen, warum manclie

tiber das physikalische Gebiet hinausgehende pbilosophische Einzel-

bebauptungen Sciilicks (z. B. S* 53: ,Es gibt so viele anscliauliche Raume
als wir verschiedene Sinn© besitzen 4

)
den Psychologen und Gegenstands-

theoretiker niclit befriedigen konnen. — Vgl. u, S. 120, Antiang II.
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an Stelle der durch ein Jahrhundert lang strenge, ja leiden-

schaftlicb geltond gemachten Bemuhungen, Natu

r

av i s s en s c h aft

yon Phil os op Lie unabhangig zu raachen und zu erhalten,

gerade jetzt eine Geneigtheit aufgekommen ware, die Seharfe

jener Abgrenzung zu mildern odor abstumpfen zu lassen dureli

ein Mittelding
;
Naturphilosophie'. Und da dann mit den ob-

jektiven Griinden, d. h. den aus den Gegenstlinden undMethoden
beider Wissensehaften odei\ Wissensclmftsgruppen mit logischer

Notwendigkeit sieh crgebenden co- und a-Ilelationen 1 aueh wieder

subjektive Motive sich mischen mogen, ja nicht mehr abweisend

z. B. gegen Philosophic zu scheinen, nachdem man ein Leben

lang eine vielleicht zu schroffe Abneigung gegen sie gleich alien

oder den meisten Fachgenossen innerhalb der Natunvissen sclmft

miterlebt hatte, so konnte zwar die Entmischung so tief fun-

dierter An- und Absichten bis auf weiteres einigennaSen aus-

sichtslos scheinen — aber eben doeh nur subjektiv, wogegen

fur eine scharfere, objektive Methodologie die reinliche Seliei-

dung nicht unmoglich ist und gemliB dem clara pacta boni amici

schlieClich fur beide Teilo auch nicht unniltzlich bleiben wird.

Aus alien diesen objektiven (und hoffentlieh nur zum Teil

auch wieder subjektiven) Griinden unterziehc ich also jetzt meine

These von 1904 ,Es gibt keine Naturphilosophie, es kann keine

geben' um so lieber einer erneuten Prlifung, als ich danmls

innerhalb des Gegenstandes der Philosophie (in Ubereinstim-

mung mit Meinongs 2 Auffassung von 1885) die Bezichung auf

das Psychische stoker und cinseitiger betont hatte, als ich

es seit Meinongs Einfidirung des Bcgriffes und Nameijs
;
Gegen-

standstheorie* nun ftir richtig halte. Und da diese Einfulirung

einer wirklich psychologiefreien Gegenstandstheorie neben der

Psychologie und den psychologischen Teilen der Logik, Asthetik

und Ethik (auch der Erkenntnistheorie und der Metaphysik)

mich zu demjenigen Hervorheben der Allgemeinheit als eines

zweiten und sogar des konstitutiven Merkmales der Philo-
~

1 S. o.S. 12.

2 ,0ber philosophische Wissenschaft und ihre Propadeutik 4

,
Wien, Holder

1885, 182 S. Aber sclion datnals sagte Mkikokg (S. 5) :
,Psychologie . , .

ist nicht die gesamte Philosophie; aber ein Teil derselben, ihre Fun-

damexitaldisziplin . . * Philosophie ist nicht Psychologie, . . . sondern

eine ganze Gruppe von Wissensehaften. 4 — N&heres hieruber in meinem
Vortrage (Rom 1905): ,Sin(l wir Psychologist©!!? 4

(vgl. L 2
7).

i
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sopliie gefiilirt hat, gegeniiber welchem der Anteil des Psychi-

sclien zu dem meisten Philosophischen zu einem nur mehr
konsekutiven Merkmal wird (wie o. S. 23 ff. nacli L 2 8 ff. dar-

gestellt wurde), so bin ich jetzt in der mir sehr erwtin sellten

Lage
;
den Einwendungen Josef Bkeuers yon 1904 gegen meine

damalige Ablelmung aller Naturphilosophie in einem selir wesent-

lichen Punkte' reclit zu geben. Freilich wird aber mein Nacli-

geben nicht so weit gehen, daft ich eine
;
Naturphilosophie f

innerhalb der philosophischen Disziplinen oder sie auch nur

als ein Drittes zwisehen Naturwissenschaften und Philosophie

aufgenommen sehen m tfelite.

§ 14. Doch auch unabhangig von meiner damaligen und

jetzigen Stellungnahme zum Namen und Begriff Naturphilo-

sophie bedarf es einiger Worte zu dem damals von Beeuek

geschaffenen und von Wiesner — wie ich furchte, nicht zum
Vorteil der Sadie — umgedeuteten 1 Kunstausdruck

?
Meta-

pllSnomenaP. Urn also vor allem den Begriff festzulegen
;

den Beeuer damals mit dem Worte
;
MetaphanomenaP ver-

bunden wissen wollte, muft ich den Wortlaut der Schluftstelle

seiner schriftlichen Mitteilung an mich (als Beilage I zu S. G2

vollinlialtlich mitgeteilt auf S. 129— 131 des Heftes ,Zur gegen-

wartigen Naturphilosophie') hier wiedergeben und weise be-

sonders hin auf die Worte und Siitze W (s) (»);

,1* Fiihrt die naturwissenschaftliche Forschung auf Begriffe und

Probleme, die jenseits des ph&nomenalen ^ Gegenstandes der Natur-

wissenscliaft liegen? Es scheint, die Antwort miisse bejahend ausfallen,

alle kategorialen ^ Begriife sind eigentlicli metaphysiscb (Materie,

Substanz, Kraft, Energie usf.). Wer glaubt, diese metaphanomenalen

Begriffe und Probleme einfach ausscbalten zu konnen, darf die

Mogliclikeit einer Naturphilosophie leugnen, wer das nicht tut, mull

sie, scheint es, annehmen. Aber damit ist nur dann entschieden, da#

es neben der Naturwissenseliaft eine Naturpbilosophie gebe, wenn Natur-

wissenscliaft aufterstande ist, die philosophisclie Bearbeitung (^) dieser

Begriffe selbst zu leisten. Die Frage wandelt sich also in die andere:

2. Besteht in bezug auf diese ein wesentlicher Unterschied der

Methoden, so daft die Naturwissenschaft, wenn sie ihre'Bearbeitung (2)

unternimmt, dies nicht mit iliren Methoden tun konnte, sondern zu

andern greifen muft ? Diese Frage, scheint mir, muft bejaht werden,

und wenn dem so ist, dann reduziert sich unsere Hauptfrage eigont-

licb auf eine personliche und buchhandlei’ische:

1 Win, S. 09, 155 if., setzt: metaphanomenal — subliminar (un&rsehwellig).

Sitzungsber. d. pbil.-hisfr Kl. 191. Bd. 3. Abb. 3
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Eann der Naturforscher unit gutem Erfolg, an der Grenze des

Phanomenalen angelangt, sein Arbeitsinstrument beiseite legen und

gegen das der Metaphysiker austauscben? Oder ist solche Personal-

union des Physikers und Philosophen untunlich und unersprieJ31icli ?

Angesicbts der nicht ganz geringon Zahl von Mannern, die zugleich

Pbysiker und Pbilosoplien waren, und zwar mit Erfolg, kann man
diese Erage nicht verneinen. Aber diese Personalunion entscbeidet

die Frage nicht. Es isfc eben nur Personalunion (®>, die induktive

Naturwissenscbaft und die Bearbeitung der Probleme des Metapha.no-

menalen bleiben getrennte Reiche.

Naturphiiosophie ware also die Wissenscbaft derjenigen
metaphanomenalen Probleme, die der Naturforschung ent-

sprieBen/

Namentlich die als
;
kategoriale ^ Begriffe* ange-

fuhrten von
;
Materie

;
Substanz, -Kraft, Energie usf/ lassen er-

kennen, dafi Breuer im wesentlichen gleichsetzt metaphiino-

menal ^ = kategorial ^ Dies trifft in der Saclie genau

damit zusainmen, dafi icli schon zehn Jalire frtiher (1894) an

der Spitze meiner Abliandlung ,Psycliische Arbeit' 1 unter-

schieden liatte
;
phanomenale Quanta und kategoriale

Quanta'. Und da sich nun an das Wort ,Kategorie f selbst

wieder gauze Ketten von nocli immer ungekliirten Fragen

kniipfen, die anheben bei der Zweierleiheit der Bedeutungen,

die mit deniselben Wort
;
Kategorie' iVristoteles und Kant 2

vorbunden liaben, so erleiclitert es die Verstandigung, wenn
wir statt des positiv klingenden

;
kategorial' zuerst nocli das

wesentlich negativ und insoferne unvorgreiflicher gemeinte

pnetapliiinomenak setzen und aucb bei dem ^avd 1 nicht so sehr

an das gewbhnliche (selbst wieder mehrdeutige oder ganz

dunkle)
;
hinter'

;
als an ein schlichtes Nicht denken: also fur

erste: metaphanomenal — nichtphanomenal. Nur dafi man hier

das Nicht niclit gar zu schlechthin nur vernichtend meinen

darf
;
sondern so, daB es eben aufler dem Phanomenalen nocli

etwas gebeii konne, fur das dann freilich der positiv klingende

1 ,Psycbische Arbeit*, Ztschr. f. Psychol, (hgb. v. Ebbinghaus), VIII. Bd., 1894

;

in Sonderausgabe bei Lepold VoB, jetzt Johann Ambrosius Barth.
2 In L2 228 untersclieide ich den Aristotelischen Sinn des Wortes Kategorie

als gegenstandlichen Sinn vom Kantschen ,funkti onal en * Sinn

dieses Wortes. Wir kommen anf solche ,Funktionen* der ,Kategorien*

(z. B. jUrsache*) im Sinne von Kants ,VerstandesbegriiTen* zuriick im

Texte & 88 ff.

m
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Name ,Kategorie' oder
;
Noumenon^ oder wie man sonst

sagen mag, leichter erfunden und ausgesproclien, als selbst

wiecler mit klaren Begriffen vei'bunden ist. Ftir den Anfang

aber genug, daJJ z. B. wenigstens die viel berufenen Eelationen

(z. B. Gleiclilieit, AbMngigkeit), auf die aueli kein Naturforsclier

in seiner Denkpraxis zu verzichten gewillt und Mug ist, jeden-

falls nicht auf ganz derselben Stufe stelien wie z. B. die ,Sinnes-

qualitUten', die Plninomene der Farben, Tone, Temperaturen.

Giibe es also wirklieli sonst niclits Metapli&nomen ales, so be-

1 ICant, Kr. d. r. V. ,Der Transscendent. Doctrin der Urteilskraft (Analytik

der Grundsatze), drittes Hauptstiick. Von dem Gruude der Unterschei-

dung aller Gegenstande iiberhaupt in Phaenomena und Noumena 4 iden-

tifizxert die ,Noumena‘ mit ,Dingen an sieh selbst
4 (Berliner Ausgabe,

Bd. Ill 214 15 ;
ferner 211 18 : ,Der Begriif eines Noumenon, d. i. eines

Dinges, welclies gar nicht als Gegenstand der Sinne, sondern als ein

Ding an sich selbst [lediglich durch einen reinen Verstand] gedaclit

werden soil . . .*). Hiemit ist nicht nur derBegriff des Noumenon sehr viel

enger genommen als ich seiner bedai'f zuin Gegensatz von Phenomenon:

sondern — was mir nocli viel wiclitiger ist und einen Leitgedanken

rneiner ETh gegenliber dem fast allgemeinen Gehrauch der Worter ,Pha-

nomen 4 und das gleiclxbedeutende ,Ersclieinung 4 bilden wird: ich wiinsche

durch das Wort ,Erscheinung 4 nicht einen Gegensatz zum ,Ding an sicli
4

,

also eine wesentlich negative Komponente des Begriifes ,Erschei-

uung4 in erster Linie zu betonen, sondern die durchaus positive Kom-
ponente, wie sie gemeint ist in den Ausdriicken unserer Alltagssprache

:

,In die Erscheinung treten, nene literarische Erscheinungen, der applau-

dierte Sehauspieler erscheint vor dem Vorhang 4

. Dieses positiven

Begriffes , Erscheinung 4 bedarf ich nicht nur, urn auch weiterlxin

(trotz mancher Einwenduugen gegen diese Terminologie) von ,seelischen

Erscheinungen 4 oder ,psychischen Phanomenen 4 sprechen zu diirfen im

Gegensatz zu physischen. Sondern ich glaxibe noch immer, dai3 dieser

positive Sinn von Phanomen den Gegensatz zu allem, was nicht in die

Erscheinung treten kann, sondern nur gedacht, namlich aus Erscheinungen

geschlossen wird, insofern noumenal ist und bleibt (z. B. Krafte und

Massen im Untei'schiede von Geschwindigkeiten, Beschleunigungeu,

Bahnformen, Kriimmungen u. dgl.), kraftiger ausdruckt, als die zum

Ersatz von ,phanomenal 4 vorgeschlagenen Ausdrxicke ,wahrnehmbar 4

,

,anschaulich 4
u. dgl. Aus diesen und einigen andern Griinden wird der

Gegensatz phanomenal und noumenal (einschlieBlieh kategorial) ein

Leitbegriff- fur den ersten spoziellen Teil rneiner ETh (Die Erkenntnisse

nach ilxren gegenstiindlichen Besonderungen) sein
\
sodann fiir den zweiten

speziellen Teil (Die Erkenntnisse hack den Besonderungen derErkenntnis-

akte) die Lextbegriffe a posteriori und a priori (u. zw. ausschlieBlich

,das gegenstandstheoretische Apriori 4

). — Vgl. u. S. 48, 49.*

• 3*
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stiinden docli immer noch jene Relationen. Also: Es gibt (und

es ,besteht f

)
Metaplianoxnenales und: Es spielt auch in

der Naturwissenschaft eine Rolle, — Aber was fur eine?

§ 15. Schon mit dieser Frage stehen wir wieder an dem
Punkt, auf den wir uns o. S. 15, 19 gefuhrt sahen, da wir als

;
unmittelbaren Gegenstand der Naturwissenschaft' die pliy-

sischen Phanomene: Farben, Klange, Raumorte . . und die

zusammengesetzteren, 1 aber noch immer ganz ph&nomenalen

:

Geschwindigkeit, Beschleunigung . . abgegrenzt hatten. Aber
alle Gegenst&nde, von denen die Naturwissenschaften handeln,

waren eben jene Farben, Klange, Beschleunigungen usw. doch

nicht. Denn wo blieben da die Massen, die Krafte (ein-

schlieBlic-h der Energien 2

)
u. dgl.? Diese sind und bleiben, wenn

Uberhaupt etwas, so nur ,kategoriale', niehtphanomenale,

metaphanomenale Quanta. Hat sich der Positivismus Comtes,

hat sich der Phanomenalismus Machs als stark genug erwiesen,

auf diese metaphanomenalen Begriffe ganz zu verzichten oder

sie wenigstens tiberzeugend zu analysieren in die
;
Empfindungen'

(oder
;
Elemente') von Raumortern samt Innervations-, Bertih-

rungs- . . Empfindungsqualitaten und -Intensitaten ? Die An-

strengungen und Anregungen Maciis haben zwar weit gereicht

und zwei Jahrzelmte lang einer grofien Zalil von Naturforschern

ganz neue Denkgewohnheiten anerzogen, oder friiher latent

gewesene aktualisiert; aber es hat nicht den Anscliein, als

ware diese Bewegung im Weiterwachsen, eher scheint sie im
Abflauen. — Doch weder mit einer Geschichte noch einer Pro-

phezeihung, wie es mit der Uberwindung des Phanomenalismus

innerhalb der Naturwissenschaft in der Erkenntnispraxis ge-

standen liabe und stehen werde, wollen wir uns hier beschaf-

1 Dafi die aus den unmittelbar phanomenalen Gegenstiinden s und t

der Mechanik abgeleiteten — und die wir also schon dieser ihrer
at at*

rein quantitative!! Struktur nacli ebenfalls als mitt el bare G e gen-
stand e zu bezeichnen hiitten, ebenfalls ganz unter die Gegenstande

hbherer Ordnung gehoren (wenn auch nicht unter die Gestaltqualitaten,

wie ich in den allerersten Jahrgangen der Ztschr. f. d. phys. Unterr.

gegeniiber den irrefiihrenden Befinitionen ,Geschwindigkeit ist Weg in

Zeit 1‘ gesagt hatte), vgl. nun in L* S. 237 u. a.

* Dafi auch ,Energie £ unter den der ,Fahigkeit‘, der ,Kraft £ im natiirlichen

weitesten Sinn, fallt, vgl. L § 28. — Vgl. auch o. S. 25.

t
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tigen, sondern nur mit der von jenen vergangenen und ktinftigen

Tatsaclien wieder wesentlick unabkangigen Frage:

Wenigstens angenommen
;

eine naturwissenschaftliche

Erkenntnispraxis katte es auBer mit Farben, Beschleunigimgen

u. dgl. auck zu tun mit Substanzen (seien es cbemische Grund-

stoffe, Moleklile, Atome oder Elektronen, seien es die Newton-

sche Masse oder eine elektromagnetische Masse); sie babe ferner

zu tun mit Ursaclien (einschlieBlicli der vom Ursachbegriff

abgeleiteten Begriffe der Kraft
;

der Energie u. dgl. m.).; und

ebenso wenigstens angenommen, daB irgendeine Ricktung inner-

lialb eigentlieli naturwissensckaftlicker (niclit naturphilosophisch

oder sonstwie pliilosophisch sein wollender) Scliulen aucli nur

eine Zeitlang mit einigem Erfolg zu leugnen versuchte, daB

mit diesen Wortern
;
Substanz

;
Ursacke 4

u. dgl. in. aucli ganz

oder wenigstens lialb deutlicbe Begriffe zu verbinden seien: so

wtirde dock jedes
;
auch jedes rein negierende Denken an und

liber jene Begriffe, im Unterseliiede zum Operieren mit

ihnen, schon niclit melir in die Naturwissenscliaft fallen.

Z. B. Schon die allgemeine Reflexion, ob man die regelmaBigen

Koexistenzen und Sukzessionen zwiachen physischen Pbanomenen im

Denken bearbeiten solle mittels des Leitbegriffes der Ur s aclie oder

des Leitbegriffes der Bedingung, wie der ,Konditionalismus 4 von Vkii-

wousr, Rob. Volckmann u. a. (vgl. o. S. 19) oder gar nur mittels des

Begriftes der matliematischen ,Funktion‘, wie Mack will,
1

ist ein

,Denken iiber das Denken 4 — ist also schon Logik und Erkenntnis-

theorie — ist nicht mehr naturwissenschaftliche Erkenntnispraxis.

Yerraag aber ein Physiker, ein Chemiker, ein Physiolog auf eine noch

so erfolgreiche Bearbeitung der Phanomene seines Faches hinzuweisen,

so hat er hiemit noch so gut wie nichts beigebracht an Nachweisen,

daB jene Kategorien oder Metapbanomena Ursache, Substanz u. dgl. m.,

die sick in seiner Hand als Denkmittel bewahrt haben (oder nicht haben)
;

seinein Auge auch ebenso durchsichtig bleiben, wenn sie fur ihn die

Denkziele, und wenn erreicht, fertige Dcnkgegen stand e werden.

Diese an den Beispielen der Leitbegriffe Ursache und Bedingung

erlauterte These, daB man unterscheiden konne und iniisse zwiachen

diesen Begriffen als Denkmitteln fur Naturforscher, Denkgegenstanden

fur Logiker und Erkenntnistheoretiker, also Philosophen, wollen wir

1 Wie ungenau die jBeschreibung* ist, daB die Relation Ursache—Wirkung

(U a IF) nicht mehr besage, als w =/(?/), beweist schon der naheliegende

Umstand (vgl. u. S. 96, Pkfc. 2), dafi jede Funk tionalrelation um-

kehrbar ist [?z = <p(?«)], die K ausalrelation aber niclit im selben
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sogleich grundsatzlich verallgemeinern zu einigen in dieser Allgemein-

heit schon ganz nur mehr philosophischen Unterscheidungen zwiscben

fnnktionalen und gegenstiindlichen Kategorien nnd weiterhin

zwiscben Erkenntnispraxis und Erkenntnistb eorie.

Angenommen
;
daB Kant, wenn nicht ganz

;
so docli zu

einem nocli so ldeinen Toil rechtgelxabt babe, indem ex- z. B.

Kausalitat unter seine zwdlf Kategorien aufnimmt nnd ihnen

die Rolle ,reiner Verstandesbegriffe' zuweist, so setzt auclx Kant
voraus, daB, noch elie er liber diese oder eine andere Kategorie

kritiscb naclulenkt, sich eben diese Kategorie in ilim und

anderen sclion betatigt babe als eine Form des Denkens,

u. zw. als eine ,Form‘, dureb die die
;
MaterieiP des auBeren

und inneren Sinnes (also wie wir beute sagen, die Gegenstllnde

auBerer und innerer Wahrnebmung) erst zu einer durebdachten

,Erfabrung' werden. Nacb dieser Anffassung (die wir unserer-

seits erst in ETh auf ibre Starken und Schwitcben allseitig

ilberprufen wollen) ware also ,Ursacbe‘ und etwas allgemeiner

der Gedanke ,notwendiger Verkntipfung* (die a-Relation) dureb

das Denken erst liineingetragen in die yor diesem Gedacbt-

werden ungefonnten Elemente der Empfindung (und des inneren

Sinnes, also in alle physicken und psychisclien Phanomene).

Die Kategorie Kausalitat fungiert also (nacb Sohopeniiaher

allein, nacb Kant neben elf andexm solclien Fonnen, d. b. Forrn-

erinnen) als ein Werkzeug der Erfabrung (nach Kants Formel:

als ,Bedingung der Moglichkeit einer Ei'fahrungQ.

Die Kausalitat (deutlicher: Kausalrelation, allgemeiner: Zu~

sammenhangs- oder Notwendigkeitsrelation) ware also bier in den Denk-
vorgiingen eines kausal oder sonstwie in a-Relationen Denkenden (eines

Naturforscbers oder pragmatiseken Historikers u. dgl. m,) ganz nur das,

was der Hammer in der Faust des Schmiedes ist. Dieser Scbmied
sclimiedet Scbwerter, Sensen u. dgl. m. und also wolil aucb einmal

selbst wieder einen Hammer. Gegeniiber der sonst geradezu unbegrenzten

Mannigfaltigkeit alies dessen, was ein Hammer aus dem Eisen formen
kann, ist es aber doeb fast nur eine Ausnahme, jedenfalls ein gegen-

iiber jener Yielfaltigkeit versebwindender Einzelfall, wenn niclits ge-

bammert wird, als wieder nur ein Hammer .
1 — Aber wie bock oder

1 Ieh verkenne nicht, daB gerade obiges Hammer-Gleichnis in der Hand
philosophierender Naturforscher zur Waffe werden kbnnte, mit der sie

mein Unabhangigkeitsprinzip (den w-Satz des § 1) bekampfen konnten;

etwa so: Wenn man als Schmied nicht nur Sensen, sondern auch

Hammer bamniern kann, warum sollte man als X^hysiologe nur fiber

NorvenbjJmen und nicht aucli fiber ,die Orenzen des Erkennens £ sebrei-
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gering man die Wichtigkeit einschlitzt, die das Herstellen der Hand-
werkzeuge selbst fur alles weitere Handwerk Labe, so waren diese

Wcrkzeuge dock sogleicli werfclos, wenn es nicht aifier ihnen noch
and ere Dinge gabe, die des Gescluniedetwerdens nicht ebon nur um
des Schmiedens wilien wert sind. — Was wir aus dem nur allzu nahe
liegenden Gleichnis folgern, isfc der in dem schier unendlichen Gerede
iiber Erkenntnistheorie und Erkenntniskritik (also einer Theorio

der Theorie und Kritik der Kritik, aueh Theorie der Kritik und Kritik

der Theorie) nicht iinmer geniigend scharf herausgearbeitete

Unterschied, ja Gegensatz zwisclien Erkenntnispraxis
und Erkenntnistheorie: Wir wollen liier die Verschieden-

lieit beider als zugegeben yoraussetzen (niihere Untersclieidungen

und Begrtmdungen in ETh § 1); dieser Verschiedenheits- (also

Vergleichungs-) Relation aber wollen wir sogleieh noch anfiigen

die Unabh&ngigkeits- (also Znsammenhangs-) Relation:

Erkenntnispraxis ist unabhangig you Erkenntnis-

theorie. 1 Also in den Zeichen wie im co-Satz des obigen § 1 :

ETh co EPr [lies: von aller ETh unabhangig ist alle EPr].

Zu jenein Gedanken des ,Fungierens* der Kategorien (der

,funktionalen Kategorien* im Unterschied von den ,gegenst&ndlichen*,

s. u. S. 40 ) aber noch zwei Bemerkungen:

Angenommen, daB die Kategorien im Sinne Kants urspriinglich

gar niclifcs anderes seien als Funktionen, Betiitigungsweisen des Ver-

standes: woher weiB der an (in) einem gegebenen Erfabrungsmaterial sicli

betatigen wollende Verstand, nach welchem seiner zwolf Handwerkzcnge

er greifen miisse, urn jencs Ilohmaterial zu formen? Diese Frage

scblosse mehrere weitere ein: ob jedes Material durch jede der zwolf

Kategorien geformt werden konne odev gai* iniisse, und was dergleichen

an Kants Gedankengang lioffcntlich nicht nur von auflen lierangebrachte

Fragen mehr wllren. Weder auf diese Fragen noch auf die in Kants

,Grundsatzen des Verstandes* (im Unterschied von den Grundbegriffen,

cben seinen zwolf Kategorien) beabsichtigten Antworten kommt es uns

ben? Ob aber bei einiger Arbeitsteilung (lie Obung im Sensenschmieden

biirgt auch nur fur ein ebenso gates Hammerschmieden? Wie ich in

der Ztschr. f. d. pbysikal. Unterr. 1918 anlafilich eines Streites zwisclien

Kausalismus und Konditionalisraus zu bemerken hatte (vgl. o. S. 19), wird

einem Erkenntnistheoretiker von Fach, der den iiber Erkenntnis schrei-

benden Physiologen nur die drei Begriffe: Empfindang, Yorstellung,

Asaoziation (gar nicht auch ,Urteil‘!) liandliaben sieht, nicht besser zu~

mute sein, als wenn man einem Chemiker von Fach zumuten wiirde,

statt mit unsern 80 Grundstoffen auszukommen m it den 3 vermeint-

lichen Elementen des Theophrastus Paracelsus: mermrins, sal
, sulfur.

1 Vgl. eine audere Ansiclit (Soulicks) in Anliang II (S. 120^.
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aber bier noeli an, sondern statt solcber Metakritik nur wieder auf

eine so naheliegende Sache, tlaB wir sie statt durch weitere Allgemein-

heiten ausreichend klar und bestimmt aussprechen konnen wieder in

einem bloUen Gleichnis:

,Pawlows Hund‘ (wie man kurz sagt, um die beriihmten Yer-

sucbe iiber die die Verdauung nicht nur begleitenden, sondern ihr

sogar vorausgehenden Sekretionen zu bezeichnen) bringt bekanntlich

einem nur gesehenen, nocb nicht verscbluckten Futter ganz bestimmte

Arten von Speicbel entgegen. So nun wiirden die im Yerstand bereit-

liegenden Kategorien, z. B. die der Ursache, sich ganz unmittelbar des

der Ansehauung dargebotenen Emptindungs- und sonstigen Yorstellungs-

materials bemaclitigen und sie dem Denken verdaulich macben. — Also

z, B. der Mensch, vom Naivsten bis einsclilie.Glich zum Naturforseher,

brauchte nur die strablende Bonne gesehen und den warmgewordenen

Stein betastet zu liaben und sein Denken tate das Transitivum ,Die

Sonne erwarmt den Stein
£

aus eigenem hinzu; ebenso der Historiker

seine pragmatiscben Urteile zu dem ebronistiscben TatsacbenmateriaL

Diese beiden und so jeder kausal Denkende batten dabei nicht die

geringste Freiheit, ob sie angesichts bestimmter Ph&nomenenpaare die

Kausalrelation aus eigenem dazutun wollen oder nicbt: die Spontaneitat

des Yerstandes, auf die Kant soviel Wert legt, bestiinde nicbt etwa

in irgendwelcber Wablfreiheit, ob man kausal denken wolle; sondern

wenn nur iiberhaupt auOer der Ansehauung auch noeli die Fiiliigkeii

des Denkens vorbanden ist, funktioniert die bereitliegende Kategorie

der Kausalitat ,von selbst
<

)
wie die Speicheldriise beim Seben der

Speisen. — Mag das Gleichnis sonst hinken (und b oftentlich wird nicbt

vom Naturforseher, sowenig wie vom Historiker, die Yergleichung libel-

genommen): die nur so sich betiitigende Kategorie, die Kategorie ganz

nur als Funktion, hat gar nicbt Gegenstand irgendeines Erkannt-

werdens werden miissen, ja wobl kaum konnen; weiJ3 doch nicht erst

das Tier, sondern wissen auch nur die allerwenigsten Menschen (aus-

genommen namlicb nur die Verdauungsphysiologen) keineswegs, daJ3

und was in ihnen beim Yerdauen und sonstigem Assimilieren, ja was
iiberhaupt wahrend aller ibrer Lebensfunktionen sich eigentlich abspielt.

Nocbmals bitte ich die Anftibrung von Kants Kategorien inner-

balb dieses Gleichnisses nicht als ein Eintreten fiir seine Funktion al~

theorie der Kategorie (wie wir sie nennen konnten) zu nehmen. Jedem
Fiir und Wider dieser Theorie mui3te ja, wenn aucli gar nicbt fiir den

Erkenntnispraktiker, so dock um so mehr fiir jeden Erkenntnistheo-

retilcer, vorausgeben die gegenstandstheoretische Anatyse so all-

gemeiner Begriffe wie Einbeit, Yielheit, Allbeit, Qualitat, Quantitiit usw.

und aller sonst etwa noch gebandhabten und denkbaren Kategorien

oder Noumena oder Metaphiinomene (oder wie man sie sonst nennen will).

Wobei fiir die gescliichtlichen Unterschiede zwischen den Kategorien

des Kant und denen des Arlstoteles vor allem wesentlich die generelle

Absicbt ist, dai3 des Auistoteles Qualitat, Quantitiit, Tun, Leiden usw.

einfaeh den^gegens tan dli chen Sinn sebr abstrakter und allgemeiner
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Gegenstandsklassen aufweisen; welcher gegenstandliche Sinn offenbar

wieder ganz unabh&nig davon ist, ob und yon welchen dieser Gegen-
stande nachmals Gebrauch gemacht wird in irgendwelchen Verstandes-

oder sonstigen Erkenntnisfunktionen.

Als Anwendung auf die in diesen Studien I berlthrten

Sonderfragen aber wird uns nun das herausgegriffene Beispiel

der Ursache (Kausalrelation
*) einen Nachtrag zum Absclmitt II

(S. 15ff.) liefern, wo wir yon unmittelbaren Gegenst&nden

der Naturw issenscliaft (Farben, Tbnen, Temperaturen .

.)
spraeben

und hiemit auch an mittelbare Gegenstande der Natur-
wissenschaft vorauszudenken aufgefordert hatten. Wenn dann

Bbeuee (o. S. 34) die Begriffe der Substanz, Kraft u. dgl.
;
der

Naturwissenschaft entsprieBen' lieB
;

so lag*© es nahe, eben in

diesen Metaphanomenen nun jene mittelbaren Gegenstande der

Naturwissenschaft wiederzufinden. Und ich selbst fuhrte sie ja

o. S. 19 an als Beispiele fiir solclie Mittelbarkeit. Nach den

jetzigen Unterscheidungen aber werden wir bei scharferem Zu-

sehen doch zu untersclieiden habein ob denn diese kategorialen

Begriffe Substanz, Kausalitat u. dgl. tiberhaupt noch ,Gegen-

st&nde' der Naturwissenschaft genannt werden dllrfen. Bei

Kants funktionaler Auffassung der Kategorien hatten wir zu

sagen: Weder Substanz noch Kausalitat, weder Stoff noch Kraft

(alle diese und ahnlicheli Begriffe in ilirer abstrakten Allgemein-

heit gedacht) sind tiberhaupt noch Gegenstand der Natur-

forschung als soldier. Vielmehr liegen sie bereit im Denken

des Physikers, Chemikers, Physiologen . .

;
sobald er die Farben,

Temperaturen . . seiner unmittelbaren Untersucliungsgegenstiinde

wahrgenommen und gemessen hat. Und niclits anderes ist fill*

die gelingende Forscherarbeit einschlieBlich der logischen Be-

arbeitung der sinnlich aufgefaBten Gegenstandselemente vom

Naturforscher als solchen zu verlangen, als daB er eben jener

1 Im Augenblicke dee Abschlusses dieser Studien I erlialte ich die Ab-

liandlung von Meinong ,Zum Erweise des allgemeinen Kausalgesetzes 4

(Akad. d. Wiss. in Wien, philos.-liistor. Klasse, Sitz.-Ber. 189. Bd. 4. Abli,

1918, 118 S.). Hier wird die Kausalrelation zuriickgefiihrt auf die Im*

plikation (S. 45), die Objektive Implikans und Implikatuni, die Objekte

Implikator und Implikament. — DaB mir die Im plikation: Wenn A so X
auch mit unter die w-Rel. (Abhangigkeits- oder Zusammenhangsrelation)

zu fallen scheint, in teilweisem Gegensatz zuMeinong, vgl.meine E* 470ff.

;

auch L 5
§ 20, S. 211 if, u. § 48. - Vgl. u. S. 102, Anna. •
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kategorialen Begriffe sich mit so fragloser Sicherheit bedient,

wie der gesunde Instinkt oder Reflex sclion des Tieres und

auch noch jedes nicht zufallig theoretisch liber Assimilation

sekund&r forschenden Mensclien die assimilativen Funktionen

Yollzieht, olme an sie zu denken, ja kaum yon ihnen zu wissen.

Wie das Denken liber diese Funktionen dem Physiologen yot-

belialten bleibt, so das Denken liber Kausalitat, Bedingung,

Funktion usw. dem Erkenntnistlieoretiker.

Aber wenn es ganz streng genommen erst dieser ist
;
der

in aller Scbarfe dringen mag auf den grand siltzlichen Unter-

scliied zwischen dem primaren Erkennen aller Erkenntnis-

praxis und dem sekundaren Erkennen aller Erkenntnis-

tlieorie (worliber einiges in L 2
11, 81 und abschlieflend in ETh

§§ 1 und 4), so wird diesen Unterscliied praktiseh wolil auch

jeder Naturforscher gern zugeben. Und so liatte Breuek und

habe mit ilmi wolil aucli icli Recht, wenn wir sagen:

,Die metaplianomenalen Problem e, die der Natur-

forschung entsprieBen*, konnen nielit selbst wieder gelost

werden durcli Naturforsclmng. —

Eine weitere, sclion nicht mehr so prinzipielle Frage aber

bleibt es, ob denn solelie ,metaphUnomenale' Probleme nur der

Naturforsclmng entsprieBen — ob nicht vielmelir ein Begriff

wie der der Ursaehe ganz gleich stark (oder schwach) z. B.

auch der Psychologie Bedlirfnis ist, wie er es der Pbysik, der

Physiologie
;
der Astronomie ist (oder nach Mach nicht ist). —

Noeh weniger wiehtig ware es
;
wenn sich liistorisch erwiese,

daB Begriffe wie der der Substanz, der Energie, die Bkeujek

als weitere Beispiele flir Metaphanomenales angeflihrt hat, zwar
anfanglich nur der Naturwissenschaft entsprossen und erst aus

ihr in die Geisteswissenschaften, zunachst in die Psychologie

iibertragen worden seien und dafi sie dann freilich nicht so-

sehr eine Erweiterung ihres Umfanges gewonnen als an Be-

stimmtheit des Inhaltes Yerloren batten. — Auch auf solche

Tatsachen- und Gewissensfragen kann sclion nicht mehr der

Naturforscher als soldier antwortenj denn auch sclion die bloBe

Frage, eben weil sie eine Frage nach Erweiterung ist, ,ent-

sprieBP hochstens seinem Gebiet, nicht aber kann auf diesem
eine gegei^stiindlich und methodisch iiberzeugende Antwort reifen.

«•
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Z. B. Em Wort wie ,Psychische Energie 4

1

ist freilich leicht er-

funden, aber es ist sehr zweierlei, ob von einem Psycbologen als Kor-

relat zu seinem Begriff ,Psychische Arbeit
4

oder ob von einem Chemiker

wie 0stwald nur als Fortsetzung seiner Reihe der funf aufeinander

nicht zuriickfiihrbaren pbysiscben Energien; was dann die von ihm

benannte und gemeinte ,psychische Energie 4 dem scharfer Blickenden

sogleich wieder als eincn letztlicb doch nur materialistischen Ubergriff

in das psychologische Tatsachen- und Begriffsgebiet erkennen l&Bt.

Vergleiche ich also meine Ahlehnung der Naturphilosophie

von 1904 mit dem
;
was Bkkuee sogleich damals erwiderte und

was wieder Beciiee zehn Jalire spiiter in seinem schonen Buch

zu ihren Gunsten nielit nur sagt
;
sondern wirklich leistet, so

schrumpft dieser unser Gegensatz bald auf ein deni Ferner-

stehenden fast unmerklich klein Scheinendes ein, das aber bei

naherem Zusehen sick der Grenze Null nielit einmal nahert.

Ich will deshalb hier nur nochmals zwei Moglichkeiten gegen-

einander abwagen : die eine, daB man Begriff und Namen Natur-

philosophie auch weiterhin beibeMlt, die andere, dai3 man wieder

ohne ihn auskommen will und kann,

Fiir den ersteren Fall ware zu unterscbeiden, ob man nur a) in

sozusagen didaktischem Interesse aus Natuvwissenschaft einerseits,

aus Pbiiosophie andrerseits alles dasjenige libersichtlich zusammenstellt,

was dem Studierenden und allenfalls sogar dem Forseher des andern

Gehietes gelegentlich am meisten interessieren kann. Oder ob man
b) rein w i a sen sell aftlicli durch Bebauen eines Zwischengebietes ,Natur-

pbilosopbie
4

das eine oder das andere oder beide angrenzenden Gebiete

zu fordern,. mit neuen Erkenntnissen zu bereicbern liofft, zu denen es

ohne eine selbstandige naturphilosopbiscbe Wissenscliaft nielit kame.

Und vielleicht wird ja aucli ohne ein allzu peinliclies Auseinanderbalten

von a) nnd b) wenigstens Einseitigkeit auf beiden Gebieten vermieden,

und hiedurch, wenn sebon nicht die Wissenscliaft, so docli wissenschaft-

liclies Interesse weiterhin fordernd angeregt. Gefordert aber konnte in

einem Falle b) bald melir die Naturwissenscliaft, bald mehr die Philo-

sopbie sein. Ein Prazendens eines solcben Zwiscbenreicbes war die

Psycbopbysik: sie wollte ja nicht nur die Psychologie durcli Physik

(und Physiologic) neu befruehten, sondern wirklich eine neue Wissen-

1 Ich habe in meiner Abhandlung ,Psycliisclie Arbeit4
(s. o. S. 34), die

1894 verbffentlicht wurde, aber sclion von 1880 an entworfen war, den

Ausdruck ,psycbische Energie 4 gebraucht ganz ebertso als Korrelat zu

meinem Begriff ,psychische Arbeit 4

,
wie die pliysische Energie definiert

ist als Korrelat zur physischen Arbeit, namlich als ,Fahigkeit‘ zu

mechanisclier, kaloriscber usw. (wogegen Ostwald , Energie 4 einfach

gleichsetzt mit ,Arbeit 4

). m
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schaft neben xmcl zwisehen den zwei (oder drei) genannten sein. Und
in der Tat sind durch Fechkers Unternehmen weit liber das yon ihm

selbst Gewollte (das Messen des Psychiscben) hinaus alle zwei oder

drei genannten Wissenschaften gefordert worden; am meisten allerdings

docb die Psycliologie, 1 die nicbt so sehr um eine messende Empfindungs-

lehre wie um eine ,messende Urteilslehre* (Stumpj?, Tonpsycbologie;

vgl. meine Ps. § 38) bereichert wurde.

Versuclien wir aber clocli aucli die andere Mbglichkeit,

dafi man den erst 1901 wieder aufgetancliten Namen ,Natur-

philosophie' friiher oder spater loszuwerden wlinscht, schon

vorlier auszudenken und nntzbar zu machen fur eine moglichst

klare Abgrenzung der beiden Gebiete, auf die der Doppelname

Natur-Philosophie hinweist. Nicbt um diesen Namen wird es

sicb dabei handeln, sondern um die Saehe des in § 1 aus-

gesprochenen a)~Satzes. Klang die in ihm behauptete oder ge-

forderte Unabhangigkeit aller Natunvissenscliaft von alter

Philosophic, d. h. von aller Psychologie, Logik, Erkenntnis-

theorie usw. etwas paradox und dlirfte das Paradoxon in der

Hauptsache schon erledigt sein durch das allgemeiue und in

nichts rtickgangig zu machende Auseinanderhalten von natur-

wissensehaftlicher Erkenntnispraxis und philosophischer Er-

kenntnistheorie, so eriibrigen doch noch zahlreiche Einzelfragen
;

die ich aber nicbt schon in diesen Studien I, sondern erst in

Studien IV als ,Restfragen' insoweit zu beantworten versuclien

Averde, als eben Pbilosopliie (aucb biedurcb und hieftir ab-

hangig von dem durch unabhangige Natunvissenscliaft schon

Geleisteten) beitragen kann wenigstens zur Klarung der Kom-
petenzen). 2

1 Dazu aucb die Gegenstandstheorie, insofern Meinongs ,relationstheoreti-

sche Deutung des Weberschen Gesetzes* (anstatt der bis dahin gefuhrton

Streitigkeiten zwisehen psychologisclier und physiologisclier Deutung)

dieses Gesetz iiberaus einfach so erlclarte, dafi uns die relativen Ver-

schiedenheiten gleich jerscheinen*, weil sie gleieh sind.
2 Icb werde z. B. die o. S. 11 angefiihrte Prage von Oelzelt nach dem

fiir die Pflanzenphysiologie ,heuristischen‘ Wert des Psychovitalismus,

dessen klaren Begriff ich erst in Studien IV abzugrenzen suche gegen

Unklarheiten wie die unten S. 45 erwahnte, doch schon hier in

Studien I wenigstens insoweit verneinen miissen, als, wenn wirklich die

vom Physiologen als soichen zu beobachtende physischen Phanotnene an

Pflanzen (z. B. Organbewegungen, cbemische Reaktionen u. dgl.) zum
Teil anders ausfallen sollten, falls es ein Seelenleben der Pflanzen gibt,

als wenn es keines gibt, iiber ein solches Seelenleben. eben schon wieder
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Weil aber die Frage nacli dem Verliilltnis von Natur-

wissenseliaft und Philosophy speziell Naturpliilosophie
;
neuestens

wieder aufgeworfen und mit ausfuhrlielien Begrundungen zu-

gunsten der Moglichkeit und Wirkliclikeit der Naturphilosophie

beantwortet worden ist in Beoiiers groflem, lehrreichem Buch
;

so wird mir nun die Vergleiehung dieser seiner Bejahung auch

mit meiner damaligen Verneinung Pflioht und Bedlirfnis.

§ 16. Immerhin mui3 ich mich auch dabei beschranken auf die

Hcrvorhebung des Haupt- und fast einzigen Punktes, der unsere Auf-

fassungen trennt. Ganz einig ist ja Becher mit mir, wenn er vor allem

begrifflich scheidet (S. 32) ,Philosophie der Natur und Philosopliie

der Natur wissenschaften . . . Die Naturphilosophie hat die Natur

zum Gegenstande, sie will das Gauze der Natur 1 erkennen. Die

Philosopliie . . . der Naturwissenschaft hat nickt die Natur selbst, son-

dern die Naturwissenschaft zum Gegenstand, sie will deren logiscbe

Struktur, Yoraussetzungen und Metlioden erforschen. Sie fragt nacli

der Rolle von Yoraussetzungen, Axiomen, Postulaten und Konventionen,

von Erfahrung und Yernunft, von Induktion und Deduktion, von Analyse

und Synthese, von Beschreibung und Erklarung, von Beobaclitung und

Experiment, von Vergleicliung, Veranschaulichung und Idealisierung,

von Hypotliese und Fiktion usw. — So haben die Naturphilosophie

und die Philosopliie der Naturwissenschaffcen verschiedene Aufgaben.

nicht niehr der Physiolog als solcher entscheiden (und ware es audi

nur verneinen) lcann, sondern nur der Psydiolog, also Philosoph, der

dann freilich alles Einschlagige vom Physiologen vorher gelernt haben

miiSte. Oelzelt hat sich bisher dieser meiner Auffasaung, dafi die

Physiologie als solche von Psychologie unabhangig sei und bleiben miisse,

niclit angeschlossen. Dies hangt damit zusammen, daS fur Oelzelt, so-

viet ich weifi, aller Yitalismus eo ipso Psychovitalismus ist, wogegen ich

mir einen Physiovitalismus wenigstens denken kann. Weniger gut

den Psychoidvitalismus von Driesch (vgl.o.S. 6,27); aber da es diesen

nun einmal gibt, so batten wir zu unterscheiden (vgl. auch u. S. 68):

Vitalismus

Physiovitalismus Physoidvitalismus [?] Psychovitalismus.

Psychoidvitalismus [Driesch]

1 Natiirlicli hiingt alles davon ab, wie weit man ,das Gauze der Natur4

nimmt: ob man auch die ,psychisclie Natur 4
(vgl. u. S. 49 Anm.,

auch o. S. 23 Anm.) oder nur die ,physische Natur‘
t
was in letzterem

Ealle freilich eine Tautologie ware. Becher selbst meint Natur im ge-

wdhnlichen, engeren, physischen Sinn; auch ich meine es ebenso, wenn

ich schon im Titel dieser Studien die ,Naturwissenschaft4 neben und

vor ,Philosopliie
4 nenne und erst dieser, namentlich ihren Disziplinen

Psychologie, Logik, Asthetik und Etliik, alles Psychische *orbelialte.
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Sie aind trotzdem nicht scharf getrennt, die eine ist anf die andere

angewiesen.‘

Ganz ahnlicli nun hatte auch ich (Zur gegemvartigen Natur-

philosophie S. 67) unterschieden: ,Es gibt keine Philosophie der

Natur: aber es gibt eine Philosophie der Physilc — vorsichtiger

ausgedriickt: es wird vielleicht einst eine geben.‘

Was Beciier und mich trennt, ist also meine Negation: Es gibt

keine Philosophie der Natur und seine Affirmation und Forderung:

Die Philosophie der TSfatur habe zum eigentlichen
;
Ziel die Erfassung

der Gesamtnatur (

(S. 33). DaB Becker mehr fordert, als was jede

einzelne naturwissensehaftliche Disziplin leistet, wogegen icli von vorn-

herein nur von einer einzigen Disziplin, der Physik, sprach (dies

aus dem auBerlichen Grand, daB es eben in einem Sonderlieft der

Ztschr. f. d. physikal. Unterr. geschah), ist ofFenbar kein wesentlicher

IJmstand, der uns trennen wiirde. Ja, wenn Beciier von ,Gesamt-

natuF spricht und ich als konstitutives Merkmal der Philosophie letzt-

lich die jAllgemeinlieiP festhielt (zu der sicli die Beziehung nur eines,

wenn auch groBen, Teiles der Philosophie auf das Psychisehe dann

schon nur mehr als lconsekutives Merkmal gesellt, s. o. S. 23), so scheint

ja unter solche Allgemeinheit auch die Gesamtnatur zu fallen.

Dennoch furclite oder liofFe ich, daB, wenn wir annehmen,

samtliche bislierige oder kttnftige naturwissensdiaftlichen Diszi-

plinen lilitten jede ihr Gebiet so weit ausgebaut, daB ibre Grenzen

einanderzu bertihren anfangen, man zum endgtiltigen Vereinigcn

nicht erst einer ,Philosophie f bedurfen wiirde. Oder sind nicht

aucli jetzt sclion die Beziehungen zwiscben Physik und den

rein physisehen Teilen z. B. der Physiologie (Anteil des pliysi-

kaliscben Brechungsgesetzes an den Vorgiingen im lebendigen

Auge u. dgl.) ganz und gar nur Sache der beiden pbysisclien

Nachbarwissenschaften, so daB fur ein Mithelfen yon Philosophie

weder Bediirfnis, nodi auch nur die geringste Gclegenheit

hleibt? In den o. S. 22 bentttzten Formelbuchstaben ic
1}

zr2 ,
W

ware also auch bei einer Aneinanderfllgung samtlicher Natur-

erkenntnisse u\ +• a:
2 + . . . + ivn — W ein solches W noch gar

keine philosopliische Wissenschaft, sondern eben nur die ge-

samte Naturwissensehaft, u. zw. die von Philosophie
ganz unabhangige. — Hieinit vertragt sich durchaus, daB eine

liberall nadi Allgemeinheiten, Ganzheiten ausschauende Philo-

sophie aucli ihrerseits mit Interesse zur Kenntnis nehmen wiirde,

daB oder inwieweit die vordem vereinzelten naturwissenschaft-

liclien Disziplinen *zu einer solchen Yereinheitlichung vor-

gescliriiten seien: aber ein solches Interesse wiire eben nur das
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der Philosophie als solcher
;
wogegen jene gesamte Naturwissen-

schaft in sich immer noch vollig unabhangig bliehe yon dem
;

was nun diese ihre eigene Vollendung beigetrageu luttte auch

zur Erweiterung der philosophischen Gesamtwissensohaffc.

Soweit also glauhe ich rneinen w-Satz und a-Satz (o. § 1)

auch gegeniiber Beohjsbb allgemeiner Bestimmung des Zieles

seiner Philosophie der Natur oder Naturphilosophie aufrecht

erhalten zu konnen. —
Aber Begher fiihrt auch den besonderen Begriff und

Namen einer Natur erkenntnistheorie ein und dieser ist der

groBere Teil des ganzen Buches (S. 37—202) gewidmet. 1 Hiezu

sei nun vor alleni bemerkt, daB man dieses Wort auf zweierlei

Art lesen kann: Natur -Erkenntnistheorie und Natur-

erkenntnis-Tlieorie. Letzterer glaube ich zustimmen zu

konnen, gegen erstere einige Einwande erheben zu sollen.

Von einer Naturerkenntnia -Theorie wil’d man ebensogut

spreclien konnen und nach ihr oft das Bediirfnis haben, wie z. B.

meine Logik sehr viele FuBnoten ,Zur Logik der Mathcmatik', ,Zur

Logik der Pbysik* bringt. Dies naiurlicli niclit, als ob nicbt die all-

gemeine Logik so wie fur alles andere aucli fur Mathematik und Pliysik

verbindlich wiire. Aber wenn z. 13. der ,Schlu£ von n auf -f- 1
c

von

Poincake geradezu zutn einzigen ,synthetischen Urteil a priori
1

unserer

gesarnten Erkenntnis erhoben wird, 2 so ist jener spezifisch matbeinatiscbe

ScliluB docli allzuselir in den Interessenkreis aucb der allgemeinen Logik

und Erkenntnistheorie geriickt; wie ja aucli Kants Frage: ,Wie sind

synthetische Urteile a priori moglich?' die fur eine Erkenntniskritik

tiberraschend speziell klingeude Aufgabebestimmung gewesen war. Ob
Poincakes Beschrankung des syuthetischen Apriori nur auf jene mathe-
matiscbe SchluBform im Recbt war, kann dann gewiB nicbt mein*

der Matliematiker als soldier, sondern kann erst wieder der Logiker

1 ,Einleitung. Aufgabe der Naturphilosophie' (S. 3—33) gelit der NETh
voraus; es folgt ihr ein ,Gesamtbild der Natur' (S. 205—419). In letzterem

wieder der groBte Teil (S. 206—361) das physikalisch-chemische Teilbild

der Natur und erst S. 361—419: ,Die lebenden Korper und das Lebens-

gesehehen'. Auch von diesem letzten Teil scheinen mir erst die alier.

letzten Betrachtungen (S. 403—419) iiber ,ZweckmaBigkeitsentwicklung

und Beseelung. Psychovitalismus. Kritisclie Betrachtung von Einwanden

gegen den Vitalismus. Metaphysischer AbschluB des Naturbildes' wegen

ihrer Beziehung zur Psychologie wirklich die Grenze der Naturwissen-

schaft schon gegen die der Philosophie iiberschritten zu haben und also

selbst in die Philosophie als solclie zu fallen*, und ebenso ist natiirlich

ein ,Metaphysischer AbschluB des Naturbildes' ganz philosophise!!,

a Vgl. L 2 683. •
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(und Erkenntnistheoretiker, also Philosoph) als solcher kritisieren. —
Ahnlich und viel allgemeiner nun darf der Inbegriff und die Art der

Handhabung der ,Naturerkenntnis‘, d. h. der bisberigen naturwissen-

scbaftliclien Einzeldisziplinen Oder eine kiinftige Erfassung der ,Gesamt-

natur* (gleichviel ob wir letztere noch einer nur alles Physische urn-

fassenden Naturwissenscliaft oder einer Naturphilosopbie zuscbreiben) so

gewiB aucb den ganz allgemeinen und insofern pbilosopbischen Er-

kenntnistheoretiker interessieren, wie ich ja init Meinono 1 geradewegs

als Gegenstand der Erkenntnisth eori e die Erkenntnispraxis
definierefct Den Erkenntnistheoretiker als solchen darf und muB also

sicherlich, wie jede andere Erkenntnispraxis, auch die des Naturforscliers

interessieren. Nicht als ob er irgendwie sic fordern oder gar bericli-

tigen konnte; sondern; Bollte der Naturforscber in seinem Erkennen

geirrt haben, so kann aucli die Aufdeckung und Berichtigung seines

Irrtums schlechterdings wieder nur er oder ein anderer Naturforscber

leisten, nie und nimnier der ibm zuscliauende und ilm ,kritisierende‘

Erkenntnistheoretiker. — Doch iiber ein solches Verhaltnis von Er-

kenntnistbeorie und Erkenntniskritik alles Nahere erst in meiner ETh.

Nun aber die Natur-Erkenntnistheorie. Warden sich

innerhalb einer alle Erkenntnispraxis zu ihrem Gegenstand

maclienden Erkenntnistheorie verhaltnismaBig kleine oder viel-

leiclit auch groBe Teile, die auf
;
NatuN und auf nichts anderes

gelien, so scharf abheben von allem durch eine Erkenntnis-

theorie sonst noch zu Leistenden, daB jenem ersten der beiden

Begriffe
;

die mit Beoiieus Wort
;
Naturerkenntnistheorie' mog-

licherwcise zu verbinden sind
;
noch ein objektiv von aller Nicht-

natur sich deutlieh abhebender Gegenstand g'esichert ist? Die

Frage ist wesentlieh, ja beinahe entscheidend fur Sein oder

Nichtsein einer auch nur halbwegs selbstandigen Naturphilo-

sopliie — und ich glaube sie alles in allem verneinen zu miissen,

wieviel auch im einzelnen von unserer Bejahung einer Natur-

erkenntnis-Theorie der Natur-Erkenntnistheorie zugute zu

kommen scheint.

Es sei gestattet, bier aus dem (sebon o. S. 35, Anm. erwiihnten)

Plan meiner Erkenntnistheorie, wie ich sie nacb dem Erscheinen meiner
Logik abzusehlieBen und zu veroffentlichen hoffe, hier noch initzuteilen,

daB ,Der speziellen Erkenntnistheorie erster Teil: die Besonderungen
der Erkenntnisse nacb ihren Erkenntnisgegenstan den‘, der zweite die

nach den Erkenntnisakten enthalten wird. Dabei gedenke ich als

oberste Einteiiung der fur eine Erkenntnistheorie in Betracht kommenden

1 So las mir’s 1890 Meinong aus einer damals begonnenen Handscbrift
eines Systems der Erkenntnistheorie vor; und so wird nun auch der

Titel d"Ss § 1 meiner ETh lauten.
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Gegenstande die schon o. S. 85 erwalinte in Phanomena und Noumena
zu stellen; als eine andere dann die in Ideales und Reales, und
erst innerhalb des Realen wieder als eine Unterfceilung die der phy-
sischen und psycbiscben Pbanomene (und des Metapliysischen und Meta-
psychischen, s. u. S. 52). So gewiJ3 nun die ersteren beiden Gegensatze
die Erkenntnistbeoretiker von jeher beschaftigt haben, so will mir dock
scheinen, da# es mit jenen beiden BegrifFspaaren das in seiner Art
(z. B. fiir eine klare Gegenstandsbestimmung der Psyebologie) gewiB
grundlegend wicbtige des Physischen und Psycbiscben doch schon niebt

melir aufnimmt an speziHsch erkenntnistbeoretiscber Bedeutsamkeit (wo-

mifc ich nafcttrlich niebt leugne, dai3 ja, schon weil das Erkennen selbst

ein psyebiseber Vorgang ist
;
wie auch BiscuEuhervorhebt, eine psychologie-

sebeue Erkenntnistbeorie in sicb unmoglich bliebe). Wenn wir nun das

Wort ,Natur* niebt in dem erweiterten Sinn nebmen, in dem man
aueb von einer psycbiscben Natur spreeben kann, 1 sondern wenn
wir (wieder mit Bechee S. 12) bei dem durcb das Wort ,Naturwissen-

schaft* fast immer gemeinten engeren, namlich ausschlieBiicb p by-

si schen Sinn bleiben, so durfte man doch finden, da!3 alles in allem

eben jenes Physische, unbescliadet seiner sonstigen Eigenart gegeniiber

dem. Psycbiscben (und des Physisch-Realen zusammen mit dem Psy-

chisch-Realen gegeniiber allem Idealen), keine erkenntnistheoretisch so

spezibsch eigengearteten Erkenntnisakte (oder etwas allgemeiner ,Er~

kenntnisformen*) mit sich bringe, dab wir der (physischen) ,Natur*

im einzelnen oder ganzen ein besonderes Stuck oder gar eine be-

sondere Art von Erkenntnistheorie widmen konnten nnd mlibten. —
Wenn ich also aus diesen und einigen verwandten Griinden, die

icli aber bier niebt mehr ins einzelnste ausfiihren kann, micb niclit

babe xiberzeugen konnen von einer solcben Sonderstellung einer Natur-

erkenntnistbeorie, dab sie den Inbait oder auch nur die Grundlage zu

einer philosophischen Bonderdisziplin, Naturpbilosopbie, abgeben konnte

oder miibte, so bleibt durcb solclie Ablebnung besonderer Gegenstande,

Aufgaben und Metlioden fur eine besondere Wissenscbaftsdisziplin Natur-

pbilosopbie doch alles unberuhrt, was man als didaktisebe Wobltat

fiildt, wenn man von Beoheu alles
2 Wesentliche gesammelt und ge-

siebtet findet, was gerade ein Naturforscber an Denk- und Erkenntnis-

mitteln mit tatsachlichem bisherigen Erfolg gebandbabt bat; und nament-

licli wenn man, falls icli bier meinem personliclien Gesclimacke Aus-

druck geben darf, bei ienem Sicbten gerade dasjenige als erkenntnis-

tbeoretisebe Spreu vom Weizen gesondert findet, was (wie Meinong vor

1 Zur Bezeicbnung ,psychische Natur‘ vgl. aucb L2 10 (Deussen 1895).

Auch in meiner Naturlehre fur die Oberstufe (Vieweg 1903) weise icli.

an der Spitze des § 1 darauf bin, daB wir neben der physischen Natur

die psychische niclit zu ubersehen haben. (Vgh o. S. 23, 45, Anm.)
2 Oder fast alles; vgl. die wesentlich zustimmende Anzeige von Beciiers

Bucli dnrch Drieson (Deutsche Lit. Zeitung 1915, Nr. 40, Sp.C317—2325)

Sitxungsber. d. pliil,-hist*Kt. 15U. Bd. 3. A V>h .
4
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kurzem in diesen Akademie-Berichten iihnlich sagte 1
), ,in den Wind

gesaet* worden war und noch immer wird.

Darf ich einigermaBen glauben, mit Yorstehendem meine

Stellung Ton 1904 gegen Naturphilosophie (d. li. gegen Philo-

sophie der Natur mid flir Pliilosophie der Naturw isscuschaften)

in der Sache gerechtfertigfc zu haben (ohne daB ich darum

weiterbin imduldsam geworden sein mochte gegen den Nam en

der Naturphilosophie, falls unter diesem Namen was immer
fur eine Sache der Naturwissenscliaft oder der Philosophic

wirklich wissenschaftlich, d. h. durch Forsehung, nicht nur

;
Spekulation f

;
s. u. S. 53, gefordert werden sollte)?

Es erubrigt mir aher lioch die Stellungnahme auch zu

folgenden AuBerungen yon Meinong, an die sich dann nocli

einmal einige Bemerkungen tiher Metaphysik und Metaphlino-

mene anknlipfen mftgen.

§ 17. Meinong erw&hnt in seiner Abhandlung ,Uber Gegen-
standstheorie* (1904, §11 ,Philosophic und Gegenstandstheorie c

) meinen
Yorschlag, ,der unter Zugrundelegung einer geistvollen Konzeption
J. Breuers dafiir eintritt, Metaphysik als die Wissenschaft yom Meta-

ph&nomenalen zu charakterisieren. Der Grund, urn deswillen ich

diesem Yorschlage beizupflichten auBerstande bin, ist im wesentliehen

der ntimliehe, um deswillen ich mich seit Jaliren nicht mehr entschlieBen

kann, die Ph&nomene des Licktes, des Sekalles fur das zu halten, mit
dem der Physiker, oder auch die psychischen Phanomene fur das, womit
es der Psycholog zu tun hat. Phanomene als solche sind eine, immer-
hin eine seln* wiehtige Art pseudo-existierender Gegenstande. 2 Was
im Falle einer Pseudoexistenz wirklich existiert, sind jederzeit nur
inhaltlich bestimmte Yorstellungen: Yorstellungen aber sind, um bid-

der Einfachheit wegen nur yon der Physilt zu reden, wie ja gerade
Hofler selbst durch besonders handgreifliche Argumente dargetan hat,

niemals Untersuchungsobjekte der letzteren. Nun ist freilich das Phii-

nomen nicht das Ph£nomenaIe, die Brscheinung nicht das Erscheinende,
sofern unter letzfcerem etwas gemeint ist, das aus der Erscheinung er-

kannt werden, dessen Existenz also etwa aus der Tatsache der Er-
scheinung erschlossen werden kann. DaB ein solches Erscheinendes
das ist, dem sich z. B. das physikalische Interesse zuwendet, das mbchte
auch ich ganz und gar nicht bestreiten. Dann kann ich aher auch

1 ,Zum Enveise des allg. Kausalgesetzes 1 (Sitzungsberichte 189/4, ygl. o.

S. 41): ,Als . . positivistischer und empiriokritischer Wind den Funken
zwar nicht zu leuchtender, wolil aber zu sengender Flamxne entfachte /

( (f-

6 ).

2 Vgl. hiegegen o. S. 35 Anm. meine Unterscheidung negativer und posi-

tiver Wbmponenten deg Begriffes ,Erscheinung 4 = Phanomen 1

.

r
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nicht absehen, wie es moglich sein sollte, dergleichen Pb&nomenales

aus dem Bereiclie metaphysiscber Problemstellungen, etwa der nach

Anfang und Ende dieses Erscheinendeiij auszuschlieBcn.

Da icb mir eine so ausgiebige Abschweifung vom Hauptthema

dieser Studie, wie die Wichtigkeit des von Bueuek und Hoi-leu am
geregten Gedankens zu einigermai3en angemessener Wiirdigung er~

forderte, nicht gestatten kann, so mogen fur jetzt diese wenigen* An-

deutungen geniigen, zu motivieren, warum es mir nach wie vor iminer

noch am angemessensten scheint, bei der Charakteristik der Metaphysik

auf das Moment der groBtinogiiehen Allgemeinheifc im Sinne eines mdg*

liclist umfassenden Geltungsbereiches fur ihre Aufstellungen das Haupt-

gevvicht zu legen. Die Metaphysik ist weder Physik, noch pliysische,

noch psychische Biologie, vielmehr umfaftt sie Unorganisches wie Or-

ganisches und Psychisches in ihr Forschungsgebiet zusammen, 1 um zu

ermitteln, was fur die Gesamtheit des in diese so verschiedenen Ge-

biete Falienden Geltung hat/

DaB und warum icli mich dieser Bestimmung der Meta-

physik durcli die Allgemeinlieit ganz anschliefie, wurde

sclion gesagt (o. S. 22 und viel ausfuhrlicher in meiner L 2
§ 97

S. 911 ff.; liier aucli eine anselmliche Reihe von Stimmen you

Schopeniiaijer und Feciinek bis Kulpe, die alle die notwendig

empirische Method© jeder wissenschaftlich erfolgreich werden

wollenden Metapliysik hervorheben — entgegen Kants sclion

von Schopenhauer mit Reelit getadelter, von vornlierein aprio-

riseher Definition). Audi Metnong stellt gegen SchluB seiner

einftilirenden Abliandlung
;
Uber Gegenstandstlieorie' dieser als

der allgemeinsten apriorischen philosophischen Disziplin

die Metaphysik als allgemeinste empirische gegenliber (jene

von [groBtenteils] idealen, diese von realen Gregenstanden;

vgl. o. S. 22).

Fine andere Frage aber bleibt es gerade dann, wenn wir

die Metaphysik reklamieren fur eine miiglidist verallgemoinerte,

Pliysisches und Psychisches zusammonfassende Empirie, wie

wir uns verhalten zu denjenigen Erwartungen und Bedurfnissen,

denen das Wort
;
Metaphysik‘ gerade durcli den Sinn des per

d

—
;
hinter f

(u. zw. nicht jenen harmlosen liuBerlichen, daB des

1 Sclion 1885 hatte Meinono ,Uber philosophische Wissenschaft und ihre

PropHdeutik* (Wien Holder, S. 8 Aura.) gesagt: ,C. Stumpf ist gewifi nicht

iui Unrecht, weim er einmal daran eriunert, daB oblige Naturforscher

heutzutage mehr spekulieren ala alle Philonophen zusammen 1 (Ton-

psychologies Bd. I, $. 330).
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Aristoteles Ersto Philosophie
;
liinter‘ den Biichern liber Physik

angereiht wurde) Ausdruck gegeben bat. Wenn sogar noch

Kant, trotz immer wieder erneuter Wanmngen, nichts
;
hinter {

den
;
Ph&nomenen' erbennen zu wollen

;
yon dem Phitnomen das

Noumenon unterscheidet nnd letzteres mit dem Ding an sicli

identifiziert, ware es auch nur, mn seine Erkennbarkeit (nicht

iiberall ganz konsequent) zu leugnen, so wird es dock nur so

vorsiclitig als mOglicli sein
;
wenn man sick wenigstens die

Moglichkeit offenh&lt, neben (wenn schon nicht
;
hinter f

)
einem

Physischen anch ein Metaphy si aches, neben dem Psychischen

ein Metapsychisches denken zu diirfen, manclimal yielleicht

auch zu konnen und zu mtissen. — Und wir fallen mit einer

solchen Anerkennung yon Metaphysik (inkL Metapsyehologie),

also ausdriicklicli yon realem MetaphHnomenalen, auch nicht

etwa wieder zurtick in eine Antiempirie
;
der ja die Definition

der Metaphysik bloB durch das Merkmal der Allgemeinheit

(innerlialb des Empirischen) hatte ausweichen und zuyorkommen

wollen. Vielmehr erlaubt und gebietet ja schon die Definition

der Metaphysik gerade durch das Merkmal der Allgemeinheit

(neben den Merkmalen des Realen und Empirischen); nicht yon

yornherein Ixaltzumachen bei ,Phanomenen', als waren diese

das unserem Erkenntnis- einschlieGlich SchlieCvermogen aus~

sehlieBlich Erkennbare (an ein solches bloBes, nie bewiesenes

und zu beweisendes Dogma des Phanomenalismus glauben wir

eben nicht). Haben wir uns aber dann in der Allgemeinheits-

Definition der Metaphysik yorgenommen, nichts Reales, gleich-

viel ob es direkt in die Wahrnehmung fiillt oder ob es erst

aus Walirnehmungen als daseiend erschlossen werden muB, yon

unserer Untersuchung auszuschlieGen, so miifite ja auch jenes

im metaph&nomenalen Sinn Metaphysische und Metapsychische,

soweit es auch nur moglicherweise in den Bereich des Realen

und Existierenden fallt, dock auch Gegenstand wissenschaft-

licher Untersuchung werden diirfen. Denn eben nur die Unter-

sucliung, nicht aber ein Dogma kann entscheiden, ob und in-

wieweit auf das Dab und das Wie der liinter den Phanomenen
liegenden Realitaten mit Wahrscheinlichkeit (wohl nie mit Ge-

wiBheit) zu schlieGen sei. Mochten dann noch so yiel
;
Dinge

an sielP im besonderen KANTSchen Sinn in gar keiner Weise
mit Erfolg#zu erkennen sein, so gilt gleiches docli ganz gewiG
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niclit fur sehr viele andere Metapli&nomene, aIs deren Beispiele

Bkeuer Materie, Substanz, Kraft, Energie anftihrt.

Zwar hort man immer wieder z. B. ,Kraft 1st ein bloBes Wort‘;

aber kein Positivist bat noch erklart, warum man dann nicht langst

anch scbon auf dieses Wort verziebtet hat, wenn kein ,Begriff bei dem
Worte { ware. Die Griinde gegen das Leugnen und Entbelxrenwollen

odev aucb nur Entbehrenkonnen aller Begriffe von Metaph&nomenen,
die noch Biieuer als fiir die Erkenntnispraxis der Naturwissenschaften

unentbehrlicb gehalten hatte (wiewohl eben damals Machs Kampf gegen
die ,Ursache‘ u. dgl. den Meisten als siegreich gait), werden. wie ge-

sagt, erst in ETli selbst grundsatzlich erortert und zu widerlegen ver-

sucbt werden; u. zw. dies dort nicht nur durch eine ,Naturerkenntnis-

tlieorie*, sondern nur durcb eine ganz allgemeine erkenntnistheoretiscbe

Abwagung, warum es denn neben und hinter Phiinomenen nicbt aucb

soli Metaphiinomene als ,Noumena c geben konnen. Wie es denn auch

Mach nic selbst versucht hatte, seinen Ph&nomenalismus durcb einen

Verzicht auf alles voelv zu begriinden — vielmchr selbst immer von

einer ,Anpassung der Gedanken an die Tatsachen* spricht, obne zu

zeigen, ob und wie denn aucb die ,Gedanken* sicb etwa analysieren,

auflosen lassen in ,Empfindungen £ oder jEIemente', d, h. Empfindungs-

gegenstande* (physiscbe Pbanomene) obne Empfindungs-, geschweige

Denkakte.

Aber auch wenn man vielleicht nicbt mit Unrecbt glaubt, da#

man in den Kampf gegen das Metaphanomenale nicbt wieder kampfend

eingreifen, sondern besser das Abflauen des Interesses fiir die sicb

,Positivismus
; nennenden Negationen schweigend abwarten sollte, drSngen

sicb doch dem Philosopben aucb von entgegengesetzter, niimlich allzu

glaubiger Seite PfUchten klarer Btellungnahme auf.

Als nicht ganz klar namlich befremden mich die Stellen in Win

(aucli manche in Wn und Wj), in denen Wiesneu von der ,natur-

wissenschaftlichen Forschung* appelliert an eine ,naturphilo-

sophiscbe Spekulation*. Hiegegen bier nur noch folgendes:

Wie icli sagte und mit gewissen Milderungen aufreeht

erhalte: ,Es gibt keine Naturphilosophie*, so sagte ich uni so

melir (s. o. S. 24): ,Es gibt keine pliilosophische Speku-

latioiD — namlich nicht als eine Erkenntnisquelle, die neben

oder vor oder nacli der den naturwissenschaftlicheli oder was

immer fiir anderen (namlich psyehisehen oder metaphysischen

oder idealen) Gegenst&nden zugewendeten strengen Forsehung
ernstlich in Betracht kame und je sehon einen ehrlichen Erfolg

aufzuweisen gehabt lnltte.

Ich fiilire als Beispiel und zur Begriindung meiner Abneigung

scbon gegen das bloBe Wort
,
pliilosophische Spekulation* folgende Stellen

an, nicbt so sehr von Wiksner, als von Rbinke. Letzterer ssgt (W 80):
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,Als Naturforscher sage ich, die Organismen sind gegeben, als Natur-

philosoph sage ich, sie sind gesehaffen.
£

Wenn dies ein Naturphilosoph ,sagt‘, wer kann eindentig denlcen

und sagen, was auch nur das Wort .gescliaffen* (ocler ,Erscha;ffung
£

im Titel von Wiesneus Buch) heiJ3t? Diese Tbloi3e Wort- und Begriffs-

frage komme aber zur Sprache erst innerhalb der allerletzten, im engsten

Sinne rnetaphysisehen Restfragen zur Gestaltungstheorie in Studien IY^ 1

Jetzt aber fragen wir, unabhiingig von dem besonderen Gegenstand,

liber den Riunke , als Naturphilosoph* etwas ,gesagt
£ zu haben glaubt:

Nach welcher Methode werden Behauptungen oder auch nur Yer-

mutungen ausgesprochen liber etwas, das als physisch Reales unter

die Gegenst&nde der Natnrfors chung gehort (wie die Organismen,

und w&ren es auch nach den Hypothesen der Erschaffung oder der

Urzeugung die allerersten, die es je gegeben babe)? Wieso waren

solclie Behauptungen, falls sie sich bis zum logischen Rang un-

mittelbar oder mittelbar evidenter, bis zum Rang evident gewisser
oder wenigstens evident wahrscheinlicber Urteile erlieben lieJ3en,

dennoch nicht mehr Sache der Naturfors chung, sondern einer Natur-

philosophie? Und wenn ich diese Frage von ihrem besonderen AnlaB

weg hinaufriicke in das der ganz allgemeinen Methoden- und Wissen-

scliaftslehre der Logik, so sehe ich mich immer nur vor der Alternative

:

Entweder die Behauptungen oder Yermutungen einer ,spekulativen‘ Natur-

philosopliie haben nielits zu tun mit der physisehen Natur, oder nichts

mit der logisch zu fordernden Evidenz, durch die sich ein Urteil

iiber was immer fur einen Gegenstand (physisch oder psychisch oder

ideal) auszeiehnen rnuB gegeniiber was immer fur Einfallen oder Be-

kenntnissen. Denn nur Evidenz erhebt das Urteil zur Erkenntnis.
W&re aber Naturphilosophie nur ein Gebiet des ,Glaubens* (ein fiinf-

bis seehsdeutiges Wort, L § 53), wo lcein Wissen oder evidentes Yer-

muten mehr moglicli, dann hlitte wissensehaftliche Philosophie das

stiirkste Interesse daran, nicht einmal ein Wort zu dulden, in dem
,Natur

£ doch nur das Bestimmungs-, ,Philosoj)hie
£ aber das Grund-

wort ist. —
Dock nun von solelien letzten Allgemeinheiten zuriiek zu

einigen ganz besonderen, namlieli zu den fur Wiesners drei

Entwicklungsscliriften leitenden, spezifisehen und selir speziellen

Gedanken; zunaelist dem der ,Entsteliung £ im Unterseliiede

von ,Entwieklung‘. Immerliin erlaube ich mir aber (da es

in diesen Akademieschriften eben weder auf bloBe Beri elite,

nocli blofie Kritiken ankommt, sondern auf Mitteilung eigener

Gedanken), Wiesners Begriffe tiberall zu messen an dem Leit-

begriffe dieser Vier Studien: dem der ,G estaltung*.

1 Dort erst auch die ,Kosmogonie‘ von Eiirknfhls (Diederichs, Jena

1916). *
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VI. Wiesners Begriff der
9echten Entwicldung 6

.

gestalt4 als Kern des ecliten, natiirlielistcn Begiiffes

von ,Entwicklung 6 = Grestaltung.

§ 18. Vielseitige und griindliche Erorterungen historischen

wie sachliclien Inlialts fiihren Wiesner 1 zu folgender allgemeiner

Cliarakteristik der ,echten Bntwicklung: Die Abhiingigkeit

der Entwicldung von individuellen Potenzen des sieli Ent-

wiekelnden; die Notwendigkeit der individuellen Begren-

zung; GesetzmaBigkeit des Entwicklungsverlaufes und im

Zusammenliange damit die Tendenz, ein bestimmtes Ziel zu

erreichen. — Damit ist eine vorlUufige Cliarakteristik der

waliren und eeliten Entwicldung gegeben, welche durch die

sp&ter folgenden Untersuehungen auf ilire Richtigkeit gepriift

werden soil'.

Icli beabsiclitige hier nicht, diese Einzelbestimmimgen und

ilire terminologische Fassnng durch Wiesner ins einzelne nach-

zupritfen; sondern icli teile nur mit: Der von Weaker unserer

Philosopliischen Gesellseliaft vorgelegten Abhandlung wurde auf

Grand eines sehr eingehenden Berichtes von Dr. med. Ludwig

Linsmaye (t 16. Dezember 1916) eine Reihe von Besprecliungen,

zwar im AnscliluB an Wiesner, aber nicht ablningig nur von

ilim, gewidmet; sie haben zu wesentliclier Ubereinstimmung aller

Teilnehmer an der Besprechung (unter ihnen der Mathematiker

Haks Haiin, der Nationalokonom Neuhatii, der Philosoph Kkei-

big und noeli zalilreiclie Audere) geflihrt, wobei als entschei-

dcnder Leitbegriff der der
,
Gestalt* sieh herausstellte. Vor-

hereitet war diese Ubereinstimmung allerdings durch zalilreiclie

Bespreeliungen, die wir in vorausgegangenen Jahren geknilpft

batten an Ehbknpkls’ Begriff der /iestaltqualitat*. Icli ver-

suehe nun, da icli in jenen Bespreebuiigen als ibr Leiter un-

parteilicli zu sein und nur i'itr einen formal rielitigen Verlanf

zu sorgen batte, erst hier , auszuspreeben und zu bcgrlinden,

daf.i und warum mir jede analytische oder syntlietisehe Definition

des Begriffes .Entwicldung* nur in deni MaCe gelungen erscheint,

als in ihr ,Gestalt* als ein Ziel alles Entwiekelns (und also

vorlier schon rielitunggebend) sieli herausstellt; was wir dann

1 Win 45; aueh Wn (.gegen Spencer), W’i I. «
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kurz (und in dieser Kiirze fllr sieh freilicli nicht mehr ohne-

weiters verstandlich) fassen konnen in die Grleichung:

Entwicklnng = (xestaltung.

Um diese These allseitig zu erlautern und zu begriinden, ware

nun freilioh die Wiedergabe alles dessen notig, was durch und seit

Ehrenfels festgestellt wurde fiber Begriff und Name cler ,Gestalt-

qualitat'. Docli gehdrt eine solche Darstellung lieute solion nur mehr
in die Lehrbfieher der Psychology und Gegenstandstheorie l

,
nicht in

die Beri elite dieser Akademie fiber jeweilig neueste Fortschritte philo-

sophischer Wissenschaft. Indem icli also nur damn erinnere, dab

Eiirenfels’ Ausgangsbeispiel die /fongestalt*, d. i. Melodie, Harmonie
und Rhythmus, bis hinauf zu musikalischen Gestalten hoehster Ord-

nung, Symphonie und Ton drama, gewesen war, gedenke ieh dem sehr

Vielen, was in den nun bald drei Jahrzebnten seit Eiirenfees’ grund-

legender Abhandlung (1890) an psychologischer und gegenstandstheo-

retischer Weiterffihrung der jGestaltqualit&ten* geleistet worden ist, eine

Best&tigung seiner und meiner Gedanken hieriiber von einer Seite her

liinzuzufiigen, narnlich von der biologiselien
,

die zum mindesten in-

sofern als ein unbefangenes Zeugnis gelten darf, als der Zeuge
K. E. v. Baer 2 sehon der Zeit (1860) und um so mehr seinem

ganzen Gesichtskreis naeh nicht hat bestochen sein konnen durch die

sehr viel spiitere psy chologische Entwieklung. — Damit aber das

Pi-oblematische, was die Analogic ,Tongestalten und lebende Gestalten
f

•freilich selbst wieder mit sich ffihrt, nicht sehon den Inhalt vorliegender

Studien I beeinfhiOe, ja vielleieht verdaelitig mache, sondere ich von
ilmen jene Analogien zwischen Musikalischem und Biologischem ganz
ab und werde sie veroffentlichen als Studien II (s. u. S. 60). Bis dahin
also wird der Leser bei ,Gestalt

£ an nichts anderes — vorlaufig — zu
denken brauchen, als woffir dieses Wort ohnedics am meiSten in Ge-
brauch ist: an Raumgestalten.

§ 19. Aber auf eine Art Erweiterung aucli wieder dieses

Begriffes J-taumgestalt' konnen nnd diirfen wir von vornherein

nicht verzichten, falls er nns leiten soil selbst nur zur be-

schreibenden Analyse dessen, was wir als lebend, als or-

ganise^ als Entwieklung (ontogenetische und phylogeneti-

sche) uns zum niiclisten Ziel einer Annalierung biologisclier,

1 Auf die neueste Phase, die der Streit um die Gestalt und >di% mit
ihm zusaminenhangenden Begriffe der Fundieruug, der ,Gestaltpro-

duktion* u. dgl. erreicht hat in dem Buche von Linke (1018), komme
icli zuriick erst in dem ,Anhang I‘ (u. S. 107— 120).

2 An seine einsehliigigen AuSerungen (die Vergleichung des ,Ijebeus £ mit
Musik) v*erden meine Studien II anknupfen.

r
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psycliologischer und gegenstaridstheoretiseher Begriffe gesetzt

haben. Niclit ruhende, bewegungslose Gestalten konnen uns

dienen als begriffliche Yorbilder ftir das logische Verarbeiten

unserer Anschauung von lebenden Gestalten. Sondern zum
mindesten dasjenige Mall von Beweglichkeit auch schon

geometrisclier Figuren, das Eitklid und noeli lange naeh ihm
die Geometrie meiden, das aber jetzt schon ein erster Sehul-

unterriclit in Raumlelire ausntitzen zu mitssen ttberzeugt ist

wird uns von allem Anfang Bediirfnis sein
;
wenn wir einen

lebendigen Organismus auch nur von einem toten und um so

melir von einem von vornlierein leblosen 1
, unorganisclien

untersclieiden und wenn wir weiterhin Leben und Leblosigkeit

gegeneinander begrifflich abgrenzen sollen. Man mag bei soldier

Bewegung zuerst an das rhythm is che Funktionieren vieler,

vielleicht der meisten lebenswichtigsten Organe denken (Iierz-

schlag, Atmung u. dgl. und sehr viel weitergeliend auch z. B.

die von Bucher betonte Bedeutung der Rhythmik fur alle
;
auch

die geistige Arbeit). Aber weiterhin wird sich der Begriff der

,Zielstrebigkeit^ den Wiesner von K. E. v. Baer liber-

nonnnen hat (und auf dessen Analyse wir erst in Studien III

und IV abschlieBend eingelion wollen), von vornherein niclit

beschranken dtirfen nur auf das geschlechtsreife Individuum
als

?
Zie¥ der ontogenetisclien Entwicklung

;
sondern als das

umfassendere
;
Ziek haben wir sogleich den Rhythmus der Ge-

schlechterfolgen 2 ins Auge zu fassen (auch solange noch niclit

die phylogenetischen Entwicklungen und allenfalls Rtickbildun-

gen mit einbezogen werden). Niiher eingehen wollen wir auf

die in diesem Rhythmus sich darstelleude
9
ltichtttHgSStrcbig-

1 Ich halte es fiir cine niclit zu billigendo Ungenauigkeit des Ausdrucks,

wenn Wiksxek (und wohl aueli noeli mancher andere Biologe) die Wiirter

,loblos c und ,tot l wie gleichbedoutend gebraucht. Der weitere Begriff

ist
1
leblos { (als kontradiktoriseh zu ,lebend‘p, unter ilm fiillt ,tot‘ (” nicht

melir lebend).

2 Win S. 41 sagt sehr nachdrttcklich: ,Das Bezeiclmendste in der organ i-

sdien Entwicklung liegt in ilirein Rhythmus und in ihrem in zeitlich

begrenzte Perioden geteilten Veil auf, welcher mit der Furtbildung der

Aulage (z. B, mit dem Pflanzenkeim) zu beginnen und mit der Erzeugung

der Anlage zu sclilieBen sclieint, alter doch eine zusammenhangende

Kette bildet, so daS die Entwicklung der Pflanzen und Tiore sich als

potentiell unbegrenzt darstellt.‘ •
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keit 6 (wie ich sie nenneii mochte 1
)

aueli erst in Studien III

nnd IV (in letzterer namentlicli, weil wir ja erst in IV wieder auf

den Begriff des
;
Strebens‘ in seinem eigentlichen, dem psycho-

logisclien

2

Sinn eingehen nnd nns dann darliber ldar werden

mussen, was denn eigentlieli der Gregenstand des Strebens ist,

falls wir yon einem Streben in der axiGerpsychisclien, wenigstens

in der organischen Natur zu spreehen nns ilberhaupt getranen).

§ 19. Uin bis dahin diesem gedanklichen Ubergang von ruhenden

zu bewegten Gestalten im weitesten und insofern philosophiseben
Sinn doeh auch einen bestimmten Riickhalt in biologiseh bewahrten

Begriffen zu sichern, lasse ich mich im Nachstfolgenden leiten dureh

die Gegeniiberstellung zweier Begriffsreihen axis der Schrift Paul Niko-

laus Cossmann
5
Elemente der empirischen TeJeologie* (Stuttgart 1899,

182 S.). Hier,(S. 39) sagt § 8 ,Besonderheit des Biologischen, an

Grundbegriffen untersucht'

:

,Die biologischen Begriife zerfallen in zwei Klassen : solehe, welclie

Koexistenzen, und solehe, welclie Suecessionen betreffen.

Wir geben erstens ein Yerzeichnis Es folgt zweitens eine Zusammen-
von Begriffen, welche auf die Be-

schaffenheit der lebenden Kdrper

angewendet werden:

Organisch

Lebend

Tot

Anabiotisch

Korrelation der Teile

Angepai3theit

Normal

Pathologisch

MiJSbildung

stellung von Begritfen, welche auf

Vo r g &n g e an organischen Korpern

angewendet werden:

Leben
Wachsen
Kampfen urns Dasoin

Portpflanzen

Entwiekeln

Degenerieren

Anpassen

Gesund sein

Heilen

Krank sein.
£

Der zweiten Reihe (,Vorg&nge £

) fiigt Cossmann bei: ,Neuerdings auch
Selbstregulation, Selbstordnung, Auslosung, Dauerfahigkeit. 4 (Dazu die

Anmerkung: ,Vielfac*h ist das Bestreben bemerkbar, dure.h Anwendung
von Termini, welche in einem andern Sinne auch auf Anorganisches
anwendbar sind, das speziiisch Biologisclie der Begriffe, wenn auch
uicht zu beseitigen, so doch zu eskamotieren.‘) Dann f&hrt Cossmann
fort: ,Ein Uberblick iiber diese Begriife zeigt sofort, daB in jeder Gruppe
je ein Grundbegriff enthalten ist, welclxer in alien andern wiederkehrt.

In tier ersten Reibe ist es der Begriff des Organischen, in der

1 Vgl. u. S. 99 Anm. liber die you mir erst im Miirz 1919 bemerkte
Prioritat Goldsciieids fiir das Wort ,Richtungsstrehigkeit{

,
das sich mir

1918 aufgedrangt hatte.

3 Ygl, o. S. 9.



NulurwissonsdiaH uwl Philosophic. 59

zweiten der des Lebens. Nur auf Organisches lassen sieh die iibrigen

BegrifFe der ersten Gruppe anwenden. Lebend bezeiehnet einen Zu-

stand, welcber den der zweiten Reihe angehorenden Vorgang des Lebens

zulaBt, tot
1 denjenigen, welcher ihn aussehlieBt* (S. 39/40).

Als icli vor kurzem (Herbst 1917) diese beiden Clia-

rakteristiken Cossmakxs wieder las, driingten sie mir eine Frage

auf
;
die dem uimiittelbaren Interesse des Physiologen und Bio-

logen, selbst nocli des empirischen Teleologen, gewifi sclion

reclit fern und nur dem Gegenstandstheoretiker, also Philo-

soplien, um so nalier liegt. Cossmakn grenzt die beiden Reihen

yon Begriffen ab durch die (als Equivalent angenommenen) Leit-

begriffspaare Koexistenz— Succession; Beschaffenheit

—

Vorgang. — Erinnert aber der Gegensatz beider Reihen nicht

aueh an das Begriffspaar Objekt und ,Objektiv', das, nacli-

dem durch Meinong die ,Objektive' (z. B. dab die Sonne leuchtet,

daJ3 sie keine Scheibe ist) entdeckt und gegen die Objekte

(Sonne
;
leuchten [?] . .) abgegrenzt waren (1901), bald darauf

(1904) von Ameseder und Mally 2
. sogar zur obersten Ein-

teilung aller ,Gegenstande r gemaeht worden war ? Da die

beiden Cossmanx schen Reihen veroffentlicht waren (1899) zwei

Jalire vor der ersten Einfuhrung des Begriffes ,Objektiv' durch

Meinoau, so war jene im biologischen und teleologischen Inter-

esse unternommene Scheidung zweier biologischer Reihen durch

den Teleologen Cossmaot noch vdllig unabhangig von dem viel

allgemeineren Interesse, das Meinoxg zuerst nocli als Psycholog,

dann er und seine Schuler als Gegenstandsthcoretiker an jenem

Gegen Uberstellen von Objekten und Objektiven nahmen. Da
die Objektive (weitere Beispiele: Rot sein = Rote, Verseliieden-

lieit = Versehiedensein, vgl. meine L 2
§§ 6, 23, 41) durch

das ,Sein‘ hinausgehen liber blofie Objekte (z. B. rot, ver-

scliiedcn), so fiigen sich die letzten Beispiele Cossmantw ,Gesund

seiiV, ,Krank sein* aueh sclion aufterlich in das Objektiv ein.

Modi auBerlicher, aber um so durchgreifeuder ist der spraidilielie

Umstand, daB Cosswamks zweite Iieilie in lauter Verben, die erste

toils in Adjektiven (normal, organist'll, tot, dazu das Verbaladjektiv

lebend), toils in Substantiven ausgedruekt ist (unter letzteren z. B.

jAngepaBtlieit
1

,
was analog dem ,Yerst*hiedei)lieit == Verecliiedensein*,

3 Statt ,tot‘ wiire allgemeiuor zu sagen: ,leblos‘; s. o, S. 57 Anin.

2 In den Grazer ,Untersuchungeu zur Gegenstandstli, u. Psych.* (Joli. Ambr,

Barth 1904), S. 54 if. und S. 127 if.
c
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allefdings auch wie ein Objektiv klingt} doch diirften derlei Scliwan-

kungen auf eine Begriffsnuancierung, also letztlieb Aquivokation der

Silbe ,heit
l

zuriickgehen).

Olme jetzt sebon irgend naher eingelien zu wollen in die teils

sehr speziellen, teils sehr allgemeinen biologischen und teleologiselien

Interesserq die sieh an so ziemiieb jeden Regriff der beiden Roilien

kniipfen 1
,

seien diese, wie gesagt, hier nur angefiibrt als Beleg dafur,

wie eine aus rein saehlich-biologisehen, also gewiB nicbt nur forma-

listiselien Interessen unternommene Untersuohung von der Art der Coss-

MANKschen ganz ungezwungen (,von selbst*) von dem Punkt ab
;
an dem

sie in philosophisehe (niimlich diesmal gegenstandstbeoretisebe) Unter-

sclieidungen hineinfuhrt, aus dem naturwissenschaftliehen Gebiet aucb

sobon berausgefubrt baben muB. Und dies nicbt nur insofern, als das

Begriffspaar Objekt—Objektiv in seiner vollen, weitestgehenden All-

gemeinheit sieberlicb nicbt mebr den Naturforscber was immer fur einer

Einzeldisziplin interessieren kann, sondern weil eine methodised be-

wuBte Uberpriifung, inwieweit wir es hier etwa nur mit sprachlichen
AuBerliclikeiten (z, B. leben, lebend, Leben) und also Zufalligkeiten, oder

aber doeb sebon aucb mit rein gegenstan dli cben
,
von den Spraeh-

bildnern mit bewundernswerter instinktiver Sicberheit aufgefaJ3ten und

festgehaltenen Unterscbieden von Vorstellungen und ihren Gegen-
s tan den zu tun haben, eine vollig andere Teehnik der Analyse und

Yergleichung fordert, als sie nocli irgendwie in den Bereieh des Kennens

und Konnens eines Naturforscbers als solcdien fallen unci von ibm ver-

langt werden kann. Und eben weil sogar in der Philosophic die ,Gegen-

standstlieorie
4 und speziell aucb das , Objektiv

4

bis vor kurzem nocli

ein Neuling war, der nun aber von fast alien Seiten (die Brentano-

Ortliodoxie ausgenoinmen) mit beinahe erstaunlicher Freundlichkeit wie

ein sebon lang bekannter und vertrauter Hausgenosse behandelt zu

werden anfangt, so habe ieh dieses Beispiel von Arbeitsteilung und
Abgrenzung zwiseben naturwissensebaftlicber und philosophiseher Be-

griffsanalyse bauptsachlicli sebon deshalb bier vorweggenommen, weil

man angesichts jenes von Cossmann bemerkten Dualismus der zwei

Reihen kaum notig finden wird, die ibm kiinftig etwa nocli zu wid-

menden n&beren Analysen und Begrlindungen dieses Auseinanderhaltens

erst wieder einer ^aturphilosophie* zuzuweisen. Sondern die Begriffe

selbst liat dem Teleologen Cossmann wie friiheren Anti- oder Ateleologen

ganz nur die Biologie geliefert und sicb mit ihnen lange Zeit ohne

weitere Kritik befaCt und begniigt. Yon wo aber ein Auseinanderbalten

nach so ganz allgemeinen Leitbegriffen wie Koexistenz— Succession oder

Bescliaffenheit—Yorgang oder Objekt—Objektiv envunscht scheint, f&llt

diese Aufgabe ganz in die Logik (naturlich nicbt ,formale
4

,
sondern

1 Eine von Biologie zunachst unabhangige, dann aber wieder ftir eine

Lebenslelire im weitesten Sinn nutzbar zu macliende Anwendung der

Unterscheidung von Objekt zu Objektiv werden die Studien II bringen

durch ifir Begriffspaar der Melodobjekte und Melo dobjektive,
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ihrer materialen, gegenstandstheoretischen Untersuchungen liber ,Oberste

Klassen von Begriffen und Natnen 4

,
vgl. L§§22— 28, zugrunde legcnde),

die sich hiebei unterstiitzt wissen nuiJ3 durcb eine Spracbpbilosophie
dex* grammatisclien Kategorien Substantiv, Adjektiv, Yefbum; beide

aber, Logik und Sprachlehre, iniissen zur ersten Voraussetzung rein

gegenstiindliclie, also ,gegenstandstbeoretiscbc- Grundlagen baben, mag
man diese nun so oder anders oder gar niclit benennen.

Snclie icli mir nun nacli diesen methodiselien Vorbemer-

kungen dariiber Rechenschaft zu geben, waruni sick mir bei

Cossmanns beiden Reihen die Frage aufgedrangt liat
;
ob und

imvieweit sie unter die beiden Klassen Obj ekt und Objektiv
fallen mdgen

;
so hoffe icli, daB es niclit nur das auBerliche,

sprachliche Kleid gewesen sein werde: Fomina fur die erste

Reihe (z. B. organisck); Verba fur die zweite (z. B. leben, ent-

wickeln). Vielmelir glaube icli unter einem Gesamteindruck

gestanden zu sein
;
der zurlickgeht auf Mkixonow erste Beispiele

(yon 190

1

;
n. a.

;
daB keine Ruhestorung yorgefallen seb)

;
durcli

die er sicli und uns die Eigenart der Objektive gegenliber bloBen

Objekten (z. B. ,Ruliestorung;

)
naliezubringen suchte. 1

1 Erst als obiges gescbrieben war, traf icb (beinalie zufallig beim Wieder-

lesen) in Meinongs ,Annabnien* 2
(1910, S. G5) auf folgende Stellen, die

ausdrucklieber, als icb es erwartet batte, z. B. ,Donnera 4
als Objektiv,

Donner als Objekt einander gegenuberstellen. Geracte weil es sieb fur

Meinong dort na’ch dem Zusammenliange melir nm eine erlcenntnis-

, tbeoretiscb gewicbtige Sache (daB die Wabrheit von Objektiven un-

abhangig sei von ibren Zeitbestimm ungen) handelt, als um die schon

vorher von Cossmann benutzte und in seiner zweiten Reihe zusammen-

gestellten ,Yerb algegenstande* (nacli einem durcb Rudolf Kampe 190G

gepragten iiberaus gliicklicben Terminus, vgl. meine L 2
§ 23, S. 238), so

bilden mir die folgenden Slitze Meinongs aucb aus ibrem Zusammen-

liange gelost eine willkominene Bestiitigung des von mir zuerst nur

einem allgemeinen Aspekt auf Cossmanns zwei Reihen entnommeneu

Objelctivcbarakter eines Verbalgegenstandes ,Leben‘ gegeniiber den No-

mmalgegenstanden
:
,organisch 4 und ,Organismus\ Icb fiibre daher einige

der einschlagigen Stellen Meinongs iin Wortlaut an und verweise im

iibrigen auf den Zusammonhang seines ganzen § 11 ,Allgetneines liber

die Beschaffenheit der Objektive 4 (S. 59—71). Dazu aucli § 12 ,Ober

die Natur der Objektive 4

(S. 71—80).

S. 65: „ ,Das Donnem bat aufgehort . . . Unser ungestortes Bei-

sammensein bat ein Elide 4
. . . Das Donnern. das Beisammensein . ,

sind Objektive. Aber wie man ,Verscbiedensein 4 und ,Verschieden 4

,
rasp.

,Scbwarzsein 4 uud ,Schwarz 4 im Denken niclit eben deutlich auseinander-

zubalten pllegt, so konnte mit Donuern und Beisammensein leicbt genug

aucb nur ,Donner und ,Beisammen 4 gemeint sein, alio Objekte. 44
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Zwar lage es nahe, statt bloBei* Beispiele sogleicli eme

strenge Definition geben zu wollen
;
was Objektive sind und

urn was sie melir sind als bloBe Objekte. Aber die Foroleriuig

oder der Yersucb einer Definition oder auclx nur einer all-

gemein gefaBten Distinktion libersalie, daB wir ja bier ebonso

yor einem Letzten auf gegenstandlichem Gebiet stehen
;
wie auf

psychologischem beim Definieren und Distinguieren z. B. vom
Urteilen und vom Vorstellen. Audi das Objektiy durcli seine

Beziehung zum Urteil^ das Objekt durch seine zum Vorstellen zu

definieren^ entspricht nicht der Stellung der Gegenstandstlieorie

S. 67: „Der Umstaud, daB das Yerbura ein ,Zeitwort4
ist, d. h. daB

die Zeitbestimmung in der Kegel am Verbum, sei es durch dessen

Flexionsformen, sei es adverbial zur Geltung kommt, erzeugt freilicli

einigermaBen den Schein, als gehorte diese Zeitbestimmung zum Ob-

jektiv. Gibt man sich aber nur erst die Miihe, den Objektivgedanken

recht deutlich auszudenken, danu stellt sicli, wie mir scheint, auch die

deutliche Evidenz dafiir ein, daB Zeitdaten durchaus Objekt- und nicht

Objektivcharakter haben und so ihrer Natur nach dem Objektiy gar

nicht zugesprochen werden konnen. 44 —
Entgegen dem, was Mhinono hier liber ,Zeitwort 4 sagt, lehrt Stohr

in seiner Logik (1911) und wieder in der Psycliologie (1917), daB z. B.

in dem Gedanken ,Der Vogel auf dem Baume wird singen 4 der Ge-

danke des Futurum ebeusogut wie mit dem Singen auch mit dem Baum
und dem Vogel verbunden warden konnte; wonacb es nur eine Art

sprachlicher Zufall ware, wenn das Future statt mit dem Stamme- «tF

nicht ebensogut mit oqvl& oder mit chv$Q verbunden wird. Soldier

Ansicht gegenuber (vgl. liiezu meine L 2
228) ware es doppelt erwiinscht,

wenn Kampe seine Theorie der ,Verbalgegenstande 4
(s. o. S. 61, Anm.)

bald verdffentliclien und sie vielleicbt auch der obigen Frage ,Was ist

Leben (in allerallgemeinstem Sinne)? 4 dienstbar maclien wollte.

Oder soil aller Gegenstandstlieorie der Boden entzogen werden
durch Sprachphilosophie, indem man auch Objekt und Objektiv nur

sprachlich, nicht gegenstandlich unterschieden sein liiBt? — In einem
Aufsatz fiber die Geschichte der Schrift (Deutsche Literaturzeitung 1919,

Nr. 2, Sp. 28) lese icli: ,Das Bild des Auges z. B. bedeutet nicht nur
Auge, sondern auch sehen, das der Kohle auch schwarz. 4 Also hier

Auge ein Objekt, sehen ein Objektiv (nicht ebenso bei Kohle und
scliwarz). Es ware selir vorschnell, aus einem solclien doppeldeutigen

primitiven Schriftzeichen sclilieBen zu wollen, daB der Mensch jener

Yorzeiten, wenn er gescheit genug war zum Erfinden von Schrift, zu

dumm gewesen sei, uni zwischen den zweierlei Gedanken, also vor allem

den Oegenstanden Auge und sehen, einen Unterschied zu machen. —
Oder gar zu sclilieBen, daB wir auch heute nocli nicht philosophisch

scluirlef denken konnen oder diirfen, als die Erfinder der HieroglyplienV
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zur Psychologie. 1 Will man aber, auf rein gegenstandlichem

Boden bleibend, an Stelle einer Definition wenigstens eine Cha-

rakteristik 2 der beiden obersten Klassen von Gegenstlinden

geben, so mag als solche immerhin jener Gesamteindruck dienen,

naelx dem sicli ini Yergleich zu einem Objektiv wie ,daB keine

Unrulie war oder ist oder sein wird*, der blobe Vors.tellungs-

gegenstand ,Unruhe* gleichsam starr, bewegungslos, ,leblos‘

zeigt. Hore icb nur sagen ,Unrulier so werde icli sogleich

fragen: Was ist’s, was war’s daunt? War eine, ist eine’ zu

befilrchten? Es ware also gestattet, geradezu das Begriffspaar

lebend nnd leblos (das uns auf unserem Grenzgebiet von

Biologie und Philosophie augenblicklich obnedies am niiclisten

liegt) zu einer 'wenigstens vorlibergelienden und lioffentlieli niebt

allzu auCerlichen Cliarakteristik der lebensv oiler en Objek-

tive gegentiber den an mid fur sich lebens unfitliigen Ob-

jekten wenigstens ftir den Augenblick zu dienen. (Einen

unvermeidlicb unvollkominenen Versuch, einem allgemeinsten

Begriff von ,Leben‘ den sehon sehr allgemeinen des ,Objektivs f

dienstbar zu maclien, versehiebe ich gegen Ende dieses Ab-

sclmittes, u. S. 65, uni das iibrige unabbiingig zu erhalten von

jenen noeb sehr problematischen Beziehungen.)

Elie wir aber jenem Gesamteindruck, der sicli als soldier

furs erste mit bloCen Analogien bebelfen mag, docb naclnnals

wesentlicb strengere, dafUr aber aucb viel abstraktere Ziige

zur Cbarakteristik abzugewinnen versueben, bietet sicli ein

Unterschied dar, dessen sicb Mkinoxg (1893 in der Abhand-

lung ,Psychische Analyse', 3 also damals noeb in bewufit psyelio-

logiscber, unbewufit freilicb aucb sclion gegenstandstbeoretisdier

Ab- und Hinsicht) bedient liatte zur Cliarakteristik der Urteile,

bezw. Begelir ungen gegentiber den Vorstellungen, bezw.

Geftiblen. Nachdem er dort (Ges. Abb. I, 381 [448]) zuerst

als Analogon aus deni physiscben Gebiet eine raumzeitliebe

1 Niimlioh in dem Zeiclien w fiir Unabhangigkeit wie in unserem § 1

Pa a) Ggth.; d. li. : Von der Psychologie ist unabbiingig das Gegenstands-

tlieoretisclie. Also aucb der Begriff des Objektivs von dem des Urteils.

— Audi hieruber Nliheres bei Mtcinong, Annahmen - S. 62; dazu meine

Logilc 2
§ 41, S. 410.

2 tlber Definition, Distinktion und blofie Cbarakteristik vgl. L § 39.

3 Ztsehr. f. Psychol, Bd. Vf, S. 448 f. Ges. Abb. Bd.I, S. 38:1*
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Bewegung ( ?
der „fliegende Pfeil“ fliegt in keiueni Punkte seiner

Flugzeit, aber er rnlit aucli in keinem, genauer: ob er fliegt

oder rulit. dariiber gibt ein herausgegriffener Zeitpunkt gar

keinen AufschluIF) herangezogen hatte
;
bestimmt er dann

;
das

psycliische Analogon im Gegensatz von Aktivitiit und Pas-

sivitilt* so
;

dafl als unverandert
;

richtungslos charakterisiert

wird die Passivitiit; die Rube; dagegen: /Wer tut, muB etwas

tun; dieses etwas ist ein Zielpunkt; auf den das Tun gericlitet

ist ‘und mit dessen Erreichung es seinen natitrlichen Abscklufi

findeP.

Ftir den so festgelegten Gegensatz des Riclitungslosen und

Gericliteten hat nun die Pliysik seit langem 1 die festen Begriffe

und Termini skalar (z. B. Teniperatur) und vektoriell (z. B.

Geseliwindigkeit); und es diirfte sich selxr empfehleu, aus jedem

dieser beiden Begriffe denjenigen Kern herauszusch&len, der

dann iiber den pliysikalisclien oder sonst physisehen Ivon-

kretisierungen ebenso steht, wie fiber den spezifiseli psych o-

logischen.

Die deskriptive Psyeliologie wird dem Beispiel der in iliren Be-

griifsbildungen so unvergleichlich weiter vorgedrungenen Pliysik nur

dankbar sein konnen, wenn sie ihr durch ilire almlich zugescliarften

Leitbegriffe
;
wie es die Skalar- und die Vektor-Grofien in iliren phy-

sikalischen Determinationen sind, ein Werkzeug aucli fur alle 2 psyeho-

1 Z. B. gibt Maxwell in Matter and Motion (deutsch von Fleischl, Vieweg)

eine hiibsclie, elemental*- inatliematisclie Darstellung grofter Teilo der

Meclianik nacli Yektornietlioden.

2 In Ps 2
§ 7 ,Die psychischen Grundklassen* versuche ich einen tlber-

blick iiber die meist stillschweigend und wie selbstverstandlicli geliand-

habten Unterscheidungen (z. B. ,holier—nieder 1

,
,aktiv-—passiv £

u. dgl.)

zu geben und z. B. auch den von mir (1894) eingefiilirten Unterschied

zvvischen
,
psychischen Arbeiten und Niehtarbeiten £ der Psycho-

logie, u. zw. scbon der psycliologischen Beschreibung dienstbar zu macben,
— Man konnte sogar einteilen und dann wolil aucli liienach definieren:

Intellektuell Emotional

Skalar Yorstellung Gofiihl

Yektoriell Urteil
. |

Begebrung

Docb macbe ich in Ps 3
§ 7 auf die Gefabren aufmerksam, die ein

solclies Einteilen (aus dem sich dann die Definitionen ergiiben: ,Vor-

stellen == skalares, intellektuelles Phanomen* — ,Begebren ;= vektorielles,
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logischo Analyse und Besciireibungen einbiindigt. Dieses Werkzeug
dann nielit zu miBbrauchen, indem man etwa ins Psychologiselie auch
das spezifiseh Physikalisclie mit lieruberuimint, bleibt natiirlieh Sadie
jedes einzelnen deskriptiven Psycbologen -— vorber aber sehon des

Gegenstandstheoretikers. Und ftir diesen nun diirfte sicb jener Gegen-
satz yon Skalar und Vektoriell zwar wieder erkennen lassen in dem
Gegensatz von Besclia ffenlieit und Vorgang (wie Cossmaxx mit dem
gewdbnlicben Spracbgebraucli sagt; vgl. namentlieh S. 39, vgl. o.S. 58— 60).

Aber diese beiden gegenstiindliclien Kategorien der Bescbaffenheit (oder

,Koexistenz c

) einerseits, des Yorganges (,Sukzession‘) einschlieBlich ,Tun 4

andrerseits, warden docb nocli an logiselier Klarung gewinnen, wenn
man sicb der sebr abstrakten BegrilVselemente, wie sie, die Wdrter
,skalar

4 und ,vektoriell
f
terminologisch fixieren, eimnal allgemein, d. b.

auch fur Psychologic, durch Gcgenstandstbeorie ausdrueklieli bemachtigt

haben wird. Freilicb geht dann eine solcbe Analyse jedeufalls sclion

tiefer, als die bloBe Berufung auf ,Koexistenz‘ und ,Sukzession 4

,
mit

der Cossmann auszulangen glaubt (librigens ganz in Ubereinstimmung

mit der Betonung dieser Unterscbiede in meiner Logik von 1890, § 25,

S. 57 if,, fur die wieder Meinoxus Relationstheorie von 1882 vorbild-

licb war).

Und wie stelit es nun mit der inneren Zusammengeliorig-

keit des ganz allgemeinen Gegenstandspaares Objektiv—Ob-
jekt mit jenem

;
gleielisam Lebend^ und

;
g]ciebsam Leblos',

wofiir wieder Urteil und Vorstellung (ebenso Begelirung und

Geftilil) die psyehologisclien Typen sein mogen?
Natiirlieh werde icb micb bxiten, bier das Problem ,Leben 4

in

seiner ganzen biologisehen, geschweige in einer noch allgemeineren

philosophischen Allgemeinbeit auch nur anfassen, geschweige ldsen zu

wollen, Sollte ein Philosoph als solcber einem Biologen als solchem

hiertiber iiberkaupt etwas Brauehbares zu sagen haben, so konnte es

innerbalb vorliegender Studieu erst als ein letztes, also erst innerhalb

der ,Restfragen 4

,
die wir uns auf Studieu IY iibriglassen, Platz finden.

Aber auch ohne alle AnmaBung, selbst wesentlich Neues beizutragen

zu dem seit dem Wiederaufkommen des ,Yitalismus
4 von alien Seiten

her, naturwissenschaftliclien (physiobiologischen) wie philosophischen, in

Angriff genommenen Bemtiliungen, auch nur die konstitutiven Merk-

male des Begrilfes ,Leben 4

,
wenn nieht in Definitionen, so doch in

haltbaren Charakteristiken zu sammeln, haben auch wir nicht nur das

Recht, sondern geradezu die Pflicht, sobald als moglieh einen Einfall,

wie den der Beziehung zwischen Leben und Objektiv, vor allem

Yerdaclit, ein bloB spielerisclier zu sein, so gut als moglieh zu schiitzen.

Und sehon deshalb werde sogleich bier (ohne noch den Studien IV

emotionales Phanomen* usf.) fur das lebendige Erfassen der vier Grund-

klassen psychisclier Phlinomene in ihrer ganzen Eigenart nur allzuleicht

mit sicli fiihrt.

Sitzungsber. d. pkil.-hi$tgXl. 191. M. 3, Abb. 5
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vorzugreifen) an je einer AuBcrung eines Naturphilosophen und eines

Kulturphilosoplien (wenn ich auch dieses Wort voriibergeliend gebrauehen

soli, vgl. o. S. 29, Anm. 1) aufgezeigt, wie sieh Merkmale, die den fin*

das Objektiv wesentlichen von verschiedenen Seiten her zum mindesten

sich nahern, den Yersucb einer Analyse des Lebensbegriffes schon im

physischen Sinn aucli dcm Nicht-Naturforscher aufdrangen.

§ 20. Euien Becuier ,NaturphiIosophie
£

S. 364 sagt: ,Fruher

spraeh man wohl von „lehcndem EiweiB 44

in der Ansiclit, daB eine be-

sondere Art von EiweiB (oder mehrere EiweiBarten) im wesentlichen

die lebende Substanz bilden. Indessen sind nichteiweiBartige Korper,

z, B. Koblehydrate, fiir die lebende Substanz ebenso unentbehrlich wie

EiweiBkorper. — Jedenfalls gibt aueh die stoffliche, speziell etwa die

chemische Beschaffenheit nieht die gewohnlichen Unterscheidungssmerkmale

des Lebendigen ab. Diese liegen im Stofte sowenig wie in der Form 1

der Lebewesen; sie liegen in den Vorgangen, die wir am lebenden

Korper, an seiner Substanz und an seiner Form, beobacbten. Ein

Korper erseheint uns lebendig, wenn er atmet und Nahrung aufuimmt,

wenn er auf Reize bin Bewegungen aus eigener Kraft ausfiihrt, wenn
er w&chst und wenn er sich fortpflanzt (und dabei seine Natur vei*-

erbt). Solclie Unterscheidungsmerkmale benutzen wir, wenn wir einen

Korper daraufhin priifen, ob er lebt oder nicht. Es handelt sich um
Yorg&nge oder, wenn man will, um Tiitigkeiten, die vorubergehende

oder daueimde Formanderungen oder Substanzanderungen darstellen;

die Eorm£nderungen bei der Muskelbewegung z. B. setzen chemische

Anderungen in der Muskelsubstanz voraus, die freilicli fur gewobiilicb

leieht wieder ausgeglichen werden. 4

Indem hier als Beispiel von ,Yorgangen 4 von vornherein ausschlieB-

licli physische (Atmen, Waclisen, Nahrungsaufnahme . .) angefiibrt

werden, ist von vornherein auch nur die physische Seite des ,Lebens £

gemeint; und dafi Beciter im iibrigen dem Psychovitalismus zuneigt,

nimmt offenbar nicht den geringsten EinfluB anf die vorstehende Be-

selmeibiuig der in sich apsychischen, rein physischen Yorgange als

,Yorgange 4

. Yielmehr ist wesentlich hier nur ihre Abgrenzung gegen
,Stoff £ und ,Form £

der Lebewesen (wo offenbar hier das sonst viel-

deutige ,Form‘ = Gestalt, u. zw. riiumliche, ruhende Gestalt). —
Yergleichen wir nun hiemit die Gleieliung ,Leben — Gestalt £

,

2

die Chamberlain in seinem Kantbuch (im vorletzten Abscbnitt ^Platon
4

1 ,Form £
heiBfc hier ,auBere Gestalt‘; denn schon S. 362 hatte Becher

hervorgehoben: ,Wenn ein Organismus durch Ahsterhen sich in ein totes

Gebilde verwandelt, kaim die aufiere Form so gut wie unverandert fort-

bestehen; sie findet sich dann an einem unbelebten Korper. Die Formen
mancher Lebewesen kommen auch in der toten Natur vor '.

. . Die
KuBere Form inacht also ein Naturding nicht zu einem lebenden Wesen.

2 Schiller gelangt im 15. seiner Brief© (1793/94) ,trber die asthetische

Erziehung des Mensehen* zu einer Zuordnung von
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mit deni ,Exkurs fiber das LebeiP) als Ertragnis dor ganzen weit-

ausbolcnden Betrachtung aufstellt und einscbarft, so mag bier mitgeteilt

werden, daB, als ich jene Stellen vorlas, von einer in alien natur-

wissensehaftliehen und pliilosophisclien Dingen vdllig unvoreigenommcnen

Seite sogleicb eingewendet wurde: Niclit Gestalt kaim == ,Leben‘ sein,

sondern lidclistens Gestaltung .

1 — Dies ist so zweifellos riehtig und

nabeliegeud, daB das Weglassen der »Silbe ,uug‘ hi obiger Gleiehung

sich nur erklaren liiBt aus deni Wunsclie, eine kurzeste Pormel ffir den

Begriff ,Leben‘ zu gebcn. Und in der Tat koinint es Ciumheulain

ja vor allem an auf den Naclnveis, daB niclit etwa sehon die Le.it-

begriffe ,Stoff und Kraft' aus der allgemeinon Physik und Chemie aus-

reicben, um durch sie in was iimner fur einer Kombination den Be-

griff ,Leben ( auszusehopfen, sowie auf die positiven Hiuweise. dad eine

vermeintlich amorpbe ,lebende Substanz‘ (z. B. eines Infusoriums) sehon

fur das Mikroskop fiberall ein wesentlicbes Gestaltetsein
,
untersclieid-

bare Organe und ihrc verscbieden verteilten Lcistungen, aufweist.

Zwischen Gestalt und Gestaltung (= ;
gestalten* als

JnfinitiV; niclit als Plural
;
Gestalten‘) ist der Unterscliied wieder

kauni ein antlerer
,

1 als der zwischen Objekt und Objektiv.

Aber liber diese Selbstverst&ndliclikeit filr jedermann hinaus

darf docli wold aueli nodi die folgende in Erinnerung gebracht

werden: Wir Psycliologen liaben os zuni Gluck wenigstens

daliin gebracht, clafi sieh fur die friiher stark schwankenden

Ausdriicke ,psycliiseho Phanomene^
;
Bewufitseinstatsachen' usw.

nachgerade ganz allgemein der Ausdruck jErlebnis* in dexn

spezifisch psychologischen Sinn
7
psvchisehes Erlebnis' fest-

gelegt und eingebiirgert hat. Und es wire! sieh weder sprach-

Leben Gestalt lebendo Gestalt

sinnlicher Trieb Formtrieh Spieltrieb.

Letzteres in deni Satze: ,Der Uegenstand des Spieltriebes, in einem

allgemeinen Schema vorgestellt, wird also lebende Gestalt heiBen

konnen; ein Begriff, der alien asthetiseben Beschaffenheiten der Er-

sebeinungen und mit einem Worte dem, was man in weitester Bedeutung

Soli 9 nb eit nennt, zur Bezeichnung dient.‘ Wir werden erst in Studien 1V2

Jtestfragen der Gestaltungstheorie an die Ethik einscblieBlich Asthetik*

diesen Konstruktionen Schillers naber nacbgehen, aber aueli sehon bis

daliin in Schiller, Goethe, Herder kiinstleriscbe Vorlaufer eines wissen-

scliaftlich- pliilosophisclien Leitbegriffes ,lebende Gestalt 1 dankbar ver-

eliren. Ygl u. S. 81, Anm.
1 Freilich nur unter der Voraussetzung, daB man scharf aclitet auf die fast

iminer zu Doppel- oder Melirdeutigkeiteu fuhrende Silbe ,ung { (L 2 35

,Vorstellung* bald Vorstellungs-Akt, bald V.-Inhalt, bald Y.-Gegen-

s tan d, bald zwei oder alle drei auf einmal. Abnlicb ,Lbsung { L a 35, 45.

5^
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lich noch saclilicli etwas dagegen einwcnden lassen, claB liig-

licli Erleknis doch aucli Leben sei
;

nicht weniger fraglos

als Stoffwechsel, Fortpflanzung u. dgl. m. Der physiologische

(oder wie wir etwas pleonastiscli sagen komiten: physio-

biologische) Begriff des Lebens muB sick clalier als der cine

Speziesbogriff einen zweiten ilim beigeordneten gefallen lassen
;

namlick daB nebexi alien pkysisclien LebensauBerungen an den

psychobiologisclien (was liier gar nichts zu tun hat mit

;
Psychovitalismus'

*)
Begriff als seelisckes Leben, Seelen-

leben gedaclit und aucli dieses als etwas Reales gelten gelassen

werde, Und so feme es heute jedem Psychologen sclion als

solchem liegt, yon den Abhangigkeitsbeziehungen zwischen

Psyckologie und Pliysiologie sick etwa unabliangig maclien zu

wollen, sobald es irgend mekr gilt als cine abstraktiv-,de-

skriptive f Psychologie
;

so dtirfen wir docli aucli den Ubergriffen

einer sogenannten pkysiologisclien Psyckologie gegenliber wenig-

stens soyiel festkalten, daB aucli nocli den rein psyckiscken
Seiten yon ,Vorgangen‘, wie Sehen, Horen, Aufmerken u. dgl. m.

alles Typiscke des Lebens in nickt geringerem MaBe zukommt,

als was immer fur physiscken Lebensyorgangen.

Ja, es diirffce nicht eben docb nur wieder ein sprachlicber Zufall

sein, daJ3 wir zu einer iiber das noch unmittelbar phenomenal Gegehene
moglichst wenig, d. h. gar nicht hinausgehenden Besprechung aller jener

Arten psyehischer Erlebnisse eben lauter Infinitive: sehen, horen, denken . .

in der kunstlosen Sprache voiknden; wogegen in jedem ,Ich denke c

1 Allen Vitalismus scheint mir vorschnell mit Psy cho vitalismus
identifiziert zu haben Wm S. 168: ,1m. Streite der Meinungen, inwieweit

ini Leben des Organismus neben den mechanisehen Prozessen aucb

psycbiscbe tatig sind, regte sich der l&ngst begrabene Vitalismus, um
als Neoyitalismus — im extremsten X^alle — alle spezifischen AuBerungen
des Lebens auf psychische Vorgange zuriickzufiibren. Ich erinnere an

Bunges bekannten Aussprucb, daJ3 wolii die vom Wind© bewegten Blatter

einen meclianiscben ProzeB uns Yorfiihren, aber alle faktisclien Lebens-
• erscheimxngen des Banmes und iiberhaupt der Organismen psycbisch

verursacht sind. Dementsprecbend ware aucb die organische Entwick-
lung ganz und gar ein psychisches Problem. ttber diese naturwissen-

schaftlich nicht zulassige Behauptung ist wobl kein Wort zu verlieren . . .

Vielleicht noch weiter a!s die Neovitalisten der Bungesehen Richtung
ist Driescii gegangen, welcber die ganze organische Eormbildung meta-
physich zu erklaren versucht.' Es folgt dann die u. S. 92 mitgeteilte

Stellungjnalune Wiesners gegen Drieschs Entelechiebegriff. — Ygl. hiezu

meine Gruppierung von viererlei denkbaren ,Yitalismen £

o. S. 45.
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das Pronomen (also Nomen ini weiteren Sinne) in I. pers. sing . sclion

den bekannten Einwendungen von Hume, Licjitenbekg
3
Mach aus-

gesetzfc ist.
1 Also allgemeiner:

§ 21. Wenn sclion cler blofie Infinitiv
;
Donnern* ein Ob-

jektiv bedeutet
;

2 claim ebenso (oder um so mehr?) jeder der

Namen (z. B. Horen, Denken . .), die imsere Spracke uns zur

Verfugung stellt zur Bezeiclmung der unmittelbar philnomenalen

Gegebenlieiten unseres Seelenlebens. Nehmen wir liberdies liin-

zu, daB sclion das Wort ,Leben* nocli allgemeiner ist, als nur

,psycliisclies LebeiP, so moclite es — und fast zage icb, das in

soldier Allgemeinlieit auszuspredien — sobald wir den Grad

der Allgemeinheit der beiden Begriffe ,Leben* unci ,Objektiv*

gegeneinander abwiigen, vielleiclit gerade der lebendige Begriff

,Leben‘ sein, der aucli clem (bis lieute Manchen flir eine voile

Bemessung seiner Tragweite nodi allzu ungewohnten) ,Objektiv*

erst die ilim eigenttimlidie Cliarakteristik des
;
LebensvollereiP

gegeniiber dem vergleidisweise
;
Leblosen' des Objektes verleilit.

1 Hiezu auch, daB Meinong (,Erfahrungsgrundlagen des Wissens 4

, S. 26)

es geradezu unmittelbar einleuchtend findet, daB die gegenstands-

theoretische Ivorrelation von Eigenscliaft und Substanz (z. B. ,griin—
Grimes 4

)
sich nieht erstrecke z. B. auf ,denke—Denkendes 4

. Solange

diese negative gegenstandstheoretisclie These unwiderlegt bleibt, waren

liiemit allein schon alle apriorischen Thesen des Substanzialismus ganz

anders als in seiner Bekampfung dureh Wundt, Paulsen u. A. (vgl. meine

Ps 1 und Ps 2
§ 17) widerl egt.

2 Nur allzunahe legt das Beispiel ,Donnern l— ,Dormer 4

(s. o. S. 61) den

Einwand, daB ja bei einer Subsumption der Objektive unter das im

weitesten Sinn Lebendige auch
f
Donnern 4 ein Leben besagen wiirde;

und von bier also nur ein Sehritt zum Einwand, daB eben die gauze

Bevorzugung von Cossmanns zweiter Reilie (o, S. 58) samt Meinongs

Objelctiv liinauslaufe auf eine bloBe AuBerlichkeifc, namlich die spracli-

liehe des Verb urns gegeniiber dem Nomen. Da ich meinerseits niicb

auf spezifiseh Spraehliches sowenig einlassen moelite wie auf spezUisch

Physiobiologisches, so iiberlasse ich es Sprachforschern einschlieBlich

Sprachphilosophen Stellung zu nehmen zur radikalsten Auffassung; zu

dieser ziihlt ja wohl Stohrs Lehre voin ,Vitalitatszeichen (des Lebe-

wesens, der Belehtheit oder der Vitalitat) 4

,
das ,offenbar mit dem Yerbal-

sfcmnm as in emu, ich bin identisch 4 sei (Stour, Psychologic S. 416 BV).

Dazu in Stohrs Logik die Auffassung, daB es ohne die Worter that, ov

koine Aristotelische Philosophic gegeben hiitte. Dann natrirlich aucli

nieht dasjenige groBe Stfick der Meinong sehen, die das Objektiv dureh

einen Gegenstand ,Sein 4

,
nieht dureh das bloBe Wort charakterisiert;

vgl. meine L 2 2*28 f.



70 Alois TI <) f 1 e r.

Unci befremdet diese Subsumption cles Begriffes ,Objektiv' unter

den weitest gefaBten Begriff
;
Leben' oder wagt man wenigstens

auf diesem (in seiner Giinze ja docli noeh urn so mehr un-

gewolmten) Gebiet des
;
Gegenstandstheoretischen/ nielit sogleicli

Stellung zu nehmen, ob (und vollends: warum) ,Leben‘ noeli

allgemeiner sei als
;
Objektiv‘, ja, ob sie tlberliaupt etwas mit-

einander zu tun haben
;

so wird wenigstens auf seiten der

psychischen Korrelate (Objekte durch Vorstellen mittelbar

prfisentiert, 1 Objektive nur durch Urteile zu erfassen) sogleicli

die Oliarakteristik des Urteilens als etwas Lebensvollerem ini

Vergleioh zum blofien Vorstellen (falls es tiberhaupt ein solches

in realer Isoliernng gibt) um so leichter Zustimmung linden.

Alles in allem aber brauclien wir nielit erst zu versichern,

daB nach Anfuhrung so verscliiedener, miteinander bisher wohl

noch nicht oft in Beziehung gesetzter Leitbegriffc: zeitlicli

punktuell— zeitlich streckenhaft; Passivitat— Aktivitat; skalar

— vektoriell; Koexistenz— Sukzession; Bescliaffenheit— 'Vorgang;

Objekt— Objektiv; leblos—lebend nur zu leicht die Wahl well-

tun kann, welchem aller dieser Begriffe der logische Primat

zukommen mag. Stellt sich aber diese Frage eine analytische

Psychologie in Arbeitsgemeinschaft mit einer ebenso eifrigen

anaiytischen Gegenstandstheorie, so wird sich ja am besten

wahrend soldier lebensvollen BemUhuugen innerhalb mehr als

einer Wissenschaft der letzte logische Kern wolil fruher oder

spater yon selbst reinlich herausschalen.

Waren vorstehende Erw&gungen so sehr allgemein gelialten, daJ3

sie
,
philosophised in nicht eben ganz freundlichem Sinn Jedem ldingen

muBten, der sich von vornherein keinen Gewinn davon versprechen

kann, das biologische Problem der Physiobiologie in Beriihrung zu

bringen mit irgendwelcben ihr sonst so fernliegenden Ausblicken in

Psychologie, Gegenstandstheorie und im Dienste beidor auch wieder in

etwas Sprachpliilosophie, so ist es nun um so mehr an der Zeit, uns

wieder durch den Naturforscher Wiesner erinnern zu lassen an die

Bedurfnisse, die sich ilirn aus dem Wort ,Entwicklung c

heraus auf-

gedrangt haben, zu diesem Wort den sachgemaBen Sinn, den o. S. 55

mitgeteilten strengen Begriff zu suchen. Indem wir durch die Glei-

chung Entwicklung = Gestaltung der gleiehen Absicht, wenn auch

von ganz verschieclenen Seiten her, einigennaBen gedient zu haben

1 Meinonu, jEmotionale Presentation 1

(s. o. S. 0) zeigt (S. 4, 118 u. a. —
vgl. aber auch S. 55, 57; S. 38, 62), daB und warum Prasentiertwerden

und Vorgestelltwerden nicht identifiziert warden darf.
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hoffen, so werden sich die beiden folgeuden Abschnitte VII und VIII
wesentlich darauf zu bescbranken baben, dai3 auch in Wiesneus Ab-
grenzung seines Begriffes ,Echto Entwicklung 4 gegen ,Pseudoentwick-

lung‘, gegen blojQe ,Entstehung £ und gegen Spencers ,Auflosung‘ (ein-

seliliefilicli Zerstorung!) etwas den Begriffen Gestalt und Gestaltung
Venvandtes die Leitgedanken geliefert babe, wenn aueb gerade diese

zwei Wdrter von Wiesneu fast gar nicbt zu den angestvebten Begriffs-

erklarungen berangezogen, sondern niu* sozusagen unwillkiirlich ab und
zu ausgesprocben wurden. Natiirlicb kommt es ja auch uns nicbt auf
das Wort, sondern auf den Begriif und letztlich auf die Sacbe der

,Gestaltung £

an.

VII. Wiesners Begrift
4

der ,Eiitstehmig‘.

§ 22. Wiesnee hat. in alien droi Sehriften W, , W n , W 1

und namentlich schon ini Titel der dritteu, letzten
;
Erschaffimg, 2

Entstehung, EntAvieklung* den ihm als allein
;
edit £ ersclieinenden

Begriff der
;
Entwicklung £ besonders wirksam herauszuarbeiten

versucht dureli den Kontrast zu bloBer
;
Entstehungh Wenn wir

uns also bescbranken auf das naturliche Verhitltnis nur der

zwei Begriffe
;
Entstehung £' und

?
Entwicklung £

gilt es aber
;

C3he

Avir dieses Verluiltnis selbst, u. zw. Avie Wiksnee den Begriff

der
;
Entstehung' im Dienste des der

;
EntAvicklung £

;
ins Auge

fassen, ersteren auf seine eigene Halfbarkeit, unabhdngig von

alien Gedanken liber
;
Entwieklung £

;
zu prufen.

In dieser Hinsicht nun sind von zustandiger natunvissen-

scliaftlicher Seite Bedenken erhoben worden in einem Sehreiben,

das Prof. Wegschezdkk nach den jNaturwissenscliaftlichen Be-

merkungeii* Wiesnehs (Wi) an diesen geriehtet und das bier

AA
riederzugeben mil* mein geehrter Herr Kollege gestattet bat:

1 Vgl. o. S. 3.

2 Wie schon o. S. 54 angedeutet wurde, sclieinen mir alle Avissonschaft-

licb bleiben oder werden wollenden Gedanken iibor ,Eraehaffung £

,
,Kos-

mogonie 4 und auch noch die etwas spezielleren uber ,Urzeugung 4

u. dgb

immor hochstens an das Elide, gewiB aber nie an den Anfang einer

,empirisch 4 bleiben wollenden Untersuchung und Darstellung zu ge-

hbren. Denn schon die ausschliefilicli empirisclie Methode, durcb

die wir die Metapbysik (im Unterschiede zur apriorischen ,Gegenstands-

theorie 4

)
cbarakterisiert baben (oben S. 22, 51 u. a.), fordert ja auch

die regressive Methode, fur dio ich nun einmal (hoffentlich nicht

nur als Bidaktiker) eine starke Vorliebe zu baben nicbt lougrien will.

— Niiheres an solchen methodologischen Vorbemerkungen orst in Stu-

dien IV4 (an der Spitze des allerletzten Abschnittes: .llestfragen der

Gestaltungstbeorie an die Metapbysik 4

).
*
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[An Hofr. Wiesner.] Wien, 16. Marz 1916.

liochgeehrter Herr Hofrat! Beim Lesen Ihrer Abhandlung iiber

Entstehung und Entwicklung sind mil* einige Bedenken aufgestoBen,

beziiglich deren ich mir die Freiheit nelnne, Sie davon in Kenntnis

zu setzen. Ala Cliemiker kann ich nicht zugeben, daB die Bildung

chemischer Individuen plotzlich erfolge. Die chemischen Reaktionen

verlaufen mit alien moglichen Geschwindigkeiten, viele so rasch, daB

ilire Geschwindigkeit nicht meBbar ist, andere aber auBerst langsam.

Beispielsweise wird in einem Gemisch &quivalenter Mengcn yon Alkohol

und Essigsaure s
/3

davon in Essigather und Wasser umgewandelt; aber

bei Zimmertemperatur geht das so langsam, daB viele Monate erforderlich

sind. Auch F&llungen treten nicht immer sofort ein. Sind die Losungen

geniigend verdiinnt, so entstehen sie nur allmahlicli. DemgeinaB

wird in der analytisehen Chemie bei einigen Fallungsreaktionen aus-

driicklich vorgeschrieben, das Gemisch einige Zeit stehen zu lassen.

Eine Entstehung in Ihrem Sinn ist nach meiner Meinung nur die Bil-

dung einer ncuen Phase (dieses Wort in dem Sinne genommen, wie

es in der physikalischen Chemie gebrauclit wird), und zwar gleichgiiltig,

ob es sich urn eine Aggregatzustandsanderung handelt (wie beim

Kristallisieren einer Schmelze), oder um eine chemische Umwandlung
(wie beim Entstehen eines Niederschlages beim Mischen zweier Losungen,

die ein unlosliches Salz geben konnen). Wo aber eine neue Phase

entstebt, folgt der Bildung der ersten kleinen Menge der Phase (der

Bildung des „Keimes“) immer die YergroBerung der Phase, also eine

Entwicklung* Ich glaube nicht, daB es auf chemischem Gebiet etwas gibt,

was Ihrem „gew61mlichen Entstehen u
entspricht. Das Yorliegen einer

Entstehung kann man allerdings fiir die Bildung jeder einzelnen Molekel

im Sinne der Atomtheorie annehmen. Aber man kann dann auch jede

Entwicklung der Lebeweson als eine Summe von Entstehungen auffassen.

Zu Einzelheiten mochte ich bemerken, daB L.vndolt bei weitein nicht

der erste war, der chemische Reaktionsgeschwindigkeiten gemessen hat.

Einschlagige Beobachtungen sind schon im 18. Jabrliundert gemacbt
worden. Inbesondere aber ist die beriihmte Arbeit von Wiliielmy uber
die Inversion des Rohrzuckers zu nennen, der zuerst die Gesetze der

chemischen Kinetik fur diesen Einzelfall richtig formuliert hat. —
Ferner habe ieli Bedenken gegen die Art, wie Sie die Ionentbeorie

mit der Kristallisation in Zusammenhang bringen. Der Kristallisations-

prozeB ist bei dissoziierbaren und nicbtdissoziierbaren Stoft'en nicht

wesentlich verschieden. Auch die Losungen der Elektrolyte enthalten

nicht bloB Ionen, sondern auch undissoziierte Molekeln. Kristallisation

kann eintreten, wenn die Konzentration der undissoziierten Molekeln
einen bestimmten Betrag uberschreitet. Tritt wirklich Kristallisation ein,

so wird das chemische Gleichgewicht in der Losung gestort und es muB
behufs seiner Wieclerlierstellung ein Teil der Ionen zu zunachst gelost

bleibenden undissoziierten Molekeln zusammentreten; das ist erst die

Folge der cingetretenen Kristallisation. — Indein icli der Hoffnung
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Ausdruck gebe, daJ3 diese Bemerkungen fur Sie vielleickt von Interesse

sein konnen, zeicbne ich, hockverehrter Herr Hofrat, hochachtungsvoll

als Ihr ergebener Wegscheidee.

Herr Kollege Wegschbideb hat mir aueli Wiesners Ant-

wort mitgeteilt: sie lautet:*
’ 19. Marz 1916.

Hoohgeehrter Herr Kollege 1 Fill* Ihr ausfiihrliehes Schreiben vom
16. d. M. bin ich Ihnen sehr dankbar. Es ist fur mich ja schon ehrend,

daB Sie sich die Miihe nehinen, meine Arbeit iiber Entsteliung und
Entwicklung eingeliend durekzugehen und es sind rail* Ihre kritischen

Bemerkungen sehr interessant u. z. Teil lehrreicli, wenn ich sie auch

nicht als durcliaus zutreffeud anerkennen kann. — Ich vermnte, daB Sie

meine Arbeit aus dem Sitzungsber. d. A. d. W, gelesen haben und nicht

meine Abhandlung, welcke in den Schriften der Philos. Ges. (Wien)

erschienen ist. Letztere sende ich Ihnen: Ich versuclie darin den Nacli-

weis, daB es nicht berechtigt ist, alle Erscheinungsformen im ,Erkenn-

barcn' auf Entwicklung zuruckzufiihren. Beide Schriften sind incleB

bloBe vorlaufige Mitteilungen, welche auf mein baldigst erscheinendes

Buch jErschaffung, Entstehung, Entwicklung' aufmerksam machen sollen,

erstere die Naturforscher, letztere die Philosojxhen. Da es sicli also urn

vorlaufige Mitteilungen handelt, in welchen vieles nur selir abgekiirzt

wiedergegeben werden kann, so ware die Kritik mehr am Platze, wenn
man das Erscheinen des Buches abgewartet h&tte. — Ich glaube, daB

die Differenz in unseren Auffassungen zum Teil sich auf MiBverst&nd~

nisse grtinden, die durch die Kiirze meiner Darstellung veranlaBt worden

sind. — Ich habe mich fiber das ,plfttzlich
{ zu kurz ausgesprocben,

so daB hiedurch ein MiBverst&ndnis entstanden ist. Ich sagte ubrigens

ansdrucklicb, daB ich miter plotzlich nicht ein zeitloses Entstehen be-

greife, und da ich speziell auf die bekannten Landolt schen Versuche

reflektiert liabe, so ist damii schon gesagt, daB
,
plotzlich' von dem

denkbaren, aber nicht existierenden ,zeitlosen' sehr weit unterschieden

sein kann, m. a. W.
;
daB das gew. Entst. hei sehr verscliiedenen Ge-

schwindigkeiten sich vollziehen konne. Die Geschwindigkeit des ge-

wohnlichen Entstehens ist in der Kegel cine sehr groBe, aber bei der

Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen kann in einzelnen Fallen die

Geschwindigkeit cine sehr geringe sein. Was aber fiir das gewohnliehe

Entstehen zum wahren Cliarakteristikon wird, das ist das dem Entstehen

unmittelbar folgende Beharren. So stellt sich das gew. Entst. bildlich

als ein Sprung dar, welcher im Beharren sein plotzliclies Ende findet.

— Ihr Gedanke, jede Entwicklung als Summation von Entstehiuigen

aufzufassen. ist sehr naheliegend, aber wie ich weiter unten rait Riick-

sicht auf vitalistische Vorgiinge (ich eriunere Sie da an die sehr bekannt

gewordenen Ideen des physiologischen Chetnikers Bunuk) angeben werde,

nicht zuliissig. — In der organischen Entwicklung Hegt manches

Amechanische, das Bunoe geradczu als psychisch bezeichnet. Aber ich

betone, daB ich den Entwicklungsbegriff nicht auf das Ifebende be-
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schranke. Die Kristalibildung hebt mit der gew. Entst. an und setzt

sich beim Wachstum in Entwicklung urn. Diese Entwicklung ist nach

meiner Ansicbt eine potentiell unbegrenzte, d. h. sie schreitet so lange

for
t,

als die Bedingungen der Kristalibildung gegeben sind. Oder gib

t

es eine under e Grenze fur das Wachstum der Kristalle? Sollten

Sie mich dariiber belehren kbnnen, so ware ich fur eine Orientierung

sebr dankbar. Ich lialte es fur eine wichtige Sacbe, zu klaren Be-

griffsbestimmungen im Gebiete der Biologie zu gelangen und nelime

mil* die graBte Miihe, dazu etwas Brauehbares beizutragen und wenig-

stens riicksichtlich einiger besonders wichtiger Begriffe einen Anfang zu

tnacben. Rationelle Begriffe sind ja fur den Fortschritt jeder Wissen-

schaffc erforderlicb. Was herrscht aber da im Bereiebe der Biologie fiir

eine Verwirrung? In meiner kleinen Abbandlung iiber Entstebung und

Entwicklung babe icb dies mit Bezug auf diese beiden Begriffe angedeutet.

— Icb bilde mil* ein, auf dern richtigen Wege zu sein, die Begriffe

,Entstehung
4 und ,Entwicklung 4

(in ihren typiscben Pormen) unzwei-

deutig zu fassen und mochte in aller Kurze nur den Unterscbied an*

geben, welcher zwisclien den beiden Hauptbegriffen ,Entstehung‘ und

,Entwicklung 4

besteht. Beide Prozesse verlaufen zeitlieh, das ,Entstehen 4

gewdhnlich rasch, das ,Entwickeln f langsam. In dieser Beziehung aber

gibt es nur graduelle Untersebiede. Aber das gewohnliche Entstehen

endet mit plotzlicbem Beharren. Und dies ist das Unterscheidungs-

merkmal gegeniiber alien Pormen der Entwicklung. Ist die Entwicklung

potentiell unbegrenzt, so gibt es theoretisch iiberhaupt kein Beharren.

Ist aber, wie bei der Entwicklung jedes Organs, die Entwicklung eine

begrenzte, so folgt die Veranderung nach dem Prinzip der ,GroBen

Periode 4

,
d. b. die Veranderungen steigern sich immer mebr und mehr

bis zu einem bestimmten Maximum, um dann wieder abzunehmen und

schlieBlich bis auf den Wert Null zu sinken. Nunmehr ist der Zustand

des Beharrens eingetreten. Aus diesem Gange der Veranderung bei der

(begrenzten) Entwicklung ist zu ersehen, daB man diese Form der Ent-

wicklung — und ein gleicbes gilt fur jede andere Form der Entwicklung —
nicbt einfaeh als eine bloBe Summation von Entstehungen auffassen

darf. Solche Summationen gibt es ja, z. B. der Aufbau einer Dune
durch den Wind, der sie aucb wieder zerstoren kann, das sind aber

Scheinentwicklungen (Pseudoevolutionen, wie ich sie zuerst genannt

babe, Dkiescii nennt sie Kumulationen) und keine wabren Entwick-

lungen (Evolutionen), welche aus inneren Grunden einen gesetzmaBigen

Verlauf nehmen. — In Kiirze laBt sicli unsere Meinungsverschiedenkeit

kaum ausgleicben. Icb flirchte sebr, dab meine kurzen Bemerkungen
Ihre von den meinen abweichenden Ansicbten nicht zu beeinflussen

vermogen werden. Ich bin indessen scbon erfreut, daB Sie mein ge-

wohnliches Entstehen wenigstens fiir den ideal en Grenzfall, namlicli fin-

don molekularen Vorgang zugeben. Und so darf icb doch vielleicht

auf eine spatere Verstandigung hoffen, besonders, wenn Sie sich spater

noeli die Miihe nehmen wollten, mein Bucb zu lesen. Icb danke Ilmen,

hochgeehrter Herr Kollege fiir das Interesse, welches Sie an meinen
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Studien liber Entstehung und Entwicklung nehmen und ftir die Be-

lebrungen, die Sie mir in dieser Frage zuteil werden lieBen, Mit hoch-

achtungsvollem GruBe Ihr aufricbtig ergebener Kollege J. Wiesner.

Elio ich Stollung nehme zu einigon Folgerungen, die Weu-
aoiiJBiDEii und Wiesiner aus den Verschiedenheiten ihrer natur-

wissenschaftlichen Ansichten und Begriffe ziehen, mbchte icli

bemerken, daB auch mir sogleieli als eine rein physikalische

IJngenauigkoit aufgefallen ist, wie Wiesner sicli das ,plotzlich'

beim Gefrieren des Wassers denkt. Und da Wiesner groBen

Wert darauf legt, daB Kant dies als erstes Beispiel zum Be-

griff ,Sprung* angeflilirt liabe, der seither (in de Vries’ Mu*
tationstheorie und sonst) zu so grofier Bedeutung in der Bio-

logie gelangt ist, so mag eine kleine Berichtigung am Platze

sein, niclit so selir in plrysikalischer Hinsiclit (denn es handelt

sieh hier nur um seit Kants Zeiten liingst Besser- und All-

befeanntes), als wieder zur metliodologischen Frage, ob liier der

Philosoph Kant als Pliilosopli oder nur als vorausschauender

Liebhaber der Naturwissenscliaften gesproclien liabe.

Zu Kants Zeiten sprack man imrner nur von ,Warme c

,
obne

die Begriffe von Wiirmegrad und Warmemenge klar auseinander

zu halten.

1

Seitdem das geseheben ist, wissen wir aber, dai3 die Menge
Eises, die sicb aus flussigem Wasser von 0 0 G bildet, direkt proportional

ist der Warmemenge, die dem Wasser obne Ver&nderung seines Warme*
grades entzogen wird. Geschieht dieses Entzieben schnell, so schieBen

auch schnell Eisnadeln an. Aber da man in keinem Sinne ,plfitzlich*

und vollends nicht zeitlos eine wie immer kleine, aber doeb endlicbe

Warmemenge wegnehmen oder binzugeben kann, so kann sieh auch

der , Sprung* beim Gefrieren (oder Schmelzen) nicht vollziehen als

etwas, das andere als graduelle Untersebiede vom langsamsten zum
schnellen, immer aber stetigen Ubergehen aus dem einen in den

andern Aggregatzustand aufwiese.

Dennoeli liiBt sicli immerliin die ,Idee* (wenn auch niclit

,Erfahrung*) eines ,Sprunges* in melir oder wenigor exaktem

Sinn (als Priizisionsgegenstand a
)

besonders anseliaulich dar-

stellen durcli ein parallel zur Ordinatenaelise an- oder ab-

steigendes Stuck innerhalb der Kurve, die sonst die Anderailg

des Zustandes als Funktion der zugefitlirten Wiirmemonge dar-

stellt. Und so war auch dieses eleinentar-physikalisehe Beispiel

1 Vgl. Mach, Warmelelire 154,

2 Uber die allgemein gegenstundstheoretische Untersclieidung von PrS-

zisions- und Approxiinationsgegenstanden vgl. u. S. 103 f.
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der wenigstens sclieinbaren
;
PlotzlichkeiP beim AnschieBen yon

Eisnadeln wegen der verh&ItnismaBigen Einfaclilieit aller in Be-

tracht kommenden Erscheinnngen und BegrifFe besonders nalie-

liegend, uni dann an ihm aucli die biologisclien BegrifFe vom

;
Sprung in der Entwicklung' zuerst logisch zu fixieren, ebe

man sie empirisch verwertet zur Beschreibung sprungliafter

morphologischer oder funktioneller Tatsaelien.

Wir batten also des weiteren die Molekular- and letztlich viel-

leicbt die Elektronenphysik zu fragen, was ,Entziehung von Warme-
menge c

heiBt, wenn wir sie yerfolgen bis in das Entziehen von kine-

tiseher Energie der einzelnen Molekiile und ilirer Teile (Atoine oder

Elektronen oder, falls aucli diesc nicbt letzte
)
Quanten <

sein sollten,

noch kleinerer materieller Teile). — Denkt man bier (mit Boltzmann)

an Unstetigkeiten sogar der raumlichen und zeitlicben Bestim ratings

-

groGen selbst, aus denen sich dann die GroGen der Geschwindigkeiten

und durcli sie wieder die der kinetisclien Energie begrifflich zusammen-

setzen, so durfte wobl auch niclifc einmal mebr in Gedanken die Plotz-

lichkeit oder der Sprung beim Gefrieren oder irgendeiner andern Phasen-

anderung als physikalisch verwirklichter Prazisionsgegenstand aufrecht

zu erhalten sein. Dann aber aucb nicbt die voile begriffliche Scbarfe

cines Gegensatzes zwisclien Entstebung und Mebr -als- Entstehung
(icb sage bier noch nicbt ,Entwicklung tf

).

§ 23. Bliebe also nur der Begriff des Bebarrens
;
auf

den Wiesker nacli Wegsoileideks Einwurf die Unterseheidung

yon Nichtentwicklung gegenixber
;
eeliter Entwicklung* zuspitzt.

Aber auch dieses Beharren ist einerseits in der Natur ebenso-

wenig exakt verwirklicht wie das Pldtzlich im Sinne von Zeit-

losigkeit: denn nicht nur Verwittern u. dgl., sondern, wenn
man wieder bis zu molekularen Vorgangen zuriickgelit, be-

standige Umlagerung u. dgl.
;
sind teils nacli hinreichend langer

Zeit direkt wahrzunehmen, teils erschlieBbar. Andrerseits aber

ist ja
;
Beharren* yon yornlierein ein noch nalierer Analyse

fahiger und bedttrftiger Gattungsb egriff, indem er
;

der
;
Trag-

lieit^ sonst naliestehend/ nicht nur bestimmte Yeranderungen

(z. B. Beschleunigung ohne aufiere Kraft) negiert, sondern ein

1 Daft die zwei fast iiberall promiscue gebrauchten Ausdrixcke Tragheit
und Beharren, ebenso Tragheitsgesetz und Beharrungsgesetz, nur logisch

aquivalent, nicht aber logisch identisch sind und daB es sich empfehle,

sie auseinanderzulialten, babe icb dargelegt in meinen ,Studien zur

gegenwlirtigen Philosophie der Mechanic (als Nachwort zu meiner Aus-

gabe der ,Metaphysischen Anfangsgriinde der Naturwissenschaft von
Kant 4

,
Leipzig 1900 bei Pfeifer, jetzt bei Job. Ambr. Barth, S. 117—119).
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positives Wiclerstehen gegen die aufgenotigten Veriinderungen

besagt. Und so mitGten wir, selbst wenii man ein exaktes

,BeIiairen f gegeniiber den wirldichen kleinen und allmMhliehen

Veriinderungen aus iihnlichen Griinden und mit gleichem me-

tliodiscliem liecdii fingiert, wie z. B. strong geradlinige gleicli-

forniige Bewegungen einon Beliarrungswiderstand leisten, der

uns dann das MaB der mechanise]mil Masse abgibt, nun aucli

nacli vollzogener
;
Entstehung* irgendwelehe positive Plmnomene

angeben kbnnen, in denen sieli das gleitdisam Unveriindert-

bleibenwollen z. B. des entstandenen (hi S< >
4 verriit. Aber nie-

mand denkt an ein solelies positives ,Beharren\ sondeni man
mtiBte hochstens vom Tragsein des entstandenen Zusammen-

gesetzten spreehen. Wiilirend aber liiemit inimer noch etwas

melir oder weniger Bestiinmtes negiert witre
;

IliBt sieli dasjenige

Negative
;
uni das Wiksnehs bloBe jEntstehung' weniger ist als

seine ,echte Entwicklungh wieder am bestimmtesten bezeichnen

durch einen Vergleich mit ,Gestaltung‘: Weil wir dem irgend-

wie entstandenen Niederselilag gar kein Anzeiehen entnehmen,

daB in ihm nocli G estaltungskrafte am Werke waren (indem

der Niederselilag eben auch kein Bestreben zeigt; Kristall-

gestalten zu produzieren); macht er auf Wiesner den Eindruck

eines begrifflicli scliarfen Minus gegentiber seiner vor allem

durch
;
innere Krafte' cliarakterisierten

;
eehten Entwicklung*.

Auch daB Wiesner das Kristallisieren als echte Entwieklung

gelten liiBt (Wm 176 ff.), ist ein Beweis e contrario
,
daB ihm das Ge-

stalten als entscheidendstes Merkmal des Begriffes ,Entwickeln‘ vor-

schwebt. Wir gehen auf die Phanomene des Kristallisierens (zu denen,

wiilirend ich das niederschreibe, die Rektoratsrede von Broke 1918

tiberaus dankenswerte Belehrungen hringt) erst in Studien IV ein, well

dort an dem, was wir fiber Kristallkeime wissen und nicht wissen,

ein MaBstab fur das Problem der Urzeugung und weiterhin fttr Wikskerh

Begriff der ,Urentstelmng
{ und schliefilich ,Erschaffung* zu gewinnen ist.

VIII. Wiesner gegen Spencers zu weiten Begriff der

,
Entwicklung4

,

Elie ich inich Wiksners Protest gegen Spencers Subsumption

auch des Begriffes ,Auflosung* (dissolution) einschlieBlicli sogar der

,Zerstorung‘ unter den der ,Entwicklung* (evolution )
anschlieBe, schicke

ich voraus, daB, wo ich die Darstellungen wiedergebe, die Wiesner teils

zustimmend, tells ablehnend von den Ansichten anderer Forscher gibt,

ich nicht darauf eingehe, oh z. B. Spencer gegen die Darsteflung seiner
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fiir Wi esn icr (und mich) anstoJ3igen Ansiclit dadurch sicb verteidigcn

lieJ3e, daJ3 os Spencer niclit ganz so sclilimm gemoint oder aucli nur

gesagfc habe, wie Wiesneu meint und bericbtet. Solcbes bleibe viel-

mehr einer kiinftigen SrENOER-Philologie iiberlasscn, falls sicli ctwas

der IvANT-Philologie Analoges scbon entwickolt liatte odor kunftig ent-

wickeln sollte, Smidern ich beliandlo jedesmal das, was Wiesner aus

Spencer und ebenso was er aus Driescii
,

1 aus Kant oder sonst eincm

Naturforscher oder Pbilosopben oder Historiker (z. B. Lampreciit) an-

fiihrt, sogleicb wie eine These aus erster Hand; und jedesmal frage

icb nur, ob sicli die 8 ache so verhalt, wie sic Wiesner (und gleiches

gilt aucli filr die von Oelzelt angefiibrten Schriften Dritter) seinen

Lesern durch das Auge eines Vierten seben laJ3fc. Denn es kommt mir

hier nur darauf an, das meinerseits anzuscbauen und zu uberdenken,

worauf die Veranlasser dieser Studien (Wiesner und Oelzelt) unsern

Blick zu bejakender oder verneinender Stellungnahme gelenkt batten.

§ 24. Zum konstitutiven Merkmal seines Begriffes
;
Ent-

wicklung* (evolution) maclit Spencer — ein Wort: integration.

Wiesner zeigt
;
wie ieh glaube mit Reclit, daC mit letzterem

Worte kein deutliclier Begriff verbunden wil'd. Der Leser

urteile selbst nacli folgenden Stellen:

W 93 (nacli Spencers ,Grundlagen S. 104/ zitiert — die ge-

sperrten Stellen aucli bei Wiesner gesperrt, die fetten von mir liervor-

gelioben): ,En twicklung ist Integration des Stoffes und damit
verbundene Zerstreuung der Bewegung, wabrend welclier

der Stoff aus einer unbestimmten
,
unzusam menhangenden

Gleichartigkeit in bestimmtc, zasaminenMng'eiide Ungleiehartig-

keit iibergeht und wabrend welclier die zuruekgelialtene Be-
wegung eine entsprecbende Uniges taltung erfalirt/ — Wies-
ner gibt als den vielieicbt nocb am verbaltnismiiJSig deutlicbst ge-

faBten Integrationsbegriff an (W 93): ?
Die Weiterfiilirung der v. Baer-

scben Formel, nacli welcher die Fortentwieklung eines jeden Organis-

mus von einer Gruppe von Erscheinungen zu einer andern in der

Weise vor sicb gebt,' daB schlieBlicb alle zusaminen als Teile eines zu-

sammengehorigen Ganzen zu begreifen sind, stellt den Integrations-

prozeO dar. Gleicbzeitig mit der wachsenden Integration gebt eine

zunehmende Heterogenit&t vor sicli/ — Wiesner (W 96) entgegnet:

, Niclit urspriinglich getrennte Tatigkeit und aucb niclit

ursprlinglicb getrennte materielle Teile liaben sicb nach-
traglicli miteinander verbunden, sondern aus ursprunglicher

1 W 88 gibt an, warum die zwei Genannten (neben Baer und Kant) von
Wiesner weitaus am baufigsten angefiihrt werden : es seien ,im Grunde
nur zwei Forscher zn nennen, die sicb eingehend mit diesem wicli-

tigen Gegenstande [dem Begriff der Entwicklung] bescliaftigt liaben:

H. Spencer . . und H. Driesch.* Dieser babe auf jenen ,leider gar keine

Riicksicbt genommenb

f
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Anliigo untor dem Zwangc dor indi viducllen IS os< alt ung,
welche bei jeder waliren Entwicklung aufrecht erhalten
bleibt, erfolgt die Vereinliei tli chung (Integration) im morpho-

logischen Aufbau und in den funktioneilen Beziehungen dcr Vegetations-

organe der jungcn Pthuizen/ W schliefit (H. 99): ,Die Aussage, daB
die Entwicklung cines Organismus stets vom Hoxnogenen zum Hetero-

genen fortschreite, kann somit niclit als streng und allgemeingeltend

aufgefaBt werden.
4

Daft bier Wiksxer selbst das Wort ,Gestaltung f ge-

braucbt, sei uns nur Anlaft zur Frag©: ob ail die Bestimmtheit

dieses Begriffes der Kern des Spencer seben . 1 > e s t imm t e z u-

sammenhiingende Unglei chartigkeit* heranreieheV Wenn
aueli icli den Eindruek babe, dab Spencers Streben naeli grbBter

Allgemeinbeit nur zur Verseliwommenheit oder Verblasenbeit

seiner Begriffe und Worter gefuhrt babe, so dtirfte sieli das

am bestimmtesten bestiltigen in Wiesners (W 103) ,zweitem

EimvancP gegen Spencers Lebre, ,daB alios Werden Ent-

wieklung* sei, namlicb ,im Vorbiiltnis der Evolution zur Dis-

solution*. Wiesner braucbt da nur zu erinnern an den Unter*

scliied vom Wachsen der Pflanzen und ihrer Verwesung(W 110):

,Dieser ProzeB der Verwesung ist niclit melir ein Prozefi des

Aufbaues wie die Entwicklung, es ist der ProzeB der Zer-

storung und mufi deshalb dem EntwieklungsprozeB als etwas

Gegensatzliclies gegeniibergestellt werden/

Hier ware nur statt
;
Zerstorung* genauer zu sagen ,Zer~

falP (oder nocb etwas unvorgreiflicber: ,Verfall*)- als reiner

Gegensatz zu ,Aufbau*. Allgemein gelten dtirften folgende

Klimax und Antiklimax: 1

Stillstand

Entwicklung Verfall

Entstebung Vergelien

[jErscbafFung 4

] [,Vernicbtung*].

Die beiden Eckglieder habe icli hier in [] gesetzt, weil mit

diesen beiden Wdrtern solange keine klaren Begriffe sick verbindeu

lassen, als man nicht die beiden Erhaltungsprinzipien der Physik, das

der Erlialtung des Stoffes und das der Erhaltung der Kraft, aus der

1 Obige auf- uud absteigende Stufen werden erinnern an eine Darstellung

des mensehlichen Lebenslaufes, die man fast in jeder Wolm- und Wirts-

stube unserer Alpenlander findet und wo zwischen dem Neugebornen

und dem Hundertjahrigen das fHnfzigste .Talir als ,Stillstand‘ auf oberster

Stufe bezeiclmet wird.
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Welt des Seins und des Denkens ausgeschaltct hat. Imierlmlb ,em*

pinscher Kealitaten* uiiternimmt das niemand mehr; ob es inifc den

Denkmitteln ,transzendentaler Idealittit* von Grund aus anders sich

darstelle, werde erst in Studien 1V
4
erwogen. — Dagegen brauehen wir

weder die Empiric nocli die ttealitat zu verlassen, inn folgende Ver-

wisehungen der BegrifVe Entwicklung und Zerstbrung bintanznhalten :

Niclit erst der Begriff der Zerstbrung, sondern schon

der sehr viel weniger weitgehende der Storting bekommt klaren

Inlialt durch das MaB von Negation, das beide Begriffe dem

positiven der ,Entwicklung = Gestaltung* entgegenstellen. An-

genommen, es giibe nnr Kin Individuum, an deni sich alle

Merkmale von Wiesners ,echter Entwicklung* vorfinden, also

vor allem die Betatigung ,innerer Krafte/, dann giibe es keine

Storung, geschweige Zerstbrung, sondern, wenn jene Krafte

sich ansgelebt liaben, einfacli Stillstand ohne eigentliches ,Be-

llarren* (s. o. S. 76) und dann Ver- oder Zerfall. Weil es aber

in dieser Welt der Individuation eben mehr als Ein Individuum

gibt, kommen auch die sie gestaltenden Krafte einander in die

Qnere. Wir werden von diesem nur allzu naheliegenden Punkte

aus vor allem auf den Gegensatz zwisdien Freigestalten und

Zwangsgestalten (s. o. S. 119) als den fur alle Astlietik und

wolil auch fur den grofiten und wichtigsten Teil jeder niclit

bloB formalistischen Ethik in Studien IV2 Blicke richten —
also in das Gebiet des ,Superorganischen*, wie es mit Spencer

auch Wiesner nennt. Bleiben wir aber auch nur bei den aller-

naclistliegehden Eindrucken und Erfahrungen, so sagt uns schon

der Anblick eines zertretenen Wurmes, daB, wenn wir auch

diesen Ubergang voni Lebenlassen zur Zerstbrung, von Lebendig

zu Tot, von Gestalt zu Un- und MiBgestalt nocli ,Entwicklung*

nennen sollten, man eine solclie Erweiterung des Begrifles Ent-

wicklung, bis sie den der Zerstbrung mit einschlieBt, ebenso

gedanken- wie ruchlos nennen mitBte — und daB also Wiesners

Einsprueh gegen Spencer logisch wie ethisch gleich sehr ge-

rechtfertigt ist,

IX. Ein psychologist -Mologisclies ,<xestaltungsgesetzh

§ 25. Nach alien diesen Vorbereitungen, die groBtenteils

anknupften an Wiesners Erbrterungen des Begriffes ,Entwick-

lung*, wage ieh es, den Lesern dieser Akademieschrift einen

Gedankett zur Prlifung zu unterbreiten, der mir 1896/7 wlihrend
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der N ledersehrift meiner Ps 1 gekommen war unci den icli

nun
;
wie sellon ein 1 gesagt, in Ps 2 liezeielme als

;
Ge-

staltungsgosetz '. 1 Weder damals noeli jetzt wollte ich hiemit

etwas vordeni Unhekanntes ausspreclien, sondern ware schon

ganz zufrieden, wenn man in ilnu nur den gen alien (und viel-

leiclit neuen) Ausdruck fur einen sehr bekannten und fast all-

gemein anerkannten Sachverhalt wiedererkennen wollte. Neu 2

1 Vgl. o. S. 7 und u. IS. 85.

2 Einen monumentalen Vorganger freilich,
,
Kants Kritik der Urteilskraft1

,

hat jeder Versuch, die Phantasieproduktion und mit ilir Asthetisch es

in Bezieliung zu setzen zur organischen Pruduktinn mid hiemit Tele o-

logie. Bekauntlicli hat gerade jene Verbindung einer Lehre vom

Schdnen mit der vom ZweckmliBigen • Goethe zuerst der IvANTSchen

Philosophie genahert; und schon diese Achtung des biologischen Dichters

fur die Kr. d. U. ist ein Gegengewicht gegen Schopenhauers Tadel (gegen

SehluB seiner ,Kritik der Kantschen Philosophies
:

,Die Form seines

ganzen Buches* sei ,aus deni Einfall entsprungen, im Begriff der Zweck-

maftigkeit den Schliissel zum Problem des Schdnen zu finden. Der Ein-

fall wird deduziert, was iiberall liicht schwer ist, wie wir aus den

Nacbfolgern Kants gelernt haben. So entstebt nun die barocke Ver-

einigung der Erkenntnis des Schdnen mit der des Zweckm&Bigen der

natiirliehen Korper, in ein Erkenntnisvermbgen, Urteilskraft genannt,

und die Abbandlung beider heterogenen Gegenst&nde in einem Bucb‘.

Wie schon o. S, 75 bemerkt, beruft sich auf Kants Kritik der

Urteilskraft Wiesner mit Vorliebe; und schon dies mdfite aueb uns

wieder ein aufierer Anlafi sein, bier wenigstens auf die von Wie&ner

angezogenen Stellen Bezug zu nebmen; was in Studien III gesdieben

wird. In der Hauptsache aber, ob und inwieweit gerade die organiscbe

ZweekmaBigkeit ein Yorbild fiir alle asthetiscben Werte sein kdnne,

kann ich bier — his zu njiherer Erdrterung und Begriindung in Stu-

dien 111 und IV — nur das Bekenntnis ablegen, daft dieser Gedanke

auch mir nicht minder wertvoll scbeint, als er schon Herder, Goethe,

Schiller und ihrem psychologisehen Gewlibrsmann Moritz gewesen war

(woriiber Lebrreiches in den wertvollen Anmerkungen von 0. Walzel

zu Cottas Jubilaumsausgabe von Schillers Werken 1905, Bd. 11). Nattlr-

licb wiirde ein Verfolgen auch aller dieser Beziehungen in Form ernes

Um- und Ausarbeitens der von unseren Dichter-Klassikern gegebenen

Anregungen in die Denk- und Darstellungsweise gegenwartig exakter

Asthetik und exakter Biologie auf Grand ebenso exakter Psychologic

und Gegenstandstheorie den Raum dieser monograpbiscben Studien I—1Y

weit iiberscbreiten ;
einiges davon in Ps 2 (§69 libber© asthetische Ge-

fiible). Ich kann und will micli hier also nur kurz bekennen zu leh-

haftem Dank fiir die Bestatigung, die meine in der Ps von 1S97 zu-

erst veroffentlichten, aber schon lange vorher entstandenen und ge-

festigten ttberzeugungen von der natiirliehen Zusanunengehdrigkeit des

Sitzungsber. d. phil.-liist^Kl. 193. Bd. 3. Abb. 6
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ware lioclistens
;

daC nicht sclxon yorher so entschieden die

Beziehung zwischen etwas Psyehologisehem, namlieli der Phan-
tasieproduktion, und etwas Biologischem, der organischen
Produktion, unter einen und denselben Gesiclitspunkt geriickt

worden sein durfte. Um also wenigstens diese Analogisierung

nicht unvorbereitet ehizufuhren, da sie dann allzuleicht bloB

spieleriscli erschiene, gebe ich zuerst aus der Handsclirift von

Ps 2 einige S&tze wieder, die in der Hauptsaehe nur unwesent-

liclx iiber Ps 1 hinausgelien.

Naehdem im AnschluB an Oelzelt 1 und Meinong 9 dar-

gestellt worden war, wie selir die sogen. Vorstellungs-Assoziation

und Reproduktion nach. melireren Riclitungen unzureieliend ist,

die Tatsachen der produktiven Phantasie bis ins einzelne

aueh nur zu besckreiben, geschweige denn zu erklitren (Ps 1

S. 203), sage ich in Ps 3
:

„Wie alle derartigen Erklarungen von Phantasieerseheinungen

aus dem UnterbewuJBten kauin weniger als die aus dem blo£ Physio-

logisehen, also UnbewuGten, sehon unter die Grenzen dessen liinab-

geben, was der Psyehologie als solcber selbst nodi an Erkl&rungs-

mitteln aus ikren eigenen unmiltelbaren Erfahrungen zuganglich ist,

bieten sich nun aber weiterhin reiche Beitrage zur Beschreibung und
sogar teilweise Ansatze zur Erklarung der Phantasievorglinge auch
nodi aus der Analogie dar, in der alles Pliantasieleben zum or-

ganischen Leben steht. — Yielleicht richtet sicb gegen sie vor
allem das Bedenken, dai3 eine soldie Analogie nur allzu nahe liege:

ist es dodi geradezu ein Gemeinplatz, vom organischen Aufbau eines.

Kunstwerkes, ja von der zeugenden Kraft des Ktinstlers und ahnlichem
zu spreeben. Wer aber, indem er solche Ausspriidie wiederholt und sidi

zu eigen macht, sidi sagen zu dlirfen glaubt, daJ3 solche Ubertragungen
aus der Biologie in die Psychologic nicht iinmer nur phrasenhaft und
spieleriscb sein miissen, sondern eben wenigstens mehr oder weniger
weit reichende und also doch aueb wobl irgendwie sachlich begriindete

Analogien besagen, steht hiemit scbon vor einer viel umfassenderen
Doppelffage:

Was heitft hier ,organiscbes Leben 4

,
d. h. welcher Merkmale aus

dem allgemeinsten Begriff des Lebens bedarf es, damit einerseits diese

pbysisch-biologiscben, andrerseits die psychologischen Tatsachen und
Gresetze des Phantasielebeus einander bescbreibend und erklarend zu
durcbleuehten vermogen? Wir werden als das fur unsere gegenwartigen
Zwecke wesentlicliste Merkmal das folgende herausgreifen und fest-

Tvatur- und KunstschOnen rnit den Wundern organischer Bildungen fiir

midi erst naclitraglich gefunden hat in der Asthetik unserer Klassiker.
1 Vgh o. S. 7, Anm. 2. 2 Ygl. ebenda <>, S. 7, Anm, 2.
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halten, da es uns den organischen wic den Pbantasiegestalten wesent-

lich gemeinsam zu sein scheint:

Wer 1 unter dem Eindruck der noeh ungelosten Ratsel des or-

ganisclien Lebens etwa einem pflanzlichen Gebilde sinnend gegeniiber-

stelit, sei es einem nocli so unscheinbaren Teil einer unscheinbaren

Pflanze, sei es einem einzelnen Biatfc, einem Baum, die uns durch die

Fulle ihrer Entwicklung, dureli den in ihrer ganzen Erscheinung sieb

kundgebenden einheitlieben ,Stil 4 einen bedeutenden asthetiscben Ein-

druck hervorbringen, dor wild sicli sagen diirfen und mtissen, daft es

ein Prinzip organiseber Bildungen gebe, clessen Enderfolg darin be-

stebt, daft die jeweilig vorbandenen Teile eines sieh ent-

wickelnden Organisinus aus sicb nur solches produzieren.

was zu dem jeweilig Vorbandenen in harmo nischen, stil-

gemaBen, kurz: organischen Verhal t nissen stebt.

Urn nun durch diese Auftassung organiseber Bildungen dasjenige,

was an den Betatigungen produktiver Phantasie gelieimnisvoll geblieben

ist, zu erklaren (soweit eine Analogic iiberbaupt Erkliirung lieiften darf),

sueben wir uns hineinzudenken in den Vorgang, durch welcben etwa ein

Genie wie Mozart, naebdem ibm die ersten Takte einer Melodie eingefalien

sind, die nilchstfolgenden sieh dazufinden 2 mag. Wir, die wir naehmals

alle Glieder der Melodie melodisch, harmoniseb, rhytlimisch aufs innigste

zueinander und zum Ganzen passend finden, diirfen bei aller Unbegreiflieli-

keit des Vorganges wenigstens soviel sagen: Jenen ersten Tonen mag eine

Triebkraft soleher Art zukoinmen, daft nur ganz bestimmte weitere Tone

an jene ersteren sieh anschlieften und von ilmen als Weiterbildung feet-

gebalten werden (also ebenso, wie der fruebttragende Zweig nur einerlei

Frucbt an sieh ausreifen l&ftfc). Aligemeiner: Wenn nicht alle, so enthalten

doch diejenigen VorStellungen produktiver Phantasie, welcbe n&chmals

Grundlage positiver astbetischer Gefiihle fur uns werden kdnnen, aufter

ihrer assoziativen Kraft auch nocb solcbe innere Bildungsprinzipien,

daft die sicb anseblieftenden weiteren Vorstellungselemente

zu den vorbandenen in , organiseber
4 Beziehung steben. u

Es folgte dann eine (angebliclie) Aulierung Mozarts 3 iiber sein

musikalisclies Produzieren, an die ich sebon darnals (1897) folgende

theoretisehe Betracbtungen kniipfte

:

1 Von hier ab wesentlich unverandert aus Ps 1
(1897) S. 20b.

2 Ich freue mich jotzt, sclion darnals gesagt zu baben jdazufinden4

,
nicht:

,dazu erfhidcnb Denn es war eine Vorwegnahme meines Satzes von

1911
,
M e 1 o d i e n werden entdeckt, nicht erfunden‘, den ich

dann, naehdem ibm Mkinono mtindlich lebbaft zugestimmt batte (weil

er eben ein besonderer Fall zu einem Leitgedanken seiner allgemeinen

Gegenstandstheorie ist), verc5ffentlicht babe in ,Gestalt und Bezieliung*

(s. o. 8. 5). Ausspriiche von Kiinstlern (so Busoni, Rodin), denen die

wesonsgleiche Einsicbt aufgegangen sein nuift, fiihre ich an in Ps 2
§ 30.

3 Auf meine Bitte wird sicb Dr. Roueiit IjAoii iiber jenen (ajageblichen)

Mozart-Brief auftern in Studion II ,Tongestalten mid lebende Gestalten*.

0*
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„Mehreres ist es, was sich aus dieser naiven Schilderung die

wissenschaftliehe Psychologic aneignen kann: Zun&chst die Best&tigung,

da# der Kunstler beim ersten Auftauchen seiner schonen Vorstellungen

ihnen als etwas nicbt nacli bekannten Gesetzen zu Erkliirendem gegen-

iibersteht; denn namentlich die Assoziationsgesetze sind in concreto

Jedem insoweit bekannt, da!3
;
wenn etwas von ihrem Walten zu inerken

gewesen ware, sie im Tondichter das Gefiilil des Gekeimnisvollen im
Auftauchen seiner eigenen Eingebungen iiberhaupt nicbt hiitten auf-

kommen lassen. — Ferner, dai3 sich dem Tondichter als Analogon

zur Eigenart seiner Musik die eines organischen Gebildes, namlich —
seiner Nase aufgedr&ngt hat und weiterhin iiberhaupt* das Aussehen

menscblicher Individualitaten. — Endlich aber legt uns die Stelle vom
jUberschauen mit einem Blick . . . wie gleicli alles zusammeif die An-
wendung noch eines weiteren psychologischen Begriffes nahe, die sich

uns in der Lehre von den Ssthetischen Vorstellungen (§ 68) als fur

alles Asthetische grundlegend erweisen wird: des Begriffes der Gestalt-

qualit&ten oder fundierten Inhalte (§ 30, S. 152 ff.). Nicht als Vor-

stellungselemente, deren eines das andere nach Assoziationsgesetzen ins

BewuBtsein zieht, wobei die vorausgegangenen auch sofort konnten

vergessen werden, sondern als Vorstellungsganze stehen die auseinander

liervorgegangenen Vorstellungsteile vor der Seele des Kunstlers. — Viel-

leiclit euthtillt sich uns in dieser Auslegung von an sich so wohl-

bekannten Tatsachen noch folgendes theoretische Gesetz ftir das Walten
der produktiven Phantasie:

Vorstellungselemente a produzieren solche weitere Ele-
mente 5, da# nachmals a und b als fundierende Inhalte einen
fundierten Inhalt zu begriinden vermogen, welcher mit den
fundierenden zusammen ein Ganzes gibt. Der Vorgang ware
hier ahnlieh zu denken, wie wenn eine Vorstellung A dadurch, daB
sie sich zu einem Eelationsgliede einer Eelation A q B eignet, eben

dieses B indirekt vorzustellen gestattet. Neben dieser Ahnlichkeit

bildet aber dann ftir den Fail der Fundierung einen wesentlichen Unter-

schied die Forderung, da!3 w&hrend B auf Grund des A und des q zu-

ntichst nur unanschaulich vorgestellt war, b anschaulich vorgestellt

sein muff, indem sonst das aus a und b und dern fundierten Inhalt

zusammengesetzte Ganze selbst nicht anschaulich vorgestellt sein konnte,

wie es ja den Vorstellungen der produktiven Phantasie 'wesentlich ist .

u

In Ps 2 nenne ieh das nun kurz jProduktionsgesetz^.
Es l&flt sich noch etwas verallgemeinern, indem a und h nicht

nur Vorstellungselemente sein miissen; denn es kann ja um
so melir sclion ein in sich gestalteter, also komplexer Gegen-
stand A, u. zw. ein empfundener oder selbst wieder phantasierter

;

z. B. der Anfangstakt einer Melodie (ja ein gro/3erer Abschnitt

eines Symphoniesatzes oder selbst ein ganzor Satz
;
dem sich

die weiteren Satze zu ihm jpassend* ansehlieBen sollen) zur
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Produktion weiterer Vorstellungsgegenstande B so anregen, da/3

nachmals-4 und B Fundamente einer hiiheren Gestalt Fwerden.
Allgemein ergibt sich dann folgende Fassung fur ein

§26. Gestaltimgsgesetz: Burch Gegenstande A von
bestimmten Eigensclniften a2 a

3 . . . wird auf Grund
einer vorgegebenen* Gestalt V (mit den Eigenscliaften

7\ 72 • • •) anderer Gegenstand B mit den Eigen-
sell aft en b

1
b
2

h
3 ... (melir oder weniger eindeutig) so be-

st ini mt, da 6 A und B fur V fundi orend we r den (genauer:

;
sind :

,
im zeitlosen Sinne).

In dieser Form ist das Gosetz ein rein gegenst lind-

liclies. Ihm entspriclit als psy cliologiselies eines, das wir

geradezu bezeichnen dtirfen als das

Grestaltimgsgesetz der (Phantasie-) Vorstellungs-
prodllktion: Im Phantasiebegabten sclilieBen sick an ein

Vorstellungselement a oder an anschauliche Vorstel-

lungskomplexe a
1

a
2 . . . solche Elemente oder Kom-

plexe b
x
b
2 . . da 13 die a und h (zusannnen mit anderen,

grojBtenteils nocli unbekannten psycbisehen oder psychopliysi-

schen Teilbedingungen) ein anschaulich gestaltetes Vor-

stellungsganzes prodnzieren." —

Wir werden in einem Dritten Teil dieser
;
Studien zum

Gestaltungsgesetz' (Studien III) die Frage stellen (und sie nnter

Mitwirkung eines Tier- und eines Pflanzenphysiologen zu be-

antworten suchen): La/3t sich zu vorstehendem ,Gestaltungs-

gesctz der Vors tel lungs produktion', also der ganz psycho-

logischen Spezialisierung des vorangestellten abstrakteren und

insofern auch allgemeineren (generellen) ,Gestaltungsgesetzcs

kurzweg' eine physiseh-biologische Spezialisierung in Parallele

stellen V Wenu ja
;
so ware es das

?
Gestaltungsgesetz der organiselien Produktion 6

.

Jencn Studien III aber will ich in Studien II eine nocli viel

speziellere und meinem eigenen Facligebiet, der Psychologie, nocli naher

bleibende Untersuchung voraugehen lassen, iudem ich wieder die Prage

stelle (und sie unter Mitwirkung eines Musik-Theoretikers und -Histo-

rikers zu beantworten suclie) : Ob die unzaliligemal bemerkten und aucli

oft in mehr oder weniger wissenschaftlieher Form ausgesprochenen

Analogien zwischen Tongestalten und lebenden Gesfalten sich
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reehtfertigen lassen nacli den MaJBst&ben einer psychologisch-gegenstands*

theorefcisch moglichst exakten Theorie der ,G-estaltqualitaten <

(fiir die

ja auch selion der Entdecker dieses Gebietes, Ehkenfels, dock Avoid

nicht ganz zufallig und willkurlich, soglcich gerade die Tongestalten

als erstes, orientierendes Beispiel geAvahlt hatte). Unsrerseits werden
wir in jenen Studien II, die eine vom Standpmikt stronger und aus-

sehlieBlich physiologischer Biologic allerdings befreuidlicli ausseliende

Briicke zwischen biologischer Wissenfcliaft und Musikwissenselmft schlagen

sollen, daton ausgelien, dafi immerhin auch Wiesnious Gewahrsmann
in rein biologiscben Entwicldungs- und Zielstrebigkeits-Ideen, K.E.v. Baku,
geradezu den ganzen Begriff des ,Lebens‘ nicht besser zu erlautcrn

wuBte, als dureh eine Analogie zur Musik.

Damit wir aber dureh solche Analogien nicht etwa den gruud-
s&tzlichen Kern des vorstehenden, speziell psychologischen und dann
urn so melir den des allgemein generellen Gestaltungsgesetzes yielleicht

eher verdachtig machen als rein herausschalen helfen aus alien kon-
kreten und allzu anschaulichen Zutaten, wollen wir sogleich jetzt. also

noch ganz unahhangig von den kiinftigen Studien II und III, dev obigen
Formulierung des Gestaltgesetzes einige erlauterndc Bemerkungen folgen

lassen, die die Untersuchung sogar noch etwas tiefer ins rein Abstrakte,

namlich Eolations- und Gestaltungstheoretische, also rein Philosophisebe

hineinftihren sollen, ehe wir es dann wieder herausfuhren in so hetero-

gene spezifische Gebiete wie Musiktheorie und Physiobiologie.

§ 27. Vor allem fordert der im allgemeinen Gestaltungs-

gesetz gebrauchte Ausdruck ,vorgegebene * Gestalt' die nahe-

liegende Frage: ,Vorgegeben' dureh wen oder was? Als Ant-

wort liegt nahe die sehon in der Fassung von 1897 kurz an-

gedeutete Analogie zur Relation A o B. Machen wir uns nun
aber den seither immer deutlicher herausgearbeiteten Dualismus
von Beziebung und Gestalt

1

und den sie beide umfassenden
Begriff des Fundiertseins der Gestalt einerseits, der Beziebung
andrerseits zunutze, so treten die Analogien und Untersohiede

am schnellsten und sch&rfsten hervor in den Formeln:

A UB A r
B.

Hier dentet das Hoherstellen ‘der Zeielxen B ftir Relation (Be-

ziehung und Verhttltnis) und /’ fiir Gestalt an, daB beides

,Gegenstande bdberer Ordnung' und dafi beide dureh A und B
als die ,Gegenstande niederer Ordnung' fundiert, also dafi A

1 Ygl. memo o. S. 5 angefiihrte Abhandlung ,Gestalt und Beziebung —
Gestalt und Anschauung4

,
wo liingewiesen wird auf Witaseks (und anderer

Schuler Meinonus) Aufzahlungen oberster Gegenstandsklassen, uuter ilmen
z. B. auch ,Beziehungsgegenstanden c und dann ,GestaBgegenstanden 4

.
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mid B in dem einen wie dem andern Falle als Fundierende

oder Fundamente zu denken sind.

Angenomraen nun, daB liier alles Relationstheoretische

geklart und gesiehert sei
;
vor allem also der Gedanka der

;
Fundierung* selbst (und daB z. B. jenes Hbherstellen des li

noeli etwas mehr und deutliclieres bezeichne als das bloBe

,Zwischen* in der frulieren Sclireibung A q B), so kommt all

dies aucli der Gestalt- und Gestaltungstlieorie zugute, indem

es einerseits die Almliehkeiten liervortreten lilBt, andrerseits

aber aucli auf die Unterscliiede himveist. Letztere nielit zu

ldein, aber aucli nicbt zu groB anzusclilagen, wird dann Sadie

weiterer Vergleicliungen zwischen allgemeiner Relations- und

allgemeiner Gestalt- und Gestaltungstlieorie bleiben oder werden.

Im folgenden hieraus nur das einstweilen Notigste:

Aus der nun sclion genau durchgearbeiteten (wenn aueli

nattirlich wolil noeh nielit abgesclilossenen) Theorie des
;
in~

direkten Vorstellens' mittels ^Relationstibertragung * 1

entnehmen wir die umfassende Bedeutung, die diesen beiden

psycliologiselien Yorgiingen zukommt innerlialb unseres ganzen

Denkens, vom gewohnlieksten bis zum huehsten verfeinerten

und gesteigerten
;
so namentlieh in den vor stiirksten Unanscliau-

licbkeiten

2

nielit mehr zurueksclireckenden Begriffsbildungen,

z. B. WeierstraBsclie Funktionen und zahlloser anderer, die alle

Anschauung geradezu ausscblieBen und doch ftlr alle hoheren

theoretisclien Wissenscliaften viillig unentbehrlicli geworden

sind. Bleiben wir also nur bei den allernachst liegenden Bei-

1 Die betreffenden Stellen aus Meinongs Kelatioustheorie (1882) sind

wiedergegeben und ausfiihrlich erortert in L a
§ 26.

2 In L § 15, IV aind die anaehaulichen Vorstellungen besprochen und ver-

teidigt gegon die zur Zeit von L 1
(1890) noch fast ausnahmslose Leug-

nung des Unanschauliehen noben (nach) dem Anschaulichen; wogegen

wir schon damals nielit sagten: ein rundes Viereck ,kann ieh mir nicbt

vorstellen 4

,
sondern: kann ieb mir , nicbt anscb aulich vorstcllon

1
.

Seitdem sind die unaiisebaulieben Vorstellungen ein Lieblingsgegenstaud

zahlreicher Psycbologen uud Erkenntnistheoretiker, aucb Erkenntnis-

praktiker geworden, z. B. des Matliematikers Fjblix Klein und des matlie-

matiseben Physikers Boltzmann, die in einer Bespreehuug der Philo-

sophiseben Gosellscbaft 1906 allerlei unansebauliebe Gegenstande mit

Lebbaftigkeit verteidigten (vgl. Wissonscbaftl. Beilage z. Jaliresber. 1906

der Philos. Gesellsch. a. d. Univ. Wien; aucb in S. A. ,Grenzfragen der

Matbematik u. Philosophies Vortrage von F. Klein u. A, Holler (Barth, 1906).
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spielen wie den von Meinong, daB scbon die Angabe
;
kastanien-

braunes Haar' eine solche Relationsiibertragung enthalt (die

Farbe des niclit geselienen Haares gleich der der gesehenen

Kastanie), so ist auch bier die beniitzte Relation
;
Gleichheh/

eine dem indirekt Vorgestellten
;
vorgegebene'

;
weil der so Vor-

stellende aus zahllosen voransgegangenen Yergleicliungen yer-

schiedenai'tigster Gegenstandspaare eben langst das erlebt hat,

was ,Gleich'-finden nnd Gleiclx-sein heiBt.

Ist nun aber ebenso ,yoi'gegeben' wie die Gleichheits-

relation auch die , Gestalt'? Denken wir nochmals (nur zu

yorlaufiger Veranschaulichung und ganz unyei'bindlich, d. lx.

einem strengen Nachprufen in den Studien II und III nicht

yoi’greifend) an die Beispiele yon der in der Phantasie des

Kitnstlers aus einem ersten Einfall heraus sicli foi'tsetzenden

Melodie und yon dem fruchttragenden Baum: die ein ,Dazu~

passen' yerbiii'gende Gestaltqualitat, namlich der durch das

jeweilig vorhandene A und das erst zu produzierende B fun-

dierte Zweitgegenstand F, soil ja yon A auf das B erst bin- und

hinauffuhren

!

Keine geringere Schwierigkeit ist also biemit aufgerollt,

als die aller Teleologie; dieses Wort so allgemein gefaBt, daB

es weit hinausreicbt ilber eine (etwa gar noch speziell anthropo-

morphiseh gefaBte) Zweekt&tigkeit (einscblieBlicb Zweck-

wollung) oder auch nur
;
Zielstrebigkeit'. Der Baum bat ge-

blliht, die Befruchtung hat stattgefunden, und wie alljahrlicb

wiichst auf dem Kirsclibaum die Kirsehe, auf dem Apfelbaum

der Apfel; auf dem Eichbaum das Eichen-, nicht das Linden-

blatt. 1 — Heben wir dann aus dem voxdiegenden Komplex von

1 Letzteres Beispiel ist entnoinmen der 1-tektoratsrede von Franz Exneu,

Universitat Wien, 1908: ,t}ber Gesetze in Naturwissenschaft und Huma-

nistik*. Hier (S. 77) sagt Exnkr zwar, ,daB wir es nieraals erleben

werden, eine Eiche etwa Lindenblatter tragen zu sehenh Aber er halt

es eben nur fttr sehr unwahrscheinlich, nicht fur unmoglich.

Die Mbglichkeit, daB, soweit es nur auf kinetische Gastheorie

ankommt, zufallig ein Kirsclibaum einmal Apfel tragen konnte und um-

gekehrt, werden wir erst in Studien IV als eine der Kestfragen zu be-

handeln und dorfc weiter zu fragen haben, ob hier etwas anderes vor-

liegt, als der bis zum Aufceigen einer haudgreilUchen Unwalirscheinlich-

keit (oder Absurditat wie in jedem indirekten Beweise) gesteigerte Hin-

weis, daB eben der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht auch
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Tatsaehen (den wir nur darum nicht als einen Komplex von

Wundern fiihlen, weil wir sie eben — gewohnt sind) nur den

einzigen Sachverhalt des Zueinaxiderpassens von Baum und

Frucht heraus. (Das ,Passen f l&Bt sich gedanklich auseinander-

legen in eine phanomen ale Komponente, die sich mir in einem

listhetischen Eindruck phanomenal, u. zw. emotional pr&sentiert,

und eine metaphanomenale, daB es bestimmte ,Kriifte* ge-

wesen sein inllssen
;

die der Baum und das Keimplasma und

jedes Stadium der werdenden Frucht neu hat aktualisieren

mtissen, bis die zum Baum passende Frucht auf ilnn ausgereift

war.) Angesiclits solcher Plninomene erhebt sich in jedem dieser

Stadien von neuem wiederum die teleologisehe Frage:

Wie konnte das noch nicht Daseiende (B) dazu mit-

helfen, daJ3 nacli erreichter Reife Baum (A) und Fruclit (B)

den Gestaltgegenstand (JT) fundieren konnen?

Im Beispiel einer bloBen Relationstibertragung war die

Gleiehheit der Farbe von Kastanie und Haar vorgedacht

vom Besclireiber, der sich dieser ilnn wie dem Andern sclion

vorher ,gegebenen', namlich durch andore Gliederpaare be-

kannten Relationsvorstellung bediente, urn in diesem Andern

die Vorstellung der riclitigen Haarfarbe zu bewirken. Mtissen

wir also aueli einen ,Vordenker' der Gestaltvorstellung an-

nelnnen, damit auch nur der Wortlaut unseres Gestaltgesetzes,

u. zw. letztlich das Wort
;
vorgegebene * Gestalt', iiberhaupt

einen verstandliclien Sinn habe? Dann l&ge ja in der sonstigen

Unverstiindliehkeit dieses Gesetzes,, zusammen mit der erfreu-

liclien Tatsache, daft es ja dock in allem, was sich je gestaltet

hat und noch immer nicht ins Chaos zurtlckgekelirt ist
;
fort und

fort verwirklieht zeigt, sclion ein ausreichender Beweis ttir

Oelzelts jWeltgeist'. 1 Wie man sieht, wiiren wir so durch einen

kurzen, allzukurzen Schritt aus hoclist abstrakter Gestalt- und

Gestaltungstheorie in tiefste Metaphysik geraton; und schon

organische Gestaltungen ausroichend erkl&re, auch nicht eininal be-

schreihe. — Einstweilen mag auch dieses Gegenuber.stellen vmi organ!-

scher Produktion und Boltzmanns physik&lischem Gesetz oinor Lendonz

zum Ungeordneten (vgl. L 2 §78, S. 754 f.) nur wieder t'iihlbar (wenn

auch noch nicht strong denkbar) machen, daO und imviefern ehen Ge-

stalt inehr und otwas Besseres, jlnnerlicheres
4

,
ist als bloBe Boziehung.

1 Vgl. o. B. «.
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dies wltrde es reclitfertigen, wenn wir jedes Uberpriifen nicht

nur der metaphysischen Folgen
;

sondern schon der gestalts-

tlieoretischen Yoraussetzungen wieder ganz in die Studien IV,

u. zw. als eine der letzten, allerletzten Restfragen versckieben.

§ 28, In anderer als der liier verwendeten moglichst troekenen

gegenstandstheoretischen Sprache lieBe sick Ubrigens die GroBe und

Bedeutsamkeit dieser aufgezeigten Sckwierigkeit auck ausdrueken in

der Sprache platen i seller Ideenlekre. 1 Wollten und diirften wir

1 Innere Beziekungen zwiseken Ideenlehre und Gegenst andstheorie

sind mir aufgefallen vor 1908 (woran freilich eine Art negativen Yer-

dienstes Polemiken aus den Kreisen Franz Brentano gegen Meinong

haben, die seine Aklehnung des ,PsychoIogismus 4 als Backfall in ,Plato-

nismus 4 bekampfen). Da ich bisker auf diese Beziehungen hingewiesen

kake nur im Zusatz 59 (S. 154—159) zu meinen ,Drei Yortriigen zur

Mittelsehulreform 4 (Braumiiller 1908) und da jenes Heftchen wohl kein

Leser vorliegender Studien zur Hand hat, so gebe icli hier einiges aus

jenem Zusammenkang wieder. Der AnlaB zu jener vorlaufigen Mit-

teilung, die ich nun teils in den Studien IY, teils in meiner ETh aus-

zuftiliren mir vorbehalte, war gegeben durck Natorps ,Gesammelte Ak-

handlungen zur Sozialpadagogik, Erste Abteilung: Historisches 4

(1907).

Nachdem ick Natorps und anderer Kantianer akleknende oder dock zu

stark einschrankende Haltung zur Psychologie nicht katte teilen konnen,

gelange ich aucli zu "Obereinstimmungen und sage dann:

„Das ist ja der groBe und manchem vielleicht kiihn scheinende

Schritt von der psychisclien Wirklickkeit hinein in das eiuer auBer-

und tiberwirklichen Gegeustandlichkeit, daB (wie allerdings erst Meinong

als erster und bisher einziger gezeigt haben diirfte — vgl. sein Buck
,Stellung der Gegenstandstheorie im System der Wissenschaften 4

)
eine

,daseinsfreie £ ’ Betracktung von was immer fiir Gegenstanden als

solelien niclit nur mSglick, sondern aus zahlreicken Griinden auch ge-

boten sekeint. Gerade Natorp miiBte kier eine willkommene Annakerung
an seinen Platonismus erblicken. Freilich fiikrt aber bei Meinong die

Daseinsfreiheit nicht zu einer erkenntnistlieoretiscken Mystik, wie Natorp
sie sogar zur Ausdeutung z. B. von Pestalozzis ,Prinzip der Anschauung 4

(Soz. Plid. S. 136) fiir notig halt. Oder ist es nicht eine starke Zumutung
an was immer fiir ein modernes erkenntnistheoretisclies Denken, wenn
Batorp Pestalozzis Forderung, ,daB jeder Lehrsatz ilmen (den Ler-

nenden) durck das BewuBtseiu intuitiver, an Eealverhaltnisse ange-

ketteter Erfakrung sich selber als walir darstelle 4

,
zugunsten der ,Wieder-

erkeimungs 4-Theorie Platons auslegt? Nlimlick ib. S. 136: ,\Vie koimten
sie (die Slitze) das, wenn sie niclit im ,BewuBtseiu 4 im ,Erkenntnis-

vermogen 4 dos Lernenden selbst urspriinglich .wurzelten, und darum von
ilnn gleichsam ,wiedererkannt 4 warden, sobald sie in der Ansehauungs-
tatsaclie sich ilnn konkret darstelleu? 4 Wer sick zu dem sacrificium in-

teZ/er.*/».¥
#uiifahig fiihlt, lieute nock Platons Ideenlekre mit alien oder
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annehraen, daJ3 jene ,vorgegebene Gestalt' weseutlich oder vornehmlidh

dasselbe sei, was Platon mit seinen Ideen wollte (oder nacli des

auch nur einigen mystisehen Zutaten zu einem theoretisclien Lehrstiick

zu machen und wer gleichwohl die nicht nur dichterisch, sondern auch

erkenntnistheoretisch unverganglichen Elements jener Lebre in dem
Ganzen seiner philosopliischen ttberzeugungen nicht missen mochte, fiihlt

das dringende Bediirfnis eiuer Auseinandersetzung zwischen Gegenstands-

tlieorie und Idealismus. Solange eine solclie Kliirung nicht yoll ge-

leistet ist (iiberaus dankenswerte Yorarbeiten dafiir liegen bereit in

Natorp, Platons Ideenlelire 1903), mussen wir yon beiden Seiten guten

Willen haben, uns an allerlei Unvollkommenheiten und AuBerlichkeiten

nicht zu stol3en. Wir wollen z. B.unsererseits, obwohl uns ,Gegenstands-

theorie' der scharfere Ausdruck scheint, auch mit ,Logik‘ als einem alten

Namen fur die neue Sache vorlieb nehmen. Nur darf dann Logik als

alter Name fiir eine alte Sache, nanilich fiir die Lehre vom riclitigon

Denken, nicht zu kurz kommen . , . Als Probe meines guten Widens, die

Yerstandigung zwischen uns sogar an Paradoxien, wie der eingangs

erwalmten yon dem Vei'haltnis von Physik und Mathematik, nicht schei-

tern zu lassen, wolle Natorp noch folgende Anregung gelten lassen:

Wenn die mathematische Betraclitung als solclie ,daseinsfrei c und des-

lialb nur in diesem Sinn a priori ist, was die physikalische beides gewiB

nicht ist, so liegt ja liier wirklich eine Art Gegensatz yor. Aber doch

nur eine Art, ein nicht grbfierer, als der zwischen tlieoretischer und

experimenteller Physik, Ic-h babe das wahre Verhaltnis wiederholt als

ein ,Unterfahren der Anscliauung dureh den Begriff' u. dgl. ge-

schildert. Aber man kann dieses wahre Verhaltnis sogar noch weiter

veraligemeinern: Wenn allem Gegenstandstheoretischen die Daseius-

freiheit charakteristisch ist nnd dank ihrer die apriorische Selbstverstand-

lichkeit, wogegen allem Empirischen ,ein Erdenrest zu tragen peinliclP

anhaftet, so ist’s vielleicht nicht zu viel gewagt, wenn man einmal zur

Abwechslung das Wirkliche geradezu definiert als das ,Nic.ht-Gegen-

standstheoretische 4

;
wovon dann ein sehr spezieller Fall jene paradoxo

Definition des Physikalischen als eines Nicht-Mathematischeu ware.“ —

SchlieBlich sagte icli, daB „alle diese Paradoxa nur deshalb liier er-

wahnt seien, um den beiden Parteien, der Phiiosophie und der Natur-

wissenschaft, reclit fxihlbar zu machen, wie viel noch fehlt, um ein er-

wiinschtes Zusammenarbeiten heider etwa, in ,Gegenstandstheoretischen

Anfangsgriinden der NaturwissensehafP allererst moglich zu machen. “

Letztere Worte wollen erinnern an Kants Titel ,Metaphysische

Anfangsgriinde der Naturwissenschaftb Ich hatte diese Sclirift zu be-

sorgen fiir die Berliner Akad. Ausgabe und weise dort in den sachliehen

Erl iiuterungen (Bd. IV, S. 039) zu 470 darauf bin, wie der oft zitierte

Satz, „daB in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissen-

schaft angetroffen warden konne, als clarin Mathematik anzutreffon ist
K

. . . und die liierin liegende „Gleichsetzung von Mathematik und eigen t-

licher Wissenschaft 4
' (d. h. rationale, nicht bloB einpirische'Erkenntnis)
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Aristoteles mid zahlloser anderer Ausleger wenigstens so oder mehr

oder weniger ahnlich gewollt haben soli), dann h&tte ja einfacb die

Idee T daruber gewacht und dafiir gesorgt, daB sich aus dem A ge-

rade das dazupassende B produziere. — Weil aber eine solelie Be-

rufung auf ,Idee
4 heute womoglich noch weniger tiberzeugen wiirde

als eine auf deu ,Weltgeist
4

,
so werden wir auch jedes Heranziehen

(und soweit als notig Weiterbilden) der Ideenlelire ebenfalls erst im

Zusammenhang mit jenen Restfragen in Studien IV (u. zw. in ,IV
g

. Rest-

fragen an die Gegenstandstbeorie einschlieBlich Ideenlelire
4

) aucb unsrer-

seits wagen. Wir werden uns dabei vorbebalten, nicbt nur zu fragen:

Was sind die Ideen bei Platon, sondern kurzweg: Was sind
,
Ideen 4

?

Und daB wenigstens etwas vom Namen und Begriff ,Idee
£ noch heute

lebendig ist, verburgt uns derjenige Sinn, in dem man noch beute fur

,
jedes bobere Kunstwerk eine Idee 4

fordert. — Hier aber, wo
wir uns nicbt einmal nocb die bisberige Betracbtung irgendwie ab-

bangig zu macben getrauten von der z. B. dem Naturforscher K.E.v. Baer

nocb oder scbon selbstverstandlich und iiberzeugend scheinenden Ana-

logic zwiscben den ,Ideen 4
eines Mozart und den ,lebenden Gestalten

4

,

diirfen wir einstweilen nichts anderes festbalten als die Einsiclit, daB

unser Gestaltungsgesetz einerseits nur der abstrakte Ausdruek fur

eine allenthalben und auf heterogenst scheinenden Gebieten bewabrte

Erfabrung ist (nicbt etwa selbst nur eine ,Idee 4 im Gegensatz zu

,Erfahrung 4 nacb Sciiilleiis beriihmt gewordener Unterscbeidung in

seinem ersten groBen Gespracb mit Goethe 1794); und daB andrer-

seits innerhalb gestalteter ,Ganzen £ (Komplexe) eben diese Ganzheit

(Komplexion), letztlich also das Gestaltetsein I7

,
fundiert wird durcli

A und B. An welche bescbeidene Einsiclit sicb dann sogleich wieder

die sebr viel weniger bescbeidene Frage knxipft: Welche reale Krafte
sind mit am Werk, damit sicb ein gegebenes A auswacbse zu

einer ganzen Gestalt A T j5? — Vermocbte diese oder etwa die

ihr wesentlich gleicbbedeutende Frage: Wie rcalisieren sich Ideen? 1

. . . ganz in der Richtung der modernsten Erweiterungen des Begriffes

„Mathematiku weit liber die einstige Zahlen- und Raumlebre hinaus bis

zum Begriffe der „Gegenstandstheorie“ liege. 4

1 Driesch (,Vitalismus £

,
1905 S. 20): ,Aristoteles bat in seinem Begriff

der Entelechie das Band zwischen Idee mid Wirklicbkeit geschaffen,

welches bei Plato feblt, und eben diese Schdpfung brauchte die tlieo-

retische Naturforschung, 4 Ebenso S. 82: ,Bei Plato felilte das Band

zwiscben Idee und Wirklichkeit, er kommt dalier biologiscb nicht eigent-

licli in Betracht, Aristoteles verlmiipfte das bei seinem Lehrer Un-

getrennte: "sofort wird er biologisch bedeutsam, und zwar im Sinne eines

Vitalismus/ —• Nebenbei sei bier bemerkt, daB Wiesmisr nicbt zu ver-

stelien erklart, was Driesch unter deu LeitwOrtern ,Entelechie 4 und

,Gauzes 4 meint (S. 169): ,Was Driesch unter Entelechie verstelit, war

mir zu entriitsoln nicbt moglieh. Einmal identifiziert er Entelecliie mit

intensiver Maunigfaltigkeit, dann erklarte er sie wieder als beziehende

r



NntiirwiHRonsfiha.ft. und Philosophic. 93

ein Sterblicher ganz allgemein und lialbwegs iiberzeugend zu beant-

worten, so wiirden wir ihm sogar den Namen eines Naturphilosophen

zubilligen, trotz unseres sonstigen ,Es gibt keine NaturphilosoplnV

(vgl. o. V. S. 28 ff.).

§ 29. Um aber den Leser dieser Studien I nicht allzuselir

nur auf kiinftiges in den Studien IV
;
n. a. aueli liber das ganze

Problem der Teleologie, zu vertrosten und ihm dadurcli aueli

das ganze Gestaltungsgesetz noch starker problematiscb er-

scheinen zu lassen, als sehon ftlr den Anfang notig,, kntipfe ich

noch einige Erganzungen an unsere bisherigen und Vorberei-

tungen auf unsere kiinftigen Untersuchungen an einige Be-

merkungen zu Cossmann
;
Empirisclie Teleologies 1

Nachdem Cossmanns Monographic (§§ 1—5, S. 3—32) ,die not-

wendigen Zusammenhange im Sein und Werden der Dinge, der pliy-

sischen wie der psychischen* ganz allgemein als den ,Gegenstand der

Erfahrungswissenschaften
1

bezeichnet und sich restlos bekaunt hatte zur

?
Allgultigkeit der Kausalitat* (S. 20) — von dieser allerdings scharf

unterscheidend und abfehnend
?
das Dogma von der Alleingtiltigkei t

der Kausalitat' — wendet sich die XJntersuchung (S. 32) ,von diesem

Kapitel der Wissenschaftsgeschichte zu einem Kapitel der Naturphilo-

sophie, um durch eine Analyse der biologischen Erfahrung diese zu

befragen, ob sie in der Kausalitatstheorie olme Rest aufgehe 1

. Dieser

biologische Teil des Baches beginnt mit § 6 ,Abgrenzung des bio-

logiscben Gebietes*. Hier wird vor allem darauf hingewiesen, ,daB auf

die Frage „organisch oder anorganisch, lebend oder leblos
w

. . . bei den

versehiedenen Yolkern und zu verscbiedenen Zeiten eine iiberall gleiche

und durcbaus scliarfe Abgrenzung des biologischen Gebietes schon vor-

liege*. Also vorwissenschaftlicbe Einhelligkeit iiber den Gesamteindruck

vom Wesen des Lebens; es gelte aber, ,die Merkmale zu fimlen, auf

Ordnung, er stellte sie ferner bin als eine Fahigkeit, den Betrag von

Verteilungsverschiedenheit in ein System zu erhbhen. Dies wiirde nur

auf eine energetische Fahigkeit der Entelechie hinweisen. Aber Diuesch

sagte ganz ausdriicklich, daB die Entelechie nicht energetisch ist, also

nicht energetisch wirkt.‘ — Ferner W 117: ,Was an den verscbiedenen

Stellen des genannten Werkes iiber das „Ganze u
,
iiber „Ganzlieit“ und

„Totalitatw gesagt wird, babe icb genau uberiegt, ohne aber daQ es mir

gelungen ware, iiber den von ihm verwendeten Gesamtbegriff des Ganzen

vollkommene Klarheit zu gewmnen.*
1 Elemente der empir. Teleologie, s. o. S. 58. Dafi Cossmann von allem

Anfang arbeitet mit dem aucb mir richtig und grundlegend scbeinenden

Begriff der Notw endigkeit, erleicbtert als gemeinsame^ Operations-

basis sebr die weitere Yerstandigung zwischen ihm und mir.
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welche diese Abgrenzung basiert ist
{

. Aus den dann folgenden Ant-

worten vor allem noeh den Satz:

,Das Psycliische kann nns die gesuchte Abgrenzung nicht liefern;

denn erstens ist uns bekanntlich die Existenz seelischer Yorgange nur

bei uns selbervollig, bei vielen Organismen sehr wenig siclier; zweitens

reicht nach tier jetzt am weitesten yerbreiteten Anschauungsweise das

Gebiet des Organischen weiter als das des Beseelteu; drittens endlich

ist die Annahme psychischer Phanomene ja haufig selbst erst gegriindet

auf die Konstatierung von Lebenserscheinungen. Das Psychische also

ist nieht das gesuchte Merkmal.* — Ich teile diese Negation sclion

hier mit, weil ich sie auch meinerseits in der Hauptsache teile.
1

Aber nicht in die verhaltnisinaBig schon spezielle Frage, welcken

Anted das psychische Leben, ja nicht eininal in die naherliegende

(und ebenso spezielle), welclien Anteil das physische Leben an

den teleologischen Phanomenen und ihren metaph&nomenalen Hinter-

und Untergriinden haben oder nicht haben mag
;

wollen wir hier

Cossmakx folgen. Sondern Methode und Inhalt seiner jEmpirischen Teleo-

logie' solien furs erste nur ein Beispiel geben, daJ3 sich auch innerhalb

des teleologischen Problems ein phanomenaler, rein beschreibender

2

Teil ebensogut abgrenzen liiBfc gegen alles Metaphanomenale (bis hinauf

zu einem ,Weltgeist
{ oder einer Teleologie = Theologie), wie wir auch

in der Psychologie die psychischen Phanomene als ihre unm itt el-

baren Gegenst&nde unterschieden haben von alien denkbaren meta-

physischen und speziell metapsychischen, von denen dann wenigstens ein

Teil (unser Beispiel waren nur die psychischen Dispositionen, S. 25,

ein anderes w&re die ,Seelensubstanz
£

)
zu den mittelbaren Gegen-

standen der Psychologie gezahlt werden mussen oder muBfcen.

Als die ,biologische FormeF (§ 10, S. 51 ff.) schreibt Goss-

manh schlieBlich (S. 63):

1 Ygl, o. S. 45 die Anmerkung iiber ,Psychovitalismus*.
2 Es kdnnte scheinen, dafi all© Teleologie erklareu und nur erklfiren

wolle. Aber nicht nur setzt sie ein bestimmtes Mafi von ,Beschreibung{

natiirlich ebenso voraus, wie alle ,Erklarung‘ (L § 87), sondern auch

innerhalb des jeder teleologischen Erkl&rung vorausgehenden Auffassens

der phiinomenalen Tatb ©stand© gibt es etwas, das man sehr wohl nieht

nur ,empirische Teleologie 4

,
sondern geradezu beschreibende Teleo-

logie nennen konnte; namlich z. B, das, was Cossmann mit seiner Drei-

gliedrigkeit nxeint, und was ich beim Zuriickgelien vom Ziel auf die

Richtung schernatisch bezeichnen kann als Richtung AM = Richtung M8\
welches Schema sich angesichts speziell biologischer Beispiele wie die

von Cobsmann angefiihrten wieder mannigfaltig konkretisiert. Jedenfalls

ist von solcher besclireihenden Teleologies nocli himmelweit bis zur Frage

nach der Erklarung, welcher ,Weltgeist‘ (Oelzelt) oder auch nur welche

jimmaneute Teleologie 4 (R. Eisler) fiir ein solclies Einhalten gleicher

Riditungeii vmii Anfang durclis Mittel zum Ziel vorgesoi’gt babe.
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Hier heiJ3t M = Medium, A — Antezedens, S — Sukzedens. Die

Formel bedeutet (S. 56) ,ein Naturgesetz, welches wir als teleologisehes

bezeichnen* . . . und welches ist: ,ein notwendiger Zusammeuhang

zwischen drei Zustanden* . . . Cossmann will dabei geradezu ,den Ter-

minus jjTeleologisch
14

fur dreigliedrige notwendige Zusaitunenhange ge-

brauchen, also fill* diejenige Klasse von Zusammenhangen, welcher die

spezifisch biologischen GesetzmaBigkeiten angehoren. Die drei Giieder

einer solchen GesetzmaCigkeit bezeichnen wir als Teleologisehes Ante-'

zedens, Medium und Sukzedens, oder audi als erstes,. zweites und drittes

Glied.— Wir definieren demgemaB organische Beschaffenheit, biologische

Vorgange als teleologische BeschafTenheit und teleologische Vorgange*.

Was hier an Beispielen (,an typischen Tatsaclien*, S, 42, § 9,

nacli Ausspriichen von Darwin, Pfeffer, Wilkens, Staiil, Exoelmann

und zahlreichen Anderen) beigebracht wird, hat gemeinsam, daB das S
ein Ziel darstellt, auf das sich das M (,Struktur aller lebenden Wesen

und Vorgange an alien lebenden Wesen*, S. 51) gleichsam zuspitzt

(vgl.*die Fig. 60
;

die ich u. S. 101 init etwas andern Buchstaben-

bezeichnungen wiedergebe), nachdem dieses iff s^lbst wieder dureh die

gegebenen A (sie scheinen ,h&ufig in zwei Faktoren zu zerfallen, einen

inneren und einen auBeren*) ,kausal zustande gekommen war*. —
Indem ieh im iibrigen auf Cossmanns Beispiele und ihre Deutung ver-

weise, es also ganz unseren Lesern liberlasse, inwieweit sie sich durch

Inhalt und Form von Cossmanns Eintreten fttr eine teleologische Bio-

logic, cl. h. von seiner Anwendung des Begriffes ,Ziel* auf alles ,Leben*

iiberzeugt finden, entnehme ich jener verhiUtnism&Big koukreten und

speziellen Anwendung nur den AnlaB, erneut Stellung zu nehmen zu

folgender ganz abstrakten nnd allgemeinen These und Frage:

jDer gauze Komplex von Fragen liber das VerliUltnis von

causa efjiciens und causa finalis und weiterhin liber das Ver-

lmltnis von Physik und Biologie lUuft aus in die letzte logisehe,

genauer: relations- und gegenstandstlieoretisclie Spitze:

Sollen wir, nachdem wir als Kern der IJrsaehbezieliung

die a-Rel. (Notweiidigkeitsbeziehung) erkannt haben, dieser

eine r-Itel., ZwecliinSfiigkeitsbezieliuiig, Zielrelation zuge-

sellen (bei- oder unter- oder ttberordnen)?*

Dies der Wortlaut in meiner L 2
(B. 366) zu Ende cines Zu-

satzes zu § 27 ,Die Begriffe Ursache und Wirkung* und § 28 ,Die

Begriffe Kraft, Fahigkeit, Vermogen, Disposition*. — Anf eine Ant-

wort oder auch nur die Andeutung einer solchen liabe ich mich clort

nicht eingelassen, denn sie lageu jedcnfalls schon weit liinaus liber

das, was man von einer Logik als soleher erwarten und veidangen

kann. 1 — Wenn ich nun im folgenden einiges Wenige zur Begriin-

1 Immerhin hatto ich gnrade (lurch den gauzen Abschnitt B der Begriffs-

lelire (§§ 23— *28, mis den dort nalier dargelegton GruncUm) mich aus-
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dung meincr Ansicht sage, daB und warum es mil* nielit notig scheint,

der a-Rel. eine r-Rel. einfach zu koordinieren und hiemit entgegen-

zustellen, so beschr&nke ich mich furs erste wieder ganz auf abstrak-

teste relationstheoretische Gesichtspunkte, wohl wissend, daB es sehr

yiel lebensvollere Anscbauungen und Gedanken gewesen sind, die zu

alien Kunsfcausdriicken der .Philosophic, die die Silbe rsX enthalten

(also namentlich Enteleehie und Teleologie) gefiihrt haben. Aber da

zu diesen Namen die Begriffe doeh erst immer noch gesucht werden,

so konnen beim Finden eben immerhin auch so trockene Zuspitzungen

yielleicht irgendwie niitzlich werden.

Alles in allem yemein e ich obige Frage
;
ob die T-Rel.

;

die Zielrelation, der a-Rel. einfach beizuordnen sei. Denn

l&ngst ist ja eingesehen, daB yon einer einfachen begrifflichen

Beiordnung der causa finalis (gleichviel ob es eine gibt oder

nicht) znr causa efjiciens nicht die Rede sein konne. MuB doch

driieklich erlioben iiber ein mir imfruclitbar scheinendes einseitiges Ver-

weilen bei bloBen ,Begriffsformen‘, die ja ihrerseits doch wieder nur

gerechtfertigt sind, wenn sie sich an bestimmten allgemeinsten Begriffs-

inhalten (gegenstandlichon jKategorien') bew&hrt haben. — Speziell auf

den Kausalbegriff hatte in L § 27 naher eingegangon werden miissen

schon wegen der Boziehung zu den Kausalurteilen (§ 76), da diese

wieder die mir wesentlich scheinende Stiitze des groBteri Teiles aller

Induktionsschliisse (§§ 72—77) bilden. Das nun oben zur Frage einer

r-Rel. Angedeutete trage ich hier nach als eine Art Gegenstiick zu

jenem § 27, in dem den Kern der Kausalrelation die a-Rel. ausmacht.

Die Philosophischo Gesellschaft an der Uuiversitat zu Wien hat

am 24. Jlinnor und 28. Februar 1919 ihren Besprechungen liber Kausalitat

und Finalitat folgende Fragen und Thesen zugrunde gelegt:

1. Ist in der Kausalrelation (#-Rul.) die Notwendigkeitsrelation

(a-Rel.) enthalten? Was ist Notwendigkeit?

2. Ist Machs Ersetzung des Ursachebegriffs durcli den’Funktions-

begriff zu verteidigen gegen den Einwand, daB jede Funktionsbeziehung

umkehrbar, die Kausalbeziehung nicht umkehrbar ist? [Vgl. S. 37, Anm.]

3. Kausalbegriffe und Kausalurteile haben vor dem Konditionalis-

mus namentlich yoraus, daB dieser die Bedingungen isoliert, wogegen

jene den Begriff der Uracbe als einbeitlichen Komplox fassen. (Dr. med.

Roeder.)

4. Ist in der Zielrelation (r-Rel.) die Kausalrelation (sc-Rel.) eut-

balien ?

5. Inwieweit ist auch in joder ^-Relation die r-Ralation ent-

halten? (Prof. Dr. K.jC. Schneider.)
-

6. Bind die Begriffe des Zieles uud der ZweckmaBigkeit denkbar

olme eineu Zieler, einen Zweckwollenden? (Empirische, immanente
Teleolgie.)
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jedes
;
Mitt©l zum Zweck' diesen Zweek verwirkliclien, in-

dem das Mittel als Vorder-
;

der Zweck als Hinterglicd einer

a-Eel. sich bcwahrt; widrigenfalls es beim
;
Versucli mit un-

tauglichen Mitteln* bleibt. Wir kbnnen also geradezu sagen:

Innerbalb jeder tf-Rel. gibt es eine oder mehrere a-Rel.

Hiemit ist also nur noch einmal gesagt
;

dafi die r-Rel.

keinen Anspruch darauf hat, unter die letzten, elementaren

Relationen aufgenommen zu werden.

Als solclie letzte Relationen fiilire icli in meiner Logik 1 nur die

vier Gleicliungs- und die vier Abhiingigkei tsbezieliungen an.

Ieli mochte aber aucb bier nicht unterlassen, damn zu erinuern, dajB

mir zwar diese zwei Gattungen, namentlieh seitdem 2 mir ibre mannig-
faltigen dualen Zuordnungen aufgefallen sind, eine solebe auszeicbnende

Steliung innerbalb der ganzen (alles in allem wobl unendlichen) Mannig-

faltigkeit von Relationen aucb weiterbin zu verdienen scheinen, daJ3

aber auch jedes Aufzeigen noch anderer, wenn aucb vielleicbt niebt

so grundlegender Relationsgattungcn 3 natiirlich immer dankenswert

bliebe. Und aucb einfaclie Nebenordnung der Abhangigkeits- zu den

Gleicbheitsrelationen will nicht behaupten, da ja die Abh&ngigkeits-

relationen selbst wieder abhangen von Gleichheitsrelationen, wie es

Mkinono (1882) von seiner damals als jUnvertr&glichkeitsrelationeii*

bezeichneten zweiten Iiauptklasse aller Relationen bemerkt batte.

Natiirlich sind alle diese fur eine reinliclie Relationstheorie

nicht gleichgiiltigen Abhlingigkeits- und Unablitagigkeitsfragen

nicht von Interesse flir die ii'gendwie praktischen Absichten

einer Theorie der Zielrelationen und vollends nicht flir andere

praktische Anwendung'en innerbalb biologischer (und psycho-

logisclier) Einzeluntersuchungen.

Fassen wir aber dann im ausschliefilich relationstheoreti-

schen Interesse an der r-Rel. als soldier, d. h. an Bezieliungen

und Verhilltnissen, zu deren Reschreibung und Anwendung die

Wdrter
;
Zieb, ,Zweek* oder aucb nur die Wdrtchen

;
um zu*

(jedes ut finale u. dgl.) aucli einem nicht gedankenlosen Sprach-

1 L 2
§ 25, S. 254, S. 271.

2 Es war das 1911 anlaftlich der Abfassung meiner ,Propadeutiscben Logik 1

(einer goktirzten und zum Toil noubearboiteten Ausgabo meiner ,Grimd-

lebren der Logik1

,
Wien, Tompsky). Eingohund untersucbt babe icb

dann diese dual(3n Zuordnungen zwischen Uleiclilieits- und Abhangigkeits-

bezieliungen und sic noch erweitert auf mehrere andere Gegenstands-

klassen in meiner Akadomieschriffc ,Abliangigkcitsbt»zielmngen zwischen

Abhangigkeitsboziehungen 4

,
s. o. S. 12.

3 L 2 253.

SitznngKber. rt. 191. Bd. 3. Aldi. 7
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gebrauch Bediirfnis sind
;

so scharf wie moglieh die 7/-Eeh fur

sich ins Auge und bekiimmern uns dabei sogar sowenig als

moglieh uni die in der -r-Rel. steckende a-Rel.
;

so stellt sich

als ein in nnd vor deni Zielbegriff jedenfalls nnmittelbar voraus-

gesetzter, der Richtungsbegriff dar. Fliegt ein GeschoB in

gerader oder kruminer Ba.bn
;

so hat seine Bewegung in jedem

Bahnpunkt eine Riclitung: ob aber das GeschoB ein Ziel er-

reicht oder aucli nur verfehlt, d. ]i. ob es tiberhaupt ein Ziel

hatte oder hatte haben konnen
;

ist eine ganz andere Frage:

von ihr ganz nnabhangig ist die Tatsaclie der Richtung, des

Gerichtetseins. Yon
;
Ziek dagegen konnte gar nicht geredet

werden
;
wenn nicht noch vor seinem Erreiehen ein durcli dieses

Ziel als dem Ende (Doppeldeutigkeit von reXog, finis und Ende)

der gericliteten Bewegung als ein zu den Gliedern der Ricli-

tungsrelation nock hinzukommendes
;
End'-Glied vorbestimmt

— aucli vorgedacht? — gewesen ware.

Wem solche selir abstrakt klingende Analysen unfruchtbar

sclieinen wollen
;
moge dieses Unbeliagen messen an dem dock

noch sehr viel groBeren
;
das jede allzu anschauliche Verbindung

der ganz abstrakten und allgemeinen Ziel- und aucli sell on

Riehtungsgedanken mit anthropomorphistisclien Beschrankungen

bedeuten und frulier oder spiiter ftililbar maclien muBte. Das

Bequemste ist es freilich, beim Worte
7
Ziek sogleich an

;
Zweck^

bei diesera an einen gewollten, vom Mensclien gewollten Zweek,

ferner an die durch die Erkenntnis dieses Zweekes lierbei-

geftihrten Gedanken an
;
Mittek

;
durcli Notwendigkeitsbeziehun-

gen (a-Rel.) als
;
tauglieb/ verblirgte Mittel zu denken — dafiir

aber aucli die voile Unbefriedigung in den Kauf nehnien zu

xniissen
?
wenn immer wieder schon jedes solche Reden von Ziel

und Teleologie (auch Entelechie) den Yerdaclit mit sich ftihrt
;

man babe in die rein gedankliclie Verkettung der dem Ziel-

gedanken nalieliegenden Erfahrungen aucli melir oder weniger

unklare Yorstellungen von einem Zielenden mit aufgenommen.

fiollte es nicht erwiinsclit sein
;

solchem Verdacht unwissen-

schaftlicher Metaphysik in Sachen aller empirischen nnd auBer-

empirischen Teleologie dadurch zuvorzukommen
;
daB man sclion

vor aller konkreten Anwendung von Begriffen wie Ziel
;

Ziel-

strebigkeit, Zweck, ZweckmaBigkeit
7

Teleologie, Entelechie

u. dgl. dfe r-Rel. einer nunmehr bloB relationstlieoretischen
;
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u. zw. rein gegenstandstheoretischen Analyse unterzogen zu
liabcn sieli berufen darf

?

1st dann aber einmal die Rich tungsrelation erkannt und an-

erkannt als ein konstitutives Merkmal innerhalb jedes BegrifFes von
Ziel, r.-Rel.j so trate also die noch weiter zuriickgehende Frage einer

Analyse auch des Richfungsbegriffes an den Zieltheoretiker beran. Eine
solche Analyse des Gegenstandes ,Riehtung 4

hoffe ich gegeben zu haben
in dem Aufsatz ,Zur Analyse der Vorstellungen von Abstand und
Riehtung 4

}

1 wobei ich heute nur dieses Hereinziehen von ,Vorstellung
4

fiir einen psychologistischen ITmweg lialte, an Stelle dessen aber der
gerade gegenstandstheoretische Weg leicht zu setzen ist. Niclit erst

die Yorstellung der Verschiedenhei-tsrelation zweier Orter laBt sich

psyeliologisch analysieren in eine Yorstellung von ,Abstaiul\ eine

Vorstellung von ,Riehtung 4

,
sondern:

Das objektive Verscliiedensein (zweier Relationsglieder,

z. B. zweier Orter) bestebt aus zwei Koinponenten : dem Ab-
stain! als der umkehrbaren, mid der Riehtung als der

niclitumkehrbaren Komponente jener Relation.

Nun ware dieser abstrakte Iiichtungsbegriff durcli weitere

Analysen aueli noeli zu befreien von deni fur die Versehieden-

lieitsrelation als soldie ja, olmedies nielit wesentliclien Umstand,

daB wir gerade von Rau mortem ausgegangen sind; wie demi

ein viel allgemeinerer Rielitungsbegriff 2 aueli auf ganz anderen

Gebieten als dem der Raumlelire l&ngst lieimiseh ist. — Nadi
dieser Analyse batten wir dann durch systematische Synthese

dem Abstraktissimum
;
Riehtung' wieder so lange und so viel-

seitig anderes, namlich aufier den zwei Raumpunkten A und B
}

,zwischen‘ denen die Riclitungsrelation ,von A zu B {
ftilirt, audi

alle andersartigen Ivonkretisierungen anzufligen, dab wir an

den Ergebnissen dieser Begriffssynthesen wieder alle ansehau-

lichen (einsehliefilich der im pbysiselien und psyehiseben Sinne

1 Ztschr. f. Ps. (hgb. v. Ebbinghaus) Bd. 10, 181)6, S. 223 ff. — Ich gedenko

diesen Aufsatz winder ahdrucken zu Iassen (samt dor o. verlangton Cfber-

tragung aus dom Psyehologischon ins Gegoustandsthooretischo) in dem
Buche ,Raumliehe und raumlose Geometric 4 (entworfen 1008) — zu-

sammen mit oiner Obortragung von Hilberts Geometrie der (iiberraum-

lichen) .Dingo 4 Puukt, Goraclo Ebene, in dio der (riiumlichen) Elements

Punkt, Abstand, Riehtung.
2 Erst wahrend des Druckos vorliogender Btudien I pmd dor Nioderschrift

dor Studion IVj, win ich dort nahor borichtu) wurde mir dio Abhand-

lung von Goldsciieid iibor , Riehtung 4 zuganglieh. Bep. Ausdruck

,Richtungsstrebigkeit 4 haben wir voueinander unabkangig gebildet.
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;
lebencligen‘) Erfahrungsgegenstlinde vor uns sehen

;
deren Be-

traehtung uns den Gredanben an
;
Richtung‘ mid weiterliin an

;
Ziek angeregt und nahegelegt hatte. —

Wenn ich nun Methode und Ergebnis soldier Analysen als

Mafistab anlege an die in Cossmaxns 1 empirischer, u. zw. bio-

logisc-her Teleologie, so entsprieht sein ,notwendiger Zusammen-

liang zwischen drei Zustiinden*, den er schlieBlich in die Formel

M —f (A, S

)

sehr wohl solchen analytisch-syntbetiselien

Anspriichen. — Ich leugne aber nicht
;
daB es mir doch nidit

ganz leicht gefallen ist
;

seine Formel und seine graphischen

Darstellungen (S. 60
; 73

; 76; 80
; 81) bis ins einzelne auszu-

deuten nach dem
;
was mir (vor Lesung seines Buches viel

weniger klar als jetzt) vorgeschwebt hatte als ein ganz ein-

deutig bestimmter Begriff von
;
Ziek. Freilich ist dies nur ein

Beispiel zu der sehr verstandlichen Sachlage, daB gerade dann
;

wenn zwei Denker ausgegangen waren nicht von schon ab-

strakt formulierten Ansichten oder wohl gar von einer zu

Schlagwdrtern erstarrten Terminologie, sondern wenn sie jeder

jn seinem Kreis anschaulicher Einzeltatsaehen moglichst lange

verweilt waren
;

ehe sie sieli auf den Weg zu dem Ziele ab-

trakt-allgemeiner Begriffsfixierungen maehen
;
sieli weniger leicht

verstandigen als zwei Manner bloBer Begriffe oder gar bloBer

Winter.

Jetzt also finde icli z. B. Cossmanns Fig. 8. 60, die ich.lrier mit

etwas andern Buchstabenbezeichnungen und Ginfuhrung der Pfeile

wiedergebe
;

eine lebendige Veranschaulichung des von Cossmann Ge-
meinten, wenn ich das Abstrakte wieder ins Konkrete zuruckzuuber-

tragen suche durch Anwendung auf dasjenige Beispiel der experimen-

tellen Biologie, das Driesch 2
als erstes Beispiel ,harmoniscli -iiquipoten-

tielier System© 4 und hiemit als Beweis fur seinen Yitalismus an- und

1 Reinke (s. o. S. 54) fuhrt an in ,Neoyitalismus f

; ,Drei vortreffliche

Biiclier haben in neuester Zeit die objektive Giiltigkeit der Finalitat

fiir die lebende Natur nachgewiesen, das sind: Ehrharts Mechanisraus

und Teleologie, E. y. Hartmanns Kategorienlehre, Cossmanns Elemente
der empirischen Teleologie. Es gestattet die Zeit nicht, auf dies©

Schriften hier naher einzugehen. Dagegen . . .* [es folgen aus Kants
Kritik der Urteilskraft die entscheidenden Stellen toils mit Zustimmung,
teils mit Ablelmung. — Ich werde dieser Metakritik Keinkes zum grdBeren

Toil zustimmen konnen in Studien IY, aber doch auch einiges (z, B.

Reinkes, Theorie des Apriori) bedenklich finden].
2 Philosophic des Organischen (1908), Bd. I, 8 . 127 ff

.

r
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durchfiihrt. Dem seiner Tentakeln durck Amputation beraubten Hy-

dranthus wachsen jene Gebilde in ahnlicher Gestalt und zu gleicher

Funktion wieder nacb: nur fallt sehlieJ31ich das Ganze kleiner aus,

weil die verbliebene Stoffmenge eben niclit weiter reiclite. Hier also

w&re die wiederhergestellte

Gesamt-Gestalt das Ziel#; S(B)

Antezedens A die der Ge-

staltung des Tieres 1 zur Ver-

fiigung stehenden Stoffmenge.

Das Mittelglied M aber sind

die dem ungestorten, wie dem

durcli den Schnitt grausam

imterbroclienen Wachstum
gleicbwohl gemeinsam, d. li.

also nur auf das gleieh gemeinsame Ziel der ganzen Hydranthusgestalt

liinstrebenden, uns tibrigens liochst uubekannten Gestaltungskrafte.

^ i
/ /

\ \ n V
v \ v N JdjM

N

\

'^(6)

A

Habe icli Cossmann reclit verstanden, wenn icli wolil gar

seine Formel M = f (A, 8
)
der meinen A 1 B so angleiche^ da/3

sein M meinem F nalie- oder gleickommt? Ganz ftuBerlicli

genommen, sclieint das ja so ziemlich zu stimmen: Das M
Medium, Mittelglied, war ja eben ein Mittleres, Vermittelndes

zwischen dem A Antezedens (Anfang, Ausgang) und dem 8
Sukzedens (SebluBergebnis) der ganzen lebendigen Entwicklung

— Gestaltung. Wie denn aueb im Raumschema die Strecke MM
in lialber Hohe' zwischen der Grundstrecke AA und dem Ziel-

punkt S zu stelien kommt. Und ebenso kommt iiuBerlich mein

F, die fundierte Gestalt, ,zwischen* den fundierenden Gliedern

A und B zu stehen; wie man eben seit langem

2

auch jede

Relation sclirieb A q B.

1 Als icli im Gospriicli mit einom Zoologen meinte, daB wolil aucli Bchon die

Keimanlage zu den ,Autez<ideutiun* A A gezahlt warden mttBto, wurde mir

onvidert, aie gohijre docli schon zu don M if/, weil eben zu dem spezifisch

Lebendigen, Ziolstrebigen. Erst in Studien III werden auch solehe in

engerem Sinne biologischen Begriffo und Fragen wieder zu bertihren sein.

2 Icli weiB niclit, ob sicb die Sclireibung A q B, deren icli micli schon in

meiner Logik (1890, S. 53 ff.) fiir jede Relation q ,zwischen 4 zwei ,Glio-

dern‘ A und B bedient hatte und von der dann z. B. die Formeln U a IF

fiir die Kausalrelation, G a F fiir die allgemeinere Relation zwischen

Grund und Folge (L 1 S. 136) spezielle Auwendungen sind, schon in

vorausgegangenen Darstelhmgon der Logik fin dot. Von meiner damals

beniitzten Unterscheiduug zwischen ,uinkelirbaren llelationen* (z, B.

,
gleieh 4

)
und ni c h turn ku hrb are n (groBor, kleiner. , .) ersehe icli erst

jetzt aus Mkinonm, Emot. Pras. (diese Sitz.-Ber. 1917, S. 70), dafi sie
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Gerade angesiehts soleher sehriftlieheu, also riiumlichen

Symbol© aber wird man sich dock davor zu liliten haben, dafi

uns das raumliche
;
zwischen‘ oder auch ,liber' nieht etwa An-

sichten yom®,Fimdiertsein' der Relation und ebenso der Gestalt

(und*anderer Zweitgegenstande, Superiora) durcli ilire Funda-

mente (Infer!ora, Erstgegenstande) suggeriere
;

die dann eine

reine Relations- und Gegenstandstlieorie als allzu anschaulieli

und somit als ein blofies ,Als oV widerrufen miiCte. Freilicli

fallt es uns etwas schwer, nacbdem wir yon klein auf im

2X2 = 4 sclion das Zeichen = ,zwischen' die beiden Seiten

einer Gleicliung zu schreiben gewohnt sind, uns ganz frei zu

machen von allem bildlichen Denken an Relationen und andere

Zweitgegenstlinde. Lassen wir aber fur jetzt die Symbol© aller

Relationen (die =, die q}
auch die A h

B) auf sich beruhen und

besinnen wir uns nur auf den unbildlichen Sinn der These, da/3

die Gestalt V /undiert' sei durch die Erstgegenstande A und B
}

so treffen wir freilich auf einige Unbestimmtheiten und Mehr-

deutigkeiten schon im Begriffe
;
Gestalt' imd infolgedessen auch

in ,Gestaltung':

Gestalt bedeutet ja im unbefangensteu Sprachgebraueh

dock A und V und B zusammengenommen. In unserer

Formel aber soil /'nur den Zweitgegenstand, also auBer oder

,liber' den Erstgegenstanden A und B bedeuten. Also F die

Gestalt ohne das Gestaltete?

Als Beispiel wieder eine einfachste Tongestalt, u. zw. eine un-

harmonisierte Melodie yon weuigen Tonen (alien falls von nur zwei

Tonen, wie das rudimentar melodisebe Wiener Feuerwehrsignal c—f).

Die musikalische Praxis nennt sogar vox* allem die Tone selbst in ihrer

vorher nieht beimtzt worden zu seixx scheme, wiewohl sie sehr naho

lag; Meinong zieht sie dor jetzt ublichen ,transitive Relationen 4

vor.

Einiges iiber letztere Bezeichnung nun in L 8 251, 277 £, wo (S. 278) ich

speziell die a-Rel. auch generative Relation* nenne; wobei man dai'an

denken mag, dafi eben ,aus‘ der Ursache die Wirkung ,hervorgeht c

,

was nieht gleich wieder nur der von Mach verspottete Anthropomorphis-

mus sein wird, da wir ja sonst in allem Denken und Sprecheu auf die

Proposition ,aus { verzichteu imifiten, z. B. auch darauf, da0 ,aus‘ der

Pramisse die Konklusin ,hervorgehtJ

. Jedenfalls stelit dieses ,aus‘ (und

mit ilmi zum mindesten auch etwas von der a-Rei.) dem Begriffe der

,lmplikation* sehr nahn; seiner hat sich jetzt Meinong sehr ausgiehig

bedient in seinem ,Enveis des allg. Ivausalgesetzes 4

(Sitz.-Ber. unserer

Akadetnic 1918); s. o. S. 41, Anm.
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gogebeneu Aufei'nanderfolge die Melodie und nimmt ihr A ufgefajltwerdexi

als Melodie fur eine Selbstverstiindlichkeit. 1 Erst die Theorie der Ge~

staltqualitiiten hat sieh von dieser popularen Ansicbt losgemacbt an-

gesichts der Tatsachen des Transponierens (Ps 1 §30), der Melodie-

tauben (Ps 2
§ 30) und aucdi allgemein theoretiseher Erwfigungen (die

uns beweiskraftig scheinen vorbebaltlich der im Anhang S. 107 ff. ge-

wiirdigten und hoftentlich einigermaBeu berichtigten Einwendungen

gegen die gauze Theorie der Fundierung; so daO fiir uns bis auf

weiteres nur die zweite schiirfere theoretisehe Stellungnahme zu den

Tatsachen des Melodie- und sonstigen Gestaltauffassens in Betraclifc

komnat). — Docli vor alien feineren Untersuchungen mag es inehr fiir

als gegen diese Theorie sprechen, daB sie uns nieht zwingt, ganz un-

duldsam zu sein auch gegen die populiire summarisclie Bezeichnung

von F samt .1 und B als der ,Gestalt
4

.

Dies nur als Mahnung zu einiger Vorsielit iin theoretisclien

Gebrauoh von Begriff und Wort
;
Gestalt' vorausgesehiekt, be-

schaftigt uns nun aber angesiclits der Kolle
;

die (Jossmann

seinem M zuweist, als das deni ^Leben 1' im weitesten Sinn

Wesentliche, mehr als alles andere diejenige Eigenart jeder

;
Gestalt', die wir anschaulieli besclireiben konnen als Biegsaiu-

keit 2 (Bewegliclikeit, Anpassungsfahigkeit u. dgl.), die nament-

licli jede lebende Gestalt vorausliat nielit erst vor jeder leb-

losen Mascliine, sondern aueli selion vor jedem abstrakten

Begriff als einer
;
Vorstellung von eindeutig bestimmtem

Inhalt '. 3 Jede im engsten, nainlich bloB pliysischen Sinn lebende

Gestalt ist ja kaum fiir verh&ltnismiiBig kiirzeste Zeiten vdllig

bewegungslos und kaum in Starrkrampf wirldieh so starr, wie

die leblose Bildsilule oder aber auch jeder scharf definierte,

ein fiir allemal festgelegte (z. B. ein mit bestimmtem Terminus

belegter matliematischer) Begriff. Ehe wir aul die Tragweite

dieses Unterschiedes, ja Uegensatzes zwiselien Starrheit und

Beweglichkeit weiterliin eingehen, kommt uns Mjunonus Be-

griffspaar der PrHzisioua- und Approximationsgegeiv

stande entgegen als exakteste Pormulierung desjenigen ganz

1 Viel niilieres hieriiber in Studien II jTungostalten und lebende Gi*stalten\

2 Niilieres hieriiher in Studien II, Absclin. V ,Dio Biegsamkeit der Ton-

gestalten\

3 L 1 und L 2
§ 14. — In L- 159 u. a. ist daun naher ausgefuhrt, wie zwiselien

,Gestalt
4 uud ,BegriiP, der seinerseits wieder zu seiner Eindeutigkeit

erst durcli (und nur durchV) ,Bezieliungt‘ir komint, ein Verhaltnis des

Gegensatzes, aber (loch auch gegonseitige Erganzungen fur die gesamten

Anschauungs- uud Denkbediirfnisso beatelien. *
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allgemeinen Gegensatzes, den auf einem vergleichsm&Bigen sclion

yiel spezielleren Gebiet Felix Klein Ausdruck gegeben liatte

durcb seine Unterscheidung von Prlizisions- nnd Approxi-

mationsmathem at ik.

Hatte hier, in der Mathematik, Prazision so selir als ein aller-

erstes Erfordernis alles dessen, was auf den Ebrennamen Mathematik

iiberhaupt Anspruch haben wollte, wie selbstverstiindlich gegolten, so

da!3 ,Appimimationsmathematik* anfanglich wie eine contradictio in

adjecto klang, so hatten auch in aller sonstigen Wissenschaft, bis

hinauf zu der der Mathematik an Exaktheit nachststehenden Logik,

Pr&zision als ein wenigstens immer und uberall anzustrebendes Ziel
;

Approximation als bloJ3e Mangelhaftigkeit gegolten. Und dock konnte

schon das . eine Beispiel, dai3 ich zwar von jeder wohldefinierten Kurve,

nicht aber von meinem Profil oder von sonstigen Begrenzungslinien

und -fl&chen was immer fur einer lebenden Gestalt ,die Gleichung £

angeben kann, uns zu Gemiite fiihren, da£ vielleicht doch auch dem

Nichtprazisen, dem unberechenbaren ,Biegsamen‘, eigenartige Vorziige

vor dem begrifflich und sachlicb Starren zukommen kdnnten.

Statt aber fur jetzt sclion auszuschauen in die Weite des

Anwendungsgebietes, die einer soldien positiven Bewertung des

Nichtprazisen nicht erst auJ3erhalb
;
sondern noch innerhalb einer

ihrerseits aber allenthalben immer moglichst strengen Approxi-

mationswissenschaft zukommen mag, halte ich mich furs erste

nur an die Charakteristik
;

die Meinong von seinen Prlizisions-

gegenstiinden (z. B. Gleichheit) als gieichsam punktuell, von

den Approximationsgegenstilnden (z. B. Ahnlichkeit, Verschieden-

heit) als gieichsam streckenhaft (allgemeiner ware: linien-,

Aachen-, korperhaft und mehr als dreidimensional) gegeben

hatte. 1

Hiemit trifft es nun htthsch zusammen, daC auch Cossmann

sein Mittelglied, das das Lebendige vor allem Leblosen aus-

zeichnet, durcb eine Strecke MM (s. o. S. 101
;

in Cossmanns

Bezeichnnng cd
),

dagegen sein Sukzedens durcli einen Punkt 8
(dort das e) darstellt. Halten wir uns also an diese beiden

raumlichen Symbole, ohne uns nunmehr noch durcb sie zu einer

VerliuBerlichung und Verengnng der Betrachtungsweise verleiten

zu lassen, so wollen wir zuerst fragen, was hei Cossmanm das

Priizise, Punktuelle an seinem 8 und was das Anpassnngsfahige,

Streckenhaft© an seinem M sen Und dann: inwieweit auch

unser F teil hat an dieser Biegsamkeit, Beweglichkeit jenes M.

1 Dio StePung dor Ggth. iin System dor Wissenschaften (1906, S 84).
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Fiir die (oder wenigstens nielit entgegen der) Absiclit Coss-

MA3STNS giaube ich antworten zu dltrfen: In jedem lebendigen

Gebilde, sei es ein ganzer Organismus, sei es ein einzelnes

Organ, gibt es fiir das letzte Ziel keine hinreicliend um-
fassende Bezeichnung, als eben ^LebenA 1 Wenn dann dieser

so sehr weit gefa’Bte Begriff unvermeidlich bis ins Unanscliau-

liehe abstrakt geworden ist, so docli nicht etwa unbestimmt und
bloB approximate (sowenig wie irgendein selir allgemeiner

mathematiscber Begriff, z. B. Ivegelsclmitt im Vergleich zu

Kreis, Parabel usw. bis liinauf zu ,Mannigfaltigkeit* und ,Menge

4

').

Im Vergleicli zu der Weite, die wir dem Begriff , Leben*
geben mufiten, damit er sogar nocli das Lebensvoile des

,
Ob-

jektivs* im Gegensatz zur Leblosigkeit des bloBen Objektes

(o. S. 65) mit uimfasse, ist naturlich Cossmanns Lebensbegriff

innerhalb seiner biologiscben Analyse schon wieder ein vie]

enger determinierter, nftmlich bis zu physisekem (und psyclii-

schem 2
) Leben. Seine Eindeutigkeit, unbeschadet der noch

immer verbleibenden sehr grofien Weite, die der auf das S
zugespitzte Begriff des Lebens als Ziel aller ilnn dienenden

Mittel aufweist, empfilngt aber dieses S theoretisch eben erst

ganz seliarf aus dem Gegensatz gegen das, was wir die Strecken-

haftigkeit (auch Biegsamkeit, Anpassungsf&liigkeit) der Mittel

nannten (hier als ,Mittel* charakteristiseb doppeldeutig).

1 Indem sieh hier Schopenhauers Formel ,Wille zum Leben4 aufdrangt,

sf3i ausdriicklich bemerkt, daS man nach Cossmann (S. 75) ,die eigent-

liclio Willenshandlung wird als zweigliedrigen Zusaramenhang anselieu

musson*. Erst in Studien IV, wo wir Baers Terminus ,Zielstrebigkeit‘

beim Wort, u. zw. beim Grundwort ,Strebigkeit‘, also Struben nolnneu

(o. S. 9, 58), wird dieser etwas uberrasehenden Ansnahmsstellung, die hier

das Wollen innerhalb des Lebens haben poll, kritiseh nachzugelieu seiu.

Auf den ersten Augenbliek bin scheint ja gerade aucli Schopenhauers

Wille so eiudrucksvoll lebendig bis zum Tragischen durch sein Anpassen

urn jeden Preis, seine Wandelbarkeit in alien Formen seiner Botlitigungen

(Akte) angosiehts aller moglichen Gegenstiuide, weil er eben mit alien

Mitteln und um den Preis aller Leiden ja dock nur das nine anstrebt:

Leben. — Dort in Studien IV iiberpriifen wir auch erst, oh aicli mit

Beclit gegen Schopenhauers ,Willon‘ Oelzelts Anklage rielitet (Teleo-

logie als emp. Disz. S. 3): jener ,Wille 4

sei ,ein Streben, das n ich Is

anstrebt 4

.

5 Dios kein Widerspruch zu Cossmanns Ablehnung psychischer Komponenton

d<3S (pliysiobiologischen) Begriffes Leben
\

s. o. S. 94. *
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Da sicli diese meine Bemiihungen, mich hineinzudenken in die

Anschauungen, die Cossmakws biologisclies Schema A M S, .wie ich es

probeweise an Stelle seiner Formel il/ =====/ (A, S) yorubergehend schveiben

will, moglicbst fernhalten wollen jedem Schein, als wagte ich an Coss-

Mx\.nns Beispiele und Verallgemeinerungen meinerseits nochmals die

MaBsfc&be naturwissenschaftlicher Einzelforschung anzulegen, so breche

ich hier die Yergleichung seiner mit meiner Formel A 1
'

B

ab nnd be-

schranke mich nur nocli auf folgende Bemerkungen und Fragen zu

diesem meinem Symbol:

Barf ieh denn tiberhaupt noeh sagen, F sei dureh A und B
fundiert, wemi dieses V (die Gestalt als Zweitgegenstand)

doch nocli etwas von Biegsamkeit (d. h. Niehtpriizision) mit

alien lehenden Gestalten teilen soil, aucli in Fallen, in denen

die Fundamente A und B als vullig prtizis angenonnnen werdenV
Bamit diese Frage sogleicli selbst wieder pilizisiert werde durch

Anknupfung an die Erfahrungstatsachen, Aveise ieh schon hier

hin auf Gestaltmehrdeutigkeit, zumal Avir gerade diese

Tatsache (vgl den Anhang, u. S. 107 ff.) seitens eines neuesten

Kritikers (Linke) der Fundierungstheorie geradezu als die Aus-
gangstatsaehe der ganzen Gestalttheorie Benussis und der tib-

rigen Grazer Schule hezeiehnet horen Averden (u. S. 117). 1st

es denn aher dann nicht ein harter Widerstreit gegen den
ganzen Begriff der ,Fundierung', noch allgemeiner der ,Ab-

hangigkeiF, Avenn zwisehen zAvei Gliedern z. B. der Abliangig-

keitsrelation A a B niehr als ein fundierter Gegenstand be-

stehen soil, also etAva nicht nur A a B
}
sondern aucli A a B

y

A a" B .
.
(ein Beispiel, das Avir nur cler Ktirze Avegen fingieren

und sogleich als nicht die vorliegende Sachlage deckend er-

'

kennen werden)? Ein Solehes Bedenken schlcisse aber eine

Verwechslung ein zAvischen dem ZAveitgegenstand F (oder a),

insofern er von den Fundamenten A und B abhiingt, und den

Abhangigkeitsbezieliungen A a
l 'und VaB zwisehen A und F, hezAV.

zAvisclien F und B
y

die erst das fundierte F mit dem Funda-
mente A ’einerseits, mit dem B andrerseits Arerknupfen. 1 Boch
soli uns die niihere theoretisehe Aufklarung eines solehen MiB-
verstandnisses einer allgemeinen Theorie hier nicht Aveiter be-

schaftigen; sondern halten Avir uns nur an die uni so augen-

1 Auf solclie ?•', r", uiimlicli Relationen zwisehen den Relationen und
itiren Gliedern, weist Meinong hin in Geg. hoh. Ord, (Ges. Abh. II. Bd.
S. 390).*
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fiilligere Tatsaclie dor in zalillosen Einzelbeispielen jeden Augen-

blick sicli erneuernden Erfalxrungen, wie so gar nicht starr
;

nicht gebundeix, sondern erfreulich frei sebon die iiuBeren Um-
risse einer ,lebenden Gestalt' yon Augenblick zu Augenblick

sind und dock den Gegebenheiten der fundierenden Bestini-

mungsstllcke (z. B. den Leibesteilen eines tierischen oder pflanz-

lichen Korpers und ihrer Umgebungsbedingungen) gleicbsam

treu bleibeu, d. li. also ihre Abbangigkeit von ilmen wahren.

Wir nehmen diese Betrachtung, die bis lrieher nur Alltaglich-

keiten und Trivialitaten in die starre Form relationstlieoretisclier und

gestalttheoretiseher Begrifte, Satze und Formeln zu zwiingen scheint,

erst wieder in Studien II auf und werden dort u. a. die etwas iiber-

rascbend klingende Frage aufwerfen (und in weitem Umfange bejahen),

ob es auch eine Melirdeutigkeit von Tongestalten gibt?

Fur jetzt aber obliegt uns vor allem Eingelien auf Einzelfragen

und Einzeltatsaclien, wie wir sie in Studien II und III behandeln

wollen, nocli eine ganz allgemeine Frage: ob denn nicht alles, was

wir im Vorstehenden zu grunden suckten auf den Begriff der Gestalt

und das ganz auf ilm angewiesene Gestaltungsgesetz — auf Sand ge-

baut sei, indem ja die ganze Theorie der , Fundi erung‘ und mifc ihr

die ganze Relations- und Gegenstandstheorie, wie sie nach EnisENFELK

(1890) und Mei.nono (1891, 1899, 1904) aucli ich seit Ps 1 (1897)

bis einschlieOlich vorliegende Studien I (Mai bis Dezember 1918) ver-

treten hatte
?

erschiittert oder vernicbtet sei durch das jftngst erscbienene

Bucb von Linke .
1 Nur soweit es die Frage angeht

?
ob etwa aueh

icli die Grundlagen meiner Ps 1 und Ps

2

in Sachen der Gestalt und

Gestaltung umzubauen babe, keineswegs aber in der Absichfc, eine

Kritik aueb nur aller einsehlagigen Einzelargumente gegen die
7
Grazer

Scbule
1 von Ltxkes inhalts- und lehrreiebem Bucb zu geben, setze icb das

zu soldier Sicheruiig der gestaltstheoretisdien Voraussetzmigen meiner

Ps 1 und Ps 2 und hiemit dieser Vier Studien Ndtigste in folgenden

An hang' 1:

Zur Verteidigung gegenstiLndlioh or
?
FlUldierung4

und pay chi sc lx or ,Produktioir (,Koinduktioii4
)*

§ 30. Linke behandelt in ,XIV. Das Problem tier Gestalt-,

wa 1iraelnnungen u. zw. an dor tfpitze dittos Absehnittes

,§ 97 Die Lebre der Jlestaltproduktioir in der Grazer Scbule'

1 Gnnidfragen der \Vabrin*hinungsIdir»*. Uuti-r.sucbungen ubci die Be-

deutung der U«‘gtm.standstheoriu und Phanomenologie fiir die experi-

mi*ntelb* Psychologic (Ernst Keinhardt, Munchen 1918, 38? S.).
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(S. 238—240; dann
; § 98. Buhlers Einwancl. Reale Gestalten'

usw. bis S. 268).

Ich bemerke sogleich, ,daI3 dieses Wort
;
Gestaltproduktion 4

niclit

ganz genau und unmiBverstandlich ausdriickt, was nocli jetzt zu einem

der obersfcen Leitgedanken Meinongs und seiner Schiller gehort: die

Gestalt als etwas Objektives, Gegenstiindliches (Gegenstandstheorcti-

sches), das Produzieren als etwas Subjektives, Psychisches (Psyelio-

logisches) aufs seharfste auseinanderzuhalten. l‘)a ich in L 2 und in

Ps 2 micli ganz itn Sachlichen, aber nur halb im Terminologischen der

Auffassung und Darstellung MkinOngs und seiner Schuler angeschlossen

habe, so teile ich aus den Revisionsbogen, bezw. der Handschrift dieser

beiden zweiten Auflagen hier einiges mit, weil und damit die vor-

stehende monographische Darstellung vielleicht wirksamer einlade zu

einer kritischen Uberprufung auch meiner Begriffe und Satze, als es

jene beiden Gesamtdarstellungen der Logik und Psychologie erwarten

diirften. Namentlich ist es der Ausdruck ,Yorstellungsproduktion‘,

an dessen Stelle ich nun ^Koillduktioil 4 zu sagen bis auf weiteres

empfehle und dies in L 2
§ 25, S. 291/92 so begrilnde:

„ Einiges iiber Richtung und Griinde der — ich wiederhole: bloJS

terminologischen — Abweichung babe ich schon vermerkt anlaJ31icli

meiner Abhandlung , Gestalt und Beziehung — Gestalt und Ansch'au-

ung 4

(S. 219, Anm.). Es hatte sich namlich Ameseder 1 in seiner Ab-

handlung ,Uber Yorstellungsproduktion
4 auf eine Stelle meiner Ab-

handlung ,Psychische Arbeit
4

(1894) berufen, um zu begriinden, warum

er den Terminus
,
Yorstellungsproduktion

4

, der seit langem spezieli nur

1 Den Anteil Amesedicrs an der Klarung des Yerhaltnisses zwischen Fun-

dierung und Produktion stellt Meinonu fest in Annahmen 1
(1902, S. 8/9):

er habe (1899) ,vom Hervorgehen der Yorstellungen von Gegenstanden

hdlierer Ordnung aus solchen von Gegenstanden niederer Ordnung zu

h&ndeln gehabt. Zwar den Terminus „Fundierung u auf dieses Hervor

gehen und damit zugleich auf die Yorstellungen anzuwenden, indes er

der Relation zwischen den Gegenstanden vorbehalten bleiben sollte, or-

kenne ieh, nachdem ein junger Fachgenosse [Dr. Rud. Ameseder, in

einer von der Grazer philosophisehen Fakultat im Jahre 1900 mit dem

Wartinger-Preis gelcronten Abhandlung, deren wesentliche Ergebnisse

wolil demnachst zur Verciffentlichung gelangen] mich darauf aufmerksam

gemacht hat, nun auch meinerseits als Inkorrektheit : aber der Fehler,

der im Grunde nur eine Nachwirkung aus der Zeit darstellt, da ich, In-

halt und Gegenstand noch niclit gehorig auseinanderhaltend, von „fun-

dierten Inhalten** redote, wo ich „fundierte Gegenstand© 14 hatte sagen

sollen, betrifft doch eben nur den Ausdruck, niclit den Gedanken und

ist daher auch relativ leicht zu vorbessern. Man konnte etwa sagen:

wird das Superius durcli seine Inferiora fundiert, so wird die Superius-

vorstellung unter gunstigen TJmstanden mit Hilfe der Inferioravorstel-

lungen produziert . ,

r
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far die Leistungen der ,produktiven Pliantasie 1

in Geb rauch war,

ausdelinte aucli aucli auf das Hervorgelien jeder Relationsvorstellung

aus den Vorstellungen der Relationsglieder und aus bisher nocli un-

erforsehten, zum Vorstellen jener Glieder hinzukommenden psychisehen

Vorgangen. Ausfiihrlicher werden die Griinde dafur, warura ieh micli

einer solcben Ausdebnung der Termini ,Produktion‘ und ,Vorstellungs-

produktion 1
aucli schon in der Logik der Relationen niclit anschlieCen

zu sollen meine, namentlicli in Ps § 36 (Produktive Phantasie) und

schon Ps § 30 (u. a. ErBt- und ZweitvorstellungenV zu ercirtern sein.

Von solchen Griinden liier vorlaufig nur soviel:

Weim die Psychologic z. B. deni Kilnstler oder deni

phantasierenden Ivinde ein Produzieren von Vorstellungen

zuspriclit, findet sie sicli mit der auGenvissenschaftlichen Psycho-

logic und Sprache insoferne ini Einklaug, als sie damit das

Hervorgelien und das Gestalten von etwas Neuem, aus dem

dureh Walirnelimung und Erinnerung allein aucli niclit an-

nahernd Erkliirlichen, den Ton legtv Nun ist zwar, wenn ich

zwei Gesicliter oder auch nur zwei Farben gesehen babe, und

die Vorstellung ihrer Ahnlichkeit gleichsam hinzutue, dies eben-

falls ein Drittes gegeniiber jenen zivei Vorstellungen, die mir

dureh Gesiclitsempfindungeu aufgedi'angt sind; und insoferne

ist dieses Dritte aucli bis zu geivissem Grade ein Neues. Aber

an diesem Dritten habe ich dochjiur insoiveit sozusagem ein

Verdienst, daB es in mir zu einer Ahnlichkeitsvorstellmig dank

meinen Vergleichen gekommen ist (denn hatte ich niclit ver-

glichen, so wilBte ich niehts vom Ahnlichsein und hatte niclit

einmal eine Vorstellung von diesem pilmlich'). Dagegen hilngt

das Wie dieser Vorstellung, ob sie eine von groBerer oder

kleinerer Ahnlichkeit, von aimalieruder Gleichheit oder sehr

iveitgeliender Verscbiedenheit ist, gar nicht niehr von mir,

sondern ganz von der Beschaffenheit der verglichenen Gegen-

stande ab, sehr zum Unterschiede von den ,freien Schbpfungen'

einer wirklich produktiveu Pliantasie, die ja sclieinbar ganz

(und aucli wirklich wenigstens zum ttberwiegcnden Tcile) un-

ablntngig von dem vorher Wahrgenommenen und Erhmerten,

immer betraelitliche und mauclimal weitestgehemle Abiveicliungeii

von solchen bisher erlehten Inhalten aufiveisen ninfi, damit wir

ihnen ein nennenswertes Mafi von ,Produktivitiit.‘ zuzucrkentien.

Bei der Suche nacli einem Terminus, der sicli von dem

vorgefundenen AVorte ,ProduktioiP mbgliehst wenig* entfernt,
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indem er das Grundworf, ,-duktion*' noch beibehlilt und nur

statt des ,PiV eine andere Proposition einftigt, bote sick vor

allem das Wort
;
InduktioiV dar — aber jetzt nicht im Sinne

der Logik (als des Gegensatzes zur ,Deduktion‘)
;
sondern im

Sinne der Elektrik. Denn der Vorgang, daB ein gegebener

Strom dureh seine Anderungen der Starke in einem benach-

barten Leiter sekundHr© Strome ,induziert'
;

die aber in alien

ihren Bestimmungen auf das genaueste abhangen yon den pri-

maren Stromen, zeigt wenigstens insoweit eine rein sachliche

Analogie zum Auftreten z. B. yon Vergleichungsvorstellungen,

daB in einem BewuBtsein von zwei yergleichbaren Gegenstanden,

wenn es uberhaupt zum Vergleichen koinnit, die nahere Be-

schaffenheit der dureh die Vorstellungen von den Vergleichungs-

gliedern herb.eigefiihrten Relationsvorstellungen durchaus schon

objektiv bestimmt ist, d. Ii. ob Yorstellung von Gleichheit, oder

ob von Ungleichheit, von Ahnlichkeit, von Unlilmlielikeit —
ein andermal von Abhangigkeit u. dgl. zustandekommen.

Dennoch ware es natiirliclx gefahrlich, weil hoclistwalir-

scheinlich wenigstens den in der Psychologie der Relations-

vorstellungen noch Unbewanderten irreftlhrend, nun in diesem

Sinne von einer ,Vorstellungsinduktion* sprechen zu wollen;

denn nicht zur Sache gehorige Gedanken ail die gewolmliche

Urteilsinduktion (auf Grund von Induktionssehlussen) waren

auch dureh ausdrttekliche Warnungen kaum zu vermeiden. —
Vielleiclit ware aber ein Terminus Eo-in-dnktion nicht

nur solelien irreftihrenden Reminiszenzen nicht ausgesetzt, son-

dern er wiirde sogar dureh die Silbe ,Ko £ scharf zum Aus-

druck bringen, daB es mindestens eine Zweiheit von Vor-

stellungen sein miisse (auch zum Unterschiede von dem in der

Regel nur Einen primaren Stromleiter), die dann in einem zum
Vergleichen iiberhaupt bereiten (darauf eingestellten) Subjekte

das BewuBtsein vom Bestehen einer Gleichheits-, bezw. Ahn-

liclikeits-, Unahnlichkeitsrelation usw. hervorruft.

Docli gedenke ich auch diesen neuen Terminus ,Koinduktion‘

oder einen kiinftig zu ersinnenden noch treifenderen nur nebenbei an-

zuwenden, bis die Mkinono - Ameshder sche Unterscheidung von Fun-
di erung und Produktion als eine saehlich voll begriindete einiger-

niaBen allgemein eingesehen und cingelebt isfc (wogegen noch der in

der erwahnten Abhandlung ^Gestalt und Beziehung 4

S. 220 zitierte

Schuler SxtJMprs in ihr nur ,miihselige Konstruktionen' fand).“

' f
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Ankniipfend an die hier wiedergegebenen Stellen aus L 2

sage ieh ierner in Ps 2
; § 30 ,V. Zusammenfassendes und Ver-

allgenieinerndes iiber Erst- und Zweitgegenstande (Gegenstande

lioherer Ordnung), liber Erst- und Zweitvorstellungen und iiber

(Vorstellungsproduktion oder) Koinduktion*:

„Schon in L § 25 haben wir das aus einer allgemeinen Relations-

theorie fur die besonderen Zwecke der Logik Ausgewahlte abgeschlossen

durch ,Allgemeines zurNatur der Relationen undRelationsbegriffeb Ebenso
schlieBen wir nun die Bestinimungen I

7
II, III, IV ab durch einen Aus-

zug aus den dort entwiekelten Bestirnmungen und durch einiges sie

noch Yerallgemeinernde und Erweiternde nebst einem Fingerzeig, in

welcber Richtung die noch zu losenden Probleme liegen; namentlich das

der psychischen (und psychophysischen) Vorgange bei der Vorstellungs-

Ivoinduktion (,Produktion‘ naeli Meinono, Amesedeu nnd Witasek).

Vor allem sind ebenso wie fur die Logik (und Erkenntnis-

tlieorie) auch ftir die Psychologic klar und- streng auseinander-

zubalten z. B. die Relation und die Relations vorstellung,

die Gestalt und die G estaltv orstellung. Dieser
_
Untor-

sclieidung dienten in L 2
(S. 291) die beiden Termini:

1.

Fundiertsein der Relationen durch ihre Glieder;

2.

Produziertw e r d e n der Relationsvors tell ungen durch

die Yorstelluugen yon diesen Gliedern.

Da nun aber ebenso wie die Relationen und speziell (vgl.

L 2
§ 25, S. 247, Anm. 3) die Beziehungen, auch die Gestalten

fundiert sind
;

z. B. die Melodie durch die Tone, so entspricht

jener Unterscheidung in Sachen der Relationen und Relations-

vorstellungen allgemeiner

1. Das Fuildiertsein aller Fundierungsgegenstiinde oder

Gegenstiinde lioherer Ordnung (Superiora oder Zweitgegen-

stande) durch die ilmen zugrunde liegenden Gegenstande nlichst

niederer Ordnung (Inferiora oder Erstgegenstllnde);

2. Das (Produziert- oder) Koinduziertwerden aller

Vorstellungen lioherer durch solclie niiclist niederer Ordnung.

Sobald einmal das alles sachlich und begriftlich feststeht sowolil

ftir die Abhangigkeit z. B. einer Beziehung von ihren Relationsgliedern,

einer Melodie von ihren Tunen, einer Raumgestalt von ihren Raurn-

punkten u. dgl. m., wie auch fur die parallel gehenden Abhangigkeiten

der entsprechenden Vorstellungen, sind inoglichst kurze deutsclie 1 Hamen

1 Obige Verdeutfsclmngen liabe icli vorgeschlag<Mi und begriindet in dem

Gestaltanfsatz S. ISO (dort entuommen einer 1908 entworfenen, bisher

nicht gedruckten Haudschrift ,Raumliche und raumlose Geometric*).

f
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fur diese Begrifte envunseht. Im Ilinbiick darauf, daJ3 z. B. die Ver-

sehiedenheit zwischen einem Blau und einem Grim ein Gegen stand

zweiter Ordnung, und diese beiden Farben dann die Gegenstande erster

Ordnung sind, kdnnen wir ganz kurz und allgemein sprechen von

1. Erst- unci Zweitgegenstliiiden (wobei also Zweit-

gegonstand = ^Superius^); und entsprechencl

2. Erst- und Zweitvorstellungen (wobei also Zweit-

vorstellungen alle Relations-; Ivoinplexions-
;

Zahl~; Gestalt- . . .

Vorstellungen sind).
u

Wenn also durch Vorstekendes die objektive und die sub-

jektive Seite des im Worte ,Gestaltpr oclukti on‘ Anklingenden in

aller begrifflieken Sck&rfe gegencinander abgegrenzt sind, kann auch

Linices Wort ,Gestaltproduktion‘ welter nicht schaden, sondern blcibt

sogar niitzlicli als die kiirzeste Zusaminenfassung jener beiden Momente.—
Linkes Darstellung wird seln* ausfuhrlich, 1 indern er ankniipft

an Einwendungen, die. gegen Benitssis Gestaltabbandlungen im Arekiv

fiir Psycli. Bd. 20 und Bd. 32 erhoben wurden von Bluiler

2

und Koejpka.

Indem ich meine Leser im iibrigen ganz verweise auf Liukes Buck

und, uni nicht auch meine Darstellung dadurch zu komplizieren, da!3

ich im einzelnen auseinanderhalte, auf welche der drei Gegner Benussis

die Einwendungen gegen die ,Grazer Sehule 4 zuriickgehen und inwie-

weit sie untereinander einig oder uneinig sind, hebe ick nur folgende

Thesen und Antithesen hervor:

(S. 240): ,DaB zwischen sinnlickem Material einerseits und Ge-

stalfcen andererseits ein Unterschied hinsiclitlich des Realit&tscharakters

besteht, ist durekaus nicht selbstverstiindlich. Denn unter sinnlickem

Material wird man bei wohlwollendster Auslegung der Theorie nur die

Reize [?] zu verstehen kaben. Indessen besteht beispielsweise der reale

Tonreiz aus Luftsckwingungen : zu diesen gehort aber natiirlich auch

die Schwingungszabl. Und — so sagt nun eben Buiiler — das ist

nichts, was in irgendeinem Binne realer genannt werden konnte als

irgendeine Raumform, der ein Gestalteindruek entspricht.
4 Linke stimmt

dem zu und , will nock weitergehen, Reize sind genau so gut gestaltet

wie wahrgenoinmene Figuren und Korper, sie sind geradezu selbst

konkrete Gestalten, nur eben oft von sebr wesentficb anderer Art als

die jeweils wahrgenommenen. Da aber alle auf uns einwirkenden Reize

real sind, so folgt weiter, daB es reale Gestalten gibt.

Wie sbllte es denn auch anders sein? Kocbsalz kristallisiert in

Wiirfeln: will man ernstlicb bebaupten, daJ3 zwar das einzelne Kristall-

imlividuum des Kochsalzes real sei, die ihm zukommende Wiirfelgestalt

1 Dem Abschuifct ,XIV. das Problem der Gestaltwabrnebmung £

(S. 238— 208)

folgt XY. ,Assimilative Gestaltwahrnehmungen und kinematograpliischos

Seben‘ (S. 269— 300).
a Einiges^aus und iiber Bifilers Gestaltuntersuclmngen in Studien II zur

Analogic zwischen Raumgnstalten und Tongestalteu.

*
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aber nicht? Ich denke, es gilt der Satz, dai3, wenn ein bestimmter

Gegenstand real ist, damit notwendig auch die Eigenschaften und Mo-

mente real sein mtissen, die ihn als eben diesen Gegenstand charaktcri-

sieren. Und das beziebt sicli auf alle fundierten Gegenstiinde ubei*-

hanpt. Die Ahnlichkeit zwisehen der realen Kopie eines realen Gegen-

standes und diesem Gegenstande selbst nimmt an der Realitat des

Gegenstandes teil: die Almliclikeit, die etwa zwisehen einer Mascliine

und einein in verkleinertem MaJ3stab ausgefiihrten Maschinmodell be-

steht, ist eine zwisehen beiden obwaltende reale Beziehung. 4 — Nach

einigen anderen Beispielen (Lange von 10 cm sei eine ebensogut real

existierende Eigenschaft eines Btabes wie seine iibrigen): (S. 241)

. . dieser Gegenstand ist rund, heiGt zugleich aueli: er ist einem

andern Gegenstande, z. B. dem jetzt yon mir vorgestellten, hinsichtlieh

seiner (nmden) Gestalt gleich : was wiederum heiJ3t, daB diese Glcich*

heit ihm zukommt. Und so sehr gehcjrt diese Relation zum realen

Gegenstand hinzu, da£ er ohne sie offenbar das, was er dock eben

der Voraussetzung nach ist, namlieh eben ein i*under Gegenstand, nicht

sein konnte. 4 — Woraus dann allgemein geschlossen wird: ,Den ver-

schiedenen Gegenstanden, unter ilmen aueh den Farben und Tonen,

den sogenannten Inhalten der sinnlichen Empiindungen tiberhaupt,

kommt Realitlltslosigkeit in ganz demselben Umfange zu wie den Ge-

stalten: sie sind ebenso real und ebenso nicht* real wie diese. Ja, ohne

alien Zweifel haben die Sinnesinhalte den hoheren Ansprueh auf

Kealitatslosigkeit: denn die Physik [?] hat nun einmal ihre Nicht-

wirklichkeit dargetan. Keinesfalls aber haben die Gestalten ihnen gegen-

iiber eine Yorzugsstellung hinsichtlieh der Realitatslosigkeit. Damit

sind wir am Ziele. Denn die ganze Anscbauung, wenigstens in der

spezielleren Form, in der sie bisher in der Grazer Bchule yertreten

wurde, steht und f&llt irn Grunde mit diesem einen Gedanken: Ge-

staltcn als realitatslose Gegenstiinde sind etwas prinzipioll anderes als

die realen Sinnesinhalte. Hierin liegt alles andere: denn als realitiits-

los kbnnen sie auf die realen Sinnesorgane keine Wirkung ausiiben,

es entsprechen ihnen also keine Sinnesreize, sie sind auCersinnlicher

Provenienz und bediirfen zu ihrer Entstehung eines besonderen auBer-

sinu lichen Prozesses.
4

Lin ice stimmt diesen noch weitergeheiulen Einwendungen, nament-

lich folgenden: ,Keine Fundierung. Gestalterlehnisse generell

ohne psychische Yermittlung 4 keineswegs iiberall ganz zu; so sagt

er (S. 241, Anm.): ,Naturlieh hat Mbtnonh ganz recht, wenn er (Zeitschr.

f. Psych., Bd. 21, B. 198) sngt: „AuJ3er und neben ihnen (namlieh der

Kopie und ilu*em Original) auch noch der Ahnlichkeit Existenz zuzu-

erkennen, das verspiirt jeder Unvoreingenommene als Gewaltsamkeit/*

Aber wir sind ja auch gar nicht der Meinung, dafi die Ahnlichkeit

auBcr und neben den Biltlern bestelit: vielmehr nimmt sie als eine den

Bildern zukommende Eigenhcit an dern Realitatscharakter der Bilder

teil: sie bestelit an ihnen oder liegt an ihnen vor genau so wie ihre

G robe und Farbe, nur daO sie als Beziehung nicht dem einzelnen

Sitzungslier. <3. phil.-ln^. Kl. 1J»1. B<1. «‘i. A1>U. 8



114 Alois H o f 1 e r.

Gegenstande allein zxikommt, sondern ihm zusammen mit einem andern

oder dem aus beiden gebildeten Ganzen — wie iibrigens bereits Bol-

zano geseben bat (Wissenscbaftslebre, Bd. 1, § 80; vgl. bes. die Axis-

einandergetzung mit Tetens, § 80, Anm. 2 ).

1

Sollen wir (die ,Grazer Schule', mich [Hotter] einge-

schlossen) dureli diese Einwande — einstweilen noch nielit

speziell in Sachen der Gestalt, sondern samtlicher Zweitgegen-

st&nde — nns geschlagen geben? Icli furchte oder hoffe, daB

der Streit beinahe nur ein Streit nm das Wort Real ist; er

wird sich schlichten, wenn unsere Gegner wiirdigen, daB ja

auch unser Fundieren einen nielit zu yeraohtenden Beitrag

zur objektiven ,BeschaffenheiP der von Komplexionen und

Relationen durcbsetzten Welt (aller nielit geradezu ,einfacheitt,

d. lx. absolut komplexions- und relationslosen Gegenstande, ja

sogar Dinge) liefert. Icli greife das Beispiel yom 10 cm langen

Stab heraus: Diese ,Lange‘ ist subjektiv genommen die Yor-

stellung yom (gleicliviel ob unausgeftillt oder als dureli eine

Strecke ausgefiillt gedacliten) Abstand der Stabenden. ,Ab-
stand' aber ist eine (u. zw. die umkelirbare) Komponente
der Verschiedenheitsrelation, die zwischen den jeweils

absoluten RaumOrtern (der Stabenden) bestelit. 1 Wer das nun
psychologist! sell nimmt, konnte allerdings meinen, als sei es

irgendwie yom Vorstellen oder Urteilen oder gar yon der Will-

kiir des den Abstand wahrnehmenden Menschen abhangig, daB

,fiir' ihn diese Lange nielit grofier oder kleiner als 10 cm sei.

Aber allem solehen Psychologismus stehen ja die Gegenstands-

theoretiker diametral gegenuber, seitdem Meinong seiner viel-

fach noeh psyehologistisch gehaltenen Relationstlieorie yon 1882

den Weg zur Gegenstandstheorie 1904 in stetigem Fortschreiten

gcbalmt hat. Sind also zwei Punkto A und B (z. B. jene Stab-

enden) als absolute Orter gegeben und fundieren sie ihren Ab-
stand, so setzt es doeh den Grad der Objektivitat (wenn man
einen solclien ,Grad' amielnnen wollte) gar nielit herab, wenn
icli zwar jenen Ortern so gut wie ihrer Farbe Realitat (Kant
wtirde liinzuftigen: empirisehe) zusehreibe, nielit aber dem
bioBen Verschiedensein dieser Orter und mit ihm ilirem Ab-
stand in ganz gleichem Sinne, ja in ganz gloiehem Mafie nocli-

1 Vgl. o. S. 90 die Analyse der Gegenstande (nielit nur ,Vorsteliungen von 4

)

,Abstand 4 und ,Riclitimg 4

.



Natiirwissenschaft und Philnsopliie. 115

mals Realitat zugestehe. Und zur Bezeiehnung dieser Ni c lit-

re ali tilt oder wenigstens einer andern Art von Realitat (die

wir als einen niederen
;
Grad' mindestens insofern bezeichnen

konnten, weil sie eben liicht melir absolute sondern relativ,

;
relationaP

;
ist) liegt aber kein Wort nalier als Idealitiit.

Sachlicli versehiebt sick durch diese Auffassung und Benennung

kaum etwas; aucli nicht an dem andern Beispiel Ltokes: daB

die Ahnlichkeit zwischen der realen Kopie eines realen Gegen-

standes und diesem Gegenstande selbst teilnehme oder teilhabe

an der Realitat des Gegenstandes. Vor allem: was lieiBt liier

?
teilhaben'? (Bekanntlich hat dieses Wort /isrexeiv nicht eben

sehr klar gemacht, wie sich Platon das Teilhaben der Dinge

an den Ideen
;

z. B. der einzelnen Pferde an der Pferdlieit

dachte.) Bin ich mit dem Teilhabenlassen freigebig genug, so

mag aueh eine an sich liochst ,farblose' Relation, wie Ahnlich-

keit zweier Farben, teilhaben an der Farbigkeit zweier Farben

(etwa wie der Bediente am Pomp seines Herrn). Aber wenn

man sich nicht durch Worter wie
,
teilhaben' abdr&ngen laBt

von der ebenso scharfen wie unbefangenen Vergegenwlirtigung

dessen, was die Worter z. B. Farbe und Ahnlichkeit bedeuten,

so bleibt es eine ,Gewaltsamkeit'
;

einen Zweitgegenstand wie

Almlichheit auf einerlei Ordnungshohe mit einem Erstgegen-

stande wie Farbe stellen zu wollen. Und diese Gewaltsamkeit

— oder sagen wir ruhiger: ungenaue Beschreibung der Tat-

bestande, der Gegenstandsgattungen — setzt ja doch erst dort

ein, wo wir um ein x4.u6er, sei es Neben oder Tiber streiten.

Schief ist und bleibt es schon, die Ahnlichkeit als eine ,Eigen-

heit' des einen von zwei atmlichen Dingen zu hezeichnen:

denn ware die Ahnlichkeit wirldich dem einen Ding (der Kopie)

als dem einen ,eigen' — warum fiele sie dann weg, wenn ich

nur das andere Glied (das Original) beseitige? Doch es hieBe

allzutief in Selbstverstiindlichkeiten heruntersteigen, wenn wir

(wie wir sie freilich der noch ungehrochenen Mode des Re-

lativismns gerade heutzutage iminer nocli widmen miissen)

z. B. daran erinnerten, daB ,Gatte' allerdings nur ein ,Mann'

sein kann, daB dieser aber, auch wenn er GJ-atte ist
;
neben

und vor den relationalen Eigenschaften eines soleben auch die

von jenen ganz unabhangigen eines Mannes als solchen hat

und sie auch hiltte, wenn es keine zu heiratenden Welber glibe.

8*
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Man verzeihe die vielleicht etwas unfrenndlich klingende, aber

vielmehr eine Art Dankbarkeit zum Ausdruck bringende alJgemeine

Bemerkung; Die Art, wie in Linkes Buck an den Angriffen mehrerer

jungerer Forscber gegen Meinonos Theorie der Fandierung und was mit

ihr zusammenhangt, teilgenommen wird, crinnert dock stark an den

Negativismus, der die, wie es sckeint naturgemafie Ausdrucksform der

Jugend als soldier ist, in der sidi bekundet, daG sie sich fur eine

auBerhalb ikres Kreises ausgereifte Behauptung iiberkaupt erst zu inter-

essieren beginnt. Einein solcken: ,Nun ficht mit mir oder sei mein

Freund* antworten dann wir Alteren: ,LaB den Kampf, sei willkommen!*

Da wir aber die Achtung, die wir unsern Gegnern ent-

gegenbringen, niclit besser bezeugen konnen, als wenn wir auf

ihre Einwendnngen
;
wenn niclit zustimmend, so docli bench-

tigend eingehen, so gelie ich noch mit einigen Worten ein auf

Koffkas Einwand (Linke 242) gegen Benussis Behauptung:

daB Gestaltwahrnehmung niclit unmittelbar voin Reiz ablilingig

sein konne.

,Die Selbstbeobacktung und reine Tatsachenfeststellung ergibt

aber (sogar nach B. selbst) nur Reize auf der einen, Gestaltgegeben-

keiten auf der andern Seite/ — Sodann (244): ,Koeeica. sucht die

Empfindungsinkalte, die bei Brnxtssi eine so bedeutsame Rolle spielen,

in beinerkenswerter Weise zuriickzudr&ngen. Das entspricht ganz und
gar unsern eigenen Bestrebungen. Wir sind ja so weit wie moglich

von dem Gedanken entfernt, daB sich die Walirnekmung aus Emp-
findungen (oder Empfindungsinliaiten) assoziativ [?] zusammensetze, viel-

leickt gar aus ilmen entsteke oder daB iiberkaupt Empfindung in irgend-

einem Sinne Voraussetzung der Wakrnekmung sei. — Niclit die Emp-
findung, sondern die voile Wakrnekmung ist das primar Gegebene,
und prim&r gegeben ist mit ihr zugleick der ihr intentional zugeord-

nete wahrgenommene Gegenstand, der, sofern keine weitere intellek-

tuelle Operation vorausgesetzt wird, stets zugleick ein konkret gestal-

tetes Gebilde ist oder eine konkrete Gestalt in der weitesten Bedeutung
des Wortes/

So lebliaft ich letzteren Satzen zustimmen kann im Sinne

der schon in Ps 1
§ 30 (mit Coknelius u. A.) vertretenen Uber-

zeugung, da!3 niclit das Einfache, sondern fast immer schon

ein ^Ganzes' das Primare sei (,das Ganze vor den Teilen'

nach Abistoteles), so sclieint es mir doch auch wieder weit

ubertrieben, wenn nun die armen ^Empfindungen^ 1 die nocli

1 ,Habent sua fata sensationes 1 mochfce man sagen im Riickblick auf alien

Sensualismus von Condillac bis Mach und die Epigonen des Empirio-

kritizismus. Sobald man von dem neuesten Extrem einer Unterscliatzung

der Enipfindungen zuriickgekelirt sein wird zu einer voriirteilslosen Be-
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vor 30 und 40 Jaliren fast das Urn und Auf einer damals

modern sein wollenden Psycliologie gewesen waren (vgi. aucli

ihre Alleinlierrscliaft noch bei Maoii o. S. 17)* nun nicht einmal

melir als • ,Inferiora
f oder

;
Infima* in der Beschreibung unserer

Wahrnelmiungserlebnisse benotigt, ja geduldet sein sollten.

Freilicli: es mag fiir viele oder die meisten Zwecke der Be-

sclireibung meiner Erlebnisse entbehrlich sein, bis zu jenen

Infimis, zu
;
Elementenf vorzudringen (wie man ja aucli Cliemie

getrieben hatte, elie man glaubte, dafi sogar das Wasserstoff-

atom aus 1800 Elektronen bestelie). Aber wenn man nun

einmal fragt, was z. B. beim ,Horen* (genauer: AufFassen) einer

Tongestalt die Elemente seien — wird man da bei anderem

Halt maclien als bei Helmholtz’
;
einfaclien Tonempfinduiigeii*

(an denen dann freilicli als nocli einfaclier die Tonhulie, Ton-

starke usw. wenigstens der clistmctio rationis sick darbietenY?

Doch nicbt so sebr eine Verteidigung der
;
Empfindmigen‘

(z. B. aucli von einzelnen Raumortern in einer Fig. wie •••
?
von

diesem Beispiel Benussis gelit Linke 238 aus), als die un-

messung ihrer Rolle in gegeustandlicher und psychologiscber Hinsicht,

werden nicht nur Bedenken, wie die Herings gegen die Farben als

Empfindungen (o. S. 16), sioh beheben lassen durch richtige Unterschei-

dung von Empfindungs-Akt, -Inhalt, - Gegenstan d (s. o. S. 16), anch

iiber Empfindungsgegenstande = [? s. u.] physische Pbanomene (o. S. 18);

sondern auch das viele Gute, was Linke zur Revision der Begriffe

Empfindung nnd Reiz in den vorausgehenden Teilen seines Bucbes

bringt, wird in einer umfassenden Erkenntnistheorie (eingchlieBlich

Psycliologie, Gegenstandstheorie und Metapliysik) zu seinem Rechte

kommen.

Oben, S. 18, wurde fur vorliegenden ,Anhang‘ der Nachweis in

Aussicht gestellt, daB die zwei Begriffe ,physisches Phanomen1

(Brentano) und ,Empfindungs-Gegenstand4 (Witasek) zwar um-

fangsgleicli, aber nicht bis ins Feinste inhaltsgleich sind. Dies namlich

nicbt, weil durch den Hinweis auf die ,Empfindung4 auch der psychische

Vorgang des Empfindens mitgedacht ist, wogegen sicli ,pbysiscbes

Phanomen 1 im rein Gegenstandlichen lili.lt. Letzteres freilich auch nur

dann, wenn man (wie wir vgl. o. S. 35) ,Pkiinomen = Erscheinung 4

selbst

wieder nicht (wie Kant) unter Ilinuberdenken an Einen, dem etwas

,erscbeint‘, versteht, sondern in dem absoluten Sinne der ,positiven

Komponente 4 des Begriffes Erscheinung, als Gegensatz zu dem negativen

Begriffe des Metapbanomenalen = Nichtphanoinenalen = Nicbt in die

Erscbeinung Fallenden. So sind Rot, Warm pbysische Phanogiene, Farbe

selienAVarme spuren psychische Pbanomene; Kraft, Masse Metaphanomene.

#
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parteiische Feststellimg desserq 11m was die schlieBlich auf-

gefallte Gestalt des Ganzen mehr
;

reielier ist als eine
;
Summe f

(bessei'i Aggregat), jener Empfindungen oder sonstiger Bestand-

stticke einer Gestalt oder eines andersartigen Komplexes —
das ist jetzt nocli iiumer die Frage, die seit Ehreneels

;
Uber

Gestaltqualitaten/ (1890) nun fast drei Jahrzelmte die Psycho-

logic in Atem halt.

Es freut mich, bei Linke (S. 250) zu lesen: ,Gestalten sind

natiirlich keine Relationen. Das konkrete Ganze, an dem wir die Ein-

lieit vorfinden und das die Einbeit bildet, ist etwas anderes als die

Einbeit, die wir an ihra voi'finden. Wir steben also in dem Streite

zwiscben Stumpf (neben A. Gelb) nnd Hofler auf Seiten Hollers.

(Vgl. Hofler, Zeitscbr. f. Psycb. Bd. 60, 8. 161 £F.). — Da das ein wei-

teres Anzeichen ist, daO sich nun neben den langst behandelten

Relationen aucb die Gestalten kraftig durcbsetzen, so konnte man
bocbstens bedenklicb werden, ob es nicht scbon wieder eine Polge der

sozusagen nacb langem Anlauf erlangten kinetiscben Energie des

Gestaltgedankens ist und ibn mancbmal ubers Ziel schieBen laBt, wenn
wir bei Linke (S. 248) lesen: ,§ 103 Panmorphismus. Konkrete und
abstvakte Gestalten/ Einer tatsachlicben Berichtignng bediirfte sogleieb

der Satz; ,Einheit, Vielheit, Dauer miissen doch wohl, sofern sie konkret

vorliegen, im Sinne der Grazer Scbule als Gestalten gelten oder docb

(was ja in diesem Zusammenbang nur terminologiscbe Bedeutung baben

konnte) jedenfalls als fundierte Gegenstande, als Gegenstande hoberer

Ordnung/ — Allerdings batte Euhenfels bei seiner ersten Konzeption

aucb noeh die Relationen zu den ,Gestaltqualitaten
{

gerecbnet, was
aber dann bald von den Grazern und ganz ausdriicklieb aucb von mir

in der Arbeit von 1911 , Gestalt und Beziehung* berichtigt wurde. —
Viel wicbtiger aber ist mir jetzt angesicbts Linkes (S. 103) ,Pan-

morphismus* der Umstand, daB ich schon in jener Arbeit (S. 201)
gefragt batte ,Gibt es denn uberbaupt ein Ungestaltetes und
dort u. a. sagte ,Wabr ist es ja, daB aucb die Scberben einer zer-

trUmmerten Bilds&ule nocli Gestalt baben, und daB, als 1511 aus

Michelangelos Kolossalstatue Julius II. Kanonen gegossen wurden, nur
aus einer Gestalt eine andere geworden war/ Dann einige morpbo-
logiscbe Beispiele (Moneren, Volvox globator) und die Gegenfrage:

,Aber sollte es selbst ein nur kiinstlicher Unterschied sein, den wir

zwiscben dem Bildwerk und seinen Scberben macben? Oder zwiscben

dem lebendigen und dem zerquetschten Wurm? DaB dort die Be-

rufung auf das Astlietische ebenso nahe liegt, wie bier auf das Lebendig-

sein, maeht uns aufmerksam, da!3 das Wesentliche des Begriffes der

Gestalt weder einseitig im Begriff des Asthetisehen noch in dem des

Lebendigen gesueht werden darf/

All diesen Dingen wird erst in Studien IV nachzugeben sein

und der Unterschied zwiscben astbetiseben und unlistbetisclien Gestalten
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sich vielleieht wesentlieh griinden lassen auf den zwiselien Frei-

gestalten und Zwangsgestalten (s. o. 8. 80), wo dana das iiber-

zeugendste Beispiel von Freigestalten jedenfalls das vom Werden
bis zum Vergehen ungestort sicli gestaltender und umgestaltender

Lebewesen ist und bleibt. Aber selion vor und also unabhangig von
solclien Ausblicken der Gestalttheorie in eine besondere pbilosopliiscbe

Disziplin wie die objektive Asthetik 1 wollen wir bei aller Dankbarkeit

dafiir, daB nun die allerjiingste Bclmle der Gestalttheoretiker sogar

bemlibt ist, ,mit der Auffassung Ernst zu maclien, daB alles „sinnlich“

Wahrnehmbare Gestalt, ja uberhaupt in concreto Wabrnebmbare ge-

staltet ist
£

(8. 248), d'och nicbt irre maclien lassen in dem psycho-

logiscb-erkenntnistheoretischen Unterscbied zwiscben dem Gestaltetsein

und allem Gestalt auffass eu. Wenn aueli nicht diese Unterscbeidung,

sei es aus psychologischen, sei es aus erkenntnistbeoretiscben Griinden

geleugnet sein soil, so best sich dock scbon ein Satz wie ,Reize sind

genau so gut gestaltet wie walirgenommene Figuren und Korper 4

(Ltnke 240) etwas venvunderiich; denn er erinnert an die Verwechs-

lung (die freilich sogar einem Euleu passiert ist) zwiscben dem pliysi-

kaliscben Reiz (Verlialtnissen der Schwingungszahlen) mit den Ton-

empfindungsintervallen (die freilicli selbst scbon wieder weniger bloBe

Yerhiiltnisse, z. B, Yerschmelzungsgrade, als elementare Gestalten sind,

worfitber einiges in Studien II, aueli in Ps 2
§ 23 und § 68). Zu-

gegeben namlicli, daB, wenn wir nicht nur die Scbwingungszahlen
vorstellen (von denen scbwerlich gilt, daB sie mehr von Gestalt

an sich haben als die Relation en, von denen Linke zugegeben bat,

daB sie Nicbtgestalten sind), sondern wenn wir uns ausdriicklich die

Scbwingungsformen vorstellen (z. B. die graphisehen I)arstellungen

der einfachen oder superponierten Sinuswellen), allerdings diese Reize

nunmelir aueli scbon etwas Gestaltetes sind. Was aber konnte uns Yer-

treter der Fundierung hindern, nun wieder zu sagen: Gesehen, emp-
funden bast du doch nur die einzelnen Raumorter, die Punkte (Tupfen),

aus denen sicli die Sinuskurve zusannnensetzt. Das Auffassen als

Raurngestalt aber bast doch du, Panmorphist, erst binzutun miissen.

Wollten wir aber weiter streiten, ob der als gestaltet vorstellbare Reiz

scbon vor oder erst nacli dem Gestaltetsein als der pliysikalisclie Reiz

einer Geborempfindung zu fungieren verinoge, so liieBe das dock etwas

tiefer sicli in Metapliysik liineinbegeben, als die gegenstandstbeoretisebe

und psychologiscbe Gestalt- und GestaltungBtbeorie geraten findet. Doch

solchen Unterscbeidungen naclizugeben, wiirde einen groBen Toil der

vorausgegangenen Untersucbungen Linker iiber Reiz, Empfindung und

1 Der Mogliehkeit und Wirklichkeit einer objektiven Asthetik bat Mei-

nong (in teilweisem Gcguns&tz zur letzton Arbeit seines Schillers Witasek,

der nach sorgfaltigen Yoruntersucliungen scblieBlicb das ,Scbon 4 docli

fiir minder objektiv liielt als das ,Blau‘) in seiner Abliandlung ,Gber

emotionale Presentation 4 (diese Sitzungsberichte 1917) eingebgnde Unter-

suebungen gewidmet. — Wir kommen biorauf zurtick in Studien II—IY.

#
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nocli vieles andere erfordern. — Darum jetzt nichts weiter zu Linkes

Yersurhen, dex* Fundicrungstheorie die Fundamente abzugvaben oder —
ibr- neue Fundamente zu geben. Wir iiberlassen das viel bessex* Benussi,

der sich ja seiner Gegnei* um so lieber weliren wivd, je sorgfiiltigor

vorbei*eitet der Angriff war. —
Anhang II:

Moriz Sciilicic begrtindet in der Vorrede zu seiner „A11-

gemeinen Erkenntnislebre“ (Berlin, Springer 191£), warum er

sie an der Spitze der Serie
,?
Naturwis*senseliaftliehe Mono-

grapliien und Lehrbticker “ veroffentliclit [wie die o. S, 29 er-

wahnte philosophisebe Einleitung von Harms vor der „Enzy-

klop&die der Pbysik^]. Da mir das Buck erst irn Juni 1919

(zwiseken Eahnenkorrektur und Revision diesei* Studien I)

zugekommen ist, werde idi erst im ScliluBwort nacli Studien IV
darauf zuriickkommen

;
vgl. vorlaufig meine Anzeige in der

„Zeitsckr. f. d. pliysikal. u. chem. Unterrickt“, 1. Heft, 1920.

Zum SchluB aber dieser Studien I, die nicht melir wollten,

als die ,Anl&sse und Aufgaben^ fur die Studien II, III, IV
aufzeigen und umgrenzen, wollen wir dem Leser und uns selbst

keineswegs verheklen, daB der Leitbegriff aller vorigen und

kiinftigen Untersuckungen, der der ,GestalP selbst, nirgends

so definiert worden war und wolil aucli ktinftig nicht wird

definiert werden konnen, wie man es sonst von einem rein-

lichen, z. B. mathematischen Begriff verlangt Eine solche For*

derung aus der ,reinen‘, d. h. diesmal: gestaltfreien Mathematik

aucli in die Gestalt- und Gestaltungstheorie zu iibertragen,

ware aber selbst sclion ein logischer Fehler, vorausgesetzt, daB

es auBer den ,Beziehungen', die allenthalben das letzte, seharfste

Mittel alles Definierens bilden, eben auch noch ,Gestalten^ gibt,

die sich dann ihrerseits nicht wieder durch begrifflich.es Denken,

sondern nur durch lebendiges Anscliauen voll erfassen lassen.

Wer eine solche Sonderstellung von ,Gestalt und Ansckauung'

gegeniiber ,Bezieliung und Denkeiff aus Griinclen rein logischen

Denkens nicht zugeben zu diirfen glaubt (und sich etwa gar

gegen alles Anschauliche so ablehnend verhalt wie D’Alemberts
Prage

}
Qu'est-ce que cela proum f dem tragischen Kunstwerk

gegeniiber), der wird auch hbehstens den Ivopf schutteln konnen,

wenn er in Ps s
§ 36 ,Vorstellungen der produktiven Phantasie^



Natimvissenseliaft und Philosopliie. 121

hinter dem dort formulierten Gestaltungsgesetz der Phantasie-

produktion als freie Zugabe folgende zwei Eeihen von Namen
und Begriffen aus den maimigfaltigsten Gebieten des Anschauens

und Denkens einander gegeniibergestellt und sie untergeordnet

findet unter die beiden Leitbegriffe

(Jestalt

:

ftczielumg:

A n s c h a u u u g D e n k e n

genauen Sinn = Gestalterfassen) (im engeren Sinn — Beziehen)

Phantasie Verstand

Platon Arisfcoteles

Kunst Wissenschaft

Kultur Zivilisation

Agrikultur Industrie

Organ isch Meehanisch

Volk Staafc

Hellenisch Romisch

Germanisch Romanisch

Siiddeutsch Norddeutseh

Goethe Schiller

Weiblich Mftnnlich

Jugend Alter

Neigung Pflicht

Gnade usf. Reeht

Diese Paare von Dualismen, von denen die Glieder jeder

einzelnen Eeihe miteinander wenig, ja zum Teil weniger als

niehts gemeinsam zu haben scheinen, spielen doch in unserra

ganzen Denken, Spreclien und h&ufig Straiten eine unbestreit-

bar wirksame und oft sehr bedeutsame Eolle. Es wire aber

wolil schwer zu sagen, welche Anscliauungen und Gedanken

bei diesen Eollenverteilungen ricbtung- und mafigebend waren

und fur innner bleiben werden, wenn wir uns nicht besannen

auf denjenigen Dualismus, der an die Spitze der Eeihen ge-

stellt ist und dem die mehrfach erwlihnte Untersuchung uber

,Gestalt und Beziehung — Gestalt und Ansckauung* gewidmet

war. Als deren Fortsetzung nun auch die vorliegenden Studien

I bis IV zu nelunen, darf icli um so eher bitten, als mir bislier

keine Berichtigungen jener Arbeit von 1911 zugekommen sind,

sondern (wie ich allerdings nur aus mtxndlichen Berichten, u. zw.

nicht aus unmittelbaren, hore) meine damalige Verteidigung des

Gestaltgedankens seine damaligen Gegner wenigstens zum Teil

tiberzeugt haben soli.

Sitztmgsber. d. pbil.-hist. Kl. 191. Bd. 3. Alih. 9



1

122 Alois H <> f 1 e r. Natnrwissenschaft und Philosophic.

INHALT.
Seite

Anlasse und Aufgaben 3

I. Em Unabhangigkeits- und ein Abhangigkeitsprinzip 12

II. IJnmittelbare und mittelbare Gegenstiinde der Naturwissenschaft 15

III. Was ist Philosophic? 21

IV. Unmittelbare und mittelbare Gegenstiinde der Psychologie ... 24

V. jEs gibt keine Naturphilosophie 4 28

VI. Wieners Begriff der >ec,hten Entwicklung4

. ,Gestalt4
als Kern

des eeliten, natiirlichsten Begriffes von ,Entwicklung 4 = Ge-

staltung 55

VII. Wiesners Begriff der ,Entstehung4

71

VIII. Wiesner gegen Spencers zu weiten Begriff der ,Entwicklung 44

, 77

IX. Ein psychologisch-biologisches ,Gestaltungsgesetz 4 80

Anhang I: Zur Verteidigung gegenstandlicher ,Fundierung 4 und

psychischer ,ProduktioiP (,Koinduktion 4

) 107

Anhang II 120

8./11. 1919.



Akademie der Wissenschaften in Wien
Pliilosoplnscli-liistorisclic Klasse

Sitzuiigsbericllte, 191. Band, 4. AMiancllung

Vorlaufig’er Bericht

fiber

Plionogramm - Aufiialuneii

der

Grodner Mundart

Von

Karl Ettmayer

(53. Mitteilung der Plionogramm-Archivs-Kommission)

Vorgelegt in tier Sitzung* am 0. November 11)18

Wien, 1920

In Kom mission b e i Alfred Holder
Universitats-Buchhandler

Buclihandler der Akademie der Wissenschaften in Wien



Drunk von Adolf Hol/hanson in Wien.



I.

1. Wallrend die Nonsberger Mundartgruppe mid die weiter

siidlicli davon gesprochenen lombardisclien Mimdarten Siidtirols

durcli eine gauze Reilie von Monograpbien nnd Aufsatzen in

den letzten drei Lustren die Aufmerksamkeit tier Gelehrten

liaufig auf sicli gezogen liaben, sind die Tiroler ladinischen

Dolomitentaler von der Sprachforschung gerade in den jiingst-

verflossenen Jahren einigermalJen vernachlassigt worden. Sei

es, weil die ,Gredner Mundart* von Gartner Linz 1879 den

Anforderungen der historisclien Grammatik noeh immer einiger-

ma(3en genflgt, sei es, weil uncrmudliclie Yorkampfer fUr die

Erforscliung der ,tirolisclieii
v Mundarten (wie diese Meyer-

Ltibke in seiner Rom. Gramm, taufte) wie Christ. Schneller

und Job. Alton durch Tod abgingen, cine sclnver auszufiillende

Lticke hinterliefien, teils weil das am Elide des 19. Jahrbunderts

sicli so lioffnungsvoll entfaltende ladinisehe Schrifttum in Tirol

zunacbst keine reclite Weiterentwicklung fand. Die Arbeit von

Carlo Battisti A tonica nel ladino centrale im Archivio per

1’alto Adige Bd. I u. II, welelie eine von mir im Lombardisch-

ladinischen aus Sudtirol aus zwingenden Griinden unbeantwortet

gelassene Frage zu losen versuchte, muBte vom Yerf. in Z. f. r,

Ph. Bd. 32 p. 624 als in der Anlage und den Ergebnissen ver-

feh It zuruckgewiesen werdcn und seither ist wenig Neues auf

diesem Gebiete der Wissenschaft zugefuhrt worden.

2. Im zweiten Jalirzelmt des 20. Jalirhunderts ist gegen-

iiber dieser Saclilage ein allmaliliclier Wandel eingetreten.

Junge, einlieimiscbe Krafte machteu sick allentlialben geltend

und bemuhten sicli, von alteren einsielitigon Landsleuten warm-

lierzig unterstiitzt, die interessanten Scbatze an altertUinliclier

Sprecliweise und Volksgewohnheit zu sammeln und wissenscbaft-

lich auszubeuten, das Zusammengehorigkeitsgeftihl bei den Tal-

bewolinern zu wecken und zu beleben und den be^tehenden
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BedUrfnissen nach einer ladinisclien Literatur, so geringfiigig

die Mittel,* die hieflir ausgoworfen werdcn konnten
,

bleiben

mufiten, nach Moglicbkeit zu entspreclien. Der Wissenschaft

kam diese Bewegung insoferne zugute, als dieser in dem seit

1911 erscheinenden ladinisclien Kalender sowie in der Pitla

storia bibia von Dr. Eng.'Demetz da Plazzola zusammenbangende

Texte far das Grodneriscbe zur Verftigung stelien, welche sich

den badiotischeir Alton s wiirdig zur Seite stelien, ja dieselben

an Mannigfaltigkeit und ecliter Volkstiimlicbkeit des Stils bei

weitem iibertreffen.

3. Gerade dieser Umstand ist aber von besonderer Wich-
tigkeit, da das Grodneriscbe und das Badiotisclie, so nabe sie

sicli geographiscli beriibren, zwei grundverscbiedene Typen
des Zentralladinischen darstellen, die beide zu kennen fiir die

’Wissenschaft ebenso wichtig ist wie etwa die Kenntnis des Enga-

dinischen und des Biindnerisehen (n. zw. des Cadi und Foppan) in

der Schweiz. Soviet wir aus den ladinisclien Ortsnamen Deutsch-

tirols entnehmen konnen, scbeint sicli jene Mundart, welche

die Grddner Leute sprechen, einstens liber das ganze mittlere

Eisac.ktal von Brixen bis nahe gegen Bozen verbreitet zu liaben

und dadurcli in geograpbischer Naclibarschaft mit dem ebemals

rein ladinisclien Nonsberg gestanden zu sein, der seinerseits

zwar von dem frtihzeitig gorinanisierten Etschland mit Uber-

etsch zwischen Ivaltern und Moran (Artlung) umlagert war.

aber tiber den Vintschgau ziemlicli dcutlich engere Bezieliungen

zu den engadinischen Mundarten vemit, die vor dem 16. Jalir-

hundert nicht bloB am oberen Inn, sondern aucli im Etsclital

von der Toll aufwarts (wie wieder aus den ladinisclien Orts-

namen hervorgelit) gesprocben wurden. Das Abteital, nacb

Norden und Siiden offen, vom Grodnertal durch liolie und wahr-

scheinlicli im Mittelalter nur auf Schlcichwegen begangene
Jocher getrennt, steht dem Friaulischcn in vieler Hinsicht

naher als dem Grbdnerischen (vgl. Rom. Forsch. XII.I Lomb.
Lad. p. 463—467). Andrerseits scheinen die ladinisclien Mund-
arten Nordtirols und der Zentralalpen, so dtirftig die Ziige

auch sind, die wir diesbeztiglich aus dem ladinisclien Orts-

namenmateriai entratseln konnen, eine gewisse Venvandtscbaft
mit den^ badiotisclien besessen zu liaben. Wenn eine solcbe

Venvandtscbaft bestand, so muB dieselbe jedenfalls sebr alt

r
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gewesen sein, da die deutsclie Besiedlung des Talkessels von
Bruneck schon friihzeitig eine Sclieidewaud zwisehen dem
Gadortal und den weiter nordlich liausenden Ladinern auf-

gerichtet hatte (vgl. Mitt. d. Inst. f. ost. Gesclrichtsforscli. Er-
g-anzungsbd. IX. I p. 20). Welcher Art die ladinisdien Mund-
arten des Pustertals varcn, ist bis jetzt niclit naher bestimmt.

4c. So lcann man wohl sagen, dad ein gut vorbereiteter

Boden aamentlicli ira Grodnortal fttr die Wiederaufnahme der

wissenschattlichen Erforschung dieser Muudart gunstige Er-

gebnisse in Aussiclit stellt. Das Phonogramm-Archiv der Aka-
demie der Wissenscliaften in Wien hat schon seit langerer Zeit

seine Aufmerksamkeit namentlich auf solclie Sprachen mid
Mundarten gelenkt, die infolge ihrer geringen Verbreitung liber

kurz oder lang von der Bildflache verschwinden diirften und
deren phonographische Festhaltung in einem Sprachenarcliiv

besonders wichtig ersclieinen muG. Zweifellos gehort das Grod-

nerische mit seiner rund 6000 Menschen umfassenden Sprach-

gemeinschaft in diese Kategorie. Wenn aucli die italienischen

Irredentisten, welche kurz vor Kriegsausbruch samtliclie ladi-

nischen Idiome als im Zustand des Sterbens befindlicli in die

Welt liinausposaunteu, weit Libers Ziel hinausscliossen, da bei

der Zahigkeit, mit der die kleinen ladinisdien Sprachgemein-

schaften an ihrer ererbten Muttersprache seit Jahrhunderten

fostliielten, von einem wirklichen Aussterben dieser Dialekte

niclit die Rede sein lcann und wohl nocli manclie Generation

in der kiihlen Erde Hire Ruliestatte linden wird, ehe das letztc

ladinisclie Wort am rausclieiulen Dttrsching- und Gaderbacli

verklingt, so muB docli andrerseits zugegeben werden, daB es

um die Zukunft des GrOdnerischen menscliliclier Voraussiclit

nacli sclilimnier besteilt ist als um die irgendeiner anderen

ladinisdien Mundart. An und fUr sich ist das Zentralladinische

uberliaupt in dieser Hinsiclit gegentiber dem Ost- und West-

ladinisdien benacliteiligt. In der Schweiz tragt die eigenartige

politische Entwicklung und die dadurch gefestigte Tradition

des Blindnerlandes in Yorbindung mit der in der Reformations-

zeit wurzelnden Biindner Literatur wesentlicli zur Erlialtung

der westladinisclien Mundarten bei: In der Mark Friaul ist es

die kompakte Masse einer nacli Hunderttausenden zahlenden

ladinisdien Bevolkerung, welclie eine gewisse G ©wafer fiir die

*



6 Karl Ettmayor.

Fortexistenz dieser Sprachgemeinscliaft bietet. Mag auch heute

nocli wie scbon seit der Befestigung der vonezianischen Herr-

scliaft die gesamte Intelligent des Landes sicli des Italienischen

als Yerkehrs- und Kultursprache bedienen und das Furlanische

dadurch auf das Niveau einer sclirift- mid bildungslosen Bauern-

inuudart herunterdriicken, woran weder die Dichtungen eines

Zorutti, nocli die gelelirten Passionen einzclner Heimatsforsclier

viel zu andern yermogen, so ist andrerseits dock darauf zu

yerweisen, dafi dieser Zustand durchaus niclit notwendig zur

Auflosiuig des Ostladinischen fiihren muB. Je mehr Kultur,

je mehr selbstandiges Denken in die unteren Beyolkerungs-

schichten der friaulischen Mark eindringen wird, je mehr sich

Wohlstand und geistigeReife namentlich in den niclitindustriellen,

landwirtschaftlichen Kreisen dieser Gegend festigt und ahnlich

wie in Graubiinden (und aucli in Groden!) geistige Bildung

(und Bildungsbedurfnis
!)

in den Dorfern und Gelibften iliren

Site aufschlagt, die es mit jener der Stadter getrost aufnehmen
kann, desto mehr Aussiclit wird auch die Sprechweise der

Furlaner gewinnen, zu selbstandigem Leben zu erwachen,

5, Demgegeniiber stellen die zentralladinischen Mundarten
einen verschwindend* kleinen und unbedeutenden Sprachsplitter

dar, der weder durch altere literarisclie Traditionen, nocli durch

die Bevbikerungszahl mit den beiden anderen ladinischen Sprach-

inseln auf eine Stufe gestellt werden kann. In Kirche und
Schule wurde vielmehr der eigenartige Charakter dieser Dialekte

seit langem schon eher als ein Bildungsliemmnis empfunden,
das dem Priester wie dem Lehrer seine Aufgabe nicht un-

erheblich erschwert. Namentlich die drei nacli Suden sich

offnenden Ladiner Taler waren daher seit langem schon einem
starken italienischen EinfluG ausgesetzt, dem das Ampezzanische
in sprachlicher Hinsicht in der zweiten Halfte des 19. Jalirliun-

derts erlag und lieute als italieuisierte ladinische Mundart gelten

mufi, mit dem das Fassanische vor Kriegsausbruch in heftigem

Kampfe lag, wahrend im Buchenstein, wo die erbitterten Kampfe
des Krieges am langsten wtiteten, mogliclierweise der Krieg
selbst eine ernstliche Bedrohung fur die Fortexistenz dieser

ladinischen Mundart gebildet hat. Die beiden gegen Deutsch-
tirol sicli offnenden Taler, das Gvotlner- und das Abteital, zu

italienisicren, hatte es an Yersuchen seit langem nicht gefehlt,
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dock scheiterten dieselben einerseits an dein gesunden Sinne

der Bevolkerung, der sieh gegeri eine nationale Verhetzung

straubte, um so mehr, als viele ladinisclie Familienangehorige

in Deutscktiroler Stadten als Kaufleute, Beamte, Arzte usw,

unbehindert liochgeacktete Stellungen einnahmen, welcher

idyllischer Friede zwischen Deutschen und Ladinern natiirlich

sofort gestort worden ware, wenn der italienische Irredentismus

aueh in den Ladiner Kreisen Wurzel gescklagen hatte. Andrer-

seits standen aueh rein spracliliclie Schwierigkeiten derartigen

Sckritten im Wege, da es den Ladinern erfalirungsgemaB kauni

leichter failt, italienisch als deutsch zu lernen und die Kenntnis

des Deutschen schon aus wirtschaftlichen Grlinden flir sie oft

wichtiger erschien ais die des Italienischen, Wahrend man in

der Predigt, bei der /Beichte, auf Friedhofen besonders die

.Bauersfrauen anhielt, sick der ihnen beschwerlichen italienischen

Sprache zu ©rinneru und nach Moglichkeit ihrer zu bedienen,

muBten die mannlichen Talbewolmer aus Geschaftsinteresse

soviel Deutsch lernen, uni sick mit ihren deutschen Nachbarn

verstandigen zu lcbnnen, und taten dies offenkundig lieber als

die Frauen, da sie den praktisehen Zweek sofort begriffen und

aueh ihrem Volkscharakter cleutsches Wesen vielfach nahersteht,

als italienische Denkart (vgl. Moroder, Lusenberg Markt St. Ul-

rich im Grodnertal Denkschrift 1908 p, 44).

6. Diesen Schwierigkeiten warden nun in jiingster Zeit

durch die frUher erwahnten neuen ladinischen Bucher einiger-

maBen abgeholfen. Die Schulausgabe der Biblischen Gesclnchte

yon Demetz erleiclitert dem Seelsorger die Jugenderzielmng in

einer Zeit, wo die Kinder eine fremde Sprache noch schwer

erlernen
;
raoge ein Lesebuch den Grbdner und Abteier Lelirern

bald ahnliche Dienste loisten! An und fur sick ist die Notigung,

die fur den Ladiner besteht, sich fremde Sprachen anzueignen,

gewiB nicht von Ubel. Nichts schult und kr&ftigt den Geist

so sehr wie das Sprachenstudium und wenn wir heute sehen,

daO ein unverhaltnismaBig groBer Teil der angesehensten und

reichsten Tiroler Kaufmannsfamilien den amen Ladiner Talern

entstammt und daB speziell grodnerischer Handelsgeist kleine

Geschaftskolonien in der ganzen Welt etablierte, deren schon

am Beginne des 19, Jalirhunderts nicht weniger als 130 mit

348 Firmen bestauden (vgl Franz Moroder, Das Grodnertal

*



8 Karl Ettmayor.

p. 70 Note), daB GrSdner Bildhauer und Schnitzer in der Kunst-

welt eine hochgeachtete Rolle spielen usw., so diirfte gerade

die geistige Gymnastik, die das Sprachenlernen mit sick bringt,

zur Entwicldung der ladinischen Intelligenz wesentlich bei-

getragen haken.

7* Naehdem die Ladiner es sick nicht verdrieBen lassen,

aus eigenen Kraften sick jene Bildungsmittel zu schaffen, deron

die Volkssckule bedarf, und damit jene Erziekungsgmndlage zu

legen, durck welche die Jugend zum Erlernen zweier wiehtiger

Kultursprachen, des Deutscken und des Italieniscken, kefakigt

wird, so ist nicht einzusehen, warum in Gfroden und in der

Abtei fiir die Bevblkerung eine Ncitigung entstehen mliBte, ihre

altkeimiscken Mundarten aufzugeben. Trotzdem sind hier, wie

gesagt, die Auspizien weniger giinstig als. in anderen ladinischen

Gebieten, und zwar deswegen, weil die beiden Taler ziemlich

stark voneinander abweickende Mundarten sprechen und nicht

ein Idiom, sondern deren zwei in der Sehule berucksicktigt

werden mussen, wie auch vom Standpunkt des Verkehrs aus

der Kontakt zwischen den beiden Talern ein reckt geringftigiger

ist. Wirtscliaftlick bilden dieselben sozusagen zwei getrennte

Welten. Das Grodnertal mit seiner liochentwickelten Ilaus-

industrie, seinem regen Handelsgeist, seinem groBen Interesse

am Fremdenverkehr, das jetzt durck die Eisenbakn in diesen

Bestrebungen in ganz auBerordentlicker Weise unterstutzt wird,

bildet einen starken Gegensatz zu den zwar volkreicheren, aber

im Geiste seiner Bevolkerung viel konservativeren, gegen die

Fremde sick abschlieBenden, fast ausscklieBlick von landw'irt-

sckaftlicken Interessen bekerrsckten Abteital. Die Volkssckule

beider Taler gewissennaBen unter den Hut einer einzigen,

wenn auck nur fiir den Elementarunterricht praktisck verwert-

baren zentralladinischen Schriftsprachc zu bringen, ist wenig

aussicktsreick. Und mag auck die Wissensehaft von einem ein-

keitlicken zentralladinischen Spraehgebiet sprechen, das prak-

tisck e Leben wird deren zwei deutlich zu unterscheiden kaben,

die, wie in ihrer gesckicktlicken Entwicldung, so auch gegen-

wartig, eher auseinander streben, als einander zugravitieren.

Yom Standpunkt der Erhaltung der ladinischen Mundart (okne

daB ick irgeudeinen Wunsck in ])Ositiver oder negativer Rich-

tung daiftit verbinden wollte) ist das fremdem Wesen und
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fremdem Denken offener stehende Grodnertal nattirlich vie!

starker gefahrdet als das Abteital. Das Phonogramin -Arcliiv

hat daher eiii groGeres Interesso, gerade die Grodner Mundart

in seinen Archivbestanden sozusagen zu verewigen.

8. Aus diesem Grunde wandte ich micli hei den voiv

liegonden Aufnahmen dem Grodnertale zu. Um mogliclist ein-

wandfreie Sprachproben des Grodnerischen zu gewinneu, setzte

ich micli mit jenen Kreisen in Verbindung, die das Grodnerisclie

in Wort und Schrift zu pflegea bestrebt sind und von denen

ich in dankenswertester Weise und mit vollem Yerstandnis ftir

die mir gestellte Aufgabe auGerordentlich warmherzig und

wirkungsvoll unterstiitzt wurde. In erster Linie nenne ich

Herrn Franz Moroder, Altburgermeister von St. Ulrich, dev

sclion im Sommer 1914, als ich mit dem romanisehen Seminar

der Innsbrucker Universitat einen . Studienausflug nach Groden

unternommen hatte, uns seine Zeit zur Verftigung stellte und

•eine Reihe von Ortsnamen in meinen Innsbrucker Phonographen

hineinsprach, daher mit einer gewissen Erfahrung ausgeriistet,

diesmal vier Flatten ftir das Wiener Phonogramm-Archiv lieferte.

Sodann Herrn Professor Arcangiul Lardsclmeider in Wolken-

stein, Romanist vom Facli und Schuler Meyer- Ltibkes, Leiter

des ladinischen Kalenders, sodann stud. jur. Leo Runggaldier,

Sohn des mittlerweile verstorbenen Herausgebers des Kalenders

Josef Runggaldier; sodann Ilerrn Christ! Delago, Hotelier in

St. Ulrich, und Herrn Oberlehrer Josef Vinazzer, dessen

Sohn Franz uns ebenfalls einen Abschnitt aus der ,Pitla storia

bibia* hineinsprachen. Herr Lardsclmeider veranlaGte auch

seine Sehwagerin Frau Anna Marie Demetz in Wolkenstein,

eine eigens ftir diesen Zweck verfaBte Schilderung der Grbdner-

hahn im Phonographen zu produzieren, wodurch auch eine

weibliche Stimmo im Phonographen festgehalten wurde. Durch

die Liebenswurdigkeit des Herrn Professors Pescosta, der eigens

aus Oolfusk nach Wolkenstein hertiberkam, wurde ich in die

-Lage versetzt, zur Vevgleichung auch eine badiotisclie Platte

aufnehmen zu konnen. Gerade die Mundart von Oolfusk ist

ja fiir das Grodnerisclie von besonderer Bedeutung, da dieses

Hochtal im ganzen Mittelalter politisch mit Wolkenstein eine

Einheit bildete und daher am chesten als Verbindungsglied

zwischen dem Grodnerischen und Badiotisclien iiT Betraclit

*
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kominen kann. Zudem. ist Oolfusk der Heimatsort Giovanni

Altons und der Interpret, der ein Gedicht Altons in den Pliono-

graphen hineinsprach, selbst ein nalier Familienangehoriger dieses

Mamies. SehlieBlich improvisierte Peter Detomaso, Tischler-

meister in St. Ulrich, aher gebiirtig aus Arabba in Buchenstein

und mit ciner Buchansteinerin verheiratet, eine Platte in dieser

Mundart, die insoferne von Interesse sein kann
t
als der Sprecher

zwar seit 30 Jahren mit seiner Familie in St. Ulrich ansassig

ist, aber trotzdem ini Kreise seiner Angehorigen sick der Buchen-

steinischen Mundart bedient. 1 Eingehendere Aufnahmen dieser

Schwestemundart des Grttdnerischen werden unter g'tinstigeren

Umstanden vorzunehmen sein.

II.

9. Die Sprache ist der Ausdruck des geistigen Yerkehrs
einer Sprachgemeinschaft. Um mit walirem Yerstandnis die

Grtfdner Sprachtexte zu studieren, wird ein kurzer geschicht-

licher Rttckblick auf diese kleine, aber interessante Spraeh-

gemeinde von Wert sein.

Die Besiedlungsgeschichte des Grodnertales hangt seit dem
ausgehenden Alterturn zweifellos mit der alten Zollstation in

Klausen zusammen. Ich werde spater (§ 95) darauf zu spreclien

kommen, daB die gotisclien Lehnworte der Zentraliadiner ver-

mutlicli mit den ostgermanischen Besatzungstruppen dieser

Station in der Volkerwanderungszeit zusaminenhangen. Und
dies ist leiclit begreiflich. Gerade von Klausen fiihrt ja ein

bequemer Hohenweg liber Albions und Laien nach St. Ulrich,

wo prahistorische Fundstatten die Existenz einer schon vor-

romischen Ansiedlung sicherstellen. Auch der romanische
Name Urte&i muB vor der Volkerwanderungszeit datieren, da
roman, urtui nur zu einer Ableitung urtlei oder so ahnlich ge-

fiihrt liatte, woraus hervorgeht, daB ein schon lat. urticetum als

Grundform angeftthrt werden muB. Sachlich deutet der Name
auf umfangreiche Viehlitirden, welche in dieser Gegend be-

standen haben miissen, in deren Gefolge reichlich vorkommende
Brennesseln wohl wegen ihrer Nutzbarkeit zur Anfertigung von

1 Eine Verbffentlichung dieser Platte wird erst erfolgen, wenn grofiere

Materialien iiber das Bucliensteinische zur Verfugung stehen.

f
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Nesseltudigeweben der Ortlichkeit den Namen gaben. DaB
gerade St. Ulrich fttr eine Ansiedlung sozusagen pradestiniert

war, ergibt sicli aus der Lage des Ortes.

10 . Das ungefahr 20 km lange Grodnertal, das, in seinem

unteren Teil scliluchtartig enge, den Dtirscbingbach dem Eisack-

tal zufuhrt, tragt an den beiden Talseiten einen grundverschie-

denen Obarakter. Scliattenseitig erheben sicli unmittelbar liber

den Ufern des genannten Baches die waldigen Steilhange jenes

ausgedehiiteii Alpenplateaus, das die Deutsclien Seiseralpe, die

Romanen Mon da Souc nennen, nur ftir wenige Gehdfte einen

engen Ranm libriglassend. Auch verhindern die yielen Schluchten,

die von der Seiseralpe zum Grodnerbach niedersteigen, eine

Yerbinduug derselben durch einen gemeinsamen Talweg. Sonn-

seitig steigen in sanfter Neigung wiesen- und waldbestandene

Bei'ghange in breiten Flachen allmalilieh an, die schlieBlich in

sclione, der Viehwirtsehaft giinstig gelegene Alpenwiesen uber-

gelien, wie das Ras cliotzerplateau ,
das Plateau von St. Jakob

mit den daliinter liegenden Asclilder- und Oislesalpen, nnd das

Plateau von Lardsehneit mit Sdiuantsch und der Stevia-Alpe.

Diese Plateaus werden durch drei tief einselmeidende Felsen-

riegel, x'esp. Felsenabstlirze voneinander getrennt; die Torwiinde

des Raschljtzerberges ini Westen, die Abstiirze der Gran Roa

und des Col de Flamm bei St. Ulrich und das tiefeingeschnittene

Tal von Santa Christina. Die wenigen Ubergange, welche den

Ubertritt von einem Plateau zum andern erlauben, ergaben seit

alters zwei Talwege, welche heute noch besondere Namen fuhren.

In den tieferen Lagen ftihrt der Troi Paiav), der gerade bei

St. Ulrich auf der alten Bannbriicko den Puiatesbaeh ttber-

schreitet und vom Raschbtzerplateau auE den Col de Flamm

hintiberfuhrt. Der Name Troi ist, vorrbmisch; vgl. Meyer-Ltibke,

Etym. Wdrterb. 8934. Das Beiwort Paiar, (lat. 2)(l(Janus) hat

grdn. paiai) JPacke 1 wohl nichts gemein. Es zeigt an, daB dieser

Weg, der wohl als ,Gauweg‘ eine Verbindung des ganzen pagus

darstellte, ebenfalls schon in Rbmerzeiten bestanden haben muB,

da das Wort in der ehristlielien Ara als reines Kircbenwort

wohl kaum mehr zur Wegbezeielmung dienlich gewesen ware.

Gerade bei St. Ulrich gabelte sicli dieser Weg in zwei Aste,

welche die untere Talschlucht des Grodnerbaches redder mid

linker Seite umgehen. Rechtsseitig geleitet uns der Troi Pajan
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liber Pontives, St. Peter und Laien nach Klausen, linksseitig

fiilirt eia ebenfalls sehr alter Herdenweg (?) liber Passua und

St. Michael nacli Kastelruth und Seis.

Hocli oben im Raschotzerwald obor St. Ulrich zieht von

den deutscheri Bergdorfern ober Klausen eine zweite einst wohl

bedeutendere Kommunikation nach Obenvinkel ober St. Ulrich,

yon dort auf die Alpen ober Christina und iiber Selmautsch

nacli Wolkenstein, von wo aus die drei Jocher, das Sellajocli,

das Grodnerjoch und das Puezjoch miihelos erreicht werden

kbnnen. Man nennt ihn, wenigstens in einzelnen Partien. den

Troi OalliaiQ, was, von lat. calujo abgeleitet, etwa ,Nehelsteig c

oder ,Wolkensteig‘ bedeuten wiirde, und es ist wohl kein Zufall,

daB der alte Waclitturm, resp. die feste Burg, die im Mittel-

alter an seinem Endpunkte errichtet worden war, zu deutsch

Wolkenstein benannt wurde. 1 Es mag sein, daB die Hbhe des

Weges zur Bezeiclmung ,Wolkensteig £

geflihrt hat, aber naher-

liegend ist wohl eine viel praktischere Erklarung dieses Namens.

Klausen war, wie erwalmt, seit Romerzeiten eine Zollstation,

welehe durch das GrUdnertal nach zwei Richtungen auf leicht

saumbaren Wegen umgangen werden konnte, durch das Gader-

tal nach Bruneck und ins Pustertal und liber Buchenstein in

die venezianische Ebene. Ein ,Nebel- oder Wolkenweg* ist ein

solcher, auf deni man nicht leicht gosehen wird oder gesehen

werden will, ein Weg fur Schwarzer und Sehmuggler. Der
verhaltnismaBig groBe Burgenreichtum des Grodncrtales, in

welchem sicli im Mittelalter mindestens 4—5 befestigte Ansitzc

befaaden, bezeugt, daB man an der Bowachung dieses Tales

ein groBes Interesse liatte, was sicli im obigen Zusammenhang
miihelos erklavt.

11 . Aus Freisinger Traditionen (vgl. Bitterauf, Die Tra-

ditionen des llochstiftes Freising II p. 450 u. 453) erfahren wir,

daB sicli seit dem Begijme des 11. Jahrhunderts dieses und das

Iiegenshurger Bistum um die Urbannachung und wohl aueh
deutsche Kolonisierung des Grodnertales Vordienste erwarh,

und soli (nacli Moroder-Lnsenberg!) wieder St. Ulrich, genauer
gesprochen der Panahof, im Mittelpunkt dieser kolonisatorischeii

1 Dljer sio vgl. Alton: Das Grodnnrtal p. 335 (Sep. dor Z. d. D. u. 0 Alpen-
vereins^.

c
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Tatigkeit gestanden liabcn, was abermals darauf hhuleuten wilrde,

daO das bay rise*,lie Stammland ein groBes Interesse daran besaB,
sick des Besitzes und der Beaufsichtigmig des grodnerisodien

Gau- und Wolkenweges zu versichern, da ohne ein solches po-

litisches Nebeninteress© die Bistumer Brixen, Trient oder selbst

Salzburg elier AnlaB gekabt batten, ihre Zinsbauern in clem fur

Freising dock recht entlegenen Grodner Alpentale anzusicdeln.

Ob M.-L. niclit zuviol Phantasie walten lieB, woifl ick aicht.

Wie immer os damit sein Bcwandtnis gekabt haben mag, jeden-

falls kann man sagen, daB im Verlaufe des 11. Jahrhunderts
tatsachlich deutseke Kolonisten im Grbdnortale seBkaft gewesen
sein miissen. Es ergibt sick dies aus versekiedenen spraeli-

gesckicktlicken Erwagungen. Die moisten grOBeren Hide von
St. Ulrick und Umgekung besitzen zwei Namen, einon romani-

sclien und einen deutsehen. In vielen Fallen ist die romanische

Namensform miikelos als die altere zu erkennen und sekon der

Pfarrer Vian: ,Groden und der Grodner in seiner Sprache* bat

p. 42 eine langere Liste snicker Parallelkezeickmmgen zu-

sammengestellt, welche den romanischen Ursprung der moisten

Hofnamen sickerstellt. In einigen Fallen stelit allerdings das

Umgekekrte fest, so in Sumbiereh, deutsch Lusenberg, das

gerade aus der romaniseken Form sick als ein Lutzenb erg
(Lutz = Ludwig) erweist, in Arert (dtsch. Erharter),

Kuenz, Zellin (Etzelin), Minert (Meinbart), Palmer
(Baldemar) usw. Eine langere Liste, die freilick in einzelnem

verbesserungshedUrftig erseheint, stelit ’Wilhelm Moroder-Lusen-

berg in seiner Denksekrift: ,Mnrkt St. Ulrick im Grodentale 1

p. 20/22 zusammen. Moroder-Lusenberg, dessen einzelne Am
gaben ick niclit immer zu kontrollieren vennag, wenn aucli

vieles den Lesor kedenklick und manclie ungenaue Zitierung

geradezu argerlick stimmt, nimmt an, daB die Grodner Htife,

insoweit sie den deutsehen Bischdfen von Augsburg (?) und

Freising (?) zinspflichtig waren, trotz ikror romanisclien Namen
von Deutsehen gegriindet oder bewohnt waren, und vermag

weiterbin eine Reihe deutsc.lier Familion anzufuhren, welche

seit clem 15. Jahrliundert aus clem deutsehen Teile Sikltirols

ins GixklnertaUeingewandert waren. Mir steken diese families

gesckicktlicken Daten niclit zur VerfUgung, dock mdchte ich

kemerken, daB auf die spracklicke Zugehurigkeit ernes ITofes
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aus der blofien Zinspfliclitigkeit an deutsclie Herren nattirlich

kein zwingender ScliluB gezogen werden kann. AuBordem muB

aber aus sprachgeschichtlichen Grunclen botont werden, claB,

selbst wenn Moroders Angaben liber die Grtindungszeit der

einzelnen HOfe zutreffen sollten, clennoch die Namen derselben

sch on friiher den betreffenden Lokalitaten teilweise angehaftet

liaben miissen, und daB die Familien, die etwa nacliweislicli

aus anderen Gegenden in Groden eingewandert sind, iliren

Namen trotzdem von alten Grodner Lokalitaten bezogen liaben.

Diese sprachgeschichtlichen Argumente: der Wandel des bayr. a

zu o, des mhd. i zu ei unci u zu au? der romanischen Wieder-

gabe des mhd. s mit £, mhd. / mit r, umgekelirt des roman, s

mit dtsch, tz usw. fiihren zur Uberzeugung, claB die deutsclien

Namensformen der Grodner Iiofe ziemlich gleichzeitig mit den

ersten Freisinger Ivolonisten entstanden sein miissen, daB aber

jene schon im 12. Jalirliundert ihre deutsclie Nationalitat zu-

gunsten der umwolmenden Romanen aufgegeben batten, und

wenn aucli immer wieder deutsclie Naclischube von Freising

und spater von Augsburg in die Grbdner Berge iliren Weg
nahmen, daB dennoch cine ununterbrochene romanisch-ladinisclie

Tradition die Oberhancl behielt.

12. Heute hurt man allerdings viol von einer angeblich

unmittelbar bevorstehenden Germanisierung des Grodnertales,

namentlicli St. Ulriclis, spreeben, — ich babe es ja bereits

erwahnt, So soli der Gebrauch des Grodneriscben, wenn icli

die Angaben yon Leo Runggaldier riclitig rerstanden babe, im

Familienleben der Grodner namentlicli in St. Ulrich stark zu-

rttckgehen und die lieranwaclisende Jugend in iliren Kinder-

jaliren nicht melir so ausschlieBlicb und mit soldier Sicherlieit

diese Mundart belierrschen, wie dies bei den friilieren Genera-

tionen der Fall war. Das starke Anwaclisen St. Ulriclis, seine

zuuehmende Bedeutung in Handel, Kunst und Kunstgewerbe

kbnnte einen solchen Wandel liinreichend erkUiren. Tatsachlich

babe icli andrerseits beobachtet, daB in St. Ulrich das Grbcl-

nerisebe wolil ebenso fest wurzelt wie bei den ubrigen Tab
bewobnern, und was die Sicherlieit im Gebrauch desselben bei

der Grodner Jugend betrifft, so konnte man sclion vor dreiBig

und melir Jaliren die gleiche Klage lioren, was darin seinen

Grund hat, daB in der kleinen grodneriscben Sprachgemeinschaft
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immer einzelne Maimer existierten, welclie die Ausdrucksweise

ihres Altervordern der Jugend zu tibermitteln bemiiht waren

und die groBe Liebe und Siclierheit, mit der sick diese des

Grodnerischen bedienten, hervorhoben; zum mindesten ist die

Wertschatzung, die der St. Ulricher wie der Grodner tiberhaupt

seiner alten Sprechweise entgegenbringt, aucli lieute nodi so

groB wie eliedem und kann sclion aus diesem Grunde von einer

Entnationalisierung der Grodner im gegenwartigen Augenblicke

niclit gesprodien werden.

13 . Der zunehmende stadtische Cliarakter, der in vielen

Ilausern namentlieh St. Ulrichs um sich greift, ist allerdings

niclit olme Ruckwirkung au£ die Sp radio geblieben, so daB

man lieute zwei Spielarten des Grodnerischen unterscheiden

kann: eine baurisehe Redeweise und eine melir stadtische.

welche sieli weniger in der Syntax odor Formengcbung, ziem-

lich deutlieli aber in der Aussprache kundgibt. Die meisten

phonographischen Flatten bringen die stadtische Variante des

Grodnerischen zum Ausdruck, nur hei der Maria Demetz kommt

die bauerische Vokalgebung ofter deutlieli zur Geltung. Wah-

rend mithin von einer sozialen Scliichtung der grodnerischen

Mundart gesprochen werden kann, vennochte ich 1okale Diffe-

renzierungen in den drei oder vier Ddrfern des Tales nicht

festzustellen; wold wird der eine oder der andere Ausdruck,

wird so manche satzphonctische Variante in der Aussprache

oder gar irgendein Fonnenelement, wie z. B. das Impf. auf -oa

statt -ova der einen oder andern Gcmcinde zugeschrieben. Jedes-

mal gewann ich aber den Eintlruck, daB hiebei die stadtische

Mundart als das St. Ulrichische katexochen betrachtet wird und

lolcale Verschiedenheiten angenommen werden, die eigentlich

auf der sozialen Differenzierung beruhen. Audi jener scliein-

bare Lautwandel von 9 zu e (vgl. p. 49), den ich im GrOd-

nerischen schon Lomb. Lad. p. 410 konstatierte, haagt mit dieser

sozialen Spaltung der grodnerischen Spracligemeinde often-

kundig zusammen. Vian, der ja wesentlich vor Gartner seine

Grammatik verfaBte, gibt Ausspracheanweisungen und gebraucht

orthographische Zeichen, welclie deutlieli bezeugen, daB schon

in seiner Zeit im St. Ulricher Pfarvbofe die stadtische Ar-

tikulierung Qblieli war. Audi Riffesser scheint den gleichen

Traditionen zu folgen, wahrend Gartner die baurisehe Sprech-
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weise allein gelten lilBt und'diese in einer etymolog'isierenden

Konsequenz durchftihrt, wic ich sie von keinem heutigen Grodner

melir gehort liabe,

III.

14. Das syntaktische Bild, das die vorliegenden Texte

bieten, weist jene charakteristiscli ladinisclien Zlige auf, welche

vom Westladinischen her hekannt sind. Beziiglich der Syntax

des Verburns ist zunachst festzustellen, daB das Passivum wie

im Westladinischen regelmaBig mit venire gebildet wird. 1)1one.

univel .i'u$na latin (2910, 0). Vo pinions' nee pextender (Tun),

cumpedei psunder tel Tirol (2912, 5). Ntan la viera iela uttida

fata ten hurt temp (2914, 0) (vgl. Meyer-Liibke, Rom, Gr. Ill

p. 329).

15 . In der Regel konkordiert dabei das Auxiliar mit dem
Subjekte, dock sind Falle von unpersbnlicher Passivbildung

wie sie uns schon im Texte Afunda nos entgegentreten, 1 nicht

selten: Dlihra mo veynel na puera landa (2918, 9).

16 . Der EinfluB des Deutschen ist unverkennbar, nament-

lich auch darin, daB in jenen Fallen, wo im Deutschen ,sein‘

statt ,werden‘ verwendet wird, auch im Grodnerischen das sta-

tisehe Passiv mit rVster Verwendung findet: Vo ladins sets due

pviei (2908, 10) (vgl. H. Augustin, Unterengad. Syntax p. 40).

Dennoch ware es ni. E. irrig, wenn man in dieser Passivbildung

lediglicli einen Germanismus erblicken wollte, vielmehr liegen

die Wurzeln desselben tief im Latein selbst. obschon das

Deutsche in hervorragendem MaBe mitheteiligt war.

17 . Fine mediale Beziehung des Verhums auf den Sprecher

wird sehr haufig durcli den Obliquus des Person alprononiens

angezeigt. Je nte te.me (2905 17). tint se la yeut . . . dut se la

ris (2908, 22). 17), mi oma m'eis salra (2918, 18). tj son Tji te

stum a mel borer (Kal. Lad. 1912 p. 1)2).

18 . Inwieweit dieses grodnerisehe Medium dazu beitrug,

daB beim Personalpronomen vielfach der Casus Obliquus den

Rectus ersetzte, kann nur im Zusammenhang mit den ein-

1 Spitzers Bedenken (LGRPh, 30 p. 398) .sind von der rom. Syntax un-

bereelitio't. It. piouono sasai ware Inversion, pfoue xatuti aber ist Transitiv-

objekt?
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schlagigen Erscheimmgen in Oberitalien und Frankreicli sach-

gemafi erotert werden und muB dalier einer passenderen Ge-

legenheit vorbehalten bleiben.

19. Uber die Tndikativformen des Aktivs ist wenig zu

sagen. Samtliche Tempusformen werden nach jenen Gesetz*

maGigkeiten angewendet, welche fast alien romanischen Spraehen

gemeinsam sind. Vom einfachen lateinisclien Perfekt niclit die

leiseste Spur. Das Imperfektum Indikativi kann dem x\us-

drucke der Unbestimintheit dienen und ersetzt namentlicli in

dor hypothetischen Periode den Potentialis:
//

s ne. fom la

rrt.ra, asarjs mo pi)da aspirt- dai anizhni, kvla ferata rare fe

Selva- (2914, 4).

30. Das Futurum wird niclit mit venire, sondern mit

habere gehildet und dient genau ebenso wie das Italienisclxe

sowolil dem Ausdruck der Zeitabstufung als aucli der modalen

Farbung in deliberativem, optativem oder potentialem Sinne:

L pin r)e tok sdra da Tluzes a Lainerried- (2914, 11).

21. Mail wtirde in nichts erkennen, dafl das grodnerisclie

Futurum walirselieinlich ein spater Import aus dem Italieniselien

ist, von dessen seinerzeitiger Einbiirgerung bei den Zentral-

ladinern uns wolil das lieutige Engadinisclie ein gutes Bild

gewahrt (vgl. Augustin p. 118), wenn niclit indirekte Argu-

mento uns zwingend zu einer solclien Annalinie fiibren wiirden.

Unter diesen stelit an erster Stelle die Tatsaclie, daB neben

cantare habeo ein sogenanntes Futurum der Yergangenheit can-

tare habebam oder babul den Grodnern wie alien edit ladinischen

Mundarten vollstandig felilt (vgl. Gartner, Rhato-rom. Grammatik

§ 132).

22. Die Art und Weise, wie sicli die Grodner bei der

Wiedergalie des romanischen Konditionals in ITaupt- nnd Neben-

slitzea bell elfen, zeigt, daB, wie schon Gartner I. c. vermutet,

das Ladinisehe uberhaupt einen Konditional nie gekannt hat

und direkt aus dem Latein zu einem ganz eigenartigen System

in der verbalen Modusielire gelangt ist. Um dieses zu erklaren,

moge einiges Prinzipielle liber das Wesen des verbalen Modus

Uberhaupt vorausgeschickt werden.

23. Unter verbalem Modus verstehen wir den sprachlichen

Ausdruck fiir die Relation, die nach der Ansicbt des Sprechenden

Sitzungshor. d. phil.-liist. Kl, 191. B«l. *1. Ahh. 2
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ZAvischen einem verbalen Vorgang (vevbale 1 1an cllung oder Zu-

stand) nnd der Wirldiclikeit bestebt. Im Modus der Aussage

(Indikativ) wire! zu einem rerbalen Yorgang ein Korrelat in

der Wirklichkeit ausgesagt, unci zwar kann die Aussage ent-

iveder eine positive oder negierte sein. In alien andern Modi

(und deren gibt es vom Stanclpunkte der syntaktisclien Funk-

tion aus sebr viele, Avenn sebon das Grodnerisclie tiber Avenige

Formen zurn Ausdruck dieser mannigfacben Funktionen Arerfugt)

Avird ein verbaler Yorgang sprachlich bezeiebnet, bei deni es

nnbestimmt bleibt, ob ihm ein Korrelat in der Wirldiclikeit

entspriclit oder niclit, d. h, der Sprecliende sagt in einem solcben

Falle niclit den Yorgang in der Wirldiclikeit aus, sonclern er

nimmt einen Yorgang an. Zur Annahme eines Vorganges, der

niclit in der Wirldiclikeit gelegen ist, gelangen Avir durcli

Widens- oder Gefliblsmomente, Arelelie miser Spreclien und

Denken niclit bloB begleiten, sondern in Adelen Fallen auch

bestimmen.

24. Fur den durcli einen Willensakt hestimmten, an-

genommenen Yorgang kennt auch das Grodnerisclie die Aus-

drucksfonn des Imperathrs, obsebon der lateinisclie Konjunktiv

seit alters und im Grodneriscben besonders bitufig die impera-

tmseben Funktionen ubernebmen kann. AuBerclem kann im
GrOdnerisehen unter Umstanden auch der Diskursiv als Im-
perativ fungieren.

25. Wire! ein Arerbaler Yorgang infolge eines kraftigen

Lustgefilhles vom Spreclienden angenommen, so nennen xvir

dies eine Begierde und, falls dieses Lustgeftilil eine Wertung
einscblieBt, einen Wnnsch. Die entspreebenden verbalen Modi
Avaren der Hortativ und der Optativ. 1st nmgekebrt ein Un-
lustgefiihl Ursacbe einer solcben Annabme, so begleiten dieselbe

Furcbt oder Abscheu und der entsprecliende A
rerbale Modus

mag syntaktisch als Dubitativ bezeiebnet Averden.

26. Yielfach reagiert eine lebhafte Intelligenz sebon auf

sebr scliAvache Gefiiblsmomente durcli die Annabme verbaler

Yorgauge und es genligt die leiseste Envartung oder irgendein

ZAAreckgedanke, um einen solcben sprachlich. auszulosen. Der
syntaktisclio Modus in derartigen Satzen Avird Aron den Gram-
matikern in der Regel als Potentials oder, falls Wertungen
mitspielen, als Deliberative bezeiebnet. Wie die Gescbicbte
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tier indogormanischen Syntax zoigt., bedurftc es cines groBen

Kulturfortschrittes, l)is die Sprachen mit Amiahmen operieren

lernten, bei denen die Geflililsmomente uberhaupt keine nennens-

werte Rolle melir spielen. Diesen Modus nennen wir den Irrealis,

und ZAvar gelit die syntaktische Entwicklung im allgemeinen

in der Riclitung, daB eigene Yerbalformen fur Optativ, Hortativ,

eventuell aucli Imperativ raehr und melir in Yergessenheit ge-

raten, w&lirend der aus dem Potentialis oder Deliberativus sicli

entwickelnde Irrealis alle andern modalen Yerbalformen zu

iiberwucliern beginnt.

27* Diesen Standpunkt liatte aueli ungefabr das Umgangs-

latein erreicht, auf dem die spliteren ladinisclien Mundarten

aufbauen. Dureli den Zusainmenfall des Konjunktiv Perfekti

mit dem Futuruni Exaktum und die lateiniscbe Tempus-

verscliiebung, Avelclie die Verdrangung des Konjunktiv Imper-

fekti zur Folge liatte, Avar die Zalil der mogliclien Konjunktiv-

formen selir eingeschrankt worden und AA
Turde es nocli melir,

als aucli das Futurum Exaktum, das seit jelier prospektrven

Cliarakter trug und dadurcli melir oder AA^eniger module (de-

liberative, potentiale und vol untative) Funktionen austibte, den

geringen Wirkungskreis, den es im klassischen Latein besaB,

im Volkslatein dieser Gegenden vollig einbiiBte.

28. Die benaclibarten franzosischen und wolil aucli ober-

italienisclien Dialelde schufen sich etAAra in der Yolkerwande-

rungszeit einen neuen Modus Prospektivus in der Fiigung

Inf. oder habui, Avelclie sie vom Kirclienlatein Avoid

unter EinfluB der Ausl&ufer der lateinisclien Africitas gebrauchen

lernten.

29. Nicbt so die Ladiner. Zwar finden sicli aucli bei

ilmen Spuren einer periphrastisclien Umscbreibung des Kon-

ditionals. So im Grodnerischen mit Hilfe von debere: Ole
,
nem

don avei rvba . . . de ti sei/near anjUnt e or! (Pitl. Stor. p. 19.)

La dumenia dunque dant dessa vester sta Leva Batista del Shocer

dut l d), sun banhon (Kal. Lad. 1915 p.81). Haufiger mit avei da:

Ma Turtia, elda meura a pa de ste pra neus do zuqarec (2900,21).

Ob die von YTedkieAvicz, Materialien zu einer Syntax der ital.

Bedingungssatze p. 67 besprocliene Umscbreibung mit venire

aucli im Grodnerischen vorkommt. kann icli dureli kein Bei-
m

spiel erharten.

%
2*
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30. Der Gebraucli soldier Wendungen war aber offenbar

niemals so beliebt, daB er zur Ausbildung eigener Yerbalformen

ini Grbdnerischen fiihren konnto. Yielmehr war es abermals

cler IrrealiSj als weldier im Umgangslatein der Konjunktiv

Plusquamperfekti gedient liatte, der die Rolle des Modus Pro-

spektivus tibernahm. Neben deni in seinem Gebraucli selir stark

anwachsenden Konjunktiv Plusquamperfekti kennt der Grbdner

nur noeli einen Konjunktiv, namlicli den Konjunktiv Prasens.

Da dieser sclion im Latein selir oft zum Ausdruck eines Poten-

tialis diente (hypothetisclie Periode, indirekte Rede, Objektsatz),

ist es begreiflich, daB er im Grbdnerischen diese Funktion

bewahrte.

31. Das Resultat dieser Entwicldung ist nun, daB der

Grbdner zwei Konjunktivc kennt, einen Potential is, hervor-

gegangen aus dem lateinischen Konjunktiv Prasens, und eine

Irrealis, der auck gleichzeitig Prospektivus ist, liervorgegangen

aus dem Konjunktiv Plusquamperfekti. Jener betont in erster

Linie die saclilielie Mogliclikeit eines verbalen Yorganges und
stebt dadurcli einer indikativisclien Aussage betraclitlich naher

als dieser, dem in erster Linie obliegt, den Charakter der An**

nahnie irgendeines Yorganges im Gegensatz zur Aussage nacli-

drlicklich zu betonen. So lieiBt es Pitl. Stor. p. 39: Desfaffile
ova (wickelt den Lazarus aus den Leicdientiichern) acvioclte l

•possa ffi (potential!) oder p. 36: Ahinhle adum i foe, die else

avanzu
,
accioche l ne vede a do mel (potential

!j, bingegen p.38:
En di uiuvel la (imans y purtova si pitli Hintons da (Jesu, accioche

Vi metesse su la, mans y pviessa per ei, (Irrealis der H'bflichkeit,

— niclit die Mogliclikeit des Vorganges an sick, sondern die

in der Bitte enthaltene Annahme soli ebarakterisiert werden!)

Einige Beispiele nibgen diesen Gebraucli naher illustrieren.

In Wunschslitzen meist der Potential: Mi fieve Abvanm,
ehes pitta de me! (Pitl. Stor. p. 37) oder Cites te dei dnt a ti, tu

flosses adxirve, dnt . . . medve no de died len a mets . . . ne

anses maje (2903, 14).

In indirekter Rede aber der Irrealis: I dot fredes proa
Cesh cite l la raresse (Pitl. Stor. p. 34).

Ebenso bei unbestimmtem Ausdruck: l)uc
7

Ghevdeina,
Fastms< Badthe \ Feddmes y Ampezdns fa con adum y fasessdn
ova ifa hi'dft yvau jam ilia (2911, 11),
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In potentialeu Fragen nattirlicli der Potential: Pudessi

pa jo ben (finite en hem die sibe pin accort die tit? (Pitl. Stor.

P- lt5
);

Jin Objektsatz meist der Potential: Vasyieta pH di’el posse

Tfi culn sehiera (2904, 13); ne manc.ia (inter die l vihll i lane

la corn y redo tos a fh tierru da bncdiei (2904, 15).

Hingegeu irreal: N disura die diet de Gherdeina non cssic

nee abu l mnet de paje i j/izons y hadii (2914, 5); a peina die

Va m pue de dobra
,

ulessel mofuu die y i eirlessa la brejes

(2904, 12).

1m Relativsatz :
1" due i Ladins . .

.
pudrssa arid al d)

da nchei due una scritura
,
dm due saeessa da Uoyer y da serf,

y nee da rusne (2911, 1).

Im Vergleichsatz: y nshi a l fat trei nudes ndo Vauter
}

tan shike Vossa ulh antmum Lei da Fussbl (Ival. Lad. 1915

p. 81).

Ini Temporalsatz: any mem ... a dit a si eimfessamr ,

he la sand yrazia, Idad, artessa da damandb a iJiw, fossa d'y

schlunyie la vita jin ((taut . idad pudasse pnje i debity (Kal.

Lad. 1915 p. 94).

‘

Ebenda ein Beleg lur den iiberaus ausgedelmten Gebraucli

des Irrealis in dor hypotlietischen Periode, der sicli aucli in

Fallen einstellt, wo der Potential geniigen wtirde: Hdie Dice me

fasdicissa h'ista yrazia; . . . fossi seyur doe ne mmurl mbi.

32. In Klirze seien nur noch die Argumente skizziert,

welclie dagegen sprechen, daft im Grbdnerischen der romanische

Konditional mit habere jemals wirklicli heimiscli gewesen ist.

Schon Gartner wies (Rhato-roman. Grammatik 1. c.) auf den

Gebraucli von de.ssa in Befelilssiitzen liin, der zwar prospektiveu

Charakter tragt, aber uninoglicli ein debere habui in vulgar-

lateiniseher Zeit vertreten kann
;
da ja die Befelile in der Gegen-

wart liegen: Jo son l Heynour, ti Die. Tit no desses ami deyun

autri dieies dlonyia mb. Tn no dosses to fe dayuna statua zipVo

da per Vadure (Pitl. Stor. p. 26), Je to doss yratuTe (Kal, Lad.

1914 p. 61); sodann ist zu beaclitcn, dalJ scliou im altestcn

rliato-romanischen Sprachdenkmal in ronesu amrtn (Z. f. r. Ph,

XXXIX p. 6) der prospektivc Konjunktiv Plusquamperfekti

belegt ist mul aufienlem die Ubereinstimmung der West- nnd

Zentralladiner das Indie Alter diescr FUgung verbllrgt.



33. Uberhaupt sclieint venire als Auxiliar gerade im

Grodnerischen und Nonsbergischen eine groBe Rolle gespielt

55 ii liabeiij denn nur so versteht man, wieso es in der einfaclien

Bedeutung jkommen* vielfacli durch *a<lriprtre, revh verdrangt

iverden konnte.

34. SchlieBlich ist zu beachten, daB das Bedurfnis nach

einein Prospektivus gerade bei den Zentralladinern, Nons-

bergern und in vielen venezianisclien und manchen lombardi-

sclien Mundarten nicht so groB war, da bier offenbar zeitlieh

weit zuruckreichend das Yerbuin in solclien Hauptsatzen, in

denen der Konjunktiy, resp. der Konditional den emphatischen

Ausdruck eines Yorganges andeuten sollte, ganz besondere und

eigenartige Formen annimmt, die kaum irgendwo so reiclilich

und so konsequent durehgebildet bis heute erhalten blieben wie

im Grodnerischen. In alien romamsclien Spraclien kann in

Fragesatzen das Personalpronomen dem Yerbum beigeftigt

werden und so ist uns z. B. im Franzbsischen der indikatiyisclie

Modus Interrogativus ai-je, as-tu
,

a-t-il mit Inversion des

Personalpronomen wohl bekannt. Im Grodnerischen und den

iibrigen, oben angedeuteten Mundarten wird dieser Interrogativus

auch auf die Antwortsatze iibertragen, dringt von bier aus in

das Gebiefc des Konjunktivs ein, Avie bereits Ascoli (Saggi ladini

Arch. Glott. I p. 416 u. 461), der diese Erscheinung zuerst be-

obachtet hatte, feststellt, und tibernahm die Bildung der 1. und

2. Person pluralis in Wunscli-, Aufforderungssatzen und aim-

lichen, Im Grodnerischen, wo die Inversion des Subjektes

eine gegentiber andern romanischen Mundarten ungeAvobiilich

groBe Rolle spielt, entwickelto sicli daraus ein gauzes System

von Verbalformen, die soavoIiI vom lateinischen Indikativ

als auch Konjunktiy ausgehen und die man syntaktisch in

einer besonderen Gruppo zusammenfassen kann, die ich

als Modus Discursivus bezeichnen will, da ihre syntaktische

Anvrendung ganz bestimmten GesetzmaBigkeiten zu folgen

scheint.

35. Was zunachst die Inversion des Subjektes Uberhaupt

betrifft, so finden wir sie (abgesehen von der Frage und
sonstiger Yoraastellung des Verhums im Satze, eventuell nach

Adverhien oder adverbialen Bestimmungen): l)e selves, can'e.he

i ora senfl la gent
}
ch'uuiva a cumpre ite

}
zarhv-i la ])orta (Kal.
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Lad. 1912 p.52); Davia de died l daman dl (Kal. Lad. 1912 p. 62)

;

1

aber bei folgendcr indirekter Rede: ei l damanda
,
ula die Vie

da gi (Kal. Lad. 1915 p. 87)’; Chd die se semieia ven el (Der

Traumer, da kommt er! Pitl. Stor. p. 14); namentlicli in den

Wendungen: es 1st, es war, es hat: Per la rad de GhenWina led

mi gran sett ridmitsa (2914,8); Nee ilb ite ie l n bel udei (2915, 2);

Mo entan die i apustuli eialova verso l del
,

id ciunpan doi

angiuli furnil a blane dlongia ad ei (Pitl. Stor. p. 48); Ite dies

verson fovel la ite en ifrum if
iViafid sort de ciofes ij lens da

fr-uts (2903, 8); sodann in den Konstruktionen mit ,man c

: A ulei

udei ora bel
,
muess-iuf se sente, pra viere da man dreta (2914);

in Gottsnomen messera-i) ndfun se render (2906. 20); Se i) fossa

n trei m pue da curatjio
,
jnidess-m

J
abine n bdl grum de soldi

(Kal. Lad. 1912 p, 54); in periplirastisclien Tempusbildungen mit

esse und habere
\,

in denen nach grodnerisclier Wortstellung das

Auxiliar durch Objekte, Adverbien usw. vom Hauptverb ge-

trennt werden kann: Tel shuinenc iament a Iddie dieria Icwl y

la tierra (Pitl. Stor, p. 7); zen id giaun i ued.li y a Mine'S h die’i

)e d'esnuds (ebenda p.9); Per cherih Vvomo a po did bdl Die tent

tierra turn ia (2903, 5); L slsto d'l a dtel bdl Die dieriit Vuomo

(ebenda); endlicli aueli in anderen Fallen, z. B. bei liochtonigem

Pronominalsubjekt mit doppelter Subjektsbezeiebnung : Se [Diem]

la fos Stata tan maladeta die Veiles dal di d’ancuei, ess-ela

Ula trat al mil l malan (Kal. Lad. 1913 p. 61) oder Per i tre

al piccid y al nid s’a-l el servt della bdea (Pitl. Stor. p. 8), wo

Doppelbezeiclmung des Subjektes vorliegt, olme daB das Sub-

jekt besonders stark betont ware.

36. Die Ubertragung des Interrogative auf die Antwort

und die empliatisclie Anrede ist so selbstverstiindlich, daB

wenige Beispiele genilgen: Chi geisa a erd (Frage!) Se f/eise

dunque a me cri me
}
po hissede gi diis tlo (daran gekniipfte

emphatisclie Anrede! Pitl. Stor. 41); Ciuldi eisa rubil la eoppa

de mi segneur? Tib nieisa fatt na granda! (Pitl. Stor. p. 19).

Der Ubertritt in konjuuktiviselie Befelilssatze und Auf-

forderungssatze sei durch fulgoude Beispiele gekennzeiclmet:

La Idea a damanda Diem: Terete ne maieisa nia endie de dies

1 Es ist ssu bomerken, dali das l vor damandl das Objektspronomen, das

suffigierte aber das Subjektspronomeu ist and uiclit etwa umgekebrt!
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len / Dieva a respondu: /Mens maion del frutt de rfuttx i lens

del verzon
,
nut de ches Vdn a diet bdl Die ditt

,
die ne maionse

,

nceiocdio ne muessonse mnr). c La Idea a po ditt: ,De se<jur ne

m uesselse nritn, de maieise de dies Jen, se (jiaurird vus uedli y

vo ennesereise sdie Iddie l ben dal met (Pitl. Stor. p. 51). Man
beachte se

f
jiaurird mit einfachem Indikativ Fut. und ro en-

nesereise mit Diskursiv Fut.! Dalier Fayionse en uomo die

semuia a neus (2903, 3); Qiattereise en bambin, die ie enfasset

ite (Pitl, Stor. 30).

Durcli syntaktische Abscliwiichung stellen sicli diese Fur-

men auch darm ein, wenn in lebliafter Rede odor Erzahlung

irgendein leiser Naekdruck auf das Verbum gelegt wird, und

tragt dadurch mitunter beinahe den Cbarakter eines riebtigen

Mediums. So gebraucht .Prof. Lardsclnieider in seiner Scliil-

derung der Grodner Eisenbahn groBenteils den Diskursiv und

untersclieidet in seiner Apostrophe an seine Landsleute zur

nationalen Einigkeit genau zwisclien dem Indikativ der Aussage

und dem Diskursiv, was z. B. in der deutsclien Ubersetzung

darin zum Ausdruck kommt, daB wir im Deutsclien beim In-

dikativ das Personalpronomen dem Verbum regelmaGig voraus-

stellen, beim Diskursiv aber ihm nachscliicken. Dad ei pedons

y messons mpare . . . Due, Gcherdeina, Damns, Budioc
\
Fedomes

y Anipezans tucon adinn ... Y Vuddn ben ustes . . . Chesta

virtu ons cun due i Ladins
;
Sbizeri y Furlans . . . Messons saver

<jra a nosta rusneda . .
. po (irons forza, po pudons nee per-

tender, d’uni cumpedei psunder ... Me tenion no cni Taliani

no dai Tudes . . . lasons di’ei la §trite ora . . . Y po pudons

d\
,
dCon tan de forza ....

37. Man kann wolil niclit bezweifeln, daB ein gemein-

samer Zug edit ladinischer Syntax alle bislier besprochenen

Erscheinungen verbindet, ein neuer Beweis, daB die Selb-

standigkeit des ladinisehen Sprachstammes bis in die vulgar

-

lateiuisclie Zeit zunickreicht und niclit bloB in den Eigentum-

lidikeiten der Ausspraclie und den daraus liervorgehenden

lautliehen Yeranderungen begrtindet sind, sondern auch in der

syntalctisclien Struktur der Satze
;
im ganzen sprachliclien Aus-

druck der Gedanken. Das Oberitalienische ist allerdings dem
Ladinisehen auch svntaktisdi nalier verwandt als etwa das

SizilianiscTie oder Portugiesische, kann aber mit dem Ladini-
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sclien aucli in dieser Hinsiclit niclit zu oiner Einlieit zusammen-
gefaGt werden, da das erweiterte Gebiet des Konj. Plpf. auf
Kosten des Prospektivs ini Altoberitalicmsclien den sellon
vulgarlateiuisclien Prozefi, der sieli im 4.— 6. Jalirkundert ab-

spielte (vgl. Gamillsclieg, Studien zur Vorgescliiclito einer

romanisclien Tempuslehre p. 1 50 f
.), deutlich widerspiegelt und

die oberitalienisclien Inversionsformen (vgl. Berg, Alpenmund-
arten p. 48 f.) nacli §§ 39 u. 41 syntaktiscli zu fundieren sirnl,

die in jeder romanisclien Mundart moglidi sind. Ascoli wiirde

heute wolil sagen: ,die particular combinazione 4

,
die fur das

Altladinisclie lieute noch naclnveisbar ist, war im Altober-

italienischen niclit vorlianden, wenn aucli dieses odor jenes

ladinisclie Plianomen in beschranktem MaBe in der altober-

italienisclien Syntax vorlianden war.

38. Sonst ist liber das Verbum wenig zu sagen. Ilervor-

zulieben ist nur die aucli lieute nocli besteliende groBe Be-

liebtlieit des Gerundiums, das niitunter geradezu den Glia-

rakter eines Partizipium pnisens annelnnen kann: Ciampan a

martol (iud-u)j suncin (2918, 1); Tram,
jj

train vety-un htsan

(2918, 11); N3

tilla uijnan veujh-i bnullan
,

u bambin salva sitl

brae teynan (2918, 15). Dem reinen Infinitiv naberstebend:

Tu, dish una de ksta mutam, ne nessa mei ciudi Jacntan
,
ke te

ksta funtana dessel vester truep ijrosh askendui? (Kal. Lad. 1915

p. 82); vgl. Arch. Gl.VII 513, Meyer-Ltibke, Rom. Gramm. Ill 538.

Sonst ist liber die Objektoide wenig zu sagen. In den

mir bekaunten Grodner Texten spielen sie eine fiir eine Yolks-

literatur verhaltnismaBig geringe Rolle, was fur die Klarhcit'

des Denkcns der Grodner ein gutes Zeugnis ablegt.

Das Partizipium Praesentis ist natlirlicli reines Adjektiv:

clh y dh a airela bill pin ruznenta 1 sr lasera drtit kunte sic da

Sep) (Kal. Lad. 1911 p. 31).

39. Beziiglicli des Subjektes ist auf jene ’Wiederholung

des Subjektes liinzuweiseu (§ 37), welclie sieli namentlicb boi

lebhafter Rede aucli in anderen Kombinationen einstellt und dem

volkstlimliclien Stil in so vieleu italienischen und anderen ro-

manischen Mundarten Lebliaftigkeit verleilit, aber wolil kaum
irgendwo so liaufig* zu beobaebten ist wie im Grbdnerisclien:

Tu es be l di tu (2905); l lu je e Iwn ttima dr no, je (Kal. Lad.

1914 p. 06).
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40. Die Objekte werden im Grijdneriscben genie dem
Verbum vorausgesebickt, was die bereits erwahnte Trennung

des Auxiliars vom Hauptverb durcli eingesebobene Objekte

veranlassen kann. Audi die tonlosen Objekts-Pronomina werden

haufiger j)roklitiscli als cnlditiscli gebrauebt und ist die Pro-

klise, besonders im Diskursiv, feste Regel. Pv* berba co faseis-a

Vo a Vasegure Vos fersri 2 A m-i asegure disel-el, co mimis-a

cbes ? Pu dis-i je ne V’i tol-pa tel mutons ? Tei mutons m'i to!

0 did no! (Kal. Lad. 1914 p. 66); l prim di cii Idel la veiza
,
mete

1 man d’i la hunte sn (Kal. Lad. 1911 p. 31); Al maser de i

vie angiuli sitperbes telVinjiern i digionse neus maldn (Pitl.

Stor. p. 8).

Im Imperativ wird es nachgestellt : las -el pugi datrai

bra sun sedil (2906, 8).

41. Aus diesen Gepflogenheiten in der Wortstellung er~

geben sidi abennals doppelte Objektsbezeiclmungen im Satze,

in dem namentlich ein dem Verbum folgendes real ausgedrticktes

Objekt durcli ein proklitisches Pronomen gewissermaCen fester

mit dem Verbum verbunden wird: y va a i-l (Dativ und Ak-
kusativobjekt) mustrd a Vaider fi (2916, 5); se ben chi nes zera

zu i feres a neus radii (2904, 18); nes cunterbesla mo nee a

neus l ce (2906, 10); cel-i n jede a Voma (2906, 11); dies te

del dut a ti (2903, 14).

42. Beziiglicli des Reflexivums ist die Verwendung von
se fur die 1. und 2. Pluralis bekannt. Xe dausson mei se

daude de roster ladins . . . die messons for pesse y se lecurde

(2911, 13); Ne gide pa a se fe ste (2906, 13). Vgl. nocli Meyer-

Ltibke, Rom. Gr. Ill p. 402. Daneben wohl haufiger nes (vgl.

aucli § 41).

43. Ibi und hide dienen zur Bezeichnung des 2. und
3. Falles der 3. Person. Neben ibi findet sicli aucli liaufig

intus ibi = ti in genau der namlielicn Funktion. A did ti da
segneur Qrof la man (2909, 8); L buteghier ti n’a purtd cd na
tel scahda pleina d'ngni sort [dhidleies] (Kal. Lad. 1915 p. 90);

Jla chis fersri ti unim la magera pert rubei da tei carofes de

mutons (Kal. Lack 1914 p. 66).

44.

^
Die unpersonliebe Konstruktion, die bereits beim

Passivum bemerkt wurde, ist sehr beliebt: tlb iel na chemun

r
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catulica (2911, 7); kiet
jj

ctchjs salver lei (2916, 7); seltener nacli

romanischer Art: Ntcui la viera iela imidu fata (2914, 6).

45. Im iibrigen unterscheiden sicli die Objekte wenig von

dem, was wir sonst aus der romanisclien Syntax wissen. In

unseren Flatten findet sicli kein Beispiel ftir den Possessiv

mit a (Dativus Possesivus), von dem das Grodnerisclie nocli

sparliclie Reste bewalirt hat.

46. Daftir ist in Platte 2907, 2, so wie ich die Stelle ver-

stelie, die Hdfliclikeitsform nacli deutsclier Art mit der 3. Plu-

ralis gebildet, die mir sonst aus der Literatur niclit bekannt

ist (die la n’aditoa pa dii aif Die Form des Partitivs ist am
Subjekt zu beobacliten {no cVusedes al leur 2909, 12) und an

verschiedenen Objekten (su d'autri mendri lues 2914, 14).

47. Uber den Gebranch der die Objekte charakterisieren-

den Prapositionen ware manclies zu sagen. Natiirlicli ist in

durch intus ersetzt, dock leben nocli Reste des einfachen in in

Zusammensetzung mit Lolcaladverbien, die dann ebenfalls als

Prapositionen dienen, fort: sun piguel, sidj his auc, sup en kol

(2915, 5). Uber intus ibi sielie oben.

Die Proposition da, vor Vokal dad
,
deckt sicli im GrOd-

nerischen mit dem italienisclien Gebranch: da PruJca o da

Tluses ite
,
zu da neus

,
da la per da Logon

,
ovi autri leures

da fe, sa da i de-

Remerkenswert ware hdchstens die Venvendung zur Be-

zeichnung einer Eigenscliaft, wo der Italiener di vorziehen

wilrde: sliopa da Jut, gebildet nacli fete da catif
,
und almliches.

Per ist als Lokalpriiposition fast ganz durch pra (per ad)

verdrangt worden und wird fast nur in temporaleni kausalem

Sinne oder instrumental angewendet
:
per la festa del chemnn

,

per sta festa a gude, per for e for,

Lokal bleibt es erhalten in Zusaminensetzungen mit Lokal-

adverbieu su per, ora per, ite per, super mont, ora per la ralbda
?

te eampac ite per Val. Wo es sonst in lokalem Sinne angewendet

wird
(
sauta per streda 2918, 6) diirften Italialismen vorliegen.

48. Audi die Stellung des Attributes zeigt im Grodneri-

schen mitunter kleine Besonderbeiten, indem nacli deutsclier

Art ein besonders stark betontes distinguierendes Attribut dem

Substantiv vorausgehen kann. L plu r)e thk sara Ha Tluses
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njin a Laiener Ried (2914, 11); L'seyneur damanda dh
jj

nries,

che
}

lie prhpi na puera familia (Kal. Lad. 1913 p. 59).

49. Der Artikel kann Lei prapositionalen Objekten fehlen,

wo das Italienisclie oder Franzosische die Yenvendung des-

selben erwarten lieBe, wie bcroits Meyer-Liibke, Rom. Gr. Ill

p. 216 f. ausfiilirte. Das Grodnerisclie gelit in dieser Hinsicht

nicht soweit wie das Neu-Provenzalisclie, halt aber zwischen

diesem und dem Neu-ltalienischen, resp. Neu-Fraiizosischen die

Mitte: su per mont (2916); pra riere de man dreta (2915); vie

pin nmol n vita (2907, 6); Da castl de speisa
,
Via pra meisa,

Varna despreda, But die beisa (Kal. Lad. 1913 p. 58).

50. Interessant ist, daB das Grodnerisclie Reste eines ver-

starlet determinierenden Artikels besitzt, wie e.r uns aus dem

Rumanischen
(
omul eel bun) und aus dem Alt-Franzosisclien

und Alt-Provenzalisclien (duty cil als Artikel) bekannt ist. lAe

chi meur (2904, 11); Id la MUia a dit tan bel y a dret hd. rim

he bera Franzl a fat (2909, 13); Tees hi salatbdvons (2915, 4); lie

per Id ridl de Plan (2916, 12); per Ida vila de Larvonei (2917, 1).

In diesem Jcel scheint eccum ille mit quails zusammen-

geflossen zu sein, letzteres darum, weil auch tails ganz ahnliche

Funktionen, und zwar die des unbestimmten Artikels im Plural

ausiiben kann. nee tei pitli mutons (2908, 37, vgl. nocli das erste

Beispiel in § 40); L fova n’jede n tsl uem (Kal. Lad. 1912 p. 59);

Nyali ravel n ranyun tei yeuni del luec (Kal. Lad. 1914 p. 60).

51. Beztiglich der Adverbien zeigt das Grodnerisclie die

gleiclie Neigung zur Iiaufung adverbieller Bestimmungsworter,

welclie im Westladinisclien so auffalligpst. Vgl. Meyer-Liibke,

Rom. Gr. Ill p. 517. La ilo ndret ite sihira Dosses nfin seara

Vastle (2916, 2); i su s’a Plazola (2917, 1), ana te campac He

per Val (2917, 2). Temporal: la m edema. dampanes he ie mo
' nhnei him di (Kal. Lad. 1915 p. 78).

52. Einzelne Adverbien sind duredi diese syntaktische

Abniitzung in ihrer Bedeutung so selir abgoschwaclit, daB es

oft sclnver halt, iliren Sinn zu erfassen. Tnsbesondere gilt dies

von mo: (adversativ) ties can ter hes-la mo nee a neus l ce, (2906, 10);

kopulativ: mo Fe.domes y Fasans (2908, 7); L pin da ri ie mo

f>as plat (2908, 30): rein temporal: Je derente mo na stria (Kal.

Lad. 1911 p. 35); asatjs mo pedu (2914,4)-; von me: pare ie me

ti;:a (29015, 14); (lies Jlausl s'ora /‘rubied na pitla eesa da' n parti

< 0
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meut smra ite
;
perde a sa l rfi me ntra neus (unter uns gesagt)

Vova m pice l muet (Kal. Lad. 1912 p. 59); aim ro y de vo sihe

pH me chel che Idie uel (Kal. Lad. 1912 p. 45); vgl. nock 2906, 6,

und von pa unci po.

53. Diese beiclen werden von Meyer-Liibke auf pout

zuriickgefitihrt. Tndessen werden die beiclen Formen in ihren

syntaktischen Funktionen von den Grodnern ziemlich scharf aus-

einander gehalten. Po client dazu, den Fortgang der Erzahlung

anzudeuten und deckt sicli inithin mit jenem syntaktisch stark

abgeschwachten po der Yenezianer und Lombartlen, das sonst

dem italienischen poi entsprickt. Pa dient als verstiirkendes

Element, kauptsacklick beim Diskursiv, oder kann aucb, dein

gcwolmlicken Iiidikativ bcigefugt, diesem die Lebhaftigkeit des

Diskursivs vorleihen. Es ist riehtig, daB es in dieser Hinsicht

viele verwandte Zlige mit dem picmontesischen pa aufweist

und es mtifitc nocli miker untersnekt werden, woher die laut-

liclie Form, wenn das Wortcken aus post stammen sollte,

stammen mag (vgl. z. B. de da dllss- in] pa po bradle ? Kal. Lad.

1912 p.46). Wenn keine Verbiiidung mit diesem piemontesisclicn

pa bestimde, konnte man syntaktiscli das grodneriseke pa eber

aus dtsehtir. eppa = etira al)leiten. Das haufige pn geht auf

p lire zuriick.

54. Audi die Adverbien, welelie die Gradation zum Aus-

druclc bringen, weisen im Grddnerischen manche Eigenart auf.

Das italieniscbe molto wird durcli dret, ho!
,
fdter olier hen ver-

treten. Adam y Dient rivora hud contents (Pitl. Stor. p. 8);

Dada de die I a-l cantinud a 1 irate nee da i cm am for dret

hen (Kal. Lad. 1912 p. 46); Pudeis re nrpense, co die l bon rod!

!e restd flo
1

neantd ... y mpo filter descansuld (Kal. Lad. 1912

p. 45); fiber auch vor Substantiven; Y l musdt peta 'nth! filter

bred

l

(ebenda p. 46). Zur Komparativbildung .bedient man sich

des Adverbs phi: via pin rerill (2907, 0); tan pin kler (2908, 20);

ilia l pin d la urela (2914, 1).

55. Als Negations- Partikel dient beim Verb ne, in selh-

standiger Stellung no, die beide von lateinischem non stammen.

Daneben venvendet das Grodneriseke aucli ma = nac, und zwar

vorwiegend in der Bedeutunrg von .nieditsb Die Scbeiclung der

beiclen Negativadverbien ist aber durcdiaus nicht streng durcli-

geftibrt. Yielfadi kogegnon wir nia in der Funktion eines ver-
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stark ten non. Ne nimmt vor vokalischem Anlaut ein n liinzu.

Y nen ova mo find de fe l prim bn

l

(Kal. Lad. 1914 p. 68);

JJe la brama ne disun mb nee via no (ebenda p. 69); ma no

dre de bota (2915, 1); medre no do kel len (2903, 15); nia m per

mol (2906, 17); nia no flora (2918, 3); n*ideas clt nia dela mutanx

(2908, 26); nia mel ndret (2915, 11); Sas lone m> sta pin nia

kiet (2908, 31); he led de Gherdiiina non. ma nee abu 1 mueh

de paie i pizons y i badii no, kHe unit a dnrvei (2914, 5); Vox

cuer mi oma
}
nen ei perdu (2918, 19). Degun — keiner wire!

sowohi substantivisch als auch attributiv yerwendet: vegan

scacaron (2906, 3); y pb chesta die pa neyuna Telera (2906, 9),

56. Interessant ist weiter, daft das Grodnerisebe eine

reiclie Fundgrubo im Gebraudie editor Flickwcirter bilclet.

Das Grodnerische mefun, wofiir Mattie Ploner nocli mefe ge-

braudit (
Te muesses mefe la vaghe • . . Kal. Lad. 1915 p. 59

Z. 6) entspridit syntaktisch zieiuiidi genau dem bayrisdien

,halt*: ,Du muflt ilir lialt sclion tun/ Etymologisch ist die Gleicli-

setzung mit italienischem gnafie, die Alton yornunmt, selir an-

sprechend (Alton, Lad. Idiome, p. 258). Die formelien Scliwierig-

keiten sind aber nodi nidit gelost. Ganz ahnliche Bedeutung

und Yenvendung hat auch ares, das bei den Badioten Sub-

stantiy
(
arrha), bei den Grodnern Flickwort ist: si si Oil\ ares

die Ves regon (2904, 5). Das in Oberitalien weitverbreitete re

(Warnung aiisdriickend), findet sich auch in Groden (2905, 5).

57. Uber die Konjunktionen will idi midi kurz fassen.

Id oder interrog. civ, uld etc. werden regelmaBig von der Kon-

junktion he gefolgt: cola, cela chi clieij veto n jede sun chis ana

(2904, 3); de cie che se trata, chi die vey (2915); Ei l damanda
uld die Vie da g) (Kal. Lad. 1915 p. 87).

§ke (it. sicdie) wire! yerwendet auch im Sinne yon siccome:

(hi creps sta ca s
1

che cater mac (2908, 32).

IV.

58. Nidit weniger interessant ist die morphologische Aus-

beute der phonographischen Flatten, obwolil Tli. Gartner in

seiner ,Gredner Mundart 8

bier bereits yieles klargestellt hat.

Immcrliin ist nocli manebes, namentlicli Entwicklungsgeschieht-

liehes dariiber zu sagen. Zuniidist sei die Pluralbildung ins
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Ange gefaBt, weiche so riel© komplizierte Problem© Tor den

Augen des Spraehforschers aufrollt.

59. Sclion frUhzeitig war dor Fein. Rural auf -as, resp.

spator -cs an Stelle der Nominative getreten, nnd zwar muB
die Analogie und der Lautwandel -as -es vor dem Sclnvunde

der Auslautsvokale (um die Mitte des 12. Jahrliunderts) durcli-

gefiihrt gewesen sein (vgl. Z. f. r. PIi. XXXIX 11), da einerseits

fenaijs?
umarjs

, fiai]s einfaches s zcigen, andrerseits kr'tiuzes

,

uzes
}
neives etc. mit iliren korrekt lenierten Konsonanten eine

lautliclie Annaherung des -<7s-Plurals an den lat. -cs-Plural vor

dem Scliwund des lat. -a vor x voraussetzen lassen.

60. Die Substantiva der lat. o-Deklination liaben den

alten Nominativ I dural is auf -/ in weitem Umfange bewalirt,

so in der Flexion der Pronomina, nach Muta + Liquida (uedli.)

und sclieinbar nach l und in -ati, - iti
,

-ati. Hier sclieinbar, da

cavai, uciei
f
prhi, cant'd, unit, tentii urspriinglicli auf konsonan-

tisches i-i endigten, das aus li und di liervorgegangen war. Wie
•pale

a

zu pain einerseits, anni zu an andrerseits wurde, sind

aucli diese Auslautsreihen behandelt worden.

61. Ging dem intervok. Dental ein tonloser Mittelvokal

vorauSj so entwiekelte sicli di nicht zu i i, sondern zu

-z > -s, dalier tiebe pi. tiebes
;
war der Dental durclx einen

vorausgehenden Konsonanten gestiitzt, so bildete er sich zu

weiter
(
segonZ v'dne). Da auch freit zu freiZ und nicht zu *frei&

wurde, mu 13 vorausgesetzt werden, daB intervok. d in tepidus

und in *frlgdus vor der palatalen Affizierung verschiedenen

Lautwert batten; wahrscheinlich war das erste bereits zu (t

berabgesetzt, was zu allem, was wir sonst wissen, gut stimuli

62. Ging ein Guttural dem / voraus, so ist zu miter-

scheiden. Entweder war die regelrechte Palatalisierung des

k + i in vulgarlateinischer Zeit durchgefiilirt worden, dann

entwiekelte sich amici ebenso zu amis (vgl. Salvioni, Rom. XXIX
]>. 546)

1

wie crucem zu krsnS wurde. Oder der reine Guttural

wurde vom Singular auf den Plural iibertragen (wie in ital.

1 Die Haltlosigkeit tier Tlieorie des Verfassers you ,La gutturale e la

palatina nei plurali del nomi toscani 4

,
der eine so seltsame Angst be-

kundet, meine Arbeiten und xneinen Namen zu nennen, daS auch ich

semen Nanien nicht zn nennen brauche, ist dort von Salvioni^genhgend

klargelegt.
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jic1ii
? fKochi

), dann wurde dieses jiingere hi zu -c weiter-

gebildet, das Gartner ebenso mit t% transkribiert wie jenes in

fi'aity/. sac
,
stanc

;
sole etc.

63. Ansi. 4 nach rom. c, resj). grd. z [keep ks, tamsis) fiel

spurlos ab, nach rom. is verwandelte es dieses in. c (
poc

\
me/,

tare), das aber von Gartner nicht als t%, sondern als c gehdrt

wurde. Es handelt sicli liier urn einen Lautwandel 4+ si + k*

Dementsprecbend wurde aucli las (lassies) iin Plural zu las,

64. Vor dem Schwund des 4 sind offenbar samtliche

maskulinen Plurale der 3. Deldination ini Nominativ auf -i ge-

bildet worden, da p)eS, pains
\
monf, miiijs aus *p$di, *paludi,

monti, *mensi zurttekweisen. Schwierigkeiten bereiten die Plurale

fredes, reies
,
pieneJ. Sie kdnnen nicht auf fratres-, rages, pa,dines

zurtickgehen, da dies regolreclit zu dis, dentes zu dents wird.

Das $ muB aus *-si oder *-d

i

hervorgegangen sein. Entweder

trat cine Analogie nach pi. masc. tides fem, tides in der Weise

ein, daB -es als die zu grddn.-e als Masculinum zugehorige Plural-

charakterisierung gefuhlt wurde. Dazu wurde stimmen,. daB

auch die Maskulina auf -a (lerlai) den Plural auf -es bilden

sowie sekundar abgefallenes Stiitz-c (?nedem fur alter

*medbne pi. medemes) an dieser Pluralbildung teilhat. Diese

Hypothese ist aber svntaktisch unhaltbar, da tide, naide
,

spare,

tame viel zu selten gebrauchte und als Adjektiva in derartigen

Analogiebildungen wirkungslose Satzelemente sind, als daB yon

ilmen auszugehen ware. Waren sie doch nicht einmal imstandc,

ale (acidus) vor dem Ubertritt in eine andere Wortklasse zu

bewahren, denn dieses bildet den Plural ezi (wie uedli, teurdli

etc.). Bloibt nur die Annahme, daB an die organischen Plurale

fratres
,

reges, pedines das 4 der o-Deklination in hybrider'

Weise beigefiigt wurde: also zunachst frater pi. *frdtvesi,

*pecten ]>1. pect(i)nesi, larla pi. *ldrlasi gesproelien wurde.

65. Die Ursache dieses sehierzeitigen Strebens nach Uni-

fizierung der Maskulinplurale im Nominativ lag offenbar in dem
Zusammenfall der Oblitjuusforinen beider Deklinationsldasson.

Auch im Grcidnerischen ist offenbar * oros friihzeitig zu * o res

geworden (vgl. Z. f. r. Ph. XXXIX p. 11) und mit homines,

nodes etc. gleichlautend behandelt worden. Der Yokal blieb vor

dem ft unter den gleichen Bedingungen wie das Stlitz-e erhalten,

dalier die beutigen Plurale iiernes, chimes, die direkten Abkomm-
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linge der alten Obliquusformen sincl. Sonst schwand dieses e,

dalier lieute caps, mutops, mays, tzapips, dents, temps (2910, 4,

wo fur Gartner und Moroder tempos sclireiben, letzterer aber

ini Text niclit spriclit). Wie im Plur. * tempos zu. temps wurde,

flihrte der Nom. Sing, fundus lieute zu fonts.

66. Nach dem Scliwund der Auslautsvokale, der um die

Mitte des 12. Jalirhunderts anzusctzen ist, und der Durch-

fulirung der alteren Synkope tonloser Mittelvokale (ena aus

*(h)ebdoma(s), piene aus *pectine

)

trat im Grodnerischen eine

jungere satzphonetische Synkopierung unbetonten e’s ein, welehe

an Rhythmiissteigerung und vielleicht andere Momente gekniipft

ist, die zu untersuclien Aufgabe der experimentell-pbonetischen

Untersucliung der Phonogramme sein wird (pse neben

oder pdse). Yon dieser jungeren Synkope wird nun aucli

das auslautende -es ergriffen, weshalb Finazzer bald tiers, bald

tleres spriclit, Moroder tempos schreibt (2907, 16), obwohl er

temps spriclit. Lardsehneider sckreibt im Kal. bald crops

(2908, 32), bald crepes (2916, 10). Dieses Schwanken der Aus-

sprache begiinstigte nun das Eindringen eines epenthetischen e

vor dem Auslauts-s
;

d. b. -es fur -s wurde im AnscliluB an das

-es bei Stiitz-e und den Plural der Feminina verallgemeinert.

Diese Analogie ist jiinger als die Yokalisierung des l (§ 90),

dalier phies, Zarieves (zu palus, canalis
)
und als der Scliwund

des intervok. Dentals (dalier pareies) und findet sich niclit bloB

bei Erbworten
(
tler.es

,
Ih'czes, ueves

,

aber badiot. us), sondern

aucli bei oft selir jungen Lelmworten (firlionges?
$nekes) und

erfreut sick (auBer nach ts
,

s, r
}

l
, 7]) einer gewissen Beliebtheit. %

67. In diesem Zusammenliang ist nun die Wichtigkeit der

yon Finazzer gebraucliten Form lep da fruts (im Texte stelit

frue 2903, 8) zu ermessen, welch© neben dents und temps einer

der wenigen Falle ist, in denen die alte Obliquusform laut-

gereclit fortentwickelt wurde.

68. In neuerer Zeit haben sicli yielfacli italieniscbe und

deutsclie Plurale im Grodnerischen eingeblirgert. Weit verbreitet

und in unseren Texten vertreten ist der Plural am (2910, 4, 16,

2911, 1), taliani (2910, 13, 2911, 12) u. a. m. Der Plural kilo-

meter (2917, 4) ist dem Deutsclien entnommen. Trei extra (2917,5)

ist ein interessanter Rest der Pluralbildung auf -a^ (it. ossa
,

uova, mura etc. Vgl. Ascoli, A. Gl. YII 440).

Sitaxingsber. d. phil.-hist. Kl. 1SU. Bil. 4. Abh. 3
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69 * Eine uralte satzphonetische Erscheinung, die im
vulgarlateinischen Schwund des auslautenden -s wurzelt, hat

im Grodnerischen (wie auch in einigen lombardischen Alpen-

niundarten und im Provenzalischen) eine deutliche Spur hinter-

lassen. Die Adjektiva bilden im Feminin den Plural ebenso

wie die Substantiva, sei es, daB sie selbstandig stehen (tan boles

2909, 11), sei es, daB sie dem Substantiy folgen (tizes reventes

2918, 14). Wenn sie aber dem Substantiy vorausgehen, endigen

sie auf -a, wie auch der bestimmte Artikel im Fern. pi. la

lautet: dutta la creatures (2903, 18); da duta la pertes (2916, 11);

s'ott vacces b'dlla grasses
,

sott burta vacces megres
,

la holla vacces

grasses (Pitl. Stor. p. 16). Wie man sieht, kennen Substantiva

diese Umbildung des Plurals nicht, — an der auch die Maskulin-

plurale auf -es nicht teilnehmen (i primes temps 2910, 12), Im
Yulglt. war -5 fakultatiy yerstummt, und zwar in jenen Laut-

kombinationen, in denen es im Wortinlaut verstummte. Wahrend
das Ladinische sonst die Wortformen mit gesprochenem s ver-

allgemeinerte, blieb beim Fern. Plur. im yorausstehenden Attri-

but die s-lose Form erhalten. Ygl. liiezu die Unterscheidung

des attrib. und pradik. Adjektiv Masculini im Westladinischen

(Meyer-Liibke, Rom. Gr. Ill p. 434).

70. Beziiglich der Pronominalbildung sei im allgemeinen

auf Gartner, Gredner Mundart p. 86 f, yerwiesen. Als voraus-

gehendes Attribut sind auch hier einige Nachtrage zu be-

merken. aider bildet den Fern. Plur. autres (Vautres 2911, 14),

attributiv lautet er aber auter (auter peniorjs 2911, 7), kel

(qualis), til (talis) sind diesfalls mit dem Sing, gleichlautend

(tel usanzes
,

tel minonghes 2911, 7). Valgun
,

degun und vel

sind attributiv singularia tantum: n valgun ani (2914, 1),

n valgun tunei (2914, 12), n valgun raides (2915, 9), degun

ladins (2911, 6), vel strid (2911, -9). Es liegt wrohl eine

syntaktisehe Konstruktion vor, die dem italienischen in mezzo

la piazza zu vergleichen ist, d. h. ani, raides, ladins
,

striZ sind

Objekte zu den vorausgehenden Pronomtnen.

71. Beziiglich der Numeralia sei auf la doi (2909, 1) ver-

wiesen. duo wird natiirlich flektiert und es ware la doves zu

erwarten Jvgl. does 2917, 5); doi ist Italianismus (trient. le doi),

angel eh lit an trei.
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72. Beziiglicb der Verbalformen bieten unsere Texte

weniger Neues. Die beiden wichtigsten Eigenbeiten, eine des

gesamten Zentralladinisclien und eine speziell des Grodnerisclien

(wenigstens heute!), sind reielilich vertreten : die endungsbetonte

1. und 2. Plur. im Konj. Plpf. und das Imperfektum fbva

(resp. -ova) fiir eram. Da beide mit den besproclienen syn-

taktisclien Schicksalen der ladinisclien Modi in unmittelbarem

Zusammenbang steben, seien noeli einige Seifen diesen Fragen

gewidmet.

73. Das Westladinische wie das Furlanisehe betonen im

Konj. Plpf. partesen, purteses resp. purtdvin, purtdHs] aucb das

nalier gelegene Nonsbergisclie fubrt diese Akzentuierung, welclie

natlirlicli dem italieniscben portdssimo
,
portaste entspricbt und

als gemeinladiniscb zu bezeiclinen ist. Im Zentralladinisclien

betont das Badiotisclie in der gleichen Weise, wabrend die

ilbrigen zlad. Mundarten nacli Art des Grodnerischen die zweite

Silbe der Enduing akzentuieren. Audi bei diesen ist aber von

der gemeinladinisclien Betcnungsweise auszugeben.

Zunachst erfolgte eine weitgehende analogische Umbildung

des gesamten Konjunktivausdruckes, da, ausgehend von den

modalen Verben habere, *potere, debere, *volere
,
der Konj. Pra-

sens der 2. Konjugationsklasse auf die ilbrigen Konjugationen

— zun&chst im Prasens — iibertragen wurde, woran die 1. und

2. Plur. wieder aus syntaktischen Grtinden ganz besonders be-

sonders beteiligt war. Yon bier aus ging die Analogiewirkung

— auBerbalb des Badiotischen — weiter und ergriff aucb den

Konj. Plpf. in der 1. und 2. Plur. so, daB bier beide Konj. nur

eine Endung -camus resp. -issdmus (Jdtis resp. issdtis) besaBen.

Unterstiitzt wurde diese Bewegung durcb den Ind. Impf,, wie

die Sonderstellung der 4. Kl. im Sing. Impf. Ind. und Plpf. Konj.

erweist.

Das Endresultat war, daB in der 1. und 2. Plur. tiberbaupt

nur zwei Verbalendungen existierten, eine fiir den Ind. Pras.

und das Fut. und eine fur beide Konjunktive und das Impf.

Ind. Diesen Zustand bat das Fassaniscbe bis beute unverandert

bewahrt. Im Grodnerisclien bewirkte die grbBere Affinitat des

Potentials zum Indikativ (§ 31), daB bier dieser, und zwar in

Gestalt des Diskursivs (§ 36), die KonjimktivenduQgen ver-

drangte (ein Vorgang, an dem aucb das Nonsbergisclie teil-

3*
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nahm), im Buchensteinischen und Ampezzanisclien vollzog sich

dieser ProzeG auch im Impf. Ind. und Konj. Plpf., im Enne-

berg nur in letzterem. AuGerdem blieb im Ampezzanis clien in

der 2. Plur. -abatis, -ileitis, -issatis erhalten, wahrend im Enne-

berg -issetis, vom Ind. kommend, -issatis verdrarigte.

74. Auch in diesem hatte sich namlich im Ladinischen

im Yerlaufe der Zeit allerhand zugetragen. Wahrend im Konj.

das syntaktische Schwergewiclit von habeatis
,

debeatis etc. auch

cantatis
,

portatis zu Konjunktiven stempelte, wurde ruck-

wirkend der It. Konj. portetis, cantatis unter Anlehnung an

habetis als Ind. gefuhlt. Man flektierte also gemeinladiniscli

(vor dem Schwund der Auslautsvokale)

:

Ind. Konj.

*porto

portes (lautlich aus portas entstanden)

portat

portemus

portetis

portant

porte(vn)

portes

portet

portamus

portatis

portent.

Man kann sich wohl denken, daG diese syntaktische Umwertung
fost iiberlieferter It. Verbalformen niclit olme MiGverstandlich-

keiten und funktionelle Zweideutigkeiten vor sich ging. Und
diesem Umstande ist es wohl zuzuschreiben, daG das Auxiliar

sumus mit seiner eindeutigen Lautfonn in den Indikativ ein-

zudringen begann und den Sieg errang.

In einem groGen Teile der Yenezianer Alpen, in vielen

lombardischen und piemontesischen Mundarten hat sich mutatis

mutandis so ziemlich der gleiche ProzeG abgespielt, wahrend
die West- und Ostladiner, die meisten Welschtiroler und der

groGte Toil der Poebene bei portemus, portetis im Ind. ver-

harrten. Die Nonsberger haben nicht einmal diese Veranderung
vollzogen, sondern blieben beim It. Ind. Plur. stehen (resp. wahr-

seheinliclier: stellten ihn wieder her). Es ist klar, daG der

Zusammenhang mit der franzosischen Entwicklung der 1. und
2. Plur, nicht bloG ein geographischer, sondern auch saclilicher

Natur isU obschon liier die Yerhaltnisse insoferne verwickelter

liegen, als im Alt-Franzosischen im Ind. Plur. 2, Pers. habetis
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friihzeitig durch den Konj. habeatis verdrangt wurde, wodurch
auch cantatis als Ind.-Form in Geltung blieb.

75. Die namliche Ubereinstimmung mit dem franzosischen

Werdegang ' bestelit auch in dein Entstehungsgang des grod-

neriscben Impf.fova. Bekanntlich erklart man die Entstehung

von afrz. estoie
,
das friihzeitig iieben iere auftauclit nnd dieses

allmahlich verdrangt, aus den Eudungen von avoie
)
die an den

Inf. estre angelelmt warden. Das ist nun niclit ganz genau, da

zwischen Inf. und Impf. keine nennenswerten syntaktisclien

Bezieliungen bestehen. Hingegen ist die syntaktische Affinitat

zwischen Impf. und Konditional eine auBerordentlicli groBe,

und zwar sowolil im Hauptsatze (Impf. der Unbestimmtheit

und der Iioflichkeit) als auch im Nebensatze (bs. liypothet.

Periode). Es ist daher besser, estoie aus estroie unter Anlehnung

an avoid— avroie abzuleiten.

Im Grodnerischen hat nun ein *essere habebam nie

existiert (§ 32) und seine Funktion wurde seit alters durch

fuissem zmn Ausdruck gebracht. Daraus ergibt sich fiir fova
eine genaue Parallele zum Franzosischen

:

fosse fiilirte auf syn-

taktischem Wege zum Impf. fbve, fossa zu fova wie afrz. estroie

zu estoie, Sogar das Auslauts-e der 1. Sing, wurde vom Konj.

Plpf. auf den Ind. Impf. ubertragen. Der ProzeB dtirfte auBer-

dem j linger sein als die Bildung der heutigen Endungen des

Konj. Plpf. (§§ 77, 78, 80), es ware denn, daB der Ind. Impf.

immer mit der Ausgestaltung des Konj. Plp>£. gleichen Schritt

gehalten liatte und diesem immer wieder angepaBt wurde. Jeden-

falls ist fova keine ganz junge Bildung; sie muB im Gegenteil

frtiher im Zentralladinischen weiter verbreitet gewesen sein, da

auch das Badiotische die Impf. der 2.—4. Konj.-Klasse auf- ova

bildet und nur in der a-Klasse die lat. Endungen beibehielt, ob-

wolil es spater era
,
das, wie im Franzosischen, neben fova wohl

lange fortbestand, wieder in seine Rechte einsetzte. Yon einem

grodnerischen Impf. auf -ava
}
von dem eine Tradition behauptet,

es ware bis Menschengedenken gebraucht worden, ist, seit

grodner Aufzeichnungen bestehen, nichts iiberliefert.

76. Die Grodner Texte zeigen, daB die von Gartner

(Gredner Mundart p. 76) entworfene Tabelle von Inversions-

formen des Verbs niclit genligt, da einerseits die Sclieidung

zwischen Interrogativ- und Diskursivformen keine ^trenge ist,



38 Karl Ettmayer.

andrerseits auch sonst viele Verbalendungen durcli Agglutina-

tion pronominaler Elemente entstanden sind und schliefilich

tiberliaupt mehrerlei Pronomina unter allerhand analogischen

Umbildungen daran teilhatten.

Syntaktiscli kommen, soviel icli sehe, zwei Prinzipien bei

dieser Agglutination zur Geltung: entweder das durch Inversion

dem. Verb unmittelbar nacbgestellte Subjektspronomen (§ 35)

versehmilzt mit dem Verb zu einer einheitlichen Form oder

das Reflexivpronomen des medialen Ausdrucks (vgl. § 17) erlebt

das gleiclie Schicksal: tatsachlich ist ja der Diskursiv, wie

bereits erwahnt, funktionell dem Medium venvandt (§ 36). DaB
auch das Dativobjekt und das Transitivobjekt sonderlich mit-

wirkten, ist nicht erweislich und an sick unwahrscheinlich

(§ 40).

77. Ego nimmt agglutiniert meist die Form -i an: ei

(2906, 17), del (2903,4), vegni (2904, 7), deventi (2909, 16),

dashessi (Kal. Lad. 1915 p. 82), dessi (ebenda p. 59) etc. Teil-

weise blieb es aber auch als -ie erhalten und verwuchs mit

dem Stamme zur untrennbaren Indikativendung, falls dieser

auf rom. e oder ie schlieBt
(
soure-ie

,
gaie-ie etc.; vgl. Gartner,

Gredner Mundart p. 78 I b). In done (Indikativ) sowie im

Diskursiv des Ivonjunktivs (dize 2906, 7) der 1. Person stammt

das -e allerdings nicht von ie her, sondern wurde — ebenso

wie im Provengalisehen — von den auf Stiitz-e endigenden

Verben (cumpre, cridle
,

brqdle etc.) in einem Umwandlungs-
prozeB iibertragen, der nur in grbBeren Zusammenhangen be-

friedigend erortert werden konnte. DaB in soureie ego enthalten

ist, geht aus dem erhalteneu intervokalischen i hervor, das

sonst im Grodnerischen schwindet.

Tu ist nur in Spuren erhalten — in unseren Texten kein

Beispiel, — etwas haufiger bei Matie Ploner: ciantes tu (Kal.

Lad. 1915 p. 56); m* es tu seula da van (ebenda p. 58); tibrigens

auch an derwarts: Y Yen he men )e dasen uleses tu tre viertles

(Lardschneider, Kal. Lad. 1911 p. 33).

Desto haufiger ille, ilia
,

illii al 2904 14, ala 2905, 14,

iel 2906, 4, iela 2910, 15, 2914, 6, ovel 2903, 18, fovel 2903, 6,

2909, 10, sarala 2904, 17, farala pa 2907, 1
,
cunterbesla 2906,10,

percesentel 2905, 2 etc., im Plural ai 2914, 7, ovi 2914, 2, 3,

vai Kal. Lad. 1915 p, 87, l stimovi Kal. Lad, 1914 p. 37.

r
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Im Plural kenne ich keine Agglutination von nos
,
was,

wie gleich erbrtert werden soil, nicht ganz unerklarlich ist.

Statt vos muB die Kurzform vo (wie aucli anderwarts) der

Agglutination zugrunde gelegt werden, welche — ebenso wie

im Engadinischen — zu a resp. -a wurde: eis-a (2907, 13); met

direisa ben de shi ? (Kal, Lad. 1915 p. 59). Namentlich die

altladinisclie Form venesu (Z. f. r. Ph. XXXIX p. 6)
1 und das

Furlanische (vin-o, vez-o
) bezeugt deutlich, daB dieses fakultative

-a der 2. Plur. auf *uo(«) zurtiekzufiihren ist. In der ent-

sprechenden Form no ist nun, wenn sie agglutiniert wurde,

das n mit dem vorausgelienden m verschmolzen worden. Es

kann mithin ganz gut moglieli sein, daB aucli in Groden (wie

in einigen lombardischen Verbalformen; vgl. Berg, Alpenmund-

arten p. 50) in der Verbalendung, resp. dem Pronomen ma
gelegentlich ursprunglich. agglutiniertes 710

(
5) fortlebt (vgl. z. B.

tan de vaces pudessun ma mei se eumpre Kal. Lad. 1915 p. 82).

In der Melirzahl der Falle hat aber ma mit nos niehts zu tun,

sondern geliort in die 2, Klasse agglutinierter Pronomina.

78. Diese entstammen, wie gesagt, der im medialen Sinne

gebrauehten Reflexivkonstruktion.

me wurde agglutiniert 'zu ma: audidma, audidma n tel

sthepetament! cialedma sun plasa, te fola de zent (Kal. Lad.

1911 p. 29),

oder getrennt geschrieben: rusnede manjede cunmifena

(Kal. Lad. 1912 p. 62),

eventuell durch das wirkliche Reflexivpronomen vom Verb

getrennt: cunte me ma (Pitl. Stor. p. 15), seltener dem Ind.

beigeftigt: udeis ma (Kal. Lad. 1915 p. 81).

te sollte dementsprechend zu -ta werden. Wahrend dieses

in der Geschiclite der nonsbergischen und lombard-veneziani-

schen Flexion eine groBe Rolle spielte, sind wieder (wie bei tu)

im Grodnerischen kaum nennenswerte Spuren orhalten: per

me poste tu l maride (Kal. Lad. 1915 p. 60); vuestel to (ebenda);

veighes-te (Kal. Lad. 1914 p. 72; vgl. noch Kal. Lad. 1913 p. 53

Z. 6 v. u.). Es mag sein, daB die Hoflichkeitsform vos die

Agglutination von tu und te behindert hat.

1 Die Einwendungen L. Spitzers (LGRPh. 1918 p. 398) konnten mich von

meiner Auffassung aus durchsichtigen Griinden niclit abbringen,
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So sckeint das -a in der 2. Sing*, mit dem ans vos ent-

standenen -

a

der 2. Plur. identiscli zu sein und von dortker

tibertragen zu sein: vegnesa (2904, 8), uesa (2904, 19). Hin-

gegen kann das fakultative -a der 3. Konj. Plpf. natiirlich

niclit aus vos kervorgegangen sein
(
ciulessa 2904, 12, essa

2914, 5, 2915
; 5, stasessa 2905, 6, messessa 2910, 13). In

diesen Diskursivformen lekt offenbar se fort, das nach § 42

auch den Medialausdruck der 1. und 2. Plur. ubernalim: cie

sonsa (2910
; 1); n kuei ulonsa m pne i dale (Kal. Lad. 1915

p. 82); eisa ben dret bon durmi ? (Kal. Lad. 1915 p. 59). —
Die 2. Plur. des Diskui'sivs, aus suffigiertem se hervorgegangen,

ist lautlick mit dem agglutinierten -a = -vos (§77) zusammen-

gefalien.

Neben se sckeinen auck Reste des Dativs illi fortzuleben.

So in dai (it. dagli): Dai la beles
?
dai la bones (Kal. Lad. 1915

p. 57), moglieherweise aber aucli sonst: z. B. die pudessan-i

(2910, 5), dock vgl. § 43.

79. Man sielit, daB diese beiden Agglutinationstypen sick

vielfack lautlick berukrten und syntaktisck durchkreuzten und

daker analogiscken Ubertragungen reicklicke Gelegenkeit ge-

gebfen ist. So mag der Imperatit sparagneda (Kal. Lad. 1915

p. 63) fiir gewoknliches sparagneda an sparagneisa angelehnt

sein, — es kann aber auck direkt -vo agglutiniert worden sein.

Deutlicker ist die Analogie in essa flir die 1. Sing, in einer

Textstelle, die im Zusammenkang zu betrackten ist: Tu
}

dish

una de ksta mutans ne n’essa (2. Sing.) met audi kuntan
,
ke te

ksta fnntana dessel vester truep grosh askendul f . . . oh
}

she

n’essa (1. Sing.) due hi grosh ke ie tlo te Val askendui
,
respuend

Vantra
,

tan de races pudessun ma mei se cumpre! (Kal. Lad.

1915 p. 82).

80. Durcli solche Analogien trat in vielen Yerbalformen

eine Unsiclierkeit im Gebrauck von -e und -a ein, welclie durcli

Entwicklung der Endungen der 3. Sing. Plur, des Potentials

verstarkt wurde. Dieser gelit keute auf -e aus (posse 2904, 13,

la§e 2904, 15, Veuve 2903, 10 feze, ebe, stbe
,

debe etc.), nur
bei pudei findet sicb die Nebenform pwsa. Sei es, daB ein

lautgesetzl ichor Yorgang vorliegt, indem der vorausgekende

Palatal hnbeam zu ebe statt *eba wandelte, sei es, daB, wie

Gartner, Gredner Mundarfc p. 49 zu glauben sekeint, vom
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Diskursiv auszugehen ware, wo portel (§ 77) den Potential

porte nach sicli zog, — jedenfalls steht aueli bier Indikat.-a

and Konj.-e nebeneinander, walirend ini Konj, Plpf, wieder -a

auftreten kann (§ 78), worin posa neben pose begrtindet sein

mag. Aufierdem blieb nicbtagglutiniertes se als solcbes be-

stehen und wurde nicht zu sa, wodurch aueli in der Agglutina-

tion -se neben -sa eine weite Verbreitung fand, — ja in der

1. und 2. Plur. des Potentials zur Vorberrscbaft gelangte: ado
ke vivonse (Kal. Lad. 1915 p. 56); In Jcel dl Ice tu es la noza

sdu hnonse pa na boza (ebonda p. 60). Im allgemeinen stimmt

die Angabe Gartners, daG im Potential und Diskursiv -se, im

Interrogativ -sa venvendet wird. Wie aber aus den § 78 an-

gefiihrten Beispielen hervorgelit, ist aber aueli -sa im Diskursiv

nieht selten, walirend se sicli aueli im Interrogativ einstellen

kann: Seise ben nton ? (Kal. Lad. 1915 p. 56) und z. B. aueli

an soi
j (— sum

)
beigefiigt werden kann : souse (ebenda p. 88).

Wie nabeliegend solche analogisclie Rtickwirkungen sein konnen,

mogen folgende Beispiele, erlautern: Child) eisa rubd la coppa

de mi segneur ? — Tlo n }

eisa fatt na granda! (Pitl. Stor. p. 19)

und: Unieise ben ? Seis uni ! E ben dret gien ke unieise a me

kri (Kal. Lad. 1915 p. 55).

Satzplionetisch verstummt das e besonders in der 1. Plur.

sehr liaufig (vgl. fazQijs 2903, 3, geschrieben fagionse), weslialb

namentlicb Lardscbneider die Orthograpbie ruons
,
mettons

,
ons

,

asans etc. bevorzugt. Das erweckt nun den Eindruck, als

wenn das auslautende -

s

des Indikativs aus lateinisclier Zeit

fakultativ erlialten geblieben ware. Das Grodnerisebe wiirde

in dieser Hinsiclit gewissermaGen eine Mittelstufe zwisclien dem

Prov. u. Altnormannischen einerseits und dem Zentral- und Ost-

franzosisclien andrerseits einnelunen. Es ist diese Mdglicbkeit

niclit ganz auszusclilieGen, zumal aueli ini Engadin einige alm-

liclie s-Formen der 1. Plur. verbreitet sind, walirend sonst alle

Ladiner s-lose Formen besitzen. Wir mlissen aber vorsiclitig

sein. Matie Ploner (Kal. Lad. 1915 p. 65) gebraucht die Imper.

fasheij mustrei fur sonstiges fashede
,

mnstre.de, die ihrerseits

natiirlich keine direkten Reiiexo der lateinisclien Imperative

sind. Dieses fashei ist doch wold eine Ruckbildung aus fasheise,

mitliin -se als fakultative Flexionsendung gefiililt wooden, wes-

lialb der .hier skizzierte Entwicklungsgang lat. sumus zunaebst
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zu sorj
,

claim zu resp. sorjse und endlicli zu so?js als der

wahrscheinlichere erscheint

, 81. Aus den vorangehenden Paragraphen kann man sicli

ein Bild yon der Variability gewisser Flexionsendungeri machen

unci wird besser begreifen, wieso im Impi, lautlich begtinstigt

(§ 88), -ova und -oa so uberaus haufig schwanken kcinnen.

Letztere Form sclieint in erster Linie der ,stadtischen Sprecli-

weise c

gel&ufig zu sein (§ 13) und wird yon den Wolkensteinern

den St. Ulrichern als lokale Eigentumlichkeit zugesprocben,

was aber nielit hindert, daB sowohl Frau Demetz als nament-

lieh Prof. Lardschneider -oa sehr haufig horen lassen.

83. Die balborganisclie Entwicldung yon video zu veize

und die rein analogisehe zu veige sind in unseren Texten reich-

lich vertreten. DaB jene, wie Gartner angibt, yeraltet ware,

gelit aus meinen Belegen nicht heryor, da z. B. L. Runggaldier

2918, 15 veigi gebraucht, ebenso wie auch Moroder (yeic 2904, 3,

2905, 18), walirend Lardsclmeider veizui vei%a (2914, 14, 2915, 3)

bevorzugt.

83. SchlieBlicli sei nocli des sogenannten erweitertenPrasens-

stammes gedaeht. Wie sclion aus Gartners statistischen Angaben
bekannt war, spielt die Stammerweiterung nacli der Inchoativ-

Masse eine weit geringere Rolle als jene, welclie vom spat-

lateinisclien Typus -izare ausging, die sclion wegen des Schwun-

des des intervok. i
(
achtoa

,
tachmea etc.) altes grodnerisches

Erbgut darstellen muB. In neuerer Zeit sclieint allerdings das

Italienisehe in der stadtischen Sprecliweise gerade diesen For-

men stark Eintrag zu tun, — denn walirend diese Stamm-
erweiterung, wie aus der bei Gartner angefulirten Liste liervor-

gelit, urspriinglieh bei Fremd- und Buchworten starkere Yer-

breitung gefunden liatte (also so wie im Rumanisclien
!),

be-

gegnet sie neuerdings gerade in jenen Verben seltener, welclie

den Grodnern in nicht erweiterter Prasensbildung vom Italieni-

sclien her bekannt sind, walirend unromanische Verba oder solche

etymologisch undurchsichtigen Ursprungs sie haufiger ftihren.

Oliarakteristisch ist das Suclien Lardschn eiders nacli einer

Grundform fur die 3. Sing, yon retipete. Im Kal, Lad. 1912

p. 36 Z. 7 druckte er respetdia (es sollte respettia lauten!), fand

aber spate r diese Form, mit Recht, falsch und verbesserte sie

in respeta (2911, 10), was natiirlich auch nicht grodnerisch ist,
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wo retyieta (vgl. aSpwta 2904, 13) zu erwarten ware —- also

ein reiner Italianismus ! Eine dritte Prasensenveiterung, die

vom Part. Pras. ausgeht (wie it. spcwentare, frz. cremntev
,

sp. quehrantar
;

vgl. Meyer-Liibke, Rom. Gr. II 614), ist im
Grodnerischen in einigen Reispielen vertreten

:
perceZentel (2905, 2,

zu causare
),

murentl (2907, 2); vgl. noch Gartner, Gredner

Mundart p. 97.

84. Uber den Konjugationswechsel ist wenig zu sagen.

M. Ploner kennt noch einen Inf. vvder, heute nur mehr ud'di

Der Inf. kumandi gelit niclit unmittelbar auf rom. commandare

zuriick, sondern ist aus dtsch. komnctndieren entlehnt.

y.

85. Uber die lautlichen Verhaltnisse wird eine ent-

sprecliende Darstellung erst erfolgen konnen, wenn Mittel und

Wege gefunden sein werden, die Phonogramme selbst zweck-

entsprechend zu untersuclien und die den Lautbildern parallel-

gehenden Einkerbungen der phonograpliischen Nadel als Aus-

gangspunkt der Lautbeschreibung genommen werden konnen.

Vorlaufig nur einige Worte liber die deni Protokoll beigegebene

phonetische Transkription. Jede Transkription in Buclistaben-

sehrift ist im Verhaltnis zur Lautgebung ein ktimruerlicher

Behelf und man darf nicht glauben, dad die vorliegenden

grapliisclien Darstellungen der Plattentexte was Wunder an

Exaktheit und VerlaOlichkeit darstellten. Da eine phonetische

Stenographic niclit existiert und im Gegenteil das phonetische

Schreiben bedeutend zeitraubender ist als die gewohnliche

Schrift und uni so ungenauer bleibt, je weniger Zeit zuni Nach-

denken und Erfassen dem Transkriptor gelassen ist, so ist

jedes Mitsclireiben vorgesprocbener zusammonhangender Texte

in phonetiscber Schrift ei'gentlich ein Unding — in diesem

Falle aber entschuldbar, da die phonetische Transkription das

Abhoren der Platten erleichtern soil. Der Weg des Yerfabrens

war dabei folgender: Die entweder in Druclc odcr Handschrift

vorliegenden Texte wurden in jene Transkription auf rein kon-

struktivem Wege umgeschrieben, welche der Verfasser in einer

Reilie von Aufnahmen der Grodner Mundart, die er in friiheren

Jahren personlich vorgenommen hatte, sieh zurechtlegte (vgl.
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Lomb. Lad. p, 410). Dieses Umsclireiben war durcli den Um-
stand erleichtert, daft der Herausgeber des Calender Ladin

wie der Verfasser der Pitla storia bibia Ortograpliien benutzen,

die sick ziemlicli eng an die Lautbilder anscblieBen und leicbt

als Unterlage fur die Arbeit des Phonetikers benutzt werden

konnten. Hit den so gewonnenen Qrundprotokollen in der

Hand liefi sieli der Verfasser die gewalilten Texte wiederbolt

vorlesen, und zwar in der Regel viermal. Das erstemal, un-

gefalir aclit Tage vor der phonograpbisclien Aufnalime, suclite

er beim Ablioren der Texte die individuellen Eigentumlich- <

keiten in der Artikulierung der einzelnen Grodner Laute bei

den jeweiligen Versucbspersonen kennen zu lernen und maclite

sieli freie Nbtizen in dieser Hinsicbt. Das zweitemal, am Tage

der Aufnalime selbst, las die Versucbsperson den Text, den

sie mittlenveile fiir die Aufnalime zu sprechen getibt liatte,

vor dem Apparate vor, walirend der Verfasser mit der Feder

in der Hand die wichtigsten Abweicliungen der Aussprache in

das Grundprotokoll eintrug. Die dritte Lesung bekam der

Verfasser walirend der Aufnalime in den Apparat selbst zu

lidren, bei welcher er abormals das Grundprotokoll korrigierte

und die betreffenden Korrekturen von dem vorlier vorgenom- *

menen untersclieidbar eintrug. Endlicli wurden unmittelbar

nacli der Aufnalime die Platten selbst je einmal mit dem Grund-

protokoll in der Hand abgeliort.

86. In der Erbrterung der einzelnen Lauterselieinuiigen

will ieb den Konsonantismus und Vokalismus getrennt behan-

deliij was insoferne saclilicli begrlindet erscheint, als die kon-

sonantiselien Veranderungen, welclie das Grodnerisclie (gleichwie

die tibrigen zentralladiniselien Mundarten und das Nonsbergiscbe)

durclnnacliten, in ilirer Melirzalil in weit ausgedelinten Ge-

bieten einlieitlich und in weit zurlickliegenden Jalirliunderten

durcbgefiibrt wurden, walirend die’ Veranderungen der Vokale

viel mannigfaltiger von Tal zu Tal unter weeliselnden Be-

dingungen und meist zu ganz verschiedenen Zeiten vor sieli

gingen.

87. Samtliclie Palatalisierungen von Konsonanten sind

alter als die mittelalterliclie Einwanderung der Deutsclien, —
aucb dje jlingste jene des lat. c -f a resp. g + a

%
fiir welclie

Gartner noeli 1879 tyamp, tyant, tyavctl, dyed transkribiert, die

r
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or yon t$aina, tslel (nicht von dyigant
,
dyust) vcrschieden liorte.

Der Laut t%, der schon im 11. Jahrhundert und wohl sclion

wesentlich friiher gesprochen worden sein inuB, wie die deutsch-

tiroliselien Ortsnamen ladinischen TJrsprungs wie Kaltern, Kaon -

pill gegeniiber Gampen (zu cumba) und deutsclie Lehnworte
im Zentralladiniscben wie grodn. iiega — ahd. vuoga

,

die an
der Palatalisierung nicht melir teilnahmen, bezeugen, ein Laut,

der z. B. im Nonsbergisehen grofienteils im Yerlaufe des 19. Jalir-

hunderts zu £ (Gartner wiirde tS schreiben!) geworden ist, hat

in den allerletzten Lustren auch in Groden den Lautwert c

angenommen, weshalb in unseren Texten wenigst.ens das Ohr
zwischen camp und ceina

}
gal und gust kcinen Unterscliied zu

erfassen vermag. (3b die Nadel des Phonographen Unterscliied©

darzutun vermag, wird eine milcroskopische Untersuchung

lehren konnen.

88. Ebenso ist auch die konsonantisehe Lenition inter-

vokalischer Konsonanten im groBen ganzen sehr friih vollzogen

worden. Leise Nuancierungen sind indessen auch lxeute noch

yorhanden, welche das Lautphanomen, das samtliche Versehlufi-

laute und manchen Reibelaut seinerzeit in so naclihaltiger Weise

verandert hat, auch heute noch lebendig erweisen. Namentlicli

im Imperfektum wird fqa neben fqva?
stazoa fiir Staiova, doch

auch - rna (2915, 15) neben ruva (2915, 10), §ga (2918, 3 und

Note) neben (Jova gesprochen. Auch intervokalisches l wird in

enklitischen Worten mitunter so fliiehtig artikuliert, daG ich

es als reduzierten Laut transkribierte (2904, 17), ebenso wie

es auch in schwacher Stellung vor konsonantischen Wortanlaut

roduziert ist (2905, 6).

89. Es ist gewiB kein Zufall, daG gerade diese beiden

Laute zwischen Yokalen Yeranderungen noch nachgeben konnen,

wahrend sonst der LenitionsprozeG gewissermaBen erstarrte,

da gerade v und l im Gegensatze zu den andern Konsonanten

auch in neuerer Zeit im Zentralladinischen mannigfachen Wand-

lungen unterworfen wurden und besondere Einflusse auf be-

nachbarte Laute auslibten. Bezliglich des v sei auf die eigen-

artige Behandlung des mhd./ im Zentralladinischen (im frliher

erwahhten Wort uega), den Wan del von vorton. vi zu u

(adripare zu w) und die Inhibierung des Lautwandels in freiem

a zu vor v in ara
} fam,

blava venviesen.
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90 . Bezuglicb des l beaclite man seine Entwicklung im

badiotischen aUa
,

Ictlda
,

palsct etc., das erhaltene l in den

deutscben Namensformen Grodner Hole wie Alneider (TJnei),

Rungaldier (Rungaudie), die wabrscheinlicb junge Lenition des

intervok. I zu r im Badiotiscb-Ampezzaniscben, endlicli auch

den alien Romanisten woblbekannten zentralladinisclien Laut-

wandel yon hi zu tl resp. gl zu dl. Nicbt bloC daraus, daC

die Bucbensteiner an ilim niclit teilnebmen, aucli aus Ortsnamen-

schreibungen bis ins 16. Jabrbundert binein wie Rushloi fur

Rustlea ist zu entnebmen, daO dieser konsonantiscbe Lautwandel

einer relativ neueren Zeit angebort. Um so wertyoller erscheint

daker 2908, 20 die individuelle Ausspraclie Delagos klir fur

tier
,
ein Zeugnis, das selbst heute nocli vereinzelt hi gesproclien

wird. Die Sadie ist so. Lardscbneider spricbt deutlicli kaku-

minales tl und dl (2910, 4, 6, 16), die Artikulationsstelle seines

tl stebt deni Jcl viel nalier, als man nacb der tiblicben Ortlio-

grapbie vermuten sollte. — Vgl. nocb clo, inclaudd in den

Stacions (Bobmer, R. St. Ill 1878 p. 89 ff.).

91 . Almlich wie l ist aucli n im Grodnerischen ein

variablerer Laut, der Yeranderungen weniger Widerstand ent-

’ gegensetzt.

Dies zeigt sich darin, dab gutturales ?? in den Zusammen-
setzungen mit in und im Wortauslaut niclit selten in dentales n

tlbergebt, sowie in der beginnenden Nasalierung desselben vor

s bei Lardscbneider (2911, 4, 2912, 2 etc.). Vgl. hiezu Lomb.
Lad. p. 405 f.

92 . Die Tenues lenes an Stelle der romaniscbon Mediae,

die icb gelegentlicli bei Moroder und Lardscbneider, sonst bei

keinem Grodner liorte (2911, 11), schreibe icb dem Umstande
zu, daO diese Herren mit mir wabrend der Yersucbe immer
deutseli spracben, wodurcb ilinen diese Germanismen passierten.

93 . Wie die Gescbicbte des grodneriscben Konsonantismus

eine altertttmlichore und gefestigtere ist, so erweisen sicli mit-

bin aucli die Abweicbungen der vorliegenden Texte yon der

Gartnersclien Darstellung mit Ausnabme des t% > 5 als gering-

fiigig. Ganz anders der Vokalismus. Wir baben bei den be-

tonten Vokalen zwei Grundprinzipien auseinander zu halten:

Yokalveranderungen vor einfacber Konsonanz und Vokal-

veranderungen in Position.
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94. Heute geht nun mitten durclis Zentralladinische eine

wichtige Scheidelinie, welc-lie das Gadertal mit dem Ost-

ladinischen einerseits, das Grodnertal mit dem Nonsbergischen
und Engadinisehen andrerseits zu je einem groJBen Gebiete

vereinigt. Im Badiotischen werden die Vokale vor einfacher

Konsonanz nur ini heutigen Oxytonon durcli Dehnung ver-

andert, bleiben aber bei erhaltenem Auslautsvokal unverandert
— im Grodnerisclien sind diese Dehnungen yon der Zabl der

folgenden Silben meist unabhangig'. Betrachten wir aber die

Sache bistoriseh, so mtissen zur Zeit der Einwanderung der

Dentsclien in diesen Teilen Tirols drei Abstufungen unter-

schieden werden. Zur Zeit, als sieli die Deutscben an den

Hangen des Eisaektales festzusetzen begannen, war iiberhaupt

z. B. das e in freier Silbe wohl nocli nicht verandert worden:
jpicetum wird am Eingang ins Villnosser Tal und anderwarts

zu Pitschied (vgl. rheintaliseli acUam zu iZieu
), wahrend der

grodnerische Hof Peccei itsch. Pitscheider (wie Uriel — Alneider
;

LarZonei— Lardsclmeider) beifit.

95. Nun miissen wir aber annehmen, daG an der Klausner

Zollstatte schon vor den Langobarden ostgermanisclie Wacht-
truppen ihr Standquartier batten, denn nur so kann man das

Eindringen ostgermaniscber Worte ins Zentralladiniscbe er-

klaren: grdn. aune§, Utrika (vgl. Mitt. d. Inst. f. (3, jGresclif.

IX Ergbd. p. 29). In der Brixner Gegend waren mindestens

seit der karolingischen Zeit Deutsche ansassig, wahrend die

deutsche Kolonisierung Grodens nachweisbar erst im 11. Jahr-

hundert erfolgte. In dieser Zeit waren aber in Groden die

Vokale vor ausl. a noch unverandert: Moroder grdn. Mureda 1

setzt im 11. Jabrhundert eine grodnerische Form *murada
(lat. murata

)
voraus, Raschotz grdn. Resuza ein damaliges reseza

(lat. recaesa sc. mo7is)
)
Mussner grdn. Meuzna (vgl. Meyer-Liibke,

Etymol. Worterb. 5800), damals Mozna, d. h. im 11. Jahr- .

hundert lierrschten bei den Grodnern noch die gleichen

Diphthonggesetze wie heute im Badiotischen! Schon

damals waren aber in Groden auGer den Diphtliongen im

1 DaB die Familie Moroder, wie Moroder-Lusenberg, Festschrift (p. 22)

annimmt, erst im 15. Jabrhundert einwanderte, darf nicht heirren, da

der Hofname schon vor der Einwanderung in Groden existiert haben

kann; vgl. § 11.
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romanischen Oxytonon auch jene gebildet, welche vor ?!~haltigen

Konsonanten in Position, entstanden und im Badiotischen wie

im Grcidnerisclien an den Schwund der Auslautssil.be niclit

gebunden erseheinen: vgl. bad. btia, llta
,
pile, tl§e, dli£a

;
clra

;

maglra, cussa
,
ut

?
slura etc. und nun auclx der Grodner Hot

T'ieza dtscli. Tletseller (niclit % Totscher !) zu attegia
,
ein Wort,

das allerdings als Sachbezeiclmung den heutigen Grodnern

niclit melir bekannt ist, aber als Ortsname noch fortlebt. DaB
auch im Badiotischen diese Diphthonge alt sind, bezeugt bad.

lltra aus ahd. leitara
,
das offenbar tibernommen wurde, bevor

alid. ei zu oi oder oa wurde (vgl. Schatz
;

Altbair. Gramm.)

und iiber ebenso zu li(e)tra wurde wie electa iiber

*lieita zu ll(e)ta (vgl. Lomb. Lad. p. 474; Z. f. r. Ph. XXXII
p. 629).

1

96. Wir haben im Grodnerisclien mithin zwei Diphthon-

gierungsperioden zu untersekeiden, — eine vor dem 12. Jalir-

hundert vor palaltalhaltiger Konsonanz und vor scliwindendem

Auslautsvokal (vgl. Z. f. r. Ph. XXXIX p. 11) und eine zweite,

wesentlich jiingere, in der jeder Vokal in freier Stellung den

gleichen ProzeB durchmachte. Dieser j lingeren Diphtliongierung

wuBten sich einzelne grtidnerische Worte zu entziehen (mqla,

Simla, sqla
,
qra, prqa,rgda), wahrend andrerseits das Badiotische,

das soi)st auf der 1. Stufe stehen blieb, einzelne Beis]>iele auch

fur diese jiingere Diphtliongierung bietet (neva. aus *nneva

,

resa, leraibes, naine).
a Solehe Unregelm&Bigkeiten legen die

Vermutung nahe, daB der Ubergang von der 1. zur 2. Stufe

nicht im Wege eines einfachen lautlichen Prozesses vor sich

ging, sondern entweder von Analogiewirkungen oder rhyth-

mischen Momenten seinen Ausgangspunkt nahm. (Ahnlich denkt

Battisti iiber das Passanische, A tonica p. 59).

97. Die Brechung des e zu ie vor r-Kons., welche das

Grbdnerische (und Buchensteinische) mit dem Engadin gemein
hat, geliort der 2. Periode an, da deutsche Lehnworte daran

1 Im Grodnerisclien bildet zihfia neben zhfia (Seife) einen Parallelfall

(
2907

,
18).

2 Da der Wandel von a > e mit diesen Diphtliongierungen zeitlich und
ursaclilich zusammenfiel, sind auch bier die ‘Ausnahmen, grdn. vara,

hava^ ddeX, dier, sahe, sadc, andrerseits bad. und enuebg. afrha, dermena
,

rhiera [capra) und vena zu vermerkeu.
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schon teilnehmen
(
albigrk

,
Sumbierh dtsch. Lusenberg

}
Biertl

dtscli. Pers.-Name Bertl
), wahrend die Badioten wieder ein

einziges Beispiel fur Brechung yor r-Kons. kemien: stierne.

98. Aus diesen kurzen Andeutungen liber die Geschichte

des grodnerischen Yokalismus ergibt sich schon der wissen-

schaftliche Wert der in den Texten enthaltenen ladinischen

Ortsnamen, welclie die von Vian: Groden, der Grddner und
seine Sprache p. 42 f. u. p. 135 gebotenen Materialien in wiin-

schenswerter Weise erganzen. Aber aucli die auBerordentliehen

Schwankungen in den Vokalqualitaten, welclie der Phonograph
in den 17 Platten verzeiclmet, sind unter diesem Gesichts-

winkel erst riclitig zu betrachten.

99. Gartner untersclieidet unter den betonten e-Lauten

drei Nuancen: a, § und e und drei e-haltige Diplithonge :

»

id und qi. Er yerteilt diese Laute in der Weise, daB

freies It. a zu e
}

nach Palatal zu a wird, freies It. £ als ie,

gedecktes als e, vor r konsonant als in erscheint und end-

lich It. & resp. i in freier Silbe meist als at, in Position als a

erscheint. Vor Nasal erscheint jedes e nach ihm als a. Un-
gefahr entpricht seine Transkription meinen Zeichen e

(
0

,
e\

e und e (vgl. noch Lomb. Lad. p. 409), aber sehr ungefahr: sein

a glaube ich als mehr weniger palatovelar gefarbtes e be-

schreiben zu miissen und bezeichne es mit s (geschlossen) oder

9 (offener), wenn der palatovelare Klang starker hdrbar ist,

mit e, wenn derselbe weniger hervortritt; sein e sollte ich als

mitteltoniges $ bezeiclmen, dock schreibt Gartner vielfach e
)

wo ich den Laut « here, wahrend nur sein und mein e sich

wirklich decken.

Auch die Grddner selbst filhlen das Bedurfnis in sich,

verschiedene 6-Nuancen in Hirer Orthographic anzudeuten, und

schreiben meist, ATian folgend, 0 bis e fur Gartners e
t

e fUr g

und e flir a. Die Verteilung dieser Zeichen, welclie die Grddner

Orthographie vornimmt, deckt sich aber ganz und gar nicht

mit der etymologischen Grundlage, welclie Gartner ausgearbeitet

hatte, und der Phonograph bezeugt, daB in der Tat vieles in

dieser Hinsieht an Gartners Auffassung richtigzustellen ist.

Fur e aus a erscheint heute in der Regel g, ein verhaltnis-

maBig gescldossenes e, das die Grddner meist mit em wieder-

geben; daneben aber auch der Laut g, den die Grddner mit <>

Sitzungsber. d. phit.-liist. Kl. 191. Bd. 4. Abh. 4
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transkribieren. Letzteren hbrte ich namentlich am Satzauslaut,

wahread ich innerhalb desselben fast immer e notierte.

Lt. e vor Nasal, vglt. % in Position und der grodnerische

Diphthong ei schwanken ebenfalls zwischen e, resp. a und <t,

Sie sind allerdings immer dorsal getriibt, diese Triibung kann

aber verschiedene Grade erreichen. Je emphatischer das Wort
gesprochen wird, desto starker tritt sie hervor. AuGerdem sind

sie in der baurischen Sprechweise aueh qualitativ etwas anders

gebildet als in der mehr stadtischen (s. o.). Niemals hort man
ei oder ei als reines ai\ vielmehr wird zwischen Sas Eigdis

(mit wirklichem ai !) und Gerdyina bis Gdrdsina genau differen-

ziert. Irn diphthongen ik vor gedecktem r hore ich reines el

Auch hier wird eine sorgsame Untersuchung der Phonogramme
* selbst die Wahrnehmungen des Ohres zu erganzen und zu

festigen haben.

Vorlaufig erklare ich mir diese Unsicherheit in der Unter-

scheidung der drei an sich deutlich differenzierten e-Nuancen

aus zwei Umstanden: einerseits der ,stadtischen Mundart*, durch

welche viele Grodner die Palatovelarvokale in rein Palatale

verwandeln, — andrerseits aus einem ProzeG ahnlich dem Uber-

gang von der 1. zur 2. Diphthongierungsstufe : die Lautgebung,

die in dem einen Wort berechtigt war, wird auf andere iiber-

tragen, wenn bestimmte Tendenzen ilire Artikulationsstelle er-

leichtert. Wichtige Aufklarungen tiber die gauze Lautgesetz-

frage dtirfen wir aus solchen TJntersuchungen erwarten. Bei

den Velarvokalen herrscht groBere Bestimmtheit und sind die

zu beobachtenden Vokalnuancen nicht so zahlreich. Der Diph-

thong eu bis 9u wurde von Gartner mit on wiedergegeben.

100. Die tonlosen Vokale sind zahlreichen, in erster Linie

rhythmisch bedingten Synkopen und Reduktionen unterworfen,

von denen die phonetische Transkription ein dtlrftiges und nur

sehr ungefahres Bild zu entwerfen bemiiht ist. Auch hier wird

£ine genaue Analyse der Platten zu greifbaren Resultaten fiihren

konnen, die um so wertvoller sein werden
;

als die Grodner
Texte wie die bisherigen Dialektbeschreibungen nur sehr wenig
von dieser umfangreichen Erscheinung erraten lassen.
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Platte 2903. 1 Franz Vinatzer.

Erzalilung aus ,Pitla Storia bibia‘, Dr. Knecht, Brixen 1913,

p. 50, 3.

Phonetisclie Transkription.

1. Kreatsioi] cM uqmo — paravis Presto'3 .

2. I sgUo di a ¥ bel D"id J&ria Vuqmo 1 a dit:

3. fazons 3n uqmo k sdonda 2 rt nans

4. pdr kumandt ssura 7 pen 3 d } ecja
}

7 ucisi dl
'l aria 7

t)
9rs dla

tigra 4
i seura duta la tiara.

5. Pdr krio Vuqmo a pq hi be
l D) e taut tiara tuoma, a fat da

inora o) kqrp 7 Vt sufla it
e on afna immortgla.

6. Po fqve
l vif 7 Id bl Did 'a dat l inildm addon

,
k° it

c
l dl torn

de tidra.

7 . k3b b3
l DY ova bele gtfoiid dn bel vertsooj k Gfqva l paraids

t
3restr'\

8..
7

t
e kds 1 vertsooj fqvel la it

e n gi'um i d’uffl sort de cqfes i hgs 8

da finds

,

9.

7 a mats l vertsgi) fqve
l l leg 9 dl bp] 10

i dl mal.

10. Idic a pq mHit adam iff t
c kgs 11 vei'tsgrj acok el cele l

essu H

lsurc .

11. I dlc a enkc fat pass via ddnt addon du£ i tfo'ds,

12. 7 addm a dat a unin tYr si dre lnnem,

13/ Da dcdq a Id bl dY mustru a addon dut 1 vevtsoi) 7 a dit;

14. ks§ t
e dei n dut a. ti

,
tu pqses u adurve dut i mate diuni leg

15. mgdo'e no d 1 ' Id lp
\

15 a nuts l vertsog nc auzes maie
}
—

16. pdrcg s e
t
c maVs d kl Ip) po miYscs nmri.

17. addm fova ntlsuta mo l seul uqmo

18. 7 d3 data la 1Matures ¥ idY 7 ova niustra n1' n’qvel udu

n°(juna ¥' semiqva ad si.

1 Fortlaufende Nummeriermig des Phonogrammarcbivs.
2 *smea. 3 *pss. 4 * tidra.

5 ku .
(> *ke

.

7 *kg§. 8 *lerjs.

» 10 * Imi. n *hds. 12 13 *dgi. u *pqs> 15 *lgi).

Mit * werdeu die Yarianten bei vorangegangeuen Lpsungen

bezeielmet (vgl. § 85).
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Platte 2903, Text.

1. Crbazion delVuomo. Paravis terrestre.

2. L’sesto di d chel bol Die cherid I'uomo y a ditt:

3. jFacjionse en uomo, che semoia a Neus

4. per cumandi stlwra { pes dell’tya, i ucciei delVdria
,

i tteres

della tierra y seura dutta la tierra .

5. Per cherie Vuomo d po chel hoi Die tout tierra tumia,

a fatt da inora en carp y i d suffld ite en} ana immortela.

6. Po fovel viv y chel bol Die i a dat Vinuem ,Addm£

,
che uel

di ,uem de tierra *.

7. Chel bol Die ova bolle engenid en bol verzon
,

che fova

l paravis terrestre,

8
. y te ches verzon fovel la ite en grum y d}ugni sort de ciofes

y lens da fruits,

9
. y a moz l verzon fovel l len del ben y del mel.

10. Iddie a po mettu Addm ite te ches verzon, acciocche l dele

lessd y l leure .

11. Iddie a enche fatt passl via dant Addm dutts i tieres

,

12. y Addm a dat d ugni tier si dre inuem.

13. Da dedd d chel bol Die mustra a Addm dutt l verzftn y a

ditt :

14. Ches te del dutt a ti
,
tu posses adurve dutt y maje d’ugni len,

15. medre no de chel len a moz l verzon ne auses male,

16. percie se te mates de chel len, po muesses mur).

17. Addm fova entleuta mo l seul uomo,

18. y de dutta la croatures
,

che Iddie i ova mustra, ne n’uvel

udd deguna, che semiova ad el,

Platte 2903. Ubersetzung.

1. Erschaffung des Menschen. Irdisches Paradies.

2. Am sechsten Tag hat der liebe Grott den Menschen ge-

schaffen und hat gesagt:

3. LaBt uns einen Menschen machen, welcher uns ahnelt,

4. damit er befehle liber die Fische des Wassers, die Vogel

der Luft, die Tiere der Erde nnd liber die gauze Erde.

5. Um den Menschen zu schaffen, hat dann der liebe Gott

{euchte Erde genommen, er hat daraus einen Korper
geinacht und hineingeblasen eine nnsterbliche Seele.
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6. Dann war er iebendig und der liebe Gott liat ihm den

Namen Adam, gegeben, was sagen will: Mann aus Erde.

7. Der liebe Gott bat auch gemacht einen sehonen Garten,

welcher das irdische Paradies war,

8. und in diesem Garten waren drinnen beisammen und von

alien Arten Blumen und Fruchtbaume,

9. und mitten im Garten war der Baum vom Guten und Bosen.

10. Gott hat dann Adam in diesen Garten gesetzt, damit er

darauf schaue und damit er arbeite.

11. Gott hat auch vor Adam alle Tiere vorbeiziehen lassen,

12. und Adam hat jedem Tier seinen richtigen Namen gegeben.

13. SehlieBlich hat Gott dem Adam den ganzen Garten gezeigt

und gesagt:

14. ,Alles das gebe ich dir, du mogest alles gebrauchen und

yon jedem Baume essen,

15. nur nieht vom Baum in der Mitte des Gartens mogest du

wagen zu essen,

16. denn wenn du issest von jenem Baum, dann muBt du

sterben.* *
•

17. Adam war bis dahin der einzige Mensch,

18. und yon alien den Geschopfen, welche Gott ihm gezeigt

hatte, hatte er keines gesehen, das ihm geahnelt hatte.

Platte 2904. Franz Moroder.

Erzahlung aus dem , Calender Ladin‘ 1913, p. 49.

Phonetische Transkription.

1. bo')} di ku)]smger !
1

2. o bon di, bon di zai)

3. cela, cela ki k vep n j§d 1 ' siu
j

Ids an

%

4. m° de dl dm k?1 )d nt3rv°ni vdlk .

5. Si s), qdl, ares ke t'es rezo))
}

6. ki k’a inutorjs a nuvehs
,

7. i ddma d. Jcgl vefi
1

2

da tr per kunse\

8. 0 mai nidi
!
po n° vendza pra l dret

9. e pa la veta mam grbsa

10. pose bsr\ zage d° kc sc trata; ma las and).

3 Beinahe ven* zu horen.
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11. pu ses bgij,

3

1 i° kl meur,

12. a pfna ke
l a m pit9 de dobra . ulss l

1 mefui) JcT i] i culesa

la bryjes,

13. ValpiHa ert ¥ l pqse zl kula §kiera,

14. la tldp es af

l bel pzifda?

15. ng mantia auidr ¥ vqdl 1 laSe la kova

16. i v$dp
- tqs a fe tigra da buke1

.

17. (0) plar] pldi}, a k<f
as ne sardla pa mb

18. bgi] ki n9s tsera iu i figrds a neus vedli ygali

19. ma & n?s~ai

20. la rqda va r^tour

21. i nia maru&a 3 ¥ hot dq ¥ a fat la manf's na urela uela

la§e §tlef$.

22. LaS1

f§ mediza^ tu args bg)) pin bldta

23. t gs pu ti pitla bikqka pdr to, ti vedlci i la budleda

,

24. tiid ti pqkseri i fe {nq t
ci yards $’ke id fazoves da zdW)

25. i lasa ra&rne l mut.

Platte 2904. Text. [Doi vddli Gherd&nes.]

1. ,Bon di
,
cansuegher !‘

\

2. ,0 Bon di, bon di Gan Meine,

3. cela, cola; chi die
3

7] veic n}jede sun clus auc,

4. me de del am che l ie ’ntervem deled

5. ,Si, si, Odl
,
ares che fes regun,

6. chi ch’ib mutons
)
d nuvbles,

7. y davia de diet vegn-i da tb per cunseid

8. ,0 mai, mai
,
pb ne vegnes-a prd3

l drkt;

9. e-pa massa la veta grbssa
;

10. posse ben saglib de cie che se trata
,
ma lasa audid

11. ,Pit ses ben
,

3
l ie did meur,

12. a-peina died d 3m pue de dobra
,

uless-el mufun die ?j i

ciulessa la brejes;

13. I aspieta ert che’l posse gi cula schiera,

14. la tlappes ti-l bole ’ngign<\

1 *ules> 2 Wie Note 2.

8 Der Wortton liegt eher auf dem e als auf dem u.

4 Es liegt ein Versprechen beim Yorlesen vor, da M. auf

Befragen meht sprach.
'
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15. Ne mcmcia auter ch’el vodl i lase la cova

16. y vede tbs a fe tiera da huchei/

17.
}0 plan, plan

}
a cheles ne sarhda-pa mb,

18. §e blin ch'i nes zera gu i feres a rims vbdli Kigali

19. ma cie ues-a
}

20. la rbda va’ nteur
,

21. y nia marueja
,

cited l lot
,
do che’ l a fat la manges na urola,

uel la la§e stlefe.

22. Las-el fe mma
,
tu ares hen pin hleita

23. tfes pu ti piila bicoca per te
7

ti riudla y la hudleda
/

24. tue ti pbcseri y fe irib tei yures
?

Siche ta fasoves da Tfdun

,

25. y lasa racherrie ’l mut/

Platte 2904. Ubersetzung.

1. ,Guten Tag, Schwagerh

2. Oh, guten Tag, guten Tag, Hans Dominik,

3. seliau, schau, wer einmal kommt 1 herauf auf diese Hdhen;

4. das gibt mix' eine Ahnung, daB irgend etwas passiert ist P

5. ,Ja, ja, Adam, freilich hast du reclit,

6. Wei' Kinder hat, hat Abwechslung (Neuigkeiten)

7. nnd eben darum komm ich zu dir, uni zu beraten.*

8. ,Oh, mei, mei! da kommst du nicht zum Rechten!

9. Ich bin wohl ein Tolpl (ich habe eine zu dicke Binde 2
) ;

10. [aber] ich kann erraten, worum es sich handelt. LaB hftren.
{

11. ,Du weiCt ja dock, so ist es; es ist der Bub,

12. wexni er nur ein wenig Bartflaitm hat, dann mo elite er halt

gleicli selbst Bauer sein, inochte er, daB man ihm die

Hosen zubin det (ihn zum Besitzer macht),

13. er wartet hart, daB er auf FreiersfiiBen gehe (mit der

Schar gehe),

14. das Brautgeschmeide hat er sclion vorbereitet.

15. Es fehlt nichts anderes, als daB der Alte ihm das Lager

Ubeidasse und

16. rasch gehe, um Topferton zu machen (sich begraben lasse).
1

1 Im Texte steht: ,wen man einmal sieht, oben auf diesen

Hohenh
2 Oder zu nonsb. vpta (Deichselkopf) Lomb. Lad, 536? =;

,ich habe einen zu dicken Kop£!‘
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17. ,0h, langsam, langsam! Soweit wird er wolil noch nicht sein!

18. Icli weiB wohl, daB sie uns pensionieren (die Eisen ab-

nehmen) werden, mis Alte, mit der Zeit,

19. aber was willst du?

20. Das Rad dreht sich herum,

21. und es ist wobl kem Wunder, daB der Junge, nachdem

er eine Weile seine Liebscliaft getrieben hat, es knallen

lassen will.

22. LaB ihn die Bauernwirtschaft fiihren, du wiirdest eiu an-

genehmeres Leben fiihren.

23. Du hast doch dein kieines Hauschen fur dich, deine Alte

mid das Madchen;

24. nimm deine Schnitzeisen und inache wieder deine Pferd-

chen, wie du sie als junger Mensch gemacht hast;

25. laB den Buben wirtschaftenl

Platte 2905, wie Platte 2904.

Phonetische Transkription.

1. Tit g$ bel di tu
y
ma §el n h mo reguSy

2. Jmv) si p
ltzlma so por<5ezente

l a fe dut

,

3. I f¥a mefun ' zabarifa
3
mail ne sd da i d§ a la Hela

}

4. I n borj de zi kul bigiie6 a to na bsula do fuidm

5. ma bog ve de 6amp\ i dc stadire
9
do menel vegan i d*v mknde

s a

dut

;

6. l

‘l $taz§sa msfug sug pigiiel a cale ko kcl temp ura i a spie

do la kr%Hiana.

7. o i eila n urdeni o gor na llabatauza 1 kd sakinea
;

8. &e konta-pa ... si bgla zgmiaf kan kc la h ta?j oda i de

fynt kustenzona,

9. ma d& bona ttght-f

10. la sa mefun fruotene
}
mire 4 si antlarios

;
da kratse la barlhs

a si bimba;

11. la id bgn bela ladina
}

12. ma la sa apeina da lave vel d’azia,

1 Obwoh! im Texte slabadausa steht, sprach Moroder jedes-

mal t) * %labatdoza.

2 *sc.mia ygl. westlad. schema Form, Gestalt (Kulturwort !).

3 *zlafit. 4
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13. da huzing n ilabdrggc ... * n pasudgd 1
. . . dao

14. * po ala tos frud l injird td kulajoi).

15. Vid drds kd la m sa da i d$ m pdd dd salanc kid pivel

a’n pitl*

16. (Auf der Platte nicht mehr aufgenommen.)

Platte 2905. Text.

1 . Tv, es bol dd, tu
9
ma 8e 7 n’ie mb reg&S

;

2 . cun si pesima se perchesent-el a fe dut

,

3. 7 foja mofun y zabarieia, ma’l ne sa da i de ala stola;

4. 7 n’ie bon de yi cid biguec a to na beutsa de fujam
5 . ma bon ve de ciampt y de s’udiref de mem 7 regagni y de

de mendes a dut
5

6 . 7 stasessa mofun sun piguel a dale cb chef l temp ura y a>

spie db la cristiana .

7. 0! y Vila
,

3n urdegni 0 gov na slahadansa die sachinoa
;

8 . de conta-pa si bela hernia, can die la ie tan oda y de gent

custengiona ,

9. nia de na bona sladit;

10. la set •mofun da fruetene, mire si aHilaries, da craze la

hariles a si bimba;

11 . la ie ben bola ladina,

12 . ma la set a p'eina da lave vel d’asid,

13. la ctigina ’n slabergoS y’n passudat,

14. y pb it-la tos fried Vinfird te ciitlajdn ;

15. Vie ares die la ne sd, da i de Jm pue ’ de saldnd cul pivbl

a’n pitlj

16. la n’d negun arttinf y je one tVme, die sons tbs capeures cun

dot tei camenbstri.

Platte 2905. Ubersetzung.

1.
?
Du hast leiclit reden, du, -— aber, wenn er nocli nicht

ganz fur voll zu nehmen ist!

2 . Mit seiner Verzagtheit (Kleinlichkeit) bekttmmert er sick

um gar alles,

1 pasudac.
2 Fiir *stradire extra ad /rare? Ich kenne kein solches Verb

!

Im Text steht stadirh.
#

3 Zu *arteni (avizent. trid. artegn iomb, yen. retegno).
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3. or tandelt halt und macht lauter kleine Geschafte, aber or

versteht es nicht, sich ihrer zu entledigen,1

4. Er ist nicht imstande, mit dein Karren eine ordentliche

Fuhr Laub lieimzufUliren

;

5. aber das versteht er: zu streiten und sich zu erzttrnen, den

Trotzigen zu spielen (lastig zu sein) und alles besser zu

wissen;

6. mag er halt oben am Seller stehen, um zuzuschauen, wie

das Wetter ist (heraufzieht), und seinemMadl nachgueken.

7. Und sie, ein Geriimpel oder gar ein liederliches Frauen-

Zimmer, die immer belastigt; 2

8. was zahlt ihr schones Aussehen, wenn sie so nachlassig ist

und nach Art hinterhaltiger Leute [ist]

9. [und] nicht von guter Familie ist!

10. Sie versteht es halt nur, kleine Sacherln zu machen, ihren

Weiberkram im Auge zu haben, ihrer Ziege(?) das Goderl

zu kratzen

;

3

11. sie ist schon flink,

12. aber sie versteht es kaunx, ein paar Flecken auszuwaschen;

13. irgendein Geschlader oder einen Brei zusammenzukochen,

14. und dann hat sie bald aufgebraucht das Gespinst in ihrem

Blindel;

15. es ist vorauszusehen, daB sie nicht versteht, mit dem Wasch-
krug dem Kind ein Bad drtiber zu gieBen.

16. Sie hat keinen Ernst (?) und ich ftirchte, wir sind bald

kapores mit zwei solehen Pfriindnern.

Platte 2906, wie Platte 2904.

Phonetische Transkription.

1. od tu vys lei) dre masa 4 ntint, Odl
;

2. c
l no tsima Jc

e dizc true

p }

3. met ti lot x

y Id ladirj i s xk i) ]tarts ti leuros gr\cvds
}

ri'gui]

skakarQrjj

4. * So1 tira do te
;

lei pa lei) rzgitS de fe si fac,

5. n§ s° laseral-pa de man*8 o Sarny;

6. tu les me nsi suditius,

1 Sie zu den Abfallen zu werfen.
2 Krankelt, 3 Sielie Nachtrag! 4 *ma8a.
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7. pordona ke . , . t
c
l dlze

.

8. laffl pu Zi ddtrai ora suy s
edil a cudle do la budleda ,

9. i po keUa n’te-pa neguna l}l
era;

10. £e
fusciT] zduni

,
nos kuntorbes-la . . .

1 1. te sgs bey, kaij kd t’hs por maride na muta cell n* {gdc al gma.

12. * tlq nc pola-pa fade pro ti fiastra . . .

13. no zidd 1 pa a s
v fe

14. to ses bei] ; pare id me titsd.

15. I mut a fat na bona vela:

16. unhip hdl s’enZine la kdva.

17. zen t’id dit mi mends, ma m por meL

18. 0 veige bey kd soy pordil, i k1 ' muds9 de do;

19. nee til tends dad ei.

.20. i] ggtsnqm9n mesorcty mefwj sl
- render i s’enzine al urtioya;

21. ma turtia
,
kla moura, d-pa d9 stg pra nous doi zagareW i

nos flege.

Platte 2906. Text.

1. 0! ()! tu ves ben drel massa inant, Odl;

2.
}
l ne zima die dise truep,

3. ma ti bot ie bol ladin, y sidie tarz ti Veuves grieves

,

negun scacardn

,

4. y se’l tira do ie, ie-l-pa b'en regu$ de fe si fa£,

5. ne se laserad-pa dh manes o Sarrih;

6. tu ies ms J
n$i suditeus,

7. perdona die te-l dise ,

8. Las-el pu gi datrai bra say sedil a ciudle do la budleda;

9. y po diesta n*ie pa neguna leiera;

10. se fussdn Tfiiuni nes cunterbes-la mb'nee a neas }

l ce,

11. y te ses ben, can die Vies per maride na muta
,

cdl-i n’ jttde

aVoma,

12. y tlo ne pb-Ut-pa fade pro ti Jiastra Zenza .

13. Ne gide-pa a se fe ste,

14. y te ses ben, pare ie me tizd.

15.
}L mut a fat na bona, vela,

16. y ugmin uel se higigne la cova.

17.
r

2/en t’hi dit mi mimes
,
nia ’m-per-mel

.

c

»

1 *git. 2 %agarec.
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18. ,0 viiighe ban, che son perdu y die muesse d'e do;

19.
9nee tu tegnes dad-ei.

20. In Gottsnomen messera-i
]

onofun se render y se
9ngigne

aVurtionga;

21. via Tzirfia ch’la meura
;
d-pa de ste pra nous doi sagareb

y nes fleghel

Platte 2906. Ubersetzung.

1. ,Oh, oil! Du gehst wohl zu weit, Adam;

2. icli will nicht zuviel sagen,

3. aber dein Bub ist flink und wie ein junger Stier bei

sebweren Arbeiten, keiu Schwachling,

4. und wenn er dir nachschlagt, ist er ein ganzer Kerl, seine

Sachen zu machen;

5. er wird sick nicht gangeln oder iibervorteilen lassen,

6. du bist zu miBtrauisch,

7. verzeih’, daB icli es dir sage.

8. LaB J ihn nur manchmal hinausgehen auf dem Sailer hinauf,

nach dem Madl ausschauen;

9. und dann diese ist keine Sehlafmiitze;

10. wenn wir jung waren, wtirde sie aucli uns den Kopf ver-

drehen,

11. und du weiBt ja, wenn du ein Madl verheiraten willst, schau

einmal auf ihre Mutter,

12. und da kanu es nicht fehlen fur deine Schwiegertochter

Zenza.

13. Yersucht nicht, euch gegeneinander zu stellen,

14. und du weist wohl: Yorbereiten heiBt soviel wie angeziindet

haben.

15. Der Bub hat eine gute Wahl getroffen

16. und jeder will sich ein Nest bereiten.

17. Jetzt habe ich dir meine Meinung gesagt, nichts fiir iibel!‘

18. ,0h, ich sehe schon, daB ich yerspielt habe und daB ich

nachgeben muB.

19. Auch.du haltst zu ihnen.

20. In Gottesnamen wird man sich ergeben miissen und sich

dem Spruche fugen;

21. meine^Dorothee, die Junge, wird wohl bei uns beiden Alten

bleiben und uns pflegen/
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Platte 2907, wie Platte 2904.

Phonetische Transkription.

1. Pit si
,

si kcl fartv-lapa ddnts

;

2. kela n’ahteapa ki ei 1 nd v Ictsdra mnrdnth

3. Soy propi hunt(pity k’e pddh me ruzne ora,

4. * zey n'u'pa plu td i
cni sii

;

5. perdona l delturbo i sta bey,

6. fetd bel aut
,

odl, i las 1
' td inb udd viq plu revel n Vila km]

kd t
c
s bleita!

7. saludemc la kumcra.

8. yratsia gratsia ncetu saludeme krdssntsa

9.
}
dl kl<l venid n’jyde zu da mus kul puntl.

10. Boy d\ boy dj,, hera uzgp,

11. s§is nlc vo n jede tl'of

12. Ije pa hit k no v’a plu udu

13. ko pas la pa ? ko l eiza ?

14. bey bona,

15. boy boy, V Id hpi da v l kunsdnt), soy da ki§ temps da la gray

miseria kun kelta gray viera kd nd Jina mgi, kun si

spavenft,

16. boy al maykul kd non eis pdrdu dc vqsta Ignt nfina mg,

17. mesoy bey tsyntsa s’endure asb a fyza,

18. zey Jd manta Iqs bel e duty Image, l guant, la lent a latere

,

la rgba per pudei fe si mestwr, la ziefia da lave, l jil da

hunts, * tay d’autdr, nfina mei l tabdk: tay autres koses

k y ne savova o pudova fe tsentsa dant.

19. ko desuy pa pudei vivdr kun vinti d$ka dd farina por pdv-

sona a kuzined sd fp l pay aV ynal i kun kinder o vinti

deka do egrn ?

20. (Auf der Platte niclit mehr aufgenommen.)

Platte 2907. Text.

1. ,Pu si, si, chel fara-la-pa danz,
'

2. chela, n}achtoapa chi ei y tie ve lasard murentbJ

3. ,8on pTopt cuntent, die pedu me rmnb bra,

4. y ken ne ue-i-pa plu te ten) su;
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5. perdona* l desturbo y sta ben/

6. ,Fe-te bol aut
,
Odl, y la§e-te pres ino udtii, vie plu revbl ’n

vila can die t’es bleita;

7. saludeme la cum ere/

8. firazia, grazia, nee tu salude-me Cresenza

9. y di-i, die la. vegne n/jede gu da neus cul puntl.

(Handschriftlich).

10. ,Bon di
}
bon di

?
bera Ushep!

11. seis ncie vo }n jede tlb,

12. *1 je pa giut chd) ne Fa plu udii

!

13. Co pass’ la-pa co Veisaf

14.
}
Ben bona!£

15.
}
Bon

}
bon

;

}
l ie ben da v’l cunsenti sen da cJiisJi tempes (sic!)

da la gran miseria cun cJiesta gran vierra
,

die ne fina

mei
y
cun si spaventsch .

16. Bon al mancul
}

die ne n’eis perdu de vosta shent ’nfina mo.

17. mesbn ben zenza s’endure asse. a ciesa

,

18. sen cli’V mancia tosh bele dut, ’l maje, 9
l guard

,
la shent a

laure, la roba per pudei fe si mestier
;

la shiejia da lave,

’
l fil da cuncie

, y tan d’auter,
}n fina. mei Vtabak y tan

autres coses
,

did] ne savova o pudova fe zenza dant.

19. Co dessuippa pudei inver cun 20 deka de farina per per-

sona a cushine, y se fed pan a Vena ? y cun 15 o 20 deka

de ciern a Vena per persona,

20. nla diy ne gia pa nia da cumpre ncie se'i] strapjes gien

cie che mei did
)
pudes aveif

Platte 2907. Ubersetzung.

1. Ach, ja ja, das wircl sie wohl freilich machen,

2. Sie beachtet euch schon, wer ihr seid und wird euch nicht

daliin sterben lassen/

3. ,Ich bin wirklich froh
;
daG ich mich aussprechen konnte,

4. und jetzt will icli dich niebt mehr aufhalten,

5. Verzeih’ die Storung und leb’ wohl!‘

6. jlmmer Kopf hoch, Adam, laI3’ dicli bald wieder sehen,

komm’ reclit oft, ins Dorf, wenn du dich wohlfiihlst;

7. griifle mir die Gevatterin/
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8. ,Danke, danke! Auch du griiBe mir die Creszenzia

9. und sage ihr, daB sie einmal zu uns mit ihrem Kloppel-

kissen komme.

10. Guten Tag, guten Tag, Gevatter Josef!

11. Seid auch Ihr einmal hier?

12. Es ist wohl lang’ her, daB man Eueh nicht melir geselien hat!

13. Wie geht's? Wie stelitV?

14. Reclit gut!

15. Gut, gut! Man kann es Eucli wahrliaftig vergonnen, jetzt

in diesen Zeiten des groBen Elends mit diesem groBen

Krieg, der kein Elide nimmt mit seinen Schrecken.

16. Es ist wenigstens gut, daB ihr bis jetzt niemanden von den

Eurigen verloren habt.

17. Wir miissen ohnehin genug aushalten zu Hause,

18. jetzt, wo bald alles felilt: das Essen, die Kleidung, die

Leute zur Arbeit, das Zeug, um seine Verriclitungen zu

bewaltigen, die Seife zum Wasclien, der Faden zum

Flicken und soviel anderes, schlieBlich selbst der Tabak

und soviel andere Sachen, ohne die man friiher nicht

schaffen konnte und wuBte.

19. Wie sollte man wohl leben kdnnen mit 20 Deka Mehl per

#Person furs Kochen und um sich Brot fttr die Woche
zu backen? Und mit 15—20 Deka Fleisch die Woche

per Person,

20. wahrend man nichts zu kaufen bekommt, aucli wenn man

sicli gerne dessen entledigen mbchte, was man nur irgend

liaben kann.

Platte 2908. Christl Delago.

Mundartlich.es Gediclit aus Calender de Gherdeina 1912, p. 56.

Phonetische Transkription.

1. Par la fnSta d'Urt'zfS <11 mil nn?fcmt ' ot.

2. V* saludoi] kun data Stma

3. mont dc frea i gdrd°naca ,

4 . vo dl ‘ selva i mi) krastina
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5. dut suregos hun pucaca,

6. vo badigc 1 amp ctsar)s,

7. mo fddqm$s * fasays,

8. her
i
unid dub aurj,

9. p
vr la felta de

l kdmurj.

10. Vo ladies seis due rjvitf,

11. pov sta felta a zude
}

12. pitl i grant tar) eiles ky
ei

?

13. da nos kdmur
)
a salude

14. * rirjgratsicl (sic
!)

dei unsur
7

15. * kura { bria ke sa dat

16. nqs grqf ama i bon s cr)isur
}

17. ke seularnent9r kgs a fat .

18. La natura du plu beta

19. dut s la zsut her) grant 1 pit!

20. tar
)
plu kler ie mont de Bela;

21. no1' Vavayn aut9r khitl

,

22. dut sla ris dala Vgretsa
,

23. sauta i diga, kin ai pel,

24. f ruf kur) grar] zvaltetsa

25. Ipritsa rjteur i s dev9rtsl.

26. N ’ules di nla dla mutarjs

27. di mutorfs nfr dl qma
,

28. dut d9zlid rjkir) ai carjs

29. sauta rjtsur skG mac i toma.

30. I plu da ri i° mo sas plac,

31. sas lgr)k n° Sta plu nia Idiot;

32. hi kr§p Ha ka Hke katdr mac
33. pudes min§ k l i9 n sii

en t
c Iwt .

34. Dut saufadum a dekure

35. £ez l

's, platses
,
a fe purtoijs

36. hun noify ltange
s, i a purte

37. dala
,

ynle toi pitli mutorjs.

38. I amboUf kel da zri'toi),

39. da kqlta, mureda, {
l kadgmia

40. I’pekj Vpurgin' kel da JanQr
j,

41. fac bigi dc ndif merita premia.

1 redll blieb fort.
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Platte 2908. Text.

1. Per la fosta del 11)08 a Urtevei.

2. IV saluddn cun duta stima

3. Mont de Prea g (Iherdenada

,

4. Vo de 8'diva g sanf Crestina

5. 1hit Sureghes cun Puciacia
,

6. TV jBadihc g Ampezdns,

7. Mb Fedomes y Fasam;

8. Ben unttf due a vn
?

9. Per la fasta del diemini.

10. TV Ladins sets due ’nviei

11. Per sta fosta a glide \

12. Pltl y grant
,
tan eiles dim,

13. Da nos chemun a saludh,

14. Y ringrazie
,
del gran unfair,

15. Cura y hrla . die s’ a dat

16. Nhs Graf anid g bon Segneur,

17. (lie sculamenter dies d fat.

18. La natura dut pin Lola:

19. Dut se la gent, ben grant g pltl

;

20. Tan phi tier ie mont de Sola;

21. ’nee Vava d n'outer ddtl.

22. Dut se-la ris dala legrezu ,

23. Santa g dga; china i pes

24. Te ruf cun gran sralteza

25. Spriza }nteur g se devertbs.

26. N’uless d) nia dela mutans,

27. Di ‘Miltons* u'ce del'own,

28. Dut deslid • ndiina i dans

29. Santa ' nteur s'che mac g tom a.

30. L’plu da r) ie mb 8as~plac

f

31. Sas-lonk ne sta pin avia duet;

32. Chi crips sta ca, s'che cater mac:

33. Pudess mine, dull ie'n such te liet.

34. Dut sauta adum a decure.
,

1 Eine Licentia poetica des Dichters. Der Berg li&ifit nie

anders als Sas plat.

Sitzungsber. d. 11)1. Bd. 4. Altli. 5
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35. Otises, plazes, a fh purtons

36. Gun nllif
“ stanges

, y a purte

37. DaltC
}
nee tei pitli niutons.

38. Y vodll ambblc: dull da Sueton,

39. Da Ghata, Murvda if l Gadhnia
,

40. L Doc’, * l Purger
}

dull da Jandn ,

41. Fac de nllif merita premia,

Platte 2908. Ubersetzung.

1. Zmn Feste yon 1908 in St. Ulrich.

2. Wir grliCen Eucli mit aller Aehtung

3. Mont de Frea nnd Gardenaccia,

4. Ihr von Wolkenstein and Sta. Kristina.

5. Ganz Sureghes mit Puciacia,

6. Ilir Badioten und Ampezzaner,

7. Auch die Bucliensteiner und Fassaner,

8. die alle znsammengekommen sind,

9. zur Gemeindefeier.

10. Ihr Ladiner, seid alle eingeladen,

11. urn zu diesem Feste mitzuhelfen,

12. Klein und GroB, Frauen und Manner,

13. von unserer Gemeinde aus, um zu begruBen

14. und zu danken flir die groBe Ehrung,

15. die Sorge und Millie, die sieli nalim

16. unser geliebter Graf und guter Herr,

17. der aliein das zuwege gebraclit hat.

18. Die allerschonste Natur,

19. alios genieBt GroB und Klein.

20. Yiel klarer ist die Sella.

21. Selbst die GroBmutter hat einen neuen Kittol.

22. Alles lacht vor Frohlichkeit,

23. springt und jauchzt, selbst die Fische

24. ini Bach spritzen mit grofiem Elan herum
25. und unterhalten sich.

26. Ich will nichts sagen liber die Madls,

27. liber die Buben, auch iiber die Mutter,

28. alles ist auBer sich, bis selbst zu den Hunden,
29. weldie lierumspringen wie verriickt und hinpurzeln.

30. Der lacherliehste ist der Plattkofel,

#
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31. aueh der Langkofel halt nicht melir ruhig;

32. die Dolomiten stehen da wie vier Yerriickte.

33. Kdnnte ich nur dcnken, es ware ein Traum im Bett.

34. Alles ist liurtig beisammen, um zu dekorieren

:

35. Hauser, Platze, um Triumplipforten

36. aus Sclmee zu bauen, Stangen. zu schneiden

37. und um Reisig lierzuschleppen, selbst so ganz ldeine Buben.

38. Die alten Anwalte (Gemeindevorsteber): der Schenetiner,

39. der Gostner, Moroder, der Cademia,

40. der Beck, der Burger, der Senoner (sind)

41. aus Rchnee portratiert und verdienen ausgezeiclmet zu werden.

Platte 2909, wie Platte 2908.

Phonetische Tran skript ion.

1. L’)e dom l‘zd ) zep pres la dgi;

2. I grof mips rue un*c mu went.

3. .vent, H bel cllonk surf unfc trgi
,

4. la mdzika s’nut k‘‘ l Y n sparent;

5. Vambhlt saidda’
l
prim dv due ,

6. po hf d 1’ slcqla, seneur pluap,

7. i Htsri, dutorc
s

,
i s

cnsur puc:

8. a; did ti da s
en{anr grof la map,

9. hup cfr landa spitsa sws mutaps,

10. fovc
l a rl‘ceifr nos scnsur; >,

11. nd s dis tap lad's, srmiga fiaps

12. dep h)8 l

'r, no d'used l

‘s al hur
,

13. Ida Milia a dit tap bel i a drrt

14. kd rim h' hera frantsl a fa ,

15. jo nie nanmrd
?

dho hdmdet

16. ziUYnV Sdno dcvenV mat,.

17. veil dd gorddna
,
mi Vgretsn ,

18. data, d fortuna tres 1

tre.s

19. dut stupds p
er ti bdetsa ,

20. tel biei kreps ' mom ke
t es.

21. vesta skd t'Ys par for for

22. p pgpul mpidsa da spirt i viramla ,

23. d,9 kupfdsntsa a d.)
e 1 amor

24. al hur — I YYl. P darn la garlanda.
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25. Die m l

‘l perdona

,

S9 Cfe? ZuO 7l) 7329 s<7.

26. Dic rad bastonl

)

tid hdl V fald.

27. Vol imt ie n torta

mlk i
c mol train ,

28. phdba d’akorta

i tanta de mdta.

Platte 2909. Text.

1. Die dbmezdi zen pres la doi

,

2. L’Gh'of muess’ rub ben ugne mument

;

3. Gent ie-l bbl dlonc sun ugne troi ,

4. La musga sauta (sic!) die Vie'n spavent.

5. L’ambblt sainda ’

l
prim de due ,

6. Po c7ici cZe scola: Begneur Pinan,

7. iSizri, dutores y Segneur Pub:

8. A did tl dd Segneur Grof la man .

9. Cun gherland* a spiza sies mutans ,

10. Fbvel a remover nos Begneur

,

.

11. Ne se diS Jan boles, semiba fans

12. De ’n ebser
,
no d’usedes al leur,

13. Civ la Milia a dit tan bill y a. dret

14. Chel rim die bora Franzl a, fat

;

15. Je m’e’namura — Die benedot

16. Gude-me
,

se no devent 1 mat.

17. Val de Gherdeina
,
mi legreza ,

18. Data de fertuna tres y trls;

19. Dut stupliS per ti beleza,

20. Tei biei crips y mono die fes.

21. Rosta s’che fies per for y for

,

22. ’N popul mpulsd de spirt y vivanda ,

23. De cunfidenza a Die y amor

24. Al leur: l del te da.rd la gherlanda.

25. Die m’el perdone

,

se dis
,

co die ma sd.

26. Die me hastone,

se chel ie fald.

r
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27, Vel Tpiut ie
}n tovta

Velch ie mel train,

28. Puecia cVacchrta

Y tanta de mata.

Platte 2909, Ubersetzung.

1. Es ist Mittag vorbei, so uni zwei Uln*.

2. Der Graf muB wohl jeden Augenblick kominen;

3. Leute gibt es wohl auf alien Steigen.

4. Man hurt die Musik, daG es sehrecklich ist.

5. Den Yorsteher begruBt er als ei'sten von alien.

6. dann clie von der Schule, den Pfarrer,

7. die Scliiitzen, Doktoren nnd den Herrn Pur:

8. Allen gibt der Graf die Hand,

9. Den Kranz im ffaar, waren seeks Madclien

10. bereit. unsern Herrn zu begruBen;

11. icli kann niclit genug Schemes sagen, sie glieken

12. Kaisertbclitern, niclit solchen, welclie die Arbeit gewolmt sind.

13. Die Marie hat so hiibscli und ordentlicli

14. das Gediclit, das Franzl (Moroder) gemaclit hat, bergesagt.

15. Icli habe micli verliebt,

16. du guter Gott, kilf mir, sonst werde icli verriickt

17. Grodnertal. meine Freude,

18. begabt mit Gliick liber nnd iiber;

19. icli bin entziickt iiber deine Schonlieit,

20. deine schbnen Felsen und Berge, die du hast;

21. bleib, was du bist immerfort,

22. ein Yolk, durchpulst von Geist und Lcbhaftjgkeit;

23. von Gottvertrauen uud Liebe

24. zur Arbeit; der Hirnmel wird dir den Kranz geben!

25. Gott, verzeibe mir,

wenn icli sage, wie es mir koinnit,

26. Gott moge micli strafen,

wenn das gefelilt ist.

27. Viele Leute sind krumm (unaufriehtig).

viele werden libel beliandelt.

28. Wenige sind ldug „

und sehr viele verriickt.
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Platte 2910. Grodnerisch. Arganciul Lardschneidei\

Aufsatz aus Cal. Lad. 1912, p. 34.

Phonetische Transkription.

1. Cd soijz-a nd'ijjS ladin ?

2. Ihit ala Iqnd&a nen a~)\ sapu pra cf pop id pro cf nuts in )j

k'i ladiijs ciift

;

3. un minoa nsi
} Vaiftdr autramentor

4. dla stgria di vedli tumps no savd(i])s -taniua kd s no pudqa d)

Yd gent ho vima dan doi mil aid to no§ litas.

5. ' porvia dd led ai) forme mess it se to zu dal linguas a cd

pqpul led pudesdt] 1 purtn) l plu. '
>s

6. al d\ darfhuqi savoijs bet] due
, ho nosta, ruzneda, h dvr sihq la ta-

liana o lafrantsguza narpdzoi] hot] gatit mo dai vedli romani

7. ho ruinga lath] i hi fga tsahnj pntros do data Vltalia, hi

Frant-sin . la Apana 1 do nos litas 1 mo d 1 ’

i] grum d'aotri .

8. i savoi] kd nosta ruzneda id net jin po ij do ddl lathi.

9. duijqne na sqr dl tuliai] * dl frunisons ' no nafa dla ruzneda

taliann , s'ke i taliani diz mo suents phugi Jew
]

di.

10. i dis h nqsta ruzneda Y unida dal Italia i lee soi] Taliani.

11. tants Lf la id unida dal Italia;

12. ha h minoa tsakai] lath
]

stazga i prinros temps tol Italia

i s a pg sparpaud ora sentra dut l mont lei kunfSoa glouta.

13. A kesta mqda messessa po 1 taliani nee d) If' la ruzneda

fvantsguza i spanght Y fas dl Udim\, k’l )o diuiec taliani

sdf' 1 dls di lath].

14. dui 1 n’l di§j h is fazesu kui'np.

15. Tns) Yola dre kul lath].

16. I)lgnk unwd mind lath], p*r l'zpupio dan doi mil ani;

17. ma tfl Jtulia fgH tel lent- h‘ l minoa i hul temp i7 d'ventd l

taliai] datugra;

Ida l1rantsia fov
l d'autra lent le a. mpard a ruzne lath] i Viz

1 d'i"'nta l frantsous da-in-ora;

19. inh d’aotra gent t’la Spana 1 big d’dotra pro nous i gsi ie

dventd I spungl il ladiij,

Platte 2910. Text.

1. C ie so ms- ft iu!us Ladins!

2. (tint ala longia nen a
)] sapu pra cie pbpntl, pra cie uazidn

elfi Ladins ant;
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3. un minima3

nSi, Vauter
,
autram enter.

4. Dela storia di vbdli temps ne savdns tag nui die ne puddn

d), ce Tjent die vivova dan dot mil3 ani te nos lues.

5. Y pevvia de dull a-y for ms messu se to Tju did linyuas ,

a ee phpul die pudessdn i puvten) Vpln.

6. Al d) da’ncud savons ben dud, die nhsta rusneda is, dre

sidie la taliana o la fvanzeusa
,

n’arpesun ridon yiata

mo dal vbdli Horn ani; **

7. die rusnhva lettin y die fora zacdu patrons de data V Italia.

la Franzia
,

la Spayna y de nos lues y mo de n yrum
cVautri;

8. y savchi die nhsta rusneda ie na fa £>cmj d\ del latin ,

9. dunque na sor del Talian y del franzeus, y no na fa, dela

rusneda taliana, Sidie i Taliani dis mb snenz ncuei

cun di.

10. Y dis
,

die nosta rusneda ie unida daVItalia y die son

Taliani.

11. Dans die la ie unida dal 3

Italia;

12. died die rusnhva zacdn latin, stash va i primes temps tel
9

Italia

y s' a, po sparpaynd ora seuva dut l mont dii canesova
3

nlenta.

13. A chesta moda messessa pa i Taliani ’ nee d), die la rusneda

fvanzeusa y spagnola ie fans del talian died, ie dialed

taliani; sidie i dis di ladins.

14. Ma i mil dis , dii se fa.sessa cuiene.

15. Y’nisi leda dre 3
cul ladin.

16. DIonc unived rusnd latin, per esempio dan do i mil3

ani;

17. ma tel Italia fbvel tel Tjent diel rusnhva if cul temp !e.4

deventcil talian dft-in-hra

;

18. tela Franzia fhve-l ciautra gent , didmpard a rusnh latin

yd ie deventcil franzeus da- in-ora;

19. iuh d’autra Tjent tela Spayna y iuh d'autra pra neus
,
y'nsi

ie deventcil spagnol yd, ladin.

Platte 2910. Ubersetzung.

1. Wer sind wir Ladiner?

2. Lange Zeit bat man nicht gewuGt, zu welcbem Volk, zu

welcber Nation die Ladiner gehbren;

3. der eine meinte so, der andere aaders.
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4. Uber die Geschichte der alten Zeiten wissen wir soviel wie

nichts, so daB wir niclit sagen konnen, welches Yolk

vor 2000 Jahren in unsern Gegenden wohnte.

5. Und daram hat man immer sich aus der Spraclie zurecht-

legen mtissen, welchem Volk wir am ehesten angehoren

kOnnten.

6. Heutzutage wissen wir wolil alle, daB unsere Iiedeweise

geradeso wie die italienisehe oder franzosische ein Erb-

teil ist, das wir von den alten Romern ubernommen
' haben,

7. welche Latein sprachen, und welclie einst Herren waren

von ganz Italien, Frankreich, Spanien und unseren Orten

und einer Menge anderen;

8. und wir wissen, daB unsere Sprache eine Tocliter, kann

man sagen, des Latein ist,

9. also eine Seliwester des Ttalienischen und Franzosischen,

und nicht eine Tocliter der italienisclien Sprechweise,

wie die Italiener heutzutage oft sagen.

10. Sie sagen, daB unsere Sprache yon Italien gekommen ist

und daB wir (darum) Italiener sind.

11. Freilich ist sie aus Italien gekommen.

12. Jene, welche einst Latein sprachen, wohnten in den ersten

Zeiten in Italien und haben sich spiiter hinaus verbreitet

liber die gauze Welt, welche man damals kannte.

15. Auf diese Weise mliBten dann die Italiener auch sagen,

daB die franzosische und spanische Sprache Tocliter der

italienisclien sind, daB sie italienisehe Dialekte sind, wie

sie es von den Ladinern sagen.

14. Aber sie sagen es nicht, denn sie? wtirden sich lacherlich

maclien.

“15. Und geradeso ist es mit dem Ladinisclien.

16. Weithin wurde Latein gesprochen etwa vor 2000 Jahren;

17. gewiB in Italien waren solehe Leute, welche es sprachen,

und mit der Zeit ist daraus das Italienisehe entstanden;

18. in Frankreich waren andere Leute, welche Latein reden
gelernt haben, und daraus ist das Franzosische ent-

standen;

19. wieder andere Leute in Spanien und wieder andere bei

unsound so entstand das Spanische und Ladinische,
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Platte 2911, wie Platte 2910.

Plionetisclie Translcription.

1. / due l ladigs k stazqa tsaken mo dan cink o s)es cent uni in-

due ' hV's da la suits 0
}-a ka pr l tirql njh

j
hi tl furlai] i k°

ruznoa unfat pudesa tlvei al df dd gkuei due una skritura
,

k° due savesa da l)°zer ‘ da skrl hied da nizne dm she iV L- y Y

taliani o frantseuh

2. s° n° fqsa. Hat kis gran kmps\ k' ! despartes veileda pdV vainda

i s° ' fqsa stai due pra'l medemo run- mpa d pm trni:

zvits°ra, ai{,stria i italia.

3. J parvia d kel masimcimenter a pad it ' tudes da una pert

i * taliani daVautra rave for pin in ant te liras lc° foci

dant ladigs .

4. i os al d)
}nku ei trni particles cl° ladls 9

nipe d’unq.

5. gran sura
}
masima per neus ladls dl tirol dd t

cn) aclum i

d° se rekurdf Jc’og fredes tla svitzera i tal furlcu].

6. s° no unirit-l ggal 1 temp kc t/l tirol nende-l plu regun ladigs.

7. ceded ai ladigs dla Svitzera: tin W na kcmug katqlika Ida

tel uzdntses 1 tel minqncfs, dloncjci n’) el na Interana hug

d dqtra p eniogs 1 d dotri kostumi;

8. 1 mpo sci~i se rakorcV dud, Id w ladigs, Id tqka dd tn). adicm

' teg
9nee aclum

:

9. ei \
c rut uatsiog par se. na se m eseidci mei t

e vcl strie o batalies

dciufer una uatsiog ’ Vautra, dotri ' lasa m pes.

10. due ' resp£t,a * n/'l Log { kun mV uatsiog s’veW
,
dad ei pedqgs

! m (‘sqgs mparc neus ladigs de
l tirol.

11. due: garde hia, fastis, hadif, fed(lines 1 avq/tstis tukog aclum

' fazrsag ora na beta grag familia.

12. On da ft hug tudes i taliani 1 mparog n& drnt saur) I tudesk

' sag Leg Vtcdiag,

13. nut parked neu os clre d6 s desinence Vlinguas Idog mpara

dal qma
,

' nr dausog mei se daucle drestr ladigs .

14. kc mesog for pse 1 se lekurde k l te hist nqsta ruzueda fata'

l

do ke mparog plu saur) Vaigtres;

15. idle sta tanc Ida belc dit kes * bum frantsl da liner t l a enke

skrit te si ljJb
€r de Gardeiua.
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Platte 2911. Text.

1. Y due i Ladins>
cite stasbva zacan mo dan 500 o 400 ani

te due i lue§ dcila 8busera ca> 'per l Tirol injin fju tel

Furlan y die rusnbva unfat, pud.essa avei al di da nenei

due una scritura
,

ehe due savessa da lieger y da scri

y’nce da rusne dre Uche i Taliani o Franzeus,

2. se ne fossa stat chis gran crops ch’i despartes valeda per

valeda y sc i fossa stai dnZ pra’l medemo rent ’mpo da

pra trei: Sbizera
,
Austria y Italia.

3. Y pervia de diet maSimairi&nter ii pedh i Tudes da una

pert y i Taliani dal a.utra rove for pin; inant te lues

che fova dant ladins.

4. }
r

ons al di Tencuei trei partides de Ladins ’mpo dhtna.

5. Gran eura, maxima per neus Ladins del Tirol , de tent ad tun

y de se recurde cli’on fredes tela Sbizera. y tel Furlan

,

6. se no nnira-l ngnli l temp , the tel Tirol nan ie-l pin degun

Ladins.

7. Ciale-i ai Ladins dela Sbizera: tlo iel na cJiemun cathlica

di'a iel usanzes y tel minonghes . dlongia nAe-l na luterana

cun Tauter pen idns y dautri costuml;

8. fmpb sa-i y se record- i due
;

cJi'i ie Ladins . eh'i foca da

ten) adum y ten nee, adum:

9. ei ie na nazidn j)er se, nese mesetda met te ret stric o batdlies

deader una nazidn y Vautra, ifnee i autri i Iasa m pies.

10. Due i respetoia (respota) y i uel bon y cun ugni nazidn se

vegn-i. Dad ei puddns y messons ’mpare neus Ladins

del "Tirol .

11. Due, Gherdeina , Fasans, Badibc
,
Fedomes y Ampezans tucun

adum y fasessdu bra na bdla gran farnilia.

12. On da fh cun Tudes y Taliani, ifmparou'nee dret sauri l

tudesc y sa-i] ben V Talian.

13. Jla perched mu ons dre de se desmencie ’l Unguds ch'ou

’mpara dalonia y ne daussdn mei se daude de rosier

Ladins.

14. Che messdn for pease y se lecurde , che l ie host nbsta rusneda

fata <d dh chempardn phi, sauri l/autres;

15. n-ie sta tanc chhi bole dot ches y bera Franzl da Linert la
enche serit te si liber de Gherdeina.
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Platte 2911. Ubersetzung.

1. Und alle die Ladiner, welclie voreinst, etwa vor 500 oder

400 Jahren, in alien iliren Wolmsitzen von der Schweiz

angefangen durcli Tirol Inn bis ins Furlanisclie gleieli

sprachen, konnten lieutzutage alle eine Schrift besitzen,

welclie alle lesen und sclireiben und aucli sprechen

kbnnen, geradeso wie die Itali'ener oder Franzosen,

2. waren niclit die liolien Berge gewesen, welclie sie trennen

von Tal zu Tal, und wenn alle unter dem gleiclien Reiche

gewesen waren, statt zu dreien [zu gehbren]: Schweiz,

Osterreicli und Italien.

3. Und hauptsachlicli aus diesern Grunde konnten die Deut-

schen auf der einen Seite, die Italiener auf der andern,

immer weiter vordringen in die Gegenden, welclie einst

ladinisch waren . . .

4. und wir liaben lieute drei Gruppen von Ladinern statt einer

einzigen

:

5. Ein groBes Zeiclien (Mahnung), hauptsachlicli fur tins Tiroler

Ladiner, zusammenzuhalten und uns zu erinnern, daB

wir Brlider in der Schweiz und in Frianl haben,

6. sonst wird einmal die Zeit kommen, wo es in Tirol gar

keinen Ladiner mehr gibt.

7. Seht auf sie, die Ladiner der Schweiz; dort gibt es eine

katboliscbe Gemeinde, welclie solclie Gebrauclie hat und

solche Meinungen, niclit weit eine lutherische mit andern

Uberlieferungen nnd Sitten;

8. und dock wissen sie gut und erinnern sie sicli alle, daB sie

Ladiner sind, daB es ihre Pflicht ist, zusammenzuhalten.

9. Sie sind eine Nation fur sich, sie mischen sicli nie in irgend-

welche Streitcreien oder Kampfc zwischen einer Nation,

und einer andern nnd aucli die andern lassen sie in

Frieden.

10. Alle achten sie, alle wollen ilmen wohl und mit jeder Nation

kommen sie aus. Yon ilmen kbnnen — miissen wir lernen

wir tiroler Ladiner.

11. Alle: Grodner, Fassaner, Badiotcn, Buchcnsteiner und Am-
pezzaner gehbren zusammen und sollten eine schbne

groBe Familie bilden,
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12. Wir liaben mit Deutsclien und ltalieuern zu tun und

lernen auch selir leiclit das Deutsche und man kann gut

Italienisch.

13. Aber darum liaben wir niclit reclit, die Spraclie zu ver-

gessen, die wir yon der Mutter gelernt liaben und sollten

uns me scliamen, Ladiner zu sein.

14. Wir mussen immer bedenken und uns erinnorn, daB es

gcrade unsere Sprache ist, die so beschaffen ist, daU wir

sehr leiclit die andern lernen.

15. Es gab viele, welclie das schon gesagt liaben und Franz

Moroder hat es auch in sein Buch liber das Grodnertal

gesehrieben.

Platte 2912, wie Platte 2910.

Phonetische Transit rip tion.

1. Vudog ben gstes: meted6 me u taliag 1 n ladig magdri ug dv

gdrdeiua ke rezona tudgsk adtim.

2. kesta virth os kun due * ladigs svitse
r* * furlags,

3. i dd kesta mosos savei gra a ngsta ruzneda.

4. i za Jcog una ruzneda, m 3sogs neus ladigs dl Urol t
3ni

adinn.

5. po arggs fortset, po poduns ucr portend1')' d'un) kunvp 1

'del

psipid'r tl Urol * no for metui adihn kui taliani, slid l a

fat gfig a mg.

6. Nd toning no kui taliani
,
no dai tiutys lasgg Idel s la strit

gra 1 dvgnni ne puderd nos tg la r
ezon d vesP'r neus na

natsigg pdr se.

7. * pg pddggs dl Fog tag dc fgrtsa 1 d° rczog kc nos fredes
tin svitzera * tdl faring ,

i pddog pdrtender ki 1
s
3 rdkgrde

nee d,
e neus;

8. ke! Id )e d pin d/ kumpeida i Id a abu na lingua skrita

dan neus.

Platte 2912. Text.

1. Y Vuddn ben ’nsttis: metede mVn Talian y'n Ladin magari

uu de Gherdeina, die resona tudesc adiim.

2. Chesta virtu uns cun due i Lading
;
Sbizeri y Fnrlans

}

o. y de chesta messdns save
i
gra a nosta mCsneda nativa.
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4. Y Tja ch’on una rusneda
,

wessons nens Ladins dd Tirol

tcm cidum,

5
.
pb ardns fbrza, pb pinions

3

nee pertender d’uni cumpedlei

psunder tel Tirol y no for inetui adum cui Taliani, sich ’ /

a fat 'njina mb.

6. Xe ten tun no cui Taliani
}
no dal Tildes, lasdn eld el sn-la

strife bra y deyuni ne pudera ues to la reson de vaster

reus na nazidn per se.

7. Y pb puddns d)
:

clioii tan de fbrza if de reson die. ubs

fredes tela Xbizera y tel Furlan, if puddu pertender , che'i

se reebrde. ' nee de nens,

8. el. dii ie de pin de cumpeida i di'i a ahu na linijua scrita

dan nens.

Platte 2912. Ubersetzung.

1. Und wir selien es selbst: nelimt einen Italiener und einen

Ladiuer. etwa einen Grodner, welche zusammen deutscli

reden

!

2. Diese Fahigkeit liaben wir mit alien Ladinern in der Schweiz

und Friaul gemeinsam

3. und deshalb miissen wir Dank wissen imserer Mutter-

sprache.

4. Und da wir selion eine (gemeinsame) Sprache liaben, miissen

wir Tiroler Ladiner zusammenhalten,

5. dann werden wir stark sein, dann konnen wir verlangen
;

abgesondert in Tirol eingescliatzt zu werden und niclit

immer mit den Italienern zusammengeworfen werden,

wie man es bislier tat.

6. Wir lialten weder mit den Italienern nocli mit den Deu-

tsclien, wir lassen, daB sie es miteinander ausmachen und

niemand wird uns das Reclit nelunen konnen, eine Nation

fiir sicli zu sein.

7. Und dann konnen wir sagen, daB wir soviel Kraft und

Reclit liaben wie unsere Brtider in der Schweiz und in

Friaul und konnen verlangen, daB sie sich aueh unser

erinnern,

8. sie, welclie mehr zahlen und eine Schriftsprache* gehabt

liaben vor uns.
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Platte 2913. Badiotisch. Hans Peskosta,

Gedicbt von Dr. Alton, Stories e cbianties Ladines, p. 27.

Plionetiscbe Transkription.

Ai ladins.

1. o pros ladvjs d’os bgl lingdts t'fiidv kont

2. tifiiih kont pin Idpodos dsl tgzqr

3. ¥ e ph% pvdtsins do trep kd diit 1 Ink da sompipit

4. ci p lit he leal kd rgfia 1 man arga'nt o .or.

5. o borj ladles, d’q$ bol lh]gats fared* van

6. Ides da qHe
s betimes prozos gmmds arpe

7. d!estr i] lotrgij * tsghitsa kur m* dd bur sgn

8. ¥ (do) dd s' qma 1 lingdts nc sa respite.

9. piiri ladlij 8 d'os bgl lingdts fdstid. avid*'

10. koi] Jcftl v*s a Vs pin'ds (mmos a prig

11. a kgl h*l dl inside; mai n c
l d^smantigd 1

'

12. s
( ‘ no podys €i dl d gs s° dismantle,.

13. bravi ladiijs stlined 1 lingats grapmalntdr

14. aipe da Id latiijs pqpul tag studio

15. ban arb've potghit ires da vedlama'ntdr

16. to via* vera aoze dlgnk a davanf.

17. patsglnts ladigs 1 lingdts ladi)} d’ongr gran dan

18. dan dol diit htsingd1 ' a gs p'tcj. mitoijs

19. (do) do tint kont do nos lingdts toh'la zgh

20. •’ do so stravardg dai gran rakolgijs

21. razongd' 8* sys dd piit hi adipn ladi)}

22. vi?V Citdr lingdts Jason a kaij h'ai) mgs

23. tai
}

k'i sa raSonara ' lathis tra gj latiij . . .

24. kg

i

. . . k'arj dal cispq ai ladiijs . . . dut lad kar\
. . . das

25. c d os d1
' arpozgga do kristg guardian'

26. os ¥ares n d) da dr do kgsta graij kont . . .

27. aired cV do Tarpnzgijga di roman'

28. so nq mo tgm[ k (is dorgr no si arzqnt.

Platte 2913. Text.

Ai Ladins.

1 . Oh pros Ladins d'ds bid lingaz tiguide coni!

2. Ttguide conf pli\ ke podes del te.sor
t
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3. Be phi preziiis d& troep he diit l Ivc da Sompont

4. Chi pin Ice Bel M regna l mon, argent e or.

5. Oh bon Ladins, d’os bel lingaz chiarede heyn,

6. Bes da dstes bones
f
proses hmes arpe

7. D'ester n lotron e zlinza cur me da; bar segn

8. hi de si hma l lingaz ne sd respete.

9. Pari Ladins, d'os bel lingaz festide aide!

10. Con hel ves d les pares lanes a prie

11. A Bel bel I)i insigne; mai uel desrnentiede

12. Se no podes chi Dl d’os se desmentie

!

13. Bravi, Ladins, stimedS l lingaz granmenter,

14. Arpe da, hi Latins
,
pdpol tan stodii\

15. Begn arleve
,
potent ires da vedlame ntei\

16. Te vifjni vera aofe dlonc a davagne!

17. Pazient ’ Ladins l lingaz ladin d’onbr gran degn

18. Dan dal cliit insignede a iis pici mitons

!

19. De tegni cont de nos lingaz tbkela segn

20. E d& se stravarde dai gran chiacolons .

21. Rajonede se ses de plh in adum
,
ladin!

22. Vigni ater lingaz lascen a can Ban mb's

;

23. Tan Bi sd, rajonava i Latins stra ei latin
,

24. Ban date chi spo ai L>adins diit Bel Ban de i des

!

25. Ed bs d& Varpejonga d$ Cristo guardian

\

26. Os Bares u d) da de d% hesta gran cont

.

27. Chiare.de , chi de Varpejonga d f

i Roman\

28. Se no one temi Bos dore.r ne si arjont .

Platte 2913. Ubersctzung.

An die Ladiner!

1. Oh, wackere Ladiner, haltet Eure selione Sprache in Ehren!

2. Haltet in Ehren, soviel llir konnt, den Schatz,

3. denn er ist weitaus kostbarer als alles Land von Sumpunt an,

4. aucli melir als das, was die Welt regiert, Silber und Gold.

5. Oh, Ihr guten Ladiner, selit gut auf Eure Spraelie,

6. welclie das Erbe Eurer guten wackeren Mutter ist,

7. Daftir, daB einer ein Lotterbube und oline Herz ist, gibt

ein iibles Zeichen

8. jener, der die Spraelie seiner Mutter niclit zu achten wciB.



80 ICarl Ettinayer.
9.

Anne Ladiner, wegen Eurer sehtmen Spraclie erdulclet I hr

Ungemach

!

10. Mit der die armen flutter Euch beten gelehrt liaben

11. zu jenem lieben Gott — vergeBt os me! *

12. Sonst konnte aucli Gott Each vergessen.

13. Tapfere Ladiner! Schatzet lioch die Spraclie,

14. Erbteil der Lateiner, eines so lioch kultivierten Yolkes,

15. zu groBer Maclit erlioben vor uralter Zeit,

16. seit alters jeden Krieg gewolmt zu gewinnen.

17. Geduldige Ladiner! Die ladinisclie Spraclie, grofier Ehrung

Avert,

18. lelirt sie vor allem andern Eure kleinen Knaben.

19. Acht zu geben auf unsere Spraclie gilt es jetzt.

20. Und uns zu Irnteii vor den groBen Sehwatzern.

21. Sprecht, wenn Ihr melirere heisammen seid, ladinisch.

22. Jede andere Spraclie laBt fur dann. wenn man muB.

23. Soviel man weiB, sprachen die Lateiner unter sicli Latein.

24. Mbge man aucli weitorhin den Ladiuorn zuerkennen (geben)

allesdas, was ihnen gebtihrt (was man ihnen zu geben hat).

25. Und Ihr Wachter der Erbscliaft Christi,

26. Ihr, welche eines Tages dartiber groBe Rechenschaft ah-

zulegen liaben werdet,

27. sehet wohl aucli auf die Erbscliaft der Romer
;

28. sonst flirchte ich, daB Eure Pflieht nicht erflillt sei.

Platte 2914. Grodnerisch. Anna Maria Demetz.

Mundartliche Erzahlung. (Handschr.)

Phonetische Transkription.

La forafa fa ifrdeina.

1. ksi dd (frth'iua ova bid 1 ' da
)} ralgiuj a)]/ i]ka la i] t'ntsioi]

d(
‘ frabike ua for(da da pruht <> da thizl

\s*

2. ma 1 phi dlaarel ovi me cVujvurn t uihtar'ta <> do furuel it'’

de ruins dla forata.

3. km] k° fova la bsla sarzrnj hv-i. d'anfri lanres <!(( fe}
i daviri

robes da fosr;

4. i s w fora la vYra (sic!) asai]s mo pada asp ite dal anlzimi

k l ‘ la forata ruvr
te selva.
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5 * )]ks i clizoa ke kei dc (frdeina nei] essa nce abv l mu e
t de

pais i pitsoi]s i i bad) no
}
khe and cuiurvei .

6. rj ten
j

la viera i
c la unida fata t

e

q hurt tymp.

7 . d’antoi) d'l an khub's a> skummifa a laure: dc fauve. dl an

said0# zhfla (zir'da). 1

8
.
pdr la ral d (frdeina Yl na. grai) sermdentm,

9. pnr kei de tluz's i dr pdv$r
no\]

)j graij utf — al hjkontra

kei da pvuka piert meh

10 . la va da tluz's su da la per da laioij it
1' ta puntiv's.

11 . I plu rY tqk Sdra da tluzes pjvyj d Idin'rYt.

12 . pdr vdve sul autetsa mues'la fe eij grum da raid's i pase

i] valgui] tune

\

13. a nlei iidei. ora bel m/Ys' 2
se s ente pra vYr *’ da man dreta

a fume itvierf

14. po veizu 'i zu la ral . . . d°l adds . . . / dal antra pert su

z6rmi, jlondfrs / (Vautri mendrid lh€
s
}
da . . . keia. pert.

Platte 2914. Text.

La ferata te GJierdeina .

1. Kei de Gherdeina ova bale dan valgun ani nka la qtenzion

de frabikb na ferata da Pvuka o da Tlufes ite.

2. Ma dla urela. bvi me d/ inviern t’ustaria de rushne, de la

ferata

;

3 . Jean ke l fhva la bela sashon, ovi d’autri leaves da fe;

4. i she ne f'os sta la viera, assays mo pedu aspite dai anishimi

,

ke la ferata rave, te Selva.

5. AT dishorn ke kin de Gherdelna nen essa nce abu V muet de

page i hadH i i zctpins no, Pie iinU adurvei.

6 . Ntcu) la, viera !e la unida fata tep hurt temp:

7 . d
%

auton del Id1C) ai skimoncid a laure i de Faure del If)10

shivela bele.

8. Per la val de (}herdeina iel na gran, senridenza t

9. her kei de Tlufes i de Persenoy n gvai\ utl, al in kontra

kei da Prnka piert nCel.

10. La ra da Tlufes su da la per da. Layon ite ta. Puntives.

11 . L plume thk sard da Tlufes su nf ij a Laiener Pied;
*

1 zirela bqle. 3 mu:‘sH,
i .

3 it'vPr .

4 mandri.

Sitzanj'sber, d, phil.-hist Ifl. 1U1. Bd. 4. Abh. 0
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12. per reve suV auteza muessela fe n grum de raides i passe

n valgun tunei.

IB. A ulei udei bra bed muessur
7

se sente pra mere da. mandreta

a fume ite vier
;

14. po veislmi] shn la ml del Adesli i dal autra pert su Sherun ,

Flhnders i d/autri mendr i Inesh da hela pert-

Platte 2914. Ubersetzung.

Die Eisenbalm in Groden.

1. Die Grodner batten schon seit einigen Jabren die Absicbt.

eine Eisenbalm von Waidbruck oder von Klausen herein

zu bauen.

2. Aber die meiste Weile, besonders im Winter im Wirtsbaus

oder binterm Ofen, batten sie zu reden iiber die Eisen-

bahn.

3. Wenn die gate Jabreszeit war, batten sie andere Arbeit zu

tun und andere Dinge zu bedenken;

4. und wenn nicbt der Krieg gewesen ware, batten wir bis

zum jlingsten Tag warten mttssen, dafi die Eisenbalm

nacb Wolkenstein komrne.

5. Audi sagten sie, daB die Grodner nicbt einmal den Mut
gebabt batten, die Krampen und Scbaufein zu bezablen,

welcbe venvendet wurden.

6. Unterdessen ist der Ivrieg gemacbt worden in kurzer

Zeit:

7. Im Herbst des Jabres 1915 baben sie angefangen zu arbeiten

und ini Februar des Jabres 1916 ging sie.

8. Fur das Grodnertal ist es ein groBer Dienst,

9. fur die Klausner und Brixner ein groBer Nutzen; hingegen

jene von "Waidbruck sind libel dran.

10. Sie gebt von Klausen hinauf auf der Seite von Lajen binoin

nacli Pontives.

11. Das argste Stuck wird wobl sein von Klausen binauf bis

zum Lajener Ried;

12. um auf die Hdlie zu kommen, muB sie eine Menge Kehren
macben und einige Tunnels passieren.

13. Um *gut hinauszusehen, muB man sicli an das Fenster

reebter Hand setzen beim Hineinfabren

;
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14. daim sieht man hinunter ins Eisaektal nnd von der andern*

Seite auf Saben, Yillanders und andere ldeine Orte auf

jener Seite.

Platte 2915, wie Platte 2914.

Phonetische Transit r.iption.

1. da laiog drafts sota sag pYr*' it
1 ' va la ados hei

j
lylref , ona

vo dost dz hqta k9 V Y said l t'l kosp's da pash.

2. oicZ ilq )t° Yl g hel udsi

:

3. nveiza
,
(oweiza) dal antra pert su , d1' rYres dz mog d1’ ssuc

' d° siHer, la cozes d° kuznZx 1 ora 1 por Id la rir‘‘s ojfn

ssura pruka.

4. pq pasla ndret- it
1 ’ tras ki salandro^s ssura fierdusf

5. kd dZguni tlh u’esa msi kZrdu k na streda
.
pudes pase ilq

,

6. i rua sot al luZk dl hnh-kd ta puntives ,

7. I plug da puntives, (kz pasqva) ... ke parova Iqnk a zi a

pc fYrla ka it
e

It) mument

8. i. pres sog sc ta la cozes da vrtizei tZ (/erdsina.

9. pdr owe s’ a la statsiog da uvtizsi d miYs{,

la fe mooj valguna

raides.

10. km) kz o) ruv’a la statsiog Yl food 5 ug grum d° tynt ilq ,

ti aspite a udsi ki k vso) i ki ke
s’ eg va.

11. da uo'tizsi de mats va la ioio on pets oiia m§l ndret,

12. ma a pass la kdmuo] dz santa kr°stina miYscla
; fe dz grag

ra.id l

's.

13. la mnZsa G rave, s’ a la statsiog d 1
' santa krp

stioia.

14. la fez ados na o'qda turonda sota. I’ otel da la posta

15. i rua pra la statsiog wire a ora onpq dz it
e vYr

. pq

Platte 2915. Text.

1. Da. Lajon deiuez sota 8. Piero ite va la adds gdr'tit, ma no

do'e debbta, ke Vie shaldi til kbstes da. passe.

2. Nee ilb ite iel ot hel udei:

3. dal antra pert su, de vYeres de moot de Seuc i d.e Shilier

veiguo] la, cefes de kusnes i pb bra- per Ida vires nfm ssura

Pruka.

1 i

2)0 2ra '
2 n{h(d- 3 verlesen !

4 urtizai. m 5 for.

n mazra. a owe.
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4, Pb passela ndret ite a onez ki salanclroijs seura la Pierans

,

5, ke deguni tlb Odessa miii herd it ke oia streda pudes passe Hu ite ,

6. i ruva sot al lilek del Huk-ka ta Pontives.

7. L plan da Pontives
,

ke parova tan lonk a shi a pe, fieria

ka ite te n munient
;

8. i poresli sons ta la coses da Urtishei te Glm'deina.

9, Per o'eve sa la stazion da Urtishei onuessela fe mb n valgnoia

raides

10. kan ke o) o'uva sa la stazion ie-l for un cjrum de shent ilh

,

k! aspieia a ndei ki ke ven i ki ke s’ en vd.

11. Da Urtishei deonez va-la inb on pez oiia onbl ndret

,

12. ona a passe la keniun de Sa. Krestioia onuessela fe inb de

gran raides
,

13. la mafhera a reve sa la stazion da Sa. Krestioia:

14. la fesh ades na roda turonda, sota V otel data posta via

15. i ruva pva la .stazion ndre bra onpe de ite vier.

Platte 2915. Ubersetzung.

1. Von Lajen weg, miter St. Peter, gelit sie beinalie gerade

aus, aber niclit ganz gerade, denn es gibt viel TTange zu

passieren.

2. Audi da drinnen gibt es eine sclione Aussicht.

3. Auf der andern Seite in der Rielitung auf die Seiseralpe

und den Sclilern sieht man die Hauser von Tagusens

drauGen iiber die [griinen] Hange liin bis ober Waidbruck.

4. Dann gelit sie weiter geradeaus liinein mitten durdi jene

Steintrttmmer ober dem Brauliaus,

5. so daG einige dort wohl nie geglaubt batten, daB eine StraGe

dort gelien k<5nnte,

<>. und gelangt miter den Ort (Wirtsliaus) des Huk-ka in

Pontives,

7. Die Ebene von Pontives, welche dem FuGwanderer so lange

schien, durcblauft sie in einem Augenblick,

8. und bald sind wir bei den Hausern von St. Ulrich in Groden.

9. Um liinauf zur Station von St. Ulrich zu kommen, muG
sie abennals einige Kehren maclien.

10.

Wenn man liinauf zur Station komint, ist immer ein Haufe
Leute dort, welch e warten, um zu sehen, wer kommt
und wer wegfahrt.
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11. Von St. Ulrich weg geht sie wieder ein Stuck nieht libel

gerade (ziemlich gerade),

12. aber beimDurclimessen des Gemeindegebietes von St. Christina

muG sie wieder groGe Kehren machen:

13. sie muG liinauf zur Station von St. Christina gelangen,

1

14. sie beschreibt beinahe einen Kreis (die Rundung eines

Rades) unter dem Posthotel

15. und kommt zur Station in verkelirter Richtung (geradewegs

nacli auGen bin statt einwarts zu).

Platte 2916, wie Platte 2914.

Phonetische Tran skript ion.

1. po mo ora sota la ceza d.la skola l sola, la dlYza 2 ora l
J. b O U i, u t/, c

seura itd tres n tuned.
o ) V

2. da Ho ndret it
0 seura dos°s nfip seura vastle.

3. tf’a vastle rodela bgl nteur k°l kql seur . . . seura Voted via

4. i mg n jcde udaps ora p
cr la valeda 3 seura la cez°s dc santa

krestina
,

d° mop d1
' seuc i df silier.

5. da V antra pert dl ruf da dorires Yl l castel sup ap kql

6. / do l caste! s' arleva 4 su pdref sas lank kf p niifna k> l

torn0 ka.

7. lend i ades salver if l a pare do rives it
1
',

8. ma sop pres ta la pqtsa
,

la. prima Hatsiop de selva*

9. da la pqtsa nfhj ta sutyk mii esela mq anise dc hep dc hot ,

10. po rurops a mats i prei dl <jrqf iff ta la. statsiq)j dc selva

,

dlqmja la dlYza. a mats an)r% kui krep Q
s df selva nteur

it
1': saslqnk , sala i mgizides, la 2Jds

l

's da cYr i Ifdid,

‘pufts I steina (i kul castel <V vat.

11. jDa dut.(f la peek's run la Stred°s tig pva la dl'taza / la

statstop aduma;

12. it’ v)er ndret ra
)j ta la hula iff p°r hi ridl de plap (7 sn)

i su p
9r mont.

13. zdvier z'a la gerva 7 zup Id g$tup i za la pgtsu.

1 Die Sprecherin hat heim Lesen die Konstruktion geandert

;

im Texte stand: die groGte, um liinauf zur Station von

St. Christina zu gelangen.
2 *i la dlYza .

3 *vaX§da. 4 * arlfva .

5 * salva. “ *stevia,

7 * (jdrva.
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Platte 2916. Text.

1. Pb mb ora sota la cUfa de la skola i la dliesha bra i

seura ite .

2. Da ild ndret ite seura Dosses njin seura Vastle.

3. $ a Vastle rbdela bed nteur Joel hbl seura Voted via

4. i mo n’jede udons bra per la valeda seura la cefes de

Sta. Krestina bra de vieres de nnon de Seuc i de Shilier

.

5. DaV autra pert del ruf da Dorives su iel l Ciastel sun

en holy

6. ij a dale he semeia me n valgun cent var da lone Sas lank

auty ndrli su, he ij nuena he l tome ha,

7. Kiel i ades salver ie-l a passe do Rives ite

,

8. ma son presh sa la Poza, la
;

prima stazion de Selva.

9. Da la Poza nJcm ta Sulek rnuessela mb auze de ben debbt ,

10.

pb retons a mez i 'pec del grof ite ta la stazion de selva,

dlongia la dliesha
,
a mef* Anives, kid krepes de Selva,

nteur ite: Sas lonk, Seda i Meifules
;

la Pizes da Cier i

Keduly Puez i Stevia, hi! Ciastel de VaL 1

Platte 2916. Ubersetzung.

1. Daim hinaus unter dem Sclmlhaus und der Kirche und
driiberhin durch einen Tunnel.

2. Von dort grad hinein liber Dosses bis liber Vastle.

3. Ober Vastle dreht sie sicli schon um den Hligel ober dem
Hotel

4. und nocli einmal sehen wir hinaus durch das Tal liber die

Hauser von St. Christina hinaus zn gegen die Seiseralpe

und den Schlern,

5. Auf der anclern Seite des Baches von Dorives ist das

Schlofi (Fischburg) droben auf einem Hligel und

1 Prof. Lardschneider hatte unmittelbar vor der Aufnahme
nocli die folgende Erweiterung des Textes konzipiert,

wel(Jie zwar in den Apparat gesprochen, aber in meiner
Abscli rift nicht mehr Aufnalime finden konnte.
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6. es scheint nicht melir als einige hundert Schritt weit zu

sein, der Langkofel hoch droben, grad hinauf, daB er

herunter (au£ uns) zu fallen scheint. 1

7. Eben und beinalie unlieimlicli ist es, wenn man Do Rives

passiert,

8. wir sind bald drinnen in Pozza, der ersten Station von

AVolkenstein.

9. A
r

on La Poza bis naeh Sulek muB * sie nocli ttichtig steigen,

10. damn gelangen wir mitten zu den Wiesen des Grafen und

zur Station Wolkenstein neben der Ivirclie in Anives,

mit dem Felsen von Wolkenstein lierum: Langkofel,

Sella und Meisules
;

die Cierspitzen und Kedul, Puez und

Stevia mit der Ruine Wolkenstein.

11. A^on alien Seiten kommen die AA^ege dort zur Kirche und

zur Station zusammen;

12. gradaus taleinwarts gelit man nach Bula liinein liber die

Fraktion Plon weiter bergauf,

13. talabwarts nach Gerva hinunter zum Getun und liinab nach

Pozza.

Platte 2917, wie Platte 2914.

Phonetische Transkription.

1. u’ autra strgda va via i sv s’ a platsqla Ue por kla.vila

lctrcenei
,
kql

,
i 8a dd pu ent

y

2. mq silver sui] d’ aunei, una tP campac itc p*r val
y

V autra

sot amvcs e l spadel, fusel

2

' freina?

3. da platsa de mats tircla adgs a la)]dreta, it
c

nfiij
iP plai),

4. V ultima statsioij z’ a pc dp mon 1 dc frea l mont dc faSa,

5 . trdntu
)}

kilomat€r da tluzc
s ii] it

e
,

6 . )tP vYr met la fdrata trei sura ora vi(r h?)j me dq e
s.

1. n per oa doi foi]
4

2 . ko Ida Y, in] fqa dret valent 1 ntcresd al leur,

1 Die Sprecherin aber sagt: und liinter der Fischburg erliebt

sich gradaus hinauf der Langkofel, welcher herunterzu-

fallen scheint.

2 7usdl a *fraina.
4 Calend. de Gherd. 1912, p, 63.
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3 . I’auter dunmva g§)]* g di leva l prim a b£neura p*r zi a

kumpre ite tsek rqba,

4 . p
9r streda gatel n taknuj pl(p] de tsSdules da dle§ da thtpf

su. 1 l porta a ceza.

5 . si pere tol 1 takuh?

i va a id muitrf al a%t l

'r k fy(v)a

mqt Ue
t

6 . cela tin, fret
,
& k° ti fra a tjata da tlupq su por kel kVY'

Ivd a bens lira.

7 . karo fere dis V aoV'r, § kd k s
c

l a perdu fosa Ha t
e Vv't

s lk jo
}
nc

s 1 es ci perdu.

\

Platte 2917. Text.

L N pere ova dol Jidns

,

2. co cite la ie, un fova drUt valent
, if nteressd al Veter,

3. V aider durmiva gen. X di Vova ’l prim abeneura per gi a

cumpre ite zoche roba,

4 . Per streda giated 'n taciCui plen de zbdioles da dies da tlupe

su. L l porta a ctisa.

5. Si pere tol d tacuin g va a id mustre al aider f, cite fova

mb te Viet.

6. .Cela tlo
3 fret , cie cite ti fra a giatd da tlupe su per clad

cite Vie leva abeneura:

7. Caro pere , dis V aider, se eltel cite sed d perdu
,
fossa sta

te Vied Held je ue sed eased perdu:

Platte 2917. Ubersetzung.

1. Ein anderer Weg gelit ab, liinauf nacli Plazola zum Ge-

licifte Lardschneid, nacli Kol und Tscliedepunt

2. und tiber Aunei gelit, ein Zweig nacli Tschampatsch und

ins Langental liinein, der andere nacli Sotanives, Spadel,

Fussel und Freina.

3. Von Plaza zieht (die Balm) beinalie geradeaus bis nacli

Plan.

4. der letzten Station unter den Alpen von Frea und Fasclia,

5. 31 Kilometer von Klausen lierein.

V). Hereinzu brauclit die Balm drei Stunden, liinauswarts kaum
zwei.
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1. Ein Vater hatte zwei Sohne;

2. wie es schon geht, einer war sehr tilchtig unci gern bei

der Arbeit,

3. der andere sclilief genie. Eines Tages steht der erste frilli-

zeitig auf, um einige Sachen einkaufen zu gelien.

4. Am Wege findet er eine Geldkatze voll von Banknoten

und klaubt sie auf. 1 Er tragt sie nacli Ilause,

5. Sein Vater nimmt die Borse und geht um sie dem andern

Sohne zu zeigen, welclier noch im Bette lag:

6. ,Schau her, Faulpelz, was dein Bruder aufgeklaubt hat,

dadurch, daft er frtihzeitig aufgestanden ist.
;

7. Lieber Vater, sagt der andere, wenn der, welcher sie ver-

loren hat, im Bett gelegen ware wie ich, hatte er sie

nielit verloren.*

Platte 2918. Leo Runggaldier.

L'fuee. Gedicht von Leo R. (,Calender Ladiit 1914, p. 45).

Phonetische Transkription.

1. campay a martel and lt,
‘ sunay averd'r a l metu may

2. fu°k 1 fum, gent n grum, campanv
s kc sgna dut's adum.

3. fiYk i tits% gent s
1
' prova a dHude, nia nl

‘ ggva

.

4. Da ruf sib ega may a may* campan a martd and uy sun ay.

5. kuy t.saps 2
i tsupiys, badV rampiys, tser uy zu stand's dri

palanciysY

6. y fi tlo ssul k’)e uni salvd, sauta pdv sireda zva'ay dcsprd:

7. aiitt, aiht! bruza zu dut ! mi am a! die, p
9rdut ie dut.

8. adio zen Vomit u 1 ' veil 4 phi met aday p*rd,u mi ben

9. jlama i Jlama for pin granda! dlibra mo veTtflf na piYra

landa

10. b estiam t' staht
,

b9rdola nteur , urla ‘ hriffa dal gray duleur

11. tram i tram, do idg velg il
'i lasdy. bid * dut do

12. dut so krepa, so frutsa
,

so romp, pcirei 1 fonts rove ut i gomp.

13. dut al ingritm toma adumf tros su ko spuda fuck 1

firm.

14. hindtut la nk (,

t seura dut ielj titses rovent/s spritsa al cYl.

1 Wortlich: bekommt er eine Geldkatze aufzuklaubeu.
2 *tsap> e

s.
3 * doi tec 1

p.
4 *vey. 5 * venol.

ij * toma adum dut a l iy grun .

7
* zoy VI.
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15. n’eila unay veig-i bradlayj y bambii
j
salva sul brae t

cncaj.

16. Vqma ie l, gratsici al bie l, da lontf kungs !
P
V gma lel.

17. cave 1
t guant dut mpia, seura dut d<d fit

ek bruza.

18. VO) mi gma mV# salva n
}

auter anna mo dlibva 1

19. se bey kte dut zey hi vardu, vos kit€r mi oma, net] Vpdrdli.

Platte 2918. Text.

1. Clampan' a martol — And-uy sunttn N} ajut — averder —
Ad metu man .

2. Fuec y fum, Gent’n grum Ciampanes die sona Dates a dum!

3. Fuec y tizes Gent se prova A destude, Kia ne good,

4. Da ruf su ega, A[an a man Ciampan* a martol Audan sundn.

5. Cun zapes y zapins
,
Badii y rampins Zer-un gu stanges

De tec y palancins .

6. N ji tlo seal di
}

ie um salea Santa per streda Srajan des'pra.

7. Ajut
^
Ajut

,
Brusa gu dut ! Ml oma ! Die Perdut ie dut

!

8. Adio zen Doma ne ven Pin met) adio, Perdu mi ben.

9. Flama y jlama for pin granda! Dlibra mo vegnel Na puera

landa

.

10. Bestlam te stala , Berdola ’nteur , Urla y brieya Dal gran

duleur.

11. Ti'am y tram , do y do Veiguy lasan Bole dut do.

12. Dut die crepa, se fruza
,

se romp , Parei g fonz Revent g
gomp.

13. Dut' al ingrum Toma, admit, Tree su po spuda Fuec g fum.
14. Lumind la nliet Seura dut led; Tizes reroutes Spriza al del.

15. N}
eila ugnan Veigh-i ten bradlan, N bambln salvd Sul

braZ tegnau .

16. 1/oma Grazia al ciel! Da lone cunes-i
,
Ifoma te-l!

17. (fiavei y guant
,
Dut %

input; Seura dut Dal fuek brusd.

18. Vo, ml oma AT els salvd, N'auter ana Mb delibrd.

19. Se bench* ie dut zen verdu git, Vos c Iter mi oma, Ken b-i

perdu.

Platte 2918. Ubersetzung.

1. Hammersehlage an der Glocke — liort man ertonen. Zu
Hilfe! Zu brennen hat es begonnen:

1 +

delibrd

.
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2. Feuer und Raucli! Leute zu Haul. Glocken lauten alle

zugleich!

3. Feuer und Funken. Die Leute versuchen zu loschen! —
Es liilft nichts!

4. Vom Bach lierauf Wasser yon Hand zu Hand. Hammer-
schlage an der Glocke hort man ertOnen.

5. Hit Haken und liauen, Schaufeln und Krampen reiBt man
lierunter Stangen von Dachern und Sdllern.

6. Ein Bub dort allein, der gerettet wurde. springt iiber die

StraBe, verzweifelnd schreiend!

7. Zu Hilfe, zu Hilfe! Alles brennt lierunter! Meine Mutter!

0 Gott! Alles ist verloren!

8. Jetzt adieu! Die Mutter komnxt nie melir! Adieu, mein

Gluck ist dahin!

9. Flamme um Flamme, immer groBer, befreit wire! jetzt ein

armes Weiblein.

10. Das Yieli im Stalle walzt sich herum, briillt und blockt

vor groBem Schmerz.

11. Balken um Balken, lierunter und lierunter sieht man, wie

sie nachgeben, sclion ist alles lierunter, alles Hirst, zer-

splittert und bricht, Wand und Decke,

12. giuliend und gekriimmt.

13. Alles stiirzt in einen Haufen zusammen, hoch liinauf sprtihen

Feuer und Rauch.

14. Die Nacht ist iiber alledem erleuchtet. Glilhende Funken

spritzen zum Himmel.

15. Eine Frau selie ich jetzt xveinend dalier kommen, ein ge-

rettetes Kind auf dem Arm tragend.

1(3. Die Mutter ist es, Gott sei Dank, von weitem erkenne ich

sie, die Mutter ist es!

17. Haar und Gewand, alles verbrannt, iiber und iiber vom
4 Feuer versengt.

18. Ihr, meine Mutter, seid mir gerettet, eine neue Seele ist

nun befreit.

19. Obwolil jetzt alles heruntergebrannt ist, Euer Herz. meine

Mutter, babe iedi nicht verloren.
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Nachtrag
(m Seite 58, Note 3).

Em ladinisclies Wort himba ist mir nicht bekannt. Audi

in Oberitalien sind nur wenige Yertreter der italienischen Wort-

sippe bimlo ,Kind* nachweisbar und scheinen von anderwarts

hielier verpflanzt zu sein. Dalier ist ftir grdn. himba elier an

]>iem. bima engad. bumatsch (Merer-Ltibke, Etym.Worterb. .1107)

zu denken. Wieso aber die lautliclie Entwicklung?
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VORWORT.

Die vorliegende Untersuchung endet mit einem negativen

Kesultat; H. Oldenberg bemerkte mit Recht (^GN, geschaftliche

Mitteilungen aus dem Jahre 1918
;

S. 99 f.)
7
daB das Kautiliya

Artha&astra der Forsehung viele Aufgaben stellen werde und

daB zur Ltisung des Problems Spezialuntersuchungen notig sind.

Die zahlreichen Fragen des altindischen Staats- nnd Gesell-

schaftslebenS; die durch Kaufilyas Werk aufgeworfen werden,

deren Bedeutung fur die indische sowohl als flir die allgemeine

orientaliscbe Kulturgesehichte eine weitreichende ist, liatten zwar

eine breitere Fundierung, besonders durch Heranzielinng der

Ubrigen indischen Literatur sowie der Inschriften, erfordert; es

gebot sicli jedoch eine Beschrankung auf das engere Thema
;

da einerseits gesicberte Ergebnisse auf diesem Gebiete noeh

nicht vorliegen, andererseits der Rahmen einer Einzelunter-

sucbung fur die Flille an Stoff ungeeignet ist. —
Dem Verfasser obliegt es aber, alien jenen Faktoren, deren

Unterstutzung er sich erfreuen durfte, seinen Dank auszu-

sprecben.

Seinen boebverebrten Lebrern, den Herren Prof. Dr.

H. Swoboda und Prof. Dr. M. Winternitz, ftihlt sieb der

Verfasser nicbt nur flir die genossene reiche Belehrung, sondern

auch flir die mannigfacben bessernden Bemerkungen zu tiefem

Dank verpflicbtet; Herr Prof. Winternitz hatte zudem die Gute,

die Korrekturbogen mitzulesen.

Herr Geb. Hofrat Prof. Dr. J. Jolly in Wurzburg be-

kundete durch mancbe wertvolle Mitteilung sein Interesse an

der Arbeit; daflir sowie flir die zeitweise Uberlassung der beiden

Mtincbener Ms.-Absehriften und M. Vallauris Bbersetzung sei

ihm aufricbtig gedankt.

Sitzungsbcr. d, pliil.-hist. Kl. 181. Bd. 5. Abh. a
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Nurmehi’ der Manen des edleti L. v. Schroeder darf

dankbar gedacht. werden; nacli seinem allzu fruh erfolgten Ab-

leben nahm sicb Herr Prof.' Dr. L. Radermacher der Arbeit

in liebenswiirdiger Weise an; ihm wie auch besonders der.

Akadertiie der Wissenschaften
;
die trotz der miClichen Umstande

die Drucklegung durchfiihrte, sei anfricbtig gedankt.

DaB aber die Arbeit' in Druck gelegt werden konnte, wurde
durch das Entgegenkommen des tschecboslowakisehen Mi-

nisterinms fur Schnlwesen und Volkskultiir ermoglicht,

das dem Yerfasser einen namhaften Beitrag zu den hohen

Druckkosten. gewahrte; daftir sei dem genannteb Ministerinm
der efgebenste Dank des Verfassers ansgesprocbeii. *

.

• Prag
;

14. April 1922.

O. Stein.
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Einleitung.

1. Megastlicnes.
• *

XTber (lie Person des griecliiselien Gewlihrsmannes Mega-

sthenes liegen aus dem Altertum nnr dtirftige Angaben vor.

Seine Zeit und seine Beziehungen zu Indien sind dadurch ge-

siehert, daB er als Gesandter am Hofe des Candragupta-, des

ersten Konigs aus der Maurya-Dynastie, weilte, fiber dessen

ZusammenstoC mit Selenkos Nikator im folgenden kurz zu be-

richten ist.

Selenkos Nikator war im Jahre 312 v. Chr. nacli Be-

siegung des Demetrios, des Sohnes des Antigonos, wieder in

den Besitz Babylons gelangt. Von diesem Jahre an begann er

den Ansbau seines Reiches nach Osten
;

bis er im Jahre 305

auf Indien stieB. Hier hatten Alexanders Tod, die schwache

TTerrsehaft der Satrapen und die groBen Ereignisse im Westeu

es ermoglicht, daB ein Einheimiseher sich der Herrschaft, die

sich auf das Reich der Nanda-Dynastie in Magadha (Bihar)

stiltzte, bemlichtigte und sie nach Osten und Westen ausbreitete,

so daB sie ,von der Bai von Bengal bis an das arabische Meer f 1

reichte. Mit diesem Herrscher, der schon als Ivnabe Alexander

den GroBen gesehen hatte 2 und angeblich von niedriger Ab-

kunft war, 3 stieB Seleukos zusammen.

1 Smith, p, 118; Karte p. 1G2.

2 Plutarch, Alex. 62, 4..

3 Justin XV, 4
,
15 ;

im Mudriiraksasa fed. A. ITiUebrandt, Indische For-

scliungen 4. Heft, 1912) spricht Caiiakya den Kimig (z. B. HI, Akt,

p. 82, 2) mit vrsala an. Vgl. H. H. "Wilson, Hindu Theatre (Works XII)

II, p. 127 if. uud Lassen, Ind. Alt. 2 II, S. 200 f. — Rajani Kanta Sens

Bemerkungen im Journal of the Buddhist Text Society III, 1.895, Part III,

p. 26 ff. sind wertlos.

m 1 *
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Appian aus Alexandreia (2. Jahrh. n. Chr.) berichtet (Syr. 55),

Seleukos 1 habe den Androkottos bekriegt ,tov ’Ivccv rcepofcaq*;

Justin (etwa 3. Jahrh. n. Chr.) erzahlt XV, 4, 12, dafi Seleukos

nach Indien ging. tlber den Krieg, seine Schlaehten und deren

Ausgang liegen keine Angaben vor; nnr uber die Friedens-

bedingungen und das freundschaftliche Verhaltnis der beiden

Herrseher gibt die griechische Literatur AufsehluB.

Man hat daher angenommen, daB entweder der Kampf
lcurz war oder daB ohne Sehlacht Friede geschlossen wurde.

Beides diirfte der Fall gewesen sein: ein groBes Truppenkontin-

gent wird Seleukos kaum schnell zur Hand gehabt, der Krieg

sieh in ldeine Operationen, Pl&nkeleien aufgelOst haben, wie es

bei der Natur des Kampfraumes nicht unwahrscheinlich ist.

Wohl berichtet Appian (Syr. 55) und Justin (XV, 4
,
12) von einem

Ubergang des Seleukos uber den Indus; aber der Umstand, daB

Seleukos die am rechten Ufer des Indus gelegenen Landstriche

abtrat, scheint eher darauf zu deuten, daB dieses Gebiet vom
Feinde besetzt worden ist. Ferner ware es, wenn Seleukos liber

den Indus naoh Indien eingedrungen ware, dstlich des Flusses

zu Kampfhandlungen gekommen; dayon berichten aber die grie-

chisehen Autoren nirgends. Allgemeine Erwligungen 2 endlich

lieBen Seleukos den Weg der Verstandigung wohl gangbarer

erscheinen, als den des Kampfes.

Candragupta liatte das alte Reich nicht nur vergroBert,

sondern auch gefestigt; er war Inder, er kampfte an der Spitze

von Indern, auf indischem Boden, die reichen Hilfsquellen seines

Landes im Ritcken. Seleukos hatte groBe Kttmpfe mit Anti-

gonos und Demetrios hinter sich, nicht geringere Aufgaben vor

sich; der Treue seiner Untertanen, bei mehrmaliger Vertreibung

aus Babylon, konnte er kaum so sicher sein wie Candragupta

1 Gber Seleukos: E. R. Bevan, The house of Seleukos, London 1912,

p. *292 ff,; A, Bouche-Leclercq, Histoire ties Seleucides, Paris 1913, p. *21 IF.,

bes. 26 IF.; Smith, p. 115 ff.
;

Smith, Asoka p. 14; von Gesehichtswerkpn

ist zu nennens J. G. Droysen, Geschiehte des Hellenismus (2. Aufl.),

Gotha 1878, II 2 S. 198/200 und III 1
S. 78/81; B. Niese, Geschiehte der

griechischen und makedonischen Staaten seit der Sehlacht bei Chaeronea,

Gotiia 1893, I, S. 339/342; J. Beloch, Griechische Geschiehte, StraBburg-

1904, III 1

, S. 144/146 und III 2
,
S. 286 f.

* S. A, Bouche-Leclercq a. a. 0. p. 30; T, \Y. Rhys Davids, Buddhist India,

London 1903, p. 267 f.
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cler Treue der Inder. 1 Auch wird man die Schwierigkeiten, ein

von Kampfen ermtidetes, zu wichtigeren K&mpfen (bis zur Ent-

scheidungsschlacht })ei Ipsos 301) berufenes Heer durch un-

sieliere Qebiete ohne hinreicliend gewahrleisteten Nachsclmb zu

fuhren, nieht verkennen. Verstandigte sieh Seleukos mit seinem

Gegner, dann gewann er melir als dnrcli lange Kampfe: er

bekam freie Hand fur den Westen, er hatte— das war wiclitig—
bei freundsckaftlicher, den Feind znfriedenstellender Auseinander-

setznng im Osten niclits melir zu furehten. Und wenn er die

Grenzgebiete, wie man sagen muB, leichten Herzens h ingab, so

bewog ilm wold die Erkenntnis dazu, daB dieser Teil seiner

Herrschaft nur mit groBem Kraftaufwand liatte gesicliert und
erhalten werden konnen. 2 So trat Seleukos Nikator an Candra-

gupta die Distrikte westlich des Indus ab und erhielt daftir

500 Elefanten. 3 Naeli Appian (Syr. 55) und Strabo (XV, p. 724)

scblossen beide Herrscher gegenseitige Freundschaft und Ver-

schwagerung (y.v;oo;), bezw. einen Heiratsvertrag (Itciy«{^«v). DaB
dieser personlicli auf die beiden Kontrahenten zu beziehen sei,

ist unwahrsclieinlich. Bouehe-Leclereq erinnert (p. 30) daran
;

daB Seleukos nur zwei Frauen, Apama und Stratonike, liatte,

und daB seine einzige Tochter, Pliila, die Braut des Antigonos

Gonatas war. Nun konnte man Strabos als den Vertrag

zweier Staaten versteben, der den Angeliorigen der beiden gegen-

seitige Heirat (conubium) gestattet; aber zwei Griinde sprechen

dagegen. Einmal war das Reich des Seleukos, fur das er einen

1 Nach Justin XV, 4,13 f. war Sandraeottus wohl der Befreier, spHter aber

Tyrann. Das wird sich nur auf die Grenzvolker beziehen, denen jede

Herrschaft als Sklaverei erseinen.

2 Die Kampfe Alexanders des GroBen in den nordostliclien Grenzland-

schafteu des persischen Reiches und in Indien (besonders die Aufstande

z. B. des Musikanos) waren dem Seleukos warnende Beispiele.
3 Die Bestimmungen Smiths (p. 119: Paropanisaden, Aria, Arachosien und

vielleicht Gedrosien) sind von N. J. Krom, Hermes 44 (1909), S. 154/7

richtiggestellt worden. Vgl noch Smith, Appendix F p.!49ff,, E.R.Bevan,

The house of Seleukos I, p. 296, n. 1 . — J. Beloch, Griech. Gesch. III s
,

§ 124, S. 286 f. DaB Seleukos sieh mit 500 Elefanten begniigte, ist so

unwahrsclieinlich nieht (Plut. Alex. 02
, 2 ;

Strabo XV, p. 724), wenn man

an die Rolle, die diese Tiere zu spielen beginner), denkt; Diodor XX, ns

bat Seleukos 480 Elefanten. Die Skepsis F. O. Schraders (Die Fragen

des Konigs Menandros, Berlin 0 . J., p. X, Anm. *) ist unbereebtigt. Se-

leukos unterliielt die Elefanten in Syrien, s. Strabo XV, p. 752.



6 Otto Stein.

solchen Vertrag liatte abschlieGen sollen, kein homogenes Ge-

bilde: • neben den Einheimisclien gab es Griechen, neben den

untertanen Stadten autonome;

1

zweitens bestand eine Sehranko

ethnisch-religioser Natur, da die Inder in den Untertanen des

Seleukos und in den Griechen die Barbaren, mlecehas, saheii,

vielleicht die Hellenen aucli die Inder als barbarisehe Vblker

bezeichneten. Und auch fur Candraguptas Keicli einen Staats-

vertrag anzunehmen, liieBe die staatliche Organisation seines

Reiches ubersehatzen. So diirfte vielleicht die Annahme walir-

scheinlich sein, daG jene Berichte von einem Heiratsvertrag nur

eine Aussehmuckung eines moglicherweise histoidschen Btind-

nisses, jedenfalls des Friedensvertrages sind,

DaG Seleukos, selbst wenn man die Uberschreitung des

Indus annimnit, nicht weit nach Indien gekommen ist, wird

durch Strabo XV, p. 699, Arrian, Ind. V, 4 a: und Justin I, 2
,
u

wahrscheinlich, besonders durch die Interpretation der Plinius-

stelle NH VI, 63: reliqua inde Seleuco Nicatori peragrata sunt,

die Th. Benfey 3 und nachher Schwanbeck 3 gegeben haben,

nahegelegt. Jene Gebiete Indiens bis zum Ganges sind ,ftlr

Seleucus Nicator f durchwandert, d. h. erforscht worden, durch

Megasthenes und Daimachos,4 spater durch Dionysios, 5 einen

Gesandten des Ptolemaios Pliiladelphos.

Megasthenes 6 war Begleiter des Satrapen von Arachosien,

Sibyrtios (Arrian, Anab. V, o, 2); wahrscheinlich wurde er erst

1 Vgl. H. Swoboda, Lehrbuch der grieckisclien Staatsaltertiimer (K. F. Her-

manns Lehrbuch der griechischen Antiquitaten, Bd. I, Abt. 3, G. AufL),

Tiibingen 1913, S. 164 f. mit Anmerkungen.
3 IinArtikel,Indian* in der allgemeiuenEncyclopatlie vonErsch-Gruber S.67.
3 In seiner Megasthenes-Ausgabe p. 16 if.

4
S. FHG II, p. 440 if.

6 Plinius H N VI, 58 ;
vgl. Smith p. 147 f. — Das Yordringen des Seleukos

naeh Indien verteidigte Droysen, Gesch. d. Hell. Ill 1
,

S. 78, Anm. 1;

dagegen, aufier Benfey (a. a. O.) und Schwanbeck (p. 13 if.), Oar. Muller

FHG II, p. 397 f.; A. v. Gutschmid, Gesehichte Irans (1888) S. 24, Anm. 1

schlofi sick Benfey an.
6 Die altere Literatur iiber Megasthenes iiihrt Schwanbeck p. 11 f., 11 . 5

an; vgl. Fr. Susemihl, Gesch. der griech. Literatur in der Alexandriner-

zeit (1891) I, S. 547 if.; gelegentliche Bemerkungen finden sicli in A. v.

Gutschmids Ivleinen Schriften, herausg. von F. Ruhl, 5 Bande (1889/94)
und in den Beitriigen zur Gesehichte des alien Orients 185K und 1876
(s. ini Register).
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nacli clem Friedensschlusse an Candraguptas Hof entsandt. Seine

Nachrichten, 4 Bucher ’Jvor/a, nur in Fragmenten erhalten, 1

gaben die Grundlagen fast der gesamten sp&teren Literatur der

Grieclien und Romer liber Indien ab; sie sind oft libersch&tzt

worden und bedlivfen heute einer modernen Untersuchung vom
geographischen, statistischen und ethnographischen Gesichts-

punkte, die aber nur im Zusaimnenhang der antiken Literatur

liber Indien wertvoll ware. Seine Heimat soil Kleinasien ge-

wesen sein, 2 was sick einerseits aus der Kenntnis der GroGen-

verhaltnisse der Ebenen und Eliisse (besonders des Meander)

Kleinasiens ergeben soli (Arrian, Ind. IV, 3 a:), andererseits aus

Abydenos (bei Euseb. Praep. Ev. IX, p. 456 D, FHG II, p. 417),

nach dessen Zitat Megasthenes in ionischem Dialekt geschrieben

liatte. Eine Beweiskraft koinmt keinem der beiden Argumente

zu, da ein Vergleich mit anderen Landschaftsverhaltnissen

sich durch langeren Aufenthalt einstellen oder durch NacL
richten anderer Personen veranlaGt werden kann; berichtet

doch auch Nearchos (Strabo XV, p. 691) liber jene Analogie

zwischen Indien und Kleinasien (vgl. auch Arrian, Anab. V,

6, 7).
3 Das zweite Argument entnimmt Reuss der Stelle bei

Muller (FHG II, p. 417) ,formas ionieas in Megasthenis verba

intulit Abydenus, quem ionica dialecto scripsisse constat', was

wenig besagt; vor allem stiitzt er sich auf Arrian, Ind. IV,

welche Stelle nur beweist, daI3 der Vergleich der indischen

Fllisse mit dem Maander (neben Nearchos) von Megasthenes

stammt, nicht aber, daG Kleinasien deshalb die Heimat des

Megasthenes ist.

1 Ausgaben: Megasthonis Indica. Fragmenta collegit commentationem et

indices addidit E. A. Schwanbeck, Dr. Phil. Bonnae. Sumptibus Pleimesii

Bibliopolae MDCCCXLVI; FHG II, p. 397/439. — Eine englische ttber-

setzuhg lieferte J.W. Me Crindle, Ind. Ant. VI (1877), p. 113/135; 236/250;

333/349.
a St. Witkowsld, De patria Megasthenis, Eos, Czasopismo Filologiczne V

(1898/9), p. 22/24; Fr. Reuss, Rhein. Mus. NF 61 (1906), S. 304 f.; vgl.

FHG II, p. 398, n. *), Schwanbeck p. 25.

3 Analog vergleicht Herodot IV, 99 die Krim mit Attika und Japygien,

ohne daS daraus auf die Heimat des Autors geschlossen werden konnte;

vgl. A. Kirchhoff, tlber die Entstehungszeit des herodotischen Geschicbts-

werkeB, 2 . Aufl., Berlin 1878, S. 1

6

f
. ;

A. Bauer, Die Entstehung des

herodotischen Geschichtswerkes, Wien 1878, S. 101 f.
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So viel lai3fe sich behaupten: der Name Msvacr&svr,; ist gut

griechisch, 1 Megasthenes war offenbar ein Grieche; mehr ist —
Vermutung. Zu untersuchen ware noch

;
ob und wieweit Mega-

sthenes von Plato, besonders von dessen ,Gesetzen' beeinfluBt

ist;
2 P. Wendland 3 glaubt euliemeristiscke Spuren bei Mega-

sthenes zu sehen.

2. Kautilya.

Vielfacbe Erwahnungen in der indisehen Literatur und

bei Lexikographen nennen den Namen eines Verfassers eines

Artha^astras, eines Lebrbuches der Verwaltung, der inneren und

iiuBeren Politik, bald Canakya, bald Visrmgupta, bald Kautilya,4

einige Werke bringen Zitate. Daraufhin erklarte Th. Zachariae, 5

daB an der ehemaligen Existenz des von der indisehen Tradition

dem Canakya oder Kautilya zugeschriebenen Werkes nicht ge-

zweifelt werden ktane. Seit jenem Jahre kam nichts Ent-

scheidendes liber das Werk zum Vorschein, bis im Jahre 1905

R. Shamasastry (im Indian Antiquary XXXIV, p. 5/10) nach

einer kurzen Einleitung einige Inhaltsangaben, stofflich geordnet,

machte, und (im selben Bande p. 47/59; 110/119) fortsetzte.

Damit war das ArthaSastra-Problem aufgerollt, allerdings fehlte

es noch an einem Texte.

Als Alfred Hillebrandt eine kurze Ubersicht liber die in-

dische niti, Politik und Regierungskunst, als Einleitung zu seiner

(damals) im Druck befindlichen Ausgabe des Mudraraksasa geben

wollte, machte ihn J. Jolly auf zwei ihm gehorende, jetzt in der

Miinchener kbnigl. Staatsbibliothek befindliehe Manuskripte des

Kaufilya oder Kautaliya Artha£astra aufmerksam. In diesen

1 So bezeugt Strabo V, p. 243 als Griinder yon Kyme in Italien einen

Megasthenes aus Chalkis fur das 8. Jabrb. v. Chr.
;

s. FUG II, p, 398,

n. * und F. Bechtel, Die historisclien Personennamen des Griechischen,

Halle 1917, S. 300.

2 S. unten S. 10.

3 Die hellenistisch-roiniselie Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum
und Christentum, Tubingen 1907, S. 71

5
vgl. Gescli. der griech. Literatur

von W. Schmid (J. v. Mullers Ilandbuch der klass. Altertumswissensehaft

YII), 5. Aufl. II 1
,
S. 175 f.; liber Diodors Beniitzuiig des Megasthenes

liandelt P. Krumbholz, Rhein. Mus. 44 (1889). S. 293/295.
4 Nach der indisehen Literatur war or Minister Candraguptas (etwa 322

bis 298 v. Chr.), lebte also uni die Wen cl e des 4. zum 3. Jalirh. v. Ohr.
n Beitriige zuv indisehen Lexikographie, Berlin 1S83, 8. 43.
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Manuskripten konnte Hillebrandt von 50 Zitaten 40 belegen. 1

Damit war an der Echtheit der Zitate nicht mehr zu zweifeln.

Dem Wunsche naeh einer Yeroffentlichung des Textes

folgte im Jahre 1909 der indische Gelelirte R. Shamasastry; 2

in einer (in Sanskrit geschriebenen) Yorrede stellte er einige

Zitate beziiglich des Autors zusammen. Hier ist der Ort
;
um

liber die Ausgabe und jene Manuskripte einige Worte zn sagen.

Die Ausgabe beruht auf einem Manuskript des Textes und

einem zweiten, das nnr den Kommentar zu einem Teil (dein

2. Buche) des Arthaiastra entlialt. 3 Die angebliehen Manuskripte

in Munchen sind in Walirlieit Abschriften von in Indien vor-

handenen Original-Manuskripten. Die erstere Abschrift 4 ist eine

1906 angefertigte Kopie in Devanagarl, sorgfaltig geschrieben,

manchmal bis Folio 44 mit europaischen Satzzeichen(Anfuhrungs-

zeichen, Klammern nnd Komma) versehen, 163, IBl&tter in Folio

20/32, 19—12 Zeilen. Das Original-Manuskript ist in Grantha-

schrift auf Palmbl&ttern geselirieben, stammt ans Tanjore und

befindet sich in der Government Oriental Library in Mysore.

Die zweite Abschrift (Catalogus cod. Nr. 335) ist eine 1907

auf englisckem Papier in Devanagarl sorgfaltig angefertigte

Kopie, 602 Quartseiten, 16/20, 16— 18 Zeilen. Das Original-

Manuskript ist eine Granthahandschrift aus Madras. Was den

Wert der beiden Abschriften anlangt, so ist Nr. 334 reieh an

abweichenden Lesarten, ,der Text, besonders in adhikaraiaa 2,

wird manchmal durch erklarende Glossen und Zitate, einige

davon in Prakrit, unterbrochen'; doch bietet auch Nr. 335, wie

Jollys textkritische Bemerkungen gezeigt haben, viel Sinn-

volleres als A. 5

1 A. Hillebrandt, t)ber das Kautiliyasastra und Verwandtes, 86. Jalires-

bericlit der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur (Sonder-

abdruck bei G. B. Aderholz1 Buchhandlung), Breslau 1908, S. 3 u. 7.

2 The Artliasastra of Kaufcilya, Government Oriental Library Series, Bibb

Sanskr. Nr. 37, Mysore 1909; bezeichnet wird dieser Text mit A.

3 S. Chief Editors Note in der Ausgabe und Jolly, Catalogus cod. S. 28f.;

der Kommentar heiBt Pratipadapaficika (1. °panjika), nach Sor. p. II

Pratipadacandrika; der Yerfasser ist Bhattasviimin.
4 Catalogus Codieum Manu Scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis

I, YI (1912), S. 28 f., Nr. 834.

5 Man hat die Abschriften mit Buehstaben bezeichnet, leider so, daB schon

lieute Yerwirrung damit gestiftet ist. Nr. 334 bezeichnet Jolly (ZDMG
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Im 24. Bande der WZKM you 1910 brachte Job. Hertel

,Literarisches aus dem Kautillyasastra' (S. 416/422), indem er

einige Stellen des Tantrakliyayika mit solchen aus dem Artha-

sastra identifizierte, 1 auf Mahabharafca und Raimiyana liinwies

(S. 420); an der Echtheit des Werkes zu zweifeln halt cr ohne

Gegenbeweise fiir unberechtigt.

1911 eroffnete H. Jacobi die lieihe dreier wertvoller Untex*-

suohungen, in deren erster 2 er die Existenz von vier philo-

sophisehen Systemen (Mimainsa, [s. aber S. 738 f. u. R. Garbe,

Die Saipkhya-Philosophie, S. 5] Saipkhya, Yoga und Lokayata)

fiir das 4. Jahrh. v. Chr. erweisen will, da das sie (mit Aus-

nahrne des ersten Systems) nennende Kaut-iliyam gegen 300

y. Chr. angesetzt werden muC, ,solange nicht der Beweis er-

bracht werden kann, daC es eine alte Falschung seP (S. 733).

In der bald darauf erschienenen Abhandlung 3 werden wichtige

Folgerungen fiir die brahmanisehe Staatsordnung im 4. Jahrh.

v. Chi’, gezogen, fiir die Existenz von nltisastra-Schulen, fiir die

Sanskritliteratur iibeidxaupt: die vedische Literatur ist zur Zeit

des Kautihyam abgeschlossen, hingegen bestand das Mahabha-

rata noch nicht in seiner jetzigen oder ihr annahexmd gleichen

Form; die Metrik stimmt mit der des Ramayana liberein;

dharmasastra und kamagasti'a existierten, in der Philosophic

Sainkhya, Yoga und Lokayata; die Graramatik war durcli

Paninis Werk verti'eten, es gab eine Disziplin, welche syn-

taktische und stilistische Fragen behandelte, endlich Astronomie

und Astrologie (S. 972).

Im n£ehsten Jahre (1912) erschien ein Vortrag J. Jollys,

in welchem er liber Regierungsart, Steuern, Spione, Polizei,

70, 1916, S, 547) mit C, hingegen Sor. (p. I) mit B, umgekehrt ist Nr. 335
= Jolly B = Sor. C.; es ist also geboten, iramer bei Zitaten nach Bucli-

staben den Autor hinznzuftigen. Aus beiden Abschriften veroffentliclite

Jolly Lesarten in ZDMG 70, S. 548/554; 71, S. 227/239; 414/428; 72,

S. 209/223.

1 Teilweise tat er dies sehon, vor Ersclieinen der Ausgabe, in seiner

Einleitung zur Tantrakliyayika- Ubersetzung, Leipzig und Berlin 1909,

S. 142/145.

- Zur Friiligesehichfce der indisehen Philosophic SBA 1911 (XXV), S. 732/743.

3 Kultur-, Sprach- und Literaturhistorisches aus dem Kautiliyam, SBA 1911

i XLIV). S. 954/973.
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Recht imd auswartige Politik nacli dem Arthasastra berichtete.

1

II. Jacobi trat in seiner dritten Abhandlung ,IJber die Echtheit

des Kaufihya* 3 gegen eine von Hillebrandt in seiner Sehrift

(s. oben S. 9, Anm. 1) aufgestellte Belianptung auf. Hillebrandt

hatte (S. 10) gesagt: Kautilya sei nicht durchweg der Verfasser

des vorliegenden Textes; dieser entstamme mu* seiner Sohule,

die der Ansiclit anderer Lehrer die des Kautilya gegenliber-

stellt. Jacobi verteidigte die bereits von clem Herausgeber (p.XII)

ausgesproehene Zuriickweisung, daB iti Kautilyah (,so sagt Kau-

tilya') gegen die Autorschaft des Ministers des Oandragupta

spreche. Er suclite dann (S. 834 ff.) darzutun, dab yon einer

Schule des Kautilya nicht gesprochen werden konne; die Wider-

legung gegnerischer Ansichten verrate ,einen individuellen Autor

mit ausgepr&gter kritischer Neigung' (S. 837) ; ferner mliBte man
fur ein Schuhverk den Sutrastil (kurze, zum Memorieren ge-

eignete S&tze) erwarten (S. 845); endlich wird aus dem Werke
selbst die Autorschaft zu erweisen gesucht (S. 846/848). ,Das

Gesamtergebnis unserer Untersuchung ist einerseits, daB der

Verdacht gegen die Echtheit des Kautiliya unbegrundet ist,

anderseits, daB die einhellige indische Uberlieferung, nach der

das Kautiliya das Werk des berukmten Ministers Candraguptas

ist, durch eine Iieihe innerer Grunde aufs entschiedenste be-

statigt wird', schlieBt Jacobi (S. 849).

Jolly veroffentlichte im Jahre 1913 eine Liste der Uber-

einstimmungen des Arthagastra mit dem Dharmasastx*a, 5 aus

welcher sich ergab, daB neben Almlichkeiten auch groBe Ver-

schiedenheiten existieren; wiehtig war jedoch,
;
daB die meisten

und frappantesten Ahnlichkeiten sich auf die jtingeren Smrtis'

beziehen, d. h. auf die Rechtsbucher des Yajiiavalkya, Narada,

und auf Fragmente von solchen, wie Bphaspati, Devala und

Katyayana (S. 95).

Fruchtbringend fur das Kautilya-Problem war das Jahr 1914.

Im 68, Bande der ZDMG gab Jolly (S. 345/359) Parallelen

aus Sanags Buch uber Gifte zu Kautilya, wies auf Grand der

1 Eiti altindisclies Lehrbuch der Politik, Verhandlungen der ersten Haupt-

versammliuig der Intern. Vereinigung fiir vgl. Rechtswissenschaft und

Volkswirtschaftslehre in Berlin zu Heidelberg 1911, S. 181/189.
2 SBA 1912 (XXXVIII), S. 83*2/849.

2 ZDMG 07, S. 49/96.



neuen Kamandaki-Ausgabe die Datierung Jacobis zurftck, zeigte

Almliehkeiten zwischen Arthasastra und Kamasastra auf, vor

allein aber betonte er Zitate bei Danjin, an dessen Zeit er den

Verfasser des ArthaS&stra heranrticken mochte (etwa 7. Jabrli.

n. Clir.).
1 Dieser letzten Ansiclit Jollys, die wegen ihrer wenig-

stens relativen Chronologie bedeutsam ist, trat Jacobi im selben

Bande (68., S. 603/605) entgegen. — Positive Arbeit leistete

J. J. Sorabji, der den Kommentar des Bhattasvamin zum zweiten

Bnche des Artbasastra mit den Lesarten von C (== Jolly B),

an strittigen Stellen mit Bemerkungen, verciffentlichte. 2 Jarl

Charpentier verfolgte ,Sagengeschichtliehes ans dem Arthafestra

des K&utilya‘ 3 in der indisclien Literatur nnd kam znm Er~

gebnis, daB der Sagenschatz znm Teil ,besser mit der vedischen

und altbuddhistisclien als mit der uns vorliegenden epischen

Literatur iibereinstimmte' (S. 239). Priift man jedoeh selbst

die von Charpentier angefiilirten Vergleiehspunkte, so ist sein

,z. T. besser' ganz unberechtigt
;
wie seine Aufstellungen (S. 238)

zeigen; Charpentier kann nur einmal (unter 6.) sagen, daB die

Sage von Talajangha aus der vedischen Literatur sich nach-

weisen lasse.

4

In seinem Buche liber das Pancatantra 6 hatte Joh. Hertel

uber das Alter des Tantrakhyayika gehandelt; in der Eezension

dieses Werkes machte M. Winternitz 6 die Bemerkung
;
daB der

Name Kaufilya, ,die (personifizierte) Falschheit' oder ,Tartufferie',

gegen die Autorschaft des bernhmten Ministers spreche. End-

lich erschienen von N. N. Law auf Grund des Artbasastra die

,Studies in Ancient Hindu Polity', in denen er liber Bergwerke,

Bew&sserung, Meteorologie, Viehstand, Weiden, Beforderungs-

mittel, Steuern und Recht interessante Aufschltisse bra elite.
7

1 Jolly war friiher der Ansiclit beigetreten, das Artbasastra sei edit

(ZDMG 68, S. 359 u. Anm. 1).

2 Some notes on the Adhyakslia-Pracara Book II of the Kautiliyain-

Arthasastrain, Inaug.-Diss. Wurzburg, Allahabad 1914.

8 WZICM 28 (1914), S. 211/240.

4 Beweisen Sagen, die einer Literaturepoehc angehoren, etwasV Ist ,Epi-

sche Literatur 1 eine Zeitbestimmung? Geh5ren die Jatakas (s. die Punkte

2 u. 4) zur jaltbuddliistischen
4 Literatur oder wenigstens ausnahmslos V

3 Das Pancatantra, seine Gescliidite und seine Verbreitung, Leipzig und

Berlin 1914, S. 8 f.

DL 1914, Nr, 44/45. Sp. 2432, Auni. 6.
7

S. unten S. 15 t.
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In seinem Aufsatze ,Zu Kautilya' (ZDMG 69, S. 360/364)

verteidigte Hillebrandt im Jahre 1915 seine bereits 1908 aus-

gesprochene Ansicht, daG Kautilya nicht durchweg der Ver-

fasser sei, gegen Jacobis dritte Abhandlung nnd sagte (S. 364),

;
daB ein Teil des Werkes zwar von ilim [Kautilya] stammt, in

anderen Teilen aber Aussprtiche von ilim — und zwar in Punkten,

die Meinungsverschiedenheiten besonders ausgesetzt waren, —
durcli seine Schuler oder Anhanger tiberliefert, in Gegensatz

zu anderen Lehrern gestellt und als Ergebnis, vielleicht raannig-

facher Erorterungen, heiworgehoben wurden'. In demselben

(69.) Bande (S. 369/378) setzte Jolly seine Kollektaneen durcli

einen Vergleich mit deni wichtigen Nititext: Nltivakyamrta des

Somadevasuri fort.

In der Festschrift fllr E. Kuhn gab E. Muller-HeG 1

Erg&nzungen zu den von Jolly vorgebrachten Ahnlichkeiten

zwischen Arthasastra und Kamasutra, indem er die kalas, die

64 Ktinste und Fertigkeiten einer Hetare, aus der iibrigen

Literatur belegte.

Seit diesem Jahre erfuhr das Kautilya“Problem in be-

sonderen Abhandlungen keine Erorterung; zu erwahnen ware

noch II. Garbe, 2 der an die Echtheit des Werkes glaubt, wali-

rend H. Oldenberg 3 die Ansicht Hillebrandts 4
teilt; abgesehen

von verstreuten Erwahnungen des Arthasastra sind endlieh noch

die bi slier erschienenen Ubersetzungen zu erwahnen.

Im Ind. Ant. XXXIY (1905) gab die ersten Inhaltsangaben

R. Shamasastry, in der Mysore Review 1906/1908 derselbe

Gelehrte eine englische Ubersetzung von Bucli I— IV; eine

neue Ubersetzung von Bucli I—II erschien unter dem Titel

1 / lira Ivautiliya ArtliasSstra (Aufsiitze zur Kultur- und Spracligescliiclite

vornelimlicli des Orients,' Ernst Kuhn zum 70. Geburtstag am 7. Februar

1016 gewidmet von Freunden und Schiilern, Miinchen 1916), S. 162/164.

2 Die Sauikhya-Philosopliie, eine Darstellung des indischen Ratioualismus

nach den Quellen, zweite umgearbeitete Auilage, Leipzig 1917, S. 5.

n Die indische Pliilosopbie, in dem Sanmielwerlc: Die Kultur der Gegen-

wart, herausg. von Paul H inneb erg, Allgemeine Geschielite der Philo-

sopliie, Teil I, Abteilung V, 2. Aufl. Berlin und Leipzig 1913, S. 32;

vgl. GN, geschaftliclie Mitteilungen 1918, S. 98. — Angaben aus dem

Arthasastra machte L. D. Barnett, Antiquities of India, London 1913

p. 98/109.
4 S. auch Kuhn-Festschrift S. 21 f.
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,Chanakyas Arthafostra or Science of Politics' 1908 in -Mysore

(Gr. T. A. Press), die Forsetzung, Buch III tind IV, unter dem-

selben Titel in Mysore (Crown Press); die Ubersetzung der

Bucher V—XV kamen im Indian Antiquary heraus, nnd zwar

im 38. Bande (1909: p. 257/264; 277/284; 303/310) und 39.

(1910: p. 19/28
j 44/63; 83/96; 100/118; 131/144; 161/177). 1 In

dem Pancatantra-Werke Hertels ist Arthasastra I, 2/5
2 ubersetzt;

eine italienische Ubersetzung des l.Buches gab Mario Vallauri. 3

Jolly leitete seine Ubersetzung von Arthasastra II, 1214

4

nait

einigen Bemerkungen zu.r Datierungsfrage ein.

3. Das Problem.

Das Kautilya- Problem, mit dem sich die vorgenannten

Abhandlungen beschaftigen, hat die Frage zum Gegenstand:

Ist das Arthasastra, als dessen Autor Kautilya, der Minister

des Candragupta, genannt wird, auch wirldich dessen Werk?
Es handelt .sich niclit um eine Echtheitsfrage in dem Sinne, als

w&re das heutige Werk eine F&lschung, die ftir ein ehemals

vorhandenes untergesehoben ware, sondern um die Frage, oh

jener Minister des Candragupta iiberhaupt ein Arthasastra ge-

schrieben hat und ob dieses identisch ist mit dem erhaltenen.

Die n^lier liegende Frage allerdings, ob Canakya (Visnugupta,

Kautilya) eine historische Personlichkeit ist, wurde bisher niclit

in Betracht gezogen und scheint nach den indischen Quellen

einer Entscheidung schwerlich zufiihrbar.

Einen von vielen anderen Wegen zur Losung der Frage
hat als erster Hillebrandt in seiner Abhandlung 6 angedeutet:

die Angaben des Megasthenes liber die indische Verwaltung
mit denen des Kautilya zu vergleichen. In der dritten Auf-

1 Nur diese im lad. Ant. ersehienenen Ubersetzungen waren erlangbar;
w&hrend des Krieges diirfte eine neue tlbersetzung Shamasastrys er-

schienen sein, s. Sor. p. II, n. 1.

2 Das Pancatantra S. 1/5.

11 I adhikarana dell
1

Arthasastra di Kautilya, Rivista deg*li Studi Orien-
tali, yol. VI. p. 1317/1382, auch separat. Rom 1915.

4 KoHektaueen zum Ivautillya Arthasastra. ON 1910. S. 348 360.
5 Dber das KautilTyasastra H. 11.
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lage seiner Geschichte hat Vincent A. Smith 1 einen Uberblick

liber die Nachrichten des Megasthenes (p. 120/136) gegeben,

wobei er allerdings ziemlich kritiklos vieles als Tatsache hin-

stellte, was bei naherer Untersuchung nicht bestehen kann.

AnschlieGend brachte er (p. 136/144) als Erg&nzung zu don

griechischen Nachrichten einige bemerkenswerte Inhaltsangaben

iiber Verwaltung, Konig, Spione nnd auBere Politik. 2 Smith

vertritt (p. 137) den Standpunkt, daG es nnwesentlich sei, ob das

Artliasastra von Canakya herriihre oder nicht, da — nach seiner

Ansicht — die Untersuchnngen deutscher Gelehrten das Werk
als der Manryazeit ohne Zweifel angeliorig erwiesen batten.

Ferner — dies ist ein wichtiger methodischer Einwand — halt

er es fiir verfelilt, die griechischen Nachrichten mit den Vor-

schriften des Artliasastra zu verbinden, da die ersteren Beob-

achtungen Fremder inn 300 v. Chr. wiedergeben, letzteres him

gegen altere Autoren zitiere und als ,eine gkubwiirdige Dar-

stellung der politischen und sozialen Verhaltnisse in der Ganges-

- ebene in der Zeit Alexanders des GroGen, 325 t. 01n\* erscheine

(p. 137). Die Widerlegung dieses Einwandes ist unschwer: zu-

' mtchst beziehen sich nur die Nachrichten des Megasthenes anf

Einrichtungen um 300 v. Chr., wenn aber die Untersuchungen

der deutschen Gelehrten gerade nach Erscheinen des SmitVschen

Werkes die grftGten Zweifel gegen die Echtheit des Artliasastra

erbracht haben, d. h. daG es durchaus nicht ein authentisclies

Erzeugnis der Mauryazeit ist, so fallt damit die Annahme Smiths

iiber die Sehilderung von Einrichtungen um 325 v. Chr. Und
selbst all dies zugestanden: spielen 25 Jahre (dabei sind das

nur willkurliche Anslitze Smiths) eine so groGe Rolle, um tiefer

gehende Unterschiede zu erklaren? Die Bemerkung aber, das

Artliasastra zitiere politische Werke, die vor der Mauryaherrs cli aft

abgefaGt seien, ist ganz hinfellig; denn gerade das Artliasastra

bekampft diese Ansichten und gibt die Meinung eiues angeb-

lichen Ministers des ersten Mauryakonigs, fur diesen Herrscber

berechnet, wieder, es muG also, aller Wahrscheinlicbkeit nach,

1 The Early History of India from GOO B. O. to the Muhammadan con-

quest, Oxford 1914.

2 Im Appendix G (p. 151/153) gab er eine bibliographische Obersicht der

bis 1913 erscbienenen einschlagigen Literatur.



10 Otto Stein.

urn 300 v. Glir. verfaGt sein
;

d. h. ungefahr gleichzeitig mit den

Indika des Megasthenes.

Yon diesem Gesichtspunkt aus, nnbeirrt dnrch methodisehe

Bedenken, hat X. N. Law in seinen
;
Studies' 1 einig^ Uberein-

stimmnngen zwisehen Megasthenes nnd Kautilya anfzeigen

wollen. Ausfiihrlicher hat dies in der Einleitung zu diesem

Werke R. Mookerji, der sieh bezliglich der Echtheit des Artlia-

sastra den Ansftihrungen Jacobis anschloG nnd dann (p. XXXV
bis XLII) iin einzelnen ,the striking correspondence' dnrch-

fiihrte. Dabei gab Mookerji die betreffenden Megasthenesstellen

unvollst&ndig in englischer Ubersetzung, die Kanfilyastellen in

ganz knrzen Inhaltsangaben.

Zweek der yorliegenden Arbeit ist es, eine im einzelnen

durehgeffihrte Vergleichung mogiichst aller vei’gleichbaren Punkte
zu geben. Schwer ist es, einen objektiven Gesichtspunkt fur die

Anordnung der verglichenen Stellen zu linden, da es sich dock

mn in ihrer Natur verschiedene Werke — liier eine geogra-

phisch-ethnographische Fragmentsammlung, dart ein Lehrbnch
liber Verwaltung, innere nnd &uGere Politik — handelt. Ferruer

mnGten geographische, mythologisehe, ('pseudo-)historisclie Nach-

richten anGer Betracht bleiben; eine Vergleichung der Fragmente
ihrer Reilienfolge nach ware ein UuGerlicher, zudem fur die

Darstellung nnpraktischer Gesichtspunkt gewesen. So schien

es am zweekiniiGigsten, kleinere, keiner langeren Erorterungen

bedlirfende Vergleichspunkte voranzustellen, die sonst spftter

eine zusammenhangende Darstellung unterbrochen lUitten; ferner

jene, welche sich schwer in einen organischen Zusammenhang
h&tten bringen lassen. Dann ergah sich als Komplex von Ver-

gleichspnnkten das fiber den Kftnig Berichtete, die Kastenfrage *

mit dem von den einzelnen Teilen Ausgesagten, der Bericht
liber die Beamten nnd endlich, wenn auch nnr wenig ergebnis-

reich, die Religion.

1 Studies in ancient Hindu Polity (based on the Arthasastra of Kautilya),
Vol. I by Nareudra Nath Law, M, A., B. L. With an introductory essay
on the age and authencity of the Arthasastra of Kautilya by Prof. Radha-
kumud Mookerji. M. A., London 1914,
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I. Teil.

Offentliclie Einrichtungen.

1. Strafie. 1

Fg. 4
; 3 : ?

Die Lange gelit von Westen gegen Osten; von dieser

konnte man den Teil bis Palibothra genauer angeben
J
denn er ist mit

MeBseilen vermessen und betr&gt ala KonigsstraBe 10.000 Stadien/

Strittig ist
;
ob a%owloiq ,mit MeBseilen* oder cyohoiq ,nach

Sclioinen' zu lesen istj wahrend der Strabotext ersteres gibt,

findet sich bei Arrian (Ind. III
;
4) cyoivow, obgleich beide Stellen

(Strabo XV, p. 689 und Arrian 1. c.) auf Eratosthenes 2 zuriick

gehen. Chr. 6. Groskurd bemerkte in seiner Strabo-XJbersetzung

zu dieser Stelle, daB die Zalil der Selioinen, nicht aber der

Stadien anzugeben sein wttrde, wenn wirklich nacli Schoinen

gemessen wtirde.

3

Da aber sowohl cr/owlov als ayoivoq das MeB-

seil bedeuten kann/ ist fur beide Eratostlienesstellen die Uber-

setzung
;
mit MeBseilen' 5 gesichert.

Der griechische Ausdruck obbq fiaoCkiYx, entsprieht zwar

wortlich dem indiselien rajamilrga, bedeutet jedoeh etwas an-

deres. oobq fiaoCkv/.r, bezeichnet die HauptstraBe, die Indien vom

1 Vgl. Mookerji p. XL, Law p. 08 bes. 70 f., Smith p. 185.

* Arrian, Inti. Ill, 4.: ,Die Lange von Westen nach Oaten bis zur Stadt

Palimbotlira, mit MeBseilen gemessen, schreibe er auf, sagt er; es gabe

namlich auch eine KonigsstraBe
;
dies© [Lange] reiclie an 10.000 Stadien;

das Weitere sei nicht so sicher.‘ Vgl. Arrian, Scripta minora, ed. Hercher-

Eberhard p. XI (Bibl. Teubn. MDCCCLXXXV) und K. Mtillenhoff,

Deutsche Altertumskunde, Berlin 1890, I, S. 261 f., Anm. f.

3 Strabons Erdbesclireibung (8 Bde., Berlin und Stettin 1831/1833) III,

S. 114f.
}
Anm. 1.

4 Herodot I, 26 : h tou vvjou ct^oiviov is to xsXyot;. I, no: x«i a^oivto

01ap.ETpr5trap.svot to tceoiov to Teyetiteoiv Epya^ovto.

5 Groskurd ubersetzt ,nach der MeBsclmur 1

;
zur Lesung pupuov vgl. anBer

Arrian 1. c. Groskurd a. a. O. 1, S. 113, Anm. 1.

Sitzungsbor. d. phil.-hist IC1. 101. lid. 5 Abh. 2



Westen gegen Osten durchzieht, die bei Ivautilya den Namen
vanikpatha fttkrt, ,,Aueli bei Landwegen: ‘der nordliche [gegen

den Himalaya fiihrende] ist besser als der Weg gegen Siiden;

die in Elefanten, Pferden, Wohlgeriichen, Elfenbein, Fellen, in

Silber und Gold bestehenden Waren sind besonders wertvoir,

sagen die Lehrer; nein
;

sagt ICautilya; mit Ausnahme der in

Wolldecken, Fellen und Pferden bestehenden Waren sind Mu-

scheln
;
Diamanten, Edelsteine, Perlen und Goldwaren auf dem

Wege gegen Siiden besonders reiehlich. Auf dem Wege gegen

Siiden gibt es auch viele Minen und wertvolle Waren. Eine

HandelsstraGe mit gut geordneten Wegverh&ltnissen oder ge-

ringer Anstrengung ist sehr gut. 1 Oder ein groCes Gebiet, das

geringe Waren hat. Damit ist die nacli Osten und Westen

fiihrende HandelsstraGe erkl&rt u
(298, iO/ie).

Uber eine Messung und liber die Lange dieser Handels-

straGe laGt sieh aus dem Arthasastra nichts entnehmen; nach

der H. Kiepertschen Ivarte (zu Lassen, Ind. Alt. II) betragt die

Entfernung von der Teilung des Indus in das alte und neue

Flufibett bis Palibothra etwa 221 deutsche Meilen= 1639,917 km;
10.000 Stadien zu 177*6 m = 1776 km. Der Ausdruck ebb; |3a-

siXnwJ erinnert an den von Herodot (V, 53 )
gebrauehten vj cbbc

7) PaatAYjtvp

Ergebnis: Die nach Megasthenes von Westen nach Osten

fiihrende KonigsstraGe entspricht im Arthasastra der nach Osten

und Westen gehenden HandelsstraGe, liber deren Messung und
L^nge nichts gesagt wird. Der Name ebb; fiuaCkiKq entspricht

keinem indischen Worte der Sadie nach, scheint vielmehr von
Persien auf Indien iibertragen zu sein.

2. Meilensteine.

Eg- 34, 3: ,Sie [die. Agoranomen] stellen Wege her und errichten

nacli je 10 Stadien eine Saule, welehe die Seitenwege und die Ent-
fernungen anzeigt/

Diese auf Megasthenes zuriickgehende Stelle des Strabo

(XV, p. 708) ist vielfach behandelt worden; man bat die Nach-
riclit als glaubwlirdig angenommen, sie jedoch nicht zu priifen,

sondern nur zu stiitzen gesucht. Sdnvanbeck hat (p. 27, n. 23)
den Schoinos des Eratosthenes (nacli Plinius NH XII, 30)

als

1 Nach u
ranyall (Z. 14) geliort ein Stricli.
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genau (accurate) mit dem indischen yojana libereinstimmend

aogesehen; der Schoinos bei Eratosthenes hat 40 Stadien, ein

yojana 4 krosa; da nun die S&ulen alle 10 Stadien gesetzt seien
;

so raiisse dieser Abstand einem indischen MaB, und zwar einem

krosa entsprechen. Einen anderen Weg, um die Nachricht des

Megasthenes durch indische Quellen zu stiitzen, ist Lassen

(Ind. Alt. 2
II, S. 533 f.) gegangen, indem er auf die yon ASoka in

Entfernungen yon 1

/2
krosa angelegten Brunnen verwies. Zuletzt

hat Smith (p. 135) daran erinnert
;

da!3 in der Moghulzeit die

Steine nur jeden kos (= 20 Stadien) gesetzt wurden. 1

Um zu einer Entscheidung in der Frage, ob es Meilen-

steine in Indien gegeben hat und wie weit Megasthenes dies-

beziiglich glaubwtirdig ist, zu gelangen, ist von der metro-

logischen Seite der Frage auszugehen. Nach den Untersuchungen

J. F. Fleets 2 hat das yojana bei Kautilya den Wert von

4*54 Meilen = 7,3063 km; 10 Stadien entspi’echen nach Fleet

1 Meile 181*6 yards = 1775,37 m; 1 krosa= 1 Meile 240 yards

— 1828,77 m, welche beiden letzteren Wex’te ungefahr einander

gleichkommen. 3 Nun kommt der kroSa als offizielles MaB im

Arthasastra nicht vor, sondern der vierte Teil eines yojana ist

ein goruta (107, 9).
4 Eine Entscheidung ist also durch die metro-

logische Behandlung der Frage nicht zu erlangen, da man nicht

a,Hein aus dem Umstand, daB 10 Stadien ann&hernd 1 kroSa

oder 1 goruta entsprechen, auf die tatsachliche Existenz von

Meilensteinen schlieBen kann, vielmehr fallt die materielle Seite

der Frage ins Gewicht. In der Einleitung zu seiner grund-

legenden Abhandlung fiber ,die romischen Meilensteine' hat

O. Hirschfeld 5 einen kurzen Uberblick fiber das Vorkommen
von Meilensteinen in den Kulturlandern des Altertums gegeben

und u. a. auch auf Indien hingewiesen. Eine schriftliche Mit-

teilung R. Pischels besagt (S. 705, Anm. 3): ,Ein Wort fur

l ‘Vg1. dazii J. F. Fleet, JRAS 1912, p. 238, n. 8.

- JRAS. 1912, p. 229 ff.

3 Audi Fleet nimmt (a. a. O. p. 238) die Nachricht des Megasthenes an.

4 Nur 45,16 werden 1—2 krosa als Distanz der Greuzen zweier Dorfer

zu gegenseitigem Scliutz gefordert; vgl. Apast. Dh. II, 10 , 26, 7 ;
W. Schulze,

Beitrage zur Wort- und Sittengesehiehte II, SBA 191S (XXVI), S. 4S7'ff.

— Es ist bemerkenswert, daB der krosa im Arthasastra nicht als MaB
erwalmt wird, hingegen in den Asoka-Inschriften.

5 SBA 1907, S. 105ff. - Klein e Schriften 8. 703 ft*.

2*



20 Otto Stein.

Meilensteine kann ich in indischen Quellen niclit nachweisen.*

Es ist in der Tat kein Ansdruck bekannt, der fur
;
MeiIenstein'

in Betracht kStme 1
;
margadhenu(ka) ist ein yojana, nnd wenn

P. W. hinzufiigt
;
urspr. wohl Bez. des eine Kuh darstellenden

Meilensteines', so ist das eine nicht einmal wahrscheinliche Ver-

mutung; dhenu(ka) bildet Diminutiva nnd kbnnte bier einen

kleinen Weg im Ausmafi eines yojana bedeuten
;
wie z, B. asi-

dhenuka
;
ein Heines Schwert', ,Messer‘. Pischel bat (a. a. 0.)

anch anf Lassen (Ind. Alt. 2
II, S. 533) verwiesen, der zum Be-

lege der StraGenmessung die von Asoka in Entfernnngen von
1

/2
kro&a angelegten Brnnnen anftihrte. Das VII. Saulenedikt

des A&oka spricht von den an den Wegen (magesu) gepflanzten

Banianenb&uinen nnd alle acht 2 kro§as angelegten Brunnen.

DaB Brnnnen alle 14,631 km angelegt wurden, beweist

sicherlich nichts ftir Meilensteine in einer Entfernnng von

1828,78 m voneinander; man bat aber diese Stelle des VII. Saulen-

ediktes nocb in einem anderen Pnnkte als Bestatignng fur die

Nachricht des Megasthenes zu verwenden gesucbt. Der Konig
hat neben Brunnen anch niinsi^hiya anlegen lassen; diese

glanbte Lassen (a. a. 0. S. 533 f.) als ,Ruhepl&tze' (Biihler

,offentliche Herbergen oder Serais*) mit den hr^or^ol ,Herbergen c

des Megasthenes identifizieren zu kiinnen; dadurch, wie sicli

kaum lengnen laBt, ware ein starkes Argument fur die Glaub-

wiirdigkeit des Megasthenes gewonnen gewesen, nur hlltte man
anch bei A&oka die Erwahnung von Meilensteinen erwarten

konnen. Nun entspricht dem nimsidhiya nach Lliders (a. a. 0.

S. 852) ein skt. niSrayanl, ni^renl nnd bedentet die Treppen,

die zu einem in der N&he des Weges gelegenen Wasser
hinabfuhrten: Fallt damit die Bedeutung von ,Herbergen* ftir

die Inschrift, so ist die Rechtfertigung von Jlerbergen* ftir

i^poTsod sclion liingst hinfallig. Stephanos (Thes. linguae gr. s. v.)

flihrt einige deutliche Belege, n. a. ein Scholion zu Aristo-

1 Auch samjavana(s. P.W, s.v. 2) bedeutet nicht,Wegweiser‘im obigen Sinne.
2 Daft acht krosas gemeint seien, hat ausfuhrlich Fleet, JRAS 1906, p. 401 IT.

dargetan, dem sieh auch H. Lliders, SBA 1914, S. 851 anschlieftt, wo-
gegen Smith p. 135, n. 2 bei der Deutung (,jeden halben kro§a‘) wie
G. Biihler, Asoka-Inscliriften S. 280 bleibt. Vgl. auch G. A. Grierson,
JRAS 1906, p. 693. — Dies ist die Stelle, die den krosa als offizielles

MnB zur Zeit, Abekas belegt.
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phanes* Froschen 113 an: b/xpoizdc . . . ave(>ceiq twv oStov; oder

Aeneas, 1 Tact. c. 15, a: vrept ts . . . ia<; iwcpowai; tcov oBaW, orcou

av tpi'oBot coutv, etvat GTY)|jt.eioc; ixTpo^ ist also ein Ausweichsplatz

oder ein Neben-, Seitenweg,2 was im Sanskrit ein utpatha ist.

Im Artliasastra endlich lindet sick keine Stelle, die von Weg-

messungen 3 und Setzen von Wegzeigern oder Meilensteinen

spraehe, nock laBt sicli eine Beliorde fur diese Agenden nach-

weisen (s. unten VII, 1). Weder Fa-Hien, noch Hiuen-Tsiang,

noch Alberuni wissen von Meilensteinen zu berichten. Nach all

dem wind die Nachricht des Megastlienes liber Meilensteine in

Indien bis znr Erbringung eines Zeugnisses abzulehnen sein.

Ergebnis: Von Meilensteinen, fur die im Indisclien niclit

einmal ein Wort aufzuzeigen ist, findet sick im Artliasastra keine

Spur. Es ist nickt unwakrsckeinlich, daB Megastlienes Ein-

ricktnngen anderer Lander (Persiens? Agyptens?) auf Indien

libertragen kat.

Herbergen, die an der Konigsstrafie liegen, erwahnt Hero-

dot V, 52
;

sie heiBen *oraXfaei$. — In iigypten sind aus alter

Zeit keine Meilensteine bezeugt; in der Zeit der Ptolemaer sind

solcke wahrsckeinlich auf Steinsockeln in Entfernungen von je

einem Sckoinos, kleinere in Distanzen von je 1

/12 Sckoinos zu

belegen. 4 Bekannt sind die Poststationen des alten Persien;

Meilensteine sind jedoch vor der Romerzeit nickt nackweisbar, 5

wenn auch neupers. farsang (nctpacd'ffqq) ein altes Wort fiir

, Stein* ist; ebenso sind in China bereits im 3. Jakrh. v. Cki\

Poststationen (t
c

ing) naekweisbar, wenn auch erst im 1. Jahrh.

v. Ckr. erwaknt, aber keine Meilensteine. 6

1 Ein zeitgenossischer Selirifts teller Xenophons tiber Taktik.

9 Groskurd iibersetzt (III, S. 147) ,eine die Abwege und Weiton anzeigende

Saule*.

3 Zu Kaut. 107, i patlii (prakara) mana ,MaB fiir Wege* bemerkt Fleet

(JRAS 1912, p. 232), daft das dort gemeinte dhanus niclit zur Messung

der StraBen in der Lange oder der Distanzen auf ilmen dient, sondern

bei der Errichtung von StraBen zur Messung ihrer Breite verwendet

wire!
;

dazu stimmt, daB Kautilya die StraBen nacb Breiteu einteilt

(54, 14-/55, i).

4 O. Hirscifeld, Kl. Schr. 9. 704, Anm. 4.
5 0. Hirschfeld, a. a. O. S. 705.

Die Darstellungen iiber Meilensteine (Barnett, Antiquities of India p.lOi

;

Smith, p. 135; Curt Merckel, Die Ingeuieurteehnik im Altertum, Berlin

1899, S. 215) bringen die Einrichtung von Meilensteinen fiir Indien als

Tatsache vor.
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3. Landmessung.

Fg. 34
; x : ;

Von ilinen [den Beainten] arbeiten diese [Agoranomen]
an Fliissen und vennessen das Land wie in Agypten/

Mookerji will (p. XXXVI) die Funktionen der mit der

Landmessung betrauten Beamten in den Agenden des gopa und

sthunika bei Kautilya (142, 4/s)

1

sehen. Von einer Landmessung
ist an jener Stelle nicht die Rede, da es sich um Feststollung

des Grundbesitzes im Dorfe, ob Feld, Garten, Heiligtum den

Boden einnehmen usw., handelt; ferner sind diese beiden Funk-

tion&re dem samahartr untergeordnete Steuerbeamte, Die Land-

messung in Indien kann nach buddhistischen Quellen nielit in

Abrede gestellt werden (s. unten VII, 1); im ArthaSastra wird

jedock nur von Messungen innerhalb des Dorfgebietes zwecks

Steuererhebung die Rede sein. Ftir diese Annahme S|>rieht aucli

der Hinweis des Strabo auf Agypten; von der Landvermessung

Agyptens, um die durch die Ubersehwemmung des Nil ver-

wiscbten Grenzen des Eigentums festzustellen, spricbt Strabo

XVI, p. 757 und XVII, p. 787. Wilhrend aber in Agypten eine

Landmessung stattfand, lafit sicli nacli dem Arthasastra von

einer allgemeinen Landmessung, wie sie nach den Worten des

Megasthenes anzunehmen ist, nichts linden.

Ergebnis: Eine Landmessung ist nach dem Arthasastra

nur insofern fur Indien zu verstehen, claC sie zwecks Steuer-

erhebung in den Dorfgebieten stattfand; hingegen scheint Mega-
sthenes von einer allgemeinen Landmessung zu sprechen.

4. Bewasserung, a

Fg. 34, ii . und beaufsichtigen die verschlieBbaren Kanale,
aus denen das Wasser sparsam in die Leitungen gebraclit wird, dainit

alien die Benutzung des Wassers in gleiclier Weise freistehe/

Den Ausdruck xasitoes 3ttopu/
w
ac ubersetzen die eng-

lischen Gelehrten, offenbar nach McCrindle, 3 mit
,
sluices'.

1
S. unten VI, 7 u. VII, 1.

1
S. Mookerji p. XXXVI; Law p. 12; Smith p. 132 (vgl. Smith, Asoka
p. 130); Jolly, Verhandl. der ersten Hauptyers. der intern. Vereinigung
f. ygl. Rechtsw. u. Volks wirtsehaftslehre S. 183 u. 186.

Ancient India, Westminster 1003, p. 53, auBer den in Anm. 2 gonannten
englischou Werken s. nocli Barnett, Antiquities of India p. 107.
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Bubpu; ist ein Wassergraben, der Yj.eiGrr,, d. h. versehlieBbar ist;

zu denken wird an eine einfache Vorrichtung (etwa ein Brett

oder Steine) sein, durcli die das Zuleitungswasser abgesperrt

werden soil;
;
SchleuBe' ist wohl zu viel gesagt und wtirde anders

ausgedrltckt sein.

1

Diese Ubersetzung des Wortes in Verbindung

mit BtcbpuS diirfte auch Law zu einer kaum richtigen Deutung

einer Kautilyastelle verftllirt liaben.

Die Bowasserung ist fur die Landwirtsclmft in Indien

neben den finanziell-wirtscliaftlichen Verbaltnissen die wiclitigste

Frage; mit Reclit sagt Kautilya 305, a,: ,Eine Wasseranlage

ist die Quelle der Feldfruehte; denn der Gewinn der Vorziige

eines Regens wird stets bei Saaten mit Wasscranlagen erreiclit/

Hier tritt der allgemeine Ausdruck fur ,Wasseranlage', ,Wasser~

werlO entgegen: setubandha, der aber nicht an alien Stellen

seines Vorkommens diese Bedeutung hat. Der Name besteht

aus zwei Worten
;
deren Begriff 166, 3 f. und 166, g besebrieben

wird. ,Ein setu ist ein Eisengelander, das auf [oben] durcli

bobrten Holzpfloeken rulit, kings eines Hauses* (166, gf.)*
8 Ver-

derbt sekeint Zeile 6 zu sein; vielleicht ist da gesagt, daC die

Verbindungspflocke zwei aratni oder drei FuB voneinander ent-

fernt sein sollen. 3 An diesen beiden Stellen hat also setu die

Bedeutung von ,Gehmder', bandha etwa von. ,Gelanderverbin-

dungb DaB jedoeb setubandha
,
Wasseranlage* bezeiehnen kann,

zeigt 47
;
12 :

4

,Er lege eine Wasseranlage mit natiirlicbem oder

1 y.Xemdc; konnto als ,geschlossen‘ gefafit werden nud Groskurd iibersetzt

auch (III S. 146) ,und beaufsichtigeu die verschlossenen Kan&le‘; aber

die Bedeutung' von ,gedeckten Kanalen* hat es nicht, das liieOe xpuTCtac

s. H, Lattermann, Athener Mitteilungen Mf>, 8 . 95 f.

3 166, 4 f.: ,Er lasse das Haus bauen je nachdem die Vcrwendung eines

GeBinders notwendig ist. Oder wenn eine solche [Vernon dungsnotwendig-

koit] nicht da ist, [soil er das Haus so bauen], dafi es sich nicht yon

der Mauer des Naehbarhauses eutfernt.
( Zeile 4 ist yathilsetubhogaip

zu schreiben; Zeile 5 ist wohl abhutani beizubelialten, sonst die Lesart

von B (Jolly, ZDMG 71, S. 234) anzunelimen.

3 P. W. s. v. bandha 3) fiihrt eine Erklarung aus dem Babdak. an: grhadi-

vestana ,Umfassung von Hauseru u. dgl.' Ij. A. Waddell, Report on

the Excavations at Pataliputra (Patna), Calcutta 1903, p. 26 berichtet

von aufgefundenen Pfosten: ,The posts are clamped together with bands

of iron. This seems to have been a pier or the foundation of a tower .

4

4 bandha liegt hier in bandhayet. Vgl. 47, 17 ; 60, 207, 6 ,
wo setu allein

,Wasseranlage 4
ist.
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mit herbeizufiihrendent Wasser an'; 297, 2 f.
:
,Auch von zwei

Wasseranlagen ist die mit natiirlichem Wasser besser als die

mit herbeizufiihrendem Wasser. Auch von zweien mit natiir-

lidiem Wasser ist die besser
;

welche die Moglichkeit [zur

Bewasserung] eines reichlielien Saatlandes bietet.' Unter den

Wasseranlagen mit natiirlichem Wasser sind solche zu verstehen,

bei denen das Wasser von Fliissen, Brunnen u. dgl verwendet

wird, w&hrend unter den anderen Kan&le gemeint sind. Der

Kommentar zu 142, 5 (Sor. p, 71) begreift unter setu beide

Arten von Wasseranlagen: ,Unter dem Worte setu werden auch

Brunnen, Kan&le u. dgl. verstanden.' Der Bedeutungstibergang

von ,Wassereinfassung' wie: Briicke, Damm zu
,
Wasseranlage'

im allgemeinen ist unschwer einzusehen. 1

Law hat mit Recht (p. 13) bemerkt, daB kulya der ter-

minus fur ,Kanal' ist; der Kommentar zu 116, 2 (Sor. p. 54)

gibt sarani, im Arthasastra selbst kommt das Wort nicht vor;

pranall (167, e) bezeichnet den Abzugsgraben im Hause. 2
54, 3

werden kulyah erwahnt, die als Kanale innerhalb der Burg zum
Transport yon Waren, besonders Waffen beniitzt werden; die

Lesart C mit dandavahinlh fur dan<Ja°, wie Sorabji (p. 8) ver-

mutet, wtirde ftir Waffentransporte sprechen; 58, 5 tritt jedoch

abermals bhanclavahini olme v. 1. auf, wo man eher fur das

Schatzhaus daytjavahinl in der Bedeutung .Polizci-, Heeres-

Abteilung' erwarten wtirde. Es ist aber am wahrscheinlichsten,

an beiden Stellen den Text beizubehalten und das Wort als

,Waren herbeifiihrende Wege' zu fassen; ob diese unterirdisch

gingen und wie sie das Schatzhaus ,umgaben', bleibt dahin-

gestellt. Kanale sind unzweifelhaft 122, 12 gemeint.

Die Bewasserung durch Kan&le wird sonst wQjiig erwahnt,

man hatte noch andere Mittel. ,Sie sollen ein Fiinftel Wasser-

abgabe zahlen [ftir das Wasser], welches mit der Hand hervor-

gebracht wird. Ein Viertel [ftir das], welches mit Schultern

[yon Stieren] hervorgebracht wird. Ein Drittel [fur das], welches

mit Strommaschinen hervorgebracht wird. Ein Viertel [fur das],

welches aus einem FluB, See, Teich, Brunnen heraufgezogen

wird' (117, 14). Es scheint, daB sich die ersten zwei Arten mehr

1 Vgl. M. A. Stein, Rajataranginl transl., Westminster 1900, vol. II, p. 460.
2 Vgl. Ind. Ant. IX (1880) p. 171, Nr. 8; 011 IH, Introd. p. 180.
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auf die Beforderung als ,Hervorbringung' des Wassers beziehen,

da doch alles Wasser aus Flttssen usw. stammt; hingegen ware

die dritte Art auf Maschinen, etwa Stauvorriehtungen, 1 welche

das Wasser aus einem Wasserlauf in Kanale treiben
;
zu be-

ziehen, die letzte Bestimmung als auf gewohnliches Sehopfen

gebend zu deuten. 2 Daneben kommen fur Bewasserungszwecke

Teiclie und Tanks in Betraelit. 3

Ob setubandha 170, 1/1 ,WasseranIage' bedeutet, ist zweifel-

haft; es ist zuvor von Teielien die Rede: ,Er verliere das Eigen-

tumsrecbt liber eine Wasseranlage, deren Betrieb flinf Jahre

gerulit hat, auBer in Notfallen. Bei Neuerrichtung von Teielien

und Wasseranlagen besteht funfjahrige Steuerfreiheit. [Bei Wie-

derherstellung] zerbrochener und aufgegebener vierjahrige. Bei

damit verbundenen Erweiterungen dreijahrige.* Es fragt sich,

ob bier statt
,
Wasseranlage' nicht ,Darnin', eine der gewfthn-

lichsten Bedeutungen von setubandha, einzusetzen ist; Kulliika

zu Manu XI, B4 erwahnt setubandhadlnain pravartanam (vgb

Kaut. 170, 2
0 setubandbanam navapravartane), um die Stromung

eines Flusses zu bindern. Fraglich ist aber, ob Damme be-

sonders steuerpflichtig waren, da 170, o von der Steuerfreiheit

des Bodens die Rede ist; das wlirde vielleicht eber fur die

Steuerfreiheit von Wasseranlagen sprechen. Die von Mookerji

(p. XXXVI) und Law (p. 12) angenommene Bewasserung mittels

Windmiihlen, an sich nicht sehr plausibel, ist jetzt durch die

Lesart B kbatapmvrttimanadl 4
(170, e) binfallig geworden; Jolly

nimmt an, daB mit nadl Kanale zur Bewasserung der Felder

gemeint seien.

Endlicb ist die Stelle beztiglich der SebleuBen (170, iof.)

zu erwahnen; Law iibersetzt (p. 12): ,a fine of six panas is

laid down for letting out the water of canals otherwise than

through the sluice-gate (apare) and for hindering the flow of

1 Vgl. Ramay. II, so, l u. den Kornm, dazu. Ein anderos Mittel sind Rader,

vgl. padavarta P. W. s. v. und die Lexikographen. Vgl. aucli Cullav.

(ed. H. Oldenberg) V, i6
,
2 (SBE XX, p. Ill f.).

2 Einige lilibsclie Illustralionen von Wasserwerken iindet man bei Curt

Merckel, Die Ingenieurtechnik im Altertum (a. Verzeiehnis der Ab-

bildungen); Abb. 7 zeigfc eine Picota (s. S. 104) genannte Wasserhebe-

maschine und Abb. 22 eine mit Tieren betriebene in Indien.

3 C. Merckel, a. a. O. S. 105 ff., iiber ,Tank* S. 100.

4 S. Jolly, ZDMG 71, S. 230, 13 .
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water through the same (pare)/ Dem Sinne nach ist die Uber-

setzung bestechend, aber die strittigen Worte legen deu Versuch

nahe
;

ob nicht mit einer wftrtlicheren Ubersetzung das Aus-

kommen zu finden ist. setu als ,KanaF ginge noch an; aber

para, bezw. apfira ,SchleuBentor‘, bezw. ,auf andere Weise als

durch das SchleuBentor* sind oline Beleg fur diese Bedeutung

wohl anstoBig. para und apara erkliirt Halayudha Abhidh.

(ed. Th, Aufrecht, London 1861) III, 45 1>: arvakkulamaparam

syatpararp paramiti smrtam
||,

apara also ,diesscitiges Ufer, para

Jenseitiges Ufer'; P. W. gibt fur apara die Bedeutung jenseitiges

Ufer' nach Halayudha im Sabdak.; schlieBlich spielt dies fur

den ganzen Sinn des &loka cine mindere Rolle. Zu ubersetzen

ware: ,Fiir denjenigen, welcher aus Wasseranlagen das Wasser
am diesseitigen Ufer auslafit, [betragt] die Strafe sechs pana,

oder fiir den, welcher am jenseitigen Ufer das Wasser fiir

andere aus Fahrliissigkeit liernmt/ Man wird sich etwa zwischen

zwei Hauser- oder Felderreihen

1

einen ldeinen Bach, einen

Rieselkanal vorstellen diirfen; das Vergehen besteht darin, daB

jemand das Wasser auf der gleichen Seite des Wasserlaufes

ableitet, so daB die weiter gelegenen Hauser oder Felder ge-

sch&digt werden; oder er hemmt auf der anderen Seite des

Wasserlaufes den FluB, sei es, pramadena, aus Fahrlassigkeit,

da er nur an seine Zwecke denkt (Wasser fur sein IIaus oder

Feld zu erhalten), sei es aus Ubermut, um seine Nachbaren zu

argern und zu schadigen. Da weder bei Megasthenes von

SchleuBen die Rede ist, sondern nur von abschliefibaren Wasser-

graben, vielleicht zu Stauzwecken, noch para als ,SchleuBen-

tor* bis jetzt belegt ist, bleibt es fraglich, ob ,diese Stelle [bei

Kautilya] die von Megasthenes berichtete Existenz von SchleuBen-

toren bestatigt' (Law p. 12 f.).

Ergebnis: Die Felder werden nach dem Arthasastra durch
Kanale bew&ssert, daneben gibt es andere Bew&sserungsarten;

von SchleuBentoren, wie sie angenommen werden, ist weder bei

Megasthenes noch bei Kautilya die Rede. Von einer Zuteilung

des Wassers verlautet im Arthasastra nichts, wohl aber bestehen

1
S. Zeile <> und Jolly clazu (oben S. 25 u. A. 4). — Zu Rajatar. Ill, 360

bemerkt M. A. Stein beziiglich Srlnagars: ,Tho princi|»al Bazaars are
still built along the banks of the river, which themselves serve as main
thoroughfares. 4

e
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Bestimmungen liber Mifibrauch der zu gemeinsamen Zwecken

bestehenden Wasseranlagen.

DaB Indien gut bewassert ist, bemerkt Diodor II, 35 f.;

XVIII, e;
1 die Bewasserung in Indien (wie in anderen Kultur-

landern des Altertums; s. C. Merckel, a. a. O. III. Kapitel) durch

Kanale ist alt.
2 Interessante Nachweise fur Kanale gibt M. A. Stein

in seiner Ubersetzung der RajatarangiiiX. 3 Der Name fur Kanal

ist wie im Arthasastra kulya, fur Damme setu (s. vol. II, p. 450);

auch Aquadukte, ambhahpratarana, werden (I, 157 ;
IV, m) er-

wahnt.

.5, Zwei Ernten.

I Ini Zusammenhang mit der guten Bewasserung stehen die

Berichte liber den Reichtum Indiens an Pflanzen. 4

Fg. 1
, 5 : ,Der groJ3te Teil des Landes wird bewassert und hat

daher im Jahre doppelte Frtichte/

Fg* 1; 11 : ,Renn da es in deni Lande zweimal in jedem Jahre

Regen gibt, einmal im Winter, wenn bei den anderen die Saat der

Weizenfruchtc erfolgt, das andere Mai zur Sommersonnenwende, zu

welcber Zeit man Reis und Bosporon zu siien pfiegt, auch Sesam und

1 Ilirse, gewinnen die Bewohner Indiens durcli die beideu Ernten wohl

|
das meiste/

Fg. 11 ; ,
Megasthenes zeigt die Fruchtbarkeit Indiens im zwei-

|

maligen Fruehttragen, wie auch Eratosthenes sagte, der eine Saat als

winterlich, die andere als sommerlich bezeichnet.*

|

1 Dion Chrysostomos (ed. Guy de Bude, Bibl. Teubn. MCMXVI) XXXV, 20 :

;

,Es gibt viele Kanale, aus den Quellen flieBend, die einen grofier, die

I anderen kleiner, rait einander sich mischend, da die Menschen es ge-

l maclit haben, wie es ihnen gut scliien. Sie leiten leiclit das Wasser

von einem Graben zum anderen, wie wir das Wasser in den Garten ,
1

tTber die Bewasserung im Indusgebiet a. Atlienaios II, p. 70 b e.

- Atharvav. Ill, 13 ,
dazu M. Bloomfield, SBE XLII, p. 348 f.

;
H. Zimmer,

Altindisches Leben, Berlin 1870, S. 156 f.

3 Transl. vol. II, p. 427 f. (s. Index s. v. ,canal 1 und irrigation canals 4

).

Unterirdische Kanale gibt es in Turfan, ,Karez‘ genannt (M. A. Stein,

Ruins of desert Cathay, 2 Bde., London 1914, II, p. 354/356). — Ygl.

C. E. Jung, Petermanns Mitteilungen 46 (1900), S. 34/40 u. 58/61; fiber

die Bewasserung im Indusgebiet OMfO 1912, S. 145 1’.; fiber die Be-

wasserungstiitigkeit der Englander in Indien vgl. R. Hotz, Die Erde und

ihr Wirtschaftsleben, Miinclien 1913, S. 211; ,Der neue Orient 4 Y (1919),

S. 45.

4
S. Wecker, Spalte 1301 f. des Artikels ,India* in der R-E IX.
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Kautilya gibt AufschluB iiber die Saaten, welche Samen

zuerst gesat werden sollen (116, is/is)
:
,Die erste Aussaat be-

steht in Sali- und Yrlhireis, Kodrava (paspalnm scrobiculatum),

Sesam, Fennich, Udaraka, 1 Varaka (Bolmenart; pliaseolus tri-

lobus). Die mittlere Anssaat besteht in Mudga- (phaseolus Mango

Lin.), Masa-Bohnen (phaseolus radiatns Roxb.) und Saibya. 2

Nachher die Aussaat, die besteht in Kusnmbha (Saflor? Safran?),

Linse, Kuluttha, 3 Gerste, Weizen, Kalaya (Erbsenart), Atasi

(linum usitatissimum) und Senf. Oder je nach MaBgabe der

Jahreszeit [sollen] die Aussaaten der Samen [stattfinden]/ 117, 5 :

,Nach AusmaB des Werkes und [des von ilirn gelieferten] Wassers

lasse er ein Feld anlegen mit Winter- uder Sommergetreide/

293, 19/294, 1 : ,Auch von zwei Binnenlandern ist das mit reich-

licher Frith- und Spaternte besser, dessen Friichtereife durch

wenig Regen eintritt, das ungehindert bearbeitet werden kann/

Ergebnis: Durch dasArthasastra werden die Berichte des

Megasthenes liber die Fruchtbarkeit Indiens, besonders iiber die

doppelten Ernten in einem Jahre bestatigt.

Uber den hohen Stand rationeller Bodenwirtschaft uuter-

richtet der Abschnitt vom sltadhyaksa. Man beobachtete und

bereehnete die Regenmengen, daneben spielt die Astronomie oder

Astrologie eine Rolle (vgl. Kant. 116 und Law p. 14 f.). Be-

sonders die Reiskultur erfordert reichliche Bodenfeuchtigkeit;

Pataliputra selbst wie das Gebiet des Son iiberhaupt ist von

einem Netz von Kanalen durchzogen. 4

6. Die Festung Pali(m)botlira.

Zwei Fragmente des Megasthenes (Fg. 25 u. 26) handeln

von der Stadt Pali(m)bothra und ihrer Befestigung. Aus dem
Arthasastra laBt sich zwar nichts iiber Pataliputra entnehmen,

jedoch handelt Kaufilya ausfuhrlich iiber die Einrichtungen einer

Festung. Es ist wohl wahrscheinlich, daB er seine Forderungen

fiir eine befestigte Stadt entweder aus den bestehenden Anlagen

in Pataliputra abgeleitet und darnach wiedergegeben hatte, oder

1
S. Sor. p. 55 und 41 zu Kaut. 95, jo*

2 Vgl. P. W. s, y. gaivya 2) und s. v. simbi ,Scliot©‘; Sor. p. 42 zu 95, 11 .

3 Nicht belegt; nach Hemac. Abiiidh. 1175 vielleicht kulattha zu lesen,

eine Hiilsenfrucht (dolichos biflorus; nach P. W. dolichos uniflorus Lam.).
4 S. L. A. Waddell, Report p. 26 und die Karte,
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claB er seine Ideen einer Festung in Pataliputra zu verwirldiclien

gesucht hatte; jedenfalls dlirfte seine Darstellung einer Festung

sich auf eine Wirklichkeit griinden und keine theoretische sein.

Darum wird es nicht unberechtigt ersclieinen
;

die Parallele

zwischen Megasthenes’ Angaben und Kautilyas Forderungen zu

zielien .

1

Fg, 25, 2 : tlem ZusammenfluB dieses [Ganges] und des

[Erannoboas], 2 eines anderen Flusses, liege Palibothra, die L&nge be-

trage 80 Stadien, die Breite 15, in der Form eines Parallelograrnmes,

init einer holzernen, durchlocherten Umliegung, so daB man durcli die

Locher schieBen konne; davor liege auch ein Graben zum Sckutze und
um die Abflusse aus der Stadt aufzunehmen. 4

Fg. 26: , , . . Die Zahl der iudiscben Stiidte walirheitsgemaB zu

bericliten, sei infolge der Menge nicht moglich; aber diejenigen von

ilmen, welche an einem Flusse oder am Meere liegen, diese wiirden

aus Holz erbaut; denn die aus Ziegelsteinen erbauten kcinnten wegen

des Wassers, das vom Himmel kommt, fiir die Zeit nicht aushalten,

und weil die Flusse bei ihnen die Uferrander iibersteigen und mit dem
Wasser die Ebenen erfullen. Diejenigen, welche in daruber gelegenen,

liocb gelegenen und dazu trockenen Gegenden gegrundet sind, wiirden

aus Ziegelsteinen und Lehm erbaut; die groBte Stadt bei den Indern

sei die Palinibothra genannte, in dem Lande der Prasier, wo die Ver-

einigung des Flusses Erannoboas und des Ganges stattfindet; des Ganges,

des groBten Flusses; der Erannoboas diirfte der dritte der indischen

Flusse [der GroBe nach] sein, auch dieser iat groBer als die [Flusse]

anderswo
;
aber er steht binter dem Ganges zuriick, wenn er das Wasser

in diesen ergieBt. Auch bericbtet Megasthenes, die L&nge der Stadt an

beiden Seiten, wo sie am langsten in ihrer Ausdehnung angelegt ist,

betrage gegen 80 Stadien, die Breite gegen 15; ein Graben sei um
die Stadt hermn angelegt, in der Breite von seeks Plethren, in der

Tiefe von 30 Ellen; die Mauer babe 570 Tiirme und 64 Tore . .
.‘ 3

1 Die beiden Abschnitte bei Kautilya (durgavidhana 51/54 und durga-

nivesa 54/57, besonders der erstere) sind fiir die Frage, ob Kautilya

durebweg Verfasser ist oder ob er nicht facbliche Mitarbeiter gebabt

hat, wichtig.

2 Der Text gibt toutou is xai too aXXou itota[j.ou; schon vor Schwanbeck,

dann dieser selbst, las man xat tou, dagegen wendet sich Groskurd, weil

sicli Strabo dieser Form (fiir two;) sonst nicht bediene. xat tou gelit auch

nicht an, weil der Erannoboas vorlier nicht erwiihnt ist; so diirfte dock,

wie Groskurd (a. a. O. Ill, S. 138, Anm. 1) meint, der Name des Flusses

ausgefallen sein; iibor den Bon s, S. 31, Anm. 3.

3 Man konnte nocli aus Fg. 1, bb hersetzen : . . die Stadt liabe er mit

bedeutenden Graben, die mit Wasser vom Flusse erfiillt waren, be-

festigt/ Dies berichtet Diodor (II, an) von Dionysos, der in Palibothra

die Konigslierrschaft begriindet hatte.
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Da sowohl Strabo als Arrian die gleichen QroBenverhaltnisse

fur Pali(m)bothra angeben
;

unterliegt es kaum einem Zweifel,

da!3 liier der Text des Megastlienes in zweifacher, teils ver-

schiedener, d. h. in einer kxirzeren und Iangeren Version, vorliegt.

Immerhin l&Bt sich folgendes beiden Berichten entnehmen:

[1. Holzbau wegen des Wassers, Steinbau in holier ge-

legenen Gegenden (Arrian); Strabo nnr: holzerne Umhegnng.]

2. Lage an der Yereinignng zweier Flusse.

3. Form.

4. GroBe (Lange nnd Breite).

5. Befestignngsmittel:

a) a) Umhegung, bezw. g) Maner; v) Schiefischarten.

b) Graben.

1. Uber den 1. Punkt soil im n&chsten Paragraphen ge-

handelt werden (7
b

> S. 42/47).

2. Lage. Nach beiden Berichten lag Pataliputra am Zu-

sammenfluC des Ganges und eines Flusses, wie ans Arrian mit

Sicherheit hervorgeht, des Erannoboas. 1

Neben anderen Burgarten nennt Kautilya anch die ,FluB-

burg' (nadldurga 51, 5
;

vgl. 292, 14 /20 ; 297, 1 ). ,Von diesen

[Burgen] ist eine an einem Flnsse oder auf einem Berge

gelegene Burg eine Sclmtzstiitte fiir das Volk', 2 heiBt es

51, 5 nnd 51, 7/9: ,Mitten im Lande errichte er eine Stadt-

Feste 3 als Statte der Konzentriernng, 4 An einer fur Wohn-

1 Der griechische Name wird von skt, hiranyavaha (° baba) abgeleitet*

s. R. 0. Franke, Pali und Sanskrit, StraBburg 1902, S. 69, Anm. 8;

Kiessling s. v. Erannoboas R-E VI, Sp. 327? W. Hoey, JRAS 1907, p. 41/46

mit Karte. — Sonst A. Cunningham, Ancient Geography of Tndia, London
1871, p. 453; Archaeological Survey VIII, p. Iff.; McCrindle, Ancient

India p. 42 f., 11. 3; L. A. Waddell, Discovery of the exact site of Anoka’s

classic capital of Pataliputra, Calcutta 1892, p. 2 (fernerhin zitiert:

Waddell, Disc.), L. A. Waddell, Report on the Excavations at Patali-

putra (Patna), Calcutta 1903, p. 10 f., n. 19 (fernerhin zitiert: Waddell,

Rep.); zum Thema s. Smith, p. 121 f.

2 Sor. will (p. 4) janapadarak?asthanam lesen; vgl. Kam. IV, 55 f. (Manu
VII, 70; Visnu III, 6).

8 Ein ITauptort von 800 Dorfern (46, 3).

4 Shamas. (bei Sor. p. 4)y ,the seat of his sovereignty 4

;
Sor.: ,seat of his

treasury 4

;
P.W. kennt diese Bedeutungen nicht, nur ,Einkiinfte 4

;
,Ver-

einigung 4

ist wohl soviel wie ,Sammhmg der Krafte 4

,
dabei fallt so-

vereignty 4 hinein; 46, 3 heiBt, es madbye ,in der Mitte 4
.
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statten

1

empfohlenen Gegend, am ZusammenfluB eines Flusses

[mit einem anderen] oder in der Niihe eines Teiches, der der

Trockenheit nicht unterworfen ist, eines Sees oder Wasser-

beckens . . / (s. unter 3.).

Ergebnis (2) : Nach Megasthenes liegt Pali(m)bothra am Zu-

sammenfluB zweier Fliisse: dasselbe Erfordernis fur eine Festnng

gibt neben anderen Moglichkeiten Kautilya.

MaBgebend fur die Topographie Pataliputras sind bis heute

Waddells Untersuchungen, besonders im ,Report/. Die heutige

Stadt (besser das heutige Stadtchen) Patna, Eisenbahnstation,

liegt nicht auf dem Boden des alten Pataliputra, sondern schlieBt

im SW. an den Kern der alten Stadt (Pafaligrama) an, w&hrend

der Palast nach Waddell im Osten, im heutigen Kumrahar,

stand (Rep. p. 21 n. 24 ff., Disc. p. 10, mit Karten and Pliinen).

3. Form. Die Parallelogrammform ist eine yon dreien, die

auch Kautilya (51, 9)
empfiehlt:

.
(s. oben 2) rund, lang oder

viereckig/ 3

Ergebnis (3): Nach Kautilya kann oder soli eine Festung

auch in Viereckform errichtet werden, welche Form Megasthenes

als die Pali(m)bothras angibt. Die Langsseiten des Parallelo-

gramms sind etwa in N W.- SO.- Richtung anzusetzen. Wenn
Arrian sagt, die Stadt sei an beiden Seiten bewohnt, so geht

dies mit Patanjali 3 anu Sonam Pataliputram zusammen.

4. GroBe. Beztiglich der Langenausdehnung von 80 Stadien

(zu 177,6 m) = 14.208 m und Breite von 15 Stadien ~ 2664 m
IaBt sich aus Kautilya kein yergleichbares Moment heranziehen.

Cunningham 4 bemerkt, daB der Umfang der Stadt zur Zeit des

1 vustuka sind die drtlichen Verbal tnisse, ,gute Baustelloid. vgl. E. Win-

disch, Berichte fiber die Verhandlungen der kgl. siichs. Gesellschaft der

Wissenschaften zu Leipzig, phil.-hist. Klasse 1892, S. ITS.

2 Die ganze Stelle (51, 7/ 10 ) iibersetzt Jarl Charpentier ZDMG 70 (1910),

S. 207, aber vastuka mit ,ein Baukimdiger‘, daher vasena ,Anordnung‘;

vgl. aber 53, 12 ,
besonders 106, 17 11 . 361, io, 14 .

Mahabh. (ed. F. Kielhorn) II, i, 10 ;
vgl.R.G. Bhandarkar, Ind. Ant. I (1872),

p. 301.

4 Ancient Geography p. 45*2: ,This is [25 l

/4
miles] about the size of the

modern city of Patna, which when surveyed by Buchanan was 9 miles

in length by 2
1U miles in breadth, or 22 l

/a miles in length by 2 1

/4:
miles

in breadth or 22 x
/8 miles in circumference. 1 Vgl. Waddell, Rep. p. 11;

fiber Francis Buchanan-Hamilton ehda. p. 10 u. E.Windiseh, Geschichte
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Seleukos Nikator ungefahr dem Betrage der modernen Stadt

Patna entspreche, dessen Zalilen von Buchanan herriihren; im

7. Jahrh. soli der Umfang die Halfte betragen haben (11 engl.

Meilen). Zu beachten ist, daB das. alte P^taliputra nicht mit

dem heutigen Patna identisch ist. Waddell stellt (Rep. p. 21)

fest, daB weder die Westgrenze — nicht einmal ann&hernd —
wegen der Abschwemmung durch Ganges und Son bestimmt

werden konne, noch die ostliche Grenze
;
da die entdeckten

Palissaden-Balken im SO. (auf der Karte mit * bezeichnet)

nicht mit GewiBheit auf die Stadtgrenze oder vielmehr auf die

Einfassung des Wassergrabens bezogen werden konnen. 1

Ergebnis (4): Uber die durch Strabo und Arrian naeh

Megasthenes tlberlieferte Langen- und Breitenausdehnung der

Stadt laBt sich aus Kautilya nichts sagen. — Bis heute sind

die Grenzen unbestimmbar. 2

5. Befestigungsmittel. In dem Beriehte uber die beiden

wichtigsten Befestigungsmittel, Umhegung und Graben, gehen

Strabo und Annan teilweise auseinander, teilweise ergiinzen sie

einander. Nach ersterem umschlieBt die Stadt eine holzerne

Umhegung, vor ihr, also nach auBen, liegt der Graben. Dieser

ist nach Arrian um die Stadt angelegt, dann erst wird die

Mauer (also keine holzerne Umhegung) erwlihnt. Es mtissen

daher beide Angaben gesondert mit Kautilya verglichen werden

:

a) cc) holzerne Umhegung; p) Mauer.

a) a) Die holzerne Umhegung tragt Locher, die als SchieB-

scharten beniitzt werden konnen. Es ist demgegenuber kenn-

zeichnend, daB im ganzen Abschnitt uber die Einrichtungen

einer Festung nicht e i n Teil der zu derselben gehbrenden Bau-
werke, daher auch kein Objekt ganz aus Holz erbaut oder zu

erbauen gefordert ist; um wieviel weniger eine Umhegung. Dies

tier Sanskrit-Philologie und indischen Altertnmskuude (Grundrifi I 1 B)
I, S. 165, Aum. 1.

1
S. die aus McOrindle (Ancient India as described by Megasthenes p. 207)
ausgeschriebene Stelle (Rep. p. 21), der aus dem Jahre 1876 bericlitet;

iiber die Abschwemmung durch den Ganges s. den (Rep. p. 23, n. 1

angefuhrten) Artikel einer englischen Zeitung (ohne Titel).
2 Schon Disc. p. 21 sagte Waddell: ,Nothing but a detailed survey and
examination of the extent and directions of the Maharaj Khanda, or

the Emperor’s moats and ramparts, and a search for more of the old

wooden walls, can determine thi« {{uestion.*
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ist nicht nur nicht unwalirscheinlich, sondern 52, 3/5 steht: ,Er

maclie ilm [den ,Walk] aus Stein, verselien mit Durohgtogen

fill* das Faliren zu Wagen, den unteren Teil ans tala [besteliend]

und die Oberflache nufgescliichtet, mit urajaka- und kapi&Irsaka-

Gesimsen 1 oder mit breiten Steinplatten bedeekU Aber ja nicht

ans Holz, denn in ilim eingeschlossen [oder: anfmerksam] wohnt

das Feuer (Agni)/ Yielleicht wird man gerade in dieser War-

ming die durch Scliaden gewonnene Erfahrung selien wollen;

aber anch sonst werden keine Ilolzbauten beschrieben, was auf

die Tatsache schlieben labt, dab zur Zeit des Verfassers die

Festungswerke durchweg aus Stein gebant waren. 2 Ob dieses

Moment chronologisch verwertbar ist, soil bier nicht untersucht

werden.

Trotz dieser offenbaren Inkongrnenz zwisehen Strabos An-

gabe und Kautilyas Yorschrift darf erstere nicht verworfen werden.

Schon 1876 sind bei Ausgrabung einer Zisterne in Sheik

Mithia Gliari, einem Teile von Patna, der fast gleich weit vom

cliank (Marktplatz) und der Eisenbahnstation entfernt ist, die

Ausgraber in einer Tiefe von 12 oder 15 Fub (engl. = 3,658 m
oder 4,572 m) unter der sumpfigen Oberflache auf eine Palissaden-

linie gestofien. Im Jahre 1892 besuehte L. A. Waddell auf einen

Tag Patna und erfuhr von Brunnen grabenden Einwohnern,

dab sie in der Tiefe von 10— 15 engl Fub (—3,048—4,572 m)

auf Balken aus ,sal wood (Shorea robusta)' stieben. Waddell

konnte bereits damals drei Stellen bezeichnen: 1. nahe der

Eisenbahn, westlich von Kumrfihar [R 1 auf plate II Disc.);

2. in einem Felde, 18 Fub tief, von oben (im April 1892) nocli

sichtbar (R 2
)
und 3. war etwa 200 Schritte von der Eisenbahn

entfernt eine Gruppe von 25 bis 30 Balken sichtbar (R a
). In

der mit groberen Mitteln im Marz und April 1899 unter-

nommenen Ausgrabung fand Waddell am zweiten Tage, ,that

1 Vgl. die Amnerkungen * und ft ini Text. — Hemac. Abhidh. 981 er-

klart kapisTrsa mit priikuragra. S. ferner SBE XX, p. 106 n. 3.

2 Einen Einwand kann eine Stelle wie 402, 13 ,
wo von Graben und ITolz-

wall (sfila) die Rede ist, nicht abgeben, da es sick bier um eine Be-

Lagerung handelt; man scblieBt die feindliche FeBtung mit Graben und

Wall ein, einorseits, um ein Entweicbeii der Feinde zu verbindern,

andererseits, 11111 gegeu ihre Ausfalle und Angrifte gescblitzt zu sein.

Waddell war mobrere Male in Patna; vgl. Pep. p. 10 19 und Appendix

VII, p. 77/70.

Sitzungslx 1 !' <1 ^hil.-liist. Kl. 15*1. H<1. '» Abb 3
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portions of the old wooden walls of the city as described by

Megasthenes still existed' (Rep. p. 15). Diese drei Stellen (hn

Rep., Map x
19,

x
IB, *24) sind die einzigen geblieben: ,No further

vestiges of the walls, wooden or brick, of the old city have yet

been reported' (Rep. p. 23).

Ergebnis (a a): Yon dem durch Strabos Version bericliteten

holzernen Wall findet sich bei Kautilya keine Spur. Modern©

Ausgrabungen stieBen jedoch. unterhalb der heutigen Oberflache

bei Patna auf Palissaden, die man als Uberreste jener Um-
liegung ansieht.

1

(S) Bevor der ,Wall', mit dem die Mauer bei Arrian ge-

meint sein kOnnte, beschrieben wird, ist es angezeigt, sich

liber zwei Ausdrucke, die scheinbar dasselbe bedeuten, klar zu

werden. 51, 17 wird ein vapra errichtet, oberhalb dessen (52, 1)

ein prakara; P.W. flihrt fur ersteres ,Aufwurf von Erde, ein auf-

geschtitteter Erdwall' an, fiir letzteres ,Umfassungswand, Wall'.

Beide Worter kommen nebeneinander vor, z. B.: Mhbb. Ill, 279, 12

prakara Vaprasaipbadham [purlin]
;

Rajat. VI, 307. Shamasastry

libersetzt (Sor. p. 5) vapra mit ,rampart' (Wall) und prakara mit

,
parapet' (Brustwehr), wahrend Sorabji ,the embankment' (Ein-

dllmmung, innerhalb des dritten Grabens) fur ersteres und .wall'

fur letzteres gibt. Kautilyas vaprasyopari prakaram (52, 1 )

stimmt gut zu Hemac. Abhidli. 980: prakaro varanah side cayo

vapro’sya plthablmh
||
prakara 9

ist somit ein auf dem vapra

aufgesetzter ,Wall', hinter dem eine Verteidigung moglich ist,

wahrend der Unterbau, vapra, diese insofern erleichtert, als er

dem Feinde ein Herankommen an den prakara erschwert. ,Vier

danda vom Graben entfernt lasse er aus dem Gegrabenen

4

einen

Wall erricjiten, sechs danda hocli, [fest] abgegrenzt,

6

dessen

Breite das Doppelte [der sechs dam.la] ist. Oben mit einern

Aufwurf, mit platter FIache n odor mit einer krugahnlichen

1 Von den Schietischarten ist spiiter zu handeln.
a Der Komm, sagt paridhibhitti. S. auch den Koimn, zu Ramay. V, 2

,
21.

* Vgl. Hopkins, The ruling caste, p. 175
,

n. *; Rajat. I, 105 mit Steins Be-

merkung zu seiner tlbersetzung.
4 D. h. wohl aus dem ausgegrabenen Erdreich, da die Bestimmung des

Materials fehlt.

5 avaruddhaip yielleicht so viel wie ,test gefiigt‘, damit der Wall nicht

auseinandergeht.

“ WOrtlich: ,eine Plattform als Riicken, als OberiUiche liabend 1

.
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Wolbung, durch Elefanten und Kinder [fest] gestampft, mit

Dornengebiiseh, giftigen Ranken und Auslaufern versehen. Oder

er fiille ein Loch des Raues mit besonders feinem Staub aus/ 1

lautet die Vorschrift fur den yapra (51, ae/2o). Einen Wall hat

das Schatzhaus (58, 5), das Lager (361, 13); 402, 14 hat aueli

Kautilya vapraprakarau, ebenso 146
; w, wo deren Bewachung,

offenbar in Friedenszeiten, deni nagaraka,

2

dem Stadthauptmann,

obliegt.

,Auf dem Wall lasse er einen prakara machen, dessert

Hohe das Doppelte der Breite betragt, aus Steinen, von zwolf

hasta aufwitrts, ungerade oder gerade, bis zu vierundzwanzig

hasta* (52, 1 f.). Beiderseits des prakara wird ein Tor gemacht

(53, 3 f.) und ebenso lioeh wie der prakara wird ein gopura ein-

gebaut (53, is), In der Mitte des prakara wird ein Teich mit

Lotus angelegt (54, 1 ); auch der Frauenpalast ist mit einem

prakara versehen (40, 2 ). Sehon diese Stellen lassen yermuten,

dafi unter prakara eine Mauer zu verstehen ist, die auf dem
Erdwall aufgesetzt ist; denn nur bei einer Mauer hat es einen

Sinn, Tore anzulegen, mit einer Mauer umgibt man den Frauen-

palast; einige Stellen sollen diese Ubersetzung zu rechtfertigen

suchen. 225, 5 wird ein prakaracchidra erwahnt, was ein Loch

in der Mauer, nicht in einem Wall, bedeutet, durch das der

Dieb eines Deposits aus der Festung entweicht; durch einen pra-

karabheda, eine Bresche in der Mauer, verlafit man die Festung

(391, 10); endlich werden 401, 1 prakaradvarattalaka ausgeliefert,

was nur Mauer-Tore und -Turme sein konnen; wahrend ein

gewohnliehes dhanus (Bogen) nur 96 angula (Fingerbreiten) hat

(106, 20
;

1 dhanus = 4 aratni= 96 angula, s. 106, u, 13), maclien

erst 108 angula das Mauer-dhanus aus (107, 1 ).

1 Der Zweck ist otfenbar, dab der dort ansteigende Feind oinsinlct.

3 Vgl. Katlias. (ed. H. Brockhaus, Leipzig1 1839) I, 13 , 26 a

3 Sorabji vermifit (p. 5) mit Uureclit in Shamas.’s Cbersetzung das Wort

fur ,Breite 4

,
Shamas. sagt, wie Sor. selbst, sieht, ,intermediate space 1

,

wohl der Deutliclikeit wegen. Sor. liat recht, dab viskamblia aueli

,support, base 1 bedeutet, aber bier nicht: 1. wilrde die Angabe der Breite

felilen; '2. sind 12—24 hasta nicht das Doppelte von (5 danda; 3. wiirde

Kautilya statt vigkhambhadvi 0 sagen: taddvi 0
,
umsomehr als vapra in

der Niilie steht; 4. ist es kaum angiingig, vi?kambha 52, 1 in anderer

Bedeutung zu nehmen als 51, 10 / 17 ;
52, g, 11 ;

Did,
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Diese angeftihrten Stellen ergeben die Berechtigung, den

prakara als Matter zu fassen
;

1 ob aber die Mauer bei Arrian

mit ilnn zu identifizieren ist, bleibt zweifelhaft
,

2 bingegen sind

TUrme und Tore in beiden Quellen belegbar. Die Zahl der

Ttirme, die naeli Arrian 570 betragen hat, ist naeh Kautilya

niclit bestimmbar. Ob die Forderung des Zwischenraumes von

'BO daipja auf den zwiselien je zwei Turmen gelit (52, 7) ist

unsicher; ist dies aber so aufzufassen, so wftre die Zahl der

Turme im Verh&ltnis zuin Umfang der Stadt
;
190 Stadien, niclit

so absurd, wie es erscheinen mag
,

3 vorausgesetzt, die Grofien-

angabe ist richtig. Ebensowenig liiCt sicb die Angabe der

04 Tore kontrollieren
;

sie ist aber in Anbetracht des eben er-

wahnten Umstandes auch niclit a priori abzuweisen; aucli

spreclien die verschiedenen Arten von Toren naeli Kautilya

daflir.

Ergebnis (a (i) : Der Mauer bei Arrian, falls dieser niclit

die holzerne Umhegung damit meint, entspricht der prakara

bei Kautilya, da dies eine anf dem Erdwall aus Stein crbaute,

mit Tttrmen nnd Toren versehene Mauer ist; bezuglich der

Ttirme und Tore UiCt sieh jedoeh aus Kautilya niclits sagen.

Y) Naeli Strabo befinden sicb in der bolzernen Umhegung
ScbieCscbarten. ,In der Mitte zwiselien Turin und Torban 4

lasse er als Standort fur [je] drei Bogensebiitzen einen [so-

genannten] indrakosa errichten, der aus einem Brett mit ciner

Uberdeekung und einem Loch bestcht* (52, 9 f.). Es scheint bier

1 Verstandlieh ist es, wenn ein devapatha (52, n), ein t. t. fiir einen Wog,
liings der Mauer ffthrt. — Vor allem spriebt auch die 8 . 33 iibersetzte

Stelle (52, 3/5)
fiir eine Mauer.

2 Da naeh Arrian an Fliissen gelegene Stiidte aus IIolz erbaut sind, so

diirfte man auch fiir die ,Mauer* Holz als Material annebmen miissen;

sehlieOlieh kaun er mit tsfyo; liurz die Umhegung gemeint haben, da

or sie niclit so gonau wie Strabo, sondern nur wegen der Ttirme und
Tore erwahnt; Ilerodot setzt immer JuXivov binzu (VII, 1 -52 ;

VIII, 51 : IX, nr,).

3 190 Stadien = S3,744 km; 569 Zwisehenriiume zu 30 daiupt il dancla

= 1,80 m) = 30,726 km.
4 Ober pratoll (° toll, beide Formen auch bei Kautilya, s. Jolly ZDMG 71

[1917], S. 2*28), das auch iu den Inschriften vorkommt (OIL 111, p. 44, 8 ,

vgl. p. 43 u, n. 1
,

aucli in Ep. Ind. I, p. 333 u. 337, vgl. p. 332), bat

J. Pb. Vogel geliandelt: Album Kern, Leiden 1913, S. 235/237 und aus-

fuhrlich JRAS 1906, p. 539/51. Ygl. Harnett, Antiquities of India p. 99
,

der , cloister* sagt, und Law p. 74.
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eine besser ausgestattete AusschuBoffnung vorzuliegen, als gc-

wolmliclie Locher es sind.

Ergebnis (ay): Die als SchieBscharten benutzten L5cher

oiner nicht nachweisbaren liolzernen Umhegung linden eine ent-

sprechende Vorriehtung bei Kautilya, die dem Sehiitzen aneh

eine Verdeekung bietet
;
im indrakoSa.

b) Naoh Fg. 25, 2 liegt vor der Umhegung ein Graben,

dor aufter dor Verteicligung auch den Zweck hat, die Abfliisse

aus der Staclt aufzunehmen
(
0
); Fg. 26, 4 gibt die MaBe des

Grabens (s).

0
)
,Deren [der Stadt*Feste] Graben, drei [an der Zalil],

einen danda [voneinancler] cntfernt, 1 lasse er anlegen, 14, 12

uhcl 10 clanila breit, drei Viertel, die Hlllfte oder ein Drittel 2

der Breite tief, am Boden mit viereekigen Steinen belegt oder

mit Seitenwiinden, die aus Steinen und Ziegeln gebaut sind,

mit Wasser in der N&lie oder gefullt mit von auGen kommendem
Wasser 3 und versehen mit Abzugskanlilen, die padmagraha 4

habeiP (51, 10/15). ,Bei Hemmung [des Ablaufens] von Schmutz-

wasser [betriigt die Strafe] ein Viertel
1
'

5
(145, 13); 167, o werden

Abzugsgraben, offenbar in Privatliauseim, erwalmt (vgl. Jolly,

ZDMG 71, 8. 234). *

Ergebnis (b 0): Nach Kautilya ist anzunehmen, daB das

Sehmutzwasser aus den Ilausern dureh Abzugsgr&ben in die

auBerhalb der Stadt gelegenen Graben geleitet wurde.

Beziiglieh des padmagniha lieBe sicli auf Plinius EH VI, 75

verweisen, der berichtet: Sarabastrae Tliorace nrbe pulchra,

fossis palustribus munita, per quas croeodili humani corporis

avidissimi adituni nisi ponte non dant: ,clie Sarabastrer in der

1 Zu lesen dancjhm vi u
,
so auch 0 (Sor. p. 5).

3 Zu lesen tribhiigaim inulsl scheint durcli mule veratilaBt, daher wokl

zu streichen; weni^er walirseheinlich ist es zu iibersetzen: ,die unteren

Toile am Boden 4
.

3 Wolil ini Sinne von alifiryodaka 0 wie 47. 12 .

4 padma ist nach P.W. s.v. 16) auch eine Suhlangenart, graba ware dann

,Krokodil £

;
oh aber nicht ein t. t. vorliegt? Andererseits passen Wasser-

rosen als im Sumpfe wachsend (vgl. pahkaja ,im Sumpfe waclisend 4

,

,die Wasserrose 4

)
gut zu der Pliniusstelle (s. u.).

5 G: padali (Sor, p. 73).

0 Scliwanbeck zahlt Plinius NH VI, (>3—80 (nach Sehwanbeck VI, 21,8—23, ll)

als Fg. iucertum des Megastheues. Zu dem Volk und der Stadt s. die
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sclionen Stadt Thorax, die dureh sumpfige Graben befestigt ist,

liber welehe Krokodile, sehr gierig nach Menschen, den Zugang

nicht zulassen, auBer auf der Bracked Krokodile befinden sich

in den Festungsgraben yon Lanka: Ramay. VI, 3, 15.

c) Nach Kautilya wird eine Festung mit drei Graben um-

geben, wahrend beide Versionen des Megasthenes liber den

Graben von Pali(m)bothra nnr von einem berichten. Es ist

jedoeh nicht anzunehmen, daB Megasthenes, wenn der Zwischen-

raum zwischen zwei Graben anch nnr einen danuja groB war,

nicht bemerkt hatte, daB der Graben nicht einheitlich war,

sondern daB ein Grabensystem vorlag; andererseits ist bei der

Forderung der indischen Quelle nach drei Graben von ver-

schiedener Breite kein Zweifel moglich. Durch die Angabe der

Dimensionen bei Arrian ist die Moglichkeit geboten, die Breiten-

ansdehnnng nach Megasthenes anf die drei Graben zu beziehen

oder: zu prtifen, ob Megasthenes das Grabensystem als einen

Graben angesehen hat (e 1); bei der Tiefenangabe ist ein Ver-

gleich wichtig, weil er sich hier moglicherweise auf denselben

Graben oder auf dieselben Graben bezieht (e 2).

el) Der Graben besitzt eine Breite von sechs Plethren;

nimmt man mit H. Nissen 1
(S. 836 f.) das Plethron zu 29,6 in,

so ergeben sich 177,6 m, also ein Stadion. 2 Den dancju zu 1,80 m
gerechnet, haben die drei Graben die Breiten von 25,20 m

;

21,60 m und 18,00 m. Reelmet man die Summe, so kommen
64,80 m auch nicht annahernd der von Arrian Uberlieferten

Zahl gleich. Man muB auch sagen, daB die Wahrscheinlich-

keit, einen Graben von 177,60m Breite anzunehmen, von vorn-

herein sehr gering ist; sind doch die MaBe nach Kautilya be-

trachtliche.

Ergebnis (bei): Weder kommt die von Arrian uberlieferte

MaBzahl fur die Breite des Grabens einer der drei Graben nach

Kautilya gleich, noch — auch nur annahernd — der Summe
dieser. Auch die Wahrscheinliehkeit spricht gegen die Riehtig-

keit der Angabe des Megasthenes.

1 Griechische und romische Mefcrologie in I. v. Mullers Haudbuch der

klassisclien Altertums-Wissenschaft I, 2. Aufl., Mlinehen 1892.

2 F. Hultsch (Griechische und rSmische Metrologie, Berlin 1882, S, 73)

g-ibt als ,ungefahren Betrag‘ 31 Meter, Tabelle III (S. 698) 30,83 m, was

mit 184,98 m kein zu groBer Unterschied ist.
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e 2) Die Tiefe des Grabens betragt nacli Megasthenes

30 Pechys, das sind zu 0,444 m 1 = 13,32 m oder zu 0,462 m 2

= 13,873 m. Kautilya gibt drei Tiefenverhaltnisse an, wobei

aber das va gegen eine Auffassung spricht, als wiiren sie kor-

respondierend zu den Breitenverhaltnissen gemeint. Die Tiefen

w&ren

:

von 25,20 m: 18,90 m; 1

/2 12,60 m; 1

/s 8,40 m
„ 21,60 .. »/

4 16,20 „ 7, 10,80 „ 'jt 7,20 „

» 18,00 „
a
/4 13,50 „ 7S 9,00 „ 7, 6,00 „

Es wtirdo also die Tiefe 3
/4 von 18 m Breite den 30 Pechys

entspreclien; darauf ist jedoch deshalb kein Gewicht zu legen,

weil man annehmen miiBte, da!3 Megasthenes nur diesen Graben

gesehen hat, was aber wegen der Breitendivergenz nicht

angeht. Vielmehr wird man, um zu einem Resultat zu gelangen,

nacli dem Verbaltnis der Tiefe zur Breite bei Megasthenes

fragen miissen, da ja das bei Kautilya gegeben ist. Das ist

177,60 : 13,32 = 13’33 . . : 1 oder, da 177,6 m = 400 Pechys

sind, 400 : 30, somit ein Verhaltnis, das keinem der bei Kautilya

gefordei'ten entspricht.

Ergebnis (b s 2) : Die Tiefendimensionen bei Kautilya ent-

sprechen der bei Megasthenes angegebenen Tiefe nicht, weil

die letztere sieh nur auf einen Graben bezieht und weil das

Verhaltnis derselben zur Breite mit der von Kautilya postu-

lierten unvereinbar ist.

ZusammengefaBt resultiert bezliglich der Befestigung fol-

gendes Ergebnis: In Lage und Form, stimmen Megasthenes und

Kautilya tiberein, die GroBe ist nicht vergleichbar, der Wall ist

bei Kautilya aus Erde, nicht aus Holz, entspricht auch nicht

der Mauer bei Arrian,* elier kame die Umfassungsmauer pra-

kara in Betracht; fiber TUrme und Tore lilBt sieh nichts sagen;

die SchieBscharten sind in offenbar ausgebildeterer Form be-

legbar; bezuglich der Graben stimmt die Angabe von Leitungen

des Schmutzwassers; dagegen fordert Kautilya drei Graben,

Megasthenes berichtet von einem; in Breite- und Tiefeangaben

gehen beide Quellen weit auseinander, wobei gegen Megasthenes

die Wahrscheinlichkeit spricht.

1 H. Nissan, a. a. O. S. 836 f.

a F. Hultsch a. a. O. S. 698, Tabelle III B.
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Einige Worte uber die Ausgrabungen und Zeugnisse fur

eine Mauer seien angefiigt. In dem erwahnten Bericlite von

McCrindle (Waddell, Rep. p. 21) wird bereits von einem ,long

brick wall running from north-west to south-east' gesprochen.

CTber aufgefundene Reste eines Steinwallesf unterrichtet Plan II

bei Waddell (Rep.); leider war es dem Forscher nicht vergonnt,

weitere Spuren zu finden (Rep. p. 23). Von vier liolien Stein-

und Erdwallen an den Enden der Stadt berichtet Arch. Survey

VIII, p. 33, die derzeit als athanas fiir Lokalheilige benutzt

werden; beziiglich der Befestigung wird auf Rennels Indian

Atlas, plate XV verwiesen. Die W&lle waren von Erde, nach

Rennel 32 FuB (= 9,754 m) hoch, wahrend Kautilya einen Erd-

wall von 6 dai^cja (= 10,80 m) und die Mauer von beliebiger

llohe (je nach der Breite) errichten l&Bt. Der Graben existierte

noch, war aber schon damals durch die Eisenbalmbauten ver-

schUttet. DaB der Wall nach Rennel mit Kautilyas MaG so ziem-

iich stimmt, ist interessant, weil er ,the parapet*, also den pra-

kftra, nicht maB, ,sondern die Brustwehr war ganz versehwunden,

auBer wo die angrenzenden Hauser ihre Erhaltung notig ge-

macht batten/

Steinw&lle der Bergfestuug Giribajja setzt Rhys Davids

( Buddhist India p. 66, vgl. p. 37) ins 6. Jahrh. v. Clir. Eine

Vorstellung von einer indischen Festung gibt Fig. 3 daselbst

( Sanchl-Stupa); eine Belagerung einer Stadt zeigt ein Relief

am stidlichen Tore von Sanchl. 1 Interessant dazu zu vergleiehen

sind vorderasiatische Festungsbilder. 2 Uber Festungseinrich-

1
J. Fergusson, Tree and Serpent Worship, London 1868, Plate 38, Fig. 1

5

kleinere Reproduktionen bietet F. C. Maisey, Sanchi and its remain?,

London 1S92, Plate XX und E. Hardy, Konig Asoka (Weltgeschichte

in Karakterbildern, I. Abteilung: Altertum), Mainz 1902, S. 22, Abb. 21.

— Die Offiiungen in der Mauer (aus dom Gefiige zu orkeunen) ent-

sprechen der Beschreibung eines indrakoga bei Kautilya. Fiir Stadt-

festungen, bezw. Stadtmauern wird man audi die Abbildungen 33, 34

(1 u. 2) und 35 (1) bei Fergusson zu lialten liaben, nicht fiir Palaste;

dafiir spricht nebst anderen Indizien (Auszug aus der Stadt) die Alm-

lichkeit mit 38 (1); iiberail sind Mauern, und zwar aus Stein (Liiufer

und Binder) zu erkennen, hingegen scheinen die an die Mauer geriiekten

Palaste aus Holz zu sein,

- J. Benzinger, Hebniische Archaologie (Grundrifi der theologisclien Wissen-

aohaften II, 1), Tubingen 1907, S.302ff.; P. Volz, Die biblisohou Alter-

tinner, Cahv und Stuttgart 1914, S. 514 ff.; A. Billerbeck, Fostungsbau
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tungen beriehtet kurz mit Zitaten Hopkins (The ruling caste

p. 174 f.) nach den Epen. Eine Mauer von 35 Stadien unigab

die Stadt der Mazager, die auch Stockwerke enthielt (Curtius

VIII, 10, 25/27);
1 die Bericlite der ehinesischen Pilger Ea-Hien

und Hiuen-Tsiang, wenig bietend, sind bei Waddell, Eep. Ap-

pendix V (p. 69/74) abgedruckt.

7. Unbewacktfc Hauser und BaumateriaL

a) Eg. 27, e :
, . . . und die Dinge iin Hause sind moisten teils

oline WachterJ

Mookerji hat (p. XL) zwisehen dieser Stelle des Mega-

sthenes und Kautilya 167, is f. einen. mogliehen Zusammenhang

gesehen. ,Mit Ausnalnne der Kornkammerhofe wird die ge-

meinsame Beniitzung der agni- und kuttana-Hallen und aller

offen stehenden [Hallen] gefordert/ Es handelt sick hier jeden-

falls urn die allgemeine Zuganglichkeit und Bcntitzung offent-

licher Einrichtungen. DaB die Kornkammerhofe nicht dazu

gehoren, leuchtet wegen der Feuers- und Diebstahlsgefahr bei

allgemeiner ,Bentitzung‘ ein. Die agnisiilas 2 sind jene Orte, wo

das heilige Feuer aufbewahrt wurde; die kuttana-Hallen sind

offenbar Schuppen, wo allerhand Geriitscliaften fitr den offent-

liehen Gebrauch, wie Morser 3 usw., vor allem wohl Ackerbau-

gerate aufbewahrt wurden. Was die anderen ,Hallen‘ betrifffc,

so handelt es sich um offentliche, wtihrend 167
, 13 f. von der

gemeinsamen Bcntitzung gewisser Einrichtungen in privaten

Hftusern die Rede ist.

Nach Megasthenes wilren aber die Dinge in den Hausern

der Inder olme Wachter; mit dieser Stelle bei Kautilya kann

die Nachrielit des Megasthenes nicht zusammengestellt werden,

im Orient, Der alts Orient I, 4 ;
vgl. auch 0. Merckel, Die Ingenieur-

teclmik im Altertum S. 420 ff.

1 Zu dieser Festung s. Smith, p. 54. n. 1. — Vgl. die hoi MeCrindle,

Ancient
r
India p. 33, n. *2 angefiihrte Paninistelle (IV, 2

, 85)-

- Ein altes Wort, fur das agnigrha, agnyagara ofters steht; bei Bhasa,

Pratijn. p. 54, 15 hat das agnigrha vier Tore
5

ritueller t. t. ist agni-

stliandila, iiber dessen Errichtung s. A. Ililiebrandt, Ritual-Litteratur

(Grundritf III, 2) S. 69.

So Jolly IF 31 (1913), S. 207, Nr. 63; diese Erklarung halt H. Prof.

M. Winternitz fur walirscheinlich (mundl. Mitteilung).
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Zuntichst haben sicli wegen Feuersgofahr die Hausherren an

den Toren ihrer H&user anfzuhalten (145, 9); ferner wird man

in Analogie zur Verantwortlichkeit der Beamten in ihrem Amts-

bezirk (232, 8/12) auelx die Hauseigentttmer fur die im Hause

gestohlenen Dinge lniftbar machen ktfnnen. Endlich spricht ein

allgemeines Moment gegen die Glaubwiirdigkeit des Mega-

sthenes: nach Fg. 27, 2 hielten sich im Lager des Sandrokottos

400.000 Leute an£ nnd dock wurde w&hrend eines Tages nie

mehr als im Werte von 200 Drachmen gestoblen; die Inder

haben keine geschriebenen Gesetze, da sie die Schrift tiberhaupt

nicht kennen (s. S. 69ffi), nnd doch sind sie auBerst gerecht; sie

trinken keinen Wein, sie kennen keine Hyp 0tliekarklagen, keine

Klagen bezttglich der Pfltnder, ja die Inder verstehen nicht

einmal das Leihen, 1 Solche Nachrichten sind kaum anders zu

nehmen denn als tendenziose Entstellungen im moralischen

Sinne, nm Einrichtnngen eines Staates und Sitten eines Volkes

zn zeigen, wie sie sein sollten; es ist eine pia fraus oder, wie

man sagen kann, ein idealisierender Zng der Darstellung des

Megasthenes, der vielleicht durch literarische Beeinflussung (etwa

dnrch Platos , Gesetze') entstanden ist.

Ergebnis (a): Die Bemerknng des Megasthenes, daB die

Dinge im Hanse meistenteils ohne Witchter seien, ist wohl nur

als tendenzios anzusehen, indem der Autor dadnrcli die Ehr-

lichkeit der Inder beweisen will; es ist ein idealisierender Zug

seiner Darstellung. Eine Parallele zu Kautilya (167, 15 O ist diese

Nachricht nicht.

b)" Beziiglich des Baumafcerials hat Megasthenes in Indien

einen Unterschied bemerkt, indem an Fltissen oder am Meere

gelegene Stadte, uni gegen das Wasser widerstandsfahiger zu

sein, aus Holz gebaut wtirden, jene in hochgelegenen und

trockenen Gegenden aus Ziegelsteinen und Lelim (Fg. 26, 2).

Nach diesem Passus mitBte Pataliputra als an zwei Fliissen

(Ganges und Son) gelegene Stadt aus Holz gebaut sein.

Aus dem Arthasastra laBt sich das Verbaltnis der Holz-

bauten zu denen aus Stein nicht erkennen. Soviel wird man

1 Auf diese Puukte ist noch zuriickzukommen. Zur Elirliehkeit der Inder

s. J. J. Meyer in der Einleitmig (S. 14 ff.) zu seiner Obersetzung von

Danilins Da$akumaracaritam . . . Leipzig 0. J. [1903],
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imraerhin sagen kdnnen: das Arthasastra kennt Stein und Holz

als Baumaterial, doch scheint letzteres — wenigstens bei nicht

staatliehen (koniglichen) Geb&uden — hiiufiger angewendet

worden zu sein
;
wofur man die minutiosen Yorschriften gegen

Feuersgefalir anfuhren darf.

a) Steinbauten. Unter die aus Stein aufgefiihrten Bauten

kann man auch die unterirdiscli angelegten Raume reclmen, da

Holzverkleidungen kaum den Druck der driiber- und anliegenden

Sehiehten ausgelialten hatten, Ein solehes bhumigrlia befindet

sich in der Nahe des Frauenpalastes (40, 5 );
dessen Ttir so

gemacht ist
;
daG sich in der Niihe ein Heiligtum oder ein Gotter-

bild aus Holz befindet; 1 ebenso hat die Waffenkammer ein

unterirdisches Gemach (58, 10). Mit Steinplatten, bezw. Ziegeln

werden Gr&ben ausgelegt (51, 13); auch die Mauer trug als Ge-

sims

2

breite Steinplatten (52 ,

4

f.). Saulen aus gebrannten Ziegeh

steinen hat das ,Warenhaus' (58, g); zweckentspreehend ist das

Schatzhaus ganz aus Ziegeln erbaut (58, 5). Naher beschrieben

wird ein unterirdisches Gemach unterhalb der Schatzkammer

(58, 1 /4), das in einer trockenen Grube liegt, die an den Seiten

und am Boden mit breiten Steinen ausgekleidet ist; innen be-

linden sich Geriiste aus hartem Holz; der Boden ist fest-

gestampft. 8 Zur Aufnahme der Gegenst&nde gab es vielleicht

Gestelle (sthanatala)
;

bei der Tiir sind hier, wie 40, 5,
Gotter-

bilder angebracht, zu ihr fiilirt eine mit einer (offenbar zum Auf-

stellen und Einziehen bestimmten) Vorrichtung versehene Leiter.

P) Holzbauten. Bei keinem der vielen staatliehen Geb&ude

(kupyagrha 58, 10
;
bandhanagara 58, 12

;
aksaSala 85, 12 ;

Sulka-

sala 109, 19
;
[aSva]5fila 132, «; [hastijsiila 136, 2 usw.) laGt sich

das Baumaterial bestimmen. Mit dem gleichen Rechte kann

man sie fur Stein- wie fur Holzbauten in Anspruch nehmen;

4

1 M. Vallauri iibersetzt (p. 58): ,una camera sotterranea avente ingressi

con disposizione di divine raffigurazioni e sacre pire nelle vicinanze/

2 Law bezieht (p. 74) die Verkleidung auf die ,roads for chariots 4

;
dabei

flillt saucara fort; und ob es sich wolil auf diesen Wagenstrafien mit

den Gesimsen recht angenehm fuhr? S. dagegen oben S. 33.

3 Die Stelle ist unten (VI, 7) iibersetzt.

4 Ob man aus dem Schweigen, daft Stein nicht besonders als Baumaterial

gefordert wird, etwas schliefien darf? Oder hielt es der Autor (bei

Stallen, Warenlagern, Gefaiigenenhausern) fur selbstverstandlicli, dad

Stein verwendet wird ?
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nur so viel diirfte siclier sein, daB die innere Einrichtung groBten-

teils aus Holz war. So gibt es in dem unterirdischen Gemacb
unterhalb des Schatzliauses Geruste aus hartem Holz (58, 2);

ein Raum fur ein Pferd ist aus glatten Brettern gefertigt (132, 9 ).

Pfosten und Saulen sollen im Elefantenstall glatt sein (136, 4),

ebenso die Bretter. 1 Moglich, daB der pragma aus Holz war,

der nacli dem Kommentar zu 132, 7 (Sor. p. 64) eine Yorhalle

(mukha&ala) ist. Hemacandra Abhidh. 1012 gibt fur das Wort
,Hecke uni das Haus eines VornehmeiP: mattalambo ’pa srayah

sy&tpragrlvo mattav&rane
|

Die’ im P. W. angeflihrten Autoren

erklaren pragrlva noch mit ,Fenster*, ,Vorhalle* und ,Pferde-

stall*; da aber auch mattavarana ein ,Pavilion* sein kann, ist die

Bedeutung ,Vorhalle* sehr wahrscheinlieh. Law ubersetzt (p. 58)

,corridor*, schreibt aber grlva; Kauf. 58, 5 kommt grlva neben

vapra vor, deutet also auf einen Vorbau bin, da eine Einhegung*

schon durch den vapra gegeben ist; aucli daB 132, 7 pradvara 0

darauf folgt, seheint fiir die Bedeutung ,Vorhalle* zu spreehen.

Walirend eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafiir sprieht,

daB Holzbauten vorkamen, insbesonders, daB Teile der Bauten s

aus Holz gefertigt waren, fehlt jeder Anhaltspunkt fur eine

Erkenntnis, ob Wtade aus Stein oder Holz bestanden. Unter

bhitti kann man gleiehberechtigt eine Maucr- 3 oder Holzwand,

aber auch eine Matte (aus Rohr) verstehen, welch letztere noch

heute in Indien in Verwendung stelien; so werden oft ,Geheim-

wiinde* (gildhabhitti) erwahnt (40,4,6; 180, 10
;
397, 15 u. a.),

was fur Kohrwande zu spreehen seheint. Ebensowenig ist ein

Umstand fur kudya entscheidend: 58, 10
;
167, 7

;
196, ig;

4 212, 19
;

214, 12 ;
Mhbh. IH, 200

,
109 nennt aucli eine Holzwand (kastha-

kudya)’ und so bleibt die Materialfrage auch bei kaksya (40, 2
;

120, a; 237, 7 u, a.), ob die Hofe mit Stein- oder Holzmauern

abgeschlossen waren, unentschieden.

1 Zu alana (136, 4 )
vgl. auBcr Sor. p. 67 zu 136, 2 auch H. Liiders, IvZ 38

(NF 18, 1905), S. 431 f., nacli dem das Wort verhaltnismaBig spat er-

sclieiut (haufig tritt es bei spateren Kunstdiclitern erst auf).

9 Yon Geratschaften, wie Trulien (98, up ist bier natiirlich abzusehen.
a Hierftir liefie sicli etwa389,<j anfiihren, da eine solclie Wand, wenn sie um-

stiirzt, eber jemanden totet, als eine Holzwand; aucli stebt silfi daneben.
1 Vielleicbt wird man das ,zum Wanken bringen 1 auf eine Holzwand be-

zielien konnen, wofiir auch die Parallelstelle Yajfi. 11,223 (Jolly, ZDMG (57,

8. 78) Rprache.
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Ergebnis (b): Wahrend sicli fiir Steinbauten doch einige

Belege aus dem Artha&Istra anfuhren lassen, endet die Frage

naeli Holzbauten unentschieden, da an keiner der in Betracht

kommenden Stellen ausdrUcldich von dem Holzmaterial des

Banes die Rede ist. Wolil aber Iassen sich innere Teile (der

Stiille] als aus Holz besteliend erkennen.

Ergebnislos batten sich auelx die (nicht angefuhrten) Stellen

liber Gotteshiiuser (devagrha) und kleine Tempel oder Grab-

miller (caitya) zeigen mtisseii; ja, selbst wenn sie aus Holz ge-

baut wiiren, miiBte man nur in voller Ubereinstimmung niit

A. Hillebrandt 1 sagen:
;
Holzerne Tempel sielit man noch heut in

Indien/ In diesen Zusammenhang gehorend, muB darauf ver-

wiesen werden, dab 397
; m stupa erscheint, ein Umstand

;
dem

man bei der allgemeinen Ansicht 2 beziiglich des Auftretens

dieser Bauten eine gewisse Rolle wird zuschreiben mtissen;

jedenfalls ware bier die Meinung einer kompetenten Personlich-

keit zu horen envunscht.

Es erscbeint ganz unverstandlich, wie Waddell (Appendix

II, Rep. p. 63 £) sagen kann
;
Indien babe die Kunst, in Stein

zu bauen
;
vom Westen gelernt und dieses Ereignis babe offen-

bar w&hrend Asokas Regierung stattgefunden (p. 64). Wie immer

man liber den westlicben EinfluB (seitens Griecherp Perseiv

,

Assyrer, ygl. p. 40) auf dem Gebiete der bildenden Kunst und

der Architektur denken mag: es ist nicbt einzusehen, wie die

Stein -Arcbitektur unter Asoka, wenn schon nicbt in Quality 3

so doch zumindest in Quantitilt, so boch gestanden liaben kann,

olme eine Entwicklung in der Teehnik gebabt zu liaben. GewiB

muB bei dieser Frage Steinbau getrennt werden von Kunstwerk

1 Cher das Kautiiiyasastra S. 0 f.

~ Abor Rhys Davids bemerkt (Buddhist India p.SO): ,We are accustomed

tu think of them [sc. Dagabas or topes] as especially Buddhist monu-

ments. They were, in fact, pre-Buddhistic; and indeed only a slight

modification of a world-wide custom. 4

3 GewiB ist es gewagt, aber es ist von ernst zu nebmender Stelle gesagt

worden i ,die auBerordentliohe Sorgfiiltigkeit und Genauigkeit, welclie

alle Maurya-Werke cliarakterisiert, und welclie niemals — wir wagen

es zu sagen — aucli nicht von dem feinsten Kunstwerk auf athenisclien

Bauten ubertrofien worden ist
1

;
J. H. Marshall, Annual Report Arch.

Survey 1906/7, p. SO, zitiort bei Smith p. 165, 11 . 1.
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in Stein: daB aber der erstere vor Asoka in Indien bestand,

kann nicht bezweifelt werden.

Waddell selbst hat Monumente nnd Uberreste von Stein-

bauten gefnnden; derselbe Forscher, der den Steinbau. erst nnter

Agokabeginnen lassen will, spricht von dem in seiner verh&ltnis-

m&Big einfachen, aber fein wirkenden Strnktnr anfgefnndenen

Kapital (Plate II Rep.) nnd sagt (p. 17): ,This hnge capital by

its beantifnl workmanship, material . . . seemed manifestly of

Asoka' s period or very soon after'; allerdings sieht Waddell

griechischen EinfluB darin, aber die Arbeiter miissen keine

Griechen gewesen sein. Die zahlreichen Ruinen der groBen

stupas, die nmliegenden Gebaude (Kloster) legen Zengnis ab,

daB es in ASokas Zeit ausgebreitete Steinbanten gab; sie zeigen

aber — und das ist das Wichtige — daB eine Teehnik da-

gewesen sein muB, z. B. um solche Saulen, wie sie Asoka er-

riehtet hat, 1 zu bearbeiten.

Wenn es also nnwahrscheinlich ist, daB nicht sehon vor

A§oka in Stein gebant wurde, so wird das Steinmaterial in

Privatbanten nicht verbreitet gewesen sein: einmal wegen des

sp&rlichen Vorkommens von Stein, dann wegen der Armut der

Bevolkerung. 2 So gibt auch das Arthasastra eingehende Vor-

schriften gegen Feuersgefahr. 3 Aber, wenn es 145, 5 heiBt: ,Mit

1 S. die Abbildung bei Smith p. 168. — Derselbe Gelehrte leitet seine

Abhandlung ,The monolithic Pillars or columns of Asoka 1 ZDMG 65

(1911), S. 221 ff. nut den Worten ein: ,The monolithic Pillars or columns

of Asoka, inscribed and uninscribed, justly merit our attention and

admiration as monuments of engineering ability, perfect examples of

the highest skill of the stone-cutter, and vehicles of a brilliant display

of fine art/

- Auch dieses Moment dart' nicht iibersehen werden, dazu kommt die

Wirtschaftsform; der Bauer konnte sich kaum ein Steinhaus bauen, der

Hirt noch weniger. Man denke an heutige Verhaltnisse in Ungarn
(Stadt-DOrfer), in Krain; in China (vgl. E. von Hesse -Wartegg, China
und Japan, Leipzig 1807, S. 181) und in Indien. S. auch S. Feist, Kultur,

Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen, Berlin 1913, S. 13G;

G. Busclian, Illustrierte Volkerkunde, Stuttgart [1910], S. 349.
3 Sie sind besprochen von Law p. 100/103. — Law sowie Smith (bei Law

p. 100, n. 2) halten Holz fur das gewohnliche Baumaterial in der

Mauryazeit; das ist richtig, dafiir spricht auch Euphorion (um 278 v. Chr.)

bei Stephanos Byz. (s. unten V, 8): .Morieis, ein indisclies Volk, in hol-

zornen Ha 11son 1 wohnend 1

,
eine Nachricht, die sich auf die von der
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Gras und Matten Bedecktes lasse er entfernen', so kann man
dies — wie Law (p, 102) aueh tut — auf Hauserd&cher be-

ziehen; dann muB man ein anderes Materia] annehmen, kaum

Holz, also — Ziegel.

II. Teil.

Konigliclie Betriebe.

1. Grestfite.

A. Der Elefant.

Fur moderne Begriffe mag es befremdlieh erscheinen, in

einem ,Lehrbuch der Politik^ von Elefanten, fiber ihre Rationen

an Speise und Trank, fiber ihren Schmuck, liber ihre Abricli-

tung zu sprechen. Wenn man sich jedoch die Bedeutung dieses

Tieres ftir Indien klarlegt
;
mit Riicksicht auf den Krieg, auf

seine Leistungsfahigkeit als Reit- und Tragtier, seine Rolle fur

den Kcinig, ftir den Verkehr erw&gt, endlich den Handel mit

Elfenbein bedenkt, wird man Kautilyas zwei Abschnitte liber

den Elefanten 1
ftir nicht so unmotiviert halten.

Zu vergleiclien wird sein: a) die Herkunft des Elefanten;

b) seine GroBe; c) das Alter; d) die Jagd; e) die Stalle; f) das

Personal; g) Flitterung; h) Abriehtung; i) Krankheit und Hei-

lung nach den grieehischen Berichten, die wohl zumeist von

Megasthenes stammen, und nach Kautilya.

a) Fg. 1, iq : ,Dieser [Ganges-Stroin] erstreckt sich 30 Stadien

in der Breite von Norden nach Siiden, ergieBt sich in den Ozean,

gegen den Teil im Osten das Yolk der Gandariden begrenzend, das

die meisten und groBten Elefanten hat. Deslialb bemiichtigte sich aucli

niemals ein fremder Konig der Iierrschaft liber dieses Land, da alle,

die fremden Volksstammes, die Menge und Kraft der Tiere fiircbteten/

Maurya-Dynastie belierrschten X^racya bezieheu und offenbar auf Mega-

sthenes zuruekgehen wird. Trotzdem sind abschlieBende Urteile bis jetzt

verfriiht, da neuerliche Ausgrabungen auf Grund von privaten Mitteln

auf Pataliputras Stiitte wieder eine Siiulenhalle zutage gefordert haben,

s. den Bericht ZDMG (58 (1914), S. 466 f.

1 135/7 u. 137/9. — Als Literatur: Law p. 53/67. — W. v, Schlegel

sclirieb eine schwiingvoile Abhandlung ,Zur Geschichte des Elephanten*

in der (von ihm herausgegebenen) ,Indischen BibliotheV I (1820), S.129ff

,

vgl. Lassen, Ind. Alt. 2
I, S. 354 if. — Auch in der Religion, bezw. Le-

gende (z. B. in der Buddha-Legende) wie in der Kunst (neben Eliira

[Ellora] Elephantine!) spiolt der Elefant eine Rolle.
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Fg. ineortum 1 52,4: ,

.

. . Am groBten wolil von den dortigcn

[indisehen] Elefanten sind die sogenannten Pra(i)sischen .

2

als zweite

von ilinen konnte man die in Taxi la ansetzen/

Wenn Diodor (II, 37) von den Elefanten der Gandariden a

spricht, so meint er dasselbe Volk wie Aelian (NA XIII, s),

n&mlich die Prasier, da bei Diodor nnr eine griechische, im

Indischen nicbt belegbare Bezeichnung fttr die ,Gangesbewolmer'

vorliegt.

Kan lilya bemerkt (50, 14/17; Verse): ,Die besten Elefanten

sind die der Kalifiga nnd Anga nnd die der Pracya (ans dem
Osten) nnd die von den Karu§a stammeu; als mittlere der

Elefanten [-arten] sind die der Dasar^a nnd ans dem Westen

erachtet. Die aus Surastra nnd Paneajana sind linter ilinen als

geringere bekannt; durcli Arbeit aber wird die Tapferkeit,

Schnelligkeit und Kraft aller [Arten] vermehrt/

Ergebnis (a): Bezuglich der Herkunft des Elefanten und

der davon abhiingig gemachten Qualitiit stimmen Megasthenes

nnd Kantilya insofern tlberein, als die Prasier die besten Tiere

liaben, die im Westen (Taxila ist bei Kantilya zwar nicbt ge-

nannt, fttllt aber unter die aparanta) eine mittlere Gattnng dar-

stellen .

4

b) Fg. ine. 52, 4 :
,Die indischen Elefanten waren in der Kobe

nenn Pechys, fun f in der Breite.*

1 ,Ad Megasthenem hoe frngmentum refortur quum propter res h.l. narratas,

turn ideo, iiuia Megasthenis baud dubie eat narratio et quae praecessit

i fragm. XXXVIII) et quae sequitur (fragm. XXXV) k

,
Scbwanbeck p. 154.

2 Scbwanbeck: JJpaiatoi; R. Hercber (Bibl. Teubn.): Jlpacnot.

3 Diodor untersdieidet allerdings (XVII, 93) zwischen Tappaicuaiv */.al Fav-

oapiofbv IGvo;; s. kurz Wecker Sp. 1285 unten; Lassen, Commentatio

geographica atque historica de pentapotamia Indica, Bounae 18*27, p. 1 (>

;

\V. Reese, Die griechischen Nacbricbten liber Indien, Leipzig 1914,

S. 53 f., wobei aber zwischen Gandaritis (Strabo XV, p. GOT) und Gan-

daris (Strabo XV, p. G99) unterschiodeu werden mufi; s. Groskurd III,

a. a. 0. S. 120, Anm. 2 u. ausfiihrlich Kiessling R-F, VII, Sp. 694 f.

4 Ubor die Landernamen kauu bier nicbt gesprocben werden; beziiglich

Paneajana sei auf H. Zimmer, Altind. Leben S. 122 und Macdonell-

Keith, Vedic Index I, p. 4G6/4G8 verwiesen, sonst vgl. Law p. 57 f. —
Beziiglieh der Elefanten der Kalwiga heifit es Fg. iuc. 59, 33, daB deren

Konig die Tiere von Taprobaue (Ceylon) erhalte, das besseie und gruBe.ro

babe. Das Gegenteil, daB der Ivonig von Ceylon die Elefanten und
Pibrde erst kaufen miisse, berichtet Kosmas Indikopleust.es (Migne.

Fatrol. gr. t. Sp. 449'i XI, 339 C; s, McCrindle. Ancient India p. 1GL
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Bei Kautilya heiCt es (136, u): ,Sieben aratni [betrage]

die Hbhe, neun die Lange, zehn tier UmfongJ Da nur die

MaBzahl der Hohe yergleichbar ist, lH/3t sich iiber die anderen

Dimensionen nichts sagen. 9 Pecliys — 3,996 m; 7 aratni =
3,15 m (naeli 106, su sind 4 aratni = 1 danda). Die Breite ware

2,22 m, die Lange 4,05 m und der Umfang 4,50 m.

Ergebnis (b): Da nur die MaOzalil der Hohe beiden Be-

richten geiueinsam ist, laBt sich diesbeziiglicli eine annahernde

Ubereinstiimnung konstatieren. Die Differenz yon 0
;
846 m spielt

bei einer solclien, sclnver zu yerallgemeinernden Angabe keine

Rolled

c) Eg. 1
;

rjG : ;
Die meisten [Elefanten] leben wie der langlebigste

Mensch, sie erreichen meistens ein Alter yon 200 JalirenJ

Fg. 36
, J4: jDie meisten leben so hinge wie die langlebigsten

Mensclien, einige leben aucli bis 200 Jahre, aber vielen Krankheiten,

die unlieilbar sind, 2 ausgesetzt/

Pg. 37
, : ,

Diejenigen Elefanten, welche die meisten Jalire leben,

leben bis 200; viele verenden vorher dureh Krankheitd

,Der GrijBe nach ist ein yierzigj&hriger der groBte. Ein

dreiBigjilbriger ein mittlerer. Ein fimfundzwanzigjahriger der

kleinste' 3
(13(3, m/ir). Daraus laBt sich als Blutezeit eines

Elefanten ein Alter yon 40 Jahren annelmien, was, yertloppelt,

nocli nicht zu den griechischen Berichten stimmt. Die Alters-

bestimmungen sind keine allgemeinen. So iibertrieben die Be-

riehte sind, wenn Aelian 4 die Elefanten zweihundert und clrei-

hundert Jahre alt werden laBt, so gehen sie andererseits bis

auf 130 Jahre herab, da die langlebenden Menschen dieses

Alter erreichen sollen. 5

1 So sagt Diodor II, 42 ,
i :

,Das Land der Inder besitzt die meisten und

groBten Elefanten, die an Ivraft mid GroBe selir versehieden sind. 1

2 Wortlieher: ,Sie sind vielen Krankheiten ausgesetzt und schwer heilbarJ
3 C iiimmt Zeile 14 mit If) zusammcn, ebenso Sliamas. (Sar. p. 67); vgl.

Law p, 60.

4 Naeli Aristoteles de anim. hist. (rec. L. Dittmeyer, Bibl. Teubn. MCMVII)
VIII, sofia; Aelian NA XVII, 7 .

5 Onesikritos Pg. 20; iu Pg. 21 (= Strabo XV, p, 706) sagt derselbe

Alexanderhistoriker, daB die Elefanten auch 500 Jahre alt wiirden,

allerdings ,selten\ — tlber die [j,axpdj3iot schrieb Lukian eine Abhand-

lung (Abfassungszeit 212/227), in der or (Maze. 4) die Bralimanen als

solche bezeiclmet. Vgl. ICtesias Ind. 23 (in C. Mullers Herodotausgabe,

Paris [Didot] 1844 und bei W. Reese, Die griechischen Naclirichten

S. 12, XIV g); Plinius Nil VII, 28/30.

Hitzungsber. <1. phil.-hist. Kl. 191. lid. f>. Aldi. 4
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Ergebnis (c): Beztiglich des Alters liiBt sich nach Kautilya

eine bestimmte Angabe niclit machen; so viel ist aber siclier,

daB die griechisehen Berichte, wenn sie nicht abnorme Falle

als Regel aufstellen, ubertreiben.

Aelian sagt (NA IV, 31): ay-p? 5s ikizam Ir/j. . . .

Bta-rstvst os tgv piov v*ai so Bituatjv sy.orcov-aoa ,die Bliitezeit eines

Elefanten ist 60 Jahre. ... Er dehnt aber das Leben aucli

bis zu einem doppelten Hundert aus'; der erste Satz gelit an-

ntiherad mit Kautilya zusammen. Ganz absurd sind die Worte
des Apollonius von Tyana, der (II, 12) vom Elefanten des Poros,

Ajax, sprieht, daB dieser noch am Leben gewesen sei, wiewohl

er schon vor 350 Jahren gek&mpft babe.

1

d) Bezllglich der Jagd ergehen sich die griecbischen Be-

richte in einer ebenso detaillierten Darstellung wie Kautilya in

diesem Punkte Stillsehweigen bewalirt. Erklaren liiBt sich dies

vielleicht dadurch, daB dem ,indischen Bismarck' vom Stand-

punkt des Staatshaushaltes die Rationen fltr die Elefanten

beaehtenswert erschienen, nicht aber die Art und Weise, die

Tiere zu fangen. Da hier also eine Vergleichsmdglichkeit nicht

gegeben ist, so sei nur der Inhalt der Nachrichten des Me-
gastlienes 3 wiedergegeben.

Ein kaliler und hcifier Platz, vier bis fitnf Stadien (714,40

bis 880 in) lang, wird mit einem funf Orgyien (8,88 m) breiten

und vier Orgyien (7,104 m) tiefen Graben umgeben. Aus dem
ausgewortenen Schutt wird ein Wall hergestellt, in dessen

Lochern und in den an ihm angebauten Zellen die Inder sich

verstecken. In den Raum laBt man einige (3—4) weibliche Tiere
eintreten und liber eine maskierte Brucke kommen des Naclits

die Opfer. Durch Hunger und Durst ermattet, sind sie den an-

greifenden Tieren gegenttber im Nachteil; nun kriechen beherzte
Leute unter den Bauch der Elefantenklihe, treiben sie znm
Einhauen aut die mannlichen Tiere an, binden walirend des
Kampfes die FtiBe letzterer zusammen, so daB diese zusammen-

1 Vgl. V. A. Smith, ZDHG Gs (1914), S. 337, Anm, 1 u. 2 liber das Alter des
Elefanten. — Ober den Elefanten des Poros vgl. Aelian NA VII, 37 .

‘ I)ie Stellei1 sind: Vg- 36 (== Strabo XV, p. 704/705); Fg. 37 (= Arrian,
Ind. XIII f.); Eg. 37 B (= Aelian NA XII, 44). Sonst s. Aelian NA IV, 24 ;

VII.fi, der die Sadie ,psychologiseli‘ nimmt; Plinius NH VIII, 24, 27 ;

Law p. 55,57. Vgl. Brehma Tierlebeu III (Leipzig-Berlin 1891), S. 2 G/2 S.
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stiirzen. Hieimuf maclit man ilinen Einsclmitte in den Hals, in

die mail • Holzringe nnd Seile legt, wodurcli die Tier© infolge

tier bei einer Wendung entstehenden Sclnnerzen zur Rube

kommen mid willig den Lenten folgen.

Diesem (in verschiedener Form, aber ziemlieh mit selbem

Inhalt auftretenden) Berichte gegentiber spricht aueh Kautilya

von der Yerwenclung von Elefantenktihen zur Auffindung ver-

laufener Tiere, aucli kundscliaftet man mit cliesen (5 bis 7

weiblichen) Tieren die Aufentlialtsorte aus 1
(50, 5/11 ).

Kautilya

sagt ferner, welclie Tiere zu fangen, bzw. nicht zn fangen sind

und es ist kennzeiehnend
;

dafi diesbezUglich nielit der Zufall

entscheidet, sondern ,sie sollen nacli fachmannischem IJrteil der

Abrichter die Elefanten, deren Merkmale und Betragen lobens-

wert ist, fangen
'€

(50, 10 f.). Zum ,heiBen Platze* stimmt ferner

Kaut. 13G,io: ,In der lieiCen Jahreszeit ist die [geeignete] Zeit

zum Fangen/ 2 Ferner 136, 11 /
13 :

,Ein zwanzig Jahre alter ist zu

fangen. Ein Kalb, 3 ein brunstiger,4 ein zalmloser,5 ein kranker

[Elefant] und eine triichtige, eine sliugende Elefantenkuh f5 sind

nicht zu fangen/ Zu clieser Auswahl stimmt Arrian, Ind. XIV

:

,Welclie [Tiere] aber von ilinen jung oder wegen der sclilecliten

[korperlichen] Beschaffenheit des Besitzes nicht wtirclig sind,

diese entlassen sie in ihre gewohnten Aufentlialtsorte^* aucli

Strabo berichtet (XV, p. 704 Ende), ,sie wahlen von den ge-

fangenen [Tieren] die ftir den Gebrauch zu alten oder zu jungen

aus, die ubrigen ftihren sie in die Stalled

Ergebnis (d): Da im Gegensatze zu Megastlienes bei

Kautilya liber die Jagd nichts Nliheres gesagt wird, kiBt sicli

der Vergleicli nur in zwei Details (lieiCe Jahreszeit, Auswahl

1 S. Law p. 55 f.

- Der Komm. sagt aueh: ,Weil [in der Hitze] ihre Kraft abnimmt, ist

das Fangen ein leichtes* (Sor. p. 67).

3 Statt vikko Host Shamas. (Text 11 . 2) bilcko, der Komm. bliikko (Sor. p. 67).

Kaut. 137, 7 bikkah. ,Ein Kalb ist zum Spiel [zu lesen bhikkah krl°]

eben zu fangen, nicht wegen [der Verwendung zur] Arbeit* sagt, der

Komm. zu dieser Stelle und iihnlich Kautilya 137, 7 .

4 Wohl so viol wie inatta, auf die Brunstzeit bezogen; Sor, (p. 67) und

Law (p. 65) nelimen don Komm. zu dieser Stelle an ;* ,ein Elefant, der

ahnliclie Stofizahhe wie eine Elefantenkuh hat*.

5 Komm.
,5 Sonst hastinl (135, 1

5

;
136, 1 ).

4 *
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cler jungen Tiere) durehfilliren
;

ein Grund, die Angaben des

Megasthenes zu verwerfen, liegt aber kaum vor.

e) Ans den zuletzt angefiihrten Worten Strabos gelit die

Existenz yon Stallen hervor; sie waren konigliclic, sowie die

Tiere, die fur den Konig gefangen wurden: 1

Fg. 34, i2 : ,Es gibt konigliclie Stiille sowolil fur Pferde als fur

Elefanten/ 2

Beztiglich dieses Punktes liegen wiederum genauere Be-

sehreibungen im Artbasastra vor. 136, 1
/ 3 : ,Er [der Elefanten-

Aufseher] erriclite einen Stall, in Hohe, Breite und Lange
doppelt [so groB] 3 wie die Holie eines Elefanten, urn den Platz

fiir die Elefantenkuh yermelirt, mit einer Vorhalle,4 mit einer

Vorriehtung zum Anbinden an kiunarl-Pfosten, 5 mit dem Ein-

gang naeh Osten oder mit dem Eingang nach Nordcn/ Nalieres

ixber die Einrichtung sei nur skizziert: es gab eine Art Podium
zum Liegen, eine Plattform zum Entfernen der Exkremcnte;
auelx werden nur bereits gezahmte, zum Reiten und Tragen
bestimmte Elefanten innerhalb der Festung gehalten, die wilden

auBerhalb derselben' 5

(136, 4/7).

Ergebnis (e): Die durcli Megasthenes uberlieferten Stalle

linden siclx aucli bei Kaufilya, liier jedoch nalxer besclxrieben,

ohne daB dies bei Megasthenes der Fall ist, wodurch eine

nahere Vergleiehsmoglichkeit entfiillt.

Es muB jedoch auf einen Unterschied hingewiesen werden,

der nach Kaujilya zwisclxen einem Pferdestall und eincm Ele-

fantenstall bestelit. Ein Pferdestall ist eine Halle, die ,ent-

sprechend der Zahl der Pferde* 7 erbaut wird, die doppelt so

breit wie ein Pferd lang ist, vier Tore besitzt, in der Mitte

einen Lagerplatz, 8 mit einer Vorhalle, mit Sitzflacheu vor den

1 Ober die Monopolirago spiiter (II, 2).

2 So dart man 0-/)p(ot; bier wegen des bei Strabo (XV, p. 708 f.) Vorher-
gehenden und Polgenden iibersetzen.

3 18 liasta nacb dem Komin. (Sor. p. (57) = 8,10 m, was einerseits zu
Kaut. 136, 14 stimmt, andererseits die Identitat von aratni und basta
beweist (106, 13 }.

4 tlber pragriva (s. obeii S. 44 ).

Vgl. Sor. p. 67 und Law p. 58. 6
S. im ubrigeu Law a. a. O.

7 So erkliirt der Komni. (Sor. p. 64) asvavibbaveiia.
s

p. w. vart
-f- upa ,sich niederlaaseu* (vgl. cans. 7); der Ivoinm. gibt (Sor.

p. 64)praluthanastbanain ,einenPlatz zum Herumwalzeir, ebenso Law p.43.
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Toren und mit gewissen Tieren versehen ist, welche fiir die

Pfcrde vorteilhaft sind (132, e/s). Dann folgt (132, 9f.) die Be-

sclireibung fur den Platz ernes einzelnen Pfcrdes. Withrend also

der Pferdestall ein Raum fur eine groBere Anzahl von Pferden

war, miiC man (nacli 136, i/n) annehmen, claB der Eiefantenstall

nur fur einen Elefanten, bzw. fur ein Elefantenpaar Platz bot. 1

Die beiden Arten von Stallen untersclieiden sich auch in der

Lage; der Eiefantenstall liegt im ost-sudlichen Teile der Festung
(55, o); der Pferdestall im nord-ostlichen (55, ig). Ob man sich bei

dieser Einriehtung der Elefantenstalle diese aus Stein gebaut

vorstellen darf? Ob da jeder Elefant scinen Stall geliabt hat, wenn
man ,nur f 1000 fur Candragupta annimmt (Plinius sagt NH VI, oa,

er babe 9000)? Ob da wirklich der Konig diese Elefanten be-

sessen hat und nicht etwa nur bei Kriegszttgen von den Unter-

tanen und Gefolgsleuten (Stfidten, Stammen und Vasallen) bei-

gestellt bekam?
f) Fg. 34, n :

,Die sechsten [funf Beamten] sind die iiber Ele-

fanten/

Fg. 36, ii :
,Wenn sie einen von den Futtertragern und Lehr-

meistej-n getotet haben . . /

Weit zahlreicher ist das Personal bei Kautilya 138, 15 f.

:

,Die Sehar der Gcliilfen [des Elefanten-Aufsehers] sind: Arzt,

Abrichter, Zureiter, Treiber, Elefantenw&rter, Knecht[e], 2 Koch,

Futtertrliger, FuSfeCler, Halle-(StalI-)Wachter, Schlafwaehter usw/
Dazu kommen die Aufselier des Elefantenwaldes, die Waehter
in diesem (50, 1 f.); alle diese Angestellten beziehen verschie-

denes Gehalt, sind also verschiedenen Ranges. (Vgl. Kaut. 245 f.)

Statt der Arzte werden Fg. 38, 1 allgemein die Inder genannt:

,Die Wunden der erjagten Elefanten heilen die Inder auf

folgende Weise/

Ergelmis (f): Gegenuber den von Megasthenes bericbteten

Futtertragern und Lehrmeistern 3 gibt es bei Kautilya, abge-

sehen von den Waldangestellten (Aufseliern und Waclitern), elf

genannte Beamten, von denen offenbar aucli eine gewisse Faeli-

1 Darum hat der Pferdestall vier Tore, wall rend beim Eiefantenstall von

einem Eingang die Bede ist,

2
135, 17 diirfte wohl auch aupasthnyika zu lesen sein; Sor. p. 6 (» gibt,

aupasthSyuka, der Konnu. aupastayika.
3 V011 den funf Beamten des Megasthenes kann hier nicht gehandelt

werden, da sie in einen anderen Zusammenhang gehoren (s. u. VII, 3).



bildung gefordert wurde (vgl. den Komrn. Sor. p. 70: sastrasam-

skaraliitah
;
Kant.. 50, 10 : nibandhena mid anikasthapramanaih). 1

g) Fg. 37, 9 : ,Die gefangenen [Elefanten] fiiliren sie in die Durfer

und geben ihnen zuerst grime Hahne und Gras zu fressen/

Fg. 36, : ,Dann erholen sie sieh durch jungc Iiahne und Gras/

Genaue Rationen2
,
die nacli der Hohe des Tieres abgestnft

sind, an Reis, 01, zerlassener Butter, Salz, Fleisch, 3 Fruchtsaft,

saurer Milch, Zucker, Alkohol, suCer Milch, Wasser, Salbol, Gras,

jungen Trieben und troekenem Gras gibt Kautilya 136, m/137, 4.

Ergebnis (g) : Die bei Kautilya fur den Elefanten an-

gegebenen Speisen, bzw. Bediirfnisse fiir dessen Pflege sind

reichlieher als das von Megasthenes berichtete Gras.

Aelian fiihrt (NA XIV, 17)
4 nach Aristoteles (de anim. hist.

VIII, 590 a) MaCzahlen fiir Speise und Trank des Elefanten an;

da aber die indischen HolilmaBe bis heute nicht bestimmt sind,

mufi auf einen Vergleich verzichtet werden.

h) Fg. 36, jo :
,Dann lehren sie sie zu geliorchen, die einen

durch Worte, die anderen durch eine Art Singen und zahmen sie

durch Trommelschlagen; wenige sind die schwer z&hmbaren/

Audi die ubrigen Berichte (Arrian Ind. XIV, Aelian

NA XII, 44) spreehen von jener Zahmung durch Musik, und
Arrian hat einen die Kyrnbel schlagenden und andere dazu

tanzende Elefanten gesehen. Nichts lliGt sicli dicsbezliglich

aus Kautilya sagen, wiewohl er weitliiufig die Abrichtung dar-

legt; 5 Kautilya scheidet die Tiere in solcho fiir die Arbeit

(Tragtiere), fiir den Krieg (Kampftiere), fiir die Zahmung
(Tiere zur Unterhaltung?) und tiickische.

1 Vielleicht ist es nicht ausgeschlossen, pramanatah (136, 15) in clem Sinn
von ,naoh faehmannischem Urteil £ zu nehmeu, was dann fiir die Kom-
position des Arthasastra nicht unwiehtig ware.

• Vgl. die in it modernen (indischen) Mafien idontifiziorten Ausfuhrungen
bei Law p. Cl f.

3 Law (a. a. 0.): ,fleshy parts or pulp of fruits*. Offenbar ist das ,Fleiselr

von Obst gemeint, s. P.W. s. v.; sonst lieifit der fieischige Teil der

Wurzel kanda, s. R, Schmidt ZDMG 65 (1911), S. 739, u.
* Vgl Fg- inc. 51, 1 (= Aelian NA XIII, y): ,Fur einen in der Horde
lebenden Elefanten, besonders fiir einen gezahmten, ist Wasser eiu Trank,
fur den, welcher die Million im Kampfe erduldet, Wein, aber nicht von
den Weinstocken, da sie ihn aus Reis bereiten, den anderen aus
Getreidehalmen. { ,Wein‘ ist die sura, die in verdorbenem Zustande
Zugtieren gegeben wird. (119, 15).

6 Vgl. Law p. 62 if.
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Fg. 36
; (} : ,Sie binden die FiiJBe aneinander, die Nacken an gut

befestigte Saulen und zfihmen sie durch Hunger/

Das FuBfesseln ist bei Kautilya Aufgabe des padapasika,

wobei aber eine Reihe von Fesseln und Ketten verwendet wind

(138; nr.). Saulen werden — wie in der librigen Literatur

— aucb bei Kautilya genannt (knmfirl 136,2; alanastambha

136; -i
;
138

;
n).

Der in den ,Jagdberichten f erwalmten Elefantenkulie he-

el lent man sick nacli Kautilya (50 ; 7)
zur Aufspurung von Ele-

fantenherclen und zur Abrichtung, uni die Tiere in der Herde
gelien zu lehren, im yutbagata (137, 17), wozu der Kommentar
(Sor. p. 08) bemerkt: bastibandliakabbili saba vihaii

;
mit den

Elefantenweibchen gelien cF.

Ergebnis (h): Von den FuBfesseln, von Saulen zum An-

binden und von der Verwendung von weiblicben Tieren zu

Zahmungs- und Abricbtungszwecken berichtet Kautilya wie

Megasthenes, ersterer sagt jedoeb niebts Uber die Anwendung
von Musik zu diesen Zwecken .

1

i) Fg. 36, i5 : ,Ein Heilmifctel gegen Augenkranlcheit ist Umspiilen

mil Rindermilch, gegen die meisten Krankheiten der schwarze getrunkene

Wein, gegen Wunden ein Trank Butter, denn er entfernt die Eisenteile;

die Gesclnviire bringon sie durch Stucke Schweinefleisch zum Schwitzen/

Fg. 37
, 15 : ,Und fdr die Auge-n ist ihnen die herumgegossene

Rindermilch ein Heilmittel, gegen die anderen Krankheiten der ge-

trunkene sebwarze Wein, fiir die Wunden das Fleiscb von Scliweinen,

gebraten und aufgelegt. Dies sind bei den Indcrn Heilmittel fur sie/

Fg. 38: ,Die Wunden der erjagten Elefanten lieilen die Inder

auf folgende Weise: Sie begieBen sie mit warmem Wasser, also wie

Patroklos die des Eurypolos bei dem wackeren Homer;- dann be-

streichen sie jene mit der Butter; wenn sie tief sind, lindern sie die

Entziindung, indem sie Fleiscb von Scliweinen, lieiB, nocb blutig, herbei-

tragen und darauflegen. Die Augenkrankbeiten jener bebandeln sie,

indem sie Rindermilch envarmen und ihnen dann eingieCen; diese

offnen die Augenlider und Heilung erhaltend freuen sie sicli und

merken es wie Menschcn; und sie tibersptilen sie so lange, bis sie

zu triefen aufhoren; dies ist ein Zeichen des Aufhorens der Augen-

kranklieit. Bezuglieh der Krankheiten, die sie sonst befallen, ist ihnen

1 Aus der ubrigen iiuliselien Literatur laBt sicli inanches beibringen; wie

Gazellen werden Elefanten durch Gesang der Jiiger angelockt, s.R.Piscliel,

Vedische Studien II, S. 318; JSt. (ed. V. Fausboll) VI p, 255, ao (Nr. 545)

u. p. 262,h; vgl. u. S.56 f, u. P. E. Pavolini GSAI XIII (1900) p. 101/104.
“ lb A, 830.
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der schwarze Wein ein Heilmittel; wenn er nicht gesund wird von dcm
Ubel durch dieses Heilmitttel, sind [die Krankheiten] nicbt heilbar/

Hier schweigt wiederum die indische Quelle und Le-

schrtokt sich auf die Forderung nacli allgemeinen sanitaren

Bestimmungen wie Reinheit des Platzes; Liegen auf dem Bodeu
;

Schlagen ohne Rucksicht auf verletzbare Stellen (wie die Weiche,

s. Komm. Sor. p. 70) gilt als straff&llig fill' die Angestellten

;

ferner darf kein Fremder das Tier besteigen n. dgl. (139, 2/5).

Von der T&tigkeit der Arzte heiBt es (139, 1): ,Auf dem Wege
sollen die Arzte die durch Kranldieit, Arbeit, Erregung (Bruust)

und Altersschwache mitgenommenen [Tiere] behandelnd

Wenn Kautilya auch die Gegenmittel gegen Krankheiten

und diese selbst nicht nennt, so ist dennoch kein Zweifel an

der Richtigkeit der griechischen Bericlite moglich. In anderem

Zusammenhang spricht auch Kautilya von jenen Mitteln (117,i4f.)

:

, . . . Dorren von Kan<Jasamen 1 mit Honig, Schmelzbutter und

Schweinespeck, die mit Mist versehen sind, das Bestreichen

von Einschnitten der Zwiebeln mit Honig und Schmelzbutter . . /,

als von Heilmitteln und Diingemitteln fur Pflanzen, so daB diese

Mittel auf Tiere iibertragen werden konnen. 2

Ergebnis (i): Aus Analogic zur Behandlung der Pflanzen

im Arthasastra ergibt sich die Richtigkeit der auf Megasthenes

zuruckgehenden Bericlite.

Einige wenige Bemerkungen liber Elefanten aus der

iibrigen Literatur seien angeftigt. Im Agnipurana (268) erzahlt

Puskara die Mantras fur die Weihung des koniglichen Sonncn-

schirmes und ruft (si. 14 ff.) die aclit Elefanten an, die gott-

lichen Ursprungs sind, die wicder Sohne und Enkel haben. In

der Mrcchakatika 3 reiBt sich der Elefant der Vasantasena

voin Pfosten, an den er gebunden ist, los und sturzt zum
Schrecken der Bewohner in die Stadt Ujjayini. Von dor Ab-
riclitung zu Sj)ielzwecken handelt ein buddhistisches Sutta. 4

1 Komm. (Sor. p. 06): ,Zuekerrolir u. dgl.‘

“ Verdorbene sura bekommen Zugtiere statt Wasser (110, J5 ) und arista

(ein geistiges Getrank) wird von den Arzten gegen Krankheiten ver-

ordnet
(
120

, 12).

3 od. A. E. Sleazier, Bonn 1847, p. 40, 21 it\ (Sanskrit-Text p. 105).
4 Majjli.-Nik III Dautab lium isuttn (Edited by Robert Chalmers, PTS, London

1808) p. 132; K. E. Neumann, Die Roden Gotamo Buddhos aus der mitt-

r
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Beliebt ist das Gleiclmis vom Zabmen oder Binden des Elefanten

durcli jGegenelefanterd; das auch Kautilya 349
;
ys hietet. In der

TJdayana-Sage 1 wird der Elefant durcli Musik gezalimt. Einige

Werke gibt es fiber
;
Elefanten-Heilkunde'; 2 in der Spruch-

Literatur 3 spielt der Elefant eine groBe Rolle.

B. Das Pferd,

Wahreud die griecliischen Bericbte liber den Elefanten,

seine Jagd
;
seine Intelligenz, seine Wildheit, sein Alter u. dgl.

nicht genug schreiben konnen, fchlt es fast dnrchaus an ein-

gebenden Besclireibungen des indisclien Pferdes. Daf'iir wird man
zwei Grtinde anfiihren kbnnen : einmal bot dieses Tier nicht das

exotisclie Novum wie der Elefant und zweitcns war Indien nie

an Pferden allzu reicli, was im Altertum sclion bekannt war. 4

Was Megastlienes berichtet, ist kaum eines Vergleiches

wert
;

sonst Iiifit sicli wenig sagen. So heif3t es in Eg. 34, x3,

da8 man die Pferde am Halfter ftihre, damit sie keinc

wunden Sclienkel bekommen; seine Nachriclit, daB sie lceine

Ziigel batten, findet in Fg. 35, 2 ihren Widersprueh. Von der

Abrichtung meldet Aelian in Fg, 35, 2 : >. . . dennoch zwingen

sie diese in der Pferdezucht Saclikundigen, sicli im Kreise zu

dreheiF, ein Abriehtungsstuck, das mit verschiedenen, nicht klar

faBbaren Nuancen auch Ivautilya 134-, 31* meldet. 6

Ergebnis: Uber Pferde bericlitet Megastlienes weder Be-

sonderes (liber Stalle s. oben S. 52 f.) noch Vergleichbares.

Bagegen lieBen sieh gewisse Parallelen zur tibrigen Lite-

ratur in der Herkunft der Pferde aufzeigen. So linden sicli die

als Provenienzgebiete fur die besten Pferde genannten Lander

leren Sammlung Majjhimanikayo des Palikanons, Leipzig 1 89(5/11) 1 2, 111

(8. 270 if.) 8. 274 ft*.

1 Lhasa, Pratijti. p. 0, 11 ; 35, 8/11 ; 40, ioft ;
Katliiis. (ed. II. Broekhaus,

Leipzig 1830) II, 11 , 4 ;
II, 12

,
17 .

* 8. J. Jolly, Mediein (GrumlriB III, 10) S. 14, § 12.

3 Vgl. den Index zu Otto Bohtlingks Indisclien Spriielien von August

Blau (Abhandlungen tur die Kunde des Morgenlandas IX, 4, 1803)

uiiter dein Worte ,Elephant* 8. 17; s. die Bemerkungen R. Piscliels

in den Ved. Stud. II, 8. 121 ft*., 327 ft*.

4 Herodot III, io(> Einfuhr der sog. nesaiischen Pferde durcli die Meder;

vgl. Vir, 80; Curtins X, i, 11 ;
Lassen, Ind. Alt.- 1, 8. 351/3.

Ygl. den Komni. bei Sor. p. 65, mit Zitaten von Shainas.’s ‘Obersetzung;

s. Law p. 47 f.

5



58 Otto Stein.

bei Kaut. 133, i6f. ;
teilweise ancli im Amarakosa und im

Ramayana;

1

ferner nennt Hemacandra Abhidh. 1234 die sain-

dbayah, 1235 die vanayujah (bei Kant, vanayujah), die kftmboja

vahlikadayah (bei Kant, bahlTka). 3

2. Elefanten- und Pferdemonopol.

Pg. 36, j :
,Ein Pferd und einen Elefanten sidi asu halten, ist/

einem Privatmanne nicht gestattet; beider Besitz ist als koniglich

gesetzlich verfiigt und fiir sie gibt es Verwaiter. 4

Gesttttzt anf den Kommentator Medbfititbi (11—12. Jabrh.

nach Jolly) zu Mann VIII, m (nicht 349, wie RnS. steht) hat

Jolly (RnS. S. Ill) angenommen, daB Elefanten allerwlirts zu

den koniglichen Monopolen gehdren, 3 nnd diese Nachricht des

Megasthenes seheint ebenfalls daftir zn aprechen. Uni diese

gleich zn erledigen, so sagt Strabo XV, p. 707, was nach seiner

Angabe anf Nearchos zurtickgeht (Fg. 16): . . als groBter Be-

sitz werde ein mit Elefanten bespannter Wagen angesehen; sie

wlirden nnter Joch geflihrt, anch Kamele; ein Weib stehe in

gutem Rnfe, wenn sie vom Liebhaber einen Elefanten als Geschenk

empfange. Diese Nachricht stimmt nicht mit dem Berichterstattcr 4

iiberein, daB Pferd nnd Elefant alleiniger Besitz von Konigen

sei/ Dasselbe berichtet Arrian Ind. XVII, 3: ,Die Frauen bei

ihnen, welche sehr gescheit (enthaltsam) sind, wlirden zwar um
einen anderen Lohn nicht einen Fehltritt begehen, aber ein

Weib, das einen Elefanten erhiilt, pflegt mit dem Geber Um-
gang; auch halten es die Inder nicht fur schimpflich, sich um
einen Elefanten hinzngeben, sondern die Weiber halten es fur

ehrenvoll, daB sie in ihrer Schonheit eines Elefanten wiirdig er-

schienen seicn/ Diesen zwei Zeugnissen gegenliber muB man
wohl dem Megasthenes den uneingeschrankten Glanben ver-

1
S. Lassen, Ind. Alt.- I, S. 351, Anm. 5 und Law p. 40, n. 2 .

2 Ober Kinder berichten die Griechen nicht, wold aber Kautilya (1^8/131 ),

vgl. Law p. 16 ft', (bes. 18 ft*.) Ober andere Tiore wie Ziehen, Schafe

(Aelian NA IV, ibs), Esel, Maulesel (Aelian IV, 51 ;
Aristot. de anim.

hist. VIII, 49 <i h, wilde Pferde und Esel Aelian XVI, a), Kamel©, Buft'el

(Aelian III, 34.; Hindus Nil VIII, 72 ,
XII, 31 ), welchen Reiclitum an Tieren

auch Kautilya 131, it, 135, 7 bestlitigt. Ober die klassisehen Berichte iiber

die Tierwelt Iudiens vgl. Wecker Kp. 1303.

Auch Medicin S. 14, § 12.

4 Strabo XV, p. 704 = Megasthenes Fg. 36.

1
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sagen; es ist jedooh fraglich, ob Megasthenes day wirklich be-

richtet liat. Arrian sagt nitmlich (XVII, if.): ,Beforderungsmittel

(Reittiere) sind den meisten Indern Kamele, Pferde nnd Esel,

den Reiclien Elefanten, Denn der Elefant ist ein konigliches

Reittier bei den Indern; das zweitc nach diesem an Ehre ist

das Viergcspann; das dritte die Kamele, denn mit einem Pferde

zu fahren ist umvttrdig/ Es sclieint ganz gut moglich, daG aus

einer derartigcn Notiz bei den Griechen die Ansiclit entstanden

ist, dafi nur der Konig auf einem Elefanten reiten durfe, da

er sein Monopol sei. Lassen 1 bat mit Recht die Nachricht des

Megasthenes verworfen und bemerkt, daG dies ,sehon wegen der

Pferde ein MiBverstiindnis sein muB f

;
er verweist auf jene oben

(S, 56) beriibrte Stelle der Mrcchakatika, wo vom Elefanten der

Vasantasena die Rede ist. Die Manustelle VIII, 399 besagt, der

Konig soil das Vermogen eines Kaufmannes konfiszieren, der

Waren, die dem Konig gehoren oder deren Ausfubr verboten

ist, ausfuhrt. Medbatitlii fiihrt als Beispiel Elefanten an, im

Westen Pferde; Kulluka erklart Monopole als die vom Konig

zu beniltzenden G egenstande, Elefanten
;
Pferde usw. Ist aber

das Zeugnis des Medbatitlii (nicbt Manus!) fur Megasthenes be-

weisend? AuBerdem sclieinen bier ,Lokal-Monopole' vorzuliegen.

Aber auch der von Jolly (Mediein S. 14, Anm. 1) angefuhrten

Stelle des Mahfivagga (ed. H. Oldenberg VI, 23, io): rajangam

battbi (und 11: rajangain assa) 3 kommt keine Beweiskraft zu.

Diese Worte besagen doch nicbt mehr als was Arrian bericbtet:

BacjtAizbv yap c IXs©a* Trap' 'Ivootciv iart,

Es ist aber undenkbar, daG Kautilya nicbt des Elefanten-

monopols Erwahnung getan liatte, wenn es ein solcbes gegeben

lnitte/ von Pferden ganz zu sclnveigen. Auf eine Scbwierigkeit

ist schon bingewiesen worden; wie die Tiei*e batten in Stallen

untergebracbt und gepflegt werden sollen, wenn alle Tiere nur

dem Kcinige gchorten. 298, io ist von Elefanten als Waren die

Rede, nicbt aber von Konigswaren. Trotzdem wird etwas Wahres

an der Ansiclit vom Monopol des Kcinigs an Elefanten sein:

namlicli, daG im Kriege die abgericliteten Elefanten dem Konigc

zur Verfugung gestellt warden und damns ein Eigentumsrecht

1 Iiifl Alt .

2
I, S. 357, Anm. 2.

3 SUE XVII, p. 85.

3 Yon Monopolen spriclit nr 84, 13 ;
98, 4

,
‘.>5 143, 1 ;

221. 247, 13 .
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abgeleitet worclen ist. Wenn auch die ungeheurcn Zalilen der

Grieclien (Ktesias Fg. 60 = Aelian NA XVII
; 29 spricht von

100.000
;

die dem Konige in den Krieg folgen) ganz abzuweisen

und die maBigeren auch noch zu reduzieren sind
;
so ist selbst

bei einer verh&ltnismaBig geringen Anzalil 1 die Schwierigkeit

ihrer Unterbringung und Ernahrung eine groBc.

Ergebnis: Die Nachricht des Megasthenes, daB Elefant

und Pferd nur Konigsbesitz seien
;

ist durcli andere griechische

Zeugnisse widerlegt; weder die bishcr ftir ein Monopol des

Konigs angcfiihrten Stellen der indisclien Literatur noch das

Artha&astra bestatigen die Angabe des Megasthenes.

2

3. Metalle und ihre Bearbeitung.

Fg. 1, 8 : ,Der (lurch die kultivierten Friicbte alles hervor-

bringeude Boden hat auch imterirdische Adern vieler, rnannigfacher

Metalle; denn es giht in ilirn viol Silber und Gold, nicht wenig Erz

und Eisen, ferner Zinn und das Ubrige, das zu Schmuck, Gebrauch

und Kriegsrustung dienlicb ist .

4

Fg. 27, 9 :
,Denn sie tragen Gegenstande aus Gold und beniitzen

mit Steinen ausgelegten Schmuck .

4

Fg. 29, n: ,N&her der Wabrheit berichtet Megasthenes, daB die

Fliisse Goldsand fiibren und daB davon dem Konige eine Steuer ab-

gefiibrt werde; denn dies kommt auch in Iberien vor .

48

Bei Strabo XV, p. 700 sagt ein ,Metalleutes Grorgos', 4

daB in den Bergen viel Gold und Silber sei. ,Die Inder aber,

1 Viel ftir sick hat die Naeliiiclit des Aelian NA XIII, 22 ,
daB der Ktiiiig

der Inder 24 Elcfanten zur Bewacliung hat.

2 Audi Smith p. 134 sagt: ,But this assertion is undoubtedly inaccurate,

if taken as applicable to all parts of the country . .
.*

3 Vgl. Strabo III, p. 146. — Dazu kamen Borichte liber Perlen Fg. 50, 1 (5/ 20 ;

vgb Peripl. mar. Erythr. in GGM I (p. 257 tb) p. 262 f.
;

Curtins VIII,

*
1 , 18 (FluBgold); Herodot III, ior> (auch gegrabeues); Plinius NIT VI, so,

(Ceylon); sonat Weckers Zusammonstellung Sp. 1301. Aufier Betraclit

bleiben die goldgrahenden Ameisen, die Berichte fiber diese sind von

Anna M. II. Childers, Ind. Ant. IV { 1 «s 7 5 ) p. 225/232, gesammelt Vgl.,

W. Reese, Die griechischen Nachricliten liber Indien S. 69, Anm. 4.

und F. Scliiem, fiber den Ursprung der Sage von den goldgrahenden

Ameisen, Vortrag in der Sitzmig der kgl. Danisclien Ges. der Wissenscli.

v. 2. I)ez. 1870 (deutsch) Leipzig und Kopenhagen 1873.
4 Schoii J. G. Droysen, Gesch. d. Hell.- 1 S. 313 (vgl. 155, 381 f., 405)

und II 2
, S. 362 verinutete, daB dieser Gorges identisch sei mit dem

bei Ephippos Fg. 3 (= Athenaios XII, p. 538 b) genaiwiten ojdocp'jXa;

Alexanders des GroBen (die Fragmente des Ephippos s. in den von Carl
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unkundig des Grabens nacli Metallen, des Schmelzens und
Giefiens, verstehen aucli das niclit

;
an dem sie UberfluB haben,

sondern betreiben die Sache in einfaclierer WeiseT

Aus Kautilya geht nicht ntir die Bestlitigung des Metalb

reichtums Indiens, sondern aucli der Beweis hervor, daB die

Inder so gut Metallurgie als Chemie verstanden. Eine ein-

gehende Begrundung dieser Belmuptung eriibrigt jetzt, da die

betreffenden Stellen (Kant. 81/93), die zu den schwierigsten

Partien des Werkes geboren, von Jolly (GN 1916, S. 348 ft'.,

Ubersetzung S. 355 ff.) Ubersetzt worden sind. Der Umstand,
daB Megasthenes nnr Silber, Gold, Erz

;
Eisen und Zinn nennt,

wahrend bei Kautilya eine ganze Liste yon Erzen, die Silber

entbalten (82, 11/15), Gold (82, 6/io)> Eisen (83, hi'), Zinn (83, y),

Kupfer (83, 4 f.), Blei (83, 6f.)> vaikrntaka 1
(83, 10), dann Queck-

silber (nacli Jolly, s. S. 365), Messing (84, 1
;

ofters sind GefiiBe

wie Becher aus Messing genannt: 130, 12 ;
390, 5), Bronze (84, 1),

vorliegt, laBt auf ein jungeres Stadium in der Kenntnis derMetalle

und ihrer Bearbeitung sclilieBen (s. Jolly S. 366); aber selbst wenn
eingewendet wird, daB die griechischen Berichte nielit alle Metalle

genannt batten, teils aus Unkenntnis, teils aus Interesselosig-

keit (es lieiBt ,viele, inannigfaclie Metalle* und ,das Ubrige ;

),
2

so muB dock der geradezu verbliiffenden Fertigkeit in der Be-
'

arbeitung eine bohe Stufe der chemischen und tecbniscben

Kenntnisse oder — eine j lingere Zeit zuerkannt werden. Neben
den tecbniscben Kenntnissen, die infolge des Fehlens ahnlicber

zusammenbangender Partien der indiscben Literatur lcaum ver-

gleicbbar sind, werfen die eben bemerkten cliemiscben ein Licbt

auf diesen Wissenszweig, den man zum Toil sclion aus der

mediziniscben Literatur kennt. 3 Daritber also, daB es Berg-

Muller hgb. Alexanderhistorikern in der Arriauausgabe von Fr. Diibner,

Paris 1810, p. 120); W. Dittenberger spricht sich Sylloge inscr. Graec.3
1,

312 gegen diese Idcntifikation aus; vgl. aucli Syll.5 307 und R-E VII,

Sp. 1060 unter 4).

1 Vgl. Jolly a. a. O., S. 307, Anni. 1.

- Salz erwiihutStraboXV,p.700; KleitarchFg. 19(= Strabo VII, p.223f,). Viel

berichtet wird iiber Indiens Reichtum an Edelgestein, s.Weeker, Sp. 1301.
3 Vgl. Jolly, Medicin S. 31 f. Tiber Atzmittel, Kaut. S2, kj/ih; Diodor sagt

II, 3fi, 1 (J. Fg. des Megasthenes): . . dazu kommt, da 13 sie aucli beziig-

lich der Ktinste verstandig sind, indeiu sie eine reine Luft atmen und

das Wasser feinteiligst trinken." Vgl. auch Jolly, Festschrift Ernst Win-
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werke gab, Metalle (mid Edelgestein) zahlreicher Art gefunclen

und verschiedentlich bearbeitet wurden, kann keixi Zweifel be-

stehen. Abgesehen vom Miinzen und Pragen gibt es Juwelier-

arbeiten (Fassungen von Glas
;
Ziehen von [Goldjfiiden, massive

und hohle Goldarbeiten: 87, 16/ia). Zahlreich ist das Personal,

aber nur in der konigliclien Goldschmiede dUrfen Gegenstlinde

aus Edelmetall verfertigt werden, sowohl Arbeiter als Arbeit-

geber verfallen sonst der Strafe (90, a/n; vgl. v. 1. bei Sor. p. 34);

denn sonst konnten die Stadt- und Landleute heimlich ihre

Silber- und Goldgegenstande anfertigen lassen (89, u). Es gibt

eigene Minenbeamten, den Minenaufselier (84, nr.) und die Berg-

arbeiter, die,BerggriibeF, welch letztere je nachWissen ihrenLohn

haben, mindestens aber 500 und hoclistens 1000 paya (246, 6 f.).

Die Nachrielit, dafi es FluBgold gab, foidet im Artbasastra

ihre Bestlitigung (81, is/82, 2
;

s. Jolly, GN S. 335), 85
, 11 wird

Gold, das vom Jambuflusse stamm
t,

genannt.

Nach dem Eindruck jedocli, den man aus Kautilya ge-

winnt, scheint FluBgold in verscbwindend geringer Menge vor-

gekommen zu sein, da fast ausschlieBlich von Minen die Iiede

ist. Diese wurden als Staats- oder Konigsbetriebe ausgebeutet.

,Einen Dieb und denjenigen, welcher unerlaubt einen Lebens-

unterhalt [durch Ausbeuten einer Mine, Verarbeitung und Verkauf

der Produkte] hat, lasse er Zwangsarbeit verrichten. Und den,

welcher mit Geratschaften mithilft. 1 Eine Mine, welclie durch

[die mit ihrer Ausbeutung verbundenen] Auslagen und Arbeiten

eine Last bildet, vergebe er um einen Anted [am Gewinn] oder

durch Verkauf. 2 Eineleiehtausbeutbare lasse er selbst bearbeiten/

disch, Leipzig 1914, S. 98 und GN, 19 1G, S. 365 f. Audi die Toxikologie

bei Kautilya ware einer Untersuchung wert (ZDJVIG 68 [1914] 345 tL).

1 Zeile 17 ist, bhanijopaka 0 zum Vorhergehenden zu ziehen, wie audi

der Komm. Sor. (p. 27) tut, der den Plural liest
;
O (Sor. p. 27) liest*

darujopaka 0
;
Jolly (S. 357) wie Shamas. (bei Sor.) — baddham ist viel-

leiclit zu karma zu ziehen, denn ,gefesselt‘ in einem Bergwerk zu

arbeiten, ist schwer moglich, wiewohl der Komm. baddhva sagt.

* prakraya liiilt P.W. s. v. flir ,Verkauf; aber sdion die Erkliirung Halay.

II, 418 mit kjptika spricbt fur eine Art Steuer, Jolly iibersetzt 83, it

. feste Beute 4 und 84, 13 (S. 358) ,Pachtzhis‘, was sonst avakraya

heifit; vielleiclit ist der Unterscliied der, dafi prakraya eine bestimmte

Summe fur eine bestimmte (liingere) Zeit, avakraya ein variabler Zins

fiir eine jeweilig zu bestimmende Frist ist. Beide termini stehen neben-

einander 170, 7. Der Komm. gibt (Sor. pag. 28) koine Erkliirung, sondern
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(83, in/18). Es zcigt sicli somit, dafi olme staatliche Genelnni-

gnng kcin Bergwerk betrieben werden durfte; der Bergwerks-

aufselier liatte die Pflicht, alte Minen zu priifen und nene zu

sucben (81, ir,). Ebenso vergibt der Salzaufseher Salzminen um
Antcil am Gewinn und um Paclit. (84, 13 ij. Nimmt man noch

die Bestimmung (202, 3 ) liinzu, dafi der Anzeiger von Minen
den sechsten Teil (des Ertrages einmal oder als Lebensrente?)

erhalt, so ist es klar, daG von selbstilndig betriebenen Berg-

werken, dalier wohlauch GoldwUschereien oline Wissen und Ivon-

trolle des Staates nicht die Rede sein kann. Ware das aber zur Zeit

des Megasthenes der Fall gewesen, dann hatte er von einer

{^tcr'O'Coct^ sprechen mtissen, auGer man nimmt an, er liabe den

wahren Sacliverhalt nicht gekannt.

Ergebnis: Die Bericlite vom Metallreichtum Indiens (an

edlem, nutzlichem Metall und an Edelgestein) werden weit

ttbertroffen durch die Menge der Materialien im ArthaSastra;

beachtenswert sind die (technischen und chemischen) Kennt-

nisse zur Bearbeitung der Metalle teils fur Schmuck-, teils

fiir Gebrauchsgegenstande. Die Ausbeutung der Bergwerke

lag ganz in der Hand des Staates; nur gegen Paclit, bzw.

Gewinnanteil vergibt er die Ausbeutung an Private; Gold-

wascliereien spielen offenbar eine geringe Rolle und man wird

bei ihnen die Ausbeutungsart rechtlich analog auffassen mtissen.

Dalier ist von einer Steuer im eigentlichen Sinne nicht die

Rede. Alle diese Momente: reichere Aufziihlung der Metalle

(verschiedenster Nuancen in Fundort und Farbe, Lauterkeit,

Qualitat), staunenswerte Bearbeitungstechnik, endlich die viel-

fachen Beanitungen fur fast jeden Zweig der Bergwerksunter-

nehmungen (Minenaufselier, Bergwerksaufseher, Nutzmetallauf-

seher [lohadhyakaa], Pritgeaufseher, Mlinzaufsehcr, Salzaufseher,

Goldaufseher, Goldsehmied [konigliche- staatliche Goldsclimiede 1

]

und die rechtlich hochentwickelten Bestimmungen 2 clem Privat-

nach ihm entspriclit prakraya dem in die Mine hineingesteckten (inve-

stierten) Kapital, das man erl&ngen soil. IF 31 (1913) S. 208 Nr. 91

gibt Jolly ,verabredeter Preis* zu 170,7.
1 Der Aufzahlung- naeb: 84, n u. 126

,

9

; 81,145 84, i ; 84,3 (60, 1 ); 38, 20;

09, ig ;
84,7 u. 243,i ; 84, 13 ; 80,115 80,12 (00,2); 89, 14 u. 90, g.

2 Naheres diesbezuglieh mufi einer system atisclien Darstellung vorbehalten

bleiben. — Zu v erg-1 eiclien wart* aucli Ksemendras Knlfivilasa VIII, s.
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betrieb gegenuber lassen den SchluB gereehtfertigt erscheinen,

daB anf diesem Qebiete ein hoherer Kulturzustand als in den

auf Megasthenes zuruekgehenden griecliiselien Beriebten vor-

liegt oder — eine jlingere Epoche.

Allerdings berichteten schon Scliriftsteller axis der Zeit

Alexanders des GroBen von dem Gebrauch gegossenen Erzes,

nioht des getriebenen (Nearehos Fg. 7 — Strabo XV, p. 717) bei

den Indern, von Gold- nnd Silbersclmmck der Elefanten bei

festlichen Anfztigen; von Kesseln, Krttgen aus Gold, Tisclien

aus indiscbem Erz, Becliern
;
Waschbecken u. a. (Kleitarch

Fg. 17 = Strabo XV, p. 718).

In die Bergwerke verbannt der Konig einen brahmanisclien

UbeltHter (220,

9

f.) stalt Todesstrafe, was ganz dem dhanna tuid

artha entspriclit.

Uber Goldwascherei, die dabei noch Iiente bei den jalgars

in Branch bestehendenManipulationen, welcliezwar olmeKenntnis

der chemischen Prozesse, jedoch erfolgreich beobaclitet werden,

berichtet ein Aufsatz in der Madras Mail; 1 anch die Technik
des Bergbanes wird liier als fortgeschritten fUr die ,old men*
angegeben. Uber Bergban nnd Htlttenwesen in moderner Zeit

(1891) gibt C. Schlagintweit einige Bernerloingen. 2

Ill TeiL

Familienwesen.

3. Kaufpreis und Elieform.

Fg-27
; i0 : ,Sie heirafen viele Weiber, die den Eitern abge-

kauft werden, sie empfangen sie, indem sie dafiir ein Gespann Binder
geben; die einen von ihnen um des Gehorsams wegen, 3 die and eren
uni des Yergnxigens und des Wunsches wegen, viele Kinder zu haben/

die Obersetzung von R. Schmidt WZKM 28 (1914) S. 419/421, wo die

betrugerischen Manipulationen der Goldschiniede gesehildert werden.
1 JRAS 1890, p. 839/44. — Aber die ungefahre Zeit, welclie liier als alt

bezeichnet wird, ist nicht angegeben, S. auch Ind. Ant. I (1872) p. G3 f,

J OMfO XVII (1891) S. 65/72, vgl. Law p. 6/11.
3 Groskurd, der (a. a. 0. Ill, S. 149) ewcEtOstec yjxptv beanstandet, bemerkt in An-
merkung 2, es sei in sCmxQsias zu andern, ,d.i.zum Wohlsein, zur Pllege und
Bedienung*, weil auch spiiter von der Jtftrperpflege durch gekaufte Frauen
die Rede sei und man Diensthuten nicht zum Zweck des Gehorsams
und der Folgsamkeit halte. Was den ersteren Hinweis anl&ngt, ist er

nicht berechtigt; denn dort handelt es sich um Sklavinnen des Konigs.
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Fg. 41, : ,Sie heiraten so viele [Weibcr] als moglick, um viele

Kinder zu haben. £

Mookerji bat (p. XL) darauf verwiesen, dafi jenes Gespann
von Rindern potSv) mit Kautilya gomithunadfinadfu\sah

(151, 12) korrespondiert. Kautilya bericlitet bier nicbts Neues,

wenn er yon den aclit Heiratsfonnen spricht .
1 Jolly 2 bemerkt

zu dieser Nachricht des Megasthenes, ,freilich hat das gomitbunam
der Smrtis eine auffallende Abnlicbkeit mit dem (3od>v,

fur das nacb dem oft citirten Bericbt des Strabo die Inder

ihre Frauen den Eltern abzukaufen pflegtenb Es ist trotz der

widersprecbenden Stellen (Konnn. zu Baudh. I, 11
,
uu, 1 in SBE

XIV, p. 205 u. Apast. Db, II, 0,13,12) gerade durch Megasthenes

bewiesen, daB dieses Rinderpaar dem Brautigam nicbt zurtick-

gegeben wurde; den Schein eines Verkaufes zu vermeiden
,

3

bat man sich nicbt bemliht, sonst liiitte der griechische Ge-

sandte nicbt sagen kdnnen und (an einer spater zu be-

ruhrenden Stelle) (ovyjtwv y.ai ocutwv tgW Tca^eptov (Fg. 27, 14).

Es wird daber riclitiger sein, tatsacblicb von einem Kauf der

Braut um ein Rinderpaar um die Zeit des Megasthenes zu sprechen.

liier um Frauen; der zweite Einwand hat etwas ftir sich, gewiB ist der

Gehorsam uicht der Zweck, zu welchem man eine Frau lieiratet. Den-

noch diirfte bei Strabo eteiOsias richtig, aber in der Bedeutung zu fassen

sein: ,um gehorsame Frauen zu haben £

,
damit ihnen die Frauen —

gemeint waren Nehenfrauen, Konlcubinen — nicbt untreu wiirden. Der

Gehorsam, den die indische Frau ihrem Gatten sclmldet, ist bekannt,

vgl. M. Winteruitz, Die Frau in den indischen Religionen, Archiv fiir

Frauenkunde und Eugenik II (1915), S. 36/39. EurcaOsicc lieiBt auch

,Sinnengenu0‘, was aber wegen des folgenden tjoovj
j
nicht gebt.

1 Eine Zusammenstellung der diesbeziiglichen Stellen gibt R. Schmidt,

Beitrage zur Indischen Erotik: Das Liebesleben des Sanskritvolkes

(2. Aufl.), Berlin 1911, S. 521 ff., liber die arga-Ehe S. 525 f., vgl. ferner

Josef Dahlmann, Das Mahabharata als Epos und Recht$buch, Berlin

1895, S.248/252. — In der Reilienfolge der Aufzahlung stimmt Kautilya

mit Narada XII, 40/43 iiberein.

* RuS, S. 52.

3 Vgl. Schmidt, a. a. 0. S. 525, Anm. 1, Jolly a. a. 0. S. 51 f., Dahlmann

a. a. O. S. 250; die Apastamba-Stelle ist auch schon Polemik (naeh Btthler

SBE II, p. 132 gegen Vasistha I, 33)
und der Kommentar zu Baudhayana,

Govindasvamin, soil modern sein und genieBt ltein gutes Anseben (s.

Biihler SBE XIV, p.XLV und Jolly RuS. S. 34). Kautilya sagt 152, s :

,Denn die beiden [Vater und Mutter] nehmen den Kaufpreis fur die

Tochter entgegeuJ

Sitzungsber. d. plul.-Mst, Kl; 191. Bd. 5. Abb. 5
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Was liier mehr in's Gewicht fallt, ist der Umstand, daJ3

Megasthenes von diesem Kauf der Frau ohne Einsclirankung

spricht. Nach Kautilya (151, is) gehort diese Eheform zu den

dem dharma nacli zulassigen, ist aber auch fur Brahmanen anzu-

nehmen, was zur Rechtsliteratur stimmt, ja nach dieser ist die

arsa-Form nur den Brahmanen zuganglich. Stellt man sich auf

diesen Standpunkt, dann folgtfiir die Quelle des Megasthenes, daB

er nur in brahmanischen Kreisen verkehrt, diese Heiratsform

am oftesten gesehen und (unrichtigerweise) verallgemeinert hat.

Und doch sagt ein Bericht, dafi ,die Inder* weder ihre

Frauen kauften noch ihre Tochter verkauften. Arrian berichtet

(Ind. XVII, 1): ,Sie heiraten weder etwas gebend, noch etwas

erhaltend, sondern diejenigen M&dchen, welehe schon reif zur

Heirat sind, diese ftihren die Vater in die Offentlichkeit und

stellen sie hin, damit sie von dem Sieger im Ringkampf, Faust-

kampf oder Wettlauf oder dem in irgend einer anderen Ttich-

tigkeit Hervorragenden erwfthlt werden/

1

Diese einander wider-

sprechenden Berichte sind keineswegs wirklich unvereinbar,

vielmehr wird man sie urn so freudiger als wahr anerkennen,

als noch andere Heiratsformen tiberliefert werden. Sie sind —
soweit sie von ,den Indern* sprechen — als fur verscliiedene

Gegenden, Stamme geltend aufzufassen, zeitlicli werden sie

kaum um ein Menschenalter voneinander abstelien. ,Als den

Kathaiern eigentumlich wird auch dies erzahlt, daB Brautigam

und Braut einander sich wahlen', berichtet Strabo (XV, p. 699

)

und Aristobul (Fg. 34= Strabo XV, p. 714) erzahlt von neuen

und ungewohnlichen Gebriiuclien in Taxila, ,daG diejenigen,

welehe aus Armut die Tochter nicht auszuheiraten vermogen,

sie in der Bliite ihrer Jahre mit Mtischeln und Pauken, mit

denen sie auch das Kampfzeiehen geben, vor die zusammen-

gerufene Menge ftihren; dem Herantretenden wiirde zuerst die

Hinterseite entbloBt bis zu den Schultern, dann die Vorderseite;

geftilit sie [die Jungfrau] und ist sie gewonnen fiir das, was
einem etwa gut scheint, so lebe sie [mit ihm] zusammen/ Vom

1 XVII, 6: ,Dies berichteten mir .... Nearchos und Megasthenes, zwei
glaubwurdige Manner4

; bei Strabo XV, p. 717 (= Nearchos Fg. 7)

heiSt es, Nearchos berichte Ungewbhnliches (s. unten S. 69) ,wie: daB
bei einigen die Jungfrauen dem Sieger im Faustkampf ausgesetzt seien,

so daft sie ohne Mitgift heiraten 4

.
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Reiche cles Sopeithes, der selbst wegen seiner Schonheit be

wundert wnrde, wird bei Diodor (XVII, 91) erzahlt: ,Folglich

vollziehen sie auch fur diese [Kinder] die Heirat, Mitgift und den

llbrigen grofien Aufwand veraehtend, nur an Schonheit und an

den Vorzug des Kdrpers denkend/ Dasselbe hort man yon Cur-

tius IX, 1
, 26: ,nuptiis eoeunt non genere ac nobilitate coniunetis,

sed electa eorporum specie, quia eadem aestimatur in liberis'.

Diese Nacbrichten zeigen, daB der Bericht des Megasthenes

auf eine andere Gegend hinweist, und da die letzteron drei

(Kathaia, Taxila und Reich des Sopeithes) auf den Westen
gehen

?
so wird man berechtigtenveise das Rinderpaar auf den

Osten beziehen milssen. 1

Ergebnis: Das von Megasthenes als Kaufpreis der Frau

erwahnte Rindergespann ist — den anderen griechischen Nacli-

richten zufolge — als ein wahrscheinlich im Osten Indiens

offenbar Magadha, sehr oft beobachteter Brauoh anzusehen

;

ini Vergleich zur Reehtsliteratur und dem mit ihr gleich-

lautenden Kautilya ist entweder die Nachricht des Megasthenes

als in bralnnanisehen Kreisen begriindet und unriehtig verall-

gemeinert anzusehen, oder der Braucli hat tats&chlich in alien

Kreisen bestanden, dann ist aber die brahmanische Theorie der

Eheformen — Theorie; zumindest hat der griechische Gesandte

um 300 v. Chr. in Magadha nichts yon den llbrigen Eheformen

gesehen. 2

2. Polygamie und Sehnsucht nach Kindern.

Aus den beiden (unter 1) angeftihrten Fragmenten gelit

die Bestatigung der Polygamie und des Wunsehes nach Nacli-

kommenschaft hervor. Ferner heiBt es noch Fg. 41, 11 : ;
Denn

von vielen [Kindern] entstunden die wlinschenswerten Dingo

auch in groBerer Zalil; da sie keine Sklaven liaben, muBte man
sich die Dienstleistung seitens der Kinder als die nitcliste in

groBerer Menge verschaffen/

Sowohl die librige Literatur als auch Kautilya spricht

von der Polygamie, wenn nur die erste Frau aus gleicher

1 Diese ,westliclien { Nachricliten zeigen aucli, wie wenig die Grieelien

von Kasten geselien liaben, wenn es dort soldi© gab.

2 Vgl. L. Feer, Le mariago par adiat dans Unde Aryenne, JA, s. Till, t. Y
(1885), p. 464/497, bes. p. 495: ,Lo vrai mode national serait done

rest© le mariage par ackat‘ u. n. 1 (Sonderabdruck p. 34).

5*
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Haste wie der Mann ist, ebenso von der lieiCen Sehnsucht

nach (mannlichen) Kindern. 1 153, 10 f. :
,Auf eine [Frau], die

[nocli] keine Kinder geboren hat, die sohnlos und unfruchtbar

ist, warte er acht Jahre, zehn auf eine, die ein totes Kind ge-

biert,
2 zwolf auf eine, die Tochter gebiert. 8 Dann soli er, der

Sohne wiinscht, eine zweite heiraten/ 153, u f. :
,Wenn er Kauf-

preis und Frauengut und bei derjenigen, welche ohne Kaufpreis

und Frauengut ist,
4 ein Hintansetzungsgeld in deren AusmaC und

einen entsprechenden Unterhalt gegeben hat, kann er auch viele

heiraten. Denn die Frauen sind der Sohne wegen da/ Trotz

der drei Griinde fiir die Polygamie: um treue Frauen zu haben,

Freude am Weibe und reichliche Naehkommenschaft, die Mega-

sthenes angibt, ist er in das religiose Motiv nicht eingedrungen,

ein Beweis mehr, 6 wie wenig er von den eigentlichen Sitten

und Einrichtungen der Inder erfaBt oder — erfahren hat.

Ergebnis: Die von Megasthenes berichtete Polygamie und

Sehnsucht nach vielen Kindern findet die Bestatigung im Artha-

1 Vgl. M. Winternitz, Die Frau in den indisclien Religionen a. a. O. S. 30/34

u. Gesch. der ind. Litt. S. 184, Anm. ,2. Das Kinderzeugen als Gebot

laSt sich nicht nnr .bei .arischen
1 VBlkern nachweisen (s. B. W.

Leist, Alt-arisches jus gentium, Jena 1889, S. 04 und Alt-arisches jus

civile, Jena 1892, I, S. 153/155), sonderu aucli bei Chinesen und

Semiten; s. E.Westermarck, Ursprung und Entwickelung der Moralbegriffe

(Deutscb von L. Ifatscher), Leipzig 1907/9, II, S. 324 ft. mit Belegen

und Beispielen von Chinesen, Semiten, Parsern, Grieclien und Eiimern.

S. 325: ,Die Unfruchtbarkeit einer Gattin fiihrt selir haulig zur Wahl

einer neuen; die Vielweiberei der alten Hindu scheint Iiauptsachlich

von der Furcht, kinderlos zu sterben, hergeruhrt zu haben und nocli

jetzt bildet im Orient die Sehnsucht nach SproBlingen eine der wioh-

tigsten Ursachen der Polygamie.' Die ,Sehnsucht nach SproBlingen' ist

aber nur Mittel zum Zvreck; dieser ist Gewahrleistung des ruhigen

Lebens nach dem Tode filr den Verstorbenen im Jenseits und fur die

Hinterbliebenen nach dem Ableben des Angehiirigen. Diese Vorstel-

lungen haben auch die primitiven Viilker, vgl. die bei Westermarck II,

S. 324 angefiihrte Stelle aus Gray-ICatscher und SBL IX, p. 343; XXIV,

p. 278/281; XXXVII, p. 211.

2 Bisher nur bei Lexikograplien belegt; Jolly, IF 31 (1913), S. 207, Nr. ~3
t

» ,Die Tochter ist ein Jammer' Ait. Br. VII, 13
,
s bei M. Winternitz, Die

Frau in den indischen Religionen S. 47 ft'.
;
Parallelstelle zu ICaut. s. bei

Jolly, ZDMG 67 (1913), S. 54; dazu Baudh. II, 2
,

i, 6.

4 Zu lesen wolil: "dhanayastatpra"; die neue Ausgabe hat (153, n. 2)

°dhanayanta 0
(?).

Oben S. 66.
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gastra. Den religiosen Grand (Verehrung der Manen durcli

Totenopfer, Furcht vor Bennruhigung dnrch die Abgesehiedenen)

liat Megasthenes nicht erkannt oder nicht gehort.

IV. Teil.

Die Schrift.

Fg. 27, o
•

, Als Megasthenes in’s Lager des Sandrokottos ge-

kommen war, 1 babe kein Tag, beriehtet er
;

obwolil eine Menge von

400.000 Lenten versammelt war, begangene Diebstiilile in einem hbheren

Werte als von 200 Dracbmen geselien und dies, wo sie naeli un-

gescbriebenen Gesetzen leben. Denn sie kennen auch niclit die Schrift,

sondern alles werde nacb dem Gedaebtnis ausgeftihrt/

Schon Nearchos beriehtet (Fg. 7 = Strabo XV, p. 716),

,die Gesetze seien ungeschrieben, die einen staatsrechtliche, die

anderen privatrechtliche 2 und enthielten UngewOhnliches ini

Vergleich mit denen der anderen'. .Derselbe Nearchos sagt

einige Zeilen weiter (Fg. 7 = Strabo XV
; p. 717): ,Briefe

schrieben sie auf sehr [fein] gesehlagenen Linnen, wahrend die

anderen behaupten, sie bedienten sich keiner Schrift/ Schwan-

beck hat 3 darauf hingewiesen, dafi Megasthenes aus zwei Grlin-

den zu.der obigen Nachricht veranlalSt worden ist: 1. habe er

zufallig keine geschriebenen Gesetzbtieher gesehen, da die Brah-

manen diese im Gedachtnis h&tten; bedeute doch smrti,

4

,das

Ged&chtnis', das Gesetz; 2. wttrden ilberhaupt keine geschrie-

benen Gesetze bei Gericht verwendet. 6 Richtig ist, dafi von den

Richtern Kenntnis des Gesetzes gefordert wird; e moglich, dafi

sie ,auswendig' geurteilt ha ben, wie heute ein Bezirksriohter

1 Die Lesung Fcvopivou;, die die codices bieten, ist von J. Casaubonus zu

Ycvop-Evo; korrigiert worden, s. Seliwanbeck p. 21; so liest auch A.Meineke.

Naeh Lassen, Ind. Alt. 2 II, S. 7*24, Anm. 1 wiiren es Kastengesetze im

Gegensatz zu den allgemeinen; die griecliische Terminologie apriebt

gegen diese Auffassung.

:1

p. 50 f., n. 48.

4 Man kann hinzufiigeu, dal3 ,die Offenbarung4 der heiligen Texte bei

den Indern
,
gehort* wird; sruti ist die ,heilige Schrift 4

;
vgl. MAVinternitz,

Gesch. d. ind. Litt. I, S. 50.

Vgl. McCrindle, Ancient India p. 56, n. 1.

Manu YIII, n; Apast. II, n, 29, 5; Yajfi. II, 2 ;
vgl. H. Th. Colebrooke,

Misc. Essays vol. I, p. 490 ff. fiber den Oberrichter und Richter; Jolly^

RuS. § 40, S. 133 f.
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oder jeder Jurist die gebrauchlichsten Reehtss&tze im Kopfe

hat. Schliefilich ist die Abneigung der Inder, d. h. der Brah-

manen in erster Linie
;
gegen die schriftliche Fixierung vor

allem heiliger Texte zu bekannt, 1 um naher besprochen werden

zu mtissen. Aber schon die Bemerkung des Nearchos beweist

den Gebrauch der Schrift im 4. Jahrhundert v. Chr., und Mega-

sthenes selbst
;

der yon den bezeichneten Wegsaulen spricht;

wenn diese sich aucli nicht belegen lassen, ist die Stelle doch

ein Beweis, daB er den Indern die Kenntnis der Schrift zu-

schreibt. Jene 7iclvoxss, yon denen Strabo II, p, 69 spricht, sind

nicht auf die der Inder, 2 sondern anf solche der Griechen zu

beziehen. Dagegen erwahnt Curtius (VIII, 9
,
15) Bucher aus

Baumbast. 3 Kautilya kennt gleichfalls die Schrift.

Die SchriftstUcke riihren entweder yom Konig selbst her

(patra) oder es sind in seinem Auftrage geschriebene, also

Akten, Befehle (sasana), die yom Schreiber (lekhaka) unter

Anwen clung aller Kunstfertigkeiten (in Sprache, Stilistik, Logik)

yerfaBt werden.4 Ob wirldich der Konig eigenhandig geschrieben

hat, l&Bt sich nicht sagen; jedenfalls sind Rriefe erwahnt, die

der Herrsclier, um sich mit weiter entfernten Ratgebern zu

beraten, abschickt (29, s) oder um dies mit der Ratgeber-

yersammlung zu tun (38, 1). Wie weit Kautilya sich (75, a r.)

riihmen darf, der Urlieber des Konzeptes eines sasana zu sein,

muBte erst eingehender untersucht werden. 5 DaB aucli Kautilya

Blatter als Schreibmaterial im Auge hat, zeigt die Definition

der ,Unschonheit‘ in der Aufz&hlung der Fehler eines Schrift-

stiickes, wo es (75, heiBt: ,Schwarze Blatter, haBliehe, un-

1 8. die scheme Darstellung hei P. M. Muller, Indien in seiner welt*

gaseliichtliehen Bedeutung, deutsch von C. Cappeller, Leipzig 1884,

8 . 176 ih, der S. 181 von vedischen Studenten spricht, ,welche ihren

eigenen Rigveda im Gediiehtnis herumtragen {

. S. G. Biihler, PaliCo-

graphie (Grundrifl I, 11) S. 3ff.; Jolly, KuS. § 35, 8 . 113; T. W. Rhys
Davids, Buddhist India p. 1 17 ;

M.Winteruitz, Gesch. d. ind. Litt. I, S.28 ff.

2 80 Wecker Sp. 1311; vgl. die Wegmesser Alexanders des GroBeu bei

Plinius NH VI, 6i.

a G. Biihler, a. a. 0. Anm. 27.

4 70 C; H. Jacobi, SBA 1911 (XLIV), S. 9G5/9G8.
r
’ ,Die Jatakas erwalmen wiederholt Privathriefe, sowie officielle Send-

schreiben. Sie kennen ferner konigliche ProclaniationenJ G. Biihler (mit

Belegen), a. a. 0
. § 2 B, 8 . 5; vgl. T. W. Rhys Davids, a. a. O. p. 107 ff.
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gleiche, farblose Buchstaben sind Unschonlieit/ Jacobi bemerkt

(a. a. 0. S. 968
;
Anm. 2), daB tala (Borassus flabelliformis), die

Weinpalme, niclit gemeint sei
?
da sie (nach Hoernle), ,erst spat

in Indien aus Afrika eingefuhrt ist', und erblickt einen Beweis

darin, dafi sie im surfidhyaksa-Abschnitt (119/121) unter den

Materialien fur geistige Getranke niclit erwahnt sei.
1 Eine Be-

weiskraft hat dieser 'Hinweis niclit, da tfda sonst bei Kautilya

vorkommt und mu* fraglich bleibt, ob tala oder tala verschie-

dene Pflanzen bezeiehnen, was aber kaum wahrsclieinlicb ist.

So werden erwalmt u. a. talamula (52, 3 ), talapatra (53, 1 ),
ta]a-

jiliala (81, 19); letzteres iibersetzt Jolly (GN 1916, S. 355) mit

,Faclierpalme'; nach Balder (Palaographie § 37 C, S. 89) spielen

die Blatter der tada-tiila und der ta<Jl-tall

2

in der buddliistisclien

Uberlieferung als Schreibmaterial die groJSte Rolle und scheinen

in einer fur die Buddhisten des 7. Jahrliunderts (n. Chr.) ,ur-

alte' Zeit zuruckzureichen. Dazu kommt als wichtigstes Zeugnis

das des Megasthenes selbst, der liier sogar das Sanskritwort

uberliefert hat (Fg. 50 = Arrian, Ind. VII, 3): cusscr-frat ok o&v

csvSpetov ~bv S'Aoidv y.aXss'jlVai ok 07. csvBpsa Tcdka of, fcorTj TaXa,

7.7). oiizofyca zt: aunov, y.a~a.wsp twv soivr/.tov iizl otjoi y.opu^civ, cTa

t:sp toauzocc ,sie essen die Borke der Baume; genannt wurden

diese in der [indischen] Sprache tala; und es wltchsen auf ihnen

wie auf den Palmen auf den Wipfeln etwas wie Wollkn&ueF.

ein Beweis, daB der griechische Gewahrsmann eine PaJmenart,

fttr die er den Ausdruck tala (tala) hoxte, gesehen hat; damit

ist tfila fur die Wende des 4. zum 3. Jahrlmndert v. Chr.

belegt. :)

Ergebnis: Dureh eigene sowie andere griechische Nach-

richten ist jene Notiz des Megasthenes iiber die Unkenntnis

der Sell rift bci den Indern als irrig zu erklaren und nur in

1 Vgl. Koinm. zum Kamasutra p. 3(5, Zeile 12 (Gbers. v. K. Schmidt.

5. Aufl., S. 48) und p, 296, Zeile 16 (Schmidt 5
S. 376); diesen Baum

meint wahrscheinlich aucli Strabo XV, p. 094 (Anfang).

- Beide Bliitterarten sind bei Kautilya 100, 7 genannt.

Einen Grund, warum diese Palmenart niclit die Weinpalme sein soil,

wird man schwerlich linden*, s. Lassen, Ind. Alt .
2 I, S. 311 f.; Wecker

Sp. 1302. — Durch die Beschreibung (,WollknaueP) wilrde man elier

an die Kokospalme zu denken versucht sein, diese lieifit aber narikela

(° kera) und nalikera s. P. W. s. v.
;

vgl. auch GUM X, p. 317 die An-
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dem teils iclealisierenden (oben S. 42), teils dem indischen Wesen
entsprechenden (S. 69 f.) Sinne aufzufassen; im ArthaSagtra ist

die Schrift in yoller Ausbildnng (konigliche Kanzleien!) belegbar;

neben Birkenbl&ttern erwalmt das Arthagastra sowohl Blatter

der Wein- als F&cherpalme, deren Namen anch Megasthenes

tiberliefert hat.

Im iibrigen erwahnt Kautilya Briefe a*uf Bl&ttern (383, n/m
patralekhyam), Bucher (pustaka) 64, 2,

die mit nibandha im

Archiv (nibandhapustakasthana) des Aufsehers der Gerichts-

st&tte sich befinden (62, 11). nibandha (142, 7) ist wohl die Zu-

sammenfassung von Akten oder einzelnen Biichern zuWerken;
so gebraucht Kautilya anch das Kansativ yon bandh + ni fur

jYerzeichnen', ,aufschreiben' 129, 9 nnd 142, 2
;

daher ist der

nibandhaka (67, 10
;
214, 4)

der ,AufschreibeF bei Messungen nnd

W&gungen. Sonst tritt fur ,schreiben' das Verbnm likh auf

(64, 14 , 110, 2
;
223, 2), in Kompositis mit ablii ,aufsehreiben'

(149, 3), mit npa ,hinzuschreiben' (223, 2) nnd mit nd ,ab-

schreiben* (223, 3). Briefe werden anch 21,8; 31,5; 379, 8 er-

w&hnt, abgesehen yon dem an zahlreiehen Stellen belegbaren

lekha ,Sehriftstiick
( nnd lekhaka ,Schreiber‘.

V. TeiL

Der Konig.

Die Naehrichten dps Megasthenes liber die Konige Indiens

und den Konig sind teils problematischer Natnr, soweit sie sich

anf mythische Herrscher beziehen, teils sind es offenbar Schil-

derungen des selbst Gesehenen. Von ersteren ist liier niclit zn

handeln; die frtiher aufgestellten Identifikationen grieehischer

und indischer Konigsnamen bedlirfen hente einer Uberprlifung,

wie Fg. 50, 10 : Boucua^; = Bndhas, Sohn des Mann Svayambhuva,
dieser = Was die von Megasthenes tiberlieferten

Zalden an Konigen nnd Regierungsjahren anlangt, bemerkte

Lassen, 2 daB die Zalil der Konige yon Mann bis Candragupta

bedeutend kleiner ist und niclit einmal zwei Drittel von dieser

1 So Lassen, Ind. Alt.2 II, S. 701 f.
;
Wecker Sp. 1305 f.

;
die Geschichte

des Stabropates und der Semiramis (Diodor II, 0
) g-ibt Tli. Kruse, Indiens

alte Geschichte, Leipzig 1850, S. 21 f.

2 Ind. Alt. 2
I, S. 610 f., II, S. 701.

r
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erreicht. 1 Kautilya erwahnt 96, 6 und 191, i ,K()nige' und 312, i

,fruhere. Konige', wie A§oka ahnlich (im VII. S&ulenedikt)

2

von

den Kbnigen yergangener Zeiten spricht, ohne aber mehr zu

sagen. Von der Art des Kdnigtums berichtet Kautilya nieht

direkt, aber aus versehiedenen Stellen geht die Erblichkeit der

Konigswtirde klar hervor. 8 Was Megasthenes (Fg. 27, u) liber

das Reclit einer Frau, die den trunksiichtigen Konig getotet

hat, berichtet, daB sie namlich mit dessen Nachfolger als Frau

leben dtirfe, scheint mehr erfunden als tatsachlich zu sein.

Endlich l&Bt es sich schwer denken, in einem so voimehmlieh

fur Kbnige gesehriebenen Werke etwas liber Republiken zu

linden, soweit den Indern iiberhaupt — wenigstens in der

brahmanischen Theorie — diese Staatsform gelfluiig ist. Mega-

sthenes spricht ofters von a5~ovop,ot tcoXcic, auf die seinerzeit

zuruckzukommen ist.

Zum eigentlichen Thenia fiihren die Schilderungen des

Megasthenes liber das Leben des Kiinigs, die im Vergleich zu

Kautilya tiberaus dui’ftig sind.

1. Korperpflege.

Pg. 27, i4 *. jDer Konig hat die Pflege des Leibes durch Frauen. k

Fg. 27, io : }• * • auch wenn die Stunde der Korperpflege kommt;
diese besteht im Keiben mit Walzen; denn gleichzeitig hort er [bei

Gericht] zu Ende und wird von vier [ihn] umstehenden Reibern ge-

rieben.
1

Das Massieren ist nach Megasthenes eine bei den Indern

allgemein iibliche Korperpflege (Fg. 27, s): ,Als Leibesubung

tiben sie am meisten das Reiben, sowolil auf andere Weise als

dadurch, daB sie mit glatten Walzen aus Ebenholz die Kbrper

1 Fg.50, 25 ;
ygl. Flinius NH VI, 59 5

Solinus 52, 5 . Ober diese Dinge: Lassen,

Zeitsclirift fur die Kunde des Morgenlandes (nicht ,Wiener*! wie Wecker
Sp. 1305 hat) V, S. 232 ft und Th. Benfey, ebenda S. 218 ft; Lassen,

Ind. Alt.* I, S. 609ft Die Lucke.bei Arrian, Ind. IX, 9 suclite (gegen

Bunsen) auszuftillen A. v. Gutschmid, Beitrage zur Geschicbte des alten

Orients, 1858, S. 64 f, Vgl. auch den Versucli A. Cunninghams (Book of

Indian Eras, Calcutta 1883, p. 15), die Zahlen ehronologisch zu recht-

fertigen.

- G. Biihler, AAoka-Inschriften S. 274 u. 276. Oder vgl. SBE XXXVI, p. 30:

,kings of ancient times/
3 Besonders 35, i,y ; s. A. Hillehrandt, ZDMG 70 (1916), S. 41.
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glatten/ Kautilya nennt auch einen Masseur, der samvfdiaka 1

heiBt (21, i), wahrend 44, g Skkvinnen dieses Amt verriokten

(ygl. 125, 4). So wie Megasthenes einerseits von Frauen und

andererseits von Reibern spricht, so gekt auch ans Kautilya

die Existenz von weiblichen und mannlicken Dienern bei der

Massage des Konigs hervor. Wenn ferner die Massage von vier

Reibern ausgefiihrt wird, so stimmt dies teilweise zti Kautilya

44,7: ,Oder von diesen [Sklavinnen] angeleitete Professionelle 2

[sollen die Arbeit verrichten]/ 3 Die Ger&te, die gestempelt

waren, nach Megasthenes Walzen aus Ebenholz, erhielten sie

vielleicht aus der Hand des Haremsaufsehers (44, 4 f.).
4

Ergebnis: Die von Megasthenes berichtete Massage wird

in Ubereinstimmung mit Kautilya von Masseuren und Masseusen

ausgefiihrt; liber die Zahl der Bediensteten und liber die Werk-
zeuge gibt Kautilya nichts. Die Angabe des Megasthenes, daG

der Konig sich wahrend der Gerichtssitzung massieren liiBt,

bleibt unbestatigt, wenn nicht erfunden.

Uber die Reihenfolge der zu massierenden Korperteile

lmndelt Agnipurana 280, 2 fi'.

5

2. Leibwache.

Naeh Megasthenes Fg. 27, n befinden sich ,vor den Toren

die Leibwitchter und das iibrige HeerL Nach dem griechischen

Sprachgebrauch sind tl-upai nicht ,Tore‘ oder ,Tiiren‘ des Ge-

maclies, sondern des Konigspalastes/’ dann dieser selbst. Auch
der Zusatz vA xb agieov crrpaTtWTaov, wenn auch nur auf eine

groOere Anzahl Soldaten zu beziehen, spricht dafiir.

Jedenfalls scheint so viel aus Megasthenes hervorzugehen,

dalJ Frauen die n&ehste Umgebung des Konigs bildeten, die

eigentlichen Leibwlichter vor dem Palast sich aufhielten, eine

1 VgL Koram. zu 125, u (Sor. p, (31) und Komm. zu Kamaud. XIII, 47.

2 D, h. kunstfertige Masseur© u. dgl.

3 VgL M. Vallauri p. 62; Jolly, ZDMG 74 (1920), S. 354, 4143
4 VgL Komm. zu KSmand. VII, 2s; M. Vallauri, a. a. 0.; Jolly, a. a. O.

S 355, i/s.

5 S. Lassen, Ind. Alt. 2 II, S. 728, Anm. 3. trber die Jahreszeiten, wann die

Massage empfehlenswert ist, s. Jolly, Mediein S. 3S f.

*’ bonier II. IL t«h; H, u. a.; besonders Xenophon, Anal). I, 9 {;

1 r, j, s.

©
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Einteilung, die auch ahnlich bei der Jagd eingehalten wurde

(Fg. 27, 17). Zahlreicher ist die Umgebung des Konigs nach

Kautilya (42, 10/13):
1 ,Vom Lager aufgestanden umgebe er sich

mit Scharen yon Frauen, die Bogen tragen. Im zweiten Ring-

manerranm 2 mit Ennuchen und vertrauten Hausangehorigen
,

3

die Panzer und Kopfbinden tragen. Im dritten mit buckligen,

zwergliaften Leuten und Kiraten. Im yierten mit Ratgebern,

Verwandten und Ttirsteliern, die Wurfspeere in den Handen
haben/

Von Megasthenes ist keine Schilderung des koniglichen

Palastes tiberliefert. Die einfachere Aufzahlung: Frauen, Leib-

wachter ,und. das ixbrige Heer' bei Megasthenes deutet auf eine

primitivere Einrichtung als die bei Kautilya gegebene Gliede-

rung der Umgebung, die an ein Hofzeremoniell gemahnt. Von
den bogentragenden Frauen im Palaste hort man bei Mega-

sthenes nichts; diese Sitte h&tte ihm nicht entgehen konnen,

wo er doch iiber die Korperpflege, eine intimere Tatigkeit der

Frauen in der Umgebung des Konigs, unterrichtet ist. Nichts

weil3 Megasthenes yon Zwergen, die ihm wahrscheinlich auch

aufgefallen waren; um so merkwlirdiger beriihrt ferner, dai3

die Kiraten in der koniglichen Umgebung nicht bei ihm ge-

nannt sind. Dieser Volksstamm wurde bereits von Ktesias 4

1 Vgl. M. Vallauri p. 60; anders Jolly, a. a. O. S. 353, 24 f. ; Shamas. transi.

p. 47.

2 kaksya ist nicht ,camera 4

,
wie M. Vallauri a. a. O. iibersetzt; so spriclit

das Ramiiyana von sieben kaksya, die zu iiherschreiten sind, wenn man
den Kimigspalast betreten hat (II, 57

,
17), was der Romm. Rama (ed.

Kasinath Pandurang Parab, Bombay 1902) mit dvarani erklart; erst

nach Eintreten in die aclite kaksya sieht Sumantra den traurigen Kiinig

,im weiBen Hause‘ (II,
;
-)7

,
24). IV, 33 , 19 sieht Laksmana in Kiskindha

sieben kaksya und dann den wolilbescluitzten Frauenpalast, dazu stimmt

Kautilya, wenn es 40, 2 mehrere kaksya (neben prakara und parikha)

gibt; 41, 7 heiBt es: kak.syantare.su soli die ,Haremswache‘ sich aufhalten,

was nicht auf Zimmer bezogen werden kann. 41, 5 und 120, 3 muB
kaksya tibertragen gefaBt werden: ,Teilung [durcli Wande] in Zwisehen-

raume.‘ Vgl. noch Kiunand. IV, 12 a; Brliatkathfislokas. (ed. F. Lacote)

V, 28 (kaksantare). Die kiirzeste Obersetzung ware ,Hof\

M. Vallauri a. a. 0. ,diligenti ispettori di casa 1

;
vgl. Ivamand. VII, 44

agarika

.

4 Fg. 57 (in C. Mullers Herodot-Ausgabe, Didot Paris 1844 und bei

W. Reese, Die griechischen Nachrichten S. 9).



genau besclirieben und Schwanbeck 1 und Lassen 2 haben ge-

zeigt, daB ihn auch Megasthenes kennt; das beweist anch Plinius

(NFI VII, 25): Megasthenes gentem . . . vocari Sciratas (Fg, 30
, 3).

Ktesias berichtete wohl, daB dreitausend dieser Pygm&en dem
Konig der Inder folgen; ,sie sind namlich sehr gute Bogen-

schtitzen*.

Wenn man diese Nachricht als glaubwurdig ansieht — und

bis auf die Zahl vielleicht ist kein Grand fur das Gegenteil

vorhanden —
,
so sind die Kiraten bereits fur das 5 . Jahrhundert

v, Chr. als Umgebung und Gefolge des Konigs bezeugt, wenn

sich dieser Bericht des Ktesias auf Friedenszeiten bezieht; es

ist jedoch wahrscheinlich, daB damit das von dep Kiritten ge-

stellte Kontingent zum ,indischen' Heere gemeint ist. Jung-

frauen der Kiraten bedienen den Konig 3 und im Vikramor-

va&Tya reicht eine Yavanl dem Konig den Bogen zur Erlegung

eines diebisehen Geiers, wahrend ein Kirate, Recaka
,

4 sich in

der Begleitung des Konigs befindet. Es ist auch nicht wahr-

scheinlich, daB zwerghafte Menschen mit Buckligen einen wirk-

samen Schutz geleistet haben, urn so weniger, als sie nicht be-

waffnet sind .

5 Darf man aus diesen Momenten einen SchluB

ziehen, so lieBe sich sagen: Ktesias berichtet von den Kiraten,

daB sie als treffliche Bogenschutzen dem Konig folgen, was

offenbar fur Kriegszeit gilt; Megasthenes weiB von ilmen als

Volkerschaft, nichts aber als Umgebung des Konigs; im Epos

treten Jungfrauen auf, bei Kalidasa ein mannlicher Kirate; be-

denkt man ferner, daB nach Manu X, 44 das Volk der Kiraten

zu den Barbaren (mleccha) gezahlt wird, so scheint der Uber-

gang eines serbst&ndigen Volkes 6 zu einer Art Dienervolk vor-

zuliegen. Dann ist es vielleicht verst&ndlieh, wenn Megasthenes

1
p. 65.

2 Ind, Alt .
2

II, S. 661 ff.; vgl. Ill, S, 342. — Vgl. 0. Lenz, Yerhandlungen

der 42. Yersammlung Deutscher Philologen und Schulmanner in Wien

1894, S. 5*25 ff.

3 Lassen, Ind. Alt.
2 II, S. 555.

4 So naeli L. Fritze, Reclam, S. 09 f.
; aber in der Ausgabe von Shankar

P. Pandit (p. 133 u. 137) ist es eine Kiratin wie in der dravid. Rezension,

s. Monatsber. d. kgl, Preuss. Ak. d. W. 1875, Berlin 1876, S. G60, 10 u . 21 .

5 Die iibrigen Stellen bei Kautilya
(
21

, 2 ; 408, 13 )
besagen nichts.

Yg-l. JRAS XXI (1889), p. 249; iiber das (vielleicht) iil teste Vorkotmnen

des Namens s. Ind. Stud. I, S. 32.
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uocli nichts von ihnen in der Umgebung des Konigs erzahlt,

weil diese Verwendung erst nach ihm fallen muB.

Der vierte Teil der Umgebung besteht ans Ratgebern,

Verwandten nnd Tiirstehern, Auch von diesen entspricht nichts

den Leibwachtern im eigentlichen Sinne. Was die Tiirstfeher

anlangt
;

so sind diese mit Speeren bewaffnet
;
was man am

ehesten als cio[j.a~o$uAoa£c ansehen kann. Allerdings sind diese

dauvarikas wohl zu unterscheiden vom dauvarika e?o/;^v.

Er erscheint an fiinfter Stelle nnter den Wurdentragern (20;
12)

or bezielit ein Gehalt von 24.000 pana (245
; s); dazu stimmt

die Stellnng des pratlhiira in der Rajataraiigim.- Er unterscheidet

sich somit wesentlich von einem gewohnlichen Turwiichter, aber

auch von einem Turhllter
;
wie ilm R. Fick 3 in den Jatakas sieht

;

der ,so ziemlich auf der untersten Stufe der Hoflinge' gestanden

zu haben scheint. DaB das
?
Heer c den Konig auf Schritt und

Tritt begleitet (s. u. S. 105f.)
;
wird auch auf eine Wachabteilung

zu beziehen sein.

Ergebnis : Bezuglich der Leibwache und koniglichen

Umgebung weiB Megasthenes nichts von den von Kautilya

erwahnten bogentragenden Frauen im Palaste, niclits von

Eunuclien, nichts von Kiraten; diese scheinen erst in einer

spateren Zeit zu solchen Diensten verwendet worden zu sein;

ohne die Ratgeber und Verwandten zu nennen, laBt Megasthenes

vor dem Palast die Leibwache und einen Teil des Heeres

sich aufhalten; davon entsprechen wahrseheinlich die jgewcihn-

lichen' Turhiiter bei Kautilya der ersteren; Heeresabteilungen

bewachen auch im Arthasastra den Konig. Im allgemeinen

macht die Schilderung bei Kautilya einen reiclieren, zeremonien-

liaften Eindruck gegenliber dem einfacheren bei Megasthenes.

1 Im Tantrakhyay. (p. 109, 1 )
sitzt er im Ministerrat; vgl. die Einleitung

zur tlbersetzung des Tantrakhyay. von Joh. Hertel, Leipzig und Berlin

1909, S. 144.

2 S. J. Jolly, Gurupujakaumudl, Festgabe zum fiinfzigjahrigen Doctor-

jubilaum Albrecht Weber dargebracht, Leipzig 1896, S. 85; vgl. aber

M. A. Steins Bemerkungen zur tlbersetzung der Rajatar. V. aii-5 in den

Dramen lieilit der Kammerer kahcuklya, s. semen Monolog in der

Sakuntala (od. C. Cappeller, Leipzig 1909) p. 54.

n Lie soz. Glied. S. 102 f. — Einer Inkonsequenz der Titulatur begegnet

mail aucli beim seuapati, s. unten VII, 5.
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3. TagesbescMftigung*.

Fg. 27, 15/18 : jAucli seblaft der Konig nicht am Tage und des

Nacbts ist er Stunde - fur Stunde gezwungen, das Lager wegen der

Anschlage zu wechseln. Von Ausziigen, die keine kriegerischen Zwecke

verfolgen, diexit einer zu den Gerichtssitzungen [in Streitffillen], bei

welcben er den Tag fiber verweilt, indem er auch nicht weniger bis

zum Ende (zu)bort, auch wenn die Stunde der Pflege des Korpers

kommt (siehe 1). Ein anderer Ausgang ist der zu den Opfern. Ein

dritter ist ein gewisser[inai3en] bacchisch entzuckter zur Jagd, indem

Frauen im Kreisc ihn umgeben, auBen(liin) die Speertra'ger; der Weg
wird dureh ein ausgespanntes Seil bezeichnet; dem innerhalb bis zu

den Frauen Eingedrungenen steht der Tod [als Strafe] bevor; voran

schreiten Trommel schlfiger und Glockentr&ger. Er jagt in den Gehegen,

von einem erhohten Ort aus schieBend; neben ihm stehen zwei oder

drei Frauen in WafFen; bei den unverzaunten Jagden von einem Ele-

fanten aus [schieBend]
;

die Frauen sind teiis auf Streitwagen, andero

auf Pferden, andere auch auf Elefanten, mit jeglicher WafFe gerustet,

wie sie aucli mit in’s Feld ziehen/

Nach der bei Kautilya gegebenen Tageseinteilung bleibt

dem indiscben Konig allerdings keine Zeit zum Sehlafen bei

Tag, ja, herzlich wenig Sehlaf in der Nacht. ,Tag und Nacht

teile er durch najikas in [je] acht Teile' (37, of.)* /Dabei 1 ver-

nehme er die Aiiordnung fur die Wache, die Einklinfte und

Ausgaben im ersten Aehtel des Tages. Im zweiten sehe er nach

den Angelegenheiten der Stadt- und Landleute. Im dritten ob-

liege er dem Bade und Essen. Und er studiere [den Veda].

Im vierten nehme er den Empfang des Goldes und der Auf-

selier vor, 2 Im fUnften berate er sich mit der Ratgeberversamm-

lung und dureh Absendung von Briefen. 3 Und er erkundige

sich nach den Geheimberichten der Spione. Im sechsten ob-

liege er einem beliebigen Vergntigen oder der Beratung. 4 Im

siebenten sehe er nach den Elefanten, Pferden, Wagen und

Kriegern. Im acliten erwage er mit dem Feldherrn kriegerische

Unternehmungen. Wenn der Tag sein Ende erreicht hat, ver-

1 Vgl. M. Vallauri p. 55 f.; die viel zitierte Parallelstelle des Dai.ujin bej

A. Hillebrandt, Pber das Kautillyafiastra S. 8 f.

2 v. 1. fiir pratigraha in B: pragraba (M. Vallauri p. 50, n. 2 u. Jolly, ZDMG
70, S. 553); v. 1. fur °ksmpsca s. A. Hillebrandt a, a. 0.

3 B gibt wie der Text 29, s/9 die ricbtige Form (M. Vallauri p. 50, n. 3 u.

Jolly a. a. O.).

1 ,attenda ... o ai [suoi] progetti 4 M. Vallauri a. a. O.
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richte ex' die Abendandacht. Im ersten Naehtteile sehe or nach

den Geheimleuten. Im zweiten nelnne ei
1 Baden, Essen und

Studiiun [des Veda] vor. Im dritten lege er sich beini Ertonen

des turya-Instruinentes zur Rnhe und schlafe im viei'ten und

funften. Im seclisten erwache ei' beim Ertonen des tiirya-

Instrumentes und denke liber die Wissenscliaft [der Politik,

iibei' das nitisastra] und die notwendigen Obliegenheiten 1 nacli.

Im siebenten pflege er Rat. Und er entsende die Geheimleute.

Im aeliten nelime er mit dem Opferpriester, Lelirer und Haus-

priester die Segenswiinsche entgegen. Und er sehe nacli dem
Arzt, Koch und Astrologen' (37, n/38 ; m).

Von einem stlindlichen Wechsel des Lagers — so walir-

sclieinlich es sonst klingt — ist bei Kautilya also niclit die

Rede. 2 Nebenbei sei bemerkt, wie gering die Kuliezeit des

raja war, was ja Danqlm humorvoll bedauert hat. Da Tag und

Nacht (nach Kant. 108, i) in 30 muhurtas geteilt waren, diesc

gleich sind 2400 kalas, schlaft der Konig 300 kaliis oder

7 l

/2
nalikas — 3 3

/4 muhurtas, d. i. (1 muhurta = 48 Minuten)

drei Stunden. :!

a) Richterliche Tatigkeit. AuCer der in Eg. 27, m an-

gefiihrten Stelle berichtet Megasthenes nichts liber den Konig

als Richtei', wohl Fg. 1, 25, 28, 32 und 33 liber Richter. Audi
in den Angaben des Kautilya liber die Tageseinteilung findet

sich keine direkte Vorschrift fiir die Ausiibung des Richter-

amtes durcli den Konig. Es heiI3t zwar, daB er im zweiten

Tagesteile nach den Angelegenheiten der Stadt- und Landleute

sehen solle und Dancjin faBt den Passus so auf, daB er ,auf die

untereinander streitenden Untertanen* horen muB. 4 Jedoch

scheint es sich niclit darum zu handeln, daB er selbst oder gar

in erster Instanz Reclitsfalle entscheidet, sondern es dttrfte sich

um Bitten der Untertanen handeln, yielleicht Beschwerden gegen

1 Diese Bedeutung nacli Manu VII, 61.

a Vgl. Smith p. 124, n. 3. — Im Paueatantra fed. Kielliorn-Blihler, Bombay
Sanskrit Series No. Ill, p. 50, 20) and im Pancakhyanaka (ed. Job. Bertel,

Harvard Oriental Series Vol. X, p. ISO, 4) gibt es oineu sayyapalaka

,Hitter des [koniglichen] Rulielagers 1

.

3 Zu demselben Ergebnis kommt man mit M, Vallauris Rechnung p. 55,

n. 5.

4 Audi Vallauri iibersetzt ,esamini le <pustioni l
.



80 Otto Stein.

Urteilc oder sonstige Harten der Beamten. Denn es heiGt 38
, 13 f.

:

jNaclidem er eine Kuh mit ihrem Kalb und einen Stier rechts-

hin umwandelt hat
;
gehe er in die Audienzhalle‘

;
und 38

; 17 f.

:

;
Wenn er in die Audienzhalle gegangen, lasse er die Leute

?

die ein Anliegen hahen, nicht an der Tiire warten. 1 Denn ein

[fitr die Untertanen] schwer zug&nglicher Konig wird von seiner

Umgebung veranlaGt, eine Verweehslung von dem, was zu tun

und was nicht zu tun ist
;
zu begehen/

2

GewiG kann karyarthi-

nam auch Leute bedeuten, die Prozesse fiihren, aber dock

schwerlich solche, welche die Entsclieidung des Konigs als erste

Instanz anrufen; eher als Appellationsinstanz. So sagt Kulluka

zu ManuVII, ii5
;
der Konig gehe in die

?
gliickbringende Hailed

;in den Audienzsaal (darSanagrha) fur Minister usw/ Dagegen

spricht ferner — wie gezeigt werden wird — die Existent von

Riclitern und eines eigenen Gerichtsgebaudes. Selbst wenn mit

dem ;Sehen nach den Angelegenheiten* die richterliche Tatig-

keit des Konigs gemeint ware, so stirnmt Kautilya nicht zu

Megasthenes. Denn hier verlaGt der Kc5nig den Palast (e'Ejoooc)
;

dort empf&ngt er im Palast. Und wenn er bei Megasthenes den

ganzen Tag mit Rechtsfallen verbringt, so hat der Konig bei

Kautilya nach dem Programm recht wenig Zeit dafur.

Ergebnis (a): Weder Megasthenes noch Kautilya sprechen

von der ausschlieGlichen richterlichen Tiitigkeit des Konigs,

beide erw&lmen Richter, Kautilya sogar verschiedene; wahrend

aber der Konig nach Megasthenes fast den ganzen Tag bei

Rechtsfallen anwesend ist, ist eine solche Tiitigkeit nach Kautilya

nicht sicker, auch nicht einmal wahrseheinlich. Weder Ort nocli

Zeitdauer dieser richterlichen Funktion in den beiden Quellen

wttrde stimmen.

Die Dharma&istras lassen die Stellvertretung des Konigs

bei Prozessen durch Brahmanen oder qualifizierte Richter zu.°

DaG die Wahrscheinlichkeit gegen eine personliche richterliche

Tiitigkeit des Konigs spricht, ist deshalb anzunehmen, weil der

Konig eines groGeren Landes, wic Candragupta, die Prozesse

nicht in persona wird entschieden liaben kbnnen. Eher lieGe

1 Wortlich: ,eiu an der Tiire Hangenbleiben*.
2

S. die Parallelstelle des Nltiyakyamrta bei M. Vallauri p, 57, 11 . 1

.

3 Mauu VIII, 9 ;
Yaju. II, 3 ;

Vi?mi III, 73 ;
Gant. II, 4

, 13, 26; Vas. XVI, 2 ;

grl. Jolly, RuS. § 40, S. 133 f.
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sicli daran denken, daG der Konig als hochste Appellations-

instanz angerufen wurde; 1 es scheint auch Iiecht im Namen
des Konigs gesprochen worden zu sein, da Megastlienes anderer-

seits Richter erwalmt. Inwieweit der Bericht des Curtius

(VIII
7

o, 27)
Glauben verdient, wenn er berichtet: ,Die Konigs-

burg steht den Herankommenden offen; wahrend er [der Konig]

das Haar kammt und schmiickt,

2

da erteilt er Antwort den

Gesandtschaften, da spricht er den Einheimischen Reclit', ist

umsoweniger zu entscheiden, als er von ,reges‘ und vom
;
rex'

spricht; den Candragupta erwalmt er nicht.

b) Opfer. Zu der in Fg. 27, io zitierten Stelle tritt noch

eine bezuglich des Opfers des Konigs.

Fg. 33, 2 : , Eines jeden von ilmen fur die eigene Person be-

dienen sicb die Opfernden oder die, welche ein Totenopfer darbringen,

von Staatswegen s die Konige bei der sogenannten groJ3en Yersamm-
lung, bei welcher zum neuen Jahre alle Philosophen zum Palast zum
Konig kommen . . J .

Wahrend an ersterer Stelle vom Ausgang (s^ooo?) des

Konigs die Rede ist, ohne Angabe, wie oft oder wann dieser

stattfindet, kommen hier die ,Philosopher^, d. h. die Priester,

jahrlich eimnal (bei Beginn eines neuen Jahres) zur Konigsburg.

Weder geht aus dem liber die taglichen Pfiichten des

Konigs Erwahnten ein Ausgang zum Opfer hervor, noch ware

eine Parallele zur ,grofien Versammlung' zu finden. d So viel

sicli aus der Rechtsliteratur ersehen l&Gt, ist es auch nicht

wahrscheinlich, dafi der Konig den Palast zur Darbringung

eines Opfers verlaOt. So sagt Gautama II, 2
,
11

,
17 :

,Er r> voll-

ziehe im Feuer in der Halle die Heilsopfer mit den Abwehr-

1 Das Arthasaatra aber spricht nicht davon, wohl das Dliarmasastra:

W. Foy, Die konigl. Gewalt S. 24 f., Jolly, RuS. S. 134.
2 Das stimmt last zu Megastlienes; bei Kautilya hat der Konig zahlreiche

Diener: 21, 1 ; 44, if. — Vgl. das VI. Separat-Edikt des Asoka iiber seine

richterliche Tiitigkeit und tiber die Audienzhalle (G. Biihler, AAoka-

Inscliriften S, 43 f., 45 f.).

8 Auch hier ist tma uud /.oivfj in. diesem Sinne (nicht ,einzelu* und ,ins-

gesamt 1

)
zu fassen; vgl. oben S. 69, Anm. 2.

4 tiber ahnliche (Neujahrs-) Feiern soil im Teile fiber die Religion ge-

sprochen werden..
fl Haradatta, der hier selir gute Erkliirungen gibt, nimmt den Konig als

Subjekt, ein anderer, sagt er, den purohita; t'iir letzteres spricht auch

Gautama II, 2
,

11 , 13 f. selbst.

Sitvmngsber. d. pbil.-bist. Kl. 191. Bd. 5. Abh, 6



riten [mit Handlungen unci Segensspruchen], welche eine gluek-

liche Tageszeit, guten Fortgang und langes Leben [bewirken],

und mit alien gltickbringenden Dingen

1

verbunden sincl und

die geeignet sincl zur Verfeindung [derer, zwisclien denen man
Feindscliaft stiften will], zur Gewinnung [derer, die man fill-

sich gewinnen will], zur Behexung unci zur Herbeifiihrung von

Ungltick fur die Feinde/ 9 Wahrencl cliese teilweise als ,Staats-

opfer* zu bezeichnenden Zeremonien vom Hauspriester (Hof-

kaplan), dem purohita, vollzogen werclen, steht clem Kcinig fiir

die ,anderen Hans- und Srautaopfer* 3 eine ansehnliehe Scliar

der rtvijs zur Yerfligung.

4

Dasselbe Bild gewinnt man aus

Kautilya: purohita und rtvijs (daruber spater) umgeben den

Kcinig, nur daB die uberragende Rolle des purohita, den man
fast mit gleicher Berechtigung Minister wie Priester nennen

darf, im Kreise der Hofwiirdentrager noch krasser hervortritt.

Und wie Gautama ausdrueklich salagnau sagt und Apastamba
die Verehrung des Agni, das Brennen des Feuers im Kcinigs-

palaste fordert (II, 10
, 25, r»f.), so sohreibt aueh Kautilya 55, 4f.

vor: ,Dessen [des Baugrundes] ostnordliehen Teil sollen der

ilcarya, der purohita, der Platz fur die Opfer und das [dazu

ncitige heilige] Wasser und die Iiatgeber einnehmen/ 6

Aber nicht geleugnet kann werden, daB der Kcinig seinen

Palast Uberhaupt verlasse. ,Von vertrauenswlirdigen Bewaffneten

begleitet, begebc er sich G zu eiuem Heiligen oder BuBeU

(45, i).und ,er gehe zu Wallfahrten, 7 (Volks-) Versammlungen, 8

1 Zu maiigala vgl. M. Winternitz, Denkschriften der kaiserliclien Aka-
demie der Wissenschaften in Wien, Pliilosophisch-Historische Classe,

Band XL (1892), S. 30.

~ Vg*!. Apast. II, io, 25 , 7; Manu VII, 78; Visiiu III, 78 .
— Zur ttbersetzung

G. Biihler, SBE II, p. 230.

21 Konun. zu Gaut, II, 2 , li, is; s. dazu G. Bidder a. a. O.
4 So beim aupasana und agnihotra der adlivaryu allein, bei Neumond-
und Vollmondzeremonieu vier, beim caturinapya funf, beim Tieropfer

seebs und beim jyotistoma seclizehn rtvijs nach ITaradatta zu dieser

Stelle. — Vgl. W. Foy, Die konigl. Gewalt S. 58 u. 09.
5 G °vaseyuh (Sor. p. 8).

,i pasyet kann sowolil liciBen: ,er sehe‘, ,besudie‘ als ,er empfange*; vgl.

M. Vallauris Ohersetzung p, 63.
7 Konim. zu Kamand. VII, 40a devatanfim.
* Wo hi festlich-religiOser Art, s. G. Biibler, Asuka-Inschrii'teii S. 7. Die
Lesmig des Komm. zu Kamand. a. a. O. 1st uusicher (s. y. 1.) und zu
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Festen 1 nnd Hochzeiten, 2 indem diese dnrch Zelmergruppen

bewacht sind‘ (45, a). Sonst wird der Konig gewarnt, sicb all-

zusehr Menschenansammlungen auszusetzen: ,Niclit begebe er

sich in's Menscliengedrange' (45, s).
4

Ergebnis (b): Der von Megasthenes berichtete Ausgang

des Konigs zum Opfer ist durch Kautilya niclit zu belegen;

wie die Reclitsliteratnr spricht auch das ArthaSastra daftir, daB

im Palaste des Konigs (durch purohita und rtvijs) das tiigliche

Opfer, nach Gautama aber weit mehrere dargebracht wurden,

was ebenso gut fur Kautilya zu Recht bestehen kann. Hingegen

verlaOt der Kdnig den Palast weit ofter und zu anderen Zwecken

(vor allem der Unterhaltung), als Megasthenes angibt.

Lassen hat (Ind. Alt. 3
II, S. 720) mit Recht bemerkt, daB

die Angabe niclit auf tagliche Opfer (Manu VII, 145) sich be-

ziehe, sondern auf aufiergewohnliche. Aber gerade Gautama hat

nocli andere als die taglichen Feueropfer im Auge. Anderer-

seits muB es wundernehmen, daG Megasthenes, wenn er ein

grofies Opfer auGerhalb des Palastes gesehen hat, dies niclit

beschrieben hat, oder es ist die Uberlieferung des Megasthenes

dafur verantwortlich zu machen.

c) Jagd. Der dritte Ausgang des Konigs ist der zur Jagd.

Hier ist der griechische Autor — im Gegensatz zu dem Bericlit

liber das Opfer — ausfiihrlicher. Die Beschreibung zerfallt in

die Punkte: a) Weg; (3) Umgebung des Konigs (Musik, Frauen

und Speertrager)
; y) Jagdplatz; S) Jagdgefolge (Frauen).

a) Nach Megasthenes ist der Weg des Konigs zum Jagd-

ort durch Seile abgesperrt. Sind diese Worte, strenggenommen,

weitdeutig. Vgl. F. W. Thomas, JRAS 1914, p. 39*2/394 (mit Literatur).

Fiir dio angegebene Art der Versammlung spriclit aufter dem Zu-

sammenhang1 121, r.\ und 407, 3 .
Eine andere Bedeutung, als militarlscher

t. t., tritt 300, 4 auf. .Volks'-Yersammlurig ist 30*2, 4 uiiangebracht, bier

bodeutet es allgemein jVGrsammlimg* (von Soldaten). Die ubrigen

Stellen entscheiden niclits.

1 Komm. zu Karaaud. VII, 40 : ,Fruhling,sfeste u. dgl.
c

" Die Erklarung Shamasastrys (Text p. 17, 11 . 1
)
und Laws (p. 81 f.) ist

unannehmbar; vgl. Jolly, ZDMGr 74, S. 355, 33 u. Anm. 1 .

D. h. es sind bei diesen Gelegenheiten Zelmergruppen als Wachtposten

aufgestellt. Je zebu Mann bildeteri im indischen Ileere die niedrigste

taktische Einheit, wie sicb aus 375, 4 ft. ergibt.

4 Vgl. Ivamand. VII, 40 .

0*
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nur auf die Jagd zu beziehen, nicht auch auf andere Ausgange,

so stimmen sie allgemein nicht zu Kautilya, aber auch nicht

ini besonderen. ,Beim Ausgang und Heimgang gehe er den

Konigsweg, der auf beiden Seiten mit Wacjien besetzt ist und

von dem. waffentragende Leute, Wandermonche und Kriippel

durch Polizeimanner verjagt werden11
(45, if.).

Ergebnis (ca): Wahrend Megasthenes nur beim Ausgang

zur Jagd von der Absperrung des Weges durch Seile bericlitet,

wird stets, bei Ausgang und Ruckkehr des Konigs, der StraBen-

teil, der ftir den Konig bestimmt ist, von gefahrlichen und

widrigen Personen gesaubert. Es stimmt also weder die Ge-

legenheit, noch die Art der Absperrung (bei Kautilya werden

keine Seile erwlihnt), noch bemerkt Megasthenes, daB es ftir

den Kdnig einen besonderen Weg, den rajamarga, gibt.

Der rajaniarga ist 4 danda (— 7,20 m) breit (54, u), zur,

bezw. aus der Burg fiihren je drei Konigswege nacli Ost und

West (54, 12)* rajamarga ist, dem P.W. naeh,

2

nur bei Manu
als in der Rechtsliteratur belegt. Die iibrigen Dharmasastras

sprechen nur vom Ausweichen und Platzgeben auf dem Wege
fiir gewisse Kategorien wie: alte Leute, Kinder, Kranke,

Schwangere und zu Wagen Fahrende. Kennzeichnend fur den

Standpunkt des dharma und der Verfasser der Rechtsbiicher

ist es: immer muG der Konig dem snataka ausweichen/ 5 bei

Kaufilya findet sich nichts davon, im Artliasastra herrscht der

Konig. — Die Stelle uber den rajamarga ist noch in einer Hin-

sicht beachtenswert: sie liefert nitmlich den indirekten Beweis

fur die Richtigkeit der oben (S. 17 f.) aufgestellten Identifikation

von 000; |3acriAty^ mit vanikpatha.

£0 DaG den Konig eine Musikkapelle zur Jagd geleitet,

ist aus Kautilya .nicht zu ersehen (s. y). Wohl bildet Musik

1 Vgl, Kamand. VII, 3a; M. Vallauri p. G3 .

Allerdings selir oft im Mlibh., aber Ausspriiche wie ,Das kommt schon
im Maliabharata vor £ habeu keiuerlei Bereelitigung und in chrono-
logischer Bezioliung gar keinen Sinn, sagt M. Winternitz, Dench. d. ind.

Litt. I, S. 399 .

3 Manu II, 13a; Yajfl. I, 117; Gant. I, 0> air; Apart. II, n, 5/7; Baudh.
th a, 30; Vi. LXIII, 51. — Zum snataka h. Jolly, SBE VII, p. 203

,
n. 1 .

— Die iibrigen Stellen liber den rajamarga bei Kant, komraen hier
nicht in lietracht; vgl. Law p. 71 i.
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einen Unterhaltungszweig des Konigs im Palaste: ,Kusllavas

*

sollen olme Gebrauch yon Waffen, Fener nncl Giften Seherze

treiben. . Und Hire Musikinstrumente sollen drinnen 8 bleiben

sowie aneh die Schmuckgegenstande fur Pferde, Wagen und

Elefanten* (44, n f.) y

Aus der unter a) angefiihrten Stelle ist hervorgegangen,

daB Bewaffnete (eigentlieh:
,
einen Stock Fulirende') den Weg

sliubern, wie der Konig zu Festen u. dgl. unter Bewachung

durcb Soldaten geht, Und so begleitet den Konig, wo immer

er hingeht, nie ein Kreis von Frauen, sondern stets eine Schar

erprobter Diener und eine Heeresabteilung, wenigstens- naeli

Kautilya. Wenn Lassen (Ind. Alt .
2 II, S. 720) die Jagd des

Dusyanta 3 als eine der spiitesten Zutaten des Epos erklart und

auf Kalidasas Sakuntala (ed. Cappeller p. 16, ie) verweist, so

sei daran erinnert, daB R. Pischel
,

4 dem sich Cappeller (p. 132)

anschlieBt, cliese Stelle als Einschnb erklart. Pischel sttttzt sich

auf Cliczys Cakuntalopakhyana I, 13
,
u, wo von prabhutabala-

vahanah, von khadgacaktidharair virair gadamushalapanibhih

usw. die Rede ist, nicht aber von Frauen, wie aueh Dasai'atha

ini Raghuvain sa IX, 50ir. ohne Frauen zur Jagd geht. Audi im

Vikramorvaslya, liiBt sich hinzufiigen, kann die Stelle, wo der

Konig durch die dhanurgrahinl den Bogen bringen liiBt, nicht

gegen Pischel verwendet werden, da die Szene im Palaste

spielt .

5 DaB SpeertrUger sich im Jagdgefolge befanden, ist wold

insofern richtig, als Soldaten den Konig begleiten (s. 7). Eben-

sowenig liiBt sich aus Kautilya etwas liber die Bestrafung der

bis zu den Frauen vordringenden Leute sagcn, ja, nach dem

aus dem Arthasastra gewonnenen Bilde ist dies gar riicht gut

1 Vgl- Kamand, VII, 12 b. — Hier — wie fernerliin — wird kusilava, flir

das seliworlich ein eindeutiger Ausdruck gefunden wird, nicht iibersetzt.

M. Vallauri gibt (p. 03) ,giullari‘,

2 ,Driunen £

,
niimlicli im Palaste, wie die flir konigliche I’ferde usw. zu

benutzenden Schmuckgegenstande, um nicht zu Anschlagszwecken gegen

den Konig verwendet werden zu konnen. — In der Nahe des konig.

lichen Palastes ist Musik verboten (140, i f.).

3 Mhbh. I, go, 3 ff.

4 De Kalidasae Oakuntalae Kecensionibus, Dissert. Vratislaviae 1870, p. 44.

5 ed. Shankar P. Pandit (Bomb. Sanskr. Series XVI, Bombay 1879) p. 134 f.

— Auf die Frage nach den yavam-Frauen wird kurz zuriickzukommen

sem.



86 Otto Stein.

denkbar, da hub dem Aufenthalts-, also aucli Jagdbereich des

Konigs alles, was verdachtig erscheint, -vertrieben wird.

Ergebnis (cj3): Weder yoranschreitende Musik, 1 noch

Frauen, nock eine fiir Leute, die bis zu diesen vordringen,

bestimmte Todesstrafe ist aus Kautilya belegbar. Speertrager

sind insofern anzunehmen, als den Kbnig stets Bewaffnete oder

Heeresabteilungen begleiten.

Y) Die Jagd des Konigs erstreckt sicli nach Kautilya auf

verschiedene Zweige; sie spielt unter den Vergntigungen eine

groBe Rolle, soweit sie als Belustigung und niclit als Leiden-

scliaft betrieben wird. ,Er gelie in einen Lusthain, naclidem

dieser von Raubtieren und Schlangen 2 gesaubert worden ist.

Er gehe in einen Wildpark, um sich [im SchieBen] auf beweg-

liche Ziele zu uben, naclidem von Jagern und Hunderudel-

ftihrern die von Raubern, Raubtieren und Feinden drohendo

Gefahr 3 beseitigt worden ist* (44, i8/2o). Der Konig jagt in

seinem eigenen Walde: ,Zum Vergnttgen des Konigs lasse er

einen so groBen (d. h. entsprechend groBen) Wildpark maclien,

rait einem Tor versehen, durch einen Graben geschtitzt, in dem
sich Straucher und Btische 4 mit suBen Fritchten und dornenlosc

Btlume befinden, ein offerer Teich, gezahmte Vogel und Vier-

fiifiler und Raubtiere, deren Krallen und Flinge gebrochen,

jagdbare

5

Elefanten, Elefantenkiihe und -KalberfG (49, 9, 12 ). Wic
bei Megasthenes ist aucli bei Kautilya der Jagdpark eingehegt,

von einem niclit eingehegten ware nur bei dem 44, 20 zu reden,

wiewohl durch die getroffenen SicherheitsmaBregeln eine Urn-

1 Diese Beschreibung scheint mit dem Dionysos-Kult zusammenzuhangeu,
da Dionysos so nacli Indien gekommen sei. Vor allem spricbt Fg. 46, 7

dafiir.

2 Vgl. Kamaud. VII, 35 a; M.Vallauri iibersetzt (p. 63): ,serpenti e di cooeo-

drillr; fiber Krokodilo in einem Lustwald sind kaum walirscliainlich;

gralia ,Sclilange‘ z. B. Mlibh. Ill, t’js, 2H

3 °parabadha° liest aucli B (Jolly, ZDMU TO, S.554); vgl. Kamaud. VII, so,

M.Vallauri a. a. 0 .; zu den beweglichen Zielen s, die folgoiule Stelle;

dieselben Worte wie 44, id kehreu 130, 1 wieder.
4 Belli t in Nr. 335.

5 margayuta Nr. 335, abor der Text liest 138, 51 . wieder margayuka, Bor*

(]>. 69) gibt margayuktab, das der Korara. nirgayakusalal; erklart.
6 C (Sor. p. 3) 0 kalabham mrga°; Subjekt ist pier Konig £

,
wie Zeile 7 und 9

zeigen.
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zaumung niclit geboten ist. Nichts berichtet Kautilya liber den

Ort, von wo aus der Konig schieBt; ob er einen Elefanten zui

Jagd benutzt, ist niclit zu ersehen. ,Er besteige einen Wagen
und ein Reittier, von einem vertranenswurdigen 1 Manne ge-

fulirP (44, 13). Nacli dieser Stelle ist es niclit walirscheinlich,

daB Frauen sicli bei ilim befinden.

Ergebnis (cy): Was beziiglicli des Jagdplatzes aus Kau-

tilya bestatigt wird, ist die Umliegung (und zwar durcli einen

Graben); ein niclit eingeliegter ist direkt niclit belegbar. Ferner

wird nicht bestatigt: der Unterscliied ini Standplatz des Konigs,

der Gebrauch von Erliohungen wird niclit einmal erwalmt; ob

der Konig auf einem Elefanten zur Jagd reitet, ist aus Kautilya

niclit ersiclitlicli. Nirgends ist von neben dem Konige stelienden

Frauen die Rede.

0
)
So wenig bei der Jagd selbst von in der Umgebung

des Konigs befindlichen Fi'auen die Rede ist, so wenig spriclit

die Walirsclieinlichkeit daftir, daB Frauen auf Streitwagen oder

Elefanten in voller Rustling ilm begleiten, wenigstens ist bei

Kautilya niclit die Rede da von. In der Sakuntala (Anfang) ver-

folgt der Konig, von seinem svita, dem Wagenlenker, begleitet
;

auf einem Wagen die Gazelle, ein Beispiel, das man wolil als

allgemein indischen Branch, zumindest als ein dem wirklichen

Leben entsprecliendes Bild wird anselien dtlrfen. DaB nur Be-

waffnete in der Umgebung sicli auflialten, ist aus den bisher

zitierten Stellen ersiclitlicli; ebenso befindet sick eine Heeres-

abteilung am Ufer, wenn der Konig zu Wasser fahrt oder ein

Bad nimmt (44, ml

Ergebnis (c 0 ): Aus Kautilya ist keinc Stelle ersiclitlicli,

aus der eine Begleitung des Konigs zur Jagd durcli Frauen

hervorginge. Bogcntragende Frauen treten — wie bei Kautilya—
im klassisclicn Drama im Palaste auf (Sakuntala, ed. Cappeller

p. 16; Vikramorvasiya, ed. Shankar P. Paiifjit, p. 134 f.
;
Malavi-

kagnimitra, ed. Shankar P. Pandit, p. 91 ff.).

Niclit immer wird (lie Jagd nur Unterhaltung fur den

Konig gewesen sein: „Aber die aus der Leidenscliaft entstehende

1 mania ,von Alters her im Dienste stehomV, damit erkllirt der Komm,

ku Kamand.VII, s« supariksita. — Vgl. Kfunand.VII, soa» M.Vallauri p.63,

ziini Jagdwald Kamand. XV, 29 tt‘.
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Vierergruppe ist

:

1 Jagd, Spiel, Weiber und Trinken.
;
In dieser

[Gruppe] ist von Jagd und Spiel die Jagd das schwerere

[Faster]', sagt PiSuna. ,Bei dieser [Jagd] bestehen folgende

G.efahren fur das Leben: [Angriffe von] Rauber[n], Feinde[n],

Raubtiere[n], "YValdbrand, die Gefahr des Ansgleitens, das Sick-

Verirren, Hunger und Durst. Aber im Spiele hat ein Wttrfel-

lcundiger wie Jayatsena und Duryodhana Gewinn/“ Ivautilya

sielit hingegen im Spiele Fehler 2 (Gier, Feindschaften, Streitig-

keiten liber das Vermogen, Verlust desselben, korperliche Scha-

digung), ,aber bei der Jagd bestehen [die Yortelle in]: Korper-

bewegung, Yerlnst von Phlegma, Galle
;

Fett und SchweiB, 3

Ubung im Zielen auf einen beweglichen und feststehenden

Korper, Kennenlernen des Geftihlslebens der Tiere im Zustand

des Zornes oder der Angst 4 und in guter Stimmuug 5 und

[Gelegenheit zu] gelegentlichem Marschieren' (326,20/327 ^8 11 ).

Zu der Tageseinteilung seien noch einige Stellen aus

anderen Quellen beigebracht. Manu VII, 115 lai3t den Konig im

letzten (der drei) yama (Nachtwachen) aufstehen, sich reinigen,

und nach Darbringung des agnihotra und nach Empfang der

Brahmanen in die Audienzhalle gehen. Wichtig ist die Beratung

(VII, 146;15o). Dem Fortschaffen von Idioten, Stummen, Blinden,

Tauben, Tieren, selir alten Leuten, Frauen, Barbaren, Kranken

und Kriippelhaften begegnet man oft. Der Grand bei Manu ist

Gefahrdung der Geheimhaltung des Planes durcli diese, aber

wohl auch Entfernung all dessen, was dem Ivonige unangenehm

ist, oder ein iibles Vorzeichen fur eine seiner Unternehmungen

1 Vgl. Manu VII, 47, 50? Visyu III, 50 ;
J. Hertel, Einleituug zur Tantriikhy.-

Obersetzung S. 144; Chr. Bartholomae IP 38 (1017), S. 30 f., wo die

Vierergruppe aus einem noch nioht veroffenllichten Text Handarz i

Osnar i danak zitiert wird.

a Vgl. Kamaud. XV, 44 f.

3 Vgl. Jolly, Mediciu S. 39 f.

4 kopabhayasthane B (Jolly, ZDMG 72 [1018], S. 210).

’ Zu lesen offenbar: hitesu als Gegensatz zum Vorlxergehenden. Die Stelle

ist vielfaeh bekannt: Shamas. verwies (Text p. 327, n. 1) auf Sakuntala

(ed. Cappeller p, 19); die Parallelstell e bei Kamand.(XV, 20) bat P.V.Kane
zur Datierung von Kalidasa und Klimandald zu verwenden gesucht

(Ind. Ant. XL [1911], p. 230), dagegen A. F. R, Hoernle, Ind. Ant. XL1
(1012), p. 150; eine Parallel© zum Dasakumarac. gibt Jolly, ZDMG 08

(1914), S. 357; vgl. auch S. 350, Anm. 1.
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sein konnte .

1

Bei Manu darf sicli der Kcinig sogar eine Mittags-

ruhe gonnen oder in der Halfte der Nacht, wenn geistige und

korperliche Ermudung gesehwunden, soli er liber die drei

Lebenswege: dharma, kama und artha mit den Ministern oder

allein naclidenken (VII, 151), aber aueh seine Familie und die

Politik soil er nicht vergessen (VII, 152 a*.). Oft ist auf die teil-

weise worfcliohe, satirische Wiedergabe der Tageseinteilung nacli

Kautilya bei Dan<Jin hingewiesen worden ,

3 der sicli (p. 53, m.)

des armen, von Sorgen geplagten Konigs annimmt. Einige teil-

weise als Parallelen zu bezeichnende Stellen bietet die Yoga-

yatra des Varabamihira.
3 So soil der Konig (II, 17) liber poli-

tisclie Angelegenheiten, Militlir- und Finanzbeamten und liber

seine Schlitzlinge vor Anbruch des Tages naclidenken. Beim

Einschlafen und Aufstelien ertonen nacli Kautilya
(
38

,
oi.) Musik-

instrumente, bei Varaliamihira (II, 19) vertreiben Spiel und Ge-

sang den Scblaf des Konigs am Morgen .

4 Kautilya 38
,
12 it; ent-

spriclit zum Teil Varabamihira II, 2;i; merkwlirdig bertlhrt auch

liier die gewisse Kalte des Arthasastra gegeniiber den Brah-

man en. Varabamihira sagt: pranamya devan svagurumsca pur-

yam, Kautilya laBt den Konig begleitet von rtvij, Lehrer und

purohita Segenswllnsche entgegennelmien (
38

, n>f.); bei ersterem

heiBt es: dattva ca gam vatsayutaip dvijaya, im Arthasastra ist

wold vom Verehren, aber nicht vom Verschenken der Kuh die

Rede
(
38

,
mf.). Varaliamihira II, 25 d: kuryad bhisajam vacamsi,

Ivaut. 38
, m: cikitsaka 0 pa&yet. Eine groBere Rolle spielt bei

Varabamihira die Astrologie (II, 281), aber aucli bei Kautilya

(
38

, 13) empfangt der-Konig den mauhurtika. Der Audienzhalle

entsprache in der Yogayatra die dlmrmasabha, (II, 26), aber auch

liier kann der Konig treffliche Leute mit seiner Stellvertretung

beauftragen (II, 34). Demgegenllber klingt die Yogayatra. an

1 Vgl. J. Hertel, Ausgewalilte Erzaklungen aus Hemacandras Parisisfa-

parvan, Leipzig 1908, S. 221, Anm. 2 und S. 253 mit Amn. L — Aller-

dings tritt dieser Grund der buddliistisclien Werke weder bei Mann
noeli bei Kautilya hervor.

- A. Iiillebrandt, trber das Kautiliyasilstra S. 8f,
;
Dasakumarac. (ed. Biihler-

Peterson, Bomb. Sanskr. Series X, Bombay 1887/1891), Part II, p.52, igir.

;

vgk J. J. Meyer, Dandins Da^akumaracaritam, Lotus -Verlag, Leipzig

o. J. [1903], S. 344 ff.

3 H. Kern (Text und Ubersetzung), Ind. Stud. X, S. 161 ff.

4 Schon you M. Vallauri (p. 50, n. 4) zitiert.
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die Dharmasastras an, vor allem II, 27 yinltayesabharanasca

daksinam karain samudyamya vicaksaiianvitah
|

suldiopayistal.i

sthita eva va nrpah ... an Manu VIII, 2 : tatrasmah stliito

vapi panimudyamya daksiiiam
|

vinltayesabharanah pa§yet ...

1

4. Weingenufi.

Fg. 27,3 f‘.
: }* • * Deunoch gebe es ilmen gut vonstatten wegen

der Einfachheit mid Sparsamkeit; denn sie trinken keinen Wein, sondern

nur bei den Opfern; sie trinken ihn, indem sie ibn aus Eeis statt

aus Gerste bereiten/

Fg* 27
, 44 : , . . . Eine Frau, die einen trunkenen Kcinig getotet

bat, genieBfc die Ehre, mit jenes Naehfolger umzugeben.*

Fur die Griechen ist Dionysos der Begriinder der Wein-

kultur in Indien, 3 andererseits wachst nach ihren. Berichten der

Wein niclit, sondern wird bercitet. 3 Zimmer hat (Altind. Leben

S. 272 ff.) ausftihrlicli iiber die Getranke der Inder in yedischer

Zeit gehandelt nnd seine Belegstellen sprechen dentlich gegen

eine Abstinenzbewegung im alten Indien. 4 Der suradbyaksa-

Abschnitt (Kant. 119/121) nnd die Fulle der hier in ihrer Zu-

bereitnng beschriebenen Getranke lassen die Nachricbt des

Megastbenes als einen — Irrtum erscheinen, wenn es niclit

elier eine pia fraus ist otler wiederum jener idealisierende Zug
seiner Darstellnng. DaB aber der Konig nur zu oft im Trinken

ganz Erklccklichcs geleistet haben wird, ist gar niclit so un-

wahrsclieinlich; denn zu den yyasana, den Leidenschaften, ge-

liort auch das Trinken nnd Kautilya erklart es als arger denn

das ,WeiV. 5 Fur den Konig bat es eine Art besonderer sura

gegeben. ,SmTi aus Mango mit binzugefugtem Saft oder hinzu-

gefligtem Samen ist niahasura odor sambharika. Mehl yon

1 Vgl. Jolly, ltuS. § 45, S. 132. — Eine andere teilweise Parallel© zu

Kautilya (und Megasthenes beziiglich des Reibens) s. Ind. Stud. XV,
S. 397/400.

a Megasthenes Fg. 1, as; 1 B, 1 ; 41, 1 ;
4G, «; 50, Fg. iuc. 57, a.

3 Fg. 27, 4 ; 40, 0 ;
Fg. inc. 52, 1 .

4 Er bespricht die Bereitung des soma und der sura und bemerkt (S. 280,

Anm.*), daB mit Fg. 27 ,uaturlicli eine Art Arrac gemeint ist, was aber

nioht im Geringsten boweist, daB das vedisclie GetrUnk Sura aus Eeis

bereitet wurde; sein Anbau war, wie Seite 239 gezeigt, in alterer Zeit

unbekannt1
.

5
3*28, i/ni,

h Es diirften wolil Bezeichnuiigen der zwei Arten. je nachdeni ob Mtuigo-

Baft oder -Samen darin war, sein.
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gebranntem Zticker, vermengt mit ausgekochtem Saft von

Morata,1 Palasa (Butea frondosa), Pattura 2 (Achyrantlies triandra

Roxb.), Mesasrngl (Odinna pennata Lin.), Karanja (Pongamia

glabra Vent.), Kslravrksa (Ficus glomerata)
;

zur Hillfte ver-

sehen mit der Paste von Lodhra (Symplocos raceinosa Roxb.),

Gitraka (Plumbago zeylanica Lin.), Vilariga (Embelia Ribes),

Pallia (Clipea liernandifolia W. et A., ein Schlingstrauch),

Musta (ein vegetabilisclies Gift), Kalaya (Erbsenart), Gerste, 3

Dfiruharidra (,Curcuma aromatica Salisb.; nacli Anderen C. xan-

thorrhiza* P.W.), Indlvara (Nymphaea stellata und cyanea, ein

blaublutiger Lotus), Satapuspa (Anetlium Sowa Roxb.), Apa-

inarga (Achyrantlies aspera), Saptaparna (Alstonia scholaris),

Nimba (Azadirachta indica Juss.)
;
Asphota (Calotropis gigantea),

[und zwar] eine Handvoll, so viel man zwischen den Nagel

n

fassen kann, klart eine kumblil 4 dieser [sura-Arten], die fur

den Konig trinkbar ist, Und ftinf pala verdickten Zuckersaftes

sind als Vermehrung des Saftes dabei zu geben* (121, 5/10 ).

Das ausschlieOliche Weintrinken beim Opfer wird wolil

auf soma zu bezielien sein; daB die ttbrigen Getrllnke aus Reis

statt aus Gerste bereitet wurden, gilt fur Kautilya niclit. You
den sechs Arten : medaka, prasanna, asava, arista, maireya und

madliu, deren Zubereitung beschrieben wird, hat nur medaka

die Zubereitung von einem drona Wasser, einem halben adhaka

Reiskorner, drei prastha Hefe (120, at); Gerste wird gar nicht

erwahnt. Moglich ware es, daB den Megastheues zu seiner

Nachrieht von der Enthaltsamkeit derlnder 5 nur ein * unriclitig

verallgemeinertes Urteil veranlaBt hat: das Verbot des sura-

Trinkens fur den Brahmanen; es ware dies auch 6 ein Moment
fur die Ansicht, daB Megastheues nur in brahmanischen Kreisen

verkehrt und das dort Geseliene oder Gehorte als fur alle Inder

1 Eine Sclilingpflanze, a. Sor. p. 58.

2 So nach Text 121, n. 1, s. Sor. a. a, 0.

B liest °kalinga° (Jolly, ZDMG71 [1917], S. 230); vielleieht ist kalinga-

yava dasselbe wie indrayava; a. P.W. s.v. kalihga 3), es ware dann nacli

P.W. ,der haferahnliche Same der Wriglitia antidysenteriea K. Br/
4 S, Sor. p. 58 : 64 palas.

5 Curtius (Ylll, o, 30): Ab isdem [feminis] vimim miniatratur, cuius omnibus

Iudis largus est usus.

0
S. oben S. 66.
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geltend angesehen hat. Was aber jenes Vorrecht der Frau, die

einen trunkenen Konig getotet liat, anlangt, so ist — wie Lassen 1

bemerkt — weder aus der Reohtsliteratur noch ans der Ge-

schiclite etwas darliber zu erselien. Ja, es spricht einerseits die

Erbfolge, andererseits der Schutz cles Konigs auch bei Yer-

gniigungen (Harem, Jagd, Schiffahrt, Bad) dagegen. Vielleielit

ist diese Naehriclit des Megasthenes nur tendenzios aufzufassen,

indem er die holie Meinung der Inder bezUglich einfaclier Sitten,

die Ehren eines gewohnliclien Weibes einein lasterhaften Konig

gegenliber ausdrucken wollte.

Ergebnis: Der ,suradhyaksa* des Kautilya zeigt die Exi-

stenz verschiedener alkoholischer Getranke, von Wirtshausern;

das Verbot des ,Wein f~(sura?)Trinkens ist yielleicht dtirch das

fur Brahmanen geltende Gesetz irrig fur alle Inder bindend be-

richtet. DaC der Konig ebenso getrunken bat wie der gewohnliche

Inder, beweisen die Erorterungen liber die yyasana; fur den

Kdnig gibt es sogar besondere Getranke. Endlich ist die Nach-

richt yon der Ermordung eines trunkenen Konigs nicht durch

die indische Literatur (weder rechtliche noch geschichtliche)

belegbar, [Die Nachrichten des Megasthenes liber Wein und

Weingenufi sclieinen aus drei Elementen zusammengesetzt

:

1. Dionysos-Kult und seine Ubertragung auf den Konig (bacclii-

sclie Auszlige, Musik); 2. Yerallgemeinerung brahmanischer Ge-

setze ftir alle Inder (Verbot des Weintrinkens); 3. moralische

Tendenzen (Ermordung des trunkenen Konigs).] Reis spielt bei

der Bereitung der Getranke eine geringe Rolle.

Auf die Stellung der Alkoholbereitungs-Rezepte bei Kau-

tilya kann bier nieht eingegangen werden, wiewohl auch in

diesem Punkte die Detailuntersuclmng lohnenswert ist. Manu
(XI, or.) kennt drei Getranke: gaudhi, paisti und madlivi,

d. i. bereitet aus Melasse, Kornbranntwein 2 und Honigsclmaps.

AVeitere Quellen fur eine Untersucliung waren Kulluka zu Manu
XI, %;

3 das Kamasiitra, das auch den Nacliweis bringt, wie

gern man im gewohnliclien Lehen Likore trank und selbst

1 I ltd. Alt. 2
II, 8. 719 1*.

' Lassen find. Alt. 8
1, y.»j> Amu. 2): ,aus zorstollenem Korn (pislita) ye-

machten, es ist aher ohno Zweiiel lteis gemuint..*

3 Vg-l. Lassen. Inti. Alt. 8
1, 8. 312, Amn. 1.
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bereitete (z. B. Komm, p. 36, is if.).
1 Besonders geben die medi-

zinischen Werke AufsehluB: SuSruta 45,ioiu9i und Caraka 25,sfr.

5. Einkiinfte des Kouigs.

Mehrere Stellen des Megasthenes sprechen von den Steuern,

die dein Konig gezahlt werden.

Fg. L 46 : jFiir das Land zahlen sie [die Landleute] dem Kdnig
Pachtzinse, weil ganz In (lien deui Kdnig gehdra, dem Privatmanne

es aber nicht erlaubt sei, Gnmdbesitz zu enverben. AuGer der Pacht

zablen sie ein Yiertel in die Konigskasse/

Fg. 29, ii :
,Naher der Wahrlieit bericbtet Megasthenes, daB die

Flusse Goldsand fubren und daB davon dem Konig eine Steuer ab-

gefiilirt werde; denn dies kommt auch in Iberien vor/

Fg. 32, 4 .* ,Und diese [Landleute] zahlen die Steuern den Kd-

nigen . .
.*

Fg. 32, (?: ,Aueh diese [drei Hirten-Arten] zahlen Steuern von

den Herden/
Fg. 32, 7 : ,Auch diese [Handworker und Kleinliandler] sind zu

bftentlichen Leistungen verpflichtet und zahlen eine Steuer/

Fg. 33, 5 : ,Das ganze Land gehdrt dem Kdnig; statt Lohn be-

arbeiten sie es urn den vierten Teil der Fruchte/

Fg. 33, 7 ; Von diesen [Handwerkern] zahlen die einen Steuern

und sind [dem Staate] zu bestimmten Leistungen verpflichtet/

Das Weseniliehe dieser Berichte sind zwei Angaben: a) daB

alles Land dem Konig gehdre
(
x

/4 der Friichte als Entsehadigung

gehdre den Landleuten [Strabo]); b) daB dem Konig Steuern ge-

zahlt werden
(
x

/4 auGer der Pacht von den Landleuten [Diodor]).

a) DieFrage nach einer gaciAww) yr
t
in Indien ist aus der

einheimischen Literatur wenig bekannt; erst dureli den von

Sorabji verdffentlicliten Kommentar zum Arthasastra ist das

Problem akut geworden.

In einem interessanten Aufsatz hat E. W. Hopkins in

anderem Zusammenhang iiber die Frage nach dem alleinigen

Kbnigsboden gehandelt. 2 Die Nachrichten der Grieehen verwirft

1 Ygl. R. Schmidt, Das Liebesleben des Sanskritvolkes (2. Aufl.), Berlin

1911, S. 138/141, der auf Malavikagnimitra, 111. Akt (ed. Shankar

P. Pandit p. 45, g f.) verweist. — Zur Bereitung der sura s. SBE XL1V,

p. 223, n, 2 und Macdonell-Keith, Yedic Index II, ]). 458 f.

'£ Land-tenure in India, India Old and New, New York 1902, p, 200/229,
*

lies. p. 220 ft'. Leider fehlen die Belege fur die aufschluBreiehen Be-

merkungen.
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Hopkins (p. 221), teiis als unglaubwiirdig, teils als unklar. DaB
die Inder ihren Boden in Eigentum besaBcn, sei zweifellos; aber

dock war der Konig Herr liber alles (p. 222); man sail das als

selbstverst&ndlicli an, ,in the earlier period the question as to

who owns the land is simply not discussed* (p. 223). Schwer

ist es, den modernen Unterschied yon Pachtzins (rent) nnd

Steuer (tax) fur die indischen Gesetzgeber auseinanderzulialten;

die Steuer zahlte man nur als ,Schutzgeld' (,in return for pro-

tection p. 221 f.).

Die erwahnte Stelle im Kommentar (Sor. p. 55 zu 117, 2):

,Von den der [Reehts-] Wissenschaft Kundigen wird der Konig

als Herr des Landes und des Wassers angesehen. Auf jedes

andere Gut aber als diese beiden haben die Hausvater das

Eigentumsrecht* hat Jolly 1 zu einer Priifung der Frage ver-

anlaBt. Nach ihm spreehe Manu VIII, 30 fur die {SaGiAowj 7*?),

auch Blihler hat (SBE XXV, p. 259 f.) dies angenommen; ferner

lasse sich Visnu III, 55 und Narada VII, 6 anfuliren. Bei Ent-

scheidung dieser Frage mtissen jedoch zwei Begriffe auseinander-

gehalten werden: einmal Staatseigentum und dann Eigentum
des Konigs, Es ist nicht richtig, wenn man 2 behauptet, es gebe

in Indien keinen Staat und kein Vaterland; richtiger ist es: es

gibt Untertanen und einen oder mehrere Herrscher. In Rom
gibt es einen ager publieus und Athen hat seinen cYjpoc

;
in

Indien jedoch ist der Konig identisch mit deni Staate, Staats-

domane ist Konigsgut. So wird es erklarlich, wenn das, was
dem Staate gehort, der Konig ninimt, eine Einrichtung, die

orientalisch ist, aber auch in Agypten und im Seleukidenreich

Eingang gefunden hat und in der romischen Ivaiserzeit teil-

weise sogar in Italien vorkam. Nur unter diesem Gesichtspunkt

kann man yon einem Konigsboden in Indien nach der Rechts-

literatur spreclien; der Konig yenvaltet, geniefit und verwendet,

was sonst Staatseigentum ware, fiir sich oder — soweit notig —
fill’ seine Untertanen. Wenn auch der Konig bhu(mi)pati, bhfi-

mipa usw. heiBt, so ist dies nur der indische Ausdruck fur das

1 Land und Wasser als Staatseigentum, Kulm-Festschrift S. 27/29.
2

32. Senart, Les Castes dans l’lnde, Paris 1896, p. 282; an diesem Satz
triigt offenbar die Vennengiuig des okzidentalen und modernen Staats-

begriffes mit dem orientalischen die Scliuld. Gegen Senart auch R. Fick,
Die soc. Glied, S. 75, Anm. 2.



Megasthenes und Kautilya. 95

Rechtsverlniltnis dessen, was herrenlos ist oder dem Staate ge-

liort.
1 Es ist begreiflich, daB den bralnnanischen Kreisen diese

Theorie vom All-Eigentum des Kdnigs sehr angenebm war:

denn far ihre Person hatten die Brahmanen vorgesorgt. 2 Wo
nnd wann diese ,Staatsrechts‘- Theorie entstanden ist, wird kaum
nacbweisbar sein.

Ein anderer Weg, der Nachweis von Privateigentum an

Feld (und Wasser), fllhrt zur selben Ansiclit, daB die Dharma-

sastras und Megasthenes nur die Theorie wiedergeben. So sprieht

die Bestimmung der Grenzen, Verkauf von Hausern und Grund-

stucken (Kauf. 166 ff.) dagegen, ferner 142, 4 it, wo von der

Feststellung des Privateigentums zu Steuerzwecken die Rede

ist. Vor allem wird die unter b) zu besprechende Steuerabgabe

erweisen
;

daB der Boden nicht ausschlieBlich dem Konig ge-

horte, von einer Paclit nichts zu sehen ist, mit Ausnahme des

Falles, daB der Konig zu wenig Arbeiter hat 3 oder Leute

gegen entspreehenden Anteil an der Ernte unbebautes Land
bestellen.4

Ergebnis (a): Nur in der Theorie, nach der Staatseigen-

tum mit Konigsgut identisch ist (aber nicht umgekehrt), darf

von einem Konigsboden in Indien gesprochen werden; soweit

bestlitigt Kautilya — aber auch die Rechtsliteratur — die An-

gabe des Megasthenes. Mit Ausnahme spezieller F&lle ist von

einer Paeht nicht zu sprechen, vielmehr hat es Privateigentum

an Land und Wasser gegeben.

b) Nach Megasthenes (Fg. 1, 46) haben die Ackerbauer 5

J

/4 des Ertrages auBer der Paclit dem Konig als Steuer abzu-

liefern. Die Rechtsbticher bestimmen gewolmlich 7(5 a^ s Anteil

1 Vielleicht zeigt ein Beispiel den Untersehied zwischen den Staats*

auftassungen klarer: ,konfiszieren 4
heifit griechisch oyj^sustv, lateinisch

publicare; im Sanskrit aber sagt man ,dies oder jenes zielie der Konig

ein 4 (raja liaret), z. B. Baudh. I, 10
,

is, in; Kaut. 109, 4 .

- Z. B. Visnu III, fi3 ;
Niir. VII, (5 ;

vgl. Hopkins (a. a. O. p. 222 f.) iiber Ge-

fichenke an Priester.
3 HO, 19 f.

4 So in den Smytis (vgl. Jolly. RuS. S. 107, Kulm-Festsehrift S. 28), Bei

Kautilya selienkt der Konig Land nur Steuerzahlern (47, 1 ).

5 Nur von diesen iiberliefert er den Steuersatz, daber fallen die iibrigen

Stellen flir den Vergleieli weg.
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des Konigs, aber anch 1
/8

oder 1

j12 .

x Kautilya erzithlt die Ein-

richtung des Sechsten (22, i<j/23, i): ,Den seclisten Teil des

Getreides, den zehnten Teil der Waren nnd das Gold haben

sie als dessen [des Manu Yaiyasvata] Anteil bestimmt/ Und
ein alter Branch scheint es zu sein; ,Daher schtitten auch die

Waldbewohner den seclisten Teil der Nachlese her mit den

Worten: „dies ist der Anteil dessen
;

der uns beschutzt u ‘ 2

(23, 3 /5). Wenn Mann nnd die ubrigen Stellen anch andere

Prozents&tze nennen, so beweist dies sclion, daB der sechste

Teil keine standige, wohl aber, wenn nicht die nrsprtinglichste,

so doch gewohnlichste Abgabe 3 war. Diese Steuersatz-Variability

begegnet ebenso im Arthasastra : 93, 15 (s. Sor. p. 39 dazu) ist

vom Seclisten die Rede als einer scheinbar konstanten Abgabe
nnd dasselbe Werk zeigt klarer als man bisher sehen konnte,

daB die Abgabe sich nach deni Erzeugnis, nacli der Qualitat

desselben, nach der Quantitlit (ob gnte oder schlechte Ernte)

richtete.

;
Von einem groBen Lande oder einem mit kleiner Ans-

dehnung, das Wasser [nnr] dnrch Regen nnd reichlich Getreide

hat, fordere er [der Kcinig] 4 den dritten oder vierten Teil des

Getreides je nach der Qnalitat. Von einem mittleren oder ge-

ringen [Lande] oder von einem, das Nntzen bringt dnrch

Festungen, Wasserwerke, HandelsstraBen, Besiedelung von Ein-

Oden, Minen, Nutz- nnd Elefontenwalder und Unternehmungen,
das an der Grenze liegt oder wenig zum Leben gibt, fordere

er es nicht. Getreide, Vieli, Gold usw. gebe er einem, der eine

3 Manu VII, 130 f. von Bliumen, Honig, Fett, Wohlgeriichen usw. aucli 3

/ (,;

vgl. Gaut. II, i, 10, 24; Vas. I, 42; Baudh. I, i0( i«,i; Vi?nu III, 22; s. W.Foy,
Die konigl. Gewalt S. 40: E. W. Hopkins, The ruling caste p. S7 f.,

p. 88
,

n. f.

2 Das ist der riehtige Ausdruek des Verbal tnisses sswischen ICiinig- und
Volk, Baudh. a. a. O. : .safjbhagabhvto raja rakset prajam

|

3
Ilierfiir spricht die Bezeichnung des Koiiigs: saflbhak

;
fern er die Dber-

tragung auf das religios-ethische Gebiet: Manu VIII, 305 ;
Vas. 1

, 44 ;

Visnu III, 28 u. a.; Sakuntala (ed. Cappeller) p. 54, 21 .

4 Bliamas., der die Stell-e Ind. Ant. XXXVIII (1909), p. 200 tibersetzt, ist

der Ansicht (Ind. Ant. XXXIV [1905], p. 115), daB diese Stelle sich auf
auBergewolmliche Steuern beziehe. Ware dies der Fall, dann ist im
Arthasastra nirgends von den regularen. dirakten Steuern die Rede,
dmiri alles andere sind Ziille, Fiihrgelder u. dgl.
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Kolonie begrtinden will .

1

Den vierten Teil des Getreides und

den von [der Verwendung fur] Saat- nnd Nahrzweeke freien

[Teil] kaufe ex
1 urn Gold. Das im Walde gewachsene und das

Eigenturn von isrotriyas (gelehrten Bralxmanen) nehme er aus.

Audi dies kaufe er der Unterstutzung [dieser] wegen. Oder

bei Untunlidxkeit dessen^ sollen die Leute des samahartp in

der lieiBen Jahreszeit die Aussaat der Bauern Yoi'nelimen lassen.

Indem sie fur den aus Leiclitsinn [bei der Aussaat] verschiitteten

[Sarnen] die doppelte Strafe androhen, sollen sie zur Saatzeit

die schriftlidie Aufnahme des Samens [des besaten Gebietes]

machen. Wenn [die Feldprodukte] reif geworden [sind], sollen

sie [die Leute des samahartr] das Wegnehmen cles Grlinen und

Reifen [durch die Eigentumer] verhindern, auBer zwei Handvoll

Gemuse
;
die man mit der Hand abreiBt. Und fur Spenden zur

Verehi’ung der Gotter und Ahnen, oder fur die Klxhe sowie

fur die Bettelmoncbe und Dorfdiener sollen sie das
;
was auf

der Erde Yon den Haufen iibrig bleibt/ ausnehmen. Fur den
;

welclier das eigene Getreide wegscliafft, [betr&gt die Strafe] das

Aohtfache entsprecbend der Menge. Fur einen^ welclier eines

anderen Getreide wegschafft, [betragt] die Strafe an Getreide

das Ftinfzigfache, wenn er zur eigenen Gemeinschaft [Haus
;

Dorf
?
Gegend] gehort .

4 Fur einen Fremden aber [ist die Strafe]

Tod. Sie sollen nehmen den Yierten Teil von Getreidearten und

den sechsten Yon Waldprodukten und von [folgenden] Waren:

Rispe, Harz
;
Leinen, Bast, Baumwolle, Haarstoffe

,

5 Seide, Hcil-

kraut
5

- Wohlgeruche, Bliiten, Fruchte und Gemiise, ferner Yon

Holz, Bambus, Fleisch und getrocknetem Fleiscb; die Hiilfte

1 Wenn der Konig in Not wiire, tiite er es niclit, Bieser, wie der voraus-

gehende Satz, spricht gegen Sliamas.’s Ansieht; allerdings sagt der Text

7j. 6 pratyutpannakrcchrah (B, Jolly, ZBMG 71, S. 420).

- B. h. wobl, wenn das Getreide nicht gutwillig abgeliefert odor dem

Konig vericauft wird.

3 rasimula kommt 118, 9 vor, wo der Komm. (Sor. p. 56) erldart: ,Bie auf

dem unteren Teile [auf dem Boden] ausgebreiteten Getreideahren u. dgl.

der auf dem Felde oder in der Scheune befindlichen Haufen .

4

4 Nacb svavargasya ist wold ein Stricli zu setzen; so hat auch Sbamas.,

Ind. Ant. XXXVIII (1900), p. 260.

5 rauma oifenbar von roma ,Haar‘, da ,Salzart‘ niclit in diesen Zusainmen-

hang- pafit. Vgl. P. W. s. v. lauma.

Sitzuugsber. d. pliil.-liist ICl. 191. Bd. 5. Abh. 7



von Elfenbein und Fellen. FUr den, welclier dies 1 oline Er-

laubnis verkauft, die erste Geldstrafe/ (240, e/241, 4 ,)

Ergebnis (b): Wahrend aus Kaufilya hervorgeht, daB ein

Seclistel der Naturalien eine in die alteste Zeit versetzte Ab-

gabe ist, wird von Getreide 1

/3
oder 3

/4 ,
von Waldprodnlcten

1

/6
als abzufordernde Steuer empfohlen. Dies stimmt teihveise

zu Megasthenes' es stimmt ferner zu Megasthenes, daB die

Ackerbauer am 1

j4r
den Boden bebauen, aber nur in einein

besonderen Falle, wenn sie zn eigenem Anbau zu arm sind.-

Daraus wird Megasthenes auf eine Pacht geschlossen liaben,

wahrend es eigener Grund und Boden der Besteller war .

3 Plat '

Megasthenes dieses Rechtsverhaltnis aber nicht gekannt oder

gesehen, so ist seine Naehricht (oder deren Uberlieferung) von

der Pacht ein Irrtum. In ehronologischer Hinsicht ergibt sicli

keine Ubereinstimmung. Megasthenes weiB nichts von anderen

Steuersatzen, die gleiehzeitig bestanden; auch konnte sich der

Steuersatz von 25 °/
0 (nach Megasthenes) und von 33*33 °/

0

(nach Kautilya) einige Zeit erhalten oder wiederholen. Die

Kautilyastelle zeigt, daB es weder einen ICOnigsboden de

facto noch einen konstanten Prozentsatz der zu entrichtenden

Steuer gibt.

Die Einkimfte des Konigs setzen sich ferner aus Wasser-

abgaben, Zollen (Ein- und Ausfuhrzollen) zusammen. Je nach

den Artikeln wird der Zoll versehieden bemessen: bei Bliiten,

Friichten, Gemiise, Wurzeln, Zwiebeln, Ranken, Samen, bei

Trocken-Fischen und -Fleisch 1

/(l)
fiir Edelsteine und Schmuek-

gegenstande je nach dem Werte, fur Textilstoffe, Metalle, Che-

mikalien, Holzer, Rauchwaren, Spirituosen, Elfenbein 3

/1()
oder

Vis; im ailgemeinen dazu 1
/fi

des Zolles als Torgeld oder als

Geschenk fiir das Land (112, 14/21 ; 113, 4 f.). Weitere Einnahmen
sind Ffthrgelder, die in gewissen Fallen — wie der Zoll —
orkssen werden, wie: bei Priestern, Boten, Schwangeren, bei

durch Wasser verdorbenen Waren u. dgl. (126, 12
;
127, 5 r). Eine

besonderc Rolle spielen dabei die Siegel oder Stempel der be-

treffenden Beamten (Zollaufseher, Schiffsaufseher). Der modernen
Zolhnarke entspricht die mudra, die vielleicht den Namenszug

1 So nach B (Jolly, ZDMG 71, S. 421).

~ S. unten' VII, 1.

3 S. Jolly, Kuhn- Festschrift S. 28 und RuS. S. 93. § 27,
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des Kdnigs trug. 1 Endlich sind die Regalien und Monopole:

Minen, Bergwerke, Salzfundstellen (Salzbau, Meersalz), Nutz- und

Elefantenwlllder, Alkokolfabrikation, Webwarenerzeugung usw.

orgiebige Emnahmsquellen, abgesehen von clen Strafgeldern.

Angesehlossen seien Bemerkungen tiber Entwickelung einer

Steuer und die diesbeztiglichen Verhilltnisse in vedischen, epi-

sehen und buddliistischen Werken.

Nach Zimmer (Altind. Leben S. 166) hat das Volk in

vediseher Zeit keine festgesetzten Abgaben 2 geleistet, sondern

es brachte freiwillige Geschenke; nur unterworfene Stamme
batten Tribut gezalilt, z. B. ligv. VII, is, 19 Pferdehaupter. bali

ist eine auch spiiter beibehaltene, aber nicht rechtlich fixierte

Abgabe geblieben. Im Epos 3 findet sich in Ubereinstimmung

mit der Rechtsliteratur */,. des Gretreides als Abgabe, aber aucli

bier kann von einer feststehenden Steuerquote niclit die Rede

sein. 4 In den Jatakas 5 lafit sicli wohl eine Abgabe des jahr-

lichen Ertrages, jedoch nicht deren Hdhe nachweisen. An eine

Pacht ist in vediseher Zeit schon wegen der Inbesitznahme des

Landes nicht zu denken. Nach Foy G
ist in den Dharmasastras

aller Grundbesitz der Untertanen des Konigs als Lehnsgut des

Staates angesehen, was nur die Identitat von Staat und Konig

bestlitigt. Nach dem Epos 7 und den Jatakas 8 muft die Nach-

riclit des Megastlienes tiber die Pacht als unbegrtindet ver-

worfen werden. Die oben envahnte bali-Steuer begegnet im

Epos 1
* (prityartliam ,love-tax' Hopkins a. a. 0. p. 91) und kehrt

in den Jatakas wieder (Fick a. a. 0. S. 75 f.), z. B. Kummasa-

pin(Ja-Jataka (Fick S. 76 u. Amn. 2).
L
* bali fiihrt aucli Kautilya

1 110, 7 j
vgl. Smith p. 143, u. 1

;
Kajatar. VIII, 2 und Steins Bemerkung

in der Obersetzung dazu; Jolly (ZDMG 44 [1889], S. 350 f.) tiber Siegel

auf Scheukungsurkunden
;

s. unten VII, 2 .

2 Dagegen K. Fick, Die soc. Glied. S. 75 und Macdonell- Keith, Vedic

Index II, p. 02,

E. W. Hopkins, The ruling caste p, 80 ff.

4
,Rates subject to variation and subsequently increased 1 Hopkins a. a. O.

p. 91.

* Fick a. a, 0. S. 75 ff.

0 Die kouigl. Gewalt S. 5 s,

7 Hopkins a. a. 0. p. 87.

8 Fick a. a. 0. S. 78.

9 Foy (a. a. O. S. 52): ,Au zahlreichen Geschenken fur den Konig feblte

os nicht, da sicli ihm niemand ohno solche naheu durfte/ -
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(93, i6) unter den Steuern an
;

die nacli dem Kommentar
(Sor. p. 39) eine je nach der Gegend aufgebrachte Stener auBer

dem. Sechsten ist, die das Zehn-, Zwanzigfache und mehr (?)

betragt, was sieli mit der Erldarung des Haradatta zu Gautama
II, l, io, 24 balidanain kararupena niclit deckt. Uberhaupt ist die

Steuervielheit bei Kautilya gegenlxber der Rechtsliteratur mar-

kant. Jene Geselienksteuer ist vielleieht in 113, 4 (anngrahika)

zu sehen.

6. Der Konig und das Heer.

So wenig — fast nichts — Megastlienes liber den indisehen

Ivonig als Richter zu berichten weiB, ebenso wenig erzahlt er

yon dessen Yerhaltnis zum Heere, wahrend Kautilya hier inter-

essante Aufschlusse gibt.

Nacli Fg. 27, ie (s. S. 78) muB man schlieBen, daB der

Konig personlich am Kriegszug teilgenommen hat* dasselbe

Fragment (27, 2
;

s. S. 69) laBt erkennen, daB Candragupta sich

im Lager aufhielt, scheinbar in der Nahe der Hauptstadt; viel-

leicht darf man — nach Megasthenes — annehmen, daB dies

ein standiges Lager war, in dem das stehende Heer sich ver-

sammelte
;

so wird Fg. 33, 10 die Stadt dem Lager gegentiber-

gestellt. Endlicli kamen hier noch jene Stellen in Betracht

(Fg. 27, u
t
17), in welchen von der Begleitung des Konigs durch

Soldaten die Rede ist. Sonst bietet Megastlienes diesbezuglich

leider nichts.

Was zunachst die personliche Teilnahme des Herrschers
am Feldzuge nach Kautilya hetrifft, so ist diese nur in be-,

schranktem Sinne anzunehmen. Fur die strategische und ad-

ministrative Leitung des Heeres sind — offenbar qualifizierte

und verantwortliche — Reamte 1 vorhanden, so daB der Konig
mehr die Rolle eines ,obersten Kriegsherrn* gespielt haben wird.
DaB er sich aber im Lager befand, ist, wenn aucli niclit als

Bestatigung fur Megasthenes 7

Nacliricht, aus Kautilya ersicht-

lich. Wie sail ein altindisches Hauptquartier aus? ,Auf einer
fiir Wohnstatten empfohlenen 2 Statte sollen der nayaka, der
Zimmermann und der Astrolog das Hauptquartier errichten

1
S. uuteu VI, 5 u. VII, 3.

“ B "praSaste (Jolly, ZDMG 72 [1918], S. 215).
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lassen
;
[und zwar sei es] rund, lang oder viereckig oder je iiacli

den Terrainverhaltnissen [gestaltet], mit vier Toren, sechs Wegen
und neun Abteilungen versehen, [niclit nur] zur Zeit der G efahr,

[sondern] aueh bei standigem Aufenthalt mit Graben, Erdwall,

Einfriedung, Toren und Tttrmen ausgestattet. 1 Im nordlichen

Neun tel des mittleren [Neuntels] erriclite er die Wohnstlltte

ftir den Konig, 100 Bogen 2 in der Llinge, die Hiilfte in der

Breite, in dessen westliclier Hlilfte den Frauenpalast und am
Rande die Haremswaclie. Im Osten den Audienzsaal, reclits

[davon] die Kanzleien 3 fur Schatz- und Befehlsangelegenlieiten
;

links den Platz fur die vom Ivonig zu bentitzenden Elefanten,

Pferde und Wagen; davon in Abstanden von 100 Bogen vier

Umliegungen, die aus Wagenstangen, pratati (?)/ Siiulen und

sala-Holz gebildet sind. Innerhalb der ersten befinde sich im

Osten der Ratgeber und puroliita, reclits [davon] die Korn-

kammer und die Kuclie, links die Nutzmaterial- und Waffen-

kammer; innerhalb der zweiten der Platz fur die ererbten und

besoldeten [Truppen], fur die [vom Heere zu bentitzenden]

Pferde und Wagen und

5

fur den Feldmarsehall, innerhalb der

dritten [sollen sich befinden] die Elefanten, die Bandenheer-

Truppen und der prasastr/’ innerhalb der vierten die Fron-

afbciter, der nfiyaka, das Freundes-, Feindes- und das Stammes-

heer, ein jedes von seinen Leuten befehligt. Die Kaufleute

und die Dirnen [sollen sich] entlang des groBen Weges [be*

linden]. AuGerhalb die Jiiger und Hunderudelfuhrer, die Leute,

die mit turya- Instrumenten und mit Feuer zu tun haben
;

7

Gebeime (Spione) und Wachen. Auf der Seite, wo das Herein-

1 Zeile 13 bis ca gehort offenbar zum Vorhergeheuden, denn das ganze

Lager ist, wie aus Kamand. XVII, 2 liervorgeht, mit Graben usw. be-

i’estigt, niclit die Wohnstatte ftir den Kdnig.

- 1 dhanus — 1,80 m, also 180 ra lang, 90 m breit.

3 Vgl. P.W. s.v. karana 2 b); Shainas. (Ind. Ant. 39 [1910], p. 108): ,to Ms

right the departments of finance and accounts/
4 pratati (°i, aucli yratati, s. Halayudlia II, 25)

ist ,Ranke 4

,
liier vielleicbt

in der Bedeutung von
}
Raukenwerk‘.

5 Von hier an bis .aufiorlialb
1 nur in B, s. Jolly, ZDMG 72 (1918), S. 215.

a Die termini nayaka, senapati und prasastr sind unten VI,") erklHrt, ebenso

die Arten der Heere.
7 Wolil um einerseits Signale geben zu konnen und keinen Llirm zu

maclien, andererseits um keine Feuersgefahr hervorzurufen (vgl. 145, a)*
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brechen der Feinde droht, errichte er Brunnen[locber], Fallen,

Fanggruben und [einen Verban von] Dorngestriiuch. Er lasse

einen Weohsel von achtzehn Gruppen znm Schutze der eigenen

Person 1 maclien. Und er richte Tag- nnd Nachtwachen 2 ein,

mn Spione zu erkennen* (361, 10 / 362, 3).

Diese Einteilung des Lagers ist nicht selir klar in bezug

auf die Anordnung der nenn Teile. Die Schwierigkeit des Ver-

st&ndnisses berulit zunaclist auf der Interpretation von madhya-

masyottare (361, 13), ob namlicb madliyama nur die Mitte des

Lagers oder das wieder in neun Teile zerlegte mittlere Neuntel

des ganzen Lagers ist, wie es der Kommentar zu Kamand. XVII, 5

annimmt. Ferner ist es unsicber, ob die Bestimmungen purastad,

daksinatah (361, 15 f., I8f.) die Weltgegenden oder die Lage zu-

einander bezeiebnen. Audi gewisse termini (sakatamethl, 0 dlil

;

pratatl 361, 17 f.) sind unbekannt oder unklar. Sicber ist nur,

daG neun Teile oder Lagerplatze eingeriebtet wurden, wie aucb

in der Festung neun Teile existierten (55, 3 ),
was einen schema-

tiscben Eindruck madit. Als sicber kann ferner gelten, daG

fiinf Teile naber zueinander gehorten, von diesen dann vier

Abteilungen 100 Bogen entfernt lagen. Die neun Teile, die

man so erh&lt, waren etwa folgendermaBen (gegeniiberstehende

Seite) im Lager loziert zu denken.

Da die Lagersituation axis dcm Arthasastra mancliem

Zweifel Kaum gibt, so sei anschlieGend das XVII. Kapitel des

Ivamandakiya Nitisara in Ubersetzung wiedergegeben
;

docli ist

zu bcmerken, daB Kamandaki bier alles andere als einen Aus-

zug aus Kautilya darstellt, wiewobl einige Details Uberein-

stimmen oder zu Kautilya Erklilrungen bringen.

Abscbnitt iiber die Einrichtung des Hauptquartiers.

(Kamand. XVII, 1/22.5

1 . Wenn er in die Nalie der Burg des Pennies gezogen ist, lasse

er an einer fur gut erachteten Gegend, kundig der Errichtung eines

Hauptquartiers, das Hauptquartier errichten.

1 B (Jolly a. a. 0.) laBt atma aus.

a divayamam; nach Kamand. XVIf, 9 nmB yama nicht nur die ,Naclit-

wache 1 bedeuten, da diese nicht am Tage stelien kbnnte, sondern ,Waehe £

iiberhaupt, wie ,prahara c

,
das der Koium. zur Kamandaki-Stelle gibt.

Hier liatte yama die Bedeutung von ,Waclip‘ und ,Nac.btwacbe {

.
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2. Yierseitig, mit yier Toren, nicht zu ausgedehnt und nicht zu

klein, mit Tiirmen, Torbau, Wall und mit einem groBen (breiten)

Graben umgeben.

3. Dreieckig, lialbmondformig, kreisrund oder auch langgestreckt.

Nach der Eignung der ortlichen Yerhaltnisse teile er den Platz ein.

4. Yersehen mit voneinander getrennten, freien, langgestreckten

Seitenwegen, geschiitzt, [tiefliegend] wie eine Achselgrube, mit groBen

Wegen umgeben.

5. In der Mitte dieses [Platzes] lasse er ein schones, groBes

Haus far den Konig errichten, vom ererbten Heere geschiitzt, im Innern

mit dem Schatzhaus ausgestatfcet.

6. Das ererbte, besoldete, Banden-, Freundes-, Feindes- und

Stammesbeer lasse man der Reihe nach sich lagern, indem man den

Konigspalast [mit ihnen] umgibt.

7. Im Innern [des Lagers] lasse er im Kreise die, welche zur

eigenen Partei gehoren, die furchfcbar, nicht habgierig sind, deren Taten

man erprobt hat, die reiehlich Lohn haben, lagern.

8. Beriihinte Elefanten und blitzesschnelle Rosse, von sehr ge-

eigneten Leuten bewacht, sollen sich in der Nahe des Hauses des

Konigs aufhalten.

9. Abwechselnd Waclie haltend, stehe wohl geriistet Tag und

Nacht mit gebrauchsfertigen Waffen die Haremswache zur Besehiitzung

des Konigs.

10. Ein kampftiichtiges Pferd, mit groBen Zahnen, geriistet, yon

einem geeigneten Manne geleitet und schnell, stehe [zu jeder Zeit] am
Tore des Konigs[hauses] [bereit].

11. Ein Teil des Heeres, mit einem senapati

1

an der Spitze,

patrouilliere aufmerksam drauBen im Kreise in der Nacht.

12. Und [die Bewegungen und] das Treiben des feindlichen

Heeres sollen Leute, die sehr tapfer sind, schnell gehen kdnnen, wind-

schnelle Rosse haben und bis an die entfernteste Grenze schweifen

kdnnen, in Erfahrung bringen.

13. Er lasse durch geeignete Arbeiter an den Toren, an deren

Bogen Kr&nze befestigt, die mit Yorrichtungen [zur Abwehr] und mit

Flaggen yersehen sind, den wirksamsten Schutz bereiten.

14. Ein jeder darf [nur] eintreten und ausgehen, wenn er zuvor

gcpriift worden ist; und die feindlichen Boten sollen sich fur die Be-

fehle des Konigs erreichbar [aber ohue einzutreten] aufhalten.

15. Das ganze Kriegsvolk stehe, abgehalten von unniitzem Larin,

SpaB, Spiel und Trinken, dienstbereit da, den Aufgaben zugewandt.

16. AuBerhalb des Grabens aber lasse er einen Weg fur die

Heeresfcruppen und fiir sich frei und rode den ganzen Platz aus, uin

das feindliche Heer zuriiekschlagen zu konnen.

1 Es kann nicht heiBen ,mit dem senapati 4

,
da der ,Feldmarscliall c keine

Patrouillen fuliren wird; vielmehr entspricht dieser senapati dem bei

Kant. 375, 5 geuannten.
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17. Er maehe den Platz ringsum unzuganglich clurch Dorn-
gestrauch bier, durcli Bpeerc mit Eis.enspitzen dort, und auch durcli

versteckte Gruben.

18. Und mit verschiedenen [dazu geeigneten] Vomchtungen lasse

er Pliitze fur die [Kampf-] Ubungen des Heeres ausstatten an cinem
Platze, der frei ist von Baumen, Gestriipp, Steinen, Baumstumpfen,
Ameisenhaufen und Locliern.

19. Eine Gegend, in der es Platze ftir die Ubungen des Heeres

nacli Belieben gibt und ungunstige fur den Feind, diese Gegend gilt

als die beste.

20. Wo es sowolil fur die eigene Seite als fur die Feinde gleich

giinstige Platze zu Ubungen gibt, die Gegend wird von denen, die

den Sinn der Wissenschaft kennen
;

als mittlere bezeichnet.

21. Die Gegend, welche eine groBe Fliicbe bat, sebr hinreicliend

filr die Ubungen des feindliclien Heeres und ungilnstig fur das eigene

ist, die wird als die scblecbteste erklart.

22. Stets fordere er die beste [Gegend], wenn es aber an einer

solchen fehlt, die mittlere; die schlechteste suche er, [um] zu Erfolg

[zu kommen], nicht auf, da sie einem Gefangnisse gleicbt.

Megasthenes berichtet von Speertrftgern unci voni ,ubrigen

Heere* in der Nahe des Konigs, aber dock spielt bei ihm die

Bewaclmng durcli das Heer nicht die Rolle, wie sie nacli

Kantilya anzunelimen ist. Dieser Umstancl ist nocli in einer

Hinsiclit beachtenswert: er lafit erkennen, daC die Frauen als

Waehe — abgesehen von jenem erwalmten Punkte (S. 83 ff.) —
keine besondere Verwendung gehabt haben; ja, xnan kann be-

hanpten, daC den Konig auf Scliritt und Tritt Soldaten, bezw.

Pleeresabteilungen begleiten, nie Frauen. Falirt der Konig zu

Sell iff, so soli das Heer, wold nur eine Wache aus Soldaten,

am Ufer sieli befinden 1
(44. m). ,In den Zwischenraumen der

Ringmauern soli sieli die Heeresabteilung unter dem Harems-

aufselier 2 aufhalten* (41,7), wird fur den Schutz des Plarems

verordnet. Vor der Beratung mit dem Feldlierrn im aebten

Tagesteile besichtigt der Konig im siebenten die vier Truppen-

gattungen (Elefanten, Pferde, Wagen und Infanterie; 38, y/ff),
3

Und wie er bei Besuclien von Heiligen, Asketen, Festcn u. dgl,

von Bewaffneten, nicht von Frauen umgeben ist (S. 82 f.), so

,gehe er mit der Ratgeberversammlung zu dem Gesandtcn eines

1 Vgl. Kamand. VII, s*b.

- Kurz: die Haremswaclie, wie 801
, ir>. — Vgl. Knmand.Vll, 4:1; M.Vnllauri

p.69.

Vgl. Mann VII, 22a

;

Vajn. 1, :ws.
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Nachbarn, gerlistet, zu Pferd
;
auf einem Elefanten reitend ocler

zu Wagen zu dem gerusteten Heere* (45, 2f.).
1 Ob sicli letzteres

auf einen Kriegszug bezielit, ist zweifelhaft; wahrscheinlicb

handelt es sicli nur uni die Inspizienmg: ,Infanterie, Pferde,

Wagen und Elefanten sollen bei Sonnenaufgang drauBen [vor

der Stadt] Ubungen in ihren Fertigkeiten vornelimen, aus-

genoxnmen an den Fugentagen, 2 Auf diese sei der Konig stets

aufinerksam und bestiindig nehme er die Besichtigung der

Tiichtigkeit dieser vor* (247, 6/8). Endlicli beiBt es (247, m.):

,Oder wenn er sicli zu einem Feldzug anschickt, lasse er das

Heer sicli rtisten/ Wenn auch sonst (Buck VII ff.) vom Feldzug

die Rede und der Konig als Subjekt zu erganzen ist beim ,zu

Feldeziehen* (yayat 261, ie; abhiyayat 268, i; 271, m
;
is usw.),

so muB man annehmen, daB er wobl mitgezogen ist, aber immer

gut geschutzt war;

3

an cine personliehe Fiihrung des Heeres

ist nach Kautilya nicbt zu denken. SeldieBlicli hat der Konig

gegebenenfalls einen Stellvertreter, den Kronprinzen, den er

lieber als die eigene Person der Gefahr aussetzte (268, io f.\

Aber keineswegs ist der Konig des ArthaS&stra gewillt, sein

Vermogen den Bi-ahmanen zu sclienken, seinen Solin in die

Herrschaft einzusetzen und in der Schlacbt den Tod zu suclien

(Mann IX, sondern ihm entspricht es besser, sicli auf jeg-

liclie Art zu retten (Manu VII, 213), da er sicli und seine Herr-

schaft beschtitzen soil (45, 7f die letztere vor allem vor Weil>

und Sohnen (32, <> f. ).

Ergebnis : Es ist nacli Ivautilya mit Megasthenes vereinbar

anzunehmen, daB der Konig sicli im Hauptquartier aufgehalten

bat; wann oder bei welcben Gelegenheiten, ist nicbt zu sagen.

Eine direbte Teilnabme des Ktinigs am Feldzuge ist nur in

Leschranktem Sinne gegeben; er zog mit, hatte aber nicbt die

personliehe Fiihrung des Ileeres, fur welche qualifizierte Funk-

tionare bestehen, Seine Beziehungen zum Heere sind die eines

,obersten Kriegslierrn*, er inspiziert das vierteilige Heer; sonst

bildet fur ihn das Heer die hauptsaelilicliste Schutzmannsehaft,

1 Vgl. M. Vallauri p. 63.

1 sandhi offenbar in der Bedeutung von parvan, d. li. die Vollmonds- und
Neumondstage.

Wie aus der (spliter zu bespreehendon) Marschordnung heryorgeht.
4

Vtfl. (J. Bflhler, SHE XXV, p. 390
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da Heeresabteilungen im Palaste, im Harem, bei Vergnugungen

and Ausgangen den Herrscher bewachen.

7. l)ic Frauen in der kchiigliclien Uingebung.

Dem Megastlienes oder der Uberlieferung seines Werkes

ist es zuzuschreiben, daB keine Nacbricht iiber die Frau des

Konigs, besser liber die Frauen, spricht. DaB der Konig einen

Harem besitzt, ist zwar niclit neu,

1

um so mehr aber ver-

wunderlieb, daB der griecliischc Gesandte dies einer Erwiilmung

niclit wert befunden bat. Wicbtiger ajs dies sind des Mega-

sthenes Worte liber die als Dienerinnen venvendeten Frauen.

Nacli Fg. 27
;
u besorgen die Leibespflege des Kbnigs Frauen,

,aucli diese sind ihren Eltern abgekaufb. Kein Wort spricht

davon, daB diese Frauen anderen Stamines waren, sie sind, muB
man schlieBen, Inderinnen; allerdings ist damit wenig gesagt.

Die Frage nacli deni status civilis dieser kciniglichen Leib-

dienerinnen wird am besten in zwei Fragen zerlegt: a) welches

Verbal tnis ninimt die Kijnigin in der Zahl der Frauen dem

Konig gegeniiber ein und gehoren diese Dienerinnen zum
Ilarem?; b) gibt es Sklavinnen in Indien, sind diese Dienerinnen

Sklavinnen und welch e Arten von Sklavinnen hat der Konig?

a) Die Ivonigin, d. h. die Hauptfrau, flihrt den Namen
devi, ,MajestiiP, oder mahisi, ,die erste Gattinh Sie wohnt wie

die ubrigen Frauen im Harem (antahpura), besitzt aber eine

eigene AVohnung, wahrscheinlich ein eigenes Gebiiude innerhalb

des Frauenpalastes, das devi'grlni (41, m; vgl. Kamand. VII, .jm f. ).

,1ns Innere des Hanses gegangen, besuchc er die von alten

Lenten oder Frauen [auf ihre Hugefahrlielikeit] geprUfte Ko-

nigin'- (41, s). Im Frauenhause ist ein Stab von Dienern und

Dienerinnen bescluiftigt; durch diese werden die Haremsfrauen

bewacht. ,Er verhindere den Verkehr [der Sklavinnen des

Harems] 3 mit kahlkopfigen, flechtentragenden Asketen, mil

1 Vgl. Rgv. VII, is, 2 ;
A. Ludwig, Der Uigveda V, 8 . 539.

- Wohl so nach 42, 1 f ;
M.Vallauri hat (p. 59): ,. . . s’ intrattenga colla

regina la quale sia stata [prim a] esaminata da doime attempate/ So

aucli Jolly, ZDMG 74, S. 352, 29 — ,Er besuclie keine [Frau, oltne daB

sie untersuclit worden ist]* (41, gf.).

S. die bei M.Vallauri p. 60, 11.

1

zitiert.e Medhatitbi-Stolb* zu Manu VIl,ir>:i.
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Gauklern unci mit fremden [auBerlialb des Harems verwendeten]

Sklavinnen. Unci nicht sollen Familienangehorige diese [Harems-

frauen] besuclien, aufier die im Zustande der Schwangerschaft

unci Krankheit 1 befindlichen* (41 , iof,). Es befinden sich also

im Harem Frauen, zu clenen der Zutritt verboten ist. ,Achtzig-

jahrige Manner oder ftinfzigj&hrige Frauen, angebliche Mutter

unci Vater, alte Leute, Eunuchen und yertraute Hausangehorigc

sollen Lauterkeit und Unlauterkeit der Haremsfrauen in Er-

fahrung bringen'

2

(42, 1 /3 ), So viol liiCt sicli erkennen, daJS die

Konigin ebenso wie die ubrigen Haremsfrauen bewacbt wurde;

ferner sincl ihre Sklavinnen wie die ubrigen Haremsbediensteten

verschieden von den Dienerinnen des Konigs. Denn letztere

bedienen den Konig im Palaste und dttrfen (nacb 41, 16) nicht

einmal mit Haremssklavinnen verkehren. Uber Haremsfrauen,

die avaroclhah (pi.) heifien, erfiihrt man sonst niclits, 0 wohl aber

einige Oaten fiber die erste Konigin. Befindet sie sicli in der

zur Konzeption geeigneten Zeit, so sollen die rtvijs clem Indra

und Brhaspati einen Opferkuchen darbringen; bei der Schwan-

geren soli der Kinderarzt bei der Pflege des Foetus und bei

der Geburt sich bemuhen 4
(33, 13/15); zur Zeit der menses soil

die Konigin bewacht werclen 5
( 254, 15). Wie des Konigs Mutter

erhltlt auch seine Gemalilin eine Apanage von 48.000 pana

( 245, .ve), hingegen verlautet niclits vora Gehalte der Neben-

frauen.' 5 Die erste Konigin nimmt mit dem Kronprinzen, der

offenbar als deren Sohn anzuselien ist, eine Ausnahmsstellung

1 S. Jolly, ZDMG 70, 8 . 553.

- Vgl. M.Vallauri p, 60 und 11 . 2™ 3.

a Tiber Haremsfrauen eines Privatmannes vgl. 146
, 13 mit Jolly, ZDMG 71,

S. 231 und 220, 5 mit Jolly a. a. O. S. 410.

4 kaumarabhrtya ist nicht, wie M.Vallauri (p.f>l) sagt: ,ginecologo {

,
sondent

,der in der kumarabhrtya (,Kinderheilkunde‘) Bewanderte*; vgl. im Pali

komarabhacca, wie der beriihmte Jlvaka genannt wird (vgl.M.Winternitz,

Gesch. d. ind. Litt. IT, S. 23 f.); falseb aucli K. E. Neumann, Die Iieden

Gotamo Buddhos III, S. 582 f. ,Prinzenarzt, d, i. der Ilofarzf . Vgl. Jolly,

Medicin 8. 68 . — Statt prajanane liest Nr. 335 prajane, M.Vallauri a. a. O.

11 . 3,

r
’ 8 . Jolly, ZDMG 71, S. 422.

AnBer man sieht in ibnen die kumaramatrs (245, jo), welche 12.000 papa

beziehen. Danu bleiben nocli jene Nebenfrauen olme Apanage-Bestim-

mmig, die keine ,Priiizen‘ haben.
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ein, wiewolil die Tocliter und Soline cler Haremsfrauen aufler-

lialb des Frauenpalastes wohnen (41, 5 ). So ist die Nahrung

an Reis fur die erste Konigin und den oder die Prinzen seehs

drona, fur ,Kdnige' fiinf (96, 5 f.); aueh beim fremden Fiirsten

bilden Konigin und Prinz deni Konig gegenuber eine Einheit

(308, 5). Es ist bemerkenswert, daB selbst der Name der Ko-

nigin zur Spionage oder Beseitigung gefnlirlicher Elemente miB-

braucht wird, wie 16, is
;

383, oder eine als Konigin ver-

ldeidete Spionin tlberliefert einen gefahrliclien Wtlrdentrager der

Raclie des Konigs (237, 12). Und Kautilya selbst rat dieses

Mattel an, trotzdem er (17, rif.) sagt: ,Aber ja niclit maehe der

Ftirst sicli selbst oder die Konigin zur Zielsclieibe [von Ver-

diiclitigungen] ziun Zweck [der Prufung] der Lauterkeit der

Minister, dies ist Kautilyas Ansielit/

Ergebnis (a) : Innerhalb des Kreises der Frauen des Konigs

nimmt die Hauptfrau, devi oder mahisl genannt, eine bevor-

zugte Stellung ein; ihr Solin ist wahrscheinlich der Kronprinz.

Die Dienerinnen des Harems sind verschieden von denen des

Konigs, tiberhaupt von den auBerhalb des Frauenpalastes ver-

wendeten, mit denen sogar ein Verkehr verboten ist. Trotz der

Malmung des Kautilya wird die Konigin, ihr Name und ihre

Gestalt, zu Zweclcen der Spionage und Politik miBbraucht.

b) Die Frage, ob es Sklavinnen in Indien gegeben hat,

ist deslialb notig, weil Megasthenes an vier Stellen bericlitet,

die Inder kennen das Institnt der Sldaverei nicht.

Fg. 1
, :

>cj
:
,Es ist niimlich bei ilmen gesotzlich verfiigt, daJ3 liber-

haupt keiner Sklave sein soli, daJ3 sie als freie Menscheii in allem die

Gleiclilieit ehren/

Fg. 26, 5 :
jAucli dies sei grotf ini Laudc der Inder, da!3 alle

Inder frei sind, auch sei niclit irgend ein Sklave Inder/

Fg. 27, 13 :
,Keiner der Inder bediene sicli, sagt dieser [Mega-

stbenes], der Sklaven/

Fg. 41, 11 : , . . . da sie keine Sklaveu liaben . . .

c

(s. S. 67).

DaB diese Nachricliten abermals nur als ein Ausdruek

des sclion hervorgeliobenen Zuges anzuselien sind, Verbaltnisse

zu schildern, wie sie sein sollten, zeigt sclion die Tatsache, daB

das Dharmasastra niclit weniger als sieben, bezw. funfzelm Arten

von Sklaven kennt.
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Nach R. Pick 1 kennt das Vinayapitaka dm Arten you

Sklaven: ,der im Hause geborene, der ftir Geld gekauftc und

der als Kriegsgefangener weggefubrte (daso nama antojato

dhanakkito karamaranito)'
;

ein Beispiel beweist auch die Exi-

stenz des dandadasa.

Nach Kautilya soli der Konig nngehorsamen Sklaven, ver-

pfiindeten Sklaven und Verwandten Zucbt beibringen lassen

(47, is). Die Tatigkeit der Sklaven des Konigs ist die von

Mandlangern bei allerlei Geschaften (97, 12 r.), aber auch die von

Arbeitern auf koniglichen Domiinen: ,Er lasse auf eigenem

Boden, der mit vielen .Pflugscharen durelifurclit worden ist,

durch Sklaven, Arbeiter und solehe, die ilire Strafe abarbeiten,

slieiP (115
; 11 f.).

2 In der letztgenannten Kategorie ist der danda-

dasa aus Manu zu erkennen, der nocli deutlicher wird durch

182, is r.
:

,Einer, uber den Strafe verhangt worden, soli die

Strafe durch Arbeit abtragen/ Aber auch die anderen Arten

von Sklaven lassen sieh belegen; 181
; u f,: ,Flir einen Ein-

geborenen, der einen unmundigen, fiir seinen Lebensunterlialt

von einem Arya abluingigen Sudra, auBer er ist ein geborener

Sklave, zum Verkauf oder Pfand bringt, betragt die Strafe

12 pana‘, also entspricht der udaradasa 3
,Sklave [schon] im Mutter-

led/ dem grhaja bei Manu. Der verpfandete, ahitaka,

4

ist stets

mit dasa verbunden (47, is
;
148, 11 ; 182,3,17; 234,3), entsprechend

der bald zu erwalmenden Sklavin. Der selbst gekommene, ,der

sich der Arbeit ftir den Herrn nicht widersetzP (182, 15) ist

gleichzusetzen dem Sklaven, der sich mit den Worten ,ich bin

dein' selbst verknechtet (Narada Nr. 5); ebenso tindet sich 182
, 15

der vom Vater ererbte Sklave. In dem Passus: ,Ein fur seinen

Lebensunterlialt von einem Arya Abhangiger, [sowie] ein Kriegs-

gefangener soli um den der [geleisteten] Arbeit und der [ver-

strichenen] Zeit entsprechenden [Betrag] oder um die Hlllfte

des Betrages befreit werden' 6
(183, 11;), wird der ,Kricgs-

gefangene' wie bei Manu dhvajrdirta ,unter der Falme gefangen*

1 Die soc. Glied. 8. 197.

- Hier konnte auch der Froie gemeint sein, der, statt Strafe zu leiden

oder zu zahlen, Arbeit leistet, analog der Frau (113, iy).

Vgl. Jolly, IF 31 (1913), 8. 20(1, Nr. 52; ZDMG 07 (1913), S. 09 u. 93.

* Jolly, IF 31, Nr. 48.

r
* Vffl. Jolly, ZDMG 07, 8. TO.
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bezeiehnet, 183, a linden sich aufgezilhlt
:

grhejata, dayagata,

labdha nnd krlta, so daB der durch Erbschaft nnd Gesclienk

erhaltene Sklave sich anreiht. Zusammengefafit lassen sich somit

aus dem Artliasastra folgende Sklavenarten belegen nnd mit

Mann
;
bezw. Narada yergleichen:

M anu (VIII
;
415) Na r a d a (

V

; 25 ff.) Kautilya

dhvajahrta yuddhat—jita (27 a)

— anakalablirta (26 b)

bhaktadasa bhaktadasa* (28 a)

— vikreta catmanah (28 b)

— tav&hamityupagata (27 b)

— krta (27 b)

grliaja grlie jata (26 a)

— vadavalirta (28 a)

knta krlta (26 a)

datrima labdha (26 a)

— ahitah svamina (26 b)

— pane jita (27 a)

paitrika * dayadnpagata (26 a)

dandadasa arnatprapta (27 a)

—

.

pravrajyavasita (27 b)

dhvajahrta (183, i)

atmavikrayin (182; n)

atmadhigata (182, is)

tidaradasa(181,i.ij 182,17);

grhejata (183, -\)

krlta (183, a)

labdha (183, :j)

ahitaka (47, is; 148, u;

182
, 3

,
17 ;

234,;;)

pitrya daya (182, is),

dayagata (183,3)

daiidapratikartr (115, u)

atmadhatr 1
(182,3)

Es stimmen somit mit Manu seeks Arten, mit Narada
nenn Arten, neu ist eine Art, die der Selbstverpfandung, ent~

spreeliend dem Selbstvcrkauf. Ob man ans der dem Dharma-
sastra gegenuber verschiedenen Terminologie etwas sehlieBen

dart, hat Jolly mit Kcclit often gelassen. 2 Man wird liingegen

behaupten dlirfen, daB in der Artenzalil eine gewisse Annalierung
an Narada, also an einen jimgeren Itechtslelirer, vorliegt. Zu-
gleich ist der Beweis erbracht, daft zu Kantilyas Zeiten Sldaverei

Ublich war; die Nachriclit des Megastlienes ist, da sowohl die

iiltere als jiingere Reehtsliteratur die Sklaverei kennt, als falseh

1 S. -Jolly, ZDMG 71, S. 237; i> hat 'nllianani.

' ZDMG 67, S. 93.
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abzuweisen; vielleicht lieBe sie sicli so erklliren. Aus seinem

Yerkehr in brahmanischen. Kreisen kam Megastlienes zu dem
falschlich verallgemeinerten Urteil, daC kein Inder Sklaye sei

(s. Fg. 1, 39
;
26, 5). Diesbezuglicli sagt Kautilya (181, i7 f.): ,Die

Kinder von Barbaren zu verkaufen oder zu verpfanden, ist kein

Vergehenj niclit aber gibt es eben fur einen Arya Sklaverei*,

stellt jedocli in der naehsten Zeile (182, 1)
eine Ausnahme fest,

da von der Verpfandung eines Arya im Notfalle 1 die Bede ist.

Allein dieser Ausweg wird durch die Worte des Megastlienes:

ouSe Ttva oouXov swat “Ivocv 2 und besonders: couXctc 8s gutoc piv

©v)ort {jLTjoeva “IvBtSv xpyja-Oat versperrt; es wird also an dem ge-

kennzeichneten Zuge der Darstellung festzuhalten sein.

Nacli dem Gesagten wird kein Zweifel bestehen txber die

Existenz von Sklavinnen; der Natur der Sache nacb kommt
bei den Frauen eine Zahl der Versklavungsarten in Wegfall

(so die aus einem Reclitsgesehaft hervorgegangenen), dagegen

treten einige besondere hinzu, die sicli aus dem Gesclilechts-

verkehr erklaren.

Gemeinsam mit ihren mannliclien Standesgenossen sind

die verpfandeten Sklavinnen, die ahitika, belegbar (182, 11 f.

;

223, is). Niclit iinmer ist die Tochter eines Sklaven oder

einer Sklavin aucli Sklavin, wie 230, 10 zeigt. Yon den

iibrigen Arten findet sicli die dandapratikarinl (113, 19)

wieder, obgleich aucli hier die freie Strafarbeiterin gemeint

sein kann (vgl. Komm. Sor. p. 53). Megastlienes berichtet

(Fg. 27, h), die Leibespflege des Konigs obliege Frauen, aucli

diese seien den Eltern abgekauft; es ist unsicher, ob bier

Sklavinnen oder Nebenfrauen gemeint sind. a Sclion aus der

1 Die Lesart 0 bandhanaturya 0 (Korrigeuda p. 3) ist wolil keine Ver-

besserung.

2 Vgl. Hercher-Eberhard, praef. p. XV zu Ind. X, s.

3 Aus Analogie zu Fg. 27
, 10 ist das letztere anzunelimen. — Interessunt

ist der Anklang (oder ist es mehr?) von Fg. 27, 10 (= Strabo XV, p. 709):

TCoXXa; 8s yapoucriv cnvqra; rcapa xiov yovscov, Xap^avouai xe avxiotSo'vxs; £suyo;

(Botov, cov xa; piv EuratOeta; ^aptv xa; 8' aXXa; rjoovrJ; xat TtoXuxsxvia;
;

von

Fg. 27, u (— Strabo XV, p. 710): Tco paatXei o
3

f
t

p.sv too atopaxo; GsparaCa

oia yuvaixcnv icrxtv, r.ov^xojv xat auxtov rcapa xwv Tcaxspcov; uud von Fg. 41, n
(— Strabo XV, p. 712): yapeiv o* on jcXsfoxa; st; ttoXuxsxvCov an Demosthenes

(ed. F. Blass, Bibl. Teubu. MCMXI) LIX (x.axa Nsaipoj;) 122 , p. 1386: xa;

p.sv yap sxaipa? 7ji$GV7j$ svsx* s^opsv, xa<; os TtaXXaxas xfj; staO’ r^pipav Osparaia;

fcilziirg.O’cr. il. pliil.-liist. Kl. 191. Bd. 5. Abh. 8
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(S. 74) angefuhrten Stelle ist zu entnehmen, daO jene Miidchen,

welche den Konig baden, massieren, sein Lager bereiten, ihn

waschen nnd schmucken, Sklavinnen sind. Eine andere Frage

aber ist es, ob sie durch diesen oder ob sie durch einen anderen

Beruf Sklavinnen geworden sind; mit anderen Worten: welche

Arten von Konigssklavinnen gibt es? Mann spricht VII, 125 von

,in koniglichen Geschaften angestellten Frauen' nnd Kulluka

bemerkt dazu: ,Frauen, d. i. Sklavinnen usw.' Sklavinnen

arbeiten nach Kautilya in der Weberei, ferner alte Sklavinnen

des Kftnigs und ,Gottersklavinnen', das sind Hierodulen (113, 19).

Hier wird anch die rupajivamatrka genannt; entweder ist das

,eine, deren Mutter [sehon] Hetiire war', oder ,eine Mutter von

Hetaren', d. h. die sieh Het&ren halt; vielleicht spricht fur

letztere Auftassung 123, 17 :
,Bei Yerlust der Beliebtheit mache

er sie zur matj’ka.' Daft aber aucli sonst Prostitution mit Skla-

verei zusammenf&llt, zeigt 230, i; wiihrend eine mit ihrem Willen

entehrte Frau, die von gleieher Kaste wie der Entehrer ist,

12 pana Strafe zahlfc, wird eine, ,die siclx selbst preisgibt',

Konigssklavin. Neben dieser Art von durch Ehebruch (es handelt

sich dem Wortlaut nach um eine Frau, strl) zur Sklavin ge-

wordenen Hetiire hndet sich die rupadasl (124, 19), ,die Arbeit

in Wohlgeruchen, Kriinzen 11 . dgl. verrichtet' (Komm. Sor. p. 61).

Endlicli ist die ganikli zu unterscheiden, deren Verhliltnis zum
Konig nicht leiclit detinierbar ist. So viel ist sicher, die ganika

kann die Tochter einer ganika sein oder auch nicht, wie aus

123, 8 hervorgeht; da ftir den Entehrer der Tochter einer gaiiika

sogar eine Strafe von 54 pana vorgeschrieben ist, so mu!3 die

Tochter einer ganika nicht selbst ganika oder irgendwie ver-

aclitet gewesen sein (230, g). Sicher ist ferner, dafi die ganika

dem Konig gehort, der sie um 1000 pana zu einer solehen

maclit (123, 9); es ist sogar sehr wahrscheinlich, daO diese ganika

Sldavin ist; dafur spricht einmal, da!3 ein Loskauf der ganika

um 24.000 pana gestattet ist (123, is), was man doch nur bei

Unfreien sagen kann; ferner, daG ,eine ganika, eine Sklavin,

tou crcojxaro?, xx; oe yuvafxa; xou rcato&TtotnaOat yv^cr-cov xoci twv svoov yuXomat

TCLaTTjv s/av. VgL Stobaios Florileg. LX VII, i«»; H. Blunmer, Lelirbuch der

griechisclien lTivataltertliiimer (K. F. Hermann’s Lolirbucli der griechi-

schen Ant.i(|uitaten IY, Freiburg i. B. und Tubingen 1882), S. 253,

Ainu. 3; B. \V. Leist, Alt-Arisehes ius gentium S. 01, Anm. 8.



Megasthenes und ICautilya. 115

deren GenuBfahigkeit gebrochen ist, 1 in cler Kornkammer oder
Kiiclie^ Arbeit verricliten soil (124 ,

3

f.). Diese Hetare, offenbar nur
eine, ,verleiht‘ der Konig um entsprechenden Lohn (125, if,). Ftir

die Ausbildung der ganikas 2 bestanden Anstalten, deren Inhaber
vom koniglichen Hofe den Lebensunterbalt bezogen (125, 13/15).

Es scheint nach all dem
;
daB die ganika niclit ftir den person-

lichen Gebrauch des Herrsehers bestimmt war, sondern melir

die Kolle einer Vasantasena spielte .

3 Neben dieser walirschein-

licli als Sklavin zu betrachtenden Hetare gab es vollkommen
freie, besser Prostitnierte (vgl. 125, 9 n). So gab es neben freien

Spioninnen (Bettelnonnen 18, 8
;
236, is; xnit 500 pana Gehalt

246, 13) vielleicht anch Sklavinnen, die znm Spionieren ver~

wendet wurden (21, g), wiewohl eher anzunehmen ist, daB

Spioninnen sick als Sklavinnen verldeidet haben .

4

Ergebnis (b): Nach dem ArthaSastra — wie nach dem
Dharmasastra, abgesehen you der iibrigen Literatnr — ist an

der Existenz des Institnts der Sklaverei nicht zu zweifeln und
daher die mehrfache Nachricht des Megasthenes von deren

Nichtexistenz als falsch abzuweisen. Ebenso sicher wie Sklaven

sind Sklavinnen nachweisbar; als solche bedienen sie den Konig.

Bei den mannlichen Sklavenarten liegt in der Zahl eine An-

naherung an die jiingere Reehtsliteratur vor; bei den Sklavinnen

linden sich teils die gleichen Arten wie bei den Sklaven, teils

fehlen einige, teils treten nur bei weiblichen vorkommende hinzu.

Zu diesen Arten gehort; die Selbst-Prostituierung, die Hiero-

dulie und wahrseheinlich die ganika-Sklavin.

1 Vielleicht ist bhoga ,Venlienst c

,
so dafi zu iibersetzen ware: ,eine, deren

•Einkihifte geschwunden sind‘. Vgl. Bhasa, Aviraaraka 29, si*.

~ Zu den kaliis, den Kunsten und Kunstfertigkeiten vgl. Kamasutra p. 82 if.

und Komm. p. 34 ff. (R. Schmidt’s Obersetzung, 5. Aufl., S. 44 und 45 iff.);

die Lehrer sind nach Vatsyayana Frauen. Vgl. ferner E. Miiller-Hefi,

Kuhu-Eestschrift, S. 162/164 mit Literatur.

3 In der Mrcchakatika nennt der Prinz die Vasantasena oft ,Sklavin 4

(ed. A. F. Stenzler p. 13,24.; 128, 19
,
20

,
22). Herr Prof. Winternitz macht

darauf aufmerksam, dafi Vasantasena ihre Dienerin Madanika freigibt;

Vasantasena selbst wird erst durch einen Gnadenakt des Kdnigs , Fraud;

daher sagt sie frtiher (ed. Stenzler p. 66
, 17): .jetzt mufi man dir Ehr-

furclit bezeigen* zu ihrer Dienerin. So wird aueh die Hetare (ganika)

Rupinikii auf Befelil des Kdnigs frei (svudhina) Kathasarits. XII, 193 c .

4 M. Vallauri halt sie (p. 35) fur Buhlerinnen ,cortigiane‘.
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Diese Frage nacli den Frauen in koniglichen Diensfcen

hat ein tiefer liegendes Motiv, nilmlich: wer waren diese Frauen?

Wenn 181, 13 f. geborene Sklaven und 181, is mleechas als Teile

der Hate verkauft oder verpfandet werden konnen, so wird

man bei den weiblichen Sklaven auch an jene zu denken ver-

suclit sein, die in den Dramen als Turhitterinnen, Bogen-

halterinnen, als Dienerinnen tiberhaupt auftreten, an die Yavani's.

Aus Megasthenes ist nichts zu entnehmen, das auf auslandische

Sklavinnen schliefien liefie, und dock mufi man nacli Kautilya

Sudra-Madcheu oder solclae barbariscben Stammes fur die Die-

nerinnen in Ansprucli nehmen. Der Name (Yavana, Yavani),

der oft ,Grieehe' (,Griecliin
f

) bedeutet, kommt bei Kautilya nicht

vor. Nacb Gautama I, 4, 17 ist der Yavana der Sobn einer Sudra

und eines Ksatriya, wahrend der Solin einer solchen Ehe nach

Kautilya (164, 20) ein Ugra ist, wie nach Maim X, 9 und Yajna-

valkya 1, 92
;
hingegen nacli Gautama I, 4, 14 entstammt der Ugra

einer Ehe eines VaiSya mit einer Stidra. Mdglich ist, dafi unter

den mleechas bei Kautilya der Yavana inbegriffen ist, nur ware er

im Gegensatz zu anderen Volkern (z. B. Kambhoja 133, ig; 376, o;

China 1 79, 17
;
81, 3; Paundraka 86

, 13
;
Bilhlava, Bahlika 79, ie;

133, 17 ;
Vanayu 2

133, ig) nicht genannt. Und es ist urn so inerk-

wiirdiger, dafi Yavanas bei Kautilya nicht envalmt werden, als

der Minister des Candragupta mit den Griechen politisch in

Bertthrung gekommen sein wird. So scheint das Fehlen dieses

Wortes, die nicht erkennbare Heimat der Frauen in der konig-

lichen Umgebung ein vom Drama abweichendes Detail zu bilden .

3

8. Der Name und die Dynastic des Ivonigs.

An der Identitat der griechischcn Transkription 4 des in-

dischen Namens mit skt. Candragupta ist nicht zu zweifeln. Es

1 Jacobi, SBA 1911, S. 961.

* Nach Law (p. 40, 11. 2) Arabian.
:i Hingegen stimmt zum klassischeu Drama die Verwenduug von Frauen
im Palaste; s. oben S. 74 f.

;

87.

4 ^rabo II, p. 70; XV, p. 702 (= Fg. 25, 3); XV, p. 709 (
=Fg. 27, a);

XV, p. 711 (— Fg. 29, 4.); XV, p. 724: Savopoxotto^. Arrian, Anab.V, 6, 2

(“ Fg. 2, 1) ; Ind. IX, {) (= Fg. 50, 05): S«v8p«torcos (vgl. Hercher-Eber-
hard praef. p. XV). Plutarch, Alex. 62, 04: AvopoV.orro?. Pliylarchos Fg. 37
(tHG I, p. 344) bei Atlienaios I, p. 18 d: ^avopdxotro*. Appian Syr. 55:
’AvSpOXOTTO*.
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ist sehr zn beklagen, daB der einzige Grieche, damit der ein-

zige Schriftsteller jener Zeit iiberhaupt, kcin Bild der Person-

lichkeit des Candragupta tlberliefert bat; Plutarch spriclit

(Alex. 62, i) vom ,Knaben* (p.scpd/.iov). Im Arthasastra wird der

Konig niclit mit seinem Namen oder mit dem seiner Dynastic

erwabnt, was Jacobi 1 als ,eine hofiscbe Rilcksicht* ansehen will.

Nur 7 5, 9 sagt Kautilya, er babe ftlr den Herrsclier (naren-

drarthe) das Konzept eines sasana verfaBt, was Jolly 2 an Dandins

mauryarthe erinnerte.

Nichts sagt Kautilya fiber die Dynastic, die sein Herr

begrilndet liaben soil, direkt; aber dureb 429, 9 ist indirekt

die Mauryadynastie bezeicbnet. Dagegen erwabnt Megasthenes

Fg. 25,3 einen Branch, der aus indischen Quellen bisher nicbt

belegt ist: ,Der Volksstamm, in dessen Gebiet die Stadt liegt,

lieifle Prasier, der trefflicbste unter alien; der Konig uiiisse der

Stadt gleicbnamig sein nnd werde auBer dem eigenen Geburts-

namen Palibothros genannt, wie Sandrokottos, zit dem Mega-

stbenes als Gesandter kam/ Diese Nachricht des Megasthenes

ist zwar so, wie sie Strabo gibt, nicbt in der indischen Lite-

ratur nachweisbar, hat aber dock einige Berecbtignng. S. Levi 3

hat anf Curtius VIII, 12
,
li verwiesen, nach welehem sich die

Herrsclier nach der Herrschaft nennen: Taxilen appellavere

popnlares sequente nomine imperinm, in qnemcumque transiret,

nnd zum Beweise Panini herangezogen. Die sogenannten tadraja-

Sufiixe (IV, i, 171) hewirken Vrddhi des Nomens, bestehen in

der Endung -a nnd verlegen den Akzent anf die erste Silbe

jener Namen von Ksatriyas, die mit dem Namen des Volkes

znsammenfallen (IV, i, ms). Nach IV, 1
,
170 ist dies auch bei

zweisilbigen derartigen Namen der Fall, ferner bei magadba,

so daB der Fiirst dann magadha 4
lieiGt. Es ist moglich, daB

Megasthenes von diesem Branche hdrte nnd die Stadt als Metro-

polis fur das Land setzte oder das Land fur identiseh mit der Stadt

hielt, wie es bei Taxila der Fall ist; denn den Namen magadba

erwabnt Megasthenes niclit. Die Dynastie hatte jedoch einen

Namen, Maurya, nnd es ist um so auffallender, daB Mega-

sthenes eine unbelegbare Bezeiehnnngsweise bericbtet hat, wo

1 SBA 1912 (XXXVIII), S. 847. 2 ZDMG 08 (1914), S. 350.

JA s. VIII, t. XV (1890), p. 234.

4 Vgl. J. (Jluirpentier, WZKM 28 (1914), S. 220, Anm. 2,
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ihm — allem Anscheine nach — der Name Maurya nicht un-

bekannt war. Euphorion (nm 278 y. Ohr.) berichtet bei Stephanos

Byzantios s. v. Mtopiei’c, a^oq *IvStx6v; er bezeichnet also das

Yolk nach der Dynastie; yielleicht liegt nur eine ungenaue

Wiedergabe des Megasthenes vor. Hesych gibt MwpieTs' ol twv

’1v5(Sv (JaaiXeis,
1 eine Nachricht, die, streng genommen, anch un-

richtig ist. Halt man jedoch beide Angaben zusammen, wie

Lassen (Ind. Alt. 2
II, S. 205 u. Anm. 4) tut, so l&Bt sich etwa

annehmen: Megasthenes berichtete, daB das Volk yon Pali(m)-

bothra yon den Morieis genannten Konigen beherrscht werde;

aus dieser Nachricht machte Hesych das halbwegs Richtige,

Euphorion aber hielt die Dynastie fur das Ethnikon oder wenig-

stens Stephanos. Zu erwahnen w&re noch, daB Megasthenes

Ofters mit Sandrakottos zusammengetroffen ist (Arrian, Anab.

V, 6/2 = Eg. 2, i), sei es, daB man darunter nnr ein oftmaliges

Zusammentreffen mit Candragupta wahrend der Tittigkeit als

Qesandter versteht, wie Schwanbeck (p. 20), oder ein melir-

maliges Reisen nach Indien, wie es Lassen (Ind. Alt. 2
,

S. 219,

Anm. 1) fur moglich halt; die erstere Annahme zieht aber ancli

er als wahrscheinliclier vor.

Ergebnis: Zweifellos ist der yon den Griechen mit -avBpc-

/.otvCc usw. wiedergegebene Name der des skt. Candragupta;

diesen erwahnt Kaufilya in seinem Werke niclit. Auch die

Dynastie ist bei Kautilya nicht genannt, wiewohl sie durch

die besiegte yorhergehende Nanda- Dynastie nicht zweifelhaft

sein kann. Mit groBer Wahrscheinlichkeit kann man hingegen

annehmen, daB Megasthenes den Namen der Maurya-Dynastie

gekannt hat; die von ihm tiberlieferte Bezeichnungsweise des

Sandrokottos ist unriehtig oder zumindest nicht belegbar.

Und nun noch eine Frage: wenn Candragupta einen

Minister von groBem Rufe hatte — Canakya, Visnugupta oder

Kautilya genannt —
,
wenn Megasthenes ofters nach Indien ge-

kommen oder nur ofters mit dem indischen Konig zusammen-

getroffen ist, wenn er endlich so manches vom Konig und seinen

Beamten uberliefert hat, aucli Namen meldet, warum nicht

jenen des groBen Mamies jener Zeit? Oder lebte Kautilya

nicht melir?

1 V^L L. H. Gray mid M. Schuyler, A.JPh XXII (1901), p. 190.
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VI. Teil.

Die Kasten.

Die Eastenfrage bei Megasthenes.

Bevor im Folgenden die Nachrichten des Megasthenes mit

den Tatsaclien verglichen werden, die aus dem Arthasastra des

Kautilya liber die Gesellschaft, Verfassung und Verwaltung im
alten Indien zu entnehmen sind

;
soli liber die Frage, ob Mega-

sthenes von Kasten berichtet oder wie sich diese so spezifisch

indische Institution ihm darstellte, einiges gesagt werden.

Der Bericht des Megasthenes liegt in vierfacher, mit Solinus

in fiinffacher Fassung vor; da es sich zunRchst darum handelt,

womoglich das durch Megasthenes iiberlieferte Grundsehema zu

zeigen, sei unter Hinweglassung alles Ubexdliissigen nur die Ein-

teilung gegeben (Ubersichtstafel S. 122).

Welche Namen fiir ,Kaste f waren iiberliefert? Diodor ge-

braucht die Atisdriicke pipe; (5mal), <?j oOAcv und vivo;

(je lmal); Arrian y^0^

1

(8 raal), Strabo pipe; (3mal)
; y^vo^

(lmal); Plinius genus (lmal), ebenso Solinus. Diese Bezeich-

nungen scheinen nicht alle auf einer Stufe zu stehen; man ware

geneigt, <pOAov und das den drei griechischen Vei^sionen gemein-

same ysvo; und das lateinische genus den Ausdrucken pipo;

und oucrTYjp.a gegeniiberzustellen. Die ersteren beiden ©OXov, be-

sonders '(ivcc deuten aber scheinbar auf eine durch Geburt und

Gesclilechtsangehorigkeit erworbene Stelle in der indischen Ge-

sellscliaft hin, weshalb die indische Bezeiclmung jati ,Geburt*
;

;
Stamm* als durch jene griechischen Wox'ter wiedergegeben an-

gesehen werden konnte. [Jnd docli wircl man vorsichtig sein

mtissen, ehe man eine soldi© Gleichsetzung vornimmt. 3 Wenn

1 Die Lesart ysvsa bei Arrian, Ind. XI, i ist von Hercli er (s. ed. Hercher-

Eberhard p. XV) aus ysvsas, das die Ms, bieten, mit Riicksicht auf das

durchwegs gebrauchte yivo; geiindert.

2 E. Senart vergleiebt (Des castes dans ITnde, Paris 1896, p. 222) gens,

curia, tribus in Rom mit Fainilie, Phrafcrie, Phyle in Griechenland und

mit Familie, gotra, Kaste in Indien. Das ist olme nahere Ausfiihrungen

schwer glaublicb, scbeinfc jedocli mit Riicksicbt auf die liistoriscben

Tatsaclien fiir Rom und Griechenland falscli zu sein.
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der Grieche y&voq

1

sagt
;
so meint er damit die von einem fiktiven

Uralm (einem Gott
;
Heros) abgeleitete Folge von Geschlechtern,

deren Ausl&ufer die jetzige Generation einer Familie ist; bei

®uXov tritt ein ethnisches Moment hinzu; dasselbe meint — all-

gemein gesprochen — der Romer mit dem Ausdruck gens.

Innerlialb einer solchen yevoz- oder gens-Gemeinschaft gibt es

keine Beschr&nkungen, jeder Geschlechtsangehorige kann welchen

Beruf immer ausiiben. Das ist bei der Kaste nicht der Fall;

hier gibt es eine Menge (vor allem religioser) Schranken, die

den einer hoheren Kaste Zugehorigen weit trennen von dem
Mitglied einer niederen, und diese Differenzierung gelit sogar

innerhalb der Kaste fast in’s Unendliche fort. Bei genauerem

Zusehen diirfte man bemerken, daB die in den verschiedenen

Yersionen gebrauchten Ausdrttcke eine gewisse Zweidentigkeit

besitzen, die — wie bald zu zeigen sein wird — zu falsclien

Annabmen gefuhrt bat. Einheitlicb gebraucbt Arrian das Wort
yevog

}
das auch bei Diodor und Strabo auftritt. Da diese beiden

letzteren dafiir jedoch aucb pipcc, aterwa nnd cpuXov gebrauchen,

so liegt der SchluG nahe
;
daB alle diese Worter Synonyma sein

mussen. Sucbt man nach der alien Ausdrttcken gemeinsamen

Bedeutung, so ergibt sicb ftir pips; ^TeiP,
;
Gemeinschaft mit

anderen'; fur cr6 ,ein aus mehreren Teilen
;

Gliedern,

Personen bestehendes
;

znsammengesetztes Ganze f

;

3
ftir ©oaov

;
StamnP,

?
Art‘; darnacli kann ysvos nur synonym bedeuten:

?
ArP, ,Gattung f innerhalb eines Ganzen. Eine Ubersetzung von

•ysvos und cpuAov * mit ,GeschIecht*
; ;

Stamm‘ ist nur irreflihrend

und mit jati liaben diese Ausdrilcke niclits zu tun.* { Daraus,

1 tlber yivo; vgl. W. Dittenberger, Hermes XX (1885), S, 3/6 und neben

Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. II, S. 85/7, § 56 die bei H. Swoboda, Lehrbucli

der griechischen Staatsaltertiimer, S. 37, Anm. 1 angefiihrte Literatur.

— Bei tpuXov ist nicht au eine Erklarung von cpuXvj gedacht; iiber diese

vgl. E. Szanto, Die griechischen Phylen, Ausgewiihlte Abhandlungen,
herausgegeben von H. Swoboda, Tubingen 1906, S. 216 ff

. ;
iiber cpuXov

bei Homer S, 219.

2 Nach W. Papes Griechisch-deutschem Handwdrterbuch, Braunschweig
1902 s. v.; vgl. Stephanos Thes. linguae gr. s. v.

3 Auch Smith (p. 134, n. 1) nennt die Aufziihlung des Megasthenes ,eigen-

tihnlich 4

,
ysvsai gibt er wieder mit ,occupational classes 4 und fiigt hinzu

,commonly mistranslated „ castes
U{

. — Zu den Hasten vgl. M. Weber,
Archiv f, Socialwissenschaffc 41 (1916), S. 613, bes. 645 ff.
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daB bei Megasthenes kein Ausdruck fur ,Kaste' sicli findet,

folgt nock nicht, daJS der griechisehe Gesandte niclit von Kasten

bericlitet.

Withrend das indische Kastensystem, vom Standpunkt des

Priesters aus gewertet, die Superioritiit oder Inferiority einer

oder der anderen Kaste ansetzt, und die Zugehorigkeit zu ihr

durcli die Geburt bedingt ist, zeigt sich nacb Megasthenes

der Beruf als konstitutives Merkmal einer Gruppe in der Ge-

sellsehaft. Nun UiBt sicli einwenden, Megasthenes habe eben

den Beruf als Merkmal der Kaste herausgcgriffen
;
ferner — lcann

man hinzufUgcn — sollen die Ausdrilcke ^svo; und cpQXcv die

Erblichkeit des Berufes anzeigen, was in der Tat clem Begriff

der Kaste selir nahekommt. Allein dieser Einwancl spricht nicht

gegen die Lengnung von Kasten bei Megasthenes; denn — ge-

rade die versuchten Zurtickfiihrungen auf das Kastensystem

zeigen es — dann wtlrden Kasten zerrissen, die dock ein Gauzes

bilden. Der griechisehe Autor bericlitet von: 1. Philosophen;

2. Lanclleuten; 3. Hirten (Jagern); 4. Arbeitern, Kaufleuten;

5. Kriegern; G. Aufpassern (fehlen bei Plinius und Solinus)

und 7. von Ratgebern und Beisitzern. Naeli Schwanbeek

(p. 42
;

n. 39), dem bisher fast alle Forscher folgten (s. aber

unten), lieBen sich diese sieben Teile so mit den Kasten

identifizieren: 1. Brahman en (aber nicht alle, sondern nur die,

welche die Opfer besorgen, Megasthenes hat falschlich auch die

Asketen hinzugefttgt); 2. ein Teil der Vaigyas, die das Land
bebauen; 3. einige Unreine (Mann X, 48 19.); 4. VaiSyas und

Sudras; 5. Ksatriyas; 6. Angehorige zweier Kasten (gewolmliche

Spione, aus alien Kasten zu nehmen, vgl. Mann VII, ir>4 und

die Inspektoren der Beamten) und 7. cliejenigen Brahmanen,

welche Megasthenes unter 1. einzureiben vergessen hat. R. Fick

hat bcreits 1 die Stellen aus Duncker (Gesch. d. Altert.4 III, S. 319)

und Lassen (Inch Alt. 2
IT, S. 715) zitiert, von denen ersterer

von ,einem Irrtum', letzterer von Unklarheit und Irrtum spricht,

wiewohl er die Beschreibnng als genau bezeiohnet; Fick selbst

sagt (S. 2), man dllrfe Megasthenes nicht als unzuverllissig er-

kliiren, weil sich seine Angaben in manchen Stricken nicht mit

der brahmanischen Theorie in Einklang bringen lassen. Man

1 Die soc\ Uliecl. B. 2, Anm. 1. Vgl. am*li Weckor, Bp. 1300 f.
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mufi unwillkiirlicli nach der Quelle fragen, aus der Megasthenes
diese absonderliche Einteilung gescliopft hat. Da ist es so gut

wie ausgeschlossen, daB er mit einem Brahmanen, ja uberliaiipt

mit einem Inder ttber die Kastenverhitltnisse gesprochen bat.

Wenn Megasthenes die ,Philosophen* an erste, die Ackerbauer
an zweite, die Krieger an fUnfte, die Ratgeber der Konige und
der autonomen Staatswesen an letzte Stelle sctzt, so spricht

diese Anordnung dafiir, daB er die Teile nach ihrer Bedeutung
fur das offentliclie Leben, und zwar vom Standpunkt eines

philosophiscli gebildeten Hellenen 1 aus, wertet. Denn nie und
nimmer hatte ein ,Zweigeborener‘ dem griecdiisehen Gesandten

die Ksatriyakaste an fllnfter Stelle, die Ratgeber aus der Brah-

manenkaste an letzter Stelle nennen konnen; gerade aus diesem

Umstand wird man schlieBen dttrfen, daB Megasthenes keine

Gespniche ttber die Kasten gefilhrt hat, weder mit Brahmanen,

noch sonst mit Eingeborenen. 2 Es geht ferner nicht an
;

daB

ein Inder Angehorige verschiedener Kasten (wie in 2., 4., 6.)

in eine Klasse gesteckt hlitte, da es dock fur ilm nur eine Ein-

teilung gab. Vielmehr ist dieses Zerstttekelu und Dnrclieinander-

werfen der Kasten fur die Kritik der Naclirichten des Mega-

stlienes auBerst wichtig nnd interessant. Denn er faBt Angehorige

verschiedener Kasten unter dem Gesichtspunkt des Berufes zu-

sammen; nicht immer wird der einer Kaste eigentilmliche Beruf

von'allen Mitgliedern ergriffen worden sein, z. B. der des Kriegers

oder des Landwirtes. Wenn die Theorie im allgemeinen dennoch

durch die Kaste den Beruf bestimmt, die Kaste also das Pri-

mare ist, erscheint bei Megasthenes die Gruppierung durch den

Beruf gegeben, also ist hier der Beruf das Primare.

Die Nachricht des Megasthenes ist somit eine durch

keinerlei Voreingenommenheit getrttbte Beobachtung eines Ok-

zidentalen, der die indisehe Gesellschaft genau so, wie sie sieh

ilnn darbot, besclirieben hat, mit Berucksiclitigung des Wertes

der einzelnen Teile fur das offentliclie Leben. Diesen Zug seiner

1 \V1. F. Susemilil, Gescliichto der Griecliiscdien Litteratur in dor Alexan-

drinerzeit I (Leipzig 1891), S. 560, Anm. 146 b.

- Man vergleiche liingegen die Berichte der Missionare (schon im 17. Jahr-

luxndert), die immer Brahmanen als Quellen angeben, E. Windiscli,

Geschiclite der indoarisclien Philologie und Altertumskunde (Grand

riB I, 1), Tubingen 1917, S. ‘2 ff.
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Darstellung (mit etlichen Ausnahmen, bei den Lcandleuten und

Kriegern) konnte man im Gegensatz zum idealisierenden den

realistiselien nennen; an diesem Bericlite eines Ethnograplien

darf aber nichts geandert werden, vor allem darf niclit das

Kastensystem hineingezwangt werden. Anzufugen sind noch

einige Bemerkungen.

Merkwurdigerweise berichtet Megasthenes nichts von an-

dersfarbigen Indern, ihm war anch der Name fur Kaste, varna, 1

nnbekannt. Senart hat (a. a, 0. p. 2, n. 1) auf eine im Nord-

westen Indiens bis auf den heutigen Tag bestehende Einteilung

in sieben ,clans' hingewiesen und fragt, ob letzten Endes die

griechisehen Zeugnisse auf einer Verwechslung mit einem cler-

artigen Brauche beruhen, was sicher nicht der Fall ist. Merk-

wlirdig, aber ohne Bedeutung, wie schon die Namen zeigen,

ist die von Herodot (II, 1134) berichtete Siebenteilung in Agyptcn

(stctx 7sve»): tpse^ ,Priester'
;

,Krieger', gcuxoAct ,Rinder-

hirten', crupehai ,Schweinehirfcen', xatcyjaoi ,KleinhandIer', ep^vsec

,Dolmetscher f

.
und xujkpvrj-ai ,Steuermanner'. Fur Philadelphia

(Kleinasien) sind sieben Phylen bezeugt, mit denen Zunfte ge-

meint sind. 2

1. Die Pliilosoplien.

Da von dem ersten Teil, den Pliilosoplien (bei Diodor

und Arrian), ausgesagt wird, daC sie keinerlei Staatsdienste

leisten, sondern nur als eine Art Staatspriester und -Wahrsager

fungieren, andererseits die Zweiteilung in Brahmanen und Sar-

manen (Strabo XV, p. 711/713) religiosen Charakters ist, soil

fiber die Pliilosoplien in dem Teile liber die Religion gcsprochen

werden.

2. Die Landlentc.

Diodor: ,Der zweite Toil ist der der Landleute, die an Menge
die anderen weit zu ubertrefien scheinen; diese, von Kriegen und der

anderen Staatsleistung enthoben, bescliiiftigen sicli mit der Landwirt-

Bchaft; und kein Feind wiirde, wenn er einen Landmann auf dem
Lands trafe, ihm Unrecht tun, sondern als gemeinsame Wohltater sie

1 E. Senart (Les castes dans l’lnde, Paris 1896, p. 221) und Fick (a. a. O.

S. 22, Aum. 4) bezeiclmen jati als eigentlichen Namen ftlr ,Kaste* und
Smith (p. 134, n. 1) erklart varna als ,K]asse‘ oder ,Gruppe c von ICasten

(jiiti),

2 K. Szanto, a. a. (>. S. 279.
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anseliend, enthalt man sich jeder Unbill. Deahalb bleibt das Land
unversehrt und init Friichten belastet gewahrt es don Mensclien einen

reiclien GenuB der Nahrungsmittcl. Die Landleute leben auf dem Lande
mit Kindern und Weibern und liaben sicli giinzlicli des Geliens in die

Stadt entwolmt. Fur das Land zahlen sie dem Konig Pachtzinse., weil

ganz Indien dem Konig gehoro, dem Privatmanne es aber niclit erlaubt

sei, Grund und Boden zu besitzen- aufler der Paelitsumme zahlen sie

ein Viertel [als Steuer] in die Konigskasse/

Arrian: ,Die zweiten nacb diesen [Sopliisten] sind die Land-

leute, an Menge die zalilreicbsten unter den Indern. Auch diese liaben

weder kriegerische Waffen nocli „kummert sie das KriegshandwerkV
sondern diese bestellen das Land und sie zahlen die Steuern den

Konigen und den St&dten, welche autonoin sind. Und wenn ein Krieg

unter den Indern gegeneinander entsteht, ist es niclit erlaubt, die das

Land Bestellenden zu ergreifen nocli das Laud selbst zu verwiisten,

sondern die einen bekriegen und toten einander, wie es sich trifft, die

anderen, nahe von diesen, pfliigen in Ruhe, ernten, pfliicken oder

mahen/
Strabo: ,Der zweite Teil sei der der Landleute, die die zalil-

reichsten und die ordentlichsten sind durch die Freiheit vom Ivriegs-

dienst und durch die Siclierlieit des Arbeitens, da sie weder wegen

eines anderen Bediirfnisses, nocli bei einer allgemeinen Belastigung in

die Stadt gehen; oft trifft es sich daher zur selben Zeit und auf dem-

selben Orte, da£ die einen in Schlachtordnung dastehen und mit den

Feinden kiimpfen, die anderen aber pfliigen oder graben gefahrlos,

jene als Vorkampfer habend. Das gauze Land gehort dem Konig; als

Lohn bearbeiten sie es um den vierten Teil der Friichte/

Was hat Megasthenes beriehtet? a) der zweite Teil sind

die Landleute; b) sie machen den grofiten Teil. der Bevblkerung

aus; c) sie leisten keinerlei dffentliche Dienste, leben auf dem

Lande, ohne in die Stadt zu gehen; d) in Kriegszeiten ist ihr

Land eine terra incolumis;- e) sie sind niclit Grundeigentiimer:

sie zahlen eine Paelitsumme und ein Viertel als Steuer in die

1 Homer, II., B 338.

2 Vgl. Fg. 1, u (= Diodor II, 30,0/7): ,Bei den indern tragen aucli die

gesetzliche.il Verfiigungen dazu bei, dafi niemals bei ilinen Mangel an

Nahrung eintritt; denn bei den anderen Menschen verwiisten die Feinde

das Land und machen es zu einom unbebauten; da bei diesen aber die

Landleute heilig sind und als unverletzlich in Rulie golassen werden,

bleiben die in der Nahe der Sclilachtreilien Ackernden von den Ge-

fahren unberulirt. Beun beide Feindcsparteien toten einauder in den

Schlachten, die beim Ackerbau Beschaftigten aber lassen sie als ge-

meinsame Wohltater aller schadlos; weder versengen nocli verwiisten

sie die Lauder der ICriegftiUrendeiD
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Konigskasse (Diodor), sie erhalten als Lohn ein Viertel der

geernteten Fruchte (Strabo).

Bei der Natur der indischen Quelle ist an eine Bestatigung

des Punktes b) uicht zu denken; wohl zeigt aber schon die

Tatsache, daG die moderne Statistik an 36,251.000 Landleute

ziililt, zum Teil wenigstens die Kontinuitat des Verlialtnisses

und es stimmt zum griechischen Zeugnisse, wenn A. Baines 1

bemerkt: ,In fast jedem Teil Indiens ist dies© Gruppe die zahl-

reichste/ Bei Kautilya heiCt es (45, ig f.)
:
,Er lege ein Dorf an,

zumeist aus Sudras und Ackerbauern besteliend . . / Der dritte

Punkt (e) wird nach dem Arthasastra nicht als richtig bestehen

konnen, soweit die Freilieit von Staatsdiensten behauptet wind.

Wenigstens in der Theorie, aber aueli in Wirklichkeit haben

die Landleute ebenso zu den Waffen greifen mtissen wie die

Angehorigen anderer Berufsordnungen und Kautilya erwlihnt

(,343, 5) Heere, die aus Brahmanen, Ksatriyas, Vaisyas und
Sudras bestehen. 2 .Hingegen wird gegen die abgeschlossene,

stadtferne Lebensweise nichts einzuwenden sein. Da/3 der Grand
der Landleute in Kriegszeiten voin Kampfe unberuhrt blieb,

ist sieherlick unwahr; dagegen spreclien die vielfachen Anord-

nungen fur den Schutz des Ackerbaues gegen schadliehe Ein-

fitisse, die darauf liindeuten, da/3 er solchen ausgesetzt war. So

fordert Kautilya (48, ,Oder Schauspieler, Tiinzer, Sanger,

Musikanten, Vortragsktinstler und kusllavas sollen keine Sto-

ning der Arbeit verursaclien. Dadurcli, da/3 die DSrfer auf sicli

selbst angewiesen sind und die Leute Vorliebe fur das Feld

haben, entsteht ein Zunehmen des Schatzes, der Fronarbeit,

der Materalien, des Getreides und der Getrftnke. (Verse:) Der
Konig soli ein Land, das dureli das Heer des Feindes, dureli

einen Stamm belastigt ist, dureli Krankheit und Hungersnot
bedrangt wird, mit Freiheiten ausstatten und Spiele, die mit

Ausgaben verbunden sind, verliindern. Er sehutze den Acker-

bau, der von Bedriingnis dureli ein Heer, dureli Fronarbeit

und Steuern heimgesuclit ist, und die dureli Diebe, Iiaubtiere,

Giftsclilangen und Kranklieiten [lieimgesuchten] Viehhurden/ :;

1 Ethnography (Castes and Tribes) [Gniiidritf II, 5], StraBburg- 1912, p, 4<s,

§ 35.

2
*S. un ten VI, 5.

48, xs» fehlt in Nr. 534.
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Ferner heiBt es (
329

, 19/ 380 , 3): „,Von dem eigenen Heere und
dem Heere des Feindes plagt das eigene Heer durch tiber-

maBige Gewalttaten und Steuern

1

und kann nicht [daran] ver-

liindert werden; das Heer des Feindes aber kann man be-

kampfen, sicli durcli Entweichen oder durch einen Friedens-
scliluB [yon ilun] befreieid, sagen die Lelu-er. Nein, sagt Kau-
tilya; die Plage durcli das eigene Heer kann durch Gefangen-
nehinen oder Toten der Minister und Offiziere 3 unterdriickt

werden oder es plagt [nur] eine Gegend; eine Plage aber fur

alle Gegenden ist das Heer des Feindes; es plagt durch Raub,
Totting, Brand, Zerstoren und Wegflihren." 3 Pltindern ist eine

ganz gewdlmliclie Ersclieinung, so selir, daB man mit den

Bundesgenossen Vereinbarungen beziiglicli des Anteiles an der

Beute treffen soil.
4 Man wird dalier in dieser Angabe des

Megastbenes von der Unberithrtlieit des Aekerbaues und der

Landleute vom Kriege jenen idealisierenden Zug erkennen, der

bier moralisierend wirken soil; von solcben Kriegsbestimmungen
weiB aucli das Dbarmasastra nicbts 5 (vgl. Manu VII, 91,93; Yajn.

1
, 325

;

_Gaut. II, 1, 10, is; Apast. II, 5, 10, 11; Baudh. 1, 10, is, 11).

Uber die Abgaben ist bei der Behandlung der koniglicben

Einktinfte gesprocben worden
;

0 jedenfalls widerspricbt Diodors

Nachricht der Strabos, wkhrend Arrian schweigt. Yon einer

Pachtsumme und einem Viertel als allgemeiner Einrichtung ist

weder in der iibrigen Literatur noeh im Arthasastra die Rede.

Nicht unwabrscheinlicb ist es, daB der Alleinbesitz -des Konigs

an Grund und Boden, den die iudische Staatsreclitstbeorie an-

1 dandakarabhyain B (dolly, XDMG 72, S. 211); dapda sind hier wolil

eher Gewalttaten als Strafen (vgl. 22, ig; 23, 2
,
ig usw.); mit kara wird

vornehmlieli das senabliakta (93, ig) g'emeint sein.

- 1). b. der schiidHchen Minister und Offiziere.

3 Zu lesen wolil: °napavahanaib, das Wegfiihreu von Vieli und Menschen

oftenbar.

4
S. unten VI, 5.

5 Bei Bestelien eines solehen Brauelies, wie Megastbenes ihn berichtet,

kdnnte aucb nicht vom Konig gefordert werden, des Feindes Land zu

bedrlingen, sein Futtergras, die Nabruug, das Wasser uud das Breun-

material zu verderben, Manu VII, 195 .
Vgl. ferner die Beutebestimmungen

(Manu VII, no fo Gaut.ll, 1,10,20/23) und die Kampfregeln im Epos, Hopkins,

The ruling caste p. 227 fi\

(i Oben S. 93 ft.
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1

R

nimmt uiul Megasthenes berichtet, bei Megasthenes, vielleioht

aber nur bei Diodor, die Erwahnung einer Paclitsmnme zur

Folge hatte. Die Nachrieht des Strabo ist in dem Punkte, daB

alles Land dem Kbnig gehore, falsely DtJSt sicli jedocli bezug-

lich des Lohnes durch 116, co stutzen, wo es heifit, daB arme
Bauern, die nur von ihrer Korperkraft leben und zum Bestellen

der Felder keinen Samen usw. liaben, von der koniglielien

Domane das Notige angewiesen bekommen und vom Ertrag
1

jA oder x
/5

erlialten; allerdings handelt es sieli dabei um Aus.

nahmsMle. Wahrend die Bauern bei Diodor als Pacliter und
Steuerzaliler erscheinen, sind sie bei Strabo nur Besteller des

koniglielien Bodens, aber in beiden Fallen Freie; das Artha-

sastra kennt aber keine Pacliter, sondern nur unabhangige

Bauern, mit jener erwalmten Ausnahme, und die auf konig-

licben Domanen angestellten Sklaven und Arbeiter (115, n;

118, 4/e). Eine aucli der Rechtsliteratur bekannte Bauern -

kategorie sind die ardhasitikas,1 welcbe bei Kautilya (116, xo)

die koniglielien Felder, da fur diese zu wenig Arbeiter vor-

lianden sein konnen, um die halbe Ernte als Entlobnung be-

stellen. Aber auch in diesem Falle kann von keiner Pacht die

Rede sein; hingegen lieBe sieli liierdurch die Nachrieht des

Strabo teilweise aufrecht erhalten. Man mliBte namlich seine

Worte von der /copoc fasOs/sq so interpretieren, dafi die von ilmi

angegebene Entlolmung sieli auf die Konigsdomanen bezieht, 2

wobei nur die Behauptung, alles Land sei Konigsboden, falscb

ware. Es ist kaum zweifelhaft, dafi weder Diodor nocb Strabo

die Worte des Megastlienes riebtig iiberliefert baben; das jAicO-od

bei Strabo sebeint mit der p.iG'fkocsto; bei Diodor in einem Zu-
sammenbang zu stehen, besonders aber ein miBverstandenes

P.ig{)-ou; zu sein. 3 Es ist bemerkenswert, daB Arrian nichts von
einer Pacht weifi, aucli nicht von dem ausschliefiliclien Konigs-

boden berichtet, sondern von der Abflibrung von Steuern an

1 Vgl. Jolly, KuS. S. 03 u. 107, Kuhu-Festschrift S. 28.

- In diesem Falle stimmt aber das Yiertel der Friicbte niclit zu der llalfto

des Ertrages, wolche die ardhasltikas erlialten.
3 Yon einem MiBverstandnis bei Strabo spricht aucli Smith p. 13*2, n. 1.

— Groskurd libersotzt (III, S. 141) die Strabostelle ;j.ictOou 6' aurfjV s;si

-iriprai; ipyafovTai to,v zapicrtiv ,sie hauou es in Pacht zum vierten Theilo
des Ertrages*.
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die Konige und autonomen Stadte. Es wird unter diesen

— teils durch die indischen Quellen unbestatigten, teils durch

Arrian nicht berichteten — Verh&ltnissen der Bodenwirtschaft,

wie sie Diodor und Strabo angeben
;

die Frage offen bleiben

miissen, ob bei diesen beiden letzteren Autoren nicht fremd-

Uindische Einrichtungen auf Indien libertragen worden sind.

In Agypten wurde in der Ptolemaerzeit die yq durch

(3aaiXi*ol Yeopyo^ bewirtschaftet, indem die Domauengebiete in

Pachtausschreiben vergeben wurden, auf welche ]*ene $ocoimyA

YswpYoi mit Pachtangeboten antworteten.

1

Ergebnis: Es ist wahrscheinlich, daB die Landleute den

groBten Teil der Bevolkerung ausmachten; Kriegsdienste haben

alle Kasten geleistet
;

aber mehr nach personlichem Willen als

auf Staatsgesetze hin; auch das Arthasastra halt es fur die

Volkswirtschaft und den Staat fur vorteilhaft, daB die Land-

leute im Dorfe bleiben und von der Arbeit nicht abgezogen

werden. In Kriegszeiten verwiistet man das Land so gut, wie

man dem Feinde auf jegliche Art zu schaden sucht. Dem-
gegenuber wird die Nachricht des Megasthenes liber die Scho-

nung des Ackerbaues der Absiclit zu idealisieren entspringen.

Weder die freien Bauern noch die Arbeiter erhalten 1

/4 der

Ernte; nur in Ausnahmsfallen tritt dies bei arrnen Bauern ein,

die jedoch die eigenen Felder mit UnterstlUzung der Ktfnigs-

domane bebauen. Von einer allgemeinen Pacht und einem aus-

schlieBlichen Konigsboden kann nach dem Arthasastra keine

Rede sein.

3. Die Hirten und Jftger.

Diodor: ,Die dritte [Berufs-]Art ist die der Rinderhirten, Schafer

und liberliaupt aller [Kleinvieh-] Hirten, die eine Stadt oder ein l)orf

nicht bewohnen, sondern ein Leben in Zelten fiiliren. Sie maclien auch

als Jager das Land von Vbgeln und [wilden] Tieren frei. Dafiir sicli

muhend und arbeitend, kultivieren sie Indien,* das erfiillt ist mit vielen,

verschiedenartigen Tieren und Vbgeln, welche die Saaten auffressen.*

Arrian: ,Die dritten unter den Indern sind die [Kleinvieh-]

Hirten, Schafer und Rinderhirten, und diese wolinen weder in Stiidten,

1 Vgl. U. Wilcken (in Mitteis -Wilcken, Grundziige und Clirestomathie der

Papyruskunde, Leipzig-Berlin 1912) I, 1, S. 274 ft’. — Sie bilden ,als

Domanialpachter eine eigene Klasse, einen eigeuen Stand 4

,
was mit

ysvos bezeichnet wird.

Sitzungsber. (1. pMl.-hisfc. Kl. 191. lid. 5. Abh.
i

9
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nocli in den Dorfern; sie sincl Nomaden und leben in den Bergen;

diese zahlcn Steuern von den Herden; und sie jagen auf dem Lande
Vogel und wilde fiere/

Strabo: ,I)er dritte [Teil] ist der der Schafer und Jager, denen

cs allein gestattet ist, zu jagen und Zuehtvieh zu haltcn, Markfcwaren

feilzubieten uiid Lohngespanne [zu halten]; fur das f¥feimaehen des

Landes von Tieren und samenlesenden Vdgeln wird ibnen vom Konig

Gctreide zugemessen; sie fuhren cin umberscliweifendes Leben und in

ZellenJ

Gemeinsam ist: a) der dritte Teil sincl Hirten und Jager;

es gibt IGeinviehhirten, Schafer nnd Rinderhirten; b) sie sincl

Nomadcn, wohnen in Zelten
;

fern von Stadt nnd Dorf (nnd

leben anf den Bergen); c) als (privilegierte) J&ger befreien sie

das Land von sch&dliehen Tieren. Nicht gemeinsam ist: d) ihre

Steuern entrichten sie von iliren Herden (Arrian); e) fur das

Jagen erhalten sie Getreide vom Konig (Strabo).

Einen scharferen Unterschied zwisehen Hirten und Jligern

macht nur Strabo, w&hrend nach den beiden anderen Antoren

den dritten Teil Hirten, die zugleich J&ger sind, bilden. E. Fick

sieht 1 in diesen ,die niedrigen niclitarisclien Volksstamme der

Jataka'; sieherlicli wird es anch innerbalb der arischen Gemein-

scliaft Hirten nnd Jager gegeben haben.

Nach bralimanischer Satzung

2

ist Aekerbau und Vieli-

zuclit neben Handel der Erwerbszweig der Vaisyas, wie aucli

Kautilya (7, 17
;

B, m) s angibt. Jacobi vveist (a. a. 0. Anm. 2)

mit Recht darauf bin, daB die varta in Aekerbau, Viehzucht

unci Handel besteht, daB diese fur den Vaigya (7, 17 )
und Sudra

(7, is) gilt.
4 Doch wird ein Unterschied zu machen sein: wllh-

rend der VaiSya Ackerlandbesitzer, Viehztichter und -besitzer

war, durfte der Sudra Ackerlandbebauer, Yiehhirt gewesen sein.

Das Wort pfigupalya ist nicht eindeutig; eigentlicli bedeutet es

clas
;
Viehliuten',- dazu kommt das ,Ztlchten, Heilen usw/, bis

l
* Die soc. Glied. S. 21-1 f.

2 Manu IX, 32G (X, so; XI, 230); Visnu III, 13; vgl. die Tendenz von Maim
IX, 828, der von dem Vaisya, der keine Lust hat, das Vieh zu liiiten,

spricht.

3 Vgl. Jacobi, SBA 1911, S. 956; M. Yallauri p. 17; Kamand. II, aof.
4 Ivomm. zu ICamand. II, 21 und zu Visnu It, 14; nach Yi51.n1 II, 14 ist die

Beschaltigung des Budra die Ausiibung ,aller Lertigkeiten‘, der Korn-
meiitar sagt: „Unter dem Worte ,alle‘ sind auch die Rnverbszweige des
Vaisya, Aekerbau usw., zu venstehen. 44
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es zur ,Viehzucht f wird. Diese war Sache des Vai&ya; in it.

fortschreitender Entwickelung imcl sich steigerndem Besitz wire!

der Vaisya zum Kaufmann und Landbesitzer, 1 die Obsorge fitr

das Vieh Mlt aber dem Sildi'a zu; auf diese Weise diirfte die

Angabe des Kantilya zu verstehen sein.

A. Hirten.

Die Hirten und J tiger des Artbasastra sind fast ausschlieR-

licli auf koniglichen Domanen beschaf'tigte, die je hundert Ktihe

bewachen; sie werden in Geld entlohnt, denn sie wlirden, wenn

sic mit Milch und Butter bezahlt waren, die Kalber durch

Entzug des flir die Jungen ndtigen Milchquantums schadigen

(128
;

Dem privaten Viehbesitzer war es moglich, seine

Tiere durch konigliche Hitter auf den Domanen fur ent-

sprechende Abgaben beschiitzen zu lassen; das wird man gern

getan haben, da einerseits der Schutz ein sicherer war, anderer-

seits die koniglichen Domanenhiiter fur Schaden hafteten. ,Fiir

Vieh, das sich aus Furcht vor dem feindlichen Heere und yor

Stammen [in die konigliche Hiirde] 2 geflitchtet hat, soli man
nach dem Hutgesetz den zehnten Teil 3 geben, das ist die Regel

fill* das Zufluchtnehmen gegen einen Anteik (129, if.). ,Wenn

[ein Stuck Vieh] aus Unachtsamkeit [der Hirten] durch Sumpt,

schlechten Boden, Krankheit, Alter/ Wasser und Nahrung 5 zu

Scliaden kommt, durch einen Baum, durch [Absturz von] einen[m]

Abhang, durch Holz, durch Stein verletzt wird, durch Blitz, 0

durch ein Raubtier, durch eine Schlange, durch ein Reptil, durch

einen Waldbrand zugrunde geht, sollen sie es ersetzen* (129, iif.).

Die eigenen Tiere des Konigs wurden gekennzeichnet, 7 sobald sie

1 Vgl. E. W. Hopkins, India Old and New, New York 1002, p. 211/213.

2
S. Komm. Sor. p. 6*2.

!l Offenbar der Produkte wie Milch, Butter u. dgl.; der Komm. sagU ,die

Reichen sollen dem Rinderaufseher es geben (

;
,ohne Lohn gibt es ,kein

Beschiitzen/

4 D. h. wohl durch eine dem hohen Alter des Tieres nicht entspreeliende

Behandlung.

S. Text p. 129 n. 1 und 0 bei Sor. p. 63.

15 Law p. 22, wohl ubertragen von Rudra.
7 Vgl. B. Delbriick, Gurupfijakaumudi S. 48 f.; II. Zimmer, Altindisches

Leben S. 234; zur Haftpflicht und zum Zeichnen an den Ohren s. die

Stellen bei Macdonell-ICeith, Vedic Index I, p. 232 f.; A. Hillebrandfc

Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und Zauber (Grundrifi III, 2), StraB-

9*
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einen oder zwei Monate alt waren, der.Aufseher liefi ilire Zahl,

Korpermale, Farbe und das zwischen den Hornern angebrachte

Zeichen, ebenso die Jnngen aufschreiben (129, 8f.). Wurde ein

Tier von Dieben, Baubtieren, Schlangen oder Eeptilien ergriffen,

war es durcb Kranklieit nnd Altersscbwache Iieruntergekommen,

so unterlagen die Waditer der Pflicht, es anzuzeigen, andern-

falls liatten sie den Preis des Tieres zu zahlen (130, ef.). Der

Lolin dieser Hirten betragt (nach 246, 4) 60 pana, wenn palalca

auch auf gopalaka bezogen werden darf; offenbar sind sie fur

die beim Ackerbau geleisteten Dienste gesondert zn entlohnen:

,Den Baumgarten- und Rinderhiitern, 1 Sklaven nnd Arbeitern

schaffe er die Nahrung je nach den Leuten nnd Mitteln. Und
er gebe monatlich l x

/4 pana' (118, 4 f.). Die Hirten konnten das

Fleiseh der auf natiirlidie Weise verendeten Tiere verkaufen,

hatten jedodi ftir jedes Stuck den vierten Teil des Preises ab-

zugeben (130, 11
,
15). Der Ersatzpflicht entbunden waren die

Hirten, wenn sie von dem verendeten Tiere das eingebrannte

Ohrenzeichen und gewisse Stiicke (wie den Schwanz, die Haare,

Blase, Galle, Hufe und Knochen u. a.), je nach der Tiergattung,

abgaben 2
(130, 8/io). Solchen nicht unbetr&chtlichen Einktinften

gegeniiber ist es verstUndlich, wenn auch die Hirten Steuern

zu zahlen hatten: ,Acht varaka. Butter, 3 ein panika (?),
4 den

Schwanz und das gezeichnete Fell gebe er j&hrlich, das ist der

Ersatz ftir die Steuer' (128, 17 f,).

Bisher war von Hirten die Bede, die zweifellos in konig-

Iiehen Diensten stehen und Freie sind; wahrscheinlich ist das

auch flir das Folgende anzunehmen. Einderhirten hatten das

Privilegium kostenloser, bezw. strafloser Beniitzung der konig-

lichen F&hren (127,2); wahrend die Fi'ist ftir das Zuriicktreten

burg 1897, § 54, 4 S. 85. Sahkhyayanagi'hyaaangraha (Benares Sanskrit

Series 145, Benares 1908) p. 49, 7/12 ,

1 S. Sor. p. 5G.

2 Ygl. Manu Y1II, 234-5 Narada YI,i75 ahnliehe Bestimmungen linden sick in

den Papyri (s. Abhandlungen der koniglichen Gesellschaft zu Gottingen.

Philologisch-Historische Klasse. Neue Folge. Band XVI. Nro. 3) S. 16/19

und J. Kohler, Zeitschrift flir yergleichende Rechtswissenscbaft XXX Y
(1918), S. 468 f.

Nach 105, 20 = 84 ku(Lumba; s. Komm. Sor. p. 62 u. Law p. 19.

4 Sollte vielleicht panitam zu lesen sein, wie 129, 17 V — Vgl. Law p. 19

u, Sor. p. 63.
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von einem Geschaft 1
fiir Kaufleute eine Naclit, 2

filr Ackerbauer

drei Nachte betragt, hat ein Rinderhirt fiinf Nachte Zeit (187, 14 f,);

die Zahl der Rinderhirten wird wie die der Aekerbauer und

Kaufleute registriert (142, 9). Mit Ausnahme der erstangefuhrten

Stelle miissen hier nicht konigliche Hirten gemeint sein, be-

sonders bei der Registrierung der iu einem Dorf wolmenden.

Ini Arthasastra ist von nomadisierenden Hirten nicht die Rede

;

wenn deren Existenz auch nicht geleugnet werden soil, so muG
man sie doch auGerhalb des Dorfes suchen, so daG die Nachrieht

des Megasthenes sich auf das flache Land bezieht; diesbezuglich

bietet das Arthasastra nichts.

DaG es private Hirten gegeben hat, geht auch aus Kautilya

hervor; diese gelten rechtlich als Lolmarbeiter, 3 die, wenn keine

andere Yereinbarung getroffen wurde, den zehnten Teil des

Fettes erhalten (183
; is). Neben Rinderhirten gibt es Ziegen-

und Scliafhirten; ferner waren Kainele, Buffel, Esel usw. in

Htirden unter der Aufsicht von Hirten vereinigt (131, 9; i8f.;

129, b/g); von Schafen u. dgl. ist die Wolle alle sechs Monate

abzunelimen (131, 8)5 bei diesen Hirtenkategorien handelt es

sich wiederum urn solche in koniglichen Diensten. Megasthenes

berichtet ferner, daG die Hirten Steuern von ihren Herden

zahlen (bei Arrian); und bei Strabo heiGt es, die Jtiger dtlrfen

allein Zuchtvieh halten; das stirnmt nicht mit dem Arthasastra

iiberein. Es gab Viehzlichter, die in koniglichen Diensten

standen; diese yoniposakas bezogen (nach 245, 16) ein Gehalt

von 2000 pana. Wie 241, 15/I8 zeigt, existierten auch berufliche,

freie Tierhalter: ,Die Halfte sollen Halme 4 und Schweine 5 geben.

1 anusaya ,Reue‘, so auch Manu VIII, 5
, 222? Narada IX, 1, vgl. Jolly,

ZDMGr 67, S. 93; H. GSssel, Beitrage S. 83 f.

- Nach Nachten zu rechnen, ist eine bekannte Erscheinung, die sich bei

den Indogermanen (vgl. 0. Schrader, Die Indogermanen, 2. Aufl. 1916,

Wissenschaft und Bildung 77, S. 69 1; S. Feist, Kultur, Ausbreitung und

Ilerkunft der Indogermanen, S. 260 f.) findet; fur die Inder s. E.W. Hop-

kins JAOS 24 (1903), p. 14; A. B. Keith, JRAS 1916, p. 143/146, 555/561 u.

J. F. Fleet p, 356/362, 561/567. — Die Fristen sind offenbar von der In-

telligenz des Kaufers abliiingig angesetzt. 3 S. Jolly, RuS. § 32, S. 106 f,

4 luikkuta besser als karkata, wie B hat (Jolly, ZDMG 71, S. 241).

5 Es handelt sich urn die Steuern der einzelnen Berufe. — Die kurze

Ausdrucksweise des Kautilya setzt den Besitz statt des Besitzers als

Subjekt; gemeint ist
t
,Die Halfte sollen [die Besitzer] von Halmen und

Schweinen geben 4 usw.
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Kleinvieh den seelisten Teil. Rinder, Biiffel, Maultiere, Esel und

Kcamele den zelinten Teil. Elefantenziichter 1 sollen durch dem
Konig zu sendende, mit groBter Schonheit und Jugend aus-

gestattete weibliche [Elefanten] den Scliatz zusammenbringen/

Wenn die hier gegebene Erklarung ,Elefantenzuchter‘ richtig

ist, so beweist dieser Passus, daB Elefanten kein Monopol des

Konigs waren; ferner zeigt die Stelle, daB Yieh zu halten nicht

den JUgern allein erlanbt war, sondern daB es beruflichc Vieh-

ziichter gab; endlich geht daraus herYor, daB in Ubereinstim-

mung mit Megasthenes (bei Arrian) Steuern yon den Herden

gezahlt werden; nnr liandelt es sich um Vielizuehter und nicht,

wie Arrian berichtet
;
um Hirten.

Ergebnis (A): Soweit die Angaben des Megasthenes liber

die Hirten aus dem Arthasastra belegbar sind, ist fast durcli-

wegs von Hirten die Rede, die in koniglichen Diensten stehen

und freie Inder sind; auch priTate Hirten sind erwahnt, jedoch

keine nomadisierenden. Die koniglichen Hirten leisten durch

bestimmte Naturallieferungen einen Ersatz fur die Steuer, fur

priTate Hirten sind im Arthasastra keine Steuers&tze angegeben

und bei der Armut dieser sozialen Schichte wenig wahrscheinlich.

Eine Steuer Ton ihrem Viehbestand entrichten die selbstiindigen

Ziichter, neben denen es solche in koniglichen Diensten gab.

Spione bedienen sich der Verkleidung als Rinderhirten

(387, i), ebenso wie solche zu Kriegszwecken (401, &) und alte

(wirkliche) Hirten zur Ergreifung Ton Personen in Karawanen,

Hlirden und Dorfern, die falsches Geld, Metal!e und Waren
haben (212, 1 /5), Terwendet werden.

B. Jager.

Auch die Jager, Ton denen das Arthasastra spricht, stehen

ausnahmslos in koniglichen Diensten; ilire Verwendung ist eine

mannigfache und nicht nebensacliliche. Sie haben die Aufgabe,

1 bandhakipo§aka tritfc auBer an dieser Stelle noeh 378, i und 382, 17 auf,

auch mit paramarupayauvanabhih verbunden, aber von Frauen ge-

braucht; so iibersetzt auch Shamas. (Ind. Ant. XXXVIII [1909], p. 260,

jetzt transl. p. 308) ,those who keep prostitutes'. Es fragt sich jedoch,

ol) die ^eiarenhalter' auf einer Stufe mit den Tiehziichtern standen;

241, is heiBt es: ,So ist die Forderung bei den Yiehziichtern.' DaS
bandhaki

(
u ki) wie ganika ,Elefantenkuli‘ und .HetKre* bedeuten kann,

hat R. Pischel, Ved, Stud. II, S. 319 gesehen.

*
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den Jagdwald des Konigs von gefahrlicben Tieren unci Menschen

zu sliubern (44, 19
;

s. oben S. 86); hier, wie an anderen Stellen,

treten sie mit Hunderudelfuhrern auf. DaG nur ihnen das Jagen

gestattet war, kann sich naturgemaB nur auf konigliche Wilder

und Grebiete beziehen; daneben gab es aber dffentliehe Tier-

walder: ,Er richte einen allgemein zuganglichen Tierpark ein 1

und in der Nillie einen anderen Tierpark oder je nacli MaBgabe
des Terrains* (49, 13 ft). Ob in diesen Willdern, die vielleiclit

dem modernen ,Tierpark* entsprechcn, das Jagen uberhaupt

gestattet war, ist zweifelhaffc; andererseits wird man in eigenen

Anlagen sein Jagdreeht ausgeubt haben. Streng bestraft wurden

Wilddiebereien, wie die Strafbestimmungen fur Fangen, Toten

und Verletzen von Wild, ebenso wie von Kleinvieli, Vogeln und

Fischen zeigen (122,2/4; 224, isr.; 232, is f.); fur gewisse Tier-

arten bestand ein Jagdverbot (122, 11/15 ;
raksa). Die Hilfsmittel

der Jager sind Fallen, Kafige, Fanggruben, Waffen (207, isf.),

aucb Fesseln und Netze wcrden verwendet (224, is). Die Jager

erscheinen auch im Dienste des Rinderaufsehers
:

,Sie [die

Hirten] sollen in clem Walde, der nacli Jahreszeiten eingeteilt

1st
,

2 weiden lassen, nachdem [vorher] durch J&ger und Hunde-

rudelfuhrer die Gefahr der Beschadigung von seiten der Diebe,

Raubtiere und Feinde verscheucht worden ist* (130, if.). Der

Vorgesetzte der Jager ist der Weideland -Aufseher (vivlta-

dhyaksa): .Jager und Hunderudelftilirer sollen die Wilder durch-

streifen* (141, s). Neben diesen, etwa forstwirtschaftlich zu

nennenden, Funktionen haben sie als militarische Aufklarungs-

und Signalgeber-Truppe zu wirken, ,Beim Herankommen von

Raubern und Feinden sollen sie, ohne wabrgenommen werden

zu kdnnen, mit Muscheln und Trommeln Lara maehen* (141, 9).

Dazu geliort, daG sie sich im Hauptquartier aufhalten, aber

auGerlialb desselben wolmen (361, 20). Nichts verlautet von Lohn-

gespanneii, vom Feilbieten der Marktwaren, was bei dem hohen

Stand des Handels nach Kautilya auch nicht recht einleuchtend

ware, auGer man denkt an den Verkauf ihrer Jagdergebnisse^

So bieten angebliche Jager Fleisch zum Yerkauf an (400, 10),

1 Woiil °inrgavaiiam zu lesen.

2 D. h. jene Teile des Waldes, die der Jalireszeit entspreeliend Naiming

und Wasser fiir die Tiere liefern, s. Komm. Sor. p. 63.
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was nur der Wirldiehkeit entspricht; auch in den Jatakas ver-

kaufen JEger Fleiseh.

1

Ergebnis (B): Bei den Jagern des ArthaSastra handelt es

sich nnr um solchfe, die in koniglichen Diensten, sei es zu Jagd-,

forstwirtschaftlichen oder militarischen Zwecken, stehen. Yon

nomadisierenden ist niclit die Rede; die Jagd wird in den k5nig-

lichen, bezw. staatlichen Waldern ihre aussehlietfliche Befugnis

sein; nichts verlautet vom Halten von Lohngespannen durch

die Jager; feilgeboten haben sie offenbar nnr die Ergebnisse

ihrer Jagd, Wildbret nnd Fleiseh.

Auch als Jager verkleiden sich Spione, um, an denToren sich

anfhalten

d

;
eine feindliche Bnrg dem Heere zu offnen (400,io/16);

zur Vernichtnng des feindlichen Heeres sollen angebliche Jager

Raubtiere aus den Kafigen freilassen (388, 4 f.) oder den Gegner

bei Gelegenheit von tJberfallen nnd Kampfgetuminel mittels

eines unehrlichen

3

Kampfes toten (388, 15 f.). — Wahrend der

Rinderhirt Privilegien genieGt (s. S. 133), ist dies beim Jager

nicht der Fall; beide sind aber insofern gleichgestellt, als deren

Frauen als nicht besonders tugendhaft gelten: ,Das Nachgehen

am Wege [der Frauen] von Tanzern 3 und Sangern, Fischern,

Jagern, Rinderhirten, Schenkwirten und anderen, deren Frauen

freier Lauf gelassen ist/ ist kein Vergehen' (158, 11 f.). Auch

die Genossen der Jager, die Hunderudelflihrer, dlirften kein

allzu holies Ansehen genossen haben: ,Wie eine Kuh von Hunde-

rudelftihrern [nur] ftir Hunde Milch spendet, nicht fur Brah-

manen, so spendet dieser Konig da Leuten, denen Charakter,

Verstand, Redegewandtheit und Kraft fehlt, nicht Leuten, die

in ihrem Selbst und in ihren Tugenden vollkommen sind' (25,i3f.).

Von einer Getreidezumessung an die Jager und Hunderudel-

fiihrer steht im ArthaSastra nichts.

1 R. Fick, Die soc. Glied. S. 100; dafi es sich liier um einen brahman i-

schen Mger handelt, andert nichts an der Sache. — S. auch Caroline

Foley Rhys Davids, JRAS 1901, p. 873.

2 Wohl kata 0 zu lesen wie 365, n.
* talavacara P.W.; der Komm. zu 125, ie (Sor. p. 61) liest talavacara, so

auch der Text 55, n (talavacara); s. 125, ig u. 11 . 1.

4 Hit B prasrsfa 0 (Jolly, ZDMG 71, S. 233). — Vgl. Manu VIII, 362 ,
Baudh.

II, 2
,

3 ;
Govinda erklart sie als Hierodulen, G. Buhler, SBE XIV,

p. 233.
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Megastlienes’ Nachrichten sind, wiewohl sie sick durch

Kantilya nicht belegen lassen, sicherlich dem wirklichen Leben

entsprechend. Ahnliches berichtet Liber Schafhirten (eddaiars

genannt), deren es 627.953 (!) in Slidindien gibt, J. B. Pandian; 1

liber Schweinehirten (kulayars genannt)
;

liber ihre Gebrauche

und Geschichten (p. 99 ff.). Nadi A. Baines 2 gibt es jetzt

977.600 Jager nnd Vogelsteller.

4. Die Gewerl>etrelbendeu.

Diodor: ,Der vierte Teil ist der der Kunsthandwerker; und von
diesen sind die einen Waffenschmiede, die andercn verfertigen die (len

Landleuten oder irgendwelchen anderen zur Arbeit notigen Binge;

diese sind nicht nur steuerfrei, sondern empfangen aucli aus dem konig-

lichen Speicher zugemessenes Getreide/

Arrian: ,Die vierte [Berufs-] Art ist die der Handwerker und
Kleinhandler. Auch diese haben Staatsleistungen und zahlen eine Steuer

von ihren Werken, aufter denen, welche die Kriegswaffen machen.

Diese empfangen auch einen Sold vom Staate. Zu dieser [Berufs-] Art

gehoren die Schiffbauer und Schiffsleute, die auf den Fliissen fahren/

Strabo: ,Nach den Jagern und den Hirten namlicb seien der

vierte Teil, sagt er [Megasthenes], die die Kiinste Ausiibenden, die Klein-

handler und die, welche mit dem Korper arbeiten; von ibnen zahlen

die einen Steuer und verrichten bestimmte Staatsleistungen, den Waffen-

schmieden und Sckiffbauern aber sind Lohn und Unterhalt vom Konig

festgesetzt; denn sie arbeiten fur ihn allein; der Hliter des Heeres

iiefert die Waffen den Soldaten, die Sehiffe um Mietgeld den zu SchifF

Fahrenden und den Iiandelsleuten der Nauarch .

c

In der vierten Berufsart der indischen Gesellschaft be-

iinclen sick: a) Arbeiter; b) Handwerker; c) Kunsthandwerker

(nnd Kimstler); d) Kleinhandler; e) wahrend alle Stenern zahlen

nnd Leitnrgien leisten, sind f) die Waffensclimiede steuerfrei

(sie arbeiten nur fur den Konig, von dem sie Lobn und Unter-

halt erhalten). g) Die Soldaten erhalten vom Heereslititer ihre

Waffen; h) der Marinebeamte stellt den Reisenden und Kauf-

leuten Sehiffe gegen Bezahlung zur Verfugung.

Es ist wichtig fur die riclitige Identifizierung dieser Be-

rufsteile, auf die Termiriologie zu achten. Der Arbeiter, der

1 Indian Village Folk, London 1897, p. 93 ft'.

2 Ethnography § 79, p. 110; derselbe Gelehrte bemerkt an dieser Stelle:

,This is a group which in one direction is merged in that of the lower

cultivators and field-labourers, and in the other undoubtedly tends

towards that of the petty criminal/
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raifc clem Korper arbeitet (ot; awb tou cdjp.a'co; f, 5pY«c(a), cut-

spricht clem karmakara, der o*/}p,coupY^ dem kfiru, der ?££vity£

deni Silpin, unter welchen ancli die Kunstler zu verstehen sind

(bei Strabo: too; epya^opivcuq 'zu.% TS/vaq).

a) Die Arbeiter yersehen dieselben Dienste wie Sklaven

(97
; m), sie werden ancli als Pfliiger (115

; u; 118, 4) venveridet,

als Spirituosenarbeiter (119, 14); wobei sie verdorbene sura als

Lolin erlialten. 1st der Arbeiter beim privaten Ackerbau be-

sehaftigt, so erlialt er den zehnten Teil des Getreides
;

sonst,

wenn nicbts anderes vereinbart ist
;

seinen Lohn entspreehend

der Arbeitszeit. Im allgemeinen gilt flir den karmakara: ent-

weder pauschalierter oder nacli der Arbeit nnd Zeit zu be-

messender Lohn, wenn keine andere Yereinbarung bestebt; die

Bestimmung ,entspreehend der Arbeit nnd ZeiF ist nicht sehr

klar
;
wohl aber so zu verstehen, daB sie auf eine gewisse,

zeitlich durch sich begrenzte Tatigkeit gekt: Ernten
;
AbschluB

eines Geschliftes. 1 Zu bemerken ist noch
;
daB diese Stellen fur

privates Ackereigentum und flir freie Lohnarbeiter sprechen,

die allerdings als ungelernte Arbeiter in der Art der Arbeits-

leistung meist den Sklaven gleichstehen. Von ihrer Stcuerleistung

verlautet nichts.

b) DaB der karmakara ( ;
Arbeiter() vom kfiru

(;
Hand-

werkeF) zu unterscheiden ist, beweist schon die Verbindung

dasakarmakara einerseits und jene von karusilpin andererseits

;

ferner wird bei der Festsetzung der Entlobnung der karmakara

unmittelbar nach dem Sklaven (dasa) behandelt, naehber erst

der karu, Gilpin usw. (183 , 15 f.; 184, 1),
fiir letztere besteht auBer-

dem ein eigenes Kapitel, das Yergeben in dem speziellen Hand-
werlc angibt (200/202). Dem entspricht es

;
daB die Bezablung

der auf kcinigliehen Domliuen bescbuftigten kamakaras unci

kurus verschieden ist; erstere erlialten ibren Bedarf an Nabrung

1 133, ig/2o; zum Text s. Jolly, ZDMG 71, S. 237; das eine asambhagita-

vetanali (Zeile 17) oder °vetano (Zeile 19) ist iiberfliissig. — Prliziser

ist Brhaspati XVI, 9 ,
der Arbeiter fiir einen Tag, fiir einen Monat, einen

lialbeu Monat, fiir seclis Monate, zwei Monate oder fiir ein Jahr unter-

sclieidet. Je uachdem, ob der Feldarbeiter Nahrung und Kleidung er-

luilfc, bekommt er 1
/6 oder x

/8
des Getreides (Brbasp. XVI, 12 f.)* Zu

Kautilya stimmt Narada VI, ;} und Yajfi. II, m; vgl. Jolly, ZDMG 67,

S. 70 f.

«
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und l x

/4 paiia monatlicli (118, 4 f.), letztere, tier Arbeit ent-

sprechend, Nalirung und Lohn (118,6), was sich jedocli nur

auf die auf den Donuinen geleistete Arbeit beziehen wird, da

der karu jahrlich auBerdem 120 pana hat 1
(246, 3). Was die

Kaste anlangt, dlirfte kauin ein Untersehied zwischen beiden

Kategorien bestehen, beide gehoren der Sudrakaste an, was

Kautilya 7, is fur die karu sagt und fur die karmakara not-

wendig folgt. Aber es wilre unriclitig zu glaubeu, daB nur

Sudra Handwerker waren; es spricht ein bald zu erwahnender

Umstand daftir, daB aucdi Vaisya neben anderen Berufen den

Handwerksberuf austibten; ebenso ist der Handel, wie zu zeigen

sein wird, nicht auf die Vaisyakaste beschrankt. Dadurcli kann

man erst zur Wurdigung der Nachrichten des Megasthenes und

des Versuches Schwanbecks, die Kasten mit den sieben Teilen

in Ubereinstimmung zu bringen, gelangen. Scliwanbeck teilt

diese Gruppe (p, 42) in Vai^yas und jSudras je nach Steuer-

leistung oder Steuerfreiheit; das ist siclierlich unrichtig, die

Steuerleistung hat sich vielmehr — wie Megasthenes richtig

geselien hat — auf selbstandige Handwerker, die Steuerfreiheit

auf die in koniglichen Unternehmungen Angestellten bezogen.

Fur die kastenlose Aufzahlung des Megasthenes aber spricht

es
;

daB er liier Angehorige verschiedener Kasten unter dem

Gesichtspunkt des Berufes zusammenfaBt.

Die Werkst&tten (kannanisadya) befinden sich im siidcJst-

lichen Teile der Festung (55, syu), die Handwerker leben mit den

Sudras im westlichen, und zwar die Handwerker fur Wollfaden,

Bambus, Leder, Panzer, Waffen und Sclnlde (55, u), wahrend

jene der Stadt, des Konigs, der Gutter und jene ftir Nutz-

metalle und Edelsteinc in der nordliohen Gegend ansiissig sind

(55, is 0 ;
es ist yielleicht beachtenswert, daB die erstere Gruppe

mit den Sudras zusammenwohnt, die letztere mit den Bralimanen,

was auf einen gesellschaftlichen Untersehied deuten dlirfte. In

der Stadt kunnen Handwerker und Kunsthandwerker an den

Stiitten ihrer Tiitigkeit wohnen (144, d), wohl mit der Bestim-

mung, daB solche, welche Feuer beniitzen miissen, voneinander

getrennte Hauser innehaben (145, o). Die Arbeitsgebiete, in

Diese Unterselieidung beruhfc darauf, dad der karmakara Lolmarbeiter

(ungelernter), der karu angestellter Handwerker (gelernter Arbeiter) ist.
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denen die in koniglichen Diensten stelienden Handwerker be-

schaftigt warden. sind yerschieden und der jeweilige Aufseher

der betreffenden Unternehmung ist ihr Vorgesetzter. In der

Landwirtschaft dtirften sie als Verfertiger der Werkzeuge ver-

wendet worden sein (115, 17), wie es Megasthenes allgemein be-

richtet; sie erhalten, wie erwahnt, je nacb der Arbeit Nahrung

und Lohn (118,6) auBer ihrem Qehalt yon 120 pana jahrlich

(246, 3). In der Weberei liatten sie wohl entsprecliend die notigen

Gerate und Werkzeuge instand zu setzen, gum Weben selbst

wurden sie, da hierfiir Frauen vorlianden sind (113, 18/20), kaum
herangezogen, hingegen zum Yerfertigen yon Panzern (114, 12);

auf diesem Arbeitsgebiet erhalten sie Lohn und einen Gewinst-

anteil nach der Quantitat und Zeit der geleisteten Arbeit 1

(114, 7). ,Die Handwerker in Gold, Fassungen, Belegen (Plat-

tieren) und lauterem Gold, Blaser, Waseher (?) und Staub-

wascher (-kehrer?) dtirfen nieht eintreten oder hinausgehen,

olme daB ihre Kleider, Hande und geheime [Korper-] Stellen

geprtift worden sind', 2 heiBt es (87, iof.) yon den in der Gold-

schmiede beschaftigten Handwerkern, ohne liber die Entlohnung

etwas zu sagen; man wird yielleicht auch hier 120 pana als

Fixum annehmen dtirfen. So wie in der Webei’ei sachverstan-

dige Handwerker und Kunsthandwerker die Arbeiten in Rtist-

zeugen herstellen (114, 12), arbeiten beide in der Waffensehmiede

zusammen (101,7); deren Einkommen scheint gleichfalls, wie

bei den mehr Intelligenz und Verantwortung erfordenden Ob-

liegenheiten, sich aus Lohn und einem Gewinstanteil zusammen-

1 Die Phrase kytakarma 0
,
die 101, s; 112, 16/17; 114, 7 vorkommt, ist wegen

des vetanaphala nieht leicht zu verstehen; es scheint sich jedocli darum
zu handeln, dafi die Handwerker, yon denen groBere Sachkenntnisse

(besonders beim Schatzen von Edelgestein 112, i6f.) gefordert werden,

mit einem Gewinstanteil am Unternehmen beteiligt sind.

2 Jolly iibersetzt GN 1016, S. 300: ,Erst nach Untersuchung ihrer Kleider,

Hfinde und ihres Afters diirfen die Arbeiter in Gold, hohlen Schmuck-
sachen (pp?ita), Fassungen (oder Goldplattieren) und lauterem Gold,

ferner die Blaser (oder Blasebalgtreter), Spaher und Staubkehrer ein-

treten oder binausgelienJ caraka als ,Spaher 4
ist bier unwahrsclieinlich

;

yielleicht ist trotz B (Jolly, ZDMG 71, S. 416) wie 202, 1 zu lesen, wo
es sich urn Waseher handelt. Hier sind oftenbar ,Goldwascher' und
jGoldstaubwascher 4 gemeint, ygl. P.W. s. v. dhavaka (2) die Ramayana-
Stelle XI, 00, 14 ed. Gorressio, die Bombayer Ausgabe hat diese Hand-
werker (II, S3, 14) nieht.



Megasthenes nnd Kauiilya.. 141

zusetzen (101, s). Es bestatigt dies wohl die Nachricht des

Megasthenes in der Version Arrians und Strabos, wiewobl

letzterer und Diodor noch Unterlmlt (zpooai— bhakta) ei'wahnen;

was bei Kau$ilya nicht stelxt.
1 Wenn auch nicht aus clem Artha-

Sastra belegbar, ist dennoch anzunelimen, daB die in der ,Waffen-

fabrik' beschaftigten Handwerker steuerfrei sind; indirekt kdnnte

man als Beweis anfiihren, daB die Erzeuger you Waffen niclit

in der Steuerzahlerliste (241, 6/is) erscheinen; daB die Waffen-

arbeiter von den Arbeitern des Konigs gesondert wohnen (55, u),

ist erwahnt worden,

Wenn oben (S. 139) angedeutet worden ist, daB nicht

nur Sudras Arbeiter waren, so lieBe sick das teils scbon durcli

den Hinweis anf die Mitwohner in einem Festungsteile mit ver-

schiedenen Arbeiterkategorien stiitzen (55, 14
,
17 ). Insbesonders

aber ist es die fur den Stand des Gewerbes, ja, fur die Existenz

einer Industrie bedeutsame Tatsache, daB es pradhanakaravah

(55, 7)
gibt, was allenfalls als ,Vorarbeiter‘ oder ,wichtigste

Arbeiter' erklart werden kann; im Zusammenhang jedoeli mit

den mahakaravali ,GroBarbeiter* wird man in beiden,Industrielle
f

sehen dlirfen im Gegensatz zu den ksudrakaraval.i, den ,Klein-

arbeitern* (GroBgewerbe und Kleingewerbe
;

241, <4). Endlich

sind auch die selbst&ndigen Arbeiter wohl einer vermogenden

Klasse, wenn nicht einer hoheren Kaste zuzuweisen: ,Die mit

reichen Mitteln [zum Schadenersatz] Yersehen sind, Gebieter 2

von Handwerkern,-Mitdepositare, Handwerker mit eigenem Ver-

mogen 3 und die [Handwerker, welche] unter der Zunffc stehen,

dlirfen ein Deposit, annelimen. Bei Verlust soil die Zunft an

dem Deposit teilhaben' 4
(200, uf.). Es mlissen somit die Hand-

werker im allgemeinen arm gewesen sein; diese werden sick

zu Zlinften (Srepi) oder Korperschaften (karusilpigana) 0 zusam-

mengeschlossen kaben (200, 15 ;
60, 3). Allerdings ist nicht nur

die Armut der Beweggrund, Handwerker als ungeeignete l)e-

1 Hingegen ist der Unterhalt (Kleider und Getreide) fiir die in drei Klassen

eingeteilten Arbeiter bei Mann (VII, 125 f.) festgesetzt.

2 Oder: ,Mit reichen Mitteln versehene Gebieter . .
.*

a S. Jolly, ZDMG 67, S. 80 u. 71, S. 414.

4 D. h. an den sich aus dem Verlust des Deposits ergebeuden Verpilich-

tungen.
r> Zu gnna vgl. Yajfi. II, 187, 102.
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positare anzusehen, sondern sie ist nur die £uBere Erscheinung

der ,Unlauterkeit': ,Denn unlauter sind die Handwerkei'. 1 Nicht

gilt fur diese das Depositenrecht, das auf einem Beweisgrund 2

bernht‘ (180,9). Den Schutz des Qesetzes genieBen* sie, indem

— abgesehen von den Strafbestimmungen fur Vorentlialt des

Lohnes — bei Entwendung kleiner Gegenstande, welche Hand-

werkern nnd Kunsthandwerkern, sowie kugilavas und BiiBern

geh<3ren, die Strafe 100 pana betr&gt, bei Diebstahl groBer Gegen-

stande 200 pana (225, gf.). Von Schiffbauern ist bei Kautilya

nicht die Rede; iiber die Steuern der Handwerker handelt

241, 8/10
;

dazu kommen die Steuern und Zdlle fiir Waren

(241, 6, 7, 10
;
112

,
18 /

113
,
3 ).

c) DaB der Gilpin (ts/v^y^), der Kunsthandwerker, wohl

zu unterscheiden ist vom karu, dem Handwerker. bemerken

sowohl die Kommentatoren einzelner Texte, die als Beispiel fiir

den silpin den Goldschmied 3 anfiihren, als auch jener zum
ArthaSastra 101, 7

;
dieser erklart (Sor. p. 45) den karu mit

,Grobarbeiter
f (sthulakarmakrt), den silpin mit ,Feinarbeiter‘

(suksmakarmakpt). In der Bezahlung wird kein Unterschied

gemacht (246, 3 ;
101, 7); in der Weberei treten die Silpins neben

den karus auf (114, 12) wie auch 101, s (Waffenfabrikation),

144, 5 ,
wo sie an den Statten ihrer Tatigkeit wohnen sollen;

sie haben gleiche Lolmbestimmungen (184, 1/4); Schadigung des

Lebensunterhaltes beider wird gleich bestraft (204, 4 f.).

Im privaten Werkvertrag sind Bestimmungen fiir Weber
und Wftscher festgesetzt, so wenn diese ein zum Wasehen ge-

gebenes Kleid umtauschen oder verborgen (201, 13/is);
4 denLohn

haben Sachverstandige festzusetzen wie bei Yajh. II, isx (201, 19;

184, 2 f.)- Interessanterweise gehoren in diese Kategorie ersatz-

pflichtiger Arbeitnehmer auch die Arzte 5 (vgL Manu IX, 234
;

Yajn. 11, 242; Visnu V, 175177) und kusilavas (202, oil). Ob

1 Schon nacli dem Sandhi ist liier ein Strieh zu setzen.

2 Ob karana (wie B hat, Jolly, ZDMG 71, S. 236) oder karai.ia, i.st fiir

den Sinn gleichgiiltig; ersteres ware ,Dokument ;

; vgl. Law p. 130 f., 11 . 1

3 H. Gcissel, Beitrage S. 37, s, auch unteii S. 143, Aum. 3.

4 *Vgl. Jolly, ZDMG 67, S. 80 f.; dazu kommt die Stelle aus B (auch iiber-

setzt) bei Jolly, ZDMG 71, S. 414/410.

Die Arzte galten seit altersher als unrein; s. M. Bloomfield, SBE XL1I,

p. XXXIX f., L und LIV.
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die Gilden der Handwerker in getrennten Festungsquartieren

wohnten, ist nicht sicher, aber nacli 55, is mbglicherweise an-

zunehmen. 1 Unleugbar sind gerade auf dem Gebiete des Hand-

werkes -analoge Verhaltnisse im Arthasastra und in der buddhi-

stischen Literatur, insbesonders in den Jfitakas zu erkennen,

fur welche die interessanten Ausflihrungen von 0. Foley Rhys
Davids vorliegen. 2 Wenn Megasthenes (bei Arrian und Strabo)

von Leiturgien spricht, so konnte man mit einiger Wahrschein-

liclikeit auf einen zwar nicht aus deni Artliasastra, wolil aber

ans dem Dharmasastra belegbaren Branch hinweisen. Manu
VII, ms: ,Handwerker und Kunsthandwerker, Sudras und die.

welche durch korperliche Arbeit ihren Lebensunterhalt liaben,

lasse der Erdenftirst Monat fur Monat je eine Tagesarbeit 3 ver-

richten/ Und es ist bemerkenswert, daB nacli C. Foley Rhys

Davids in der buddhistischen Literatur sich keine Anspielung

auf eine monatliche Arbeitsverpflichtung der Arbeiter dem Konig

gegenliber findet fa. a. 0. p. 801), die, wie aucli der Kommentar
zu Gautama (II, i, io, 3l) sagt, als Sfceuer der Handwerker usw.

gait (sulka). Jedenfalls steht das Arthasastra auf einem anderen

Standpunkt; sei es, daB bei der Ausdelmung des Maurya (?)-

Reiches eine tatsachlielie Arbeitsleistung fur den Konig ziu

Unmoglichkeit geworden, eine Steuer in Geld wichtiger und

ntttzlicier war, sei es, daB ein moderner, aucli jungerer

Zug dem Arthasastra wie der buddhistischen Literatur 4 zu-

grunde liegt.

d) Der Beruf der Handwerker und Kunsthandwerker ist

an sich ehrbar und eine Schmahung desselben strafbar (194, 4);

und doch galten sie als unehrlich (180, 9), aber nicht nur sie.

1
S. Sor. p. 9.

- JRAS 1901, p. 862/873.
3 Wie der Komra. zu Gaut. II, 1

, 10 , 31 sagt: „Die au einem Tage zu be-

wiiltigende Arbeit ist ,eine Arbeit* u
,
oder wie man. lieute sagt, eine

,Tagesarbeit*. Die Parallelstellen sind (aufier Gant.) Vas. XIX, 8 und

Vi§rm III, 32 ; hier geben die Komm. aucli Erldarungen von karu und

silpin; fiir letztere Kulloka (Manu), Haridatta (Gaut.) und Vai jay anti

(Yisnu): ,Erzarbeiter usw. £

4 Die Haupfcquelle bleiben auf diesem Gebiete die J atakas; da gerade die

Prosa in Betraebt kommt, muB man selir vorsiehtig sein, die Jatakas

als cbronologiscbe Stiitze zu verwerten. Ygl. M. Winternitz, Gesch. d.

iud. Litt. II, S. 90 if., has. S. 96.
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,So wehre er
;
weil sie eine Plage fur cks Land sind, Ranter

ab and die
;
welche nicht dem Namen nach[, aber in der Tat]

Rauber sind: Kaufleute, Handwerker, ku§ilavas
;

Bettier und

andere Betruger' 1 (202 ;
i8f.; Vers).

Wenn 165
;
5 die vaidehakas in die pratiloma-Misebkasfcen

eingereiht werden
;
wenn sich andererseits zeigen wird, daB der

vaidehak'a Handel treibt, so ist dadurcli gegeben, daB a) nicht

der Vaiiya allein Kaufmann ist, (3) daB ein Unterschied zwischen

vanij und vaidehaka bestehen muB.

a) Der vaidehaka.
;
Denjenigen

;
welche [ihre Felder] nicht

bebauen, nehme er sie vveg und gebe sie anderen. Oder Dorf-

diener und vaidehakas sollen sie bebauen^ heiBt es 47
;

;j f,
;
aus

welcher Stelle man auf eine gewisse Abhangigkeit der vaide-

hakas sehlieBen konnte.
;
Oder die vielartigen Ivonigswaren sollen

vaidehakas urn einen bestimmten Preis verkaufen. Und sie

sollen ein der Durchbrechung [des Monopols] entsprechendes

vaidharana 2 zalilen' (9S, 9 f.). Bei konfiszierten Waren, die zu-

gunsten des Staatssackels, d. i. des Kclnigs, verkauft werden,

leisten vaidehakas als Sachverst&ndige und Schatzer dem Zoll-

aufseher Assistenz: ,vaidehakas sollen das AusmaB und den

Wert der Ware dem am FuBe der Standarte aufgestellten [Zoll-

aufseher] angeben; „wer will diese Ware von diesem Umfang
und zu diesem Preis kaufen? Cf wenn dreimal so ausgerufen

worden, gebe er sie den Verlangenden. Bei Wettstreit unter

den Kaufern gehe der Zuwachs des Preises mit dem Zoll in

den Scliatz* (110, 8/10). Aus diesen Stellen scheint sich eine ge-

wisse Ausnahmsstellung der vaidehakas zu ergeben. Sie werden

wie Ackerbauer, Rinderhirten, Arbeiter und Sklaven in Ver-

zeichnissen gefuhrt (142, 0). Die vaidehakas haben die Pflicht

einander, jeder an seiner Geschaftsstelle, anzuzeigen, wenn einer

Waren an unrechtem Orte und zu unrechter Zeit verkauft und

1 Vgl. Jolly, ZDMG 07, S. 82; Sor. p. 38 zu 93, gf,; Mann IX, 256.

2
84, is f, soil der Itaufer von Salz, das Monopol ist, den Zoll und das

der Durchbrechung der KOnigswaren (= des Monopols, lies: °panyu-

echeda 0
)
entsprechende vaidharana zahlen; es ist also eine Art Ent-

schadigungsgeld, wie auch Jolly GN 1916, S. 358 hat; das Wort kommt
noch 85, g; 1*21, ig vor, ohne auch da vom Komm. erkllirt zu werden.

tShamas. gibt es (trausl. p. 100) wieder mit: ,compensation for loss en-

tailed on the king’s commerce'.
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wenn er keinen Eigentumsbeweis 1 hat (144, 7 f.). Als Zeuge
tritt der vaidehaka, nm unehrliche Depositare zn iiberfiihren,

180
, 13 auf; um Mittel, sich der Verzollung seiner Waren zu

entziehen, war er nicbt verlegen. ,Fiir einen vaidehaka, der eine

zweite nicht yerzollte [Ware] mit einer verzollten nnter einem
Stempel ansfiihrt, nachdem er ihn [den Stempel]

'

gebroehen

und die Hiille weggenommen hat, ist die Strafe [dafiir] dieser

[Zoll] und ein ebensogroBer Betrag' (111, 6 f.) ;
d. h. er schmuggelt

mit einer Ware, die untersuclit und mit dem Zollstempel ver-

sehen worden ist, eine zweite ungestempelte durch, indem er

yon der ersteren die Hiille mit dem Stempel entfernt, so daB die

ungestempelte von der gestempelten Ware nieht zu unterscheiden

ist. Die yaidehakas genieBen wie Bettelmonche, Trunkene und

Verriickte das Priyilegium, straflos in ein Haus sich fliichten

zu dlirfen, wenn ein Unglticksfall sie trifft, auBer es besteht

ein allgemeines Verbot (232, 4 f.)j da sie als Geschaftsleute sach-

kundig sind, ist eine kurzfristige Rlicktrittserkltlrung yon einem

Gesch&fte am Platze, sie muB binnen einer Nacht erfolgen

(187, 14). Fiir die durch sie verkauften Waren erhalten sie den

zehnten Teil, offenbar der Bruttoeinnahme, wenn kein anderer

Lohn vereinbart worden ist (183, is f.). Wie Ackerbauer haben

yaidehakas, wenn sich mehrere zu einer Gesellschaft zusammen-

geschlossen haben, einem in ihren Diensten, sei es zu Beginn,

Ende oder wahrend der Arbeit, Yerungliickten, je nach der

geleisteten Arbeit, jeder seinen Anteil zu geben (185, isf.)* Aus

diesen Stellen scheint heryorzugehen, daB der vaidekaka ein

Kaufmann niederer Ordnung ist, mehr (teilweise konzessionierter)

Kramer als Kaufmann. Dafiir sprieht nicht nur die Kaste, seine

Verwendung als Schatzer bei koniglichen Geschaften, sondern

auch die einem Kaufmann hoherer Ordnung entsprechende

T&tigkeit des vanij.

p) Der vanij. Im Gegensatz zu yaidehaka sind die Stellen,

an denen vanij vorkommt, nicht zahlreich. ,Yier oder fiinf Zoll-

einnehmer sollen Kaufleute, die in Karawane herangekommen

1 avakarana hat wohl die Bedeutung ,Eigentumsbeweis‘ wie auch Jolly,

IF 31, S. 210, Nr. 151 angibt. Diesen Sinn hat das Wort 190,1, 6i 203, 2

und an der angefiihrten Stelle, wie sich aus Tajn. II, 171 ergibt. Eine

andere Bedeutung ist fiir 148, 15 anzunekmen, zweifelhaft ist, ob die,

welcbe Law (p. 136 f., n. 1) ,the free exercise of one’s will* bietet.

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 191. Bd. 5. Abh.
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sind, aufsekreiben, [namlich] wer sie sind, woher sie kommen,

wie yiele Waren sie haben und wo sie mit dem Erkennungs-

zeichen oder mit dem Stempel 1 versehen worden sind* (110, 1 /3).

Sie betreiben Schenken, in denen sie dnreh schone, eigene

Sldavinnen die Besucher, Freunde und Einheimische, 2 aus-

spionieren lassen (120, 3/5); zu welcher Stelle der Kommentar
(Sor. p. 56) vanijak mit ,suradhyaksah* wiedergibt, ,sura-Auf-

seller*. Da es nur einen Aufseher ttber Fabrikation und Ver~

trieb der Spirituosen gibt, werden sie eker als konzessionierte

Kaufleute aufzufassen sein, die in enger Verbindung mit dem
suradhyaksa 3 stehen. Mehr lafit sicb fiir den Ckarakter des

vanij nickt anfuhren; immerkin sckeint der vaidekaka eker ein

Handelsagent und Kramer zu seiu, der va^ij ein Kaufmann,

der in Karawanen selbstandige, groBere Unternekmungen 4 be-

treibt. Dem mahavanij, dem GroBkaufmann, des Kathasaritsagara

(XVII, 645 XXXVII, 106) entsprechen bei Kautilya etwa die

sartkapramanah 5
(127, 7); in den Jatakas ist vSuaija der Hausierer

und satthavaka der Karawanenfiihrer; 6 das Verh&ltnis zwiscken

vaidekaka und va^iij ware somit analog jenem von Klein- und
Grofihandwerker. Jedenfalls sind nicht nur Vaigyas als Kauf-

leute anzusehen; abgeseken davon, daB der vaidekaka Handel
treibt und dock einer Misckkaste 7 angehort, fallt nnter die

1 Zu lesen °jnanaip mudra va, zur Erklarung s. unten VII, 2 d.

8 So nach C und Komm. (Sor. p. 56) und Jolly, ZDMG 71, S. 230.
3 Nach 119,3 soli er durch Handler den Handel betreiben, nacli 119, 13

IaBt er die Trinkhauser errichten.
4 201, i3 seheint auf die yon einem vanij beschaftigten Leute zu gehen.
6 Die Lesung des Komm. sardhapra 0 (Sor. p. 62) ist kaum annehmbar. *

—

Wie die Lexikographen (Halay. II, i6i ;
Hemac. AbhidhJ887 f.) erklart

auch der Komm. zu Kamand. XIII, eg : vanig vaidekaka iti .dvitiyanama
|

Man kbnnte auch die Erklarung des vaidehaka-Spions: ,Ein Kaufmann,
dessen Lebensunterhalt geschwunden, versehen mit Verstand und Lauter-
keit, ist ein angeblicher vaidehaka4

(19, 1) darauf beziehen, daB vapijaka
,ein kleiner Kaufmann4

ist. M. Yallauri iibersetzt (p. 32) beides mit
,mercante 4

,
Jolly hingegen (ZDMG 74, S. 335,5 f.) ,Kaufmann und Handler 4

.

Vgl. noch Ilemao. Anekarthas. IV, 36 mit Komm. u. Mankhakosa 87 f.

6 Vgl. R. Fick, Die soc. Glied. S. 178 und C. Foley Rhys Davids, JRAS
1903, p.868 f.

7 Nach dem Vaikhanasadharmaprasna (Trivandrum Sanskrit Series No.
XXVIII, 191

H) XIV, 5 ist der vaidehaka Solin eines Sudra und einer
Vaisya; s. die Anm. 5 genannten Lexikographen.
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Erwerbskunde auch der Handel
(
8
, ie), erstere aber geh5rt zum

dharma des Sudra (7, is). — DaB der Schiffsaufseher (wenn nava-

dhyaksa = vauapyc; ist) den Kanfleuten Schiffe leiht, ist ans

Kautilya indirekt zu entnehmen
;
da 126

; 7 ,die auf kciniglichen

Schiffen Herankommenden das Fahrgeld' geben sollen; nebstdem

haben die Kaufleute den auf den Hafen entfallenden Zollteil zu
zahlen (126, e). Sie hatten daneben eigene Schiffe/ auch die

,Seefahrer-Schiffe' werden Kaufleuten gehort haben (126, 14).

Von Schiffbauern ist bei Kautilya nicht die Rede; in dieselbe

Kategorie wie Handwerker und Kaufleute gehoren Arzte, kugl-

laYas, ferner Koche und Bettler (202
, 9, 12

,
is, 19), abgesehen von

den yerschiedenen Gebieten, auf denen die Handwerker arbeiten

(W&scher, Weber, Goldarbeiter und Schneider, s. Jolly, ZDMG
71, S. 414/416). Fur alle in koniglichen Diensten Stehende gibt

es eine Art Pension, indem die Kinder und Frauen Nahrung
und Lohn erhalten, wenn ihre Vater, bezw. Gatten bei der

Arbeit gestorben sind (246, is). ,Kinder, alte Leute und Kranke
von solchen [bei der Arbeit Gestorbenen] sind zu untersttitzen.

Bei ihren Toten-, Krankheits- und Wochnerinnen ~Zeremonien

lasse er ihnen Geld und Ehren zuteil werden' (246, 1S/20) - End-

lich ist zu erw&hnen, daB die Nahrung der Konigsdiener sich

nach ihrem Einkommen richtet, indem ftir Diener mit einem

Gehalt von 60 pana ein adkaka an Speisen bestimmt ist

(247, 4 f.).
2

Ergebnis: In der Terminologie ist karmakara, der un-

gelernte Arbeiter, vom karu (SrjinoupYos), dem Handwerker,

dieser vom Gilpin (xeyvtVr^), dem Kunstliandwerker, zu unter-

scheiden. Steuern haben die Handwerker zu zahlen; von den

Waffenschmieden ist in der Steuerliste nicht die Rede, jedoch

die von Megasthenes uberlieferte Steuerfreiheit wahrscheinlich,

umsomehr, als die Waffen nur in der koniglichen Waffenfabi'ik.

1
,Eigene Schiffe 4 sind 126, 8 und ,eigene Eahren 4

127, 3 erw&hnt. —
Law nimmt (p, 81) sarpyatrika des AmarakoSa als gleichbedeutend mit

saipyatyah naval;; die Erklarung findet sich auch Halay. Ill, 33 und

Hemac. Abliidh. 875 durch potavanik gegeben. Dagegen bedeutet pra-

vahana bei Kautilya 17, 1 nicht ,Schiff
4 trotz Shamas. (n. 1 zu p. 17)

und Law (p. 81 f.); vielmehr bedeutet es ,Fest‘ wie auch M. Vallauri

(p. 28 f., n. 4) mit Recbt bemerkt. Vgl. auch Jolly, ZDMGr 71, S. 230 zu

121, 14 und 74, S. 333, Anm. 1; oben S. 83, Anm. 2.

2 t)ber die Soldaten (g) ist bei den Kriegern zu sprechen.

10*
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erzeugt worden sein durften; die Waffenschmiede erhalten je

nach der Arbeit Lohn (und vielleicht einen Gewinstanteil), aber

keinen Unterhalt, Yon Leiturgien der Handwerker ist im Artha-

gastra nichts zu erkennen und durften diese mit dem aus dem
Dharmagastra belegbaren (und eine altere Zeit reprasentierenden)

Brauch der ,Tagesarbeit‘ in jedem Monat zu identifizieren sein.

Bei den Kaufleuten scheint dem Arthai§astra nach ein Unter-

schied zwischen Kleinhandler und Kaufmann, analog dem von

Kleinhandwerker und Groflhandwerker, vorzuliegen. Es ist an-

zunehmen, daft der Schiffsaufseher den Kaufleuten gegen Ent-

lohnung Schiffe zur Verfiigung stellte; jedoch hatten sie offenbar

auch eigene (See-) Schiffe wie F&hren. Yon Schiffbauern spricht

Kautilya nicht. — Der Kaste nach deuten einige Umstande auf

eine Zusammenfassung der einen Beruf Ausiibenden — ohne

Riicksicht auf ihre Kastenzugehdrigkeit — durch Megasthenes

hin; zumindest sind reichere Unternehmer nachweisbar.

Der Beruf der Handwerker bot Spionen Gelegenheit, in

deren Verkleidung aufzutreten; es gibt angebliche Handwerker,

kuMavas, Arzte, Yortragskiinstler (36, 9), die dem samahartr

unterstehen (208, 17).
1 Die angeblichen Handwerker und Kunst-

handwerker finden auch beim Graben von unterirdischen G&ngen
Yerwendung (313, 15 ),

in der feindlichen Burg angestellt, liber-

geben sie Mauer, Tore, Tiirme, machen das Heer uneins oder

fiihren einen Uberfall aus (400, 17/401, 2). Nocli ausgiebiger wird

von den als Kleinhandlern (vaidehakas) verkleideten Spionen

Gebrauch gemacht. Sie sind politische Spione (31, 3
; 314,7;

354, 1
; 383, 3), werden zur Ausforschung von Beamten ver-

wendet (19, 1 ), ferner zu fiskalischen Zwecken (111, 19 ;
143, 1 ;

247, 12), und durften vor allem dem samahartr gedient haben

(208,17; 141/143). Auch als Kaufleute hoherer Ordnung (vanijs)

.geben sich Spione in der Burg aus (22, 1 ).

5. Die Krieger.

Diodor: ,Der fiinfte [Teil] ist. der Imegerische, fur die Kriege
geeignet, der Menge nacb der zweite, in den Friedenszeiten in hoelister

Weise in Ausgelassenheit und Spiel lebend. Die ganze Menge der
Soldaten und aucb der Kriegspferde und -Elefanten wird aus der
Konigskasse ernfthrt.*

1 Die Yortragskiinstler sind hier nicht genannt.
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Arrian: ,Die fiinfte [Berufs-] Art unter den Indern sind die

Krieger, an Menge die zweite nach den Landleuten, die in hochster

Weise in Freiheit und Freude lebt. Diese iiben "nur das Kriegshand-

werk aus. Die YYaffen machen ihnen die einen, andere liefern Pferde;

und andere dienen iin Lager, die ihnen die Pferde pflegen und die

Waffen reinigen, die Elefanten fiihren, die Streitwagen herrichten und
lenken. Sie selbst kampfen, wenn man Krieg fiiliren muB; wenn Friede

eingetreten, fiihren sie ein Wohlleben; und ihnen konamt vom Staate

ein so groBer Sold zu, daB sie aueh andere davon leicbt ernabren/

Strabo: ,Der fiinfte [Teil] ist der der Krieger
;

die die iibrige

Zeit in MuBe und Gelagen das Leben fiihren, da sie aus der Konigs-

kasse den Lebensun terhalt bekommen, so daB sie, wenn es notig ist,

scknell die Ausmarsche vornehmen, da sie auBer dem Korper niclit s

mit sicli tragen/

Gemeinsam ist den drei Yersionen: a) der fiinfte Teil ist

der der Krieger
;

die der Zahl nacb hinter den Landlenten

rangieren und in Friedenszeiten ein lustiges Leben fiihren;

b) sie werden aus der Kdnigskasse (Arrian: e% tou mvou) er-

nahrt; sie haben Pferde und Elefanten. Ausfiibrlicber berichtet

Arrian: c) es werden ihnen Waffen und Pferde geliefert, andere

bedienen die Elefanten und Wagen.

Das Kriegshandwerk ist nach der Kastentheorie Pflicht

des Ksatriya:
,
[Pflicht] *des K^atriya ist das Studium [des Veda],

das Opfern, Geben [von Geschenken], Lebensunterhalt durch

Waffen 1 und Beschiitzen der Geschopfe' (7, ie). Es ware jedoch

auch hier — wie bei anderen Berufen — unrichtig zu glauben,

daB die Krieger ausschlieGlich Ksatriyas waren. Dies hieBe

ein Heer ziicliten ohne Riicksicht auf korperliche Eignung, auf

intellektuelle und moralische Eigenschaften. Auch die Art der

Heeresrekrutierung, das Soldnerwesen, l&Bt eine solche Annahme

nicht zu; wie weit aber die K§atriyakaste am Militardienst be-

teiligt war, laBt sich aus dem Artba^astra nicht erkennen; daB

sie die Offiziere geliefert bat, wird man annehmen durfen, wie

es der Adel in Europa zum groBen Teil tat. 2

1 rak$anameva kurvan §astreuajlvanaip labhate
|

Komm. zu KSmand.II, 20a;

vgl. Manu I, 89 usw.

* tfber die Frage, ob der K§atriya alleiix Krieger war, Ygl. A. Ludwig,

Der Rigveda IV (Prag 1881), S. XXIY/XXVI; H. Zimmer, Altindisches

Leben S. 191 f.; Macdonell-Keith, Yedic Index I, p. 202/208 mit Literatur-

angaben und Belegstallem rajanya heiBt der K?atriya bei Kautilya

176, 9.
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Das Arthasastra kennt seclis Rekrutierungsarten; ,Die

Zeiten fiir das Anwenden der Heere [yon denen es folgende

Arten gibt]: ererbte, besoldete, Banden [-Heere], [Heere] des

Freundes, des Feindes und der St&mmefl
(340 ;

is). Daranf

folgen Erw&gungen, wann jedes dieser Heere anzuwenden sei,

wobei schon die Aufzahlung die Wertnng ausdriickt (342, 17),

Beweist scbon diese Stelle, daG nicht die zweite Kaste allein

den Kriegerstand oder die Heere des Arthasastra bildete, so laBt

sich diesem Werke auGerdem entnehmen, daG es ,Brahinanen-,

Ksatriya-, YaiSya- und Sudraheere' gibt (343, 5). Wenn die

Lebrer glauben, daB der Kastenrang fur die Qualitat einer

Armee entscheidend sei, so fiihrt Kautilya dagegen an: ,Durch

demiitige Unterwerfung konnte der Feind ein Brahinanenheer

angreifen. Aber ein Ksatriyaheer ist besser, das ausgebildet ist

im Wissen des Kampfes, oder ein Vai§ya- oder Sudraheer,

dessen Wert in der Menge liegt
f

(343, 5/8).

Bei dem ,ererbten Heere* ist teils an vom Yorganger iiber-

kommene, teils an erprobte Soldaten zu denken, deren V&ter

und Vorfahren schon Krieger waren, Naheres l&Gt sich liber

das ,besoldete Heer* sagen. Sowohl die Soldner als die nicht

besoldeten Leute erhalten bei Ausfiihrung von Arbeiten Nahrung

und Lohn (140, 2); FuGsoldaten haben einen Lohn von 500 paria

(246, 1 ), was auch fur Reiter gelten dtirfte, abgesehen von Zu-

schtissen fiir die Pferde, deren Nahrung und Pflege. Die Er-

nahrung der Pferde ist monatlich fixiert: ,Wenn er [der Pferde-

aufseher] den monatlichen Empfang aus Schatz- und Kornkammer
erhalten hat, recline er nach agyavahas* 2

(132,5), d.h. der Pferde-

aufseher erh&lt jeden Monat einen bestimmten Betrag Geldes

und eine bestimmte Menge an Getreide, womit er 35 Tage,

d. i. eine asvavaha, 3 auszukommen hat. Der Wagenkampfer hat

(nach 245, is) sogar 2000 pana. Diese verhaltnismaGig groGen

Ausgaben (liber die Offiziersgagen wird bald zu sprechen sein)

fiir das Heer paralysiert der Konig durch den Handel. ,Dann

1 Dieselbe Aufzahlung begegnet schon 140, 4 f. ;
vgl. Ivamand. XIX, 2/8 ;

Mhbh. XV, 7, 7 (olme amitra); Agnip. 241, 1 .
Die Erklarung der Heeres- *

arten s. spater.

2 Wohl °svavahasci° zu lesen, denn asvavaha als ,Reiter 1 zu fassen, geht

in dem Zusammenhang schwer an; vgl. Komm. (Sor. p. 64).
3 Nach 108, si.



Megastheries und KauHlya. 151

sollen zur Zeit des Feldzuges angebliche vaidehakas den Sol-

daten alle Waren, die [zu einem] doppelt[en Preis] zu ver-

kanfen 1 sind, geben. So entsteht ein Yerkanf der Konigswaren

nnd ein Wiedererlangen des Lohnes [der Soldaten], Wenn er

so Einkiinfte und Auslagen beriicksichtigt, erlangt er keinen

Yerlust an Schatz und Heer. Dies ist das gegenseitige Ver-

haltnis von Unterhalt und Lohn‘ (247, 12/10). Ein Beweis fur

die Qualitat eines Heeres ist es, wenn es zum Plundern auf-

bricht (342, 9); durch Plundernlassen entledigt sich der Konig

der Auslagen: ,Von diesen [sechs Arten von Heeren] mache er

das Heer des Feindes oder der Stamme mit Material oder mit

Plundern 2 bezahlt' (342, 12), Wenn die Bundesgenossen mit dem
Konig marschieren

;
so erhalten sie ihren bestimmten Anteil an

der Beute fur den Fall, daI3 sie an einem Orte mit ihm kampfen;

tun sie dies an verschiedenen Orten, so ist der Anteil un-

bestimmt (272, 5/7). ,
Wenn diese [Bundesgenossen] niclit [am

Auszug] teilnehmen, fordere er von einem oder dem anderen

[von ihnen] ein Heer um einen bestimmten Anteil [an der

Beute]. 3 Oder [der Anteil] soli bei gemeinschaftlichem Erwerb

[der Beute] bestimmt werden. Bei einem sicheren Gewinn um
einen bestimmten Anteil, bei einem unsicheren um einen [un-

bestimmten] Anteil am Gewinn. (Vers:) Der Anteil, der dem
Heere angemessen ist, ist der erste (d. h. der niedrigste), der

der Anstrengung angemessen ist, der hochste; oder man pliin-

dere je nach dem Gewinn oder entsprechend der eingeschossenen

Summe f

(272, 7/11 ).

Interessant sind die Bandenheere (Srenibala)

:

4 „Die Banden

der Krieger aus Kambhoja und Surastra u. a. haben ihren

Lebensunterhalt durch das Waffenhandwerk. Die Licchivikas,

Vrjikas, Mallakas, Madrakas, Kukuras, Kurus, Pancalas u. a.

haben ihren Lebensunterhalt durch den Titel ,K5nig'“ (376, 6/s).

1 Vgl. F. E. Hall in JAOS VI (MDCCCLX), p. 539, 18 und 542, 9 .

‘2 Dies und das Folgende beweisen, daB Schonung der Bewohner kein

indisches Kriegsgesetz war, Vgl. oben S. 126 f.

8 B liest °tamamasinannivi§taipsena (Jolly, ZDMG- 71, S. 4=24); die Leaung

des Textes ist wohl besser, da es sich um mehrere Bundesgenossen

handelt; es ’wird auch 0 nirdi§taip§ena fur °nivi§ta° zu lesen sein, wie

an den anderen vier Stellen.

4 Shamas. iibersetzt das Wort (zu 144, 4 transl. p. 175): ,the corporate

body of troops'.
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Es ist kein Zweifel, dafi hier eine Nachricht vorliegt, die den

gleichzeitigen Yerhaltnissen des Autors entstammt, somit histo-

risch ist. Schon die Lage der beiden Provinzen Kambhoja nnd

Snrastra 1 im Westen lassen sie kanm als untert&nige Lander

erscheinen; die genannten Furstentiimer waren gleichfalls selb-

standig. Hier kann auf die wichtige Frage, seit wann nnd wie

lange sich solche Furstentiimer wie die der Licchavis nsw. nach-

weisen lassen, nicht eingegangen werden; jedenfalls waren damit

termini fiir die Abfassungszeit des Arthagastra gewonnen. Be-

merkt sei jedocb, daJB einige: Licchavis, Kamb(h)ojas, Kurus,

Paiicalas, Yijikas und Mallakas in der buddhistischen Literatur 2

erw&hnt werden. .Was auff&llig ist, ist die Existenz von aus-

gesprochenen Berufskriegern (ksatriyaSreni) auBeidialb des Ma-

gadhareiches.

Uber das Heer des Freundes und des Feindes 3 spricht

Kautilya nur insofern, als er die Zeit fiir ihre Anwendung be-

stimmt (341,h/i9; 341, 2o/342, 4) und dem ersteren den Vorzug

vor dem letzteren gibt (343, if., dazu Jolly, ZDMGr 72 [1918],

S. 212).

Uber die atavika-Heere weiB Kautilya nur G-utes zu sagen

(332, 8/15); uber die mutmaCliche Verfassung dieser Stamme

wird kurz an anderer Stelle zu handeln sein.

Diese Arten von Heeren fiihren zur Erkenntnis, wie un-

richtig es ware, von einer Ksatriyakaste in dem Sinne zu

sprechen, als batten deren Angehorige allein die indischen Heere

1 Sura?tra liefert Elefanten sehlechtester Sorte (50, ie), Kambhoja die

trefflichsten Rosse (133, 16).

* Vgl. T.W.Rhys Davids, Buddhist India p. 22 f
. ;

R. Fick, Die soc. Glied.

S. 89 f.; Lassen, Ind. Alt. 2
II, S. 86 J0T.

9
dazu lcamen die Jainaschriften.

Die Madrakas, wohl identisch mit den Madras, sind gut bekannt; ihre

Hauptstadt ist Sakala, die im Milindapafiha eine Rollo spielt, s. Smith

p. 134, n. 2; M. Winternitz, Gesch. d. ind. Litt. I, S. 309; S. Levi, Ind.

Ant. XXXV (1906), p. 17 uber die Madras im Mhbh., Naheres bei Bhan-

darkar, Weber, Lassen, zitiert bei S. Levi, JA, s. VIII, t. XV (1890),

p. 237/239.
3 Das Heer des Feindes heiflt amitrabala (340, is; 342,4,12 usw.) und
satrubala (341, 20); in: anderen Werken wird es dvi§adbala genannt

(Kamand. XIX, 3 a) ;
CSritravardhana zu Raghuv. IV, 26 erklart baladvasl-

krtaip d. h. es ist das Heer des mit Macht unterworfenen Feindes, das

der siegreiche Kflnig zu seinen Zwecken beniitzt.

0~
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gebildet. 1 DaB AngehOrige der unteren Kasten Kriegsdienste

leisteten, ist leichter einsehbar als die Beteiligung Yon Brah-

manen; aber auch diesbeziiglich laBt das ArthaSastra durch

die Erwahnung yon Brahman enheeren keinen ZweifeL2 Auf der

anderen Seite fragt es sich, wie weit eine solche Teilnahme

brahmanischer Kreise am Soldatenberuf geht; fur Orthodoxe ist

es gewiB undenkbar, Angehorigen niederer Kasten als Unter-

gebene Gehorsam zu leisten; heute zeigen die Brahmanen als

Fiihrer F&higkeiten und Tapferkeit. 3

Uber die Ksatriyas, iiber die Krieger im allgemeinen, uber

die Fiihrung und Verwaltung des Heeres laBt sich aus dem

Arthasastra Folgendes entnehmen.

In der Festung wohnen die Ksatriyas in der nordlichen

Gegend (55, 7). Sind Sohne einer Frau Yorhanden, so erbt der

alteste Sohn in K§atriyafamilien die Pferde (162, 7); der Sohn

einer Ksatxdya erhalt drei Teile, wenn Sohne aus den Yier Kasten

1 Es beweist durclxaus nicht das Gegenteil, wenn Arrian sagt, die fiinfte

Berufsart iibe allein (povov) das Kriegshandwerk aus; seine Worte be-

deuten, daB die Krieger keine andere Tatigkeit als die des Soldaten

haben, da die anderen Dienste von anderen besorgt werden. — Vgl.

A. Ludwig, Der Rigveda III (Prag 1878) S. 231 f.| Macdonell-Keith,

Yedic Index I, p. 203; R. Fick, Die soc. Glied. S. 52; Hopkins, The

ruling caste p. 184 ff.

2 Ob dies nur eine schematische Aufzahlung ist, laBt sich nicht sagen;

es muB als Tatsache hingenommen werden. Manu verbietet (III, 6*) das

Dienen der Brahmanen bei Ftirsten und droht Zugrundegehen der Fa-

milie an; aber trotzdem wird das Verbot — sei es durch perstfnliche

Neigung, sei es durch Not — durchbrochen: Manu X, 81, die iibrigen

Stellen SBE XXV, p. 420. Baudhayana nennt (1, 1 , 2
, *) fhnf schlechte

Gebrauche im Norden, darunter das Kriegshandwerk, und G. Biihler

bemerkt (SBE XIV, p. 146) zu dieser Stelle: ,Many BrMnnanical families

in the north, especially in the Northwestern Provinces, subsist by

enlisting as soldiers in the British and native armies/ Brahmanen als

Krieger sind im Epos bekannt (Krpa und Drona, vgl. J. Dahlmann, Das

MahSbharata als Epos und Rechtsbuch, Berlin 1895, S. 12 f.), s. nocli

E. W. Hopkins, The mutual relations of the four castes, Leipz. Diss. 1881,

p. 26 f.; J. Hertel, Einleitung zur Tantrakhy.-Obers. S. 15, Anm. 5.

3 A. Baines, Ethnography p, 28 f. ;
vgl. M. Weber, Archiv f. Wirtschafts-

gesch. 41, S. 670, Anm. 3, 676 ff.; Rajputen gibt es nach A. Baines (p. 29)

10,040.800. — Iuteressant ist, daB nach Ed. Meyer (Kleine Schriften

S. 94, Anm. 1) aus den Priestern in Agypten die sogenannte Krieger-

kaste hervorgegangen ist.
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existieren (163,, 7). Einen Ksatriya als Sklayen zu yerkatifen,

wird mit 36 paiaa bestraft (181 , 15 f,). Eine Schm&hung seiner

Person als eines Angehorigen der Ksatriyakaste wird mit einer

Strafe belegt, die um je drei pana sick steiger t, je niedriger in

der Kaste der Schm&hende steht (194, 1). Wer einem Ksatriya

etwas UngenieBbares yorsetzt, zablt die mittlere Geldstrafe

(231 , 15 f.). Yergewaltigt ein Ksatriya eine Brahmanin, so betragt

die Strafe 1000 paiaa (234,4). Mit Ansnahme der erw&hnten

Stelle 7, i6 ist somit von einer kriegerischen Tatigkeit des

K§atriya nicht die Rede.

• Der Bernf des Soldaten ist rechtlich als Lohnarbeiter zu

fassen: ,Man wisse, daG Diener yon dreifacher Art sind: hochste,

mittlere und unterste. Der ihnen [gew&hrte] Unterhalt, der auf

ihrer Leistung beruht, sei entsprechend der Fahigkeit and An-

hanglichkeit [festgesetzt]. Der hochste aber nnter ihnen ist der

Krieger, der mittlere aber der Ackerbauer, der nnterste sei der

Lasttrager; dies ist die dreifache Art yon Dienern/ 1 Eine hohere

Anffassnng yon dem Krieger scheint das Artha^astra zu haben,

wenn man dies daraus schlieBen darf, daG die FuGsoldaten

(246, 1) mit Kiinstlern, Rechnern nnd Schreibern gleichbesoldet

sind, was sie als eine halbintelligente Berufsklasse kennzeichnet.

Der Name ftir Krieger ist ayudhlya (38, 4
;
247

, 12 usw.); 263
, 17

wird diese Art yon Kriegern als regulare Truppe entgegen-

gesetzt den &ren!-Soldaten. Das Heer der Srenl stammt ans dem
Lande, 2

ist zn einem Zweck herbeigekommen, hat gleichen

Eifer, Unmut, Erfolg nnd Gewinn wie der Konig, ist nn-

beschr&nkt in bezng anf Ort nnd Zeit, Eigenschaften somit, die

einem Bandenheer znkommen (343, 1). Dafiir scheint anch die

Umgebnng der §renl in 305
, 13 f. zn sprechen; nnsicher ist, ob

331, 3/7 diese Art yon Bandenheeren oder Ziinfte uberhaupt

gemeint sind; die Menge der Lente, die dnrch nicht zn be-

w^ltigenden 3 Diebstalil nnd Gewalttaten Plage bereiten, scheint

anf erstere zn denten. Hier ist anch yom Sreiilmnkhya die

Rede, der als Filhrer einer Bande zu bezeichnen ware (
331

,
3

,
4

,
5

,
6 ;

398, n), Nach 245
, 13 erhalt er 8000 pana; die danebenstehenden

k

1 Narada V, 22 f.; vgl. Brhasp. XYI, 10 ;
Jolly, RuS. S. 107; H. Gossel, Bei-

trage § 15, S. 35.

2 Aber auch aus fremdeu L&ndern nach 376, g.

3 C nach Jolly, ZDMG 72, S. 211.

r
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Offiziere des regularen Heeres beweisen auch, daB es sich nicht

mn ,Gildenmeister 4 handeln kann. Uber die Entlohnung der

Mitglieder einer Sreni wird niclits gesagt; man wird annehmen
diirfen, daB diese jeweilig festgesetzt wurde; wahrscheinlich

wurde auch ungehinderte PIlmderung des feindlichen Landes

zugestanden 1 (ygl. 331
; 3 , 6).

Der altindische Soldat mufite viel exerzieren (s. oben

S. 106)
j
ob ihn dafttr ein freies Leben entsch&digte, lafit sich

aus deni Arthaiastra nicht entnehmen. 2 Was die Ausriistnng

eines Kriegers anlangt, wird er, abgesehen von den WafFen,

unter Umstanden den Proviant und Hilfsgerate bei sich getragen

haben: ,Nachdem er die Lagerplatze an den Wegen durch

Dorfer und Walder auf Grund des [dort vorhandenen] Futter-

grases, Brennholzes und Wassers und die Zeit fur das Halten,

Lagern und Marschieren berechnet hat, nehme er den Aus-

marsch vor. Er lasse doppelt so viel Nahrung und Hilfsgerate

mitfuhren, als fur die MaBregeln zu diesem [Marsch erforder-

licli sind]. Oder wenn er [das] nicht kann, betraue er die Sol-

daten damit. 3 Oder er sammle [Nahrung und Hilfsgerate] in

Zwischenstationen* (362, 12/15). Der Proviant wird somit in

doppelter Menge des Bedarfes von einer eigenen Truppe (Train)

mitgefuhrt; ist dies aus ortlichen oder strategischen Griinden

nicht moglich oder kann ein solches AusmaB an Nahrung und

Hilfsger&ten nicht aufgetrieben werden, so mtissen die Soldaten

selbst den Proviant tragen oder sich verschaffen (vgl. 247 , 12 f.).

Endlich wird der Proviant neben den Hilfsger&ten in Etappen-

1 Der Ausdruck ,Bande £

ist auch kaum treffend; es liegt.jedoch dabei die

Yorstellung an die Banden der condottieri (*= Srenlraukhya ?) Italiens

im 14. und 15. Jahrhundert zugrunde. Ygl. Macbiavellis ,Fiirst
£ (mit

Friedrichs des GroBen ,Anthnachiavell £

,
herausgegeben von H. Floerke,

Deutsche Bibliothek, Band 34) S. 41 if., bezw. 134 if.; mit dem in mancher

Hinsicht dera Arthasastra nahestehenden ,Fursten £ beschaftigt sich offen-

bar eine (nicht erlangbare) Abhandlung von G. B. Bottazzi, Precursor!

di Niccolb Machiavelli in India ed in Grecia: Kautilya e Tucidide,

Pisa 1914, zitiert bei M. Yallauri p. 3 f., n. 1.

2 ,In the Epic period (and the reports of the Greeks support the native

authorities) he lives a life in part beautifully resembling that of the

German soldier. In war he fights as he is bid. In peace he amuses

himself, and does nothing else
£

,
Hopkins, The ruling caste p. 190;

3 Mit Jolly (ZDMG 72, S. 215) ist wohl sainyesveva zu lesen; weder B

noch 0 haben Punkte. *
.
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stationen angesammelt und offenbar an die durchziehende Truppe

verteilt.

An dieser Stelle (wie 31, is; 140, is) fiihrt der Soldat den

Namen sainya (masc.)
;
der von sena 1 ,Heer' (370, 5) abgeleitet

ist; sainya (nentr.) bezeichnet aber auch das ,Heer f oder die

,Heeresabteilung
f

(41,7; 44, ie; 238,9). Andere Ausdriicke ftir

,Heer* sind: anlka (45,3, meist in Kompositis)
;
cakra (neutr.;

48,ie; 129, 1
;
362,17); dauda (masc.; 255, 11

;
256, 17; 371, is;

sonst 371,5; 387, 10) haupts&chlich politischer (nlti-) Ausdruck,

der sowohl die Strafe abstrakt wie konkret bedeutet nnd die

sie yollziehende Gewalt als ,Herrschaft' oder ,Heer‘ (Manu

VII, 14
,
n), endlich bala (neutr.; 340, is, 19

,
20

;
341,8,4,5) die

,Streitmachtf
*

Uber die Beziekungen des Ko'nigs zum Heere ist (oben

S. 100 ff.) gehandelt wordenj die personliche Teilnahme des

Herrschers am Kriegszuge ist als eine beschrankte bezeichnet

worden, da ein groBer Apparat yon Offizieren an der strategi-

schen und administrativen Leitung des Heeres arbeitet. Die

mit der ersteren Aufgabe betrauten Offiziere sind hier zu be**

sprechen, teils um sie mit den bei Megasthenes (Fg. 33 u. 34)

genannten militarischen Funktion&ren identifizieren zu konnen,

teils um die bisher in den Listen der Wurdentrager (tlrthas)

unbestimmten Namen derselben klarzustellen.

Nach dem Artha^astra gibt es fur die strategische Leitung

des Heeres seheinbar yier oberste Offiziere: den nayaka, pra-

gastp, senanl und senapati. Nach dem ICommentar zu Kaman-

daki XIX, 45 und XIV, 45 fallen die ersten zwei, nayaka und

prasasty, seheinbar zusammen, beide werden durch baladhyaksa

wiedergegeben, ein Ausdruck, der auch bei Kautilya (55, 10)

im Plural auftritt, ohne aber einen bestimmten Beamten zu

bedeuten; vielmehr sind damit bloB ,Heeresaufseher f im all-

gemeinen gemeint. Da die Streitmacht Altindiens aus vier Teilen

sich zusammensetzt: patti Infanterie (auch ayudhlya fur den

Krieger zu FuB: 58, 4 oder padata 57, 1
;
246, 1), a§ya Kavallerie,

ratha Streitwagen, hastin Elefanten, so dlirften an der erwahnten

1 Zur Etymologie s. P.W. s.y. sena; A. Ludwig (Der Rigveda III, S. 249)

sieht in Vasantasena die alte Bedeutung ,geschosz Yasantas‘; so auch

Macdonell-Keith, Yedic Index II, p. 472.

r
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Stelle (55, 10) die spater zu besprechenden ,Aufseher‘ jedes

dieser vier Teile gemeint sein (vgl. 139, is; 140,4), die admini-

strative Funktionen haben und hier nicht in Betracht kommen.
Die Stellnng des nayaka nnd prasastr nnter den Hofwurden-

tragern zeigt jedoch, daI3 die beiden nicht nnr nicht identisch,

sondern im Rang nnd in den Obliegenheiten nnterschieden sind.

20,13 nnd 245, g steht der praSastv vor dem nayaka (20, 13
;

245, 10) ;
ersterer bezielit ein Gehalt von 24.000 pana, rangiert

somit in der zweiten Rangklasse, der nayaka hingegen mit

12.000 pana in der dritten. Die Pflichten des nayaka sind die

Mitwirkung am Ban des Hauptqnartiers (361, 10
;
oben S. 100);

er marschiert an der Spitze des Heeres (362, ig) nnd stellt im

Yerein mit dem senapati das Heer znr Scklachtordnnng auf

(370, 5); im Hanptqnartier befindet er sich in der vierten Ab-

teilnng (Jolly, ZDMG 72, S. 215); nach 375,5 ist er Komman-
dant von 10 senapatis; 1 er setzt dnrch turya-Instrumente, Fahnen

nnd Flaggen die Zeichen fur die Teile der Schlachtordnnng

fest (375, 51). Nach Kantilya 20, 13 und 245,8 hat der pra&astr

die 7. Stelle inne; ebenso im Tantrakhyayika (109, 2),
2 wo er

sastr heiCt, ferner im Pahcatantra (ed. Kielhorn-Buhler, Bombay

Sanskrit-Series No. Ill, Bombay 1891, p. 50, 17) als praSasaka,3

im Pancakhyanaka (p. 180,2) als praSastr/ die sechste Stelle

nimmt er bei Caritravardbana (zn Raghnv. XVII, 68) als prastp

(prasastr? [sic]) ein, sonst 5
tritt er nicht auf. Nicht nur der

Kommentator desKamandaki und dieAbleitung desWortes deuten

auf ein Befehlen in militfirischem Sinne hin, sondern auch das

Arthasastra spricht (362, of.) dafiir (Vers): ,Vorn am Wege
marschiere in gehoriger Weise der prasastr und die grahanani 6

1 Diese Stelle steht in Widerspruch zu den anderen fiber den senapati

und wird bald zu erortern sein.

2 J. Hertel im Index: ,der (geistliche) Lehrer? 4

3
p. 84: „ usually prasastr, is perhaps ,the spiritual guide 4 *4

.

4 Im Glossar: ,an official who pays by order of the king? 4 (Biihler bat

nicht ,chief justice 4

).

6 Vgl. die Zusammenstellung der tlrthas bei A. Hillebrandt, t)ber das

Ivautillyasastra S. 19.

6 Was das ist, lafit sich nicht sagen; ,Gefangennehmungen 4

,
,Gefangenec

gebt wegen des Verbums (yayat) nicht an, und weil der Kriegszug erst

beginut. Sbamas. iibersafczt (transl. p. 438) ,with bis retinue 4

,
den prasastr

faBt er als ,instructor*. F. W. Thomas bemerkt (JKAS 1914, p. 386, n. 1):
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und er lasse durch Zimmerleute und Fronarbeiter Wasser-

anlagen herstellen/ Im Lager befindet sich der praSastr in der

dritten Abteilung (Jolly, ZDMGr 72, S. 215). Er scheint eine

iihnliche Fnnktion wie der praefectus fabrum gehabt zu haben;

er steht fiber dem nayaka, er ist Kommandant einer Spezial-

•truppe (der Pioniere etwa), hingegen ist der nayaka ein hoherer

Offizier der Kampftruppe.

Wabrend nayaka nnd pra&astp nicbt dieselben Chargen

haben, fallt der senanl mit dem senapati offenbar zusammen.

Weder in der Liste der Wtirdentr&ger bei Kautilya noeh in

den iibrigen Listen tritt der senanl anf, im Artha&astra kommt
das Wort iiberhaupt nnr dreimal vor (139, e; 362,5; 364*, i),

an welchen Stellen es sieh nm einen maCgebenden milit&rischen

Faktor handelt. Der Kommentar zu Kamand. XIV, 45 erklart

ihn mit ,Fuhrer des vierteiligen Heeres', eine Funktion, die

Kantilya (140, s) dem senapati zuscbreibt. Da sicli fur senapati

noch ein anderer Ausdruck, camupati, 1 findet, ist der SchluB

wahrscheinlich, daC senanl nnr ein anderer Titel fiir senapati

ist. ,Das eben, [n&mlich] die Aufsiclit iiber die Obliegenheiten 2

des yierteiligen Heeres, kenne der Feldherr, der in der Wissen-

schaft von alien An griffsmetlioden im Kampfe unterrichtet und
in der Besch&ftigung mit Elefanten, Pferden und Wagen voll-

kommen bewandert ist. Er achte auf sein eigenes Land, auf

,The Pra§i!§if (sic) of Artha&astra p. 20, etc., is perhaps the Sasanadhi-

klrin, superintendent of correspondence, of c. 28. ‘ — Ramay. II, 91
,
40

wird der prasastj* nach dem (mantrin, purohita und) senapati genannt;

der Komm. erklart ihn mit sibiraraksaka.
1 Mallinatha zu Raghuy. XVII, 68. — Es spricht auch fiir diese Grleicli-

setzung, daB Yajfi. I, 32s der KSnig senilnya saha cintayet, was Kaut. 38, 5

senapatisakho vikramarn cintayet entspricht. — senanl scheint die altere

Form zu sein, wiewohl im Aitareya-Brahmana (VIII, 28
, io) senapati vor-

kommfc. Vgl. A. Ludwig, Der Rigveda III, S. 249 und Macdonell-Keith,

Vedic Index II, p. 472. Die Lexikographen (Iialay. II, 278 ; Hemac.
Abhidh. 725) lcennen senapati uicht, wohl aber das Epos (neben vahinl-

pati, wie auch Halay. hat), vgl. Hopkins, The ruling caste p. 204, 220,

'2 adhi.?thana ist im P. W. in dieser Bedeutung zwar nicht belegt, wird

jedoch so wiederzugeben sein mit Riicksicht auf adhi§thatr (35, 14 ; 98, ig)

und das Verbum stha 4* adhi (45, ±
t

e, 7 usw.); anusthana kommt in ahn-

lichern Zusammenhang 366
, 12 yor, wo es wohl ,Ausfiihrung der Schlacht-

ordnung 4

lieifit,
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die Zeit zum Kampfe, auf das feindliche Heer, auf Brechen

des Ungebrochenen, Yereinigen des Entzweiten, Entzweien des

Verbundenen, Veimichten des Gebrochenen, auf Vernicliten der

Festungen und auf die Zeit des Kriegszuges. (Vers:) Durch

turya-Instrumente, Feldzeichen, Flaggen ordne er die Zeichen

fiir die Aufstellung an; 1 beim Halten, Marsehieren und An griff

sei er der Disziplin unter den Soldaten beflissen' (140, s/13).

Schon diese Stelle konnte darauf hinweisen, daB der senapati

der hochste militarische Funktionftr ist; beweiskraftiger ist seine

Stellung unter den Wurdentragern. Der senapati rangiert sogar

vor dem Kronprinzen (bei M'allinatha und im Komm. zum
Ramay. II, 100

,
86 nach diesem); beide gehoren mit 48.000 pana

in die erste Rangklasse (20, 12
;
245, 5

;
344, 14). Wenn der Konig

einen mit Vorziigen ausgestatteten Sobn sowohl zum FeldheiTn

als zum Kronprinzen designieren kann (34, 16), so zeigt dies,

daB der senapati die hochste Stelle in der weltlichen Karriere

bedeutete. Wo es sich uni das Verhaltnis beider zum Konig

handelt, tritfc der kumara (Prinz) oder yuvaraja (Kronprinz)

immer vereint mit dem senapati auf: 239, 14 werden beide zu

politischen Zweeken beniitzt; um die Sicherheit des Konigs

nicht zu gefehrden, soil das Heer unter dem Kommando des

senapati und Kronprinzen bereitstehen (268, 10 f.)* Beide fun-

gieren als dapdacarin (344, s; 354, ig), was als ,Heerleiter
f
gefafit

werden durfte. Politische Wirren kann der senapati wie die

drei ersten Wiirdentrager hervorrufen (344, is; 345,4); um das

Heer zur Tapferkeit anzuspornen, halt er Ansprachen an das-

selbe und yerspricht ihm fur die Totung des feindlichen Feld-

herrn oder Kronprinzen 50.000 pana (366, 16/20). Es beweist

endlich jKlugheit, den spiritus rector eines Heeres nicht als

ersten der Gefahr auszusetzen: der senapati marschiert an der

Queue (363, 1), der nayaka an der Tete (362, ig). Im Lager

befindet sich der senapati in der zweiten Abteilung (Jolly,

ZDMG 72, S. 215), hach 363, n aber ,vornh Er wird auch

zu einer ahnlichen Vertrauensstellung wie der purohita, zur

Verleitung und dadurch zur Priifung der Minister beniitzt

(16, 14,16).

1 Zum Unterschied vom nayaka, der die Aufstellung' ’ der Teile regelfc

(375, 5 f., oben S. 157); auch dies spricht fiir die hshere Stellung des

senapati.



Zusammenfassend ergibt sick fiir diese milit&riscken Funk-

tionare: der nayaka ist rangniedriger als der praSastp; ersterer

ist ein Heerftikrer
,
General', letzterer Kommandant einer Speziai-

truppe, etwa,Chef des Pionierwesens'j senanx und senapati sind

identische Titel fur den Feldherrn (,Feldmarschalk); der nayaka

ist ein an die Befehle des senapati gebundener Offi'zier. Dies

ergibt sick ohne Zweifel aus der iiberragenden Stellung des

senapati; nnd doch, wie (S. 157, Anm. 1) erwahnt, findet sich

eine Stelle, wo der nayaka als Vorgesetzter der senapatis an-

gesehen werden muB. ,Ein Herr iiber je zekn Einheiten eines

Teiles [von den yier Teilen] ist ein padika, ein Herr iiber je

zekn padikas ist ein senapati; ein Herr iiber je zehn von

diesen ist ein nayaka' (375, 4 f.). Es ist so gut wie unmoglich,

diesen hier genannten senapati mit dem sonstigen Funktionar

dieses Namens gleickzusetzen. Da aber die Einkeitlickkeit des

Arthagastra unbestritten ist, so kann die Erklarung dieses

sckeinbaren Widerspruckes nur in einer, dem indiscken Ge-

brauch nickt fremden, Doppelsinnigkeit oder Ungenauigkeit

liegen. So fiikren Ma.Be, die ikrem Werte nach versckieden

sind, dennoch den gleicken Namen (106, 13 : 106, is; 106, 20:

107, 1), Die Insckriften kennen einen senapati 1 und einen

makasenapati; 2
es ist nickt unwakrseheinlich, auck fiir das

Artha&astra einen derartigen makasenapati anzunekmen, wak-

rend der senapati 375 ,

5

als kleinerer Truppenfiikrer anzusehen

ware .

3

Neben den koken Milit&ren, den senapatis niederer Ord-

nung und neben den padikas gibt es Offiziere, deren Kommando-

bereick unbestimmt ist; sie fiihren den Namen mukhya Haupt-

mann' und beziehen eine Gage von 8000 pana (245, 13); sie

sind Frontoffiziere, deren Unterordnung unter die boheren Offi-

ziere (wobl mit Ausnahme der padikas und niederen senapatis)

anzunehmen sein wird, deren Rangverhaltnis zu diesen jedock

unerkannt bleibt, Jedenfalls sind diese Offiziere zu unterscheiden

1 GII III, p. 165; ygl/p. 240 u, 247, welche beiden Inschriften nach dem

senapati datiert sind.

2 CII III, p. 252.

3 In den Jatakas ist (nach E. Fick, Die soc. Glied., S. 95, Anm. 2) von

einem nicht naher bestimmbaren mahasenagutta die Rede, der neben

dem senapati besteht; adhisenapati kommfc Mhbh. II, 29 , 6 yor.
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von den Administrationsbeamten, 1 clen adhyaksas der vier Teile;

diese Trennnng des Administrationsdienstes vom Truppendienst

ist kennzeichnend fur den hohen Stand der Heeres organisation

nach dem Arthasastra. ,Er soil Elefanten, Pferde, Wagen und
FuBvolk mit vielen Offizieren aufstellen; denn wenn sie Yiele

Offiziere haben, werden sie wegen der gegenseitigen Furcht

[des einen vor dem anderen] nielit zmn Feinde tibergehen'

(57, i f.). Naheres fiber die Teilung des Heeres in taktische

Verbande lliBt sich insofern sagen, als offenbar das Zehner-

prinzip durchgeflihrt ist. Dies zeigt sich schon in der Uber-

ordnung (375, 4 f.); so sind Wallfahrten, Feste u. dgl. von ,Zehner-

gruppen' bewacht, was Militarabteilungen zu zelm Mann be-

deuten durfte (45, 6), was dem (afiga) daSaka
;
Gruppe ans zelm

Einlieiten bestehencF (375,4) entspricht. Daftir spricht aucli die

Erw&hnung der dasavargadhipatis (366, 20); diese ,Oberherren

liber die Zehnergruppen' sind gleichzeitig ein Beleg fur die

Inkonsequenz der termini im Arthasastra wie auch sonst 2
;

sie durften den padikas von 375, t gleiclizusetzen sein. Der-

selben Einteilung und Titulatur begegnet man im Epos;

3

aus

Vasistba XTX, 17 geht gleichfalls die Teilung zu zehn Gruppen

lieiwor (Ygl. Kulluka zu Manu YII, 1S9).

Fttr die Ausrlistung besteht eine Waffenkammer, ein ,Zeug-

haus' (ayudhagara), dem ein Aufseher (ayudhagarftdhyaksa)

Yorsteht. Waffen im engeren Sinne sind Schleudermaschinen/

gospana, 5 Handschleudersteine und rocanl-Steine 6
(102, s) ;

ab-

1 Hier sei uur des Zusammenhanges wegen kurz eine Cbersiclit iiber

diese Beamten gegeben; sie kommen bei Behandlung von Fg. 34 aus*

fiihrlicher zur Sprache.
a Ygl. die ZeitmaBe des Epos; dieselben Namen bedeuten bestimmte wie

unbestimmte Zeitraume: E.W. Hopkins, JAOS XXIV (1903), p.9/14.

8 Z. B. mukhya (Hopkins, The ruling caste p. 197, n. f); dasSdhipati

(ebenda); Hopkins bemerkt (a. a. O. p. 197): ,The earliest mention of

formal army-divisions in the codes appears to point to a squad of ten

factors as tlie unit of measurement'; die Einteilung in Gruppen zu zelm,

hundert und tausend h&lt er (in der Anm. f) fiir spat, jedoch auf einer

alten Einheit von zelm beruliend.

4 Nach dem Komm. (Sor. p.46) ist zu alien drei Arten ,Steine l zu erganzen.

5 Nach Sor. eine Katapulte, in Gujarati gopliana.

r
- rocanl gibt Jolly, IF 31 (1913), S. 209, Nr. 117 nach Kau{. 166, 15 mit

.Kornmuhle* wieder; hier werden es vielleicht nielit ,Mtihlsteine‘ sein

sondern ,Steine mit Feuerbrandeif ?

Sit'/ungsler d. phil.-hist. Kl. 191. Bd. 5. Afoh. H
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gesehen yon detaillierten Aufz&hlungen der Waffen ini weiteren

Sinne fur Angriff und Verteidigung. Im Zeughaus werden die

Waffen wahrscheinlich liergestellt (101, 6/s); bevor sie aufbewabrt

werden, mlissen sie mit dem Zeichen des Konigs verselxen

werden (247, s). Das Tragen von Waffen ohne ,WaffenpaB f

ist

verboten: ,Die Lente sollen olme Waffen gehen, auBer mit

Erlaubnis dnrch ein Siegel. Verlorene oder unbrauclibar ge-

wordene [Waffen] soli er doppelt geben.

1

Und er soil Bueli

flihren liber die zugrunde gegangenen [Waffen]. Angriffs- und

Schutzwaffen der Karawanen-Kauflente sollen die Grenzwachter

wegnehmen oder sie sollen sie gebrauchen lassen, wenn sie ge-

stempelt sind
f
* (247, s/ll). Die Waffenkammer befindet sicli im

siidwestlichen Teile der Festung (55, 9); ilire Erbauung fallt in

das Ressort des sannidhatr (08,9/10); ein Diebstalil von Material,

GefaBen, Hilfsgeraten aus der Waffenkammer wird sclion bei

5 pana Wert eines dieser Objekte mit dem Tode bestraft (221 ,

7

f.).

Die Bediirfnisse fur das Heer in Nahrungsmitteln warden
in Form einer Steuer aufgebraeht, die senabhakta hieB (93, m).

3

Der Proviant wurde, wie (S.155f.) erw&hnt, von eigenen Truppen
mitgefiihrt oder von den Kriegem getragen oder endlich in

Etappenstationen gesammelt. Die Bediirfnisse flir das Fleer ge-

niefien Freilieit von Abgaben auf den konigliclien Faliren (127, 3 ).

Ergebnis: Das FuBvolk, die Wagenkampfer und die Offi-

ziere erhalten einen offenbar jahrlichen Lolm; die Reiterei dlirfte

ahnlich dem FuBvolk besoldet gewesen sein, anBerdem hat sie

das Fntter flir das Pferd bezogen. DaB die Waffen im konig-

lichen Zeughaus hergestellt wurden, ist anzunehmen; daB die

Soldaten vom ,Hiiter des Heeres f
die Waffen erhielten, ist viel-

leicht daraus zu entnehmen, daB das Waffentragen ohne Er-

laubnis nicht gestattet ist; offenbar erhalt das Heer — abgesehen
von in Dienst stehenden, bewaffneten kleineren Abteilungen —
erst bei der Ausriistung flir den Feldzug die Waffen geliefert.

AuBer den Waffen muBte der altindische Soldat Proviant und
Hilfsgerate bei sicli tragen, wenn die Umstande andere MaB-

1 D. h. wohl ,ersetzen‘.

2 Fiir Waffen bestelit ein Ausfuhrverbot, aufierhalb der Stadt- oder Zoll-

g-renze durfen Waffen zollfrei verkauft werden (111, 10/12).
3 N*ch flem Komm. (Sor. p..39): ,Zur Zeit, wenn das Heer sicli riistet, je

11aclidem es in einer Gegend gediehen ist: Fett, Reis, Salz usw.‘
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regeln nicht zulieBen. Was die Diener anlangt. so sind solche

bei Kautilya zwar nicht angegeben, aber das Anfgebot an

,Wachtern‘ fiir Eosse, Wagen nnd Elefanten wird znm groBen

Teil aucli als Dienerschaft fiir den Reiter nnd Wagenkarapfer

gedient haben; 1 daB sie dem gewohnliclien Krieger die Waffen

gereinigt Inttten, ist an sick unwahrscheinlich nnd wold nnr als

eine Zntat (des Arrian?) anzuselien, nm das glttckliche Leben
der indischen Krieger noeli mehr hervorzuheben. Von diesem

freudigen Leben in Friedenszeiten erfalirt man aus dem Artha-

sastra niclits; dagegen wurde sehr riel, aucli unter Beisein des

Kbnigs, exerziert.

Beruhrt sei die Frage nacli den GroBenverbaltnissen

eines.altindisclien Heeres; die Berickte der griechisch-romischen

Literatur lassen nur zu oft den Verdacht einer Ubertreibnng

gerechtfertigt erscheinen.

Ein authentischer Berieht liegt bei Plinius (NH VI, (is)

vor, der mit ziemlicher Wahrscheinliclikeit auf Megasthenes

znriickgeht. 2 Plinius gibt (VI, nsir.) einen Katalog der indiselien

Volker, nennt die Namen der Hauptstadte nnd die Zalilen ihrer

aus FuBvolk, Reiterei und Elefanten bestehenden Heere. VI, es

spricht er von den Prasiern, die nach der Stadt Palibothra

selbst Palibotlirer hieBen und fahrt fort: regi eorum peditum

DC, equitum XXX, elephantorum VIIII per omnes dies stipen-

diantur, unde coniectatio ingens opnm est.
3

Bei Kautilya heiBt es (370^1/371,3): ,Einteilung der Schlacht-

ordnung der Fltigel, Flanken und der Front an der Spitze des

Heeres, Einteilung des wertvollen und minderwertigen Heeres und

Kampfarten des FuBvolkes, der Pferde, Wagen und Elefanten.

Nachdem er eine Burg funfhundert dhanus R [vom Kampf-

platz] entfernt angelegt hat, gehe er in den Kampf. Oder nach

1 Tiber diese ,Wachter 4
ist im Folgenden gehandelt.

2 Schwanbeek zahlt die gauze Stelle YI, 21 , h—2a, 11 als Fg. incertum 56

des Megasthenes, vgl. Praef. p. 51/56.

3 Die Parallels telle des Solrmis (rec. iterum Tli. Mommsen, Berlin 1895)

52,ii gibt: 60.000 Mann zu FuB, 30.000 Reiter und 8000 Elefanten. —
YI, 09 nennt Plinius den Megasthenes; vgl. Lassen, Ind. Alt .

2
IT, S. 219,

Anna. 5; YVecker Sp. 1*274, soil'.

4 Ilier (nach 370, 9) ein anderes MaB als 106, 20 und 107, 1 ;
1 dhanus

= 5 aratni (1 aratni — 24 angula) — 2,16 m, vgl. .T. F. Fleet, JRAS 1912,



164 Otto Stein.

MaGgabe des Terrains sollen senapati nnd nayaka das Heer
;

naichdem sie es mit verteilten Offizieren 1 an einer niclit in Seh-

weite [des Feindes gelegenen] Gegend [aus der Marschordnung?]

aufgelost haben, in Sclilachtordnnng anfstellen. Die FuGsoldaten

stelle er 3 einen Sama 3 [voneinander] entfernt anf. Die Pferde

drei Sanaa [voneinander] entfernt, die Wagen ftinf gama [von-

einander] entfernt oder die Elefanten; in einer doppelten oder

dreifachen Entfernnng 4 [voneinander] stelle er die Sehlacht-

ordnung anf. So kampfe er nach Bequemlichkeit nnd ohne

Gedr&nge.

Ein dhanns hat ftinf aratni; in diesem [Zwischenraum

von einem dhanns] stelle er die Bogenschiitzen anf. In drei

dhanns [Entfernnng] die Pferde, in ftinf dhanns die Wagen
oder Elefanten. Der Zwischenranm des Heeres zwischen Flilgel,

Flanke nnd Front betragt ftinf dhanns; ein Pferd hat drei

Menschen als Ersatzk&mpfer; ftinfzehn [Menschen] ein Wagen
oder ein Elefant nnd fiinf Pferde; ebensoviele Wachter zn FnB
fur die Pferde, Wagen nnd Elefanten sind anznordnen. Zn je

drei Dreiergruppen stelle er die Schlachtreihe der Wagen als

Front anf. Ebensoviel beiderseits als Flanke nnd als Fliigel,

so machen dieWagen in der Schlachtordnung fiinfundvierzig ans.

Zweihnndert und fiinfnndzwanzig Pferde, sechshundert und
fiinfundsiebzig Mann als Ersatzkampfer; ebensoviele Wachter
zu FuG fiir die Pferde, Wagen und Elefanten; das ist die gleieh-

m&Gige Sclilachtordnnng. Die Vermehrung dieser um zwei Wagen
bis zn einundzwanzig 5 Wagen: das sind die nngeraden zehn

Formen der gleichmafiigen 6 Sclilachtordnnng. Waiter 7 bei nn-

1 Slmmas. ttbersetzt (transl. p. 447): ,Having detached the flower of the

army and kept it on a favourable position . ,
.*

55 Das Subjekt stelit hier im Singular; vielleicht ist jeder Befehlshaber

der vier Formationen gemeint.
3 Nach 106, 12 ist 1 sama = 14 angula = 0*252 m,
4 Es ist in Analogie zu 370, iq u . 12 wohl nach liastinaip va (370, 7 )

zu
iuterpungieren; Wagen und Elefanten, die den gleichen Kampfwert
haben, sind in einer Entfernung von fiinf §ama aufzustellen

;
die dop-

pelten oder dreifachen Entfernungen beziehen sicli dann auf Fuflvolk,

Reiterei, Wagen und Elefanten,
5 So nach B (Jolly, ZDMG 72, S. 217).
6 Nach B (Jolly, a. a. 0.).
7 Dieser Satz felilt in A, ist aber bei B eingeschoben (Jolly, a. a. 0 .).
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gleichmaBiger Zalil [der Wagen] an den Flugeln, Flanken und

in der Front [entsteht] die ungleichmaBige Schlachtordnung;

auch bei dieser eine Vermehrung um je zwei Wagen bis zu

einundzwanzig 1 Wagen: das sind die ungeraden zelm Formen

der ungleichmaBigen Schlachtordnung. Was dann [noch] ilbrig

ist yon der Schlachtordnung der Soldaten
;

ist zum Einschub

zu machen. Zwei Drittel der Wagen lasse er in den Teilen

[des FuBvolkes und der Pferde] einschieben. Den Rest stelle

er in die Front. So ist der Einschub der Wagen, um ein Drittel

geringer, zu maclien. Damit ist der Einschub der Elefanten

und Pferde erklart/

Zunachst einige Bemerkungen zur Klarstellung der Uber-

setzung. pratiyodhr ist der Mann zu FuB
;

der in einer be-

stimmten Zahl (drei fur ein Pferd
;
funfzehn fur einen Wagen

oder Elefanten) als aquivalent gilt und in einem bestimmten

Verhaltnis zu den anderen drei Heeresteilen kampft. Bleiben

die angegebenen Verhaltnisse beibehalten, so ist dies eine gleich-

maBige Schlachtordnung; die Wagen
;
nach Kautilya oifenbar

der wichtigste Bestandteil, gruppieren sich folgendermaBen:

X

x^x X.
5 §ama
= 1.26 m

X

X

X
5 dhanus

<s>

be

X
X rM

0

3

x

x E
<D

rX
a

5 dhanus
= 10.80 m

-XXX

Front

XXX

X
X
X

w
CD

&*

3
p

-

0
FT

1

CD

X
X
X

X
X
X

w
CD
CD

gr x
CD

hcj

CJ:

cr?
CD

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

B (.lolly, a. a. O.). Zu deni Ganzen vgl. Kamand. XX, aair.
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Sowolil wenu an Front, Flanken und Flugeln eine gieielimaBige,

als auch wenn eine ungleichmliBige Zahl an Wagen vorlianden

ist, kann eine Yermelirung derselben eintreten; imd zwar der

einzelnen Dreiergrnppen um je zwei Wagen bis 21 wachsend,

das ist: 3, 5, 7, 9
; 11, 13, 15, 17, 19, 21, was die ,zehn un-

geraden Formen' sind. Die padagopas sind zum Schutze der

Reiter, Wag$n nnd Elefanten beigegebene Wiichter, Bedeckungen

zu FuB, die aus dem Epos bekannt sind, jedoch andere Namen
ftihren : cakragoptr, cakraraksa oder padaraksa. 1

Die bei Kautilya genannten Zahlen: 675 Mann zu FuG,

225 Pferde, 45 Wagen (und offenbar ebensoviele Elefanten 2
)

dilrften als taktische Einheit eine legio repr&sentieren
;
modern

ausgedriickt, ist es jener Verband, bei dem alle Truppen-

gattungen vorlianden sind. 3 Zahlt man noch die W&chter hinzn,

fur Pferde, Wagen und Elefanten — ohne die Besatzung der

Wagen und ohne die Reiter, welch letztere in den griechischen

Berichten gesondert angegeben werden, — so erhalt man:

675 Mann zu FuG (pratiyodhrs fur die Pferde),

675
„ » » ( j, » « Wagen),

675 .. „ „ ( „ „ ,,
Elefanten),

675 padagopas fur die Pferde,

675 „ „ Wagen,
675 „ „ „ Elefanten,

im Ganzen 4050 Mann fur eine gleichmaGige Schlachtordnung.

Wie viele derartige Schlachtordnungen ein altindisches Heer
hatte, laGt sich nicht sagen; aber selbst bei zehn vyidias 4 gabe

1
S. Lassen, Ind. Alt. 2

II, S. 159, Anm. 1; Hopkins, The ruling* caste p. 267,

P.W. s. v. cakragoptr. — Die pratiyodhrs gehen yor den Pferden usw.,

die plidaraksakas Jbetinden sich hei den FiiBen c wie der Kornm. zu

Kamand. XX, 26 f. sagt.

2 Was fur die Wagen gilt, gilt aucli fur die Elefanten: ,Diese Bestim-

mung, wie sie fur die Schlachtordnung der Elefanten [festgesetzt ist],

ist ebenso aucli fur die Schlachtordnung der Wagen [geltend] anzusehen.*

Komm. zu K&mand. XX, 27.

8 Im ehem. osterreichisclien ITeerwesen etwa eine Infanterie-Truppen-

division.

4 Da die Verbande sich um ein Zehnfaclies steigern, darf man vielleicht

10 vyulias als ein vollstandiges Heer ansehen. Die ak.^auhinl ist das
gniftte Heer und bildet oin Zelmfaches der finikin! (s. Hopkins, The
ruling caste p. 196).
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das erst 40.500 Mann
;

eine Zalil
;

die weit hinter den griechi-

sclien und romischen Angaben uber die Heeresstarken zurtick-

bleibt. Zwar stimmt Plinius 1 zu Plutarch (Alex. 62), der auch
600.000 Mann angibt; aber die Stelle des Solinus bietet die

glaubwUrdigere Lesung mit 60.000 Mann, wiewohl auch liier

die Elefantenzahl tibertrieben sein dtirfte. Jedoch sind nicht

alle Angaben der griechischen und romischen Schriftsteller liber

indische Heere a priori als tibertrieben abzuweisen. So bieten

die Zahlen der Porusschlaclit 2 (nach Arrian, Anab. V, n
f
6u. is, i)

mit liber 30.000 Mann zu FuG, 4000 Reitern, 420 Wagon und
235 Elefanten den indischen Forderungen gegeniiber zwar nicht

das Entsprechende, aber doch Annelimbare. Die ktinstliclien

Heereszahlen des Epos sind ,ein sehr spater Versnch, technische

Einteilungen zu treffen, von denen das wirkliche Epos nichts

weiG'; 3 das Epos kennt auch jene Verhaltniszahlen: 1 Wagen
= 1 Elefant = 5 Mann zu FuG = 3 Pferde. Es ist schwer zu

sagen, wie weit in Wirldichkeit dieses oder ein anderes Ver-

haltnis der Heeresteile zueinander beibehalten worden ist, Die

auGerindischen Berichte widerstreiten dem; in gewissem Grade
wird man jedoch aus den Verhaltniszahlen die Richtigkeit oder

GHaubwiirdigkeit der auGerindischen Quellen beurteilen konnen;

denn nur erfunden sind jene Verhaltniszahlen doch kaum.

1 Man wird auf die Heereszahlen des Plinius das ubertragen konnen,

was Sclnvanbeck (p. 17) beztiglich der Entfernungsangaben sagt: ,etenim

Plinius in aliis libris alios jam invenit numeros, et quos tradit, maximam
partem falsos et immodicos esse apparet. 1 — T. W. Rhys Davids lehnt

(Buddhist India p. 26G f.) Plinius ab und scheint Solinus zu folgen.

Smith nimmt (p. 125 f.) die Zahlen (,alles zusammen G90.000 1

) als glaub-

haft an; er verweist anf Krsna Deva (1509—1530) mit 703.000 Mann zu

EuB; ist das ein Beweis fur eine rund 1800 Jalire zuriickliegende Zeit?

In Betraeht kommen Heereszahlen jener Zeit in Persien, Griechenland

und Rom. Vgl. H. Delbrtick, Geschiclite der Ivriegskunst im Rahmen
der politischen Geschiclite I (2, Aufl. Berlin 1908), S, 7 ff.

2 Weitere Stellen sind: Diodor XVII, 87,2J Plutarch, Alex. G2, a; Curtius

VIII, g; Epitome Mettensis(ed.O.Wagner, Lipsiae MCM) p,104,3y/105,i
;

vgl. A. E. Anspach, De Alexandri Magni expedition© indica (Lipsiae

MGMIII) p. 53, n. 153; G. Veith, Klio VIII (1908), 8. 131 ff. fiber die

Schlacht selbst.

3 Hopkins, The ruling caste p. 196; derselhe Gelelirte bemerkt (ebenda):

. it will be seen that we often have to divide by a hundred or a

thousand to reach a reasonable limit.'
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Einige Bemerkungen zum Heerwesen aus der tibrigen

Literatur seien angefiigt. Zu den Helden
;

die in eines Konigs

Diensfc treten, gehort Vlravara (Hitopadesa ed. P. Peterson,

Bombay 1887
;

p. 112f.), der sich taglich 400 Goldmiinzen aus-

bedingfc; auclx sonst bietet der Hitopadesa manche Einblicke in

das Kriegswesen. — Die Marschordnung- nach Kautilya gibt

Kainandaki XIX, 45 a,
;
parallel damit geht Agnipurana 241, 4 m,

teilweise wortlich; 241, i findet sich auclx die seclisfaehe Eekru-

tierungsart wie bei Kautilya. Endlich befaJGt sich ausfuhrlich

mit Kriegs- und Heerwesen die Nitiprakasika. 1 Alle diese Werke,

wohl das Artbasastra eingeschlossen, diirften auf eine Quelle,

teilweise mittelbar, zuruekgehen. Eine Zusammenstellung liber

Waffen- und Kriegswesen gab H. H. Wilson.

3

Jedoch zeigt das

Artbasastra dem ,dhanurveda‘ gegeniiber Verschiedenheiten, teils

in den Verhaltniszahlen, teils im Wesen, teils in den Aus-

drucken (ygL z. B. Nxtipr. VI, 61/07 mit ArthaSastra 368,2o/369
;
15

;

oder Nitipr. VI, 68/71 mit Artbasastra 368, s/10). Uber Waffen,

Kontingent, padaraksas und die Verhaltniszahlen s. Mhbh.

V, 155, 1/25.

Aus dem Artbasastra sei nocb die Verwundetenpflege

und (wahrscheinlich) die Aufmunterung der Kampfenden dureli

Frauen erw&hnt (wie bei Tacitus, Germ. 8: quasdam acies in-

clinatas iam et labantes a feminis restitutas . . .): ,Arzte mit

scharfen Instrumenten, stumpfen Instrumenten/ Gegengiften,

01 und Zeug in den Hiinden und Frauen, welclie Speise und

Trank bewacheu* und die Manner aufmuntern, 6 sollen hinten

stehen' (367, 1 r.).

3
ed. Gustav Oppert, Madras 1882, ein Werk freilicli, das mit Vorsicht

zu beniitzen ist, s. Ind. Ant. XII (1883), p. 51.

2 ,On the art of war as known to the Hindus* Works IV, p. 200 ft’.
—

Eine umfassende Vergleichung der indisclien und auBerindischen A 11 -

gaben fiber Heeresstarken und -Organisation ware auch fiir das Kautilya-

Problem nicht uninteressant.

3
S. Jolly, Mediein S. 32 ff. — Die iirzte haben 2000 pana Gelialt (245, 10 ).

4 Es ist wohl °raksiipyali zu lesen; so hat jetzt die neue Ausgabe 369
,

1

f.

6 Eine andere Lesart besteht nicht, der Sinn ist kaum zweifelliaft, aber

die Konstruktion? Sollte °muddharsinyaft zu lesen seinV Sharaas, iiber-

setzt (transl. p. 443) ,uttering encouraging words*.
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C. Die Spione.

Diodor: ,Dor sechste [Teil] ist der der Aufpasser; diese spio-

nieren alles aus, beaufsichtigen, was in Indien geschieht, und erstatten

den Konigen Bericht, wenn ihre Stadt keinen Konig hat, den Be-

horden/

Arrian: ,L)ie sechsten unter den Indern sind die sugenanntcn

Aufpasser. Diese beaufsichtigen die Ereignisse auf dem Lande und

in den St&dten und berichten diese dem Konig, wo eben die Inder

yon Konigen beherrscht werden, oder den Behorden, wo sie sich eben

selbst verwalten. Und diesen ist es nicht gestattet, eine Luge zu be-

richten; auch wurde kein Inder angeklagt, gelogen zu haben/

Strabo: ,Die sechsten sind die Aufpasser; diesen ist es iiber-

tragen, die Ereignisse zu beaufsichtigen und dem Konig heimlich zu

berichten, indem sie sich die Hetiiren zu Gehilfinnen maclien, die Auf-

passer in der Stadt die [Hetaren] in der Stadt, die [Aufpasser] im

Lager die dort [befindlichen Iietaren]/

Gemeinsam ist den drei Versionen: a) der Name
;
Auf-

passer' und ihre Einreihung als die sechsten
;
b) ihre Ttttigkeit

besteht im Beaufsichtigen der Ereignisse auf dem flachen Lande,

in der Stadt (Strabo: auch im Lager); c) das Gesehene be-

richten sie dem Konig (Diodor und Arrian: den Konigen) oder

in autonomen Staatswesen den Behorden.

Den Namen dieses sechsten Teiles der indischen Gesell-

schaft gibt Diodor als hcpoij Arrian als £~ir/.o~oi
,
w&hrend

Strabo, wie Diodor, ssopot sagt. Man ware ersten Blickes ge-

neigt, in dieser Wiedergabe die wortliche Ubersefczung des

Sanskritwortes adliyaksa, das dem deutschen ,Aufseher' ent-

spricht, zu sehen. Trotzdem muB aus zwei Grunden die Identifi-

kation dieser ,Aufseheri, besser ,Aufpasser', mit den adhyaksas

abgelelmt werden. Erstens sind die letzteren ausgesprochene

Verwaltungsbeamte mit bestimmtem AVirkungskreis; zweitens

bericlitet das wichtige Zeugnis des Strabo (XV, p. 707/709 =
Eg. 34) tiber deren Amter, woriiber der griechisehe Ausdruck

apyovTs; und suvapyja keinen Zweifel aufkommen l&fit, und die

•— wie zu zeigen sein wird — tatstlchlich den adhyaksas cnt-

sprechen. Es sind daher die an sechster Stelle angeftihrten

Inder als Spione anzusehen, da nur von soldi en ein Aus-

spionieren, ein Beaufsichtigen der Ereignisse und ein hei ra-

nches Berichten ausgesagt werden kann.

Obgleich der Bericht des Megastheiies nicht viel iiber die

Spione bietet, mag docli in Hauptziigen ihr Tun und Treiben
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nacli Kauftlya gescliildert werden, weil man dadnrch einerseits

zur Erkenntnis der Natur der Aufpasser gelangt, andererseits

aucli hier die Kastenfrage 1 und damit die Stellung des Mega-

sthenes zu dieser eine Rolle spielt.

Im. indischen Staate wacht niclit das ,Auge des Gesetzes',

sondern das ,Auge des Spions'. 2 ,Darum bewirlte er durcb Auf-

geben der Sebar der sechs 3 Feinde die Besiegung der Sinn e;

durcli Yerkehr mit alten [weisen] Leuten [erlange «er] Ver-

standnis, durch Spione das [richtige] Sehen* (12 ,

7

f.)- ,Und wie

der Konig durcb Spione andere beherrscht, so schutze dieser

sich selbst [durch Spione] vor Schadigung durcb andere, sich

selbst beherrschend
1

(45, 7 f. ;
Vers). Der allgemein indisehe Zug

zu systematisieren zeigt sicb aucli im Spionenunwesen. ,Die

Sehar der durch listige Proben gepriiften [und als zuverlassig

befundenen] Minister soil Geheimleute lierbeiscbafien. [Namlicli:]

Betriigerische Schiiler, Mfinche, die ihr Gelubde gebrochen, an-

gebliclie Hausvbter, Handler, BtiCer, satrin-,
4 tlksna-5 Spione,

Giftmiscber und Bettelnonnen' (18, o/s). 18, 6 ftthren die Spione

1 ttber Scliwaubecks Unterscheidung in zwei Kategorien, die nacli Kau-

tilya nicht bestehen, s. oben S. 121.

2 Vgl. Kamand. XIII, 29 b, 31 a; Sisupalav. II, 82, 112 ;
Hemac. Parisistap.

VII, 96 b. — Die Gutter des Veda liaben ihre Spione oder sind es selbst

wie Mitra und Varuna; s. A. Kaegi, Der Kigveda, Leipzig 1881, Anm. 230

(und Sachregister I unter ,Spaber‘); A. Ludwig, Der Rigveda IV, S. 112;

W. Foy, Die konigl. Gewalt S. 80/86; A. Hillebrandt, trber das Kautillya-

Aastra S. 20 f.; Macdoneli-Keith, Vedic Index II, p. 213; H. Luders, SBA

1917 (XXVI), S. 373 f. ; sonst Foy a. a. 0. S. 76/78 u. G. Buhler, Asoka-

Inscliriften S. 47.

3 Liebe, Zorn, Gier, Hochmut, Ubermut und (ubermaBige) Freudo, nacli

11, fi.

4 M. Vallauri sagt (p. 30 f.): ,agenti segreti (spie semplici)*; sattram ist

nacli dem Korani. zu Kamand. XIII, 38 chadmacaritam d. h. ein Herum-

gchen unter Verkleidungen, um das wahre Wesen zu verbergen, vgl.

den Komni, zu XIX, 69 und den Text selbst; es ist wolil besser, sobald

dieser — wie der folgende — terminus erklart ist, das Sanskritwort

beizubehalten.

5 Das sind Spione, die vor niclits zuriickscheuen, s. spiiter. — Die Parallel-

stellen der beiden Kommentare (zu Manu VII, 154)
Medhatithi und

Kulluka gelien vielleicht auf Kautilya zuriick oder haben mit ihm eine

gemeinsame Quelle. Vgl. M. Vallauri, p. 30 f., 11 . 2, Jolly, ZDMG 70 (1910),

S. 550 f.
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den Narnen gurjhapurusa, das sincl — neben Berufsspionen 1 —
zugrunde gegangene Existenzen, die unter dem Mantel ihres

frtiheren Berufes das Spionieren betreiben. ,Und die durcli Geld

nnd Ehrenerweisung vom Ivonig Geelirten sollen die Lauter-

keit derjenigen, welclie durcli den Konig[sdienst] den Lebens-

unterhalt haben
;
erforsclien: das sind die funf samstlia-Spione*

(19, it r.
;
Vers), so lieiGen die ersten funf Spione, welclie bei

Manu (VII, 151) nnd in den Kommentaren den pancavarga, die

,Fiinfergruppe* ausmaclien. Von ihnen werden die ubrigen vier

unterschieden, die durcli gewisse (intellektuelle, moralische nnd

pliysisclie) Eigenscliaften zu besonderen Angelegenbeiten quali-

dziert waren. satrins sind solclie Spione, welclie, olme mit dem
Konig (?) verwandt zu sein, von diesem unbedingt erhalten

werden milssen nnd welclie die folgenden Wissenscliaften stu-

diert liaben: die von gliieldichen und unglUcklichen Merkmalen,

die Chiromantie, Geisterknnde, Gaukelei, die Pflichten der vier

bralimanischen Lebensstufen, die Vorzeichen und die Bezeich-

nungen beim Vogelflnge, oder welclie den Verkehr mit den

Leuten verstehen (20, 2/i);
2 tiksna-Spione sind diejenigen, welclie

als Helden im Lande gelten, ihr Leben liintansetzen, uni Geldes-

willen gegen einen Elefanten oder ein wildes Tier kampfen

wiirden (20, 5f.). Giftmischer (rasada) sind gegen Hire Ver-

wandten lieblos, grausam nnd abgestnmpft (20, 7). Als Wander-

nonne kommt eine arme, verwitwete, energiscbe Bralnnanin in

Betraclit, die ihren Lebensnnterhalt zu verdienen sucht und,

naclidem sie sicli im Harem Vertrauen erworben bat, die Hauser

der Wtirdentrager aufsuclit (20, 8 f.). ,Mit dieser sind die kabl-

kopfigen [Asketinnen] und die Dirnen (vrsali) erklart. Das sind die

sancara-Spione i

(20,ior.b Die grujbapurusa setzen sicli also ans den

fiinf samstlia-Spionen, den ,standigen
f

,
und ans den vier sancara-

Spionen, den ,umherzielienden‘, znsammcn. Dazu kommen die

Folgenden im Innern der Hauser (2 l,i/i):,Die Brillien- undFleisch-

kbclie, Bader, Masseure, Lagerbereiter. Raseure, Kammerdiener,

Wasserlanger, [sind] als Giftmisclier [zu verwenden]. [Leute]

in der Verstellung von Bucldigen, Zwergliaften, Kiraten, Stum-

men, Tauben, Idioten, 3 Blinden, [ferner] Mimen, Tiinzer, Sanger,

1 Namlich: satrin, tiksna, rasada und bluksuki; s. unten.

2 Vgl. M. Vallauri p. 33; Jolly, ZDMG 74, 8. 335 f.

a °ja<}a zu lesen nacli 15 (Jolly, ZDMG 7(), S. 551); vgl, Kamand. XIII, u
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Musikanten, Vortragskiinstler, kusilavas und Frauen sollen sicli

auf das Ausspionieren im Innern [der Hauser hoher Beamter]

verstehen^ (vgl. 20, ig). Im Lande gibt es Leute, die scheinbar in

ihrem Berufe tUtig sind, dabei aber spionieren: ,Angebliche heilige

Manner, BiiGer, Wandermonche, Zauberer, Sanger, Gaulder,

pracchandakas, 1 Wahrsager, Zeichendeuter, Astrologen, Arzte,

Besessene, Stumme, Taube, Idioten, Blinde, Handler, Hand-

werker, Kunsthandwerker, kuMavas, Bordellwirte, Kuchen-

Yerkaufer, Verkaufer Yon gekocbtem Fleisch und Reismus-

h&ndler' (208, 15/13). Von gutjhapurusa ,Geheimer f
ist yogapurusa 2

wolil iin besonderen zu unterscheiden; 45,7 diirfte es ,Spion‘

bedeuten, sonst sind allgemein Leute im Dienste des Herr-

schers, die bei den Sch&dlingen oder Feinden desselben tatig

sind, (,Werkzeuge‘, ,Agenten‘) gemeint (242, 1; 254,6; 345, 11

usw.). Auch im Ausland hat der Konig Spione: ,So soli er

beim Feind, Freund, beim interessierten Neutralen, beim un-

interessierten Nachbarn und auch bei deren aektzehn Wurden-
tr&gern uberallhin Spione aussenden. Spione im Innern ihrer

Hauser sind Bucklige, Zwerghafte, Eunuchen, kunstfertige

Frauen, Stumme und verschiedene Leute aus Barbaren-Ge-

schlecht^ (21, 17/20; Verse)* Ilier ist °cara der Name furSpion;

einer der gebrauchlichsten ist cara; der Unterschied zwisehen

beiden besteht darin, daG ersterer, cara, als zweites Glied eines

Tatpurusa-Kompositums gebraucht, den Ort der Tatigkeit angibt

(antargrhacara 21, 19), letzterer, cara, absolut (12, y; 21,5,16;

246, 11) steht. ,In den Festungen sind Kaufleute und standige

(saipstha-) Spione, in der Niilie der Festung heilige Manner und
BliGer; Landwirte und Monche, die ihr Geltibde gebrochen

lxaben, im Konigreiche; an der Greuze des Konigreiches Hiirden-

bewohner, ini Walde Waldbewohner, 3 Einsiedler, Angehorige

you Waldstammen u. dgl. [als Spione] zu verwenden. [Alle

diese] schnellen und eine Reihe bildenden Spione haben zum
Zweck, das Benehmen des Gegners kennen zu lernen. Und
dieselbe 4 Art [von Spionen] des Feindcs [namlich:] die unter

1 SchwarzkunstlerV
2 Jolly (ZDMG 72, S.213) iibersetzt 345, 17 yogapuru§a mit ,falsclier Diener*.
3 vanacarak mit B zu lesen, M. Yallauri p. 36, 11. 10 u. Jolly, ZDMG 70,

S. 551.

4 eaite nach B; M. Yallauri p. 37, u. 1 u. Jolly a. a. O.

r
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den Spionen [als Boten] Hin- und* Hergehenden, die saipstha

und [uberbaupt] die Gelieimen, 1 die sicli durcli geheime Zeiclien

verstandigen,2 sollen durcli die [eigenen Spione] derselben Art

[als solclie] erkannt werden. Die Fiihrer, die durcli anbang-

liclie Parteiganger [des Konigs] auf Grand ilirer Unternelnnungen

als unzuverlaGlicli erwiesen worden sind, lasse er, um die Spione

des Gegners zu erkennen, an der Grenze wohnen* (22, 1/85 Verse).

Neu ist liier (22, s) der Ausdruck apasarpa (sarp + apa ,be-

sclileichen'); diese Art soli neben den 208, 15/18 genannten Spionen,

mit Lohn bezahlt, im feindliclien Lande wohnen (21,1a). 3

Auf dieses System von Spionen sttitzt sich jeglicher Zweig

der Herrschaft, jeder Beamte von einiger Bedeutung wird auf

seine Zuverlassigkeit gepruft, bezliglicli Rechtlichkeit, Ebrlicb-

keit in Geldsachen, in Liebessachen und auf seine Tapferkeit

(16, 8/17, 5). Der Herrscher selbst tritt mit den Spionen in

Beruhxmng: im flmften Tagesteile soli er die Gebeimberichte

der Spione in Erfahrung bringen (38, 1 f.), im ersten Nachtteile

die Geheimen empfangen, im siebenten soli er sie wieder ent~

senden (38, 7
,
11).

DaC Spione im Lager anwesend waren, die man in acbt~

zelm Gruppen einteilte, bestatigt Kautilya (362, if.); der Spione

auf dem flachen Lande ist (oben S. 172) gedacht worden, Sie

unterstehen dem sam&hartr, der durcli besonders angestellte Haus-

vater wiederum die Spione tiberwachen liifit (142,20). Hetilren

sind neben anderen Spionen im Lager verwendet worden: ,sa~

trins, Hetaren, Handwerker, kusilavas und die Alten im Heere 4

sollen aufmerksam Lauterkeit und Unlauterkeit der Krieger in

Erfabrung bringen^ (247 , 17 f.

5

Vers). T11 den Wirtshilusern werden

1 S. M. Vallauri p. 37, n. 2 u. Jolly a. a. 0.

~ Ilingegen s. A. Hillebrandt, a. a. 0. S. 20 iiber die gegenseitige Un<*

bekanntheit der Spione. — Zu den heimlichen Zeicben, die sich die

Spione geben, vgl. etwa Rudyard Kipling in seinem Roman ,Kim‘.

9 Von einigen Synonymen wie: vanijaka zu vaidehaka 19, 1 ;
grhapatika

zu kar§aka IS, 1^5 22, 2 usw. ist abzusehen. Vgl. die lexikograpbiscbe

tlbersicbt bei M. Vallauri p. G5 f. (gudhajlvin ist aber kein Spion, sondern

,einer, der einen geheimen Lebensunterhalt liat
c

,
wie die Parallelstelle

Yajil. II, 203 zu Kaut. 197, i6 f. zeigt; gudhajlvin ist auch 209, 1 zu lesen,

ygl. 213, 5); s. oben S. 134, 136, 148.

4 dandavrddha ist entweder ,der im Strafen Erfahrene* oder wahrschein-

licber ,der iiltere Soldat' im Gegensatz zu dem jungeren, dem Rekruten.
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die Gaste (lurch selione M&dehen ausgeforscht (120,3/5, oben.

S. 146).

Fur die (S. 172) angefiihrte Trennung zwisclien den einen

Beruf austtbenden und den ausschliefilich als solehen tiitigen

Spionen spricht die Abstufung in den Bezugen. Die samstha-

Spione erlialten 1000 pana (246, 12): die sahcara-Spione nur 500

(246
;
i3); die Boten der Spione haben entweder 250 pana 1 oder

einen im Verhftltnis zu ihrer Leistung vermehrten Lohn (246, m).

Wie sehr das Volk dnrch solehe Kreaturen geplagt, ver-

dachtigt und geschropft wurde, zeigt 22, n/ 23, 8, wo Spione

dnrch iible Reden als agents provocateurs die Anlninglichkeit

des Volkes pritfen sollen. TJm die Steuerbeitrftge zu steigern,

sollen Spione mehr als notig zalden und dadurch aufmunterncl

wirken (242
;

if.). Angebliche Handler sollen einen reicben Waren-

besitzer bestehlen (242, iof.). Oder: ein angeblicher Heiliger

redet einem zu verderbenden Memente ein, daB unter Dar-

bringung von Alkohol
;

Fleisch und Parfiims an einer heiligen

Sttttte in der Nacht Gold zu graben sei. Dabei bat der Spion

vorher selbst ein Goldstiick dort vergraben. Bei der Ausgrabung

desselben sagt er, das sei noeli wenig; der Betrogene
;
dem er

grofiere Scliatze in Aussielit stcllt, wenn er reichlicliere T)ar-

bringungen veraustaltet, wird mit dem Geld bei den Einldiufen

der Ingredienzien verliaftet (243, in/244, 5).

Auf die Frage nacli der sozialen Stellung der Spione laBt

sicli direkt nicht antworten; immerhin verdient der Umstand,

daB aucli eine Bralimanin (20, sf.) als Spionin auftritt, einige

Beachtung. Die Erklilrung des Schulers, des abtrttnnigen

Monehes, des Hausvaters, des Handlers deutet darauf hin, daB

so ziemlich aus alien Berufen die darin gescheiterten Existenzen

das Handwork eines Spions ergriffen haben. Es ist aus dem
Arthafeistra ferner zu entnehmen, daB dieselben Arten von
Spionen den gewohnlichen Burger, den Soldaten und Fremden,
den gegnerischen Konig umgeben wie den Beamten, so daB an

eine Untersclieidung, wie sie Schwanbeck annahm, nacli dem
ArthaSastra nicht zu denken ist. Wenn man aucli voin Spion

Lauterkeit fordert (18, ii>, is; 19, 1), so entsprach dies wohl mehr
einem Wunsch als der Wirklichkeit; denn: ,Wenn drei [Spione]

' B hat rich tig "carino 'rdhatrtlya 0 (Jolly, ZDMCI 71, S. 4^ IV
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einheitlich sprechen, kann man Glauben sehenken. Wenn diese

wiederholt einander widersprechen, sollen sie s tillschweigen

d

bestraffc oder [ihre weitere Tiltigkeit als Spionej verboten werden'

(21, nr.).
1 Die Spione beziehen einen verhaltnismaBig Iiolien

Lohn (250— 1000 pana), ihre soziale Stellung wird jedoch, wenn
man dies ans der Reihenfolge in der Gehaltsliste (245 f.) schlieBen

darf
;
keine angesehene gewesen sein. Als apicrot */„«! tugnononzi

diirften diese Leute kaum zu bezeichnen sein; Arrians 2 Worte

liaben wobl nnr die Absicht, die Inder
;
selbst in einer solchen

Stellung, die zu Verleumdungen Gelegenheit bietet
;

als walir-

lieitsliebend darzustellen. Da sick die Spione nacli Kantilya

offenbar ans alien Kasten und Berufen zusammensetzen, ist fur

den Bericht des Megastlienes anzunelnnen, daB er Spione ge-

sehen hat, die er alle, oline Iliieksiclit anf ihre Kastenzngehcirig-

keit
;
unter einer berufliclien Einheit zusammenfaBte.

Ergebnis: Die ,Aufpasser' des Megasthenes sind mit den

verschiedenen Arten der Spione des Arthasastra zu identifizieren.

Es gibt solche auf dem flaclien Lande
;
in den Stadten, Festungen

und im Lager, bei welcli letzteren aueli Hetaren gebrauclit

werden. Sie' berichten dem Konig, von ilnn werden .sie ent-

sendet, wobei es sieh nur urn politische Spione handeln diirfte;

die iibrigen unterstelien dem samahartr, Lauterkeit wird zwar

von den Spionen gefordert, aber erst bei einheitlicher Aussage

von drei Spionen schenkt man ihnen Glauben. Ihre soziale

Stellung ist unerkennbar, wird jedoch keine holie gewesen sein;

der Ivaste nach ist kein Unterseliied unter ihnen zu bemerken

und Megasthenes wird in ihnen einen Beruf, nieht eine Kaste

gesehen haben.

7. Die Ratgeber, Beisitzcr und die obersten Beamten.

Diodor: ,Der siebente Teii ist der beratende und der denen,

welche uber die oftentlichen Angelegenbeiten beraten, beisitzende, an

Menge der geringste, an Wurde und Yerstand am meisten bewundert.

Aus diesen haben namlich die Konige die Ratgeber, die Verwaltunga-

beamten der offentlichen Angelegenheiten, die Richter iiber die Streifcig-

keiten und liberhaupt haben sie die Fiihrer und die Beamten aus diesen/

1 Vgl. M. Vallauri p. 36, n. 2.

2 Da sowohl Strabo als Arrian ihre Ehrlichkeit berichten, ist dies vielleieht

auf Megasthenes zurilckzufiihren; Diodor sagt diesheztlglich nichts, bei

Plinius (und Solinus) felilen die Spione ilberhaupt.
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Arrian: ,Die siebenten sind die liber die offentlichen Angelegen-

lieiten Beratenden, mit dem Konig oder in den St&dten, die autonom
sind, mit den Beborden. An Menge ist diese [Berufs-] Art goring, an

Weisbeit aber . und Gerechtigkeit vor alien ausgezeichnet. Aus ihnen

warden daber die Beamten ausgewahlt, nnd zwar die Gaubeamten,

Unterbeamten, Scbatzbtiter nnd Iieeresb liter, die Flottenbefeklshaber,

die Schatzmeister und die Yorstelier der Arbeiten im Ackerbau/

Strabo
:

,Die siebenten sind die Rafcgeber und Beisitzer des

Ivonigs, von denen die Obrigkeiten, Gerichtsbofe und die Verwaltung

des Ganzen [besorgt werden]*.

Plinins: ,Die Staatsgeschafte fiibren die Besten und Reichslen,

sie stellen Untersucbungen an und sitzen den Konigen bei/

Es ergibt sich, abgesehen von der Differenz liber die

Verfassungsform nnd liber die Zahl der Beamten, folgendes

Schema:

A. Ratgeber und Beisitzer.

B. Oberste Beamte:

a) Verwaltung:

a) Ganbeamte; (3) Unterbeamte; i) Ackerbaubeamte.

b) Recht:

a) Richter; (*3) Gesetze).

c) Militar:

a) Heereshiiter; ,3) Flottenbefehlsbaber.

d) Finanzwesen:

«) Schatzliuter; £) Schatzmeister.

Nicht klar sind die Vorstellungen, die Diodor und Strabo

(lurch die Ausdrlicke ,Berater und Beisitzer* hervorrufen. Der
erstere bezieht ihre Tatigkeit anf ein /len liber die offentlichen

Angelegenheiten Beratenden* Beisitzen, spricht aber auch von
,Ratgebern der Konige*. Strabo laBt beide Gruppen als Be-

ratungskorper des Konigs erscheinen; Arrian hingegen zieht sie

in eine Kbrperschaft von Ratgebern des Konigs zusammen;
PJinius bietet nur Beisitzer der Kcinige. Man wird annehmen
raussen, da zwei Versionen Unterschiede in der Bezeichnung
der beratenden Korperschaften machen, daC dies auch Mega-
sthenes getan hat und daB seinem

,

Bericht ein tatsachliches

Verbaltnis zugrunde liegt.

Auch die indische Quelle, das Arthasastra, ist in bezug
auf den AufschluB, den man aus ihr erwartet, nicht bestimmt.

Wiewohl in der Terminologie und in den (lurch sie bezeichneten
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Begriffen Unterschiede vorliegen, leidet dennoch ein liickenloses

Verstandnis unter der — schon (S. 160 f.) erw&hnten — In-

konsequenz in den termini, bezw. in den dnrch diese gegebenen

Begriffen. 1 Die termini, mit denen das ArthaSSstra des Kautilya

(und die verwandte Literatur) operiert, sind diese: mantri-

parisat, mantrin (Singular und Plural) und amatya, Pur die

Unterscheidung der beiden letzteren Ausdriicke und womoglieh

fur die Erkenntnis der mantriparisat ist es am besten, den

indischen Text selbst sprechen zu lassen (13,9/14,17):

„,Studiengenossen mache er zu Ministern, nacbdem er ihre

Lauterkeit und Fahigkeit erkannt hat', sagt Bharadvaja. ,Denn

diese sind es, die sein Yertrauen verdienen/ ,Nein', sagt Vi&a-

laksa. ,Weil sie seine Spielgenossen sind, achten sie ihn gering.

Diejenigen namlich, welche die gleichen geheimen Eigensehaften

wie er haben, die macbe er zu Ministern, weil sie die gleichen

Tugenden und Laster haben,* denn sie lassen sieh aus Fureht

vor ihm, der ihre Schwachen kennt, niehts gegen ihn zu

Schulden kommen/ ,Gemeinsam ist dieser Fehler [den Ministern

und dem Konig]', sagt Paragara; ,auch er dlirfte aus Fureht

vor ihnen, die seine Schwachen kennen, nur gleichgultigen 2

Dingen nachgehen. (Vers:) Wievielen Leuten der Herrscher

ein Geheimnis yerrfit, sovielen wird er gegen seinen Willen

dnrch diese Tat botmaCig. Welche ihn in Notlagen, die *mit

Lebensgefahr yerbunden sind, untersttitzen, die inache er zu

Ministern, weil er ihre Anh&ngliehkeit gesehen hat/

,Nein', sagt Pisuna; ,dies ist Liebe, nicht eine Eigenschaft

des Yerstandes. Diejenigen, welche in Gesch&ften, deren [ein-

zelne] Gegenstande aufgezahlt sind, 3 angestellt, die Sache wie

1 Alberuni (Alberuni’s India ... An English Edition, with Notes and

Indices by Dr Edward C. Sachau, 2 Bde., London 1910)1, p, 213, 228 £.

klagt izber den Wortreichtum der Inder; p.229: ,If therefore one and

the same name or word means a variety of things, it betrays a defect

of the language and compels the hearer to ask the speaker what he

means by the word. 4

2 Wortlich: ,getanen und nicht getanen'.

3 M. Vallauri iibersetzt (p. 24): ,assegnati agli uffici oye si contano le

rendite'; Jolly (ZDMG 74, S. 331): ,welche als Beamte fUr die (Er-

hebung und) Verrechnung von Staatseinnahmen die festgesetzten Steuern

oder sogar noch grbfiere Betrage eintreiben', Auch Shamasastry (transl.

p. 15) zieht den Kreis der geeigneten Manner zu eng, indem er Finanz-

leute (,when employed in financial matters') darunter versteht.

Sitzungsber. d. phil.-hist Kl. 191 . Bd. 5. Abb. 12
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befohlen oder noch’besser ausfuhren, die maclie er zu Ministern,

weil er ihre Eigenscliaften [dadurch] erkannt hat/

,hTein
f

,
sagt Kaunapadanta; ,denn diese sind nicht mit

anderen Vorziigen fiir Minister versehen. Die vom Yater und

GroBvater Uberkommenen[, die aus einer Familie stammen,]

mache er zu Ministern, weil er ihre Ruhmestaten erkannt hat.

Diese geben ihn namlich, selbst wenn er sich vergeht, wegen

der FamiLienzugehorigkeit nicht auf. Und dies zeigt sich anch

bei Tieren: Kinder gehen namlich an einer nicht verwandten

Rinderschar vorbei und bleiben nur bei verwandten [Rindern]

stehen/

,Nein c

, sagt Vatavyadhi; ,denn diese nehmen sein ganzes

Hab und Gut an sich 1 und benehmen sich wie Herren. Darum
mache er die der Politik (nlti) kundigen, neuen Manner zu

Ministern; neue Manner aber, ihn als Richter an Yamas Stelle-

ansehend, vergehen sich nicht/

,Neh/, sagt BahudantXputra; ,ein solcher [neuer Mann],

der [nur] das gastra 3 kennt, in der Praxis nicht erprobt ist,

diirfte bei Gesch&ften 4 verzagen. Zu Ministern mache er Manner,

die ausgestattet sind mit vornehmer Abstammung, Einsicht,

Lauterkeit, Heldenmut und Anhanglichkeit, weil die Eigen-

schaften die Hauptsaehe sind/

. Das alles ist zutreffend, sagt Kautilya; denn nach der [an

den Tag gelegten] F&higkeit zu Aufgaben wird die Fllhigkeit

des Mannes bestimmt. Und nach der Fahigkeit (Vers:) verteile

er den EinfluB der Minister, Ort und Zeit [ihrer Tatigkeit] und

ihr Amt. Alle diese eben sind zu Ministern zu machen, nicht

aber zu Ratgebern.“

AnschlieBend daran heifit es (15,2/16): ,Ein Landsmann, 5 '

von edler Abkunft, leicht lenkbar, 6 in einer Kunst bewandert,

scharfsichtig, 7 verst&ndig, mit [gutem] Gediichtnis, gesehiekt,

beredt, entschlossen, geistesgegenwiirtig, versehen mit Energie

1 M.Vallauri (p. 25): ,ottenendo complete governor B liest u vamapagrhya
(M. Vallauri p. 25, n. 1 u. Jolly, ZDMG 70, S. 550).

2 Vgl. 23, 5 ;
Maim IX, 307.

3 D. h. nur die Theorie (das Lehrbuch) der Politik.

4 Mit B: adfstakarma karmasu (Jolly a. a. O.) zu lesen.
5

S. Komm. zu Kamand. IV, 27 .

6
S. Komm. zu Kamand. IV, u.

7
S. Komm. zu Kamand. IV, 27 : sastraip tadvan; ygl. 15, 8 .
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und Wiirde, abgehartet, lauter, freundlich, mit treuer Ergeben-

heit, versehen mit gutem Charakter, Korperkraft, Gesundheit,

Mut, frei yon Hochmut und Wankelmutigkeit, liebenswurdig,

kein Stifter yon Feindschaften: das ist die Vollkommenkeit

eines Ministers. Diejenigen, welche yon diesen Eigenschaften

um ein Viertel oder die Hitlfte weniger haben, sind mittlere

oder schlechte [Minister].

Von diesen [Eigenschaften] erforsche er die Hehnat und

Lenkbarkeit yon den Vertrauten, die Kunst und den Seharf-

blick in der Wissenschaft yon Leuten
;

die gleiches Wissen

haben; bei Unternehmung yon Geschaften [erforsche er] Ver-

stand, Gedachtniskraft und Geschickliehkeit; in Gesprachen

Beredsamkeit
;
Entschlossenheit, Geistesgegenwart; in Notlagen

Energie, Wurde und Abhartung [in Leiden]; im [personlichen]

Verkehr Lauterkeit, Freundlichkeit, treue Ergebenheit; yon den

Mitbewohnern [erforsche er] Charakter, Korperkraft, [den Be-

sitz yon] Gesundheit, Mut, Freisein yon Hochmut und Wankel-

mlitigkeit; aus unmittelbarer Wahrnehmung [lerne er] Liebens-

wiirdigkeit und Freisein von Feindseligkeit [kennen].

Das Verfahren eines Konigs niimlich ist [von dreierlei

Art:] offenkundig, verborgen und auf SchluGfoIgerungen be-

ruhend. 1 Offenkundig ist, was er von selbst sieht; verborgen,

was von anderen in Erfahrung gebracht werden muB; auf SchluB-

folgerungen beruhend ist [ein Tun], wenn man bei Unter-

nehmungen mit Hilfe des Getanen das Nicht-Getane erwartet,

Aber damit durch die Gleichzeitigkeit,

2

Mannigfaltigkeit

und durch die verschiedene Ortlichkeit der Unternehmungen

kein VerstoB in Ort und Zeit stattfinde, lasse er das Verborgene

durch Minister besorgen: das ist das Geschaft eines Ministers/

Denn ,das durch das Priestertum gestarkte Konigtum, durch

eines Ratgebers Rat beraten, siegt, stets unbesiegbar, dem &astra

folgend, 8 ohne Waffen* (16; if,; Vers).

1 Vgl. M. Vallauri p. 26, n. 5 u. 7.

2 So naeh B (Jolly, ZDMG 70, S. 550), denn darin bestelit die Schwierig-

keit.

3 Nach M. Vallauri (p. 27, n. 4) liest B sastranugataSastrikam, vgl. Jolly,

ZDMG 70, S. 550 u. 74, S. 332, Anm. X. Beide Vershalften enthalten

Wortspiele; asastritam soil heiBen: selbst ohne Waffen ist ein Konig,

der durch purohita und Ratgeber beraten wird, erfolgreich.

12*
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Man hatte gewiG in diesem ,Bestellung von Ratgeber nnd

HauspriesteF uberschriebenen, bezw. nnterscbriebenen Abschnitt

von ,Ratgebern' 1 statt von ,Ministern 4 zu htiren vermutet. Aber

die Erwagung, daC der Ratgeber als Wtirdentrager in die Rang-

klasse und in den Beruf der Minister gehcirt, kckmte den Aus-

druck amatyasampat (,Vollkommenheit eines Ministers') anch

auf einen mantrin anwendbar erscheinen lassen
;
sonst wiire der

erwahnte Zug der Inkonsequenz der Bezeichnung anzunehmen.

Der Minister verkorpert eine Samme von Eigenschaften,

die von alien wichtigeren Staatsdienern gefordert wird: von dem
Gesandten

(
30

, 3), von alien Aufsehern, den Verwaltungsbeamten,

(68,2) und von dem Schreiber
(
71

, i). Die T&tigkeit eines Mi-

nisters ist die Stellvertretung des Konigs in den versehiedenen

Zweigen der Herrschaft, vor allem sind Minister die neben

anderen Funktionaren (wie Hauspriester, Grenzwachter nsw.)

in der Liste der Wiirdentr&ger auftretenden obersten Beamten.

AuBerdem kann der Minister stellvertretend als Richter (drei

Minister fiir drei Richter) verwendet werden
(
147

, n) oder als

pradestr (gleichfalls in der Dreizahl; 200
, 13). Fehler des Ministers

sind verhtognisvoller als Eehler des Konigs, wie Bharadvaja

glaubt: „,Von Mangelhaftigkeit des Herrn und des Ministers ist

die Mangelhaftigkeit des Ministers ein schwereres IJbel. Ratgeben,

Erreichen der Friichte eines [gegebenen] Ratschlages, Durch-

fuhren von Unternehmungen, das Geschaft derEinkiinfte undAus-

gaben, Verhangen von Strafen, 2 Unterdriicken des Feindes und

der St&mme, Beschutzen des Kcjnigtums, Ergreifen von Gegen-

maCregeln gegen Ubel, Bewachen des Prinzen und Weihen der

Prinzen ist von den Ministern abhangig. Bei Mangel dieser

[Minister] entsteht der Mangel dieser [Geseh&fte] und fur den

Konig der Yerlust der Bewegungsmoglichkeit wie bei einem

Vogel, dessen Flugel gebrochen sind; und bei Unglticksfallen

[des Landes] sind Aufwiegelungen *durch Feinde in die Nahe

1 M, Vallauri iibersetzt (p. 26 ) 15,5 amatya mit ,consigIieri (

,
sonst mit

,ministri {
. — Im Folgenden bezeichnet ,Ratgeber* den mantrin, ,Minister‘

den amatya. — Es ist die Vermutung niclit unwahrscheinlich, daB die

mantrisampat bei Kaut. ausgefallen ist; denn bei Kamand. XV, 27/29 wird

die amatyasampat angegeben, IV, 30 die mantrisampat; dazu vgl. die

Anfangsworte des Koram. zu IV, 30.

2 dandapra 0
.
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geriickt. Und bei Schlechtigkeit [der Minister] entsteht Lebens-

gefahr fur den Konig, weil sie sich in einer [fttr ihn] lebens-

geflihrlichen Weise benehmen/ Nein, sagt Kautilya; der Konig

selbst bestellt die Gruppe der Diener wie Ratgeber, Hauspriester

usw., [regelt] das Verfahren der Aufseher, [ergreift] Gegen

-

maCregeln gegen Ubel, das die Leute, die G uter und Grund-

lagen des Staates [treffen konnte], [bewirkt] deren FOrderung;

oder
;
wenn die Minister mangelhaft sind, bestellt er andere, die

nicht mangelhaft sind“ (320, 3/11 ).
1 Wenn Visalaksa yon Minister

und Land dem Lande die wichtigere Stelle einr&umt, so ver-

neint dies Kautilya mit den Worten:
;
Alle Unternehmungen

liaben ihre Wurzel ini Minister. 2 [Namlich:] erfolgreiche Unter-

nehmungen des Landes, Erlangen von Besitz und Erwerb auf

eigen er Seite und auf fremder Seite, 3 GegenmaCregeln gegen

Ubel
;

Besiedelung und Gedeihen von EinOden, Heer, Steuern

und Unterstiitzungen' (320,20/321,2).

Der amatya ist nacli dem KOnig das wichtigste Element

in dem Staatskorper (255, 11
;
320, 1);

4 wenn jedocli die Liste

der Wiirdentrager mit dem mantrin beginnt, nach der Ansicht

des Bharadvaja das Ratgeben als erstes vom Minister abhangig

ist (320,9), so zeigt dies, da!3 der mantrin der wichtigste

Diener fur den Konig ist.
5

,Wenn er [der Ktfnig] im Verein mit Ratgeber und Haus-

priester die Minister in den entspreehenden Amtern eingesetzt

hat, lasse er sie durch listige Proben priifen' (16, 6f,). Wie-

wohi aus dieser Stelle noch nicht auf die hohere Stellung des

mantrin geschlossen werden darf, ein Beleg fur sein nahes Ver-

haltnis zum Konig ist sie. Wenn im Folgenden (16,s/17,5;

S. 173) die schwachen Seiten der Minister durch listige Proben

gepriift werden, so lassen sich einerseits die Ministerressorts

daraus entnehmen: das Rechtswesen (dharmasthlya), die Polizei

(kantaka&odhana), das Finanzwesen (nicayakarma). Die Worte

1 Vgl. H. Oldenberg, GN, Geschaftliehe Mitteilungen aus deni Jalire 1918,

S. 100 f.

2 Vgl. Manu VII, 65.

3 D. h. im eigenen Lande und im Auslande.

4 Vgl. Manu IX, 294; YajfL I, 352; Karnand. I, is; IV, 1.

6 Vgl. 16, 1 (oben S. 179) und 26, 10: ,Alle Unternehmungen haben emeu

Plan als erstes. (
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(11, si): ,Die durch listige Proben in Liebesangelegenheiten

gepriiften [und als zuverlassig befundenen] Manner [betraue

der Konig] mit der Bewaclinng bei aufieren und inneren Ver-

gnugungen. Die durch listige Proben in Gefahren gepriiften

[und als zuverlassig befundenen stelle er] in den dem Konig

zun&ehst stehenden Geschiiften [an]' beziehen sich offenbar auf

die personliche Sicherheit des Konigs auBerbalb und innerhalb

des Palastes, vor allern im Harem; in dieses Amt teilen sich

der dauvarika und antarvaingika. W&hrend diese amatyas nur

einenVorzug haben, sollen die Ratgeber alle Yorzuge haben:

,Die durch alle listigen Proben gepriiften [und als zuverlassig

befundenen] mache er zu Ratgebern' (17, 9 f,).

Yiel erortert ist oder scheint die Frage zu sein, ob die

Ratgeber einzeln oder zusammen befragt werden sollen, und

wie viele Manner als Ratgeber zu berufen sind. Nach der An-

sicht des Bharadvaja (27, 4/0 ) soli sich der Konig allein, ohne

einen Ratgeber, beraten; denn da jeder Ratgeber wieder seine

Ratgeber hat und diese ihrerseits Ratgeber, verrat diese Reihe

von Ratgebern einen Plan. Yi^alaksa tritt dagegen fttr eine

Beratung mit erfahrenen, alten Leuten ein, nichts 1
soil auBer

acht gelassen, eines jeden Meinung gehort und selbst eines

Kindes sinnreiche Rede beniitzt werden (27, 12/14). Parasara

meint, es handle sich nicht so sehr um das Erfahren eines Rat-

schlages als um das Geheimhalten eines Planes; der Konig soli

daher nicht einmal seinen Ratgebern reinen Wein einschenken,

sondern um einen Rat in almlichen Dingen wie die Unter-

nehmung, iiber die er den Ratschlag einholt, fragen: ,Diese

Sache stand so oder wenn sie so stehen sollte, wie soil man
handeln?'; d. h. der Konig versetzt eine gegenwartige Lage in

die Vergangenheit oder Zukunft, um aus der daftir gegebenen
Antwort die Anwendung ftir den Augenblick zu entnehmen

(27,15/17). Pi^una reclmet mit der Indolenz und der Redselig-

keit der Ratgeber; daher soli der Konig nur die befragen, in

deren Ressort das Unternehmen gehort (28, 1/3). Kautilya end-

lich sagt (28, 5/s): ,Das ist eine unsichere Sache. Mit drei oder
vier Ratgebern berate er sich. Denn wenn er sich [nur] mit

1 B liest 11a kaipcid (M.Vallaurx p. 44, 11 . 2 u. Jolly, ZDMG 70, S. 552);

zuoi Folgenden vgl. M.Vallauri p. 42/46 u. Jolly a. a. 0.
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einexn berat, durfte er bei Schwieriglceiten der Sache nicht zur

Entsclieidung gelangen; und ein Ratgeber handelt, wenn er

nicbt [durch eine gegnerische Meinung] gehemmt ist, wie es

ihm beliebt/ ,Aber naeh MaBgabe des Ortes, der Zeit und der

Unternelimung berate er sich mit einem, mit zweien oder allein,

je nach der Sachlage' (28, u f.). Bei einer Unternebmung sind

fitnf Punkte zu bedenken, die den Gegenstand einer Beratung

bilden: 1. die Mittel filr den Beginn der Unternebmung; 2. die

Vollkommenheit der Leute und der Mittel (wie Heer, Schatz

u. dgl.); 3. die Einteilung von Ort und Zeit; 4. GegenmaB-

regeln gegen Fehlgehen, und 5. das Gelingen der Unternehmung

(28, 16 f.). Die Beratung, in der der Konig die Ratgeber

einzeln und zusammen befragen soli (28, is'), dauere nicbt lang

(29
;
i).

AnsehlieBend wird (29, 2/4) nach der Meinung der Lehrer

die Zahl der Mitglieder einer mantripari^at, einer Versammlung

der Ratgeber, angefiihrt. „,Zur Ratgeber-Versammlung mache

er zwolf Minister*, sagen die Manavas. ,Sechzelm*, sagen die

Barhaspatyas. ,Zwanzig*, x sagen die Ausanasas. Je nach der

Sachlage, 2 sagt Kautilya. Denn diese sollen fiber seine eigene

Partei und liber die Partei des Gegners nachdenken. Sie sollen

das Beginnen des Nicht-Getanen, die Ausfiihrung des Begonnenen

und die gliickliche Durcbfiihrung der besonderen Anwendung

des Ausgefiihrten 3 bei *den Werken machen. Mit in der Nahe

Befindlichen sebe er nach den Unternehmungen. Mit nicbt in

der Nahe Befindlichen berate er sich durch Absenden von

Briefen. Denn Indras Ratgeber -Versammlung 4 besteht aus

tausend Rsis. Das ist sein Auge; darunr nennt man ihn, den

Zweiaugigen, den — Tausendaugigen, 5 Bei einem dringenden

Geschafte rufe er die Ratgeber und die Ratgeber-Versammlung

1 Vgl. den Komra. zu Kamand. XII, 48.

2 Kamand. XII
, 49 hat yatkasambhavam ;

der Komm. zu dieser Stelle erldart:

,Wieviele sich bei einem [als Ratgeber] mit Rucksieht auf die leicht

oder sehwer durchzufuhrende Unternehmung einfinden, soviele soil er

[als Ratgeber] kabenj
3 Mit Riicksicht auf die Nltivakyamrtastelle (bei M. Yallauri p. 46, n. 1

)

und Kamand. XII, 87 ist offenbar zu lesen (Z. 7):
0 nu§thanamanu?tliitavi-

ge?aniyoga°; Nltiv. hat anusthitasya und karmasu.

4 mantrip arigad 0 B (M. Yallauri p.46, n. 3 u. Jolly, ZDMG 70, B. 552),

S. J. Charpentier, WZKM 28 (1914), $. 221 u. Antn. 4,
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herbei und spreche [vor ihnen], Was die Mehrheit unter ihnen

sagt oder was sie als das Gelingen der Unternehmung bewirkend

[erklart], das tue er' (29, 2/xs).

Zu den genannten Begriffen: amatya (S. 177/182), mantrin

(S. 181 f.), mantriparisat (S. 183) ist (S. 182 f.) der Plural von

mantrin, mantrinah, getreten. Die Annahme, da!3 damit die

Mitglieder der mantriparisat gemeint seien, ist unmoglich, weil

29,12 der Plural (mantrino) neben mantriparisadam 1 steht. Ferner

besteht die mantriparisat ans amatyas und nicht aus mantrins.

Sicher ist, daG es einen mantrin gibt, der bier auGer Be-

tracbt bleiben muG. Sicber ist weiters, daG die amatyas unter-

schieden werden mussen von den mantrins, was aus 14, 17

bervorgeht. Da also einerseits eine gewisse Anzahl von amatyas

in die mantriparisat berufen wird, andererseits amatyas und

mantriparisat von den mantrins verschieden sind, muG man
zwei Ratgeber-Ivorperschaften annehmen. Da aber nicht alle

amatyas in die mantriparisat berufen werden, sondern nach

Kautilyas Ansicht die Sachlage entscbeidet, die amatyas ferner

hochste Beamte in je einem Ressort sind, wird man in der

mantriparisat mehr ein aus Faehleuten bestehendes, beisitzendes

Kollegium als eigentliche Ratgeber zu sehen baben. Der Aus-

druck amatya ist nur die Bezeichnung einer Beamtengruppe,

nicht aber einer mit einer bestimmten Funktion betrauten Per-

sonlichkeit, wie z. B. purohita. Nicht* imrner ist die Unter-

scheidung beibehalten oderw gleich erkennbar. 17, 9 heiGt es, der

Kdnig soil zu mantrins Manner machen, die in bezug auf Recht,

Geld, Liebesangelegenheiten und Gefahr als zuverlassig befunden

worden sind (oben S. 182); da jedoch in der Ubersehrift, bezw.

in der Unterschrift sowie im 10. Adhyaya selbst nur von amatyas
die Rede ist, ist die Annahme wabrscheinlich, daG ein amatya,

der in bezug auf die genannten Gebiete zuverl&ssig ist, auch
mantrin werden kann. Schwer ist es auch, aus einmal und nur
namentlich auftretenden Titeln etwas fur die Funktion des damit

bezeichneten Beamten zu entnehmen (z. B. pauravyavaharika

20,13; 245,io; oder parisadadhyaksa 20, u). Im Folgenden seien

die aus dem Arthasastra zu gewinnenden Details uber die er-

wahnten termini zusammengefaGt.

1 Im Tantrakhyayilui 109, 5 fehlt mantrino,
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a) Der mantrin. Ob 55, 5 der mantrin unter den mantrins

inbegriffen ist
;

ist unsicher; im Lager befindet er sich neben

dem pnrohita in der ersten Abteilnng (361, is). In einer ge-

mischten Umgebnng begegnet er 67, io, wo es sieh urn Aus-

forschen eines des Diebstahls schnldigen kcmiglichen Beamten

handelt; es wird liier nicht vom mantrin des Konigs die Rede

sein kcinnen, sondern von einem Beratei; eines Beamten wie

69, 12 und 218, 13.
1 Der mantrin gehort zu den hSchsten Wiirden-

tragern, wie aus deren Aufzahlung (20, 12; 308, 13; 344,14) zu

entnehmen ist. Sein Auftreten neben dem pnrobita spricht daflir,

daft er in einem ziemlich nahen und vertrauten Verhaltnis zum
Herrscher steht: 16, 6 bestellt der Konig mit beider Mitwirkung

die Minister (oben S. 181), mantrin und purohita sind also

primer und ihre Yorsehlage offenbar fiir die Ernennung eines

amatya ausscblaggebend. Allerdings ist aueli der mantrin —
nach den auf die Wahrung der Konigsinteressen bedachten

Anschauungen des Kautilya — nur ein bhptya, ein ,K5nigs-

dieneri (320, 9). Fur seine holie, intime Stellung spricht, daft er

und der purohita zur Ziigelung des Prinzen verwendet werden

(331, 1); 366,1/b ermutigen mantrin und purohita die K&inpfer;

hat der Konig ein Land erobert, so soli er des Feindes mantrin,

purohita und die anderen Wiirdentrager voneinander getrennt

wohnen lassen, um Konspirationen unter ihnen zu verhindern

(407, 14). Der mantrin gehdrt in die erste Rangklasse mit

48.000 pana (245,5); auch hier steht er neben den geistlichen

Hofwurden, nach dem Opferpriester und geistlichen Lehrer des

Konigs, aber vor dem Hauspriester. Aus all dem scheint sich

zu ergeben, daft der mantrin mehr die Rolle eines personlichen

Beraters des Konigs als die eines politisehen Ratgebers hatte. 2

Seine Erwalmung neben dem senapati (344, ig; 345, 4) deutet

1 Zu 67
, 10 vgl. die Ubersetzung Shamas, (transl. p. 76

)
,the ministerial

servants of the officer*; das Wort mantrin steht hier in seiner eigentlichen

Bedeutung: ,Berater {

,
solche hatte —• zum Teil in der Theorie — jeder

Ratgeber und jene wurden wiederum von anderen beraten (oben

S. 182).

2 Vielleicht darf man ihn in dieser Beziehung zum Herrscher mit dem

ehemaligen osterreichiscben ,Minister des Aufieren* vergleichen, der

auch , Minister des kaiserlichen Hauses‘ war.
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wohl nur an, daG diese beiden eine gefahrliche Stellung fur

den Konig einnehmen kftnnen. 1

Beziehungen des mantrin zu den mantrins sind aus dem

Artha^astra nicht zu entnehmen, wahrscheinlich aueh nicht yor-

handen; dasselbe gilt fttr die Beziehungen zur mantriparisat;

wie weit er auf die Bestellung der beiden Korperschaften ein-

wirkte, laCt sick nicht sagen, ein EinfluG wird aber aus Analogie

zu der Bestellung der amatyas anznnehmen sein, da diese auch

mantrins werden konnten. Vielleicht gelten die Forderungen, die

an einen amatya gestellt werden, ebenso fur den mantrin (15, 2/5),

wenn man die Uberschrift beachtet.

b) Die mantrins. Die mantrins wohnen neben dem acarya

und purohita im nordOstliehen Teile der Festung (55, 5); sie

umgeben den vom Lager aufgestandenen Konig im vierten

Hofraum (42, 13). Ihre Zahl betriigt nach Kautilya drei oder

yier (28, sf,, u). Sie bilden den eigentlichen Ratskorper, sie sind

die politischen Ratgeber. Uber ihre Stellung in der Beamten-

karriere gibt das Artha£astra keinen AufschluG, auch nicht liber

ihr G eh alt. Es ist daher fraglich, ob sie iiberhaupt bhrtyas

sind, d. h. bestellte Beamte, und nicht vielmehr erfahrene Poli-

tiker, die das Ehrenamt eines Ratgebers bekleiden. Dafiir spricht,

daG sie scharf yon den amatyas, den Berufsministern, unter-

schieden werden (14, 17) und nicht in der N&he des Konigs

wohnen miissen, da er sich schriftlich mit ihnen verstandigen

kann (29, 8f.),* yon ihnen wird Zuyerlassigkeit auf alien Gebieten

yerlangt (17, 91); Vi^alaksa, der gegen Bharadyajas Ansicht,

der Kdnig soil mit sich selbst zu Rate gehen, polemisiert, schkigt

als mantrins Manner yor, die erfahren und alt sind (27, 12).
2

Zur mantriparisat stehen die mantrins offenbar in dem
Verhaltnis, daG sie politische Ratgeber fur die ftuGere Politik

sind, die mantriparisat hingegen aus Fachleuten, den einzelnen

Ressortministern, besteht. Die ersteren waren ein standiger Rat,

1 Auf eine Ausnahmsstellung* des mantrin ist offenbar auch 345, 5 zu be-

ziehen, da mantryadi 0 zu Iesen ist (Jolly, ZDMG 72, S. 213); doch ist

der Text'unsiclier, wie schon Shamas. (Ind. Ant. XXXIX [1910] p. 95,

n. 63; jetzt auch transl. p. 420, n. 3) bemerkt hat. Die neue Ausgabe

liest'(347, 7) wie Jolly a. a. 0.
2 Eine persunliche Note haben aucli die Pflichten der mantrins nach

Kam and. IV, 39/47 ;
vgl. den Komm. zu IV, 39

, 41, 47 .
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die Ratgeber-Versammlung wurde (nach Kautilyas Ansicht 29, 5)

nach der zu beratenden Angelegenheit aus Fachleuten berufen

und erganzt. Yielleicht berieten zuerst die mantrins mit dem
Konig, dann wurde die mantripaiusat zugezogen und gab ihr

fachmannisches Urteil liber die betreffenden Materien ab (etwa

der senapati liber die Militarverbaltnisse, der samahartr, koSa-

dhyaksa iiber die Finanzen, der antapala liber die Grenz-

volker usw.).

c) Die mantriparisat. Nach 20, 14 hat die mantriparisat

einen Aufseher (mantriparisadadhyaksa), liber den sonst aus dem
Arthasastra niclits bekannt- ist. Obgleieli die Agenden nur ver-

mutet werden konnen, ist an der Existenz eines ,Aufsehers der

Ratgeber-Versammlung* kaum zu zweifeln. 245
, 10 f. ist von der

mantriparisat die Rede, die 12.000 pana bezoge; gegen diese

Erldarung sprechen jedoch einige Grlinde. Die Ratgeber-Ver-

sammlung besteht aus amatyas (29,2/5); diese beziehen als oberste

Beamte eines Ressorts ihr Gehalt, mlissen aber nach 245 , 10 f.

als Mitglieder der mantriparisat auch noeh Bezlige haben; ferner

sind in der Gehaltsliste Beamte, nach ihren Gehaltern abgestuft,

genannt, nicht aber Korperschaften; weiters waren 12.000 paiia

flir eine Korperschaft, deren Mitglieder (nach Kautilya) nicht

einmal konstant sind, zu gering, Es bleibt wohl keine andere

Annahme, als daG 245, 11 °pala8ca auch zu mantriparisad 0 zu

ziehen ist, so daG jener Funktionar mantriparisadadhyaksa oder

°satpala heiGt. 1 Seine Agenden sind allerdings — wie gesagt —
nur zu vermuten: vielleicht ist er der Vorsitzende der Ratgeber-

Versammlung; er weist die Angelegenheiten je nach der Materie

dem betreffenden Ressortminister zu. Die mantriparisat wird

nach 29,12 bei wichtigen Angelegenheiten berufen; also ist sie

keine st&ndige Korperschaft, wofiir auch die unbestimmte Mit-

gliederzahl spricht; in diesem Fall liatte der ,Aufseher* vielleicht

auch die Einberufung zu besorgen. Sind die Mitglieder der

mantriparisat beruflich am Erscheinen verhindert, so tritt der

Konig mit ihnen in schriftlichen Verkehr (29, s; B8, 1). Die

mantriparisat begleitet den Konig, wenn er einen Gesandten

des Nachbaren besucht (45, 2); hier steht der Ausdruck vielleicht

nur totum pro parte.

-
1 Einen pari$adadhyak?a nimmt auch (allerdings in wesentlich verschie-

denem Sinne) H. Ltiders, SBA 1914 (XXXII) S. 835, an.
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d) Der amatya. Uber den amatya ist das Wesentliche

bereits (S. 177/181) gesagfc worden, ebenso sind seine Be-

ziehungen zu den anderen Stellen bebandelt worden. Der Titel

eines mahamatya begegnet 22
, 12 ohne n&here Angaben nnd

kommt nicht mehr vor; der Ausdruck saciva, in der iibrigen

Literatur sehr gelaufig, fehlt im Artha§astra ganzlich.

Ergebnis (A): Im Vergleich zu Megastbenes sind bei den

Ratgebern drei Arten nacb Kantilya zu unterscheiden: ein Rat-

geber des Konigs, mehr in perstfnlichen Angelegenheiten (man-

trin) 1
;

drei bis vier politische Ratgeber (mantrins)

2

;
ein aus

Ministern gebiidetes * Ratekollegium, offenbar zur Uberprufung

der Ratschl&ge der politischen Ratgeber durch Fachleute (mantri-

parisat). 8 In den drei bis vier mantrins des Kautilya waren

die o6jj$ouXoi, in der mantriparisat die cuveSpot des Megastbenes

zu sehen. Den mantrin hat Megasthenes entweder nicht gekannt

oder ihn zu den anderen Ratgebern gerechnet.

In der Reehtsliteratur tritt die parisat in wesentlich ver-

schiedener Funktion auf; sie ist das Organ der religidsen Ge-

setzgebung und besteht (mit Ausnahme der Yajnavalkyasmrti)

aus 10 Mitgliedern.4 Jedoch fehlt auch dem Dharmagfistra die

pari§at im Sinne Kautilyas nicht: Manu XII, 110 ist jene religiose

gemeint, nach VII, 56 soli sich der Konig- mit 7 oder 8 Ministern

(VII, 54 sacivan) liber Frieden, Krieg, die Lage (des Heeres, des

Schatzes, der Stadt und des Konigreiches), uber Einkiinfte, liber

den Schutz und die Sicherstellung des Erlangten beraten. Yajna-

valkyal
, 311 sagt: ,Er mache zu Ratgebern

5

verst&ndige, er-

erbte, standhafte, lautere Manner; mit diesen denlce er liber das

KQnigtum nach, dann mit einem Brahmanen, nachher selbst';

diesem Brahmanen begegnet man bei Manu VII, 58
;
wo ihn

Kulluka als einen hervorragenden, aus der Mitte all dieser

sacivas genommenen Brahmanen erkliirt. Ob er mit dem VII, ui
genannten amatyamukhya identisch ist, ist zweifelhaft; es seheint,

1 Eine Obersetzung ware etwa: Ratgeber des Hanses'.
tJ

,Ratgeber in engerem Sinne', ,Rate'.

5 ,Ministerrat‘, ,Ratsbeisitzer‘.

4 W. Foy, Die kbnigl. Gewalt S. 16/19; II. Liiders, SBA 1914 (XXXII),

S. 834 f.

5 Die Terminologie (les Dharmasastra, oft durch metrische Abfassung be-

dingt, bedarf einer Untersuchung.
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als h&tte der Brahmane VII, 58 mehr den brahmanischen Einflufi

aixf den Konig geltend machen als ein treuer Diener seines

Herrn sein sollen. 1

In den Jatakas 2 begegnet hauptsaehlich der Ausdruck

amacca (= arnatya), daneben mahamatta (— maliamatra, s. n.),

beides allgemeine termini fur ,Minister*.

Gegeniiber diesen, teils unldaren, teils einfaeh zu nennen-

den Verh&ltnissen der Rechts- und Jataka-Literatnr besteht im

Epos eine zwar weit unklarere, aber anch weit kompliziertere

Eini'ichtung der Ministeikategorien. Das spatere Epos nnd be-

sonders das Ramayana erwecken den Eindruck, daB Minister

nnd Ratgeber der Priesterkaste entstammen. Dies ist jedoch

eine Yerhilllung der Tatsache, daB die Angehorigen der Krieger-

kaste alle Amter des Konigs inneliaben. Ans ihnen sind die

mantrins
;

acht an der Zahl angeblich, genommen; die saeivas

sind reine Milit&rs, die in Abwesenheit des Herrschers die Ge-

schafte fiihren. Daneben gibt es manelimal einen leitenden

Ministei*, w&hrend die ,Ratsbeisitzer* (parisadas) die Ratsvei'-

sammlungen des Konigs beschtitzen (gnard); aber anch diese

sind militarischen Ranges. Es werden ferner nenn amatyas

(,Beamter*, ,Minister'; friiher
;
Mitglied des Hanshaltes oder der

Verwandtschaft*) erwahnt, dann * Mitglieder der Yersammlung

nnd neun mantrins. Mifc diesen letzteren offenbar identisch

sind die mantrasahayas, die von den arthakarins nnterschieden

werden; letztere sind ftinf an der Zahl -nnd wie die mantrins

charakterisiert. Man erkennt so vie], daB bei aller Yerworren-

heit (was beim Epos allerdings nicht wundernehmen kann) im

wesentlichen das Epos den Verhaltnissen des ArthaSastra am
nachsten stelit; denn hier wie dort gibt es mantidns, parisat-

Mitglieder, amatyas, abgesehen von den Leitern jedes dieser

Korper (sahaya, saciva). :i

1 Die Frage dreht sich urn die Gbersetzung von Ssane in VII, ui] vgl.

G. Biihler, SBE XXV, p. 238; E.W. Hopkins, The mutual relations p. 96;

W. Foy, Die konigl. Gewalt S. 69, Anm. 1.

2 E. Fick, Die soc. Glied. S. 91 f.

3 Nach Hopkins, The ruling caste p. 100/102; der Gelehrte sagt p. 101;

,Absence of defined titles and functions among the ministers makes it

impossible to differentiate strictly the different values of these titles.

The functions run into each other, and even the number of the bodies

concerned is not given consistently/ — Eine eingehende Untersuchung

#
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Die ErzEhlungsliteratur bietet zwar viel liber Minister, ist

jedoch nur schwer beniitzbar, weil es sich hier um Ausdriicke

verschiedener Bedeutung, die wahllos gebraucht werden, handelt.

Trotz der unleugbaren Parallelen des Tantrakhyayika zum
Artha^astra ergeben sich Unterschiede, die wahrscheinlich dem
Verfasser des ersteren Werkes nnd der Natur des letzteren,

vielleicht anch zeitlichen und ortlichen Differenzen zuzuschreiben

sind. So kennt das Tantrakhyayika die mantriparisat (in der

Form mantriparsat), die mantrins; ferner kommen sacivas und

dattadhikaras vor. Nach 109, 10 gibt es fixnf sacivas; die datta-

dhikaras (109,4) entspreehen den mantrins bei Kautilya; man-

trins gibt es aber auch 128,7; daneben den mantrin (109, 2).
1

Einer ahnlichen, durch ihre Tautologien erschwerten Ter-

minologie begegnet man in der RajatarafiginX; 2 doch sind hier

mehr Beamtenkategorien als bestimmte Beamte erkennbar.

In der nlti-Literatur schlieOt sich Ivamandaki an Kautilya

an; nur yerwendet er im Gegensatz zu seiner Quelle saeiva,

und zwar synonym mit amEtya; 8 der Kommentar zu XIV, 45

erklErt mantrin mit buddhisaciva, amatya mit sannidhatr, sama-

hartp usw. Letzteres ist richtig, ersteres wohl nur eine willkiir-

liche Anderung im Ausdruck, .der ebenso buddhyamatya lauten

konnte.

diirfte bei Betrachtung des IConformen dock zu Ergebnissen fiihren;

denn «alle Stellen des. Epos, die yon Ministern u. dgl. handeln, kbnnen

kaum ein richtiges Bild liefern, weil sie schwerlich einheitliche Ver-

h&ltnisse, zeitliche und ortliche, betreffen. Einheitlicher scheint das

RSmSy. zu sein. II, *12, 17 werden die amatyas von den mantrins unter-

schieden; erstere erkliirt der Komm. als pradhanamantrinati, letztere als

upamantrinah, allerdings das Umgekehrte weifi er zu VI, n, 25 zu sagen,

und der Text gibt ihm recbt, bildet aber einen Gegensatz zu Kautilya.

Die Beratungskorper 11,50, isf. weichen vom Artha§Hstra ab.
1

J. Hertel hat richtig einen Unterschied zwischen mantriparsat und
dattadhikaras erkannt; nur miissen nicht alle tirthas Mitglieder der

mantripar§at sein; auch die Identification von saeiva und dattadhikara

(= mantrin) ist zweifelhaft. t)ber Minister im Hitopadesa s. Hertels

Obersetzung (in Reclam Nr. 3385/3387) im Register (S. 231) unter dem
Worte ,Minister!

2 J. Jolly, Gurupujakaumudi S. 85 f.

3 IV, 24 ;
s. den Komm. dazu; XIV, G2 entspricht sacivavyasana dem am a-

tyavyasana des Kautilya (320, 3
,
ie)> Der Komm. zu IV, 30 unterscheidet

buddhisaciva (,Minister des Verstandes‘) und karmasaeiva (,Minister der

r
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Fast alien Literaturgattungen 1 wie dem ArthaSSstra ist

noch ein Wort gemeinsam, namlieh mahamatra.

Wie in den Jatakas (R. Fick, a. a. 0. S. 99) bedeutet

mahamatra nnr eine Wiirde, nicht ein Amt (Kant. 16
; 17

;
20^ 9

;

64, 10
;
213

; 3). 58
; u gibt es ein Gebaude fur Richter und hohe

Beamte (mahamatrlya). In den Epen tritt das Wort teils in

der Bedeutung ,hoher, hochster Beamter', teils in jener von

,Elefantenlenker f
auf. 2 Yon einem saciva fordert man die Kunst,

Elefanten abzurichten. 3 Der Kommentar zum Kamasutra erklart

das Wort (p. 30): mahamatreti mahatl matra yesamiti samanta

mahasamanta. va
|

hastisiksayaip va tallaksanamanusartavyam
|

,Hohe Beamte, deren Befugnis eine groGe ist, Vasallen oder

Haiiptvasallen. Oder man muG in der hasti^iksa deren Merk-

male nachsehen/ 4 Analog gibt der Kommentar zu Kamand.
XIII, 46:

5 ,mahamatras, die mit der Abrichtung des Elefanten

Betrauten/ Damit stimmen die Lexikographen (Sa^vata 671a;

Halay. II, 70
,
272

;
Hemac. Abhidh. 720, s. Speyer u.) uberein.

Man wird vielleiclit fur fruhere Zeiten in dem mahamatra einen

Fuhrer des koniglichen Elefanten sehen diirfen, der dadurch

zn einer vertranenswurdigen und angesehenen Person geworden

ist; wahrend man einerseits den Namen fur Elefantenlenker bei-

behielt (Hal&y. II, 7o)> bezeifchnete man anderei'seits auch hohe

Beamte damit (Halay. II, 272).
0 Das Wort mahamatra ist noch

in einer Hinsicht interessant: es war offenbar dem Megasthenes

bekannt, da sich durch einen anderen Gewahrsmann die Glosse

des Hesych s. y. ixocyAxpar o\ cxpaxrflol, Trap’ ’IvSou; kaum wird

erklaren lassen. Nach der tibereinstimmenden Ansicht zweier

Geschafte £

); erstere sind die mantrius (IV, 30 : mantrisarapat), letztere

die amatyas, wie aus IV, 20 hervorgeht; ebenso stelit amatya neben

mantrin VIII, 1 .

1 Fiir das Gesagte und das Folgende bleiben die Inschriften und Dramen

auBer Betraelit.

2
S. P.W. s.y.

3 Hopldns, The ruling1 caste p. 102.

4 Dbersetzung nach R. Schmidt, Das Kamasutram (5. Aufl., Berlin 1915),

S. 41.

5 Die altere Ausgabe des Kamandalti (ed. Rajendralala Mitra, Bibl. Ind.)

liest XIV, 5 mahamaitya wie Kau$. 22, 12; Rajatar. Ill, 228 .

0 Vgl. etwa das umgekehrte Verhaltnis beim stita; A. Hillebrandt, ZDMG
70, S. 43 f.

*
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Gelehrten 1
ist, p.ap.capou= skt. maham&trAb, wobei wie in Mdvaooq

= skt. mahanada eine Form * (j£gpt&pai anznnehmen ist. Uber

die Bedeutung yon mahamatra in den A&oka-Inschriften handelt

F. W. Thomas
;
auch uber die Stellen des ArthaSastra. 2 Die

Ubersetzung ,local official ist nach den beigebrachten Stellen

(20, 9
;

235, 18; 236, a/4, 10
,
13

,
15

,
16, 19

;
237, 6,14) unberechtigt;

doch bemerkt auch Thomas mit Reeht, daG der allgemeine Aus-

druck ,Beamter‘ oder ,Wiirdentrager f einer einschrAnkenden

Ubersetzung wie ,Ratgeber f oder ,Marschalk vorzuziehen ist.

Beweisend fUr die rein titulare Bedeutung ist, daG mahamatra
— wie amAtya — in der Gehaltsliste nicht vorkommt.

B. a) Uber die obersten Beamten auf dem Gebiete der

Verwaltung liegt nur der Bericht des Arrian vor, da Diodor

und Strabo allgemeine Ausdrucke gebrauchen (8ioH«)Tat twv xotvaiv;

vj Biofoyjaic xtov oXcov). Diese Ausdrucke ktinnen mit gleichem

Recht auf die administrative wie auf die finanzielle Tatigkeit

der Beamten gehen
;
das letztere ist wahrscheinlicher, da Diodor

auGerdem ,die Fiihrer und Beamten < erwAhnt, Strabo die ,Obrig-

keiten* nennt, unter welchen die Administrations-Beamten ge-

meint sein kftnnen. Dafiir spricht auch, daG dio(nr,<?i<; gewohn-

lich (besonders in Athen) von der Finanzverwaltung gebraucht

wird, 3 Schon dieses Wort $ioiV,y)<tic, bezw. Btowqxal konnte die

Vermutung wachrufen, daG hier nicht so sehr griechische als

hellenistische Bezeichnungen vorliegen. Verstarkt wird eine solche

Vermutung durch die termini vop.ap^ot, eine rein agyptische

Einrichtung, ftmpxot,
4

v«6apxot; endlich waren die v.axk twv xaia

Ipywv hiaxdxcu mit dem Agyptischen apxrcexTtov 5 zu ver-

gleichen, Diese Frage, wie weit Agyptische Ubertragungen auf

1 Zuerst unrichtig gedeutet yon L. li. Gray u. M. Schuyler, AJPh XXII
(1901), p. 199; richtig yon J, S. Speyer ebenda p. 441; H. Liiders, KZ 38

(NF 18, 1905), S. 433 f.

2 JRAS 1914, p. 386 f.

3 Vgl. Brandis R-E V, Sp. 786/790 s. y.; liber oiotx.st^ ebenda Sp. 790 f.

4 uKapxm sind ldeinere Verwaltungsbezirke einer Satrapie (J. Beloch,

Griech. Gesch. Ill, 1, S. 400), aber bezeichnen auch die ganze Satrapie,

so bei Herodot; s. P. Krumbholz, De Asiae minoris satrapis persicis

(Leipz. Dissert. 1888), p, 4, n. 1; bei Arrian (auch uber die indischen

UKXPXOL) p. 76, n. 2; ygl. Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. Ill, S. 51 f,

5 J.Beloch, Griech. Gesch. Ill, 1, S.395; U.Wilcken, Grundziige undChresto-
mathie der Papyruskunde 1, 1, S. 332.
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indisclie Verbaltnisse vorliegen, ist nicht unwichtig. Bei Be-

urteilung derselben ist jedoch darauf zu achten, daB nicht

Megasthenes, sondern Arrian diese Ausdrttcke gibt, w&hrend

Diodor und Strabo allgemeine gebrauchen. Es folgte daraus, daB

Arrian — falls er sich nicht direkt an Megasthenes anschlieGt —
weniger branchbar ware, ein Urteil, das man bei der anerkannten

historischen Treue dieses Sehriftstellers schwer fallen wiirde;

andererseits waren Anklange an hellenistische Staatseinrich-

tungen ans zwei Grtinden bei Arrian nicht verwunderlich. Ein-

mal kommt er eher als Megasthenes in Betracht, weil letzterer

seine Indika nm die Wende des 4. zum 3. Jahrhundert ge-

schrieben hat
;
zn einer Zeit, wo die Ausbildnng der hellenisti-

schen Staatenwelt noch im Werden begriffen ist. Zweitens hat

Arrian eine nur fragmentarisch 1 eidialtene Diadochengeschichte

(toc (xsif AXe^avSpov) geschrieben. Vorlanfig mussen die Angaben

des Arrian als von Megasthenes herriihrend nnd anf Indien

beztiglich angesehen werden. Es lassen sich folgende Ver-

waltungsbeamte nnterscheiden: a) Gaubearate, (3) Unterbeamte
;

Y) Ackerbanbeamte. 2 Bemerkenswert bei dieser Einteilnng ist,

daB der Vorgesetzte der Nomarchen fehlt, wiewohl ein solcher

(in Analogic zn Agypten) anznnehmen ware.

a) Im Gegensatz zn Arrian kennt das ArthaHastra einen

Beamten, den samahartr, der das Land in vier Teile einteilt.

An der Spitze eines jeden Teiles steht ein sthanika, deren es

somit im ganzen vier gibt. Unter, diesem Landesviertel (jana-

padacatnrbhaga) bestehen Einheiten zn fiinf Dorfern (panca-

graml) nnd zu zehn Dorfern (datagrams), an deren Spitze je

ein gopa steht; offenbar fuhrte er dementsprechend den Titel

eines pahcagraml- oder dasagramigopa. Innerhalb einqr groBeren

Anzahl von Dorfern gibt es Stadte, die man als Metropolen

bezeichnen konnte. In der Mitte von achthnndert Dtfrfern be-

steht ein sthaniya (vielleicht Amtssitz des sthanika); vierhundert

Dorfer haben als Mittelpunkt ein dronamukha, zweihundert ein

1 Bei Photios (cod. 91 f.) und ein neues Fragment hggb. von R. Reitzen-

stein, Breslauer Philologische Abliandlungen 111,3 (1888); U. Kohler,

SBA 1890, S. 557 ff. u. F. Grimmig, Arrians Diadochengeschichte. Diss.

Halle (Saale) 1914.

2 Die Ackerbaubeamten sind zum Teil auch Verwaltungsbeamte, da sie

offenbar fiber Landesteile gesetzt waren.

Sitzungsber. d. pliil.-lust. Kl. 191. Bd, 5. Abh. 13
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kbarvatika; durch Zusammenziehung (saipgraha, cuyor/dspoc ?)

von zehn Dorfern entsteht ein saipgrahana (141,1s; 142, 14
;

142, 3 ; 46, 3 f.); letzteres heiBt auch saingraha (147, 11). Diese

Einteilung scheint sieh mit der Arrians zu decken, indem der

sthanika einem Nomarchen, der gopa einern Hyparchen ent-

spricht. Aus dem. ArthaSastra geht jedoch nnzweidentig hervor,

daB diese beiden Beamten Steuerbeamten sind. Da einerseits

— bis auf den heutigen Tag das Dorf die Grnndlage 1 des

indischen Staates nnd seiner Verwaltung ist, eine Verwaltnngs-

behftrde liber mehrere D5rfer niclit bezengt ist, da andererseits

die Kompetenzen des sthanika nnd gopa als Stenerbeamten auch

die' eines Verwaltungsbearnten angenommen haben werden, so

wird man in ilmen die Beamten des Arrian zu sehen haben.

Aber Arrian, vorausgesetzt, daB er anf Megasthenes zurtick-

geht, auch dieser, hat ihre eigentliche Kompetenz als Steuer-

beamte nieht berichtet, bezw. erkannt. Wohl kennen die Dharma-

Sastras und das Epos 2 die Zusammenfassung von Dorfern zu

Einheiten, aber weniger zu Administrationszwecken als zur Be-

sehutzung und Uberwachung der Bewohner.

$) Wenn in dem sthanika der Nomarch des Arrian zu

sehen ist, so ware der gopa als Hyparch zu bezeichnen. 3 Ini

Vergleich zu den Dharmasfistras hat dieser Beamte einen Titel

(wie bei den Lexikographen, z. B. Hemac. Abhidh. 726), wahrend

er dort nur daSagramapati (Manu VII, 115) oder gramada^esa

(VII, 116) heiBt oder daSadhyaksa (Visnu III, s) oder viingati-

tritp§atl&a 4 (Mhbb, XII, 87, 3). Noch eines ist bei dem Bericht

des Megasthenes oder Arrian auff&llig: die Verkennung der

Rolle, welche das Dorf in Indien spielt: es ist dies urn so auf-

ftilliger, als Arrian, wenn er agyptische Verhaltnisse auf Indien

anwendete, auch in Agypten den xo (= gi*amadhipati)

vorfand. Da jedoch weder Diodor noch Strabo vom Dorfe be-

richten, so hat offenbar auch Megasthenes nichts vom Dorfe

1 Vgl. P. M. Muller, Indien in seiner weltgeschichtliclien Bedeutung,
Leipzig 1884, S, 38 f.

2 Manu VII, 114/117; Vi?nu III.s/w; Mhbli. II, 80,5; XII, 87, s/5.
3 Da sthanika und gopa Steuerbeamto sind, sind ihre Agenden unten zu
beliandeln.

4 In der Kumbhakonam-Ausgabe; die Bombayer-Ausgabe bat XII, 87
, 4

dasapa und vinisatipa.
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gesagt; es ist dies vielleicht ein 1 Zeugnis, wie wenig Megasthenes
vom indischen Lande und seiner Yorwaltung gesehen hat. Him
gegen l&Bt sich aus dem Artliasastra ein ziemlich voiles Bikl

eines Dorfes entnehmen.

Der Konig soli ein Dorf anlegen, dessen Einwohner min-

destens 100 Familien, hoehstens 500 Fainilien bilden. Die Ent-

fernung eines Dorfes vom anderen soli 1—2 kroSa betrageh,

2

womit die Distanz der Grenzen zweier Dorfgebiete gemeint ist

(45, 16 f.). Der Dorfvorsteher fiihrt den Titel gramika (157,15;

171
? i9; 172, i), vielleicht auch gramasvamin 3

(232, 9) oder

gramakuta 4
(209, 7). Unklar ist, anf welche Art er sein Amt

erlangt, ob durch Wahl der Bewohner ocler durch Ernerinung

durch den gopa, ob er entlohnt wird und wie weit seine Funk-

tionen reichen. Ferner gibt es ,Dorfalte‘ (gramavrddha), die

das Vermogen von elternlosen Kindern bis zur Mtindigkeit ‘und

das Vermogen der Goftheiten verwalten (48, if.). Das Dorf hat

seine ,DieneF (grfimabhrtaka; 47,3), die vom Konig 500 paiia

beziehen (246, 13), also wohl eine Art niedriger Beamten sind,

denen der Konig unbestellte Felder zur Bebauung tibergibt

(47, 3); weiters erhalten sie das von den Getreidehaufen auf del'

Erde liegengebliebene Getreide (240, ief.). Aus dieser Dorf-

verfassung ergibt sich, daC ein Verwaltungsbeamter liber mehrere

Dorfer nur den Zweck haben kann, als Steuerbeamter Und
Aufsichtsorgan liber das politische Betragen der Einwohner zu

fungieren; diese Agenden haben der sthanika und gopa.

Uber die Beamten der Stadt berichtet Fg. 34, wahrend

Arrian diesbezliglich nichts bietet.

Y) Unter den ,Vorstehern der Arbeiten ini Aekerbau' sind

wahrscheinlich Beamte verschiedener Agenden zusammengefaBt,

die bei Strabo (XV, p. 707 f.) als aYcpavcjict bezeichnet werden.

Nach dem Arthasastra ist von einem Ivollegium derartiger Be-

amten nicht die Rede; beziiglich der Agoranomen wird bei

Behandlung des Fg. 34 zu sprechen sein.

Ergebnis (Ba): Von den drei Versionen des Megasthenes

gibt nur Arrian die Titel der Verwaltungsbeamten an, die durch

1 S. oben S. 68, 123, vgl. aber S. 133.

2 Vgl. oben S. 10, Anm. 4.

a Wenn nicht der Dorfeigentiimer (Zamindar) damit gemeint ist.

4 Vgl. G. Biihler, SBE XXV, p. 234 za Manu VII, ns.
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agyptische Verhaltnisse (hellenistischer Zeit) beeinfluBt zu se\n

sclieinen. Die bei Kautilya etwa entsprechenden Beamten, und

zwar: dem vop. der sthanika, dem fca der gopa, sind

Steuerbeamte, die dem samahartr unterstehen; daneben fallt

ihnen die Uberwachung der Bewohner durch Spione zu; als

ausschlieBliche Verwaltungsbeamte sind sie daher nicht anzu-

sehen, Keine der drei Versionen bandelt vom Dorfe, was somit

auch Megasthenes nicht getan haben wird; dies kann man als

ein Zeichen fur die geringe Kenntnis des Megasthenes von den

Verhaltnissen des flachen Landes (im Gegensatz znr Stadt

Pataliputra) ansehen. Von einer mehrgliedrigen Beamtung liber

.
die Arbeiten im Ackerbau ist im ArthaSastra nicht die Bede.

b) a) Richter. Tiber die Richter bei den Indern spriclit

Diodor II, 42, 4 (=Fg. 1, 5s): ?
Die Richter entscheiden bei ihnen

die Prozesse genau, und diejenigen
;
welche gefehlt haben, werden

streng bestraft/
*

Es ist oben (S. 79 ff.) behauptet worden, daB der Konig

nicht nur keinen t&tigen Anteil an der Rechtspflege niinmt,

daB hierfur sogar verschiedene Beamten yorhanden sind. Der

Richter flihrt bei Kautilya den Titel dharmastha; seine Stelle

konnen Minister einnehmen: ,Je drei Richter oder 1 drei Minister

sollen an Grenzorten der Provinz 2 [mit einer anderen], in sairi-

grahas, dronamukhas und sthanlyas die prozessualen Geschafte

erledigen' (147, in.), Im Interesse des Vermogens einer Gott-

heit, der Bi*ahmanen, BiiBer, Frauen, Kinder, Greise, Kranken,

Hilflosen, die nicht zu ihnen kommen kcjnnen, sollen die Richter

die ProzeBgeschafte ftiliren (200, i f.). ,Und nicht sollen sie [ihre

Schutzlinge] in bezug auf Ort, Zeit und die [aus dem ProzeB

resultierende] NutznieBung durch Betrug hintergelien. Die Leute
sind zu ehren nach dem Vorrang des Wissens, 3 des [naturlichen]

Verstandes, des Mannesmutes, der Abstammung und Beschaf-

tigung. (Vers:) So sollen die Richter die Angelegenheiten ent-

scheiden, indem sie sie olme Betrug ansehen; in alien Gemllts-

zust&nden gleich, sind sie yertrauenswurdig und bei den Lenten
beliebP (200, 2/6). Die Richter entscheiden auch Fragen des Ehe-

1 Wohi va, einzufiigen, wie auch Law (p. 118, n. 2) meint.
2 Law (p. 121): ,a place centrally situated between any two provinces
of the empire. 4

3 D. h. der Gelehrsamkeit.

%
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rechtes (159, 9 f.), des Pfandrechtes (178, 14); sie forschen nach

Eigentumsbeweisen bei Verkauf von Gegenstanden, iiber die der

Verkaufer kein Eigentumsrecht hat (189, 14 / 190, 3 ).
1 Die Ehr-

lichkeit der Richter stellte man folgenderweise anf die Probe:

„Der satrin-Spion spreche zu einem Richter oder pradestr, bei

welchem er Yertrauen erlangt hat: ,Der nnd der Angeklagte

ist mein Venvandter; dieses sein Ungluclc moge verhindert nnd

dieses Geld da angenommen werden/ Wenn dieser [Richter

oder pradestr] so tut, soil er als ein ,Geschenk-Annehmer' ver-

bannt werden“ (209, 2
/
5).

Schon ans dieser Stelle geht hervor, daC der pradestp

eine mit dem Rechtswesen betraute Person sein wird. Neben

dem dharmastha tritt er noch 223, 5 auf: ,Wenn 2 der Richter

oder pradestr einem, der keine Strafe verdient, eine Geldstrafe

auferlegt, 3 verhange er [der Konig] liber jenen das Doppelte

der Anferlegung als Strafe oder das Achtfache yon dem [Be-

trage, nm den er] zn wenig oder zu viel [bemessen hat], 4 Wenn
er [einem, der es nicht verdient,] eine Korperstrafe auferlegt,

soli er [der Richter oder pradestr] die Korperstrafe erhalten*

(223, 5
/
7). ,In den Statten des gopa nnd sthanika sollen die

pradestrs die Erfullung ihrer Obliegenheiten nnd das Er-

greifen der Stenern 5 vornehmen' (142, 15). Hier unterstlitzen

1 Zu 48, 8 f. Tgfl. Sor. p. 2 mid Jolly, ZDMG 71, S. 227.

2 cet (wie Zeile 2) in Zeile 5 f. zu erganzen.

3 k§ip ist hier mit doppeltem Akkusativ konstruiert; k?epa ,die Auf-

erlegungc

,
zwar nicht belegt, aber aus dem Verbum zu erschliefien;

hairanya (wie 67, is) ,die Geldstrafe^ bei NSrada (App. 53) arthadanda,

bei Manu (VIII, 129 )
dhanadancla. F. W. Thomas iibersetzts ,If a judge

or Pradestr [or a judging Pradestr
1

] inflicts an unmerited fine in gold,

he shall be mulcted in double the amount of the fine* (JRAS 1914,

p. 385); Shamas. (transl. p. 282) ;
,When a judge or commissioner im-

poses an unjust fine in gold . . J

4 Zu interpungieren ist Zeile 6 nach va,

5 Der Komm. gibt (Sor. p. 72) zwei Erklarungen von balipragraha

:

1. kann es heifien: das Ergreifen der Stenern (ball), d. h. der dem Konig

zukommenden und vorenthaltenen Einkunfte; 2. kann es heiBen: das

Bandigen der Machtigen (balin), der Haupter des Dorfes und Reiches.

Im ersteren Falle nehmen die pradestrs den Ijeuten, die nicht freiwillig

ihre Stenern zahlen (die Steuerzahler sind gemeint, nicht der gopa und

sthanika, wie Sorabji annimmt), die Steuern mit Gewalt ah; im zweiten

Falle stellen sie die Haupter unter die Macht (va§e sthapana = sub
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die prade$trs die Steuerbeamten in der Hereinbringung der

Steuern, zunachst haben sie aber im eigenen Wirkungskreis

,die Dornen herauszuziehen', d. lx. die XJbeltiiter zu bestrafen,

Man ersieht, daB der gopa nnd sthanika keine Exekutive

besaBen, sondern sick bei saumigen Steuerpflichtigen an den

pradestr wenden muBten. Ubereinstimmend mit dem Kom-
mentar zu dieser Stelle, der (Sor. p. 72) die pradestrs als ,die

mit der Beseitigung der Dornen Beauftragten' erkl&rt, lieiBt

es 200, 13: ,Drei pradestrs oder drei Minister sollen die Be-

seitigung der Dornen ausfuhren/ Im Folgenden handelt es sick

um Ubertretungen des Arbeitsvertrages dureb den Arbeitnehmer,

insbesondere um Beschadigung der ibm zur Bearbeitung liber-

gebenen Gegenstande und die hierfur festzusetzenden Strafen.

Damit ist ein Unterschied zum dliarmastlia gegeben: der dhar-

mastha ist der Zivilrichter, der pradestj* der Strafrichter
;

als

solcher hat er keinen festen Amtssitz. Diese Strafgericlitsbarkeit

tibt er auch liber Beamte aus: ,samahartr und pradestr sollen

zuerst das Zligeln der Aufseher und der Hilfsleute der Auf-

seher machen* (220, uf.). DaB hier der samahartr mit dem
pradestj’ auftritt, ist unschwer aus dem Folgenden verstandlich,

da es sielx (220, 16/221, 12) um Diebstahl aus Minen und konig-

lichen Unternelxniungen iiberliaupt handelt; auBerdem verfligt

der samahartr liber ein zahlreiches Personal an Spionen. 1 Von
222, n ab ist als Subjekt der Konig zu erganzen; es werden
Vergehen des Zivilrichters behandelt (222, n/223, 1): ,Wenn der

Richter einen Mann, der einen Streit hat, bedroht, hart anf&hrt,

fortjagt oder sich an ihm vergreift, 3 verhange er [der Konig] liber

ihn die erste Geldstrafe. Bei Verbalinjurie das Doppelte. Wenn 3

potestatem redigere) des gopa, bezw. sthanika. Da der Koram. karyaka-
rana riehtig auf die mit der Beseitigung der Dornen beauftragten
pradestrs bezieht, so ware mit seiner zweiten Erklarung von balipra-
graba nichts Neues gesagt; da weiters bier von Steuerbeamten die

Rede ist, ist die erste Erklarung des Komm. vorzuziehen. Auch Thomas
tibersetzt (JRAS 1914, p. 384): ,and attend to the collection of taxes 1

.

1 221,13/222, 10 handelt von Strafen fur Diebstahl und Fiilschungen.
abbigrasate: P. W. Y, Sp. 1395 wird gras in der Bedeutung ,plagen {

angefiibrt, was zur Erklarung von abhipauna = abhigrasta stimmtj
pad + abbi heifit ,auf den Leib rucken‘, jedenfalls scbeint hier eine

?

Insulte (wahrscbeinlich eine tatliche) gemeint zu sein.

cet (Zeile 14 u. 16) aus Zeile 11 zu erganzen.
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er [der Richter] einen zu Befragenden 1 nicht fragt, emeu nieht

zu Befragenden fragt, oder, wenn er gefragt hat, es nicht

beachtet
,

2 ilm [zu seinen Gunsten] belehrt, erinnert [fur sich

gimstige Aussagen zu machen], oder wenn er einen Vox'zug

gewahrt, verhange er [der Konig] liber ilm die mittlere Geld-

strafe. Wenn er nach ' einem [fur die Selbstverteidigung] zu

gewahrenden Punkte nicht fragt, nach einem nicht zu gewah-

renden Punkte fragt, die ProzeBsache oline [Riicksicht auf]

einen Punkt [zur Selbstverteidigung] vorbeigehen l&Bt, durch

Betrug hintergeht, den Ermlideten durch Zeitverlust vertreibt,

die Rede auf den Weg und Markt 3 hinausgehen laBt, den

Zeugen Beistand durch [Imputieren] eine[r] Meinung gew&hrt,

eine beendete und judizierte 4 Sache noch einmal aufgreift, ver-

hange er liber ihn die huchste Geldstrafe. Bei wiederholtem

Vergehen das Doppelte; und Entfernen aus der Stelle.‘ Nachher

folgen Vergehen des Schreibers, dann solche des dharmastha

oder pradestr (S. 197); es ist bezeichnend, daB die beiden, dem
dharmastha und pradestr, gemeinsamen Vergehen in widerrecht-

lichen Strafen bestehen
;
wahrend Vergehen, die sich auf eine

Untersuchung des Streitfalles unter Zuziehung von Zeugen be-

ziehen, nur dem dharmastha zukommen. Der pradestr erscheint

hierin als Strafrichtei’, der auf dem Tatort die Strafe verhangt,

,Mit gopa und sthanika soil der pradestr die Ausforschung der.

Diebe auBerhalb 5 veranlassen und der nagarika in der Burg

nach den angegebenen Verdachtsgiuinden* (215, 7 c
;
Vers). Seine

Tatigkeifc ist somit eine doppelte: er forscht die Diebe aus und

bestraft sie. ,Den Mann, das Verbrechen, das scliwei'- oder

leichtwiegende Motiv, die Absicht, den gegenw&rtigen Zustand,

Ort und Zeit beriicksichtigend, soli der pradestr beini Straf-

werke ein hochstes, unterstes und mittleres [StrafmaB] fest-

setzen, den Besonderheiten sowohl des Kcinigs als der Unter-

1 Die Lesart praccliannaip B (Jolly, ZDMG 71, S. 418) ist schlecht.

2 WOrtlicli: ,aus der Hand lafit*.

3 B liest (Jolly, ZDMG 71, S. 418) margapannaip, etwa: ,eine Rede, welche

geeignet ist, auf den riclitigen Weg zu fiihreiJ; Shamas. (transl. p. 281):

statements that lead to the settlement of a case 1
. — Nach der gegebenen

Obersetzung ware der Sinn ein aranyarudita ,ein Weinen in den Wald 1

;

oder, daB der Richter nicht diskret verfahrt,

4 Vgl. Manu IX, 233 und G. Buhler, SBE XXV, p. 38*2 zu dieser Stelle.

5 D. li. der Stadt, bezw. der Amtsstiitte des gopa und sthanika.
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tanen folgend' 1
(226, 6/9; Verse). So kann rmr von einer Person-

lichkeit gesprochen werden, die bei der Verurteilung und Be-

strafung des Ubeltaters selbstandig yerfahrt, wie auch die von

Jolly 2 angefithrten Parallelstellen zeigen, die sich, dem Dharma-

Sastra entsprechend, auf den Konig beziehen. Der pradestr

nimmt in der Liste der Wiirdentrager (20, 13) die zehnte Stelle

ein, ebenso im Tantrakhyayika (p. 109, 2) nnd Pancatantra

(ed. Kielhorn-Btihler, Bombay Sanskrit Series No. Ill, p. 50, is),

im PancSkhyanaka (p. 180, 2), im Kommentar zu Mhbh. 11,5, 38;

im Ramayan a-Kommentar zu II
; 100

,
36 entspricht ihm der

pradviyakasamjno yyayaliarapra§ta
;

bei Caritrayardhana (zu

Raghuyam§a XVII, 68) findet sich an zehnter Stelle der danda-

karaka, der yielleicht dem pradestr entspricht. In der Gehalts-

liste steht der pradestr auf einer Stufe mit den Offizieren und

bezieht 8000 pana (245, 13); hingegen zahlt der dharmastha weder

zu den Wiirdentragern noch ist er in der Gehaltsliste genannt.

Im Zusammenhang betrachtet ist das heryortretende Merk-

mal des pradestr die Exekutiye: das Strafen der Beamten (im

Verein mit dem samahartr), der Ubeltater (,Beseitigen der

Dornen'), der saumigen Steuerzahler, das Ausforschen und

Bestrafen der Diebe (mit gopa und sthanika). Man wird den

pradestr daher als ,Strafrichter*
;
besser als ,Polizeirichter' 3 be-

zeichnen diirfen, w&hrend der dharmastha der ,Ziyilrichter* ist.

Zwischen beiden bestelit ein Unterschied in der Zahl ihres

Auftretens nieht; sowohl drei dharmasthas (147, 11 ) als drei

pradestrs (200, 13 )
werden genannt, also ,Dreirichter- Senate',

daneben sind sie als Einzelrichter tafcig (der dharmastha z. B.

189, 14
,
der pradestr 215, 7 ),

aber auch im Plural kommen sie

vor (159, 9, bezw. 142, 15), der vielleicht nur kollektivisch ge-

meint sein wird. Ein Unterschied hingegen besteht bezuglich

des Amtsortes; der oder die dharmasthas amtieren in Stadten

oder wichtigen Punkten einer Provinz (147, n), wo sich ein

Gerichtsgebaude mit einem Gefangnis befunden haben wird

(58, in.); der oder die pradestrs erscheinen bald beim gopa und

1 Vgl. Tantrakhyayika p. 12, 4 f.

2 ZDMG 67, S. 87; vgl. noch Manu VIX, ig; Gaut. II, 3, 12, 48 *, Yajii. I, 367 .

3 Da der pradestr neben dem dharmastha steht, konnt© man ,Strafrichter £

sagen; da aber das Wesentliche, der Anklager, fehlt, ist ,Polizeirichter £

vorzuziehen.
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sthanika, bald beim samahartr (sei es in der Residenz, sei es

in Minen nnd anderen Unternehmungen), bald auf dem flachen

Lande. Das DharmaSastra kennt auch derartige ,fliegende Ge-

richte 4

.

1 (apratisthita sabha, cala; SBE XXXIII
; p. 277 zu

Brliasp. I, 3), bei denen man sich an die Landrichter des

Peisistratos 2 oder an die missi dominici 3 Karls des GroBen

erinnert ftihlt.

Im Arthasastra begegnet fur ,Richter' auch der allgemeine

Ausdruclc sabhasat
(
188

,
15), wozu 22

, 14 sabha&ala 4 als ,Gerichts-

halle' gehSrt; das Geriehtsgeb&ude heiBt 58
, 11 und 223,9 dharma-

sthiya, ein Ausdruck, der auch das ,Gerichtswesen', ,Rechts-

wesen'

5

bezeichnet.

Was das Verhalinis des Arthasastra zum DharmaSastra

beziiglich der Richter anlangt, so kommt dharmastha bei Manu
Vin, 57

0 vor und wird von Kulluka mit pradvivaka erklart;

dazu stimmt, daB der dharmastha ,prcchati' (Kaut, 222, 14), d.li.

die vor Gericht Erschienenen einvernimmt, was etymologisch

dem pra(J- (prach) vivaka 7 zugrunde liegt. Fur den pradestr

ist ein entsprechender Richter im DharmaSastra nicht aufzu-

zeigen.

Ergebnis (Bb)a): Aus dem Arthasastra gelit nicht nur

die Nichtbeteiligung des Konigs am Rechtswesen in eigener

Person hervor, sondern es wird auch zwischen Zivilrichtern

1 Brhaspati I, g; vgl. Jolly, RuS. S, 134; Colebrooke, Miscellaneous Essays

I, p. 490.

2 Vgl. Aristoteles IIoX/AO. (ed. Th. Thalheim, Bibl, Teubn. MCMIX) XVI, 5 ;

J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, Leipzig 1905,

I, S. 32.

3 Vgl. H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte (Systematisches Handbuch

der deutschen Rechtswissenscbaft, hggb. von K. Binding II, I, 2) II,

S. 193 f.

4 M. Vallauri ubersetzt (p. 37): ,nelle assemblee, nei publici edifizi*.

5 Vgl. Jolly, IF 31 (1913), S. 207, Nr. 70. - Ob svamin (177, 9 )
.Richter*

bedeutet, wie Jolly a. a. O. S. 210, Nr. 154 angibt, ist zweifelliaft; es

diirfte sich um stellvertretende Einvernahine des Herrn handeln, dessen

Leute aprasarah sind, d. h. ,die ohne [Gelegenheit zum] Fortgehen sind‘

oder weit entfernt wohnen.

« Vgl. Jolly, ZDMG 67, S. 93.

7 S. Jolly, RuS. § 46, S. 133. — Ober den pauravyavaharika (20, 13 ;
245, j 0)

ist, obgleich er ein ,Stadtrichter‘ sein diirfte, nichts Naheres zu sagen

moglich; vgl. H. Liiders, SBA 1914 (XXXII), S. 355,
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tind Polizeirichtern unterschieden. Gegeniiber den mehr dem
DharmaSastra entsprechenden Verhaltnissen bei Megasthenes,

wo der Konig selbst Prozesse entscheidet, treten bei Kautilya

der dharmastha, pradesfr, stellvertretend fhr je drei dieser auch

drei Minister auf. H&heres uber das Richterwesen berichtet

Megasthenes nieht.

Uber den pradestr im Zusammenhang mit dem pradeSika

der Agoka-Inschriften hat F.W. Thomas (JRAS 1914, p. 383/886;

Nachtrag ebda. 1915, p. 112) gehandelt. 1 Nach Anfuhrung und

tfbersetzung der Stellen ergibt sich fur Thomas, daB der pradestj*

ein den verschiedenen Arten von Ratgebern und Lokalgouver-

neuren beigegeben.er Beamter und mit exekutiven Pfliehten der

Steuereinhebung und Polizei betraut war. Dies deckt sich mit

der gegebenen Bestimmung, nur hat Thomas die strafrichter-

liclie Funktion nicht erkannt, obwolil er selbst (p. 885) an einen

Judging PradestF dachte,* dharmastlia als Adjektiv ist nach

der analogen Stelle 209
,

2

unmoglieli, umsomehr, als dharmastlia

sonst ' den Richter bedeutet. Der pradestr ist auch nicht den

Ratgebern beigegeben, sondern nur dem samahartr; die Stell-

vertretung durch drei Minister ist nur ein weiteres (S. 200)

Analogon fur den durch Richter oder geeignete Personen ver-

tretbaren Konig des Dharmasastra (Manu VIII, 9
;
Yajn. II, 3).

|3) Gesetze. AnzuschlieBen sind die Berichte des Mega-

sthenes uber Gesetze, Sitten und Strafen der Inder, soweit

letztere nicht in die judizielle Kompetenz eines spater zu be-

handelnden Beamten fallen.

2

1. Hungersnot. Eg. 1
, 14.: ?

Bei den Indern tragen auch die

gesetzlichen Verfugungen dazu bei, daB niemals bei ihnen Mangel an

Nahrung eintritt . . / 8

Die Hungersnot ist dem ArthaSastra bekannt: ,Aeht groBe

Gefahren, vom Schicksal verhangt, gibt es: Feuer,Wasser, Krank-

beit, Hungersnot, Mause, Raubtiere, Schlangen und Raksas.

4

1 Den pr^esika halt H. Liiders (SBA 1918 [LIII], S. 1026) fur gleich-

rangig mit den lajjukas; G. Buhler (ASoka-Inschriften, S. *20) siebt in

den padesikas ,die mittelbaren Ftirsten4

*, vgl. G. Buhler a. a. 0. S. 287.
2 Vgl. Lassen, Ind. Alt.2

IX, S. 724 f.; Ill, S. 337 ff.; Wecker, Sp. 13091 u.

E.W. Hopkins, India Old and New, p. 230 if., bes. 246 f.

8
S. oben S. 125, Anm. 2.

4 Eine Bezeichnung nachtlicher Damonen. — Vgl. zu den Plagen Tantra-

khySyika p. 22, 5 f
, 5

Paiicakhyanaka p. 34, u f.
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Vor diesen schtitze er [der Konig] das Land' (205
;
i5f.)* ,Der

Konig soli bei einer Hungersnot [von denjenigen, welche Uber-

fluC haben,] Samen nnd Nahrungsmittel ergreifen nnd [damit]

Unterstutzung gewiibren. Oder er lasse durch die in Not be-

lindliclien Leute 1 gegen Unterstiitzung mit Speise Arbeiten ver-

richten. Oder er verteile die Nahrungsmittel gleiehmaBig oder

er verpfande eine Provinz. 2 Oder er suche bei Freunden Zu-

flucht. Er veranlasse eine Verminderung oder Entlassung [der

Bevolkerung]. 3 Oder er ziehe mit dem Volke in ein anderes

Gebiet, wo die Ernte gut geraten ist. Oder er begebe sich an

das Meer, an Seen und Teiclie und sae [dort] an Wasseranlagen

Getreide, Gemuse, Wurzeln und Friichte an. Oder [er beginne]

Unternehmungen mit Wild
;

Vieh
;

Vogeln, Raubtieren und

Fischen'(206
; is/207 ; 7). Nur funf

?
Plagen' werden 329

; s genannt:

;
Schicksalsplagen sind: Feuer

;
Wasser, Krankheit

;
Hungersnot

und Seuclie.' Nach einer Erorterung, welche von diesen Plagen

die schwerere ist
;

heifit es (329,8/12): „,Von 4 Krankheit und

Hungersnot [ist] die Krankheit [schwerer]; sie beeintraclitigt

die Arbeiten durch Storung der Bemiihungen der Diener, welche

gestorben, erkrankt oder entlassen worden sind. Hungersnot

hingegen beeintrachtigt die Arbeit nicht und gibt Gold, Vieh

und Steuern', sagen die Lehrer. Nein, sagt Kautilya; Krank-

heit ist eine Plage fur eine Gegend und eine GegenmaBregel

ist moglieh; Hungersnot ist eine Plage fur alle Gegenden und

ftthrt dazu
;
daC die Lebewesen nicht existieren ktmnen/'

Zur Zeit der Hungersnot darf der Gatte uber das Ver-

mogen der Frau verfugen (152
; y);

5 wird sie wahrend einer

Hungersnot von ihrem Gatten verlassen, so kann sie der Retter,

wenn sie einwilligt,
;
genieBen' (231, 35). In der Politik spielt

1 B liest (Jolly, ZDMG 71, S. 416) durgasetukarma ,Befestigungs- und

Wasseranlage-Werke 4

5
der Sinn bleibt unverandert, beides sind ,Not-

standsbauteiP. — Nach °grahena (207, 1) gehdrt eine Interpunktion.

2 Etwa an einen (mittelbar) benachbarten Konig, um von ilira Nahrungs-

mittel zu erhalten.

8 Zu karsana vgl.P.W.Y, Sp.1262 e.v.kanr, karsaniya ,einer, der geschwiicht

werden soll
{

,
ist ein politischer terminus (z. B. 316, 9 ); zu vamana ygl.

45
, 15 u. 402, 8 .

Es handelt sich also um eine teilweise oder ganzliche

Auswanderung der Bevolkerung.
4 Schon dies gehort zur Ansicht der Lehrer.

5 Vgl. Yajfi. II, 14.7 .
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die Hungersnot eine Rolle insofern, als sie den Gegner schwacht

nnd dem eroberungssuchtigen Konig den Sieg erleichtert 1 (270
; is;

271
? i7). Es bestehen gesetzliche Verfugungen fur das Zivil-

recbt, aber keine zur Verhtitung einer Hungersnot. 2

Ergebnis (Bb(S): 1. Fur Zeiten der Hungersnot bestehen

nach Kautilya zivilreelitliche Ausnahmsbestimmungen, aber keine

gesetzlichen VerfUgungen zur Verhtitung einer Hungersnot; das

Artha§&stra gibt daftir Ratschl&ge, wie einer eingetretenen Hun-
gersnot zu steuern ist.

2. Obligationsrechtliches. Fg. 27, 5i> : ,Und in den Gesetzen

und Vevtr&gen zeige sich die Einfaehheit, da sie nicht streitsuchtig

seien; denn weder haben sie Prozesse wegen eines Pfandes, noch

wegen eines Depositums; auch bedurfen sie nicht der Zeugen, noch

der Siegel, sondern, wenn sie etwas niedergelegt hahen, yertrauen sie;

nnd die Dinge im Hanse sind ohne Wachter/ 3

Was den ersten Punkt anlangt, daO es bei den Indern

keine Prozesse wegen Pfander und Deposita gibt, braueht die

Unrichtigkeit dieser Nachricht nicht im einzelnen nachgewiesen

zu werden und geniige der Hinweis auf das aupanidhikam

(,Abschnitt bezuglich des Depositums'; Kaut. 177/181). Die

Existenz yon Zeugen bei Depositis (abgesehen von der aus-

ftihrlichen Behandlung dieser Materie im Dharma&astra) 4 beweist

Kautilya 180, 9/11.
5 Ebenso waren Siegel im Gebraucb, wie sich

schon aus der Terminologie ergibt, da (nach Manu VIII, iso

und Kulluka dazu, nach Yajh. II, 65, Narada IT, 5 mit Komm.
und Brhasp. XII, 3) upanidhi das gesiegelte, verschlossene, niksepa

1 Nicht hierher gehSrig, auch nicht bei Kautilya behandelt ist das fiir

Zeiten der Not geltende Recht (apaddharma) wie Manu X, 10 if.

2 Vgl. iiber die Pruchtbarkeit oben S. 27 f.

3 Auf diese Nachricht gehen mit grofier Wahrscheinliclikeit noch zwei

Nachrichten zuriick, die allerdings mehr als Hinzufiigungen zu Mega-
sthenes anzusehen sein werden, vgl. Lassen, Ind. Alt. Ill, S. 344 f.

:

Fg. 27 B (= Aelian, VH IV, 1 ): ,Weder leihen die Inder, noch yerstehen

sie es sich auszuleihen. Aber es ist auch nicht Brauch, weder daB ein

Inder Unrecht tue, noch Unrecht erleide. Daher stellen sie weder einen

Wechsel aus, noch [geben sie] ein PfandJ Fg. 27 C (= Nikolaos Dama-
skenos, FHGr III. p. 464, Fg. 143 bei Stobaios, Florileg. XLIV, 4i): ,Wenn
jemand bei den Indern eines* Darlehens oder Pfandes beraubt wird,

gibt es keinen ProzeB, sondern der es anvertraut hat, heschuldigt sich

selbst. £

4 Z. B. Manu VIII, 132 ;
Narada II, 6; vgl. Jolly, RuS. § 50, S. 140ff.

r
' Vgl. dazu SBE XXXIII, p. 80 zu Narada 1, 150 .
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das nicht gesiegelte
;
offene Deposit bedeutet; denselben Unter-

schied macht Kautilya 180, 6.

Absurd ist die Nachricht des Aelian und bedarf keiner

Widerlegung. 1 Hingegen haben die Inder es vortrefflich ver-

standen zu wuchern; ihre Prozentsatze gehen bis 60°/0 im
Jalire, nach Kautilya (174, 2/5 )

ist der deni Recht naeh zulassige

ZinsfuB 15% im Jalire (1% paiia von 100 im Monat), der

,gewohnliche f

60 %, bei Waldbewohnern 120%, bei Seeleuten,

da hier das Risiko am groBten ist, sogar 240%;

2

nach Vasistha

II, 47 sind bei den mit der Wage gemessenen Gegenstanden

700% zulassig. Niclit minder unberechtigt ist die Angabe des

Nikolaos Damaskenos, umsomelir, als ein durch vis maior

— als solehe wird Entwendung durch Diebe ‘angesehen —
abhanden gekommenes Depositum nicht ersetzt werden muB
(177,ib/i8; vgl. Jolly, RuS. S. 103).

Ergebnis (Bb (3): 2. Die von Megasthenes (und von Aelian

und Nikolaos Damaskenos, die beide wahrscheinlich auf ihn

zuriickgehen,) berichteten Gesetze und Sitten im Obligations-

recht sind als iibertrieben und idealisierend anzusehen.

3. Strafen. Aus der folgenden Stelle gelit liervor, daB

auch dem Megasthenes der Gebrauch von Zeugen bekannt war.

27, 12 : ,Der eines falschen Zeugnisses Oberfuhrte wird an

den auBersten GliedmaBen verstiimmelt; wer einen verstiimmelt, er-

leidet nicht nur dieselbe Strafe, sondern es wird ihm auch die Hand
abgehauen; und wenn einer einem Kunsthandwerker Hand oder Auge
raubt, wird er getotet/

Darauf ist wahrscheinlich Nikolaos Damaskenos zuruck-

zuftihren

:

Fg. 27 D: ,Wer einen Kunsthandwerker verstiimmelt, an der

Hand Oder am Auge, wird mit dem Tode bestraft. Den groBten Ubel-

tater laBt der Konig scheren, da dies gleichsam die grdBte Schmach ist/

Der falsche Zeuge wird nach Kautilya ebensowenig wie

nach dem Dharmasastra verstiimmelt, hingegen sind, abgesehen

von den eschatologischen Strafandrohungen, 8 Geldstrafen fest-

gesetzt (177, 6 f.)» AuGer der (von Jolly, RuS. S. 142 angeftihrten)

1 S. Jolly, RuS. S. 99; E.W. Hopkins, India Old and New, p. 247.

- Vgl. Yajii, II, 38; Vas. II, 43/51 ;
Jolly, RuS. S. 98; W. Foy, Die kdnigl.

Gewalt S.52; iiber das Handelsrecht bei Kautilya handelt Law p.136/195,

liber Deposita p. 179/185.
3 Ygl. H. Liiders, SBA 1917 (XXVI), S. 347 ff.
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Stelle der Mitaksara zu Yajn.II,8i lielSe sich nock die Ansicht der

Bftrhaspatyas (177,5) heranziehen: ,Oder fiir die [Zeugen], welcke

sich hus Einfalt nicht bew&hreh, eine qualifizierte 1 Strafe/

Immerhin ist die Angabe des Megasthenes liber Verstlimmelung

falscher Zeugen, wenn auch nicht belegbar, dock glaubwurdig.

Die folgende Angabe, daC Vei*stummelung mit der des Titters

nnd mit Yerlust der Hand bestraft wird, lM,Gt sich so allgemein

weder aus der Rechtsliteratnr (s. Jolly, RuS. § 43, S. 129/131)

noch mis Kautilya nachweisen, Letzterer sagt 196, 1/3 : ,Bei

Brechen des Schenkels oder Halses, oder bei Aussehlagen eines

Auges, bei [gewaltsamer] Verhinderung des Sprechens, der Be-

•wegungen, des Essens, [ist] die mittlere Geldstrafe [zu ver-

h&ngen] nnd ’ [Zahlung der] Heilungskosten. Wenn Ort nnd

Zeit [fur die Heilung] Yorbei sind, werde er der Bestrafung

zngefiihrt/ 2 Die Talio verfugfc Kautilya nnr fur einen der Sudra-

kaste angehorigen Tkter gegenliber einem Brahmanen (195, s):

,An welchem Gliede ein Slidra einen Brahmanen verletzt, das

[Glied] dieses lasse er abschneiden/ Dasselbe besagt das Dharma-
S&stra (Manti VIII, 279

;
Gaut II, 3

, 12 ,
1

;
Yajn, II, 215 ;' Visnu V,i9),

fafit es aber noch allgemeiner, indem es die Strafe fur Vergehen

Yon Sndras Angehorigen der hoheren Kasten gegenliber festsetzt. 3

Von der hinznznftigenden Strafe des Handverlustes ist niehts

zn linden; man muO diese Angabe des Megasthenes daher ent-

weder als ungenau oder als nicht belegbar bezeichnen; vielleicht

aber ist sie in einem zu seiner Zeit bestehend gewesenen Branche,

liber den das DharmaSastra schweigt, begrlindet. Niehts Naheres
laSt sich liber den letzten Punkt, beziiglich der Strafe fur Ver-

gehen an Kunsthandwerkern, sagen, wiewohl auch hier die

Nachricht nicht unwahrscheinlich klingt.4

1 citro ghata kann keinesfalls ,Tod' fur ein solches Vergehen, wo nicht

einmal dolus vorliegt, bedeuten, wie Shamas. (transl. p. 65 u. 225) 59, g;

177,5 iibersetzt (,shall be tortured to death 4

), Kach Manu IX, 248 sind
citrair vadhopayair, wie Kulluka erklart, Rorper- und Geldstrafen, Hand-
abbauen u. dgl.

Vgl. Jolly, ZDMG 67, S. 78. WSrtlicli: ,zur Beseitigung der Dornen
gefiihrt*.

3 Yi§nu Y, 72 ist offenbar auf alle Kasten zu beziehen. Ober Mutilations-
strafen s. Kaut. 224/226.

4 Bei Kaufilya besteht (225, sf.) eine besondere Strafbestimmung fur Dieb-
stahl der Geriite der Kunsthandwerker (oben S. 142).
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Das Scheren endlich, die hochste Sclimach filr den groBten

Ubeltater naeh Nikolaos Damaskenos, wollte Lassen (Ind. Alt.

Ill, S. 345) anf die Inder axis dem Epos des Nonnos iibertragen

erkl&ren. Das Kalilscheren ist aber bei den Indern tats&chlich

Branch gewesen, wie schon A. F. Stenzler 1 gezeigt hat, gilt

jedoch nnr fur Brahmanen an Stelle der Todesstrafe, der diese

Kaste nicht nnterliegt, ferner n. a. fur eine ein Madchen schan-

dende Fran. Bei Kautilya tritt Scheren als Strafe bei Fremden
ein, die ein am Tage verborgenes Material, ein Behaltnis oder

Gerat vom Felde, von der Tenne, aus dem Hause oder vom
Markte stehlen, wenn es einen Wert bis zu einem pana hat,

aber nur neben der Geldstrafe von zwolf pana; oder der

Dieb wird ansgewiesen; bei Gegenst&nden bis zu zwei pana

Grenzwert geschieht das Kalilscheren mit einem . Ziegelsttick

(221, i 3 f4) i6 f., 20).
2 Diese Strafe wird wohl mehr eine schmerz-

hafte Ehrenstrafe als eine besonders hohe gewesen sein.

Ergebnis (B b P) : 3, Die Angaben des Megasthenes und

des wahrscheinlich auf ihn zuruckzufiihrenden Nikolaos Dama-

skenos sind teilweise nicht belegbar (wenigstens nicht in der

gegebenen allgemeinen Fassung), teilweise ubertrieben, da das

DharmaSastra das Handabhauen neben der Talio nicht kennt;

auch das Scheren scheint nach der Rechtsliteratur und Kautilya

nicht als grofite Schmach gegolten zu haben. Immerhin m5gen

die Strafangaben des Megasthenes sich auf gleichzeitigen Brauch

stiitzen, nur sind sie in der iiberlieferten Form weder im

Dharmasiistra noch bei Kautilya belegbar.

c) Uber die Milit&rs ist teils (S. 156/161) gehandelt worden,

teils kommen sie im Fg. 34 nochmals zur Sprache. Hier handelt

es sich nur darum, unter Ausscheidung der spater zu behan-

delnden vauap/o i womoglieh die crpaTo<p6Aaxs«; in den Offizieren

bei Kautilya zu erkennen.

1 Juris criminalis veterum Indorum specimen, Vratislaviae 1842, p. 6

u. 13; an letzterer Stelle heifit es: ,Tonsura capitis, gravissima poena

quae Brahmanis infligi poterat (quippe quibus ibi clemum constituta

est, ubi reliquorum ordinum homines capitali poena afficiendi sunt),

haud ita gravis fuisse videtur, quando inferiorum ordinum bominibus

irrogabatur.

4 Vgl. Manu Till, 37s f. ;
Jolly, RuS. S. 128, 130.

2 In B (Jolly, ZDMG 71, S. 418) fehlen diese Strafen in Zeile 15/18.
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a) In seiner
;
wie es scheint, nur bei Arrian (IncL XII, 7)

und Strabo (XV, p. 707; frtther XII, p. 567 von den Galatern

gebrauebt) belegbaren Seltenheit legt der Ausdruck crpaTocpuXal;

(bei Arrian Plural
)

1 die Vermixtung nahe, daB eine griechische

Ubersetzung eines indischen Wortes darin zg, sehen ist. Am
nachsten kame senapala oder sainyapala, von denen keines bei

Kautilya, letzteres (nacb P. W. s. v.) im Ramayana VI, 59, 4 be-

legt ist. Andererseits kann bei Megasthenes nur der oberste

Befeblshaber gemeint sein, da er die h(5chsten Beamtungen

nennt und die subalternen Offiziere in Fg. 34 vorkommen. Es
w^re senapati, das ziemlicb unterschiedslos mit senapala 2 ge-

brauebt wird, als dem grieebiseben <7TpaTo<p6Xa£ entsprechend

anzusehen; da jedocb das Wort auch von den Galatern beriebtet

wird, ist es zweifelhaft, ob wirklich ein indisebes Wort damit

wiedergegeben ist.

Ergebnis (Be a): Der griechiscbe Ausdruck cTpocTosuXa!;

konnte dem indischen senapati entsprechen, doch wird das Wort
aucb von einem anderen Volke gebraucht. Von den anderen

hohen Offizieren weiB Megasthenes nichts, Arrian erw&hnt nur

den Plural crcpaTOcp6Xay.sc.

P) Uber den Flottenbefehlshaber ist bei Behandlung von

Fg. 34 zu sprechen,

d) Auf dem Gebiete des Finanzwesens liegen zwei Be-

amtenkategorien bei Arrian vor; Diodor und Strabo verstehen

als die finanziellen Verwaltungsorgane offenbar ol ts oior/.Yjtai

Ttnv xotvfito und e; coy . . . r
t
SioUrpu; tcov cXcov

;

3 Arrian aber unter-

scheidet YjtraupoopuXay.se und tapdat.

Soweit das Material sehen IhBt und die Wurdentrager in

Betracbt kommen, bleiben fur das Finanzwesen der sannidhatr

und samahartr, auBerdem begegnet der koSadhyaksa. Es werden
daher, um eine Identifizierung mit den Finanzorganen bei Arrian

1 Den Plural wendet Arrian wohl nur aus Analogic zu den anderen Be-

amten an; er sagt auch vauapxot, wahrend bei Strabo (Fg. 33, s; 34, 9)

vauaepps steht.

2 Vgl. die Ausdriicke fur ,Konig £

: mahipa, mahipati, mahlpala.
3 Ygl. oben S. 192; in Athen heifit der Vorsteher des Staatshaushaltes

6 hti xrj Biotxijaei bis zrnn Ende des 4. Jahrhunderts; im 3. Jahrhundert
tritt an seine Stelle ein Kollegium 0! irci xrj SiotxVjcrst, das um 280 v. Chr.

wieder einem Beamten weicht.
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vornehmen zu kcjnnen, diesen drei Beam ten in der Verwaltung

des Staatshaushaltes ihre Agenden zuzuweisen sein.

Der kosadhyaksa. Der Schatz im Indischen ist der

koSa, das ist die Gesamtheit der dem Staate (Konig) zufallenden

Werte; diese sind teils unmittelbare wie Gold, teils mittelbare,

indem sie erst durch Bearbeitung zu Wertobjekten werden.

,Die Vollkommenheit des Schatzes [bestelit darin, daB] er auf

rechtmaBige Weise von den Vorfahren uberkommen oder selbst

[geschaffen], zum groBten Teil 1 aus [gepragtem] Gold und Silber

bestehend, mit verschiedenen, ausgiebigen Edelsteinen und Gold

[versehen], selbst ein lang[wahrend]es 2 Ungluck, obne Ein-

gange [an Werten] zu haben, aushalt f

(256 , 12 f.). ,Der Scliatz-

aufseher empfange die in den Schatz zu bringenden Edelsteine

oder wertvolles und minderwertiges Rohmaterial als Vorgesetzter

der dazu bestimmten 3 Arbeiter* (75, 13). Das Folgende enth&lt

Kennzeichen der Edelsteine und Definitionen der aus ihnen zu

verfertigenden Scbmuckgegensttinde. Unter Material (kupya) sind

alle durch Verarbeitung zu gewinnenden Stoffe fur den Gebrauch

zu verstehen, groBtenteils Nutzholzer, Edelholzer (99, is/ 100, 2),

Felle und Beldeidungsstoffe 4
(79, 5 /

81
, 0); eine der wichtigsten

Quellen sind die Bergwerke, die Edel- und Nutzmetalle liefern

(81 ff.), fur deren einzelne Bearbeitungszweige Aufseher bestelit

sind. Das Geb&ude, in welchem der Schatz verwahrt wird,

ist das ko&agara (132,5; 221,9), gewohnlich koSagrha genannt

(40,4; 57,g; 58,6); in der Festung befindet sich das Schatz-

haus im nordostlichen Teile (55, ie). Alles, was in den Schatz

1 °prayascitra° liest mit Recht die neue Ausgabe 258
, 14 gegen B °prayas-

citta* (Jolly, ZDMG 71, S. 422); zu rilpya vgl. H. Liiders, BBA 1919

(XXXIX), S. 743 ff.

2 B (Jolly a. a. 0.) hat richtjg dlrgham 0 wie die neue Ausgabe 258, 15 .

anayatirp laBt Shamas. (transl. p. 320) aus; vgl. zu dem Wort 68
, 12 ;

124, g; 125, s; zu dem ganzen Passus vgl. Kamand. IV, go f\

3 Hier wie an anderen Stellen (58, ig; 101,7; 113,1?) Host der Komm.

statt tajjata (nacli Sor. p. 17, 44, 53) tajjfiata, was Sor. annimmt. Aber

weder B noch C (nach Jolly) haben diese Lesung, auch stiinde bei ihr

°jnata in dem Sinne von °jna. tajjna steht 81, u und 115, 11 ,
tajjfiata

im Text 81, 15 ,
wo aber C (Sor. p. 24) tajjata liest; Jolly iibersetzt (GN

1916, S. 355) ,mit den dazu notigen Arbeiternb Es mufiteu noch einmal

alle Stellen in den Manuskripten eingesehen werden, da aucli Schreib-

und Druckfehler mciglicli sind.

* Vgl. J. Oharpeutier, ZDMG 73 (1919\ S. 135.

Sitzungsber. d. phil.-liist ICl. 191. Bd. 5. Abh. 14
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kommt, 1 empfangt der Schatzaufseher, aber nur um durcli

Arbeiter die Materialien bearbeiten und sclifttzen zu lassen; das

Empfangen der Perlen, des wertvollen und minderwertigen Ma-

terials wird noch einmal als einzige Aufgabe des koSadhyaksa

(58, 16 f.)
angegeben. Bei Schadigung des Schatzes wird liber ihn

die Todesstrafe verhftngt (59, e). Von einer Geldgebarung ist keine

Rede, weder empfangt der Schatzanfseher Geld, noch hat er es

fur irgendwelche Zwecke fliissig zu machen. Er kann daher

kein ,Schatzmeisteri (Tap.{a^) sein; er erscheint mehr als ein

sachverstandiger Hilfsbeamter, der Arbeiten verrichten laBt; die

Betrachtnng der beiden anderen Beamten wird ergeben, ob

der koiadhyaksa fur den {Pr^aupoauAd; in Ansprueh genommen

werden dark

DaB sannidhatr nnd samahartr im Pinanzwesen verwendete*

Beamte sind, geht aus zwei Stellen des ArthaSastra hervor: ,Die

durcli listige Proben in Geldsachen Geprliften [nnd als zuver-

lassig Befundenen stelle der Konig] in den SammelgeschUften

des samahartr und sannidhatr [an]' (17,7) nnd 331, s/1b: „ ,Von

sannidhatr nnd samahartr ist der sannidhatr eine Plage, weil er

[die Vorrate] fehlerhaft werden nnd zugrunde gehen laBt; der

samahartr, seinem Amte 2 vorstehend, genieBt [nnr] die ilnn zn-

gewiesenen Einkimfte', sagen die Lehrer. Nein, sagt Kautilya;

der sannidhatr empfangt das, was in den Schatz kommen soil,

nachdem es durcli andere in [fertigen] Zustand gebracht worden

ist. Ber samahartr nimmt, wenn er zuerst den eigenen Vorteil

wahrgenommen hat, nachher [erst] den Vorteil des Konigs wahr

oder er l&Bt [letzteren] verloren gehen und handelt nnabhangig 3

bei Annahme fremden Eigentnms.“ Durch diese Worte wird

einiges verstandlich : im Gegensatz znm kosadhyaksa, der die

Materialien unbearbeitet empfangt, erhalt sie der sannidhatr im

fertigen Zustande, in welehen sie durcli die Leute des Schatz-

anfsehers gebracht werden
;
dadurch, daB er die ihm abgelieferten

Materialien nicht sachgemafi behandelt und unbrauehbar werden

l&Gt, bereitet er dem Konig Schaden. Aus den Worten liber den

1 Fur das in den Schatz einzuliefernde Geld gibt es einen hesonderen

Kurs (84, 7).

2 karanadhi§thita; weniger wahrscheinlich ,den Arheitern vorgesetzt* wie

75, u u. a.

8 Wortlich: ,mit Selbstvertrauen*.
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samahartr laBt sich entnehmen, daB er fremdes Eigentum direkt

in Empfang nimmt und damit nacb Belieben verfahren kann.

Der sannidhatr, ,Der sannidbatp soil ein Sebatzhaus

erricliten lassen, ein Warenhaus, eine Kornkammer, ein Roh-
materialhaus, eine Waffenkammer und ein Gefiingnis. Nachdem
er eine viereckige Grube, die nicht von Wasser befeuclxtet ist,

bat ausgraben und beiderseits an den Seiten und am Boden 1

mit breiten Steinen bedecken lassen, lasse er ein unterirdiscbes

Gemacb errichten, mit Behaltern aus gutem Holz, in gleicher

Hobe mit dem Erdboden, mit drei Boden, mit verscbiedener

Bestimmung, mit einem festgestampften Estrich und Stand-

flacben/ mit einer Tiire, mit einer Leiter, die mit einer Vor-

richtung 3 verseben ist, und mit Gotterbildern. Oberbalb dieses

[unterirdiscben Gemaclies] lasse er das Sebatzhaus aus Back-

steinen errichten, auf beiden Seiten mit Abwehr, mit Wall und

Vorbau 4 versehen, umgeben von einer bhandavahinL 5 Oder er

lasse einen Palast
,

6 der sicbere Anfbewahrungsorte bat, an der

Grenze des Landes fur Notzwecke durcli [aus der Kaste] aus-

gestoBene 7 Leute errichten
'(

(57 ,

9

/ 58,, 7). Im weiteren wird die

Errichtung eines Warenhauses behandelt, der Kornkammer, des

Materialhauses, der Waffenkammer, des Gerichtsgebaudes, eines

GebUudes fiir Wtlrdentrfiger und des Gefangnisses (58, 8/12).

Zeile 16 begegnet der einem Btab von Arbeitern Vorgesetzte,

der nacb 75, 13 f. der kosadhyaksa ist
5
da er bier fast 8 mit den-

selben Worten erwabnt wird, diirfte er ein Unterbeamter des

sannidhatr sein. Ein anderer Beamter ist (58, 20) der rupadarSaka,

den der Kommentar zu 84, 7 (Sor. p. 28) mit rupaparlksaka

,Miinzprlifer* erldart, dessen Amt die Festsetzung des Miinz-

fuBes im gewohnlielien Handel und ±lir die in den Scbatz zu

zahlenden Betritge ist (84, 7); nacb 58
, 20 prttft er das Gold;

unreines Gold wird abgesondert. 9 Der Konig erh&lt auch

1 parsvani inulain ca B (Jolly, ZDMG 71, S. 228),

2 Gestelle fur die einzulagernden Dinge?
3 Zum Aufstellen und Einziehen. 4 S. oben S. 44. 6 S. oben S. 24.

0 Mit Shamas. und Sor. (p. 9) zu Zeile 7 zu zielien.

7 Oder ,dem Tode geweihte'; Shamas. bemerkt (transl, p. 63, n. 2): ,T1iq

word may mean criminals who after the completion of tlie building

might be put to death to safeguard the secrecy of the plan. 1

8 Nur werden die Edelsteine als ,alte und neue‘ bezeichnet.

9 Ygl. H. Ltiders, SBA 1919, 8. 749.
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Getreide, das wahrscheinlich in der Kornkammer aufbewahrt

wurde, Waren, die im Warenhaus, Rohmaterial, das im kupya-

grha, und Waffen
;
die in der Waffenkammer eingelagert wurden

(59, i/b). Ftir die Angestellten sind Strafen festgesetzt (59, 4/s).

,Deshalb soli ein mit [einem Stab von] verlaBlichen Leuten ver~

sehener sannidhatr die Sammlung [der Vorr&te] veranstalten.

(Vers:) Von auGen und innen soil dieser [alles in der Schatz-

kammer] selbst bis auf hundert Jahre zuriick wissen, damit er,

wenn er gefragt wird, [mit der Antwort] nicht zogere und den

Verbrauch [der Vorrate] und was [von ihnen noch] tibrig ist,

angeben kOnne' (59, 9/11).

So wenig es ist
;

laGt sich dock aus dem iiber den san~

nidbat;* Gesagten Folgendes entnehmen: er hat offentliche Bauten,

teils zum Scliatzhaus gehorige, teils ftir die Wiirdentrager und

die Rechtspflege bestimmte, zu errichten, wofiir Geld fliissig

gemaeht werden muB. Er empfangt das durch den Miinzprufer

geprtifte Gold, ferner Getreide, Waren, Metalle, Waffen; Ietztere

Dinge sind Wertobjekte wie die vom ko^adhyaksa bearbeiteten

Edelsteine. Endlich liat der sannidhatp Rechnung abzulegen

liber den Verbrauch und den verbliebenen Rest der Vorrate. Im
Kommentar zu Mhbh. II

; 5
, 40 gibt es einen dravyasamcayakrt;

im Sat. Br. V, 3
,

l, s ist der samgrahitr

1

naeh Sayan a der

dhanasamgrahakarta kosadhyaksah. Gemeinsam mit dem san-

nidhatr bei Kautilya ist das Zusammenhalten und damit das

Verwalten des Schatzes.-

Der samahartr. Es ware recht schwer, nur aus dem
einen Kapitel samahartrsamudayaprasthapanam (59/62) ein Bild

von dem samahartr zu gewinnen, da die verwendeten Ausdrucke
fast unverstan dliche termini bildem Schon die Uberschrift,

bezw. Unterschrift ist nicht ohne weiteres verstandlich; es kommt
auf die Bedeutung von samudaya an. Oft tritt aya als Gegen-
satz von vyaya auf, gewohnlich als Dvandva (37; 14

;
63

; 1
;
69

; 4
;

124,6 u. a,), in der Bedeutung
;
Einkiinfte und Ausgaben'; die

1 Vgl. SBE XU, p. 62, XI. 1; Macdonell-Keith, Yedic Index II, p. 416;
A. Ilillebrandt, ZDMGr 70, S. 45 f.

2 Dem dravyasaipcayakrfc entspricht im Arthasastra sannidhati’ceyakarma

(57, 8 ; 59, 12 )
und nicayananuti§thet (so mit C 59, 9 nach Sor. p. 10 zu

lesen). — Eine Ubersetzung des Titels ist schwer, vielleicht paBt ,Schatz-
kanzler*; beaser ist es, den Sanakritausdruck beizubehalten.

c
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Gesamtheit der Einkiinfte (aya§arlra) wird ausfiilirlich (60
;
1/12)

dargelegt, auBerordentliche Einkiinfte sind 61, uf. genannt. Fur
samudaya dieselbe Bedeutung ,Einkiinfte' anzunehmen, geht

niclit an, da konsequent aya gebraucht wird. 62, 5 f. stelit

samudaya nebeu aya und vyaya, und zwar in dem Sinne, daf3

samudaya das Ergebnis der Vermelirung der Einkiinfte und
der Kiirzung der Ausgaben 1st .

1 Es scheint ,Gewinn', ,Rein-

einkiinfte' zu bedeuten, wie aucb der Kommentar zu 68
, 5

2

labha sagt. prasthapana diirfte hier niclit ,Absenden' heiCen,

sondern in einem Hhnlichen Sinne wie sthapana (12, 0
;
169, 10)

gebraucht sein, ,Festsetzung'. Das Kapitel handelt darnacb iiber

,das Festsetzen des Gewinnes durch den samahartr '. 3

Dem samahartr obliegt die Aufsiclit liber die Burg, das

Konigreich, die Minen, Wasserwerke, Walder, Hlirden und iiber

den Handelsverkehr (59, 15). Die Aufsicht bestelit in der Uber-

wachung dieser sieben ,Glieder' als Steuerquellen. Die Burg ist

als Inbegriff des entwickelten, st&dtisclien Lebens und der daraus

fur den Staat resultierenden Einkiinfte gesetzt, so Zollgelder,

Strafgelder, solche fur falscbes Gewicht, Aicligelder
,

4 Strafgelder

aus der Gerichtsbarkeit des ,Stadthauptmannes' (nagaraka
),

5

Marktgeld, Abgaben der Prostituierten, der Kunsthandwerker-

und Handwerker-Innungen, der aufterhalb der Tore Wolmenden .
6

Das Reich liefert Steuern, in Geld und Naturalien, von Land
und Wasser (Schiffsgelder, Fahr- und Hafengelder)

;
nocli reich-

licher sind die Ertriignisse aus Minen (fiir Edel- und Nutz-

metalle); Wasseranlagen, Walder, Hiirden und HandelsstraBen

zu Wasser und zu Lande bieten groi3e Einnahmen. Im Darauf-

folgenden (60,15/62,4) tritt das Terminologische nocli starker

1 Analog sagt Draupadi Mhbh. Ill, 233, 53 : sarvaiii raj nab samudayamayaip

ca vyayameva ca
|

ekaham vedmi kaiyani Plin^avan5iji yasasvini
||

2 Der Komm. liest samudaya statt udaya (Sor. p. 14).

3 Iiber die Agenden des samahartr handelt das Kapitel fast gar niclit.

M. Vallauri iibersetzt (p. 8 ): ,Incremento delle rendite per parte del

ricevitore .

1 Jolly (ZDMG 74, S. 3*22): ,Einziehung der Steuern durch

den Steuereinnehmerq Shamas. (transl. p. 65)
:
,The Business of Collection

of Revenue by the Collector-General/

4 Vgl. 203
, 2/14 u. 103

, 2.

5 Daueben koinmt die (bei Kaut. ofter gebrauchte) Form nagarika vor;

iiber seine diesbezugiiche Tatigkeit s. 144, 15 ; 145, if, 9 f,, n, 12 u. a.

0 Vgl. 57, 11.*
;
Iiul. Ant. XXXIV(1 905), p. 59 Z; s. aberManuX, 5 i ;

Vi§pu X VI, 14
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liervor; es werden Ausdrucke wie: Ausgaben, Zeit
;
Aufgaben

u. a. erldart, olme daC daraus fiir den samahartr etwas klar

wtirde. Nur so viel kann man entnehmen, daG er mit den Ein-

nahmen nnd vielleicht aueh mit den Ausgaben im Staatshaus-

halte 1 zu tan hat, jedocli nichts mit dem Schatz. 62
;
5 f. lieiBt

es (Vers):
5
So besorge der knndige [samahartr] den Gewinn,

lege die Zunahme der Einkunfte und die Ktirzung der Ans-

gaben dar und bringe das umgekehrte Verhliltnis 2 zurecht.

4

Die Agenden des samahartr gibt Kautilya 141, is/ 142, 2 .

Dieser Beamte teilt das Land in vier Teile und innerhalb der-

selben l&Gt er die Dorfbezirke feststellen unter Zugrundelegung

einer Einteilung in grofie, mittlere und kleine, die als lokale

Steuers&tze gelten. Ferner werden die Orte -verzeichnet, welche

das Privileg der Steuerfreiheit genieGen, die Soldaten zu stellen

haben
;

die Getreide, Vieh, Gold und Rohmaterial liefern, die

Frondienste leisten oder sonst einen Ersatz fur Steuern bieten.

Die unterstellten Beamten des samahartp sind der' sthanika, an

der Spitze eines jeden Landesviertels (142
; 14), und der gopa,

'der fiinf oder zehn Dorfer beaufsichtigt (142, 3). Die Aufgaben

dieser beiden Beamten sind die gleichen und werden beim gopa

angefuhrt (142, 4/13 ). Er hat das Dorfgebiet durch Absonderung

einer Grenze 3 festzustellen
;
ebenso das Gebiet der Felder durch

Aufstellung einer Liste der bestellten und unbestellten Fliichen,

der trockenen Bodenfl&chen/ der Rieselfelder
;
Garten, Baurn-

gltrten, W&lder, Bauflachen, Heiligtiimer, Tempel, Wasseranlagen
;

Leichenpl&tze, der unentgeltlichen Verpflegungshauser undTrink-

hallen fiir Reisende, der heiligen Pl£tze
;
der umzaunten Weide-

platze und Wege; auf Grund dieser Feststellung wird ein Ver-

zeichnis der ihren Grenzen nach bestimmten Geschenke, Ver-

k&ufe, Gunstgeschenke und Privilegien angelegt; 6
fttr die Hauser

1 Vgl, Sarlravasthapana 61, 2 und Sor. p. 11 dazu.

2 D. h. wenn die Ausgaben grftBer, die Einnahmen geringer sind.

3 Diese wird, wie im Dharmasastra (s. Jolly, RuS. S. 94) gebildet durch

Eliisse, Berge, Walder, Gebiisehe, Hiihlen, Wasseranlagen, Baume (drei

Arten); 46, if.; 168, jc; 197
, 11 u. a.

i Der Konun. erklart stliala (Sor. p. 71) mit jangalam (,jungle‘); vgl.

Kulluka zu Manu VII, 69.

5 Dies ist vielleicht der ungefiihre Sinn der Stelle (142, e f.), die wegen
der Wortstellung schwer zu ubersetzen ist.
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werden Aufzeichnungen geftthrt, wer Steuern zahlt und wer

nicht. Weiters sind festzustellen; die Zahl der Einwohner nach

den vier Kasten, nacli Berufen (ob sie Ackerbauer, Rinder-

hirten, Handler, Handwerker, Arbeiter, Sklaven sind), die Zabl

der zwei- und vierfiifiigen Tiere und das AusmaB der Leistungen

an Gold, Frondienst, der Abgaben an Zoll und fur das Heer. 1

Der gopa hat endiieh den Stand der Familien an weiblichen

und mannlichen Personen in Erfahrung zu bringen, an Kindern

und alten Leuten, deren Besch&ftigung, Lebenswandel, Lebens-

unterhalt und Aufwand. Die gleichen Pflichten obliegen, wie

erwahnt, dem sthanika in seinem Amtsbereich (142, 14).

Die Agenden der beiden Unterbeamten des samahartr

baben zum Zweck genaueste Kenntnis der Bewohner, ihres

mobilen und immobilen Eigentums
5
die beiden Beamten fiihren

Verzeichnisse; daraus geht fur den samahartr seine Beziehung

zur Steuereinhebung hervor. Executive Gewalt besaBen der

gopa und sthanika nicht, bei saumigen Steuerzahlern scbritten

die Polizeirichter ein (142, 15; oben S. 197.f.). Gegen Steuer-

hinterziehung verwendete der samahartr Spione. Als angebliche

Iiausvater bringen diese den Umfang der Felder, Hliuser und

Familien in den Dorfern ihrer Tatigkeit in Erfahrung, nach

Umfang und Produkten die Felder, nach Besitz und Privilegien

die Hauser, nach Kaste und Beschaftigung die Familien, deren

Zalil an Wesen (Mensclien und Haustieren
),

2

die Einnahmen und

Ausgaben. Ferner sollen sie den Grand der Abreise Abgereister,

den des Aufenthaltes Angekommener, der Frauen und Manner,

tiber deren Zweck man nichts weiB, und das Treiben der Spione in

Erfahrung bringen 5
(142, 16/20)* Angebliche Handler (vaidehakas)

sollen AusmaB und Wert der aus dem eigenen Lande stammenden

Konigswaren in Erfahrung bringen, die aus Minen-,Wasserwerks-,

Forstunternehmungen und von Feldern kommen, feimer das Aus-

1 Hit dancla sind entweder die aus dem Dorfe beizustellenden Soldaten

(ygl, 142, 1) gemeint oder die Strafgelder, wie 60, 1 ,
wo C (Sor. p. 10)

auch sulkadan«Ja liest. In beiden Fallen ist wohl ein scliatzungsmaBiger

Voranschlag anzunehmen, wie auch heute das Budget solche Vor-

anschlage kennt. — Zu nibandha (142, 7) vgl. oben S. 72.

2 janghagra wortlicb: ,der Umfang an Beinen‘, alles, was an Lebewesen

zum Hause gebort, vgl. den Komm. bet Sor. p. 72.

3 So nach dem Komm. (Sor. p. 72).
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maI3 deraus fremdemLande stammenden Waren, die aufWasser-

oder Landwegen hereingekommen sind, wertvoll oder minder-

wertig sind, and bei Unternehmangen der Kaafleate deren Aas-

lagen an Zoll, Weggeld, Geleitgeld, 1 an Darchzugsgeld dnrch

Walder/ an F&hrgeld, an dem za gebenden Teil der'Nahrung 3

und an Warenhauszins. 4 Angebliche BuBer werden yom sama-

hartr zar Auskandschaftang der Laaterkeit und Unlauterkeit der

Ackerbauer, Rinderhirten, Handler and Aufseber verwendet.

Spione, die sicb als alte, d. h. ini ,Berufe' erfahrene Rauber and

als geistliche Schuler aasgeben, sollen den Grand der Ankunft,

des Verweilens, Gehens der Diebe, unfreundlicher und gewalt-

tatiger Leate bei Heiligtumern, Kreazwegen
;
EinSden, niclit

geheuren Orten, 5 Brunnen, Fliissen, Tranken, Furten, Gotter-

tempeln, Einsiedeleien, Waldern, Berges- und Waldesdickichten

in Erfahrung bringen (143, 1/10). ,So sorge der samahartr eifrig

fur das Land und es sollen sorgen diese Spione und die anderen

Spione, die aus demselben Heimatsort sind' 3
(143, in,; Vers).

Diese T&tigkeit der Beamten und Spione des samahartr

lassen ihn nicht nur als Steuerbearnten erscheinen; wenn aach

die za Steuerzwecken eingerichtete Ausspionierung der Be-

•wohner zun&chst den Zweck hat, Steuerhinterziehungen za ver-

hindern, verbindet sie docli damit die Aufgabe, die Bevolkerung

in politischer Hinsicht zu tiberwachen. Man wird dalier den

samahartr als den Leiter des Spionagesystems ansehen mtissen. 7

Die Tatigkeit des samahartr, der durch seine Leate die Auf-

nahme des Getreides durchfuhrt, ist (S. 97) erwahnt worden,

1 Fur Truppen, s. Komm. Sor. p. 43 zu 99, 2 u. 141, is (p. 71).

2
S. Komm. Sor, p. 43; vgl. R. Fick, Die soc. Glied. S. 176 f.

3 Wohl besser deyabhaktabhaga zu lesen wie 99, 2 ;
es ist offenbar der

Aufwand fur die Ernahrung der Geleittruppen gemeint. Vgl. den Komm.
(Sor. p. 72).

4 Shamas. (transl. p. 180); ,the charges incurred by them for their own
subsistence, and for the accomodation of their merchandise in ware-

house^ vielleicht ist an ein Lagergeid im Warenhaus zu denken, viel-

leicht an eine Untersuchung auslandischer Waren durch den Aufseber

(panySgaradhyak?a).
5 Wortlich: ,Stellen, die kein Aufenthaltsort sind 4

.

fi ,Blutsverwandte‘ sind kaum anzunelnnen.
7 Im besonderen unterstehen die Spione wohl dem Aufseher, in dessen

Dienstzweig sie tatig sind, wie dem Zollaufseher
(
111

, 19 ), dem sura-

Aufseher (119, is; 120, i), hezw. dem gopa und sthanika.

*
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ebenso die zahlreichen, nicht weniger als 24 Arten umfassenden
Spione (S. 172). Der samahartr hat durch seine Spione die

beste Gelegenheit, fast das ganze Land
;

alle Berufsschicliten

tmd Beamten ,in Erfahrung zu bringen'; diese Kenntnisse hat

er verwertet, indem er judizielle, allein oder mit dem Polizei-

riehter disziplinare Kompetenzen annimmt.

Er laBt durch angebliche Rauber, die sich mit wirklichen

vereinigt liaben
;
letztere bei einem Diebstahl fangen und zeigt

sie als Beweis der Allwissenheit und Allmacht des Kunigs dem
Stadt- und Landvolk, um es von weiteren Ubeltaten abzuhalten

(211,14/ig); ahnlieh verfahrt er bei Waldbewolmern und Wald-
stammen (212, 1/5). ,Der samahartr soli, wenn er sie, wie friiher

[angegeben worden ist], gefangen hat, die [Sache] darstellen,

indem er die Allwissenheit des Konigs bei den Reichsbewohnern

preisen lllBP (212, 6f.; Vers). Er ,beschutztx nicht nur das Land
(janapadaraksanani 208,13), er hat auch ein Strafrecht (208, 13 f.);

dabei kann er allein auftreten (208, 15 /2 10, m) oder unterstutzt

durch den Polizeirichter beim Ziigeln der Aufseher und deren

Leute (220, 14 f.), wie umgekehrt die Unterbeamten des sama-

hartr, gopa und sthanika, den Polizeirichter bei Ausforschung

der Rauber fordern (215, 7 f.).

JDer samahartr hat somit mehrere Agenden: zunachst die

Ergreifung der Steuern, dann von Einkiinften aller Art (Re-

galien); er hat liber die Ausgaben zu wachen und ein ent-

spreehendes Verhaltnis zwischen Einnahmen und Ausgaben her-

zustellen, besorgt also die Geldgebarung, olme jedoch mit dem
Schatz in Verbindung zu treten. Wiewohl ein Aufseher liber die

Rechnungskammer (aksapatala) 1 bestand, wird man docli als

Vorsteher des Staatshaushaltes den samahartr bezeichnen dlirfen.

Daneben fallen ihm einige andere, aus seiner Stellung als Sfceuer-

beamten erklarliche Kompetenzen zu: Leitung des Spionage-

systems, dadurch Uberwachung der Bevolkerung und der Be-

amten; bei unredliehen Personen unter der Bevolkerung und

unter den Beamten tritt er strafend auf oder uberweist sie dem

1 Man wird Yielleiclit aus dem Umstand, daB die Kapitel iiber Rechnungs-

wesen, die Priifung der Angestellten, Ausstelluug koniglicher Schreiben

(62/75) auf das Kapitel iiber den samahartr folgen, auf das nahe Ver-

haltnis dieser Dienstzweige zu seinem Ressort scliliefien diirfen.
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Polizeirichter, der wiederum die Unterbeamten des samahartr

bei der Steuereinhebung unterstiitzt.

W&hrend der sannidhatr fast 1 nur mit Wertobjekten zu

tun hat, Bauten ausftihrt, fiir die er das Material aus dem
kupyagpha und offenbar das Geld anweisen muG, Redlining

liber die im Sdiatz vorhandenen Vorr&te flihrt, ist der samahartr

der eigentlidie Finanzminister. Er bat die Kontrolle liber den

Staatshaushalt, er hat mit Geld zu tun, das durch Steuern und

Abgaben eingebracht wird; mit Getreide nur insofern, als es

als Steuer geliefert wird, und dies iiberweist er wie das un-

gemlinzte Gold dem sannidhatr, der das Getreide wieder der

Kornkammer libergibt, das Gold durch den Miinzprlifer prlifen

und dann vielleicht pr&gen laGt. Daraus l&Gt sich noch ein

Unterschied zwischen diesen beiden Funktionaren ableiten. Den
ko&a bildet die Gesamtheit der dem Staate zufallenden Werte,

wobei zu bemerken ist, daG es keine Trennung des Konigs-

gutes vom Staatsgute gibt. So heiGt der Schatz direkt rajakosa

(220
; 1), ohne daG man darunter eine ,Privatschatulle‘ yerstehen

diirfte; wenn der Konig einen kleinen Schatz hat, soil er groGere

Steuerleistungen fordern, ein solcher Konig ist ein. alpakoSa

(47, 7
;
247

; x), und hat er gar nichts, dann heiGt er ein akosa

(240, 6). Man hort jedoch fast nie, daG Geld in den Schatz

gelangt (mit jener Ausnahme von Gold), sondern nur Materialien;

bei Zollhinterziehungen, wenn Waren versteigert werden (110, io)

und bei Verkaufen von Bauplatzen (168,7) kommt der Erlos

in den Schatz, was aber nur heiGen wird, daG die Summe dem
Fiskus zuMlt. Der ko§a scheint somit eiu Stapelplatz des

Staats- und Konigsvermogens an Wertobjekten zu sein, dessen

Verwalter der sannidh&tr war. Hingegen war der samahartr

der Leiter des Staatshaushaltes, der die Geldmanipulationen

innehatte.

In der Liste der Wiirdentrager IliJSt sich ein Unterschied

zwischen den heiden Finanzbeamten nicht wahrnehmen, beide

beziehen 24.000 pana (245, «), nur ist der samahartr vor dem
sannidhatr genannt (20, ns; 245, s).

2 Das Verhaltnis des kosa-

1 Er empfangt zwar Gold, aber wolil nur uugemiinztes, das der Miinz-

priifer zu priifen hat (58, 20 f.)*

a i>er samahartr hat die achte, der sannidhatr die neunte Stelle inne. —
Im Englischen entspricht die Obersetzung , collector-general' (Law p.107);



Megaatlienes und Kautilya. 219

dhyaksa zum samahartr tritt nirgends hervor und irgendwelehe

Beziehung zu ihm besteht deshalb nicht, weil der Schatzaufseher

nur mit Materialien zu tun hat, die in verarbeitetem Zustand

in den ko&a, damit an den sannidhatr gelangen.

Ergebnis (Bda): Unter den mit der finanziellen Ver-

waltung des Staates betrauten Beamten nach Kautilya ist eine

kollegiale Beamtung von ,Schatzhutern‘ (ftr^aupo^Aaxec) niclit

nachzuweisen. Als Schatzhiiter im eigentlichen Sinne, soweit

das Wort den Leiter der Staatskasse bezeichnen und die Uber-

setzung eines indischen Ausdruckes sein soli, kommt kein Be-

amter in Betracht; in einem anderen Sinne jedoch ist der

sannidhatr des Arthasastra als Schatzhuter zu bezeichnen.

P) Als ,Schatzmeister‘ (xa^toa) sind bei Kautilya keine

Beamten nachweisbar, uberhaupt ist eine Behorde, die Geld

liberweist, nicht zu erkennen. Der Schatzaufseher (koSadhyaksa)

spielt als Unterbeamter des sannidhatr bei Kautilya keine be-

sondere Rolle 1 und hat nur den Rang eines Werkstatten-

aufsehers. Der samahartr hat wohl Leute unter sieh, die teils

als Beamte die Steuern einheben (gopa und sthanika), teils als

samahartrpurusas den Saatenstand aufnehmen, endlich als Spione

das Land und die Beamten auskundschaften, aber von ,Schatz-

meistern f
ist keine Rede. Die Geldmanipulation hat der sama-

hartr inne, der offenbar auf Anweisung des sannidhatr das Geld

fur die offentlichen Bauten auszahlt, die Gehalter der Beamten

usw. Durch wen dies gesehieht, ob etwa gopa und sthanika

diese Obliegenheiten der Geldauszahlungen hahen, laGt sich aus

dem Arthasastra nicht entnehmen.

A. Hillebrandt iibersetzt (ZDMG 70, S. 45) ,Steuerdirektor £

;
er hat aucli

auf den bhagadugha verwiesen (vgl. die Stellen bei Macdonell-Keith,

Yedic Index II, p. 100). Vielleicht ist der Ausdruck ,Finanzminister £

anwendbar, weil er, eher als ein Steuerdirektor, auf die mit der Steuer-

einhebung verbundenen Agenden hindeutet, etwa wie einem modernen

Finanzminister das Steuerwesen, Zollwesen, die Beamten, das Aufsichts-

personal, die Finanzpolizei und gewisse Vertrauensleute unterstehen,

endlich dieser auch die Monopolverwaltung innehat.

1 Im Tantrakhyayika erscheint er wie im Arthasastra nicht unter den

Wurdentragern, im Pancatantra (ed. Kielhorn-Buhler, Bombay Sanskrit-

Series No. Ill, p.50,i8) an vierzehnter Stelle, im Pancakhyanaka (p, 180, 2 )

an zwolfter Stelle; als Obersetzung ware die wortliehe ,Schatzaufsehei‘

beizubehalten.
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Ergebnis (B d(3): Eine Behorde von Schatzmeistern gibt

es naeh Kautilya nicht; die Geldgebarung hat offenbar der

samahartr inne; die uumittelbaren Organe, welche die Gelder

auszalilen, sind aus dem Arthasastra nicht erkennbar.

Beztiglich der Finanzverwaltung ergibt sich zwischen

Megasthenes nnd Kautilya im wesentlichen keine Uberein-

stiinmung, vielmehr erscheint der Verwaltungs- und Beamten-

apparat im Finanzwesen nach dem Arthasastra anders organi-

siert. 1 So hat Megasthenes nichts vom samahartr erw&hnt, er

kennt den Sehatzanfseher nicht, abgesehen von den vielen mit

dem Finanzwesen in Beziehung stehenden Unternehmnngen und

deren Aufsehern. 2

Was die Zugehorigkeit aller Beamten zu einer Kaste

anlangt, die man, wenn Megasthenes von Fasten berichtete,

annehmen mtifite, lliBt sich nach Kautilya nichts sagen. So

wird von einem Minister die edle Abkunft (15
;
2) gefordert, die

neben anderen Eigenschaften die Vollkommenheit des Ministers

ausmacht; da Ietztere auch von den Aufsehern gefordert wird

(68, 2), ist auch ftir diese die Abstammung aus edler Familie

inbegriffen. Ob aber dieses Moment darauf hindeutet, daB alle

Aufseher nur brahmanischer Kaste oder Ksatriyas waren, ist

rnehr als zweifelhaft; gerade fur die Unternelmiungen wird man
mehr auf Fachkenntnisse 3 als Kaste gesehen liaben, allerdings

mit Berticksichtigung der ,Lauterkeit‘.

4

Fur das Arthasastra

des Kautilya wird derselbe Satz verwendet werden diirfen, wie

ihn Foy ftir das Dharma^astra gefunden hat: ,Sie [die Minister]

scheinen durchaus nicht in der Regel der Brahmanenkaste an-

geh5rt zu haben; wenigstens wird dies, soviel ich gesehen habe,

in unsern Rechtsbiichern nirgends (abgesehen von dem ersten

Minister) ausdriicklieh bemerkt/ 6

1 Bei Manu VII, qq heiBt es: ,Auch andere lautere, versttindige, zuver-

lassige, in gehoriger Weise Sammler des Geldes (arthasamahartrn) mache
er zu Ministern, die wohl gepriift worden sind. £ Vgl. W. Foy, Die kBnigl.

Gewalt S. 78 f.

‘
J VgL oben S. 63.

* ,Alle Aufseher, die mit der Vollkommenheit eines Ministers ausgestattet

sind, sind nach ihren Fahigkeiten in den Aintern anzustellen £

(68, 2 ).
4 Vgl. 69,18 f.; 143,7.
r> Die kcinigl. Gewalt S. 67 f

. ;
ygl, S. 72 u. 74; E.W. Hopkins, The mutual

relations p. 94; iiber die Beamten des Epos s. Hopkins, The ruling caste

£
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8. Berufsgesetze.

Diodor: ,Die Teile also des geteilten Staatswesens der Inder

sind etwa diese; es ist niclit gestattet, aus einer anderen [Berufs-]Art

eine Frau zu nebmen Oder die Lebensweise [einer anderen Berufsart

zu befolgen] oder [deren] Tatigkeit auszuiiben, wie: daX3 ein Krieger

Ackerbau treibe oder ein Kunsthandwerker Philosophie/

Arrian: ,Aus einer anderen [Berufs-]Art eine Frau zu nehmen,
ist nicbt erlaubt, wie: den Landleuten aus der der Handworker und
umgekehrt; aucb niclit, daB ein und derselbe zwei Kiinste ausiibe,

aueh dies ist nicbt erlaubt*, aucb nicbt eine [Berufs-] Art mit der

anderen zu vertauschen, wie: ein Landmann aus einem llirten zu

werden oder ein Hirt aus einem Handworker. Einzig und allein ist

es ibnen gestattet, Sophist aus jeder [Berufs*]Art zu werden, aber die

Verhaltnisse der Sophisten sind nicbt angenebm, sondern von alien am
mtihseligsten.

4

Strabo: ,Es ist nicbt gestattet, aus einer anderen [Berufs-] Art

eine Frau zu nekmen, wreder Lebensweise noch Arbeit der einen

[Berufsart] mit der der anderen zu vertauschen, noch daB derselbe

mehrere ausiibe, auBer wenn einer zu den Philosopben gehore*, denn

dieser werde wegen ihrer Trefflicbkeit zugelassen.
4

Es unterliegt keinem Zweifel, daB hier, wo die drei Ver-

sionen fast dieselben Worte gebrauchen, der eigen e Bericht des

Megasthenes vorliegt: a) Endogamie der Berufsart; b) der Beruf

ist imvertauschbar und nur allein auslibbar; c) Sophist darf

jeder werden, dieser Beruf ist zwar muhselig, aber trefflich.

a") Die Forderung 1 der Endogamie ist nur fur den ortho-

doxen oder auf Standesehre hedachten Teil der drei hoheren

Kasten (der ,Zweigeborenen‘) bindend gewesen. Wenn Mega-

sthenes iiber eine derartige AbschlieBung der Berufsarten von-

einander berichtet, so konnte das doch darauf deuten, daB er

Kasten in ihnen gesehen hat. Jedoch hat es auch in Landern

des Altertums, wo kein Kastensystem hestand, keine allgemeine

Ehegemeinschaft gegeben. In Rom kampften die Plebejer um
das conubium mit den Patriziern, die socii um das mit den

p. 99/103; iiber die Kaste der amaccas in den Jatakas s. R. Fick, Die

soc. Glied. S. 93 f.

1 Hier kann es sich wohl nur um eine religiose Satzung oder eine soziale

Einrichtung bandeln; in den anderen Fallen ist Branch schwer von

Gesetz zu trennen.
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cives Romani; 1 in Griechenland 2 waren in der Adelsherrschaft

Ehen nnr zwischen Adeligen gestattet; in der Oligarchic wird

das conubium anf die Vollberechtigten ausgedehnt, spliter anf

samtliche Burger; damit trat an Stelle der Forderung der Ab-

stammung fur eine Ehe die soziale Stellung. Es ist dalier nicht

notig, aus jenem Eheverbot zu schlieBen, Megasthenes habe die

kastenm&Bige Zusammensetzung der Bevolkerung erkannt. Viel-

mehr erklart sick die Nachriebt dadurch, daB der griechische

G-esandte Berufsarten geseken kat; diese waren zum groBen

Teil an eine Kaste gebunden und auf diese Weise sind Eken

zwischen sozial Unebenbiirtigen weniger yorgekoinmen. DaB
aber Frauen aus anderen Kasten genommen werden diirfen,

gestattet nicht nur das Dharmasastra, sondern es bestimmt auch

darnack das Familien- und Erbreckt. 8 Auck im Arthasastra

begegnet die Erbteilung
;

die sick nach dem Umstande richtet
;

ob versehiedene Frauen oder Sohne von Frauen verschiedener

Kaste da sind (162 f.). Wie unrichtig es ware, dem Berickte

des Megasthenes Kasten zugrunde zu legen, zeigt die Version

des Arrian: Ackerbau und Gewerbe sind offenbar der VaiSya-

kaste gemeinsam, besonders wenn , man an GroBbauern, GroB-

handwerker und GroBkaufleute 4 denkt; diese waren dock kaum
durch die Kaste von der Ehegemeinschaft ausgeschlossen, wold

aber bildete der Beruf, der Stand 5 eine Schranke; ebenso wird

es sich beim Kleinbauern, Kleinkandwerker und Handler ver-

halten liaben.

Ergebnis (a): Die Forderung der Endogamie
;

wie sie

Megasthenes -berichtet, bezieht sich nickt auf die der Kasten,

sondern auf die sozialer Gruppen, die zum groBen Teil aller-

dings auf kastenm&Bige Zusammensetzung zurtickgehen.

b) DaB der Beruf nicht vertausckbar ist, erklart sich

gleichfalls aus seiner Gebundenheit an die Kaste. Ob zwei

1 Vgl. Th. Mommsen, Romisches Staatsrecht III, 1 (Leipzig 1887), S. 79,

472, 634; 0. Karlowa, Romisclie Rechtsgeschichte II (Leipzig 1901),

S. 167.

2 Vgl. H. Swoboda, Lebrbuch der Griechischen Staatsaltertumer, S. 37

(m. Anm. 4) u. S. 53 f.

3 Vgl. Jolly, RuS. S. 61 f.
;
Manu III,i2 rr.; Vi§nu XXIV, iff.; Baudh.1,8, 16, iff.

4 S. oben S. 131, 141, 146.
5 Vgl, M. Weber, Archiv fiir Sozialwissenschaft 41 (1916), S. G53/656;

T. W. Rhys Davids, Buddhist India p. 264; s. auch p. 55 ff.

r
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Berufe nicht von einem Individuum ausiibbar waren, lliBt sich

nicht sagen; in indischen Quellen scheint das Problem unbekannt

zu sein und Megasthenes durfte eine Tatsache, einen Brauch

als Gresetz hingestellt haben. DaB'ein Hirt nicht hatte Land-

mann werden konnen, ist schwer glaublich, man durfte wohl

einen jeden Beruf ergreifen, nur nicht durch ihn in eine hohere

Kaste gelangen: ,Die nach ihrem dliarma 1 nicht leben konnen,

sollen den unmittelbar nitehsten annehmen, den geringeren, nie-

mals aber den hoheren/ 3

Ergebnis (b): Die Stetigkeit der Kastenzugehorigkeit er*

schwert es im allgemeinen, den Beruf zu wechseln, wiewohl

auch dies gestattet ist, soweit damit nicht das Aufsteigen in

eine hohere Kaste verbunden ist. Ob man zwei Berufe in einer

Person ausiiben durfte, laBt sich aus indischen Quellen kaum
ermitteln.

c) Der dritte Punkt beziiglich der Freiheit des Sophisten-

standes ist ein Beispiel, wie offenbar derselbe Text verschieden

verstanden oder miBverstanden werden kann. Wahrend man
nach Arrian aus alien Berufen Sophist werden kann, ist nach

Strabo dem Philosophen jeder Beruf zugilnglich. R. Fiek hat 3

darauf liingewiesen, daB die Angabe des Arrian sich nur auf

die Asketen beziehe, die des Strabo auf die Brahmanen. Das

ist nur zum Teil richtig; ein Rsi, ein ,SeheF, soli Sohn einer

Sklavin gewesen sein; der Sohn einer Magd will Brahmanen-

schuler werden, ohne zu wissen, welcher Familie er angehort ;

4

andererseits ist dem Brahmanen selbst in Fallen der Not nicht

jeder Beruf erlaubt .
5 Vielleicht hat Strabo selbst&ndig den Philo-

sophen, von (fenen Megasthenes viele Freiheiten berichtete, auch

jene in bezug auf den Beruf zugestanden; vielleicht aber hat

Megasthenes uberliefert, es seien Ver&nderungen des Berufes

nicht gestattet mit Ausnahme flir die Philosophen, und dies

wurde von Arrian und Strabo verschieden interpretiert.

1 D. h. die ihrer Kaste zukommende, rechtmaBige Besch&ftigung,
2 Vasi?tha II, 22 f . ;

in modernen Versionen des Vasistha (Dharmasaipgraha

ed. by Pandit Jibananda Vidyasagara, Calcutta 1876, II p. 459) steht das

Gegenteil. Vgl. Manu X, 81, 89, lOi; Gaut. I, 7
,
6 ft; Yajn. Ill, 35; Vi§nu II, 15 .

3 Die soc. Glied. S. 41, Anra. 2.

4 M.Winternitz, Gesch. d. ind. Litt. I, S. 199 f.; vgl, H. Qldenberg, Buddha

(7. Aufl., Stuttgart und Berlin 1921) S. 71 f.

5 Manu X, 83 ff.
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Ergebnis (c) : Beziiglich der. Freiheit des Sophisten-, bezw.

Philosophenstandes, in den. jeder eintreten konne, bezw. dessen

Angehorige jeden Beruf ergreifen konnen, laBt sicb
;
wie in den

zwei vorhergehenden Punkten, nichts Besonderes aus dem Artha-

&astra beibringen.

9. Die anxdvopLot it6Xet$.

Da der Bericlit des Megastlienes ofters antonome Staats-

wesen erw&hnt, die verschieden zu erklaren versuclit worden

sind, soli aus dem Artha&astra ein Anlniltspnnkt fur die Be-

antwortung dieser Frage zu finden gesucht werden.

Fg. 1? 32 : jEndlich, als viele Generationen sp&ter die Herrschaft

[der Sdhne des Dionysos] aufgelost worden war, hatten die Stadte

Volksherrsehaften eingesetzt/

Pg. 1
, 38

1

,Spater, nach vielen Jabren, batten die meisfen Stadte

Yolksberrscbaften eingesetzt, die Konigsberrscbaften einiger St&mme
batten bis znm Obersetzen Alexanders gedauert/

Pg* Bso* ;
Diese [Aufpasser] spionieren alles aus, beaufsiehtigen,

was in Indien gescbiebt und erstatten den KOnigen Bericbt, wenn ibre

Stadt keinen Konig hat, den Behorden/

Pg- 25, si,: ,Sie berichten aucb von einer aristokratiseben Ord-

n'uug des Staatswesens dortselbst [jenseits des Hypanis], die ans

5000 Ratsleuten bestehe, yon denen jeder dem Staate einen Elefanten

liefere.*

Pg- 32, 4 : , . . . und sie [die Landleute] zahlen die Steuern den

Konigen und den Stadten, welcbe autonom sind/

Pg. 32,10- >Diese [Aufpasser] beaufsiehtigen die Ereignisse auf

dem Lande und in den Stadten und berichten diese dem Konig
;
wo

eben die Inder von Konigen beherrscht werden, oder den Behorden,

wo sie sich eben selbst venvalten/

Fg. 32, n :
,Die siebenten sind die liber die offentlichen An-

gelegenheiten Beratenden, mit dem Konig oder in den Stadten, die

autonom sind, mit den Behorden/

Fg, inc. 56
, 20 :

,Diese Bewobner der Berge, die in ununter-

broebenem Zuge bis an die Kiiste des Ozeans reichen, sind frei, der

Kdnige ledig und baben in vielen Stadten die Berglitigel inne.
£

H. Zimmer 1 untersuclit die Stellen des Veda und kommt
zu dem SchluG (S. 162): ,die Regierung der in der angegebenen

Weise gegliederten arischen Staaten war durchaus eine mon-

archische/ Diese Monarchien sind weder absolute, wenn anch

die Ingerenz der Volksversammlung (samiti) unerkennbar ist

(S. 172), noch besteht nur die Erbmonarchie, sondern aucb die

1 Altind. Leben S. 158 ff.
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Walilmonarcliie, fur die
;
in der Samiti die Erkiirung des Herr-

schers stattfand' (S. 175). Daneben existiert nach Zimmer (S. 176)

cine Samtherrscliaft, die aber durch Usurpation eines Mitgliedes

wieder in die AlleinheiTschaft mundet (S. 177). Lassen hat 1

nur von der aristokratischen Verfassung gesprochen nnd als

Beispiel die der Stadt Vaisall erklart, deren Einrichtung er

(II; S. 86 f.) sohildert. W. Foy 2 findet nacli Untersuchung der

Rechtsliteratur, die kerne Spur von Walilmonarehie (S. 7) oder

beschrankter Monarcliie (S. 10) biete, daB es ancli Republiken

gegeben haben konne (S. 13) ;
wiewohl die Reehtsliteratur nir-

gends von ihnen spricht, da diese sick nur auf ihre Entstelmngs-

lander beziehe, d. h. auf Monarehien. R. Fick 3 halt es fur eine

Tatsaclie,
;
daB nacli den buddhistischen und jainistischen Quellen

zu Buddha’s Zeit Oligarclnen ini Osten Indiens bestandenk So

gab es,
;
abhangig von Vaisali

;
neurt confoderierte Licehavi-

Fursten in Kosala nnd neun Mallaki-Fursten im Ka&KLande'

(S. 89). In diesen Freistaaten glaubt Fick die a'jTcvop.ci tSasic,

des Megasthenes suchen zu sollen, ^DaB darnnter Republiken

zu verstehen, halte ich fur wenig wahrscheinlich^ (S. 90). Das
Epos zeigt die scliadlichen Folgen einer konigslosen Herrschaft

und Hopkins 4 schlieBt mit Reclit daraus,
?
daB konigslose Volker,

au"6vo|j.ot
;
offenbar in der spateren Periode nicht felilten/

Man hat also, je nach der eigenen Ansicht, die Autonomie

auf Republiken oder unabhlingige Oiigarchien oder Aristokratien

iibertragen, ohne zu beachten, daB davon nichts berichtet wird.

Was jene Verfassung mit den 5000 Ratsleuten anlangt, so kann

diese Nachricht keineswegs als von Megasthenes herrithrend

angesehen werden und ist unten darauf zuruckzukommen. Bei

Entscheidung der Frage ist jedoch nicht die Auffassung des

Forschers, der auf Grund einer gewonnenen Anschauung jene

Verfassungsart mit den sonstigen Verbaltnissen auszugleichen

bemiiht ist, maBgebend, sondern die grieehische Auffassung des

Begriffes der Autonomie.

1 Ind. Alt.2 II, S. 727.

2 Die kOnigl. Gewalt S. 6 ff.

3 Die soc. Glied. S. S9.

4 The ruling caste p. 136, vgl. n. §. — Was Hopkins p. 136, n.
|

sagt,

muB ein MiBverstandnis von Lassens Worten sein.

Sitzungsber. d. pliil.-hist. Kl. 191. Bd. 5. Abh. 15
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,Jedes freie Staatswesen giebt sicli selbst Gesetze, ist

auTovojAo;. auTovofua bezeichnet das Wesen politisclier Selbst-

stiindigkeit', definiert G. Busolt. 1 Von dieser Autonomic, der ab-

soluten oder im weiteren Sinne, ist nach Busolt die im engeren

Sinne innerhalb eines Bundes zn trennen, deren seelis Merk-

male (S. 658) festgestellt werden. Nun fallt diese Art der Auto-

nomie fur Indien weg, da as nirgends auf Grand ausdrucklich

normierter Bundesgesetze eine Federation gegeben hat, wenig-

stens soweit, als das heutige Material zu urteilen erlaubt. Was
ann&hernd vergleichbar ware, sind einerseits durcb Iieiraten

zustande gekommene gemeinsame Iftteressenspharen, die aber

manckmal zu Kampfen fuhrten, 2 andererseits die durch Ver-

wandtschaft konfoderierten HeiTScher der Vajjians. 3 Man kann

daher fur Indien nur von einer absoluten Autonomie spreclien
;

d. h. die vollst&ndige Unabhangigkeit eines Gemeinwesens von

einer auGerhalb clesselben gelegenen Macht (Konig oder Bundes-

regiernng), Aber noch kann die Herrsehaft innerhalb des

Gemeinwesens verschieden sein: Aristokratie, Oligarchy Demo-
kratie. Bezeugt ist, daG die meisten Stadte Volksherrschaften

eingesetzt hatten,4 und daG sie keinen Konig haben, sondern

Beamte. Damit ist gesagt, daG an keine rajas zu denken ist,

also auch an keine Aristokratien mit Beamten, sondern nur an

Beamte als leitende Behorde (tsav;, apyovz3:, Scpyxi). Zu beacliten

ist ferner: 1. waren Stadte im Sinne einer 7:5Ate niclit allzu haufig

und in den meisten sind Herrscher oder herrscliende Geschlechter

bekannt

;

5 2. bedeutet t:5ai; dem Grieclien niclit nur ,Stadk,

sondern auch ,Staat' (bezw. ,Stadtstaat‘). Wenn Fick sagt (a.a.O.

S. 90), daG in Vesall und den tibrigen Freistaaten ein raja an

der Spitze der Verwaltung stand, so ist dies ein Widerspruch

zur Quelle. Denn es heiGt (Fg. 1
5 50) : d3cv 3

'

vj 7:6 At; atacov agaorf-

asutc; tj und (Fg. 32, 10): ha^sp f)astAs6ov'cat ’Ivoot, v) Totct tsasgcv,

1 Jahrb. f. Idass. Philol. VII. Suppl. (1873/1875) S. 645.
2 Ygl. T. W. Rhys Davids, Buddhist India p. 3 f

. ;
Smith p. 31 f., 35 f.

3 Vgl. T. W. Rhys Davids, Buddhist India p. 22, 25 f.

4 Auf den Ausdruelt oyjpoxparvjQyjvai ist vielleieht des mythischen Characters

der ErzHhlung wegen kein zu grofies Gewicht zu legen, aber er ist auch

nicht gauz zu verwerfen, da dahinter eine Tatsache steeken kann, cleren

Ursaehe mythologisiert wurde.
fi T. W. Rhvs Davids, Buddhist India p. 34/41.
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tvorcep ateoyofjLot etci; es stelit also (fociAsus im deutlichen Gegen-
satz zu 'usayj, sonacli auch an den tibrigen Stellen. Aucli die

Nachricht des Plinius spricht in it iliren hi . . . montium incolae

gegen aristokratische Freistaaten; ferner ist zu betonen, daG

Megasthenes die Verfassung einer Stadt oder eines Kleinstaates,

an deren Spitze ein raja stand, nieht in einen Gegensatz zur

Konigsherrschaft hatte setzen konnen. 1 Endlich sagt wiederum
Plinius, diese Bewohner waren liberi et regum expertes und
wohnten niultis urbibus, also nicht in einer Stadt. Daneben
besteht ein eigen er Bericht liber eine aristokratische Verfassung.

Diese Nachricht kann nicht von Megasthenes herriihren,

weil sie von Strabo (XV, p. 702) mit Asycu ca eingeleitet wird.

Strabo selbst bemerkt, da!3 wegen der Unkenntnis und der Ent-

fernung alles, was sich auf das Land jenseits des Hypanis be-

zieht, ins GroBere oder Wunderbarere ubertrieben wird. Erst

zu Beginn von p. 703 wird Megasthenes zitiert; da Strabo XV,
p. 702 (Anfang) als Gew&hrsleute die p.s'u’ ’AAecavcpcu axpatsucravts?

erwiilmt, so durfte auch flir jene Nachricht einer oder mehrere

der Alexanderschriftsteller als Quelle anzunelnnen sein. Ob diese

Verfassung fur die Seter in Anspruch genommen werden muB,

ist zweifelhaft
;
das afoofy i spricht dafiir, doch konnte man es

auch auf die Gegend jenseits des Hypanis liberhaupt beziehen.

2

1 Darum ist auch das unrichtig, was Friedrich Schlegel (Ober die Sprache

und. Weisheit der ludier, Heidelberg 1808, S. 190 f.) beziiglich der An-

sicht der Grieclien sagt, daB sie namlicli ,fiir isolierte Freistaaten ge-

halten haben, was nur dem groBen Ganzen einverleibte selbstiiudige

Glieder desselben waren 4
. Wo ein Ivihiig an der Spitze stand, kann

nach grieehisclier Auffassung keine Republilc bestanden haben, sei die

Abliangigkeit vorn. iibergeordneten Staat no eh so gering*, ein ,freies

Konigtum 4

,
wie Schlegel es nennt, ist vom Standpunkt des Griechen

ein Unding.
2 Die Frage, ob die Serer als Chinesen in Anspruch zu nehmen sind,

scheint nicht ganz sicker beantwrortet werden zu konnen. S. A. Thumb,

IF XIV (1903), S. 354 ff. (das Zitat in den Verhandl. des XIII. intern.

Orientalisten-Kongresses, Leiden 1904, S. 368 ist ein Druckfehler); aus-

flihrliche Literatur zur Frage bei A. Herrmann, Die alten SeidenstraBen

zwischen China und Syrien (Quell en und Forschungen zur alten Ge-

schichte und Geographie, liggb. von W. Siegling, Heft 21, Berlin 1910),

S. 18 ff., bes. S. 20 f., Anm. 4. Am bekanntesten sind die Serer durch

ihre Seidenerzeugnisse, auch Eisen wird bei ihnen erwiihnt; ins-

besonders ist es ihre vielfach berichtete Langlebigkeit, die ihnen im
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Griechische Vorbilder einer derartigen Verfassung mit 5000 Rats-

lenten bietet die gesehlossene Oligarchic.*

Um positiv eine Ansicht beziiglich der «uTcvop.ot tcoXsk; zu

auBern, sei auf die atavikas verwiesen, die naelx dem Artha-

Sastra auBerhalb des Staatsganzen stehen. Diese wird man
sicli nicht als ,wilde VolkeF vorstellen dtirfeh, sondern als un-

abhlingige, ihrem Berufe nnd ihren Lebensbediirfnissen nach-

gebende Stlimme, die zum groBen Teile in Waldsieclelungen

saBen; yielleieht ist atavlsthana (51, e) eine befestigte Siedelung. 2

Mit soleben Stammen soil sich ein yerstoBener Prinz verbinden

(36, i) oder der vom Konig znr Verniehtung des Gegners aus-

gesandte Fiihrer eines Bandenheeres (398, uf,). An der Spitze

eines Stammes steht ein Fiihrer (atavika), der als Gegenkonig

in Betracht kommen kann (16, n); N&heres, ob er znm Fiihrer

gew&hlt wnrde oder eine bestimmte Familie die Herrschaft im

Stamme innehatte, ist ans der indisclien Quelle unbekannt (s. S. 230

u. A. 3). Offenbar hatte dieser Fiihrer aus dem Stamme einige

Berater zur Seite, mit deren Hilfe er die Geschicke des Stammes

leitete, ohne daB hier yon einer Beamtung die Rede sein konnte.

Jedenfalls spielt ein solcher atavika eine Rolle; er erscheint

unter den politischen Faktoren (23, 15
; 31, n, 13 u. a.), auch

unter den Wurdentragern (20, u),
3 mit ihm soli ein Gesandter

Yerkehr pflegen (30, s), wie der Warenaufseher der Unterstiitzung

des Konigshandels wegen mit ihm in einen gegenseitigen Handels-

Altertum zugeschriehen wurde; vgl. Lassen, Ind. Alt. Ill, S. 25/30;

W. Reese, Die griecli. Nacbrichten S. 81 f.; Weeker Sp. 1300. Stepli.

Byz. s. v. Srjps; bezeichnet sie nach Uranios als indisclien Yolksstamm

;

Plinius (NH VI, 88) berichtet, daB mit ilmen keine Yerbindung durcli die

Spraclie bestehe, wolil aber durch den Handel. — China und chinesiscbe

Seide werden im Artbasastra erwiilint, vgl. H. Jacobi, SBA 1911 (XLIV),

S. 961.

1 S. H. Swoboda, Lehrbuch der Griechischen Staatsaltertumer S. 56 f.

2 Die Stelle ist nicht klar; vgl. Sor. p. 4,

3 Es ist merkwiirdig, daB der Fiihrer eines Waldstammes unter den

Wurdentriigern erscheint; man konnte glauben, dafi 30, s und 99
, 4/5

atavyantapala den atavipala und antapala bedeutet. Aber erstens spricbt

die Parallelstelle Kamand. XIII, 5 dagegen, zweitens gibt es im ganzen
Artbasastra keiuen atavipala. Hingegen bedeutet atavl soviel wie atavika

,Fiihrer des Waldstammes 5

(so iibersetzt aucli M.Yallauri p.47 die Stelle

30, s ,con capi silvestip, Jolly, ZDMG 74, S. 344: ,Wald~ und Grenz-

hauptlingen 1

). Der Mlibh.-Kommentar zu II, 5, 38 kennt einen atavipala.
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vorkehr tritt
1
(99, 4 f.). Ini Arthasastra werden die’ Waldst&mme

mit den Raubern yerglichen; die Frage wird diskutiert, welclie

von beiden die gefiihrlicheren sind, wobei sielx Kautilya filr die

atavikas als die gefalirlicberen entscheidet (332, 8/15): „,Von

Raubern und Waldstammen gehen die Rauber in der Nacbt auf

die Frauen los, bedrolien das Leben, sind stets da und steblen

liunderttausende [panas]; die Waldstamme, die hauptsliclilicli

Unrulien bervorrufen, nicbt ununterbrochen da sind und die

Grenzwiilder durcbstreifen, streifen offen und sichtbar umber

2

und selnidigen [nur] eine Gegend*, sagen die Lebrer. Nein
;

sagt Kautilya; die Rauber steblen [das Eigentum] des Unacbt-

samen; man kann sie, die einfaltig sind, leiclxt erkennen und

fangen; die Waldstamme wobnen in ihrem eigenen Lande, sind

zablreicb und tapfer, sie kampfen offen, rauben und morden,

als waren sie Konige liber [alle] Gegenden.“ Ihr Heer wird

neben dem des Feindes genannt (48, ie; 129
, 15 177, 13), es wird

mit Material oder Plllnderung bezahlt (342, 12
;
ygl. oben S. 151);

man wird fur dasselbe aucb eine Organisation annehmen mlissen.

Fur das Reicb bildeten diese Stamme eine stete Gefahr (227, 10
;

270,16; 404,16; 405,16), wie sie auch gewonnen wurden, teils

uni vor ilmen sicher zu sein, teils urn sie gegen den Feind zu

benfttzen (266, 2
;
386, s). ,Dorfscliulzen und Stammesliauptlinge

haben fur Spaber keine Verwendung*, sagt H. Ltiders; 8 und

weiter wird man einwenden, ein soleher Waldstamm hat keine

Beanite. Das weiBman nicbt; es ist nicbt einzusehen, warum
ein Stammesbauptling nicbt Spaber gehabt haben soil,

4 die ihm

etwaige Stromungen, einen anderen an die Spitze des Stammes

zu stellen, bericlitet batten. Und ferner bandelt es sicli bei den

griecliischen Bericbten urn eine Ubertragung der Einricbtungen

eines Konigreiches auf autonome Gemeinwesen. Ftir den Griechen

war es selbstverstandlicb, da(3 dort, wo keine Kbnige herrschen,

Beamte fungieren; es ist aucb sebr wabrscheinlicb, dafi Mega-

1 Es ist wohl wie 30, 8 (s. die yorhergehende Anmerkung) atavl im Sinne

von atavika gebraucht.

2 Es dlirfte pradhanakopaka vyavahitah in Zeile 0 und prakasa dysyasca 0

zu lesen sein; vyavabitah ist als Gegensatz zu nityassa 0 in Zeile 9 zu

fassen, prakasa als soldier zu riitristrlpa 0 in Zeile 8.

3 SBA 1917 (XXXV), S. 374.

4 Fg. 32
, 10 berichtet von Spiihern bei den autonomen Indern.
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sthencs eine autonome Stadfc oder einen solchen Staat gar niclit

gesehen, 1 sondern nur von ihm gehort Ixat.

Dazu kommen Berichte anderer griecliischer unci romiseher

Schriftsteller liber autonome Volkerschaften. 2 Als die bedentend-

sten werden die MaXXcf und ’OHuopoaoa genannt: Arrian, Anab.

VI, 6, l: o)c i'lzl MaXXouc rfliv, &0-yo$ ’IvBiy.ov 'JvBwv Ttov auTOVopuov;

VI, n, 3 : »o Be sv MaXXoTs I-0-vst autovop.m ^JVsfS*/}. Als auto-

nom werden bezeichnet die Kathaier V, 22, 1 :

5

J£v Tctam Be i^ayyeA-

Aetat ’A'AecavBpcp t65v auTovcp.wv Ivotov ocAAovg te Ttva? %oA tou; ymaou-

pivouq Ka-O-atouq auTou^ ts ftapa0y,sua£eo\ka nepos [j,a£Y)v, et xpoo-

avoi ty) %(i>pa auxtSv AXsijavopoc, xai ccra Scopes cratcrtv (SiffauTO)? ooito-

vop,a, xal T.aifta ^apay.aAetv e? to ep*yov
;
V, 22 ,

2

werden die Oxy-

draken, Mailer erwahnt xal rcoXXa ocAAa IO-vy] tgW auTCvop.a)v MvBtov.

VI, 15,1 unterwirft Perdikkas to ’A^acravoiv ed-vo^ auTcvop.ov; Ale-

xander erwartet ilm von diesern Znge, nnterdessen kommen
die SoyBot aXXo e-0-vo?

3

Iv8u>v auToyop.ov, ferner kommen die Ge-

sandten ^apa ’OocraBtmv, y,al tcutoo y^ouc auTovop.oo
3

TvBr/,ou. VI, 14,1/3

erzahlt Arrian, daG von den Mallern Gesandte kamen und von

den Oxydraken die Fiihrer (f^s^oveq) der Stadte, die Nomarelien

und 150 der angesehensten Leute, 3 die zum AbsehluG der Ver-

trage bevollmaehtigt waren
;

nielits berichtet er von einer Per-

sonlichkeit, die den Anspruch auf den Ivonigstitel maclien

konnte. Auf seinem Riickzug aus Indien kommt Alexander in

das Gebiet der Sudracae (= 3

0;uBpay.a( == Ksudrakas), die darnals,

als Alexander herannahte, ein Blindnis mit den Mallern 4 schlossen,

1 Vgl. oben S. 194 f.

2 Vgl. V. A.. Smitli, JRAS 1903, p. 685/702; Smith p. 94, 97.

8 Es waren also Hegemonen, Beamte und eine Art Rat fiir diese autonomen
VOlker als leitende Organ© anzusetzeu.

4 DaB die JVlaXXoC mit den aus buddhistisclien Quellen bekannten Mallas

ideutisch sind, ist niclit anzunehmen; vgl. JRAS 1903, p. G86 u. n. 2,

p. 690 ff.; dafi sie mit den im Arthasastra 376, 7 genannten Mallakas

etwas zu tun haben, ist deshalb weuig walirscheinlich, weil letztere

rajaisabdopajlvinah sind. Smith verweist (p. 99, n. 1) auf zwei YGlker-

schaften der Mailer (Curtins IX, 4 , 15 11 . IX, s, 3), wjihrend sie nach
T. W. Rhys Davids (Buddhist India p. 26) nach Osten zu setzen sind.

Zu .ilirer Verfassung vgl. T. \V. Rhys Davids a. a. O. p. 21; sie war
jedocli oligarchisch, wie die Stellen des Diglia-Nikaya zeigen. (Ygl. die

Indices bei K. E. Neumann, Die Reden Gotamo Buddhos aus der

1lingeren Sammlung Dlghanikayo des Pali-Kanons, 3 Bde., Miinchen

1907/1918.)
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obgleich sie sonst einander zu bekriegen pflegten, erzlihlt Cur-

tins IX, 4
,
is; IX, 4, 21 fahrt er fort: Validissimae Indorum gentes

erant et bellum inpigre parabant ducemque ex nationc Sudra-

carum spectatae virtutis elegerant. IX
; 8, 4 heiCt es you den

Sambagrern, einem miichtigen Stamme, dafi er ,populi, non

regum imperio regebatur'; bei Diodor XVII, 102 heifien sic

Sambaster und aucli er spricht Yon ihrer demokratiscken Ver-

fassung.

Das Land der Konigslosen (Arattas) erwalmt Kautilya

133,1c; 1 in ihnen will K. P. Jayaswal 2 die Hilfstruppen Candra-

guptas bei Erlangung seiner Herrsch aft sehen. Da dieses Volk

im Zusammenhang mit westlichen Liindern genannt ist, geliort

es offenbar in die Indusgegenden. In den klassisclien Berichten

tritt ein Volksname auf, der auf jenes offensichtlieh aus dem
Prakrit ins Sanskrit libernommene Wort Aratta zuriickgefuhrt

wird. Bei Justin XII, s, 9 werden die Adresten in einer Zeile

mit den Catheanern, Praesiern und Gangariden erwlilmt, nacb

der Griindung der Stiidte Nicaea und Bucephale (XII, 8, s), vor

dem Kampfe gegen Sopbitlies (XII, s, 10), also ganz deutlieli in

eine westliclie Gegend gesetzt. 3 Bei Diodor XVII, \n werden

die Bewolmer als Adresten (v. L Avopec-cov), bei Arrian Ind.

V, 22
,
3 als AopaicTod angefuhrt. Lassen hat (Ind. Alt. 2

II, S. 167 f.,

Anm. 5) gegen seine fruliere Ansicht (Pentapot. India p. 22)

nur in ’Aporpftov des Peripl. m. Erythr. 47 das Prakritwort Aratfa

sehen wollen, das zweite p ist aber so wenig aus dem Prakrit (eher

aus ^arastriya) zu erklaren wie die ubrigen Formen aus dem

Sanskrit, wiewohl gegen die Gleichsetzung nichts einzuwenden

sein wird. Von der Verfassung eines solchen unablningigen

Staates glauben einige Forscher wenigstens ein schriftliehes

Zeugnis anfixhren zu kdnnen; 4 trotzdem sich jetzt die Gelehrten

Yon der lilteren Ansicht abkehren, bleibt der Umstand, daC*

1 Eine konigslo.se Herrschaft verabsclieut Kautilya 35, 3 ;
vgl. A. Hille-

brandt, ZDMG 70, S. 41.

2 Ind. Ant. XLIII (1914), p. 124.

3 Vgl.A.E. Auspaoli, De Alexandri Magui expeditione indiea p. 69 11 . n. 221.

4 Es haudelt sioh u.111 die tjbersetzung von Millavaganastliiti; vgl. dazu

F. ICielhorn, Ind. Ant. XX (1890), p. 50 f.; J. F. Fleet, JRAS 1905, p. 233;

D. It. Bhandarkar, Ind. Ant. XLII (1913), p. 102; J. X3 . Fleet, JRAS 1913,

p. 996 11.11.1; 1914, p. 745/7; 1915, p.138/140; 802/4; F. W. Thomas,

JRAS 1914, p. 413 f.; 1010/13; 1915, p. 533/5; 19l6, p. 162/6.
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jene Phrase im Zusammenhang mit Jahreszahlen auftritt, be-

achtenswert und der fruliere Erklilrungsyemich wahrscheinlich,

Aus Kathasarits.X
;
i33 lafit sich liber die mutmafiliehe Verfassung

eines atayika-Staates entnehmen, dafi ein Hauptling an seiner

Spitze stand (Sabaradhipa), X
; 137 beifit er palllpati

;
Herr des

Dorfes^ d. b. da.fi der Stamm ein Dorf als Zentrnm besaC. Dem
Nltigastra entspricht es (s. oben S. 228), wenn Yaugandharayana

XII, 45 f, mit dem Pulindahiluptling ein Biindnis schliefit, das

diesen zur Beistellung eines Heeres zum Schutze des Vatsa-

konigs verpflichtct.

Ergebnis: In den anf Megastlienes zurucbgehenden Be-

richten iiber a5?ovcp<ct -rucAet; wird man zum Toil die.iin Artlia-

Sastra auftretenden Waldst&mme erbennen diirfen. Sie stehen

aufierhalb des Staatsganzen, haben jedoch selbst eine Organi-

sation: zumindest* ist ein Ftthrer naehweisbar, auelx ibr Heer

wird organisiert gewesen sein. Dafi Beamte bei ibnen nielit

belegbar sind, erklart sicli vielleicht daraus, dafi diese nur eine

Ubertragung des Megastbenes auf konigslose Verfassungen sind.

YU. Teil.

Die Beamten.

Das Fg. 34 (== Strabo XV, p- 707/709) gibt eine detaillierte

Besclireibung der Beamtungen, die in drei Kategorien eingeteilt

werden; leider ist dieser wertvolle Bericht des Megastbenes nur

in der einen Fassung erhalten, so dafi dieVersion des Strabo

nicht durcb etwaige Differenzen korrigiert werden kann. 1 Von
vornherein kann man sagen: wenn bier eine Ubereinstimmung

zwischen Megasthenes und Kautilya sich aufzeigen lafit, so ware

ein ausscblaggebendes Indizium fur die ungefahre Gleicbzeitig-

keit der grieebiscben und indiscben Quelle gegeben, Denn die

erstere bietet die Besclireibung des Gesehenen, die letztere die

systematische Darstellung des Bestehenden, beide beziehen sicb

also auf Verhaltnisse derselben Zeit und derselben Gegend. Das
Gegenteil, das Differieren der grieebiscben yon der indiscben

Quelle, wtirde ebenso kraftig die yerschiedene Abfassungszeit,

bezw. die Schilderung und Zugrundelegung yon zu yerschiedener

1 Eine kleinere Parallelstelle ist spater zu erwahnen.
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Zeit bestehenden Beamtungsverlniltnissen anzunelunen nabelegen.

— Um die Vergleiclrang ubersichtlicher zu gestalten. soli das

Fragment in seine von selb'st sich ergebenden drei Teile zerlegt

nnd so bebandelt werden.

1. Lie Lamlbcamtcu.

;
Von den Beamten sind die einen Agoranomen

;
die anderen

Astynomen, andere Beamte liber die Soidaten; von ilmen arbeiten cliese

[Agoranomen] an Fiiissen und vermessen das Land wie in Agypten
und beaufsichtigen die verschlieBbaren Kanale, aus denen das Wasser
sparsam in die Leitungen gebraclit wird, damit alien die Beniitzung

des Wassers in gleiclier Weise freistehe. Dieselben liaben auch die

Sorge iiber die Jager nnd entsclieiden liber Belolmung nnd Strafe fiir

die, welche es verdienen; aucli nehmen sie Steuern ein und beauf-

sichtigen die Arbeiten, die sicli auf das Land bezielien, der Holzhauer,

Bauleute, Erzarbeiter und Bergleute; sie stellen Wege lier und erriebten

nacb je 10 Stadieu eine Saule, welche die Seitenwege und die Ent-

fernungen anzeigt.
4

Einer Erwagung bedarf der Ausdruck afopavcjAGi. In den

griechischen Stadten sind die Agoranomen, die den Adilen

Roms entsprechen, die Marktpolizei:

1

,Sie sahen darauf
;
daB

die Handler unverfalschte Ware feilboten, beim Zumessen oder

Abwiegen niclit iibervorteilten nnd dafi Fremde nnd Metoeken

nicht olme Erlegung der Marktsteuer, deren Erhebnng ihnen

oblag, Handel trieben/ 3 Diese Agenden stimmen in nichts mit

denen bei Megasthenes, bezw. bei Strabo genannten uberein,

dies uni so weniger, als die Aufsiclit liber MaBe und ehrlichen

Marktverkelir, Einliebung eines Zehntels von den verkauften

Gegenstanden, die Aufsiclit iiber die avepoe, den Markt, den

spater genannten acruv5[jt,ot zufiel. Wie ist also dieser ganz ab-

weichende Komplex von Funktionen vereinbar mit denen der

griecbisclien ayopavcp.ot ? Sind oder konnen bier cqcpavc^ci ge-

meint sein?

1 Aristoteles, HoX. AO. LI, i: ,Es werden aucli zebu Agoranomen erlost,

furif fiir den Piraus, flinf fiir die Stadt. Liesen ist es gesetzlicli iiber-

tragen, iiber alle Marktwaren Aufsiclit zu fiihren, damit sie rein und

unverfalscht verkauft wiirden. 4

2 Gr. Busolt, Lie griecbisclien Staats- und Reclitsaltertiimer (2. Aufl.,

I. v. Miillers Handbuch der klassisclien Altertums-Wissenschaft IV, 1;

Miinchen 1892) § 187, S. 244.
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Das kennzeichnendste Merkmal der a-fopavojj4ot ist ilire aus-

schlicGliche Tutigkeit auf dem Lande und nicht, wie in den

griecliischen Stadten bis in die romische Zeit, in der Stadt. 1

Klar ist ferner, daG die Agoranomen in einen Gegensatz zu

den Astynomen gestellt sind
;
eben wegen der versehiedenen

Ortlichkeit ilirer Tatigkeit; in Grieclienland hingegen besteben

(neben anderen Behorden wie aixoouAa'/.£^ n. a.) beido

Behorden nebeneinander in der Stadt. Es gebt jedocli nicht an,

dem Megastlienes die Anwendnng eines so gelitufigen terminus

auf eine Behorde zuzumuten, die vollig verschiedene Funktionen

von der in der Heimat bestehenden batte. Nun gibt es zwar

in griechischen Stadten oder Staaten, soweit bisber bekannt,

keine BeliSrde mit jenen Agenden, die aYopavc^ot hieGe, wohl

aber ist fur eine Anzahl helleniseber Stadte,eine den Astynomen

entsprechende Behorde fitr die Landschaft anzunehmen, die

aypovop.ot, die in Sparta als 7ue8iav$j/,ot zn belegen sind. 2 Es ist

darnacli mclir als wahrscheinlich, daG Megasthenes diese aYpo-

yo(ji,ot gemeint nnd so im Text gesclirieben bat; daG aber Strabo,

oder seine Mittelquelle, ans MiGverst&ndnis, weil diese Agro-

nomen selten waren, weil ferner Megastlienes nacbber von Asty-

nomen berichtete und diese sieb sebr gut neben den aY©pavqj.ci

ausnabmen
;
ans aYpovojxot eben ayopavof^ci gemacht hat; an einen

Textfehler des Strabo ist nicbt zu denken. 3

Wenn die Agronomen nnr angenommen werden und tat-

sachlich nicbt nacbweisbar sind, muG man dem Megastlienes

eine besondere Kenntnis ihrer Existenz in gewissen Stadten

oder Staaten Griechenlands zuscbreiben. Die Agronomen sind

jedocli aus zwei Seliriftstellern belegbar: ans Aristoteles, Polit.

(rec. 0. Immiscb) 1321b 30
;

3331 b 15 und ans Plato, Leges

(rec. C. F. Hermann) VI, 760

b

ff.
;
VIII, 843 D, SUB, 818E; IX, 87SE,

881 c; XI, 920 c, 936 0. Es witrde bier zu weit ftihren, einen Ver-

gleicb zwischen den Agronomen bei Plato nnd Megastlienes zu

1 Fur Messenien verrautet W. Schonfelder (Die stadtischen und Bundes-

beamten des griecliiscliou Festlandes vom 4. Jalirli. y. Chr. Gel), bis in

die rOmische Zeit, Leipz. Diss. 1917, S. 118) einen oder mebrere Agora-

nomen flir das auBerhalb der Stadt liegende Gebiet.
2 K. Iliiderli, Die hellenischen Astynomen und Agoranomen vornehmlich

im alten Athen, Jahrb. f. klass.Philol. XV.Suppl.(1887), S.45ff., bes. S.47f.
3 Fine kritisehe Strabo - Ausgabe liegt nicht yor; die Ausgabe yon
Aug. Meineke (Bibl. Teubn. editio stereotypa MCMXIII) bietet keine v. 1.
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.ziehen
;

so viol sei beraerkt, daB die des ersteren die Aufsielit

liber Wasserlaufe (allerdings Leitungen des Regemvassers), liber

Wege
;

liber die Handworker und aucli ein gewisses Strafreclit

haben. Halt man hiermit den lifters erwahnten idealisierenden

Zug der Darstellung des Megastlienes zusammen, so ist ein©

Entlelmung der Agronomen aus dem Werke Platos, der zum
groGeren Teile ideale Staatseinrichtungen schildert als bestehendc,

nielit unmoglieh. 1

Zerlegt ergeben sich folgende Agenden der Agoranomen:

a) Flufiarbeiten; b) Landniessung
;

c) Kanalisationsaufsicht;

d) Anfsiclit liber die Jager; e) Strafreclit; f) Stenereinhebung;

g) Anfsiclit liber die Arbeiter; h) Erriehtung von Wegen nnd

Saulen in Abstanden von 10 Stadien.

Yon einer Behorde, die alle diese Agenden vereinigt

hHtte
;

ist im Arthasastra nichts zu finden, da die Kollegialitat

der Beamtung fiir Iiautilya nicht nachweisbar ist, Hingegen

lassen sich Beamte, bezw. deren Untergebene mit je einer dieser

Funktionen, aber doch mit groBen Verschiedenheiten belegen.

a) Nach Kautilya 60
;
5 besteht ein nadlpala, ,FluBhliter‘

;

olme daB sich liber seine Stellung und seine Agenden etwas

sagen lieBe; ob in seinen Wirkungskreis die Erriehtung von

,FluBwegen f (nadlpatha; 99
; io; 298,9) gehort, ist unsicher

und kann vielleicht vermutet werden; nach 99
;
10 scheint der

Warenaufseher (panyadhyaksa) daran beteiligt gewesen zu sein.

Wessen Unterbeamter der nadlpala ist
;

l&Bt sich aucli nicht

bestimmen
;

die Sachlage macht es wahrscheinlich, daB er dem

Sehiffsaufseller (navadhyaksa) zugeteilt war. 2 Yon Arbeiten ware

soweit zu sprechen, daB der nadipala Wege an und zu Fliissen,

vielleicht Briicken
;
Stege errichtet und die Faliren beaufsichtigt

hiitte; doch das sind alles hloBe Vermutungen.

Ergebnis (a): Das Arthasastra kennt einen ,FIu6h1iter',

doch laBt sich liber seine Stellung und seine Agenden, wessen

1 Vgl. E. Salin, Platon und die griecliische Utopie, Miinchen u. Leipzig

1921, iiber die Nomoi S. 63 ff. — Es ist unbereehtigt, fiir cxyopavopt

,Marktbeamte { zu sagen (so: Groskurd 111, S. 146 ;
McCrindle, Ancient

India p. 53; Moolserji p. XXXV f.); die t)bersetzung ,Landbeamte‘ stiitzt

sicli auf die gegebenen Ausfuhrungen.
2 Von diesem heiBt es (120, s)> daB ihm die Aufsielit iiber die Fliisse

obliegt, vielleicht durcli den nadipala.
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Unterbeamter er war
;

nichts sagen. Keineswegs besteht eine

Behbrde, deren einer Teil die von Megasthenes berichteten Ar-

beiten an den Fltissen auszufuhren liatte.

b) Die Landmessung kann nacli indischen Quellen nur

zwecks Steuereinhebung verstanden werden; in Agypten vermaB

man das Land wegen der dnrcli den Nil verursaeliten Ver-

wisclrang der Grenzen. 1 Ein Landmessnngs-Beamter begegnet

in den Jatakas, der rajjuka oder rajjug&haka amacea, wallrend

die A^oka-Inschriften in den lajnka (lajuka, rajuka) 2 nnd das

Arthagastra in den rajjus, corarajjus, corarajjukas (60, e; 232, io)

andere Funktion&re erkennen lassen. In den Jatakas vermiBt

der rajjnka das Land, ,sei es um die H5be einer von ilmen

[den steuerzahlenden Untertanen] an den Konig zn zablenden

Paclit festzusetzen, sei es inn nach der GroGe des Landes den

ungefehren Durclischnitt des von den Besitzern an die konig-

lichen Kornkammern abznliefernden Ertrages bestimmen zu

konnen'. 3 Bei Kautilya sind es (232, io) Beamte, die anGerbalb

des Weidelandes (vivita) gescliehene Diebstable zu verfolgen

und das durcb ilire Sckuld Gestohlene zu ersetzen haben.4

Hingegen kommen zwei Stellen bei Kantilya fur Messungen im

Dorfgebiete in Betraclit: es ist jene (oben S.214f. wiedergegebene)

Stelle 142, 4/8 ,
wo zum Zwecke der Steuerveranlagung aller

Immobilbesitz verzeiclmet wird; der anderen Stelle 240, Mf.

(oben S. 97) ist zu entnelimen, daB die Aufnalmie des Saaten-

standes durch die Leute des samahartr geschali, die offenbar

dem gopa und sthanika in' deren Bezirk zugewiesen wurden.

Als MaB fur vivltas wird der prajapati-hasta + dhanurgraha

angegeben (106 , 13 f,).

Ergebnis (b): Yon einer Behorde oder einem Teile der-

selben, die das Land vermaB, ist — in Abweichung von den

1 ,Es bedurfte aber dieser genauen und ins Kleine gehenden Abtheilung

wegen der bestandigen Verwirrung der Grenzen, welche der Neilos

wiihrend seiner Anschwellungen bewirkt, indem er wegnimmt und zu-

setzt, und die Gestalten yeriindert und die ubrigen Zeiclien vernichtet,

wodurch Eremdes vom Eigenen unterschieden wird; es muB also wieder

und wieder gemessen werden 4 (Groskurds Obersetzung von Strabo XVII,

p. 787 gagen Ende, III, S. 381).
‘-1 Vgl. G. Biihler, ZDMG 47 (1893), S. 466/471.
3 R. Fick, Die sdc. Glied. S. 98,

^ Vgl. Yajii, IT, 271 .
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Jatakas — im ArthaSastra niclit die Rede. Es gab wohi Steuer-

beamte
;
die alien Besitz aufnahmen, sowie Diener des samahartp,

die den Saatenstand aufzeichneten, aber als Teil einer Behorde

konnen diese nicht bezeichnet werden.

e) Uber Kanalisation ist oben (S. 22 ff.) gesprocben worden;

hier bleibt nur noch ilbrig, den mit deren Aufsicht betrauten

Beamten zn bestimmen. Mookerji will (p. XXXVI) den nava-

dhyaksa als Kanalisationsanfseber heranzielien
;
aber niclits gibt

die Berecbtigung hierzu, da er mit dem Verkebr zn Scliifi) auf

F&hren, mit Hafengeldern u. dgl., niclit mit Kanalen zu tun hat.

Einigen AufschluB gewalirt 47
; 12

/
16.: ,Er [der Konig] lege

Wasserwerke mit natttrlicliem oder herbeizufuhrendem Wassex 1

an, Oder wenn andere ein solches herstellen, gewahre er ilmen

Unterstiitzung durch Land [schenkung], Wege [-Errichtung], 2

Bilume und Hilfsmittel. Und [dieselben Untersttitzungen ge-

wahre er bei der Errichtung] yon heiligen Statten und G&rten. 3

Vereint sollen Arbeiter und Stiere ttichtig die Arbeit — Wasser-

werke u. dgl.4 — verrich ten. Und bei den Ausgaben soli er

sich beteiligen. Und einen Gewinstanteil soli er nicht erhalten.' 5

Der Konig hilft hier in neubesiedelten Gegenden private

Wasserwerke errichten. Auch 116
;
21 werden eigene Wasser-

werke erwalmt
;
da die Stelle nicht leicht verstandlich ist und

die Frage nach eigenen Wasserwerken und nach Wasserabgaben

beriihrt werden muB
;

sei dieser Teil (116,19/117,4) ausfiihr-

licher behandelt. 0

1 Die ersteren Wasseranlagen sind Brunnen, die letzteren Kanale.

2 Ein soldier Weg (setupatha) ist 4 danda breit (54, 17).

3 Mit C (Sor. p. 2) ist hier zu interpungieren; so hat auch die neue Aus-

gabe.
4 Es diirfte °bandhadi prakamatali zu lesen sein, als Apposition zu karma.

Shamas. (transl. p. 53): ,whoever stays away from any kind of co-

operative construction .
.

gegen diese trbersetzung spricht die Wieder-

gabe von aprakamatah und die Erganzung eines anderen Subjektes,

wabrend nur der Konig gemeint sein kann, der die Unterstiitzung ge-

wahrt. Yielleicht aber liest Shamas. prakramatah, ohne es anzugeben.

5 D. h. wohl an dem durch diese Wasseranlagen bewassexten Acker, bezw.

dessen Produkten; Fische, Boote und der Handel mit Griinprodukten

an Wasserwerken gelioren dem Konig (47,17).

0 Ygl. Shamas. Ind. Ant. XXXIV (1905), p. 110; .transl. p, 144; Mookerji

p. XXXYI; Law p. 11 f.; L. D. Barnett, Indian Antiquities p. 102; Smith

p. 132 f,
;
Jolly, Kuhn-Festschrift S. 28 f.
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Im Vorhergehenden ist von der Aussaat die Rede, die je

nach der Jahreszeit vorgenommen werden soli (116,1s). Das

Weitere ware zu iibersetzen: ,Das bei der Aussaat Ubrig-

gebliebene sollen die ardhasitikas bearbeiten/ Der Kommentar,

der vapadatiriktam best (Sor. p. 55), erkl&rt: ,-Infolge der groI3en

Menge [der kftniglichen Felder] ist es unmoglich, die gepfliigten

Felder zu besaen/ Die ardbasitikas — ,die um den halben

Teil [der Ernte] pfliigenden Dorf-Landleute sollen es macben,

[d. li.] saen' (Komm.) — sind aus der Rechtslitteratur bekannt. 1

Ivautilya falirt 116,20 fort: ,Oder die durch ihre eigene Kraft den

Lebensunterhalt haben, den vierten oder funften Teil erhaltend/ 2

Es sind bier Leute gemeint, welche aus Mangel an Samen
u. dgb (z, B, Werkzeugen) nur durch des Leibes Milken sick

den Lebensunterhalt verdienen, da es auf den konigliehen Ackern

zwar Samen, Stiere usw., aber keine Arbeiter gibt (Komm.).

Fiir die Bestellung erkalten sie den vierten oder fiinften Teil

der Ernte, von dem jedoch der Aufwand an Samen, Nahrung
usw. fiir diese Leute abgezogen wird. 3 Also: wahrend die

ardhasitikas konigliche Acker, da infolge der groCen Aus-

dehnung nicht alle bestellt werden konnen, um die Halfte der

Ernte bearbeiten, bebauen die svavlryopajivins dort, wo der

K5nig keine Arbeiter zur Verftigung hat, ihre eigenen Felder,

wozu sie alles Erforderliche vom Konig beigestellt erkalten; von

dem Ertrag ihrer Felder mUssen sie alles hergeben mit Aus-

nahme 4es vierten oder funften Teiles, von dem nock der Betrag

fiir Samen, Nahrung usw, in Abrechnung gebracht wird. 4 Weiter

1 Vgl, Manu 1Y, 253 (Haradatta zu Gaut. II, h, 17, 0 hat statt firdhika —
ksetrika); Yajfi. I, i66 erwahnt den ardhaslrin, Yisnu LVII, ie den ardhika,

zu dem der Komm. bemerkt: ardham ksetraphalaip yo riijiie samarpayati

so’rdhikah. Ygl. Jolly, RuS. S. 93 § 27, S. 109 § 32-, S. 107 (das Manu-
zitat ist ein Druckfekler).

2 Nach °bhagikah ist mit dem Komm. ein Strich zu setzen. °bhagika

lieifit nicht !

/4 oder */6 zahlen, s. P, W. s. v.; deutlicli wird es aus Yajfi.

II, 134 ;
bei Kautilya kommt das Wort oft yor (53, u; SI, 91 96, i), be-

sonders 172, 7 f,

3 Bei Sor. (p. 55 zu Zeile 20) ist °bhaktadivyayavisuddhena zu lesen wie

ahnlich ICaut. 99, 3 ; 240, n.
4 DaB es sich um ihre eigenen Acker handelt, geht aus der Brklarung
des Komm. bijadyabhavena hervor, ferner daraus, daB kein Unterschied

zwiseheu ilnien und den ardhasitikas bestande, weim aucli sie konig-

liche Felder zu bestellen hatten; endlich aus svasetubhyah, das diese Be-
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lieifit es (116 , 20 f.): ,Den niclit nacli Wunscli beendeten Teil

sollen sie hergeben*; die Stelle wire! iua Kommentar erklart:

die ardhasltikas oder svavlryopajivins sollen, wenn sie zuerst

aus Leiclitsinn eingewilligt liaben, dann aber nicht zur Stelle

sind, denjenigen Teil des zur Bebauung angewiesenen Saatkornes

liergeben, welchen sie nicht, wie es vom sitadhyaksa gewiinscht

worden, eingepflugt liaben. Scliwierigkeiten bereitet dem. Ver-

standnis Zeile 21 wegen der Unsicherlieit, ob svasetubhyah zu

dieser oder zur folgenden Zeile (117, i) gehort. Shainasastry

zog es frulier 1 (mit B und dem Komm., Jolly, ZDMG 71,

S. 230) zum Folgenden, in der neuen Ubersetzung aber gibt

er: ,with the exception of their own private lands that are

difficult to cultivate*. Unrichtig ist es, setu mit ,Acker* wieder-

zugeben, wie die Stellen des Artliasastra zeigen. Es fragt sich,

ob udakabhaga eine Wassersteuer ist und ob diese fur eigene

Wasserwerke gezahlt wird 2 oder ob man fiir das von konig-

lichen Wasserwerken gelieferte Wasser eine Abgabe zu ent-

richten hatte; in letzterem Falle gehort svasetnbhyah zu 116,21,

wo zu tibersetzen ware: ,aufier bei [Ackern mit] schwer zu

bearbeitenden eigenen Wasseranlagen*. 3 Unklar'ist ferner, ob

die Stoner in Produkten abgeldst oder in Geld gezahlt wird.

Es wird vielleicht angezeigt sein, so lange nicht eine un-

zweideutige Erklhrung dieser Stelle (116, 21) gefunden ist, von

Wasserahgaben mit Vorbehalt zu sprechen. 117, 1/4 ist oben

(S. 24) iibersetzt worden: ,Sie sollen ein Funftel Wasserabgabe

zahlen [fur das Wasser], welches mit der Hand hervorgebracht

wird. 4 Ein Yiertel [fur das], welches mit Sehultern [von Stieren]

stimiuung erglinzt. Auch lieute muB der indisclie Bauer fiir den Einkauf

von Saatkorn private und staatliche Darlehen aufnehmen; vgl. Sten

KonoWj Indien untor der onglischen Ilerrscliaft, Tiibingen 1915, S. 93.

1 Jolly, Kulm-Festselirift S, 29 u. Anm. 1.

2 Bar Einwand, daB 170, 2 Steuerfreiheit fiir setubandhas bostimmt wird,

was die Steuerleistung involviert, ist nicht stichhaltig, da es sicli dort

um eine Ausnahmsbestimmung handelt (s. oben S. 25).

3 Gehort svasetubhyah zum Folgenden, dann ist zu tibersetzen: ,auBer

bei Scliwierigkeiten 4
. D. h. wohl bei MiBernten oder wenn die Leute

erkranken u. dgl. Per Kommentar bei Sor. p. 55 ist unverstandlich.

117, 1 heiBt dann: ,Von eigenen Wasserwerken sollen sie . . J

4 Zu pravartima vgl. den Komm. zu 97
, 10 (Sor. p. 42), der pravartita liesf,

wie er zu 117, 2 (Sor. p. 55) pravartita als Erklarung gibt. pravartima
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hervorgebracht wird. Ein Drittel [fur das], welches mit Strom-

maschinen hervorgebracht wird. Ein Yiertel [fur das], welches

aus einem FluB, See, Teich, Brunnen heraufgezogen wird/ 1

Jedenfalls beweisen die angeftihrten Stellen fur den vor-

liegenden Zweck, dafi es private 2 Wasserwerke gab; damit

ist aber schwerlich ein Bestehen von Beamten fur alle Wasser-

werke anzunebmen, sondern nur fur die konigliclien. Die Auf-

sicht iiber diese fallt, wie aus dem Gesagten wahrscheinlieli ist,

dem sltadhyaksa, dem Aufseher liber die khnigliclien Domanen,

zu. ,In einer wasserlosen G egend [des Weidelandes] lege er

Brunnen, Wasserwerke und Quellen an, Blumen- und Frucht-

giirten
£

,
wird 141

,

7

vom Aufseher des Weidelandes (vivrta-

dhyaksa) gefordert. Von einer Zuteilung des Wassers lafit sicli

aus dem ArthaSastra nichts beibringen, 3 hingegen kommen Straf-

bestimmungen gegen Schadiger der freien Benlitzung desWassers

(167,7; 169, 20; 170, 10 f.
;
227, ist) und gegen gegenseitige Be-

sch&digung von Wasserwerken (169, 15 f.) vor.

Ergebnis (c): Nach dem Arthaiastra gibt es private Wasser-

werke, fiir deren Aufsicht eine Behorde anzunehmen unwahr-

scheinlich ist;’ fiir die auf den Dom&nen des Konigs befindlichen

Wasserwerke hat offenbar der sltadhyaksa zu sorgen, wiihrend

die Errichtung soldier in neu besiedelten Gegenden entweder

durch den Konig oder mit dessen Unterstiitzung durch Private

koramt 00,15/16 vor; s. auch Jolly, ZDMG 71, S. 235; offenbar ist pra-

yartima ein von vart-f-pra gebildetes Adjektiv mit -ima-Suffix (vgl.

W. D. Whitney, Indische Grammatik, Leipzig 1879, S. 445, § 1224 a;

B. Lindner, Altindisclie Nominalbildung, Jena 1878, S. 126, § 10).

1 udghata in 117,4 (so zu lesen) yon- ghat caus. + ud; vgl. udghafaka

neben ghatiyantra bei Hemac. Abhidh. 1093.
2 Das Graben yon Brunnen als religiose, pietatvolle Handlung erwiihnt

die Ara-Inschriffc; vgl. H. Liiders, SBA 2912 (XXXVIII), S. 824/826;

Sten Konow, SBA 1916 (XXXV), S. 805/807; S. Levi, Quid de Graecis

veterum Indoram monumenta tradiderint, Paris 1890, p.5; Revue de

l’histoire des religions XXIII (1891), p,44f.; G. Biihler, A6oka-Inscliriften

S. 16.

3 Vgl. A. v. Le Coq, Sprichworter und Lieder aus der Gegend von Turfan

(Baessler-Archiv, Beiheft I, 1911), S. Ill, Anm. 2: ,Mirab (spricli mirap),

aueli barandat (fur barandad), auf Turkisch sliming bag!, ist in Turfan

und Umgegend jener Beamte, der die Verteilung der Wasser eines

Stromes in die verschiedenen Bewasserungskanale (ostang) und Graben
(arxtp, eriq) zu liberwachen und in besonderen Listen zu vermerken hat. 4
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geschieht; ini wasserlosen Weideland stellt der Aufseher des-

selben Wasseranlagen her. Von einer Beh(3rde, welche die Auf-

siclit uber eine einheitliche Zuteilung des Wassers durch Lei-

tungen hatte, ist bei Kautilya niclit die Rede.

d) Beztiglicli der Anfsicht liber die Jager hat Mookerji

(p. XXXVII) mit Recht auf den vivitadhyaksa als Vorgesetzten

hingewiesen. 1 Es muft aber betont werden, daC es sich dabei

urn die in konigliehen Diensten stehenden Jager handelt, wahrend

sich eine allgemeine Anfsicht liber die Jager ans dem Artha-

sastra nicht belegen lafit.

Ergebnis (d): Als Aufseher liber die in koniglichen^Diensten

verwendeten Jager (teils als Sicherungstruppe fiir das Vieli,

teils als Aufklarer gegen Feinde) laftt sich ein Beamter, der

Aufseher des Weidelandes, nicht aber eine Behorde oder dercn

einzelne Mitglieder belegen.

e) Von einem Recht des vivitadhyaksa, zu belohnen nnd

zu strafen, kann man nur in beschr&nktem Sinne sprechen; es

ist ans den Worten des Strabo nicht klar, ob sich das Straf-

recht allein auf die Jager oder anf die Bewohner des Landes

liberhaupt bezieht. Ist es bloC fiir. die Jager gemeint, dann ist

es fiir den Aufseher des Weidelandes als deren Vorgesetzten

natiirlich. Ist diese Befugnis hingegen weiter zu fassen, dann

ist sie nur teilweise belegbar; als Beamte mit strafrichterlichen

Funktionen kommen der oder die pradestxs, fiir die Aufseher

und deren Untergebene und fiir die Diebe auch der samahartv

in Bctracht. Die Aufrechterhaltung der Sicherheit der Person

und des Eigentums, die Rechtspflege innerhalb des Weidelandes

ist allerdings Pflicht des Aufseher s clesselben. ,Er lasse den

Lebensunterhalt [dnrcli Arbeit] in Nutz- nnd Elefantenw&ldern

betreiben, 2 [er hebe] Weggelder 3 [ein, er besorge] den Schutz

gegen Rauber,4 das Geleiten der Karawanen,5 das Beschiitzen

der Binder 6 nnd die Rechtspflege' (141, 12 f.; Vers). Seine Ver-

1 Vgl. oben S. 135.

2 Der Komm. (Sor. p. 71) erklart: ,\Vas aucli immer zu nohmon ist, ist

der Sinn*, d. h. wolil, der Aufseher und seine Leute sollen sich aus den

Waldern Hire Bediirfnisse nelimen.

3 vartam zu lesen; das bezieht sich nur auf die Weggelder im vivita.

4 Vgl. 44, 19 5
130, 1 ; 141, 5 f., 9.

•
r
> Er erhiilt daflir das ativahika, vgl. oben S. 216 u. Anm. 1.

c Vgl. 128, 13 f.; 129, 1 ;
130, 1 .

Sitz'ungs'ber. d. phil.-hist. Kl. 191. Bd. 9. Abh. 16

t
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antwortlichkeit gebt aus 232, 9f. hervor: .Oder das an den Dorf-

grenzen Gestolilene und Weggeschleppte soli der Weideland-

aufseher ersetzen/ 1

Ergebnis (e): Es ist unsicher, ob das Reclit, zu belohnen

und zu strafen, sich nur auf die Jager bezieht; in diesem Falle

kommt es dem Weidelandaufseher zu. Bezieht es sicli allgemein

auf die Bewolmer des Landes, so ubt es derselbe Beamte nur

innerhalb des Weidelandes aus, wo er noch andere Pflichten hat.

f) W&hrend sich die unter c), d) und e) angefuhrten Punkte

(d ganz, c und .e teilweise) als Agenden eines Beamten (aber

keiner eigenen Behorde) erkennen lassen, kann die Steuer-

einhebung nicht dem vivitadhyaksa zugewiesen werden. Dies

ist Sache des samfihartr, des sthanika, gopa, der Leute des

samahartp; bei s&umigen Steuerzahlern schreiten die Polizei-

richter ein und in den einzelnen Zweigen der Finanzverwaltung

treten die betreffenden Aufseher hinzu; der Zollaufselier(109/113),

der antapala, der Grenzw&chter (111, 13), und der Aufseher des

Weidelandes (141, 12) im Einheben des Weggeldes, des Schutz-

geldes (141,1s); der Schiffsaufseher flir Sebiffs-, Hafen- und

F&hrgelder (126 f.), fUr die Einhebung der Weggelder, Geleit-

gelder und Zolle (128, 1) an den Fahren; der suradhyaksa im

Spirituosenhandel (121 , 17 n).

Ergebnis (f): Von einer Steuereinhebung des vivitadhyaksa

oder eines anderen Beamten anher dem samahartr, bezw. den

ihm unterstehenden Organen kann nicht die Rede sein; damit

fallt die scheinbare Einheitlichkeit der Agenden des Weideland-

aufsehers.

g) Die Aufsicht liber die Arbeiter ist nach den Worten

des Strabo zu gliedern in die liber a) Holzhauer;
t3) Bauleute;

Y) Erzarbeiter; c) Bergarbeiter.

a) Die Holzhauer arbeiten im dravyavana, im ,Nutzwalde f

;

der Gegensatz in wirtschaftlicher Hinsicht ist das hastivana, 2

der ,ElefantenwakF. Kautilya erklart gegen die Lehrer den

1 VgL Yajn. II, 27L
3 Kin anderer Name fin* hastivana ist nagavana, fur den der nagavana-

dhyak?a mit den nagavanapalas (oder hastivanapalas) besteht (50, if., 5 ).

Vgl. Law p. 54. Zum nagavana Yisnu III, ig (durch Kautilya wird die

zweite Erklarung des Ivomm. hinfallig, s. auch Jolly, SBE VII, p. 15 zur

Stelle); Gr. Biihler, ASoka-Insehriften S. 26S, Anm. *23 .
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letzteren fur wertvoller als den Nutzwald, weil die Elefanten

das feindliche Heer vernichten (294, 9/12; vgl. 50
; 11/13), aber

trotzdem lieiCt es (305, 10): ,Der Nutzwald ist die Quelle [fiir das

Material] zu Burgarbeiten, Fulirwerken und Streitwagen/ Wie
dem nagavanadhyaksa die nagayanapalas zugeteilt sind (50, u),

so scheinen dem kupyadliyaksa die dravyavanapalas zu unter-

stelien. ,Der Materialaufseher soli durch die Nutzwald-Huter das

Material herbeischaffen lassen. Und er richte die Nutzwald-

Unternehmungen ein. Sowolil was den Holzf&llern im Nutzwalde

1

zu geben ist als aucli die Strafe setze er fest, aufier in Notfiillen
42

(99, 15/17). Nacli 245, 15 erhalten die dravya- und liastivanaprdas

(= nagayanapalas) 4000 pana; da aber das Gehalt des naga-

vanadhyaksa und kupyadliyaksa nicht besonders angeftlhrt ist,

so dtirften beide in die Gehaltsstufe aller adhyaksas mit 1000 pana

gehoren (245, 19), wodurch ein Widerspruch zu 50, 1 a, bezw.

99, 15/17 gegeben ist. Vielleicht w&re auch bier an eine Zwei-

deutigkeit des Wortes °prda zu denken, aber es ist nacli der

Terminologie in 245, 15 wenig walirscheinlich. Was die Holz-

liauer erhielten, liiBt sich aus analogen Verhaltnissen yermuten,

offenbar einen Lohn (etwa wie beim Ackerbau besclniftigte

Arbeiter 118, 5) und Holz (wie der Kommentar nahelegt); viel-

leiclit tritt an die Stelle von Lolm in Geld tiberhaupt nur

Naturalentlohnung (vgl. 119, 14).

Ergebnis (a): Der Vorgesetzte der Holzhauer ist der Ma-

terialaufseher, dessen Stellung zu den dravyavanapalas unklar

ist; den Holzhauern bestimmt er den Lohn, die Naturalent-

lohnung, vielleicht nur die letztere, und ubt ein Strafrecht liber

sie aus.

3) Nicht sicher lassen sich die textoves identifizieren
;
'zivxm

bezeiclmet den Holzhandwerker, bei Homer den Schiffszimmer-

mann, dann den Handworker tiberhaupt (Schmied, Hornarbeiter

u. dgl.). 3 Im Sanskrit ware der entsprechende allgemeine Aus-

1 Der Komm. (Sor. p. 43) erklart: ,Denjenigen, welche vom Nutzwald den

Lebensunterhalt haben, den karpatikas*; Sor. gibt ,woodmen 4

;
P.W. gibt

,Pilger {

,
dock vgl. kapatika (auch bei Kautilya 18, 7 ).

* D. h. wohl, wen 11 sie sich mehr nehmen, als ihnen gebiihrt, durch Not

gezwungen, sollen sie straffrei sein.

3 g. Stephanos Thes. linguae gr. s. v. und F. Buchholz, Die homerischen

Realien, Leipzig 1881, IT, 1, S. 165.

16*

I
#
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druck karmakara
,
Arbeiter*, aber im Sinne des kunstlosen

Handlangers; der gelernte Arbeiter oder Handworker ist der

karu, Gilpin der Kunsthandwerker. Bauleute unter einem be-

stimmten Beamten kommen nicht yor; Schmiede beseh&ftigt der

sltadhyaksa, offenbar ftlr seine Gerate (115,17); Zimmerleute

wirken bei der Errichtung des Hanptqnartiers mit (361, 10),
1

befinden sick in der Pioniertruppe (362, 7); doch scheinen 361, 10

mehr Baumeister 2 gemeint zu sein, wenn sie (366, 15) bei der

Aufmunterung der Soldaten yerwendet werden und (245, ie)

2000 pana Gehalt haben, wahrend die iibrigen Arbeiter nur

120 beziehen (246, 3). Uber alle Handworker einen Aufseher

zu setzen, geht nicht an, da sie je in ihrem Arbeitsgebiet dem
betreffenden Aufseher unterstehen. Ob der Dorfvorsteher und

Stadthauptmann eine besondere Aufsieht liber die Handworker
ftihren, ist unsieher; sie werden wie die Angehdrigen anderer

Berufe konskribiert (142, 9). 60, a ist yon einer Innung der Hand-
werker und Kunsthandwerker die Bede; hier dttrfte es sich um
Abgaben dieser Innung handeln. Bedenkt man ferner, daB die

T&Toveq — seien sie was immer, jedenfalls sind sie karus —
unter Herron standen (karusasitr 200, 14), andererseits yer-

mogend und selbstandig waren (svayittakaru 3 200, 14); daB

es GroBhandwerkor gab (241, 9), endlich daB die Strafgewalt

liber die Leute der Aufseher, zu denen die Handworker im

betreffenden Arbeitsgebiete gehoren, dem samahartr und pradestr

zusteht (220, 14): so wird die Annahme einer einheitliehen Auf-

sichtsbehcJrde liber die -ektovss (liber die Handwerker im all-

gemeinen) durch das Arthasastra nicht nur widerlegt, sondern

ftir ein so ausgebreitetes Gebiet der verschiedensten T&tigkeiten,

wie sie bei Kautilya sich zeigen, ganz unwahrscheinlich.

Ergebnis (j3): Ftir laBt sich nur der allgemeine

Ausdruek fur Handwerker aufzeigen, auBer man faBt texytov

enger als Zimmermann; ftir die Handwerker bestelit keine ein-

1 Hier wie 360, 15 treten sie neben dem mauhurtika auf, der offenbar

durch Voraussagen giinstiger oder ungtinstiger Omina auf ihre Tatigkeit

einen EinfluB hat.

y Hingegen zahlen die Zimmerleute 241, 9 in die Kiasse der Kleinhand-
werker. — Gber den Wagenbauer und Schmied im Atharvaveda *s.

A. Hillehrandt, ZDMG 70, S. 44 f. Bei Brhaspati treten Genossenschaften
als Bauunternehmer auf, s. H. Gdssel, Beitrage S. 37.

8 So naeh B (Jolly, ZDMG 71, S. 414).
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heitliche Aufsichtsbehorde; die in koniglichen Diensten stehen-

den . haben den Aufseher des betreffenden Ressorts zum Vor-

gesetzten.

7)
Die Erzarbeiter sind die mit dem Verfertigen der Metall-

arbeiten betranten karus, deren Yerwendung mannigfach ist nnd

die je nach ihrem Arbeitsfeld dessen Aufseher unterstellt sind.

Der Metallaufseher (lohadhyaksa) riclitet Werkst&tten zur Er-

zeugnng yon Kupfer-, Blei-, Zinn-, vaikrnta-,
1 Gelbmessing-,

2

vrtta 8 ~Messing-
J
tala - 4 und lodhra

5

-Artikeln und den Handel mit

diesen ein (84, 1 {.). Der Prageaufseher (laksanadhyaksa) be-

schaftigt Arbeiter zur Pragung von Silbernilinzen (84,

3

f.)
;
der

Goldschmied Arbeiter zur Erzeugung von Gold- und Silber-

waren (89, 14); auBerdem gibt' es Goldarbeiter, die Fassungen

fur Edelsteine herstellen (87, 10); endliclr sind die dem Waffen-

kammer- Aufseher unterstehenden Waffenafbeiter zu nennen

(101,7). Private Erzarbeiter hat es nicht gegeben, da die Fa-

brikation von Metallgegenst&nden nur in koniglichen Unter-

nehmungen gestattet ist (81, ur.; 83
, 12); der Handel mit Metall-

gegenstanden bildet gleichfalls ein Monopol (83, is f. ; 84,2; 85, 4 f.)

;

ebenso ist es verboten, anderswo als in der koniglichen Gold-

schmiede Edelmetalle bearbeiten zu Iassen (90, sf.).
G Auch hier

ist also cine Reihe von Aufsehern nachzuweisen.

Ergebnis (y): Bei den Metallarbeitern besteken je nach

ilirer Tatigkeit Kategorien, liber die im betreffenden Arbeits-

gebiet ein Aufseher gesetzt ist. Yon einer einheitlichen BehOrde

kann nicht die Rede sein.

8) Die Bergarbeiter sind teils in Bergwerken (akara[kar-

manta]), teils in Minen (khani) 7 besch&ftigt, die vom akara-

dhyaksa, bezw. khanyadhyaksa betrieben werden, denen Sach-

verstlindige zur Seite stehen und die dazu nOtigen Arbeiter

1
S. Sor. p. 27 zu 83, 10 ,

der ,mercury* vermutet; Jolly (GN 1916, S. 357,

Anm. 1); R. Garbe, Die indisehen Mineralien, Leipzig 1882, S. 27 u. 89,

Vers 208 ff., Anm. 6: ,Scheindiamant*.
2

S. R. Garbe, a. a. O. S. 6 u. 38, V. 28.

3 Jolly , Stalil
4

,
kaipsa ,Bronze 4

;
an drei Stellen, wo es vorkommt. stehen

beide Worter nebeneinander: 84, 1 ;
100 , 15 (bier °kamsya); 192,9.

4 Jolly ,Rauschgelb*.

5 Sor. denkt an loba .Eisen 4

,
es besteht aber keine v. 1.

6 Vgl. Jolly, a. a. 0. S. 357 l. 362.

7
S. Law p. 2/11.

1



zugewiesen sind (81,15'); dem Aufseher steht auch die Straf-

gewalt liber unredliche Arbeiter zu (83, isf.). Bergwerke, deren

Betrieb zu kostspielig und nicht lohnend ist, werden an Private

vergeben, also gibt es anch private Bergleute; kBnigliche Berg-

leute (Sailakhanaka) hatten ihren Lohn je nacli ihrer Leistung

abgestuft, bezogen jedoch zumindest 500 und hochstens 1000

papa (246, 6 f.). Der Minenaufseher erriehtet Unternehmnngen

zur Gewinnung von Muscheln, Diamanten, Edelsteinen, Perlen,

Korallen und Atzstoffen (84, n f.), deren Handel er zu betreiben

hat, Fur Salz besteht ein lavanadhyaksa (84, 13); nach 126, 8 f.

0

hatte der Minenaufseher auch die Muschel- und Perlenfischerei 1

inne.

Ergebnis
(
0): Die kftniglich’en Bergarbeiter unterstehen, je

nachdem, ob sie in Erzbergwerken, Minen oder in Salzberg-

werken arbeiten, verschiedenen Aufsehern; daneben gibt es

private Bergleute.

h) Die Erriehtung von Wegen fiel wohl in das Bereich

desjenigen Beamten, unter welchem das Gebiet, dureh, dag' der

Weg flihrte, stand. In der Festung lieC der K(3nig die StraCen

herstellen (54, 12), die in der Stadt unterstanden dem nagaraka

(145, % 12 f., 19), im Weideland dem Aufseher desselben (141, 12),

dem Grenzw&chter die an den Grenzen
(
111

, 1s), an den Faliren

dem Schiffsaufseher (128, 1 ), an den Fliissen vielleicht dem
nadrpala (vgl. oben S. 235); in neu besiedelten Gebieten war
es Saehe des Ktfnigs, Wege zu errichten (47, 10

,
is), vielleicht

auch den droijamukhapatha und sthanlyapatha (54, 14
; 17, i

j
7 /.)*

anzulegen; der rasjrapatha fiel offenbar in die Kompetenz des

ni§trapala, Sftulen in Abstanden von je 10 Stadien sind nicht

nachweisbar.

Ergebnis (h); Die Erriehtung von Wegen f&llt — soweit

sieh diesbeziiglich etwas erkennen laBt — nicht in die Kom-
petenz eincr Behorde, sondern gehort zur Aufgabe jenes Beamten.

durch dessen lokalen Amtsbereich der Weg ftUirt; in neu be-

siedelten Gebieten und in den Metropolen scheint die Erriehtung

von Staatswegen durchgefuhrt zu werden. Von Meilensteinen

hndet sieh im ArthaSSstra niehts.

1 Deutet diese nicht auf die siidlichen K listen des Meeres, vor allem nuf

Ceylon V Vgl. OMfO 1912, S. 154.

‘ Vgl. Law p, i>H ff„ bes. 73 t
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Wegebeamte liat es in Indien offenbar nieht gegeben; die

R&mayanastelle II, 82, 20
1 spricht von mrirgaSodhakadaksak&b, 2

die den Weg flir das Heer, mit welchem Bharata den Rama
zurlickflihren will, herrichten sollen. Die in der Rajataran gin I

vielfacli genannten margesa, margapa, adhvapa, adhvesa, marga-

pe§a, gewdhnlich iin Plural und in Verbindung mit StraBen,

die durcli Gebirge fiihren, angeflihrt, entspreehen den Maliks

der mohamniedaniselien Zeit, die den erblichen Oberbefehl liber

bestimmte Passe innehatten mit der Verpflichtung, Besatzungen

flir die Grenzposten zu stellen, woftir sie die Einklinfte gewisser,

ilmen zugewiesener Landereien erhielten, 3

ZusammengefaBt IilBt sich uber die von Megasthenes be*

ricbteten Agenden der Agoranomen sagen: Eine Behorde liber

FluBarbeiten ist im Arthasastra nicht naehweisbar, ebensowenig

eine fur eine allgemeine Landmessung; die Existenz privater

Wasserwerke macht die einer Behorde tiber Bewasserung un-

wahrscbeinlich; flir die in koniglichen Diensten stehenden Jager

ist ein Beam ter naehweisbar; seine Strafbefugnisse beziehen

sicli nur auf diese nnd auf die Bewohner seines Amtsbereiebes.

Die Steuereinhebung fallt anderen Beamten zu; flir die ver-

sehiedenen Arten der Arbeiter, und nur soweit, als sie in k5nig-

licben Unternehmungen angestellt sind, besteht keine einheit-

liebe Behorde, sondern je nach der Tatigkeit ein Aufseher im

betreffenden Ressort, der dasselbe organisiert und leitet; eine

Behorde flir StraBenerrichtung und Setzung von Meilensteinen

besteht nicht. Das in Indien, wenigstens dem Arthasastra nach,

fehlende Prinzip der Kollegialitat kennzeichnet den Bericht des

Megasthenes als stark abweiehend; flir die Beamtungen des

Arthasastra ergibt sich, daB sie, soweit ihre Agenden nicht

faehmtanische Qualifikatiou verlangten, nach lokalen Gesiehts-

punkten gegliedert sind; d. h. einem Beamten wird in seinem

Amtsbereich eine Summe von Funktionen, nicht eine sach-

liche Kompetenz ubertragen. Die Beamten des Arthasastra sjnd

dem Berichte des Megasthenes gegenliber weit zahlreicher und

mannigfaltigster Art. — Der Name zyopw/6\j.v. kann den Agenden

1 C. Merckelj Die Ingenieurtechnik im Alterthum, S. 215 dlirfte diese Stella

gemeint baben.
2 Vgl. P,W. 8. v. margaraksaka.
a Nach M. A. Stein, Rajatar. transl. vol. II p. 391.

1
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nacli nicht als ,Marktbeamte' gefaCt werden, sondern als
?
Land-

beamte'; moglieherweise liegen im Berichte des Megasthenes

Ankl&nge an die ,Gesetze
f Platos vor.

2. Die Stadtbeamten. 1

,Die Astynomen werden in sechs Pentaden eingeteilt; and die

eine [Pontade] beaufsichtigt die Angelegenheiten der Handwerker, die

zweite [Pentade] nimmt Premde auf; denn sie teilt aucli Herbergen
zu und beobachtet den Lebenswandel, indent sie Genossen [als Auf-

passer] beigibt, und sie geleitet entwedei* sie selbst hinaus oder [tibcr-

gibt] das Verracjgen der Verstorbenen; 2 fur Erkrankte sorgt sie und
Verstorbene bestatfcet sie. Die dritte [Pentade] ist es

;
welche die

Geburten und Todesf&lle priiffc, wann und wie [sie stattfanden], der

Steuern wegen und damit die Geburten und Todesf&lle der Hdheren
und Niedrigeren 3 nicht unbekannt blieben. Die vierte [Pentade] ist

die liber Kleinbandel 4 und Warentauseb; sie hat die Sorge liber MaBe
und die Friichte, damit sie nach geeichten MaBen verkauft wtirden.

Ein und derselbe darf nicht mil mehr[eren Artikeln] handeln, aui3er

wenn er doppelte Stenern zablt. Die funfte [Pentade] sind die Auf-

seher liber die Iiandwerkswaren und sie verkaufon diese geeicht, ge-

spndert die neuen
;
gesondert die alten

;
wet sie vermiseht, wird bestraft.

Die aechste nnd letzte [Pentade] sind die Einheber der Zebnten der

1 Vgl, Lassen, Ind. Alt .
2

II, S. 721 f.

2 Dieser Satz ist yerschieden aufgefafit nnd tibersetzt worden: Groslutrd

(III, S. 147): ,sie geleiten die Abreisenden, oder die Giiter der Ge-

storbenen\ C. Mullers lateinische Paraphrase (FHG II, p. 430) lautet:

. et deducunt vel ipsos vel, si moriantur, opes eorum .
4 Lassen (Ind.

Alt .
2

II, S. 722) sagt: ,Die sich schlecht auftuhrenden Fremden wurden
fortgeschickt, , , . Das Yerm5gen der Gestorbenen wurde ibren Yer-
wandten zugestellt .

1 T,W. Rhys Dayids (Buddhist India p. 265): ,they

escort them on the way when they leave the country 4 und ahnlich

McCrindle (Ancient India p. 54): . and escort them out of the country
or, if they die, send home their property 4

;
Smith (p. 127) endlich:

,Deceased strangers were decently buried, and their estates were ad-

ministered by the commissioners, who forwarded the assets to the persons
entitled/ Schwierig ist das Verstitndnis wegen 7cpojr£p.7coucnv

;
die (sonst

4
nicht unmogliche) Bedeutung ,bestatten‘ hat es hier nicht, weil gleicli

darauf von Ojbttouatv die Rede ist. Fernor raufl es
,
geleiten 4

heifien

wmgen rtuv ajcoOavovrcov, und dieses wird dureh eine zu erwiihnende
Parallelstelle des Diodor ldar (unten S. 252).

3 Lassen (a. a. 0.): ,um die gliicklichen und imgliieklichen Geburten zu
erfahren/

0. Miiller (n,a. 0.): ,cauponas* (Schenkwirtschaften). Groskurd (a. a. 0.):
Yorsteher des Kriimerhandels .

4

#
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yerkauften Dinge; derjenige, welclier die Steuer vei'hehlt, wind mit

dem Tode bestraft. Fur sich besorgen alle dies, in gemeinsamer Tatig*

keit aber fur die Privat- und Staatsangelegenheiten, flir die Wieder-

herstellung der offentlichen Gebaude, der Mauern
,

1 des Marktes, der

Hafen und HeiligtiimerJ

Diese aus sechs Flmfer-Kollegien bestehenden Stadtbeamten

liaben folgende Agenden: a) die Aufsieht liber die Angelegen-

lieiten der Handworker; b) liber die Fremden; c) liber die Ge-

burts- und TodesfElle; d) iiber den Handel; e) liber die Hand-

werkswaren; f) die Einhebung des Zebnten; g) gemeinsame

Agenden.

Zu bemerken ist, daB die Beamtung in Indien keine kol-

legiale ist; aber aueli eine Zusammenfassung mehrerer, an sich

verschiedener stlidtischer Dienstzweige, die auf gleicher Stufe

stehen, unter einem Dienstbereich kennt das Arthasastra nieht.

Wenn Smith 2 in diesen Pentaden die offizielle Entwieldungsstufe

der gewohnlieh nieht offiziellen pailcayat sieht, so ist diese Ent-

wicklung aus dem auBeren Moment der Fiinfzahl abgeleitet. Die

pane oder pancayat ist eine Privatinstitution, 3 die es ausschlieBlich

mit der Entscheidung yon Streitfallen zu tun hat; die sogenannte

jathee-koottam besteht aus fttnf, zehn, zwanzig, dreiBig, funfzig

oder hundert Mitgliedern, die eigentliche Dorf-pancayat wird

aus fiinf Leuten gebildet, die von den Dorfbewohnern gewEhlt

warden, jeder Berufsordnung mit Ausnahme der niedrigsten

angehbren lconnen und keine Beziige genieBen.

a) Eine einheitliche Aufsieht liber die Arbeiter und Hand-

werker laBt sich nur im Sinne der Konskription belegen, die

aber auch fur Ackerbauer, Rinderhirten und Handler, flir die

1 Schwanbeck liest (p. 126) itplov, und so geben auch die Obersetzungen

,Preise {

; da aber daneben ayopa; ste-ht, was fast dasselbe bedeutet, und

schon die vierte und fiinfte Pentade die Aufsicbt liber den Handel hat,

so ist die Lesung tei^cSy, wie sieA.Meineke bietet, vorzuziehen; es handelt

sich um die Aufsieht der offentlichen Gebaude, zu denen auch die Stadt-

mauern zahlen,

2 Smith p. 127 u. Ind. Ant. XXXIV (1905), p. 200,

3 Vgl. Jolly, RuS. S. 130 f.; eine ausfiihrliche Schilderung der Agenden

der paficayat sowie des Gerichtsganges gibt J. B. Pandian, Indian Village

Folk p, 153/158. — Vgl. auch E. W. Hopkins, Ancient and Modern Hindu

Gilds (Yale Review 1898, p. 27 f., 34 ff. = India Old and New p. 173 f.,

180 ff.) liber die Beziehungen zur Kaste und Glide
;
M. Weber, Archiv

f. Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 41 (1916), S. 717 u. Anm, 134.

1
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Angehorigen der vier Kasten uberhaupt bestelit (142
? 9).

1 Bei

dieser Aufsicht der ersten Pentade der Astynomen dtirfte es

sich um jene liber eingegangene Verpflichtungen seitens des

Arbeitgebers und Arbeitnehmers handeln. Nacli Kautilya isfc

das karukaraksaiiam ,das Schiitzen vor den Handwerkern* Sache

eines Dreirichter-Senates, der arts drei Polizeirichtern oder drei

Ministern besteht. Eine Arbeit muB hinsiclitlicli des Ortes mid
der Zeit, innerhalb deren sie zu leisten ist

;
fixiert sein. Uber-

schreitet der Arbeitnebmer die Zeit unter dem Vorwand, Ort

nnd Zeit der Arbeit seien nicht bestimmt gewesen
;

so erbalt

er nur s
/4 des Lohnes ixnd als Strafe das Doppelte desselben

(200, is, 3,6 f.)< Der Arbeitnehmer 1st fiir Verlorenes oder Zu-

grundegegangenes ersatzpflicbtig, auBer bei Abhandenkommen 2

und Unfullen. Yerricbtet er die Arbeit in falscher Weise, 3 so

verliert der Handwerker den Lolm und zablt auBerdem eine

Strafe in doppelter Hohe desselben (201, if.). Festgesetzt sind

Bestimmungen fiir die Ersatzpflicbt der Weber, fiir die Straf-

fitlle, die sich aus der Materialverletzung ergeben

•

4
fiir Wascber,

die die Kleider auf Holzplatten und glatten Steinen reinigen,

gibt es Strafen bei Yerkaufen, Leilien oder Verpfanden der

ibnen zur Reinigung iibergebenen Kleider; 5 fur Sclmeider gelten

die gleichen Bestimmungen; 0 Goldschmiede werden bei unred-

lichem Ankauf von Edelmetall und bei unredlichen Manipula-

tionen mit Miinzen straffallig, 6 Zu den Arbeitnebmern gehort

aucb der Arzt, der strafbar ist fiir die dnrch seine Mittel

entstandene Enverbsbeeintrachtigung oder Lebensgefabr des

Patienten; 7 ferner die kuSllava, die tibermaBige Geschenke
aus Liebe und Vernachl&ssigung eines einzelnen vermeiden

1 Vgl, oben S. 215, 244.

a mnQ bier (201, i; B liest bhre?opanipatebhyab : Jolly, ZDMG 71,

b. 414) den ,yerlust durch Diebstahl [durcb das feindliclie Heer, Rliuber
oder Stiimme]‘ bedeuten, da dies als vis maior gilt und die Ersatzpflicbt

aufbebt, vgl. 177
, 13 f.

5 Zu erganzen ist (201, i) vor karyasyanyathalca rane : anirdistadesakala-

karyapadesaip wie 200, i 6 f.; vgl. 80, ir, f. ; Jolly, ZDMG 71, S. 229 und
GN 1910, S. 302.

4 201
, 3 /9 ;

vgl. Maim VIII, 397 ;
Vffjfi. II, 179 f.

201, io/lb ;
vgl. Manu VIII, 396, Yaju. II, 03s,

Nacli B bei Jolly, ZDMG 71, S. 411 f.

2(,2
5 9 11 ; vgl. Manu IX, 284 j

Yajfl. II, 242; Vi,si 111 V, 175/177.
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sollen.
1 Ebenso bestehen Besthnmungen fur ungelernte Arbeiter,

Diener. Ein Dienstverh&ltnis ist auch das des Opferpriesters

zum Opferherrn; der Opferlohn muG bestimmt werden, ferner

gibt es Festsetzungen fiir die Anspriiche des Opferpriesters fur

den Fall, daB ihm wahrend des Opfers nnwohl wird, je nacli

der Art des Opfers und je nacbdem, wie weit es vorgescliritten

ist.
2 In all diesen Fallen sind Differenzen zwischen Arbeitgeber

und Afbeitnehmer vor dem genannten Dreirichter-Senat auszu-

tragen, nirgends wird von einern ftinfgliedrigen Behilrdenteil

gesprochen, der eine solche Aufsicht flihrte.

Ergebnis (a): Die Aufsicht liber die Handworker diirfte

auf die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingegangenen Ver-

pflichtungen zu beziehen sein; bei Straffallen, die detailliert dar-

gelegt werden, verhangt ein aus drei Polizeirichtern (pradestr)

oder drei Ministern bestehender Senat die Strafe, von einer

Pentade einer Stadtbehorde ist im Arthasastra keine Rede.

b) Bei den Aufgaben der zweiten Flinfergruppe lassen sich

folgende unterscheiden : a) Aufnahme der Fremden
; J

3 )
Ziiteilung

der Herbergen; 7) Beobachten des Lebenswandels; c) Hinaus-

geleiten und Ubergabe des Vermogens; e) Krankenfiirsorge

;

C) Bestattung.

Smith 3 glaubt in der Fremdenfiirsorg.0 einfe Ahnlichkeit

mit der grieehischen Institution der xpo&na zu sehen, hat aber

selbsfc (an ersterer Stelle) auf die verschiedene Funktion, Be:

stellung und die Besoldung hingewiesen. Die Proxenie ist ein

Ehrenamt, die indischen Fremdenbeamten sind Staats-, bezw,

Stadtbearnte, die bezahlt werden. Der Proxenos ist ein politi-

scher Vertreter, ein Staatsgastfreund, der Gesandte aufnimmt;

er ubernimmt oder erhttlt von einexn fremden Staate als Ehren-

amt die Verpflichtung, sich der Angehbrigen dieses Staates an-

zunehmen; 4 diese Funktion ist meistenteils erblich. Der indische

1 202, 12/14 ;
vgl, Brhaspati XIV, 30 . Es handelt sich offenbar um gleich-

maBige oder gerechte Verteilung des Verdienstes der als Genossenschaft

konstituierten Truppe.

186, 6/ 187. 2 . Vgl. Law p. 193/195; zu dem Gauzen p. 189 ff.

^ Ind. Ant, XXXIV, p. 200 f.; Smith p. 127, 11.L — Die Frage ist deshalb

nicht unwiclitig, weil Smith (Ind. Ant. XXXIV, p. 200) einen grieehischen

EinfluB auf diese Institution der Maurya-Zeit fiir nicht unmoglich halt.

4 Cber das Institut der Proxenie und deren Zustandekommen s. ,T. G. Schu-

bert, De proxeuia attica, Leipz. Diss, 1881, p. 4 if.; Schoemann-Lipsius,
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Beamte tritt nach Megasthenes in der Fiinfzahl auf; der griechi-

sche Proxenos hatte zwischen beiden Staaten zu vermitteln, bei

Ausbruch eines Krieges gab er die Proxenie auf; die indische

kollegiale Beamtung hat es mit den privaten Angelegenheiten

der Fremden zu tun und ist eine standige, nur in ihren Organen

wechselnde Behorde.

DaB Megasthenes von Fremd$nbeamten bei den Indern

berichtet hat, ist sicher; dies geht aus der (erw&hnten) Parallel-

stelle bei Diodor 11,42,3 (=Fg. 1,57) hervor, nur lautet der

Bericht des Diodor insofern anders, als er nicht von einer

Pentade spricht:

,Es sincl bei den Indern auch iiber die Fremden Beamte ein-

gesetzt und sie sorgen dafiir, daB kein Fremder Unrecht erleide. Den
Kranken unter den Fremden fiihren sie Arzte zu und treffen die iibrige

Fiirsorge, bestatten die Gestorbenen, das hinterlassene Vermogen stellen

sie iiberdies den Verwandten zu/

Inwieweit Megasthenes durch griechische Institutionen bei

der Schilderung dieser Beamten beeinfluBt war, l&fit sich kaum
entscheiden; als Beamtung kommt die Proxenie in Sparta 1 und

in Elis 2 vor; hier hat sie neben sakralen Funktionen (AusschluB

vom Altar) die Aufsieht iiber die Fremden, besonders zur Zeit

des olympischen Festes inne, dort Gesandten und Fremden
Gastfreundschaft zu erweisen.

a) Nach dem Artha^astra untersttitzen die voin samahartr

in den Dorfern als angebliehe Hausv&ter angestellten Spione

die Unterbeamten, den sthanika und gopa, indem sie die Ur-

sache des Reisens nnd des Aufentlialtes der Abgereisten und
Angekommenen in Erfahrung bringen (142, 19 f.). In der Stadt

fiihrt der n&garaka die Aufsieht, dem fur je ein Stadtviei'tel ein

sthanika lyitersteht (144, 3),
3

fxir je zehn, zwanzig oder yierzig

Griechische Alterthiimer (4. Aufl., Berlin 1897/1902) II, S. 26; in alterer

Zeit erhalt der Biirger nicht die Proxenie, ,sondern er stattete viel-

mehr durch Obernahme dieser Vertretuug den Dank fur die ihm vor-

liehene Auszeichnung ab‘ (Schoemann-Lipsius a. a. O.).

1 Schoemann-Lipsius, Griechische Alterthiimer I, S. 253 u. Anm. 1.

2 H. Swoboda im Artikel ,Elis* K-E V, Sp. 2427.
3 Es ist interessant, dafi in der Stadt der sthanika an der Spitze eines

Burg-Viertels steht; dies spricht fur den engen Zusammenhang von
Stadt und Festung; vgl. A. Lndwig (Abhandlungen der k. bohm. Gesell-

achaft der Wissenschaften VI. Folge, 8. Band. Classe fur Philosopliie,

Geschichte mul Philologie. Prag 1875) S. 10 und MacdonelbKeith, Yedic
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Familien ein gopa (143, 17 f.). Dei' sthanika und der gopa sollen

die Reisenden, 1 offenbar dem nagaraka, anzeigen und in der

Stadt wohnen lassen (144,4). Ein Hausherr soil die Abgereisten

und Angekommenen dem gopa und sthanika melden, wodurch

er von aller Schuld, die diese auf sich laden, frei wird; tut

er dies nicht, so hat er an dem durch sie angerichteten Schaden

oder Verbrechen eine Mitschuld. 1st die Nacht ruhig, d. In. hat

der Hausherr seine Insassen nicht angezeigt und haben diese auch

niehts begangen, so zahlt er drei pana Strafe (144,14 f.).
2 Reisende

und herumsehweifende 3 Spione sollen verdachtige Leute fangen

(144, i6/is). Uber die zu Wasser angekommenen Ausl&nder fuhrt

der Schiffsaufselier die Aufsicht (127,7). Eine Gelegenheit zur

Ausforschung Fremder sind Trinkhauser, in denen schone Skla-

yinnen das wahre Wesen trunkener und schlafendei’ Gaste, so-

wohl der Einheimischen als der Fremden, 4 in Erfahrung bringen

(120, 4 f.). Bemerkenswert ist die rechtliche Stellung der Fremden:

sie haben nicht das Recht, gegen Einheimische Klage zu er-

heben, auBer gegen Leute, die bei ihnen angestellt sind 8
(98, 14 f.) .

Uber Fremde ist aus dem Artha^astra sonst niehts zu entnehmen. 6

Ergebnis (a): Beziiglich einer Aufnahme der Fremden durch

eine flinfgliedrige Behorde, die den Teil einer Stadtbeamtung

Index I, p. 539; B, Keil, Griechische StaatsaltertUmer (in Gercke-Nordens

Einleitung in die Altertumswissensehaft III, Leipzig und Berlin 1914)

S. 316; S. Feist, Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen

S. 144 f.
;
0. Schuchardt, Neue Jahrbticher f. d. klass. Aifcertum XXI (1908),

S. 305/21 und kurz im Reallexikon der Germanischen Altertumskun.de,

hggb. von Johannes Hoops, I (StraBburg 1911—13), S. 353 f.; G. Busolt,

Griechische Staatskunde (I. v. Mullers Handbuch der klass. Altertums-

wissenschaft IV, I, 1 [Munchen 1920]), § 27, S. 153 f.

1 Der Koram, (Sor. p. 7*2) sagfc ,Handler 1 (vaidehaka); s. Anm. 3.

3 Vgl. Sor. p. 73 und Jolly, ZDMG 71, S. 231.

3 pathika sind Handler u. dgl,, utpathika Grassammler u, dgl.; s. unter y).

4 S. Sor. p. 56; Jolly, ZDMG 71, S. 230.

5 Der Komm. (Sor, p. 43) erklart: ,Koine Anklage [ist gestattet] durch

die Glaubiger u. dgl. in Prozessen betreffs Schulden u. dgl. (zu lesen:

°bhirarthesvrnadi§u) gegen Einheimische .

1 Die sahyopakarinah (so zu

lesen nach den Korrigenda p. 1 u. nach der neuen Ausgabe 98, 15)
,die

Hilfe Leistenden* sind nach dem Komm. die Diener, Arbeiter u. dgl.

der Fremden. Fur diese aber besteht kerne Einschrankung gegenseitiger

Klageerhebung, — Fremde unterliegen einem hbheren Strafsatz (141, 3 ).

0 Vielleicht sind unter den bahirika (s. oben S. 213 Anm. 6
)
zum Teil auch

Fremde, allerdings niedrigster Kaste, zu versteben.

1
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bildet, ist aus dem ArthaSastra nichts zu ersehen. Die Fremdcn

wurden den Stadtbeamten angezeigt, was anf private Unter-

kunftshauser schliefien laBt.

0 )
Nichts spricht fur eine Zuteilnng der Herbergen an

Fremde durch Beamte; die Stelle 144
, 14 f. legt die Annalmie

privater Unterkunftshauser 1 nahe, deren Eigenttimer die Pflicht

hatte
;

die Insassen den Beamten anzumelden.

Ergebnis (£): Eine Zuteilung von Herbergen ist im Artha-

Sastra .nicht nachweisbar.

7)
Die Beobachtung des Lebenswandels der Fremden ge-

schieht — wie ans 3
)
hervorgeht — teils durch Spione, teils

durch Sklavinnen in den Trinkhausern. Diese Spione sind, wie

der Kommentar zu 144,16 (Sor. p. 73) sagt, auf bekannten Wegen
gehende Handler u. dgl. und auf Nebenwegen herumstreifende

Leute wie: Holz- und Grassammler, Rinderhirten u. dgl. auf

den Wegen Herumziehende, wie er auch zu lll,i (Sor. p. 51)

erkliirt: ,Auf bequemen Wegen gehende angebliche Handler

u. dgl/, bezw. ,Gras- 2 und Holzsammler, Rinderhirten u. dgl.

verachtete, auf den Wegen Herumziehende*. Da die Fremden
grbCtenteils Kaufleute und Handler 8 gewesen sein durften, so

batten die als Handler verkleideten Spione Gelegenheit, diese

auszuforschen
;
sie konnen als ,Genossen der Fremden* betrachtet

werden, wie Megasthenes berichtet. Aber das Ausspionieren

erstreckte sicli ebenso auf die einlieimische Bevolkerung, teils

zu Steuerzweeken, teils zur Uberwachung politischer Umtriebe.

Bei den fremden H&ndlern wird es sich noeh um Aufdeckung

begangener Zollschwindeleien gehandelt baben (vgl, 113,19).

Ergebnis
(7): Die den Fremden beigegebenen Spione lassen

sieh insofern aus Kautilya belegen, als die als Handler ver-

kleideten Spione den Aufenthaltsgrund fremder Handler in

Erfahrung bringen. Wiibrend aber die Fremdenbeamten diese

Spione den Fremden beigcben, sind die Spione des Arthasastra

1 Solche in 219, g zu sehen, wie Law (p. 79) tut, ist kauin riohtig; die

Stelle ist durch die uubekauuten Worter scluver verstftudlich. Der Sinn

diirfte sein: Verbrecher sollen durch Leute, die etwas iilinliclies wie sie

sind, durch Hetiiren und durch Leute, die ihnen zu essen geben, aus-

geforseht werden.

- Das tra des Komrn. geht offenbar auf trna zuriick.

3
JSo erkliirt der Komm. zu 144, 4 die (Sor. p, 72) pathikan vaidehakan

.die Reisendeu, d i. die Handler 4

.
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vom samalmrtr in den Dorfern und Stlidten angestellt und reisen

zu diesem Zwecke herum.

o) Die Angabe, daI3 eine Stadtbehorde oder ein Teil der-

selben sich mit dem Hinausgeleiten der Fremden nnd mit dem
Ubergeben der Effekten der Verstorbenen an deren Verwandte

besch&ftigt, findet ini Arthasastra keine Parallele. Das Vermogen

eines ohne Erben verstorbenen Fremden erbt im DharmaSastra

der Konig (Nar. Ill, m/is), bei Kautilya 161, is f. Mit erbloses

Gut an den Herrsclier, 1 soweit es nielit bemakelten Personen

oder Brahmanen gehort.

Ergebnis (c): Das Hinausgeleiten der Fremden und die

Ubergabe ihrer Effekten ist bei Kautilya nicht nachweisbar.

s) In neu besiedelten Gegenden unterhalt der Konig die

Kranken (47, 19), wie er aucli erkrankte Angehorige seiner bei

Arbeiten verstorbenen Diener zu unterstutzen lmt (246, is f.). Wohl
sind -Kranke, Durstige, vom Wege Ermudete und Fremde 2 zu

unterstutzen (199, i6f.), aber dies wird nicht als Aufgabe einer

bestimmten Beamtung angegeben. Die AusfuhrungenLaws 3 bieten

keine Bestatigung der Nacliricht des Megasthenes; die Existenz

eines bhaisajyagrha (55, 15), einer ,Apotheke‘, ist fur koniglielie

Zwecke anzunehmen. 4
56, 8/13 spricht von gemeinnutzigen Ein-

richtungen: ,Oder nach MaCgabe der Unternehmungen und

Felder 5 setze er die Grenzen fur die Haushalte fest. TJnter

1 Urn einen Trick zur Bereicherung <3er Staatskasse handelt es sich 242, 5/7^

wo gegen Shamas. (transl. p. 304): ,Spies . . . shall . . . carray away the

money ... of a dead man and of a man whose house is burnt . . zu

iibersetzen sein diirfte: „[Spione, die als] geistliehe Funktionare [auf-

treten], sollen das Vermogen von Ketzerorden oder einer Gottheit, wean

es nicht den gelehrten Brahmanen zur NutznieBung zugewiesen ist,

herbeibringen, indein sie sagen: ,es ist das [uns] anvertraute [Gut] eines

Verstorbenen oder eines, (lessen Haus abgebrannt ist.
tu Zu krtyakara

vgl. krtya 121,n; 166, 9 ;
238, is; °kara 337, 9 . Statt dagdhagrhasya liest

B (Jolly, ZDMG 71, S. 421) : dagdhahrdayasya, was keine bessere Lesart ist.

2 199,ig ist tirojanapado zu lesen und ebenso 143, 3 ;
vgl. (Sor. p. 71) die

Lesung des Komm., der ,aus einein anderen Lande stammend" erklart. —
Vielleicht ilbergeben die Spione oder Stadtwlichter hilfsbediirftige Leute

dem Stadtteil-Beamten (vgl. 144, 16/I8 ;
146 , 10 f.)- *

3
p. 90 f.

4 Ygl. 44, 1 .

5 Wemi die Verlniltnisse der Handworker und Ackerbauer nicht in der

(55, 7/1 s )
angegebenen Weise geregelt sind, sollen die Haushalte je nach

Bedarf und Platz fur ihre Tlitigkeit augesiedelt werden.
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ihnen sollen die, welchen es erlaubt wurde, Blumen-, Fruclit-

garten, Bautngruppen, Rieselfelder und Getreide- und Waren-

vorrate anlegen. Er lasse einen Brunnenplatz machen mit einer

Umhegung fur [je] zehn Familien und Vorrate [aufspeiehern],

die viele Jahre hindureh genossen werden kftnnen, an: Fett, 01,

Getreide, SliG- 1 und Salzstoffen, Arzeneien, Trockengemiise und

-fatter, Trockenfleisch und -gras, Brennholz, Eisen, Leder, Kohle,

Bandera, Giften, Horn, Bambus, Bast, Kernholz, Angriffswaffen,

Schutzwaffen und [Selileuder-] Steinen. Durch Neues ersetze er

Altes/ Dies sind VorbereitungsmaCregeln fur die Yersorgung

der Festung flir eine etwaige Belagerung und nicht zum Ver-

gleicb mit Megasthenes verwendbar. 2

Ergebnis(s): Von einer Fremdenbehtfrde, welelie die Fiir-

sorge flir erkrankte Fremde hatte, findet sich im ArthaSastra

nichtsj fur Erkrankte wie flir Hilflose scheinen stadtpolizeiliehe

Vorkehrungen zu bestehen, in neu besiedelten Gebieten Iiber-

nimmt der Konig diese Verpflichtung.

£) Als letzte Funktion der zweiten Pentade wird das Be-

statten der yerstorbenen Fremden berichtet. Soviet sick bezug-

lich der Bestattung uberhaupt aus dem ArthaSastra sagen I&Bt,

ist diese nicht Sache von Beamten, sondern letztere wachen

iiber die Befolgung der bestehenden Bestattungsvorschriften.

Yerboten ist es, Tierkadaver oder Menschenleiclien innerhalb

der Stadt wegzuwerfen, fur welch letzteres Vergehen die Strafe

50 pa^a betr&gt; zu den Friedhofen fiihren eigene Wege, die acht

daruia breit sind (54, m); wird ein anderer Weg als dieser, ein

anderes Tor als das ,Leichentor f beim Hinausfiihren der Leiche

bentitzt, so ist die erste Geldstrafe zu zahlen, die Torsteher

zalilen 200 pana; wird die Leiche anderswo als am Leichen-

platz begraben oder verbrannt, so betragt die Strafe 12 paiia

(145, 18 /21). Solche Bestimmungen wiiren nicht fur Beamte ge-

eignet, sondern weisen darauf hin, dafi die Bestattung private

Angelegenheit war und die Beamten nur liber die Befolgung

der bestehenden Vorschriften aus sanitaren Grlinden wachten.

4 So nacli 94, 13; vgl. P. W. s. v. ksara 2 c).

2 An eine Fiirsorge im Shine Asokas liiBt sich lcaum denken; s. E. Hardy,

Konig* Asoka S. 39 f.; V. A. Smith, Ind. Ant. XXXIV, p. 240/248; G.Buhler,

A£oka-luschriften S. 15 t, 286 f. Nur 142, 5 (oben S. 214) ware heran-

ziiziehen.
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Wem aber die Bestattung verstorbener Fremden oblag, ist aus
Kautilya nicht zu entnehmen.

Ergebnis (?): Von einer funfgliedrigen Behorde, die neben
anderen Pflichten die der Bestattung der gestorbenen Fremden
erfullte, findet sich im Arthasastra nichts; wer die Fremden zu
bestatten hatte, laBt sich nicht sagen, im allgemeinen ist dies

Privatangelegenheit, nur wachen die Beamten liber die Befolgung
der diesbezuglichen Vorschriften.

c) Mookerji 1 hat mit der dritten Abteilung der Stadt-

beamten den sthanika und gopa verglichen. Richtig ist, daB
die Einwohner nacli ihrer Zugehorigkeit zu den vier Kasten
registriert werden (142, o), aber von einer Geburts- und Sterbe-

statistik 2
ist nicht die Rede; auBerdem findet diese Registrierung

auf dem Lande und in den Dorfern statt. Jedoch auch die

Tatigkeit des sthanika und gopa in der Stadt (144, i f.) kann
hierfur nicht verwendet werden: ,Er [der gopa] soli bei dieser 3

die Kopfzahl 4 der Frauen und Manner nach Kaste, Gesehlecht,

Namen und Beschaftigung und [deren] Einnahmen und Aus-
gaben kennen. c Es handelt sich dem ArthaSastra hier wie aut

dem Lande nicht um statistische Zwecke, sondern um Ein-

treibung der Steuern, was auch Megasthenes berichtet, und um
die Aufsicht der politischen Zuverlassigkeit. DaB funf Beamte
mit diesen Agenden betraut gewesen sind, ist aus dem Artha-

sastra nicht zu ersehen. 5

Ergebnis (c): Von funf Beamten der Stadtbehorde zur

Erhebung der Geburten und Todesfalle ist im Arthasastra nicht

die Rede; die Stadtbeamten desselben ftihren die Aufsicht liber

die Bewohner zu Steuerzwecken, wie auch Megasthenes angibt,

und zwecks politischer Uberwachung,

1 & XXXVII f,

2 Vgl. Smith p. 128.

3 D. h. Gruppe von zehn, zwanzig oder vierzig Familien (143 , 17 f.).

4 Vgl. oben S. 215, Anm. 2 .

5 jStadtische Verzeichnung desPersonenstandes entspricht einer allgemeinen

Tendenz der hellenistischen Rechtsentwicklung*
;
E.WeiB, Jahresliefte

d. osterreicliischen Archaologischen Institutes XVIII (1915), Sp. 290*,

vgl. Sp. 293 mit Anmerkungen. — Registrierung von Geburten, Heiraten

und Todesfalien findet sich unter Hammurapi (B. Meissner, Bahylonien

und Assyrien [Kulturgeschichtliehe Bibliothek III, Heidelberg 1920]

S. 123).

Sitzungsber. d. phil.-h.ist Kl. 191. Bd. 5. Abh. 17
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d) Die vierte Pentade hat die Aufsicht liber die MaBe
und clen Verkauf der Fruchte, ferner die Beobachtung eines

Steuergesetzes. Flir die MaBaufsicht bestehen zwei Beamte:

der manadhyaksa (106/109), der Aufseher liber die Zeit- und

L&ngenmaBe, kommt hier weniger in Betracht; der Aufseher

liber die Gewichte ist der pautavadhyak§a. Seine Aufgabe ist

die Herstellung der Gewichte, Wagen und deren Priifung

(103/106), nicht aber die Kontrolle des Marktverkehres. Zu
diesem Behufe besteht das Amt des saipsthadhyaksa (208/205).

,Er beaufeichtige W&g- und MaBgerate wegen Vergehens gegen

das Gewicht' (203, 4); er hat die Strafbefugnis flir Ubeiiretung

der Vorschriften, die genau dargelegt sind, z. B.: ,Bei [den

MaBen] parimanl 1 und drona 2
ist ein zu wenig oder zu viel

von einem halben pala kein Vergehen; bei einem zu wenig oder

zu viel von einem pala ist die Strafe 12 pana. Damit ist die

[entsprechende] Erhohung der Strafe [bei Unrichtigkeiten] von

mehr als ein pala erkl&rt* (203, sr.). Leider hat Megasthenes

niehts liber Gewichte tiberliefert; fur jede Artikelgruppe besteht

ein besonderes MaB, wie bei den LangenmaBen flir verschiedene

Objekte; flir Fliissigkeiten, sura, Bliiten und Fruchte, Spelzen,

Kohle und Honig ist das MaB eine Sikh a, deren Vielfaches um
zwei zuiiimmt (105, 5 f.).

Zu erw&hnen ist hier eine angebliche Parallele zu dem
aicb cuccrr^.ou des Megasthenes. <7u<7<7V)jj,oq ,mit einem Zeichen* wird

von MaBen und Gewichten in der Bedeutung ,geeicht' gebraucht;

Smith 3 hat in anb ouccnfowu gegen McCrindle

4

das indische

abhijnanamudra sehen wollen .

6 Demgegenliber ist zu bemerken,
daB der indische Ausdruck (110,2; 111, 179 377, 11/12) sich nicht

auf die MaBe, sondem auf die mit dem Zollstempel oder Zoll-

siegel versehenen Waren bezieht. An der ersten Stelle fragen

die vier oder ftinf Zolleinnehmer die in Karawane heran-

gekommenen Kaufleute, wer sie sind, wolier sie kommen, wie-

viel Waren es sind und wo diese mit einem Erkennungszeichen

1 Vgl. 104, tf.
2 Vgl. 104,16.

3
p. 129, n. 2; er iibersetzt: ,\vith official stamp*.

4 Ancient India p. 54: ,by public notice 1

. Vgl. T.W.Rhys Davids, Buddhist
India p. 265, n.2; Moolterji p. XXXVIII.

5 So auch Wecker Sp. 1309. Lassen sagt (Ind. Alt. 2
II, S. 722) ,in ge-

Rtempelten MaBen 4

.
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oder mit einem Stempel versehen worden sind (110, 1/3 ).
Schon

aus dem va (110, 2) wird die Zerlegnng des Ausdruckes in zwei

Worte deutlich, klarer zeigt es die Stelle 11 1 , 17 f. : ,Eine aus der

Fremde gekommene Karawane schicke er [der GrenzwEchter],

wenn er die Untersuelaung der wertvollen und minderwertigen

Waren gemacht, ein Kennzeichen und den Stempel gegeben hat,

zum [Zoll-]Aufselier/ 1 Gemeint ist der antapala, der Grenz-

wachter, der die Waren einlaBt und sie zum Beweise dessen

mit einem Erkennungszeichen und Stempel versieht, wie aueh

der Kommentar zu 110
; 2 (Sor. p. 51) den antapala diese Revision

vornehmen laBt; ahnlich verfahrt der mudradhyaksa, der die

PaBausfolgung fur Personen, und der vivltadhyaksa, der deren

Revision besorgt (140, 17 / 141, 4). Von einer Parallele bezliglich

der Eichung der Gewichte kann somit nicht gesprochen werden.

Die Prtifung der Gewichte gescliieht dureh die ,Gegen-

maBe' (pratimanani
;

103, 13 f.) 7
die aus Eisen bestehen, aus

Magadha- oder Mekalastein, 2 oder dureh solcbe Gewichte, die

nicht durcli Wasser oder Salben 3 eine Zunahme oder dureh

Hitze eine Abnahme erfahren. DaB der Marktaufseher mehr

eine Aufsicht liber den Marktverkehr ausubte als iiber den

Verkauf einzelner Artikel wie Friiehte, geht aus seiner Pfiicht

hervor, die Preisregelung der Waren im Marktverkehr vorzu-

nehmen (203, 2 f.).

4

DaB die koniglichen Waren nach gepriiften

MaBen verkauft wurden, ist anzunehmen; aber im gewohnlichen

Leben wird man es so genau nicht genommen haben. So gibt

es Strafen fiir denjenigen, welcher mit zu groBen Wagen (Ge-

wichten) und MaBen gekauft hat und mit zu kleinen verkauft

(203 , 12 f.). Ferner spricht daflir die Unterselieidung der MaBe

in ihre tatsachlich aquivalenten Teile und in die als Equivalent

im gewohnlichen Han delsverkehr geltenden Teile 6
(
104

,
7

,
17

/
19),

1 Die dritte Stelie (377, n/12) besagt niclits.

2 Mekala ist ein Berg im Quellgebiet der Narmada; s. Lassen, Ind. Alt. 2
I,

S. 105 f., Anm. 2; S. Levi, JA s. XI, t. 11 (1918), p. 76.

3 pradeha lesen C und der Koram. (Sor. p. 48).

4 Im Dharmasastra soli der Konig alle sechs Monate die Gewichte priifen

(Manu VIII, 403
;
Vas. XIX, 13) und von fiinf zu ftinf Tagen die Preise

festsetzen (Manu VIII, 402 ; Yajfn II, 251); vgl. Jolly, RuS. S, 110.

,Bei Kauf und Verkauf in der Welt 4

,
sagt der Koram. zu 104, 7 (Sor.

p. 48); verschiedene Mafiteile gibt es, wenn der Koram. richtig erkBirt,

gegeniiber der Dienerschaft, der Konigin, den Prinzen und im Harem.



260 Otto Stein.

wodurck an sick Gelegenkeit zu unabsicktlicker and absiektliclier

Schadigung gegeben ist.

JeneVorschrift, nack welcher ein Handelsmann in mekreren

Artikeln doppelte Steuern zaklen musse, laBt sick kaum aus

der Rechtsliteratur, aucli nickt aus dem Arthasastra belegen.

Lassen 1 meinte, diese Angabe beruhe auf einer nngenauen

Wiedergabe durch Strabo, es musse heiBen, daB ,wer andere

Fruchte als die, fur welche er sckon eine Abgabe bezahlt hatte,

verkaufte, dafur aufs neue die Abgaben entrickten rnuBte/

Steuers&tze sind fur Gold, Silbei*, Diamanten u. dgl. festgesetzt,

fur Textilwaren, Getreide, Glaswaren (241, e/n); je nack dera

Handel mit diesen oder jenen Artikeln trat der ICaufmann in

diese oder jene Steueidklasse ein; es ist anzunehmen, daB er,

wenn er mit mehrei'en Waren handelte, die ftir diese festgesetzten

Steuern zusammen zaklte. Moglicli bleibt es, daB Megastkenes

eine Einricktung iiberliefert hat, die von der Recktstheorie nickt

beriicksichtigt, in der Praxis aber geiibt worden ist.

Ergebnis (d): Yon der Aufsicht iiber die MaBe ist im

Arthasastra die Rede, jedoch wird diese nickt durch ein Fiinfer-

kollegium, sondern teils durch den Gewichtsaufseher, teils durch

den Marktaufseher besorgt; ttber den Verkauf der Fruchte laBt

sick nickts Besonderes sagen. Das Steuergesetz, nack dem ein

Kaufmann nur eine Artikelgruppe vei'kaufen durfte, ist zwar
nicht belegbar, aber moglick.— In axo cuffcn^oo ist keine Parallele

zu abhijnanamudra zu seken,

e) In die Funktionen der fiinften Pentade, der der Verkauf
der Handwerkswai'en oblag, wird sich nack dem Arthasastra

der panyadhyaksa mit dem samsthadhyaksa geteilt kaben. Je-

doch handelt es sich bei Kaut-ilya nicht um den Verkauf aller

Handwerkswaren durch Beamte, wic Megasthenes berichtet, son-

dern um den der Konigswaren. Dazu kommt, daB der Waren-
aufseker (panyadhyaksa) nickt personlich den Verkauf durch-

ftilirte, sondern ihn den Handlern gegen ein Entschiidigungsgeld,

das als eine Art Konzessionsgeld aufgefaOt werden kann, iiber-

lieB: ,Oder die Handler sollen die vielartigen Konigswaren zu
bestimmten Preisen vei'kaufen. Und sie sollen ein der Durch-
brechung [des koniglicken Monopols] entsprechendes Entsckli-

1 Tnd. Alt.- II, S. 7*22, Anm. 2,

f
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digungsgeld zahlen. Ein Sechzehntel als Stener 1 [fur Waren,

die] nacli LangenmaBen [zu messen sind]. Ein Zwanzigstel [als

Stener fur Waren] mit Wagemessung. Ein Elftel fur Waren,

die zn zahlen sind
f

(98, 9/12). Die Anfselier der einzelnen konig-

lichen Betriebe hatten die Pflicht, anch den Handel mit den in

den koniglichen Faktoreien hergestellten Artikeln einzuleiten, so

der Metallaufseher (84; 2), der Minenanfseher (84, 12), der Salz-

anfseher (84, 14 ),
der snra-Aufselier (119, 3)5 diese Artikel warden

somit nicht vom panyadhyaksa verkanft, er beschriinkte seine

Tatigkeit auf Konigswaren, Bedarfsartikel
,

2 yielleiclat Luxus-

artikel 3 nnd vornehmlich auf auslandische Waren (98* 4 f.). Was
die Handler nicht verkauften, das lieB der Warenaufselier durch

seine Untergebenen, die Warenvorsteher (panyadhisthatp), deren

Zahl nicht angegeben wird, besorgen. Diese legten das geldste

Geld in eine mit einer Offnung versehene Truhe, die dem

Warenaufselier am Abend mit Wage und MaBgeraten unter den

Worten ubergeben wurde: ,Das und das ist verkanft worden,

das und das ist ubriggeblieben' (98, iq/is). Bezuglich der Hand-

werkswaren besteht nacli dem Artha^astra ein weit freieres,

intensiveres und reichhaltigeres Handelsleben; die Existenz eines

GroBgewerbes und einer Industrie mit entwickelter Technik ist

schwerlich mit solchen, fast primitiven MaGnahmen, wie sie

Megastlienes angibt, vereinbar. ,Ftir Leute, welche die Voi'zuge

und Mangel der Arbeit der Handwerker und Kunsthandwerker,

den Lebensunterhalt, den Yerkauf oder die Beeintrachtigung

des Kaufes, naehdem sie sich vereinigt haben, gemeinsam fest-

setzen, ist die Strafe 1000 [pana]‘ (204, 4 f.)
5

4 eine solche Be-

stimmung deutet auf Marktspekulationen hin, die, wenn die

Erzeugnisse der Handwerker durch Beamte verkauft wiirden,

unmoglich waren, DaB zwischen alten und neuen Waren ge*-

schicden wurde, laGt sich aus dem Brauche im Marktverkehr

erschlieGen: ,Der Marktaufseher soli beim Marktverkehr der

1 Hier liatte vyajl die Bedeutung ,Steuer*; vgl. Jolly, GN 1 91B, S. 357 f.

und den Komm. zu 85, 2 ,
der zwei Arten von vyaji angibt.

2 Vgl. 98, 8 u. Komm. (Sor. p. 43) dazu.

3 Der Warenaufselier soil die Beliebtlieit und Unheliebtlieit der Waren

kennen (97, 20); der Komm. (Sor. p. 43) erkliLrt es mit ibrer schnellen

oder langsamen Verkaufsmftglichkeit.

4 Vgl. YSjfl. II, 249 .

4
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Waren die Verpf&ndung oder den Verkauf alter Waren, deren

Eigentumsbeweis geprlift worden ist, festsetzen* (203, 2 f.). 1st

jemandem etwas verloren gegangen, gestohlen und nicht ge-

funden worden, soli er es bei den mit solchen Gegenstanden

Handelnden anzeigen. Haben diese den Gegenstand erworben

und verheimlichen sie ihn, so sind sie der Beibilfe sehuldig,

hingegen frei von Schuld, falls sie, ohne zn wissen, daB der

von ihnen erworbene Gegenstand gestohlen war, ilm heraus-

geben; verpfanden oder yerkanfen dtirfen sie alte Artikel nur

nach vorhergegangener Anzeige an den Marktaufseher (213, 7/11V

Hierans Iftfit sich eine Aufsicht des Marktaufsehers liber den

Verkehr mit alten Waren ableiten; eine Bestatigung der Nach-

rieht des Megasthenes im vollen Sinne bietet das ArthaSastra

nicht}

Ergebnis (e): Die Aufsicht iiber die Erzengnisse der Hand-

worker nach dem ArthaSastra besteht nnr insofern, als diese

aus ktfniglichen Betrieben stammen; der Marktaufseher hat die

Kontrolle iiber den Verkauf alter Waren, um auf diese Weise

Diebst&hle aufzudecken. Von einer fiinfgliedrigen Behorde mit

solchen Agenden ist bei Kautilya nicht die Rede; tiberhaupt

macht das ArthaSastra einen dem Berichte des Megasthenes

gegeniiber weit fortgeschritteneren Eindruck auf dem Gebiete

des Handelslebens.

fj Die sechste Gruppe der Stadtbeamten hat es nach

Megasthenes mit dem Einheben des Zehnten von den verkauften

Dingen zu tun; Lassen 2 hat bemerkt, daB das Gesetzbuch einen

niedrigeren Prozentsatz und eine mildere Strafe fiir den Steuer-

hinterzieher vorschreibt. Wahrend Megasthenes von einer Ab-

gahe fiir verkaufte Waren spricht, kennt das ArthaSastra Zflllc;

auch dies scheint ein Umstand zu sein’ der auf eine entwickelte

Stufe des Handels hinweist. 3 Der Zoll (Sulka) betragt bei Kautilya

1 Hier bestehen andere Bestimmungen, vgl. 203,17/204,3 — Ober das

Handelsrecht nach Manii und Y .njuavalkya liandelt Lassen, ZDMGXVI
(1862), S. 427/437.

2 Ind. Alt. 2 II, S. 722; nach ihm McCrindle, Ancient India p. 54, n. 1

;

Smith p. 128.

3 Verkaufsabgabe und Zoll sind nicht identisch, und doch vergleicht

Lassen Manu VIII, 393 mit der Angabe des Megasthenes. Von einer

Verkaufsabgabe scheint Yajfi. II, 261 ;
Gaut. 1L i, 10 , 26 ssu sprechen.

Der Kommnntar zu letzterer Stelle hemerkt: „Was von den Kauileuten
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fill’ Einfuhrsartikel 20% ;
fiir Fi’iichte 16 a

/3°/o? fto Textilwaren,

sura u. a, 10
°/0

oder 6 2
/g °/# ,

fiir Holz, Getreide, Fett u. a. 5°/
0

oder 4°/
0 ;

auGerdem ist
1

/15 ^eS Zolles dem Toraufseher zu

geben (112, 14 / 113, 5). Der Zoll, der Ausfulir- und Einfuhrzoll 1

ist (112, 11 ), richtet sich auch nacli dem Branch der Gegend:

,Fiir alte und neue Waren setze er darnach den Zoll fest nach

Brauch der Gegend und der Sonderkaste und die Strafe nacli

demVergehen' (113,121'.; Vers). Zollvergehen warden wie in den

Rechtsbiichern mit Geldstrafen belegt: ,Wenn einer aus Furcht

vor dem Zoll die Quantitat der Ware oder den Wert [derselben]

geringer angibt, soil der Konig das dariiber 2 Hinausgeliende

konfiszieren. Oder er zalile den achtfaclien Zolk (110
, 11 f.).

Ergebnis (f): Yon einer Yerkaufsabgabe im wortlichen

Sinne ist im Artliasastra nichts zu finden; die Zijlle richten

sicli nach den Waren, sind also in ein Zollsystem gebracht;

bei Zollvergehen sind — wie im Dharma§astra — Geldstrafen

oder Konfiskation der Ware festgesetzt, keineswegs die Todes-

strafe.

g) Zum SchluB dieser Einteilung der Stadtbeamten steht

der Satz, da!3 sie in ihren Funktionen selbstiindig verfahren,

aber fiir private und staatliche Angelegenheiten gemeinsam

arbeiten. Sowenig es innerhalb einer Beamtung eine Kollegiali&t

gibt, sowenig gibt es nach dem ArthaS&stra eine Zusammen-

fassung von Beamtungen zu einem gemeinsamen Wirkungs-

kreis, zu einer ,Synarchie'. 3 Schon die Aufz&hlung der Beamten

verkauft wird, das heiBtWare; von dieser ist der zwanzigste Teil dera

Ivonig zu geben; dieses Gegebene eben fiihrt die Bezeichnung ,§ulka l
.
M

Zu sutra 27 erklart Haradatta: ,Bei diesen Waren [namlich: Wurzeln,

Ertichten, Bliiten, Arzeneien, Honig, Eleisch, Gras und Brennholz] ist

der sechste Teil dem Konig von dem Verkaufer zu geben.‘ (Der Text

der Gautama -Ausgabe [in der Anandasrama-Sanskrit-Serie 61, 1910] liest

$a.stbati, der Komm. ?a?thitamo; vgl. p. w. s. v. sa?thya und W. Tk>y, Die

kdnigl. Gewalt S. 40, Anm. 2.) — Sulka seheint frtiher ,Gebuhr‘ iiber-

haupt, spater ,Zoll £ zu bedeuten; vgl. Macdonell-Keitli, Vedic Index II,

p. 387 und G. Biihler, SBE XIV, p.100 zu Vas. XIX, 87. — Der Nacbriclit

des Megasthenes entspricht es, wenn die Untertanen dem Manu V10 der

Waren aussetzen (Kaut. 23, 1 ).

1 atithya ,auf Gastverkebr beziiglich0?

- D. h. liber die Angabe der Menge und des Wertes der Ware.
3 Die Ratgeber-Versammlung ist kein Kollegium, da sie keine Behorde

ist; die gemeinsame Tatigkeit des gopa und Polizeiricbters bei der
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und ihrer T&tigkeit bei Kautilya, ahne einen Zusammenhang

zwischen ihnen herzustellen, zeigt, daG es eine Synarchie, eine

gemeinsame Tatigkeit melirerer Beamtungen, nicbt gibt. Ein

weiterer Beleg fur die Nichtexistenz einer Synarchie laGt sich

erbringen, wenn man die als gemeinsame Beamtungen an-

gegebenen idenfifiziert. So fellt die Aufsicht liber die Stadt-

mauer dem Stadthauptmann zu (146, 10); die liber den Mark!

dem sainstliadhyaksa und dem pai^yadhyaksa (97 f.
j
203); die

iiber den Hafen dem Hafenaufseher (pattanadhyaksa) und Schiffs-

aufseher (navadhyaksa 126, 10); endlich die iiber die Heilig-

tiimer offenbar dem devatadhyak§a (60, 3). Ein Zusammenhang
zwischen diesen Beamten besteht, wie sich sofort ergibt, nicht.

Ergebnis (g): Eine gemeinsame Tatigkeit der Beamten

des ArthaSastra, soweit sie mit den bei Megasthenes angegebenen

Agenden belegbar sind, gibt es nicht; die als gemeinsam be-

zeichneten Pflichten fallen vielmehr einzelnen Beamten zu, die

keinen Zusammenhang untereinander haben.

Die Hervorhebung des prinzipiellen Unterschiedes zwischen

dem Beriehte des Megasthenes iiber die Stadtbeamten und den

ihnen im ArthaSastra entsprechenden Funktionaren 1
ist notig,

um das Verh&ltnis der beiden Quellen zueinander zu zeigen

und um die Glaubwiirdigkeit des Megasthenes zu prlifen.

Kennzeichnend fiir die Aufz&hlung bei Megasthenes ist

das Fehlen eines Hauptes der sechs Pentaden und die Ein-

teilung in sechs Ftinfergruppen selbst. Im ArthaSftstra gibt es

einen Stadthauptmann, den nagaraka oder nagarika; diesem

unterstehen vier sthanikas (,Viertler‘) und eine Anzahl von gopas

(,Revieraufseher‘); ihre Befugnisse sind teils politischer, teils

fiskalischer, teils polizeilicher Natur. Nacli Megasthenes gibt es

dreiGig Beamte ohne ein Presidium. In welchem Verhftltnis

stehen die einzelnen Beamten des Arthasastra zum Stadthaupt-

Steuereintreibung ist eine falJweise Beiordnung eines Exekutivorgans,
nicht aber eine standige Koordiniernng zweier Teilhaber derselben Amts-
befugnis. Die Kojlegialitat kann als ein speziiiseh demokratisches Merk-
mal der Behorden angesehen werden, s. H. Swoboda, Lehrbuch der

griechischen Staatsaltertiimer S. 143. — Zum Begriff der Synarchie vgl.

B. Keil, Griechische Staatsaltertiimer S. 393 und H. Swoboda a. a. ().

S. 150 f.

1 Vgl. L. D. Barnett, Antiquities of India p. 103.

I
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mann? Der Gewichtsaufseher hat keinen Zusammenhang mit

dem nagaraka, ebensowenig etwa der devataclhyaksa; nacli

Megasthenes aber fungiert die vierte Pentade innerhalb des

Beamtenkorpers der Stadt und die Heiligtiimer sind gemein-

same Angelegenheit dieser Synarchie. Von den ubrigen Pentaden

sind nicht einraal die Funktionen aus dem Arthagastra belegbar,

wie die Zuteilnng von Ilerbergen, Bestattung der Fremden,

Einheben des Zehnten. Es ergibt sich somit eine yollkommene

Verschiedenheit in der Struktur der Beamtungen zwischen Me-

gasthenes und Kautilya. Zugestanden, Megasthenes hatte die

indischen Verhaltnisse mit den Augen eines Griechen gesehen,

so hiifcte ihm dennocli nie ein solcher fundamentaler Untersdiied

zwisdien dem Tatsachliehen und dem, wie er es zu sehen

glaubte, entgehen konnen. Das leitet zur zweiten Frage iiber,

wie weit ist Megasthenes glaubwlirdig?

Unwahrscheinlidi ist die Annahme, der griechisdie Ge-

sandte habe die Schilderung erfunden. Analogien zu seinem Be-

richte sind auch nieht aufzuzeigen. Der Name der Behorde

bei Megasthenes ist acTuv6p,oi, doch hat sie Funktionen, die in

Griedienland den aycpavop.ct zufallen; 1 ihnen obliegt die Uber-

wachung des Kleinhandels, die Kontrolle iiber die zur Ver-

wendung kommenden MaBe und Gewichte. Was die Zalil der

Beamten anlangt, gab es in Athen je fiinf fur die Stadt und

den Piraus. a Von einer ausgesprochenen Analogic wird man

weder in den Befugnissen noch in der Zalil der Astynomen

sprechen' konnen. So wird der Bericht des Megasthenes zwar

aufgenommen werden miissen, wie er vorliegt; ein Umstand

aber ist noch zu erw&hnen. Wie die Stadtbeamten in sechs

Pentaden eingeteilt sind, so macht er auch aus den Militar-

1 Vgl. R. Haderli, Jalirb. f. klass. Philol. XV. Suppl. (1886/1887), S. 47 ff.

*
2 Nacli Aristoteles IIoX. ’AO. L, 2 haben die Astynomen die Kontrolle iiber

die Fldten-, Lauten- und Zitherspielerinnen, die sicli nur um zwei

Drachmen verdingen diirfen; sie sorgen dafiir, daB der Unrat auBerlialb

eines Umkreises yon zehn Stadien von der Stadtmauer abgeladen wird

;

sie waclien iiber die Baulinie in den Strafien, daB keine Dachrinnen

auf die StraBe ausfiieBen oder Fensterladen sich auf die StraBe z

u

offnen; endlich nehmen sie die auf den StraBen Verstorbenen auf, wozu

ihnen Staatssklaven beigegeben sind. Vgl. G. Busolt, Griechische Staats-

kunde § 56, S. 492 f.; R. Haderli, a. a. 0. 8. 69 f. Die Zalil der Asty-

uomen ist auBerhalb Athens verschieden, R. Haderli S. 71 f.
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beamten sects Flinferkollegien: das durfte denn doch seinen

Bericht als teilweise gekiinstelt, zumindest schematisiert er-

scheinen iassen.

ZusaminengefaGt ergibt sich fur die Stadtbeamten : die

Aufsicht iiber die Handworker, wohl strafrechtlich zu verstehen,

fftllt bei den in koniglichen Betrieben angestellten dem be-

treffenden Aufseher, sonst dem samahartr und pradestr zu;

beziiglich der Fremden ist eine Behbrde nicbt belegbar; eine

Geburts- nnd Sterbestatistik gibt es nicht, nur eine Konskription

der Bevolkerung zu fiskalischen Zwecken, wie aucli Megastbenes

angibt, nnd zur politischen Kontrolle. Die Aufsicht iiber MaCe
und Gewichte fallt einzelnen Beamten zu; fur die Erzeugnisse

der Handwerker besteht keine BehGrde; von einer Yerkaufs-

abgabe findet sich nichts; gemeinsame Agenden mehrerer Teile

einer und derselben Beamtung lassen sich nicht nachweisen. Ein

gemeinschaftlicher Name fUr eine aus sechs Fiinfergruppen be-

stehende Stadtbehorde existiert nicht; die Stadtbeamtung nacli

Kautilya ist vollig verschieden von der durch Megasthenes be-

richteten.

3. Die MilitSrbeaniten.

,Naeh den Astynomen ist das dritte Kollegium das iiber das

Heerwesen, auch dieses ist nacli Pentaden sechsfach geteilt; von diesen

ordnen sie die eine [Pentade] dem Nauarclien bei, die and ere dem
[Beamten] iiber die Rindergespanne, durch welche Maschinen, Nahrung
fur sie selbst und fiir die Zugtiere und die Bediirfnisse des Heeres 1

gebracht werden. Diese stellen auch die Diener bei, Troinmelschlftger

und Schellentr&ger, ferner auch Pferdeknechte, Maschinenbauer und deren

Diener; unter Schellen senden sie die Leute zum Futterholen aus, mit

Belohnung und Bestrafung die Schnelligkeit und Sicherheit regulierend;

die dritten haben die Sorge um das Fufivolk; die vierten um die

Pferde; die funften um die Wagen; die sechsten um die Elefanten.

Sowohl Pferde als Elefanten haben kdnigliche Stalle; es gibt auch ein

konigliches Zeughaus; denn der Krieger gibt die Rustung in das Zeug-
haus ah, das Pferd in den Pferdestall und gleichenveise den Elefanten.

Sie bedienen sich ihrer ungezuumt; die Streitwagen werden auf den
Wegen von Rindcrn gezogen; die Pferde werden am Halfter gefuhrt,

damit die Sclienkel sich nicht entziinden und ihr Mut dadurch, daB
sie an die Streitwagen gespannt werden, sich nicht abstumpfe. Auf
einem Streitwagen sind neben dem Lenker zwei Kampfer

;
der Lenker

1 Groskurd fa. a. O. Ill, S. 147 f., Aum. 1) liest tf] oriparaa stntt rf; atparta.

#'
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des Elefanten ist der vievte, drei aber scliiei3en mit dem Bogen von

ibm herab.
c

Bezliglich des Heerwesens berichtet Megasthenes: von

a) einem Nauarchen und ftinf beigeordneten Beamten; b) einem

Aufseher liber die Rindergespanne und ftinf Beamten; c) ftinf

Beamten iiber das FuBvolk; d) ebenso liber die Pferde; e) liber

die Streitwagen; f) liber die Elefanten; ferner bietet er g) or-

ganisatorische Bemerkungen.

a) Nacli Megasthenes liaben die Inder eine Kriegsflotte

mit einem Befehlshaber und mit ftinf ihm zugeteilten Beamten.

Aus dem Arthasastra laBt sicli niclit der geringste Umstand fur

die Existenz einer zu militarischen Zweeken bestehenden Flotte

anfllhren, nichts deutet auf einen Flottenkommandanten hin.

Wohl gibt es bei Kautilya einen Schiffsaufseher (navadhyaksa)

;

aber seine Funktionen sind ausschlieBlich fiskalischer und han*

delspolitischer Natur: er erhebt Hafenzolle, Ftihrgelder, Schiffs-

gelder, er tiberwacht den Verkehr an F&hren und erhebt Ab~

gaben wie der Grenzwachter; seine Pflicht ist es, Piratenschiffe

zuriickzuschlagen so wie Schiffe, die das feindliche Gebiet tiber-

schreiten und solche, die das Benehmen im Hafen sehadigen

(126, 14 f.). Daraus l&Bt sich wohl auf die Existenz einzelner

Schiffe schlieBen, obwohl keine besondere Art von Fahrzeugen

zu diesem Zweck erwtihnt wird und man nur an Verhinderung

der Landungsmoglichkeit denken konnte. Wie wait eine aus-

gedehnte Schiffahrt auf dem Meere flir die Inder anzunehmen

ist, laBt sich schwer sagen; flir das 4. Jahrhundert v.Chr. ist die

Seeschiffahrt, wenigstens in einzeinen Fallen, nicht zu leugnen. 1

Zu Kriegszwecken ItiBt sich aus dem ArthaSSstra der Gebrauch

von Schiffen fur Brlicken belegen, also Schiffsbrucken neben

1 Fur die vedische Zeit nimmt G. Biihler (Palaographie § 5, S. 1 7 f.) bereits

Schiffahrt im Indischeu Ozean an; s. dazu MacdonelLKeith, Vedic Index

I, p. 461 f.; II, p. 431/433; M.Winternitz, Gesch. d. ind. Litt. I, S. 58; flir

die Jatakas vgl. R. Fick, Die soc. Glied. S. 173/175; 0. Foley Rhys Davids,

JRAS 1901, p. 871 f,; T.W.Rhys Davids, Buddhist India p. 93, 115 ff.;

H. Jacobi, Das Ramayana S. 97f. und J. Dahlmann, Das Mahabharata als

Epos und Rechtsbuch S. 170/179 fiir das Epos. H. Liiders (s. SBA XL. XLI

1921, S. 693) spricht sich dahin aus, ,daS fur den Seeverkehr Indians mit

den westlichen Landern bis zum 6. Jahrlmndert v. Chr. keine Zeugnisse

vorliegen, wlihrend der Verkehr zu Lande wahrsclieinlich nie ganz

unterbroclien war*. (Auszug aus einem Vortrage.)

1
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anderen Ubersetzungsmitteln von Fliissen (292, pj; 363, 10); Kau-

tilya ist uberhaupt kein Freund von Wasserwegen (294 , 13 f.;

298, ef.; vgl, Law p. 80). Die Bemannung eines Scbiffes 1 be-

steht (126, ie) aus dem §Esaka,

2

offenbar ,Kapitan f

,
dem niya-

maka 8 ,Steuermann f

,
- den datrara&migrahaka ,Tau- (?)

4 und

Strickehaltern* und den utsecaka ,Ausschftpfern*.— Dem Schiffs-

aufseber unterstebt der Hafenaufseher (pattanadhyaksa
;
126, 10),

der es mit der Einhebung des Hafenzolles und der Kontrolle

des Hafenverkehres zu tun liatte.

Ergebnis (a): Eine Kriegsflotte besteht naeli dem Artha-

§astra nielit, ebensowenig ein Fiottenkommandant und ftinf Be-

amte. Es gibt einen Schiffsaufseher, der fiskalisclie und handels-

politisclie Agenden hat; ilnn untersteht der Hafenaufseher.

b) Eine Reihe von Pflichten erwachst der zweiten Pentade,

die dem Aufseher liber die Rindergespanne beigeordnet ist:

a) Aufsicht liber die Rinderfuhrwerke; £5) Beistellung der Musik;

Y) der Pferdekneehte, Maschinenbauer und deren Diener; 0
)
Aus-

senden der Futterholer.

a) Der Beamte tiber die Rinder im Artha§&stra ist der

go’dhyaksa, der durchaus ein Verwalter der koniglichen Hinder-

htirden ist. Rinder wird man zu Kriegszwecken in Indien wenig

beniitzt haben, hoehstens Stiere.

5

Eine Yerwendung von Rindern

zeigt allerdings 388, 1/3: ,Oder angebliche Arbeiter sollen mit

Giftsaft versehenes Wasser oder Gras verkaufen. Oder Vieh-

handler, die seit langer Zeit zusammengezogen wurden, sollen

1 tiber das Schiffswesen des ArthaSastra s. Law p. 80/87 u. oben S. 147

Amn. 1.

2 Vgl. pra§£sty.

3 ,Der alle Wege keunt* Komm. (Sor. p. 62). C (Bor.) liest mrySmaka,
vgl. Araarakosa bei Law p. 84, n. 1 ; nach Heraac. Abhidh. 876 ist niya-

inaka= potavaha ,Schiffer4

,
,Matrose‘ und niryama ^teuermann 4

; vgl. auch

Anekarthas.1V, 17 m. Komm.; Mankhak.88 und das Supparakajataka (463 ).

4 datra: Shamas. (bei Sor. p*. 62) und Law (p. 84) ,sickle 1

,
was nach

Sor. ,out of place 1

ist, der ,Boat-hook4 vermutet; datra wohl von da
,binden* -f tra (vgl. B. Lindner, Altindisclie Nominalbildung, Jena 1878,

S. 81 f.; W.D. Whitney, Indische Grammatik § 1185) ,Bindemittel {

,
wie

yoktra ,Stride. Den Anker wird man befestigt, nicht gehalten haben;
bei Homer gibt es eine grofie Anzahl von Tauen, vgl. E. Buchholz, Die
Homerischen Realien 11,1 (Leipzig 1881), S. 254 ff.

*'

S. Lassen, Ind. Alt, 2
I, S. 348; vgl. Macdonell-Keith, Yedic Index I, p. 21,

233; II, p. 202 f.

r
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Ilerden von Rindern oder Ziegen und Schafen zur Zeit des

Angriffes bei Gelegenheiten zur Verwirmng des Feindes los-

Iassen/ Die Kinder werden also zur Verwirrung des Gegners

beniitzt (375
; n) wie Elefanten (369

; g; 388, 6), wie Raubtiere,

die man aus den Kafigen freilaBt
(
388

, 5 ). Stiere veiuvendet man
als Jochganger, Wagen- und Karrenzieher (129

; 3f.)
;
abgesehen

von den als Lasttieren beniitzten Rindern, Bliffeln und den

nocli lieute zuni Betrieb von Wasserwerken beniitzten Stieren

(s. oben S. 24
; 25, Anm. 2). Wenn es aber heiBt:

;
Ein Konig,

der wenig Rosse hat, mache eine gemisclite Bespannung von

Rindern und Pferden an den Wagen oder ebenso einer, der

wenig Elefanten hat, eine Vereinigung [der Elefanten] und der

mit Eseln und Kamelen bespannten Lastkarren' (369, ler.; Vers),

so zeigt dies, daB man Rinder bei Streitwagen nur bentitzte,

wenn ein Mangel an Pferden bestand. DaB Proviant mit Rindern

zugefiihrt wurde, ist nach dem (oben S. 155f.) Gesagten nicht

anzunelunen .
1

Ergebnis (a): Weder von einem militftrischen Rindergespann-

Aufseher noch von ihm zugeteilten flinf Beamten ist bei Kautilya

die Rede. Die Beniitzung von Rindern zu Zugzwecken scheint

im Kriegswesen nieht verbreitet gewesen zu sein.

(3) Die Musikinstrumente 2 des Arthasastra sind safikha

,MusehelhorneF, dundubhi ,Trommeln^
;

die als Signalinstru-

1 Von Rindern gezogene Wagen (yom Komm. mit sakata erklart) werden

zum Ilerbeischaffen der Truppen verwendet Ramay. II, 82, 2(5; vgl.

II, 83, 16.

2 Ober die Musikinstrumente der Inder berichtet Iiesycb s. v. aap.p.x, das

J. Charpentier (KZ 45 [1913], S. 93 f.) gegen Gray und Schuyler (AJPh

XXII [1901], p. 200 f.) auf skt. carman zuriickfiilirt, R. Pischel (KZ 41

[1909], S. 176) auf samya mit Pali-Belegen. — Suidas s. v. dX^ty!* sagt,

daB sich die Inder der Trompeten nicht bedienen, statt dessen knallten

sie mit Peitscben in die- Luft. Die Trommeln der Inder beschreibt or

s. v. TU|xjwcva so
:

,Die Inder lieBen statt der Trompete die Peitschen in

die Luft tQnen; sie hatten auch rauhe Trommeln, die einen gewissen

dumpfen Ton von sich gaben. Die Herstellung war folgende. Sie hohlten

ein Stuck Fichtenholz aus und pafiten Schellen aus Messing in dieses

ein. Die Offnung des Gefiifies umgaben sie mit der Haut ernes Rindes,

[die] gehoben [auflag], und trugen diese Trommeln in die Scblacbten.

So oft sie grofien Larm macben oder etwas anzeigen wollten, kehrten

sie das bolzerne GefaB auf die Offnung[sseite] um und schiittelten es.

Die Schellen in diesem, die, zahlreich und grofi, versteckt ertOnten,
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mente verwendet werden (141,o); zu Signalzwecken fur Truppen-

bewegungen werden Fahnen, Flaggen und turya-Instrumente

gebraucht (140, 12 ;
37 5, 5/6) 5

Leute mit turya-Instrumenten be-

finden sich auBerhalb des Lagers (361, 20 / 362, 1). DaB diese

Lente dem Rinderaufseher unterstanden, ist deshalb unmoglich,

weil der vivltadhyakga der Vorgesetzte der Jager und offenbar

dieser Lente ist (141, 8f.); im Kriege werden sie jedoch einexn

milit&rischen Befehlshaber (vielleicht dem praSastr) unterstanden

haben.

Ergebnis ((3): Die Beistellnng yon Musik kann, soweit be-

legbar, nicht fur eine RinderbehOrde, sondern wahrscheinlich

fiir einen militarischen Funktionar angenommen werden.

Y) Die Beistellung von Pferdeknechten kann naeh dem
Artha&astra nicht in die Kompetenz einer Behorde liber die

Rindergespanne fallen. Pferdeknechte gab es ftinf fiir ein Pferd

(370, 13
,
17); sie gehorten offenbar zur Kavallerie nnd standen

daher nnter dem Kommando des Kayallerieobersten. Nach Kau-

tilya werden die Masehinen, die in stehende und bewegiiehe

eingeteilt werden (101, 13
/
17), unter dem Zeughausaufseher, dem

ayndb&g&radhyaksa, hergestellt
;
dem auch die nStigen Arbeiter

untergeordnet waren (101, 7). Da einerseits das Herbeibringen

der Masehinen nach 369, 13/15 Sadie der Fronarbeiter ist, diese

andererseits nach 362, 7 den praSastr als Ivommandanten haben,

so ist es wahrscheinlich, daB dieser die Arbeiten ausflihren lieB,

umsomehr, als er auch Ziminerleute zurVerfiigung hatte*. GroBten-

teils werden die Masehinen in Friedenszeiten und im Zeughaus

hergestellt worden sein (101, 7/9)5 als Kampfmittel werden sie

343, 10 erwfthnt.

gaben von dort emeu unbestimmten, dumpfen Ton; fiir diejenigen, welche

es nicht wufiten, war es nicht leicht zu erkennen, ob er von einem

Instrument oder von einem Tiere stamme; denn er glicli einem Ge-

briille .
4 — Ein Kriegszauberlied im Atharvaveda (V, 20 ) sprieht von der

Trommel; ,Laut erdrbbnt die Trommel, die von Holz gemaeht, mit

Kuhhaut uberzQgen', die wie ein Lowe donnert, wie ein Stier der

geilen Kuh entgegenbriillt. Vgl. H.Winternitz, Gesch. d. ind.Litt. I, S. 128;

M. Bloomfield, SBE XLII, p. 130/133 u. 436 ff. — Ober die Musik-

instrumente im Epos vgl. Hopkins, The ruling caste p. 318/821. — Die

heutigen Instrument© sind dargestellt bei Curt Sachs, Die Musikinstru-

mente Indiens und Indonesiens (Handbiiclier der koniglichen Museen

zu Berlin) Berlin 1015.
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Ergebnis(Y): Nach dem Arthagastra unterstehen diePferde-

knechte offenbar dem Kommandanten der Kavallerie; clie Ma-
schinen werden unter Aufsicht des Zeughausaufsehers zum
groGten Teile im Frieden und im Zeughaus hergestellt, die

Herbeischaffung und etwaige Herrichtung von Maschinen ist

Sache der Fronarbeiter, deren Vorgesetzter der prasastr ist.

o) DaG Leute zum Futterholen ausgesandt wurden, ist

nacli den 362, 12/15 angefiihrten MaGregeln nicht wahrscbeinlich,

da entweder der Proviant von einer eigenen Truppte oder den

Soldaten selbsfc mitgefuhrt oder in Etappenstationen eingelagert

wurde. Leute mit Schellen auszusenden, wodurch dem Feinde

das Herannahen des Heeres vcrraten wurde, ist ein mebr idylli-

scher als kriegsm&Biger Brauch,

Ergebnis (c): Das Fouragieren geschieht im Arthagastra

auf wesentlieh von dem Berichte des Megasthenes abweichende

Weise.

e) Die Einteilung der Milit&rbearnten setzt fiinf fur das

FuGvolk fest; es kann sicli der Sachlage gemaG nur um Ver-

waltungsbeamte fur die Bediirfnisse der Infanterie handeln, denn,

abgesehen von den Fg. 32, n; 33 , 11 genannten hochsten Beamten

(32, 11 : cTpaio©6Aazsc)
?
muGte man eine konstante Zalxl an Offi-

zieren annehmen, die schon ihrer Niedrigkeit wegen nielit an-

gelit; auch die Analogic zu den anderen Kollegien spricht fur

Administrationsbeamte. Das Arthagastra kennt einen Admini-

strationsbeamten fur die Infanteiue, den pattyadhyalcsa. DaG er

als solcher zu bezeiehnen ist, UiGt sicb aus 375, .if., wo fur die

Infanterie-Offiziere 1 andereTitel genannt sind, erschlieGen; ferner

muGte er, falls er ein Truppenoffizier ware, 245
, 13 eingereiht

sein, aber seine Erwahnung neben den Aufsebern der iibrigen

drei Heeresteile (245, 15) spricht ftir seine administrativen Be-

fugnisse; er bezieht 4000 pana Gehalt. Er wird vielleicht mit

der Aushebung der Truppen zu tun gehabt haben, auch ein

gewisses MaG militarischer Kenntnisse wurde von ihm gefordert:

,Er kenne den groGeren oder geringeren Wert <des ererbten, be-

soldeten, des Banden-, Freundes-, Feindes- und Stammes-Heeres.

Er kenne die Ubung fur den Kampf in Niederungen und auf

1 Der Ausdruck fur ,Offizier‘ ist mukhya, iiie adhyak§a, s. 57, 1 ,
wo die

Offiziere der vier Heeresteile gemeint sind.
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Hohen, fur oberirdische und unterirdische 1 Minierer, im freien

Raum, bei Tag und Nacht und die richtige und unrichtige Ver-

wendung [der Soldaten] bei Arbeiten* (140, 4/7). Aus dieser Stelle

wird man auch auf die Pflicht des pattyadhyaksa, die Infanterie

auszubilden, schlieBen durfen.

Ergebnis (c): W&hrend bei Megasthenes die ftinf Beamten

fur das FuBvolk offenbar rein administrative sind, l&Bt sich bei

Kautilya nur ein Aufseber ftir die Infanterie belegen, deni

neben den
.
administrativen Agenden wahrsclieinlieli die Aus-

hebung und teihveise die Ausbildung der Truppen zufiel.

d) Entsprechend den Verbaltnissen beim Fufivolk laBt sich

ftir die Pferde nur ein Aufseher, der agvadhyaksa, belegen;

von ftinf Beamten spricht das ArthaSflstra nicbt. Er hat auBer

den Pflichten eines Gesttttsdirektors die Abrichtung der Pferde

ftir den Kriegsdienst zu besorgen: ,Je naehdem sie feurig, gut

oder langsam sind, verwende er sie ftir die Kriegsarbeit oder

zum Fahren und Reiten' 2
(133, is r.). Die Wagenlenker haben

den Kriegsschmuck und das Geschirr ftir die Wagenpferde an-

zuweisen (134, 181)5 g&nannt werden noch zablreiche Bedienstete

bei den Pferden wie: Ziigelhalter, PferdefeBler, Futtertr&ger,

Speisekoche, Platzwachter, Haarkammer, Giftkenner (135, if.),

Arzte (134, 19), Abrichter 3
(134, is). Dieses Personal kann jedocli

nicht zu jener Pentade gehoren, da es aus niederen Beamten

und Dienern besteht; so haben die Arzte und Pferdezahmer

2000 pana (245, m), die Wagenlenker 1000 (245, is), die Diener

60 pana (246, 4

1

).

Ergebnis (d): Im ArthaSSistra gibt es einen Pterde-

aufseher, der neben Verpflegung und Zueht der Pferde aucb

ihre Abrichtung zu Kriegsdiensten zu besorgen hat; von einem

Ftinferkollegium ist nicht die Rede.

e) Wenn es 139, m heiBt: ,Durch den Pferdeaufscher ist

der Wagenaufseher erldarP und 140,4: Durch diesen [Wagen-
aufseher] ist der Infanterieaufseher erklart', so ist dies ein wei-

terer Beleg dafjjr, claB alle diese Beamten in eine Kategorie

gehoren, n&mlich Verwaltungsbeamte sind, von denen jedocli

1 Wortlicli: ,offene und heimliche*.

2 Der Komm. (Sor. p. G5) sagt: ,Anwendung im Spiel (Sport), Wettrennen

und Reiten‘, vgl. 137, 15; 138, 4 .

3 tfber das Personal, die Fattening und Abrichtung handelt Law p. 44/51.
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auch militiirische Kenntnisse zweeks Ausbildung der Truppen

und Abrichlung der Tiere gefordert werden. Der Wagenaufseher

hat die Bauunternehmungen der Wagen inne; der Kriegswagen

ist der sangramikaratha, der als Streitwagen benlitzt wird;

ferner gibt es den parapurabhiyanika, den Wagen, ,der gegen

die Burg des Feindes anfiihrP, oder, wie der Komnxentar (Sor.

p. 70) sagt: ,cler fur den Angriff auf die Festung des Feindes

bestimmt ist
f

,
und den vainayika, den ,beim Exerzieren ver-

wendeten' Wagen (139, it f.)- An militarischem Wissen wird vom
Wagenaufseher gefordert: ,Er kenne die Gebrauehsweisen von

Pfeilen, von [anderen] Wurfgeschossen, von Hilfsmitteln fur den

Angriff und fur die Verteidigung und die Verwendung der

Wagenlenker, Wagenkampfer und Wagenpferde bei denArbeiten.

Und [er wisse,] was die [fest] Besoldeten und nieht [fest] Be-

soldeten 1 an Spei3e und Lohn bis zur Beendigung der Arbeiten

zu bekommen haben, und [er verstehe sich aufj die Durch-

fuhrung von Ubungen und Wachdienst und [auf] das Geschaft

[der Zuteilung] von Geld 2 und Ehren' (140, 1/3).
3

Ergebnis (e): Nach Kautilya besteht ein Wagenaufseher
;

-

der neben dem Bau der Wagen auch die Ausrustung und Ab-

richtung der in dieser Waffengattung verwendeten Leute und

Tiere besorgt; von einer Fiinfergruppe ist nichts zu ersehen,

f) Als sechste Pentade wird die tiber die Elefanten an-

gegeben; allein auch liier ist nur ein einzelner Aufseher, der

hastyadhyaksa, mit analogen Agenden wie die iibrigen Auf-

selier belegbar. Die Bedeutung des Elefanten fur den Krieg ist

.zu groB,4
als daB seine Abrichtung nicht ftir vielfache Zwecke

vorgenommen worden ware; Furchterregen und Aufscheuchen

gehdrt neben “Brechen von Wallen, Toren und Tlirmen u. a. zu

den Elefantenarbeiten (369, 5/9). Der Elefantenaufseher besorgt

1 Vgl. B zu 247, 3 bei Jolly, ZDMG 71, S. 421.

2 S. n. 1 im Text p. 140 und Sor. p. 70.

3 Nach dem Komra. (Sor. p. 70) ware mit 0 yogya 0 zu lesen und zu

ubersetzen: ,Durchfuhrung des Schutzes der Geeigneten 1

;
er erldjirt:

,Schutz der ICunsthandwerker, welclie in liohem Gra<& geeignet sind, vor

Aufwiegelung durch den Feind. 1

,Geeignet* kann bedeuten entwedev

in ihrem Fache oder fiir die Aufwiegelung.
4 ,Denn der Sieg der Konige beruht hauptsachlich auf den Elefanten*

(50, iif,; Jolly, ZDMG 71, S. 228); ,denn die 'Vernichtung des feind-

liclien Ileeres beruht hauptsachlich auf den Elefanten* (294, 12)-

Sitzungsbor <1. phil.-hist Kl. 191. Bd. 5. Abh. lb
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die Geschirre fur den Kampf und steht den Arzten, Abrichtern

nnd Hilfsleuten vor (135, 17). Die Kriegselefanten und die zum
Fabren und Reiten bestimmten befinden sich in der Festung,

w&hrend die zu zahmenden und tiickischen Tiere auBerhalb

derselben untergebracht sind (136, c,f.). Die fur Kriegsdienste

brauchbaren erfahren eine siebenfache Ausbildung: Sichauf-

riehten, Sichducken, Gehen
;

T5ten oder Nichttbten, Kampf
gegen Elefanten, Anrennen gegen die Stadtmauer und Kampf
in der Schlacht. Das weitere Verfabren fur diese Ausbildung ist

das Giirtelwerk, d. h. das Gewohnen an Giirtel, das Halswerk,

d. h. das Gewohnen an Halsketten, und das Herdenwerk, d. h.

das Gewohnen an eine zahme Herde und an ein mit ihr ge-

meinsames Gehen und Handeln 1
(138, 1/3). Wenn man die bei

den Elefanten besch&ftigten zahlreiehen Hilfsbeamten und Diener

in Betracht zieht, 2
ist bei Kautilya eine funfgliedrige Beamtung

fur die Elefanten nicht nachweisbar.

Ergebnis (f): Der Elefantenaufseher hat — analog dem
Pferdeaufseher — fur die Zucht, Pflege und neben der Ab-

. richtung fiir andere Zwecke fur die zu Kriegsdiensten zu sorgen;

ein Fiinferkollegium besteht nach Kautilya nicht.

g) Im AnschluG an die sechs Pentaden der Militarbeamten

gibt Megasthenes einige Bemerkungen, die sich auf die
. Or-

ganisation des Heeres bezielien. DaG es konigliche St&lle fiir

Pferde und Elefanten gibt, bestatigt das Artha^astra, 3 ebenso

die Existenz eines Zeughauses; 4 daG der Soldat die Riistung

abgibt, ist anzunehmen; 6
fiir einen Soldaten, der Angriffs- oder

Verteidigungswaffen stiehlt, ist die hochste Geldstrafe festgesetzt.

(228, 7 f.). DaG der Reiter das Pferd, bezw. den Elefanten bei-

gestellt erhillt, wird anzunehmen sein (ygl, 132, 5). Hingegen
wird die Benlitzung der Tiere ohne Zaumzeug, besonders bei

der reichlichen Art, die Elefanten zu fesseln und zu lenken

(138, iif.; Law p. 65), unwahrscheinlich und diirfte mehr eine

tierfreundliche Bemerkung des Megasthenes oder Strabo sein,

ebenso das Fiihren der Pferde am Halfter. Vielmehr fordert

Kautilya 139, i:

#
,Die Arzte sollen auf dem Wege die durcli

Krankheit, Arbeit, Brunst und Alter gequfllten Tiere behandeln c

,

1
S. Law p. G3 und Sor. p. G8.

2 S. oben S. 53; Law p. 59.

Oben S. 52. 4 Oben S. 161.

<r

A 01)en S. 1G*2.
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was fiir die Elefanten verlangt wird
;
aber auch fur die Pferde

gelten diirfte. Rinder als Zugtiere sind weniger verwendet

worden, Stiere und Buffel, offenbar schon ihrer Kraft wegen,

mehr (129, 3 f.)

;

1 diese haben, wenn sie so gut wie Pferde ziehen,

einen lialben bhara Gras (131, 10); gelenkt werden sie durch

einen durch die Nase gezogenen Zilgel (131, 10).
2 DaB die Pferde

am Halfter geftihrt wurden, um sie zu schonen und ihren Mut
fiir die Schlacht zu wahren, laBt sich nicht belegen.

Nach Megasthenes befinden sich auBer dem Wagenlenker

zwei Wagenklimpfer auf einem Streitwagen. Die einzige Stelle

des Artliasastra, die in Betracht kommt, ist 139
, 15 f.

;
Shaxna-

sastry iibersetzt (nach Sor. p. 70) daSapuruso mit ,10 purushas

in height* und ihm folgt Law (p. 76). Dazu ist zu bemerken:

erstens kommt purusa 8 als MaB bei Kautilya nicht vor, nur

paurusi (37, n) als Bezeichnung der Schattenlange, die in paurusas

gemessen wird; 4 zweitens ware die Bestimmung der Wagenhohe

auf zehn purusas, wenn purusa gleichbedeutend mit paurusa

sein sollte, deswegen nichtssagend, weil die MaBzahlen des pau-

rusa verschieden sind. Das chayapaurusa (106, 11 ) hat 12 angula 5

= 0*216 m, das paurusa fur Gegrabenes (Brunnen u. dgl.; Sor.

p, 50) 84 angula (106,19) = 1*51 m, das n&]ikapaurusa (106, 20)

96 ahgula = 1*72 m, endlich das paurusa fur Wege und Mauern

(107, 1 )
108 afigula = 1*94 m. Die Wagenhohe wiirde somit be-

tragen: 2*16, 15*1, 17*2, 19*4 m; nun scheidet das chayapaurusa

als spezifisches MaB aus, die librigen Zalilen sind infolge ihrer

GroBe unannehmbar, ebenso bleiben sie es, wenn purusa die

1 Vgl. Hopkins, The ruling caste p. 259.

2 Vgl. 130, 20 ;
Manu VIII, 291 ; Yajfi. II, 299. Nearchos berichtet Fg. 7

(= Strabo XY, p. 716 f.), daB die Inder statt der Ziigel Halfter ge-

brauchten, die sich wenig von Maulkorben unterscheiden; die Lippen

wiirden mit Nageln durchbohrt, was dem nasya zu entspreclien scheint.

fiber die Leukung der Pferde vgl. Fg. 35 des Megasthenes (= Aelian

NA XIII, 9), wo von Ziigeln die Rede ist. Zu Arrian, Ind. XYI, 10 f.

vgl. J. Fergusson, Tree and Serpent Worship p. 134 zu Plate XXXIY
und Plate III, Fig. G, 7, 8 .

3 Hingegen sind Wagenteiie als Mafie 10G, 3 genanftt.

4 Ygl. H. Jacobi, ZDMG 74 (1920), S. 252 f.
;

F. E. Pargiter, JRAS 1915,

p. 699, n. 2.

5 1 angula = 0*018 m; J. A. Decourdemanche, JA s. X, t. 18 (1911), p. 37G

nimmt fiir 1 angula 0*0199 m an; richtig bestimmt J. F. Fleet (JRAS 1912,

p. 233) 1 angula auf 3
/4

Zoll (— 1*875 cm).
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Hohe ernes Mannes bezeichnen wiirde. 1 Eine bessere Erklarung

an Stelle der besproehenen zn geben, ist nicht leicht; vermuten

liefte sich dies: ,Ein Wagen, der zehn Personen fafit, hat zwolf

Abteilungen. Es gibt sieben Wagen, die um eine Abteilnng davon

weniger haben
;
bis zu [einem Wagen mit] sechs Abteilungen';

es gabe somit Wagen mit 12, 11, 10, 9, 8, 7 nnd 6 Abteilungen.

140,i ergibt nichts iiber die Zahl der Insassen eines Wagens;
genannt wird der sarathi, der Wagenlenker, und der rathika,

der Wagenk&mpfer, welch letzterer 2000 pana Gehalt hat (245, ie),

der Wagenlenker nur 1000 (246, n), vielleicht ist damit der des

Konigs gemeint. 2 Was die Bemannung eines Elefanten anlangt/

kann aus Kautilya keine Stelle beigebracht werden, die davon

handelt; unter den ,Elefantenarbeiten ( werden aufgefuhrt(369,5/9):

,Vorangehen, Arbeiten an nicht hergerichteten Wegen, Aufent-

haltsplatzen und Furten, bahutsara,4 Ubersetzen und Hinab-

1
J. F. Fleet Ibemerkt (JRAS 1906, p. 1011 u. n. 1), daB das MaB von
96 arigula friiher nr oder pnrusa hieB, gelegentlich auch paurusa, und
die Hbhe eines normalen Mannes bezeichnete. Damit diirfe nicht das

eigentliche paurusa, manchmal puru§a genannte MaB verwechselt werden,

das die Hshe eines mit den iiber den Kopf ausgestreckten Armen und
Handen dastehenden Mannes ausdriickte und 120 aiigula Jiatte. Diese

purusa-MaBe waren dann dem paurusa von 106, so? bezw, von 107, i

gleicli2usetzen; letzteres MaB ist auBerdem ein Breitenmafl, vgl. oben
S. 21, Anm. 3.

1 Eine andere Besatzung der Wagen gab es naeh Curtius VIII, J 4
}
2 f, in

der Rorosschlacht: zwei Schildtrager, zwei BogenBchiitzen, die auf je

einer Seite standen, zwei Wagenlenker, die im Kampfe die Ziigel los-

liefien und Wurfspeere schleuderten. Sollten diese Wagen mit sechs

Leuten eine Beziehung zu den bei Kautilya vermuteten haben? tFber

den vedischen Wagen vgl. H. Zimmer, Altind. Leben S. 245 ff. ; Macdonell-
Keitb, Vedic Index II, p. 201/203; S. Lefmann, Gesehichte des alten

Indians (in Onckens Allgemeiner Gesehichte in Einzeldarstellungen I, 3)
S. 144/146; A. Ludwig, Der Rigveda VI (Index) S. 161, 225; iiber den
Wagen im Epos Hopkins, The ruling caste p. 235 ff. mit kritischen

Bemerkungeu iiber die griechischen Nachrichten. — Ober den zmn Ver-
gleich interessanten Rennwagen im syrisch-plionikischen Gebiet handelt
F. Studniczka, Jahrb. d. archaolog. Institute XXII (1907), S. 147 ff.

8 Vgl. Hopkins, a/a. O. p. 265/267.
4 Das Wort kommt nur noch 362, jg/17 vor; Shamas. ubersetzt (transl. p. 438)
,body-guards £ an der ersten und (p. 446)

,
protecting the sides* an der

zweiten Stelle; bei Kumand. XIX, und Agnip. 241, 5 steht an der ent-

sprechendon Stelle rathah, die Wagen, vielleicht war das Wort sclion

Kamandald miverstiindlicli.
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steigen in's Wasser
;

Stehen, Gehen, Hinabsteigen, Eindringen

in unebenen, beengten Eauxn, Anlegen und Loschen von Feuer
;

Besiegung eines Teiles [von den vier Heeresteilen], Verbinden

des Getrennten, Trennen des Nichtgetrennten, Beschiitzen bei

Ungemach, Vernichtung, Furchterregen, Aufscheuchen, [Ein-

druckmachen durcli] wiirdevolles Benehmen, Festhalten, Los-

lassen, Brecben von Wallen [ans Holz], Toren und Ttirmen,

Tragen des Scliatzes: das sind die Tatigkeiten der Elefanten.*

Anch bei den znm Tragen und Reiten bestimmten Elefanten

1

ist

nicht die Rede davon, daB sie mehrere Leute zu tragen hatten.

Ergebnis (g): Nach Kautilya lassen sicb folgende Angaben

des Megasthenes best&tigen: die Existenz von Stallen fur Pferde

und Elefanten, die eines Zeughauses; wahrscheinlicli ist das

Abgeben der Riistung in dieses; unbestatigt bleiben: der Rich t-

gebrauch von Ztigeln, das Ftthren der Streitwagenpferde; Rinder

werden wenig als Zugtiere verwendet; liber die Besatzung der

Streitwagen und Elefanten l&Bt sich aus dem ArthaSastra nichts

sagen

.

ZusammengefaBt ergibt das Arthasastra beziiglich der

Militarbeamten: eine Kriegsflotte und deren Befehlshaber mit

ftinf Beamten gibt es nicht; auch nicht einen Aufseher der

Rindergespanne mit ftinf Beamten; die Pentaden der Infanterie
;

Pferde, Wagen und Elefanten sind nicht belegbar und scheinen

nur eine schematische Analogie zu den Angaben liber die Stadt-

beamten zu sein. Die organisatoxuschen Bemerkungen lassen

sich teils belegen, zum grofieren Teile sind sie nicht nachweisbar,

einige der Wirklichkeit kaum entspreehend.

VIII. Teil.

Die Religion.

Eine Darstellung der griechischen Kenntnisse von den

Religionen Indiens ware eine dankenswerte Aufgabe, wenn sie

auch die Beziehungen zwischen indischer und helleniseher Philo-

sophic einbezoge
;

3 oft wlirde sie es allerding^ mit Erfindungen

1 138, 4/6 ;
Law p. 03 f.

* Vgl. Lassen, Ind. Alt. Ill, S. 353/457; Weeker Sp. 1310/1312 u. 1323/1325;

einen interessanten Beitrag (otpsai? = pali laddhi) liefert J. S. Speyer,

Festschrift fiir V. Thomsen, Leipzig 1912, S. 28 f.
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zu. tun liaben. Hier sollen die Versionen des Megastlien.es iiber

die Philosophen oder Sophisten mit Rlicksiclit auf das Artha-

gastra behandelt und die Frage angeschlossen werden: was weiG

Megastbenes iibe.rhaupt yon den Religionen Indiens und welche

sind aus dent Artha^astra belegbar?

1. Die Philosophen.

Diodor: ,Die ganze Masse der Inder wird in sieben Teile ein-

geteilt, yon denen der erste Teil der der Philosophen ist, an Menge

von den anderen Teilen zwar iibertroffen, im auBeren Ansehen aber

der erste yon alien. Denn die Philosophen sind von alien Leistungen

gegen den Staat frei, weder gebieten sie iiber andere, noch werden

sie von anderen beherrscbt. Yon den Privatleuten werden sie zu den

Opfern im gewohnlichen Leben herangezogen und zu der [geistlichen]

Fiirsorge fur die Yerstorbenen, da sie den Gottern atn liebsten und

am besten beziiglich der Dinge im Hades unterriehtet sind; fur diesen

Dienst empfangen sie Gesehenke und bedeutende Ehren; dem Staats-

wesen der Inder leisten sie groJ3en Nutzen, indem sie zum neuen Jahre

der groDen Versammlung zugezogen werden, wo sie der Menge betreffs

Diirren und tfberschwemmung, iiber giinstige Winde, iiber Krankheiten

und die anderen Dinge, welehe den Horern zu niitzen vermogen, vor~

aussagen. Denn da die Menge und der Konig vorher die Zukunft horen,

so flillen sie immer das, was fehlen soil, aus und bereiten immer etwas

von dem Niitzlichen vor. Derjenige von den Philosopher), welcher im

Yoraussagen fehlt, erleidet keine andere Strafe oder Schmach, sondern

verbringt das iibrige Leben stumm/

Arrian: ,Alle Inder werden in ungefahr sieben [Berufa-] Arten

eingeteilt; eine davon sind die Sophisten, an Menge zwar weniger als

die anderen, an Ansehen und Ehre aber die ehrwiirdigsten. Denn weder

obliegt ihnen ein Zwang, etwas mit dem Korper zu arbeiten, noch

tragen sie etwas fur den Staat bei von dem, was sie arbeiten. Aueh
bestehe schlechtbin kein anderer Zwang fur die Sophisten, aujBer den

Gottern die Opfer ftir das Gemeinwesen der Inder darzubringen; wer
fiir sieh opfert, der erlialt einen von diesen Sophisten als Anleiter des

Opfers, wie wenn ein anderes Opfer den Gottern niclit erwiinscbt ware. 1

Diese 'sind auch allein von den Indcrn der Wahrsagerei kundig und
es ist einem anderen als einem weisen Manne zu weissagen niclit

erlaufct. Sie weissagen, was sich auf die Jahreszeiten bezieht, und ob

ein MiJ3gesehick das Gemeinwesen trifft; iiber die Privatangelegenheiten

fur jedcn woJlen sfc nicht weissagen, entweder weil die Weissagekunst

auf die kleineren Dinge sich nicht erstrecke, oder weil es sich nicht

lohne, dessentwegen sich zu bemiihen. Wer aber dreimal im Weissagen

1 Dies diirfte der Sinn der durch die Lesarten Ouaavta; und Qiaavtt zweifeh

haften Stella sein.



Megasthenes und Kautflya. 279

gefehlt liafc
;

den treffe zwar kein anderes Ubel, aber es sei ihm fiir

die Zukunft zu seliweigen geboten; und es gibt niemanden, der diesen

Mann, welcher zum Schweigen verurteilt worden ist, zu reden zwingen
kann. [Diese Sopbisten leben nackt, im Winter unter’m Himmel in der

Sonne, .im Sommer, wenn die Sonne anhalt, in den Wiesen und Auen
unter groBen B&umen; der Schatten dieser reiche, wie Nearchos sagt,

im Kreise gegen fiinf Pletliren, und es konnten sieh auch 10.000 Menschen
unter einem Baume schatten; so groB seien diese Baume. Sie essen

die reifen Friiclite und die Rinde der Baume, die Rinde ist suB und
nicht weniger nabrbaft als die Eicheln der Palmen.] £

Strabo: ,Er [Megasthenes] sagt nun, daB die Masse der Inder

in sieben Teile geteilt werde, und die ersten seien die Philosoplien an

Anseben, die geringsten an Zahl; eines jeden von ihnen fur die eigene

Person bedienen sicb die Opfernden oder die, welche ein Totenopfer

darbringen, von Staatswegen die Konige bei der sogenannten groBen

Versammlung, bei welcher zum neuen Jahre alle Philosophen zum Palast

zum Konig komrnen; was immer Niitzliclies ein jeder von ihnen an-

ordnet oder wabrnimmt fur die Fruchtbarkeit der Friiclite und Tiere

und fiir den Staat, dies bringt er often vor; wer aber ergriffen wird,

dreimal gelogen zu baben, [fiir den] besteht ein Gesetz, fur’s Leben zu

schweigen; den, welcher gut anordnet, balten sie von Steuern und
Abgaben frei/

Ira wesentlichen durfte Megasthenes berichtet liaben: a) den

Namen des ersten Teiles; b) die unabhangige Stellnng der An-

geliorigen dieses Teiles; c) ilire Tatigkeit; d) die Strafe fur den

im Weissagen Fehlenden.

a) DaG mit den Ausdrticken ,Philosophen* (Diodor und

Strabo) und ,Sophisten* (Arrian) Geistliche gemeint sind, geht

aus iliren Tatigkeiten bei Privat- und Staatsopfern hervor. Noch

deutlicher wird dies aus zwei anderen Stellen des Megasthenes:

Fg. 41, i (— Strabo XV, p. 711); ,Uber die Philosoplien be-

riclitend sagt er, daB die in den Bergen Lobsanger des Dionysos seien . . /

Fg. 41, 4 (—Strabo XV, p. 712): ,Eine andere Einteilung be-

treffs der Philosophen macht er, indem er von zwei Arten spricbt, von

denen er die einen Brachmanen, die anderen Garmanen 1 nennt/

Diese Gegeniiberstellung hat seinerzeit 2 lebhafte Kontro-

versen hervorgerufen, da die spliteren Ausschreiber des ^ega-

1 So liest aucli die Ausgabe von A. Meineke. tiller die Korrektur in

2ap|xava; vgl. Schwanbeck p. 4G, n. 44; Groskurd (III, S. 153, Anm. 1)

beblilt die Lesung der Handschriften bei.

2 P. v. Bohlen, De buddhaismi origione et aetate definiendis p. 31 ;
Lassen,

Rhein. Museum 1833, S. 171 ff.; vgl. S. Levi, Revue de l’hist, des religions

XXIII (1891), p. 30 f.
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sthenes Samanen und Sarmanen 1 schrieben. Schwanbcck 2 glaubte,

die Sarmanen seien Buddhisten, nnd Samanen nur die Paliform,

;
cum lingua palica postea in usum venerate Lassen 3 war der

Ansicht, daB die Sarmanen brahmanische Asketen seien, da die

uXogiot, die brahmanischen vanaprastha, als die geehrtesten unter

den Garmanen (Sarmanen) bezeichnet werden, die Samanen hin-

gegen als Buddhisten zu fassen seien. Ob sich die Wandlung

von Sanskrit sramana zu Pali samana wirldich so fein in den

griechischen Berichten widerspiegelt
,

4 ist zweifelhaft
;
da aucb

mit der leichten Ver&nderung des Wortes bei den Ausschreibern

gerechnet werden muB. So gebraucht Clemens Alexander 5 von

den Baktrern als Namen fur die Philosophen SaptavaTct, von den

Indern aber Sapfravat. Nicht aus dem Wort, sondern aus den

Sitten der damit bezeiehneten geistlichen St&nde laBt sicli auf

die Religion schlieBen. In dem ersten Teile des Megastlienes

sind sicherlich die Geistlichen zu sehen, aber nicht die einer

bestimmten religiosen Richtung, sondern offenbar aller Religionen

Indiens zu jener Zeit.

Ergebnis (a): DaB unter den Philosophen oder Sophisten

Geistliche zu verstehen sind
;

ist sicher.

b) Wenn Megasthenes von dem ersten Teile berichtet, daB

er keinerlei Staatsdienste leistet, so kann das nur auf jene Geist-

lichen, vor allem aber auf jene Brahmanen 0 bezogen werden,

welche nicht in koniglichen Diensten standen; die Ausnahms-

stellung
;
die die Brahmanen nach dem Arthasastra einnehmen,

1 Die Stellen s. bei Scliwanbeek p. 47.

2
p. 46 ff,, n. 45.

3 Ind. Alt.2 U, S. 705 Anm. 3.

4 R. O. Franks, Pali und Sanskrit, S. 71. — Als Literatur zur Frage s.

S. Beal, Ind. Ant IX (1880), p. 122; N. Ayengar, ebda. X (1881), p. 143/5;

F. Fa usboll, SBE X Part II, p. XII ff. Nadi E. Windiscb, Mara und
Buddha, Leipzig 1895, S. 73 Anm. 3 ,k«ann es keinem Zweifel unter-

liegen. daB unter den letzteren [Sapp-ava;] die Buddhisten zu verstehen

sifld*. Vgl. noch H. Oldenberg, Buddha (7. Aufl.) S. 76 f. und R. Fick,

Die soc. Glied. S. 41. — Dber die Beziehung des ethnologischen terminus

,Schamane‘ zu swmana s. P. Pelliot, JA s. XI, t. 1 (1913), p. 46G/469.
5 Stromata I, XV, 71, 4 (hggb. von 0. Stahlin, Leipzig 1906 in der von der

Kgl. PreuB. Akad. d. Wissenschaften herausgegebenen Sammlung: Die
griediischen christliehen Scbriftsteller der ersten drei Jahrhunderte

Bd. XV).
a Von den Angehorigen anderer Religionen ist spater zu sprechen.
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rechtfertigt die Angabe des Megastlienes. Den gelehrten Brah-

manen (Srotriya) gew&hrt der Konig steuerlose Gtiter (46, 8 f.),

Brahmanen und Btifiem Haine (49, 8 f.)i das Getreide der Sro-

triya wird vom Ankanf durch den Konig ansgenommen (240, 12)

nnd Tempelgut, das ihnen zur NutznieBung zugewiesen wurde,

darf niclit zur Fiillung des kdniglichen Schatzes yerwendet

werden (242, e). Srotriya nnd Biifier dtirfen sicli Salz, das sie

fur die Nahrung brauchen, offenbar aus den Minen, nehmen

(84,19). Audi im Recht genieBen Brahmanen Privilegien: das

erblose Gut eines srotriya nimmt der Konig nicht an sick, son-

dern sckenkt es den in den drei Veden Bewanderten (161, is f.);

fur einen Brahmanen gibt es keine Folter (220, 3) und ‘koine

Todesstrafe, sondern nur Verbannung oder Zwangsarbeit in den

Bergwerken (220, 9 f.).

Ergebnis (b): Nach dem ArtkaSastra nehmen Brahmanen
und BiiOer eine im Verhaltnis zum Konig und im Recht be-

vorzugte Stellung ein.

c) Die Tatigkeit der Philosophen oder Sophisten besteht

nach Megasthenes im Opfern und Weissagen; bei den Opfern

unterscheidet er solche ftir Privatleute und solche ftlr den Staat;

das Weissagen bezieht sich nur auf Angelegenkeiten des Ge-

meinwesens. ,Die besondere Pflicht des Brahmanen ist das

Studium [des Veda], der Unterricht, das Opfeim, das Opfern fiir

andere, Schenken und Nehmen [yon Geschenken]', heiBt es in

Ubereinstimmung mit den Dharmasastras bei Kautilya 1
(7 , 14 f.)-

Das YerliS-ltnis des Opferpnesters zum Opferherrn ist ein Werk-

vertrag; wie die Dharmasastras 2 sieht auch das ArthaSastra,

nur weit genauer, die Regelung des Opferlohnes yor, wenn der

Opferpriester yor oder nach Vollendung des Opfers oder eines

Teiles desselben (z. B. der Somakelterung) zusammengesunken

ist (186, 6 / 187, 2). Uber Totenopfer laCt sich aus dem Artlia-

Sastra nichts erwiihnen aufier *29, m f., wo es heiOt: ,Denn wie

ein nicht gelehrter Brahmane nicht das TotenopfermaM der

Frommen geniefien soli, so soil einer, der den Sinn der

Wissenschaft nicht studiert hat, nicht einen £lan horen' (Vers).

1 Vg’]. Manu I, yy; Vas. II, n usw. ; Kainand. II, 19; Vaikhanasadhanna-

prasna I, 5.

2 Manu VIII, 206/211 ;
Yfljft. II, 2.?5; Nar. Ill, 941; vgl. Jolly, ZDMG 67, S. 72.
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Wfthrend die Tatigkeit der Brahmanen bei Privatopfern. ini

allgemeinen wohl belegbar ist,
1 durfte es schwer fallen, jene

groBe Versammlung zu Beginn des neuen Jalires zu identifi-

zieren, wenn man aucli niclit deshalb ihre Realitat wird be-

streiten dtlrfen. Lassen hat bis auf seine Zeit keine derartige

Versammlnng nachweisen konnen, bemerkte jedoch, ,daB sie

wirklicli stattfanden, ist gewiB'. 2 Es nnterliegt kanm einem

Zweifel, daB Megasthenes selbst den Ansdrnck i^cTay) cruvoBo?

gebraucht hat, da Diodor (Fg. 1,42) sici vr,v pey«ay)v cfivoBov sagt

wie Strabo (Fg. 33, 2)
*a~a tyjv as?o[xevr,v a6vo8ov; darans

w&re weiter zu folgern, daB dies die griechische Ubersetzung

eines indisehen terminus fur eine Art Opfer ist; aber nieht ein-

mal eine analoge indische Bezeichnung 8 ist nachweisbar. Ein

anderes Indizinm zur Erkenntnis der Versammlnng, der Zeit-

punkt, versagt leider auch
;
wohl gibt es im brahmanischen

Ritual anf die Jahreswende znriickgehende Opfer,4 die mit

Silvesterbrftuehen yerbunden sind, ans denen man anf ein glttck-

liches oder nnglnckliches nenes Jahr schlieBen will. Es ist der

dy&daS&ha oder das dvadaSaratra; ,Der 5 yornehmste nnd beste

soli opfern
;

glucklieh wird hier das JahP, sagt ein Brahmana

yon diesem Fest, ein anderer Text, daB Prajapati den Jahres-

zeiten, die ihn das dvadaSaha-Opfer darbringen lieBen, Wtinsche

gew&hrte und ,er gab Saft dem Friihling, Gerste dem Sommer,

Pflanzen der Regenzeit, Reis dem Herbs t,
Bohnen nnd Sesam

dem Winter nnd der kiihlen ZeiP. Ahnlich spricht der Kom-

mentar zn Taitt. Saiph. Ill, 3, 84 von dem an der ekastaka, der

ersten, nach anderen der letzten Naeht des Jahres, zn yer-

brennenden Knclien, daB man mit ihm einen Bnsch in Brand

stecken soil, und je nachdem, ob der Busch yerbrennt oder

niclit, trifffc das Vorhaben ein gunstiges oder ungtmstiges Jahr.

1 DaB die Angabe des Megasthenes in der Form, als batten die Privat-

opfer nur unter Leitung der Geistlichen, insbesonders der Brahmanen,

stattgefunden, unrichtig ist, ist durch die grhya-Opfer, die taglichen

kleinen Kulthandhmgen, zu erweisen.

2 Ind. Alt.3 II, S. T10.

3 Etwa mahasabha, mahasangama, mahasamiti u. dgl.; etwas anderes ist

mahayajfia, mahasattra, maliotsava; vgl. den Index bei A. Hillebrandt,

Ritual-Litteratur (GrundriB III, 2), S. 105.

4 A. Hillebrandt, a. a. 0. § 57, 4, S. 94.

5 Dies und das Folgende nach A. Hillebrandt, a. a, O. S. 5 f.
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Soviel wird sich, dies mit der Nachricht des Megasthenes zu-

sammengehalten, sagen lassen: man hat das Neujalir oder die

letzten Tage (Nachte) des alten Jahres als bezeiclmend fur das

Schicksal im neuen Jalire angesehen. Einige Gesichtspunkte ftir

die Nachricht des Megasthenes sind zu beachten. Die Gegend,

liber deren Neujahrsbrauch er berichtet, ist unzweifelhaft der

Osten
;
Magadha. Die Zeit ist das Neujalir; es fragt sieli jedocli,

wann in der Maurya-Periode das Jahr begonnen hat, ob mit

dem Herbst, Winter oder mit der Regenzeit, vielleicht ist nach

dem Arthasastra die Regenzeit als Beginn des Jahres anzusehen .

1

Yoranssagen ftir die Dtirren, Uberschwemmungen (Diodor) und

ftir die Fruchtbarkeit (Arrian, Strabo) batten nur vor Eintritt

der Regenzeit eine Berechtigung, daher etwa im Monate Juni .

2

Endlich ist noeli eines allgemeinen Umstandes zu gedenken:

,Das Opfer wird, soweit sich erkennen lafit, nicht zu Gunsten

einer Gemeinde oder grosseren, liber die Familie hinausgehenden

Gemeinschaft dargebracht, sondern im Auftrage und zu Gunsten

des einzelnen . . /, sagt Hillebrandt .

3 Allerdings, in dem Augen-

blicke, wo der Ivonig ein Opfer vollzog, war das Opfer auch

ein Staatsopfer, wenn er es als Herrscher, nicht als Glaubiger

veranstaltete. Eine andere Frage ist die Verwendung aller

Philosophen bei der groBen Yersammlung; ob es sich dabei

nur urn die brahmanischen Geistlichen handelt oder um die

Geistlichen aller Religionsgemeinschaften jener Zeit, ist nicht

zu entscheiden. Bei Arrian ist keine Rede davon, daB der

Kcinig die Versammlung einberuft, Strabo laBt alle Philosophen

zum Palast kommen, Diodor sagt, sie wiirden der groBen Ver-

1 Je zwei Monate bilden eine Jahreszeit (109, i); da die Aufzalilung der

Jahreszeiten mit der Regenzeit beginnt, so ist diese vielleicht als Jahres-

beginn anztmehmen. Die astronomischen. und kalendarischen Verb lilt*

nisse des Arthasastra bediirfen einer fachmlinuischen Untersuehung, durcli

die sich manches ergeben diirfte; vgl. jetzt H. Jacobi, ZDMGr 74 (1920),

S. 247 ff.
*

2 ,Die eigentlicbe Regenzeit herrscht auch regelmafiig in Bengalen und

Bihar [d. i. das alte Magadha] von der Mitte Juftis an bis zur Mitte

Octobers . . Lassen, Ind. Alt.2 I, S. 253, vgl. II. Jacobi, GN 1894, S.106.

3 A. a. 0. § 3 a, S. 14; vgl. H. Oldenberg, Die Religion des Yeda, 2. Aufl.,

Stuttgart und Berlin 1917, S. 370 f. liber das aSvamedha-Opfer; der Unter-

scbied zwischen dem opfernden Konig als Hausherrn und als Herrscber

muB wohl festgehalten werden.
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sammlung zugezogen, so daB er mit Strabo Ubereinstimmt. Man
konnte daher auch an ein Fest denken, an dem die Bewohner

der Stadt und der Konig teilnahmen. Unsioher bleibt es, ob

Megasthenes selbst eine ,groBe Versammlung* geseben oder mir

von ihr gehort hat; ein Qrund jedoch dafur, das Vorkommen
eines solchen Neujahrsfestes, wie es der griechische Gesandte-

berichtet, zu bezweifeln, ist nicht anzufiihren; vielmehr bietet

hier Megasthenes eine interessante Erganzung der einseitigen

brahmanischen Ritualliteratur.

Feste werden im Arthasfistra ofters erw&lint, neben Wall-

fahrten, anf die sich der Kbnig nnter Bedeckung begibt (45,6)

an denen vier Tage getrnnken werden durfte (121
; 3Sf.)d Ver-

sammlungen zn Ehren der Gotter soil der Konig seine Znneigung

zeigen(407
; 3);

uber samaja

2

l&Bt sich nichts Entscheidendes sagen.

Ergebnis(c): Uber die Tatigkeit der Brahmanen bei Privat-

opfern laBt sich aus dem ArthaSastra nnr das rechtliehe Ver-

haltnis zwischen Opferherrn nnd Opferpriester genaner darlegen.

Die ,groBe Versammlung' ist weder ans der bekannten Ritual-

literatur, noch ans dem Arthasastra nachzuweisen. Einige

Br&uche sowie die Voraussagen machen es wahrscheinlich, daB

zu Beginn der Regenzeit, in welclien Zeitpnnkt das Neujahr

der Maurya-Zeit zu verlegen ware, Feste stattfanden, an denen

man Prophezeiungen ans gewissen Anzeichen oder ans dem
Munde der Geistliehen entgegennahm. Im Arthasastra begibt

sich der Konig zn Festen, ohne daB sich tiber diese mehr aus-

sagen lieBe.

d) Uber Wahrsagerei soil spater gesprochen werden; hier

sei, des Znsammenhanges mit der groBen Versammlnng wegen,

die Strafe derjenigen, welclie falsche Voraussagen machen, be-

handelt. Nnr Yogins in den Wahrsagern zn sehen, wie Lassen

es tut/ geht schon aus dem Grunde nicht an, weil nicht alle

Angehorige des ersten Teiles Glaubige der Yoga-Lehre gewesen

sein^verden. Unberechtigt ist der Versuch Lassens, die Strafen

des DharmaSastra 4
fiir Beleidignngen oder dem Konig abtrag-

liche Reden mit^jener Strafe lebensUtngiichen Schweigens zu

1 Vgl. Komm. (Sor. p. 58) und Jolly, ZDMG 71, S. 230.
2 Vgl. F.W. Thomas, JRAS 1914, p.392/394.
i Ind. Alt .

2
II, S. 710 f.

4 Manu IX, 275 ;
Yajfi. II, 802 ;

Kant. 228, 5f.



Megasthenes und Kautilya 285

yerbinden; hier handelt es sich um Prophezeiungen und die

Strafe ist eine selbstgewahlte, wohl mebr ein Geliibde, dort ist

das Vergehen eine Verbalinjurie
;

die — entsprechend dem Ver-

gehen laesae maiestatis — mit dem AusreiBen der schmahenden

oder verraterischen Zunge und mit Verbannung bestraft wird.

Yielleicht liegt die Erldarung jener Nachricht des Megasthenes

darin
;

daB er das Gehorte miBverstanden oder selbst&ndig

miBdeutet hat. Megasthenes horte den Namen muni als Be-

zeichnung fur >Weiser f

;
daraus maclite er yielleicht aiXosocpcc

oder covicvfe- muni bedeutet aber ,insbes. den
;
welcher das Ge-

lubde des Schweigens angenommen hat'. 1 Moglicherweise hat

Megasthenes nacli der Ursache des maunavrata gefragt und

eine seiner Nachricht zwar nicht entsprecliende, aber wohl

ahnelnde Antwort erhalten
;
wahrscheinlicher ist es

;
daB er selbst

das Wort muni so
;
wie er es berichtet, erklart hat.

Ergebnis (d): Von einer Strafe lebensl&nglichen Schweigens

fur den
;

welcher falsche Voraussagen macht
;

ist nach dem
ArthaSastra wie nach der tlbrigen Literatur nichts bekannt;

moglicherweise beruht diese Nachricht des Megasthenes auf

einem MiByerstandnis oder einer selbstandigen MiBdeutung des

Wortes muni.

Uberblickt man das in den drei Versionen des Megasthenes

iiber den ersten Teil Berichtete, so muB man yom indischen

Standpunkt aus dasselbe als durftig und ungenau bezeichnen.

Ubei'trieben ist die Heryorhebung
;

daB nur die Angeh5rigen

des ersten Teiles zur Darbringung yon Opfern berufen seien;

die drei Fassungen widersprechen auch einander. Diodor und

Arrian sagen, die Philosophen (Sophisten) seien unabhangig und

yon jeder Leistung an den Staat frei; Strabo hingegen laBt nur

diejenigen als steuerfrei und abgabenfrei halten, welche in ihren

Weissagungen das Richtige getroffen hatten. DaB hier Strabo

entweder aus MiByerstandnis oder Ungenauigkeit zu yerwerfen

ist
;
beweisen nicht nur Diodor und Arrian, sondern das ^eigt

auch die gesamte Rechtsliteratur

;

2 das ArthaSastra laBt aus den
•

1 P. W. s. v. 1 b). — Die Anregung zu dieser Vermutung stammt yon

H, Prof. Winternitz.
2 Manu VII, 133; Gaut, II, 1, 10, 11 (s. G. Btihlers Bemerkung gegen Hara-

dattas Erklarung SBE II, p. 228); Apast II, 10,26,10; Visnu 111,261 Vis.

XIX, 23; vgl. XIX, 37 und Bidder, SBE XIV, p. XXXIII.
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steuerlosen Gutern, requisitionsfreiem Getreidebesitz (46, 8 f.; 49, gf.

;

240.12) und anderen Begiinstigungen (84, 19
;
11 1, 2/45 1 18,

7
f. ;

127, 51
•

190. 13) auf die allgemeine Steuerfreiheit schlieGen. Der Bericht

des Megasthenes in den drei Versionen ist anch mangelhaft zu

nennen, weil er jener Brahmanen nicht gedenkt, die in konig-

liehen Diensten stehen. Schwanbeck 1 hat in dem siebenten Teile

jene Brahmanen zu selien geglaubt, ,quos in prima tribu collo-

care Megasthenes omisit'; ihm ist Lassen 2 gefolgt, der sieh anf

hfearchos 3 stiitzt nnd in der siebenten Abteilnng die weltlichen

Brahmanen erblickt. Es muG dahingestellt bleiben, mit welchem

Recht man die koniglichen Ratgeber und Minister als Brahmanen

bezeichnen darf; 4 aber man hat vergessen, daG es Brahmanen
gab, die sowohl Priester als Beamte waren, und diese sind es,

fur die in der Einteilung des Megasthenes lcein Platz ist. Es
ist auGerst merkwurdig, daG dem griechischen Gesandten, dessen

Beobachtungsgabe das Ebenholzmaterial der auch zur Massage

des Konigs verwendeten Walzen nicht entgangen ist, der sogar

vom Auszuge des KQnigs zum Opfer berichtet, — daG dem
Megasthenes neben anderen Brahmanen in der Umgebung des

Herrschers der purohita unbekannt geblieben ist.

3. Der purohita und die Priester in der Umgebung des

Konigs.

Im Eg. 41, 19 berichtet Megasthenes, daG die geehrtesten

unter den Brahmanen ua6(Sioi genannt wttrden; ,sie standen den

Konigen bei, die durch Boten liber die [metaphysischen] Ur-

sachen fragen und durch jene die Gottheit verehren und an-

flelien'. DaG diese yWjhct oder, wie sie Lassen 8 identifizierte,

die vanaprastha, nicht als jene in der Umgebung des Konigs
stiindig lebenden Priester angesehen werden konnen, ist deutlich.

Bemerkenswert aber ist auch, daG der Konig angeblich durch
sie die Gottheit verehre; es ware hier ein Hinweis des Mega-

«* ••

1
p. 42, 11. 39.

2 Ind. Alt.* XI, S.#709.

a Fg. 7 (= Strabo XV, p. 716): .Nearchos berichtet folgendermaBen iiber

die Sophisten: die eineii Braclimanen verwalten den Staat und stehen
den Konigen als Ratgeber zur Seite . .

.‘

4 S. oben S. 220.
5 Ind. Alt.'-’ H, S. 711.
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sthenes darauf zu erwarten gewesen, 1 daft noch andere Priester

fur den Konig religiose Pflichten vollziehen.

Im aehten Teile der Nacht nimmt der Konig, begleitet

von dem Opferpriester, dem rtvij, dem geistlichen Lehrer, dem
acarya, nnd dem Hanspriester, deni purohita, die Segenswunsche

entgegen (38 , 12 f.)
5

mit purohita und acarya begruBt er im

Feuerhaus (agnyagfira
)

2 die Gelehrten und BuGer (39, g f.)- In

der Burg wohnen acarya und purohita im ostndrdlichen Teile,

wo sich auch der Opferplatz befindet (55, 5). rtvij, acarya nnd

purohita erhalten vom Konig in neubesiedelten Gebieten steuer-

lose Erbgliter (46, 8 f.)- Wahrend der rtvij in der Mehrzahl auf-

tritt, bei der schwangeren Konigin Opferkuchen an Indra und

Brhaspati
.
weiht (33, 13 f.), der acarya fur den Konig die sitt-

lichen Schranken festsetzt (13, 1 ),
spielt der purohita eine weit

groCere Rolle als die eines Hofkaplans.

,Zum purohita soli er einen machen, der in bezug auf

Familie und Charakter uberaus hervorragt, im Veda mit den

sechs Angas, in den Omina und Portenta und in der Politik

unterrichtet ist, der gegen die von Gottern und Menschen ver-

ursachten Notlagen durch Zauberspriiche und [weltliche] Mittel

GegenmaCregeln treffen kann. Diesem folge er wie der Schuler

dem Lehrer, wie der Sohn dem Vater und wie der Diener dem
Herrn. (Vers:) Das durch das Priestertum gestftrkte Konigtum,

durch eines Ratgebers Rat beraten, siegt, stets unbesiegbar,

dem sastra folgend, ohne Waffen* (15, 17 / 16, 2).
3 Es zeigt die

Bedeutung des purohita, wenn sogar das Arthasastra vom Konig

fordert, daB er dem Priester wie ein Diener dem Herrn folge;

verstandlich wird es, wenn die weltlichen Funktionen des puro-

hita betrachtet werden. Er assistiert bei der Einsetzung der

Minister und bei deren Priifung auf ihre Zuverl&ssigkeit durch

listige Proben (16, e f.). Seine Stellung unter den Wurdentriigern

an zweiter Stelle (20, 12) spricht fur seine Bedeutung; wie der

mantrin, Feldherr und Kronprinz kann er eine innere Gefahr

fur den Konig bilden: ,Wenn der purohita selbst ein groOes

#
1 Eine andere Grelegenheit zur Erwalmung ware die Stelle iiber den Aus-

gang zura Opfer gewesen, da der Konig in der Festung einen Opfer-

platz und die Priester hat, vgl. oben S. SI f.

2 Der Ort, wo das heilige Feuer aufbewahrt wird.

3 Vgl. oben S, 179 Aura. 3.
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Verbrechen begangen hat, ist Verhaftung oder Verbannung das

Mittel [zur Beseitigung der inneren Gefahr]' (344, 15 f.). Daraus

erhellt die politische Tatigkeit des purohita, allerdings auch seine

Behandlung als Kftnigsdiener
,

1 was dem Arthagastra entspricht.

Mit poetischen 2 Worten sollen mantrin und purohita die Kampfer

ermutigen (366, 3); zu demselben Zweck sollen die Leute des

purohita Beschworungsformeln sagen (366, HfJ. Neben dem man-

trin wohnt der Hauspriester ini ersten Teile des Lagers (361, is).

Nach der Entbindung der Konigin soil er die Zeremonien fur

den Sohn 3 vornehmen (33, 15 f.). Als Angehoriger der ersten

Rangsklasse bezieht der purohita wie der rtvij und Scarya

48.000 paiia (245, 5 f.), die Leute des ersten haben 1000 pana

(245, 19 f.), ohne daJ3 sich deren Zahl und Tatigkeit erkennen lieBe.

Vom purohita fordert Kaufilya Erfahrung im daiya und

nimitta, im ,SchicksaP und in den ,Yorzeichen'; Megasthenes

hat berichtet, dafi die Philosophen 4 zur Zeit der groGen Ver-

sammlung Yoraussagen liber das Sehicksal des beginnenden

Jahres, ob es gUnstig oder ungiinstig sein werde, machten.

Weder dieser Bericht des Megasthenes kann dem Arthag&stra

nach als zutreffend angesehen werden, noch wird der purohita

allein als ,Seller' yerwendet worden sein; nach dem ArthaSastra

bestehen hierfur drei besondere Personlichkeiten: der kartantika,

der Wahrsager, der naimittika, der Zeichendeuter, und der

mauhurtika, der Astrolog, deren nahere Agenden nicht erkennbar

sind. Der kartantika, der Wahrsager, tritt im ArthaSastra meist

als Spion auf, indem Spione sich zu politischen Zweeken als

1 Als einen ,besonderen Minister 4 bezeichnet den purohita der Komra. zu

Kamand. IV, at. — Ober den purohita vgl. Macdonell-Keith, Vedic Index
II, p. 5 ft*.; H. Oldenberg, Die Religion des Veda (2. Aufl.) S. 375 ft'.

* Vgl. Bhasa, Pratijfiayaug. (Third Edition 1920) p. Ill, if, ;
T. Ganapati

Sastri in der Introduction zum Svapnav. (191G), p. 9 f.
;
Jolly, GN 1916,

S. 353; V. Lesntf, Rozpravy Oeske Akademie, III tf., c. 40 (1917), str. 6 f.

3 S. A. Hillebrandt, Ritual-Litteratur § 14, 8. 45 f.

4
41, 23 (= Strabo XV. p. 713 f.) berichtet Megasthenes: ,Andere seien

Wahrsager und Zauberer und die der Reden iiber Gestorbene und der

Gebrauclie Kundigen, die in Dorfern und Stadten betteln . . .

£

; Plinius.

NH XXXII, 23 spriclit von den Korallen bei den Indern und sagt:

auctoritas bacarum eius non minus Indorum viris quoquo pretiosa est

quam feminis nostris uniones Indici. harispiees- eorum vatesque inprimis

religiosum id gestamen amoliendis perictilis arbitrantur. ita et decore
et religione gaudent.
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Wahrsager ausgeben: ,Dicjenigen aber, welclie erzurnt, gieibg,

furchtsam sind und [den Konig] verachten, 1 sind Anhanger der

Feinde. Deren gegenseitige Beziehungen oder ihte Bezielmngen

zuin Feinde sollen angebl'iche Wahrsager, Zcichendenter und

Astrologen ausforscheiF (23, 19 / 24, 2); diese Art von Spionen

untersteht dem samahartr (208, m). Unter politischen Parteien

soli ein angeblicher Wahrsager wegen eines — wie er vorgibt —
zur Konigin bestimmten .Miidchens Streit liervorrufen (379, a/e);

oder er soil einen Wurdentriiger des Feirides verlocken, nach

der Herrseliaft zu streben (383, s). Wirldielie Wahrsager, Zeichen-

deuter und Astrologen sollen die Partei des Konigs durcli den

Minweis auf die Vollkommenheit der Sclilaclitordnung und auf

ihre Verbindung mit den allwissenden Gottern und durcli Vor-

hersagungen aufmuntern (366, 4 f.); diese Gruppe von Wahr-

sagern, Zeichendeutern und Astrologen soli ftir einen Priiten-

denten, der an Stelle eines Ivonigssohnes eingesetzt worden ist,

Stiinmung maclien, indem sie erklfiren, daB er die Korper-

merkraale eines Konigs besitze (377^ 5 fA ;
endlicli sollen neben

anderen Lenten diese drei im Reiche des Gegners unheimlichc

Gcsclielmisse verktinden (393, or). An Gehalt bezieht der Wahr-

’sager wie der Zeichendeuter und Astrolog 1000 pana (245, is f.)-

Angebliche Zeichendeuter und Astrologen sollen das unheilvolle

Rufen der als Dtaionen sich ausgebenden tiksna-Spione unter

den Untertanen des Gegners verbreiten (396, ih,); oder die

beiden sollen, naeh Ermordung von Lenten, die angeblicli von

Diimoneu getcitet worden sind, den Konig zu einer Stihn- und

Reinigungszeremonie veranlassen und ihn dabei umbringen

2

(397, 2). In einem niiheren Verhaltnis stand der Astrolog zum

Herrscher, der ihn im achten Teile der Nacht empfiingt (38, ib)j
8

er wirkt auch bei der Auswahl des Platzes flir das Lager mit

(361, 10) und hat durcli seine T&tigkeit den Erfolg der Saehe

1 Vgl. Kaut. 24 f.
;
M.ValJauri ]>. 39/41; Jolly, ZDMG 74, S. 339 f. ^

2 Zum Text vgl. Jolly, ZDMG 72, S. 220.

3 An eine liOhere Stellung desselben, als sie Wahrsager ufid Zeichendeuter

ehinehmen, ist sellon wegen der Kangsldasse, die er mit ihnen teilt,

nicht zu denken (245, is). Er ist rangniedriger als der Arzt (245, io),

,hat aber wie dieser und der JCiickenchef die Sorge urn das Wobl des

Herrn (38, 13 ). — Die Bemerkungen H. Jacobis (SBA 1911 [XXXV], 8.742)

sind gegenstandslos durcli Jolly, ZI)MG (58 (1914), S. 348.

Sit/.ungsl>er. d. pjiil.-hjst KT1. 101 lid. 5 Abh HI
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des KOnigs, den MiBerfolg der Sache der Feinde vorauszusagen

(366, 15).

Von Prophezeiungen fur bevorstehendes Ungluck ist im

Arthasastra nieht die Rede; hingegen gibt es interessante, offen-

bar clem Leben entnommene Mittel gegen eingetretenes MiB-

geschick. So soil das Feuer durch Verehrung des Agni ge-

bannt werden, aber auch praktiscbe MaBregeln werden genannt

(205,17/206, 3
;

145,i/io); ahnlich ist bei Uberschwemmung das

FluBgebiet zu verlassen und die Verehrung des Flusses, d. b.

der FluBgottheit vorzunehmen. Bei Dtirren soli Indra, Ganga,

Parvata nnd Varuna 1 Verehrung erwiesen werden, bei Epide-

mien sollen Arzte mit Arzeneien, Heilige und BiVBer mit Zere-

monien, die das Aufhoren der Krankheit bewirken sollen, Ab-

hilfe schaffen; vielfache Mittel werden zur Linderung und Be-

liebung einer Hurigersnot genannt (206,4/ia; oben S. 202/4).

Ergebnis: Nach dem Arthasastra gibt es drei Geistliclie,

den rtvij, acarya und purohita, in der Umgebung des KOnigs,

von denen Megasthenes niclits weiB; der purohita nimrnt auch

eine politische Stellung ein, ihm stehen untergebene Leute zu

Diensten. Von Weissagungen spricht das Arthasastra nieht, hin-

gegen gibt es weltliche und religiose Mittel zur Beseitigung

eines eingetretenen MiBgeschickes. DaB Megasthenes niclits von

diesen drei Geistlichen berichtet, erkl&rt sicli vielleicht claraus,

daB er den Kcinig rnehr im Lager als im Palast getroffen hat,

wiewobl der purohita auch im Lager anwesend ist.

8. Buddhistisches und Jinlstisches*

Da Megasthenes zweifellos liber die Buddhisten bericlitet,

wahrscheinlich auch die Jinisten gekannt hat, ist die Frage be-

rechtigt, ob sich im Arthasastra Anhaltspunkte fur den Buddlns-
mus unci Jinismus linden.

a) Buddhismus. Wiewohl Megasthenes unter den BiiBern 2

nicld zwischenjbrahmanischen 4 und buddbistischen unterscheidet,

sagt er Fg. 43
,

1

(= Clem. Alex. Strom. I, xv, 71
,
e): /Es gibt unter

•
1 Es ist bemerkenswert, daB Indra mit tfaclnatha und Varnna mit Maha-
kacclia bezeichnet ist. (S. unten S, ‘29o.)

41, 19 ff. ;
unter ^rahmanischen* BiiBern sind — so uiirichtig1 es auch

ist - die BiiBer der nieht buddhistischen und nicht jinistiscben Rich'
tung verstanden.
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den Indern Leute, die den Leliren des Butta folgen, den sie

wegen der auBerordentlichen Heiligkeit wie einen Gott verehrt

haben/ Lassen 1 hat cfaraus geschlossen, daf3 znr Zeit des Mega
sthenes die Lehre des Buddha nocli nicht verbreitet gewesen

ist und erst unter Asoka ihre einfluBreiche Stellung in Indien

gewonnen hat.

Zahlreich sind die Stellen des ArthaSastra, an denen von

Heiligen
;
BtlBern und Wandermonchen die Rede ist; aller Wahr-

sclieinlichkeit nacli hand el t es sicli urn solche brahmanischer Rich-

tung. Dafitr spricht die Nennung von BiiBerhainen neben denen

der Bralnnanen (49, 9), das Wohnen der BiiBer neben gelehrten

Bi’ahmanen(l44,5\da6 eineBrahmanin alsWandernonne erscheint

(20, ju), die Volizieliung von Suhn- und Rein igungszeremonien

durch Heilige und BiiBer (206
;
12), was ganz brahmaniseh ist.

Dem gegenuber werden pasan<Jins, ,Ketzer', erwiihnt, und der

Kommentar zu 144,4 (Son. p. 72) bemerkt:
?
$akyamt}nehe u. dg]/

Wenn Sorabji hinzufugt, daB diese Stelle, wenn sie der Kom-
mentar richtig erkl&re, die einzige Anspielung auf den Buddhis-

mus sei, so ist das unrichtig; denn die Stelle beweist dies nur

flir die Auffassung des Koramentars, nicht fur das ArthaS&stra.

Ketzer (pasan<Ja) kommen bei Ivautilya oft vor (36,4; 39, 1
;
56, 7

;

191,1,4,10; 242, 5
;

Spione als Ketzer 391, 12
;
400

;
17),

2 doch

werden sie nicht immer als verachtenswert hingestellt. So wohnen

sie zwar in der Festung mit den Candala an der Grenze des

Leichenplatzes (56,7), werden aber mit den gelehrten Brahmanen

in einer Linie genannt, indem pasancla zwischen devatasrama

und srotriya steht (39, 1 ). Vom Standpunkt des Artha^astra ist

die Religion offenbar eine minder wichtige Angelegenheit, so-

lange die Staatsordnung durch sie nicht bedroht wird. 8 Es

setzt die Ketzer auf eine Stufe mit den Srotriya (191, 1)5 ,Die

in einem agrama 4 stehen oder die Ketzer sollen auf einem

1 Ind. Alt .
2 II, S. 445 und 715.

2 DaB sie in Orden (sangha) vereinigt sind, beweist niclits fiir den Ijpddhi-

sfcischen sangha; das Wort bedeutet bei ICautilya oft nur ,Vereinigung £

,

,Haufe‘, z. B. pasusahgha (49, 1 ;
vgl. 173,15; 194, 1^; 2ll, 1 u. a.). Ober

Orden, die nicht in ein neu hesiedeltes Gebiet kommen diirfen, vgl.

48
, 10 f.

8 Vgl. hierzu H. Jacobi (SBA 1*911, S. 736 f.) iiber das Lokayata, uber

den Buddhismus (S. 739 f.).

4 Brahmanisches Stadium des religibsen Lebens.

4

19*
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grofien Platz wolmen, ohne einander Schaden zuzufttgen' (191,41.).

Das Gut der Ketzerorden ist so wenig vor dem Konig siolier

vie das Gut der Gutter, wenn es nieht
,

gelelirten Brahmanen

zur Nutzniefiung zugewiesen ist (242, 5
/7),

wie auch ein ver-

bannter Konigssohn bei Ketzerorden und solchem Gottergut ein-

brechen nnd stehlen darf 1
(36, 4

/
6). DaB buddhistische Ketzer

gemeint sein mussen, ist nieht einznsehen; es ist uberlianpt an

Lehren zu denken, die den Veda nieht als maCgebend an-

erkennen. 2 Inwieweit die Erwahnung von stupas auf buddhisti-

sche geht, wird sich sehwerlich sagen lassen.

Ergebnis (a): Megasthenes hat nieht viel nnd nieht genan

vom Buddhismns berichtet; das Artha^astra bietet keinen A 11 -

haltspnnkt, der auf den Buddhismus eindeutig zu beziehen ist.

b) Jinismus. Die Schriftsteller des makedonischen Zeitalters

berichten von Asketen, darnnter auch von nackt lebenden, doch

gebrauchen sie nieht die Bezeichnung, die spater fast dnrchwegs

fur Philosophen bei den Indern tiberhaupt angewendet wird,

rup,vo(7ofi(7'ca(.
3 Onesikritos ernihlt ida 10. Fragmente (= Strabo

XV, p. 715), er sei von Alexander zu einer Unterredung mit

den Sophisten abgesandt worden; ,er babe fimfzehu Manner,

zwanzig Stadien von der Stadt, 4 gefunden, einen jeden in einer

anderen Stellung, steliend oder sitzend oder nackt daliegend,

bis zum Abend unbeweglich, hieranf in die Stadt gehend/
Aristobnlos hat bei der Tafel Alexanders zwei Sophisten, beide

Brahnmnen, geseben, von denen der jtingere nach dem Essen

auf eineni Bein gestanden. nnd ein etwa drei Ellen langes Holz
mit beiden Handen emporgehoben babe; wenn das Beiu ermuclet

war, babe er die FuBstellung auf das andere gewecliselt nnd
so den ganzen Tag verbracht; der altere lag auf dem Rticken

1 Danius und aus 191, m, wo es lioxBt
:

,Die Ketzer, wenn sie kein un-
gemilnztes und gemiinztes Gold haben . . wird man sehlieBcn diirfeu,

dafl die Ketzer reich waren.
2 ^jne vielleiclit auch das Lokayata, das nach H. Jacobi (a. a.O. S. 730) von
brahmanischen, buddhistiseben und Jaina-Philosoplien verabscheut, wird.

3 Vgl. Lassen,
r

In4 Alt .

2
II, 8 . 712, Anm. 3.

4
Im Taxila-Reieh, dessen Hauptstadt (Pali Takkasila) Taksasila ist

5
vgl.

Smith p. 01
,

n. 3; S. Levi, JA s. VIII, t. 15 (1S90), p. 230 f. iiber die
Lage. tTber die neuesten Forschutigen berichtet A. Foucher, JA s. XI,
t. 14 (1919), p. 311/320 (vgl, JA s.XI, t. 2 [1913}, p, 701

;
ZDMG OS [19141,

S. 400).



Megasthenes und Kautilya. 293

und erduldctc so Sonnenstrahlen und Regengussc. 1 Solche

Ubungen nackter Asketen sind scliwerlich auf die jinistisclier

Richtung zu bezielien, Aristobulus sagt
;

die beiden Sopliisten

scien Brahmanen gewesen; die Leistungen dieser Asketen er-

innern an die der Yogins. Einen ausfnhrlichen Berielit iiber

nackte Philosophen gibt Strabo XY
; p. 718 f.: „Den Brachmanen

halt man als Philosophen die Pramnai entgegen
;
gewisse Lcute

;

die im Disputieren und Widerlegen geschiekt sind; die Brach-

manen worden von jenen als Aufschneider und Narren verlaelit,

daB sie Physiologic und Astronomie studieren. Yon diesen werden

die einen
;
die in Bergen lebenden^ (cpstvc6;)

?
die anderen

?
nackte‘

(vufjLVTQTa?), andere
;
die in Stadten lebenden' (rShizv/.o'jq) und

?
Naeh-

bareiF (ftpocr/wpkuc) genannt. . . . Die Rackten aber leben
?
wie

der Name besagt, nackt, meistenteils unter freiem Himmel,

Enthaltsamkeit ubend
;

wie wir frtiher gesagt haben, bis zu

37 Jahren.“ McOrindle 2 glaubt
;
daB Pramnai fur Sramanai, die

buddhistische Sekte, stelie; eine Yerschreibung ist nicht wahr-

scheinlich, dagegen spricht aucli die sonstige Form ^app.avat

oder SajAavatot. Dock mlissen auch diese nackten Asketen koine

Jaina gewesen sein; die Riickbeziehung des Strabo auf das

37 Jahre dauernde Asketenleben (XV, p. 712) konnte auf Brali-

manen deuten
;

jedocli sind die grieckischen Beriehte zu ver-

worren, um wortlieh verwendet werden zu konncn. IJnd doch

wird zum Teil die Annahme, daB auch Jaina unter den nackten

Asketen zu verstehen sind, durch eine andere Quelle wahr-

scheinlich.

Es ist das Zeugnis des Hesyeh, der s. v. Fewc(* o\ Fup.vo-

GcziG-al diese Annahme rechtfertigt. Gray und Schuyler 3 liaben

in Fsvvct das Wort jaina erkannt, und zwar hatte unter Prakrit-

einfluB fiir die Gemination der Konsonanten eine Ktlrzung des

Diphthonges ai>i, 8 stattgefunden, wozu jina im Mahavastu

und jina Makar. zu vergleichen ware. Mail hat dem nicht wider-

sprochen; ob wirklicli ein PrakriteinfluB vorliegt, wir^sich

•
1 Fg. 34 = Strabo XV, p. 714. *

3 Ancient India p. 70, n. 2; vgl. C'olebrooku, Misc. Essays vol. II, p. 179 IT.

« AJPli XXII (1901), p. 197. — Der Herausgobor des Hesycli, M. Scluuidt,

bemerkt p. 4
*23

, 65 :
,Fupvoi vel 2sjj.voi coll. Diog. L. I, i, ubi Gymnosopliistae

iiudiunt. £ lu der editio minor (Jenae MDCGODXYII) p. 342 erklarte er

bereits: lVmt (Jaina' oi rupocro^piatjct.
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kaum entscheiden lassen; es scheint vielmehr, als w&ren die

indischen Winter nicht imrner nacli gewissen Regeln ins Grie-

chische iibertragen worden, sondern sie wnrden
;
wie man sie

hbrte, oder miBverstand, nacli dem griechisclien Lautbestand

geschrieben. 1 Ob Hesych diese Glosse dem Megasthenes ver-

dankt, ist nicht zu entscheiden; jedenfalls wire! man bei Hesych

die Digambara 2-Sekte erkennen durfen. Aber derselbe Hesych

sagt s. v. Bpayjj.avc^* ct Ttap' *Iv5oi? Fup.voGocptG'coit y.aAoup.£VOL Diese

Glosse ist ein Beleg dafiir, daC es einerseits brahmanische naekte

Asketen gegeben hat, andererseits, daB die Griechen mit dem
Ansdruck Fup.voGo®iGTa( unterschiedslos Asketen jeglicher Rich-

tnng bezeichnet haben. Suidas
;
der Lexikograph des 10. Jahr-

hunderts, gebraucht das Wort iiberhaupt fur Philosophen, s. v.

Fu^vogogigtou ' ^apa Ba(3oAtovfoi? ol <ptXcGo$oi, %ou irapa AGGUpbt;; Cle-

mens Alexandrinus teilt (Strom. I, xv,7i,o) die Gymnosophisten in

Sarmanen und Brachmanen. Das gelit dann soweit, bis man
aus den Gymnosophisten — wie aus den Brahmanen, den Man-
rya, bei Steph. Byz. s. vv. — eine Volkerschaft macht. 3 Be-

ziiglich Megasthenes laBt sick also etwa sagen: ausdrucklich

von der Jaina-Religion hat Megasthenes nicht bericlitet, doch

diirfte er onter die nackten Asketen auch die jinistischen ge-

rechnet haben; falls Hesychs Glosse auf Megasthenes zuriick-

geht, hat letzterer auch den Namen der Jaina gekannt; Naheres

liber die Jaina-Religion weiB Megasthenes nicht.

Kennt das ArthaSastra die Jaina, erwiihnt Kautilya etwas

von ihnen?

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB das ArthaSastra

in wissenschaftlicher nnd sozialer Hinsicht auf dem brahmani-

sehen Standponkt, dem dhanna, steht; aber nicht so eindeutig

laBt sich das ohne eingehendere Untersnchong ftir die Religion

behaupten; wenn der Scliein nicht trttgt, liegt im ArthaSastra

1 ZTt Klarstellung* einer solclien Frage ist die Heranziehung der ge-

samten einschlagigen griechischen Literatur erforderlieh; einen wert-

vollen Beitrag lfsfert Jules Bloch, Melanges Levi, Paris 1911, p. 1/16.
2 ,Die die Himmelsgegenden zur Kleidung haben 4

;
vgl.G. Biihler, Die feier-

liche Sitzung der kaiserlichen Akademie der Wissenachaften am 26. Mai
1887, Wien 1887, S. 82.

3 Ptolem. Geogr. VII, i, r>i; vgl. Lassen, Ind. Alt. Ill, S. 148 f.; Wecker
Sp. 1270.
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ein gut Teil Mischreligion vor
;

d. h. Volksglauben und Lokal-

gotter neben ausgebildetem Brahmanismus.

Fur die Frage nach dem Jinismus bei Kautilya handelt

es sich urn die 55, 19 / 56 ,

1

geuannten Gottlieiten: Aparajita, 1

Apratihata, Jayanta, Vaijayanta. Shamasastry zitiert 2 clazu aus

deni Uttaradhyayanasutra diese ftinf Anuttara- Gutter: Vijaya,

Vaijayanta, Jayanta, AparSjita, Sarvartliasiddliiga, und Sorabji 3

bemerkt zur Kautilyastelle
:

,These are all Jaina deities, a fact

very noticeable/ Kautilya fordert (56, 1) neben Tempeln brah-

manischer oder sektarischer Gutter (55, 19 / 56, 1 )
in der Mittc der

Festung Kapellen fitr jene vier Gottlieiten. Ob diese wirklieli

die Anuttara-G otter sind, ist* nicht so sicker zu eiitscheiden,

weil die Reihenfolge ihrer Aufzahlung eine feste 4 zu sein seheint,

die Zalil ftinf sicher eine stetige ist, wahrend Kautilya nur vier

und diese in einer anderen Reihenfolge erwlihnt. Ferner stimmen

nicht alle Namen; endlich sind einige als Namen brahmanischcr

G otter belegbar, wenn auch nicht als deren gewShnliche Namen.

Abcr diesen Einwand, daG es merkwtirdig ware, wenn Kautilya

brahmanische Gutter bei ihrem ungewohnliehen Namen genannt

hiitte, kann man durcli die Analogic widerlegen, daB Kautilya

statt Indra Saclnatha, statt Varuna Mahakaccha sagt (206, 10).

Im Folgendeu soil eine Ubersicht liber diese vier, angeb-

licli jinistischen Gottheiten, wieweit sie als brahmanische beleg-

bar sind, gegeben werden.

Aparajita. Nach Hemacandra 5
ist AparSjita ein Beiname

des Visnu; nach §.40 (zu 200, 68) der des Siva; nach Hari-

vaip&i und Visnupurana G bezeichnet Aparajita auch einen der

Rudras, endlich erscheint der Name unter den Anuttara* Gott-

heiten. DaB einer der Rudras genannf sei, an erster Stelle,

ohne die ubrigen, wobei diese Bezeichnung nur nach den beiden

spaten Texten belegbar ist, ist nicht anzunehmen. Siva scheidet,

1 So nach Sor. p. 9 uud Jolly, ZDMG 71, S. 228. ^
* Text p. 55, n, 1.

a
p. 9. Auch H. Jacobi stimmt dem zu (ZDMG 74j/9£0], S. 25 if.).

4 So auch bei Hemacandra, Abhidh, Schol. 94-, wo die ftinfte Gottlieit °sar-

varthasiddhi lieiBt. Vgl. H. Jacobi, ZDMG CO (1900), S. 321 ; Th. Zacbariae,

Beitrage zur indiseben Lexicographic S. 50.

3 Abhidh. Sesa 66 zu 219, 13

« S. PAY. s. v. 2
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da' 55,19 selbst genannt, aus; es bleibt nur die Wahl zwischen

Visnu und einer Jaina* Gottheit.

Apratihata. Nach P.W. 1st Apratihata nieht ala brah-

manische Gottheit belegt*, in der Liste der Jama-Gotter tritt

cler Name auch niclit auf.

Jayanta. Jayanta ist der Sohn, den Had dem lnclra

gebar; 1 als Beiname des Siva kommt er nieht in Betraebt, Das

Wort wird auch von einem der Rudras gebraticht, aber die

Namen der anderen Rudras 2 weichen von denen bei Kautilya.

ab; nach Hopkins 3 ware Jayanta im Mhbli. XIII, ir>o, 15 Soma.

Den Sohru Indras hier anzunehmen, ohne daG lnclra genannt

ist, scbeint nnangebracht, aber noch wahrscheinlicher zn sein,

als daG einer der Rudras damit bezeiclmet ist. Als Name einer

Jaina- Gottheit ist Jayanta belegt.

Vaijayanta. Hemaeanclra gibt (s. 62 zn 209, no) Vaijayanta

als Beinamen des Skanda, des Kriegsgottes; daneben ist er eine

Jaina-Gottheit; Skanda kommt 56
,

2

nnter dem Namen Senn-

pati vor.

Es ist somit keiner der vier Namen eindeutig als Bezeich-

nung fur eine jinistische Gottheit anzusprechen, Apratihata tiber-

hanpt nieht belegt. Vielleicht liegt die Erklarung dieser vier

Namen im Artliasastra selbst: der Bedeutung nacli sind sie

Synonyma: .Nieht- UberwundeneF, ,Nieht- ZuruokgeschlageneF,

Jayanta etwa ,Sieger \ Vaijayanta etwa ,SiegbringeF.4 Die Ka-

]>ellen dieser Gottheiten stelien in der Mitte der Festung, die

Goiter konnten somit Kriegsgottheiten, die den Sieg verleihen

so lien, scin. So wie die Besehreibung der Anlagen einer Festung

bei Kautilya niclit Theorie, sonclern der Wirklichkeit entnommen
sein dilrfte, sincl vielleicht auch diese vier Kriegsgotter lolcale

Gottheiten einer bestimmten Festung. Daftir spricht auch, daG
die Namen auf einen Kampf sicli beziehen, daG cler Kriegsgott

Skanda 56,2 genannt ist. 56, if. heifit es: ,In den Hallen

1 7ju den im v. angeftilirten Stelien noeli Malay. Abhidli. 1, 05 ,

2 E. W. Hopkins, Epic Mythology (Grundrifi III, IB), StrnBburg1 1915,

p. 173.

:l A. a. O. p. b2.

4 Draupadl gibt Mlibli. IV, *23
,

1*2 als Namen der angebliclien- Gandharven
an: Jaya, Jayanta, Vijaya, Jayatsena, Jayadbala.
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(Kapellen) und Tempeln soli er nach der Yorsclirift Lokal-

gottheiten aufstellen*; vielleicht sind diese nur besondere Lokal-

gottlieiten anfier den vier kriegerischen. Im iibrigen wird es

sieh bei Bestimmung der Religion des Artha&istra noch nm
jene zahlreichen

fc
Namen (von Damonen? Gottlieiten?) handeln,

die 412, 7 f.; 417,is/isp; 418, n; 419, i, of., 10/20 ;
420, 105 421, if.

genannt sind.

Ergebnis (b): Es ist wahrscheinlieh, dafi Megasthenes

unter den Asketen axxeh die jinistisclier Riclitnng gemeint lmt;

falls Hesychs Glosse liber die Jaina auf Megasthenes zuriiek-

geht, so hat der letztere axxcli den Namen gekannt, jedocli hat

er nichts Naheres liber die Jaina beriehtet Im Arthasastra

scheinen lokale Kriegsgottheiten vorzxxliegen
;
keineswegs sind

die 55
; iu vorkomxnenden Namen mit Sicherheit als die von Jaina-

Gottlieiten in Ansprnch zu nehmen.

Uberblick.

Fur die zusammenfassende Bexxrteilung des Yergleiehes

zwischen Megasthenes xxnd Kautilya koxnmen zvvei Pixnkte in

Betrachtr die Glaubwurdigkeit des Megasthenes und die an-

genommene Gleichzeitigkeit der Werke beider Autoren.

Die Glanbwurdigkeit des Megasthenes ist keine absolute;

ausgeschieden von einer Beurteilixng sind schon durch die Ma-

terie seine Nachrichten liber den Mythos (Dionysos: Fg. 1,25/sr.;

IB; 41, 1/2; 46,5/7; 47
,
5/?; 50,2/9 usw.; Herakles: Fg. 1,3-1/375

41, 3; 46,8/10; 47, 8/10 ;
50, m/n usw.), liber Geograpliie 1 und

Geschichte (Fg. 46, 1
/4 ;

47, 1/4 ; 50, 25/27 usw,). Die Dar-

stellung des Megasthenes ist gekennzeiclmet durch: Idealisie-

rungen (S. 42, 72, 90, 109, 127, 163, 175, 205), durch realisti-

sche Ziige (S. 65, 73 f., 79, 84, 123f., 137, 139); letztere bieten

Details (S. 29, 50 £, 54 f., 78, 141, 204 ff.) und sind durch die

Uberlieferung indischer Worter (S. 46, Amn. 3, 71, 118,*wiel-

leiclit 191 f., 293 f.) wertvoll. Neben offenbaren fibertreibungen

(S. 38 £, 207, vielleicht 163, 205) linden sieh Tmrichtige Verall-

gemeinerungen (S. 58, 66
,
91, 113) und MiSverstandnisse, die zum

1 S. Index II Geographicus p. 1K1/185 und Index III s. v. Indiae (p. 190)

bei Selnvnnbeek.
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Teil den Ausschreibern des Autors zur Last zu legen sind

(S. 59, 1 18, 128, 223, 285); seine Benutzer haben vielleicht aucii

Textanderungen verschuldet (S. 234). Moglieherweise' unterlag

Megasthenes literarischer Beeinflussung (S. 123, 234 f.) oder er,

bezw. seine Benutzer haben Einrichtungen des Anslandes auf

Indien ixbertragen (S. 18, 21, 129, 192 f., 252). Einige Moment

e

deuten auf die Beschranktheit seiner Informatiopsquellen (S. 6(3,

91, 113), auf die gcringe Kenntnis des Landes (S. 1 94 f.)
1 nnd

die Verstandnislosigkeit gegeniiber den tieferen Motiven indi-

sehen Lebens (S. 68). Der Bericht des Megasthenes scheint auch

Spuren von Schematisierung aufzuweisen (S. 266, 277); einige

Punkte konnten nicht vcrglichen werden, da sie in der einen

oder anderen Quelle unbelegt sind (S. 32, 36, 50 f., 52, 54, 57,

75, 79, 83, 87, 155, 202, 207, 223 f., 235 f., 254 ff., 270, 277,

284, 290, 292).

Da sich die Indika des Megasthenes auf die Zeit Candra-

guptas, lokal auf Pataliputra beziehen, andererseits Kautilya

der Minister- dieses Konigs gewesen sein soli, so nauBte die Ab~
fassung beider Werke in den ungef&hr gieichen Zeitranm der

Wende yom vierten zum dritten Jahrhundert y. Ohr. fallen.

Demnach mussen, da der indische Autor in den yerwaltungs-

teehnisehen Abschnitten im wesentlichen die Einrichtungen seiner

Zeit wiedergegeben haben wird, starke Differenzen gegen eine

Gleichzeitigkeit beider Quellen, damit gegen die Echtheit des

Arthasastra als Werk Kaufilyas sprechen.

tJbereinstimmungen.

Mit dem ,Konigsweg f

bei Megasthenes ist die Handels-

strafie (vanikpatha) bei Kautilya zu identifizieren (S. 18), die

Landmessung ist, wenn auch nicht so allgemein wie in Agypten,
im Dorfgebiete zu belegen (S. 22, 236), die Bewasserung durch
Kan&le wird bestUtigt (S. 26£), ebenso Indiens Fruchtbarkeit

(S. 28). Kautilya fordert die Lage einer Festung am Flusse,

neben andereg Formen die viereckige; beides berichtet Mega-
stlienes yon Pataliputra (S. 31); falls Arrian wirklich eine Mauer
gemeint hat, entspricht ihr der pnikara (S. 36); die SchieB-

1 Dafi er nicht viel von Indien geselien babe, macbt Arrian (Ind. V, 3)

dem Megasthenes zum Vorwurf
;
vgl. Schwanbeck p. 59 f.
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soharten sind, wenn aucli besser ausgebaut, belegbar (S. 37),

die Ableitung der Wiisser der Stadt ist nach Kautilya walir-

scheinlicli (S. 37). Die prasischen Elefanten werden uberein-

stimmend als die besten angegeben (S. 48), die Hohe der Ele-

fanten stimmt ungefehr (S. 49); nachweisbar ist die Beniitzung

yon Fufifesseln, Stolen und weiblichen Elefanten zur Bandigung

und Abrrchtung der Elefanten (S. 55); wahrscheinlich sind die'

bei Megasthenes berichteten Heilmittel (S. 56). Durch die iibrige

Literatur und durch das ArthaSastra ist die Polygamic und die

Sehnsucht nach Nachkommenschaft bestatigt (S. 68 f.). Bezug-

lich des Konigs laOt sich in der Massage die Nachricht des

Megasthenes durch Kautilya zumTeil belegen (S. 74), im ubrigen

nur in vereinzelten Ziigen (S. 77, 87, 95, 98, 106), Soweit die

Angaben des Megasthenes liber die sieben Teile mit deni Artlm-

gastra vergleichbar sind, zeigen jene liber die Landleute und

Spione die meiste, wenn auch nur eine allgemeine Uberein-

stimmung (S. 129, 175); flir die Krieger konnen Megasthenes’

Bemerkungen nach dem ArthaSastra als glaubwlirdig gelten

(S. 162 f.). In den Beratungskorpern llifit sich eine entfernte

Parallels erkennen (S. 188). Bezttglick der auTcvcp.ct rc&ei; laBt

sich nur yermutungsweise eine ungefahre Ubereinstimmung auf-

zeigen (S. 232). In deni Beriehte liber das Beamtenwesen kann

nur das Detail entscheiden, eine allgemeine Ubereinstimmung

ist niclit zu bemerken.

Verschiedenheiten

.

Nach dem ArthaSastra gibt es im Gegensatz zu den dies-

bezuglichen Nachrichten des Megasthenes keine Meilensteine

(S. 21), keine Zuteilung des Wassers, da private Wasserwerke

bestehen (S. 26 f., 240 f.). Flir eine Festung wird die Verwen-

dung von Holz verb oten und nur Steinmaterial, auch eine Stein-

mauer ist nachweisbar (S. 34), obgleich die Ausgrabungen auf

Holziiberreste aus der Mauryazeit gestofien sind; die Festpngs-

graben sind wesentlich verschieden (S. 38 f.). Steinbau ist im

ArthaSastra nachweisbar, Holzbau in groGerom AusmaB niclit

(S. 45). Bei den Elefanten sind die Beamten und Diener zahi-

reicher (S. 53 f.), ihre Pflege ausgebildeter (S. 54); ein Elefanten-

und Pferdemonopol besteht nach dem Arthasastra niclit (S. 60).

Der Metallreichtum Indiens nach Megasthenes’ Berichten bleibt
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liinter jenem nacli dem Arthasastra weit zurtiek, vor allem ist

die Technik, die chemische Bearbeitung der Metalle, die zahl-

reichen damit beschaftigten Betriebe und die hierftlr bestelienden

vielfaehen Beamtungen ein fortgesehrittenerer Zug, als er in den

nacbMegasthen.es anznnehmenden Verhftltnissen besteht (S.63f.).

In den Nachrichten liber den Konig weiB Megasthenes beziig-

lich der Leibwache fast nichts von dem, was Kautilya von ihr

sagt, der mit den bogentragenden Frauen im Palaste an die

Zeit des klassisclien Dramas erinnert (S. 77, vgl. 87
;
116). Als

Richter trifct der Konig bei Kautilya niclit auf, hingegen be-

stehen. richterlicbe Instanzen (S. 80, 201 f.); ein Ansgang zum
Opfer ist niclit zu belegen (S. 83), die StraBenabspenning bei

anderen Ausgangen ist wesentlich verschieden, auch kennt Me-

gasthenes den ,Konigsweg f (rajamarga) niclit (S. 84); die Aus-

zlige zur Jagd in der gescliilderten Weise sind niclit belegbar

(S. 86 f.), die Jagd selbst nur in der Umliegung des Jagdplatzes

(S. 87)* bogentragende Frauen treten nur im Palaste auf, sonst

umgeben den KcJnig liberall Heeresabteilungen (S. 77, 87, 106 f.).

Die Einkunfte des Kftnigs sind bei Kautilya mannigfaltiger und
ontwickelter als bei Megasthenes (S. 98). Uber die Sklaverei

beriebtet Megasthenes Widerspruehsvolles (S. 115).

Bei den Landwirten, Hirten und Jagern sind die Yer-

haltnisse von
t

deneu nacli Megasthenes vielfach verscliieden

(S. 129, 134, 136); bei den Gewerbetreibenden zeigt das Artha-

sastra die Existenz eines ausgebreiteten Handwerkerstandes,

zum Teil ciner GroBindustrie, wie bei den Kaufleuten die eines

GroBkaufmannstandes gegenilber den primitiveren VerliUltnissen

bei Megasthenes (S. 147 f., 261); mit den Leiturgien, die als

Arbeitsleistungen fur den Konig zu verstehen sein dtirften, gehort

Megasthenes in die Zeit der Dharmasilstras (S. 148), wlihrend

die Steuerleistungen nacli dem Arthasastra moderner sind. Von
der Heeresorganisation, von den hoheren Ofiizieren, von der

Administration, die von der Ftthrung der Truppen geschieden

ist, weiB Megasthenes nichts; seine Angaben uber die mUitari-

sclien FunktionarC sind gering (S. 150 ff. ). Die Spione sind im
Arthasastra in ein ausgebreitetes System gebraclit, einzelne

Gruppen mit den von Megasthenes erwahnten zu belegen, sonst

uber weit zahlreicher (S. 175). Bei den obersten Beamten und
WiirdentrHgern Iafit sicli der ditrftige Berieht des Megasthenes
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scliwer mit cler liohen Beamtenorganisation cles Arthasastra ver-

gleichen, sei es, daB Megastlienes zu wenig geselien oder be-

richtet liat (S. 188, 196), sei es, daB zeitliche Unterscbiede der

Grund sind (S. 201 f.V Tm Rechtswesen findet sicli eine Schei-

clung yon Zivil- tin cl Polizeirecht (S. 201 f.), im Finanzwesen

ist die Organisation wesentlich von der nach Megastlienes ver-

sc.liieden (S. 219 £).

Bei den Lanclbeamten zeigen die abweiclienden Verlnilt-

nisse und eine andere Einteilung der betreffenden Befngnisse

weitgehende Unterschiede, vor allem gibt es eine Landbehorde

mit geteilten Agenden niclit, wie uberhaupt die Kollegialitat

der indiscben Beamtnng fremd ist (S. 247). Die Stadtbeamten

sind glinzlicb verschieden von denen bei Megastlienes, bei dem,

soweit belegbar, unzusammenhangende Beamtungen zu einer Syn-

arcbie vereinigt sind (S. 263 f
,
266). Bei den Milit&rbeamten ist

eine scbematische Darstellung zu erkennen, die mit den Verh&lt-

nissen des ArthaSastra auf dem Gebiete der Heeresadministration

niclit vereinbar ist; von den organisatorisclien Bemerkungen sind

einige belegbar, zum groBeren Teil niclit nachweisbar und einige

kaum wabrscbeinlicb (S. 277).

Die Religion kann ihrem Cbarakter nach und wegen der

diirftigen Bemerkungen im ArthaSastra wie bei Megastlienes

nichts Entscheidendes beitragen, wiewobl sicli aucli hier Unter-

scbiede ergeben (S. 284 f., 290).

Schon zablenmiiBig ergibt sicli, claB die Verschiedenbeiten

zwiseben Megastlienes und Kautilya die Ubereinstimmungen

Uberwiegen. Wicbtig jedocb ist der Cbarakter der Uberein-

stimmungen: es sind fast durchwegs allgemeine, in der Natur

(wie: die Bewiisserung, die Frucbtbarkeit durcb doppelte Ernten),

in den Einricbtungen (wie: die Lage der Festung, die durcb

die Ortliehkeit gegeben ist, die SchieBscbarten, die Wasser-

ableitung, die Abrichtung der Elefanten), im Leben (wie: die

Polygamie, die Sehnsucht nach Nachkommenschaft auf Grund

eines religittsen Motive), in der orientalischcn Regierungsweise

(wie: das Ktinigsleben, die Spionc) begrttndete^ultllnde, die mit

demselben Reclit — wenigstens olinc groBcrc Modifikationen —
fur heute geltend beriebtet werden konnten. Ein anderer Cba-

rakter kommt den Verschiedenheiten zu: bier zeigen sicli in

Details Abweieliungen (wie: die Jagd, StraBenabsperrung), aber
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insbesondere in der Verwaltnng des Staates, in, den Verhalt-

nissen der Gesellscliaft und in dem Stande der Ktiltur; in diesen

Punkten ist Megasthenes dem Dharma&astra nftherzurticken als

dem Artha&istra. Nach all dem ist bei einer naheren Gegeniiber-

stellung des Berichtes des Megasthenes mit dem Artha&astra

von einer Ubereinstimmung, wie sie manche Forscher behauptet

habeu
;

nicht die Rede. Uamit wird die Gleichzeitigkeit der

beiden Quellen unwahrscheinlich und die Autorseliaft des Mi-

nisters Candraguptas fur das ArthaSastra zweifelhaft.
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An Jiang I.

Konlcordanz der Scliwanlieckschen' mid Mttllersclien-

Fragmentsammlung des Megastlienes.

Schwanbeck Fg.

Iliodors Epitome Fg. 1 (Diodor II, 35/ 12)

1. Buck 1 B (Diodor HI, ea)

2 (Arrian, Auab. V, 6, 12/s)

3 (An’ian, Ind. II, 1/7)

4 (Strabo XV, p. 689)

5 (Strabo II, p. 69)

6 (Strabo XV, p. 689/690)

7 (Strabo II, p. 68/69)

8 (Arrian, Ind. Ill, 7/s)

9 (Strabo II, p. 76)

10 (Plinius NH VI, 69)

11 (Strabo XV, p. 693)

12 (Strabo XV, p. 703)

13 (Aelian NA XVII, 39)

13B (Aelian NA XVI, 10)

14 (Aelian NA XVI, 41 )

15 (Strabo XV, p. 710/711)

15 B (Aelian NA XVI, 20/21 )

16 (Plinius NII VIII, 36)

17 (Aelian NA VIII, 7)

18 (Plinius NH VI, si)

19 (Antigonos Karyst. 3 132)

M li 1 1 e r Fg.

Fg. 1

2

3

4

3 (p. 408 b)

5

6

. 7

8

9

10

11

11 (p. 41 1 a)

12

13

13 (p. 41 If.)

14

15

16

17

1 Megasthenis Indica. Fragmenta collegit commentationem et indues ad-

didit E. A. Sehwanbeck Dr. pliil. Bonnae MDCCCXLVI, p. 85/178.

2 Fragmenta Historicorum Graecorum collegit, dispo^uk^notia et prolego-

menis illustravit, indicibus instruxit Carolus Miillerus; volumen secun-

dum, Parisiis M DCCC L1II, p.402/439; bei den Seitenzahlen bezeiclmet

a die erste
t
b die zweite Spalte.

3 Rerum naturalium scriptures Graeci minores ed. O. Keller, Lipsiae

MDCCCLXXYIT, p. 33.



304 Otto Stein,

Fg. 20 (Arrian, Ind. IY, 2/is')

20B (Plinius NH VI, m/nn)

21 (Arrian, Ind. VI, 2
/3)

22 (Anecd. gr. Boissonade I, p.419)

23 (Strabo XV, p. 703)

, 24 (Arrian, Ind. V,.2)

2. Bnch 25 (Strabo XV, > 702)'

26 (Arrian, Ind. X)

27 (Strabo XV, p. 709/7101

27 B (Aelian VH IV, 1)

27 C (Nikolaos Damaskenos Fg. 143)

27 D (Nikolaos Danaaskenos Fg.143)

28 (Atbenaios IV, p. 153 d e)

29 (Strabo XV, p. 711)

29* (Strabo II, p. 70)

30 (Plinius NH VII,;22/29)

30 B (Solinus Lll, 26/30)

31 (Plutarcb, De facie in orbe lunae

24, p. 938 C)
'

3. Buck 32 (Arrian, Ind. XI/XII)

33 (Strabo XV, p. 703 f., 707)

34 (Strabo XV, p. 707/709)

35 (Aelian NA XIII, 0)

36 (Strabo XV, p. 704/705)

37 (Arrian, Ind. XIII/XIV)

37 B (Aelian NA XII, a)

38 (Aelian NA XIII, 7)

39 (Strabo XV, p. 705 f.)

40 (Arrian, Ind. XV, 5/7 )

40 B (Dio Clirysostomos XXXV, 23 r.)

41 (Strabo XV, p. 711/714)

42 (Clem. Alex. Strom I, xv, 72, •if.)

42 B (Eusebios, 1 Praep. ev. IX, r,c,

Sp^ 693)

42 C (Ivyrillos 2
c. Julian. IV,

Sp. 705 C)

43 (Clem. Alex. Strom I, xv, 71
,
nr.)

18 (p. 414 a)

19

19 (p. 416)

18 (p. 41 3 f.)

25

26

27

-28

30

29

31, 33

32

34

35

36

36 a

36 a (p. 431 a, b

37

38

38 (p. 434 a)

38 (p. 434 aj

39

39 (p. 434b)

39 (p. 434 b)

40

41

41

41 (p. 437 a)

1 Patrologia graecn 21.

2 Migne. Pntrologia graeea 70.
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Fg.44 (Strabo XV, p. 718)

45 (Arrian, Anab. VII, 2, 2/4)

Buck 46 (Strabo XV, p. 686/688)

47 (Arrian, Ind. V, 4/12)

48 (Joseph. 1
c. Apion. I, 20

,
144)

48 B (Joseph. 2 Ant, Ind. X, 11 , 1)

48 C (Zonaras 3 III, 4, 122 d)

48D (6 eorg. Synkellos,4 p.221 D)

49 (Abydenos ap. Euseb. Praep.

ev. IX, 41 A, Sp. 761)

50 (Arrian, Ind. VII/IX)

50 B (Plinius NH IX, 111 )

50 C (Plinius NH VI, 59
;
Solin.

LII, 5)

51 (Phlegon, 5 mirab. 33)

Fg.inc.52 (Aelian NA XIII, s)

53 (Aelian NA III, 46)

54 (Hippolytos, 3 Philos. 24)

55 (Palladius. 7 De Bragm.)

55 B (Ambrosius, 8 De moribus,

Sp. 1171 B— 1175 D)

56 (Plinius NH VI, 63/so)

56 B (Solinus LII, 0/17)

57 (Polyaen. Strateg. 1, 1
,
1
/
3)

58 (Polyaen. Strateg. I, 3
,

1)

59 (Aelian NA XVI, 2/22 )

Fg. 42

43 (nur VII, 2
,
4)

20 (XV, p.686/687)

21

22

22 (p. 417 a, b)

23

23 (p. 419 a, n.*)

23 (p. 419b, n.*)

24

24 (p. 420 a, b)

1 Reeogn. S. A. Naber, Bibl. Teubn. MDCCCXCVI.
4 Reeogn. S. A, Naber, Bibl. Teubn. MDCCCLXXXIX.
3 Ed. L. Dindorfius, Bibl. Teubn. MDCCCLXVIII.
4 Ex recension e Guilielmi Dindorfii, Corpus Scriptormn Historiae Byzan-

tinae I, Bonnae MDCCCXXIX.
6 Paradoxograpboi ed. A. Westermann, Brunsvigae 1839, p. 141.

6 Omnium haeres. refut. ed. E. Miller, Oxonii MDCCCLX, p- 28/30; H. Diels,

Doxographi Graeci, Berolini MDCCCLXXIX, p. 578 f. *

7 Palladius, De gentibus Indiae et Braginan ib us. Lon(^ni M DC LXV.

K Migne, Patrologia latina 17.

Sitzungsber. d. phil.-hist. K1 191. Bd. 5. Abb, 20
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Anhang II.

Text der iibersetzten Stellen aus den Fragmenten

des Megasthenes.

I. Teil.

1. Strafie (S. 17).

Fg. 4
? 3 (== Strabo [ed. A.ug. Meineke

;
editio stereotypa

Bibl. Teubn. MCMIX/MCMXIII] XV
; p.689): p.v;*o; os to feb

ttjc sjTrspac st:! tyjv so)* toStgu os to piv p.eypi IIaX>[360po)7 iy oi Tic av

j3s$atcT£p{j)c efesiv y.aTap.spiTpY}Tca yap (j/otvtoi; y„al scriv oooc faoCMvzr,

CTTabltov p.up(tov.

2. Meilensteine (S. 18).

Fg. 34
?
3 (= Strabo XV

; p. 708): cooTcctcuct ok y.al y.aca Bsy.a

crTacca aroXr,v TiOsaot ca^ sy.TpcTrac y.al toc Biacrr^p.aca oyjXouoav.

8, Landmessung (S. 22).

Fg. 34
; i (= Strabo XV

; p. 707): wv o\ p.sv Trocap.ouc icspya-

ucvTat */a1 avap.sTpoOsi tyjv yyjv tog sv AiytaTG).

4. Bewiisserimg (S. 22).

Fg. 34
; i (= Strabo XV

; p. 707): y.al Tac y.Xsiocac Btwpuya;,

ao' o)v sic Tac b/sc$(ac TapU£U£Tai to uctop
;

ETCioy.OTrouo-'v otowc e; iot'/jc

Tracrtv r, to)v 'joaTtov Trap si y} ypvjctc.

5. Zwei Eniten (S. 27).

Fg. 1, 5 (= Diodor [recognovit F. Vogel
;

Bibl. Teubn.
MDCCCLXXX^TIl] II, 35

,
3) : Ta rroXXa ok tyjc yya)pac apBsusTat,

*/.al 01a toOto Simbf kyei touc ‘/.aF stoc yapTrouc.

Fg. l,ii (== Diodor II, 36, 4): gittojv yap cp^ptov sv auTY] yivo-

p.svcoy y.atf syaoTcv stoc
;

too piv y£ip.spivcu
;

y.aOa rrapa to!; aXXcic, 0

OTTCpCC TCOV TT'JplW/ ylvSTXt ‘/.apTTWV, T0U £’ £T£pOO Y.OCTCi TYJV OspiVTjV TpC77/)V

[v.aO vjv] CTS'psoOat oup.^aivst tyjv cpuCav y.at tov (jccTropov, sti os cr/jGa-
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p.ov xat xey/pov* xaTa Be to tAsTctov dpupoTepotc toTc xapTotc ot xaTa

tyjv 'Ivoty.Yjv eTiTuy/dvouot.

Fg. 11 (Strabo XV, p. 693): MeyacOsvvjs Be t)jv suBaqaovtav

tyj;; 'IvBtxvj; extcYjp.atveTat t<7) BtxapTOv elvat y.at Btcopcv* xaOdTSp xat

’EpaTooOsvri? £<p), tov fjtsv straw arjopov xsip.sptvbv tov Be Oeptvcv.

6. Die Festimg Pali(m)botlira (S. 29).

Fg. 25
,

2

(= Strabo XV, p. 702): ’Era Be tyj cup.poAvj toutou
~
e xat tou oaaou TOTap.ou [’Epavvopba] Ta JlaAt'poOpa tBpOcGat <7TaBt'o)v

cyBoYjy.cvTa to |j.yjxoc TAaTcq Be TSVTexatosxa ev TapaAayjAcyp

a

pp.a> cyrr
{Aara, cuAtvov TsptpoAov e/oucav xaTaTSTpvjiAevov coots B»a t&v cra7>v tc-

Hs6etv * TpoxetoOai Be y.at Tatppov ouXay.Yjc ts yap tv y.at uttcBo'/yjc tcov ex

TVJ? TCOASCOC aTroppoiwv.

Fg. 26 (= Arrian, Ind. [recogn. R. Hercher, edenda curavit

A. Eberhard, Bibl. Tenbn. MDCCCLXXXV] X, 2ys): . A woXfwv

Be apiOfAov cux elvat dv aTpey.ec; dvaypd'da t tcov ’fvctxcov ut'o TAvjOeoq. ***

dX/A yap ccai TapaTOTapuat otuTstov vj TapaOaXdoatat, Taiita^ p.ev cuXtvac

TctseoOat • ou yap av s* TAtvOcu Toteop-evac Btapxsoat era /pcvov tou ts

uBaToq etvexa tou si; oupavou y.at otc ot ranap.oi auTototv uTeppdXXovTec

uTsp Tac; o/
w
0a; ep.rap.TAaot tou uoato; Ta Tsct'a. coat Be ev uTrepoeetotot ts

xat {ASTEiopotct TOTrotot y.at Totaotat tkXctoiv cpxtap.evat etot, tabzaq ok

ex tuaivOou T£ y.at tyjaou ToteeaGat. p.ey(oTYjv Be TwbXtv ev 'IvBolotv sTvat

tyjv ITaX(p.poOpa xaXeop.evvjv, ev tyj Upaotwv yvj, tva at cupipoXai etot

tou T£ ’Epavvopca TOTap.cu xat tou rdyyear tou p.ev rdyyea), tou p.syi-

otou rayuap.cov 6 Be ’Epavvcpca^ Tptaoc; p.ev av etYj twv ’JvBtxtov TOTa-

p.cov, p.eucov Be tcov oXXt) y.at gutoc. FaAd cuyytopeet tco FdyyYj, eTetoav

ep.pdXp ec auTOv to uBtop. y.at Xeyet MeyacQevvj;, p.vjxoc p.ev e-ey^etv

tyjv toA tv y.aT
1

ey.aTep‘/jv tyjv T/.eupYjv Tvaicep p.ay.pOTar/j auTYj ecuuT^;

(pxicrat e? cyoo'/jy.ovTa OTaBtcuc, to Be wAaTo? e^ T£VT£'/.aiBey.a, Taopcv

Be TeptpePAYjoOat t*^ toai to eupo; eiraTAsOpov, to Be paOoc Tpr/jy.ovTa

Tvj^ewv* Tupyouc; Be epoojr/jy.ovTa y.at TuevTay.ootouc ejyetv to tsT/oc y.at

TU/.a^ Teooapac y.at e^xovTa.
#

7. Unbewachte Hiiuser und Bamnaterml (S. 41).

Fg. 27
?

r, (= Strabo XV, p. 709): xat Ta olxot Be to taeov

dopoupetv.

1 Nacli Hercher befindet si 0I1 hier eiue Lucke, vgl. den kritischen Apparat.

p. XV.
20*



308 Otto Stein.

II. Teil. Konigliche Betriebe.

1. Grestiite.

A. Der Elefant. *

a) (S. 47 f.) Fg. 1, i6 (= Diodor II, 37
,
2f.): outos ok to tuakto^

vtvojAsvo? GraSftov TptayovTa oepetat jjisv d~b T?j; apyTou rcpbg [Ascvjf/.-

t
bp(av

}
e^epsuvsTat S’ et; tov wyeavov, aftoAa|j$ccvci)v £»<; to rcpbq ew pipe;;

to sOvo$ to twv Favbapibcov, TrXetercu; e*/ov y,at [xsvtcTOuq £Xe©avTa$.

ot'o yat */o>pa^ tooty)? oubelq tucvtuote pamXeuc e~7}~Au<; EypatYjcre, toxvtwv

ttov dXXceGvwv oo(3oupivwv to te ttX^Ooq yal ttjv dXyr,v twv Gyjpi'wv.

Fg. inc. 52,4 (= Aelian NA [ex recognitione R. Hercheri,

Bibl. Teubn. MDCCCLXIV] XIII, s): tidymot bd dp* twv hziOi

IXsoctvtwv cl yaXoup.£voi Ilpdctot, bsuTspoi 3' <dv tcovos tccttcivto ol TaS(Xat.

b) (S. 48) Fg. inc. 52,4 (= Aelian a. a. 0.): Mvboi be IXe-

oavTSc; vjcav dpa tt/^/scov evvea to u4oc, tcevts ge to eupoo.

c) (S. 49) Fg. 1, 56 (= Diodor 11,42, 2): £wcn o' ol tcXeigtoi

yaOazep 6 p.aypo(3idnaTOs avSpwTuoc, ol be (jt,ocXtcra v^pdoavTeq Ity] 01a-

yocta.

Fg. 36
?
14 (= Strabo XV, p, 705): £wct o' oaov p.aypofSt&TaToi

avOpw^ot ol itoXXol, Ttve; be y.ai sttc biaybcna Biarefvoucriv etvj * ttoXuvoooj

be yat ouctaTct,

Fg. 37
, 14 (= Arrian, Ind. XIV, $): ;<iwa be eXscdvTwv ol

TrXe'OTa eTsa lwovtsc biv^yboca, ttoXaoI be vouow xpoTsXsuTso’Jcriv.

e) (S. 52) Fg. 34, 12 (= Strabo XV, p. 708): (baoiXtyci te

oTaO
(

ao! y.ai feet; y.xt Ovjploic.

f) (S-. 53) Fg. 34
;
ii (= Strabo a. a. 0.): eyroi be sXeoavTWv.

P g- 36,n (= Strabo XV, p. 705): tcov be ^opTO<po'pwv yod

b'byoy.dXwv et Ttva orapbc Oup.bv irceyietWA

Fg. 38
,

1

(= Aelian NAXTII,?): Twv TeGyjpapivwv eXsoavTwv

IwvTac Td TpaufjLaTa ol 'Ivbci tov Tpb-rov toutov.

g) (S. 54) Fg. 37, \) (= Arrian, Ind, XIV, 2): afyovTs^ be e<;

T.d^ yco^xc tou^ yXcvTac too Te ^Xwpou yocXdp.cu y.0.1 tyjc 7rocvj^ Td 7rpwT&

ep.oavsiv sbooyv.

Pg. 36,ii (=r Strabo XV. p. 705): e^eiTa '/Xotj yaXap.ou yal

~ba; dvaXap^dvouc?'. 1

1
Fg*. inc. 52, 1 (= Aelian NA XIII, s): 'EXscpavxi dyeXaup TsriOaasupivrp

j'i p/jv i>oo)p rcfopa smi, tro os xa i; TtoXspov aOXouvtf. otvo; jj.lv, ou jxr^v 6 tf7>v

^xteX'ov, kd iov uev e? oputrj? ^eipoupyoudi, xov os ex xaXapou.

I

rr
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h) (S. 54 f.) Fg. 36, 10 (= Strabo a. a. 0.): p<sxd 3s xauxa

xstOapyeiv otcdcy.ouot, xcuc p.ev old Aoyou tou; 3s p,EAtop„({) tm vm xup.-

xaviop.tT) y.YfAcuvTs;* cxavtoi o’ ot oucTtOdosuTot.

Fg. 36, g (= Strabo XV
; p. 704): bvfcavxs; os xou; piv x63a;

xco; dAA^AOuc tou; Be au/svac Trpsc y.t'ova su xsxvjYsxa, Bap.aLouot Aipdo.

i) (S. 55 f.) Fg. 36, is (= Strabo XV, p. 705): dy.o; 3s xpb;

ooOaAp.tav p.sv Rostov Y^Xa xpooy.Xu;cp.svov, toi; xXslctgi; os toW vocrr

p,dxcov c p.sXa; cTvo; xtvop.svo;, xpaup.aot os xotov p.sv (Bouxupov (s^arfsi

ydp xd otc^pta), xd o’ sXy.r, craprlv usJai; xupi&oiv.

Fg. 37, 15 (= Arrian, Ind. XIV, 9): xal sotlv auxoToi tu>v piv

ocOaXp.tov vqxz Rostov ydat. sv^sop.svov, orpbc os ode dXXa; vougou;

piXa; oivc; xtvop.svo;, sxl os. toTolv sat. sot usta Apia cxxsup.sva y.al

y.axaxXacjobp.sva

.

Fg. 38 (= Aelian NA XIII, 7): Tcov TsQY)papivtov sXscdvxwv

twvxai xd xpaup.axa ol \lvoot xbv xpexov xcutov. y.axatovouct piv auxd

ucaxt /Xtapcj), woTcsp cuv ob tou EupuxuXou xapd tg) y.aXoi 'Op.vjpa) 6

ridxpoy.Xo;* slxa pivxGt ota/ptooot pouxupq) auxa* sdv os ?) j3a0sa, xyjv

(pASYfAOVvjv xpauvcuotv usta y.psa Ospp.d piv svatp.a os sxt xpcocspovxs;

y.al svTtOsvTs;, xd; os coOaXp.t'a; Ospaxsuouotv auxiiov Rostov ydAt dXsat-

vovxs; sita auxoT; iyyiovxsc, ot os avor/cuct xd (BXsoapa, y.al tocsXou-

p.svot vjcovxat ts y.al atoOdvovTat, tooxsp avOptoxct. y.al sc xoogutov sxt-

y.Xu^ouatv, sc ocov dv dxcxa6oQ)vxat Xr^uttims;. p.apxuptov os tou xauoaoOat

ty]v otpOaXpiav toutc sext. xd os vccr7]p.axa coa auxoTc xpooxixxst dXXu>;
?

5 piXa; otvo; sox tv auxoT; dy.oc. st 3s pi) Ysvotxo scavxYjc tou y.ay.ou

x<7> oapp.dy.o) xtocs, do-coord ot soxtv.

B. Das Pferd (S. 57).

Fg. 35,2 (= Aelian NA XIII, 9): dvaYy.duOuot os auxou; op.cu;

otos ot tyjv Ixxstav ocoicxa! xepiy.uy.AsTv.

2. Elefanten- und Pferdemonopol (S. 58).

Fg. 36,i (= Strabo XV, p. 704): txxcv os y,ai sXsoavxa xps-

pstv ouy. sesextv tbtcbxrp flaotAty.bv 0
’ sy.dxspov vsvbp.toTat to y.Tvjp.a, y.al

, ^ ^ *, * *

statv auxtov sxtp.sAr^xat.

it

3. Metalle und ilire Bearbeituflg (S. 60).

Fg. l,s (= Diodor II, ao, 2): r, B& 7r, tJ|J.fspos cira -.ol: r,;j.ipo'.:

y.apxot; s/st *y.al oAsfiac y.axaYstouc xoa/vWv y.al xavTobaxwv p.sxdAAtov*

Ytvsxai ydp sv aur^ xoXuc’p.sv dpY’upoc y.al xpuooc, ouy. oXiyoq 3e yaAvdoz
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xai cioYjpoc, sti 3s xaixtespo*; xai xaXXa xa wp'o; xocp.cv xs xai /pstav

xai ftoXejuxrjV TuapacxsuYjV ay^xovxa.

Fg. 27,9 (—Strabo XV, p. 709): ^puGocpopoOct yap xai otaX(Ou)

XOGfJUi) ‘/puWxat.

Fg. 29,n (= Strabo XV, p, 711): ayyinepto 3s tcigtsok; <fr,Giv

6 MsyaaOevYjs Sxi gi Trcxap.oi xaxa<pepotev dr/jyp.a ZP,jao^ *ai ax’ auxou

sopc; aTCayctTO to) fiacikzi * xouxo yap xai ’Ipyjpi'a GUp$afvei.

III. Teil. Familienwesen.

1. Kaufpreis imd Elieform (S. 64£).

Fg. 27
?
io (—Strabo XV, p. 709): KoWaq ok yap^ouGiv wvYjxac

^apa xwv yovetov, Xap,(3avouai' xs avxtoiGovxss £suyoc powv, tov xac; piv

sirxetOetac xapiv xa; o’ aXXas fyoovyjt; xai TcoXoxsxviac.

Fg. 41
; n (= Strabo XV, p. 712): yaptsiv o' o-

i

^Xctaxa; sic

TroXuxsxviav.

2. Polygamie uucl Sehnsuclit nacli Kinderix (S. 67).

Fg. 41,n (= Strabo a. a. 0.): sx tcgXXcov yap *xal xa crcoubaTa

^Xeia) yt'veGOat av, aSouXoOci xs tT|V ex xexvtov uTCYjpeai'av dyyuxaxo) oucjav

TcXeiu) Setv Trapaaxeua^scGai

.

IV. Toil. Die Schrift (S; 69).

Fg, 27, 2f. (== Strabo XV, p. 709): ysvcpicvoc youv ev x<o

XavopGxoxxou GxpaxoTrsoo) cpvjaiv 5 MsyaaOevvjc, xsxxapaxcvxa p,upia3tov

tuXt^ou; icpupivcu p.Y)osp.tav f,pipay tostv avvjvsypiva xXep.pt.aTa tuXsicvcov

^ otaxoatwv 8payji,fi)v a;ia, aypctaoi; xai xauxa vcp.oi; /pcopivot;. ouBs

yap ypa'p.p.axa siosvat auxcoc,

V. Teil. Der Konig.

1. Korperpflege (S. 73).

bg- 27,i-i (—Strabo XV, p. 710): To) paciXsi 3 '

yj
p.sv xcu

Gojp.axcr Ospa-sta 3ia yuvatxoiv sgtiv.

~ bg. 27, io (== Strabo a. a. 0,): xav o'jpa ysr/jxai tyjc tcu Go'jp.axcc

Oepazeiac ’ auxvj o' scxty r
(
3u x(ov GxuxaX'Bojv tcT-Xt

*

ap.a yap xai

ctaxcus: xai xpi'ikxai ^sxxapoiv rspisrravTwv xpijiswv.

2. Leibwaehe (S. 74).

bg- 27,h (= Strabo a. a. O.j: sco) 3s xoW Oupoiv oi Gtop.axo-

cuXaxs; xai xc Xgittov Gxpaxuoxtxcv.
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TagesbescMftiguiig (S. 78).

Fg. 27, 15/I8 (= Strabo a. a. 0.): cuo’ ut;voT p.£O' vjpipav 6 (Bacrt-

aeu; * y„at vuy/nop oe y.aO’ topav avayy.aLETai tyjv xcityjv dAAarreiv Bid

~a; sTupouXac. twv te p/r, y.aTa tcoasj^ov s;63tov paa piv sgtiv vj Itcl

Ta; y.ptceic, ev aT; ctYjp.EpEust Biay.outov guBev yjttgv y.dv topa yevtjTai tvj;

tou Gtop.aTc; Ospa^stac. (s. 1) sTepa o’ eorlv ’0 etui Ta; Quota; sHcBac* Tpityj

o’ stc£ Ovjpav (Bay./ty.vj tl; y.uy.Ato yuvar/.tov ftepixs/up-ivtov, eHioQev os Ttov

Bopucpoptov* 'rrapcG/Giviorai o’ yj coo;, Ttj> Be 'rape/vOovTi evtg; ps/pt yuvat-

y,aW OavaTo; * TcpoYjyoGvTai oe Tup/ravioTai y.ai y.tootovoocpoi. y.uvyjysTEi o’^iv

[j,ev toT; Treptffipdypaciv deb (BvjpaTo; tc;euo)v (TrapEOTaot 3’ svottaoi Bug

f
t

Tpet; youaas;), ^ orate d?pdy.Tot; Ovjpai; aF e'a soavTc; at Be

yuvaae; al psv ecp’ dppaTtov, al o’ so’ aetov at os y.ai sF sXscpdvTtov,

to; y.ai ouoTpaTeuouciv, ^oy.r
{
p.evat ~avot stag).

b) (S. 81) Fg. 33,2 (= Strabo XV, p. 703): /pYjcOai 3’ auTol;

iota psv Ey.doTo) tou; OuovTa; yj tgu; EvayitovTac, ‘/.civv] os tgu; (BaoiXsa;

y.aTa tyjv psyd'AYjv Asycpsvvjv ouvcoov, yaO* vjv tou vsou stcu; owravTs;

ol oiaoococi Tto (SacriAsi guveaQovts; etc! 0upot;.

4.

Weingenufl (S. 90).

Fg. 27, yf. (= Strabo XV, p. 709): etapaysiv o’ opto; Bid tyjv

arcactyjt# y.ai tyjv e&TSAetav * olvov ts yap ou tciveiv «aa
s

ev Judaic povov,

eivciv o’ dF opu^vj; dvTi y.ptOivtov GuvTiQevTa;.

Fg. 27, u (= Strabo XV, p. 710): pe06ovxa Be y.Tstvaaa yovr,

[footAsa yepa; s/ei auvstvai Tto easivov oiaBsHapevo).

5.

Einkiinfte des Koiiigs (S. 93).

Fg. l, 4 fi (= Diodor II, 40,5): tyj; ok /topa; paoQou; tsagugi Tto

jiiaciAet Bid to edoav tyjv ’IvBaYjv (JaGt/viy.Yjv sivat, IBuJjtyj Be pYjcevl yvjv

s;sTvai y.sy.T^cOai * /topi; os ty); pioOtbcEto; TETapTYjv ei; to ^aoiAr/.cv

TEAOUOl.

Fg. 29,n (= Strabo XV, p. 711): syyuTspto os tciotew; or^criv

5 MeyacOevYj; cti ol TuoTap.oi y.aTaospcisv ^vjyp.a /puaou y.ai aufeu

oopo; d-rdyoiTO Tto paoiXsi* tcuto yap y.ai ev ^Jjj^pia^oup^atvsi.

Fg. 32,4 (= Arrian, Ind. XI, 9): y.ai tou; <p6pou; Tota( te paat-

Aeuoi . . , outci dicocepouert.

Fg. 35,6 (= Arrian, Ind. XI, 11 ): e>6pov ok outoi aizb tg>v

atr
(

v£tov aToospouct.
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Fg. 82,7 (= Arrian, Ind. XII, 1): xai ofoot Aei-csupfct eisi,

y„ai (Popov aftOGepcucrtv axb xwv epywv xwv oa-exepwv.

'

Fg. 33,5 (= Strabo XV, p. 704): ecru S’ r, y&pv. $am\wr,

sacra- [j.ccOou S’ auiTjv esi TETaptau; epvd^orcac tGW y.apswv.

Fg. 33,7 (= Strabo XV, p. 707): m ot p,ev fipov teaouci •/.«:

Asixoupfias xapiyovxat xaxxde.

VI. Teil. Die Kasten.

2* Die Landleute (S. 124 f.).

Fg. 1,44/46 (= Diodor II, 40, 4 f.): Seuxepov o' ecri pipe? to xwv

^ewp^wv, ot xw TcAYjOet xwv &AAtov tfoAu ftpoe/eiv coxouctv. OUTCt OE

7:oXejAWV xat xy^ d),AY)e AEiToup^fa? afeipivoi Tcspt xae fewpiffoes asyj>

Acuvxar xat coostc dv TuoAepuce Tceptxuytbv Ysoopyo) xaxa xyjv yo)pav

dBtxYjcetev av, x/X (be xotvoue euepysxa^ YjYobpuvot xaerr^ dotxtae arc-

eycvxat. BtcTcep dBtdoGcpcc yj yibpa Btapivouca y.al xaprcote PpMouaa tcoaayjv

ocTtcXauatv Twape'yexat xwv eTUXYjBetwv xou; dv0pd)7wotc, (btoOat B' etc! vqq

ywpae p.£xd xexvwv xat Yuvatxwv ot Y£0)pYo( 5
xat xvje ei? xyjv ttoaw xaxa-

pdeso); xavxeXwe aoeox^xaert. xvje Be ywpae (j.taOou; xeAoOot xw {kotAet

ota to isacrav xyjv "Ivoixyjv paatAiXYjv elvat, tBtwxvj Be ptYjoevt yjjv eSewat

xexxyjsGar ywptc Be vrfi jJUdOtbaewc; xexdpxYjv si<; xb (3aatAtxov xeAouot.

Fg. 32, 4f. (—Arrian, Ind. XI, 9 f.): Beuxepct 0 ’
exxl xouxototv

ot Ystopyot ctotVj tcAtjOsi TCAstoxot 'JvBwv ebvxee. xat xotjxotatv cuxs c-rAa

eoxtv dpvjta cuxe ^saei zoAs^ta epya’, aAAa xyjv ywpvjv oOxot Ep*ya-

^ovxatj xat xebe ®6pou<; xotot xs paaiAsOct xal tyjoi TcbAtotv, Scat auxe-

vop.ot, ouxot dftooepouot. xat s? ’KoXsp.oe eq a'AX^Aouq xoTatv ’IvBoict xuyci,

xwv IpYa^opivtov xyjv *pjv ou Oegte c®tv aTcxecOat ouce auxYjv xyjv yvjv

xep.v£tv, aAAa ot piv TuoAepiouot xat xaxaxaivcuotv aAAYjAout; oxwe xuyctsv,

ot Be tcayjg{ov auxwv xax
5

YjcruytYjv apoOatv $ xpuyeoucriv yj xAaoeouatv yj

Oepuouotv. 1

Fg. 33, if. (—Strabo XV, p. 704): Aeuxspov Be p.epoe swat

xb xfov yswpyoiv, -Astoxct xe etat y.at STrtetxecxaxct doxpaxsta xat doeta

r'
1

1? 14 (= Uiodor II. so, flf.)i JupjjaXXovuat os ”apa to^ ’IvBou /.on roc vopipa

jepo; to jAYjBsjcote svostav rpo9% xxo aurof? civai rcapa |j.sv yap rot; ocXXoi;

avOpfoTtot; ot JtOA£fj.i<^ xara^Ocipovts; rr^v yyooav aystopyrjtov xaraa/.Eua^’o’JO't, rcapa

os to-jroi; rwv ystopyoiv isp&v xai dcruXfov £to;j.ivtov, ot tcX/jjiov tcov jtaparcc^sci^

yefopyouvts; avSTcaiaOrjiot rcuv xtvBuvtov etartv. aticporspot yap ot 7roA£|j.ouvr£$ aXXrJ-

Xou; ;j.iv atoxic’ vouotv iv ra"; [j.ayai;, rob; Ss wspl t7)v yewp^av ovra; laitriv

ajjXa|5itb, co; xotvou; ovra; aredvrcov suspyira;, id; rs ywpa: rdiv dvri7coX£p.o6vrtov

our^ £{j.7Tjp(^ouatv o'jts 0 £vBpotorj.oucriy.
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xou epyd£ecGat, tcoasi p/1] xpoctcvxe; p,v)3' aXXyj xpeta p,v)8' o/Xvfcet koivyj'

TCoXXdxt; yotfv sv xw auxw ypovo) y.a t tottw toTc p.ev TvapaxexdxOat cup,-

^atvei y.al otayavBuvedstv 7tpb; xou; 'xoXeplouc, ol 8
s

apouaiv v) awcTrcouctv

ay.tvBuvw;, 'rcpop,ayou^ e'xovxe; ey.etvcu;. sect 8’
yj ywo')pa pactXtxv} Tudca’

p.tcOou o’ auTY)v ercl xexapxat; epya^ovxat xwv xap^wv.

3. Die Hirten und JSger (S. 129 f.).

Fg. 1,47 (= Diodor II, 40, e): Tpfoov 8' sere! aOXov to xwv (iouy.6-

Xcov y.a! rcoipivwv y.a! y.aGoXou twcvtwv xwv vcpiwv, ct TrcXtv p.ev r
t

x.a'>p,Yjv

out, cty.ouat, cy.YjvtTY] oe [3£w ypwvxat, ot o' auxo! xa! y.ovYjycuvxe; y.aOapdv

tuoiouci tyjv ywpav opvswv xe y.a! Ovjpfcov. et; xauxa o’ dcy.cuvxe; y.ai

oiXcts/vcOvtsc l£Y)p.spoO<7t xy)V ’IvBty.rjV, i:\rfioucav tccXawv y.al rcavxo-

ca~wv Ovjptcov X£ v.al opvswv xwv y.axsoQiovxwv xd C7cepp,axa xwv yewpywv.

Fg. 32, o (= Arrian, Ind. XI, n): xptxot Be eictv ’Ivootctv ol

vop.eec, ol rcoipivs; xe y.al ol pouy.oXot. y.al ouxot cute y.axa ttoXta; outs

ev xf|Ci y.ujpyjctv oiy.souct, vop.aBe; oe etet y.al ava xa cupea (Siotsuouci,

obpov Be ouxot ana xwv y.xY|V£0)v a^ooepouct, xal G'opsooumv ouxot ava

xy)v ywpvjv cpvtOaq xe y.al dypta 0Y]pta.

Fg. 33,6 (= Strabo XV, p. 704): Tptxov xo xwv rcotpivwv y.al

Ov^peoxwv, ot; p,6vot; s;ecTt Ovjpeustv y.al Opep.p.axoxpooslv wvtd xe icapeyeiv

y.al p.tcGoO £suyr, * avx! oe xou xr,v yyjv sXeuGspoOv Ovjptwv */.al xwv ckspp,o-

Xoywv opvswv p.expouvxat xrapd xoD ^actXew; oixov, TuXavYjxa y.al cy.Yjvlxiqv

vsp.6p.svot fitov.

4. Die Gewerlbetreibenden (S. 137).

Fg. 1,48 (= Diodor II, 41, l): Texapxov o’ ecx! pipo; to xwv

xeyvtxwv* y.al xcuxwv ol p.ev eictv oTtXoTCotot, ol oe xot; yswpyot; -q xtatv

dXXot; xd yp^cip.a x:pb; u7;Y)psctav y.axacy.euaLOUciv. ouxot o' ou p.cvov

axeXei; etetv, aXXd y.al atxop.exptav sy. xou ^actXty.ou Xap^dvouci.

Fg. 32
,

7

f. (= Arrian, Ind. XII, i): xsxapxcv oe eext xb orr

p.icupY'.y.bv xe y.al y.a^^Xty.bv yevoc. y.al ouxot Xetxoupyot etet, y.al oopov

axooepouctv ol'ko xwv cpywv xwv coexepwv, tuX^v ye or, Scot xd dp‘^ta

o-jr/sa Tcoteouctv. ouxot oe y.al p.tcSbv ex xoG y.otvou TrpocXap^avouctv. sv

tsx , - , .. „ ^ ^ f ^ t •> » * *

oe toutw xw yevet ct xe vatumrjyot y.at ot vauxat eictv, ocot ye y.axa

xou; Troxap.ou; 7:Xwouct. «
^

Fg. 33, 7 f. (= Strabo XV, p. 707): Mexd ydp xou; Orjpeuxd;

y.at xou; ^otp.eva; xexapxbv o*r)c tv stvat pipoc xou; epya;op,evou; xd;

xeyva; y.at xou? y.aK'oXty.ou; y.at oT; ax:b xou cwp.axo; r, epyacta * wv ol

p.ev oopov xeXoOct y.al Xetxoupyta; Tcape/cvxat xay.xd;, xot; o’
1

o^rXc^otot;
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xat vauicr^ot? p.tc0ot xat xpooat xcapa (SaetAsG)^ sxxstvxar p.cvco yap £p-

yd^ovxat * 7tap£/£i os xa p.sv oxcAa xoTj; cxpaxiuiTatc o cxpaxocpuXac, tac,

ok vauc p,taOod xou; tcAsougiv 6 va6orpyo<; xat xoT<; sp/xopet;.

5. Die Kriegcr (S. 148 £).

Fg. 1, 49 (= Diodor II, 41, 2) : ite(Mcrov oe to exporttornwv, si;

tuoas^oo; suOexouv, x(7> piv 7tAv)0£t Ssuxepcv, avsast Ss xat TxatBta

7:Astern) ypcb{A£Vov sv xal; £tp7)vatc. xpecpsxat B
1

ex xou jBaatAtxou rcav to

77/^00^ TWV OTpaTtO)TWV Xat TCOV 7X0A£p.lGXG)V WU7CCDV TE XOtl EASOaVTlOV.

Fg. 32, 9/9 b (= Arrian, Ind. XII, 2/4):
^spjcxov os ysvc? eoxtv

’Ivoototv ol TXoAep.toxat', txXVjOsi p.sv Beuxepcv p.exa xou<; ystopyouc, txas texv]

os sAsuOeptY) xs y.al suGupiv] ypecp.evov, ouxet doxYjxat p„ouvG)V xcov txoas-

ptixcSv epywv stot. xd os oxxXa aAAct auxoiGt txgisougi, xat xou<; wwcou?

oTaaoi -Tuapsycuot, xat BtaxovsouGtv eiut oxpaTG7iscGU aAAot, ct tou^ xs wt-

ttou; auxoTat GspaTusbouct xat xd ofCAa ixxaOat'pouGt y.at xou«; eXeoavxa;

dyouat y.at xd dpp.axa xoGpiouot xs y.at YjvicysuouGtv. auxot os, sW av

piv TtoAepistv 0% TtoAspiouetv, etpijvr^ ok ysvcpivYjs suOupiovxat* y.at

cotv pttcOb^ sy, xou xotvou xogogBs Ipysxat, 0)^ xat a'XXouq xpeepstv an

auxou sbpapioic,

Fg. 33,9 (=Strabo XV, p. 707): llep^xov [B’Jeoxt xb xtov

iroAspuaxoW, 0% xbv aAAov ypevov sv ayeay] y.at ttoxgu; b j3to; soxtv ex

xod jbactAty.od otatxtoptsvotc, toexs xd; s;6oou; oxav y) ^pstV xaysto; exst-

sToGat, ttayjv xtov ctopdxwv pvjBev qTaag xop.tTcvxac Trap
1

sauxtov.

6. Die Spione (S. 169).

Fg. 1, 50 (= Diodor II, 41,3): sxxov B
1

scxl xb xtnv soopcov* ouxet

cs 7:0 Aux:paypcvcuvxs; xravxa xat soopamsc xd xaxd xyjv Mvcixyjv a^ayysA-

Aouct cot; pactAsuctv, sdv o' r
t
ni'hiq auxtov agactAsuxoc rh 'zotq apycuctv,

Fg. 32,io (=ArriaD, Ind. XII, 5): exxot os stetv ’Ivootctv ol

inhy.czoi xaAEop.svct. ouxet soopsouct xa ytybp,sva xaxa xs xyjv ywpr^v

xat xaxa xac zc Atao, xat xauxa avayysAAouct xo> pactAst, tvaorsp
t

3act-

Asuovxat 'IvBct, vj xotet xsAsctv, t'vaTrsp auxovcp.ot stet. xat xouxotctv cu

Osp.t; 'bsuoc; avayystAat ouosv, cues xtc IvBtov atxt^v soys 'bsucacOat.

Fg. 33, 10 (^ Strabo XV, p. 707): 'Fxxot B
1

stetv ol soepot*

TOUTCtC 0 STTOTTXSUStV 0£0

0

xa 7xpaxxbp.sva xat avayysAAstv AaOpa xto

pactASt cuvspycuc

XYJ 7X0 AS t XOtC OS

xat rtcxbxaxct.

rctcup.svotc xac sxatpao, xot; p.sv sv xyj xroAst xao sv

sv expaxoTtSOt}) xao auxbOt* xaOt'cxavxat o’ ol aptexot
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7. Die Ratgeber, Beisitzer und die obersten Beainten

(S. 175 f.).

Fg. 1,511'. (= Diodor II, 41, l): s^oopv S' ecnrt pipe; xb pou-

Xsdov p.sv y.at GruvsSpfidov Tot; uTcsp twv y.ctvtov pouXsuop.evotc, tca^Osi

(asv sXdy tcrxov, su*Y£veia Bs y.at ^povvjcsi p.aXtaxa 0aup.au6p.Evov * ex, xcuxojv

Y<dp ci xs o
,|

jp.|jtou Aci xotc jSamXeOfffv stctv oi xs 3toty.Y]xat xwv y.ctvmv y.at

ot Bty.acxat xa>v dp.otcpY)xoup,sv(ov, y.at xaOoXou xou^ r
/
y£p.6va? y.at xouc

dpyovxa^ s*/. xcuxtov sycuat.

Fg. 32, ii (= Arrian, Incl. XII, of.): s^ccp.oi os stoiv cl wrep

xtov y.ctvmv [ic’jXsucp.svci 6p.ou t(T> (bactXst r
t
y.axa xds TroXta; Scat auxc-

vcp.ci cuv XT] otv apyffii. ttX^OcV p.sv o/dyov xb yevoq xouxo ecxt, oooi'f] 3s

y.at 3ty.at6xv)xt E7. Travxtov 7rpoy.Exptp.evcv. evOsv oi' xe apyovxsc auxctctv

ETriAEYcvxat y.at coot vbp.apyct y.at uTrapyot y.at OrpaopooumyAq xe ‘/.at

cxpaxoouXax.ec, vauapyct xe y.at xap.tai y.ai xtov y.axd y£WPT^Ov spY<*>v

ETrtoxdxat,

Fg. 33, ii (= Strabo XV, p. 707): "Epoop.ot o

1

cl cup.JSouXot

y.at cuveBpot xou pafftAew^, iq wv xa dpysta y.at cty.aax^pta y.al y] ctot-

y.vjctc xwv SXiov.

Fg. inc. 56,7 (= Plinius NH [ed. Jan-Mayhoff, Bibl. Teubn.

MCMVI] VI, 66): res
.
publicas optumi ditissimique temperant,

iudicia reddunt, regibus adsident.

Bb(3) (S.202) Gesetze. 1. Hungersnot. Fg. l,ii (~ Diodor

II, 30, 6) : GUp.jSdXXovxat ok Trapd Toiq ’IvBct; xat xa v6p.tp.a Trpbc xb

p.^oexoxs IvBstav xpo^vjs Trap

5

auxotc stvat.

2. Obligationsrechtliches (S. 204). Fg, 27, of. (—Strabo XV,

p. 709): y.at ev xot^ vop.otc ok y.at G-up,(bcAatci? xr,v aTrXoxvjxa easy/^cOai

ex xou p.v] TroAuBtxo'j^ stvat * cuxs y^P uttoG^v.tjc cuxs Trapay.axaOvJy.Y);:

elvat cty.ac, cuBs p.apxupwv cues ff^pay^tov auxoT; BsTv, dXXd Trtcxsustv

7rapaj3aXXcp,svcu<; ‘ y.at xd clV.oi Bs xb ttXeov acppoupsTv. 1

3. Strafen (S. 205). Fg. 27
, 12 (— Strabo XV, p. 710):

4cu3op.apxuptac 3’ 6 dXouc dxpwxvjpta^sxat, 0 xe 7cr
t
p&G<xq ou xd auxd p.6vov^

1 Fg. 27 B (= Aelian VH IV, 1): ’Ivoot outs oavaCouan\f, outs 'faaai oavs(£scOai.

aXX’ ouos Oipt; avopa IvBbv outs aouajcrai outs dot/CjGfjvat. oib ouos jtoiouvtou

auyypa^v TcapaxaxaO^xrjv.

Fg. 27
#C (= Nikolaos Dam., Fg. 143 FHG III, p. 464): nap* *iv3ots

sdv xi; djroarsprjG^ oavsiou r\ nxpct'/.ccT<xQr
i

y,r
i
c

}
oux lent Hplan;, a)Jd autov atitdiai

6 Taaxsucra;.

#
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focvzoLcyei aXXa vm yj.ipoy.onefaaC lav be xa't xr/vcxou /etpa v) beOaX-

p.bv i<peXY)tai
;

Oavaxouxai.

Fg. 27 D (=Nikolaos Dam., Fg. 143 FHG III, p. 464):
f

O be xr/vixcu TCYjp&oa; y elpa ^ ooGaXpbv Gavaxo) i^pctouxat. Tov be

piyiaxa aboc/faavxa 6 jbaciXeu; y,eXs6et xsfpaaOai, w; icydvqq ourqq xauvqq

axtpiac.

8. Berufsgesetze (S. 221).

Fg. 1, 58 (= Diodor II; 41, 5): xa p.ev ouv pipv) xvj; bi7)pY]pivv);

TtoAtxeta; Trap Ivooi; ayeoov xaux ecrav* oux e;ecxt oe ya\j4ew e; aAAou

Yeveu; Trpoaepscei; 7
)

x£‘yva; p.exayetpcXecGat, oTov crxpaxc(i)XY)v ovxa

yewpYcTv yj xeyv(xY]v ovxa otXoaccpeTv.

Fg. 32
;
12 (== Arrian; Ind. XII, gf.): Y0^6^ °'e £xepoo yevscq

ou Oep.cc, oTov xolct yecopyomv sv. xou br,p,coupYiy»cu 7
)

epjcaXcv. cubs Bug

xeyva; eTtix'/jbeuciv xo auxbv cube xcuxo Osp.tc, cubs ap„s(p£'v exepcv 1;

exepou yevcq, olov y£WPY**bv vcp.ec;
Y'»
V£a^at

;
’0 vopia ex oY]p.ioupYi‘/.ou.

pouvbv cflpiav aveTxai crctptoxYjy lx. xravxbc yivscq yiveoGat, oxt ou p.aX0axa

xcTgi c-c<ptGXY]o{v laxt xa Trp^YP^xa aXXa mxvxoiv xaXat7ra)pcxaxa.

Fg. 33,12 (= Straloo XV, p. 707): oux eaxt b’ ouxe yap.eh sc

aXXou y£V0U^ out
1

£7axT|beup.a out’ IpY^^tav p.exaXap.Jbaveev aXXvjv e;

aXXr,c, cube TxXecou; p.ETa'/stp^SGOai xbv auxbv xayjv e: x(ov cpiXoaoowv

xic eirp iacOat yap xcuxcv be’ apsx^v.

9. Die ai)xovo[iot TtoXetg (S. 224).

Fg. 1,32 (= Diodor II, 38, e): xo os xeXcUxatcv TroXXai; yevsaic

uoxepcv AaxaXuOsccv;; ty); vp'Ep.ovia; b*^p.cy.paxr
i
Or

/
vat xa; TrbXet;.

Fg. 1,38 (= Diodor 11,39,!): uGxepcv be xroXXoT; execc xac

TxXsiGxa; piv xwv ttcascov bv]p,cy,paxr,Of,vat, xevtov o’ sOvwv xa; pactXeta;

bcap-stvac pi/pt xrj; ’AXe^avopcu btapacetoc.

Fg. 1,50 (= Diodor II, 41, 3): suxot $e 7roXuT:payp.oycuvxsc Txavxa

y.al icpcpMvxec xa y.axa xyjv Mvcr/^v aTxayyeXAGUo: xc!c paccXeuccv, iav

°b' r
t
d Lie auxcov apactXsuxc; xctc ap^cuatv.

Fg. 25, irlj ij= Strabo XV, }). 702): Xsyouot ck y.a: apterxe-

y.paxty^v xtva ouvxactv r:c)jx£''ac auxcOc £7: Txevxay.csytXitov pcuX-uxoiv

Tjvecxwcav, (bv sxaoxov xape/^xOai x<p xsivw sXecavxa.

Fg. 32,

4

(= Arrian, Ind. XI, 9): y.a: xou; ®cbpou; xotac xe

pac'XeuGj y.ai xyjoc ttcXcocv, coat auxovop.ee, cuxcc aTrooepouoe.
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Fg. 32, 10 (= Arrian, Ind. XII, 5): outoi soopeouoi ta ywc\j&vx

xaTa ts tyjv yyopYjv xal yarn Ta? TucXta?, xai TaoTa avaYYsXXougi to>

paciXsi, I'vaTUSp (SaGiXsuovTat ’Jv3o(, v) toTc: tsXsgiv, tvattsp auTovopci sigi.

Fg. 32,n (= Arrian, Ind. XII, e): ejZdop.ot os stciv ol tasp

T(ov xocvojv (3ouXsuc(asvgi ojagu to) [SaciXsi ^ xaTa td? tcoXioc? coai auTc-

VCfAOl GUV TYjCCV dp/y^O l.

Fg. 56,20 (— Plinius NH VI, 7-t): hi montium, qui perpetuo

tractu oceani in ora pertinent, incolae liberi et regum expertes

multis urbibus montanos optinent colles.

VII. Teil. Die Beamten.

1. Die Landb earnten (S. 233).

Fg. 34, 1/3 (= Strabo XV, p. 707/708): TtSv o' dp/cvTwv cl

[asv ecoiv avopavcp.ci ol 3' dcTUVOfAOi cl o' sttI toov GTpaTtWTtov ‘ Sv ol

[asv 'KOTapiou; e^pyaLOVTat y,ai dvajASTpcua tyjv yf
{
y sv AtyuraKi), xai

Ta? yXeccTa? Sttopuyac, a<p’ o>v si? Ta? cy-TSi'ac Ta|Ats6sTat to uBtop, tei-

gaotugugiv ctcoj? si* lav;? Tuacrtv Y] t&v uoornov Traps i'y] ypXot?. ol o' CCUTOl

xac twv 0'/)p£UT(ov £7ri|AcXc0vTai xai ti(ayj? y.ai yoXxoso)? slot xupiot toT?

It:ai;foi?* y.ai cpopoAoycuG: os y.ai Ta? Tsyva? Ta? crspl tyjv yyjv stu-

(SXstuougiv uXoTcpuov tsatovwv yaXxiiov [ASTaXXsuTcSv * cBottoioOcc os xai

y,a.Ta 3sy.a oTaBia gtyJXyjv TtOsaci Ta? sy.TpcTrd? y.ai Ta oiaoTvjpaTa 3Y]Xo0oav,

2. Die Stadtbeamten (S. 248 f.).

Fg. 34,4/8 (= Strabo XV, p. 708): Ol o' doTuvofAoi si? s?

TrsvTaoa? oifipr^nar y.ai ol [asv Ta 3Y]jAioupYi*/.d gaottougiv ol os Hsvo-

ooyouGiv ’ y.ai yap y.yzaycoyy^ vsjAouai y.ai to!:? (ji'oi? TrapaxoXouGcuGi Trap-

s3pou? 36vts?, y.al 7cpoTtsjA7:ouctv ^ a&Tou? 9j Ta ypr^p-aTa t65v aTroGavcvTwv,

VOGOUVTUV TS STriJAsXoUVTai Y.QLI aTUoOaVOVTa? OdferO’JGl. TplTOl 3' stciv oi

Ta? vsvsgsi? y.ai GavaTou? s?sTa?ouct ttots xal Trek, twv ts oopwv yapiv

y.ai C7ua)? [ay] apavsT? sTsv al xpsiTTou? y.ai ysi'pou? yoval y.ai Oavaxoi.

TSTapToi [o’] ol 7TS.pi Ta? yaTurjAsia? xal [ASTapoXd?, ol?* piTpu)^ i^eXfif*

yai twv tbpaiwv, otcw? octco ouocy][aou ttwXoTto. ouy. sa^c os ttXs(o) tov

auTcv [ASTajSaXXsGOai t:Xyjv sc oittou? utcotsXoi^ ©opou?. *ts^toi 3’ ol

TCpOSGTCOTS? TlOV SY]p.lCUpYOUpivU)V Xai TCtoXoUVTS? TaUT’ CCTUO GUGGY]p,OUj /0)pl?

[asv to* yaivd ^(opi? os Ta TcaXacd* to) ^iyvuvtc os Xjqjia. sxtoi os xai

ucTaTOi ol Ta? osy.aTa? sxXsyovts? tiov tiojXoujasvwv * OavaTO? 3s t<X

xXs^avTC to tsXoc. ioca jasv sxaGTOi TauTa, xotvv] 3’ s^tp-sXouvTac twv ts

•

» #
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cSfwv xal twv xoXtmtov xal tyj; twv Bqptoctav extcxEurj;, tei/tov te xal

kyopoig xal /apivtov xal iep&v.

b) (S- 252) Fg. 1, 57 (— Dioclor II
; 12, 3)*. Elct oe xap 'JvBotc

xal ext tgu; i;evoo; ap*/0VTE; TETaYpivot y.al <ppovTt£ovT£; cxa); ptYjBel;

£evo; aoixr/rar Tot; o’ appWGTcuct tgjv §evo>v laTpcu; eicrccY0U(71 y.a! tyjv

o/vXkjv 4xtpi7v£tav xotouvTat, y.al TEAsuiv^avTa^ QaxTouctv, sit Be Ta xata-

/vStsOevTa xpv^p.aTa toT; xpoc'rp/.oucrtv dxootBcacriv.

3. Die Milit&rbeamteii (8. 266 f.).

Fg. 34
3
g/i5 (= Strabo XV

?
p. 708 f.): Meia Be tobe dcTuvcp.cue

TptTTj earl auvapyja fj ice pi Ta GTpaTtamxd, y.al afart) Tat; xevTdctv e;axfl

ottoptcpivY} * fov tt,v p.ev p.£Ta tcO vauapyou tosttouci t7]V Be p.STa tcu

ext tujv (Boixtov £euy&v
?

3t' tov Spyava y.cpi^ETat xal xpoor
t
auTot; te y.al

xr^veert xal Ta aXXa Ta y^p'/jeepa tyJ GTpaTta. gutgi Be y.al tcu; Btaxovou;

xapsy
y
oucc, Tup,xavccTd;

?
xtooojvotpopoue, sit Be xal txxoy.cp.ouc y.al p/fjyavo-

xotou; y.al toy; to6twv GxYjpSTa;’ sxxep.xoucr{ te tepo; xtoBcova tci>; yopTO-

X6youo
;

Ttp.77 xai xo/sderet to Tayc; xaTaoxEua^cptEyot xal ty)v dacaXstav.

xpkoi Be slaty cl twv xe^wv ETrtp.E7vo6p.Evot * TETapTot B
5

ol tojv txxtov*

xIpxTOi 0 app.d*roJv * extol Be 4X£a>dvTG)v * (5a<ri7uxof te cr?aGp.oi y.al Txxote

'/.at Ovjplot;, (BaotXixbv Be xat oxXooo/vdxtov * xapactotoct yap c oxpocxmxr
(;

r/,v te oxeuyjv st; to 6x7vOpu7vdxtov xai tov txxov Etc tov Itrxwva y.al to

Gyjpiov cp,cfto;‘ yptovTat o’ dyaXtvcoTCt; * Ta B’ apptaxa ev Tate coot; pose

IXxouaiVj ct Be ctcttoc axb (peppstd; ayovTat tcu pi) xapsp.xtxpac8 at Ta

cxsXyj, ptyjoe to xpbQup.ov auttov to uxo Tot; app.actv ap.p/vUvscOat, 060

3’ etertv etc! toj dpp,aTt xapaj^dhat xpo; toi vjvtoyo) ‘ c Be toO DvicavTce

rpno/Qz T£TapToc
;

Tpst^ o' ot ax' auToO to^e6ovtec,

VIII. Toil* Die Religion.

1. Die Pliilosoplien (S. 278 £).

Fg. l
; .iu/4 :i (= Diodor II

;
m, j/3): rb ce xav xXv^Ooc twv 'fvotov

Ct; £x*d p.sprp Bt^p'/jrat, wv sett rb p.sv xptoTev oucT^p.a ctXocoGtov,

TTAVjOsi piv T(7)V ^XXtOV p.EptOV XstXCp.EVOV, T7J B' EXtcavEta xdvTtOV xp(0*

TEUCV. dXctTO’JpY^TCt ‘j'dp CVTEC Ot OlXcOOOOt xio’^C UXCUpytaC O'jO' ETEptOV

xuptEvo’jotv ouO’ 60' ETsptov BscxotovTat. xapaXap.|3dvovTat B' 6xb piv tcSv

lottiJToiv Eti te Ta; ev to) jBto) Quota; y.al Etc Ta; tojv ^:ete7vEUtyjxoto)v

sxtp.EAEta;, o); Oeotc veycvote; xpoac iXscTaTOt y.al xspl tojv ev aScu

p.dXtcT Ep.xEtpoj; E/OVTE;, Ta6r/;c te t^c uxcupYta; B(7)pa te y.al Ttp.dc

• #
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XafApdvouctv ai:ioagyou? ’ tw 3s y.otvw twv 'IvSwv [asyd\az 7U7pe/ovT7i

ypsfa? TT7p7A7|A(3av6[ASVot [asv *7Ta to veov stoc Itci tyjv {ASYaAvjv g6vooov,

xpoXsYGVTSS os toT? tcayjQsci Tcspl auyjAWV 7’ML SXOjjfipiotCj ST l
3’ dvs[AWv

n suTCVotoc^ y,al vogwv y.7'1 twv aAAwv twv 3uv7[asvwv tcuc dy,cucvT7? wosAYjcat.

Ta (asaaovt# Y&p zpoorAoucavTS? ct ts ttoaaoi 7.ai 6 (EactAsu? ey.ftAYjpcuciv

del to [asaAcv SAAsiTTStv 7.01 7:poy.7Tacy.sud^OUGIV dst Tl TWV ypY]ci'|AWv. o

3" gctcotu/wv twv otAcoccpwv sv Talc TrpoppYjcsctv aAAYjv (asv cuosjAiav dva-

csysTat Ttp.wpi'av
5J

[3Aac<pY][At7v
;

d'owvoc 3s Statsas! tov aowcov (3bv.

Fg. 32, 1/3 c (= Arrian, Incl. XI, i/s): vsvsjay]vt7i 3s ol tmcvts?

’fvBoi «? k/TZ'zb. [A7 AtCT7 yivea. sv [asv auTcictv cl ooctctai slot, ftat, G si

(asv jasicu? twv aAAwv, 36?y] cs y.al tijat, Y£p2pwT7TCi * outs y^P tw

cg)[A7Ti spYduScOat dvaY*/.atY] crqptv ftpocy.ssTai cuts ti dftoospsiv acr' ctwv

ftovsouciv sc; to y.oivov. ou3s ti dXXo dv7Y'/.ai7]? dftAw? sftstTai toTci

cccictyjciv, cti [ay] Qustv ta? Guci'a? TOtcrt GsoTciv uftsp tcu y.oivcO twv ’IvSwv
‘

ccti? 3s tSta Oust, HjjYJYYjTY]? »6tw tyj? Guci'yj? twv tic cosictswv tcutwv

YivsT7i, w? coy. av aAAw? -/.syapicjAsva toici Gsoicc Oucavri, sicl 3s y.al

[AavTiy-vj? cuTci [aguvci ’Tvowv oavjfAOVS?, ou3s sftslTai qTaaw (AavTsuscOai

CTI [AY] COC ICTY] aVOpt. [A7VTSUOVT71 3 s UftSp TWV WpSWV TCU STSOC y.al SI

TIC TO T.CIVCV CUJACOpY] y.aTaA«[ApdV0l * T7 OS 1017 ST,aCTOlClV CU CO IV [ASASt

[AavTsuscOai, 7] W? CUT, £?t*/.V£0|ASV7]C TV]; [A7VT17.Y]? S? T7 GjAtTfOTSpa, 7j

w? out, d^icv eov sftl tcutoici ftovsscGat. octi? cs ajAapTot s? Tpl? [AavTeucd-

[asvoc, tcutw cs aXAO |asv y.a'/,ov y^ £^ 71 cuBsv, ctwTcdv 3s eTvat i^dvaY/.s?

tcu acitcoO* y.ai cut, sctiv cctic £?avaY7.dcst tov dv3pa toutcv fwvvjcai,

OTOU CtWTUY] T,7T7T,ST.ClTai. [CUTCI Y^fAVOt 0171TSCVT71 Ct COCICTat, TCU piv

"/SlfAWVO^ U7:a(0plCl SV T<p T/Aup, Ted CS GspSCC, S7CS7V 0 SjXtO? T.7TS'/Yj,

sv tcTci AsqAWci zal Tctciv sasciv 6to 3svcpsci [ASYaAOlClV, WV TYJV C7.1YJV

iNeap/oc asysi s? tcsvts TAsGpa sv tut,Aw s^ty.vsscGai, y.ai ccv %a\ p/jpiou^

dvOpt'oTTouc: utwC evl osvBpsi cy.ia^scGai * TYjAr/.auTa stvai TauTa tci BsvBpsa.

ciTsovTai 3s toc wpouo: y.al tov cacicv twv osvBpswv, y^U7̂ v v& SOVTOC

tov oAc ibv y.al Tpcoi^cv ou [asiov vjTCSp at pdXavot twv octvfy.wv.

Fg. 33,1/3 (= Strabo XV, p. 703 f.) : <I>yjgI 3yj to twv MvSwv

xa^Go? st? stutoc p.sp^ Bi^pvjcGat, y.al srptfaou? [j.sv tcuc ctAccoocuc sivat

7,aTa Tipz/jv, sAa^^Touc 3s y.aT’ apiOp.cv * yp^cGai 3
1

auTctc t3fa p.sv woccrw *>

tcuc GuovTa? *1] tou? svaYttcvT7c/ y.ctVYj 3s tcu? (Saa-tAea^ t,7t3c tyjv (as-

YaATjV Asyciasv^v cuvooov, y.aO" yjv tcu vsou stou? g&ocvts? ol ciAccccci

tw jSaciAsi cuvsaGcvts? stui Gupac c ti 3cv auTwv sxacTcc cuvtoc^ twv

ypYJGlfAWV Y
) Tr/PJOY] 'TTpbc SUST^piCCV 7.ap7TWV TS 7,71 uWWV 7,71 TTSpt TTCAl-

TSiaC, 7TpOC<pSpSl tout" SI? TO JASCOV • C? 3' 7V Tpl? S'isUCjASVO? 7AW, VOfKOZ

sort cr/7v cid jjtcu* tov 3s 7.7TcpOwc7VT7 acopcv 7,71 octsavj xpivouci.



a) (S. 279) Fg. 41, i (= Strabo XV
; p. 711): fkp't Ss *

qiAosogiov Ae^oiv tou; jj.sv opeivous auxtov <&y)glv hysrc^ac, elvat xou

Atovuaou.

Fg. 41,4 (—Strabo XV, p. 712): ’Aa'ayjv 3s Staipscrtv rccistxai

Tcepl xcov ijhaocosiov, Boo vevvj <pacvui>v, Sv xou; p.ev Bpa-^ava; xaAst

xcuq Be Fappav#c.

3. Biuldliistisclies und Jlnistisclies (S. 290 f.).

Fg. 43
? i (;= Clemens Alex. [hggb. von 0. Stahlin, Leipzig

1906] Strom. I,xv,7l, 6): efal Be tgjv 'IvBwv ol xotc Bouxxa rsiOop.evot

TrapavYEApaaiv, ov ci u,ESp(3oAr,v crsp.vcxY)xoc sk Oebv xsxip/rp/.act.
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Nachtrage und Bericlitigungen..

Zu S. 4/6: Zu Sejeukos, seinem Zug nach Indien
,
sowi;e“

iiber die izr;w
{
jia s. Stall elin, R-E (2. Reihe, 8. Halbband) II Aj 1

S]>. 1216 f.
'

,Zu S. 5, Anm. 1, Z. 1: Lies: Sandrocottus.

Zu S. 6, Anm.. 6: Einen Uberblick iiber Megasthenes bietet

aueli E. H. Bunbury, A History of ancient Geography, Second

Edition,. 2 Bde., London 1883, I, p. 552/567.

Zu S. 7, Z. 20/23: Dieses Ipdiziuni fur Megasthenes' ionisclie

Sprache ist schon frtiher aufgestdjlt itnd von Schwanbeck (p. 25

und n.'T7) widerlegt warden. .
;

*

; Zu S.‘8, Z. 6: Wichtig filr die Beurteilung des Megasthenes

•sind die Ausfulirungen von K. Triidinger, Studien zur Geschichte

der griechiseli-romisclien Ethnographic, Diss. Basel 1918, S. 74/77,

142* Sie best&tigen die oben geaufierte Vermutung, dai3 einzelne

Angaben bei. Megasthenes .auf eiue idealisferen.de Tendenz zu-

ruckzufilhren sind, wenn er auch nicht durcbgehend seineiix

Bericht diesen Zug verliehen hat. Ob aber, wie Trudinger an-

nimmt, die Stoa auf den griechischen Gew&hrsmann eingewirkt

,

hat,
,
ist nicht ,ohne Zweifeb; die Wurzeln liegen vielleicht einer-

seits im griechischen Staatsroman, andererseits in der durch

’Alexanders des GroBen Feldzuge eroffneten orientalisehen Welt,

die die Phantasie befruchtete und nach dem Tode des Herrschera

die Sehnsucht nach einem einfachen, gliicklichen Leben — eiri

starker. Gegensatz zu dem kriegsdurchtobten und kulturell zer-

setzten Zeitalter — nahrte.
' Zu s. 9, Z. 16: Lies: 19-23 Zeilen. ^ ^ ^

Zu S.- 9, Anm. 2: Jetzt mit einer neuen Einleitung' und

einem Anhang (Cauakyasutrani) herausgegebenf* Oriental Library

.Publications.’ Sanskrit Series No. 37/54. Arthasastra of Kautilya.

Revisit and edited by R. Shama Sastri . . . Mysore 1919. Diese

Ausgabe wurde withrend der Korrebtur des spateren Teiles

herangezogen. Der Herausgeber wendet sicb in der Einleitung

Sitzungsber, d, pliil.-h.ist. Kl. 301 . Bd. f>. Abh.
#

21



(p. X—XVI) gegen eine (ihrem Publikationsort nach nicht an-

gegebene) Abhandlung von A. B. Keith, in der dieser die Iden-

tity von V&tsylyana nnd Kaufilya anf Grand von Hemac.

Abhidh. 853 f. und Yadavapraklias Vaijayanti (ed. G. Oppert

p. 96, 316 ff.) behauptete. Shamas. berichtet iiber drei nene

Manuskripte des Artha&lstra, fiber einen Kommentar, Naya-

candrikH; ausschlaggebende Argument© bringt der Herausgeber

nicht bei.

Zu S. 10, Anm. 2: Lies: Literarhistorisches aus dem Kauti-

Ilya (letzteres anch Z. 12, 19).

Zu S. 13, Z. 20: Von Aufsltzen, die wlhrend des Drnckes

der Arbeit zuglnglich wurden, ist zu erwlknen : A. B. Keith,

JEAS 1916, p, 130/137
;
der Gelehrte blit das ArthaSastra gegen

H. Jacobis Ansicht fiir das Werk eines ,Nachfolgers in der

politischen Literature der auf Kautilyas Ansichten fuGend, ihn

als Autoritlt zitiert. Nach Aufzahlung einiger allgemeiner Ar-

gumente glaubt er behaupten zu kSnnen, dafi das Artha&fistra

dem 1. Jahrhundert v. Chi'. angehOrt, wenn aueh die Materie

viel liter sein mag; da,B es das Werk Kautilyas sei, findet

Keith ftxr unwahrscheinlich. — Eine nur ihrer Merkwfirdigkeit

wegen erwlbnenswerte Hypothese stellt Iliralal Amratlal Shah in

(bisher) vier Aufsltzen auf, die iin Quarterly Journal of the Mythic

Society 1920 und 1921 ersehienen sind: da!3 Kautilya niemand

anderer sei als Kalidasa. Dies wird durch Parallelen aus den

Werkeu des Dichters mit dem ArthaHlstra zu ei'weisen gesucht.

Wenn schon das Tantrakhyayika auf der einen, die Zeit Kali-

dasas auf der anderen Seite hinreichende Einwlnde gegen diese

Hypothese abgeben, so bleibt dem Verfasser das Verdienst, auf

die nlti-Stellen bei Kalidasa hingewiesen zu haben. — Endlich

kommen die Bemerkungen T. Ganapati Sastris in der di'itten

Ausgabe von Bhasas Svapnav&savadatta (Txdvandrum Sanskrit

Series 1916, Introd. p. 8/10) in Betracht; er ist der Ansicht,

?daG l^autilya der entlehnende Teil und Bhasa daher vor das

4. vorchristliche Jahidiundei't zu setzen sei. — Die Ausfuhrungen

von H. G. Rawliifson, Intercourse between India and the Westeim

World from the earliest Times to the Fall of Rome, Cambridge

1916, p. 33 ff., die Bestltigung der Nachrichten des MegfiSthenes

durch das Kautiliya ArthaSastra betreffend (p. 67 £), sind nur

allgeniein und ziemlich kritiklos gehalten.
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Zu S. 14, Z. 10: J. Jolly begann eine dentsehe Ubersetzung

des Artha&astra ZL)MG 74 (1920), S. 321/355 (bisher das l.Buch

des Artha&astra).

Zu S. 14, Anm. 1 : Diese Ubersetzung erschien unter dem
Titel: Kautilya’s Artha^dstra translated by R. Shamasastry with

Introductory Note by J. F. Fleet (Government Library Series,

Bibliotheca Sanskrita No. 37 Part II), Bangalore 1915.

Zu S. 16, Z. 6: Statt ,hat' lies ,tath

Zu S. 19, Z. 2: Zum Schoinos des Eratosthenes vgl.

0. Viedebandt, Klio XIV (1915), S. 232 ff., 246.

Zu S. 21, Z. 8 f.: Der von F, Weller, ZDMG 74 (1920),

S. 236 angefuhrte SchluB, daB Fa-Hien die yojana-Angaben an

der StraBe selbst abgelesen haben muB, ist, selbst wenn er

tibei'zeugend ware, nur fiir die Zeit des chinesischen Pilgers

beweiskrllftig und nicht fiir die Mauryazeit. S. Levi, der (JA

s. XI, t, 11 [1918], p. 153/160) liber die indischen L&ngenmaBe

und Entfernungen sowie liber die Beziehungen zAvischen yojana

und li nach chinesischen Quellen handelt, verweist (p. 155) auf

die (hier nicht zuglinglichen) Ausftihrungen F. E. Pargiters im

JRAS 1894, p. 237, daB ,une distance de poste, ou clak, comme
on dit dans Flnde, sort encore qomme measure grossi&re de

longueur et correspond generalement h 6 on 7 milles'. Damach
wilren die Poststationen in einer Entfeimung von 9655,92 m,

hezw. 11.265,44 m voneinander angelegt. in Gujarffi (Slni-

purji Edalji, A Dictionary Gujardti and English, Second Edition,

Bombay 1868, s. v.), Marathi (J. T. Molesworth, A Dictionary

Marathi and English, Second Edition, Bombay 1857, s. v.): ,A

disposition (of horses, runners, bearers) along a road to convey

the post or travellers; post mail, express'; in Hindi (J. D. Bate,

A Dictionary of the Hindee Language, Benares 1875, s. v,):

,A post (for the conveyance of letters; also, relay of horses or

of p&lkee-bearers).' — Zu den indischen MaBen s. aucli J. A. De-

courdemanche, JA s. X, 1. 18 (1911), p. 375 ff.; s. Xlft. 1 (J91 3),
*

p. 437/f.

Zu S. 21, Z. 25 f.: Zu den chinesischen Poststationen s.

auch S. Levi a. a. 0. p. 157.

Zu S. 21pAnna. 6: Zur persischen Post s, noch: H. Iviepert,

Monatsherichte der kgl. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berlin

1857, S. 124; G. Hirschfehl, Aus dem Orient, Berlin 1897, S. 5;

21*
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O'tty- .stein* .. / . *. \

' .

(1903), (19^),';p
•

,F: Preisigke, VII (1907)^241/27.7 l W&K W«rter und
.

WZKM 29 (19;lv), ,-

eme ’• SeeiafinsstiBg in closer Emrichtting

seitehs' Persiens denkt. H. \G. paw.lins.on .a,: a- Q- p. 43,
'

’ r /

;

•-
-.

:

Zix
:

& -8i; -Am*:, icl ;s. •-Jolly', - 74, S. 35.1, Anm.-

R

Zti S- 40 ;
Anm. 2: : Vgl. noch-.R, Kittel) GesclucKte . des.

'

• Volkes lsmel (Handbtieher der alien Gesdhicbte, .!. Serie. -Dritte

.A^teildiig)' J.{zVeite ;Auflage/Gotha 1912), • S. 152/155y 164/ 1 66 j ;

• IV: AddAth, Die Festungswerkfe.von Assur; (23\.twis^eoscKaftliehe

iVetd®diitliGh-nng
:

/der: .
Deutseheii Ori4nt-.£t«iBeilscK,a^:)i

2/Bde.-,
. .

^ ZAP 4$/ Anm, l i' Jolly a/ y. ' S.- 35i)v.',biidr
1

vf^’iimferirawclien Rohm, versehen mit Tllren, die damn ' (auf

.; pmn- Tlirrahmen) aiigebr-aelite ’.Holzschnitzereien von .Oaityas

!. (Altajen). irnd'. G 5ttetfignren enthalten . . /,
_

. ; . /
'

;

;
V •; Zu S’;45X

’.Z, l9
:

ff/i ;G-, N. Bapmrjeep Hellenism .in Ajwaent

.

'• India, SeCond Edition, .Calcutta .1920/ bemerkt (p.- 22),. daB dip

1
’ ^ltes^/Steinmonnmente keinen griechiscben. BinfdB .ivNrpiMa,

. .•mevobI der.Steinb.au mit geringen Au'snahmen erst seit ASolcas

Zeit allgemeiner wird (p. 78). .

'
' Zu S. 46 f., Anm. 3: Uber diese Ausgrabungen berichtet,

D. & Spooner/ JKAS 1915, p. .-63/89, 405/455; zu semen v'iel

’ zu welt gehenden Polgerungen s. V, A- .Smith, JRAS .1215;

; p. 800/802; A. B. Keith, JKA'S: 1916, pi 138/143
;
F, W. Thomas,

JRAS 1916, A 362/366, — Ftit die:&uryazeit Aimmt-J. H-.Maiv

.shall/-JRAS> 1911;; p. 127/i41;' KiegelbW/an/ s. -bes. p, 140 f, ;

Zu S, 49, Anm. 5, • Z,5: Xies: Tnd. 57, V
.

•

; V -v-

Zu S. 54, Anm. 4, Z. 1: Statt Fg. mc,'51,i ist zu Iesem52,,i; ;.

Zu S. 60, Anm. 3: Zu Schierns Abhandluug -s. die , zu-

stimmende Anzeige von F, Liebrecht, Zeitsehrift f. Ethnologie

Vr(1874), S. 98/101; nicht zuganglicb war B. Laufer, Toung

*Pap,*Serie"TI, vol. 9 (1908), p.’ 429 if.; ein Referat bringt die.

Berliner pliiklog. Wocbensehrift .33 (1913), Sp. 285 f., .

' Zu S. 61, Aum, 1: Statt 367 ist 357 zu lesen.

• Zu S. 7.3, Z. 21: Statt ,Fg. 27, it/ lies ,Fg. 27, i6X :

;

'

'

• Zu-S. 73, Anm.' 2:' Statt 276 lies '277. '

r
/

•
. !

Zu S. 76, Anm. 4 : F. Bollensens Ausgabe . stand nicht zur.

Verfiigung; ein Kirfite ist.es auch in der Ausgabe von Vasudev

• #



.

'
. Megaiaithoiies und Kautflya.* . ,

‘

/ ,./
^

L'axmapa .Sliastri Pansikar, Third Revised Edition,, Bpmhay 1909, ... , 7 •

,

p. 122, 7 ...
: '

: :

Zu's. 79, Z. 22 :. Statt Fg.l, 25, 28 istzu lijseii Fg. 1, 53,58: 7; ,

.. Zu.S. 81,
:

Anm,2-: Statt ,Vl. Separat-EdikP lies',VI. FeSsen- '•

‘

' .

'

• /•/

..edikp-
'

Zu S.- 87/ 7m 17 f.: ,'Nicht unwichtig ist.es,- auf 1 g. 1 dev

Persika des H eralcleides (= Athenaios XII, p. 514 1> c, PHG II,
.

. ;7;.

p. 95). zu verweisen, der von den 300 Frauen als Wachterinneu

in der Umgebung des .
Perserkonigs .erzahlt und dann sagt.

E: ?k ’iw Orjpov xal at .im&aow(2s; aim} cuvs;f,$c«v, . .

• '

•

. 2u S. 88
,
Anm.5: Vgl; auoli H. A. Shah) Quarterly Journal • '

;

6f the Mythic Society 1.920, sepai’at. p. 1/12. . .
.

. .
-.

.

Zu S. .93, Z. 2: SuSruta ist 'zitiert naeh der Ausgabe .
von '

:

. Visvanatha Prabhurama Vaidy.a, Bombay 19.01, p- 279/285;
,.

Oar-aka nuf . nach -der ijbersetzung von Avinash. Chahdrklfavi-'.- .

ratna,. Calcutta 1896. ff,, Part X, p. 290/296. :• ..... '

. 7 .,,

Zu.S.' 94, Z.' 97/29: Im ptolemaischen .Agypten W der '...

Kd'nig zwar Eigenttimer- des gesamten'Qrund Und Bodens, /aber • •

•dur.cli die verschiedenen Arten der iv V?Si ri.wurde die'Theorie. 7 7 ,

"-A

in def Praxis moditiziert; s. U. Wilcken, Grundziige und Ghresto- .
. .

'niathie der .Papyruskiinde, I,/ 3, .S.,3, 270 ff..; M- Rostqwzew,
•

; ,

• Studied zur G,69<shichte..;des -rSmisChen l&?.lQnats.,.(ArckiV f,,-.Pal- , -
•, .\:U;

r

"-x);/

pjtl’.usforschung, .
Beiheft 4), ' .Leipzig 1916, S.';58v ^

Eiir. 7957 A;

"ptolemaische Agypten; s.' A. Erman, Agypten' Tind jtgyptisches

Leben im .Altertum, Tubingen o;

. J. [1887, neue Ausggbe..l;896], .

'

;

'

^.‘s.

. S- 84, 11:2. f.
;
jedoch gilt der Grundsatz, ' daft . der Konig. .was?-.

.
• 7

.';

.
schiieOlicher Eigentiimer des Landes ist, ebenfalls nnr 'in der

Theorig: In Assyrien ist ,das Land
.
das Besitztum • der Stadt-

v. •.
;

'i

gbtterj • sie sind . die eigentlicben Besitzer und Beherrsoher des

Bodens • 1 Sie erwahleii nun zu ihrent Bevollmachtigten den

.Kpnig; der sie auf Erden -vertrittf.;- B, Meissner, Babylonien und
7

7 ;

Assyinen .^46: Das ist freilich ' nur eine priesterliche Inter- 7 7 : ^

prfefation i(fos- Staatsrechtes, die das Interesse del' rjierarehie. ntit
;

.
/ :

,

den faktisehen- Yerhaltnissen auszttgleichen bestrfebt- ist. — Zur •

. ,ytipu im Seleukidenrei'oh vgl. J- Beiocli, Griech. Ge- ..

• schichte. Ill, 1 S; 343, Amu. 1 .

3Pur ./in der romisclien, Kaiserzeit' ist genauer zu sagen;

,in der Zeit ^es Dominatsh Es ist unrichtig,. Agypten :;in riimi; .
. .

scher Zeit
:

als Krongut zu erklaren, wie sick in npilerer Zeit
'

'

;
;
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herausgestellt hat; s. A, Stein, Untersuchungen zur Geschichte

und Verwaltung Agyptens unter rftmischer Herrsehaft, Stuttgart

1915, S. 98, 258; liber die Bestatigung durch den Idios Logos

DL 1920, Sp. 824 f.

Zu S. 97
,
Anm. 1 : Der Text der neuen Ausgabe hat 242,6

0 krcchrain, was zim Inhalt des Kapitels paCt und die obige

Erklarung stlitzt.

Zu S. 106, Z. 2: Jolly iibersetzt (ZDMG 74, S. 335): ,zu

seinem zur Schlacht gertisteten Heerk

Zu S. 108, Anm. 1: Wesentlich anders fassen M. Vallauri

(p. 60) und Jolly (ZDMG 74,. S. 353) die Stelle, indem sie

°sai$isth$t mit ,stanze‘, bezw. mit ,Station
r wiedergeben, eine

Bedeut^ng, die durch 41,3 °])rakhyatasanistha. wenig wahr-

scheinlich ist (41, 3 f. ware zu iibersefczen: ,ein Platz mit B&umen

und Wasser flir die, deren Zustand vom Arzt als Schwanger-

schaft und Krankheit erklart worden ist'). In der neuen Aus-

gabe (41, 5 f.) steht namlich 0 samsthavrk§o 0 und Shamas. gibt

es (transl. p. 46) wieder:
,
[compartments] . . . with well known

pot-herbs (prakhyatasainsth&vriksha)'.

Zu S. 108, Anm. 4: Auch Jolly Iibersetzt (ZDMG 74, S.346)

,Frauenarzt'; vgl. aber noch SBK XVII, p. 174, n. 13.

Zu S. 114, Z. 32: Zum Loskauf der ganika vgl. Kamas.

p. 317
, 22 (R. Schmidts Ubersetzung, 5. AufL, S. 405) und den

Kommentar p.319,sf. dazu. Zur gapika im allgemeinen: J. J.Meyer

in der Einleitung seiner Da£akum.~ Ubersetzung S. 55 f. — Lelir-

reich ist auch die Stelle Mab&vagga VIII, i, 2 fk
,
wo eine Iietlirc

mit Wissen des Ktmigs nach R&jagyha berufen wird, wie liber-

haupt die buddhistischen Schriften zahlreiche, wertvolle Auf-

schllisse liber das Hetftrenwesen bieten.

Zu S. 116, Anm. 4, Z. 4: Lies: Alex. 62, 2
,
4 .

Zu S. 124, Z. 13: Von vier Geschlechtern (,Y£vyj, d. i. liier

erbliche StUnde, Kasten'; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. 1, 1 ('3. Aufl.),

Stuttgart uq,(J Berlin 1910, S. 70) spricht Strabo XI, p. 501 bei

den kaukasischen Ibex^ern: 1. das yivoc, aus clem man die beiclen

Kimige bestebS: «2. das der Priester; 3. das der Krieger und

Ackerbauer; 4. das der liorigen.

Zu S. 124, Z. 18: Uber die Kasten in Agypten uncPindien

handelte Clirph. Meiners, Cominentatio de causis ordinum sive

castarum in veteri iKegypto atque turn in antiqua quam in re-

i

r r
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centiori India, in den Commentationes Societatis Regiae scien-

tiarurn Gottingensis, X (1788/1789), p. 184/199.

Zu S. 132, Anin. 4: Die neue Ausgabe hat 128
, 17 panika,

129
, 17 panita; panika 156 , 12 bedeutet, daB die Prtigelstrafe in

pana abgelost werden kann; anf 129
, 17 angewendet, hieBe es

da, daB derjenige, weleher gestohlenes Vieh zuriickbringt, ein

Tier in pana abgelost als Belohnung erhalt, was dem rupyamulya

130,7 entsprache. Zwar ware die Ubersetzung 128,17 bei der

Lesart panika: ,er gebe . . . einen Schwanz und ein gezeichnetes

Fell in pana', d. h. den Wert dieser Teile in Geld, naheliegend;

da es sieh aber um einen Ersatz der Steuer liandelt, ist diese

Erkl&rung wenig ansprechend. Wenn panita zu lesen ware,

liatte der Hirt ,einen Schwanz und ein gezeichnetes Fell, die

eingehandelt (gekauft) worden sind', abzuliefern.

Zu S. 153, Anna. 3, Z. 4: Statt ,aus den Priestern' ist ,aus

den libyschen Sftldnern' zu lesen.

Zu S. 157, Anna. 6: W. Printz, KZ 44 (1911), S. 80 liber-

setzt cakragrahana (Mhbh. Ill, 15
,
e) mit ,Laufgraben'; was das

Wort bedeutet, ist unsicher, ebenso, ob es mit grahana bei

Kautilya zusammenzuhalten ist. Vielleicht sind es bewegliche

Maschinen; in neuindischen WorterbUchern wird fur mor(a)ca

aucli ,battery' angeftihrt.

Zu S. 184, Z. 1/3: Gegen Joli. Hertels Ubersetzung (Tantra-

khyay.- fibers. I, S. 145; II, S. 102) wendet sich A. B. Keith,

JRAS 1916, p. 137, n. 1.

Zu S. 187, Z. 23/25; DaB mantriparisatpala zu lesen ist
?

bestatigt die neue Ausgabe, die 247 , 11 das zweite antapala nicht

aufweist.

Zu S. 188, Z. 14: Lies cuvsSpoi,

Zu S. 192, Anm. 4: Zu den uxapyoi als Unterbeamten der

Satrapen vgl. Lehmann -Haupt, R-E II A, 1, § 126, Sp. 151;

§ 148 f,, Sp. 163 f.
; § 157 d, e, 158, Sp. 171 f.

Zu S. 205, Z. 31: Zu den Strafen vgl. noch i*n Pa^adox%~

graphus Vaticanus Rohdii (bei 0. Keller, Rerum naturalium

scriptores Graeei minores, Lipsiae MDCCCLXXVII, 58 p. 114):

Bei den Indern wird derjenige, weleher einen Kunsthandwerker

an del* Han^ oder am Auge versttimmelt, mit dem Tode be-

straft' (llapa xdic, ’lvootf; 6
f:eyyhou ^ptlxrac; yeipa v) otpOaApov, Occvocto)

^fjuoO^ai).

% 9
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JZn’s. 208', Anm. 3:--Die' Wandltmg in der Besetzung des

Finanzamtes ist, worauf H. Prof. Swoboda aufmerksam- liiacht,

nach den Ausfuln’ungenW. Kolbes, Hermes 51 (1916), S. 543/546 .

davon abhangig; ob Atben unter makedonischer Herrschaft stand

oder nicht; jm ersteren Falle war e.s. ein Einzelmagistrat (6 km

Sspwvfcsi), im anderen ein. Kollegium- (ol ew tv) Stoixifast). .

'

; Zu. S. 216, Anm, 4,. Z. 5:. Lies:’-paijyadhyak§a.

Zu S. 233, Z! 18 u. 29: Zu den dYopavoiaot vgl. J. H. Lipsius,,

Das Attisclie Reeht und Rechtsverfahren I (Leipzig 1905), S.93/95,.

,2il den acrTuvo^.ot S. 88/92. • ..

' Zu :S/ 234, Z. 16 ff.: Zu . den ,

aypovipoi vgl die 4us-

.itihrnngen Ed. Meyers, Theopompa Hellenika, Halle a./S. 1909,

• S. 234 f.‘ liber die thessalischeii uXtopoO,
4

<
.

: ’

‘J

Zu S. 236/ Anm. ,2': H. Liiders, SBA 1913 (LIII), S. 1026 f.

-
. Zu S. 237, Anm. 4, Z. 6: Wie aus Radhakumud Mookerji, .

Local Government in Ancient India (Second’ Edition, Oxford

1920), p. 144, n. 1 Lervorgcht, lautet die Lesung apakramatah.'

Aber trotz diesei' : Konjektui' Shama/s, bleibt seine Ubersetzung

unwahxscheinlich
;

wenn jemand seine Ax'beiter und Stiere zur

.Arbeit scbickt, warum soil er keinen Anteil am Gewinn, sondern

nur an den Ausgaben
.

liab’en ? Auf die pei’sonliche Mitarbeit

kommt es dock kaum an

!

Zu S. 246, Anm. 1 : Vgl. Radhak. Mookerji, Indian Shipping.

A History of the sea-borne trade and maritime activity of the

Indians from the earliest times, London 1912, p, 68 f.. (Fur die

frdl. Uberlassung dieses soyrie des vorhin genannteii Werkes

sei dem Autor der verbindlichste Dank ausgesprochen.)

Zu S. 252 f., Anm.. 3, Z. 9: Lies ,Schuchhardt f
,

Zu S. 263 f,, Anm. 3, ,Z. 9: Zur Synarchie vgl. G, Busolt,-

Griechische Staatskunde, S, 312 u. Anm. 2.

Zu S. 267, Anm. 1: Die Zeugnisse und bildlichen Dar-

stelhmgen die indisehe Schiffahrt betreffend sind behandelt bei

^adha^:. Moc^erji, Indian Shipping: fur die Mauryazeit p. 100/115.

Zu 268, Anm. 4; Radhak. Mookerji, Indian Shipping

p. 109, gibt datnf mit ,oars' wieder; das ware eine’gute Er-

kl&rung, wenn sie sich reclitfertigen IieBe. Die Illustrationen

(p. 46 u. 48), besonders No. 3, 4 zeigen eiue Mengp von 7auen,

mittels welcher scheinbar der Mast und das Segel reguliert

werden und an denen die Schiffer ziehen. — Zu datra Nirukta

• r
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H/i,,i s'. G, A. Grierson, JRAS 1913, p. 682 f. (Es ist von den

Bewohnern des Ostens, nicht des Nordens die Rede.).
*

Zu S-*280^ Z. 11: Statt ,Alexander c

ist ,Alexandrmus* zu

lesen. *

*

* Zu S. 283, Amn. 1: Nach A. Weber .(Philology u. liistor. •

‘ Abhandl. d. preusfi. Akad. d.Wissensch. zu Berlin 1861, S. 333 f.

u. 334, Anm. 2) wird im Dlglian. I, 2, l die Regenzeit als Jahrcs-

beginn gekerinzeielmet. S. aber die Ubersetzung R. 0. Frankes,

Dxghanikaya (Quellen d.Religionsgesehichte, Gruppe 8, Gottingen

1913), S. 48. ' (Der Text ist niclit zug&nglicli gewesen.) Vgl.

noclx R. Sewell and Sankara Balkrishna Dikshit, The Indian

Calendai', London 1896, p. 32; G. Buliler, A6oka-Insclmften

S. 262 ff.
.

^

.

Zu S. 289, Anm. 3: Uber die strittige Auffassung von hora

in der, ManikyalaTnschrift* s. zuletzt F. E. Pargiter, JftAS 1914,

pi 652^- 1915, p. 703. — Die Erfordernisse eines Astrologen

— sowie der anderen Konigsdiener — s. bei Demetrios Galanos,

Indikon Metapbraseon Prodromos, Athenai 1845, p. 73, Nr. -70

(bezw. 63—73)5 vgh G. M. Bolling, Studies in Honor of Maurice

Bloomfield, Newhaven and Oxford 1920, p, 57, Nr. 70.-
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INDEX.

Namen und Sachen .

1

Jldreaten 231

Alberhmi 21, 17 7 A. 1 *

Androkottos s. Candragupta

Atiga 48

Anuttara-Gotter 295

Apar^ita 295 f.

Apratihata 295 f.

Aratta 231

Arbeiter 137 f.

Architektur, Stein- 46

Archiv 72

Ariato teles 234

Arrian 30 ff.
f 59. 120, 127 ff. usw.

Artkasastra 8ff.; Problem des A. 85

Komposition des A. 29 A. 1 ;
54

A, 1; Einbeitlichkeit unbestritten

160; Inkonsequenz der termini 77

A. 3; 160 t, 177; Verbaltnis zum
DharmasSstra 143, 201; zu den

Jltaka und Agoka-Inschriften 236;

auin Drama 116; Sckiffswesen im

A. 267 f. u. A. 1; 328; Wider-

spriiche 160, 243; bralimanisclier

Standpunkt des A. 294; Misch-

religion im A. 294 f.

Asoka 19 f., 45 f., 73, 81 A. 2; 256

A. 2; -Inschrifteu 19 A. 4; 20, 73,

* 81 A *2; 192*202

Astrologie uttd Astronomic 10, <89

Astrolog 100, 288 f.
#

Aufschreiber 72

Aufseher 180; der Gerichtsstatte 72

Autonome Staatswesen 224 ff.

Rahlava, Bahllka 116

Banmaterial 41 ff,

Beamte, oberste 192 fff
,
232 ff.

Beisitzer 175 ff.

!

Bergwerke 63, 245 f.

Berg(werks)arbeiter 63, 245 f.

Berufsgesetze 221 ff.

Betriebe, kQnigliche 47 If,

Bewasserung 22 ff.

Bhattasvamin 9 A. 3 ; 12

Bihar s. Maga&ha
BirkenblStter 72

Brahmane (-11111) 49 A. 5; 89, 95, 106,

121, 123 f., 153 f., 174, 188 f., 206 f,,

220, 223, 2801’., 286

Bphaspati (Reehtslehrer) 11, 244 A. 2;

(Gott) 108

Briefe 72

Brunnen 19 f., 240 A. 2

Buddha 291; -Legends 47 A. 1

Buddhismus 290 ff.

Budhas 72

Blicher 70, 72

Canakya 3 A. 3; 8, 14 f.

Cantjlala 291

Oandragupta 3 ff., 11, 14, 42, 53, 69,

72, 81, 100, 1 16 ff., 231

Catheaner 231

Ceylon 246 A. 1

China 46 A. 2; 116, 227 A. 2

Damme 25, 27 **

Daimachos 6 *

1 Die Ziffern beziehen sich auf die Seiten.

* 0
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DancLin 12, 78 A. 1 ; 79, 89

Dasarna 48

Davala 11

Dharmasastra 10 f., 81 A. 1*, 84, 95,

99, 109, 112, 115, 127, 143, 148,

188 u. A. 5; 194, 200 f., 204 ff.,

214 A, 3 5 220, 222, 259 A. 4; 263,

281, 284

Dionysos, -Ivult 29 A. 3 ;
80 A. 1

;

90, 92

Domanenaufseher 240

Dorf 193 if.; -Vorstelier 195, 244

Drama 77 A. 2; 116 u, A. 3

EUeform 64 ff.

Elefant 47 ff.; -enaufselier 52 f., 273 f.

Endogamie 221 f.

Epos 99, 158 A. 1; 161 u. A. 2; 167,

189 u. A. 3; 191, 194, 220 A. 5;

267 A. 1; 269 f. A. 2

Erannoboas 29 u. A. 2; 30 A. 1

Eratosthenes 19, 27. 323

Erdwall 35, 40

Emten, zwei 27 f.

Erzahlungsliteratur 190

Erzarbeiter 245

Euphorion 46 A. 3; 118

Fa-Hien 21, 41

Feinarbeiter 142

Feldm&rscliall 101, 104 A. 1 ;
158 ff.

Festung, -swerke 28 ff., 52, 102, 162

Finanzwesen 208 ff.

Flufiaufseher, -kilter 235

FluBburg 30

FluBgold 62

Frauenpalast 35, 43, 101, 105, 107,

109

Frerode 252 ff.

Qebaude (konigliche, staatliclie) 43

Gesandter 180, 228

Gesetze 42, 202 ff.

Gestil^ 47
w
ff.

Getrknke, geifctige 71, 90 ff.

Gewerbetreibende 137 ff.

Gewichtsaufseher 258

und Kaulilya. 351

Goldaufseher 63

Goldschmied, -e, kbnigliehe 63, 245

Goldwaschereien 63 f.

Govmda(svamin) 65 A. 3; 136 A. 4

Graben 29 f., 32, 34, 37 ff., 43

Grenzwachter 162, 180, 242, 246, 259

Grieclien 6 F., 45 f., 58 A. 2; 67 A. 1;

70, 116; griecliischer Einflufi 46,

251 A. 3; 252

!
Grobarbeiter 142

]

|

Hai’enaufselier 264, 268

|

Hallen, agni-, kuttana- 41

HandelsstraBe 18

Handwerker 137 ff., 147 f.

;
Haradatta 81 A. 5; 82 A. 4; 100

! Haremsaufselier 74

|

Hauptijuartier 100 ff., 157, 159, 288 f.

|

Hauspriester 82, 180, 287 f.

I Heer (s. auch Krieger) 100 ff., Or-

;

ganisation 161
;
Administration 161

u. A. 1 ;
266 ff.

1 Hellenistische Staatseinrichtungen

! 192

Herbergen, Offentliehe 20 f.

j

Hetare 114f., 173, 175, 326

j
Hiften 129 ff.

' Hiuen-Tsiang 21, 41

Holzbauten 43 ff,

Holzhauer 242 f.

Ilungersnot 202 ff,

;

Indra 108, 290 u. A. 1 ;
295 f.

InfanterieaufseUer 271 f.

j

Jager 129 ff., 134 ff., 241

Jayanta 295 f.

|

Jinismus 292 ff.

i

|

ICalinga 48 u. A. 4 ^
KSmandaki 12; VelffaTtnis %u J£ai#i-

lya 102, 190, ^76 4
#

Kamasastra, -Atra 10 ff., 71 A. 1; 115

A. 2; 191, 326

ICambhoja 116, 151, 152 u. A. 1

KaniLle 24 ff.

Kanzleien, konigliche 72

;

Kar5§a 48

•



Kksten 1 1 9 ff7;'-frage ,bei. Megasthenes’

'
U9 ff., 22 1 f.

;
bei Kautilya 149' f.,

.’174 t f 220; Misch- 144, 146,; .iib

Epos 189; rin Dbarmasastra 2:20 •

ICkthaia, Kathaiei; 66" £, 230 • -

KatySyana /II / ;
*.

Itaufpreis, .64 ff.
1

.

'
• ’* 1 ’ •

Kautilya 8*, 11 ft*., 21 ff.'- usw.; V
. -Problem 1,’ 11, 13 f., i68 A. 2.* -

Kindejrarzt 103 il. A* 4 '•
.

Kiraten 75 ff., 171
,

* **

_

,*•

.Kdnig 52/ *60 A. 1 ;

*64 ii. A. 3-uSw:
;

Kbnigm. 107 ff.
.

•
•

’ K5nigpbpden, -gut 94 £,• .128 £, 3*2o

KSbigjtuoi: 73 4 '•
...

•Krieger, Ksatriya 115,1 21, 148 ft\, 220

Kriegsbeatitnimingen, --gesetze 127,

’

t

• 15P A. 2

krpnprinz 106, 108f., 159 ’
’

,

Kgndr&ka “230 •

•
.

Kukura 15 i .
..

Kum 151 £ .

’

f
JLandbearn tea 283 ff.’ :

‘
*

Landleute (Ackerbauer) 124 -If., L45j

Megastbenes 8, 6ff.? eiilieme'ristische

-
. Spuren- bei .M> 8 ; seine .Ijidika .7

,

15’;. B.eeiiifhissun-g dundr Plato* 8,'

, , 12.231 r!:idoalifl‘iorendorZiig ,®ei
,

ner

V DflMo.iliiiii 42, i 2. I’O. !"1\ 127.

1.63, .175r' 205;’ Verkehr ’in * brah-

A Tnaaisolie’n ItreisenGO, 91 ; vgl.

;

* 29ti; primitive VerhiUtriisse 261 £,;

terhaltnis der. Beaintenorganiga-

v *
: tion zum Artba§astra 264 f.

.

Megasthenes abs Chalkis 8 A. i >

{ Mellensteine I8i£ y 21 u,. A;6;’Ygl;.323

’Mekalastem 259 "u. A,. 2 *,

.

Metallauiseher .245, 261 *

MetaMe ;60 ‘C,’-'J45 y.. 1

•? < *.

AjilitErbekmte
1

266’ffV-y * .* *

; \
r

*’

MlmaipsS 10. . •
,

|
Miii'en 62, 245; -aufseher 62 f.;. 245 f.,

j

*

'261; -beainte 62 '

(

..
*

! Minister .1 75 ff. ; , I
3ru£uug der -M’. 159,

• , 17.9, 181;£y , . ;

;; Mpdo^al, Eiefaaten- and Pferd^ffkff:

Morieis 46 *
i.' 8 ; 118 ;• , *• .

: .^ilazaufsQlier,‘
v

-prilfer 63,' 211,' 218
1

Musik 85 A. 2; -instruments 260 f.

* 149

Landmessuiig 22*

Licchavi, ‘Iiicchivika 151 f.

Lokalheilige • 40, 296 £

Lokay^ta 10, .291 A. B; 292 A. 2

Madra 152 A, 2

.Hadraka 161, 152 A. 2

• Magadha (Bihar) 3, 283

Magadbastein 259

Alahakaeeba 290 A. 1 ;
295

Mallaka 151 f.; 230 A. 4

Mailer 230 u. A. 4

^

Marktaufseher 259 ff.

Masseur, ^M^ierei^ 73 f. u. A. 2

Mauer 29 f., 32, 34 £,^6 A. 1 ; 39 ff.

u. A. 2

Mutilationsstraferi 206 A. 3

j^ianda-Dyn-astie 3,’ 118

Naradadlj f|5 A. 1; 112
;

l

Kayaeandrika 322 .

;

Kearcboa 7, 70, 275.‘ A/2i- .280 A. 3;

Kikolaos Dam'. 204 A.. 3,; 205, 207

] Nlti-Literatur 1.90
;
-Mstrasehule * 10

1 :NrtivakySimrta is; 80 A. .2; 183 A. 3

Nutzmetallaufseber 63 /•

Oi’tiziere 156ff.

Oxydraken 230'

I*acht 1 28 £

Pali(m‘)bothra s. Piitaliputra

:

Pancajana 48 u. A. 4 *

43 £

Maurya-Dynastie 3, 46 A. 3; 117 £;

-herrscliaft 15; -kunig. 15; -reifcli.

143; -zeit 15, 251 A. 3; 283, 323

Mazager 4

1

i Pan cal a 151 £

Parvata 290 m
Pataligrama 31 #

Pataliputra (Patna) 17 £, .28 ff.,

42, 46. £ A. 3; 1*8, 163, 196

38 ,
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/'Pautujraka 1 i 6 . . .

‘

Pferd 67 f.; 152 A. T .
.

-

Piterdeaufse-her 1-60, 27*2
' •

.Plato 8, 4'2, 2214 l /
.*

.

•

Rlinius 119, i 2 1*
?

IG3,
’ 167 u. A. 1;

175' A. "*2
;
176, 2*27 •

Polygamic 07 ff. ,

I^oststationen 21, 323 f.
"

Praeya, Frasier 29, .40 f. A, 3;. 48/

163, 231
.

:

Prageaufselier 03, .245 * •

Frasier, Praesier s. Praeya
,

Pratipadacandrikk 9 A.' ft

Pratipadapafijika 9 A. 3

Priester 81, 286 ff.

. P'rina 109, 159, 185

.‘Prostituierte- 115 .

Prdxenie, Proxenos 25‘1 f.;
.

. Ptolemiier 21; -zeit 129, .325

• Jfcatgeber 101, 175 ft ...
Reclmungskannner 217

Rechtsliteratnr 83, 100, 188

Rekrutierungsarten 150 it .

*'

,

Religion *277 ff.
.
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