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Vier persische Etymologien.

Von

F. C. Andreas.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26. Febrnar 1916.

In knapper Form lege ich die von mir seit langem in meinen

Vorlesungen gelehrte Etjrmologie von vier persischen Wortern vor,

indem ich die darauf bezfiglichen aasfuhrlichen Anseinander-

setzungen for ein spateres Heft znruckstelle. Heine Wiedergabe

der nenpersischen Worter in lateinischer Schrift ist fiir jeden

wirklichen Kenner nicht nnr ohne weiteres verstandlich, son-

dern anch selbstverstandlich.

1. bdbribdyan (volkstomliche Anssprache bdbribdyun).

Dies ist die ans dem Schahname woblbekannte Bezeicbnnng

des Gewandes, das Rustam hber seinen Bamisch (Jousdn) anzn-

legen pflegfte, wenn er znm Kampfe anszog. Daneben findet sich

die kurzere, nnr ans dem ersten Teile des Wortes bestehende

Form babr. Die Erklamng von babribaydn bietet gar keine

Schwierigkeit. Es ist znsammengesetzt ans b(ibr, dem persischen

Worte fur den Tiger (Felis tigris), und bdydn. In baydn aber

ist ydn genau dasselbe wie in dem von Lagarde (Gesammelte

Abbandlnngen S. 39, 23 ff.) erklarten hdmydn (volkst. Ans-

sprache MmyUn) „Giirtel“ ^), das auf ein alipersisches homyohon{om)

(Jiom + yohonom von der Wnrzel ydh, indogerm. ybs, „anlegen, an-

ziehen, umlegen, umtun“) znruckgeht, wahrend bd die neupersische

1) Daneben die karzere Form miyan (v. A. miyuti), die dnrch den

Abfali der Anfangssilbe genau so entstanden ist wie die Verbalpartikel mi

(alter me) ans home. Mit miyan „Mitte“ hat dieses miyan ,Gurtel“ naturlich

nichts zn ton.

Kgl. d. Win. Nubriehto. PUL-Uit. Qun. 1(16. Hsft 1> 1
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Praposition M ist, die regelrecht das altere upo fortsetzt. Die

Verbindung von upo mit einem Verbum, das die Bedentung von

yoh hat, ist darchans nicht anffallig ’). Bayan lafit sich also strong

lantgesetzlich anf ein altpersisches upoy6Jion(om) zariickfahren, das

„ein nmznhangendes, uberznwerfendes Grewand“ bezeichnete. Die

Bedeutnng des Kompositnms babribdyan ist dann „das Tiger-

gewand“, das wie ein Mantel fiber der Rfistung getragen wurde.

Noch eins ist aber ins reine za bringen. Wie ist es zu erklaren,

dafi der Vokal der zweiten Silbe von bdbribdyan, obgleich nur als

Kasr (?) bezeichnet, an alien Stellen, wo ich das Wort im Schah-

name aufgefonden habe^), lang gemessen wird. Das die Genitiv-

verbindnng anzeigende relative i kann aUerdings sowohl kurz als

lang sein, aber von diesem i kann doch hier nnmoglich die Rede sein ®).

Meines Erachtens kann dieser lange in der Kompositionsfage stehende

Vokal nur das s des mitteliranischen Kasus obliq^uus gewesen sein.

Denn es ist eine nicht zu bestreitende Tatsache, dafi seit mittel-

iranischer Zeit das Vorderglied der Komposita im weitestenUm-
fange anstatt in der Stammform im Kasus obliquus erscheint*). Im
Neupersischen ist das e des Kasus obliquus fast ausnahmslos verkiirzt

worden und daim oft geschwunden, doch gibt es noch vereinzelte

FaUe, wo das d durch ^ bezeichnet, also als Lange gesprochen
wurde, so z. B. MbexUn „nachtlicher UberfaU" neben dem
jfingeren Sdbxun,

,
Mregdr, neben kar»gdr „einer,

der etwas bewirkt, wirksam, Handworker, Kfinstler“ u. a. m.
Hiemach scheint es mir kaum zweifelhaft, daB nicht nur bdbre-

bdydn gesprochen worden, sondem auch dementsprechend ur-
sprfinglich nicht

j ,
sondern geschrieben worden ist.

Infolge von Nachlassigkeit oder auch vielleicht aus Abneigung, das
Zeicben t dreimal hintereinander zu setzen, ist das erste j (j)

weggelassen und der Vokal als bloBes Kasr (?) bezeichnet worden,
obgleich er in Wirklichkeit eine Lange war und von dem Dichter
des Schahname als solche verwendet wurde.

pdMdvan (volkstfimliche Aussprache pdhhvun).

Von diesem die Helden des Schahname bezeichnenden Wort
ist, soweit ich weiB, die richtige Etymologie bisher nicht ver-

1) Vgl. B. Delbruck, Altindische Syntax S. 455; lijja in Verbindung mit:
„8«ar jemandem etvai uberdecken, etwas bedecken, umkleiden mit; vud um-
nehmen, nmhangen (die heilige Schnnr)“.

’

2) Doch kann ich nicht dafur einstehen, keine SteUe nbersehen zu haben.
S) Mohl scheint es aUerdings nach seiner Umschreibung „Bebr-i-beyan“

(s. seine Dbersetzung III, S. 101 u. 105) fur ein solches gehalten zu haben.
4) S. hierzn auch P. Horn, Neupersische Schriftsprache im Grundr. d. iran

PhUologie I, 2, S. 100 f. (§ 49).
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offentlicht worden, obgleich sie auf der Hand liegt^). PaMdvdn

geht auf ein altiranisches *pa&ropdno, aus padro- n. „Schntz“

m. „schutzend“, zuriick, das die Bedeutung „Sclidtzer, Wachter“

batte. Aus *pa&ropano wurde im Mitteliranischen znnachst *pdhro-

pdn, spater *pdkrdfidn imd schliefilich im Nenpersischen mit dem
ganz gewohnlichen IJbergang von r in Z zn pdhldvdn (Volksansspr.

pdhhvun). Identiscb damit ist das armeniscbe pahapan

^Wachter, Hater“, aus *par}Mpan — iran. *pahropdn^). Pdhropdn-

pahldvdn ist aber eine nordiranische Form nnd gehorte als solche

nrspriinglich der Reichsspracbe der Arsakiden an. Die ihr ent-

sprechende Form der sasanidischen Reichsspracbe, deren Heimat
der Sudwesten Irans, d. i. die Pfovinz Pars (Fars) ist, ist

pdsbdn; sie zeigt den fiir das Siidwestiraniscbe cbarakteristiscben

Lautwandel von uriraniscbem dr in s (nrspriinglich ss). Wenn
wir nun seben, dafi in dem nordiranischen pdhldvdn ebenso wie

in mehreren anderen Wortern®) das altere -pan durch -vdn re-

flektiei't wird, in dem siidwestiraniscben pdsbdn aber durch -bdn,

so liegt die Vermntung sehr nahe, dafi die Formen mit -vdn aus

dem Norden, die mit -bdn aber aus dem Siidwesten stammen. —
Neben pdhldvdn findet sich in derselben Bedeutung das kurzere

pdhldv, das sich jetzt ohne weiteres auf ein alteres pd^ropd

zuriickfiihren lafit.

Die hier vorgelegte Etymologic von pdhldvdn und pdJddv gibt

uns erst, wie ich glanbe, die richtige Vorstellung von dem Wesen
der Pahlavane: Sie sind die Schiitzer und Wachter des Konigs

und des Reiches. Der gewaltigste von ihnen, Rustam, fiihrt, wie

sein Vater Zftl und sein Grrofivater S&m, den Titel

1) P. Horn (GrundriB der nenpersischen Etymologie S. 76, Nr. 343 u. Neu-

persische Schriftsprache im GrundriB d. iran. Phil. I, 2 S. 57 u. 94) hat den un-

gliicklichen Gedanken gehabt, den vor ihm und nach ihm wohl auch noch andere

^ehabt haben, pahl&van yon Pahldv — altpers. Par9ava- „Parthien, Parther“

abznleiten and die Eudsilbe als das auf den alien Genitiy Pluralis znruckgehende

Adjektiysnffix an zu fassen. Danach ware in der Qnelle des Firdousi, dem unter

den Sasaniden entstandenen xuddindma, die ehrenyoUste Bezeichnong fur die

Helden der Vorzeit „der Parther" oder „der Parthische“ gewesen, was ich

wenigstens nicht glaube.

2) Uber armen. pahapan und die dazngehdrigen persischen und

armenischen Wdrter geniigt es einstweilen auf Hubscbmann, Persische Studien,

S. 204 f. and besonders auf die sorgfaltigen Zusammenstellungen in seiner Ar-

menischen Grammatik I, S. 217 u. 218 (Nr. 495—499) zu yerweisen. Unbegreiflich

ist, dafi er sich die Gleichung pa(r)hapan = paMavan hat entgehen lassen.

3) Eine Liste nenpersischer WSrter, in denen das altiranische -pm%o- als -vdn

erscheint, gibt Horn in seiner Nenpersischen Schriftsprache, GrundriB d. iran.

Phil. I, 2, S. 188; sie lafit sich noch durch einige Beispiele yermehren.

1 *
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gihan pahldvan oder paMdvan i gihdn j^der Schiitzer

Oder Wachter der Welt", die hier das iranische Reich bedeutet.

3. sil^, (volkstnmlicbe Aassprache »Haus“.

Das neupersische Wort fur Hans" ail^ x^wa (volkstiiml. Aus-

spracbe jcflna), das in der Literatnrsprache auch in der kurzeren,

suffixlosen Form ^13- i&n (v. A. x“«) ’) vorkommt, lafit sick nnr bis

ins jiingere Mittelpersische zuriickverfolgen. Wie alt aber die mittel-

persische Form ]^ra, ’3:8n, zu sprechen %(inaye, ist, lafit sich einst-

weUen nicht feststeUen, da uns das Wort nrspriinglich immer in

ideogrammatischer Schreibnng entgegentritt, indem dafiir das ara-

maische •ig) srT’a gesetzt ist. Fine befriedigende Etymologic ist

fur x««« bisher nicht gefunden worden. Horn*) will es von einer

Wurzel %dn ableiten, die eine Nebenform von neupersisch kdn-ddn

„graben“ gewesen sei. Aber eine solche Nebenform, fiir deren

Vorbandensein er sich anf das arabisierte xdnddk „Grraben,

Festungsgraben“ bernit, hat es gar nicht gegeben. Denn daraus,

dafi die Araber bei der Herubernahme des mittelpersiscben

Mnddk (alter *konddk), dessen neupersische Form kdndd tat-

sachlich von (jrawallkl*) und den persischen Lexikographen iiber-

liefert wird, aus dem anlautenden k ein % gemacht haben, folgt

doch nicht, dafi die Perser neben kdnddn auch ein %dnddn gehabt

haben ^). Also damit ist es nichts. Ich bin nun zu einer, wie ich

glaube, erwagenswerten Ebrklarung von jand gekommen, wobei ich

aber gar nicht von %and ausgehe, sondem von dem altpersischen

avahanam (nach meiner Auffassung der Lautverhaltnisse avohonom

zu sprechen) „Ortschaft, Dorf“, eigentlich „das Wohnen, das Be-
wohnen“ (aJtiranisch *a-vah~ = sanskr. a-vas- „wohnen, bewohnen*)

und mir die Frage vorlegte, was aus diesem Worte nach der uns
bekannten Entwicklung der Laute im Persischen geworden sein

kbnne oder miisse. Zunachst wurde daraus, dnrch Kontraktion

yon aha {pho) zu d (o), dt;dM (dvon), das tatsachlich als Lehnwort in

1) Das Burhan i Kati' verzeichnet das Wort auch mit der bisher ganz un-
beachtet gebUebenen Orthographie

^ ^13.

ifodnrch als altere Anssprache ajw erwiesen wird. Daraus muBte dann werden!

2) GrundriB der Neupersischen Etymologie S. 103, Nr. 465 u. S. 194 Nr. 869
und Neupers. Schriftsprache im Grundr. d. iran. Phil. I, 2, S. 66.

3) Gawaliki’s Almu'arrab herausg. von Ed. Sachau S. oa

4) S. auch Hubschmann, Persische Studien S. 88, Nr. 869 und Anin. 2.
Trotzdem verwendet Bartholomae, Vorgeschichte d. iran. Sprachen im Grundr. d.
iran. PhU. I, 1, S. 8, § 13 ein angebiich neupersisches xandt^ als Beweis fur das
Torhandensein einer iranischen Wurzel xan.
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armenisch uu.mb „Dorf, Flecken" iaavXis) vorliegt^). Aus
avan (dvon) wurde dann nach Schwand des v durch eine weitere

Eontraktion dw (on) *), das sick von xd« nor durch den vo-

kalischen Anlaut unterscheidet. Aber an nnd xdn miteinander za

vermitteln, das eine als die Yorstufe des anderen wahrscheinlich

zu machen, macht keine Schwierigkeit, da das Persische eine Ver-

starkung des Vokaleinsatzes zur gutturalen Spirans % kennt, die

ursprunglich im Siidwesten (Ears) zu Hanse gewesen zu sein

scheint. Die Beispiele dafur hat Hubschmann in seinen Persischen

Studien S. 265 (§ 162) zusammengestellt
,
aber ein festes Gesetz,

wonach diese Verstarkung eingetreten ist, hat sich nicht ausfindig

machen lassen. Einen Eindnfi scheinen die anf den anlautenden

Vokal folgenden Konsonanten gehabt zu haben. Darunter ist

auch m, das unmittelbar auf den Vokal folgte, wie in j.L> xdm
(v. A. „roh, nnreif, unerfahren“ ans *dtno- ~ sanskr. amd-

„roh, ungekocht, nnreif“, armen. fuaiiT ^unerfahren, unkundig,

ungewohnt“, das ans dem Mittelpersischen, der Eeichssprache der

Sasaniden entlehnt ist, wahrend armen. ^t-iT hum „roh“
,

das

Hubschmann fiir echt armenisch halt®), hochst wahrscheinlich aus

der nordiranischen Reichssprache der Arsakiden stammt, nnd in

tjSiv«l3- (v. A. z«'w«Ms) »schweigend, ruhig, ausgeloscht (vom

Eeuer und Licht“*), das sicher in irgend einer Weise mit altiran.

*dmur§to- = sanskr. dmrSta- „abgewischt, weggewischt“ znsammen-

hangt. In den beiden folgenden Fallen ist m durch einen anderen

1) Die von mir herruhrende Gleichung armen. .... .,h, avan = altpers. ava-

hanam (avofionom) (Z. D. M. G. XLVII, 1893, S. 702) hielt Hubschmann seiner Zeit

(Pers. Stud. S. 170 u. Armen. Gramm. I, S. 112, Nr. 78) fur unsicher, „da ft =
urspr. s im Persischen zwischen Vokalen nicht schwinde". Dabei hatte er aber

ganz die unanfechtbare Etymologic von hamydn „Gurtel“ (s. oben S. 1) ubersehen.

Heutzutage zweifelt aber wohl niemand daran, da6 im Persischen ft zwischen zwei

Vokalen schwinden und Kontraktion eintreten konne
; s. Horn, Neupers. Schriftspr.

im Grundr. d. iran. Phil. I, 2, S. 98 (§ 42, 7 b) und Bartholomae, Altiran. Worterb.

Sp. 98 u. aitcydvhana- No. 6 u. Sp. 333 u. a-vahana-, wo aber das dem armenischen

avan entsprechende mittelpers. *avdn {avan) auf ein eigens dazu konstruiertes alt-

persisches *dvdhana-, mit langem Vokal der WurzelsDbe, zuruckgefuhrt wird an-

statt anf das wirklich vorhandene dvahanam {dvohonom). Wozu diese Kunstelei ?

Da doch Svahanam {dvohonom), wenn die beiden mittleren Silben kontrahiert

wurden, nichts anderes ergeben konnte als *dvdn. Bartholomae selbst, a. a. 0.

Sp. 1452, halt es ja, und zwar mit vollem Recht, fur mdglich, daB der altpersische

Eigenname vivana- {vivdno) ans vivahana- {vivohono-) entstanden sei.

2) s. Hubschmann, Pers. Stud. S. 168, § 59. „Kontraktion bei mittlerem «*.

3) s. Armen. Gramm. I, S. 468, Nr. 254.

4) Fehlt in Hilbschmanns Znsammenstellung; s. aber Horn, Grundr. d. neu-

pers. Etymologie S. 103 (Nr. 464) u. Neupers. Schriftspr., Gmndr. d. iran. Phil.

1, 2, S. 67 (g 28, 4).
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Eonsonanten von dem Vokal getrennt; 1) in %ihyi oder jjasm

„Zorn, Wnt“ = awestisch "iwtrs, sprich *oismo; 2) in

^urmd „Dattel“, dem ein alteres *urmav zngrande liegt. Dieses

*urmdv laBt sich mit Sicherheit ans dem armenischen mptfiuL. artnav

„Dattel“ erschliessen, das die Armenier ans dem Nordiranisclien

entlelint haben. — Wenn nun vor einem Nasal, vor m, derVokal-

einsatz verstarkt worden ist, so ist es keine zu verwegene An-

nahme, da6 dies anch vor einem anderen Nasal, vor n, statt-

gefunden habe, dafi also dn zn xdn geworden sei. Damit ware

wenigstens die Moglichkeit erwiesen, daB ans dem altpersiscben

avahanam {dvdhonom) das nenere %dn und xand entstanden sei. Und
damit begniige ich mich.

4. Judischpersisch hiydn, ,,Zelt“.

In dem ans Tnrfan stammenden Fragment M. 3 ^), das einen

Bericht iiber eine Znsammenknnft Manis mit dem Konige S5,/36r I.

entbalt, kommt anf Zeile 13 der Vorderseite das Wert ari (von

F. W. K. Muller vmag gelesen) vor, das bisber unerklart geblieben

ist. Hier die Erklarnng, die ich schon vor mehreren Jahren dem
Herausgeber der Tnrfan-Fragmente mitgeteilt babe. a5*n

,
zu lesen

viydnay, ist das jndischpersiscbe biydn, das in den von Jnden

henruhrenden Ubersetznngen alttestamentlicber Schriften das he-

braische bsnJS „Zelt“ wiedergibt*), erweitert dnrch das Suffix k (y).

Die altere Form des Wortes lemen wir aus der mittelpersischen

tibersetzung der Psalmen kennen, wo Ps. 131 (hebr. 132), 5 u. 7

jS'n steht = syr. „Zelt, Wohnung". {viSdn) ist aber

im Mittelpersischen des Psalters eine historische
Schreibung, denn in der Sasanidenzeit sprach man, wie anch das

3li*n von M. 3 zeigt, sicher viydn. Dagegen muB sich im Nordiranischen

das intervokalische d noch bis in die Sasanidenzeit gehalten haben.

Dafiir spricht die Schreibung des Wortes anf dem nordiranischen

Blatt des Fragmentes M. 2, Spalte 1, Z. 11—12; hier die Stelle:

1[3»]“n *t« *'3 [i]»3«o:8‘n, viddnmdndn ke dd vxSfish viddndn
^die Zeltbewohner, die mit ihren Zelten“. Aus dem Nordiranischen
stammt anch das armenische <l^pu!b vran „Zelt“, wo die stimmhafte
dentale Spirans des Iranischen durch p t wiedergegeben ist, wie
bei alien in der Arsakidenzeit entlehnten Wortem.

1) S. F. "W. K. Muller, Handschriften-Reste aus Turfan II, *S. 80 ff.

2) S. Jes. 16,5; 33, 20; 40, 22; 54, 2; Jer. 4, 20; 6, 3; 10, 20*; 49, 29 in
Lagarde’s Persischen Studien.



Das Keich der Ismaeliten im koptischen Danielbuch.

Von

C. H. Becker.

Vorgelegt von E. Littmann in der Sitzung am 15. Janaar 1916.

Im Anschlu6 an die Septuaginta ist anch das koptische Daniel-

kucli in Visionen eingeteilt und der kanonische Text dnrch ver-

wandte, von unserer tlberlieferong als apokryph bezeichnete Stiicke

erganzt. Die koptische Bibelubersetzung hat nnn diese Tendenz

der Angliedemng noch weitergefiihrt, indem sie zu den 12 resp.

13 Visionen der Septuaginta — als 13te zahlt die Greschichte von

Bel und vom Drachen — mit gewissen Umstellungen noch eine

14te Vision hinzufiigt. Von ihr sagt schon Bonjour, der die Vi-

sion znerst befaandelt hat, in seinem Werke: In monumenia coptica

sen Aegyptiaca bibliothecae vaticanae brevis exercitatio (Romae

1699) p. 23 ff.
: „Nihil aliad est quam aequo liberior paraphrasis

visionis quatuor bestiarum quibus quatuor regna designantur* —
d. h. also des beriihmten 7ten Kapitels unserer Zahlnng. Die erste

voUstandige Edition und Ubersetzung bietet, wie mir Crum mit-

teilte, C. G-. Woide, Appendix ad editionem novi testamenti Graeci,

cum dissertatione de versione Bibliorum aegyptiaca (Oxonii 1799)

Sectio III, p. 141— 148. Woides Handschriften sind nach Crum
wohl dieselben, die Quatremere, Notices et Extraits VlII, auch

beschreibt. Eng an Woide anschliebend erfolgt dann H. Tattam’s

Edition und Ubersetzung der Prophetae Majores in dialecto lin-

guae aegyptiacae memphitica sen coptica (Oxonii 1862). Die Visio

decima qnarta steht hier in Band II, S. 387—406. Sie ist aufier-

dem von Bardelli, Daniel copto-memphitice (Pisis 1849) abgedruckt

(mir unznganglich). Eine genaue Besprechung der textkritischen
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Stellong des koptischen Daniel gibt A. Schulte in seinem Buche;

Die koptische Ubersetzong der vier groBen Propheten (Munster i.W

.

1892). In einem Anhang S. 84 ff. liefert Schulte hier eine deutsche

tibersetzung der 14ten Vision ans dem Koptischen. In seiner Ein-

leitung S. 8 zitiert er folgendes Drteil Bardelli’s iiber diese Vision

:

„Onines quos vidi codices coptici ad calcem Danielis hanc addunt

visionem decimam quartam, quae post irruptionem Saracenorum,

imo Turcarum nomine iam cognito, exarata fnit, ideoque certo

apocrypha est“.

Bardelli hat ganz richtig gesehen; anch Schulte hat die

„Tarken“ erkannt (Anm. zu v. 65), aber uber diese Allgemein-

heiten hinaus ist meines Wissens eiu sachlicher Erklarungsversuch

noch nicht untemommen worden. Die Apokalypse will das Reich

der Ismaeliten und seinen Dntergang schildem, aber da sie keine

historischen Namen aus arabischer Zeit, sondem nur dunkle An-

spielungen bietet, war nicht ohne weiteres festzusteHen, wie weit

ihr die islamische Geschichte bekannt war. „Wenn der Zeitpunkt

bestimmt werden konnte“, schreibt Schulte S. 8, „wann diese Vi-

sion entstanden ist, so hatte man damit auch einen Anhalt fur

die Entstehungszeit der koptischen Tibersetzung uberhanpt; denn

das sprachliche Colorit stimmt mit den iibrigen Kapiteln Daniel’s

vollstandig iiberein". Von ahnlichen Gesichtspunkten ausgehend,

wandte sich vor Jahren A. Erman an mich mit der Anfrage, ob

ich eine historische Deutung der doch offenbar auf die Ealifenzeit

beziiglichen Apokalypse zu geben vermbehte. Das veranlaBte mich,

den auBerst dunklen, gewoUt mehrdeutigen
,

aber auch gewiB

sprachlich nicht einwandfrei iiberlieferten Text immer wieder vor-

znnehmen. Wenn anch noch manche dunkle Stelle bleibt — eine

Apokalypse ist keine Chronik —
,
glaube ich doch die Erklarung

fiir die Hauptfiguren und fiir den gesamten historischen Hinter-

grnnd gesichert zu haben. —
Die jitngeren koptischen Bibelhandschriften haben meist die

arabische tibersetzung in einer Parallelkolumne beigefiigt. Ediert

ist bisher nur der koptische Text. Da es sich aber hier um ara-

bische Verhaltnisse handelt, schien die Heranziehung der arabischen

Version niitzlich, auf die schon Tattam in seinen Anmerkungen
gelegentlich hinweist. Der Tattam’sche Text baut sich auf einer

Pariser, einer Cairoer und zwei in seinem Privatbesitz befindlichen

Handschriften auf, von denen die alteste, die Pariser, a. H. 1071
geschrieben ist, Varianten gibt er nicht an; sie fehlen also wohl.

Ich benutzte auf Rat von Crum die ungefahr gleichaltrige, im
Jahre 1090 H. geschriebene Londoner Handschrift, die in Crum,
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Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum als

No. 729 beschrieben iat. Die jiingere Berliner Handschrift von
a. H. 1227 (Ms. orient. Quart 394) enthalt leider die 14. Vision

nicht, die wie schon Bardelli sagt, sonst nicht zn fehlen pflegt.

Andere Handschriften (z. B. Crum, Cat. Copt. Mss. By-lands Li-

brary No. 419) sind mir wahrend des Blrieges nicht zuganglich.

Das Danielbuch beginnt in der Londoner Handschrift Pol. 164*^,

die 14. Vision Pol. 240 ^ Zu Beginn des Danielbuches steht nnten

auf der Seite folgende grnndlegende Bemerkung:

Also
:
„Dieser Text findet sich in einer arabischen Handschrift,

und er findet sich nicht im Koptischen. Wir haben ihn ans dem
Arabischen in’s Koptische iibersetzt wie folgt“. Diese Bemerkung

steht nun aber nicht nnr in der Londoner, sondern auch in der

Pariser Handschrift von a. H. 1071. Wenigstens erwahnt Qnatre-

mere, Notices et Extraits VIII, 229 folgende Glosse der Hand-

schrift: „Ceci existoit dans I’original Arabe et nous I’avons tra-

duit en Copte“. Diese Bemerkung ist um so wichtiger, als diese

Handschrift nicht den arabischen, sondern nur den koptischen Text

enthalt. —
In diesen alten Handschriften gibt sich also der ganze kop-

tische Daniel als eine Ubersetzung ans dem Arabischen. Es kann

nicht meine Aufgabe sein, diese Behauptung fiir den ganzen Daniel

philologisch zu erharten. Jedenfalls ist a priori anzunehmen, dafi

der Daniel schon vor dem Aufkommen des Arabischen in’s Kop-

tische iibersetzt war, da nach Leipoldt, Geschichte der christ-

lichen Litteraturen des Ostens, S. 139, die koptische Bibeliiber-

setzung bereits 360 abgeschlossen war. Ich babe die Prage nur

fiir die 14te Vision nachprufen konnen, und dabei durfte ich mich

der eingehendsten Beratnng von A. Erman erfreuen. Alle seine

Bemerkungen sind in den Anmerkungen zu meiner Ubersetzung

verarbeitet. Ich danke ibrn auch hier nochmals aufrichtig fiir die

grofie Miihewaltung. Eine Entscheidung, ob unser koptischer Text

Original oder Ubersetzung ist, wird durch den Umstand erschwert,

daB eine eventuelle arabische Vorlage nie und nimmer das Original

sein kann, sondern ihrerseits ans dem Koptischen iibersetzt worden

sein miisste; denn die Auflosnng der Zahlenspekulation bei den

Eigennamen, die nnten gegeben wird, hat nicht das arabische,

sondern das griechisch-koptische Zahlensystem zur Voraussetzung.

Auch liegt eine koptische Abfassung der Zeit, in die wir die Apo-
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kalypse ans anderen Griinden datieren mSssen, sowie dem reli-

giosen Zweck, dem sie dienen sollte, viel naher als eine arabische.

Wir miiBten also eine zweimalige Ubersetzung feststellen. Die

koptisch gedackte tind abgefafite Vision ware in’s Arabische iiber-

setzt nnd ans dem Arabischen wieder in’s Koptische iibertragen

worden. Diese letzte Ubersetzung lage der Pariser Handschrift

nnd damit Woide’s nnd Tattam’s Edition, wie der Londoner Hand-

schrift, zu Grnnde. Bei diesem Tatbestand fallen die gewohn-

lichen HuKen (mifiverstandene Ubersetznngen n. s. w.) fort, da man

nie weiB, wo die Eehler begangen worden sind. Erman halt

(ebenso wie Scbnlte) das Koptische fiir das gewohnliche Bibel-

koptisch nnd ist deshalb geneigt, den vorliegenden koptischen

Text als Original anznsprecben. Dagegen spricht der zweimal

belegte Hare Wortlant der Handschriftennotiz. Es ist nicht ein-

znsehen, ans welchem Grnnde sie erfnnden sein soil. Das Koptische

war doch der heilige Text, nicht das Arabische. Der apokryphe

Charakter konnte damit doch nicht angedentet werden sollen, da

die Vision doch nnr sehr selten fehlt, also als kanonisch gilt.

PhUologisch nnmoglich scheint mir die Ubersetznng ans dem Ara-

bischen nirgends, wenn anch die Ubersetznng bestimmter Eigen-

namen, wie Snban = Assuan (v. 31, 50), Maris = Sa'id (v. 60)

sehr dafiir spricht, den vorliegenden koptischen Text fiir das

Original zn halten; in anderen Eallen dagegen, die ich in den

Anmerkungen andeute, scheint das Arabische das Original zn sein,

zwingend ist die Beziehnng nirgends. Vereinzelt ware ja eine so

komplizierte Textgeschichte bei apokryphen Texten dnrchans nicht.

Die Uberlieferungsverhaltnisse scheinen mir vielmehr daran Schnld

zn sein, dafi die Apokalypse in ihrer vorliegenden Form noch

dunkler nnd verwirrter ist, als sie es der Natnr der Sache nach

zu sein branchte.

1. Text nnd Ubersetznng.

V orbemerkung.

An Abkiirznngen sind verwandt:

D = Daniel-Text.

T = Tattam’s Text nnd Ubersetznng.

S = Schulte’s dentsche Ubersetznng des koptischen Textes.
E = AnBernngen A. Erman’s.

Alle in eckige Klammern gesetzten Worte sind Erganznngen
nach T nnd S, die in runden von mir zngesetzte Erklarungen. —
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Crrundsatze der Edition.

Die Handschrift ist moglichst getren wiedergegeben. Sie gibt

ein stark vulgares Arabisch, die Casus und die Pronomina werden

durchgehend verwechselt. Es fehlt jede Konseqnenz. Verbessert smd

nur falsche Vokale, d. h. fortgelassen. Da « und 8 bunt wechseln,

babe ich iiberall, wo ich iiberhaupt erganzen moBte, 8 geschneben.

Das Gleiche gilt fur Schreibuugen wie Hier babe ich die

richtigen Punkte erganzt, da folgende 3 Schreibarten vor^en:

iiii aSlS, SiL-. Neben kommt vor. Ah^ches haufig.

Daniel wird bald mit bald mit 3 geschrieben. Hier ha^ ich

eiuheitlich das richtige gesetzt. Sonst gibt der Text die Han -

schrift wieder. Nur ein Taschdld ist gelegentlicb h^zngefogt -
Zahlreiche SteUen des Textes smd im Mannskript zerstort oder

iiberklebt; doch sind die Erganznngen ans T und S meist ^s^wer zn

entnehmen. - Die Verseinteilung stammt von nur nach T. and b.

4,3

4^*11^ yoLSdali a<w5

y,] jV ^
ysjJl vj

Go- cr (5)

lil Uas[,]
(6)

^
ULs? tOc;. b>s? o^' I

(7)

U.b a^ cr ^ ^
a^ ^ ajUUit o«jd3 vN3,

1 Nicht za lesen.

2 Nach D. und T. in t. 7 ;
Tielleicht o-jds- oder oder sonst zn er-

ganzen.
^

3 Nach D. erwartet man
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L*j^ ^y[s] (8)

aa&^I

C**»- cr J*^ (9)

*b*5 Ijil^ ^_5iXlt

fol. 241'' >Xy lj*iL^ AjiX^ »ti\J
I

iCi**Iic Xblo (10)

S^IiAaI vs>^

cr VjS^b’ijfJa o>* »j CJ*^ os/ (11)

glXj^Xi
(« .

*.^c jyLLL* Q5j3

cr j;j*1«£5 lXj ii*jy (12)

jAa ii«^‘ >>Lkej v_Ai*3^ ^U*

ii>l5i li! Ut \s>Jai U ^5 JUib ^ ^ Jyjj «;«Jtsv-3 (13)

fol. 242a y>l ^ ^[h]\ ^y[l]
I

[j^]-i\ ^ J

vis**^ ikX> iS^. {^ biJS aJJl li)^ Oyajt^ c>jJI3as (14)

^JOJ'i\ loiaS**^

^ U I^ASt i. JlSj ^Isl, ^^X«w.l9 (15)

iuL«;1li j>t
y *

Q^iXJI (16)

iA*j^ 'ij>Mt ^uL(w..>^;»^'!JI Ja.j*i3j^^ fcsVJL*

^

8^ x.

fol. 242'> LXjlii
I

^yi*j tiUj

fs/^ f O*-^’ *^- (17)

csVlf^ Xyitla^I ,^1 j
**‘*.'ig *‘*1® 1~> *****

. [jo^\ t-^^»‘'*»_;

jAc uX^lj uWj'iil

bfA^c s^m5 qIi (18)

^ viJLiJI (19)

fol. 243» fUaiu'ill j^[Jl ^
I ^[ ] 1^. Ki*. y^l {JOj'i\

J.**<wl ,/j tfVl* y» iXm.^1 "y"' ^J!X£>^i!J (20)

^['] 0*5"!^' 1>» oy^’ (21)

^Ijjl 0^[j;] "jb-. ii-l tr ^J>^ Q, 500411 t^' (22)

O’.1 Ms. 2 Sic; sonst iUdfcj.
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IXL« mmOj Ss (23)

j2U(j{ i3U^ o^~ Sijif Q» ifUJ fj*

ajUjJIj KeJ JJL«
I

Jju* Jjftaj jAbJl (24) fol. 243'>

^ QJcXJt stytS! JOuJt ^«aj ajbwJ

sI^vaJI alA*j kK aj>S
y
«jtJl

(jso^^J tK ti* i.5k^t jMji (25)

tA^I ^jLUo iAauBJ

C»* O* ^ <5^ jjj^LliS (26)

(•IjiXi lOXU ^Is »L«yJI aJ[t]
I

aUt aifat qIs \j^ ^ fol. 244»

ao |»LX»>S AaXU ^Lu« tiUIt^ (27)

U> «_A^^ v5^ a*^li» aalAj^ (26)

^jflaj ,*U-* jyjXj, ^Uj'aJ *y>? i SjA^r vj»y> a*^ ^ (29)

aJuM a*^*«>j iuU a^Li

a*Aj <iyy> aX^Ll CEs^ 8y&x^ a^ a<LM (30)

a^Uljt jUjtXi* [®] ^<a1c
j |3

)hl«wA'j jAa^wl (31) fol. 244^

yiSi" v^O, ijiai jjU jyjiaJMi ^a-.^ C!5+^- O^hj^ (32)

^hXS^ a£jl ^aSj a^ ^ OJ^ viJlAJl (33)

gywAj Uyi *1X4;^ aX^ pJu^ 'i*S>j

(Xae^ SykA^ ^iwaS} ®v^.5 Ja;J? ^ ,y5^ ^5vXJ5
yS« liUUj (34)

vVXaSI# (5

1 «Xo^
2 0. P.

3 Mit Genitivnunation.

4 «X»t

C
. . f

6 Kleine Lucke von 2— 3 Buchstaben; sichtbar 2 Oberstucke ernes 1; Er-

ganzuug ausgescblossen.

7 Mit GenitiTnnnation.

8 Sic; nicht wie nach T. die Fariser Handscbrift hat.

9 Mit NominatiTnunation.
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foi. 245* [2—3 Worte] 1 cr (35)

ij£>j\ ^ li 05^ (36)

^yXA C* UTJ^'j (37)

^ ti^ai^'^\ l4**j jUjvXH

»jJt t»jj3 vS fl-^5 «dJ-*
errs (38)

(iaI> fcxXli vSMju jas-UI (39)

fol. 2451' iju^ ^Jis- I^A***' (5^ 1 cr (5i-^ f»^. '>^s (40)

tt •"
; Jj cX^tXaij i^iA^ >*< > (j Ia«a^ IcXjvX& (41)

Uju0 Jbt^ 0“^^* tM (*A^ (j^ o)^ xaXU j.y (42)

jLi\ JA.

Jwfi tL^' SCi^Ij v^tXJI Q» ^(>4^? «] ^^f^lXaJ (43)

fol. 246“
I

Oo^l Jr

‘i^ ^ S o* Lf**!;' *t5>**^5j (44)

iO«^ oy^
Uajl A*^Ji ^j |jy> 05^- ^ (jiOL»Jl ifULllj (45)

^ V^Lss "51

jULSAAvl JvaXU L^iL»«! bl^ ^hnj^ (46)

eWi Vj»- ^ Ji!^ ^.5^[•*'] g^UJl eUHy (47)

fol. 246'> aX**^ mUXw a«w1 (^v3kjt Ijk^
j

Aa^ Jl^lj jtoA no^y AM y^Us^u^ K-oJOf- ^ Jk^!, p^ (43)

^^1x3 kiULMM* ^5 A^H! v5|y»!^5 aab a<«iA» (49)

ol^*' is^ y^ ^ (50)

*
.
* ft*j AaJiX*

fol. 247« jyjlt iUfij
I

fOA a-iM» ^^]yi ^ a-aX:?- or vX^t^ aIxSaS (51)

aX^U 1<>JU/* (5-^U-* jAe tl'LSJl »dJUlj (52)

oy^y A»* fein

1 o. P.

2

3 Lesoag unsicher.
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aj'U X-IiSI JLo^ a* vy**" (53)

*«4'^ t5s>o »Ajo (54)

Lfils jmI Ulj lyjkAcwl bU ^
i (J* foi- 247^

(.LAJt^ jUXA ^ ^S> (55)

(^<^5 aUl5 «jUj^ »5 ^5 (^^ ^*** (56)

(^^Xj yP ^,AbIW^ ffcJUkWJ X.jIi»AW*

*)*^ ^1*5 X »
.
* ^»ft \S^ i •S^. (^^)

aS^li l>yt jj U“^^\5 {**^5^' i^' o‘^
>>^*5

xUI &sLi^
I

^ (^^)

lit S>am^ a'^-i 1$ ^ ^5 (59)

(tfOj ^ vj

0)

^3 jSUifcSI iCjjidt iyt oUamJ AM Q^y (60)

•is j*" j ^'M’* ^LiSJi (61)

1 *i5 *i^5 (3/^^

1)

>J vkx« lij |»X»* ^^y»fla*j ^ j£i>a ^mLaJI ^ (^Ait fA> K^i£ (62)

c»o^ Jr ^ wa^iAJI

(8^^ srip* ^5^5 sua^c /Laac, j r*% (65)

O’ 45^. O’ £• i O^^S /i^\ (64)

I^aIc '^3 B
j
aaS* oy^ MM J^,Mtjtl\

'^L**] I
vyl^s tfAj ^5^’ 'A*Jj (65) fol. 249*

05*®*^^ o'^H cr^S fs^* o*/s^ *-t^«»*[j] LTS'^^y'-M 0*5 (66)

Jjljj L»Uaj5 JUjAI? (^1 ^)3-<A:>^ J>c JaiwAjj ^l-*« 'i^yj

1 .5

2 o. P.

3 JB*.:?.
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cr Ijo, ti fciB W (67)

^Lu:i^ ft**j ^ UJU. t^jLo|,U Ulo, (68)
fo). 249b

I
J,|^'J(J gjL^I J(5 LUkJt tj^

r*^ (3^ Jai-Ju jyl (69)

^ ^5* MM ^\. %^pSyii
W L. tjXiX- ,]y^5 »_JLju j***,, Jj (70)

»j^5 ^/yi5{ ^yls yj U Jots (71)

(/*• tja« £* jjja^LsSUs jf ^ ,ja« qjSxIj (72)

I u-^ a* yJt, jSJ-^l, j^{ Jjo^
jjaJJ jO jfiit U ^ iUj^ ^ (Y3)

* tU »Sa Vy»y&j !><>{ ^v\jb

^ J^. cn 'i v_**-Ji. u^Ut (74)

^ ^-t i^t
^[ii] oLm •sy *SXU tSA vXa-lj^ IJ«,^I^U 0^ (75)

»a[*#] er.

fol. 250b v.,R^! ^ iMe f^. tfUi Aju, (76)

(j»j' vS vyl Kjjm

*Xi-. ys^y ,bi-aj
(77)

l-lj* U»j'5H g;y?-^ ^ tfUi Ouu^ (78)

J-S3J q! jx>S !J|

fol. 251. Hijr i \l\y.t fill 1012 l^l,
I^^1

(•^^S^^ U^l jUjOU!

1 aU

2 Lesnog zireifelhaft.

4 K
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CjUaU. aiUaL. wLa?* ,^5 tfU[vi] (82)

jj^SoSaJ ^ tjiSsliy

s^Lrn^ g**-*^5 (83)

^[ie] tlirijljjj (84)

(joUlf 05^5 *-1^^ ^UXit^
j

^ fo*- 251‘

aUwJI

41 ;juxi-l5 juib I, JLxib u 4 (85)

IlX# a^ l}i4.^ ;^v4it

vs>*^ JLob lit Uls (86)

®[^^]^iX5tj *01^111 aiLCt tJ^t Jf *jt aJUt OiX;^^ (8*^)

f JaUt 4« j*i»5 [^1] *I t5^t tj^ (88)

Die vierzehnte Vision.

1. Und im dritten Jahre des Persers Cyrus, welcher Konig
iiber Babylon wurde, wurde offenbart eine Rede an Daniel,

dessen Name Baltscba§ar ist, und die Rede ist Wabrheit:
2. Ich, Daniel, fastete 21 Tage bis zum Abend, ohne Fleisch zu

essen, ohne Wein zu trinken und ohne mich mit 01 zn salben.

3. Es geschah mir, wahrend ich am Tigrisflusse stand, daB mir
eine Sache offenbart wurde.

4. Da sah ich, und siehe die 4 Winde des Himmels schlugen

fresp. warden geschlagen) in das grofite Meer.

5. Und ich erblickte 4Tiere, die vom Meere emporstiegen, sehr

fnrchtbar.

6. Das erste Tier glich einer Lowin
;
es batte FlUgel wie Adler-

fliigel, und wahrend ich hinschaute, da warden ibm seine

Fliigel ge(nommen?), and es wurde ihm ein menschliches

Herz gegeben, und es stand auf seinen beiden Fxifien (d. h.

wie ein Mensch).

7. Und das zweite Tier glich einem Menschenkorper und war
sehr furchtbar. Es stand auf der Seite, und wahrend ich

2 Lesting nnsicher.

3 In der Lucke ein unverstandliches Teschdid sichtbar. .

Kgl. Sea. d. Viw. Kadutichten. FhU.-hut. Klaue. 1916. BeU 1. 2
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hinschaate, da warden ihm drei Teile aus seinem Monde

gebroclien; der vierte Teil aber von seinem Mande war feat,

and ich sab, dad ihm seine Zahne aas seinem Mande gerissen

waren.

8. Und das zweite Tier glich einem Panther, and es hatte Fliigel

and vier Kopfe, and es frad schnell and zerstreate den Rest.

9. TJnd das vierte Tier erblickte ich wie einen Lowen, and es

war noch farchtbarer, als samtliche Tiere, die vor ihm waren.

10. Und es warde ihm gegeben Herrschaft and gewaltige Kraft,

seine Hande waren ans Eisen nnd seine Nagel aas Kapfer;

es frad and zerbrach and zertrat den Rest nnter seinen

Eiiden.

11. Und ich erblickte zehn Horner, die anf seinem Kopfe empor-

stiegen, and ich sah weiter ein kleines Horn, das in der

Nahe der zehn Homer emporstieg, and es warde ihm eine

machtige Herrschaft gegeben and eine gewaltige Kraft.

12. Und ich sah vier andere, die zn seiner Linken emporgestiegen

waren, and ich erblickte vier andere, die hinter ihnen empor-

gekommen waren. Alle waren jeder einzelne von ihnen ver-

schieden (vom anderen). Ihre Gesamtzahl war 19.

13. Und ich hbrte eine Stimme, die za mir sagte: „ Daniel, Du
Mann des Begehrens, wisse, was da erscbant hast*. Ich aber

sprach zn ihr: „Wie vermochte ich das [jemals zu verstehen]

wenn mich nicht ein Anderer leitete*.

14. Da erhob ich meine Aagen and erblickte den Engel Gottes

za meiner Rechten stehend, and seine EJiigel leachteten sehr.

Da furchtete ich mich und fiel aaf die Erde.

16.

Da fafite mich der Engel an, richtete mich auf and sprach za

mir: „Steh anf Deinen FuBen, so will ich Dir erzahlen, was
am Ende der Zeiten geschehen wird.

16. Die vier Tiere, die Da erblickt hast, sind vier Reiche, and
das Tier, daB Da einer Lowin ahnlich sahst, das ist der Konig
der Perser; er wird die Erde beherrschen 555 Jahre lang,

and danach wird er und sein Reich za Grande gehen and
nicht stark bleiben auf die Dauer.

17. Und das zweite Tier, welches Du erblickt hast, das einem
Menschenleib glich, das ist der Konig der Romer. Er wird
die Erde beherrschen wie Eisen and sich iiber sie aasdehnen,
und er wird in Kraft sein bis in’s Land der Habascha,
und er wird die Erde regieren 811 Jahre lang.

18. Aber fiber die (Haupt)stadt des Reiches wird er nicht Macht
gewinnen, bis er viele Tage voUendet hat.
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19. Und das dritte Tier, welches Da erblickt hast, das einem

Panther glich, das ist der Kcinig der Hellenen. Er wird
liber die Erde herrschen 1000 Jafare and 30 Tage; er and
sein Reich werden nicht [bis] zam Ende [bleiben].

20. TJnd das vierte Tier, welches Da erblickt hast, das einem

Lowen glich, das ist der Konig der Sohne IsmS'il’s.

21. Sein Reich wird aaf der Erde sehr stark sein viele Tage.

22. Dies Reich wird sein aus dem Geschlecht Abraham’s von
der Magd der Sara, der [Gratjtin Abraham’s.

23. Es wird aUe Stadte der Perser, Romer and Hellenen zer-

storen, und 19 Konige wird es aaf der Erde ans jenem Ge-

schlecht der Sohne Isma'il’s geben, bis sich das Ende ihrer

Tage vollendet. —
24. TJnd der lOte Konig, der von ihnen sein wird, wird wie ein

Prophet sein, und die Zahl seines Namens betragt 399. Er
wird Gereehtigkeit iiben, die Hongrigen speisen und die

Nackten kleiden und die, welche in Knechtschaft sind, er-

retten. Seine Barmherzigkeit wird sich iiber die ganze Erde

verbreiten, und seine Gereehtigkeit wird sich bis zrun Himmel
erheben. —

25. Und der llte Konig, der von ihnen sein wird, wird Be-

driickong iiben iiber die ganze Erde, und er wird die alien

mit der Hand gemachten Werke zerstoren. —
26. Er wird mit Harte behandeln, die auf der Erde sind, bis

sich niemand mehr findet, der verkaaft oder kauft, und sie

seufzen insgesamt 42 Monate. Wenn Gott, der Gott des

Himmels, ihn gewahren la6t, so dauert seine Herrschaft 40

Monate. —
27. Und der 12te Konig, der von ihnen sein wird, dessen Herr-

schaft wird stark sein, wie die Gebote seines Mnndes.

28. Und er wird aut der Erde verschiedenartige Werke ausiiihren

wahrend seiner Herrschaft, bis er (oder man) sich wundert

fiber das, was er tut.

29. Und es werden in seinem Reiche viele Kriege stattfinden am
Ende der Zeiten, und es wird ein Konig sein, der das ganze

Reich der Sohne Isma'il’s beunruhigt 147 Jabre lang.

30. Und im llOten Jahre seiner Herrschaft, da wird sich Krieg
erheben zwischen ihm und den Hubnsch.

31. Und die Sohne Isma'il’s werden fiber sie herrschen, bis sie

eintreten .... in die Hanptstadt des Reiches, welche ist

Assuan (1. Saba).

2 *
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•32. Tlnd sie werden zn ihn^ achicken, tun sie lUQ Frieden zq

bitten, und sie werden ibnen viel Silber nnd Gold geben,

nnd sie nebmen die Djizja von den Scbwarzen.

33. Und der 13te Konig, der von ibnen sein wird, der kennt
tiberbanpt kein Erbarmen, nnd nicht wagt man sich ihm za

nabem ana Furcbt (?), und seine Herrscbaft wird in Be-

schwer (?) (nnr) wenige Tage danem.

,34, Und der I4te Konig, der von ibnen sein wird, wird viel

Gold nnd Silber sammeba nnd im Lande mit Gerecbtigkeit

ricbten.
••

35. Und er wird Krieg in Agypten fuhren (wortl. sammeln),

und die Agypter werden sich ansruben von [fehlen 2—

3

Worte].

36. Und die Habascb werden ihm uberhanpt nicht gehorchen and

ibm keine Djizja geben, und es wird Krieg im Lande Rum
(der Romaer) sein in jenen Tagen.

37. Und die Unbusch werden kampfen mit den Gegenden (Be-

zirken) der Qibla (des Siidens), nnd sie werden die Dorfer

plundern und alle Stadte Agyptens, bis sie die Stadt er-

reichen, die Cleopatra in Oberagypten erbaut hat, welcbe ist

Aschmunain.

38. Und danach wird es der Konig von Syrien horen, und er

wird sich am Ende furcbten; denn der Blrieg bat sich ihm
genabert.

39. Und am Ende wird er sein Reich festigen, nnd es wird gut

bestehen.

40. Und danach wird auftreten ein Knabe von den Sohnen Is-

ma'il’s, welcher der 15te Konig sein wird.

41. Und er wird gewaltig sein nnd schwer in seiner Seele wie
Eisen, nnd er wird sein Schwert ansstrecken bis zu den
Gegenden von Rum (der Romaer) nnd seine recbte Hand
iiber Habasch, and er wird zwei Gesichter und zwei Zungen
haben.

42. Und in den Tagen seiner Herrscbaft wird eine gewaltige

Bedrangnis anf der gesamten Erde sein, und seine Rede
wird schwer sein wie Pener.

43. Und die Rabascha werden ihm Gescbenke bringen, Gold,

Silber und Edeisteine, und er wird seine Beschwer legen anf
jeden Einzelnen.

44. Und er wird in Gefangenschaft fuhren viele Lander und
wird sie (die Bewohner) hart behandeln, nnd nicht wird
man sich an Brot sattigen konnen alle Tage seiner Herr-
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Bchaft, tmd es wird kein Friede sein die gauze Zeit seiner

Regiertmg, nnd es wird yiel Pliinderang geben in seinen

Tagen.

45. Unter der Herrschaft des 16ten Konigs, der von ibnen sein

wird, wird es keinen Ktieg geben, tind auch er wird me-
manden mit Krieg uberziehen.

46. TJnd er (resp. es) wird geben eine grofie, islainiscbe (wobl

gleich* friedliche) Zeit, nnd seine Herrschaft wird bestehen

in Festigkeit.

47. Und zwischen dem 17ten Konig, der von ihnen sein wird,

nnd seinem Geschlecht wird Erieg ansbrechen. Er ist d^,
dess’ Namenszahl 666 betragt.

48. Es wird sich einer aus seinem Geschlecht erheben nnd mit

ihm kampfen nnd ihn mit den Schatzen seines Reiches nach

Agypten verfolgen.

49. Da wird er sein Geschlecht and sein Heer verlassen, and er

wird seine Schatze auf den StraBen nnd offentlichen Wegen
fortwerfen.

60. Und er wird mit seinen Schatzen nach Agypten hinabsteigen

nnd hinanfsteigen nach Oberagypten, indem er sich nach

Assuan (1. Suba), der Stadt der Schwarzen, mit dem Rest

seiner Schatze begeben will.

51. Und es wird ihn einer ans seinem Geschlecht in den Gegenden
von Oberagypten toten nnd den Rest seiner Schatze erbenten.

62. Und der 18te Konig, der von ihnen sein wird, wird im An-
fang seiner Herrschaft gewaltiges Boses tnn 1260 Tage lang.

53. Und es wird sich gegen ihn ein Krieg ans dem Maghrib

(Westen) erheben, and er wird den Sieg erlangen bis zmn
Tage seines Todes,

54. Und nach diesem wird von ihnen anftreten ein Jangling, der

Sohn des Vorigen, welcher der 19te Konig der von ihnen

kommenden sein wird. Und er wird ans zwei Geschlechtem

stammen; denn sein Vater stammt von den Sohnen Isma'il’s,

seine Mutter aber von den Rum (Romaern).

66. Und es wird Krieg geben in Agypten nnd Syrien 21 Monate
lang.

66. Denn ihr Schwert nrird nnter ihnen selber wiiten (?), nnd
jener Konig, dessen Kamenszahl 666 ist, wird anch noch mit
drei anderen Hsmen genannt, nnd diese sind Mftmadijns and
Challalu (= Challa) nnd SarEbldns.

57, Denn (sic) er wird herrschen, wShrend er noch ein kleiner

Knabe ist, und wird gewaltiges BSses ton nnd wird den
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Juden, die sich uberall befinden, befeblen, dad sie nach Jeru-

salem zuruckkebren, und die gauze Erde wird erschiittert

werden in den Tagen seiner Herrschaft, bis der mannlicbe

Sklave verkauft wird fiir einen einzigen Dinar.

58. Er hat ein Antlitz, das man nicht znm Erroten bringen

kflTiTi nnd das die Furcbt Gottes vergiBt (oder er ver^t
u. s. w.).

59. Und er erinnert sich weder des Gesetzes seine/ Vaters Is-

maMl, noch des seiner Mutter, die namlich eine Rumijja (Ro-

maerin) war; und er ist hart und trunken zu jeder Zeit.

60. Und er totet viele, wahrend sie mit ihm am Tische essen,

durch Getranke aus Zaubermitteln, und es wird viel Ver-

whstung geben in jenen Tagen.

61. Syrien und das Land Jahnda wird er freilassen (gedeihen

lassen); aber den Maschriq (Osten) und Agypten wird er be-

drucken, und im Maschriq werden 2—3 Generale (Statt-

halter) sich folgen in einem einzigen Jahr.

62. Unter der Herrschaft dieses 19ten wird nicht gefragt werden
nach Recht und Gerechtigkeit, sondern Gold wird verlangt

werden zu jeder Zeit (auch aktivisch mit „er‘‘ als Subjekt).

63. Und er wird StatthaJter (Stellvertreter) in den Gegenden
von Afrika (gemeint ist die Provinz) einsetzen und ge-

waltige Heere, und es wird sich ein Krieg erheben zwischen

ihm und ihnen.

64. Und das Heer, das mit ihm ist, wird zu Grunde gehen, und
er wird in den Gegenden von Afrika mit den Resten seines

Heeres sitzen bleiben viele Jahre lang, ohne daruber Herr
zu werden.

66.

Und danach wird sich wider ihn erheben ein fremdes Volk,
welches Turken heifit, und er wird mit ibm kampfen.

66. Und siehe, Sarabidus wird Herr werden fiber viele von den
Rom und Pentapolis und Almahijfin (kopt. metos, Meder)
und ihre Rente erwerben und fiber ihre Stadte herrschen
und in die Stadt einziehen, die er sich erbaut hat, und in
die Provinzen, die sein Yater znsammengebracht hat.

67. Der Tfirke aber, der rustet gegen ihn den Kiieg und will
das Konigtum dem Sarabidfis fortnehmen.

68. Und wahrend nun Sarabidus in seinem Hause sitzt, die
Rente vor ihm aufgehauft, und diesen gewaltigen Reichtnm,
das Gold und Silber und alle die edlen Steine und alle Ge-
fafie betrachtet,
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69. Da berichtet man ihm, dafi der Tiirke scbon Tiber ganz Sy-

rien nnd seine Grenzen Herr geworden ist. Da ziebt er

aus in grofier Besturzung mit seinem gesamten Heere, nnd
alle Beute- nnd Plundenmgsstiicbe lafit er zuriick and nimmt
nichts davon mit sich,

> 70. Sondem mit verstortem (wortlich : tierischem) Herzen sinnt

er dariiber, was er machen soil.

71. Wenn er anf der Flncht nach Agypten kommt, so wird ibin

der Tiirke mit seinem Heere znvorkommen.

72. Sie werden aneinandergeraten mit ihren Heeren, nnd sie

werden miteinander kampfen, bis das Bint in Menge fliefit,

Tmd der Tiirke ist ans dem Gescblecht der Bumanin (sic,

wohl Romaer).

73. Und es wird Kampf geben in der Stadt Ascbmnn, bis sich

das Wasser des Stromes in Bint wandelt von der Masse der

Toten und niemand aus ihm Wasser zn trinken vermag.

74. Und viele von den Leuten werden durch’s Schwert sterben;

ihre Zahl wird nicht gezahlt werden, nnd wer iibrig bleibt,

wird zu seiner Provinz znruckkehren, zn dem Orte, von dem
sie ausgegangen sind.

75. Der Tiirke wird den Sarabidus toten nnd die Herrschaft von

ihm nehmen, rmd die Sohne Isma'Il’s werden danach nicht

mehr bestehen, sondem ihre Zahl ist damit vollendet.

76. Danach wird sich erheben iiber sie der Konig von Rum, imd

er wird sie anstilgen mit der Schneide des Schwertes vor

den Sohnen Isma'il’s (resp. von Seiten der Sohne Isma'il’s)

in der Wuste Atrib, welche das Land ihrer Vater ist.

77. Und die Sohne Isma‘ll’s werden den Rum nntertan sein, nnd
die Rum werden herrschen fiber Agypten 40 Jahre lang.

78. Und danach werden heranskommen zwei Volker, deren Namen
ist Gog nnd Magog, Tind sie werden die Erde erschtittem

viele Tage lang. —
79. Das sind die, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres, nnd

es wird der Antichrist erscheinen, und er wird viele ver-

fnhren, bis er, wenn er vermag, auch die Anserwahlten

verfiihrt.

80. [Und er wird die beiden Propheten Henoch] nnd Elia [toten],

und sie werden drei und einen halben Tag tot anf den

StraBen der grofiten Stadt, Jerusalem, liegen.

81. Und danach wird sie auferwecken von den Toten der Alte

der Tage.

82. Jener, den ich gesehen habe auf der Hohe der Wolken des
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Himmels wie eines Menschen Sobn
;
seine Herrschaft ist eine

ewige Herrschaft, und sein Reich vergehet nicht.

83. Er wird den Antichrist and seine gesamte Heeresmacht

toten.

84. Dann in Wahrheit wehe den gesamten Lebewesen, die sich

in jener Zeit anf der Erde befinden, denn es wird G-ewalttat

herrschen und gewaltiger Znsannnenbruch imd Weinen, and

die Rettnng der Menschen wird die Hand des Himmels-Gottes

sein, und das ist das Ende der Rede.

85. Da sprach zu mir der Engel: „Daniel, Daniel, verbirg diese

Worte und versiegele sie bis zu der Zeit, in der sie sich er-

fiillen; denn dies ist das Ende von allem“.

86. Und ich, Daniel, erhob mich und verbarg diese Worte und

versiegelte sie.

87. Und ich pries Gott, den Vater jedes Einzelnen und den

Herrn der Gesamtheit, den Kenner der Zeiten und der Jahr-

hunderte.

88. Him gebiihrt [Ruhm] und Majestat bis in Ewigkeit. —

Amnerkongen zur Ubersetzung.

Wo der koptische Text wesentlich abweicht, sind die Ubersetzungen

von T., S., E. beigefiigt.

3. Es geschah „niir“
;

nicht zu lesen, da es Ubersetzung

des koptischen Umoi „an mir“, d. h. mir, ist (E.).

6. „Lowin“ T. ursus, S. Bar; E. „gewi6 Lowiu; fiir gibt

Glossar Der Bar bemht auf Apoc. 13, 2“. „genommen“;

„Das nach T. hier stehende Verbum ;6uiA soil Ps. 68, 3 ‘heiser

werden’ bedeuten. AuSerdem ist *wc;6aiA (3. fem.) in einem

Glossar mit wiedergegeben, wofiir Peyron ver-

mutet". E. „stand“ arabisch moglich auch „wurde gestellt*

nach D. 7, 4: i<stdd-7]; wenn das kopt. nach T. S. E. aktivisch

bildet, so hat der Autor nicht die Septuaginta, sondem ein

arabisches Aktivum wie vor Augen. Letzteres kann
aber sehr wohl auf die koptische Entsprechung von
zuriickgehen. Nach E. nicht zwingend.

13. „wissen“‘ „verstehen“ nicht kausativ zu lesen, da T. scire

S. E. wissen.

16. hier Imperativ.
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16. E. Crmnde gehen mit sernem Reiche; er wird

nie wieder stark sein“. Ahnlich T. S.

17. T. habitabit in exercitn nsqae ad terram Aethiopnm
;
ahnlich

S.; E. pCr wird die Erde besitzen wie Eisen (sic); er wird

in Kraft werden (d. h. voU Kraft sein) bis znm Lande der

Athiopen". — 811 Jahre; kept. Text 911 Jahre T. S. E.

18. E. „his viele Tage voUendet sind"; so anch T. S.; man
konnte anch das Arabische so iibersetzen, wenn man, wie

hanfig, die Casns verwechselt sein laBt.

19. Die erste Klammer ist keinesfalls zn erganzen, da T. S. E.

nnr vom Reiche sprechen, nicht vom Konig; vermntltch

fehlt nichts nnd ^ ist Dittographie.

23. T. S. perdentnr; E. er wird aJIe Stadte .... verderben. —
E. „bis zur VoUendung ihres Endes, welches (oder welche)

sein wird. sic. Dieses „welches sein wird‘‘ steht z. B. Mark.

10, 32 fur rd ueklovru^.

24. E. „nnd G-erechtigkeit (nicht seine) wird sich . . .

.“

23. Es lieBe sich anch die tibersetzung rechtfertigen
:

„die mit

der Hand gemachten Werke der Fraheren“, doch schlieBt E.

diese Lesung aus. E.; Handarbeiten, der gewohnliche kop-

tische Ansdrnck fiir xsiQonoiritog oder 3iXd0fitt.

26. T. Et perseqnetnr eos qtd sunt super terram, ut non re-

perias inhabitantem, neque resistentem. Ahnlich S.; E. „er

wird bedriicken, die auf der Erde sind, nnd Du findest nie-

mand, der da kauft (lies ^oin statt gon) oder verkanft,

indem sie alle seufzen 42 Monate. Anch im Wortlaut nach

Apok. 13, 17“

.

28. verschiedenartig, vielleicht „verkehrt“ zn iibersetzen, wie

S. E.
;
T. opera perversa. E. vergleicht Matth. 17, 17 ;

Lnk.

9, 41. — „Man“ so T. S. E.

29. Den arabischen Text kann man nnr so ubersetzen. ^Am
Ende der Zeiten“ gehort nach T. S. znm zweiten Satzteil.

E. zweifelhaft, da Koptisch zwei nnverbundene Satze hat,

aber nach E. wie nach meinem Gefiihl ist das Arabische

hier nicht richtig.

31. T. donee depraedati fuerint nrbem regni, quae non sancta

est. S. „bis sie weichen von der Stadt des Reiches, welche

nicht heilig ist. E. „bis sie herankommen zur Stadt des

Reiches, welche Suban ist“. Dies Wort „herankommen“ be-

gegnet nach E. anch in 50, 66, 74 nnd heiBt ursprunglich

„fliegen“, wird aber dann als allgemeines Verbnm des Glehens

gebrancht; E. vermutet bei T. Anlehnnng an Woide, der



26 C. H. Becker,

das volare des Lexikons mit „voler“ verwechselt haben

mag. — Assuan ist zweifellos nicbt gemeint; denn es war

niemals Hauptstadt der Athiopen. Ich vermute, daB das

co'if&i.n des koptischen Textes vom Araber bier und in V. 50

als co-re-n = JStnjvt] = Assuan gedeutet wnrde, wabrend

Soba, Stiba, die Hauptstadt des siidnubiscben Reicbes

Aloa im Sudan gemeint ist; vgl. Ja'qubi 1,217, wo der

Herausgeber Soba nacb Lepsins, Nubische Grammatih

p. CXIX vergleicbt. Neuerdings aucb Marquart Benin-

Sammlnng CCLI.

32. wortlicb: „sie werden ibnen tributgebend werden in den

Atbiopen (etwa — es wird ibnen nnter den Atbiopen Tribut

gegeben werden)“, docb bezweifelt E. den Wortlaut. Sicber

ist Tribut, Abgabe, xfjveog (Mattb. 22, 17 ;
Mark. 12, 14).

33. T. Rex qui erit ex illis decimus tertius, onmino non babi-

tabit in eo (regno), neqne timebnnt eum: et regnum eins

dnrabit paucos dies in ignorantia. Das ignorantia lant Anm.
nacb dem arabiscben S. ^wird wenige Tage dauem
in Angst", sonst wie T. E. „Der 13te Konig, welcber sein

wird von ibnen, in dem ist gar kein Mitleid und nicbt (wobl

Lucke) Furcht vor ihm. Seine Herrschaft wird wenige Tage
dauern •;^coc. In “xcoc mag nacb E. eine Partikel stecken,

wie „nur“, „kaum“, aber nicbt belegbar. Die Ubersetzungen

von T. S. sind undenkbar. Der Text ist zweifellos verderbt.

Natiirlich ist „inUnkenntDis“ ebenso moglich. Vielleicht

aucb Metbodiscb ricbtig ist es jedenfalls, die Lesung
des Manuskriptes beizubehalten, so lange nichts entschieden

Besseres sicb bietet. „Beschwer“ nacb Lane; nacb Glossar
Bajan und Dozy sogar „manqne de vivres".

35. T. Congregabit bellum in Aegypto, ut Aegyptns commoretur
in molestia et snspirio suo. Abnlicb S. — E. „Er wird einen

Krieg (das gleiche Wort aucb v. 67) sammeln (aucb: zusammen-
bringen) und Agypten wird zur Rube geben (Ausdruck aucb
vom Entschlafen gebraucbt) bei ibren (3, Plur. Agypten =
Agypter) Scbmerzen und ibrem Seufzen".

36. Djizja, kept. Tribut wie v. 32. E. T. S. Land der Romer.
37. E. „mit den Gegenden des Siidens".

38. T. timebit finem; desgl. S.; E. „er wird sicb endlich

furebten".

41. E. „Er wird stark sein in seiner Seele wie das Eisen. Er
wird sein Schwert setzen bis zu den Romem, seine reebte

Hand auf die Athiopen".
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43. Edelsteine, T. S. E. margaxitas.

46. E. „Man wird (kept. Passivomschreibung) ihm eine groBe

friedliche Zeit geben“. S. iqi^vixov. — ,Festigkeit“, T. S. in

rectitudine. Diese XJbersetzang aneb im Arabiseben moglich.

49. Gescblecbt xmd Heer konnen im Arabiseben aneb Subjekt,

„er“ Objekt sein, im Koptischen jedoch nicht.

50. E. ^Wenn er aber nacb Agypten mit den Schatzen herab-

steigt, da wird er nacb dem Oberland (M.a.pHc) in Agypten
geben, indem er nacb Snban, der Stadt der Athiopen, mit

dem Rest der Sebatze geben will“, vgl. Bemerkungen zn

V. 31. Wenn der Kopte ans dem Arabiseben ubersetzt hat,

ist die Wiedergabe von Sa'id durch Maris aufFallend; aber

aneb sonst belegbar; Amelinean, Geogr. de I’Egypte 574.

53. T. in regionibns septentrionalibns. T. S. ,,in den westlichen

Gegenden“.

56. T. gladiam enim eornm projiciet in Bios ipsos in hello rex

ille, coins nomen faciet numernm 666. Ebenso S.
;
E. „denn

ibr (3. Plur.) Schwert wird in sie selbst werfen (sic; ob ge-

worfen werden?) in dem Kriege. Jener Konig (kann nicht

Sobjekt des vorigen Satzes sein), der, dessen Name 666 an

Zahl betragt, der wird aneb genaimt n. s. w.“ E. also wie

der Araber, der sich allerdings sehr umstandlicb ansdriickt.

57. E. wie Araber gegen kleine Abweichungen bei T. S., die fiir

Bankanfen" tradiderint resp. „verraten“ baben.

61/62. T. et ordinabit epistolarios in Aegypto (S. Briefboten).

Oriens bis et ter ono anno erit erga semetipsos in regno

hocce quod est decimnm nonnm (S. ebenso). Das ist natiir-

lich Unsinn. E. gibt folgende Lesnng: „er wird Epistolarii

einsetzen in Agypten, dem Osten (entweder streiche Agypten
Oder fuge ®i°)) zwei und drei aofeinander in einem

einzigen Jabre in der Herrschaft dieses, der der 19te Konig

ist". Diese Eonstrnktion scheint mir sogar besser als die

arabisebe; dann waren die ersten Worte von 62 an 61 an-

zngliedem nnd das 3 zo streichen. Epistolarii ond qnwwad
entsprechen sich aber nicht. Qowwad ist gnter alter Spracb-

gebranch, z. B. Tab. Ill, 49, 7. Sollte vielleicht der Kopte,

der ja ans dem Arabiseben ubersetzt baben wBl, statt

etwa gelesen nnd darin einen Plural von Ouij oder

= ^BQeddQtog (vgl. die Apbroditopapyri !)
vermutet

baben? Dann waren die nnsinnigen Epistolarii erklart nnd
zngleich die Ubersetznng ans dem Arabiseben gesicbert.

Dafi der banfige Wecbsel der Kalifen nnd Statthalter den
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Zeitgenossen aafgefallen ist, sehen wir axis Severxis (s. nnten).

Der SchloB von 62 ist im Koptischen aktivisch gexvandt, was
anch im Arabischen moglich nnd bei der nach E. empfeblens-

werten Textverbessemng sogar wohl richtiger ist.

63. T. ordinabit epitropos. E. ^Und er wird einen Epitropos

einsetzen mit einmn groBen Heere“.

65. jTiirken*; T. Pitonrgos; E. „Ein fremdes Volk, welches man
den Targos nennt“. pi ist der koptische Artikel.

66. „Einziehen“ T. depraedabitnr, vgl. v. 31. — Provinzen, im
Kopt. steht x&Qu, im Arabischen das davon abgeleitete Eora.

69. T. cnm omni mnltitndine sna; desgl. S.; E. „mit seinem

ganzen Heere“.

70. Wortlich; Sondem er wird warden mit tierischem Herzen,

indem er . . . Genau so der koptische Text nach E.

72. E. „Sie werden einander begegnen mit ihrem Heere" (Sing.!).

So anch T.
;

S. Plnr.

73. E. „Der Krieg wird sein in Schmun, der Stadt“ (nicht die

ubliche Verbindung, die Stadt Schmun). E. bis sie

nicht Wasser aus ihm trinken k6nnen“; 1. Tr-roYgrteAi statt

nnoTeg+CA*..

74. E. „eine nnzahlige Menge“; „was von ihnen iibrig bleibt,

die werden nach ihrem Lande gehen (S. T. bier wieder das

nnsinnige depraedabxmtnr ; vgl. v. 31), dahin, von wo sie ge-

kommen sind“.

76. T. (ahnlich S.) ne restituat amplins regnum filiomm Ismaelis.

E. wie Araber, doch halt er den Text fiir verdachtig.

76. T. Postea surget super eos rex Romanorum, et delebit eos

ore gladii inter filios Ismaelis in deserto Thribon terrae

patrom ipsoimm. S. er wird anfraumen mit der
Schneide des Schwertes xmter den Sohhen Ismael’s in der
Wuste 9qCPc3v (arab. Atrib), dem Lande ihrer Vater“. E.

:

„Er wird ihnen (den Turken) Ansrottung geben (sic;?) mit
der Scharfe des Schwertes nnter den Sohnen Ismael’s in

der Wiiste von dem Lande ihrer Vater“. E. denkt
bei -opitojit nicht ohne weiteres an a^pifo

,
das der

Araber, da es nicht bei der Wiiste, sondem bei dem heutigen
Benha liegt

;
er vermutet beim Araber eine falsche Beziehong

des bekannten Atrib auf ein uribekanntes Thribon, ahnlich

wie oben Snba auf Assuan gedeutet wurde.

79. T. cnm vero invaluerit, seducet etiam electos. S. ebenso,

nnr verfolgen. E. „er wird eine Menge tauschen, sodaB,
' wenn er kann, er anch die Auserwahlten verfiihrt“. E. halt
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„weim“ for verderbt. Daa Arabische stiiomt wortlieh zu E.

Da der Antichrist die Anserwahlten tatsachlich verfiihrt,

inochte man das qadara gern nach dem Sprachgebranch der

islamischen Theologie behandeln, doch geht das wohl nichi

an. Der Antichrist erscheint hier nicht wie im Islam als

Dadjdjal, sondern wortlieh als Gegenmessias.

80/81. T. S. 3 Tage, halbtot; E. ^und sie werden S'/s Tage ver-

bringen, tot seiend, anf dem Platze . . .
. ,

nnd danach wind

82. Die 2te Person ware natiirlicher als die Ite, da der Engel

spricht; im Arabischen natiirlich gerade so gut moglich,

aber der Kopte hat nach T. S. E. die Ite Person. SoUte

hier nicht beim Eopten eine falsche Ubersetzung des Ara-

bischen vorliegen?

83. T. mnltitndo, S. Menge, E. Heer.

84. ^Wahrlich, wehe jeder Seele . . . .; denn wehe, es wird 6e-

walt nnd grofies Zerbrechen nnd Weinen sein. Und das

Heil der Menschen ist in den Handen Gottes vom Himmel“.

T. S. Shnlich.

86. E. „ich siegelte die Eede nnd ich versiegelte“ (sic). So anch

T. S,

2. Erklarang der Apokalypse.

Ehe man die historische Dentnng beginnen kann, mn£ anf das

typisch Apobalyptische hingewiesen werden. Anf die Tiere nnd

Horner, anf Gog nnd Magog, den Antichrist, den Alten der Zeiten

(vgl. Daniel 7, 9—12), anf Tod xmd Wiedererwecbnng von Henoch

nnd Elia — vgl. dazu Bonsset, Religion des Judentnms in nen-

testamentlicher Zeit 2. Aufl., S. 267; Ders. Antichrist S. 134 f. —
gehe ich nicht weiter ein; das sind typische nnd bekannte Sachen.

Die Endherrschaft des Rdmerreichs ist nach Bonsset ebenfalls ein

stehender Zng. Anch manche Zahlen mogen zum apokalyptischen

Schema gehoren. So gewiss die 655 Regiernngsjahre der Perser

(v. 16); anch die 811 (resp. 911) Jahre der Romer (v. 17) sind

verdachtig, doch kenne ich kein Vorbild. Die Daner des Hellenen-

reiches von 1000 Jahren nnd 30 Tagen ist einfach ein aTag vor

Gott“ nnd ein Monat. Es ware wohl ganz verfehlt, hier histori-

sche Berechnungen anstellen zn wollen. —
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Andere Zahlen entstammen direkt der Offenbarang Jobannis.

Fiir die 42 Monate (v. 26) vgl. Ap. Job. 13, 5, wo sie ein Reflex

der 3 Vs Zeiten in Dan. 7, 25; 12, 7 sind — 1 Zeit = 12 Monate —

:

man vergleiche dazu Boll, Ans der Offenbarang Jobannis 25,

Ebenso sind die 1260 Tage (v. 52), apokalyptisches G-nt (Ap. Job.

11, 3; 12, 6). Dan. 12, 11 beiflt die Zahl allerdings 1290; da ist

zu den 1260 Tagen = 42 Monate nocb ein Schaltmonat binzu-

gerecbnet. Ancb die 21 Monate (v. 55) sind wohl nur eine Multi-

plikation der zauberischen Grnndzablen 3 und 7, oder es ist die

Ealfte der 42 Monate genommen. Die 40 (v. 26) ist aacb eine

beilige Zabl. Die Zabl 147 (v. 29) und 110 (v. 30) sind mir nicbt

verstandlicb, doch siehe daruber nnten. Dentlich apokalyptisch

sind ancb die Zahlen 399 (v. 24) und 666 (v. 47), obwobl sie eine

historische Deutnng haben. Im Mittelpankt stebt der Konig 666.

Es ist natiirlich dabei an Ap. Job. 13, 18 gedacht, das beriihmte,

viel nmstrittene Tier, nber dessen Dentnng (wobl = Nero redi-

vivus) man Bonsset, Die Offenbarang Jobannis 6. Aufl., S, 373;
Boltzmann -Baner im Hand - Kommentar zam nenen Testament
Bd. IV, 400, und aacb Boll o. c. S. 23 vergleicbe. Icb vermate,
dafl der Ausdruck qalb wab§i (v. 70). T. cor animalis, nocb ganz
bewuBt auf das d-rjgiov der Offenbarang anspielt. Die Zahl 19

bei den Konigen ist wobl historiscb, wenn sie sich aacb aus der

gegebenen Homerzabl von 10 + 1 + 4 durch schematische Er-
ganzung einer parallelen 4 ergeben konnte. —

Nun aber zar bistorischen Deutung!

Die Tatsacbe, die den Apokalyptiker am meisten beschaftigt
— sie wird zweimal erzablt — ist zweifeUos der TJntergang des
Sarapidos, aucb Challe, Mametios und Konig 666 genannt, der bei
AscbmOnain von seinen Stammesgenossen, also den Ismaeliten, die

aber wieder mit den Turken zasammenflieBen, erschlagen wird.
Wer ist Sarapidos? Was sind das fiir Tiirken? Es gibt nur
einen Kalifen, der bei Aschmunain ermordet wurde, und das war
Merwan 11., der letzte der syrischen Omajjaden. Scbreiben wir
Merwan griecbiscb-koptiscb Megovav, so bekommen wir als Zahlen*

wert 40+ 5 + 100 + 70 + 400 + 1 + 50 = 666. Die anderen Namen
sind nun nichts anderes als willkurliche Umschreibungen der
gleichen Zahl 666.

MKitexiog = 40 + 1 + 40+ 5 + 300 + 10 + 70 + 200 = 666.

XkHc = 600+ 1 + 30 + 30+ + 5 = 666.

HaganiSog = 200+1 + 100+ 1+80+ 10 + 4 + 70+ 200 = 666.

Was hat nun aber Merwan mit den Tiirken zu tun? Die Chora-

sanier werden von der christlicben Uberlieferung als Turken geha6t,
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ja, schon Merwan selber z. B. von Sevems von AschmSnain als

Konig der Tiirken (malik el -Turk) bezeichnet (ed. S[eybold]^)

173,20; ed. E[vetts]^) 118). Da letztere nnter arabischer Fiihrung

standen, ist also kein Widersprnch in der Angabe, da6 Sarapidos

von Stammesgenossen nnd dock zugleich von Tiirken gesturzt

wird; es zeigt vielmehr, wie genan dem Apokalyptiker der Tat-

bestand bekannt ist. tjber Einzelheiten vgl. Abschnitt 4. Der
wesentliche Inhalt der Visio XIV ist also der Sturz des Omajjaden-

reiches, mit dem aber ihre historische Kenntnis anch aufhort;

denn die dOjahrige Romaerberrschaft and Gog «nd Magog sind

rein legendar. Die Vision diirfte also nnter dem nn-
mittelbaren Eindruck des gewaltigen historischen
Ereignisses der Katastrophe des Omajjadenreiches
geschrieben sein, eine Feststellung

,
die fiir die Geschichte

des koptischen Eanons von Wichtigkeit ist. —
Damit ist eine Gmndlage gelegt, anf der wir weiterbanen

konnen. Sarapidos Merwan erscheint als 17ter Konig, nnd dock

scklieBt die Apokalypse mit seinem Tod, der in der Reihenfolge

beim 17ten Konig nnd dann nochmals beim 19ten Konig erzaklt

wird. Wie verhalt es sick mit dieser Zakl von 19 Konigen?
Nach imserer Zaklnng kat es 14 Omajjaden gegeben

;
rechnet man

dazn die 4 ortkodoxen Kalifen nnd den Propketen oder Rasan b.

'Ali Oder 'Abdallah b. Zubair, so ist die Zakl 19 leickt zu er-

reichen. Wie zaklt nnn die Apokalypse? Wenn Merwan der

17te ist, so zaklt sie vermntlick 4 orthodoxe Kalifen (resp. Mn-
kammed nnd seine drei ersten Nachfolger nnter Auslassnng 'Ali’s,

da fur diesen ja Mu'awija zahlt, wie Stephanns Alexandrians, von
dem sub B am Ende die Rede sein wird) nnd 13 Omajjaden, indem
sie den ja so hanfig nicht mitgerechneten epkemeren Mu'awija 11.

fortlaBt. Diese Zaklnng wird bestatigt durch die Angabe, der

lOte Konig babe die Namenszahl 399. Das miiBte Snlaiman sein.

Nnn ergibt die koptisck-griechiscke Schreibung SokTjfiav tatsachUch

200 + 70+ 30 + 8 + 40 + 1 + 50 = 399. Damit steht das Ge-
rippe fest; alles Weitere ist aber vollig zweifelhaft. Sckon
die Besckreibnng „wie ein Prophet, der Gerechtigkeit iibt, die

Hnngrigen speist nnd die Nackten bekleidet“ paBt mit Ansnahme
des Propketen (wegen des Namens) wenig anf Snlaiman. Die
Cbarakteiistik des llten Konigs pafit zur Not anf 'Omar II., wie
ihn die Christen angesehen haben mogen. Die Zerstomng von

1) CJorp. Script. Christ, or., Script Arab. ser. HI, tom. IX.

2) Patrol Orient V.
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Bildwerken der Vorzeit wird zwar meist dem Jazid 11. zage-

schrieben, ist aber schliefilich anch bei ‘Omar IL moglicb. Aach
die ronde Zahl von 40 Begierongsmonaten mag die knrze Be-

gierungszeit von 99—101 H. bezeichnen. Die Angaben iiber den

12ten Konig, der Jazid H. sein miifite, sind mir ganzlich nnver-

st^dlich, namentlicb die Zablen 147 nnd 110. Das Jahr 110, das

den Krieg mit den Babasch bestinunt, konnte ein Hedjrajahr sein,

aber Jazid ist schon 105 gestorben. Ganzlich anmbglich ist

weiter die ParaUele bei dem 13ten Konig, der nnr wenige Tage

regiert, wahrend der ihm nach der Zahlnng entsprechende Hiscbam

neben Mu'awija I. imd 'Abdnlmalik der am langsten regierende

Herrscher des Hanses Omajja war. Wenn Nr. 12 nnd 13 ver-

wechselt waren, dann fiele das Jahr 110 der Hedjra in seine Ke-

giernngszeit. Aucb bei anderen Konigen ist man versucht, sie

mit Omajjaden zu identifizieren, denen sie in der Beibenfolge nicht

entsprechen konnen. So denkt man beim 19ten Konig an Walldlll.,

der wegen seiner nichtarabischen Mutter beriihmt war, riihmte er

sich doch ein Nachkomme des Kesra, des Kaisers nnd des Cbaqan

zu sein. Es bandelt sich aber hierbei wohl nur nm iibernommene

Ziige, die von einzelnen Omajjaden bekannt waren.

Auch eine historische Erklarung fiir Konig 18 und 19 in ihrer

Stellung hinter Merwan und fiir das ZnsammenflieBen von Merwan
mit Nr. 19 ist nicht zu geben. Man konnte an Saffah und Mansur
denken und diese beiden haben auch die groBte Wahrscheinlichkeit

fiir sich; denn wenn der Apokalyptiker den Tod Merwan’s erlebte,

so hat er auch die Thronbesteigung des SafFah und vermutlich

auch die Mansur’s noch miterlebt. Die Abfassung muB nur erfolgt

sein, ehe die Herrschaft Mansur’s sich befestigte und solange die

Wirren noch anhielten, die einen Zusammenbruch des Ismaeliten-

reiches einzuleiten schienen. Fur SafFah spricht die Begierungs-
zeit von 1260 Tagen; nun liegen zwischen dem Tod des Merwan
und dem des Saffah ungefahr 4 islamische Jahre. Die Zahl seiner

wiAlichen Tage ware also nur unerheblich grofier. Auch die

Nennung einer nicht arabischen Mutter stimmt bei Man§ur, der
der Sohn der berberischen Umm walad Salama war (Sojuti ta’rich

261, 12). Entscheidend ist das aber nicht, da auch Merwan, auf
den diese Stelle ja auch bezogen werden kann, ebenfalls eine nicht

arabische Mutter hatte. Eutychius ed. Cheikho 47, 8 neimt sie

eine Armenierin, Tabari 111,51,11; Beladhori ed. Ahlwardt26;
Abu’l-Mahasin I, 357. 13 eine Kurdin. Vielleicht handelt es sich

aber dabei, wie gesagt, nur um einen freien Zug, der von W a-

lld III. bekannt sein mochte. Bei einer Beziehung der Konige 18
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Tmd 19 aof die beiden ersien ‘Abbasiden darf uns jedenfalls nicht

stbren, dafi 19 als S o bn von 18 anfgefabt wird. Den zeit-

genossischen Christen Agyptens waren die Kalifen doch nnendlich

fern, wie ans Severns von Aschmunain uberall dentlich hervor-

geht; gerade er macht nun anch den Mansur znm Sohne des

Safiah (S. 207, 11; E. 193, 2; Hamb. 198, 12)! Auch ist an Abu
Muslim und Safiah zu denken, welch' letzteren die koptische Le-
gende bei Severns, die unten besprochen ist, unbedenklich zum
Sohne des Abu Muslim macht. Wenn das schon am griinen

Holze der Chronistik — und zwar einer fiir Agypten glanzenden

Chronistik — geschieht, was diirfen wir dann von der Apoka-
lyptik erwarten?!

Wir miissen uns mit einem non liquet bescheiden. Es ist ent-

weder durch die Textgeschichte oder, wie mir wahrscheinlicher

ist, durch die TJnkenntnis des Verfassers ein heilloser Wirrwarr
entstanden. Alle hier moglichen Umsetzungen sind unmethodische

Spielereien. Es geniigt festzustellen
,

dafi die einzelnen Konige
der Apokalypse in ihrer Charakterisierung nicht den historischen

Personen entsprechen, mit denen man sie der einfachen Zahlung
nach identifizieren miifite. Nur Salaiman und Merwan sind ge-

sichert. Es sind auch die einzigen, deren Namenszahlen er angibt.

Der Apokalyptiker hat ja nicht Geschichte scbreiben woUen. Er
hat den Zusammenbruch des Omajjadenreiches darstellen woUen
und den IJntergang Merwan’s greifbar dentlich geschildert. Selbst

auf die neue Residenz Merwan’s, Harran, wird angespielt, und der

Todesort, Aschmunain, direkt genannt. Die diesem Hauptereignis

vorangehende Charakterisierung seiner Vorganger ist ganz wiU-

kurlich. Bekannte Ziige einzelner Kalifen — Nr. 10 klingt wie

die islamischen Verherrlichungen Omar’s 11. — werden wahllos

auf die Nummern verteilt. Hatte der Verfasser alle Na-
men gekannt, hatte er gewiB die Zahlenspekulation

noch weiter durchgefiihrt. Auch in den sonstigen histori-

schen Angaben liegen wohl nur allgemeine Erinnerungen an Er-

eignisse der Omajjadenzeit vor; so sind die Kampfe im Maghrib

vielleicht Anspieinngen auf den groBen Berbernaufstand unter

Hischam oder wahrscheinlicher auf die verungliickte Expedition

im 4ten Jahre des Safiah gegen 'Abd el -ragman b. Habib, auf

die Severus von Aschmunain hinweist (S. 207, 9; E. 192; Hamb.

198, 8). —
_

Manche Einzelziige sind aber wohl gamicht historisch ge-

dacht, sondem einfach aus der Riistkammer der Apokalyptik

ubemommen. Bousset hat in seinem Antichrist iiberzeugend nach-

Kgl. Gee. d. Wis*. Nachricbten. Flul.-Ust. Kluse. 1916, Heft 1. 3
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gewiesen, welche seltsamen Schicksale diese apokalyptischen Ziige

mnncBmal haben ond in welch’ fremden Zusammenhang sie ge-

raten konnen. Sollte z. B. die merkwiirdige Zariickfuhrung der

dnden nach Jerusalem in nnserer Apokalypse v. 57 nicht mit dem

typischen Zug, den Bousset o. c. 126 anfiihrt, „tuuc confluent ad

eum in civitatem Hiemsalem nndiqne omnes® zusammengehoren?

Dort ist zwar von alien Volkern die Rede, hier nur von den

Juden ^). Oder sollte nicht der Brotmangel in v. 44 mit der apo-

kalyptischen penuria panis (Bousset 130), das Kaufen und Ver-

kaufen in v. 26 mit dem Kaufen itn Zeichen des Antichrist (Bousset

132) irgendwie zusammenhangen ? Sollte das Blutbad in der Wiiste

Thribon (v. 76) nicht das apokalyptische „gro6e Blutbad auBerhalb

der Stadt" (Bousset 147) und der zu Bint gewandelfce Strom (v. 73)

nicht typische SteUen wie Bousset 148 „et fluet sanguis more tor-

rentis" wiederspiegeln ? Anch die Stelle v. 56, wo die Ismaeliten

sich gegenseitig mit dem Schwert vernichten, erinnert lebhaft an

die Bousset 127 gegebene Schilderung von der Herrschatt des Anti-

christ jCt cadent unus super alterum et gladiis se invicem de-

struent*.

Ich gebe diese Vergleiche rein hypothetisch und ubersebe

nicht, was dagegen spricht; aber da wir einen festen historischen

Rahmen haben, die Einzelcbarakteristik aber nnhistorisch ist,

liegt die Beziehung anf das Schema der Apokalyptik doch

sehr nahe.

3. Die Erwafannng der Nubier.

Von speziellem Interesse sind die Angaben uber die Babasch,

Rabascha oder Hnbusch, womit die Nubier gemeint sind, die dem
christlichen Agypten natiirlich be-»onders naheliegen. Hier spricht

der Apokalyptiker von Verhaltnissen seiner engeren Heimat,

welche die islamische Reicbsgeschichtsschreibung meist iiber-

geht, die aber in den christlichen Chroniken eine grofle Rolle

spielen. —
Die historischen Daten iiber die Nubier hat scbon Quatremfere,

M^moires g4ographiques et historiques sur I’llgypte, 11, 1 ff., und
neuerdings G. Boeder in Zeitschrift fiir Kirchengeschichte 33

1) Die Juden kommen dafur Tor in der armen. Henochapokalypse S. 319;
Tgl. nnten S. 55.
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(1912), 364 ff. zasammengestellt. Die islamische tlberlieferimg

wei6 von Nnbiereinfallen in Agypten nnter den Omajjaden nichts.

Sie kennt den beriihmten Vertrag vom Ramadan des Jahres 31 H.,

dnrch den der nabische Tribnt festgelegt wird (Enz. Isl., Artikel

Bakt and dazu ib. II, 6 rechts oben) and dann erst wieder Ver-
haltnisse aus der Zeit des Kalifen Mu'tasim. Die groBe Liicke in

der literarischen Uberlieferung — urkundlicb gibt es einige diirf-

tige Angaben — wird ausgefiillt durch einen hbchst merkwiirdigen

Bericht, den Severas von Aschmunain erhalten hat, der von ihm
anch in andere christliche QaeUen (Abu Salih Fol. 97 a) iiber-

gegangen, dann von Qnatremere o. c. 55 and nach ihm von alien

Spateren behandelt worden ist. Der Nubierkonig Kyriakos soli

danach zar Befreiong des von den Arabern festgesetzten Pa-

triarchen Michael (Chael) einen Gesandten and nach dessen Ge-

fangennahme ein Heer nach Agypten geschickt haben. Der Gesandte

nnd der Patriarch werden dann sofort freigelassen, wodnrch der

Nabierkonig zu schleaniger Umkehr veranlaBt wird. Bei diesem

AnlaB wird allerlei anch iiber die nnmittelbar vorangehenden

Konige berichtet. Der hierbei genannte KBnig Merkarios ist in-

schriftlich, and zwar fur das Jahr 710 Chr. gesichert (Roder 1. c.

382), Also die Nachrichten sind gat. Konig Kyriakos ist bisher

nicht sicher datierbar; Roder sagt a. D. 737 oder 752, Und doch

enthalt die Severasstelle fiir den Zug nach Agypten ein ganz

prazises Datom. In der Ansgabe von Seybold S. 186, 3 lesen

wir: „Dies geschah im Jahre 64 seit dem Aafkommen der Herr-

schaft der Maslime". Dies Datam — also a. D. 683—4 — ist aber

falsch, da das Ereignis nnter das Patriarchat des Michael fallen

soU, der a. D. 744—768 den Patriarchensitz innehatte. Nun hat

nns Seybold die wertvolle alte Vorlage des Severus, die in einer

Hamburger Handschrift erhalten ist, beschert*). In ihr findet sich

S. 178, 8 das Jahr 64, aber ohne die muslimische Ara. Da nun
in der ganzen Vita nach der Martyrerara (Diokletiansara) ge-

rechnet wird — Hamb. 159, 13 kommt das Jahr 459, ib. 198, 9
das Jahr 470 vor — so ist an dieser Stelle zweifellos 464 zn
lesen, da man in alien Zeitrechnangen ja haafig die Hunderter
fortlafit. Damit ware fur den nabischen Einfall 464 Diokl. = a. D.
748/9 anzunehmen. Der Patriarch wird, wie weiter nnten be-

richtet wird, am 12. Baba, endgiiltig sogar erst Ende Tubah —

1) Severns Ibn al Mnqaffa, Alexandrinische Patriarchengeschichte, ed. Sey-

bold, Hambnrg 1912 (VerOffentlichang aus der Hamburger Stadtbibliothek), zitiert

Hamb.

3 *



36 C. H. Becker,

das miiB aber schon a. Diokl. 465 gewesen sein — freigelassen.

Also fiele der Nubiereinfall in die letzten Monate von a. Diokl.

464, d. h. in den Sommer 749. Wie lange er danert, wissen wir

nicbt. Am 28. Angust 749 ging a. Diokl. 464 zu Ende; am 20.

August 749 hatte das islamische Jahr 132 begonnen. Dazu pa6t
nun vortrefflich, dafi als Statthalter Agypten’s ein gewisser 'Ab-
dulmalik genannt wird. Gemeint ist 'Abdulmalik b. Merwan b.

Musa b. Nu§air, der im Jahre 132 H. Statthalter wurde, nachdem
er bereits vorher Finanzprafekt gewesen war. Die Finanz-

prafekten werden aber von der Chronik des Severus durchweg
als die eigentlichen Herrscher Agyptens bezeichnet. Die Statt-

halter werden. nur in seltenen Fallen genannt; den Kopten inter-

essierte nor der Chef der Steuereinzieher, in dem er den wahren
Herrn Agyptens erblickt. Erst nachdem ich dies errechnet hatte,

sehe ich, dafi auch Evetts in seiner Ausgabe an dem Jahre 64 H.
Anstofi genommen hat, aber statt den Znsatz Hedjra zu streichen,

hat er falsch a. H. 130 korrigiert. —
Im Jahre 748, aber nicht viel friiher — denn sein Vorvorganger

korrespondiert schon mit Michael —
,
ist also Kyriakos Konig von

Nubien. Seine Herrschaft danerte langer als das Patriarchat des
Michael; denn der Biograph sagt, da6 er zur Zeit der Abfassung
der Vita des Michael noch regiert habe (S. 185, 10; E. 144, 1;
Hamb. 177, 17). Er regiert also mindestens a. D. 748—768

;
viel-

leicht auch noch friiher und spater. Damit ist ein neues festes

Datum fiir die altere Geschichte Nubiens gewonnen.

Der Vulgatatext des Severus steUt nun die Sache so dar, als

ob Kyriakos mit seinem Heere bis nach Fus{at-Mi§r gekommeu
sei und dafi die Birket al-IJabasch, der Abessinierteich in Fustat
so genannt worden sei, weil die Abessinier-Nubier — man sagt
bald Habasch, bald Nuba — dort gelagert batten (S. 185, 16;
E. 144). Das ist natiirlich ganz unmoglich. Ein siegreiches Nu-
bierheer vor den Toren der Hauptstadt hatte die islamische Chro-
nistik nicht verschweigen konnen. Da sie aber nichts davon weifi

hatte ich den ganzen Nubierzug fur eine Erfindung des chiistlichen

Biographen zu Ehren seines Helden, des Patriarchen Michael
gehalten. Nun kennt aber auch die Danielapokalyse Nubier-
einfalle bis auf die Hohe von Aschmunain (v. 37; tiber Cleopatra
vgl. Abschnitt 4). Damit treten die Angaben des Se-
verns aus ihrer Isolierung. Und nun lost der Hamburger
Text auch die Schwierigkeit mit der Birket al-Habasch- denn
hier (Hamb. 177 pu.) fehlt die Beziehung auf Birket al-Habasch, die
ganze Etymologie ist also eine Glosse des spateren Vulgatatextes.
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Es ist Misr = Agypten, nicht = Fnstat gemeint, und es handelt
sich nm einen Einfall in Oberagypten. Bennruhigangen durch
Orenzstamme haben die agyptischen Chronisten nicht fur wichtig
genug gehalten, nm dariiber zn referieren; das waren alltagliche

Sachen. Anch haben die Mnslime eine ganz andere Etymologie
fur Birket al-Eabasch (MaqrizI, Chitat II, 152, 21 ;

B. Dnqmaq IV,

66, 16; Kindi 370, 15). Gegen Ende der Omajjadenzeit hatte also

wieder einmal ein Nnbiereinfall in Oberagypten statt, wie sie

anch die Danielapokalypse kennt. Ein nnbischer Gesandter scheint

znriickbehalten gewesen zn sein. Gleichzeitig war anch der Pa-

triarch gefangen- gesetzt, nnd da hat der Chronist die Preilassnng

seines Helden mit dem Einfall der christlichen Nnbier in Verbin-

dnng gebracht. Vielleicht hat es der Statthalter in dieser Zeit

der Wirren fiir richtig gehalten, die religiosen Beziehungen des

Patriarchen zn den Nnbiem politisch ansznnntzen. Das wird wohl
der historische Sachverhalt gewesen sein. Der Severustext nnd

die Danielapokalypse stiitzen sich gegenseitig. Die Nnbiereinfalle

sind also historisch. —
Viel hanfiger als die Erzahlnngen von nnbischen Einfallen

sind in der agyptischen Literatur die Berichte von ihren Tribnt-

karawaneu. Namentlich ans der von Tag zn Tag fortschreitenden

Chronistik der spateren Zeit ist nns manches dariiber bekannt

{Abul-Mahasin I, 725; Chitat I, 202, 13). Fiir die atere Zeit vgl.

Enz. Isl. Artikel Bakt. Da6 die Habascha in v. 43 Gold, Silber

nnd Edelsteine bringen, ist wohl iibertrieben oder ein typischer

Zng. Sie lieferten Sklaven nnd seltene Tiere; aber natiirlich war
der Sudan das Land des Goldexports ,

nnd die Smaragdminen
lagen unweit des Knbierlandes. Aber wir durfen hier keinesfalls

eine genaue Chronistik voranssetzen. —
Da6 die Mnslime bis Suba — s. Anm. zn v. 31 — vorgestoBen

seien, ist kaum anzunehmen; das siidliche nubische Reich, Aloa,

erfrente sich voller Selbstandigkeit. Weiter als Donkola sind die

Heerfiihrer der Omajjaden nicht gekommen. In v. 50 spricht der

koptische Text von Maris und Snban, der arabische von Sa'id nnd
Assuan als dem Znflnchtsort Merwan’s. Marls ist im Koptischen das

Oberland, Oberagypten schlechthin, bei den Arabern dagegen die

nnbische Nordprovinz, uber die Marqnart, Benin CCXLIX, zn ver-

gleichen ist. DaB sich Merwan auf seiner Flucht in den Sudan retten

wollte, ist iibrigens von Severns — s. nnten snb 4 — bezengt.

Anch das Schicksal seiner Sohne beweist das. Shba war wohl
die siidlichste dem Apokalyptiker bekannte Stadt; deshalb nennt

er sie hier.
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4. Eioe zeitgeD^isebe Gbronik als Parallele.

liber diesen Einzelzng binans ist der Sevemstext die beste

Parallele, die wir uns znr Danielapokalypse denken konnen. Auch

Severus zeigt nns, welch’ gewaltigen Eindrack das Ende Merwan’s

anf die Christen Agyptens gemacht hat; denn Severus bietet nns

die ausfiihrlichste Schilderung der letzten "Wochen und Tage Mer-

wm’s, die sich hberhanpt erhalten hat, nnd zwar aus der Feder

eines an den Ereignissen beteiligten Klerikers. Schon bei einer

anderen Gelegenheit (Islam II, 360 ff.) babe ich auf die groBe Be-

dentnng des Severustextes hingewiesen. Keine islamische, aber

anch keine christliche Quelle gibt so deutlich die Verhaltnisse

Agypten’s wieder, wie sie aus den Papyri sprechen. Eine bessere

Empfehlnng gibt es fiir einen Historiker nicbt, als daB er mit

den Urknnden nbereinstimmt. Anch in der Nnbierfrage wird Se-

verns durch Inschriften bestatigt. Es ware also Hj^perkritik,

seine nbrigen Angaben, namentlich sofern er sie als Augenzeuge

gleichsam tagebuchartig schildert, zn bezweifeln. Natiirlich wird

man eine gelegentliche Hyperbel abziehen diirfen
;
aber als Ganzes

genommen haben wir jedenfalls hier eine Schilderung vom Ende

der Omajjaden vor nns, wie es sich in den Augen gebildeter Zeit-

genossen spiegelte. Die Apokalypse stammt von einem weniger

gebildeten Autor, aber aus der gleichen Zeit und dem gleichen

Milieu. Das moge eine Besprechung der Severusstelle rechtfertigen,

die zwar schon dreimal ediert und von Evetts ubersetzt ist, aber

noch nirgends eine historische Wurdigung erlebt hat. Ich be-

schranke mich naturlich auf die Stellen, die zur Erklamng der

Danielapokalypse beitragen. —
Nur ein Wort iiber den Verfasser als Angenzengen. Ich mag

hier nicht auf die dunkle Eompositionsgeschichte des Severus-

textes eingehen. Dariiber durfen wir die kompetenten AuBerungen

der Herausgeber erwarten. Die Vita Michaels ist ein in sich ge-

schlossenes Ganzes mit einem individuellen zeitgenossischen Ver-

fasser, der in der Einleitung auf seine Vorganger hinweist und
sich dadurch als Historiker fiihlt und in der Ich-Form schreibt.

An einer Stelle, wo er die Gefangenschaft des Patriarchen nach

Merwan’s Ankunft beschreibt (E. 179; S. 201, 3; Hamb. 192,8),

nennt er sich selbst mit Namen als Schammas (Diakon) Johannes,

geistiger Sohn des Bischofs Moses. Diese Stelle ist natiirlich

langst bekannt, und schon Quatremere, S. 55, spricht vom , diacre

Jean" als dem Verfasser der Vita des Michael, Dazu muB nun
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aber eine andere Stelle verglicben werden. Im Vxilgatatext (S. 181

;

E. 135; Hamb. 173, 14 mit Recbt von Seybold erganzt) erzahit

bier der Antor : Als der Patriarch Michael gefangen gesetzt wurde,
war niemand bei ihm auBer Moses, Bischof von Wasim, Theodores,
Bischof von Mi§r nnd Elias Paulas, der geistliche Sohn des Bi-

schofs Moses. Dann erzahit er weiter von den geistlichen Gre-

sprachen im Kerker und sagt; ^Ich stand im Dienste dieser drei
unblutigen Martyrer Tag und Nacht“. (Hamb. 174, 3; S. 181, 24;

E. 186). Da oben mit dem Patriarchen vier genannt waren und
der Verfasser dabei war, mufite er selbst der Vierte sein. Er
hieBe also Elias Paulas, wie verhalt sich nun dieser Elias Paulas

zum Diakon Johannes? Beide sind Angenzeugen. Beide sind

geistige Sohne des Bischofs Moses. Sollten sie nicht auch die

gleiche Person darstellen? Vermutlich aber driickt sich der Ver-

fasser nur ungeschickt aus nnd war Johannes eben der Fiinfte.

Wie er auch hieB, jedenfalls gehorte er mit seinem geistlichen

Vater zur nachsten Umgebung des Patriarchen. Ein innerer

Grand fiir seine Autorschaft ist auch nock sein standiges Hervor-

heben des Bischofs Moses, der fast mehr gefeiert wird als der

Patriarch. Der Autor ist also ein Augenzeoge
;
die verschiedenen

Ansgaben stehen in ihrem Wert nebeneinander und miissen wie

verschiedene Handschriften benutzt werden. —
Der Verfasser beginnt seinen Bericht (E. 88; S. 160; Hamb.

151) mit einer Schilderung der Willkurherrschaft des Finanz-

prafekten £1-Qasim, des Sohnes seines nicht minder beriichtigten

Vorgangers 'Ubaidallah b. al-Habhab. Er erlaubt den Malkiten,

die seit der Araberherrschaft ohne Patriarchen gewesen waren,

den ungebildeten Eosmas zom Patriarchen zu erwahlen, wahrend

die Jakobiten ohne Oberhaupt bleiben. Man vergleiche dazu den

Malkiten Eutychius ed. Cheikho 45. Erst der neue Wall — dieser

Titel wird gebraucht —
,
Hafs b. al-Walid, gestattet die Wahl-

handlnng, und Michael wird nach schwierigen Verhandlungen zum
Patriarchen erkoren (a. Diokl. 459). Einen groBen Teil seines

Berichtes fallen nun die Streitigkeiten zwischen Michael und Kos-

mas aus, die vor der muhammedanischen Behorde gefiihrt werden.

Sie bleiben hier bei Seite. Von der Reichsgescbichte kennt der

Verfasser die Ermordung Walid’s 11. durch Ibrahim. Die Ealifen

werden durchweg als Eonige (muluk) bezeichnet. Ibrahim emeimt

den Hassan b. Abi ‘At&hija zum Statthalter oder, wie aUe drei

Texte sagen: „nach einer Handsebrift den was na-

tiirlich nnr phonetische Schreibung fur ‘Isa b. Abi 'Ata ist, wie

beide Editoren erkannt haben. Nach Kindi war BUkssan Statt-



C. H. Becker,40

halter, 'Isa Finanzprafekt. Nun reifit ein gewisser Radja die

Herrschaft an sich. Gemeint ist Ibn al-Aschjam (vgl. Kindi ed.

Guest 87, 4; 89, 2). Ihm schlieBt sich der friihere Statthalter,

Raf§, an, und sie vertreiben den 'Isa. Es handelt sich um den

bekannten agyptischen Dissens nnter Merwan, der meist als

drittes Emirat des ^afs in den QneUen bezeichnet wird. Uafs

sucht die Christen zum Ubertritt nnd damit in sein Heer zn

zwingen (ygl. Islam II, 366). In dieser Zeit prophezeit Bischof

Moses, da6 noch im gleichen Monat Hafs mitten in Fustat ver-

brannt nnd Badja mit dem Schwert getotet werden solle. IJnd

richtig, das tritt ein, als MerwSn den Hanthara mit 5000 Mann

— Kindi 88, 5 sagt 7000 — scbickt nnd die Ordnnng wieder-

hergestellt wird. Nach Kindi 90, 8 wird tatsachlich Badja mit

dem Schwert hingerichtet, hber IJafs’ Hinrichtnngsart herrscht

Dnnkel, doch sagt Abu l-Mahasin I, 325, 7
:
„Die Geschichte seiner

Hinrichtung (maqtal) ist (zu) lange“. Da alle anderen Angaben

unseres Autors mit der besten islamischen, von ihm ganz un-

abhangigen Quelle iibereinstimmen — nur war Bassan nicht von

Ibrahim, sondern schon von Merwan entsandt
;
aber das hat nichts

zu sagen, da ja Ibrahim nur einige Wochen regierte —
,
so diirfen

wir unserem Autor auch getrost folgen, wo er Nachrichten bringt,

die wir nicht kontrollieren konnen. Ich betone das immer wieder,

da diese Nachrichten hbchst merkwiirdig sind. —
Damals gab es viel Unruhe in den auBeragyptischen Provinzen

des Reiches, und die Menschen bekampften sich untereinander,

daB der jedesmalige Herrscher nicht eininal ein Jahr lang an der

Spitze blieb, bis sich ein Mann erhob, der Merwan (and) *) Konig

des Tiirkenlandes genannt wurde. Er eroberte das Reich mit Ge-

walt und herrschte iiber es mit starkem Arm wie Pharao. Keiner

vermochte ihm entgegenzutreten, ohne daB er ihn mit dem Schwert

vemichtete, und er vergoB viel Blut jedes Jahr. In Agypten aber

herrschte Frieden und Ruhe fiinf Jahre lang. Dann wurde der

agyptische Statthalter ersetzt dnrch 'Abdulmalik b. Merwan, den

Enkel des Eroberers Spanien’s, Musa b. Nusair, von dem oben

schon die Rede war. Der war ein groBer Christenhasser und
brachte gewaltige Beschwer (ta'b, wie in der Apokalypse) iiber

Agypten. Er konfiszierte aUe Metalle und bedriickte das Volk.

Unter ihm spielt sich der Hauptstreit der feindlichen Bruder in

1) Das „und“ steht Hamb. 165, 16 obLj alUUj

S. 173, 20 a\Xa
;

E. 118
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Christo ab, der oben erwahnt wiirde. In dieser Zeit entbrannte

im Osten der Kampf gegen Merwan, nnd sie bekampften sich

heftig nntereinander. Der Statthalter benntzt diesen AnlaB za

einer allgemeinen Gelderpressung. Auch der Patriarch wird zu
Erpresstmgszweaken in’s Fnfiholz gesetzt, mit einer Eisenkette

belastet nnd eingesperrt. Es begleiten ihn die oben genannten

Personen. Die Grefangenen sahen kein Sonnenlicht vom 11. Tot
(Sept.) bis zom 12. Baba (Oktober a. D. 749). Im Gefangnis fnbren

sie religiose Gespracbe, ans denen der Verfasser mancherlei zitiert.

Sie werden dann freigelassen, um in Oberagypten Geld za sammeln.

Bei dieser Gelegenheit wird aach der Statthalter als Malik be-

zeichnet. Sie kehren am 21ten Tubah (Janaar 760) nach Misr

zuriick. In dieser Nacht fand ein schweres Erdbeben statt, nnd
zwar im ganzen Orient. In Agypten wurde nnr Damiette be-

schadigt. (Es ist dies das Erdbeben, fiber das Theophanes Chrono-

graphia 426 berichtet
;
das war a. D. 750). Abdnlmalik laBt unter

dem Eindrack dieses Ereignisses den Patriarchen frei nnd begniigt

sich mit dem von ihm gesammelten Gelde. Dann folgt die nn-

bische Episode, fest verankert im Flufi der Erzahlnng. Man sieht

ans der doppelten Motivierung, daJS die Beziehnng des nnbiscben

Einfalls zur Freilassung des Patriarchen nnr eine Ansschmuckung

des Chronisten ist. Agypten aber fand keine Rnhe nnter 'Abdnl-

malik; denn keiner von den „K6nigen der Ismaeliten" war wie

er, der in seinem ChristenhaB tat, was er wollte. Nachdem dem
Patriarchen aber eine wnnderbare Heilnng einer Tochter des Statt-

halters gelnngen war, geht es den Christen besser. Michael kann

Kirchen restanrieren, nnd es tritt sogar ein Muslim zum Christen-

tnm fiber. —
Dann folgt der nns wichtigste Teil der Vita, die Erzahlnng

vom Aufkommen der 'Abbasiden nnd dem Ende Merwan’s. Darin

kommen folgende Daten vor:

Anknnft Merwan’s: 20. Banna (Jnni).

Ankunft der Verfolger: 18. Abib (Juli).

Todesmonat Merwan’s: Misra (August).

Als Jahr wird 467 Diokl. angegeben. Das ware a. D. 751—2,

was nnmoglich ist. Es mnfi 465 Diokl. heiBen; nnd das ergibt

sich auch ans dem Eortschreiten der Erzahlnng von Monat zu
Monat. Die entsprechenden Daten der islamiscben Uberlieferong
sind:

Ankunft Merwan’s: 22. Schawwsl 132 —
(Kindi 95, 3).

3. Jnni 750
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Ankonft der Verfolger: 15. Dha ’1-gidjdje — 26. Juli

(Kindi 96, 11).

Tod Merwan’s: Ende Dhn T-5idjdje — Anfang August.

In Bezng auf den Tag schwanfeen die Angaben der besten

QneUen, Kindi 96, 16; Tabari III, 50, 15; 51, 8; B. Athir V, 327,12;
Mas'udi B. Gr. A. VIII, 328, 3; K. Aghanl IV, 92 ; deshalb hat auch
schon Wellhansen, Arabisches Eeich 342 sich begniigt, als sicher

nnr den Anfang August 750 zu bezeichnen. —
Vergleicht man nun die muslimische und die christliche Uber-

Heferung bei Severus, so zeigt sich, daB die Mon ate uberein-

stimmen. Die Tagesangaben schwanken ebenso wie in der mus-
limischen TJberlieferung. DaB sich Severns in der Jahresangabe
nm zwei Jahre geirrt hat, was sich aus seiner eigenen Erzahlung
ergibt, darf uns nicht Wnnder nehmen. Ganz abgesehen von
gerade bei 2iahlen haufigen Fehlschreibungen, weiB jeder aus
eigener Erfahrung, daB man sich bei einige Jahre zuriick-

liegenden Erlebnissen viel genauer der Jahreszeit aJs der Jahres-

zahl zu erinnern pflegt. Irrtiimer passieren uns dabei alle Tage.
Deshalb diirfen wir sie unserm Chronisten nicht aUzn sehr nach-
tragen, freuen wir uns lieber, daB die genaue Entsprechung in den
Monatsangaben mit der islamischen Tradition den Wert unseres
Antors als historische QueUe bestatigt. —

Im Folgenden skizziere ich den weiteren Inhalt des Severus-
berichtes, und zwar beginnend mit S. 188, 7; E. 150; Hamb. 190, 4.

In dieser Zeit war Merwan Konig von Persien bis nach
Spanien. Seine Hand lag schwer auf seinem Heer wegen der
Menge seiner Kriege, bis sie schlieBlich untereinander E^eg be-
kamen und gegenseitig ihr Bint vergossen. An einem Tage fielen

20000, ein andermal 30000, ja, sogar einmal 70000 Matin Sie
horten nicht auf sich zu bekampfen wahrend der ganzen 7 (resp. 9)
Jahre seiner Herrschaft. Im siebten Jahre hatte ein JUngling
namens 'Abdallah einen Traum und horte eine Stimme mehrmals
sprechen: „Bekampfe den Merwan (mit Gott, so wirst Du Herr
fiber ihn werden)“. 'Abdallah wohnte in der Wuste (und war ein
Beduine), und sein Vater (sic) war ein Scheich namens Abu Muslim
Der Vater hatte den gleichen Traum, schrieb ihn auf und schlug
ihn an seinem Zelte an. Er erzahlte den Muslimen die Geschichte
des Traumes, und sie versprachen ihm Hulfe und im Falle des
Erfolges die Herrschaft. Es versammelten sich bei ihnen 20000
Reiter, die aber keiae Waffea hattea. Da tehritterSeS
Ton Palmblattem (djara’id) ab und setzten Lanzenspitzen darauf
So zogen sie in den Kampf, und die Kraft Gottes war mit ihnen.
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Merwan aber zog wider sie mit 100000 Streitem. 'Abdallah

teilte sein Heer in zwei TeUe. Als er sie erblickte, sprach Mer-

wan, wie einst Goliath zn David (1. Sam. XVII, 43): kommst
zn mir mit einem Stock; bin ich denn ein Hnnd?“. Und MerwEn
stellte 40000 wohlgepanzerte Krieger gegen sie in’s Feld, doch

sie warden vemichtet von 'Abdallah’s ersten Zehntaasend nach

dem Bibelwort: „Einer wird 1000 in die Flncht schlagen® (Josna

23, 10 und sonst). Abu Muslim erblickte aber den Engel des

Herm, und in seiner Hand war ein goldener Stab (qadib), an

dessen Spitze sicb ein Kreuz befand, und damit schlug er seine

Feinde in die Flncht. Wo aber das Kreuz hinkam, da fielen die

Manner tot hin, und seine Genossen erbenteten ihre Pferde und

Waffen. Dann schickte Merwan wider sie andere 40000 in der

vierten Stunde des Tages, und mit ihnen kampften 4000 Anhanger

Abu Muslim’s; Gott aber uberantwortete die 40000 in ihre Hand

mit ihren Tieren und Waffen. —
Als das Merwan sah, floh er, gebraucbte aber die List, seine

Schatze auf dem Wege zu zerstreuen — vgl. unsere Apok. v.49 —

;

deren Einsammlung hielt seine Verfolger sieben Tage auf, und so

entkam er mit 20000 Mann. Von diesen rettete er fiber den Eu-

phrat — beim Ubergang ertranken viele, und die Schiffe ver-

brannten — nur 8000 Mann. Abu Muslim aber lieB Kreuze aller

Art machen und sie vor ihnen hertragen und sprach: „In diesem

Zeichen gibt uns Gott den Sieg“. Von alien Seiten stromten die

Scharen ibin zu, aus ChorasEn, Fars und Hum, und wer in der

Feme davon horte. In alien Stadten, die sie nahmen, setzten sie

ihre Leute ein. Merwan aber verbrannte jeden Ort, den er auf

seiner Flncht erreichte. Als seine Verfolger an den Euphrat

kamen und den Brand in den Schiffen sahen, da zogen sie schwarze

Gewander an, lieBen ihre Haare wachsen, verkehrten nicht mehr

mit ihren Frauen und fasteten, bis Gott ihre Feinde in ihre Hande

fiberlieferte. Sie brauchten sechs Monate, bis sie die Schiffe er-

neuert batten. Dann folgten sie Merwan. Wenn sie bei ihrem

Vordringen Christen trafen, die auf Stirn und Kleidem das

Zeichen des Kreuzes trugen, oder Muslime, die schwarze Kleider

tmgen, dann schonten sie sie; alle Anderen warden getotet;

denn die Genossen Merwan’s gehorten zu Quraisch^). Sie toteten

1) Es ist hier und an anderen Stellen textlich stets zveifelhaft ob ,^^5

Oder ob ,^3 oder *** ^
8chiten“ ffir ricbtiger; denn es war doch eine persische Reaktion gegen die

Araber.
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aber alle seine Genossen, ja, sie spalteten die Banche der schwan-

geren Frauen, um ihre Kinder zu toten; denn sie soUten keinen

Samen anf Erden hinterlassen. —
Merwan betrat aber sein Scbatzbaus (Vulg. in Damaskns) nnd

nahm viele Schatze herans nnd verbrannte den Rest mitsamt der

Stadt, nnd er machte es so mit sieben Provinzen (Kura’s). Als

das 'Abdulmalik, der Statthalter von Agypten, borte, schrieb er

ihm listig einen Brief and lad ibn ein, nacb Agypten zu kommen,

wo er vor seinen Feinden sicher ware. Da macbte sich Merwan
anf den Weg nacb Agypten. Anf dem Wege tbtete er die Ober-

baupter der Orte und Provinzen nnd zog ihre Scbatze ein. Ebenso

behandelte er die Kloster, so vor allem ein reicbes Kloster in Pa-

lastina, nund der Name jenes Klosters war M6n(a8teriam) und in

unserer Spracbe Der Bu Hermanus“ '). In der Nabe des Klosters

aber lebte ein Saulenbeiliger, der scbon mehrere Jabre auf seiner

Saule lebte, ein orthodoxer Theodosianer. Auf Eat seiner Be-

gleitung, die ihn auf die Wabrsagegabe des Heiligen aufmerksam

macbt, befragt ibn Merwan fiber sein Scbicksal. Da spracb er wie

Jeremias: ^Wenn icb die Wahrheit kfinde, wirst Du micb toten;

aber icb will Dir sagen, was mir Gott offenbart bat, und was mir
Gott gesagt bat fiber Dicb: Mit dem MaC, mit dem Du gemessen
bast, wird Dir gemessen werden. Wie Du die Mfitter kinderlos

gemacbt bast, so wird Deine Matter kinderlos werden, und Dein
Weg wird scbrecklich sein fur alle, die Dicb vor sicb seben, nnd
Deine Kinder und Weiber und alle die Deinen werden sie in Ge-
fangenscbaft ffihren, und Dein Konigtnm wird an sicb reifien der,

welcber Dir jetzt auf den Fersen ist. Und keiner aus Deinem
Gescblecht wird Konig werden bis in Ewigkeit, und sie werden
Dicb verfolgen (sic), bis Du gelangst nacb Abu Abis zu Cleo-
patra®). Dies alles wird Dir nocb in diesem Jabre passieren im
Monat Misra“. Als das Merwan gebbrt hatte, lieB er die Saule
umsturzen und den Heiligen lebendig verbrennen. Dann ham er
nacb Agypten am 20. Bauna des Jabres 467 (lies 465) der Mar-
tyrer. —

Scbon fruber aber batten sicb die Bascbmuriten ®) gegen den
Stattbalter 'Abdulmalik emport. Wegen ihrer gfinstigen Lage im

1) In Bii Hermanns steckt nach Littmann wohl Romanus; das „Her“ erinnert
an e. Das Textes ist wohl spat.

”

2) Uber diese Namen siehe unten.

3) Vgl. aber sie Kindi 96; Maqrizi, Chitat I, 79, 31; 304, 9; U, 493 12 •

uber den Ort s. Jaqut I, 634; auch sonst gelegentlich erw'ahnt.’
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Belta war ihnen nicht beizukommen. Nach Merwan’s Ankunft

sagen sick die Araber in Alexandria von ihm los, Merwan schickt

den Emir Baathara, die Stadt wird genommen nnd nnter anderen

Unch der Patriarch gefangen gesetzt. Er soil, da er nicht zahlen

will, hingerichtet werden, wird aber im letzten Moment frei ge-

lassen, da man dnrch ihn anf die Baschmuriten wirken will.

Inzwischen waren 'Abdallah und seine Genossen Herren von

Syrien geworden, nnd Merwan sammelt seine Soldateska nm sich,

der er jede Ansschreitnng gestattet, nachdem sie von den Basch-

muriten geschlagen worden war. Diese hatten Rosette geplundert

— Kindi 96, 5 — nnd die dortigen Mnhammedaner erschlagen.

Nun wird der Patriarch zn Merwan geschickt nnd anf dem Wege
dorthin kommt er an Wasim vorbei, wo sich ihm der Bischof

Moses nnd der Verfasser Johannes anschliefien. Johannes be-

richtet dabei in der Ich-Form, da6 schon vor der Anknnft Mer-

wan’s in Agypten Bischof Moses prophezeit hatte: „Dieses Reich

wird zn Grnnde gehen mit alien seinen Heeren, und danach wird

ein nenes Reich bommen“. Als nun am Sonntag, den 10. Abib,

morgens, der Patriarch Michael vorbeigefdhrt wird, erklart Moses,

die Stnnde der Erfiillnng sei gekommen. Sie nahmen noch das

Abendmahl ans der Hand des Patriarchen, und schon sehen sie

Flammen iiber Fustat emporschlagen, wo Merwan die Vorratshanser

verbrennt, damit sie nicht in die Hande seiner Feinde fallen.

Jetzt werden die Soldaten nnrnhig nnd drangen znm Anfbmch.

Johannes nnd Moses begleiten den Patriarchen.

Merwan hatte namlich den Befehl gegeben, ganz Fnstat anzn-

stecken, nnd es brannte vom Siiden bis znm Norden, bis znr

groBen Moschee'). Drei Tage vorher hatte er es von allem Volke

ranmen lassen. Anf der Flncht vor dem Fener waren zahUose

Lente im Flusse ertmnken, da sie keine Ubersetzgelegenheit fanden.

Das Volk fiillte die Strafien nnd Platze in Gizeh. Es fehlte an

Lebensmitteln, da Merwan die Vorratshanser verbrannt hatte.

Als der Patriarch mit seinem Gefolge ankommt, bekommt Merwan

gerade die Nachricht, daB die Chorasanier bereits El-Farama er-

reicht haben. Er schickt nun Truppen ans, aUe Boote in dem

zwischen ihm nnd seinen Feinden liegenden Lande zn verbrennen

nnd Stadte nnd Dorfer zu zerstoren^). So kamen sie bis nach

Atrib. Hier hoffte Merwan, dank der vielen Wasserlanfe den

1) Die islamische Uberlieferung kennt nur die Niederbrennung der Der

Mttdhahhaba, des Palastes der Merwaniden; vgl. Kindi 95, Abu’l-Mahasin I, 351;

MaqiizI, Chitat I, 304, 8; Brucke und Umgebong nach Tab. Ill, 49, 9.

2) Ahnliche Kachrichten bei Tab.
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Vormarsch seiner Feinde zn verhindem, doch spater stellte es

sich heraus, da6 er nicht mit den Furten gerecbnet hatte. Dai-anf-

hin zog Merwan seine Trnppen von Atrlb zuriick, und die Stadt

wurde gerettet. Am 18. Abib verbrennt Merwan die Barg voq

Misr, nachdem er sich mit seinen Trnppen anf das westliche Nil-

nfer znriickgezogen bat *). Am 19. AbIb erscheinen die Chora-

sanier anf der gegeniiberliegenden Seite. Sie schlagen ibre Zelte

im Norden®) von Fnstet anf. Ihr Lager erstreckt sich von dem

Astabal (Stall)®) genannten Platze bis an das Gebirge; wahrend

bier ibre Vorbut stand, war ibre Nachbnt anf dem Wege nacb

El-Farama. In der Nacht des 20. Abib werden der Patriarch mit

Begleitnng zn Merwan befohlen. Zitternd and bebend werden sie

zn dem Zelte Merwan’s gebracht, woranf sie Merwan fragt; „Wer

von Each ist der Patriarch?" Der Patriarch wird von ihnen ge-

trennt, der Bischof Moses gemartert, nm Geld von ibm zn er-

pressen, wahrend der Verfasser im Moncbsgewand nicht weiter

belastigt wird. Der Patriarch stand vor Merwan, wahrend dieser

nacb der anderen Nilseite blickte, wo seine Feinde sich ver-

sammelten. Das ganze Volk von Misr sab, znsammen mit den

Chorasaniern, was mit dem Patriarchen gescbah, und sie be-

schimpften Merwan. Die Bascbmuriten batten sich in El-Farama

den Chorasaniern angescblossen und ihnen gesagt: „Merwan hat

unsem Patriarchen gefangen gesetzt, weil wir gegen ihn gekampft

haben and seine Trnppen vor Barer Ankunft in die Flucht ge-

schlagen haben". Der Emir Hanthara aber stand vor Merwan
and sagte ihm, dieser Patriarch pflegte zn den Alexandrinem zn

sagen: „Gott wird das Reich von Merwan nebmen und wird es

seinen Feinden ubergeben*. Als er dies horte, sprach der Dol-

metscher im Anftrage Merwan’s zum Patriarchen: „Bist Du der

Patriarch von Alexandrien?" Da antwortete der Patriarch: „Ja,

ich bin es, Dein Knecht". „TJnd“, sagt der Verfasser, „ich horte

es, da ich in der Nahe war". Da sagte Merwan zn ihm: „Sprich,

Du bist also das Oberhanpt der Feinde der (islamischen) Religion?"

Der Patriarch antwortete
:
„Ich bin nicht das Oberhanpt schlechter,

sondem gnter Menschen, und die Meinigen tun nichts Boses,

sondern die Beschwer hat sie zn Grande gerichtet, bis sie ihre

1) Gemeint ist wohl der Bruckenkopf; denn die islamische Uberlieferung

spricbt davon, dafi er „die zwei Briicken* zerstdrt.

2) Wenn bier Norden heiBt.

3) Astebal Qorra ist gemeint, die spktere Birkat al-Habascb; Stellensammlung

in Papyri Scbott-Reinhardt I, 18 and S. de Sacy, Relation de I’Kgypte 400.
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Kinder verkanfen muBten“. Mehr aber sagte er nicht. Daraaf

vrarden anf Befehl Merwan’s dem Patriarchen die Barthaare aus-

gerissen nnd in den Nil geworfen. Der Berichterstatter fiigt

binzn: „TJnd ich sab sie mit meinen eigenen Augen anf dem Wasser
schwimmen, nnd sein Bart war gro6 nnd scbon gewesen and flofi

anf seine Brust herab, wie bei Jakob“. Die Lente anf dem anderen

Dfer sahen dem zn. Und sie waren gern herubergekommen,

Merwan zn toten; aber sie fanden keine Gelegenheit zum IJber-

setzen. Die wenigen Furten waren den Chorasaniem noch nicht

bekannt; Merwan aber lieB sie bewachen. Als die Martyrer so

in schwerer Bedrangnis waren, da ofFnete Gott die Augen des

Bischofs Moses, und er sah zwei Heilige fiber den FluB reiten.

Es sah sie aber niemand auBer Merwan und ibm, und sie sprachen

zn Merwan: „Was sitzest Du hier, wo doch Deine Feinde schon

nach dem Westen fibersetzen?“ Da gab Merwan den Befehl anf-

zubrechen und sie am folgenden Tage wieder vorznffihren. Das
geschieht, und, obwohl eigentlich der Patriarch allein vorgeffihrt

werden soli, drangt sich seine ihm treu ergebeno Begleitung doch

mit in das Zelt Merwan’s. Merwan saB am Ufer des Flusses, nnd
der Patriarch stand 10 Stunden vor ihm, ohne daB ihn Merwan
ansprach. Wieder werden alierlei Martern vorbereitet, wieder

schant das Pablikum vom andern Ufer zn, bis schlieBlich der

alteste Sohn Merwan’s, 'Abdallah, sich in’s Mittel legt und seinem
Vater rat, den Patriarchen nicht zn toten, da sie bei ihrer wei-

teren Flucht doch wohl oder fibel mit dem Wohlwollen der Nnbier
zn rechnen hatten xmd der Patriarch auch deren geistiges Ober-
hanpt sei, Der Patriarch wird also nicht getotet, sondern mit
seiner Begleitung wieder in’s Gefangnis znrfickgeffihrt. Die Ffir-

sprache 'Abdallah’s ist zweifellos eine Ansschmfickung des Chro-
nisten, da 'Abdallah der einzige der Sohne Merwan’s war, der
dem allgemeinen Blutbad entrann, und diese Errettung vor der
Strafe Gottes durch irgend eine besonders gate Tat des 'Abdallah,
der fiberhaupt gelobt wird, motiviert sein muBte. So konnte die

Rettnng des 'Abdallah einem Ffirbittegebet des Patriarchen zu-

geschneben werden. Znnachst aber bleiben der Patriarch und
seine Begleitung uuter schweren Qualen 10 Tage nnd 10 Nachte
im Gefangms

;
das war, wie man aus dem Text nachrechnen kann,

vom 21. Abib bis zum 1. Misra. Der Bischof Moses prophezeit

im Gefangnis, diesmal wfirden sie nicht getotet werden; aber sie

kamen erst herans, wenn Merwan tot ware. Nach der eigenen

Erzahlnng des Chronisten konunen sie am 1. Misra herans, nachdem
das Heer Merw^’s geschlagen ist; er selbst ist aber sicher erst
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einige Tage spater gefallen. Das Gefangms befand sich auf einer

Insel, deren Name verscbieden uberliefert worden ist^). Da auf

dieser Insel sich aber viele Schiffe befinden — ein jiingerer Sohn

Merwan’s fuhrt hier das Kommando, bis er bei Anhunft der Gegner

weichen muB —
,

so handelt es sich offenbar um die Insel Roda,

deren Arsenal beruhmt war. Dazu paBt auch vorziiglich, daB die

Geistlichen nach ihrer Befreiung noch in der gleichen Nacht nach

der Petruskirche in Gizeh gelangen. —
Da unser Verfasser die entscheidenden 10 Tage im Ge^gnis

verlebt, so laBt seine Darlegnng im Folgenden leider etwas die

notwendige Klarheit ermangeba; auBerdem weichen die drei Texte

so erhebUch voneinander ab, daB sie Merwan sogar an verschie-

denen Orten sterben lassen. Wahrscheinlich ist diese Unsicherheit

der Handschriften dadnrch hervorgerufen, daB man spater nichfc

genau wuBte, ob Merwan in Gizeh, auf der Hbhe des Fajjum oder

im Bezirk Aschmunain gefallen sei. Als sein Todesort stand Busir

fest. Nun gab es ein Busir in der Provinz Gizeh, eins am Ein-

gang des Fajjum und endlich ein schon sehr friih voUstandig in

Vergessenheit geratenes Busir bei Aschmunain. Da die Rekon-

strnktion des Textes von der Fixiernng des Todesortes Merwan’s

abhangt, muB hier erst kurz erwiesen werden, daB er tatsachlich

bei Aschmunain gefallen ist. Noch, als ich den Artikel Busir in

der Enzyklopadie des Islam schrieb, entschied ich mich auf Grund

meist agyptischer Quellen und der lebendigen Lokaltradition fur

das Busir am Eingang des Fajjum, meist Busir el-Malak, friiher

Busir Kuraidis genannt, wahrendWellhausen in seinem Arabischen

Reich S. 342, auf meist ostliche QueUen gestiitzt, sich fur Busir

im Bezirk Aschmunain aussprach. Wellhausen’s Hypothese wird

nun durch alle neuen Quellen bestatigt. Unsere Apokalypse iden-

tifiziert den Ort Cleopatra mit Aschmunain (Vers 37) und laBt

Merwan bei Aschmunain fallen. Dies selbe Cleopatra kennt nun

auch Severus (S. 190, 24 ; 204, 12; E. 156, 186; Hamb. 182, 9;

195, 17), ohne e^ aber Aschmunain zu neimen^). Es wird nun

dabei ein Djabal Aba genannt, der aber auch anders geschrieben

1) Die Editionen haben (E. 178); olPjJl (S. 200, 19) und

S. 203, 7 ;
10 ;

Hamb. 194, 12 ff. Davor steht meist oder
•

Roda wird oft als vyHiA bezeichnet. Ob man in diesem Appellativum einen

Fingerzeig fur die Lesung oder gerade den Grund der Falschschreibung sehen

soil, wage ich nicht zu entscheiden.

2) Abu Salih in Churches and Monasteries ed. Evetts u. Butler foL 76 b

u. 77a ToUzieht aber, gestutzt auf Severus, die Identifikation.
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wird und der nicht zu belegen ist. In der oben zitierten Weis-

sagnng des syrischen Moncbes wird anch Cleopatra genannt and

dabei ein Ort namens Abi Abis, worm wir zweifellos eine Ent-

stellnng von Abisir resp. Abusir erkennen konnen. Aoch Ja'qnbi

n, 414 nnd Mas'udi in B. Gr. A. VIII, 328, 3 enthalten Namens-
formen fiir das Abusir im Bezirk Aschmunain, die unsere Deutung
der SeverussteUe rechtfertigen. Anch diese Antoren fixieren hier

den Tod Merwan’s. Desgleichen B. IJaaqal B. Gr. A. II, 105, 2; vgl.

Qnatremere o. c. I, 112. Ob der Ort wirklich Abusir hiefi, mag
dahingestellt sein; vielleicht ist es nur eine lautliche Angleichung

an einen bekannten Ort. Jedenfalls ist das merkwiirdige Cleo-

patra nicht nnbekannt. Am^linean, Gdographie de I’Egypte hat

S. 226 einen Artikel iiber die Stadt Cleopatris, wobei er sich im
Wesentlichen anf Qnatremere, M4m. geogr. p. 491 stiitzt. Es ist

ein Zeichen der bewundernswerten Gelehrsamkeit Qnatremere’s,

daJB anch er schon das Cleopatra der Severnsstelle mit dem der

14. Vision Daniel’s znsammenstellt. Non kennt Am^linean S. 7

eine von der Cleopatra-Frage ganz nnabhangige SteUe, an der

von einem „Abusir im Westen von Aschmunain" berichtet wird.

Nach Severns wird Merwan — nach Hamb. 195, 17 offenbar nur

sein Sohn — nach dem Westen von Cleopatra verfolgt; also darf

man wohl mit Recht annehmen, da6 Abusir im Westen von
Aschmunain zn suchen ist. Dort liegt heutigen Tages der Cabal
Tunah; vermutlich ist das der hentige Name fur den von Severus

genannten Djabal Aba. Da nun anch noch Kindi — allerdings im
Gegensatz zu dem sonst zuverlassigen Ibn Zulaq — anch aus-

driicklich von Bosir bei Aschmunain spricht, da ferner, um eine

ganz andersartige Quelle zu nennen, auch der von Mommsen
herausgegebene Cont. hisp. (Mon. germ, chron. min.. Band II, 367, 3)

des Todesort Merwan’s Azunummin nennt, worin wir zweifellos

Aschmunain erkennen durfen, so scheint mir das Idjma' der besten

Quellen zu ergeben, daB Merwan eben in dem Bezirk Aschmunain
gefallen ist. Nach X^b. Ill, 51, 18 und B. Athir V, 326 u.

wurde Merwan mit seinem Harem in einer Kirche zu Busir iiber-

rascht. —
Steht so der Todesort Merwan’s fest, so konnen wir eine Re-

konstruktion der letzten Ereignisse auf Crund der Severustexte

wagen. Ich kann dabei nicht in jedem EinzelfaU meine Ent-

scheidung motivieren, da das zu weit fiihren wiirde. Ich habe
aber samtliche Texte genau verglichen. Natiirlich kann man die

Dinge auch anders rekonstmieren; aber ich glaube, der historischen

Wahrheit ziemlich nahe zu kommen, wobei ich mir naturlich be-

Kgl. G«8. d. Wias. Nachrichten. Phil.-hut. Klun, 1916. Heft I. 4
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wu6t bin, daB unser Autor nicht Militar-Schriftstellerei be-

treiben, sondern eine erbaulicbe Verherrlichung seines Helden

geben woUte. —
Wahrend der Gefangenschaft des Patriarchen schickte Merwan

(E. 181; S. 202; Hamb. 193) den Zabban, einen Nachkommen des

beriihmten Statthalters ‘Abd nl-'Aziz b. Merwan nach Oberagypten,

wie iibrigens anch Kindi 96, 6 berichtet. Seine Scharen verwiisteten

das gauze Land von Memphis bis Theodosia*) und toteten viele

Christen. Endlich setzte die Rache Gottes ein. Die Chorasanier,

gefiihrt von Salih and Abu 'Ann setzen auf das Westufer fiber.

Der Verfasser erzahlt, da6 das Heer der Abbasiden in vier Teile

geteilt worden sei
;
es ist nnklar, wo die einzelnen TeUe angesetzt

werden, es scheint aber, als ob Abu 'Ann eine groBe Umfassungs-

bewegung gemacht und den Nil bei Schatanuf— der Ort existiert

heute noch unweit der Barrage von Kaliub —
,

also da, wo der

Nil sich spaltet, fiberscbritten habe. Einer der Anfuhrer der

Tmppen Merwan’s, ein Mann Namens Jazid —
,

vermutlich der,

der eine Zeitlang die Aufsicht fiber die Gefangenen gefuhrt hatte

(S. 200, 3; 200, 19; E. 177; 178) und deshalb nnsem Verfasser be-

sonders interessierte
,

flieht nach dem Djabal Wasim, was zur

geographiachen Lage got paBt, wird aber nnterwegs von seinen

eigenen Lenten ermordet, die sich den Chorasaniem ergeben.

Versprengte Fluchtlinge gelangen bis in’s Wadi IJabib, das hentige

Wadi Natrun. Die dortigen Monche haben in wnnderbarer Weise

an dem Erfolg der Chorasanier mitgewirkt; denn an dem gleichen

Samstag, dem 30. Abib, an dem sie sich zu einer besonderen Ge-

betsveranstaltung ffir den Patriarchen und ffir die Befreinng

Agyptens von den Qualereien Merwan’s versammelt hatten, gelang

Abu 'Aon die tJberschreitung des Nil. Scheinbar gleichzeitig oder

bald danach gluckte dem Salih der Erontalangriff fiber den Nil

und die Insel Roda nach Gizeh hinuber. Dieser Punkt ist nicht

sicher; die Haaptaktion war jedenfalls die Aufrollnng der Front
von Schatanuf an. Merwan war bereits zwei Tage vorher, also

am 28. Abib, nach Oberagypten abgereist. Sein jungerer, erst

15 Jahre alter Sohn fuhrte das Kommando auf der genannten
Insel und war gerade dabei, dort nicht nur die Schiffe, sondern
anch alle Hauser anzustecken, wobei er den Patriarchen mit
seiner Begleitung im Gefangnis verbrennen Jassen wollte, al*

plotzlich eine forchtbare Stimme ertonte, daB die Feinde da waren.
Merwan’s Sohn flieht Hals fiber Kopf and stoBt dann in Ober-

1) Der Ort ist nicht belegbar.
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agypten zn semem Vater, wahrend das Feuer von d^ herbei-

eUenden Rettern geloscht and die Geistli^en befreit werden.

Von den nrspriinglich 80000 Mann — gemeint sind wohl 8000 —

,

die Merwan noch mit nach Agypten gebracht hatte, behielt er nnr

noch 400. Als Hauthara das sab, suchte er an Merwan Verrat ?u

iiben nnd sich mit den Chorasaniem zn verstandigen. Diese ver-

langten jedoch die Auslieferang Merwan’s. Hauthara versucht

nun, Merwan zn bewegen, mit ihm nnd seinem Harem SchifiFe zu

besteigen, um nacb dem Lande der Romaer zn fliehen; er wollte

ihn aber nnr den Chorasaniem in die Hande spieleu. Merwan
durchschaut den Plan und scblagt mit eigener Hand Hantbara

den Kopf ab. Er selbst flieht weiter, bis er scblieBlich bei dem
vorbesprochenen Djabal Aba westlich von Cleopatra von seinen

Feinden eingeholt und erschlagen wird. Ein Datum ist nicht ge-

nannt
;
auf Grund der Prophezeiung des Monches mu6 es im Misra

gewesen sein. Sein Sohn fallt mit ihm, Merwan’s Leicbnam

wird dann mit dem Kopf nacb unten gekreuzigt. Das mu6 — der

Ort ist genannt, aber unsicher — in der Nahe von Fustat gewesen

sein
;
denn unser Chronist bat diese Ausstellung der Leiche selbst

gesehen, und es ist kaum anzunehmen, da6 er inzwischen nacb

Oberagypten gereist war. Die scbimpflicbe Ausstellung in der

Hauptstadt ist auch das an sich wahrscheinlichere. Damals wird

es passiert sein, da6 eine Katze Merwan’s Zunge frab, wovon uns

berichtet wird (vgl. Wellhausen 1. c.). Auf dem ganzen Zuge
batten die Abbasiden iiberall die Bevolkernng anfgefordert, auf

Stim und Kleidem oder an den Hausern Kreuze anzubringen.

Wer das nicht tat, wurde erschlagen. Die Chorasanier machten

selbst Kreuze an die Halse ihrer Pferde (also nach der aUbekannten

Sitte des Amulettragens bei Tieren). Bei der Riickkehr von Ober-

agypten zerstoren die Chorasanier den alten Omajjadensitz Elolwan

und schlitzen dort den schwangeren Omajjadenweibern die Bauche

auf. Der Nil, der sich nicht geriihrt hatte, ja, dessen Gizeh-Arm
sogar ganz ansgelanfen war, daB man zu FuB hiniibergeben konnte,

begann unmittelbar, nachdem die Chorasanier ihn iiberschritten

batten, zn steigen, und zwar genau in der Art, wie es fiir die

Landwirtschaft am gunstigsten ist. Der Patriarch und alle Christen

werden von den Chorasaniem aufs Beste bebandelt
;
es wird ihnen

ein SteuererlaB gewahrt, und in wunderbarer Weise ist auch der

Bart des Patriarchen wieder gewachsen, daB er schoner ist als

zuvor. Spater aber vergessen dann die Chorasanier wieder, daB

sie eigenidich im Zeichen des Kreuzes gesiegt haben, und die alte

Bedrticknng beginnt wieder von neuem. —
4 *
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Abgesehen von manchen Einzelheiten liegt also die Beriihrnng

dieser Severusstelle mit unserer Apokal3rpse haaptsachlich in dem
groBen Interresse, das die Christen dem Sturz der Omajjaden-

Dynastie entgegenbringen. Die 14. Vision zeigt nns die christ-

lichen Hoffnnngen und die Stellnng zn Merwan als dem Antichrist

in apokalyptischer Form, wahrend der Diakon Johannes als Chro-

nist zn nns spricht; aber die Stimmnng ist bei beiden zweifellos

verwandt. Die Abbasiden, die bei ihrem Anfkommen sich iiberall

stark auf die Hawaii stiitzen, haben gewiS anch den Christen ein

nenes goldenes Zeitalter versprochen. Die Christen beteten fiir

die Abbasiden nnd ersehnten den Znsammenbmch des Omajjaden-

reiches, ja, sie kampften wenigstens in Agypten, wie Sevems
dnrchblicken laBt, direkt fur die nene Dynastie. Aus solcben

Taten nnd Stimmungen erklart sich die sonderbare Geschichte

von der Verwendung des Kreuzes durch die Abbasiden. Merwan
ist dafiir natiirlich ein Hasser des Krenzes (S. 199, 25; E. 176;
Hamb. 191, 5). Die vielen Weissagnngen, die anch nnsere Chronik
enthalt, sind echtes zeitgeschichtliches Kolorit. Obwohl der Ver-
fasser doch das Erstarken des Abbasidenreiches, die Bliite des

Islam, noch erlebt, wirkt der Znsammenbmch des Omajjaden-
staates anf ihn so stark, da6 man an manchen Stellen fast eine

Apokalypse zn lesen glanbt. —

5. Apokalyptische Parallelen nnd Verwandtes.

Dieser apokalyptische Einschlag bei Severus, wie die 14te Vi-
sion iiberhaapt, erklaren sich ans der literarischen Zeitstimmnng.
Seit G. van Vloten’s Recherches snr la Domination arabe, le
Chiitisme et les Croyances messianiqnes sous le Khalifat des
Omayades, wissen wir, daB die ganze Zeit, die dem Aulkommen
der Abbasiden voranging, von HeilshofiPnungen aJler Art erfiiUt
war. Diese stiitzen sich auf allerlei Weissagungen, die aus christ-
lichen und jiidischen Kreisen stammten. Van Vloten, S. 56, sagt
fiber diese prophetischen Bficher folgendes: „Ces livres ne krent
pas d’abord entre les mains des Arabes. Ds n’en nvaient connais-
sance qne par I’intermediaire des juifs et des chr^tiens, qui ddja

^
de longue date poss^daient leurs prophetes, pseudoproketes, si-
byUines et une fonle d’autres livres apocalyptiqnes. Ce sont des
moines, des ermites, des coptes, des juifs etc. qui en communiqnent
les r4v41ations aux Arabes. —
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Dans les livres de cette espece on trouvait la

description des personnes sans lenr nom et les noms sans la

description des personnes (Xabarl II, 1138). Les khalifes y ap-

prenaient la dur4e de leur regne. Yezid ibn Abdalmelik apprit

par un joif qu’il regnerait pendant qoarante ans. Un antre juif

n’y vit qa’un mensonge. ‘II a vn’, dit-il (dans ses livres), ‘que

Yezid regnera qnarante qa^aba (verge, aune) or ces qapaba de-

signent des mois et non pas des ann4es’ (ibid. II, 1464). —
Ces livres sont appel4s simplement kotob (livres) on bien kotob

qadimat (livres anciens) (Iqd II, 347, Tabari III, 25). II est d5ja

question an premier siecle de I’Hegire d’un „livre de Daniel"

nontenant des proph^ties, dans lequel le khalife Omar etait men-

tioune sous le nom al-dardouq al achadj I’enfant cicatrise (Ibn

Qotaaba p. 184. Dardonq est nn mot d’origine aram^ienne). Le

nombre des livres de Daniel on (s’il m’est permis d’user de ce

terme) des predictions danieiiennes se multiplie par la suite. Les

bibliotheques du British Museum, de Vienne, de Giotha et de

I’Escurial en possedent des exemplaires, dont aucun pourtant ne

remonte au premier siecle. —
Zu dem von van Vloten bier angefuhrten Material mochte ich

nock eine gerade Merwan II. betrefifende, auBerst charakteristische

Stelle erwahnen. In der von Chabot kerausgegebenen nnd iiber-

setzten Chronique de Michel le Syrien findet sich Band II, S. 507

der Ubersetzung folgende Nachricht: ,Or, Cyriacus du Segestan

prit avec ini un mechant docteur, Bar Salta de ReS'ayna, et ils

composerent un livre de mensonge qu’ils intitulerent Apocalypse

d’Henoch. Ils y ins^rerent des paroles qui signifiaient que Mar-

wan r4gnerait, et son fils apr^s lui. Le livre ayant 6t6 pr4sent6

a Marwan par un de ses devins, il le lut et s’en r^jouit, comme

un enfant. II ordonna que Cyriacus en fit un commentaire: et

celui-ci I’interpreta conform^ment aux d^sirs du roi“.

Wir batten bier also das Gegenstiick zn der Frophezeinng

des SaulenheUigen bei Severus. Fiir nnd gegen, vor den Ereig-

nissen und nachher wnrde also mit solcben literariscben Mitteln

gearbeitet. Es lieBe sich eine gauze Gescbichte der durch den

Stnrz der Omajjaden ansgelosten Apokalyptik scbreiben, aber das

ginge weit fiber den Bahmen, den sich die vorliegende Arbeit

steckt. Es seien bier nnr noch kurz die wichtigsten ParaUelen

zur 14ten Vision znsammengestellt, wobei icb entsprechend dem
Titel dieser Arbeit unter ParaUelen nicht den literariscben Typus,

sondem die zeitgeschichtliche Beziehung anf das Reich der Is-

maeliten verstehe. Zum Verstandnis des literariscben Typus ist
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Botisset’s Antichrist ein tmentbehrlicher Filhrer. Ich bekenne

dankbar den grohen Natzen, den ich von diesem schonen Bache

gehabt habe. Far die jiidische Literatnr danke ich Goldziher die

erste Orientiernng
;
anf den armenischen Henoch hat mich Litt-

mann nnd anf Stephanos hat mich Boll frenndlicherweise hinge-

wiesen. —
Der Stnrz der Omajjaden bildet mehrfach den Gegenstand

christlicher nnd jiidischer Apokalypsen. Die beste christliche Paral-

lele znr 14ten Vision ist zweifellos das athiopische Clemensbach,

fiber das Dillmann in Gott. Gel. Nachr. 1858 S. 185fP.
;
201 £P.

handelt. Anch hier ist von den vier Beichen die Rede, das zweite

ist das der Kinder Eldejos; es ist das Omajjadenreich. Anf die

einzelnen Herrscher wird ziemlich dentlich angespielt. Es werden

17 Konige genannt, aber noch anf einen in der Reihe angespielt,

sodaB man 18 zahlen mnfi. Merwan ist dentlich erkennbar; am
SchluB stehen sich der Konig des Siidens (Merwan) nnd der Konig

des Ostens (Abbasiden) gegenfiber. Es scheint mir nicht ganz

sicher, ob der Verfasser schon Merwan’s Tod erlebt hat — denn

er lafit ihn scheinbar in Persian sterben —
;
jedenfalls sieht er

aber den Zusammenbmch vorans. Dann aber erwartete er nn-

mittelbar das Ende des Islam dnrch die Erscheinnng des Lowen-
sohnes — das Bild ist nach Bonsset o. c. 48 alteres apokalyptisches

Gnt —
;
in diesem sieht Dillmann Constantin V., den Sohn Leo’s III.

(741—775), der wahrend der dynastischen Kampfe im Islam gegen

die Mnslime kriegerische Vorteile errang, nnd von dem man des-

halb die Wiederherstellnng der Romaerherrschaft fiber den Orient

erhoffen mochte. Diese athiopische Schrift gehort in den Schriften-

kreis der Petri apostoli apocalypsis per Clementem, fiber den
Bratke in Zeitschr. f. wiss. Theol. 1893, I, 454 ff. nnd Bonsset o. c.

45 fF. gehandelt haben. Es ist znm grofien Teil handschriftliches

Material, dessen Veroffentiichnng sehr erwfinscht ware. —
Das jfidische Gegenstfick bilden „Die Geheinmisse des R. Si-

mon b. Jochai“ ('m*' p psw “i mnnos), die, schon 1743 in Salonik
gedmckt, in Jellinek’s Bet - ha - Midrasch III, 78 £F. wieder abge-
drnckt, dann von Graetz in seiner Geschichte der Jnden (8. Aufl.)

V, 158 fF.; 406 f. ansfnhrlich gewfirdigt nnd anch spater noch oft
behandelt worden sind (z. B. Jewish Encycl. I, 683, 10- Stein-
schneider Z. D. M. G. XXVIII, 635 £F.

, wo wohl mit Unrecht die
Apokalypse in spatere Zeit gesetzt wird; Wtinsche, Leiden des
Messias, 120 nach Bonsset o. c. 67; 149). Der Text ist leider nnf
Ifickenhaft erhalten nnd anch manche Deutnng von Graetz nicht
zweifekfrei; aber fiber die Erklarnng im Ganzen kann kein Zweifel
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Itesiehen. Nicht nur die Ismaeliten, sondern auch die einzelnen’

Herrscher, mit Mohammed beginnend, sind zum Teil ganz sicher

Ko identifizieren, so besonders die spateren Omajjaden Sulaiman,

Eischam, Walid II.
;

andere Herrscher werden dagegen aosge-

lassen, Merwan II. aber direkt mit Namen genannt and gesagt,

dab mit ihm das Reich der Ismaeliten zosammenfallen werde.

Nach ihm kommt dann noch ein frecher Furst, der aber nor drei

Monate regieren wird. Hier also stimmt die Apokalypse nicht

mehr mit der Geschichte. Graetz labt sie deshalb mit Recht

mater dem onmittelbaren Eindrnck des Endes Merwan’s ond der

Omajjaden entstanden sein (750/751). —
Dab Christen xmd Juden sich in ihren apokalyptischen Phan-

tasien mit dem Islam beschaftigt haben, liegt im Wesen der

Sache. Bousset, der onsere. 14te Vision nicht benntzt hat, gibt

S. 179 einen IJberblick iiber die Entwicklung der Apokalypse, die

sich mit der Niederwerfang des Islam beschaftigt. Sie setzt nach

ihm ein in der Zeit des Heraklios, der wohl der Prototyp des

Lowensohnes ist; spater kniipft sie die Erwartnng an Leo den

Isaorier, danach, wie wir sahen, an Konstantin V. nnd schlieblich

an die Kaiserin Irene. In den von A. Vassiliev in den Anecdota

Graeco-Byzantina I veroffentlichten nnd von Boosset besprochenen

Texten wird aof die Araberinvasion in Siiditalien angespielt. Fiir

alle diese Fragen sei aof Boosset, aof Krombacher’s Geschichte der

byzantinischen Literator ond aof die Zosammenstellnng im Artikel

Apocalyptic Literatore der Jew. Encycl. hingewiesen. Aoch Stein-

schneider gibt in Z.D.M G. XXVm. 627 ff.; XXIX, 162 ff. ein

reiches Material. Neoerdings hat Israel Levi line Apocalypse

Jnd4o-Arabe in Rev. Et. Joiv. LXVII Nr. 134 (1. IV. 14) behan-

delt. Es ist ein schon 1894 von Wertheimer heraosgegebenes

Fragment nach Art der Geheimnisse des Simon b. Jochai, nor

werden die einzelnen Omajjaden ganz olFen mit Namen genannt.

Der Text bricht leider mit der Erwahnong Omar’s II. ab. —
In diesen Schriftenkreis gehort aoch eine armenische Henoch-

apokalypse, die, soweit ich sehe, in den genannten Werken noch
nicht behandelt ist. Sie findet sich in englischer Ubersetznng bei

Dr. J. Issaverdens, The XJncanonical Writings of the Old Testament,

foond in the Armenian Mss. of the Library of St. Lazarns, Venice

1901, S.309ff. -
Der Inhalt ist korz folgender: Ein Adler mit 8 Fliigeln ond

3 Kopfen wird von einem ans Soden kommenden Drachen mit

9 Angen angefallen nnd flieht nach Norden. Der Drache ver-

^hlisgt aJle Vblker ond halt die Herrschaft sixteen times six,



56 C. H. Becker,

that is ninety six years. Dann kehrt der Adler auf einem von

weifien Pferden gezogenen Wagen zuruck, besiegt den Drachen,

der aber nicht untergeht, sondem nur nicht mehr seine alte Kraft

besitzt. Der Adler wird als Konig der Griechen und Bomer, der

Drache als Bander Ismaels gedeutet. Die 9 Augen bedeuten 9

Konige, die nach dem ersten Herrscher kommen soUen. Nun ist

nach dem oben festgestellten Schema der lOte Konig Sulaiman;

er regiert bis 717; zahlen wir die 96 Jahre zu den 622 des Ara-

beginns, so kommt 718 herans, also eine gate Entsprechung. Diese

Zeit ist nun deshalb apokalyptisch so wichtig, weil von 716—717

die groBe (zweite) Belagerung von Constantinopel stattfand, die

bekanntlich mit einem groBen MiBerfolg endete, und nach der die

Expansionskraft des Islam gebrochen erscheint. (Man vgl. Well-

hausen, Kampfe der Araber mit den Romaem, S. 27
;

Gelzer bei

Krumbacher o. c., 960). Tatsachlich deutet nun die Apokalypse

auch diese Verhaltnisse an (318): so when the Romans shall de-

stroy the Southern people, they shall smite them first upon the

sea, and the Lord shall cause a storm to rise and drown them. . .

.

And again he shall smite them six times upon the land, and the

remnant of them shall he drive away to their own land, and shall

carry away captive their wives and their children to Greece and

to Sicily". Sizilien ist also noch byzantinisch. Nicht dazu stimmt

die Angabe, da6 der siegreiche Konig noch 12 Jahre regiert. Es
werden im Ubrigen byzantinische Verhaltnisse geschildert und
auch Namen angegeben; so Phouvive = Tiber, regiert 33 Jahre;

Hertzik regiert 3 Jahre. Dann ZerfaU in 10 Reiche; ein Rebell

wird Konig, erklart sich fur Gott, wird von dem Herm mit Feuer
verbrannt; Weltende. Zahlreiche Ziige entsprechen dem vonBonsset
gegebenen apokalyptischen Biide. Die Namen sind ohne philo-

logische Nachprdfung des armenischen Textes nicht zu deuten.

Der Zusammenhang mit der zweiten Belagerung Constantinopels

ist sicher. Die Episode mit dem Sturm steht sogar bei Theo-
phanes. —

An letzter Stelle sei auf das von Hermann Usener heraus-
gegebene und erklarte Stephani Alexandrini quod fertur opnsculum
apotelesmaticum (Bonner Univ.-Programme 1879) aufmerksam ge-
macht. Hier ist nicht apokalyptisch, sondern aus dem Lauf der
Sterne das Schicksal vorhergesagt, und Usener hat nach den
gleichen Grundsatzen wie wir oben — als Abfassungsjahr das
Jahr 775 errechnet. Es werden 24 islamische Herrscher be-
schrieben, ohne genannt zu werden. Usener hat die historischen
identifiziert. Uns interessiert besonders, da6 Sulaiman als der



Das Belch der Ismaeliten im koptischen Danielbach. 57

lOte, Merwan als der 17te erschemt; SafPah and Mansur sind

18 and 19. —
Es ware eine schone Anfgabe, aaf Grand der im Yorstehenden

gegebenen Materialien tmd Stadien einmal eine wirkliche Geschicbte

des Reiches der Ismaeliten in der christlichen and jiidischen Apo-
kalyptik zu schreiben. Jedenfalls gehort die 14te Vision in einen

grofien and weiten Znsammenhang, and sie beleachtet zosammen
mit den verwandten Texten eigenartig die gewaltige weltgeschicht-

liche Eatastrophe yom Untergang des arabischen Reiches. —



Abba Gabra Manfas Qeddus.

Von

C. Bezold.

Vorgelegt von Enno Littmann in der Sitzung vom 15. Jannar 1916.

Im dritten Kapitel von Bach III seiner unschatzbaren Historia

Aethiopica fiihrt Hiob Lodolf nach einem Berichte des Jesuiten

Aotonics Feenandes aus dem Anfang des 17, Jabrhunderts den

dnrch besondere (praecipua) Heiligkeit beriihmt gewordenen „ Gabra

Menfes Ksddus, i. e. Servas Spiritns Sancti“ und dessen ibm aus

dem jetzt noch unveroffentlichten Werke „Lob der Hinunliscben

und der Irdischen" bekannten Festtag, den 4. Marz, an und be-

richtet im Cornmentarius dazn — nach der wortlichen Anfiihrung

und tibersetzung der betreffenden Stelle aus dem Weddase —
(p. 292): In bunc sanctum PP. Societatis maxime invehuntur, ejus-

que vitam decempedalibns fabulis refertam scribunt, quarum ali-

quas vere blasphemas refert SandovaUus *)
:
quod colloquia cum ,SS.

Trinitate <& Salvatore nostro habuerit. Superba responsa bujus Sancti,

quae dictus autor narrat, referre horresco, nec putaveinm id apud
Aethiopes ipsos ullam fidem invenire.

Der erste Europaer, der das Leben des Heiligen genauer

kennen lemte, war wohl Dillmann, der bei seiner Katalogisierung

der athiopischen Handschriften im Britiscben Museum das einzige

damals dort vorhandene Exemplar des Gadl durchging und in der
bekannten mustergiltigen Art fur sein Lexicon (vgl. dort col. XI)
verzettelte. Seither ist die Schrift aber offenbar nicht eingehend
studiert worden. Dagegen wurde die in Schoa verbreitete Le-

1) S. Ewald, ZDMG 1, 37 f., DiIiLmann, Catal. . . . Oxon. p. 36 f. und zn-
letzt Littmann, Gesch. d. Sthiop. Lit. S. 212.

2) Vgl. Cornmentarius p. 14.
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gende vom Leben tmd den Wundem des Heiligen dnrch den fran-

zosischen Forschnngsreisenden Paul SoLmLEr nach miindlicben Mit-

teilungen anfgezeichnet xmd in seinen Explorations ethiopiennes^)

verofFentlicht, nnd sie deckt sich, wie wir sehen werden, in weitem

TFmfang mit dem Inhalt des Gadl.

Conti Rossini erhoffte von letzterem, den er in die Regiernngs-

zeit Dawit’s I. (1382—1411) setzte^), Anfschlusse iiber die Zeit

der Zague-Dynastie nnd lehnte anf Grand der fliichtigen Dnrch-

nahme («« rapido esame) eines von ihm erworbenen Exemplars der

Schrift — mit Recht, vgl. unten, S. 74, N. 1 — die Ansicht Soleillet’s

ab, dafi darin eine Quelle der Uberlieferimg iiber Lalilaba zn

snchen sei®). Guioi weist das Hypokoristikon Abbo des Heiligen,

das schon d’Abbadie bekannt war^), in dem Namen
in einem amharischen Text nach®). Endlich findet sich anch eine

kurze Angabe iiber den Gadl, „una delle pin fantastiche storie di

qnesta specie", in Rossini’s Note per la storia letteraria abissina^)

nebst einer Anfzahlung der meisten damals bekannten Hand-

schriften '^), die sich jetzt vermehren lafit®).

Als mir vor zehn Jahren durch die giitige Vermittlung I. Guidi’s

1) S. Societe normande de Geograpkie, Bulletin de I’annee 1886, t. VIII

(Rouen 1886), p. 28 suiw. Fiir die Ubermittlung dieses Bandes danke ich bier

der Muncbner Geographischen Gesellschaft und besonders meinera Freund L.

ScHERMAN berzlich.

2) Bendic. della B. Ac. dei Lined, cl. di sc. mor. IV (1895), p. 444. Vgl,

auch Littmann, a. a. 0. S. 207.

3) Bicerehe e studi sulV Etiopia (Roma 1900), p. 16.

4) Cat. . . . d’Abbadie p. 45.

5) Uno sguardo di storia ecclesiastica di Abissinia (aus Bessarime V, in),

Roma 1900, pp. 22 und 24*> 23.

I 6) In den genannten Bend. VIII (1900), p. 215 sq.

j 7) lb. p. 618.

8) Ich babe mir notiert; 2 Handschriften im Besitz der atbiopischen Ge-

I meinde in Jerusalem (Littmann, ZA 16, 119. 377), 2 Hss. in Berlin (Flemming,

(
Ztrlbl. f. Biblioth. 23, 18), 2 Hss. im Asiatischen Museum zu St. Petersburg (Tu-

Raev, Zapiski 17, S. 85 f. des Separatabdrucks) und 1 Hs. in Wien (Rhodo-
KANAKis, Sitzber. Ak. Wien, pbil.-hist. Kl., Bd. 151, 4. Abb., S. 74). Auch Munchen

besitzt jetzt eine aus der Samminng v. Arnhard’s erworbene Hs. aus dem 18. Jahr-

bundert (Cod. Aethiopicns. Monac. 40 = Arnh. 2®). Und meines Wissens jetzt

in Stuttgart befindet sich eine Hs. aus dem NachlaB C. yon Erlanger’s (vgl.

ZA 16, 119, N. 1), die ich fiir ihn im November 1901 katalogisierte : ein Pergament-

band mit Lederriicken und einfachem Holzdeckel, 20x 18 cm, 78 Blatter, 2 Spalten

mit je 21—23 Zeilen, der wabrscbeinlich aus der ersten Halfte des 18. Jahrh.

slammt. Uber Rossini’s Hs. s. oben Anm. 3, ubcr meine eigene unten S. 60.
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von den Heransgebem des Corpus scriptorum Chrisfianorum Orien-

talium die Bearbeitung des Gadl nnd der „Wander

“

des Heiligen iibertragen wurde, machte icb mich alsbald mit den
mir von Herrn Nau in guten Photographien ubersandten Texten
vertraut, erlebte aber auch meinerseits die Enttaaschang, da6 sie

znr Erweiterong nnserer Kenntnis der Greschichte Abessiniens

so gut wie nicbts beitragen. Leider hat sich der AbschluB der
Arbeit bis jetzt verzogert, nnd der Dmck des Textes and der
Ubersetzong erscbeint nnter den gegenwartigen Verhaltnissen noch
weiter in die Feme geruckt. Das groBe Ansehen, das G-abra
Manfas Qeddus in fast ganz Abessinien offenbar stets genossen
hat nnd noch geniefit, wird es aber wohl gerechtfertigt and anch
den Heransgebem des Corpus biUig erscheinen lassen, wenn als

Vorlanfer der Edition in den nachfolgenden Blattern eine knrze
Inbaltsangabe der Schrift mitgeteilt wird.

Der dafiir zn Gebote stehende handschriftliche Apparat ver-

halt sich wie folgt. Von den 6 Hss. des Britischen Museums
(Wright, Cat. p.346) liegen mir Photographien des Cod. Oriental 701
ans dem 18. Jahrh. (ib. p. 184)*), im Folgenden mit bezeichnet,

von den zwei Manuskripten des alteren Bestandes der Bibliotheque
Nationals solche des jungeren: Eth. 122, gleichfalls ans dem 18.

Jahrh. (ZoTENBERG, Cat. p. 205, no. 137), mit „P“ bezeichnet, vor,
dagegen von den vier frnher im Besitze d’Abbadie’s hefindlichen
Mss. Photographien der beiden „alten“ no. 36 (in d’Abbadie’s Cat.
p. 44) — im Folgenden „A1“ — nnd no. 126 (ib. p. 146) — „A2*.
Endlich hat mich vor einigen Jahren Enno LinMANN durch das
Geschenk einer von ihm ans Aksnm gebrachten Hs. des Gadl hoch-
erfreut, wofiir dem nm die abessinischen Studien viel verdienten
Frennde anch an dieser Stelle herzlich gedankt sei: eine nach-
lassig geschriebene, an manchen Stellen korrigierte Pergament-
handschrift des 18. Jahrh. von 16x10,5 cm. mit einfachem Holz-
deckel nnd 50 einspaltig beschriebenen Blattern zu je 17 18
Zeilen — im Folgenden ,B“. Indessen erschopfen die erwahnten
Photographien nor fUr L (foil. 57'-125') die anf Gabra Manfas
Qeddus bezugHchen TeUe der betrefFenden Handschriften Von P
Sind mir nnr die Blatter 112--143^ znganglich gemacht worden,
deren letztes im ersten ,Wander“ abbricht, wahrend der weitere
10 Blatter fuUende Rest der „ Wander “ fehlt. Desgleichen liegen

i**- P-189, dem 15. Jahrh. (s. jedoch
nnten, S. 64) zugeschnebene Cod. Oriental 711 .
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mir von den 71 Blattem von A1 nnr 25 vor^) nnd von den 64

Blattern von A 2 nor 10 (vgl. nnten), wodnrch znnachst die text-

kritische Wiirdigang znmal der letzten beiden Handschriften er-

schwert, ja fiir A 2 fast nnmoglich wird.

Inunerhin lafit sich Folgendes feststellen. Die Texte von L,

P nnd A I sind im wesentlichen identisch ^). Am vollstandigsten

erhalten ist — trotz mehrerer Liicken — L, dem gegeniiber P
gegen das Ende des Gadl zu eine sich fiber mehr denn 4 Blatter

von L erstreckende Lficke anfweist nnd zndem die Schlnfi-Zn-

sammenfassnng der „Wnnder“ (nnten S. 78 ff.) vermissen la6t.

Znr Herstellung eines moglichst einheitlichen Textes erscheint es

daher ratsam, L zugmnde zn legen, nnd dies ist anch — nnbe-

schadet einzelner besserer Lesarten in P nnd dem alteren A1 —
ffir die folgende Inhaltsangabe gescbehen*).

Einen ganz andern Text enthalt B, der nnten in den An-

merkungen (mit Anslassnng nnwesentlicber Momente) zn skizzieren

versncht wnrde. Aber anch der Text des GadP) in A 2 weicht

von B wie anch von LPAl, soweit sich nach den wenigen ver-

fiigbaren Proben erkennen laBt, bedentend ab; von den vier

Blattern 100, 120 (?)*), 130 nnd 181' enthalt das erste Ermah-

nnngen an die Priester (*OU5’^), die nicht in LP stehen, nnd

das zweite eine langatmige Anseinandersetznng darfiber, daB die

Propheten nnd Apostel wohlberechtigt sind, Gabra Manfas Qeddns

^nnser Verwandter" anznreden, ein Gedanke, der in

LP nnr ein paar Mai gestreift wird (vgl. nnten S. 72, N. 1) ;
dagegen

kommen in den letzten beiden entschiedene Anklange an LP nnd

ein knrzer, damit wortlich fibereinstimmender Satz vor (vgl. nnten,

S. 72, N. 4). Endlich entspricht die von Soleillet in Schoa anfge-

zeicbnete Legende zwar im Ganzen Grofien der Gadl-Erzahlnng von

LP, weicht aber von dieser doch in einer erheblichen Anzahl von

Einzelheiten ab®) nnd enthalt auBerdem Zuge, die dort nicht zn

1) Al foil. 3» = L57rt
;

4» = L57»*>; 14 = L67«-, 24 = L76«; 33t

= L85ri>; 34' = L85»''; 57—74 = L105T»fiF. Die Wunder begionen fol. 59'*

and sind vollstandig.

2) Anch die Reihenfolge der Wunder ist dort — gegeniiber der Aafzahlung

in A 1 and in der (L selbst angebSrigen !)
„Zasaninienfassung“ — nach L wieder-

gegeben.

3) Der Text der sieben ersten Wunder auf foil. 131'—136', womit die Hs.

scbliefit, entspricht dem von LPA 1.

4) Das Fragezeichen nach der Ziffer auf der Photographic riibrt von Herm

Nau her.

5) Im Folgenden kurzweg als Legende bezeichnet.

6) Vgl. nnten S. 67, N. 2; S. 68, N. 2. 4; S. 69, N. 1. 4; S. 70, N. 1; S. 71,

N. 5; S. 74, N. 1.
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finden sind: die TJnterhaltang Abbo’s mit den Vogeln, Fiscken,

Pflanzen und Elementen nsw., sein Hadern mit Grott knrz vor

seinem Tode und die allmonatlicbe Feier seines Gedacbtnisses ®).

Die wahrschemliche Annabme zugegeben, dafi aucb die Le-

gends auf scbriftliche Aufzeichnungen zoruckgeht, baben wir also

zwar einen einheitlichen Text der „Wunder“, dagegen eine vierfacbe

Rezension des Gadl uberkommen. Ich mocbte glauben, da6 LPAl
die urspriingliche oder nahezu nrspriinglicbe Form dieses Gadl re-

prasentieren, der einen fiir solcbe Anfzeichnungen ungewobnlich

langen Text entbalt®). In der mundlichen Tradition geriet vieles

davon in Vergessenbeit, und anderes wnrde mehr oder weniger

durchgreifend verandert (Legende). Andrerseits aber wurden einzelne

Stiicke der Scbrift aus dem Ganzen berausgenommen, in neuer Dar-

stellung wesentlicb erweitert und um frisch binzagekommene Er-

zablungen bereichert, und diese literariscben Produkte gaben sicb

selbst wieder als den (eigentlicben) Gadl des Heiligen (gelegentlicb

aber ancb „Wunder“ genannt) aus, so B und vermutlicb aucb A 2.

Um welcbe Zeit der Heilige gelebt bat und wann und wo die

Aufzeicbnungen tiber sein Leben entstanden sind, ist zur Zeit mit

Sicberbeit scbwer zn bestimmen. In der „Epitome", die sicb C.

Rossini aus dem kostbaren, leider am 6. Juli 1902 in Flammen auf-

gegangenen Codex mit den Akten des H. Mercurius gemacbt und
spater veroffentlicbt hat*), wird Gabra Manfas Qeddus unter einer

Reibe von Moncben beim Tode Konigs Senf-Ar‘ad als „discipulu8“,

also noch als jungerer Mann, aufgefiibrt. Da nun die „Epitome“

als die Nachfolger jenes Konigs Wedem-Ar'ad und ‘Amda-Sejon
nennt, so kann nacb der atbiopiscben Chronik Brit. Mus. Cod.

Or. 821 (Whight, Cat. p. 3l6, vgl. p, 6, note t) mit Senf-Ar‘ad nur
der Sohn Agbe’a-Sejon’s, des Nachfolgers Jeknno-Amlak’s ge-
meint sein®). Damit fiele die friibe Wirkungszeit des Heiligen

1) Ein entfernter Anklang daran fiudet sich in L fol. 121» (= A 1 fol. TS™)
am Schlusse der „Wunder“.

2) Vgl. d’Abbadie, Cat p. 45.

3) Nach oberflachlicher Schatzung wird der Umfang dem des Xebra NagaAt
nm weniges nacbstehen.

4) Gadla Marqprewos, versio (Parisiis 1904), p. 24.

5) Senfa-Ar'ed, der Nachfolger Agbe’a-Sejon’s, des Nachfolgers Mahbara-
Wedem’s (Weight, ib. p. 316 ; Pekeuchon, Vie de Lalibala, p. II, note 2) is't aus-
geschlossen (ebenso naturlich der gleichnamige Konig um Christi Geburt; vgL
Rossini, Xss lAstes des rois d^Aksoutn im tfourti. as. sept.—oct 1909 269 279)
Damit entfaUt auch die Moglichkeit, unseren Heiligen noch in die Za’gue-Zeit zh
setzen, wie bisher angenommen wurde (vgl. Rossini in den gen. 8fndie VIII
(1900), p. 618 ;

Littmann, Lit S. 207).
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— die historisdie Grlaubwiirdigkeit dieser Notiz roraosgesetzt —
in die letzt^ Jahre des 13. Jahrhonderts.

G-abra Manfas Qeddus gilt, obwohl aos Agypten gebiirtig, als

einer der bedeutendsten einheimischen athiopischen Heiligen.

Der Oder die Verfasser seines Gadl imd seiner „Wnnder“ war^
also auf die Gestaltnng zufalliger Ereignisse zn wtmderbaren Be-

gebenheiten und im iibrigen auf ihre religiose EinbUdungskraft

angewiesen, und es verlohnte sich wohl, an der Hand von Lccnjs-

Anbich’s lehrreichem Boche Die Anfange des HeiligenhiUs in der

christlichen Kirche (Tubingen 1904) zu priifen, wie weit hier die

Entstehungsbedingnngen der Monchslegende gegeben und erfollt

sind. Sicherlich ging es aber bei der Komposition des Gadl, in

dem allerlei Wiederholungen und Widerspriiche in Einzelheitai

vielleicht der Unbeholfenheit des Verfassers znznschreiben sind,

nicht ohne Anlebnung an nahelie^nde Vorbilder ans der biblischen

Geschichte (vgl. z. B. nnten S. 70, N. 2) wie auch aus der Moncbs-

literatur selbst ab. So hat gewid der Gadl von Basalota Mika’el

in mehreren Wendungen zum Vorbild gedient®), und waitere Studien

mogen abnliche Znsammenhange mit den damals bekannten HeUiigen-

leben ergeben, wie sich andrerseits auch unser Gadl als QueUe
zu ahnlichen spateren Kompositionen, wie z. B. den Ta'amer des

Zar’a-Buruk erweisen diirfte, deren stoffliche Abhangigkeit neulich

G. Jaeoeb gepruft hat*).

Beachtenswert ist die nnten S. 74, N. 1 mitgeteilte Ety-
mologie von ^-fl, die, wie ich glaube, nnr auf arabischem Spradi-

gebiet ihre Erklarnng findet. Es ist deshalb wenigstens fiir nnsere

Eandschrift B wahrscheinlicb, daB ihr Text von einem arabisch

redenden und schreibenden Agypter verfaBt wurde, abnlich wie die

Biographic des in ihr genannten (vgl. ebd.) Abba Garima und so

mancbe andre^). Fiir den Gadl in LPAl bin ich vor der Hand
nicht im stande, einen ahnlichen Anhaltspunkt aufznweisen.

Die „Wunder“ mogen etwas, aber kanm viel spater als der Gadl
aufgezeichnet sein. Sie sind, wie der Inhalt ergibt*), samtlich

posthnme oder Reliquienwunder, und da ja auch im Gadl selbst

wahrlich genng Wunder geschehen, so erhebt sich die Frage, ob

1) Es Terdient Beachtang, dafi dort unter den Mitschiilern des Heiligen ein

Zar’a-Bomk genannt wird; vgl. unten S. 72 f. Ob der ebenso genannte Abreham
mit dem unten S. 68 erwahnten gleicbnamigen Bischof identisch ist, lafit sich

nicht entscheiden.

2) Vgl. unten 6. 68, N. 1 ;
S. 69, N. 5. 6.

3) Vgl. ZA 26,264ff. 4) S. Kehra Ndgait S. XXXV.
5) Vgl. auch die ausdruckliche Bemerkung Ton Add. 16198 in Diumann’s

Londoner Cat. p. 51.



64 Bezold,

nicht hier (und anderwarts?) geradesu als Terminus

ieclinicas fiir „posthame(s) Wonder" gebraucht wird. Die Nennung
Eonig Na'od’s (1494—1508) im 8. Wonder zeigt iibrigens, daB wir

sicher die „Wunder“ und wahrscheinlich aoch den Gadl ein Jahr-

hnndert spater ansetzen miissen, als dies von C. Rossisi (vgl.

oben S. 59) geschah, nnd daB die Handscbrift Brit. Mus. Cod,

Or. 711 — falls sie, wie anzonebmen ist, dieses Wxmder ent-

halt — nicht mit Wright {Cat. p. 189) in „the latter half of the

XV*** cent." hinaofgeriickt werden kann.

Einzig in L erhalten ist die von mir sogenannte ^Zusammen-

fassung" des Inhalts der „Wunder“. Die athiopischen Schrift-

steUer gefielen sich offenbar darin, in ihren ^Poesien" mit knappen

Worten Anspielongen zu haofen, deren Sinn nur dem Einge-

weihten verstandlich sein konnte, wobei sie orspriinglich gewiB vom
Inhalt der ihnen bekannten biBlischen Literatur*) aosgingen.

Ms Mosterbeispiel solcher Dichtnng kann das Tabiha tabiban (in

Dillmann’s Chrestomathie p. 108 ff) dienen. Diese Art der Dar-

stellung — nach Littmann vielleicht zu liturgischen Zwecken —
ist hier auf die Ta'amer onseres Heiligen ubertragen: sie ware
ohne vorausgehende Kenntnis ihres Inhalts absolut unverstand-

lich, wahrend sie als ^Zusammenfassong" dieses Inhalts keinerlei

Schwierigkeiten enthalt%
Grammatisch enthalt der Text der Schriften des Gabra Manfas

Qeddus mit verschwindenden, noch naber zu ontersuchenden Aos-
nabmen (ich denke besonders an den Gebraoch von (D, H und

keine angenfilUigen Besonderheiten : er ist in gotem, wenn
aoch dorchaus nicht immer flieBendem Ge'ez geschrieben ®). Aoch
der Wortschatz entspricht im Ganzen dem bekannten Sprachgut,

Yon einerReihe vonWendongen and Aosdrucken, die das Lexikon
bereichem, erlaube ich mir hier eine Aoswahl der markanteren zu
geben, mit besonderer Beriicksichtigung der Worter, die bisher

nur aus dem amharischen Worterbuche bekannt waren*).

1) Vgl. Noldeke a. d. nnten S. 70, N. 2 a. 0.

2) Bei meiner ersten Dorchnahme yon L fielen mir zunachst die selteneren
Worte nnd die Satzstellnng des Stuckes auf, bald nachher auch die Reime, worauf
ich schlieBlich zum UberflnS die ausdruckliche Bezeichnong las. Aber
eine „Hynme an den Heiligen“, die Weight {Cat. p. 184) in dem ^schnitt sah,
ist er nicht. — Von einer Ubersetzung des Stuckes, dessen Versabteilung natiirlich
yon mir herruhrt, glanbte ich nach der Inhaltsangabe der „Wundei“ absehen zu sollen.

3) Die Orthographie der Hss. ist unten in den Zitaten absichtlich durchans*
beibehalten yrorden. Nur die Interpunktion in der „Zusammenfa8Sung“ habe ich
sinngemaS zu andem yersucht.

4) Der wohlgesinnte Leser wird es mir nicht yerargen, wenn ich vor der
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AU*!* „schwer sein“ vom Inhalt der Wagschalen, auch iiber-

tragen, „schwerwiegen“ von der Siinde; vgl. amh. A4* (Gdhh,
Vocab. amarico-itul. col. 22) — Afirtl „nachlassen“ von der Liebe

„blutuberstr6mt“ — AY14 „stechen“ von der
Sonne — „superior“ — nOpfermesser"

I An*l*A"5 ngehalfterte, anfgezaumte Pferde“ ™ <^HFiA,
,perjura“ fem. — nachgesetzt; s. nnten S. 80, Z. 4 —

„durchdrungen werden“ vom Licht der Gnade —
„Schwelle“ (Guidi 107 s. v. JSUiAa

cf. Dillmann, col. 230 — A->C.C „eingesetzt“ von Perlen —
Pliigel awachsen lassen“ — IU4‘IU<^ ,anspicken“;

vgl. amh. (Gdidi 16B) —
— W4P1, Var. AACPI „Seide“ (so) „procnl
abiit“ — AC^fl<^J*l „beruhren“ (vgl. Keb. Nag. S. XXIV a)— Ai*flO „Stadtviertel“ — ^losfahren anf“
" flAfl den Sinn „verwirren“ (vgl. Keb. Nag. S. XXIV b) —

„den Eid verletzen" - riCrfi:<j^04 ,Honig
inachen“ von der Biene — J*lZZ, c. acc. jnmenti — fl^A „er-

hoben“ von den Angen gen Himmel — Afl^flA II 2 „an Ketten
ziehen“ — Afl^A »das Fleisch“ eines Apfels (^OA) —
fi*5n^ „die den Sabbath entweihte“ — fl^ih „herabreichen“
vom Haar „die Riegel, Qnerbalken“ — (ohne

Af^) jAschermittwoch" — fem. von ^fl*A —
„eine Angelegenheit ansfilhren* — nGesichts-

rote“ — A^^^A I AIT'iC I „er lieB Haar sprie6en“ —
,Gebilde“ von dem verklarten Heiligen „Anachoret“
— »Aagenweide“ beim Anblick eines Edelsteins —
PA c. A et inf. „sich zu etwas anschicken“

; PA:’?A-fh:AP^
„aus etwas rein hervorgehen, rein werden" — absol. „nm
die Wette laufen", auch einfach: „eilen“ mm A^ACD c. inf. „noch
einmal tun“ — ,,tribunas“ — ‘I’Cze ^ansbleiben*

vom Lohn — 'M’51A „sich stutzen aaf*^ m •5A<I> „erschuttert

sein" — A^Pii „zusammenklingen lassen* (Harfe nnd Psalter)
— '1'*5#PA einer Sache (acc.) „nicht gewachsen sein“ h
CAP c. subj. jsich in den Kopf setzen, beschlieBen" (etwas zu

Hand bier vom Zitieren der Handscbriften, die ja zanachst doch keinem Deatsnhen

zuganglich sind, absebe. — Ganz auffallend ist, daB eine Menge (in dieser Liste

nicht anfgefubrter) nngevobnlicber Worter and Wendungen nnserer Texte in

Dillmann’s Lexicon mit dem Sigl „M. M.“ d. i. Ma?bafa Mestir wiederkebren.

Icb balte bei dieser Ubereinstimmnng einen Znfall fur ansgeschlossen
;
aber welcher

Zusammenhang mag zugronde liegen?

Sgl. 6m, d. Wiss. Nacbricbton. Ffail.-hisi, Klwse. 1916. Heft 1. 6
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tun) — „bewundert werden* — JJ? „Leben gewinnen“

von einem Bild „selten, fremdartig“ (nnten.

S. 79, Z. 1); vgl. Goidi, 1. c. 474 — fem. von ?7.4: -
A.T1 L95^“ Var. zn i^ii piss^o (in

ZlJ? : H(DCdl ^
i**!*?). vielleicht korrumpiert aus cf.

Esth. 8, 9 der amh. Bibel (ed. London 1887, p. 441) *
mitSing.-Bed. - (L77«) - „Hollen-

fener“ — Anp von einem leblosen Gegenstand gebraucht —
AOTA’li^’? = AorA^^J* - AH'? „Wagschale“ — A^4:
,Kot“ (vgl. Keb. Nag. S. XXIX b) — „encharistia“

— *aAA „nelunen“, den Schmntz, vom Waschwasser — YlUJ'T'^

A**l{ „die Zunge losen“ — (so L nnd P) „anla eccle-

siae“ — ‘Q°ilYi°A „saubern“; vgl. Gdidi533 — Yl'flC „Selbst-

herrlichkeit“ — *Qafi „nmzingeln“ — „Fest“ (im

aUgemeinen; vgl. Oriens Christ. 1912, S. 158) — ^15A HI 2 „sich

scharen nm“ — „ge6fiFnet“ von einem Grab
;
vgl. G01DI 549

— 't'CDCO) „hmabsturzen‘‘ ineinenAbgrnnd(AJ?’4^)-ar'*im.'i'

(neben dT**!!!!.) 1 »das Innere der Waste“ — •flJHh'};

OAJ*'!' „oftmals“ „Belobung“ —
„von Feaer nmgeben* — (DOA nauf die Welt kommen“

— (Di4.C:(DAi:ar „Kommen nnd Gehen“ — ,Ge-

scho6“ nnten S. 79, Z. 15 — (fiir O.P’CDi’) ^Bezahlnng*

„in der schweren Stnnde" (des Gerichts)

,?A(D („wurdig“ =) „rein sein“ von den Handen —
„Behalter“ des Blntes Christi, vom Wein —
„rechnen nnter“ (die Bocke, fllA.) — „zermalmen“,

von einem Felsen— „Schirme“ (nnten S. 73) —
Felsstuck, das (jemanden) verschuttet“ * 7AO

„Holzdeckel“ an einem Buch — „Nilpferd“; Guioi 715 —
l/nOr^y pi von - 7nC and „Ge-

banlichkeit, Bau“ einer Kirche — die Schopfungselemente ((TlQ^OlI
des Menschen sind Wasser nnd Erde Luft

nnd Feuer wie die A^-nC'p .A-n-c „Paktoren des Tons* —
„Tatkraft“ — "Xi „groBes GefaB*; Goidi 753 — 7J?4

„weihen“ (als Opfer) m (nnten S. 76
,
N. 2)

„K6nigsweibe“; Guidi 840 — (HTJ?*? t. t. = ^T^AA^I'I’T
— (nP*P „(einenGeruch)empfinden“

;
Ills „erscheinen“

von einem Gedachtnistag — ^4^0^ fem. von ^'^A™ AAO^
„Felsenwohnnng“; vgl. Dillm. col. 1262 - „den Todeskampf
kampfen* — A'{»0.5*A »die richtige Sprache* (der Erwachsenen,
im Gegensatz znm Stammeln der Kinder) — „ein ‘Ge-
rechter’ werden* — A:> „Bereich“ m 4:UDih ,entzuckend“,
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von einem Edelstein — c. snbj. „er bekam Last,

zn .
.

(unten S. 78, Text, Z. 3).

Die folgende Inhaltsubersicht des Gadl and der Ta'amer will

den wesentlichen Zasammenbang der Texte zeigen and siebt von
alien Wiederbolangen and Variationen gleicber oder abnlicher Gre-

danken ab. Auch die zahlreicben Gebete, Bibelzitate and lang-

atmigen Ansscbmackungen der einzelnen Bericbte sind nnterdrdckt.

Da6 aucb dann noch bei der Aufzahlang des vielen Unverniinftigen,

was der schreibselige Verfasser znsammengetragen bat, derWillktir

nnd dem Gescbmack ein weiter Spielraum eroffnet war, ist nnleag-

bar; icb darf aber vielleicbt boffen, im Ganzen nnd Grofien einen

der abessiniscben Denkweise entsprechenden Einblick in eineWelt

religioser Wander zn eroffnen, deren Glanz noch heute, so nicbtig

er uns Abendlandern scheinen will, die Bevolkerang eines grofien

afrikanischen Kaiserreichs entziickt.

Das Leben des Gabra Manfas Qeddus.

Abba Gabra Manfas Qeddas (AO : 7*04

:

der seelige and heUige, geebrte and asketische Glaabenskampfer,

der Stem der Waste (•ne-0 : (D^jih : ^irtC: :

war geboren am 29. Ta^sas (De-

zember) *) in der agyptischen StadtNehisa(U74 I

’) ,
wohnte 662 Jabre in der

Wiiste (7J?f^), davon 262 Jabre in Zeqaala (H^A)*) and dort

in der Nahe im Lande Eabd (n-iav : : Yi-nj?*) *)

and starb am Sonntag, den 5. Magabit (13. Marz Greg.), dem Peste

von Peter and Paal.

Seine glaabigen Eltera ans vomehmer Familie, Simeon

nnd Aqleseja die Tocbter Benjam’s

blieben bis zam dreifiigsten Jahr ihrer Ehe kinderlos.

Dann warde ihnen aaf ihr Gebet von der Dreieinigkeit ein Sohn

verheifien
,

dessen „Horn“ (<i>a) hober als alles andere sein,

1) DaB im letzteren der Tazkar (zum Begriff s. Jaeger imd Keitzenstein,

ZA25, 272ff.) eine groBe RoUe spielt, entspricht den praktischen Bedurfnissen

der Kirchenvorsteher.

2) Legende: le jour de Noel, a minuit,

3) Vgl. ZOTENBERG, Cat. p. 205.

4) S. C. Rossini, Catalogo dei nomi propri di luogo deU’ Etiopia ^Genora

1894) p. 54.

5) Rossini, L c. p. 34. P Rest: OAftVI (nicht mit ZoT. .. .)

nAav wird Schreibfehler fur m" sein.

5 *
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dessen Friestertom das von Melchisedek nnd Abel iibersteigen nnd

der Johannes nnd den Propheten Elias uberragen soUte. Den
Namen des Nengeborenen : Gabra Manfas Qeddns, bestimmte der

Engel Gabriel, der der Matter in Menschengestalt erschien. Schon

als Saogling konnte das Kind stehen, wofite die Doxologie zu

sprechen^) and zeigte Abneigang gegen jegliche Bekleidang *).

Nach drei Jahren entfuhrte aaf Gottes Befehl Gabriel das

Kind seinen Eltem, tmg es aaf seinen Fliigeln empor zam siebenten

Himmel, wo es von Gott gesegnet wnrde, dann za abermaliger

Segnnng zn Maria, stellte es femer Abraham, Isaak and Jakob,

alien Aposteln, Martyrem, Anachoreten, sowie den nm Gottes-

willen dorch Herodes omgekommenen Kindem vor nnd brachte

es darn-i vor die Ture des Einsiedlers Abba Zamada-Berhan (AQ

I

der es dort fand, anfzog, nnterrichtete and so-

dann za einem Bischof namens Abreham

A-ncyf^) fiihrte, von dem der Knabe zam Diakon emannt

warde ®). Gott verlieh ihm ein heiliges Monchsgewand wie das von

Antonias and Makarius. Einige Zeit daraaf wnrde er zam Pres-

byter emannt, zog dann (wieder) in die Waste, tat Wander and

Zeichen, trieb Damonen aus and heilte Kranke. Viele Priester and

Bischofe kamen zu ihm aas Geb§ and Mesr, von Nebisa and von

Sabrisa (Af^fl'nArfl-nZ*'!, P nnd

er liebte die Falascha.

Bei einem abermaligen, in ahnlicher Weise wie das erste Mai

ihm ermoglichten Anfenthalt im Himmel erhalt der fleilige dann

von Gott die Weisung, Anachoret za werden and mitten in der

Waste zasammen mit 60 Lowen and 60 Leoparden (A^Tf^C^)
zu wohnen. Sein Haar war mittlerweile taglich nm fiber 7 Ellen,

sein Bart taglich um fiber 3 Ellen gewachsen, and er hatte 50000

Heilungen voUbracht. Nun wohnte er viele Jahre in der Waste,

bei Hitze and Kalte nackt, nar mit einem barenen Lendentnch*)

bekleidet; irdische Nahrung fand and begehrte er nicht, wnrde

1) Vgl. den Gadl von Basalota Mika’el, ed. Rossmi (Romae 1905), p. 6,

17 ff. — Ahnlich die Legende.

2) In B ist die Kindheitsgeschichte weit ansgesponnen. — Dort wird auch

mitgeteilt, daB der Vater, Simeon, ein hoher Beamter vom Stamme Rome (Cbn P '

und die Mutter aus priesterlichem Ge-

schlecht war Nach der Legende waren seine

Eltern angehSrig aux plus grandes families du pays des Francs.

3) In B wird umgekehrt der Knabe von dem Erzbischof

Abreham erzogen und kehrt dann auf Gottes Befehl nach Nehisa zurhck, wo ihn

Zamada-Berhan aufnimmt.

4) Legende: une ceinture faite en poil de eriniere du lion.
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aber mit Himmelsbrot gespeist and mit Paradieseswasser getrSnkt ^).

Da ward sein Korper trocken, seine Hant klebte an den Knochen,

and da er keine Grewandung wiinschte, lieB ibm Gott am ganzen

Korper wie bei einem Schaf rabenscbwarze Haare wacbsen; so

ward seine Erscheinnng wie die eines Lowen, seine Statur wie

die eines Palmstammes, nnd sein Wohlgeracb, wie von kostlicher

Salbe, erfiillte die ganze Waste. Die wilden Tiere aber, Baren

Lowen, Wolfe, Schlangen nnd Drachen konnten

ibm ebensowenig etwas anhaben wie Daniel; sie legten sich zn

seinen FiiBen nieder, streckten ibm die Tatzen entgegen, beugten

die Ejiie nnd buldigten ibm.

Tag and Nacbt betete and psalmierte er obne TJnterlafi (rezi-

tierte z. B. an einem Tage den Psalter David’s 45040 Mai), bis

endlicb die Engel kamen nnd nach seinem Begehr fragten. Auf
diese Weise ward scbliefilicb sein Wnnsch erfiillt, Gott ebenso zu

schanen, wie ibn die Propbeten nnd Apostel erscbanten. Und vor

dem Tbrone Gottes, der ibm den Zebnten aller Verdammten zn-

spracb, befreite er durcb seine Farspracbe 30000 Seelen ans der

Verdammnis, die dann nacb Atbiopien zuriickkebren dnrften®).

Dbrigens batte sicb der Heilige
,

damit sicb Gott der Siinde

Atbiopiens erbarme, kopfiiber ins Meer gesturzt

nCXrt« ; narfi-r : qAiC) *) and blieb dort in dieser SteUung
ein Jabr lang; sein Blat ergoB sicb in’s Meer, sein Kopf trennte

sicb ab, das Wasser floB beram and war wie Blat, and seine

Knocben erscbienen wie Scbnee.

Nonmebr verlieb ibm Gott einen Windwagen I

auf dem er samt seinen Lowen und Leoparden nacb Atbiopien, nacb

Kabd und nacb Zeqaal (vgl. oben) im Hocblande fabr. In Eabd,
wo er sieben Monate lang, wie eine Saule atifgericbtet ®) ,

mit

1) In den mehrfachen Wiederholungen nnd mannigfacben Variationen dieser

Gedanken wird der Heilige gelegentlich wieder ohne jegliche Kleidung nnd Nahrung
beschrieben; so auch in der Legende.

2) E. Littmann teilt mir mit, dafi der Bar in Abessinien nicbt Torkommt
und daB <Ue Abessinier rom (Tigrina-Tigre

: j?*a) die merkwurdigsten

Vorstellungen haben: vgL Princeton-Exped. to Abyssinia, VoL II, S. 77.

3) Hier folgt in. L eine Lucke, in P ein Einschnb (?) mit einer gedrangten

Erzahlung der Geschichte Christi.

4) Vgl. die Legends-. „Abo se mit en priere la tete en bas et les pieds en bant“.

5) Der Windwagen ist aus dem Kebra Nagast (62'> 5) genugend bekannt und
konnte von dort ebenso in unsere Erzablnng wie in den Gadl von Basalota

Mika’el (20, 26) gekommen sein.

vgl. den Gadl von Basalota

Mika’el 4,2. Jg<|>(IPf^ ; YlClO

;
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offenea Aogen gebetet hatte, warden ihm diese vom Satan, in

Gestalt eines Haben (^0) *), ansgepickt, aber von Michael and Ga-

briel dnrch Anblasen wieder geheilt. Anch verschaflFten ihm drei

Greise, die er wegen ihrer Miidigkeit getragen hatte, indem sie

sich in die Dreieinigkeit verwandelten ^), abennals Zatritt in den

Himmel.

Es folgt der Besuch dreier Heiliger bei Gabra Manfas Qeddns,

namlich Abba Samn’el ( AA) vonWaldebba(HTAi^Q)
Abba Anbas (AQ IA*?flil) vom Lande Zahelo I HtFA*)
and Abba Benjami (AQ T "fl"?JPdll) von Nieder - Magabemedr

(HAf^ I
jeder mit zwei Lowen, die

von den Lowen nnseres HeiBgen znerst gefressen, dann aber aaf

sein Geheifi wieder ausgespieen and von ihm wiederbelebt werden.

Gabra Manfas Qeddns erhalt fur diese Heiligen im Himmel je dreiBrote

and dreiKelche, dieihnenderEngelJonana’eUP*^^AA/herabbringt.

Ganz Athiopien wird nan die Begnadignng znteil, versinn-

bildlicht dnrch eine Wage, deren eine Schale mit Unrat, Unkraut

and Disteln — den Siinden Athiopiens — hochschwebt, wahrend

die andere mit Honig und Weizen — Fasten and Gebet, Laute-

mng und Anbetung — niedergeht. Dariiber trauern die von dem
Heiligen vertriebenen 70 Millionen Damon^n, die er dann dnrch

einen Segensspruch zu Asche verbrennt.

Nach vierjahrigem voUkommenem Fasten fuhrte ihn Gott

abermals in den Himmel, in den Garten Eden: ein Zelt mit Gold

und Silber und anderthalb Millionen Saulen, darinnen Milch und

Honig fleuBt; und stellte ihn ferner anf die „groBe StraBe“, da

Richter und Wiirdentrager einherschreiten (A^Q^ T CD’fl't’ I

oajB

:

471^0' : : -jn ; wo
seiner ein Martyrium doppelt so groB als das aller Martyrer und
Gerechten wartete. Der unglaubige Konig von Persien (4-Cfl)
woUte namlich den Heiligen als Knecht Jesu verbrennen, aber das

Feuer ward zu FluBwasser; und als der Konig hineinsprang, um
ihn zu kopfen, da warden er and seine 40000 (Var. 40 MiUionen)

Krieger vom Blitz erschlagen; letztere aber 30 Jahre spater im
Lande Arabien auf die Fiirbitte des Heiligen

bin wieder auferweckt xmd zum Christentam bekehrt.

1) Legende: on vautour.

2) Vgl. die in lioLDEKE’s Ubersicht tiber die athiopiscbe Literatnr {Die

KuUur der Gegenioart I, VII. S. 127) erwahnte Legende des heiligen Filpos. Nach
E. Littmann wird in der athiopischen Malerei die Trinitat dnrch drei Greisen-

kdpfe dargestellt

3) Rossini 1. c. p. 51.
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, Nach mehrjahrigem Aufenthalt in Athiopien besnchte Gabra

Manfas Qeddns nochmals Arabien — diesmal znsammen mit Abba
Benjami nnd Abba Fere-Qeddns mittler-

weile aus seinen in einem Abgrund, anf einem Stein zuriicbge-

lassenen Zahnen — er war Jahre lang anf diesem Stein Kopf ge-

standen^) — Moschns nnd Weibrauch nnd aus den mit seinem Bint

verschutteten Eingeweiden seines Leibes ein groBer Weinberg ent-

standen war. Abba Benjami zog dann nach dem Lande Bagemedr
“')) Gabra Manfas Qeddns aber znriick nacb

Athiopien, nach Eabd, wo er das Land mit seinem Gebet ^be-

wasserte" nnd Dornen nnd Unkraut, d. i. Satan nnd Siinde, ans-

jatete, mehrere Einsiedler traf
,
darnnter Johannes von Dabra Wifat

Krankenbeilungen so-

wie andere Wunder wirkte. Dreimal jahrlich — am Weihnachts-

fest, am Tag der Tanfe Christi nnd an Ostem — ging er nach

Jerusalem nnd tat anf Golgatha am Heiligen Grab Fiirbitte fiir

die Bewohner Athiopiens, woranfihm aus geoffnetem Himmel die Drei-

einigkeit BOOOOO Gnadengeschenke in Form des Zehnten

spendete. Und in Bethlehem feierte er ein Fest mit

alien heilsgeschichtlichen Personen: Adam nnd Eva; Mose nnd

Samuel; David, Salomo nnd den anderen Kbnigen; Ezecbiel, Daniel,

Peter nnd Paul; ferner mit Maria; den Kindlein von Galilaa, die

ihre Gewander mit dem Bint des Gotteslammes wnschen; Snrafel

nnd Eirnbel; Michael und Gabriel; Rofa’el, Ura'el, Saqne‘el nnd Ea-
gn el Ai*2*AA)j dazn den 99

Engelordnnngen und Zehntansenden nnd MBlionen von Engeln, den

Propheten nnd Aposteln, den Frommen nnd Martyrern®). Mit

1) Offenbar eine Dublette der oben, S. 69 nnd N. 4 wiedergegebenen Er-

zahlung.

2) Vg). Rossini, 1. c. p. 18 sub begamder.

3) Nur in P genannt.

4) Vgl. Henoch 20, 6 (ed. Flemming, p. 25) : Synax. 5. Hamle (ed. Gcini,

p. 254); Dillmann col. 1412.

5) Nach der Legende begiebt sich der Heilige nnmittelbar von seinem Vater-

hause aus nach Jerusalem und erst von dort nach Athiopien, Zequala und Kabd.

— In B wird diese Reise ios heilige Land zu einem formlichen Itinerarium aus-

gesponnen : der Heilige kommt zunachst nach Bethlehem, das er mit einem Saldm

hesingt ;
dann nach Golgatha (meist abgekiirzt lA genannt), das ebenso besnngen

irird, wie aucb die Stktte des Kindermordes
;
dann nach Nazareth (mit Sa dm),

nach Galilaa, nach Quesquam (Rossini, 1. c. p. 42; mit der kurzen BegruBung

:AYx ; Aih7^: :u7-4 : ao-A) und alien Gauen

Agyptens; femer zum Jordan (mit Saldm), wo er sich taufen

laBt
;
zum Olberg (mit Sal&m)

;
zum Berge Tabor (mit Saldm), der als Mysterien-
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diesen unterhielt er sich — derm er war ihr Verwandter’) — in

der hebraischen Sprache, die ihn der Engel des Antlitzes I

7^)^j gelehrt hatte, ebenso wie friiher den Abrabam, als die

Sprache der Lander, die an der Maner von Sinear zerstreat wurde,

den Heiden tiberlassen ward®).

Nachdem Glabra Manfas Qeddas nnn lange Zeit Mdhsale nnd

Leiden erdnldet hatte, mit ansgebreiteten Handen im Gebet stehen^

wie eine Steinsaole, die in der Sonnenhitze nicht verwittert oder

zerbricht (vgl. oben), machte ihm Gott eine Art Zelt, nnd die

Engel liefen wie Diener mit einer Art Sehirm neben ihm her. Ent-

femte er sich nnter diesem Zelt von einem Ort, wo Regen fiel, so

fnhr es dort zu regnen fort.

Endlich befahl ihm Gott, am 7, (L 27.) Magabit nach dem
Vorbilde unseres Herm einen Tazhar, eine Feier seines Todes zn

seinem eigenen Gedachtnis zu veranstalten, wozu der Heilige den

Priester Fere-Qeddus und den Diakon Zar’a-Buruk (HCA 1 0*^51)
mit sich nimmt. Ein Einsiedler geleitet sie in die Kirche der

Residenz, und dort voUzieht sich das Wonder, da6 an Stelle der

irdischen Kirche eine himmlische, ein Ban ohne seiuesgleichen auf

Erden erscheint, in dem die ganze znm Opfer notige Einrichtung

vorhanden ist. Christos wird znm Opferlamm, das der Heilige

zerstuckt, am nach Beendignng der Opferhandlung seinen heiligen

Leib und sein verherrlichtes Blot zu genieBen, worauf unter Donner
und Blitz die Kirche wieder ihre friihere Gestalt annimmt*).

Das Scheiden aos dieser Welt ins Land der Lebendigen, wo
die reinen Geretteten um Henoch und Elias wohnen, war fur

Gabra Manfas Qeddus nichts ungewohntes
; war er doch schon oft-

und Wunderberg, als Gotteshaus und Himmelspforte (n't*!A°2H,A*fl(h»C"
(DA^*t*A l>eschrieben wird; endlich nach Jerusalem (mit Saldm),
wiederum nach Golgaiba und zum Grabe Christi, wo ihm der Herr erscheint und
einen Bund mit ibm scblieht.

1) Die ubrigens auch in LP Ofter erwahnte Angabe, wonach die Propheten
und Apostel von dem Heiligen als „unser Verwandter“ sprechen,
wird in A 2 fol. 120 (?, vgl. oben S. 61) weiter ausgesponnen.

2) Epiphanius (bei Charles, Book of Jubilees, p. 5): r.fo Kpootorcoo.

3) (Dill. ; nrhopC^A : H'I’HCu) ; a^ac :

'l”J.i?’7.'AAfhH*n; ““T in p.

4) Einzelne Ziige dieser Erzahlung, wie die Anwesenheit Zar’a-Buruk’s bei
der heiligen Handlung, das Niederschweben des Heiligen Geistes in Gestalt eines

weiBen Vogels das unverzagte Handanlegen an das Opfer mit
Fingem wie die Zange der Seraphim vgl. Jes. 6,6; Kebra
Nag. 47* 16ff.) und die Euckverwandlung der Kirche finden sich in A 2 fol. 130,
znm Tea wortUch, wieder; vgl. oben, S. 61.
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mals auf seinem Wagen dorthin gezogen and hatte von Ascher-

mittwoch bis Ostem mit ihnen das Fest begangen. Noch vor

seinem Tode aber ward ihm die Verheifinng znteil, da6 der Name
eines jeden, der seinen Taskar begehen, seinen Namen anmfen and
an sein Gebet glanben, die Schrift seines Gadl schreiben lassen

oder sie vertrauensvoU zn Herzen nebmen werde, ins Bucb des

Lebens eingeschrieben werden soUe, xmd da6, wer immer Gaben
wie Teig oder Salbol, Wacbs, Weihrauch oder Wein an seinem

Gredachtnistag znr Kirche bringen oder ein Opfer darbringen

werde, tansend Jahre mit ihm zn Tische liegen solle. Nun er-

krankte der Heilige am Freitag, den 3. Magabit, in der Waste
£abd. Die ,verborgenen“ Einsiedler ^) ,

deren Hanpt er war,

Fere-Qeddns, Zar’a-Bumk, Ja‘qob Benjam

nnd Joseph riefen, als am folgenden Abend SchweiB and zn-

nehmende Schwache eintraten, Gabra Enderjas {'7'fiZ, JP^l)

herbei, der am Sterbebett bitterHch weinte, sich aber dann wieder

entfemte. In der Nacht von Samstag anf Sonntag, in djr siebenten

Nachtstnnde, verschied der Heilige unter donnerartigem Geraasch,

wahrend vom Himmel, wie wenn Hagel oder Schlendersteine

Qi’fU r niederprasselten
,

Leucbten, heller als Sonne,

Mond nnd Sterne, herabkamen, die Erde erbebte nnd die Berge

wankten. Der Entschlafene wird ins Jenseits aufgenommen, in die

Hauser des Lichts, das zwolfmal heller als die Sonne leuchtet,

znm Empfang der „Talente“ — 12 von Michael, 3 von
Gabriel und 3 von Kirubel —

;
der viermal 100000 Leuchten

— vor und hinter ihm, rechts und links —

;

der vier-

mal 12 Edelsteine des Lichts (A05*^I‘flCV*5)> jeder doppelt

so stark leuchtend wie der Morgenstern, und der viermal 100000

Schirme femer von einem blitzfarbenen Gewand aus

1062 Tuchlagen und von Pferden mit Adlerfliigeln, die im Augen-

blick zum Himmel fliegen konnen.

Abermalige Fiirbitten des Heiligen gelten der Erlosung der

Bewohner von Wasana (CDAS*)*)) Gejon (“JP*^) und Godjam

jetzteres beruchtigt durch seine vielen Zauberer. End-

lich bewundem noch die „geistigen“ Konige*): David, Salomo und

Honorius die Agypter sowie

Kaleb (VlA-n) and Lalibala Athiopier (A.A’P*

Aj*(irjP'5), den Korper des Heiligen, dessen Finger and Zehen

;
aach allein wird in diesem

Sione gebraucht.

2) Rossmi, I. c. p. 52. 3) Rossini, 1. c. p. 29.

wohl im Sinne von natgeschieden".
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wie eine Leachte in Gestalt eines Srenzes fonkelten and aos 20

zn 60 warden, dessen Haar von Milch tranfelte and ans dessen

Mnnd eine schneeweifie Biene beranskam und dann dorthin znriick-

kehrte, — nm in den Hansem des Lichts Honig zn bereiten, so-

daS die, so den Tazkar des Heiligen begehen, essen, sich freuen

and satt werden. Dabei erhalt Lalibala, der sich fiber die un-

vergleichlichen Gnadenbeweise gegen Gabra Manfas Qeddas ver-

wondert, besonders fiber den „Zehnten der Barmherzigkeit“ ffir die

Sfinder, von Gott den Bescheid, daB eben jener in Niedrigkeit ge-

wirkt and in Fasten, Beten and Glanbenskampf nnzahlige „Haaser

des Lichts" erbant habe
,

er selbst aber,

Lalibala, ja anf seinen eigenen Wunsch im Reiche der Welt ver-

bBeben sei, die „Kleidnng der Herrschaft" getragen and in seinem

Reiche die Residenz Asron (?) gegriindet habe ((Drfli/fYil

1) Von der Wiedereinsetzung des durch seinen Bruder des Thrones be-

ranbten Lalibala seitens des Heiligen, woven die Legende zu berichten weiB, ist

sonst nirgends die Rede. Dagegen findet sich eine von der obiaen abweichende

Erzahlung in B, die bier im Zusammenhang mit dem ubrigen Inhalt der Hand-

schrift kurz skizziert werden soil. Nach der oben, S. 71, N. 5 erwahnten Reise

begiebt sicb der Heilige auf Gottes Befehl nach Gaba‘on (7aiP^) unter die

„W6lfe“ “), um die Schlechtigkeit seiner Bewohner kennen zn

lernen. Nicht nor wiide Tiere verfolgen ihn, wie Schlangen, Hyanen CHO-n)
nnd ein Stacbelscbwem der Heilige dnrch sein Gebet die btacheln

(eT'O abfallen lafit, aber spater — wie der Herr des Malchus Ohr - wieder

anheftet
;
auch der Satan bedroht ihn in Gestalt einer schrecklicben Schlange, die

dann zu Stein verwandelt wird, und die Einwohner balten ihn ftir einen Zauberer

(<^UJC^) und bedrangen ihn, da er sich als Christ bekennt, hart, bis endlich

Gott durch seine Fivrbitte sich auch ihrer erbarmt. In Gaba'on empfangt Gabra
Manfas Qeddus auch eine Anzahl Leute, die seine Eltern ausgesandt batten, um
ihren verlorenen Sohn zu suchen : er gibt sich ihnen nicht zu erkennen, bestellt

aber an die Eltem die nachmals eintretende — Propbezeinng, sie warden an-

statt des nie mehr — weder lebendig noch tot — wiederzufindenden Sohnes einen

anderen bekommen, den sie Nob (4°'n), d. h. „Sohn der Unfruchtbaren"

(CDA«^ •
sollten. (Diese Etymologic vermag ich nur ans dem

Arabischen zu deuten: pi. von — Von Gaba‘on

gelangt der Heilige dann ins Land der Seeligen (*11111,^ ; wo er

drei Jahre bleibt und ihm Christus, wie friiher seiner Mutter Maria, den nZebuteu"
der sundigen Seelen verheiBt. Und dort erhalt er die Weisung: Sage Lalibala,

meinem geliebten Erben sing., vgl. Keira Nag. S. XXX b) meines
Reiches

:
„willst du das Reich der Welt oder das Himmelreich empfangen ?

Wahle, welches Reich besser ist!« Er trifft nun Lalibala im BegriS, nach Jeru-

») E. Littmann weist darauf bin, daB t’YY-A in Wirklichkeit der Hy&nen-

hund (Caws pictus, Lycaon pktus) ist.
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Vierzig „Verborgene“ and vierzig Wiistenbewohner, nicbt von
Athiopien, sondern von Agypten, ans der Wiiste Asqetes

nahmen den Leichnam des Heiligen mit einem Wagen
in Empfang and bestatteten ihn auf Gottes Befehl in Jernsalem
— rechts vom Altar.

Die Wiinder des Gabra Manfas Qeddus

werden am 5. Sane (30. Mai) verlesen.

[1.] Ein siindiger Moncb, der Zanbereien ansfiihrte and mit

Hnnden, lebendigen oder ans Erde geformten, Unzncbt trieb, wnrde,

nachdem er am 5. Magabit den Gadl des Heiligen angehort batte,

von Ranbern erschlagen
;
seine Seele wird aber dutch die Furbitte

von jenem aus der Verdammnis erlost.

[2.] Ein von einem Mittagsdamon I *1*^0 *) besessenes

Weib iiberredet anf den Rat eines Priesters seinen Vater, dutch

Weihnng eines Joches Ackerochsen den Tazltar des Heiligen zn

begehen, worauf dieser erscheint and den Damon mit einem Blitz

erschlagt, sodaB er, hundert Ellen nnd eine Spanne lang, schwarz

wie ein Baumstamm nnd mit einem Alfengesicht, vor der HaustUre

niedergestreckt liegt. Ihn fortzuschaffen and in euien Abgrund za

werfen, sind aUe Stadtbewohner znsammen nicbt imstapde, wohl
aber das geheilte Weib allein.

[3.] Eine Nonne die zweimal jahrlich

den Tazhar des Heiligen beging, sonst aber kein gates Werk tat,^

wnrde, als sie Friichte ftir einen solchen Tazkar gesammelt batte,

von einem Wegelagerer dieser beraubt and von einem anderen in

die Wiiste geschleppt. Dort befreite sie ein mit menschlicher

salem zu fabren, und entledigt sich seines Auftrags, worauf der Konig das Himmel-

reich dem verganglichen Reich auf Erden yorzieht. Nach einer Schilderung des

Landes der Seeligen (mit Monogamie usw.) durch den Heiligen und seiner Weige-
mng, znm Konig zu ziehen, begeben sich beide anf den Berg Zaquala

gen Westen
,
wo sie Abba Garima (Aa:7Acfi)

und Abba Gubs (AO, • 7*0) Letztere beiden miissen aber den heiligen

Berg mit Lalibala wieder yerlassen, da diesem der Tod naht, der ibn in seinem

Falast (,^fCAl) — i^®*" Bericht Torn Ableben und der Bestattnng des

Heiligen selbst entspricht im wesentlichen dem oben angedeuteten.

1) Die Nummerierung der Wunder fehlt in L, dessen Text ich auch hier

folge; die Zablen sind aus A1 nnd A 2 zugesetzt.

2) Vgl. WOKKEL, ZA 29, 133.

3) Unten, S. 78, Text, Z. 10: neqn. .
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Sprache begabter Lowe, and bei ihrer Heimkehr fanden sich die

Fruchte wieder.

[4.] Eine unziichtige Frau erkrankte zur Strafe an einer in

ihren Leib gekrochenen and dort lebenden groBen Schlange^), die

alles frafi and soff, was sie a6 and trank, and, wenn sie nichts

genofi, von ihren Eingeweiden and ihrem Blut lebte, sodafi sie

wie Holzrinde and Rohr warde, ja die, bei Gelegenheit einer Be-

gattang, aach ihren Mann totete. Nach fiinf Jahren beging sie

auf den Rat eines frommen Mannes ans fernem Lande den Tazkar

des Heiligen dnrch Weihnng von Speise, Weihrauch andLichtem;
da fahr die Schlange aas and sattigte sich von nan an wieder

von Erdstaab,

[5.] Eine Nonne die sich vergangen hatte and
schwanger geworden war, weihte dem Heiligen ein wenig Weih-
rauch and Rosenbliiten; ebenso nahm eine unfrnchtbare Ehefran

ihre Zaflucht zn ihm. Da befahl auf die Weisnng Gottes Gabra
Manfas Qeddas beiden Fraaen, am Holzeinband der Schrift seines

Gadl za lecken, wodarch die Leibesfrucht der Nonne in die Ehe-
fran iiberging.

[6.J Einem Mann ans femem Lande hatte am 5. Magabit eine

Konigsweihe *) seine neae Halsscbnnr ( vom Kopfe ge-

zogen and fortgetragen, worauf er seine Zoflacbt zn dem Heiligen

nahm and in der Blirche ein Opfer darbrachte. Bei der Riickkehr

fand er die Kbnigsweihe tot, mit seiner Schnnr nm den Hals.

[7.] Von einer Anzahl Kinder, die am 3. Magabit beim
Spielen am Fufie eines Felsens dnrch ein losgelostes Felsstiicfc

zermalmt worden waren, kehrte aaf die Fiirbitte des Heiligen ein

Enabe, dessen Matter seinen Tazkar begangen hatte, ins Leben
zaruck. Daraufhin begingen in der Nacht des dritten Tages alle

Stadtbewohner mit Weihraach and Lichtern in der Kirche gleich-

falls den Tazkar and gewannen dadurch die samtlichen ver-

schiitteten Kinder lebend zaruck *).

[9.J®) Ein sehr reicher Mann ans femem Lande erhalt den
Besach eines fremden Gottesmannes, der ihm, um Rat fiber eine

za begehende fromme Handlung befragt, rat, den Tazkar von,

1) vgl. Littmann bei Woerel, a. a. 0. S. 135.

2) A1 ^ A 2 (zweimal) offenbar = 7.1J,
T'H (A'«6»‘a Nag. p. XXXa). DaB derartige VSgel frech sind, erzahlt C. vow
Belanger im Joum. f. Ornith. 1904, S. 207 f.

3) Nach Littmann ist diese blaue Schnur, die jeder Christ nm den
tragt, ein Brkennongszeichen der Christen.

4) Ende von A 2. 5) A 1 fol. 67vfc.
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viear Martyrern: Fasiladas Tewoderos dem Orien-

ialCT Galadewos (7A.?fDfl)5 Gijorgis

und von vier^) Heiligen: Abba Sinoda

Abba Latson (Aa:A^/f5), Abba Kiros (AQlYl,Cil) ^nd

Abba Gabra Manfas Qeddns zu begehen. Nach der Befolgnng

dieses Eats erscheinen nach einander dem Manne jene Frommen
— mit Ausnahme von Gabra Manfas Qeddns — nnd jeder von

ihnen verspricbt ihm die Erlosnng von seinen Siinden, wenn er

ihm allein nnd nicbt den anderen angehoren woUe. Dies schwort

der torichte Mann jedem von ihnen zn. So stritten sich nach

seinem Tode jene Heiligen nnd Martyrer nm seine Seele, bis Gabra

Manfas Qeddns, von Gott entsandt, mit viermal 30 Blitzen da-

zwischenfahrt nnd die Seele znm Himmel hinanfbringt.

[10.] Einen Mann trieb Verarmnng znm Satan, der ihm einen

wie Gold anssehenden ellenlangen Stein anbot, woranf jener drei-

mal alles abschwor: die Dreieinigkeit; Maria; die Propheten nnd
Apostel

;
die Frommen, die Martyrer nnd die Heiligen Kinder

;
die

vier Tiere, die den Thron der Dreieinigkeit tragen
;
die 24 Priester

des Himmels; alle Kirchen, Opfer imd Sabbathe; den Himmel,

Seinen Thron, nnd die Erde, den Schemel Seines Fades. Als aber

der Satan ihn anfforderte, anch den heiligen Gabra Manfas Qeddns

abznschworen, erwiderte er: „der sei mir Weg nnd Stab, alle

(anderen) habe ich abgeschworen, aber mit ihm will ich sterben“.

Nachdem ihn daranfhin der Satan mit dem Stein erschlagen hatte

nnd seine Seele anf den Befehl Gottes in die groBe HoUe ge-

schleppt werden sollte, deren Tiefe bis in hnndert Jahren nicht

erfnnden wird, fiihrte dessentwegen Gabra Manfas Qeddns bei

Gott Beschwerde and erreichte nach langerem Hin- nnd Wider-

reden, dad der Seele erlanbt wnrde, in ihren Korper znrnckzn-

kehren nnd spater, nach dem zweiten Ableben des dem Heiligen

ergebenen Mannes, ins Himmehreich einzngehn.

[11.] Da einst der 5. Magabit in die Fasten del, beschlod ein

frommer Mann, der znm Taskar des Heiligen einen Ochsen nnd
ein Schaf weihen wollte, damit bis zn seinem folgenden Gebnrtstag,

den 29. T^sas, zn warten. Da ranbten ein Lowe und ein Leopard

Ochsen nnd Schaf nnd entfuhrten sie in die WUste. Der Heilige

aber befahl den Ranbtieren, ihre Bente bis zn seinem Gebnrtstage

zn hiiten nnd an diesem in die Eirche zn treiben. Dies geschah

nnd veranladte alle Stadtbewohner, die das Wander sahen, zeit-

lebens den TazTcar des Heiligen zu begehen.

1) Unten S. 79, Z. 25 ; drei.
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[12 ] Einem amen Mann, der sein einziges Besitztnm, einen

Hahn, dem Heiligen weihen wollte, stahl ein Dieb diesen Hahn
nnd a6 ihn auf. Der Hahn aber krahte nm Mitternacht in seinem

Leibe nnd flog am Morgen, nachdem der Dieb gestorben nnd be-

graben war, ans dem geoffneten Grab, das einen zerfleischten

Leichnam sehen liefl, auf die Kirehe nnd blieb dort drei Jahre lang.

(Die hier folgende Beschreibnng der wnnderbaren Traner alien

Kreatnr beim Tode des Heiligen nnd die Erzahlnng seiner Himmel-

fahrt — znm Teil eine Wiederholnng des im Gadl Berichteten —
wird in A 1 fol. 72” als 13. Wnnder gerechnet.)

[8.]
')

TJnter der Regiernng des Konigs Na'od (5*iPJ?*) brachte

eine Frau den Korper ihres gestorbenen Sohnchens in ein grofles

Gefafi, das sie in der Kirehe dem Heiligen weihte, woranf das

Kind wieder lebendig wurde.

Zusaznmenfassimg.

:aop l ; T/hj?* ::

•nAA, : : H'jraA-fe : :

't’H*02: ; :mac : nA'5't’ ; ^ l

:Wi: : (^COJ^ :

A : aAfhr‘ : ooat^ ; a4CĴ ::

nAA : 'l’A^^AYl

:

fiAA-p^ : ay^a^^^

:

Arfiir.-nAaA':
7*0-4 ; : A>^fi : : (docfa ; c^ajB : <7=^a/h'l’ :

Af^^i*? :/KDfio :HYY-A ^j-ih ; a^t^^ ;

(DJ.'j : : nA<?®A’

WAO :'^A^^AO :: -OA : Arfii: ;

^naz. : : aI'P:aaqi: :

A’JOA : J?A<?^ : 7a4 : 'i'*H‘a4 : o^ayi :A^^H : Q't

:

on : t’'jPA ; noriw/n, :7^^^ : an:

:

7*04 : A^in:Ai^*nAa:<5®arfit: ::

4.*flO ; 't’A<?®zo ::7*04 : :/h^o l

A-OAaA' : Afh't ; •fl'H'i'p : 73^ : (dAnn

:

no^’P : riif^H* : <^/iC

:

oap^oa : 0^ ;^^4 : Ajboo :

'fHn40 :mac

:

A7aA :on ; A'ia/.n’
:CAO :

Yi^fb :Aar9AO :hua* ;nocw
1) A 1 fol. 67»a.
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: aj?p^ ; : (d i

: ^je.fir-ne.oiAa'M^iCh't
' c\R^/. lOfn’i:(dri:z.j^ :

i^n : Adifi : Ai^f : H<^Rih4:rk

:

fiaj? ;

A^lh^: (DAJ?::

: 1’AP^zYi :AfhA^P :ohp :
®)

i^z.: 4>^fi: An-p :f^AA: flA^^: a)*P5*-nf» ;:

o-nAi*!, : 4̂ ^/. : h.ayi : A'Pp :

pn ; :nnoAYi :4>ap :

n5iPJ? : A*?^ :^Y\n

:

rti.e.p :(R'K'tn :;

141^ AQ-p ; :pap^: (D-pcbc^n

:

Acf^

:

OA'p : 0-no : (Di-rfiarP

:

Ah'p-nofJ : : a)^^4.r'? :aqC’p :

AP-nA ; -PAP^AYi : H(da^ :^^aa^ :nnp :

2H.: A<?90nA : ao-P-a: : 'Pp-p :AlwAP ::

AP^lf : I’AP^A'n : : aaq-a : (Dftia^" i

I4\z. :ao-p:p^AAri^A^n^:a)p^A?m
HPA^ : -AAiX^ ; A'p :'PUnC'n : ^-Acr.^ :

(DOA^rpAv .'^'€5':

A^H ;^iWAu- : '^A•n5l :ap^®’^ : /hos*::

141A : :Aftp : 'pAP^AA : 'I’AOr-t ;;

AQOA : o7aA : -paACA : :

AXJ- : AAJBP :AQAi-t^A .* AP^J?-^A : ‘T»-t I

AP^ :JBA : JP'4A : 'PAPje-p ;ap :

ficROT^ : gP : : luaap :;

:PAP^zA ::AAa : o :

A’ifijBi

:

"J^ep :hArh^ : aAA :®® :

pn :p®AA :AJ*A : 7Az :p^'Jzn : P;e.fi :AP»: ^’Oe.

:

A : (^Sfn : AP^j^-^z : f4^0 : cpa;?. :

•jn :oAiz :AnP : <R4^Ci)

:

AAAi : <P7je. ::

1) S. Dillmann, col. 160.

2) Etwas verwischt.

3 Text PAO-
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:(DAdij^ : :WM^mc

:

H^y’04

:

(Dlni :ha^a; : (DJf^C

:

7-04 :^^:ho-/h : nAl<i>A : W-iV :nc
A'Pdi^^ : :

H'l'AP^AU- : ’OH-'i : *) : HaftiC ::

A’Af^AYi :Awc : a)?iAA> ; AJ?f^ ; 'P4> : wuii'M

:

nAOA : uiz.«6 : hy^{ :(DAOa : ^CU’.*'^aAJ'JB ::

7*04 : : unvoW'T ; a^
’n. : H'l’CDYiA ; JBA'A. : j^arjB I

(D A’ : JBA’JiHX : “) {J?^ ::

Af^M/h-tYi ; : A.*?A’ : : $4:i^ :

: p-f^; Ai^4”:ar'ifi«4:

7-04 :nAi : Yiu^'i'Yi :a^i

: 'r/rih4L ::

1) Text

2) Text •flH-'J
3) Text JBA-4'IA



t]l)er i^a'.

Von

Ignaz Goldzlher.

Vorgelegt you E. Littmann in der Sitznng vom 15. Jannar 1916.

Es wird im allgemeinen angenommen
,
da6 im Sinne der an-

bestrittenen islamischen Auffassung die Verlengnung einer im
ig'ma' begriindeten religiosen Lehre oder Gepflogeaheit die Qnali*

fikation aJs kafir nach sick ziehe.

Aaf Leute, die sick dessen scholdig machen (d-ie- jiA

yyLr^l) werden ja die Hollendrohungen in Sure 4, V. IIB^) and,

mit leickter BegrifPsverschiebung, das UrteB in einem Badit-Sprach

bezogen, wonach „wer sich von der Gesamtheit auch nnr anf

eine Spanne weit trennt, die Halfter des Islams von seinem Nacken

geworfen habe“ ;

a&le XiUj kXfiS (Yar.

Der Begriff der gam a 'a, als der dnrch die zur Anerkennnng

gelangte Obrigkeit vergegenwartigten politiscben and bircblichen

Gemeinschaft*) wird, anterstiitzt dnrch die etymologische Zn-

1) Vgl. Snouck-Hurgronje, Nieu'we Bijdragen tot de kennis ran

den Islam (Bijdr. tot de TLV van Ned. Indie 1882, 45).

2) In diesem Sinne wird der g. die litna entgegengesetzt bei Schol. Na-

ka’id ed. Sevan 366,18-, Farazdak gebraucht for Anflehnnng gegen die g. das

Bild i^\
, ^ (»Bid. 51, 6). Das Hadit, in welchem es

dem Muslim zur Pflicht gemacht wird, selbst gegen die in religioser Beziebong

bedenkliche Staatsobrigkeit im Interesse der Einigkeit der Islamgemeinschaft sich

nicht aufzulehnen (vgl. Bucbari, Fit an nr. 11) fuhrt den besonderen Namen

badJt al-^ama'a (Ibn Sa'd VII, i 38, 18). Vgl. die Antithese

Kfl. Ges. d. WiM. NachricMen. Phil.-hui. Klasse. 1818. 1. Heft. 6
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sammengehorigkeit
,

in der Anwendnng dieser sowie anderer ver-

wandter Sentenzen auf den terminns igma" iibertragen ^).

Diese Anffassong kommt in den meisten dariiber handelnden

Lehrbuchem zum Ausdruck*). Wir fiiliren nur zwei mafigebende

Autoritaten, eine ba^efitische nnd eine ^afi'itiscbe, an:

'Ubejdallah b. Mas'ud, bekannt als Sadr al-sarl'a (st.

747/1346) in seinem T and it (ed. Kazan 1883):

>>
*

Ibn Qagar al-Hejtami (st. 973/1566) in al-Sawa'ik
al-mubrika fi-l-radd *ala ahl al-bida' wal-zandaka
(Kniro, matb. Mejmenijje 1312) 155, 15, wo die Zuruckweisang der

Chalifatsberechtignng des Abu Bekr als kufr gekennzeicbnet wird,

mit der Motiviemng: £\Ja £L4.:>^ XL*

tXiic Att q! 0^1.0

Dieser Standptmkt in bezng anf die Benrteilung der i gm a ' -

Negation wird jedoch in dieser absoluten Nassang bei weitem nicht

von alien Theologen des Islams eingenommen. Wir werden ferner

sehen, dafi auch die Formulierung des Ibn Uagar bereits eine Ein-

schranknng der durch $adr al-Sari'a vertretenen darstellt.

Ganz abgesehen von rationalistischen Einwendungen

gegen die hohe Bewertong des igma', ist es, wie ich anderwarts®)

zn betonen Gelegenheit hatte, gerade der rigoroseste Fliigel der

Orthodoxie, die banbalitische Schulrichtung
,

in welcher, mit

j=l bei 6ahiz (Dahabi Tadkirat al-huffa? I 341, 2). — Eine judische

Parallele ist l^lSlSn CIB (Miioah, Aboth 2,5) Onifin (Se-
machoth 2,10; vgl. Maimuni, Misneh Torah, H. Tesubah 3, 6).

1)

Z. B. bei Gazali, Minhag al-'abidin (Kairo, matb. Chejrijja 1306)

18,4; bei Gelegenheit des Spruches werden drei Erklamngsmog-

lichkeiten angefuhrt, die eine:^ 'S S\ j ^^ wJ

^ (3r^
JtlUsj JJalj Die Autorschaft des Gazali an dieser Schrift, die gewohnlich
als sein letztes literarisches Prodakt gilt, wird von Muhji al-din ibn al-'Arabi
bestritten (vgl. Murtada, Ithaf al-sadat [ed. Kairo] II 331 unten; Voile rs
Leipziger Katalog zu nr. 162),

’

2) Vgl. auch 'Abdalkahir al-Bagdadi, al-Fark 337, 7ff.
(( ), wo

jedoch nur igma' al-salaf oder i. al-sahaba betont wird.
^ '

3) Katholische Tendenz and Pkrtikularismus im Islam (Bei-

trkge zur Keligionswissenschaft, Stockholm, I 140; vgl zu i
j

<*1
2.».

hiriten 33 Anm. 1.
’
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Berafang anf Ahmed b. Baabal selbst, die Skepsis am als

theologiscbem Eriteriom, laat geworden ist. Anders ware es ja

hanm begreiflich, dafi eben die strengsten Beprasentanten der b^n-

balitischen Orthodoxie, die Wahhabiten den Eampf gegen Lehren
nnd IJbungen anfnahmen, die ihre Begriindang im historischen

igma' gefvmden batten; da6 sie die Bedentnng des letzteren im
allgemeinen prinzipiell in Frage stellen^).

Jedoch anch aofierhalb der rationalistiscben nnd b&^balitiscben

Kreise ist an der strengen Bewertung dieses Prinzipes, wonacb
die Negation eines in demselben begriindeten religiosen Momentes
die Qualifikation als kafir bewirke, geriittelt worden.

Zunachst ist es eine vielfach verbreitete Lehre, da6 die kafir-

Brandmarknng eines Leugners der nur im i^a' festgelegten Lebren

anf das dogmatische Grebiet keine Anwendnng finden konne.

Ibn RuSd erwahnt im Namen des Guwejnl nnd des Graz all

den Grnndsatz, da6 die Abweichung vom igma' in der Erklanmg
der Anthropomorpbismen der heiligen Texte keinen knfr be-

griinde *). ^ jSail\ iUji lA-oLs* Ji*

(Fasl al-makal [Kairo, matb. 'ilmijja,

1313] 8, 15). Wie nachsichtig nnd zuriickhaltend Gazali in der

Beorteilnng dogmatischer Abweichnngen war, ist ja aus seinen

Schriften geniigend bekannt. Die Ablehnnng der knfr-Qnalifikation

anf Grand der Abweichung von der igma'-Orthodoxie in dogmati-

scben Fragen wird anch von al-Igi (st. 756/1366) dentlich ans-

gesprochen: xaJLi? ^
(Mawakif ed. Soerensen 293, 7. 16).

Gazall beschrankt jedoch diese Nachsicht nicht anf das dog-

matiscbe Gebiet. Ohne die Geltnng des igma' als „Warzel“ nnd

religiose Erkenntnisqnelle (hng^) anzntasten (Ihja [Bulak 1289]

115, al-Mnstasfa min 'ilm al-usul [Bulak 1322—24] 1 173 ff.),

debnte er seine Nachsicht gegenuber der „Zerrei6nng des i^a'“

anch anf nichtdogmatische Fragen aus.

Davon gibt er bereits in einem der Werke seiner ersten bag-

dader Periode dentliches Zengnis. Er bespricht die Frage : ob

Lente, die die Berechtignng der Chalifatsnachfolge des Abu Bekr

leugnen nnd dieselbe dem 'Ali zusprechen, aJs dem knfr verfal-

lene Ketzer zu beurteilen seien, insofem sie sich dem igma' wider-

1) Juynboll, Handbach des islamischen Gesetzes 48 Anm. 1.

2) Vgl. Senusi, Prol^gomenes th^ologiques ed. Lnciani (Alger 1908)

103 .

6 *
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seizen. Gazali kommt dabei za dem Kesoltat, daB dies nicbt zn-

lassig sei, da der ka^ga-Wert des bloBen i^a' eine nmstrittene

Frage ist (er neimt die Na??am-Schule als Vertreter der Op-

position). Man rniisse sich daher beschranken
,
die Ablehnnng des-

selben als Irrtnm oder als Verfehlung, keinesfalls als Akt

des Unglaubens zn benrteilen: O*

aAa ^

«i .l.v»V
j

fcji !««»> Ji (Fada ib al-Ba-

tinijja, Hdschr. des Brit. Mns. Or, 7782 fol. 72^®).

Den Standpnnkt, den er in seiner alteren Periode einnahm,

hat er in seinem spateren Entwicklnngsgange
,
anf dem er seine

Neignng zur Toleranz in fortschreitender Klarheit entfaltete, na-

turlich nicht verlassen. ImFej§al-al-tafrika (Kairo, ed. Kab-

bani 1901) 65 entscheidet er sich, nach der Anseinandersetznng

der Schwierigkeiten, den i^a' in einer Frage festznstellen («d,v^5

sUA'il (jiaAfif tr IJrteil : lots

SjAftJo >S^ siXlis. Auch in sei-

nem letzten Fikh-Werke, demMnsta^fa benrteilt er den Maslim,

der sich dem igma' widersetzt, als oder (1 176 ult.), als

a\JLw (ibid. 189, 8 mit Bezng auf den Koranvers

4, 115) nnd noch dentlicher : tLaiiii

>3T v-alLa^U yoxit (Mnsta§fa II 368,4 vgl. ibid. Z. 11),

tiberaU wird hier der kafir-Charakter des igma'-Leugners ab-

gelehnt.

Imiktisad fi-l-i' tik ad (Kairo o. J. ed. Kabhani) >) 114,13,

in dessen Schlufikapitel er auf die Frage des takfir znriickkommt,

macht Gaz. sogar das unverhohlene Gestandnis, dafi es in der An-
erkennung des i^a' als hugga vieleZweifel und Bedenklichkeiten

gebe: SUbB j 8^^^ *1aJ 1 weiter: j|

O/ i 8^^)-

1) Er beruft sich daranf im l^a I 40,7; 97,8 (am Schlufi der

OuLiUJl; II 130,18 nnd zitiert es auch in al Kistas al-mustaklm (K^
1900, ed. Kabbani) 94 ult.

2) Vgl. Fejsal al-tafrika 58, penult, HijMA

XabB.
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Man kann nicht iibersehen, da6 er hier, wie auch anderwarts,

den Dissens des Mu'taziliten Nazzam erastlich in Betracht zieht.

Freilich verheHt er sick im Laafe dieser Peststellongen auch die

bosen Folgen nicht, die durch die Ansschaltong des i^a' ans der

Beihe der verbindlichen Lehrquellen entstehen konnten.

Es ist wohl dem EinfloB der dorch die Skepsis des Grazalr

angeregten Erwagungen mit znznschreiben
,
da6 die spateren Gre-

setzesgelehrten, namentlich die der safi'itischen Richtung, das

igma'-Thema einer eingehenden Revision nnterziehen und sich viel

Miihe geben, scharfsinnige Distinktionen in der Abgrenzong der

die kafir-Erklarnng herbeifiihrenden i^a'-Leugnung zu ergriinden.

Zunachst wird z.B. die Frage erwogen, inwiefern zur Fest-

stellnng eines dies strenge Urteil vernrsachenden i^ma' die Mit-

wirknng des ta watur- Charakters desselben erforderlich sei;

ferner eine scharfe Grenzlinie gezogen zwischen theoretischer Ab-

lehnnng des igma'-Prinzips und der Zuriick-

weisung einer konkreten Gesetzeslehre, die den Grand ihrer

Verbindlichkeit im igma' findet (sJi^ u. a. m.

Die Verhandlungen iiber diese, fur die islamiscbe Theologie

sicherlich einschneidenden
,

durch zahlreiche Einzelbeobachtungen

komplizierten Fragen sind durch den hier bereits genannten mek-
kauischen Gelehrten, Ibn Ragar al-HejtamJ, der im Safi'iti-

schen madhab als erne der abschliefienden Autoritaten anerkannt

ist, in seiner Schrift al-I'lam bi-kawati' al-islam*), die

sich speziell mit der Aufzahlung von Fallen beschaftigt, durch

welche sich der Muslim die Qualitat des kafir mit alien ihren

schweren Folgen znzieht, mit Beriicksichtigung der MeinungsauBe-

rungen der kompetentesten Autoritaten, eingehend dargestellt

Worden.

1) Brockelmann II 388 nr. 3, wo die an den Rand des II. Bandes des

unter nr. 5 aufgefiihrten al-Zawagir 'an iktiraf al-kaba’ir (Kairo, matb.

Mejmenijja 1310) gesetzte Druckausgabe dieser Schrift nachzutragen ist; am
Rande des I. Bandes ist die bei Brockelmann als nr. 24 (im Xitel lies : muhar-
r a m a t) verzeichnete Schrift gedruckt. — Die hier bezogene Stelle ist II 43—49.



Neue Gotter,

Von

Mark Lidzbarski.

Vorgelegt von E. Littmann in der Sitzung vom 15. Janaar 1916.

Der Magier Simon, wie er in der Apostelgescbichte nnd bei

den alteren Kirchenvatem geschildert wird, ist wahrscheinlich

eine historiscbe Personlichkeit. Aber unverkennbar haben sicb

mythische Zuge an seine Person gekniipft. Der Martyrer Justin,

selber samaritischer Berknnft, sagt: Xul ndvreg fihv Iktfia-

Qstg^ bUyoi ds xal iv diXotg i9v£Oiv, ag xbv agarov &£bv ixeivov

btioXoyovvttg, ixilvov xal TtgoOxwovdi ' xul 'EAevtjv xivk, xr^v xcegivo-

Oftjaaaav abrp xax’ ixslvo tov xcctgov, agoxfgov ini riyovg axa^eiaaVf

j^v vn' aixov twoiav agan^v yevofievrjv XiyovtSi (Apologie I, 26

ed. V. Otto’). Von besonderem Interesse ist was Hippolyt von der

Verehrnng des Paares seitens der Samariter sagt: eix6va ts xov

£i’fi<avog b%ov0iv tig ^ibg ftogfprjv xccl trjg ’EXevxjg iv gogtp^ ^^rjv&g,

xal tavtag ngotlxwovdi, xbv g,hv xccXovvxtg xvgiov, xfyv dt xvgCav

(Refntatio, ed. Dnncker nnd Schneidewin, VI, 20, vgl. anch Ire-

naeus I, 23, 4). Diese Angabe macht einen dnrchaus glaubwiirdigen

Eindmck, nm so mehr als man bei einer Helena die Darstellung

als Athena nicht erwartet. DaB es sich hier um ein im Bereiche
Samariens verehrtes Gotterpaar handelt, wird allgemein ange-
nonunen, aber eine Identifikation, die in anthentischer Uber-
liefemng eine Stutze hatte, ist bis jezt nicht gelnngen. Fande
nnd Beobachtnngen der letzten Jahre lassen uns jetzt weiter

schanen.

TJnter den Gottem der Volkerschaften, die von den Assyrern
in Samarien angesiedelt warden, wird II. Kon. 17. 30 anch

7 T .
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genannt, nnd diese Gottheit findet sich wahrscheinlich aacli Amos
8, 14 in Yerbindnng mit Samaria. In dem vielerorterten ara-

maischen Papyrus aus Elephantine, der die Abgaben der jiidischen

Mitglieder der Kolonie an den Tempel des Jahu verzeichnet,

werden neben Jahu auch die Gottheiten D1DS nnd riD^ genannt,

die dort in Verbindnng mit einem bstT'a stehen. Mit Recht wnrde

die Ansicht ausgesprochen, dafi diese Gottheiten von Juden sa-

maritischer Herkunft nach Agypten gebracht warden. In Er-

brtemngen iiber diese Gotter Ephemeris III
,

p. 247 ff.
,
260 ff.

snchte ich den Znsammenhang des DIDfil mit Gottheiten ahniicher

Benennung nachznweisen, die besonders in griechischen Inschriften

aus Syxien nnd Phonizien genannt werden. Sie sind bald mann-

lich, bald weiblich. In die.sen Namensformen erscheint der Vor-

satzvokal vor dem s-Laut nicht. Man kexmt die Formen Ssi'iiiog,

Elfiiog, £C(ia, Heyiia nnd andere. Ferner snchte ich zn

zeigen, da6 zn dieser Grnppe, anch der phonizische Gott ittOX

gehort, nnd dafi alien diesen Benennungen DW „Name“ zn Gmnde
liege. Dieses babe in eine Endnng erhalten, die im Phonizi-

schen im Hebraischen on gesprochen wnrde, nnd die sich auch

sonst nachweisen lafit. Diese Untersuchnngen, bei denen ich an

eineu Znsammenhang mit Simon Magns nicht dachte, fiihrten da-

nach znr Annahme einer Namensform sent + (in, die lantlich JSCfiav

sehr nahe sieht. Trotzdem konnte es sich hier nm einen Zufall

handeln. 1st es ja nnserem Hanptgewabrsmann fiber Simon passiert,

da6 er eine fremde Gottheit, die mit Simon sicherlich nichts zn

tan hatte, den sabinischen Semo Ssincns, anf die Lantahnlichkeit

bin mit Simon identifizierte. Aber BIDS wird in dem Papyrus

nicht allein, sondern znsammen mit n:y genannt. Von dieser

wissen wir aber mit Bestimmtheit, da6 sie mit Athena identifiziert

wnrde. In der Bilingnis CIS I 95 aus Lapethos in Cypern, Ende

des 4. Jahrhnnderts v. Chr.
,

steht phonizisches tisy griechischem

’A^va gegenfiber. Die Gleichsetzung geschah daranfhin, daB riB?

von Alters her eine Kriegsgottin war. Wir finden also hier tat-

sachlich die mit Simon als Athena verehrte Partnerin wieder.

Bandissin snchte einen Znsammenhang zwischen pDTDS nnd

Adonis nachznweisen. Nach Hippolyt wnrde Simon x^giog, seine

Gefahrtin xvgCa genannt. Ich mochte hierin heine Stfitze snchen.

Denn die Bezeichnnng gottlicher Wesen mannlichen and weiblichen

Geschlechts mit Herr hezw. Herrin ist bei den Semiten ganz all-

gemein. Von Benennungen menschlicher Wesen, die in besonderer

Verehmng standen, sei hier nur anf Map&ous nnd Mag^dva als
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Kamen zweier Frauen aus der Nachkommenschaft des Elxai hin-

gewiesen {Epiphanias, Haer. LIII, 1).

Die Bemerkung AG 8, 10 uber die Benennung Simons seitens

seiner Ankanger Xsyovreg’ <nk6g ienv ^ dtivafiig xov ij (xoAov-

}ihri) fityaifi bietet keinen AnlaS, sie anders zu nehmen, als der

griechische Wortlaot besagt^). Der Versuch, fiayaXri als nklB zu

deuten, ist verkebrt. Man konnte allenfalls in Erwagung ziehen,

ob dvvtt(iig bier im gewobnlichen Sinne stehe. Die P§itta hat

xmd im Monde der Samariter wird der Ausdruck

nicht viel anders gelautet haben; jedenfalls haben sie daq Wort
«b''n gebraucht. Aber sb’>n bedeutet EJcht ntir „Kraft", soiidarn

anch „Wondertat“, wie aucb Svvafiig im NT. Da ist es nun

interessant, dafi in der angefiihrten BUingois 'Anat als „Kraft“

bezeichnet wird. Im phonizischen TeUe hat das Epitheton

a‘’n ty, im griechischen wird lid-rjvu als SaTslgu Nlxfj bezeichnet.

Die Beiworter beriihren sich, entsprechen sich aber nicht ganz,

DTI hatte wohl anch schon bei den Phoniziern den Sinn von «o-

triQia. Dagegen ist W „Kraft“, dvvanig in diesem Sinne, nnd die

beiden Worter entsprechen sich anch im AT. Leider ist es nn-

sicher, ob die Worter cn Ty koordiniert sind oder im st. constr,

stehen. DTI Ty kann dvvanig bezw. acoTtjQtag nnd d-dvctfitg,

^07] bezw. emxriQla bedenten. Doch ist ersteres wahrscheinlicher.

Der gnostische Charakter des Ansdrnckes wird niemandem ent-

gehen. Nicht minder interessant ist, da6 hier, zn Beginn der
hellenistischen Zeit, der griechische Text diesen Ansdmck nicht

hat, sondem Beiworter fiir die Gottin gebrancht, die in alteren

griechischen Anschannngen, nicht in den ans der Premde einge-

drungenen Speknlationen fuBen.

Naheres uber den Gott, der in die Fignr des Simon hinein-

ragt, ist ans den alten XJrkunden nicht zn gewinnen. Mit Zeus
wnrde er als Ttg&xog »s6g identifiziert. In der Inschrift von Kefr
Nebo steht Zsifiiog an der Spitze der d^eol %uxq0oi. Bei seiner
Genossin zeigte es sich, daB sie als Athena nrspriinglicher ist

denn als Helena, daB es sich also nmgekehrt verhalt, als Waitz
PRE XVIII®, p. 361, 23 ff. annimmt. Man versteht ja anch eher
Athena, die dem Hanpte des Zeus entsprungene Gottin, als Ivvoia
jtQaxT] denn Helena. Die Vorstellung der evvoiu XQcoxrj ist viel-
leicht anch auf semitischem Boden entstanden. Der entsprechende
Ausdruck sn-iransp srasosn, snaxcsn findet sich einige-
mal in der mandaischen Literatur. Zu Johannesbuch 10, 6 vgl. II,

1) Vgl. auch DeiBmann, Bibelstudien, p. 19, u. e.
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p. 17, n. 1. Im Cod. Sab. Paris. 25, f. 34 b wird in einer Ansprache

an das grofie Leben der Ausdruck KrTiSttaTStp Xl3’’»n3»OSn „dein erster

Gedanke“ gebraucht, in Parallele zn prr'Stnp prisrin „der

Erstgeborene, den dn gescbaffen hast". Im Pariser Diwan Z. 466 f.

wird der Genius Si§lam vom „Herrn der Grofie" als

Srr'SfO"'*! „unser erster Gedanke" angesprochen.

Dafi die Einfuhrung der Helena bei den Samaritem auf pboni-

zischen, speziell tyrischen Einflnfi zuriickgeht, wird mit Eecht an-

genommen; von dorther ist ja aucb der Knit des Herakles zu
ihnen gedrungen ^). Aber welche Eigur ans dem Mythns der

Phonizier von diesen mit Helena identifiziert wurde und auf

Grund welcher Ubereinstimmungen die Identifikation stattgefnnden

hat, mufi ich als unsicher bezeichnen. Vielfach findet sich die

Ansicht, dafi Helena als SsXiqvri bei ihnen Eingang gefunden babe *)-

Mir ist es trotz des Auftanchens der Lana in den clementinischen

Recognitionen nicht wahrscheinlich, dafi die gelehrte Ausdeutung
auf die Identifikation von Einflufi war. Es waren eher popalare

Ziige aus dem Mythus. Vielleicht war es die Sage von der Geburt
ans einem Ei, an die angekniipft wurde, doch eher noch die Vor-

stellnng von ihr als entfiihrter. Die Einfuhrung in Herodots

Geschichtswerk zeigt, wie verbreitet das Motiv der entfiihrten

Oder geraubten Frau im ostlichen Mittelmeer war. Auch dafi

griechischerseits schon friih die Entfuhrung der Helena mit Phoni-

zien in Verbindnng gebracht wurde (Ilias VI, 290 f ), lafit ver-

muten, dafi hier Ankniipfungspunkte bestanden. Aber auch laut-

liche Beruhrungen konnen mitgewirkt haben. Der Einflufi dieses

Momentes bei der Identifikation ostlicher Gotten mit westlicben

ist nicht zu unterschatzen. Bei der Gleichsetzung der 'Anat mit

Athena hat sicherlich auch die lautliche Ahnlichkeit, bei Henoch
mit Hermes, bei E§mun mit Asklepios die Beriihrung im Anlaut

mitgewirkt. Die Leute waren im Leben beim Umtausch der

Namen daran gewohnt, sich mit geringfiigigen Anklangen zu be-

gnugen. Doch ist der Name einer phonizischen Gottin, der an

'Ekivri anklingt, bis jetzt nicht bekannt. Ich wiirde obs heran-

ziehen, das sich als Bezeichnung fiir Astarte, auch fur Isis findet

(Ephem. I, p. 158), wenn nicht damit jede beliebige Gottheit be-

zeichnet werden konnte.

Anscheinend in alexandrinischen Kreisen wurde dem Simon

1) Vgl. J. Freudenthal, Hellenistische Stndien, p. 133 if.

2) Vgl. besonders Lipsias in Schenkel’s Bibel-Lexikon V, p. 318 und Bonsset,

Hanptprobleme der Gnosis, p. 77 flf.
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von seinen Verehrern das Beiwort edtag gegeben ^). Waitz zeigt,

dab Philo das Wort von Gott gebrancht; dem Simon sei das Bei-

wort ans gottlicher Verehmng verlieben worden. Da sei nun
daranf hingewiesen, da6 der Ansdmck sich anch auf semitischem

Gebiete mehrfach in Anwendnng auf Gotter findet. In Daniel

(6, 27) und spater bei den Juden wird D’j? „feststehend, dauemd“

von Gott gebrancht. Danach nennt aucb Muhammed Gott
Die Namen D^ns (hebr.) „mein Brnder steht“, 0p38 (phon.) „mein
Vater steht“ sind ebenso theophorisch anfznfassen, wie die son-

stigen entsprechenden Bildnngen, und so kann denn opTi (Nord-

sem. Epigr., p. 287 b) ebensogut Dpi’' wie Dpii sein. Die Namen
und nipTT in sinaitischen Inschriften weisen auf Dip als

Gottesnamen bin. Dip ist wohl in demselben Sinne wie D^p,

da6 es etwa eine Abkiirznng von Dipbsy© sei, ist unwahr-
scheinlich.

* *
*

In Weihinschriften ans Cirta an Baal-Bammon aUein oder an
ihn and Tanit findet sich mehrmals die Wendnng D'TS ibaS). In
einigen Inschriften kann man die Worte auf die Gottheit, in

anderen auf die weihende Person beziehn. Der Ausdruck muB
aber in aUen Texten in einheitlichem Sinne gebrancht sein, znmal
sie aus demselben Orte stanunen oder in Beziehung zu diesem
Orte stehen. Dies ist jedoch weder bei der Beziehung auf die
Gottheiten, noch auf den Weihenden moglich. Ich habe Ephem.
I, p. 42 in Betracht gezogen

,
oh ons iba nicht im Sinne von

DT8 7bD 3S2 stehe und die geweihte Stele bezeichne, habe aber
diese Deutung aufgegeben. Sie scheint mir jetzt die richtige zu
sein. Diese AufiPassung allein paBt fiir aUe Stellen. In CIS I
123 a, 147, 194, 380 wird die Stele als by3 ‘jbn 333

,
in 123 b als

-IDS ibD 323 bezeichnet, obwohl sie Baal -Gammon oder ihm und
Tanit geweiht ist. Wie nun mit b3>3 “^ba und 3o« iba zweifellos
eine Gottheit gemeint ist, so ist es auch mit D18 “jha der Fall.
D^X als Gott ist uns ja schon durch den Namen D‘135135 in den
Inschriften CIS I, 295, 4, Altib. II (Ephem. I, p. 42 unt) die
beide Beziehungen zur genannten Gruppe haben, nahegelegt").

1) Vgl. H. Waitz, ZNTW V (1904), p. 138 ff.; PRE XVIII" p 360

( 1 .2
, Wortes bei’ Tabari, Tafair

(1321), III, p. 4 f. steht die nchtige ^Liijn am Ende
3) Vgl. CIS I, p. 365 f.; Ephem. I, p. 4if

‘

4) Hingegen ervies sich die Lesung und Erganzung r^ril^tinK in Der. 19,
rgl. Nordsem. Epigr., p. 208, als unrichtig, ygl. Ephem. UlJ- p loi X
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Wer ist nxin dieser ? In ohK 11 Sam. 6 ; I Chron. 13 ff.

IranTi allenfaUs das Yolk Edom oder sein Gott enthalten sein *),

dafi anf pnnischem Gebiete mit irgend etwas mit den Edomitern

zn tun babe, ist ansgeschlossen.

In dem angefiihrten Ansdrucke bya ^b^a ist die Funktion des

bya nnsicher, aber in “iCS Tbo ist *iOi* sicker ein Unterweltsgott.

“!0» hat das Beiwort “ibtt, nnd anck beim ^b'a des AT’s hat man

es wohl mit einer chthonischen Gottheit zn tnn^). Den Mdkxav-

Sgog in Plntarchs Osirisfabel snchte Isid. Levy als Tbtt nnd

Unterweltsgott nachznweisen*). Das weiblicke Beiwort rsbo findet

sick in phoniziscken Texten nnr an einer Stelle in sickerer Be-

zieknng zn einer Gbttin, nnd da ist es die Unterweltsgottin mn*),

Wie nnn diese pnniscke mn mit der nw der biblischen Urge-

schichte identisch ist, so identifiziere ich den pnnischen ms mit

dem biblischem D'lS nnd fasse ihn als ckthonische Gottheit anf.
V T

Der Znsammenhang von n“iS mit (Gen. 2, 7) wird ver-

worfen®). D'JS nnd |.ljl mogen znsammengekoren
,
aber dann ist

|.lj| das Seknndare, denn auch das Siidarabiscke fiat ms. Bei der

Verbreitnng der Vorstellung vom Zusammenhange des Menschen

mit der Erde, wo anck homo zn knmns gehort®), scheint mir die

Herleitnng von ms ans nms wohl znlassig. Ans den angefiihrten

Momenten schliefie ich nnn, dak ans nms znnackst ein Erdgott,

ein Konig Erd, wurde. Er nnd die Erdschlange wnrden znm
ersten Mensckenpaar.

* *
*

In den sinaitischen Insckriften findet sick offer der Name
1‘’JlS'13y An zwei SteUen sieht es ans, als ob dastande*),

aber an der Mekrzakl der Stellen ist das He sicker, nnd dort

dnrfte eine Ungenanigkeit der Zeichnnng vorliegen. Nach der

Znsammensetznng mit “lay ist vriS am ekesten ein Gottesname.

Eine befriedigende Erklamng ist bis jetzt dafiir nickt gefunden.

1) jiptSSaga, LXX ist freilich keine besondere Stutze dafiir.

2) Vgl. Lagrange, Religions sdmitiques*, p. 109, doch anch Baudissin ZDMG
LVn (1903), p. 819 f.

3) Revue archeologique 1904 II, p. 385ff., dazu Ephem. II, p. 164 f.

4) Hingegen ist in dem Ausdrnek miQU TOblQ 333 in CIS I, 198 die Be-

dentong von TObtt noch immer nnsicher.

5) Vgl. Noldeke, Archiv ftir Religionswissensch. VUI (1905), p. 161.

6) Siehe Dieterich, Mntter Erde’, p. 76.

7) Siehe das Verzeichnis CIS II, 2, p. 241.

8) 1039, 3211. In 2167 ist der Bnchstabe ein n.
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In Epbem. Ill, p. 270, n. 1 wies ich daraof bin, da6 das

bebraiscbem nw entspricbt, nabataiscb TW gescbrieben wird, daB

danach bebraiscbem gleicbt, was ein auffallendes Zn-

sammentreffen mit rTinil IBS n^ns* Exod. 3, 14 bietet. In Wirk-

licbkeit kann TTlS nicbt sein. n'’n ist nicbt arabiscb. Sollte

T'ns judiscben Kreisen entlehnt sein, was an sicb moglicb ist, so

ware namentlich bei einem znm Grottesnamen gewordenen Worte die

nrsprvinglicbe Scbreibnng beibebalten. Littmann leitet TTlS vom
agyptiscben Ebi ab^), aber dann ist das Waw nnerklarlich. Ans

Agypten scbeint aucb mir der Grottesname zn den Arabern ge-

kommen zn sein, abet nicbt ans der einbeimiscben Religion, Icb

sebe in eine Wiedergabe der Vokalreihe asriiovm.

Es ist bekannt, wie verbreitet im ansgehenden Altertum die

Spekolation mit den sitta qxoviqsvra war, wie in der Mystik and
in der Astrologie mit ibnen gespielt wnrde, wie sie zn verscbie-

denen gottlichen und kosmischen Wesen, namentlicb zn den Pla-

neten, in Beziebnng gesetzt warden. Es geniigt anf Bandissin,

Stndien zur semit, Religionsgescbichte I, p. 243 ff.
;

Roscher, Pbi-

lologus LX (1901), p. 369ff.; Lexikon III, 2, coJ, 2530 f.; Diete-

rich, Mithraslitnrgie, p. 33 f, zn verweisen. DaB die sieben Vo-
bale einheitlich zn einem Grottesnamen znsammengefaBt werden
konnten, zeigt was Hippolyt von der Lehre des Gnostikers Marcus
berichtet. Nach ihm tone ein jeder der sieben Himmel in einem
besonderen Vokale. re dvvdiisig jta&ai fig tv Gvtinkuxfttfai

teal Sold^ovdiv ixeZvov, vcp' ov nQoe^^d’tjSav, rj de dd^a ti^g i^x^Ssag

avsTtinqid^n ^Qog ibv agondroga. Tamrig fiivtoi rfjg So^oioyi'ag t'ov

^Xov, fig rijv yijv q^SQOfisvov, 7tiu0Trjv y(vf«d’ai xal yfvvtjtopa

tav ini trig y^g (Refntatio, p. 320, 78 ff.). Das Spiel mit den
Buchstaben war aucb in Agypten sehr beliebt, vgl. Reitzenstein
Poimandres, p. 256 ff.

;
A. Wiedemann, Archiv fiir Religionswissen-

schaft VIII (1905), p. 552 ff. Von dorther ist afTjiova als Gottes-
name nacb der Sinaihalbinsel gedrnngen. Ich babe verschiedentlich
zn zeigen gesucht, wie weitreichend der EinHaB war, der yon

aaf die Religion der nbrdlichen Araber ansgeiibt
wnrde. Man wird diese Einwirknng namentlich anf der Sinai-
balbinsel begreifen.

T>ns ist eine passende Wiedergabe von afTjiovco. Wir finden
n im Westen nnd im Osten fur den e-Laat verwandt (Nordsem.
Epigr., p. 393 f.), anBerdem konnte es bier noch den Hiatus zur
Darstellnng bringen. Der Name war erstarrt, an die Siebenheit

1) Nabataaan Inscriptions 1914, p. XVIII.
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wnrde nicht mebr gedacht, sie konnie ancb in der semitischen

Schrift nicht wiedergegeben werden. Icb babe anch die Moglicb-

keit erwogen, dafi keine blofie Wiedergabe der griechischen

Vokalreihe sei. Wie im Hebraiscben, so werden ancb im Naba-

taiscben "nns als Vokalbncbstaben verwandt. Wollte ein Nabataer

ans seiner Scbrift die Vokale darstellen, so konnte er aber

ancb ‘nriM nehmen. Zn diesen Bncbstaben mufite er greifen, wenn
mit ihnen etwa die Vorstellong einer kosmiscben Vierheit, z. B.

der vier Hixnmelsrichtnngen
,

verkniipft war. Aber eine blofie

Wiedergabe der vier Yokalbncbstaben obne die griecbiscbe Vokal-

reibe als Basis liegt bier jedenfalls nicbt vor, sonst ware die

Beibenfolge eine andere.



Anredeformen in erweiterter Bedeutung.

Von

Enno Littmann.

Vorgelegt in der Sitzung am 15, Jannar 1916.

Es ist allgemein bekannt, daB es in unseren europaischen

Sprachen eine Anzahl von Substantiven gibt, die urspriinglich

Anredeformen oder Vokative waxen, dann aber verallgemeinert

tmd auf die anderen Kasns iibertragen warden. Da baben wir

zunachst Worte wie monsieur, monsignore, mijnheer (meist mener

gesprochen); letzteres wird im Englischen als mynheer sogar fur

den Hollander iiberhaapt gebraucht. Die weiblichen G-egenstiicke

dazu sind madame, mademoiselle, mevrouw, mejuffrouw (bezw. mejuffer,

mejonlcvrouw, wovon das zweite nur fiir adelige Frauen gebraucht

wird), ferner madonna, Notre Dame, Nossa Senhora, Unsere Lielte

Frau u. s. w. Die Ubertragung dieser Formen, die alle urspriing-

lich der Anrede entstammen, auf andere syntaktische Zusammeu-
hwge hat sich aber in verschiedenem Grade vollzogen. Wahrend
man im Franzosischen ruhig ce monsieur sagen kann, muB man im
HoUandischen de heer sagen. Im Italienischen ist es durchaus
sprachrichtig la madonna zu sagen, aber im Franzosischen sagt
man nur la (cette) dame und la (cette) demoiselle. Wo solche For-
men in anderen Sprachen entlehnt werden, wird die Grundbedeutung
natiirlich viel leichter vergessen, und so konnte und kann man im
Deutschen die Mamsell sagen

j
in Nordwestdeutschland ist die Mam-

sell auf groBeren Bauernhofen die Vorsteherin des Gesindes. Wenn
im Englischen Mylord und Mylady auBerhalb der Anrede gebraucht
wird, so empfindet man es doch als Mifibrauch.

Auch die Worte Fapa und Mama gehen ursprunglich auf An-
rufe zuriick, aber das Kind, das diese Worte im Anruf und in der
dritten Person gebraucht, empfindet freilich den Kasusunterschied
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noch nicht. Wenn nun die Erwachsenen der Papa, des Papas sagen,

so haben sie eine mehr oder minder bewofite Kasasiibertragang

vollzogen.

Das lateinische Wort domine ist scbon friib auBerhalb der

Anrede gebraucbt worden. In Grrimmelshausens Simplicior Simpli-

cissimus heifit es im IV. Bach, zu Anfang des 20. Kapitels: „Ich

war kein ehrbarer Domine geworden“. End in England and Ame-

rika sagt man domine, dominie, dontinee ziemlich allgemein vom
Oeistlichen; in Schottland wird der Schulmeister so bezeichnet.

Auch in Holland gebraucbt man domine in der Bedeutnng „Pfarrer“,

woranf micb J. Wellhausen aufmerksam machte. Im Franzosiscben

hat die Bedentungsentwicklung dieses Wortes eine andere Wendung
genommen: da viele Kirchengebete mit domine beginnen, bedeutet

un domine ein liturgisches Gebet. ' Damit ist das deutsche Wort
„Vaterunser“ zu vergleicben.

Man konnte versucht sein, aucb Namensformen wie Peter,

Paul u. s. w. auf die Vokative Petre, Paule znriickznfiihren, znmal,

wie wir unten seben werden, im Orient diese griecbischen Eigen-

namen ziemlich allgemein im Vokativ ubemommen warden. Aber

Edw. Schroder belehrt micb, da6 im Deutschen Peter und Paul

auf die Genitive Petri und Pauli zuriickgeben, wie iiberbaupt bei

Tagen, Bandern und Orten, die nach HeUigen oder anderen Per-

sonen benannt warden, der Genitiv angewandt wurde. Den Namen
des Heilands gebrauchen wir im Deutschen jetzt meist in der

Nominativform Christas, wahrend fruher auch ^Christ^ gesagt

wurde
;
im Franzosiscben und Englischen ist letzteres die Normal-

form geworden.

Andererseits aber machte micb Edw. Schroder, in Briefen aus

dem Felde, noch auf einige andere schlagende Parallelen aus dem
Germanischen aufmerksam, wofiir ich ihm auch hier herzlichst

danken mochte. Er schrieb mir am 17. 12. 15: „Herr und Fiirst,

ahd. herro und furisto, sind urspriinglich schwache Adjektiva. Die

schwache Form des Adjektivs, die deiktische, ist aber die Form
der Anrede (letzter Rest: „lieben Freunde!**). Ich bin langst

iiberzeugt, daB diese Substantiva sich aus der Anrede entwickelt

haben: „o du Alterer!“ „o du Erster“. Spater wies er mich auf

Folgendes bin: „Polzin hat in seiner Schrift fiber das Diminitivum,

die von Roethe angeregt und 1901 in den StraBburger Quellen

und Forschungen erschienen ist, den Nachweis erbracht, daB sich

die wenigen Diminutiva des Gothischen bei Ulfila ausschlieBlich in

der Anrede $nden: CsaJ tnagus „der Enabe“, (so) matci „das Mad-

chen“, pata barn „das Kind", aber magula „o Knabe", mawilo „o
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Madchen“, harnilo „o Kind!" Daraus ergibt sich mit ziemlicher

Sicherheit, dafi das Diminntivnm, das von Hans ans nur Personen

(Menschen, dann anch Tieren) znkommt, bei nns ans der Anrede

stammt“.

Die Scbwierigkeit der Kongrnenz in den Satzteilen, wenn eine

Anrede innerhalb eines Satzes als Nominativ, Dativ oder Akknsativ

verwendet wird, hat Panl in seinen Prinzipien der Sprachgeschichte *,

S. 281, nnter Anfuhmng mebrerer Beispiele besprochen. Anch

Brugmann weist in seiner Vergleichenden Granamatik der Indo-

gennanischen Sprachen anf die Verwendnng der Vokative als Sub-

jekt bin nnd fiihrt als Beispiele boot. Mtvvsi nnd latein. Jupiter

an (Knrze vgl. Gramm., S. 445, § 567). Anf Jupiter hatte mich

anch J. Wackemagel verwiesen.

Im folgenden nun mochte ich eine Anzahl von Beispielen zu

dieser Erseheinung ans orientalischen Sprachen geben; diese Bei-

spiele warden nur bei Gelegenheit gesammelt nnd machen dnrch-

aus nicht den Ansprnch das Material erschopfen zn wollen.

Beginnen wir mit der altesten semitischen Sprache, der assy-

risehen so finden wir, dafi bei Gotternamen, die eben meist im

Anrnf verwandt wnrden, die Anredeform, die ans dem reinen

Stamm besteht, zur Normalform geworden ist. So werden Bel,

SamaS
,
Marduk, JStar als Gotternamen gebrancht; man unter-

scheidet sie dann aber von den Fallen, in denen einzelne dieser

Worter noch ihre appellative Bedentung beibehalten haben. So
heifit der Gott Bel, aber belu ist „Herr“

;
neben Samas „Sonnen-

gott“ steht samsu „Sonne“. Zn diesen Fallen vgl. man Meifiner,

Knrzgefafite Assyrische Grammatik, S. 27, §40d; Ungnad, Baby-
lonisch-assyrische Grammatik, S. 19, § 20 b; Brockelmann, Grondrifi

der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, II, S. 35,

§ 19g. In dem babylonischen Gotternamen Belli „meine Herrin“,

Belitm „nnsere Herrin", der ins Aramaische als Belli, Beltln iiber-

gangen ist nnd griechisch durch BfjXtig wiedergegeben wird, haben
wir bereits ein uraltes Vorbild zn der oben genannten Madonna,
Notre - Dame n.s.w.-, vgl. Zimmem, Akkadische Fremdworter als

Beweis fiir babylonischen Knltnreinflufi, Leipzig 1915, S. 68/69.

Im HebriUschen sind es zwei Ansdriicke fiir „mein Herr", die
ans der Anrede in allgemeinere Verwendnng iibergingen. Im
Alten Testament wird ’«<fonai „mein Herr" sowohl in der Anrede
an Gott wie anch in der Rede von Gott gebrancht. Spater ist

es fast znm Eigennamen geworden. Dagegen wird im spateren
Hebraisch rabM „mein Herr" von Menschen gesagt, die man so
anredete. Der Babbi, anch verkurzt nnd mit Umlaut Bebb ge-
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sprochen, ist das genaae GegenstUck za dem domine bei Grimmels-

baasen, im Englischen and im Hollandischen. Man kann naturlich

im Dentschen unter volliger Nichtachtnng des -? sagen ,mein

Babbi“, aunser Rabbi* u. s. w.
;
vgl. nnten S. 102, 107.

Im Syriscken, Armenisehen , Oeorgisehen and Koptischen

bietet die Ubemahme der griechischen Eigennamen eine grofie An-
zahl von FaraUelen. Man borte diese Namen eben haaptsachlich im
Anrnf, im Vokativ, and iibertrng diesen dann aach anf die anderen

Kasas. Das geschah nicbt nor in heimischer Sprache and Schrift,

sondern aach griechisch geschriebene Namen erscheinen im Orient

gelegentlich im Vokativ, wo man einen anderen Kasas erwarten

wiirde. So heiBt ein Graffito auf einer Felswand bei el -'Ola

MNHC0H KACCIAPOM6; vgl. den von mir heraasgegebenen 2. Teil

von Eating’s Tagbach einer Reise in Innerarabien, S. 250.

Fiir das Syrische haben wir den besten Fiihrer in Noldeke’s

Syrischer Grammatik. Seine Bemerknngen auf S. 84/85 der 2. Auf-

lage gebe ich bier wieder, indem ich die syriscben Worte am-
schreibe imd eine Anmerkung fiber ostsyrische Orthographie fort-

lasse. „Die griechischen Eigennamen auf os and ag werden ent-

weder in der Nominativ- oder in der Vocativform gebraucht

:

PauUs, Pefrds, Aleksandros, Teudas a. s. w., oder, and zwar aach

als Sabjekt a. s. w. Paule, Petre, Aleksandre, Teodore, Teuda, Ar-

fema u. s. w.

Die Endong log, siog fallt sehr gern ganz ab; znweilen bleibt

davon noch ein y. MWItTK neben M WRYKYS MavQixiog; ’YGNT
Jyvdriog; BSYL, B'SYL, B’SYLY Baailtiog; ZYNWB, Z^NWB,
ZYNB Zijvd/Stoff (aach Z'NWBYWS)] UWBT, VWNTY Aedvriog

a. s. w. Viel seltner geschieht dies mit dem einfachen og; z. B.

Bas(s), neben BSWS, Basse BccCOog; ^NTWNYN ’Avrmvivog.^

Der WegfaU der Endong log beraht natfirlich aach anf dem
Gebrauch der Vokativformen. Wir konnen etwa annehmen, dafi

le za i warde and dafi dies innerhalb des Syrischen schwand wie

jedes aaslantende -i. Der Aaslaat e konnte sich eher halten, da

er in der syrischen Verbal- and Nominalfiexion hanfiger vor-

kommt.

Vokativ- and Nominativform pfiegen aach wohl friedlich neben

einander za stehen. In der Stoa-Inschiift von Babiska vom Jahre

547 n. Chr., die ich 1899 fand, stehen neben einander SBGWN,
TYBWB’, and BKWS, also „Sargon, Theodore and Bacchus*.

Vgl. Semitic Inscriptions, New York 1904, S. 34, 36; die Lesungen

TYBWB’ and BKWS habe ich im Jahre 1905 von nenem in Ba-

biska festgesteUt and dentlicher kopiert als 1899. VieUeicht ist

Kgl. Gw. d. Win. Naebrichten. PbiL-biit. Klanie. 1(16. Heft 1. 7
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auch der in derselben Inschiift vorkommende Name THN' eher

Yohanne zu lesen denn Ydhanna, wie ick damals annahm.

Die Formen auf -e waren die volkstSmlicheren, da sie aus der

gesprochenen Sprache iibemoinmen warden. Die Formen auf -os

sind im allgemeinen eher als literarisch zu bezeichnen. Als daber

das Grriechische in Syrien nicht mehr gesprochen wurde and auch

das Syrische aufhorte eine lebendige Volkssprache zu sein, warden

die Namen auf -og wieder haufiger, aber natiirlich nur in der

syrischen Literatursprache, die kiinstlich weiter gepflegt wurde.

In der Zeitschrift iur Assyriologie, Bd. XXIX, S. 308, habe ich

darauf hingewiesen, da6 in spaterer Zeit selbst bei semitiscben

Namen die griechischen Formen als feiner empfnnden warden.

Auch die syrischen Formen fur „nieLn Herr“, „unser Herr“

sind aus der Anrede auf andere syntaktische Verbindungen in

ausgedehntem MaBe iibertragen. Das Wort *mare' „Herr“ lantete

mit dem Suffix der 1. Pers. Sing. *maYi „mein Herr“; dies wurde

zu mart and dann mit Abfall des auslautenden -i zu tuar. Letz-

teres ist die gewohnliche Form im Syrischen, aber in der christlich-

arabischen Literatur der Syrer und Kopten kommt gelegentUch

die Form man vor; diese mag auf gelehrter Repristination be-

rnhen. Dies Mar ist die ganz allgemeine Bezeichnung fiir HeUige

und Kirchenfiirsten geworden und entspricht einerseits dem abend-

landischen „St.“ = Sanct, andererseits aber auch genau dem Mon-
signore. Neben einander kommt mar als Subjekt und als Anrede

z. B. in folgender Stelle vor 'amar leh Mar Afrem la mar „sprach

zu ihm der heUige (monsignore) Ephraim : Nein, mein Herr“
;

vgl.

Brockelmann, Syrische Grammatik ®, Chrestomathie, S. 29, Z. 7.

Mit dem Suffix der 1. Pers. Plur. lautet dies Wort maran
„nnser Herr“. Dies ist im Syrischen die gewohnliche Bezeichnung
fur Jesus; man schreibt auch gern in einem Worte maranyesu"
Oder maranyesu’mesiha „unser Herr Jesus Christas". Natiirlich

hat hier das neutestamentliche 6 xvQiog 'qnutv ’Ifjaovg XgiGtdg ein-

gewirkt; aber dieses wiederum wird von semitischer Redeweise
beeinfinfit sein. tJber die Bedentnng und den Ursprung des Kyrios-
Titels fiir Jesus hat W. Bousset in seinem Werk „Kyrios Christos
Geschichte des Christusglanbens von den Anfangen des Christen-
tnms bis Irenaeus" (Gottingen 1913) ausfiihrlich gehandelt. Er
weist nach, dafi der Titel 6 xvgiog erst in den paulinischen Briefen
zur Geltnng kommt, da6 6 xvgiog fiyStv ’Irjffovg Xgior6g eine ste-
hende Formel ist und dafi der Zusatz eben fast nur in dieser
Formel vorkommt. Uber das Verhaltnis von xligiog zum aramai-
schen tnSra, soweit es fur Jesus in Betracht kommt, spricht Bousset
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anf S. 99, femer in seiner zweiten Schrift „Jesns der Herr“ (Got-

tingen 1916), S. 13j0F. Anf diese Fragen kann hier nicht naher
eingegangen werden. Es geniigt hier festznstellen, da6 die Form
mit dem Znsatz „nnser“ wahrscheinlich anf semitische Vorbilder

zuriickgeht nnd dort aus der Anredeform entstanden ist. Natiir-

lich ist dann der Ausdruck anch in aUe morgenlandischen nnd
abendlandischen TJbersetznngen iibergegangen; man vgl. imser Herr,

Notre Seigneur, our Lard n. a. m. Wabrend nnn bei Panins 6 xvgtog

sowohl wie 6 xvQiog ruiatv Jesnm bezeichnet, macht das Syrische

den Unterschied maryd „der Herr“ = Gott, nnd maran „nnser

Herr“ = Jesns. Derselbe Unterschied findet sich wohl in den
meisten Sprachen christlicher Volker. In diesem Unterschiede sind

wahrscheinlich Altes nnd Ueues Testament eine Verbindnng ein-

gegangen, and zwar ersteres in seiner griechischen Ubersetznng,

in der 6 xvQtag fiir 'adondi (s. oben S. 96) steht. Die Hinznsetznng

des Suffixes ist eben semitisch, die Weglassung ist hellenistisch-

griechisch; das haben Bonsset nnd Dalman nachgewiesen. So
wiirde mdryd als Bezeichnnng Gottes im Syrischen anf das Grie-

chische znrucbgehen. Aber die ganze Frage verdiente noch eine

eingehendere Untersnchong.

Andererseits bezeichnet „nnser Herr“ im Orient seit alter

Zeit nnd bis anf den hentigen Tag vielfach den Landesfilrsten.

So heifit es in der Lehre des Apostels Addai mdran Tlberis qesar

„nnser Herr Tiberius Caesar", vgl. Brockelmann, 1. c., S. 12, II,

Z. 2; mdran qesar L^berzs, ib., S. 16, Z. 22. Ebenso heifit anch in

einer alten Chronik der Konig Abgar von Edessa „unser Herr
Konig"; vgl. mdran Abgar malkd, ib., S. 21, Z. 11; S. 23, Z. 2—3;

nnd nur mdran malkd, ib., S. 22, Z. 4. Gemeint ist Abgar IX., der

Grofie, der von 179—216 regierte. Diese Bezeichnnng bangt natiirlich

znsammen mit dem griechischen nnd lateinischen Titel der romischen

Eaiser 6 xvQiog figSru nnd D'N (= dominus noster). Wahrschein-

lich hat der Ubergang der Anredeform in die Normalform bei

dieser Bezeichnnng im Orient stattgefnnden, da dort Vokativ nnd
Nominativ der Form nach nicht verschieden waren. Dann waren
der griechische nnd der lateinische Titel ans dem Orient gekonunen.

Entsprechend seinen beiden Bedentnngen kann mdran anch

knrz nach einander einmal den Landesfnrsten nnd einmal Christns

bedenten
;
gleich hinter der soeben angefiihrten Stelle ans Brockel-

mann’s Chrestomathie, 8. 16, Z. 22, heifit in Z. 23 mdran ^Christns".

Das Femininnm ist mdrtd „Herrin“, mit Suffix der 1. Pers.

Sing, mdrt (nrspriinglich *mdrti). Diese Form wird anch anfierhalb

der Anrede gebraucht, nnd zwar natnrgemafi besonders fnr Maria.

7*
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Ein anderes syrisches Wort fiir „Herr“ ist rahM. Dies wird

eher mit dem Suffix der 1. Pers. Plur., als mit dem des Sing,

verbnnden, und rabban „unser Herr“ bezeichnet den „Abt eines

Klosters" oder den „Patriarchen“, hommt im Nenen Testament

aber auch fiir Christus vor; so z. B. Mark. 14, 14, wo im Griecbi-

schen 6 diddexalog stekt.

In einem nur durch Inschriften nberlieferten aramaiscben Dia-

lekt, dem Nabataiscben, kommen die lateinisch - griechischen

Namen fast immer in der Nominativ-Form vor; nur einmal findet

sich ’LKSY — Alexios. Diese Namen sind in meinen Nabataean

Inscriptions, Leiden 1914, S. XVII, anfgezahlt. VieUeicht deutet

dies darauf bin, dafi im Nabataiscben solcbe Namen nicht recht

volkstumlicb waren und ancb nicbt im lebendigen mlindlicben Aus-

tauscb iibemommen wurden.

Aucb bei den Nabataern wurde der Landesfiirst „unser Herr“

genannt. In Nab. Inscriptions, Nr. 28, Z. 2 ist MR’N’ der Naba-

taer-Konig Malik II., der von 40—75 n. Chr. regierte; ebendort

in Nr. 101, Z. 1, in einer Inscbrift, die aus dem Jahre 29/30

n. Chr. stammt, und zwar aus einem Orte, der damals nicbt zum
Nabataerreicbe gehorte, ist MEN’ der Tetrarcb Pbilippos. Wabr-
scbeinlicb ist in der Inscbrift Nr. 72 mit MR'N der Konig der

Nabataer gemeint. Die kurze Inscbrift lautet; „Dies ist der ‘re-

servierte Platz unseres Herm’ Malik“. Uber die Einzelerklarung

vergleicbe man meinen Kommentar zu der Inscbrift und Lidzbarski,

Epbemeris, III, S. 293.

Andererseits wird der Vertreter des Landesfiirsten, also der

Mann, mit dem die Dntertanen znnacbst in Beriibrung kommen,
„unser Herr® angeredet. So beifit heute, wie wir unten S. 103
seben werden, der tiirkiscbe Statthalter des Higaz efendma. So
biefien aber aucb scbon im 5. Jabrb. v. Cbr. die persiscben Statt-

balter in Agypten und in Jerusalem MR’N; mit diesem Titel

werden sie in den XJberscbriften der Papyrusurknnden von Ele-
phantine bezeichnet.

Im AnschluB an die nabataiscben Namensformen sei erwahnt,
daB die in Schiirer’s Verzeichnis der Personennamen in der Mischna
sich findenden griechischen und lateinischen Namen ausnahmslos
im Nominativ stehen und auf -os oder -as enden.

Ein Beispiel aus dem Neusyrischen von Ma'lula teilte mir
Prof. Th. Noldeke noch ganz vor Kurzem mit. In jenem Dialekt
Hegt den Formen fur Vater durchweg ob zugrunde; so beifit obu
,sein, bezw. ihr Vater®, obuJ^ „dein Vater® u. s. w. Dies lange o
entspricht eben altsyrischem a, und altsyrisch sagt man ’<a(i)
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„mein Vater“
;
diese Form, mit langem a, war orspriiiiglich Vokativ-

form, warde dann aber zur Normalform, mil dem Soffix der 1. Pers.

Sing. Ebenso gehen im Syrischen aacb die Formen 0^(1) „mein

Brader“, ham(i) „mem Scbwiegervater“, har(i) „mein Sohn“ anf

die Anrede zoriick.

Im Armenischen sind die Vokativformen der griechischen

Eigennamen bei weitem nicht so gebranchlich wie bei den Syrern

;

meist enden die nbemommenen griecbischen Eigennamen anf -os. Zwar
fUhrt Aucher in dem Eigennamenverzeichnis zn seinem Dictioimaire

Arm4nien - fran^ais eine Anzahl von griechischen Namen ohne En-

dung an, wie z. B. Alek’^sandr (neben Alel^sandros) fiir Alexander,

ProJcl (neben Proklos) fur Proclus; aber er hat anch viele moderne

nnd enropaische Namensformen und kommt daher fiir uns hier

weniger in Betracht. Die alten Formen, ans dem 4. nnd 5. Jahr-

himdert, sind in Hiibschmann’s Armenischer Grammatik S. 333 ff.

zusammengestellt. Daraus ergibt sich, da6 die anf -toe? endigenden

Namen gerade so wie im Syrischen hanfig ihre Endnng verlieren;

vgl. Basil = Bueiksiog, Levond = Aeovtiog n. a. m. Einmal hinter-

lafit die Endnng ein i, in Eulali = EvXcckiog, einmal ein e, in Me-
lite = MsXixiog-, beide stammen ans der Moskauer Ansgabe des

Elisaens. Bei Kamen anf -og ist die Endnng in alter Zeit immer
erhalten; ans spaterer Zeit fnhrt Hubschmann noch an Kostandin
— KcovOxavrlvog, K^ristap'or = Xgiexofpdgog n. a. m. Von Namen
anf -ag gibt er Foma — &mp&g\ aber hier konnte die semitische

Endnng, ohne -s, vorliegen. Eine Vokativform anf e gibt er nicht,

man miifite denn Melite (fur *Meletie) als eine solche ansehen.

Anders liegt die Sache im Georgischen. C. F. Andreas machte

mich daranf anfmerksam, dafi in der georgischen TJbersetzung des

Physiologns aJle Eigennamen im Vokativ vorkommen; in Th. Klnge’s

ilbersetzung (Wiener Zeitschr. f. d. Knnde d. Morgenl
,
XXVIII,

S. 119 fF.) findet sich sehr hanfig iv ¥« — „Jesn Christe" im Nomi-
nativ, femer iowane (= Johannes), pawle (= Panins), petre (= Pe-

trns) n. a. m. Th. Klnge nimmt an, der georgische Physiologns

sei nicht ans dem Armenischen, sondem ans dem Griechischen

iibersetzt. Die Formen der Eigennamen scheinen dafiir zn sprechen.

Aber Amdreas verwies mich anf die Stelle, an der gesagt wird,

der Phonix komme “in die stadt areg“ (Klnge, 1. c., S. 130), und
erkannte sebarfsinnig, dafi hiermit nnr die armenische Ubersetznng

von Heliopolis „Sonnenstadt“ gemeint sein kann. Die Formen der

Eigemaamen haben die Georgier jedoch von anderswoher bezogen;

ob von den Griechen oder von den Syrern, kann ich nicht fest-

stellen.
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Im Koptlsehen sind die Yokativfonnen der Namen anf -og

tind -toff sehr gewohnlich. Stem fiilirt in seiner Eoptischen Gram-

matik, S. 78, § 170 ans dem Sahidischen an George, Theodore, Ma-
kare, Maximine, TetrOne, ans dem Boheirischen Makari. Das Bo-

heirische behalt also bei Namen anf -tog den i-Laut bei, wahrend

er im Sahidischen dem e der Vokative von Namen anf -og ange-

glichen ward; das wnrde natiirlich dnrch die sahidische Endnng
-e, die boheirischem -i entspricht, begnnstigt. Die griechischen

Eigennamen im Koptischen bieten also ein nenes Beispiel da:^r,

wie lebhaft der miindliche Anstansch zwischen Griechen and Agyp-
tern gewesen ist. Aber die Formen anf -os kommen anch im

Koptischen vor, and zwar in hoherer, literarischer Sprache. Die

Namen der Apostel Paolos and Petros stehen im Nenen Testament

durchans in dieser Form; darauf wies mich K. Sethe hin.

Im Arabischen sind es wiedernm die Worte fur „Herr“, die

mit dem Saffixe der 1. Pers. Sing, and der 1. Pers. Pint, ver-

bnnden aus der Anrede anf andere Kasus ubertragen and fiir

Gott, Heilige, Landesfiirsten and Manner, in hervorragender Stel-

lang gebraacht werden. Es handelt sich urn die Worte saigid

(spater sid), maula, rabb and das griechisch-turkische effendl (aus

ai&ivxrig, neagriech. afpendi). Der Muslim spricht vom sidi (auch

abgekurzt za si), wortlich „mein Herr*, bei seinen Heiligen, wie
der Syrer vom mar; der christliche Araber vom saigidna (sidna),

„anser Herr“, d. i. Christas, and von der sitti, „meine Herrin*, d. i.

Maria, wie der Syrer von mOran and mart. In dem von Noldeke
heransgegebenen and iibersetzten hub.«chen Marchen vom Doctor
and Garkoch (Abh. d. Berl. Akad. 1891), S. 48, Z. 6 erscheint “der
Maghribi Maolaja Mohammed aus Fes“; der ist naturlich wie alle

Maghrebiner ein grofier Zauberer and hat daher Anspruch, „mein
Herr* angeredet and genannt za werden. Dasselbe Wort mit dem
Suffix der 1. Pers. Plor., maulana „nnser Herr*, bezeichnete zur
Zeit der Mamlukensultane den Landesfiirsten; der Titel kommt
ofters in Inschriften vor, vgl. z. B. meine Semitic Inscriptions
Arabic Inscriptions 26, 27, 31, 34 a u. a. m. Andererseits bezeichnet
aber dasselbe Wort auch den Gelehrten and den Derwischheiligen
Bei den mohammedanischen Indem ist jeder Gelehrte ein Maulana -

ja, man kann dort auch von „unserem Maulana* sprechen Und
der Derwischheilige Mewlana 6elal ed-Din Rfimi ist allgemein
bekannt; er wird sogar oii ais Mewlana schlechthin bezeichnet —
Die neuarabische Bezeichnang der Grofieltern als sid(i) und siit(i)
geht ebenfalls anf die Anrede zuruck; dazu vgl. auch das amha-
rische eibeto, nnten S. 106 f.
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Unter den hentigen agyptischen Arabem ist rabbuna, ^nnser

Herr“ eine Bezeiclmmig for „Gott“. Mit dem Suffix der 1. Pers.

Sing, ist rahbi im eigentlichen Arabisch wohl stets Anredeform

geblieben; aber in einigen afrikanischen Sprachen hat dies Wort
die Bedentung „Gott“ erhalten, wie unten auszufiibren ist. Eben-

falls in Agypten wird das Wort afdnd'ma ^nnser Herr“ allgemein

fur den Cbediven gebraucht; in Spiro’s Arabic-English Vocabulary

wird S. 14 afandyna durch „His Highness the Khedive" iibersetzt.

In Mekka dagegen nennt man den tiirkischen W^i (Statthalter)

efendma; vgl. Snouck Hurgronje, Mekkanische Sprichworter und

Redensarten, S. 71, Anm. 2; S. 72, Z. 1—2; S. 108, Anm. 4.

Eecht bezeichnend ist im heutigen Agypten auch der TJnter-

schied zwischen den Eormen itsta (bezw. tista, usta) und ustdz.

Beide gehen auf das persische Wort ustad „magister, doctor" zu-

riick. Erstere ist die volkstiimliche und bezeichnet hauptsachlich

den „Handwerksmeister"
;
der „Kutscher" wird auch so genannt,

aber gewohnlich nur in der Anrede {ya-nsta oder yd-sta), wahrend

man sonst von ihm als ^ar(a)bagi spricht. Letztere, ustdz, ist

die literarische und bezeichnet den „Gelehrten“ oder ^Professor"

;

vielleicht ist sie sogar erst kiinstlich wieder ins Leben gerufen.

Im Arabischen wird beim Anruf der Ton weit znriickgezogen, und

das Ende des Wortes wird dann haufig verkiirzt. Somit ist auch

usfa eine Anrufeform. Dann wiirden sich usfa und ustd,z zu ein-

ander verhalten wie die c-Formen der Eigennamen zu den os-For-

men im Syrischen, Koptischen und Athiopischen.
* In andererWeise ist im Arabischen ein Anruf zu einem Eigen-

namen geworden, der dann fur alle Kasus stehen kann. Das ist

der Name Babbah, ein Beiname des 'Abdallah ibn al-Harip; vgl.

Wiistenfeld, Register zu den genealogischen TabeUen der Arabi-

schen Stamme und FamUien, S. 15, vorletzter Absatz, und Ibn

Doreid's genealogisch-etymologisches Handbuch, hrsgg. v. Wiisten-

feld, S. 44, Z. 7 ff. Der Name stammt aus der Kinderstube
;

der

kleine Knabe wurde Babbah genannt, weil er viel nach seinem

„Babba“ rief. Ein Kindervers, den Babbahs Mutter dem Kleinen

vorsang, ist bei Ibn Doreid uberliefert. — Dieser Abschnitt konnte

noch durch viele Parallelen vermehrt werden, aus den semitischen

sowohl wie aus anderen Sprachen. Es geniigt aber, auf Noldeke’s

Beitrage zur Semitischen Sprachwissenschaft, S. 90 ff., besonders

S. 93—94, zu verweisen
;
ferner auf Kretschmer’s Einleitung in die

Geschichte der griechischen Sprache, S. 334 ff., sowie auf die von

Noldeke und Kretschmer in den Anmerkungen angefiihrte Literatur.

DaB alle LaUnamen auf Anrufe zuriickgehen, will ich durchaus
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nicht behaupten; in vielen Fallen konnen es naturlich auch Ans-
rufe sein. AUein es ist nnmoglich, in der Eindersprache zwischen

Anruf nnd Ausruf reinlich zn scheiden. Ebenso ist es schwer fest-

znstellen, ob Eigennamen, die mit einem Suffix der 1. Pers. Sing,

gebildet sind, urspriinglicb als Vokativformen oder als Nominativ-

formen gedacht sind. Solche Namen wie „mein Sohn“, „mein Sohn-

chen“, aUieine Tochter“, jmein Jange“, ^meine Eose“ u. s. w. sind

von Noldeke, 1. c., S. 91 in grofier Zahl angefiihrt. Naturlich kann

der Vater beim Anblick des Neugeborenen sagen „das ist mein

Sohn*, und hier kann der Name „mein Sohn“ anf einen Aussage-

satz zuruckgehen und von jeher im Nominativ gestanden haben.

Die allermeisten dieser Namen jedoch werden anf Anredeformen

zuriickgehen. Andererseits ist es bezeichnend, wenn im heutigen

Agypten die Enropaer arabische Anredeformen nicht in ihrer eigent-

lichen Bedeutnng erkennen nnd anders verwenden. Im Arabischen

heifit ahuyd „mein Vater“ und afiuyd „mein Brnder“. Von Deut-

scben in Agypten babe ich gehort; „Das Kind rnft immer nach

seinem abuyd‘^ oder
:
„Wie der Kerl in Not ist, kommt sein a^uyd

und hilft ihm“. Die Enropaer haben gehort, wie die arabischen

Kinder immer ahuyd rufen und wie Erwachsene einander mit a^Hyd

anreden. Das ist eine genaue Parallele zur Ubernahme der grie-

chischen Namen im Vokativ.

Tiber das arabische ahuna als Bezeichnung der G-eistlichen s.

unten S. 106.

Im Athiopischen haben die griechischen Eigennamen im aUge-

meinen immer die Endung -os. Das war auch zu erwarten, da

eine lebendige Beriihrung zwischen Grriechen und Abessiniern nur
wenig stattgefunden hat, obgleich ein Konig von Aksum der grie-

chischen Sprache machtig war und obgleich einige griechische In-

schriften anf altaksumitischem Boden gefunden sind
;
vgl. die Adu-

litana und meine Ausgabe der anderen Inschriften in Bd. IV der
Deutschen Aksum - Expedition. Die meisten griechischen Namen
warden eben schrlftlich aus dem griechischen Alten und Neuen
Testament oder aus Apokryphen, Pseudepigraphen und theologi-
schen Werken herubergenommen. Das hindert freilich nicht dafi

bereits in alter Zeit solche griechische Namen aus der heiligen
Literatur auch in das Volksleben eindrangen; in der Tat finden
sich unter den Graffiti von Cohaito auch griechische Namen aus
alter Zeit, vgl. Aksum-Expedition, Bd. IV, Nr. 40—100. Dabei zeigt
sich hin und wieder auch der IJnterschied zwischen geschriebener
und gesprochener Form; so wurde der Name Koayag vielfach Koe-
nias gesprochen, nnd daher kommt im Griechischen wie im Syri-
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schen nnd Athiopischen neben der Scbreibnng mit s aacb die mit

s vor.

Ntm bietet aber die athiopische Literatnr anch eine Anzahl

von griechischen Namen in der Vokativform and zwar in merk-

wiirdig wechselnder Schreibweise. So Antona nnd Andora neben

Antonios; B&ula, Bula, Pauli neben dem gewohnlichen Paulas;

Tadra neben TsddorOs; Qusma, Qastna neben Qosmos (KoSfias); Af-

ryak neben Keryahos (KvQiaxdg) n. a. m. Diese Namen verdienten

eiamal eine genauere Untersnchung
;

dabei wird sich wahrscbein-

lich heransstellen, dafi sie samtlich auf koptisch - arabische and
allenfalls gelegentlich auf syrische Vorbilder zuriickgehen.

Eine athiopische Anredeform ist abuna „anser Vater“. Dies

ist die Bezeichnung fiir den Metropoliten der abessinischen Kirche

geworden. Man redet allgemein vom Abuna oder, in verkiirzter

Form Abun. In Nordabessinien werden anch die Abte der Klbster

sogenannt; vgl. Gruidi, Vocabolario Amarico-Italiano, Sp. 45B. Frei-

lich nennen ebenfalls die koptischen Christen in arabischer Sprache

ihren Patriarchen abuna, nnd gebrauchen diesen Titel anch ziemlich

allgemein fur GeistUche, so dafi Spiro in seinem agyptisch - arabi-

schen Vocabulary das Wort abuna ohne Weiteres mit „Reverend“

iibersetzt*). Man konnte daher annehmen, dafi der abessinische

Sprachgebrauch von Agypten her beeinfluBt ware, znmal in Hin-

sicht auf die engen kirchlichen Beziehungen zwischen beiden Lan-
dem. Aber das ist nicht notig. Solche Anreden entwicbeln sich

selbstandig an verschiedenen Orten. Neben abuna kommt abuya

„mein Vater“ als Anrede an Geistliche und Heilige vor; so z. B.

haufig in dem oben S. 78 ff, von C. Bezold veroffentlichten Lob-

gesang auf den heiligen Gabra Manfas Qeddus. Und andererseits

ist abba ,,o Vater“, der Ehrentitel der Patriarchen, Bischofe, Abte,

Gelehrten, Monche and Einsiedler *). ein echt athiopischer Vokativ.

Neben abba kommt femer auch die Form abbo vor, die noch die

nachgesetzte Vokativpartikel a enthalt. Und gerade dies Wort,

das man etwa durch ,,Yaterchen“ wiedergeben konnte, ist zum
volhstiimlichen Beinamen des in Abessinien viel gefeierten Gabra
Manfas Qeddus geworden; s. Bezold, oben S. 59. Sogar in neu-

gebildeten Eigennamen kommt diese Form vor; so hat, worauf

auch Bezold hinweist, Guidi den amhaiischen Namen Yabbo-barya

(d. i. „Knecht des Abbo“) nachgewiesen.

1) Dort gibt er auch an dbdna ellazy „the Lord’s Prayer". Die Worte be-

deaten wortlich „unser Vater, der“; vgl. oben S. 95 zu „Vatemnser“.

2) Vgl. Dillmann, Lexicon, col. 756.
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Die Bezeidmung des Vatenmsers ist im Athiopischen abUna
ea-ba-samayat „Tinser Vater, der [du bist] im Hirnmel"

;
dieser Aus-

drnck wird wie Paternoster, Vatemnser a. s. w. als eine Art Snb-
stantiy gebrancbt.

Ans dem Amharischen, der Sprache von Mittel- und Siid-

abessinien, lafit sich znnachst wieder die Anrede an den Landes-
fiirsten bier anfiihren. Sie lantet allerdings ganz anders als in dem
Knlturbreise des Mittelmeers. Wahrend wir oben eine AnzabT

verschiedener Ausdrucke fur „nnser Herr“ batten, baben wir im
Ambariscben ianhoi oder yanhoi „o Elefant!“. Es wird znnacbst
in der Anrede an den Kaiser gebrancbt, wie unser „Majestat“,

dann aber aucb in den anderen Kasns; vgl. n. a. Giuidi’s Vocabo-
lario, Sp. 637. Neben dieser Form mit nacbgesetzter Vokativ-
partikel scbeint ancb eine andere mit vorgesetztem 6 existiert zu
baben, also ogan oder oSan, und hierauf gebt wabrscbeinlicb der
im Westen Afrikas beriihmte Ogane zuriick; vgl. meine Aus-
fuhrungen im Intemationalen Archiv fiir Ethnographic, Bd.
1915, S. 263. Uber die Etymologie dieses Namens ist man sich

nicht einig. Die Abessinier selbst woUen darin nnr das Wort fur
„Elefant“ sehen; vgl. Mittwoch in Zeitschr. f. Assyriologie, XXV,
S. 281 fp. Ich halte dies fiir das Richtige. Nicht nur wird der
abessiniscbe Kaiser offiziell als „L6we“ bezeicbnet, sondem in ganz
Afrika gilt „Elefant“ als Bezeichnung starker, bedeutender Men-
schen, Helden und Herrscher. So kommt das Wort oft in den
von mir veroffentlichten Tigre-Liedern vor; in dem Dictionnaire de
la langue Tigrai von Coulbeaux und Schreiber, Wien 1916, S. 21
wird als Bedeutung des Wortes harmas angegeben „elephant- au
fig. homme robuste, tres fort'*. Und ebenso wenig europaisch wie
die Bezeichnung des Kaisers als Elefant mutet es uns an, wenn
der Haussa-Sanger seine liebe Frau oder seine Geliebte als Ele-
fant" bezeicbnet. In den „Haussa-Sangem“ von B,. Prietze (Nacb-
ri^ten der Gott. Ges. d. Wise., Sitzung vom 18. Dez. 1915) finden
wir I 14 folgenden Vers

:

„Mich liebte niemand auf der Welt
Als Ramatu, der Elefant".

Ramatn ist die Lieblingsfrau des Sangers. Ebendort 1 169 heifit es
„Gru6 dir, Tochter des Biri, Nichte des Meisters Macazi
Elefant, Nichte des Maizago".

° ’

Im Amharischen wie in anderen neuabessinischen Sprachen ist
das Wort aUt (bezw. abetoY) ein Anruf und Ausruf, der oft mit

1) Echt amharisch ware aVU zu spreehen.
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zn iibersetzen ist. In Schoa wird er anch statt ganhoi

gebraucht. tiberall ist der Ansdruck anch in andere Kasos iiber-

gegangen nnd dbetd oder die verkiirzte Form ato wird namentlich

in Sudabessinien fiir ,,Herr“ im allgemeinen gebrancbt; vgl. Gaidi’s

Vocabulario, Sp. 454 n. 457. VieUeicht ist dies ato anch in dem
Tigre-Namen ^ato enthalten, da ja „Meister, Herr, Master, Lemaitre,

Lord" n. a. anch in Europa als Familiennamen vorkommen; vgl.

Pnbl. of the Princeton Exped. to Abyssinia, Vol. II, S. 181, Nr. 771.

Die Etymologie von abet(o) bietet Schwierigkeiten
;
anch die von

mir in Zeitschr. f. Assyr., XXV, S. 322 f., vermntete Ableitnng

ist doch recht unsicher. Hier kommt es aber nnr daranf an, daB

das Wort aus der Anrede anch in die anderen Kasns iibergegangen

ist. In einem altamharischen Kaiserlied, Gnidi, Le Canzoni Geez-

Amarifia, Rom, Rendiconti Acc. dei Lincei, 1889, Nr. VII, V. 2,

babe ich abstaco iibersetzt „sein Abne“; vgl. Die altamharischen

Kaiserlieder, StraBburg 1914, S. 24. Hier scheint abet(o) ,,Herr"

von dem Grofivater gebrancbt zu sein, genan wie in nenarabischen

Dialekten sid „Herr“, sitt „Herrin“ fiir „Gro6vater“ nnd ,,Gro6-

mutter"; dazu vgl. anch Snouck-Hurgronje, Mekkaniscbe Sprich-

worter, S. 81, Anm. 2.

Im Tigre sowie in den nordlichen Dialekten des Tigrina
heiBt ,,Gott“ rabbi, arabisch wortlich „mein Herr"; das einheimi-

sche Wort fiir „Gott‘‘ ist dort fast ganz onbekannt. Da die Suffix-

bedentnng des -l im Tigre ganz verloren gegangen ist, kann man
z. B. anch sagen rdbbthu „sein Gott“, n. a.

;
das ware im Arabischen

undenkbar. Dieser arabiscbe Anruf scheint weit in Afrika ver-

breitet zn sein. Montandon, An Pays Ghimirra, S. 339, sagt von

einem Erntefest der heidnischen Galla: „La fete se nomme en

galla Yarabbi, mot qni n’a pas de signification en amhariqne".

Wenn kein MiBverstandnis seitens des Verfassers vorliegt, so wird

das Fest nach dem Anmfe an Gott {ya rdbbt „o mein Herr") be-

nannt. Aus Zentral - Afrika moge noch das Hanssa angefiihrt

werden. In R. Prietze’s oben S. 106 erwahnten Hanssa - Sangern

kommt 128 rabbi nnd 130 rabba-na als Bezeichnnng Gottes vor.

Man konnte znnachst schwanken, ob rabbi wirklich das Suffix der

1. Pers. Sing, enthaite, da arabiscbe Worte mehrfach mit der En-

dnng u(o), i oder a ins Hanssa iibemommen werden. Aber jene

arabischen Worte haben meist den Artikel ,
nnd so glanbe ich aus

dem Fehlen des Artikels sowie aus der Analogie des Tigre n. a.

schlieBen zu miissen, daB hier rabbi wirklich „mein Herr" bedentet

und Anredeform ist. Bei rabba-na haben wir die Wahl zwischen

dem Haussa-Suffix -na „mein‘‘ und dem arabischen Suffix -na „unser‘‘.



108 E. Littmann,

Somit konnte rabba-na im Haassa gleichbedentend mit rdbbi sein

Oder dem oben erwalinten agyptisch-arabischen rabhina entsprechen.

Das arabische Suffix -na komint hie and da im Haassa vor.

Im Nenpersischen werden die Formen amii ,Onkel vaterlicher-

seits“ and }}alu „Onkel mutterlicherseits“ nach Andreas fiir alle

Kasus gebraucht. Beide sind aller Wahrscheinlichkeit nach hypo-

koristische Anredeformen
;

ersteres wiirde im Syrisch-Arabischen

"ammo lauten. Die hypokoristische Endnng -o ist im Kurdischen,

Neasyrischen, Syrisch-Arabischen sehr verbreitet; woher sie nr-

sprunglich stammt, bleibe dahingestellt.

Die beiden genannten Worter sind, wie mir Herr A. Siddiqi

mitteilte, anch nach Indien gedrungen, Im Hindustani wird amu

nur in der Anrede gebraucht; in den anderen Kasus wendet man

ein einheimisches Wort an. Man hat aber von dieser Form ein

Beziehungsadjektiv gebildet, das man gern in Adressen anwendet,

wo die Titel gehauft werden, so z. B. genab-i dmvt. Anders steht

es mit dem Onkel miitterlicherseits
;

hier hat man beide Formen,

mit und ohne u, und man unterscheidet l^al „Bruder der Mutter",

Ja/a „Mann der Schwester der Mutter".

Aus dem Turkischen sind wiederum eine Anzahl von Wortem,
die „Meister, Herr, Herrscher" bedeuten, in der erweiterten An-

redeform belegt. So weist z. B. von Le Coq in seinen Sprichwortem

und Liedern aus Torfan (BaeBler-Archiv 1910) mehrfach auf solche

Erscheinungen hin. Er sagt S. 1, Anm. 3, daB in Turfan x50am
(d. i. „mein Herr“) in gewohnlichem Sprachgebrauche immer fiir

Xoga (d. i. „Herr“) stehe. Ahnlich wird dpdndim (= osmanisch

efendim „mein Herr") dort auf S. 69 ff. mehrfach gebraucht. IJnd

S. 17 in Nr. 68 sagt von Le Coq: „Man spricht vom Fiirsten als

"biigim (d. i. „mein Bey"), yogam, xOgam' nicht nur in der Anrede".
Endlich vergleiche man noch aus von Le Coq’s Werk rubhim Alla,

S. 63, Z. 2 V. u. und S. 65, V. 29, als Parallele zu dem oben S. 107
genannten rabbj.

Diese Formen sind ein dentlicher Hinweis darauf, daB auch
die Worter begum und }}anum (jetzt meist hanym) das Suffix der
1. Person enthalten and urspriinglich Anredeformen sind. Das
Wort begum bedeutet in Zentral-Asien und in Indien, wohin es

durch die Mongolen gelangt ist, „Prinzessm", in Persien etwa
,,Dame . Die Grrnndbedeutung wird sein „mein Herr" oder „meine
Herrin". Freilich wird beg {bey) im Osmanisch-Turkischen nur als

Masculinum gebraucht, aber bei dem Mangel des grammatischen
Greschlechts im Turkischen kommen manche Vertauschungen vor.
So wird ja gerade auch das Wort sultan als Titel der turkischen
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Prinzessinnen gebraacM, allerdings woU immer mit vorhergehen-

dem Eigennamen. Andererseits werden anch Prauen mit efendim

aageredet; vgl. z. B. H. Paulas, Hadschi Vesvese, Erlangen 1906,

S. 28, letzte Zeile. Weim dieser Gebrauch von efendim auch eine

gewisse Ahnlichkeit hat mit der franzosischen Anrede mon chert an
weibliche Personen ^), so liegt die Sache im Tiirkischen, eben wegen
des Mangels des grammatischen Geschlechts, doch wesentlich anders.

So wird in Eadscbi Vesvese, S. 38, letzte Zeile z. B. eine Araberin

hadschi, d. i. „Pilger“, tituliert. Wie mit begum so steht die Sache

auch mit ^tium. Heute wird in der Turkei jede anstandig ge-

kleidete Frau hanym genannt. Bianchi-Kieffer sagen jedoch in ihrem

Lexikon I, S. 737f.
:

„Tchdnum. Madame, titre que Ton donne aux
sultanes et aux dpouses du grand vizir, et, par extension, aux
femmes des personnes de distinction". Ich glaube, da6 ^anum in

^an-um zu zerlegen ist und dad wir hier dasselbe Wort wie

jHerrscher, Fiirst" u. s. w. haben. Dies Wort mag nrspriinglich

mongolisch sein (vgl. Schmidt, Mongolisch-deutsch-russisches Worter-

buch, S. 126, c), und auch beg mag dorther stammen. Auf die

Etymologic der beiden Stammworter kommt es hier nicht an, son-

dem darauf, dafi beide mit dem Suffix der ersten Person ver-

bunden sind. VuUers gibt in seinem persischen Lexikon die Worte
J^nam, begam, begd fiir „regis uxor, domina, matrona". Man konnte

sogar versucht sein begam aJs eine Verkurznng von bega-dm und
begd als Femininum von beg anzusehen. Aber das ist unmoglich.

Ebenso sei hier gleich die Moglichkeit ausgeschaltet, dafi Jyindm

etwa urspriinglich „mein Haus" bedeuten konnte. Zwar nennt der

Orientale seine Frau oft „sein Haas" oder „ seine Familie"
;

vgl.

z. B. turkisch ehlim, neuarabisch el-dyla. Aber J^n ist hier eben

kein persisches Wort, sondem gehort dem Tiirkisch-Mongolischen

an. Wenn die Worte ^dndm and begdm bei Vullers richtig vokali-

siert sind, so konnen sie nur persische NachbUdungen von ^num
und begum sein. Nach Andreas spricht man freUich heute auch in

Persien nur }}dnum und begum; die Form begd ist ihm ganz un-

bekannt. Andererseits aber sind im Hindustani, wie mir A. Siddiqi

mitteilt, die Formen ^anam and begam gebrauchlich. Diese sind

wahrscheinlich durch das persische Suffix -dm beeinflufit; dazu

kommt hinzu, dafi man in Indien eine besondere Vorliebe fiir den

a-Vokal hat und ihn gem in zweifelhaften Fallen einsetzt.

Eine schone Bestatigung meiner Aufiassung der Form J^num

wuide mir von Andreas freundlichst mitgetedt. Er verwies mich

1) Vgl. Tobler in Sitz.-Ber. d. Berl. Akad., 1908, S. 1026 ff.
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zunacist auf R. B. Shaw, A Sketch of the Turki Language as

spoken in Eastern Turkistan, S. 107, wo iiber das Wort 1}an ge-

sagt wird „king, prince; also used in Kashgar as an ending for

the names of women (not of men as in India) as : Ai" Khan „moon-

princess“, Mai'ram Khan „lady Mary". Und femer stellte er mir

folgende Bemerknngen, die er sich selbst nach Angaben von Ave-

taranian iiber das Osttiirkische gemacht hatte, zur Verfiigung:

Anrede an die Frau eines vomehmen Mannes (nor als

Anrede gebraucht). — Begtm wird in Kasgar nicht als Appellativnm

gebraucht, sondern nur als Frauenname. — dyaca ehrerbietige Be-

zeichnung der Frau eines anderen, wenn man zu ihm von ihr

spricht, etwa 'Frau Gemahlin’". Gerade anch der weibliche Ge-

brauch von aya(ca), das im Osmanisch-Tiirkischen und im Tatari-

schen, soweit mir bekannt ist, nur mannlich gebraucht wird, be-

weist, da6 alle diese Titel sowohl mannliche wie weibliche Per-

sonen bezeichnen konnen, dab also anch ^anum und Isgum auf Jian

und beg zuruckzufuhren sind.

Die alte orientaUsche Bezeichnung des Landesfiirsten als

„anser Herr", die uns schon in verschiedenen Sprachen begegnet

ist, kehrt auch im Osmanisch-Tiirkischen wieder. Der offizielle

Titel des Sultans
,

sowohl in der Anrede wie auch sonst
,

ist

efendimig. Statt dessen wird aber auch vielfach padtiahymyz ^unser

Kaiser" gesagt, Diese Form ist natiirlich ebenso zu beurteilen. —
Sodann sei noch ennahnt, dab die tiirkische Ebefrau von ihrem

Mann mit demselben Worte spricht, mit dem sie ihn anredet,

namlich efendim „mein Herr"; vgl. Hadschi Vesvese 36, Z. 1. 13; 38,

Z. 11.

Diese Sammlung konnte noch sehr vermehrt werden
;
doch das

Gebotene mag hier geniigen. Fast durchgangig handelt es sich

um Eigennamen oder um Worte wie Meister" u. a., die

ihren Gebrauch von der Anredefonn aus verallgemeinert haben.

Nahe verwandt mit dem Vokativ der Substantiva ist der Imperativ
der Verba. Auf die erweiterte Bedentung des Imperativs sei hier

nur kurz hingewiesen. In germanischen sowohl wie romanischen
Eigennamen und besonders in Beinamen werden haufig Imperative
mit Substantiven zu einer Einheit verbunden. Dasselbe ist, wie
R. Prietze berichtet, im Haussa der Fall. Im Koptischen werden
bekanntlich die griechischen Verba stets im Imperativ gebraucht-
das deutet natiirlich wieder auf lebendige Heriibemahme, da die
Kopten von den Griechen den Imperativ am meisten gehort haben
werden. Zwei bezeichnende Parallelen aus dem Neupersischen, die
ich, wie so vieles andere, C. F. Andreas verdanke, seien hier an-
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gefiihrt. Man sagt in der Umgangssprache bidih dardd „er hat

Schulden“ nnd veleS Tcun „lafi ihn los!“. Ersteres bedeutet wort-

lich „er hat: gieb!“, d. h. er mud das Wort „gieb“ oft horen.

Letzteres heifit wortlich „mache sein ‘Ia6-los’!“; denn vel steht flir

hihil. In beiden Fallen ist ein Imperativ znm Snbstantiv geworden.

Noch anderer Art ist der Ansdruck Jiatricin, den ich in Syrien

fur „Bestechung“ mehrfach horte. Wenn man dem Beamten oder

irgend einem hochgestellten Herrn eine Gnbe bringt, die sein Wohl-
wollen herbeifiihren soli, so sagt man auf Tiirkisch h^yr iciin „nm
der Gesundheit (des Wohlbefindens) willen!“ Daraus haben die

Araber mit etwas veranderter Aussprache des turkischen Wortes
icun „wegen“ das Substantiv ^tricin gebildet! — Im Turkischen

selbst ist aus einem Ausmf ein neues Snbstantivnm entstanden;

aus imdi „gat, warte nur ab!“ ist JoswwtiM geworden, nnd dies

wird als Substantiv fiir „Rache, Bacheplan" gebrancht; vgl. Jacob,

Tiirk. Bibliothek I, S. Ill; Panins, Hadschi Vesvese, S. 18, Anm. 3.

Die Frage nach der Erweiterung des Imperative nnd des Aus-

rufs sowie die Sammlnng von weiterem Material zu den Anrede-

formen sei der Mitarbeit der Fachgenossen empfohleni



Spuren der Perserherrschaft

in der spateren agyptischen Sprache.

Von

Kart Sethe.

Vorgelegt in der Sitznng vom 29. Januar 1916.

Die Herrschaft der Perser fiber Agypten, die von 525 bis

404 V. Chr. gedaoert hat und dann nach etwa OOjahriger Unter-
brechting noch einmal ffir ein knrzes Jahrzebnt (343—332) emenert
wurde, bis ihr Alexander der Grofie ffir immer ein Ende bereitete

hat in der langen Geschichte des agyptischen Volkes nur eine
korze Episode gebildet, die for das Empfinden der Agypter in
ihrer Gesamtheit niemals den Charakter der vorfibergehenden
lastigen Fremdherrschaft verloren hat.

Es kann daher nicht verwnndern, da6 diese Episode in der
Sprache des Landes so wenig Spuren hinterlassen hat. Was als
solche angesehen werden kann, ist bezeichnenderweise aramaischen
Urspnujgs reap, dnrch das Aramaische vermittelt und bildet so
ein neues Zengnis for die altbekannte, durch die Papyrusfunde
von der Insel Elephantine so glanzend bestatigte Tatsache, dafi

das Aramaische die offizielle Staatssprache des persischen Reiches
znm mindesten in den westlichen Provinzen, gewesen ist.

*

1 .

Sieht man von Pflanzennamen und ahnlichen Bezeichnungen
ah, die jederzeit nnd fiberallhin mit dem von ihnen bezeichneten
Dinge wandem konnen^, so beherbergt die agyptische Sprache

1)Z.B. oTp-v „Bose“, Sigm (demotisch), „Baps“, s. Sethe-Partsch
Pemot Burgschaftsurkunden Nr. 9.

’
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der griechisch-romischen Zeit (in cbristlicher Zeit koptisch ge-

nannt), soviel wir sehen konnen, nur einWort, das persischer Ab-

kunft sein und zngleich als Zeuge der persischen Herrschaft iiber

Agypten angesehen werden konnte; p-xofi sahid.: cp-ioA bohair.,

mit zahlreicben Varianten, die teils dialektische Nebenformen,

teils unorthograpbiscbe Scbreibnngen darstellen *), die Bezeicbnong

fiir das KommaB der Agypter, den agyptischen Scheffel, die noch

bente in Agypten in der arabiscben Form ^irdabbun bente
£

gesprochen ardeb^) (Plnralis arddih\ fortlebt und der in den grie-

cbisch-agyptischen Urkunden, von den Zeiten der Ptolemaer an,

das von Herodot 1192 n. a. als persisches Ma6 bezengte apra/3ij

entspricht.

Dieses Wort ccQtd^ri wird desbalb seit Lagarde aligemein

fiir ein persisches Wort angesehen, wozn sein Klang ja anch gut

stimmen wiirde; gleiohwohl ist dieser SchlnB keineswegs sicher.

Ein persisches MaB konnte sehr wohl einen aramaiscben Namen
gehabt haben.

Ans dem Persischen soli, so nimmt man an, das Wort in das

Aramaische als 'ardab^), status emphaticus ^ardeba oder 'ardaba

(Plnralis ’ardebin, also mask.) ^), sowie in das Spat-Akkadische (wie

man das Assyrisch-Babylonische neuerdings nennt) als ardabi iiber-

gegangen sein®). Im Armenischen findet es sich als afdov^). Anch
im syrischen Arabisch ist es als ardtb oder ardeb bente noch

ebeuso zn Hanse wie im agyptischen Arabisch.

Es fragt sich nnn, wann und wie das Wort in das Agyptische

1) Z. B. pTrAfc. (achmimisch beeinflufit), d.pi'oA (griechisch beeinflufit),

ep-ron (bohairisch) usw. Zahlreiche Belege bei Crum, Coptic Ostraca, Index.

— Zu der Schreibung cp'xon (Zoega 131 neben ep-ioA belegt) vgl. oyon „reiD

werden" fiir *w’ob, coin „Rebell“ fiir sob (ans gin „Ibis“ fur Mb (aus

*Mbevj) usw., s. mein Verbum I § 210, 2.

2) Spiro, Arabic-English Vocabulary gibt arddbb an.

3) So I'H'IK im jiidischen Aramaisch nach MitteBung von Z i m m e r n.

4) Diese Formen verzeichnet, wie mirLittmann mitteilt, Payne-Smitb.

Der Singularis 3“ns und der Plnralis kommen anch in den von Sachau
herausgegebenen aramMschen Papyri von Elephantine mehrfach vor. Zu der Form

’art‘bd mit t statt d s. u.

5) Zimmern, Akkadische FremdwSrter als Beweis fiir babylonischen Kultur-

einfluS (Leipzig 1915), S. 22. — Das Wort ardabi kommt, wie mir Zimmern
brieflich mitteilt, mehrfach bei Strafimaier, Inschriften des Cambyses Nr. 316

(vgl. Jensen, Ztschr. f. Assyr. 13, 335ff. MeiBner, Supplement zu den assyr.

Worterbiichern S. 16) vor. Statt ardabi konne auch artabi gelesen werden.

6) Lagarde, Ges. Abhandl. 17.

Sgl. Gm. d. Wiw. Nseliricbten. Phil.-liut. Elues. 1916. Heft 1. 8
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gekommen ist, wenn es nicht etwa wider Vermnten agyptischen

Urspnings gewesen ist nnd sich von Agypten ausgehend in um-

gekehrtem Laafe die Welt erobert hat, als es angenommen wird.

In der Ptolemaerzeit ist es in den demotischen Texten nar in-

direkt and nicht voUig nnzweifelliaft bezengt. Der Umstand, da6

das mit dem Ideogramm des KommaBes ^ geschriebene Wort fiir

„Scheffel“, dem in den zngehorigen oder gleichzeitigen griechischen

Urkunden der Ansdruck ^ ccQtu^r} (Femininum!) entspricht ‘), stets

als Masknlinum behandelt erscheint, wie das kopt. p-rofe and die

semitischen Formen, wahrend das altagyptische Aqaivalent dafiir

hlc\.t ein Femininum war, lafit die von den Agyptologen allgemein

angenommene Lesung rdb oder irdh (s. u.) sehr wahrscheinlich er-

scheinen. Die im Demotischen so haufige Verbindang pi 'f n sw,

„die Artabe Weizen“ % die in dem griech. Texte der Inschrift von

Rosette einfach durch zijg ocQtd^tjg wiedergegeben ist®) und in den

demotischen Urkunden oft zn pi sw „derWeizen“ abgekurzt wird,

zeigt in der Tat die vollkommenste Ubereinstimmang mit dem
ncp-xo^L it-coTo (z. B. Zoega 131), das ebenso regelmaBig als feste

Verbindung in den koptischen Texten auftritt.

Die Verschiedenheit des Geschlechtes, die zwischen dem ag.

rdb (p'xofii) nnd dem griech. dgrA^ri besteht, macht es wahrschein-

lich, daB beide Bezeichnungen unabhangig voneinander waren, daB

beide aus einem Stamme entsprossene Verwandte waren, nicht

eine die Tochter der anderen. Dafiir spricht auch das, daB sonst

im allgemeinen die agyptischen und griechischen Bezeichnungen

fiir ein und dasselbe in Agypten gebrauchte MaB nicht identisch

zu sein pflegen, sondem daB in der Regel die Agypter eine agyp-

tische, die Gfriechen eine griechische Bezeicbnung dafiir anwenden,

z. B, ag. mh (MO'S®) = griech. x^x^g „EIle“, ag. sti...ih (ce^ai^e)

= griech. ugovga „Morgen“, ag. jtr (*£ioop) = griech. exotvog

„Meile“, ag. Ipd.t (1 Kupfer-Ki-re) = griech. o^okog „Kupferobole“,

ag. M-t 3.t (2 Silber-Kiic) = griech. 6rarr)g „4 Silberdrachmen“ *),

ag. krkr (<^in3'aip) *) = griech. rdXavrov „Talent“ usw.

1) Z. B. in der unten zitierten Stelle der Inschrift von Rosette.

2) Die Festigkeit der Verbindung zeigt sich z. B. darin, daB man fiir „die

5 Artaben Weizen“ nie pi rdb 5 n sw, sondern stets pi rdb n sw 5 sagt.

”

3) Demot. 17 = griech. 30 (Urfc. II 184).

4) Z. B. in der Formel, die den Kurs des Kupfergeldes angibt: bmt kdj 34
r kd.t 3.t ,24 Kupfer-Kite auf 3 Silber-Kite** = Irpp6pi9a dpolobs *9’ slg rbr
OT€et7j(fa. Bei der Umrechnung agyptischer Silherlinge (Ad ,Si!ber“ = 20
Drachmen = 1 ^agsiHos) in Statere == 7, gagscxog) wird"dagegen stets

das Wort sttr (fem.!) gebraucht, das auch im Kopt. als c*.Treepe erhalten ist.
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Es wird also voranssichtlich die agrdfitj, deren griech. Form
nns ja in der Tat schon bei Hero dot begegnet, als griechische

Mafibezeichnnng mit der bereits vorliegenden agyptischen Bezeich-

nung erdob anf dem Boden Agyptens bei der makedonischen Be-

setzung des Landes znsammengetroffen sein^). Dafi das Neben-

einanderbestehen beider Bezeichnnngen in der Ausdehnung des

persischen Reiches, das einerseits die griechischen Teile Klein-

asiens
,

andererseits das Niltal einbegriff, seine Ursache gehabt

haben wird, wird niemand in Zweifel ziehen. Dann ist aber zn

erwarten, da6 das Aramaische die Vermittlerrolle bei dem Uber-

gang des Wortes in das Agyptische gespielt habe, nnd wir war-

den nach etwaigen Anzeichen dafur Ansschan zu halten haben.

Das agyptische Wort zeigt die Vobalisation eines echtagyp-

tischen endnngslosen masknlinen Nomens, sei es nun eines drei-

Jls ist schwerlich aus dem Griechischen direkt entlehnt, sondern gewiB erst dnrch

Vennittlung einer andem Sprache. Als S'’“inO findet es sich, wie mir Littmann
jseigte, auf dem aramaischen Gewicht in LSwengestalt aus Abydos (d e V o g ii

Melanges d’archdologie orientale 183), als haufig in den aramaischen Pa-

pyri Ton Elephantine (Ed. Meyer, Sitz.-Ber. Berl. Akad., Phil.-hist. Kl. 1911,

1034). Die kept. Form sieht aus, als ob sie aus *staterje{t) entstanden ware.

5) Das semit. "133^ vermutlich gleichfalls ein in der Perserzeit in das Agyp-

tische ttbergegangener Ausdruck. Die demotische Schreibnng krkr wird eine ety-

mologisierende Wiedergabe von kikkor sein, wie die spatere hieroglyphische

Bchreibung smsm fur das alte ssm „Pferd“ (eig. Pferdegespann, a*^p*IO, gesprochen

etwa *sushn). Da das Ag. von Hans aus Worter mit identischem ersten und
zweiten Eonsonanten nicht kennt und derartige ag. Worter, wo sie spater vor-

liegen, meist aus Reduplikationen durch Ausfall oder Veranderung eines Konso-

nanten hervorgegangen sind (z. B. -sol's »Kopf« aus *d6idei, Ko-yKai „Tympanum“
aus kemkem, wie das Wort im Bohair. noch heiht), glaubte man es auch bei *kikkdr

und *susem mit solchen verunstalteten Reduplikationen zu tun zu haben. Die kopt.

Form <3'in<^aip sahid. (im Bohairiseben zu s.iniS'aip geworden) beruht ihrerseits

dann wieder auf Dissimilation von *kikkor (wie syr. ganbar, aus gabbar, hebr. liSia),

wobei eine falsche Etymologic (vgl. die von Intinitiven gebildete Nomina actionis,

wie z. B. sahid. 'r-a'in-conSi „das Horen" = bohair. o-sin-corye**.) entweder
mit im Spiele oder aber die Folge gewesen zu sein scheint. Aus ihr wurde sich

auch der lange Vokal o statt des zu erwartenden o erklaren; er ist den mask-

Infinitiven eigen. Ratselhaft ist, dafi diese Form mit Dissimilation schon in

den aramaischen Elephantine-Papyri aus dem Ende des 5. Jahrhunderts vor Chr.

bezeugt ist CpISJS „Talente“ in dem Schreiben an Bagoas, Z. 28), also alter als

die demotischen Schreibungen mit krkr, die wiederum zeitlich zwischen diesem

knkr und dem ihm genau entsprechenden kopt. 3'in(^aip stehen.

1) Im Syrischen kommt, wie mir Littmann sagt, neben der oben ange-

fiihrten mask. Form ’ardfbd auch eine fem. Form 'art^ba (Plur. 'arfbas) mit p

vor, die nach L. auf das griech. igtaftri zuriickgehen diirfte.

8 *
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konsonantigen Stammes rdh mit dem vor der anlantenden Doppel-

konsunanz erforderlichen Vorschlagsvokal mit Aleph prostheticmn

(wie das kopt. nujoi- : cntgo-r „hart werden“ vom Stamme sei

es eines vierkonsonantigen Stammes Irdb mit dem ersten Radikale

Aleph (wie das kopt. q-roox nvier“ vom Stamme ifd, mit der

Pluralendung iv). In der letzteren Form liegt das Wort in der

Tat in den semitischen Sprachen vor.

Im Koptischen haben alle echtagyptischen Worter nur noch

einen vollen Vokal in der letzten oder vorletzten Silbe, anf der

der Ton mht. In den Nebensilben ist der nrspriinglich vorhandene

Vokal stets zu einem Hiilfsvokal e (vor gewissen Konsonanten zn

d geworden) verfliichtigt. Dasselbe ist nun anch bei unserem Worte
p’-ioh : cp-io& der Fall, dessen erste nnbetonte Silbe statt des ur-

sprunglichen a (griech. apra/Jij, aram. 'ardeba, assyr. ardabi) eben

diesen Hiilfsvokal «, in iiblieher Weise im sahidischen Dialekt

durch den Strich iiber dem p, im bohairischen durch e bezeichnet,

zeigt. Dem Worte wird vielleicht aach deshalb ein gewisses Alter in

der agyptischen Spracbe znznerkennen sein. Denn nicht alle Lehn-
worter, die das Koptische in agyptisierter Form enthalt^), haben
diese Verfliichtigung des a in den Vortonsilben erfahren, vgl.

<3'«.A«.gT „Kessel“ (nn>j;), a'e.AAoyAt-si.AioYTv „Kamel“ (bebr. btta),

ce^-Tcepe : c*.«cpi , Denar" fern, (griech. STatrigY), bereits im Demo-
tischen der Ptolemaerzeit als Lebnwort vorkommend (s. ob. S. 114),
s'a.AiA : •sik'AiA „Rad“ (bebr. ^3).

Andere, die sie gleich nnserem Worte erfabren haben, werden
eben vermutlich einer alteren Schicht angehort haben, z. B. gifinp

„Genosse“ (hebr. nan), „Brandopfer“ (hebr. bibs), iiea'-roA

:

sxy^*xo\ „Bnrg (hebr. entstanden ans Tnciydct/V^j noch im agyp-
tiscben Griechisch ndySaXov^), JivgyojidydiaXov.

Da6 diese Reduktion des nnbetonten a zu e z. T. aber anch
noch verhaltnismaBig recht spat bei Lehnwortem eingetreten ist,

scheint das nnten zu besprechende oyeeienm zn lehren, das gleich-
falls in der Perserzeit nach Agypten gekommen sein mufi.

Als Vokal zeigt einen o-Laut, wo die griech. Form
dgtu^ri wie die semitischen Formen nbereinstimmend einen a-Laut

1 ) Von den Fremdwortern, die ihre fremdsprachliche Form im wesentlichen
behalten haben, wie z. B. T-AA*.inaipoc, e.pi»Aioc, «,ne,rn.ntucKe usw., ist

natiirlich nicht die Rede.

2) Ratselhaft sind das weibliche Geschlecht und die weibliche Form des
Wortes, sowie der kurze, im Sahid. gebrochene e-Vokal.

3) Preisigke, Fachwbrter des offentlichen Verwaltungsdienstes Agyptens
S. 120.

•'
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zeigen ^). Dieser Ubergang von a zn o (resp. a nach m and «) scheint

oine Eigentiimlichkeit des Agyptischen zu sein, die wir nicht nur
bei zablreichen Lehnwortem (vgl. die oben angefiihrten a'lns'aip,

aiks'-toA nnd nnten gs.a'op, jut*.-!©!) **), sondern auch bei

solchen Wortern finden, die dem Agyptischen mit den semitischen

Sprachen als nrverwandtes Sprachgnt gemeinsam waren (z. B.
cgAioyit „acht“ = arab. tamanin, der Infinitiv cimrlL = arab.

fa'lun).

Was den Konsonantismus anlangt, so verdient der i-Laut na-

here Beachtnng. Im bohairischen (d. h. unteragyptischen) Dialekte

pflegt namlich jedes t, das aaf ein altagyptisches cx t (semitisch

ri) znriickgeht, vor dem Vokal der Tonsilbe aspiriert zn werden,

dagegen nnterbleibt in der gleichen Stellnng die Aspiration, wenn
das 1 aus einem alten csra d (semitisch “l) hervorgegangen ist. In
dieser Verschiedenheit hat sich allein noch eine Spur des alten

Unterschiedes zwischen t nnd d erhalten. Im iibrigen scheinen t

and d seit dem mittleren Reich zusammengefallen zu sein, indem
die stimmhaften Laute d, g, s nunmehr stimmlos wie t, k, s ge-

sprochen werden®). Das d nichtagyptischer Worte wird daher von
dem Agypter im allgemeinen je nachdem dnrch t oder d wieder-
gegeben. In der Perserzeit und in cbristlicher Zeit wird dann
anch vorubergehend derVersuch einer genaueren Bezeichnung des
d gemacht. In Premdwortern (z. B. Dareios) und da, wo im Ag.
aus besonderen Umstanden das die Aussprache d angenommen
hatte (achm. noyn-ve = Tiude fur altes nute) deutet man das d
durch die Konsonantenfolge nt oder nd (kopt. ut, an vsue im
Neugriechischen*), wahrend man im Kopt. in griechischen Lehn-
wortern und uber das Griechische aufgenommenen Namen (wie
-2k.*.yei-jL) einfach das •:». beibehielt.

Das oben erwahnte Aspirationsgesetz zeigt nun aber, daB die

Angleichung des d an das i in den alten ag. Wortern trotzdem
keine ganz voUstandige gewesen ist, sondern daB sich ein gewisser
Unterschied zwischen beiden Lauten noch immer in der Aussprache
bemerkbar machte, gerade wie das bei den A-Lauten der Fall ge-

1) Die armenische Form ardov zeigt dagegen ein o.

2) Dieser spezifisch agyptische Ubergang zeigt sich bemerkenswerter Weise
auch in der masoretischen Punktation des Wortes migdal „Burg“, die es da er-

halt, wo es als Name der agyptischen Grenzfestung gegen Palastina (neuag. Mg^)
erscheint: oder wahrend es als hebraisches Appellativum vo-

kalisiert wird.

3) S e t h e, Ag. Ztschr. 50, 96 ff.

4) Rahlfs, Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1912, 1036 ff.
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wesen sein mnfi, die im sahidischen Dialekte des Koptischen zwar
alle gleich durch g bezeichnet erscheinen, aber nacb Ausweis des

acbmimischen and bohairischen Dialebtes doch noch immer gewisse

Unterschiede bewahrt baben miissen.

DaJB jenes Aspirationsgesetz ancb auf die im Koptischen vor-

handenen Lehnworter ebenso Anwendnng fand, wie auf die autoch-

tbonen agyptischen Worter, lehrt das oben S. 116 zitierte c^^cpi,

das das vor dem Vokal stehende griechiscbe r regelrecht aspiriert

zeigt. Dagegen ist die Aspiration bemerkenswerter Weise nicht

eingetreten in nnd in dem unten zn besprechenden

ajwl'toi ('“To), wo es beide Male semit. 1 wiedergiebt. Hier stellt

sich das semitiscbe T ganz an die Seite des altag. d, obgleich

dieses langst stimmlos geworden war. Man gibt, wie diese Formen

zeigen, das semitiscbe T im Kopt. nicbt durch (Delta) wieder,

das in den griecbischen Lehnwortem regebnafiig das d bezeichnet,

sondern durch ein nicht aspirationsfahiges -v genau wie das mit

dem aus altag. d hervorgegangenen < geschieht^).

Da nun anch in p’-rofircp-iot die Aspiration des -x in gleicher

Weise im bohair. Dialekt unterbleibt, so wird man es hier gleich-

faUs notwendig auf eiu nichtagyptisches bezw. semitisches d zu-

rackfiihren mussen. Und in der Tat hat ja, wie wir oben sahen,

das Wort fiir „Artabe“ im Aramaischen, ebenso wie im Spat-

akkadischen xmd Arabischen, ein d, wo das Griechiscbe ein

T hat.

2. gikS'Op.

Ein zweites Wort persischer Abkunft, das gleichfalls dem
offentlichen Leben angehorte, glaubte Bruno Keil in einer Stelle

des demotischen Papyrus Spiegelberg (Anfang der rom. Kaiser-

zeit) zu finden *)
;
dort heifit es von einem Schreiben, das der Fiirst

des Gaues Arabia (im Osten des Delta) vom koniglichen Hofe zu
Theben in seine Heimat absandte: „man verschloB den Brief, man
siegelte ihn mit dem Siegel des Fursten . . man gab ihn in die
Hand eines }igr% am ihn zu tragen nach Norden (Unteragypten)
in der Nacht wie am Mittag" Pap. Spieg. 13, 7 fF.

1) DaB das griech. -a. nicht etwa tod den Agyptem anch wie t gesprochen
wnrde, zeigt der Gebrauch dieses Zeichens ni. fur t nach n in ag. Wortem nnd
die gelegentUche Schreibnng n-a. fiir d in griech. Wortem: s Kahlfs Site Ber
d. Berl. Akad. 1912, 1044.

, o w.

2) Bei Spiegelberg, Der Sagenkreis des
Stndien 111), Glossar Nr. 568.

3) Vor hgr steht der unbestiniinte Artikel w'

Ednigs Petnbastis (Demot.

den Spiegelberg in»ein'
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In dem mit dem rremdendeterminativ versehenen Worte hgr,

das hier den Briefboten bezeicknet und sicb auch sonst im Demo-
tischen in den gleichwertigen Schreibnngen hgr und hkr mehrfacli

als Titel oder Bernfsbezeichnnng nachweisen laBt^), wollte Keil
dieselbe persische Bezeichnnng fiir den reitenden Boten des persi-

schen Staifettenpostdienstes {ayyagiqtov Herod. VIII 98^) erkennen,

die im griechischen Postwesen als Syyapog weiterlebte nnd nach

Andreas^) im Persischen hangar, alt hankara, gelantet haben konnte.

Keil’s bestechender Erklarnng stehen indeB Bedenken gegen-

iiber. Znnachst die Schreibnng mit dem Fremdendeterminativ. Sie

findet sick in der Tat nickt nur bei Volkemamen nnd fremd-

sprackigen Eigennamen, sondem anck bei fremdsprachigen Be-

rufsbezeichnungen, wie z. B. pi hgtnn „der Hegemon" Ag. Ztschr.

42,50®); ipjsits ^Epistates" StraBb. Wiss. Ges. 18, 6ff. ®); pi uvJcnwms

„der Oikonomos" Dem. Biirgschaftsurk. Nr. Iff.
;
pi srtJcws „der

Strategos" Corp. pap. II 3, aber das MaBgebende dabei scheint dock

immer nickt die fremdlandiscke Form desWortes zn sein, sondem
die fremdlandiscke Herkunft der Person, die das betr. Wort be-

zeichnet. So sind die griechischen Titel Epistates, der Hegemon,
der Oikonomos, der Strategos aagenscheinlich nor deshalb mit dem
Fremdendeterminativ geschrieben, weB ihre Trager in der Regel

wirklich Fremde, d. h. Makedonier waren. Fremdlandiscke Worter,
die Gegenstande bezeicknen, werden niemals mit dem betr. Deter-

minativ versehen.

seiner Umschrift des Textes (a. a. 0. S. 28) ubersehen hat und der bei der Deu-

tnng „Eilbote“ nicht fehlen darf, deutlich da, von S p. im Glossar unter w' Nr. 73

richtig aufgefuhrt, aber versehentlich mit der Angabe 8, 13 statt 13, 8. Damit ist

die Deutung des hgr als Eigenname (Hakoris), die Sp. anfangs in seiner Uber-

setznng (S. 29) angenommen hatte, ausgeschlossen.

1) Pap. Ryl. 12 (hfcr, vor dem Namen stehend und daher, wie ilblich, ohne

Artikel). Ostrakon Strafib. D. 109 Verso {hgr, hinter dem Namen und daher mit

dem bestimmten Artikel; Mitteiluug von Spiegelberg).

2) Vgl. Lagarde, Ges. Abh. 184,22.

3) Vgl. dazu Wile ken, Grundztige der Papyruskunde S. 372. Seeck in

Pauly- Wiss owa’s Realenzyklop. 12184/5. Nach Hesychios (s. v. ayyago?) und
Suidas (s. v. &yyaQsv(o) bezeichnet und seine Derivate im Griechischen

schlieBlich nicht nur speziell den Briefboten, sondem auch den Lasttrager, Dienst-

mann im allgemeinen. Bei Aischylos bezeichnet andererseits nvQ ayyagov das von

Ort zu Ort weitergegebene Feuersignal, sodaB hier nur der Begriflf der weiter-

gegebenen Botsehaft, nicht die schriftliche Form derselben dem Worte zu in-

hkrieren scheint.

4) Bei Spiegelberg a. a. 0. S. 76.

5) Ebenda ergariAvrig ohne Fremdzeichen.

6) Ebenda diriaerrig, slaaymysvg ohne Fremdzeichen.
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Man wird daher nolwendig annehmen massen, daB der Titel

hgr, wie er nns im Pap. Spiegelberg nnd an den andem oben

zitierten Stellen begegnet, einen Aaslander oder einen vorzugs-

weise von Anslandern ausgeSbten Beraf bezeichnen maS. Griffith

war daher geneigt, in dem Worte vielmehr einen Angehorigen

des nordarabischen Stammes der ’Aygcctoi, hebr. zn sehen,

deren Heros Eponymos angenscheinlich Hagar (nsn, arab.

„die agyptische Magd“, die Mutter Ismaels, ist -). Und dieser

Ansicht schUeBt sich jetzt aach Spiegelberg, wie er mir schreibt,

an, nachdem er das Wort an zwei Stellen als geographische Be-

zeichnung gefanden hat. In dem, von ihm demnachst neu heraus-

zugebenden Leidener demotischen Pap. 384, der unter dem Kamen

Kufi bekannt ist, heiBt es (3, 32) von der Sonne, ihr Leben sei

„unter (= zwischen) den SA:>('Leuten)“ ®) and in dem demot. Pap.

Kairo 30799 Rs. findet sich Min, der Gott von Koptos und berufs-

mafiige Gebieter der Wiisten zwischen Nil und Rotem Meer, als

„Herr von Hgr'^ betitelt. Der Zusammenhang scheint an beiden

Stellen in der Tat nicht iibel zu Griffith’s Identifikation zu

passen.

Andererseits kann es nach dem ganzen Zusammenhang der

Stelle im Pap. Spiegelberg aber auch nicht zweifelhaft sein', daB

dort wirklich mit hgr ein Briefbote gemeint ist, und man wird

nun dnrch jene Stelle geradezu zu dem Schlusse gedrangt, daB

das Volk der Hgr die Tatigkeit des Eilbriefboten bernfsmaBig

ausgeiibt haben wird und daher dem Berufe den Namen gegeben

haben konnte, wie wir das unten bei den aia.'i'oi finden werden.

Das Tiirkische bietet, wie mir E. Littmann zeigte, in der Be-

zeichnung tatar, d. i. eig. „Tartare“, fiir den Kurier eine hiibsche

Parallele dazu*).

Damit gewinnt dann aber auch die Frage nach dem Zusammen-
hange zwischen dem persischen Prototyp von ayyagos und unserem
agyptischen Ausdruck hgr ein ganz neues Gesicht. Sie kehrt sich

jetzt dahin um: geht der persische Ausdruck nicht vielmehr eben
auf diesen Namen des Volkes der hgr Aygutoi zuriick, die an der

1) Vgl. Noldeke in der Encyclopedia biblica s. v. Hagar.

2) Daher die Benennnng 'Ayaqrivol bei Planudes.

3) tw.lr (cpe-) ^j-f 'nU Iwt (oy're-) ni Hkr.w. Zu der Schreibung ilifcr

mit k statt g s. u.

4) Bianchi-Kieffer, Dictionnaire Turc-frangais I S. 443: Tartare,

courrier. Le nom ethnique est devenu, en Turquie, le nom appellatif, parce que
c’dtait ordinairement les Tartares qu’on employait au service de courriers“.
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von Babylon nach Agypten fiihrenden StraBe wohnend *), etwa als

Kamelreiter in der Tat die gegebenen Ubermittler fiir die Post

zwischen beiden Landem schon in vorpersischer Zeit gewesen sein

muBten? So konnte die Bezeichnong hgr dann fiber die Babylonier

zn den Persern, von diesen zu den Grriechen gekommen sein®).

Assyriologischerseits ist man fibrigens langst daffir eingetreten,

daB das persische Institnt des Postverkehrs ein babylonisches Vor-

bild gehabt hat ®). Ja, man hat das Wort ayyagog resp. sein persi-

sches Prototyp geradezu ans dem babyl. agaru oder aggaru her-

leiten wollen^). Doch scheint dieses Wort nicht in der speziellen

Bedeutung „Bote“ o. a. belegt zu sein, sondern allgemeiner „Lolm-

arbeiter“, „Mietling“ zu bedeuten; man leitet es, vielleicht zn Un-

recht, vom gemeinsemitischen Stamme ys-l „mieten“ ab^).

Besteht aber wirklich ein Zusammenhang der oben vermuteten

Art zwischen dem Volksnamen hgr und dem persisch-griechischen

uyyagos^ so wird man sich das darin vor dem g erscheinende n als

eine Zntat zu denken’ haben, die das Wort auf seinem Wege von

Agypten nach Persien resp, Griechenland aufgenommen hat. Man
konnte darin eine Parallele zu dem ag. s'ms'uip „Talent“ (aus

*kikJcor), und dem aram. ganbar „Held“ (aus *gabbar), s. ob. S. 115,

erkennen. Auf dem Wege fiber das Aramaische oder eine andere

semitische Sprache kSnnte ein *haggar wohl zu *liangar geworden
sein®). Der Wegfall des h wfirde, wenn der Weg des Wortes bei

seiner Wanderung nach Persien wirklich fiber Babylonien gegangen

1) Vgl. D. H. Muller in Paully-Wissowa’s Realenzyklop. 1 889.

2) Man hat ayyagos indessen auch mit ayytios und sanskr. angiras „Gotter-

bote“ ziisammenstellen wollen, s. dazu unten.

3) Fries, Klio III 169 ff.

4) Jensen bei Horn, GrundriB der nenpersiscben Etymologie S. 29 Anm.

Zimmern, Klio IV 117 flf. — MuB-Arnolt I 15 verzeicbnet ag-ga-ru als „hired

labourer“, „niessenger“.

5) So sicher unrichtig auch das unten zu erwabnende eptrtw „Brief“, wogegen

schon NSldeke ZDMG. 40, 733 Einspruch erhoben hat.

6) Es ware vielleicht auch denkbar, daB die Nasalierung erst im Griechischen

eingetreten sei, d. h. daB die Griechen das Wort als aggar iibernommen, aber,

gemaB ihrer Aussprachd des yy als ng (resp. ihrer Schreibung yy fur ng), friiher

oder spater angar gesprochen batten. H. Lommel macht mich hierzu auf die

Schreibung lyyovog fur inyovos aufmerksam, die man meist irrig als engmos auf-

faBt, die aber ein eggonos mit Assimilation des * an das y darstellt. Lommel
bezweifelt aber, daB die Griechen ein fremdes gg anders als durch einfaches y

wiedergegeben haben wiirden. — Das talmudische „Frohn- und Spann-

dienst", auf das Lagarde, Ges. Abb. 184,22 binweist, geht auf das griechische

icyyagsia oder das lat. angaria zuriick, s. KrauB, Griech. und lat. Lehnworter

im Talmud II 63.



122 Knrt Sethe,

sein sollte, schon im Babylonischen erfolgt sein, das ja durch-

gehend das h verloren hat (vgl. das oben als eventuelles babyloni-

sches Aquivalent dazu erwahnte agam oder aggaru), andernfalls

vielleicht erst im Persischen oder gar erst bei der Entlehnung

dorch die Griechen.

Wie weit das in den biblischen Schriften der Perserzeit vor-

kommende hebr, aram. inas (stat. emphat. snias) fiir „Brief‘‘

tind das von Delitzsch dazu gestellte babylon. cgirtu (vgl. dazu

N o 1 d e k e ZDMG. 40, 733) damit zusammenhangen
,
muB ebenso

dahingestellt bleiben wie die Frage, ob das persische angircl, avest.

hanhtru-tis, neupers. angara „Erzahlnng“, „Bericht“ einerseits,

das griechische schon sehr friih belegte, aber anscheinend vollig

isoliert dastehende ayyeXog^) andererseits mit jenem ayya^og zu-

sammenhangen.
Obwohl das oben besprochene ag. Wort hgr weder als Berafs-

bezeichnung noch als Volksname im Kopt. erhalten ist, konnen

wir seine Vokalisation doch noch ermitteln. . Finer der einheimi-

schen Eonige Agyptens, der in den Jahren 392—380 das von der

Perserherrscbaft befreite Land regierte, fiihrte unser Wort als

Namen: Hagor, griechisch wiedergegeben durch ’’Axogig (Diodor),

’'AxQQig (Theopomp), ”A%aQig (Manethos)
; hieroglyphisch Higr, Hgir^

Hkr *), in seiner Schreibnng dentlich als Fremdwort mit dem Kon-
sonantenbestande Hgr oder Hkr charakterisiert

;
demotisch Hgr,

nicbt selten mit dem Fremdendeterminativ geschrieben wie unser

Wort^). In der Schreibnng Axmgig findet sich der Name auch in

griechischen Inschriften und Papyri Agyptens bis in die Kaiser-

zeit als Name von Privatpersonen in Gebrauch®). Wie Stern
gesehen bat, hat er sich auch im Kopt. noch in entsprechender

Gestalt als erhalten®).

1) Andreas bei Marti, Gramm, des Bibl. Aramaisch • S. 67*.

2) Man stellt ayyelos wie ayyagog meist mit dem altind. ahgiras, das
Gotterbote bedeuten soli, znsammen. Wie mich Oldenberg frenndlichst belehrt
ist dieses bereits in den iiltesten Texten, den Hymnen des.Rgveda, vorkommende
Wort der Name gewisser mythischer Vorfahren der fur die Zeit des Rgveda
gegenwartigen Priestergeschlechter. ,Auch der priesterliche Gott Agni (d. i. Feuer
insbesondere Opferfener) wird oft als Ahgiras bezeichnet, indem er jenen Priestern
aus der Anfangszeit des Weltlebens assimiliert wird“. — Hiernach erscheint es
recht fraglich, ob dem Worte wirklich die Bedeutung des Boten inhiiriert.

3) Lepsius, Konigsbuch Nr. 670.

4) Spiegelberg, Demotische Chronik S. 93.

5) Lepsius, Denkm. VI 75 = Text II 52. BGU. 526,39 (86 nach Chr.).

6) Ag. Ztschr. 23, 151. — Stern bezeichnet den Namen dort ala libysch
obne ersichtUchen Gmnd.
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Wie man sieht, hat sich in diesem FaJle das a der ersten, im

Ag. nicht betonten Silbe, anders als in p’-rot „Artabe“, ebenso er-

halten, wie in s'joaof'A nnd Genossen (s. ob. S. 116). Das a, das

nach ccyyaQog in der zweiten, im Ag. betonten SUbe zu erwarten

ware, ist wieder wie in ’f-rok durch o vertreten. Dieses o war
nach der kopt. Form g^ii.a'op knrz. Das to, das die griechischen

Formen z. T. dafiir haben, ist eine Ungenanigkeit, wie wir sie bei

griechischen Wiedergaben agyptischerWorter oft beobachten konnen.

Speziell findet sich gerade to fast regelmaBig statt des ag. o, z. B.

in ’Ovv(0(pQig (kopt. oipenoqpe), 2]£6ai6xQtg (ag. *Se-wosre), ^EgfiSnfd'ig

(kopt. nepjuion-i) i),
’AfiatGig, 0£Qmg oder ^agaco (kopt. n^o),

v6Q"tig (ag. Amen-hotp), 2]md-ig (ag. *Sote ans *Sopdef), IlttSxpi (kopt.

na.onc) nsw. Der lange ag. o-Vokal, den die kopt. Worter zeigen,

wird, wenigstens in den alteren griechischen Umschreibungen, in

der Regel durch v wiedergegeben, vermntlich weil er damals noch

it gesprochen wnrde^).

Was den /c-Laut im Innern unseres Wortes anbelangt, so ist

das die kopt. Form g^&a'op zeigt, der Buchstabe, der in ag.

Wortem regelmaBig dem altag. B ff entspricht. Dieser alte Laut
war allem Anschein nach, wie das alte csa d, seit dem mittleren

Reich stimmlos geworden, nnd das ef wnrde, wie Rahlfs gezeigt

hat, als paJatales k' gesprochen, ehe es zn d nnd dann zu i wnrde,

wie es heute gesprochen wird®). Daher wird denn anch griech. y
im Kopt. nie dnrch dieses Zeichen, sondem dnrch f wiedergegeben,

das sich in ag. Wortern nur nach n statt des k findet. In selt-

samem Gegensatz hierzu gibt das s' aber in semitischen Lehn-

wortem regelmaBig das a wieder, vgl. die oben zitierten Formen
jues'To^, s'iou.oTcA, 3'aAiA (S. 116), a.s'oA-ve „Wagen“, daneben aber

anch das p (s'*>A*.^'y) nnd das S (s'AiA S. 116; s'ms'nip S. 114 Anm. 5;

fiepes'nioif'x^ „Wagen“) nnd griechisches x vor i (s'm-^ynoc, s'lAis'i*.) *),

wie es vereinzelt anch altagyptischem f; oder k entspricht®), die

sonst im Kopt. regelmaBig dnrch r bezw. x vertreten sind. Man
sieht ans der konseqnenten Wiedergabe des semitischen

ff
durch s',

das Aqnivalent des alien ag. g, nnd das Nebeneinander von s' nnd

R im Kopt., daB sich anch hier wie beim d ein geringer TJnter-

schied zwischen der nrspriinglichen Tennis (f, k) nnd der stimmlos

gewordenen alten Media {d, g) noch immer erhalten haben muB.

1) Vgl. meine Unters. z. Gesch. n. Altertumsknnde Agyptens II 8, Anm. 3.

2) Sethe, Verbum I § 44. Ag. Ztschr. 50,82.

3) Rahlfs, Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1912, 1038.

4) Rahlfs, Sitz.-Ber. Berl. Akad. 1912, 1036 ff.

5) Sethe, Verbum I §282. 284.
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Bemerkenswert ist, dafi aoch hier das Kopt. ebensowenig daran

denkt, das semitische d gleich dem griechischen g durch f wieder-

zageben*), wie das semitische d gleich dem griech. d durch "i-.

Da6 einige hieroglyphische Varianten des Konigsnamen Hgr
(Haboris), wie auch einzelne demotische Schreibnngen des Volker-

namens Hgr (z. B. Leid. 384, 3, 32. Pap. mag. 19, 33) und der Be-

rufsbezeichnung hgr (Ryl. 12 h) Tt statt g setzen, hat uichts zu

sagen. Dieser Wechsel findet sich auch sonst und beruht auf der

dem k nahestehenden Aussprache des g (hop. s'); man vergleiche

dazu nur die hieroglyphischen und demotischen Schreibnngen der

Namen Berenike, Kleopatra, Kaisaros, Antokrator, die bald mit

g, bald mit k oder Tz geschrieben werden*). Der koptische Buch-

stabe s', der etymologisch dem alten g zu entsprechen pflegt, ist

iiberdies selbst seiner Form nach ans dem alten Zeichen fur k

entstanden, so da6 man die Schreibnngen von Hgr mit k geradezn

als jungere, der koptischen Schreibung entsprechende Ortho-

graphic ansehen kbnnte.

Die griechische Wiedergabe des g (kopt. s) von Hgr durch x

(’'AxoQtg, ’'dxmgts) ist nach dem Gesagten nur natiirlich. Das % in

der manethonischen Form "Axagig ist ein Grazismus. Die Aspiration

von Lauten, die im Ag. selbst nicht aspiriert waren, ist in den

griechischen Wiedergaben agyptischer Namen eine alltagliche Er-

scheinung. Von den unzahligen Beispielen, wo sie wie gesetzmaSig

unmittelbar nach dem Tonvobal des Wortes eintritt*), abgesehen,

seien hier nur genannt Msyxsgrjg (Herodot’s Mvxsgit/og, ag. Mn-hl. w-r')

WafifiTjZixog (ag. Psmtk), Usdsvrjg (ag. Snd)), ^sgag = 0apam (kopt.

npp*’)) ’Aqpcagiig (ag. Ipp^), 2^sd-a0ig (ag. St//), Nsxaa (Herodot Nixcag),

’A»a9rig (ag. Ittj), I/iGayxig (ag. S.snk pcitJ mit k, das im Kopt.

bei einer Vokalisation wie Besonk nie aspiriert werden kbnnte).

3. XXtk.'ZOl,

Wie das Wort fur „Artabe“ ist offenbar auch der Name, den
die Agypter in den auf die Perserzeit folgenden Zeiten fiir das
Volk der Perser selbst gebrauchten, uber das Aramaische zu ihnen
gelangt.

1) Hangt es damit etwa auch zusaromen, daB das Griechische den Namen
des Kamels als xd/iTjlos mit x rezipiert hat und nicht mit y?

2) Kleopatra hierogl. mit k, demotisch meist mit g- Berenike hierogl. mit g
Oder k, demotisch mit g.

3) Z. B. Sfi9, 'Ifiov&gs, Mov», Nijt9, 0cceii,ov9i, Biva^gig, Stg-
gov&ig, ’Jgtviatpig, Ila&qn, ’Ejrfqpt, Tgitpig, Ovucpgig (ag. Wilrlb-r' mit bl),

Hovxog usvr.
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Es ist bekannt, daB die meisten Volker des alten Orients die

Perser mit dem Namen des iranischen Volksstammes benannt haben,

der ihnen zuerst bekannt geworden war, der Meder, gerade wie

nns die Franzosen als Alemannen, die Serben nnd andere Slaven-

volker als Schwaben und Sachsen bezeichnen. Meder werden die

Herren des Perserreiches nicht nur von den Hebraem und Ara-

maem (31adaj), Arabem (Safaiten nnd Minaern, sondem

auch von den Grriechen der alteren Zeit {Mi[doi) genannt ^). Ebenso

nennen die Agypter der Ptolemaerzeit die Perser, wenn sie sie

nicht nach ihi er Heimat Prs „Persien“ als ni rmt. w Prs ^die Leute

von Pars (Dekret von Kanopus demot., Tanis 12 = Kom el Hisn 3)

oder als hs.tv nw Prs „die Elenden von Pars“ (ibid, hierogl.) be-

zeichnen ®).

Diese agyptische Form des Namens „Meder“ ist in ihrer demo-

tischen Schreibnng Mdj mit dem Pluraldeterminativ nnd dem be-

stimmten Artikel {vi Mdj „die Meder “) zaerst von Revillout
in der „demotischen Chronik“, die der alteren Ptolemaerzeit an-

gehbrt, gefunden und richtig erkannt worden^). Spiegelberg
fand ihn dann in einer demotischen Steinbruchinschrift derselben

Zeit wieder®), in der demand sag^, er habe „dem Konige Necht-

har-ehbet“ (Nektanebos, der letzte einheimische Konig Agyptens,

bis 343 V. Chr.), „den Medern“ {ni Mdj, d. i. die Perser, 343—332

V. Chr.) nnd ,den Joniern" (n) Wjnn, d. i. die Griechen, vom J. 332

an) gedient.

An dieser letzteren Stelle wie auch an anderen Stellen, wo
das Wort Mdj vorkam, batte man es bisher in der Bedeutnng

„Soldaten“ nehmen wollen®), weil man es (wie wir sehen werden,

vermutlich mit Recht) dem kopt. jutek-ioi „Soldat“ gleichsetzte. Dieses

juL*.Toi leitete man indes aus dem Namen eines nnbischen Yolkes

her, der Md), die nns in den Inschriften des alten Reiches unter

den nnbischen Hiilfsvolkem des agyptischen Heeres, in denen des

neuen Reiches als Jager in der Wiiste bei Koptos nnd Gendarmen

der Nekropole von Theben begegnen. H. Schafer hat in diesem

Namen Md) gewiB mit Recht den Namen wiedererkannt, mit dem

1) Littmann, Ztschr. f. Assyriol. 17,379ff. — Hartmann, ibid. 10, 32fiF.

2) Vgl. Ed. Meyer, Sitz.-Ber. Berl. Akad. 1915, 298.

3) Als Landemame kehrt dieses Frs auch in dem Titel srs n Frs von

Pars“ in den Inschriften der persischen Statthaiter von Koptos in den Stein-

briichen des Wadi Hammamat wieder (Leps., Denkm. Ill 283).

4) Siehe jetzt Spiegelberg in seiner neuen Ausgabe dieses Textes S. 94.

5) Leps., Denkm. VI 69, demot. 162.

6) W. Max Muller, Asien und Europa S. 24, Anm. 3 und S. 370 Anm. 3.
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sich heate die die oberagyptische tmd nnbische Wiiste im Osten
des Niltals, das Sdbai, bewobnenden Nomadenvolker der 'Ababde,
Bischarin und Hadendoa als Gesamtvolk bezeichnen: Bega [Boxrya-

slzai) *)
;
ihre Sprache to bedamje. Die neuag. Schreibong des Namens

mit dem Zeichen di scheint nan aber za bezeagen, dafi das in dem
Namen enthaltene d (kept, •x) den Ubergang in ^ d (kept.

•x) nicht mitgemacht hat, der in so vielen altag. Wortem im mitt-

leren Eeiche eingetreten ist. Schon dies machte die Identifikation

jenes Mdi mit dem kopt. juh>.'xoi „Soldat“ recht nnwabrscheinlich.

Griffith^i hat dann als erster das kopt. AJHk.-xoi nicht mehr
aaf das alte Mdi, sondem auf jene vonRevillout nachgewiesene

demotische Bezeichnnng der Perser Mdj „Meder“ zuruckgefiihrt,

die man, wie gesagt, schon fraher richtig damit identifiziert, aber

unrichtig eben deswegen mit „Soldat‘‘ iibersetzt hatte®).

Die Zwischenstnfe fiir den Bedeutnngsiibergang von „Meder“

znm „Soldaten“ erblickte er in dem haafigen /ZEpejjg iniyovrjg

der griechischen Papymsnrknnden aus Agypten. Nach der sehr

wahrscheinlichen, jetzt fast allgemein dnrchgedrnngenen Annahme
bezeichnen die Nationalitatsangaben mit diesem Zusatze Trjg izi-

yov^g die durch Geburt erlangte Zngehorigkeit zu der militarischen

Ansiedlerschaft *). Ein lUgdrig rrjg imyovrjg ware demnach der
militarpflichtige Abkommling nnd Erbe eines als Katok (xuroixog)

angesiedelten persischen Soldaten. Die Haufigkeit, mit der nun
aber neben den verschiedenen Stammen des griechischen Volkes,
wie Kretem, Rhodiern, Eiarern nsw., gerade von Persern Nationa-
litat Oder Personenstand in dieser Weise angegeben wird, ist nur
verstandlich, wenn es sich dabei um Nachkommen der alten persi-

schen Besatzung des Landes aus der Zeit der persischen Herrschaft
handelte.

1) Vgl. C. Ritter, Afrika S. 666; Littmann, Deutsche Aksum-Exped. I, S. 44.

2) Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library Manchesterm 319.

3) Brngsch, Agyptologie 487 Anm. 1: „In der demotischen Chronik ...
bezeichnet das Wort Jtf-d-i oderAf-W [irrige Transskription der neuag. Schreibung
von M^], aus alterem hervorgegangen, regelmafiig die Perser. Man er-
kennt daraus, welch’ eine Umwandlung seiner ursprunglichen Bedeutung im Laufe
der Zeiten stattgefunden hatte, Im Koptischen dient dasselbe Wort in der Gestalt
juixTOi ganz allgemein znm Ausdruck fur Soldat und S6ldner“. — Er hat also
die Identitat von kopt. axa.'xoi und demot. Mdj erkannt, leitet letzteres aber
trotzdem es die Perser bezeichnet, ersterem zuliebe von dem Nubiervolk Afifi ab’

4) Vgl. Wilcken, Grundzuge der Papyruskunde 1384. Lesquier' Les
institutions militaires de I’Egypte.

’
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Grriffith (a. a. 0. 111150) hat nan weiter aach das agyp-

tische Aqnivalent des r^g satyov^g gefunden in dem Zusatze ms n

Kmj „geboren in Agypten“, der in den demotischen Urkunden
den gleich einem Titel gebrauchten Nationalitatsangaben der kon-

trahierenden Parteien zugefiigt wird, z. B. Wjnn ms n Kmj N. N.

„der in Agypten geborene Grieche N. N.“ passim®). BIhmw ms n
Kmj N. K. „der in Agypten geborene Blemmyer N. N.“ Haus-

waldt 6. 15.

Das viel nmstrittene v^g iaiyovijg enthalt also gewissermafien

erne Einschrankung der Nationalitatsangabe dahin, dafi die betr.

Person die Nationalitat nnr als Nachkomme eines echten Griechen,

echten Persers nsw. habe, selbst aber im Lande geboren sei.

Dem Usgerjg r^g i^riyov^g entsprechend begegnet nns nun aach

in einem von Sottas im Journ. asiat. 1914, 145 ff. veroffentlichten,

danach aach von mir in den mit Partsch zusammen heraasgege-

benen Demotischen Burgschaftsurkonden (Abh. Sachs. Ges. d. Wiss.)

nnter Nr. 22 behandelten Papyrus von Lille vom J. 243 v. Chr.,

aus dem Faijum, ein Mdj (ms)^) n Kmj ...-sbJc s} Nht-dhuij ntj Iw-

w dd n-f Pgtt ^der in Agypten geborene Meder . . . -snbek, Sohn
des Necht-dhowt, der genannt wird

Der Mann hat also wie schon sein Vater einen agyptischen

Namen (in seinem Falle mit dem Namen des im Faijum heimischen

Lokalgottes Suchos gebildet) ganz wie die IJigaui. trig iitiyovgg

der griech. Urkunden
j
daneben tragt er aber noch einen persisclien

Namen, der im Demotischen durch Pgtt mit dem Fremdendeter-

minativ wiedergegeben ist. Andreas hat darin ein Bagbodhata
vermutet.

Eben diese von alten persischen Soldaten abstammenden MiUtar-

1) In den Worten hnw nJ hrd.w n Srijts „yon den Eindem des Stratides

(o. a.)“, die Kyi. 21,7 und sonst nirgends diesem Ausdrucke folgen, hat man
einen besondern, individuellen partitiven Zusatz zu sehen, nicht mit Griffith,

der sie amongst the descendants of the ergaTimrat iihersetzt, ein notwendiges

uherall zu erganzendes Komplement, das das xijg imyovys erst vollstandig machte.

2) Das griechische Aquivalent dieses sehr haufigen Ausdrucks wird wohl

nicht nur ManiSav rijs intyovfjs, sondern auch Kgys ryg iniyovijg, ’PoSiog xrjg

btiyovyg usw. sein. — Auch dem 'AXs^avSgsvg ryg iniyovijg „Alexandriner von

Abkunft“ (Schubart, Arch. f. Pap.-Forschung V 106) wird agyptisch ein „in

Agypten gehorener Grieche" entsprechen. Das Land Agypten {y xAga) steht

ja immer im Gegensatz zu der griechischen Hauptstadt, die nicht dazu gerechnet

zu werden pflegt.

3) Das Zeichen, mit dem der Schreiber in dieser Verbindung das Wort ms
„geboren“ schreibt (z. B. in dem 2. demot. Papyrus von Lille), hat er hier hinter

dem khnlich aussehenden Fremdendeterminativ von Mdj versehentlich ausgelassen.
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kolonisten sind oflPenbar anch gemeint, wenn der General Cha'-

hape, der im J. 203 vor Chr. zu Memphis starb, auf seinem Grab-

stein sich und seinen Vater als „Oberst {hrj) des FaBvolkes (i?}

ms") der Mdj'^ betitelt*). Dabei ist das Wort Mdj im demotischen

Texte genaa so wie in den oben angefuhrten Fallen geschrieben

nnd mit dem bestimmten Artikel versehen (k) Mdj)] im bierogly-

phischen Texte aber, wo es natnrgemaB ohne Artikel steht, ist es

geschrieben mit d, das infolge des haofigen

tjberganges von ^ in d in spaterer Zeit ja anch sonst vielfach un-

richtig, gleichsam als irrige Archaisiemng, fur d geschrieben wird.

Determiniert ist dasWort hier mit den Zeichen fiir fremde Lander

ffvr'-n) tind Volker tmd dem Plnralzeichen (drei Striche).

Cha'-hape ist nach seinem Anssehen, wie es nns sein Portrat-

bild anf dem Grabstein zeigt, ein Semit gewesen. Schafer hat

(a. a. O.) in ihm einen der 0oivixsg Tvqioi vermntet, die naeh H e -

rodot II 112 in Memphis angesiedelt waren nnd das nach ihnen

benannte Tvgiav tstgatdaedov daselbst bewohnten. Josephns be-

zengt ebenfalls in der Nahe von Memphis, oberhalb des Delta,

einen Ort ’lovSalav Otgcerdnedov^), das moglicherweise anch in

der Grabinschrift des Cha'-bape genannt war. Dieser nennt sich

namlich einmal (nnmittelbar vor seinem Haupttitel „Oberst des

FuBvolks der Meder“): „Oberwerkmeister (ag. wr-^rp-hm-i, hier

mit dem Stadtdeterminativ geschrieben, sonst der alte Titel der

memphitischen Hohenpriester) von P-^}-J7d“ ®). Dieses P-U-Jht „das

jy/MLiand", das mit dem Determinativ der Stadte und Dorfer ge-

schrieben ist und einen Ort im Gebiete von Memphis bezeichnen

muB, durfte in der Tat nichts anderes bedeuten als „das Juden-
Land". Jht, das in seiner reinen Bnchstabenschreibung und mit
der Hieroglyphe „Doppelschilfblatt“ fiir anlautendes j ganz wie
ein Fremdwort aussieht, wnrde die gegebene hieroglyphische Schrei-

bnng fur Jehiid sein, da die Wiedergabe des semitischen d durch
hierogl. t nicht nur durch die oben (S. 117) dargelegten Verhalt-
nisse hinreichend begrundet ware, sondern anch tatsachlich ganz
gewohnlich ist*). J^hud ist die aramaische Form des Stammes-

1) Schafer, Ag. Ztschr. 40, 3lfF. ; s. jetzt anch meine Ausgabe des Textes
Urk. ni641f.

2) Antiqn. XIV 8, 2. Bell. Jud. 1 9, 4.

3) Das t kOnnte indefi auch zu dem Stadtdeterminativ gehoren und nicht zu
lesen sein. Deshalb ist die Deutung des Namens, die im Folgenden gegeben wird,

nicht ganz sicher. 4) Rahlfs, Sitz.-Ber. Berl. Akad. 1912. 10, 42/3.
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namens, der hebr. J^Jiuda lautet, und entspricht dem arab. Jahud,

das als KoUektivum „Juden“ in ihrer Gesamtheit bezeichnet.

S chafer faBte seinerzeit den Ausdrack JUrf; in dem Titel des

Cha'-hape and seines Vaters noch im Sinne des kept. als

appellativische Bezeichnung fiir „Soldaten“ anf, obwohl das eigent-

lich schon die Verbindnng f/J »is' n m Mdj „das FuBvolk (Xaog)

der Mdj'^ verbot. Wenn das Wort Mdj nun aber, wie wir jetzt

wissen, „Meder“ bedeutete und wenn darunter im vorliegenden

Falle wahrscheinlich Nachkommen der alien persischen Besatznng

Agyptens zu verstehen sind, so erinnert uns das in Verbindnng

mit der Nationalitat des Cha'-hape an die durch die aramaischen

Papyri von Elephantine so grell beleuchtete Tatsache, dafi die

persische Landesbesatznng zu einem groBen Teile aus Semiten be-

stand. Dazu werden auch die Tyrier und Jnden gehort haben,

nach denen jene „Lager“ bei Memphis bezw. ^das Judenland“ der

Inschrift des Cha'-hape, benannt waren. Und es ist nun aller-

dings wohl denkbar, da6 in dem Ausdruck n) Mdj „die Meder“ in

dem Titel des Cha'-hape nicht bloB Lente des persischen Militar-

standes von echt persischer, sondern auch solche semitischer Ab-

kunft, wie der General Cha'-hape selbst, einbegriffen gewesen

seien. Damit ware dann in der Tat ein wesentlicher Schritt in

der Bedeutungsentwicklung des Wortes vom Meder im speziellen

znm Soldaten im allgemeinen getan gewesen.

Ob auch das in der Inschrift des athiopischen Konigs Nastesen,

des Gegners des Kambyses, genannte feindliche Volk der Mdj,

geschrieben (auch mit Pluraldeterminativ), das Weih-

geschenke aus gewissen Tempeln Nubiens am 3. und 4. Nilkatarakt

geranbt haben soli*), »die Meder“, d. i. die Perser, das Heer des

Kambyses, darsteUt, ist ungewiB, aber keineswegs unmoglich.

JedenfaUs hat aber das in der Siegesinschrift des Konigs Bar-si-

jotef, des Vorgangers des Kastesen, genannte feindliche Volk Mdd
(Z. 81—89) nichts damit noch mit den Medem zu tun.

Sicher in seiner eigentlichen Bedeutung erscheint das Wort

Mdj, in der gleichwertigen Schreibung Mtj, in dem

bekannten Texte von Edfu, der die einzelnen Namen der uralfen

„Neunvblkertafel“ der Agypter, der 9 Volker, iiber die der ag.

Konig gebieten soUte, der „9 Bogen“, wie die Agypter sie nannten,

1) Schafer, Die atbiopische Konigsinschrift des Berliner Museums S. 41.

— Er sah in dem Volk damals noch die nohischen Bega.

Kg]. Ges. d. Wise. NschrichteD. Phil.-liist. Elasse. 1918. 1. Heft. 9



130 Enrt Sethe,

erklart ‘). Dort wird das 7. Volk der Pd-tj-wSw (usw. „die Bogen-

schiitzen der Leere“ d. i. der Wiiste) erklart als das Bogenvolk

der Schos-Beduinen, d. i. die Semiten Palastinas and Syriens, and

„das Land der Meder“ {p ii ni Mtj), „welclie leben vom Wasser
von Nil (d. i. Flu6) and Bach**^). Wenn anch anf die vielfach ge-

radezn unsinnigen Ausdentnngen, die dieser der Ptolemaerzeit ent-

stammende Text den nralten, z. T. langst nicht mehr verstandenen

oder falsch bezogenen Volkemamen gibt, nichts zu geben ist, so

ist dock voUig klar, dafi an nnserer SteUe mit den Mtj ein in

Asian an groBeren Stromen wohnendes Volk gemeint sein moB.

Im Kopt. bedeutet wie gesagt, nnr noch „Soldat“. Der
Volksname ist also, wie das oben bei vermntlich der Fall

war, zur Berafsbezeichnnng geworden. Dafdr gibt es ja genag

Analogien. AnBer der schon oben zu ga,(^op angezogenen Parallele

aus dem Tiirkischen sei bier nnr anf die „Schweizer“ verwiesen,

die dem Papst als Leibwache dienen nnd bei uns die Milchwirt-

scliaft leiten. Oft sind es wirklich noch Lente ans der Schweiz,

keineswegs aber immer. Eine gerade mit Bezng anf den speziellen

Bemf der 4ul«,'toi passende Parallele weist mir E. Littmann ans

dem Syrischen nach, wo der romaja, d. i. Romer, den ,Soldaten“

bezeic^et. Das Kopt, selhst hat zwei Parallelen in den Worten
fiir „Hirt“, and gtac, die beide anf altere ag. Benennnngen

der Semiten znruckgehen, ersteres anf das uralte 'jm (d. i. ny

„Volk“), letzteres anf das im nenen Reich iibliche Sisw, das viel-

ieicht seinerseits nrspriinglich eine appeUativische Bezeichnung („die

Wandernden") gewesen sein mag, Weil die Semiten im Unterschied

zu den seBhaften, Ackerban treibenden Agyptem znm nomadisie-

renden Hirtenleben neigten, wurde ihr Name zur Bezeichnung des

Hirtenberufes.

In seiner ursprUnglichen Bedeutung als Name eines Volkes

scheint sich Aia-voi jedoch anch im Kopt, noch in Eigennamen er-

halten zu haben, Wenn eine Frau den Namen -rjuninoi fdhrt®), so

kann das dock wohl nur „die Mederin", d. i. Perserin (vgl, griech.

XlBQSis als Frauenname) bedeuten, ein Name, der sich dem haufigen
mannlichenPersonennamennea’nig ,derNubier“ (vgl, unseren Namen
„Mohr“) an die Seite stellt, V^, dazu anch die dem neuen Reiche

1) Roug^, Inscr. d’Edfou pi. 113 = Brugsch, Ag. Ztschr. 3,26flF.

2) In dem Text wird bei jedem Volke festgestellt, woher es sein Wasser
bezieht, ob aus Regen (^Wasser des Himmels"), ans Brunnen, aus Flussen („Nil“,

so z. B. die Assyrer), aus Bacben (sZJ, gAeg, so z. B. die Inseln des agaischen

Meeres).

3) Crum, Kopt, Rechtsurkunden 119.
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entstammenden Eigennamen Fij-nhsj ^dieser Neger“ (hebr. Ort5*’fe)

and Pij-Jflrw „dieser SyTer“*

Was die Form des Wortes gesprochen Matoii, betrifft,

so ist sie in mehrfacher Hinsicht von Interesse. Das t verhalt

sich wie bei p'vo&, d. h. es wird im bohairischen Dialekt nicht

aspiriert, also ganz so behandelt wie das ans altem ag. d hervor-

gegangene t, im Unterschied zn dem ans altag. t hervorgegangenen

-x. Der "Vokal a der nnbetonten ersten SUbe hat sich dagegen,

ebenso wie in g^s.cs’op, erhalten und ist noch nicht wie in p'-xo& zn

e verflhchtigt worden. Der betonte Vokal o (o) aber steht offenbar

wieder fiir a.

Die Gmndform des Wortes diirfte das aramaische Madaj

(“'T9)
gewesen sein. Der Name der Perser wiirde demnach in die

ag. Sprache in der Form eingedrongen sein, in der ihn die Agyp-
ter von der persischen Verwaltung nnd dem persischen Heer, die

sich eben der aramaischen Sprache bedienten, gehort batten, nnd

das ist dnrchans glanbhaft.

4. oYeeienin.

Anf demselben Wege, hber das Aramaische, ist nnn aber anch

der Name desVolkes, das die Perser als Herren Agyptens abloste,

der Griechen, zn den Agyptem gelangt. Die hieroglyphischen In-

schriften nennen die Griechen seit den Zeiten der 26. Dyn., in

denen die ersten Niederlassongen von Griechen im Nildelta statt-

fanden und die ersten Anwerbungen griechischer Soldtrnppen dnrch

die agyptischen Herrscher erfolgten, mit dem nralten Namen . w-

nb.wt, der seit den iiltesten Zeiten der ag. Geschichte die Be-

wohner der Inselwelt des agaischen Meeres bezeichnete.

Erst in den demotischen Texten der alteren Ptolemaerzeit,

— vermutlich nur zufiillig nicht fruher, weil es an alteren demoti-

schen Texten, die die Griechen erwahnen, fehlt — tritt dann dafiir

der Name anf, der noch im Koptischen die Griechen bezeichnet

nnd der, wie das sogleich schon von den altesten Agyptologen er-

kannt wurde, ebenso anf das griech. "Teaveg zuruckgeht, wie die

Benennung der Griechen bei den semitischen Volkem, insbesondere

den Hebraern und Aramaern. Es liegt hier ganz etwas Ahnliches

vor, wie bei der Benennung der Perser als Meder dnrch dieselben

Volker. Der Stamm des Volkes, den man znerst kennen lemte,

gab den Namen fiir das ganze Volk her.

Der anf den Namen der Jonier zuriiclgehende ag. Name fiir

die Griechen, der, wie gesagt, znerst in der Ptolemaerzeit nach-
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weisbar ist, wird in den demotiscben Texten dieser Periode stets

rein konsonantisch Wjnn (anch als Singnlaris) gescbrieben *). Im
Kept, lantet er: sahidisch ©Yecifnm oder o'xeieiun, d. i. gesprochen

TJeientn, bohairisch oTfcimn, gesprochen Ueintn, in seinem Kon-

sonantengerippe Wjnn also dnrchans jener demotiscben Schreibnng

entsprechend.

Der dem 3. nachchristlichen Jahrhnndert angeborende demo-

tiscbe magische Papyms von Leiden nnd London, das jiingste de-

motische Schriftdenkmal, das wir besitzen, gebraucht vielfacb

Schreibnngen, die die Vokale dnrch Konsonantenzeichen („Matres

lectionis“) anzudeuten snchen. So auch bei nnserem Worte, das

in dem Papyrus einmal (27, 35) in dem Ansdrnck md . t W^j'^nj =
kopt. Ain-v-oyeeieniit sab.: *»e-x-oTfcmm boh. „griechiscbe Rede“,

d. i. „griechische Sprache“, vorkommt. Da der Text das Zeichen

fur ' sonst iiberall bei Vokalandeutnngen fiir den Vokal a gebraucht

nnd das e dnrch das alte Zeichen fiir das Hiilfszeitwort iw (kopt.

c) andeutet, so wird man hier Wajani (resp. emendiert Wajanin?)

zu lesen nnd darin vielleicht eine altere Form der Vokalisation

zu erkennen haben, bei der das a der Nebensilben noch nicht zn e

verfliichtigt war, wie bei den ag. Wortern.

Daneben findet sich ib. 12, 25 fur das Femininum „Griechin“

eine Form, die Wfn^jniw.t gescbrieben ist uud nach dem eben

Gesagten Wajanaine zu lesen ware. Dies ist eine gnte Femininal-

bildung zu dem Maskulinum Wajanin, die im Kopt. ihre Analoga
hat, sowohl in:

sSeA-gipi boh. „Jungling“ — fern. ^cVtga.ipi „Jungfrau“,

das ebenfalls die Entsprechung von % — ai aufweist, als in:

„Kamel“ — fern. a'o.ui.yAf.

KOTfp „taub“ — fem. Kek-ppj boh.

Novv Elementargott — fem. Navvi

’Aiiovv Elementargott — fem. Afiavvi,

•wo ganz entsprechend u und au einander gegeniiberstehen ®). In
beiden Fallen ist ein langer Vokal i oder u bei der Ableitung der
Femininalformen so behandelt, als ob er diphthongischen Ursprungs
sei (ej, etc)*), was bei a'A-iioyA, Afiovv und ujipi vollig ausge-
schlossen ist.

Was nun die kopt. Form oyeetemn : o-peinm und ihre demo-
tiscben Prototype, die wir eben betrachtet haben, anlangt, so hat

1) So z. B. schon in der oben S. 125 zitierten Inschrift Lens. Denkm. VI 69
demot. 162.

2) Vgl. Sethe, Verbum I §45. Ag. Ztschr. 47, 24.

3) Vgl. dazu die boh. Formen: gfuni „Nachricht“ nehen sah. ^me, Ver-
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bereits W. Max Miiller, Asien nnd Europa 370 Anm. 3 in dem
Element m, auf das sie ansgeht, die aramaiscbe Plnralendung er-

kannt nnd deshalb aramaiscben Ursprnng fiir die ag. Namensform
postnliert. Im iibrigen konnte er die seltsam gestaltete Form aber

nicht erklaren.

Die Erklarung ergibt sick aber von selbst, wenn man sich

vergegenwartigt, wie leicht im Agyptischen Metathesis tritt. We~
jentn resp. sein Prototyp Wajanin sind aus *Wajjanin zu erklaren,

das seinerseits aus *Jawnajin dnrch doppelte Umsetzung von jaw

zn waj nnd von naj zn jan hervorgegangen sein diirfte.

Fiir die Metathesis der Konsonantenfolge jw zn wy*) bietet

das Kopt. vielleicht gewissermaben eine Parallele in der Form
oYi-2i.ei, die der fajjumische Dialekt fur '‘lovSatoi bietet (Ag. Ztschr.

47, 22 Anm. 1). Wie weit bei dem in den Pyr.-Texten zn beob-

achtenden IJbergang des alten gemeinsemitischen Wortes fnr

„rechts“ jmn zn dem wnmj der historischen Zeit (kopt.

sah.: oifinijuL boh.: nnndju. fajj.) etwa anch eine solche Metathesis

im Spiele gewesen sein mag, entzieht sich vorlaufig unserer

Eenntnis.

bum I § 24, 3, and »eniahrt sein“ neben sah. ca.nofg, Verbnm I § 46,

wo beide Male rein vokalisches I and u, in die Diphthonge et (mit sekundarer

Dehnung des e voi dem t) and eu zerlegt ist.

1) Vgl. auch den Ubergang von jw zu wj bei dem Pronom. absolutum 1. sg.

im Altagyptischen.





Zur sogenannten Deprecatio Gelasii’).

Von

W. Bonsset.

Vorgelegt in der Sitznng vom 20. November 1915.

Wilhelm Meyer hat im Anhang II zu seinem Anfsatz Gildae

oratio rythmica tinsere Anfmerksamkeit aaf eine Deprecatio Papae
Gelasii gerichtet, welche die Pariser Handschr. 1153 enthalt.

Die Deprecatio ist eine Fiirbittenreihe von 14 Bitten (nebst

Einleitnng and Schlufi), die samtlich mit pro beginnen: pro inma-

cnlata dei vivi ecclesia . . . divinae bonitatis opnlentiam deprecamnr

(domine miserere), — W. Meyer zahlt eine Reihe eng mit der de-

precatio verwandte Stiicke anf. 1) Das entsprechende Gebet des

Stowe-Missals *). 2) and 3) Zwei Gebetsstiicke
,

die sich in einer

Handschr. des gregorianischen Antiphonars in der Bibl. Angelica in

Rom finden (Angelicus a. b.) ^). 4) and 5) Zwei Mailander Texte

(Mailand a. b.) ®). 5) Ein Text der Handschr. Wien lat. 1888 fol.

110‘«).

Aufierdem hat W. Meyer uns anf verwandte Gebete in den

altgallischen Sacramentarien
,
dem Missale Gothicnm, dem Missale

Gallicom vetns, dem Sacramentarinm Gallicannm^) sowie anf ent-

sprechende der altspanischen Litnrgie im Missale mixtnm ®) and

1) Der kleine Anfsatz war als Anhang zu der Untersuchung im 3. Heft (1915)

gedacht nnd ersrheint nnnmehr unter besonderem Xitel.

2)

- Nachr. d. Gesellsch. d. Wissensch. Gottingen 1912. S. 87.

3) F. Probst, d. abendl. Messe. 1896. S. 47.

4) Jos. Maria Thomasius opera V 241 nnd II 570.

5) Thomasius opera II 572.

6) Gerbert, Monumenta veteris liturgiae Alemanniae II 89.

7) Muratori, Liturgia romana vetus II 585—589; 736—738; 843—845.

8) Migne, Patr. Lat. Bd. 85. 448—470.

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. niH.-hist. Klasse. 1916. Heft 2. 10
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im Liber ordinom *) hingewiesen. — Endlich liefert uns das Gre-

gorianum (Muratori II 57) eine Parallele (dasselbe Gebet auch im.

sogenannten Gelasianum; Wilson 1894 p. 75).

Diese Gebete haben nach den einzelnen Zeugen einen ver-

schiedenen Platz. Nnr das Stowe-Missale enthalt das Gebet als

festen Bestandteil der regolaren Tagesmesse. Angelicas a ist fur

die Dominica secunda in Quadragesima bestimmt, Angelicas b fiir

die Dominica prima in Quadragesima (Thomasius V 241)
j
ebenso

Mailand a und b fur die 1. and 2. (oder 2. und 3.) Sonntage der

Fastenzeit *).

Wahrend so in den Zeugen der alten Mailander Liturgie (auch

Angel, a und b geboren wohl dorthin) das Gebet als Bestand eines

Sonntags der Fastenzeit erscheint, steht es in den alten gallikani-

scben und spanischen Liturgien als ein Teil der Ostervigil ®).

Das Sacramentarum Gregorianum ordnet endlich die Litanei

fiir den Karfreitag an.

In einem besonders engen Verhaltnisse stehen von alien diesen

Zeugen die Deprecatio Gelasii und das (irische) Stowe-Missale.

Das zeigt sich besonders deutlich am Anfang und am SchluB.

Gelas. beginnt: Dicamus omnes; Domine exaudi et miserere.

Das Stowe-Missale : Dicamus omnes ex toto corde et ex tota mente

:

domine exaudi et miserere, domine miserere^).

Am Schlu6 hat Gelas. noch eine Reihe von Bitten, die sich

von der Pro-Reihe durch ihre andere Form scharf abheben und

die mit dem Refrain praesta, domine, praesta schlieBen. Auch

einige der anderen Zeugen (Stowe-Missale, Mail. a. b. Angel a. b.)

haben Schlusse. Sie stimmen aber alle nicht mit Gelas. uberein.

Doch in dem SchluB des Stowe-Missale kehrt die charakteristische

1) Monumenta ecclesiae liturgica hrsg. y. Cabrol und Leclerq. V. 1904.

M. F^rotin, Le liber ordinum, en usage dans I’^glise Wisigothique et Mozarabe

d’Espagne du 5 au 11 siecle p. 217—223.

2) W. Meyer S. 89. Vgl. auch fur Mailand a Pamelins Rituale S. Patrum

1328 und fur Mailand b ib. 1331. — Der Text des Mailandischen Rituals bei

Pamelius ist deshalb wichtig, weil er uns die Stelle, welche dies Gebet in der

Messe einnahm, deutlich macht.

3) Vgl. die Uberschrift im Gothicum: Orationes paschales duodecim, im
Gallicannm vetus und Sacram. Gallicanum; Orationes in vigilia Paschae.

4) Von den ubrigen Zeugen kommt Wien f. 1888 110 am nachsten: dica-

mus omnes, domine miserere, ex toto corde et ex tota mente oramus. te. Dann
Mailand a: divinae pads et indolgentiae munere(?) supplicantes ex toto corde et

ex tota mente precamur te D. mis. u. s. f. Vgl. W. Meyer 102, der vorschlagt

nach dem Stowe-Missale am SchluB yom Gel. noch eventnell domine miserere

hinzuzufugen.
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Formel praesta domine praesta (wie aneh das dicamas onmes des

Anfangs) wieder.

Das Stowe-Missale enth^t (von zweiter Hand) die Anfschrift

Canon papae Gelasi'). DemgemaB wollte BanmCT in diesem Mis-

sale den Text der gelasianischen Messe finden *). Probst will

freilich mit dem Ansatz fiir die Entstehnng des Stowe-Missale

noch liber die Zeit des Gelasius hiniibergehen ,
die Gmndlage des

Stowe-Missale anf die alte darch Patrick eingefiilirte irische Messe

znruckfahren nnd in ihr die unter Papst Coelestin (422—432) ge-

lesene romische Tagesmesse erkennen (vgl. S. 42 a. a. O. nnd den

Beweis 56ff.). Ob Probst seine These wirklich bewiesen hat, stebt

dahin. Aber fiir die Abstammung des Stowe-Missale aus romischer

Messe hat er gewichtige Grtinde beigebracht. Und die enge Ver-

wandtschaft, in der das von uns zu nntersuchende Gebet mit der

Depreeatio Gelasii steht, ist geeignet, diese These von dem ro-

mischen Charakter des Stowe-Missale von neuem zn bestatigen.

Sehen wir uns nunmehr den parallelen Text in der Depreeatio

and im Stowe-Missale anf seinen Inhalt an, so ist der groBere

Bestand desselben ja, wie anf den ersten BUck ersichtlich, gar

nichts anderes, als das allgemeine Fiirbittengebet
,
das wir aus

der griechischen Liturgie als standigen Bestandteil der Messe so

gut kennen, das aber aus der spateren abendlandischen Liturgie

nahezu verschwunden ist. Damit hangt es denn aucb zusammen,

daB es, wie wir sahen, in seinem Gebrauch nach fast alien unseren

Zeugen (mit Ausnahme des Stowe - Missale) anf einen Tag des

Jahres beschrankt erscheint*). Nur Stowe-Missale gibt das Gebet

als einen Bestand der gewohnlichen Messe; es geht also anf eine

Zeit zuriick, in der man in Rom das Fiirbittengebet als einen

festen Bestandteil des Gottesdienstes noch kannte. Wenn es als

Depreeatio Gelasii in dem verwandten Text bereits fiir sich iiber-

Eefert ist, so weist das wohl darauf bin, daB zur Zeit der Ent-

stehung dieses Zeugen das Gebet sich bereits aus der Tagesliturgie

losgelost hatte und sein Sonderdasein fiihrte., Ob Gelasius (492—

•

496), unter dessen Namen das Sonderstiick nunmehr erscheint, mit

dieser liturgischen Anderung ursachlich zusammenhangt ?

1) F. Probst, die abendlandische Messe. S. 47.

2) S. Baomer, das Stowe-Missale, Ztschr. f. kath. Theol. Innsbruck 1892.

S. 446 ff.

3) Nach P. Drews (Stud. z. Gesch. d. Gottesdienste 2—3, 1906), Dntersu-

chungen u. d. klementinische Liturgie S. 128 kannte noch Felix III. (483—492)

das Gebet. — Leider wisseu wir nicht genau, wann es gefallen ist. Wir batten

sonst einen terminus ad quern der Entstehung des Stowe-Missale.

10 *
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Aber das Gebet hat nocb (in Gelas. and Stowe-Miss.) eine

zweite Halfte resp. einen charakteristischen SchloB, and dieser

SchlnB soil uns dienen, seine Beziehnngen znr griechischen Litnrgie

anfzahellen. Denn das allgemeine Fiirbittengebet ist ja so weit

verbreitet and in so viel Nnancen and Varianten vorhanden, da6

eine Untersuchnng nach besonderen Verwandtschaftsverhaltnissen

hier anBerordentlich schwierig ist.

Die Herkunft des Schlnsses aber konnen wir noch mit aller

wnnschenswerten Deatlichkeit bestimmen. Die alteste griechische

Parallele liegt namlich in den apostol. Konstit. VIII 36 a. 38 vor. Was
wir hier haben, ist das Diakongebet, das nach den Konstitntionen

in dem taglichen Abend- and Morgengottesdienst gesprochen warde*).

Wir haben anf dieses Gebet bereits oben S. 483 hingewiesen and

ansgefuhrt, daB die Diakon-Bitten, um die es sich hier handelt, in

der Tat anch dort an das allgemeine Fiirbittengebet im
taglichen Gottesdienst des Morgens nnd des Abends
anschlossen.

Der Beweis fiir die Verwandtschaft des Schlnsses der Depre-

catio mit ihnen ist, wenn sich anch nicht alle Satze desselben dort

belegen lassen, leicht za erbringen. Ich stelle die in Betracht

kommenden Bitten (nebst einer Parallele ans dem Stowe-Missale)

gegenuber, wobei ich den Konstitntionentext, der nnr die Anfange

der Gebete gibt (s. o.), ans der Jakobns-Liturgie (Brightman 39)

erganze.

Deprecatio Gelasii.

e. gratam vitae ordinem et pro-

babilem exitam praesta domine,

praesta

!

[Stowe-Miss. : Christianam et pa-

cificnm nobis finem concedi a do-

mino deprecemur. praesta, do-

mine, praesta!

f. angelnm pacis et solacia sanc-

torum praesta, domine, praesta!

g. nosmet ipsos et omnia nostra,

qnae orta, quae ancta per domi-

apost. Konst. VIII 36. 38.

TOC xaXa xal tdc oo|i(fepovTa [rate

([o)(aic i^\mv xoct slpTjvirjv xq) x6ap.(j)

xapde TOO xopioo aiTY]awp,sdoc].

XpcoTiavd xd x4Xtj [xr^?

dvwSova . . . alxT()a(bp.Eda].

{x6v) affsXov ^x6v liti xTjs) sipTfjvTfjc

[xtaxov 68Tj']f6v, yuXaxa xwv xal

xwv a(i>|i,dx(ov i^piuv ;rapd xoo xopcoo

aixTjawjisda]. laoxooc xal dXXTjXooc

1) Chrysostomus bestatigt die Sitte eines taglichen Abendgottesdienstes fur
Antiochia in seinem Kommentar zu Ps. 140 c. 1. Vgl. Funk zu Konst. VIII 35,
in seiner Ausgabe, Didascalia et Constit. apost. 1906.
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nmu ipso aactore soscipimas .

.

ipsios misericordiae et arbitrio Cwvtt

providentiae commendamus. Sia too Xpiotoo aotoo icapa^cbpLE^a.

Der Beweis ist durch diese Zasammenstellnng geliefert. Der
SchluB der Deprecatio Gelasii ist das alte Abend-(Morgen-)Gebet des

taglichen Gottesdienstes in den Konstitutionen ^), von dem uns an-

dererseits das Stowe - Missale noch eine Reliquie im Wortlaut

(XptonavA xa t^Xt]) anfbewahrt hat®). Ja noch mehr, die ganze

Deprecatio Gelasii ist gar nichts anderes, als die Znsammenstellung

von allgemeinem Fiirbittengebet und Abend-(Morgen-)Bitte, wie sie

die Konstitutionen fiir den taglichen Gottesdienst vorschreiben.

Ja man kann vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Die abend-

landische tlberlieferung stimmt, wie wir durch den Vergleich sahen,

nur mit den Anfangsformeln der einzelnen Bitten iiberein. Es ist

sehr wohl moglich, da6 die Gebetsvorschriften in der abgekiirzten

Form der Konstitutionen ins Abendland wanderten und dort ihre

eigene Erganzung erhielten.

Auf welchem Wege ist diese Wanderung erfolgt? Kaum wird

man einen Einflofi des Konstitutionentextes im Abendland an-

nehmen diirfen. Dafiir femer, dafi hier das Gebet Bestand eines

taglichen Abend- oder Morgengebetes gewesen sei, ist kein An-
zeichen vorhanden. Unser bester Zeuge in dieser Hinsicht, das

Stowe-Missale, bringt das Gebet als einen Bestand des eucharisti-

schen Gottesdienstes. Wir werden also die Frage zu erheben

haben, ob diese Gebetsformation sich innerhalb der griechischen

Liturgie als Bestand des eucharistischen Gottesdienstes erweisen

laBt. Der Nachweis laBt sich erbringen. Die Jakobuslitargie

(Brightman 38 f.) bietet nach der Evangelienverlesung am Beginn

der Glaubigenmesse dieselbe charakteristische Erscheinung: Ver-

bindung der Furbittengebets mit dem Abend-(Morgen-)Gebet. Man
wiirde also von hier aus zu der These einer Abhangigkeit der

romischen Messe von der Jakobusliturgie kommen, die ja fiir viele

andere Punkte bereits Drews in seiner Schrift tiber die Entstehungs-

1) Dieses erscheint tibrigens auch als SchluB des Gebets fiir die Katechu-

menen, das der Diakon bei deren Entlassung aus dem Gottesdienst spricht Konst.

VIII 6, und diese Kombination setzt bereits Cbrysostomus de incomprebens. Dei

natura III 7 (ygl. Brightman 471) voraus. Sie ist dann (Br. p. 374) in die by-

zantinische Liturgie weitergewandert.

2) Die ersten beiden Bitten der Deprecatio (bei W. Meyer c. und d.) lassen

sich im griechischen Text nicht nachweisen. Sie werden vielleicht Erweiterung

der Deprecatio sein.
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geschichte des Eanons i. d. romischen Messe behanptet hat* ^).

Allerdings, in der nns vorliegenden Forin kann anch die Jakobus-

litnrgie kanm die Quelle fiir die Deprecatio Grelasii gewesen sein.

Denn gerade an dieser Stelle bring! sie das Farbittengebet in einer

auBerordentlichen Verkiirznng. Man miiJBte schon annehmen, daB

der Eedaktor, der jene Gebetsformation in die abendlandische

Messe einfahrte, daneben die viel nmfangreicheren Fiirbittengebete

der Jakobusliturgie nnmittelbar vor der Anaphora (Brightman 44 ff.)

nnd das Intercessionsgebet (Br. 54 S’.) benntzt hatte, oder daB er

die Jakoboslitnrgie in einer alteren Form kannte, oder endlich

daB er daneben ein alteres romisches (ebenfalls ans der griechischen

Litnrgie iibernommenes) Farbittengebet — ein solches existierte

sicher — benntzt babe.

Anch sind mit der Parallele der Jakobnslitnrgie nicht alle

Parallclen der morgenlandischen Litnrgie erschopft. Wir finden

drei weitere in der byzantinischen Litnrgie (Chrysostomus- nnd

Basilins-Litnrgie).

Fiir die Chrysostomnslitnrgie in ihrer gegenwartigen Form

kommen znm Vergleich vier Stellen in Betracht; a) ein nmfang-

reiches allgemeines Farbittengebet steht bereits in der Enarxis

(Brightman 362), b) ein zweites derartiges, verbunden mit dem

Entlassnngsgebet far die Katecbnmenen and der Evangelienver-

lesnng (Br. 373), c) ein stark verkiirztes Farbittengebet (Gebet

der Glanbigen) verbunden mit dem A b en d - (Morgen-)

Gebet nnmittelbar vor Glanbensbekenntnis nnd Prosphora (Br. 380),

d) eine ahnliche Kombination wie die letztere nach dem Vatemnser

(Br. 390)»).

Diese litnrgischen Stucke zeigen nnn in mehrfacber Hinsieht

anfPallige Beriihmngspankte mit der Deprecatio Gelasii nnd dem

Stowe-Missale.

1) Es wird ans den weiter nnten zn gebenden Znsammenstellnng

hervorgehen, daB eine der 14 Furbitten der Deprecatio nirgends in

sonstigen lateinischen oder griechischen Zengen ihre wortliche Par-

1) Studien z. Geschichte des Gottesdienstes, Heft 1, 1902.

2) Wir koBnen den altesten Zengen der Chrysostomus-Basiliusliturgie den

Codex Barberini (VIII. Jahrh.) nicht benutzen, weil dieser uberhaupt keine Dia-

kongebete enthalt ;
mussen also bier mit der endguliigen-spateren Form der Chry-

sostomuslitnrgie arbeiten.

.'}) In der von Probst (Litnrgie des vierten Jahrhunderts, Munster 1893) in

tibersetzang mitgeteilten „Liturgia basiJiana juxta M. S. Isidori Pyromali“ finden

sich samtliche Stucke (in allerdings abweichendem Text) als erste, zweite, dritte,

vierte Litanei bezeichnet wieder ; S. 392. 394. 396. 405.
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allele findet. Das ist die Bitte Nr. 12: pro omnibus intrantibus

in haec sanctae domns domini atria, <qui) religiose corde et supplici

devotione cmivenerunt, dominnm gloriae deprecamnr. Die Parallele

findet sich in der Cbrysostomnsliturgie Stuck a Br. 363 (bier Nr. 3)

:

tMCsp TOO dyioo otxoo tootoo xai zmv p-sta ffitoTStog s6Xapsiac *ai

^dpoo deoo e’latdvTiov kv a&tip too xoptoo 8EY]dajp.ev nnd ebenso in

c. Br. 380 (d. h. innerhalb der eigentlichen Parallele znr Depre-

eatio).

2) Wir notierten oben den ubereinstimmenden Eingang der

Deprecatio nnd des Stowe-Missale:

Dicamns ’) omnes (+ ex toto corde et ex tota mente St.-M.)

domine exandi et miserere (+ domine miserere St.-M.).

In der Cbrysostomnsliturgie lesen wir im Anfang von b : ei-

xci>{i.EV iravtss H o\ri<; t^g Stavoias ei7ra>|iev —
xopte iXs^iaov.

Auch im folgenden gehen Deprecatio nnd Cbrysostomnsliturgie

znsammen

:

Patrem nnigeniti et dei filinm xopts itavtoxpdtop 6 twv xa-

genitoris ingeniti et sanctum de- tipwv i^ptwv *)

nm spiritum fidelibus animis in- SsopisS^a*) ooo

vocamns [respice domine, exaudi Ixdxoooov xal

et miserere]. iXsTjoov.

3) Endlicb aber .scheint von bier aus auch der SchluB, in wel-

chem das Stowe-Missale alleinsteht, seine uberraschende Aufhellnng

zu erhalten. Ich stelle die in

gegeniiber.

Stowe-Missale

et divinnm in nobis permanere

vinculum caritatis sanctum do-

minum deprecemnr. praesta

!

sacrificium tibi, domine, celebran-

dum placatus intends

Betracht kommenden Parallelen

Cbrysost. Lit. d. (Br. 391 f.)

(391 16 Scblufi von d.) : tijv svo-

trjta xioxsto? xal fj]v xoivwvLav

TOO A^too Jtv£6p.aToc alt7jodp.EVoi s-

aotouc xal oXXtjXoo? ... tip ^Eip

xapa^top.Ed’a.

(390 21= 380 31 Stuck c) oxsp twv

xpooxo{i.ta^evto)v xal aftaod^vtcEv

1) Beachte den Parallelismus dicamua— inyocamus—BsoiieSa bis in

die Geringfiigigkeiten der Modi.

2) Chrysostomns - Lit. hat eine gam archaistische Formel gegeniiber der

trinitarischen der Deprecatio. — Angelicus a. bietet die trinitarische Formel ein-

facher. Stowe-M. ganz abweichend: qni respicis super terram et facis earn tre-

mere (ahnlich wieder Angel, b. und Mad. b.).

3) Das Gebet, daB Gott die dargebrachten Gaben gnadig annehmen woBe,

findet sich bereits als Nr. 1 der Diakonprosphonesen Konstit. VIII 13, 3.
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tt{Lia>v Scbpeov too xopioo dei]^ra(t.ev

(^zuy; 6 fik&v^ptanoz ^sb<: ^{tdv 6

itpooSeSdjievoi; aStd , , .)

qnod et nos a vitiis nostrae con- (381 s) o;rep too pooSr^vat ^{idc am
ditionis emnndet et tuo nomini wdoTjc 3pY^i; [xtvSovoo xat

reddat acceptos. dvdYXTjc too xopcoo Senj^wfisv].

Nimmt man noch hinzu, daB von den in der Mitte zwiscfaen

390 21 und 391 16 stehenden Gebeten sich wenigstens noch das eine

Glied (Christiannm et pacificnm nobis finem Xptouavd Td tIXtj)

hiiben nnfl driiben nachweisen laBt, so ist der ParaUelismns ein

auBerordentiich starker, wie denn nberhanpt nach dem obigen Nach-

weis fiber das „dicama8 omnes", das sich im Stowe-Missale nicht

nur am Anfang, sondern anch am Ende findet, alle Glieder seines

Schlnsses nunmehr in der griechischen Liturgie nachgewiesen sind.

Nor eines bleibt freilich ratselhaft. Die Stellong des Gebets im

Stowe-Missale. Dieses steht hier namlich nach der Verlesong der

Epistel und des Gradaale nnd v o r der des Evangeliams *). Das

entspricht keinem der Orte, an dem sich die Parallelen in der

Chiysostomusliturgie finden.

Nun erhebt sich freilich die Frage, ob diese Stiicke der by-

zantinischen Liturgie, die wir nnr in ihrer spateren ausgebildeten

Form nachweisen kbnnen, so alt sind, daB von einem EinfluB von

hier aus anf die romische Liturgie die Rede sein kann. Aber wir

wiesen bereits darauf bin, daB die vier in Betracht kommenden
Stficke — wenn auch im Wortlaut abweichend — sich anch in der

spateren BasiliusUturgie finden.

Vor allem begegnen uns zu den Stiicken der Chrysostomus-

liturgie charakteristische Parallelen in der armenischen Liturgie

:

zu b ein Ffirbittengebet Br. 423 f., allerdings vor der Verlesnng

der Lektionen*), zu c eine Kombination von Ffirbittengebet nnd
Abendgebet zu Beginn der Messe der Glanbigen Br. 428 f., zu d

eine ahnliche Kombination vor dem Vaterunser Br. 444 f. — Anch
einige spezielle Formeln finden sich hier wieder; d schlieBt;
„Lafit uns alle einmfitig sprechen, Herr erbarme Dich“ (44636), die

Bitte um die Einigkeit ^det sich in der Form: Wiederum in

Einigkeit ffir unsem wahren und heiligen Glauben laBt uns den
Herm bitten, Herr erbarme Dich (44521. 429 1

;
vgl. den Engel des

1) Daruber hat Probst, abendlandische Messe 60 f. 68 eine umfangreiche Er-
drterung angestellt Er yermutet eine nachtragliche Verschiebung im Stowe-

Missale.

2) Das erinnert an die Stellong des Furbittengebets im Stowe-Missale, s. o.
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Priedens 428 sz). — tjbereinstimmungen zwischen byzantinischer

und armenischer Messe konnen aber als ein Zeagnis fiir hoheres

Alter der betrefFenden Stiicke genommen werden.

Es wird vielleicht nach aUedem nickt mehr moglich sein, die

Kanale ganz bestimmt nachzuweisen, dnrch welche die morgenlan-

dische Litnrgie das Abendland beeinfluBt hat. Unsere groBen grie-

chischen Liturgien sind uns sicher nicht genan in der Form er-

halten, die sie damals batten, als ihr EinfloB nach Westen wanderte.

Aber daB dieser vorliegt, ist nnbestreitbar. Umkebren wird man
das Yerhaltnis nicbt konnen, ein lateiniscber Einflafi aaf das

Morgenland ist kaom denkbar. Die cbarakteristische G-ebetsfor-

mation, der wir nacbgingen, ist fur das Morgenland bereits dnrcb

die Konstitntionen (nnd Chrysostomus) bezengt, der Scbreiber der

Konstitutionen ist wiedemm aller Wabrscbeinlichkeit nach nor

Redaktor nicht Schopfer der klementinischen Litargie. Die Ge-

bete werden im Morgenland zum mindesten in der Mitte des

vierten Jahrhnnderts existiert haben. Andererseits ist es nicht

gut moglich, daB das Abendland anf spatere Ansgestaltung der

Liturgien des Morgenlandes mit einer Grebetsformation EinfluB ge-

habt haben soUte, die — wie iiberhanpt das allgemeine Fiirbitten-

gebet — vielleicht schon um 600 aus dem regularen Gottesdienst

verschwand, die eine selten gebrauchte Reliqoie wnarde und sich

in der allsonnt%lichen Messe nur in der irischen Kirche langer

erhalten hat.

Kachdem so der Versuch gelungen ist, den Ursprung der De-

precatio Gelasii und des Gebets des Stowe-Missale aufznheUen, gehe

ich (nnnmehr unter Heranziehung aller iibrigen Zengen, besonders

der enger verwandten Angelicas a. b., Mailand a. b., Wien) noch

etwas naher auf den ersten Teil jener Gebetsformation, das allge-

meine Fiirbittengebet ein.

Anch hier wird uns die morgenlandische Liturgie allerlei Auf-

schloB liefern konnen. Was zunachst die Form in der Deprecatio

und den ihr verwandten Gebeten betrifft, so beginnen (nach der

Einleitung) die einzelnen Bitten alle mit pro und schlieBen, wenn

sie im voUstandigen Text uberliefert sind, mit dem Indicativ oder

auch mit dem Konjunctiv der ersten Person Pluralis: pro . . . ec-

clesia . . . deprecamur *) oder deprecemur *). Daranf folgt noch das

1) So Gelas., Stowe-Missale, (doch vgl. bei beiden die Einleitung dicamus

omnes), Mail. a.

2) So z. B. Angelicus a : deprecemur, Angelicas a in der einleitenden Bitte

inrocemus. Thomasius hat [vgl. W. Meyer 100, II. Band seiner Opera 1747 p. 571]

auch in der Deprecatio uberall den Conjunctiv deprecemur gesetzt.
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domine miserere (Wiener Handschr.
;
Deprecatio? s. W. Meyer

S. 102
;
Mail, a)

;
domine exandi et miserere (Stowe-Missale); Kyrie

eleison (Angelicas a. b., Rest des griechiscben Einflosses). Treffend

hat anfierdem W. Meyer hervorgehoben, dafi allein die Deprecatio

m dem Pro-Satz kerne direkte Anrnfung Gottes enthalt, sondem
nur die Aufforderung an die Gemeinde (deprecamnr), wahrend in

alien iibrigen ein an Gott gerichtetes Gebet erscheint, z. B. Stowe-

Missale :
pro piissimis imperatoribns . . . oramns te.

Diese Form ist nns ans der morgenlandischen Litnrgie als die

des Prosphonesengebets des Diakon bekannt. Anch iiber die Ent-

stehung des Prosphonesengebets des Diakon sind wir im allge-

meinen nnterrichtet
,
wenn wir hier freilich anch nnr mit Ruck-

schliissen ans den morgenlandischen Litnrgien operieren konnen.

Anfanglich ist das groBe Fiirbittengebet namlich vom Bischof

gesprochen *). Dann kam wohl infolge der Lange desselben die

Sitte anf, dafi der Priester das lange Gebet, das spater anch dnrch

andere ersetzt wnrde, still betete nnd der Diakon der Gemeinde
nebenber dessen einzelne Hanptpnnkte lant mitteilte, wobei dann

eben jene kettenartige Aneinanderreihnng (griechischer Name des

Gebets : Synapte !) der einzelnen Bitten entstand, die im Abend-

land als Litanei bekannt ist.

Dabei konnen zwei Formen des Diakongebets entsteben: ein-

mal die einfachen Pro (6irsp)-Pormen. Der Diakon spricht uizkp

afiaq IxzXTjoia? . . . SsTjd^wpev ^), oder anch direkt im Imperativ Jtpoa-

s6$aa^£ oTcsp^), die Gemeinde (der Chor) antwortet xopts kXitjaov.

1) Vgl. Justin Apol. 165. 67. Justin redet freilich von xoivai Eo/ai... xoiv^

7:i£tve« eu-/4{ TTEp-TTopEv. Aber schwerlich setzt er mit diesen Ausdriicken die Sitte

vorans, da6 die betreffenden Gebete von der ganzen Gemeinde gesprochen seien.

Nach dem Zeugnis der aquitanischen Pilgerin im itinerarium wurde noch am
Ende des vierten Jahrhunderts in Jerusalem bei der Matutin und den Horen das
allgemeine Kirchengebet durch den Bischof allein gebetet. Umfangreiche Gebete,

die etwa dem allgemeinen Fiirbittengebete entsprechen, stehen in der Liturgie des
Serapion (vgl. etwa Funk. Didasc. et Const, apost. II. 159£f.), die, wie es scheint,

nur Gebete fiir den Bischof enthalt. Viele Intercessionsgebete der Messe, so

das in den Konstitutionen, dasjenige der griechiscben Jakobusliturgie (Brightman

p. 64), das der athiopischen Messe sind dem Bischof resp. dem Zelebranten allein

bewahrt geblieben. Vgl. hierzu A. Baumstark, die Messe im Morgenland 1906.

S. 12—14. 100 f.

2) Beispiele: Konstit. VIII 10, VlII 13, Jakobusliturgie Br. 34. 36. 39 und
besonders das groUe Gebet zum Beginn der Messe p. 44—49. Der Indicativ detS-

!izSa ist, wie es scheint, selten. Doch vgl. Chrysostomusliturgie ; efeai|iEv ita'wec

. . vt’jptE oEopESa aou.

S) Griecbische Markusliturgic Br. 114 (die eixai f) 119 ff., Liturgie der kop-
tischen Jakobiten Br. 160 (159) 160.
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Oder — das ist die seltenere Form — der Diakon referiert knrz

den Inhalt der Gebete. Beispiele liefert etwa die syrische Ja-

kobnsliturgie (Brightman 89 ff.): „La6t nns nnsem Herrn nnd
€K)tt bitten nnd anflehen fur unsere Yater nnd Herrscher, die

heute uber nns in diesem gegenwartigen Leben regieren nnd die

heiligen Kirchen Gottes leiten" . . . „Wiederam gedenken wir aller

unserer glaubigen Briider, der treuen Christen, welche . . Oder

athiopische Liturgie (Brightmann 206): aFfir unsere Kirche bitten

wir, dafi der Herr nns bis zn Ende in der Gemeinschaft des

heiligen Geistes bewahre“ (vgl. nestorian. Liturgie Br. 263). Dazn
verrichtet dann der Priester (Bischof) das ansfuhrlichere Stillgebet,

der Terminus dafiir lautet i^rsoxstat.

Den Sinn dieser ganzen Einrichtung lassen die nichtgriechischen

morgenlandischen Liturgien noch am besten erkennen. In der sy-

rischen Jakobnslitnrgie (Br. 89 ff.) ist wirklich jede einzelne Bitte

des viel langeren (stillen) Priestergebets von einem kiirzeren (lanten)

Diakongebet begleitet. Zum SchluB spricbt dann der Priester die

letzten uberschlagenden Satze seines Gebets noch laut, und dann

antwortet das Volk mit Amen. In der Liturgie der koptischen

Jakobiten (vorangestelltes Intercessionsgebet der Anaphora Br. 165ff.)

spricht der Diakon die Aufforderong an den Priester (Bitte fiir

den Frieden der einen heiligen katholischen Kirche u. s. w.) und

gibt jedesmal laut das Thema des Gebets an. Dann betet der

Priester sein ausfiihrliches Stillgebet, durch ein Zeichen verstandigt

er den Diakon (s. die Bemerkungen Brightmans 165) iiber die ein-

zelnen Abschnitte des Gebets, so daB dann am SchluB der einzelnen

Fiirbitte das Yolk mit Kyrie eleison einfallen kann
,
worauf der

Diakon mit der neuen Aufforderong fortfahrt.

Etwas entstellt ist der Sinn der „Synapte“ in der uns er-

haltenen Form des groBen Fiirbittengebets am Beginn der Messe

der griechischen Jakobusliturgie (Br. 45 ff.). Denn hier stellt, wie

es nach den Angaben erscheint, das die Synapte begleitende Priester-

gebet einen ganz andern Text dar, und ist nicht mehr die langere

Ausfiihrung der Synapte. Diese IJmanderung scheiut aber bereits

in der (klementinischen) Liturgie des achten Buches der Konsti-

tutionen vorliegen. Hier haben wir YIII 10 ein sehr langes Pro-

sphonesengebet des Diakon nebst einem (VIII 11) kiirzeren Begleit-

gebet (Stillgebet) des Bischofs (ijteo^^eado) ouv 6 apyi&psb^ xal

Xe^dto)).

Endlich kommt es auch schon in der griechischen Liturgie

vor, daB das Stillgebet des Bischofs ganz verschwindet und nur

das Diakongebet stehen bleibt. So finden wir ein Gebet der Pro-
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(oKsp)-Form *) des Diakonen alleinstehend in der Liturgie der kop-

tischen Jakobiten Br. 159^), ein Diakongebet der zweiten Form

(kurze Inhaltsangabe des Gebets) in der athiopischen Liturgie

Br. 206 f.
;
beide Formen als Parallelexemplare neben einander in

der nestorianiscben Liturgie Br. 262. 263.

Dabei ist streng auf den Unterschied geachtet, da 6 der
Diakonnur znm Gebet auffordert, oder den Inhalt

des Gebets angibt; wahrend nur die Gebete des

Priesters direkt an Gott gerichtet sind. Dieser Unter-

schied bleibt durch alle Liturgien hindurch, soweit ich sehe, fast

ohne Ausnahme®) in Geltung.

Fiir das Alter dieser Umwandelungen besitzen wir endlich

einen terminus a quo in den apostolischen Konstitntionen. Wenn
unsere Deutung oben richtig war, so haben wir hier in VUE 10

die Synapte des Diakonen und in VIII 11 das dazu gehbrige Still-

gebet des Bischofs. Doch werden wir wohl mit der ganzen For-

mation dieser Gebete noch etwas waiter hinaufgehen miissen.

Baumstark (die Messe im Morgenland S. 102) urteQt: »Die Gestalt

der vom Diakon vorgebeteten Litanei hatte . . . das allgemeine

Kirchengebet schon am Ende des vierten Jahrhunderts in der an-

tiochenischen Messe gewonnen“.

Wenden wir die gewonnenen Erkenntnisse auf unsere latei-

nische Gebetsliturgie an, so ergibt sich, da6 wir hier ein altes

Prosphonesengebet des Diakon vor uns haben. Hat sich dieser

Charakter des Gebets auch im Abendlande erhalten? Im aUge-

meinen enthalten ja unsere Zeugen keine Vermerkung iiber Stellnng

und Gebrauch des Gebets im Gang des Gottesdienstes. Aber wir

stoBen sofort wenigstens auf eine nnsere Erwartung glanzend be-

statigende Ausnahme. In der von Pamelius veroffentlichten mai-

landischen Liturgie finden wir I 328 den Gebetstext, den W. Meyer

mit Mailand a bezeichnet, wieder*), mit der Uberschrift: finita®)

1) Da6 wir hier eine Reliquie haben, zeigt der griechische Text des Ge-

bets. — Die Formation des Gebets ist interessant. Der Diakon spricht : iizi npoi-

eoxi'' OTattqre — 7:po3e'i?a38e urip — 5cXtva)p.ev xd ^ivata, dvasTuip-Ev (dreimal), o

Xa6c x'iptE lAErjSov.

2) Vgl. noch byzantinisehe (Chrysostomus-Liturgie) Br. 362 f.

3) Ich finde im ersten Diakongebet der nestorianiscben Liturgie Br. 262 ein

direktes: Wir bitten Dich, auch in der Chrysostomusliturgie Br. 373 heifit es 8io-

(AESot SOU.

4) In der Messe zur Dominica quadra g. dicta ,de 8amaritana“.

5) Hier stebt das Gebet noch zu Beginn der eigentlichen Glaubigenmesse
nach dem introitus, ror den orationes super populum, super sindonem, super obla
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ingressa preces per diaconum pronnnciatae respondente
c h 0 r o.

Schwieriger ist es, sich fiber die Anordnnng im Stowe-Missale

klar zu werden. Wie es scheint, ist das was hier geboten wird,

als Bischofsgebet gedacht. Aber Probst (S. 67) hat mit Recht

vermutet, da6 das Grebet, das wir hier haben, eigentlich die Pros-

phonese des Diakons gewesen sei. Die nrsprtinglich dazu gehorige

direkt an Gott gerichtete Epiklese (Stillgebet) des altirischen

Eitnals finde sich tatsachlich noch in dem Gebet, das in der

Redaktion Moels anf die Prosphonese folge (S. 47): Ante ocnlos

tnos, Domine, reus conscientiae testis assisto. Hier bete tatsachlich

ein einzelner, wahrend der Beter vorher im Namen der Gesamt-

heit spreche. Propst nrteilt: „Die Oratio pro fidelibus lieB die

erste Hand bei der Reform des alten irischen Missale stehen, nm
dasselbe dnrch Anslassung nicht zu sehr zn alterieren. Dagegen
machte sie die Prosphonese des Diakon znr bischof-
lichen Epiklese unddadarch diese uberflfissig. sodaB
sie ohne Storung ansfallen konnte“.

So wird denn auch von der Deprecatio Gelasii dasselbe zn

gelten haben. Sie reprasentiert wenigstens ursprunglich die alte

Prosphonese des Diakon. An diesem Pnnkt tritt fibrigens die re-

lative Vorzuglichkeit der XJberlieferang der Deprecatio in helles

Licht. Wie W. Meyer trefflich hervorgehoben hat, ist in ihr

allein der Charakter der reinen Gebetsaufforderang bewahrt. In
alien anderen Zweigen wird dagegen Gott direkt angerufen. So
heifit es z. B. im Stowe-Missale: „pro sancta ecclesia catholica . . ,

oramns te Domine, exandi et miserere". Die lateinische Uberlie-

ferung hat also jenen von der morgenlandischen Liturgie so streng

gewahrten Unterschied im allgemeinen nicht anfrecht erhalten,

selbst der Text der Mailander Litugie nicht (Pamelins I 328), wo
das Gebet noch ansdrucklich als Diakongebet bezeichnet ist.

Man wird dagegen nicht einwenden dfirfen, daB das Gebet wie
z. B. im Stowe-Missale (und derMehrzahl der fibrigenPro-Texte) nicht

die charakteristische Eorm der Gebetsaufforderang enfhalte (SsTj-

d<io|i£v), sondern den Indicativ (invocamus, deprecamur, oramus), daB

aber gerade das Merkmal des Diakongebets der Konjunktiv der Auf-
forderung sei (s. o.). Dsffir konnte man anffihren, daB in den Kon-

tionem
;
dann folgt das Prafationsgebet der Anaphora. Die Anomalie des Stowe-M.

(Stellung vor der Evangelienverlesnng) wird nicht bestatigt. — Ubrigens wird auch

das zweite Gebet Mailand b (Pamelins I 331 dom. quadrag. de Abraham) ebenso

als finita ingressa erfolgend angegeben, nur daB hier der ausdruckliche Hinweis

auf den Diakon fehlt.
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stitutionen in der Tat in dieser Weise formal zwischen Bischofs-

gebet and Diakongebet in der Intercession geschieden wird. Das

Bischofsgebet beginnt VIII 12, 40 mit ett 8s6|i.£^a — sti jcapaxa-

Xo5{iev u. s. w., das Diakongebet mit en xal ett SeKjd'Wfi.EV.

Dagegen aber gilt erstens, daB sich auch in der griechischen

Liturgie der Indicativ im Diakongebet zeigt, namentlich in dessen

oben festgestellter zweiter Form; zweitens, dafi in nnseren Pro-

Zeagen der Indicatiy nicht sicher steht, vielmehr anch der Kon-

jnnktiv, wenn anch vereinzelt bezengt ist; vor allem drittens,

dafi aach in der Deprecatio and im Stowe-Missale eigentlicb die

Form des Konjuuktivs tatsachlich gegebeu ist in dem Anfang:

Dicamas omnes, Dommi exaadi et miserere (dann erst precamar)

and da6 das genaa dieselbe Form ist, die ons im Diakongebet der

byzantinischen Liturgie begegaet (s. o.).

Es wird dabei sein Bewenden haben. Ursprunglich hat unsere

Gebetsreliquie auch in der abendlandischen Liturgie als Prospho-

nesengebet des Diakon gestanden.

Von hier aus versuchen wir nun auch AufschluB iiber die

zweite Gruppe abendlandischer Zeugnisse zu gewinnen, iiber die

Vertreter der altspanischen and der altgallischen Messe, welche

anser Gebet in der Liturgie der Ostervigil erhalten haben. Das

Missale mixtum sec. regulam Isidori (Migne Bd. 85 p. 448 —470)

bietet weiter keine Schwierigkeiten des Verstandnisses. Hier wird

ausdriicklich dem Diakon (dicat diaconus) die Aufgabe zugewiesen,

mit pro den Inhalt der Gebete anzugeben, dann folgt die Angabe

flectamus genua . . . levate, dann das Gebet des Bischofs. Das er-

innert am meisten etwa an die Beispiele, die wir oben aus der

agyptischen Liturgie beibrachten. Merkwurdig ist hier nur, dafi

sowohl das flectamus genua wie das levate im Text jedesmal

dem Gebet des Bischofs vorausgeht. W. Meyer ist (S. 91) der

Ansicht, dafl das nur der Kiirze halber so notiert sei. Es ist

aber auch moglich, daB wir uns das Priestergebet als Stillgebet

and nur als Begleithandlung zu denken haben. Dann war es na-

tiirlich sachgemafl, wenn die Anweisungen fiir den Diakon un-

mittelbar neben einauder standen. Jedenfalls bestatigt uns das

missale mixtum von neuem, dafl auch das Abendland die Sitte

kannte, dafl die Pro-Reiben vom Diakon gesprochen warden.

Sehr viel komplizierter ist die Anlage in dem von F4rotin

(Monumenta ecclesiae liturgica V) herausgegebenen Liber ordinum

p. 217—222 und im Gregorianum (Mercator 11 57). Im Liber or-

dinum steht zunachst eine AuflPorderung des Priesters an die Ge-

meinde (deprecemur) mit Angabe des Gebetinhalts, dann fordert der
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Diakou mit pro and wiederholter Angabe des Inhalts noch eiumal

zum Gebet aaf, dann endlich spricht der Priester das an Gott ge-

richtete wirkliche Gebet. Etwas einfacher ist das Gregoriannm

gestaltet. Auch hier stehen Aufforderang des Priesters an das

Volk (oremns pro) und wirkliches Gebet paarweise neben einander.

Vor dem eigentlichen Gebet spricht der Diakon „flectamus genua

hinter diesem „levate“.

Merkwurdiger Weise findet sichgerade zu der kompliziertesten

Form des altspanischen Rituals eine genane Parallele in der agyp-

tischen Liturgie. Banmstark (die Messe im Morgenland) S. 13

macht dariiber folgende Angaben : In Aegypten pflegt seit alters

her der Bischof oder Priester selbst vor jedem solchen Gebet eine

ansfiihrlichere Gebetsaufforderung an die Gemeinde zu richten,

in welcher er den einzelnen Gebetsgegenstand bezeichnete. In

kiirzerer Form nnd wiedernm in der des Befehls wiederholt der

Diakon diese Aufforderang, indem er inBuBzeitendesKir-
chenjahrs^) die Gemeinde zugleich zu einer dreimaligen Kniebeu-

gung (vgl. Gregorianum, KarfreitagsHturgie
!)
anweist. Als Zengnis

fiir seine Behanptung weist uns Baumstark S. 101 auf die kop-

tische und die abessinische Taufliturgie bin und darauf, dafi sich

in der MeBliturgie diese Sitte teilweise bis heute erhalten habe^).

Ich verweise noch auf ein sehr interessantes Gebet der athio-

pischen Liturgie, das in unseren Zusammenhang hineingehort. Am
SchluB jener athiopischen Kirchenrechtssammlung, welche die „apo-

stolische" Kirchenordnung (c. 1—21), die sogenannte agyptische

Kirchenordnung (22—48) und den Paralleltext (Epitome) zu Konst.

Apost. VIII (c. 49—72) enthalt, steht ein allgemeines Fiirbitten-

gebet®), das bemerkenswerter Weise mit einem Morgengebet (s. o.)

beginnt, und Bitten fiir den Kranken, die Reisenden, den Regen,

die Feldfruchte, das Wasser der Flusse (Nilschwelle !), den Konig,

die Gabendarbringer, die Katechumenen, die Entschlafenen enthalt

und mit der in der agyptischen Messe bekannten Formation der

drei Gebete (fiir den Frieden der gesamten Kirche, die einzelne

1) So wird das schon oben erwahnte Diakongebet der koptischen Messe

Br. 169 mit einer dreimaligen Auflfbrderung zur Kniebeugung nur an Fasttagen

(Br. 158 u.) gesprochen.

, 2) Vgl. den SchluB des allgemeinen Furbittengebets (der Tpcts e'jx“0 in der

koptischen Messe, Brightman 160, und in der abessynischen Br. 224. — Merk-

wurdigerweise steht nach den Angaben Br’s hier der Diakonruf nicbt hinter der

Gebetsaufforderung, sondem mitten im eigentlichen Gebet des Priesters, das zum
grdfieren Teil als Stillgebet gedacht sein wird (dazu vgl. Baumstark S. 12).

3) 6. Homer, statutes of the apostle 1904. 222.
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Kirche, den Papas) schlieSt. Hier finden wir jene komplizierte

Anordnung von Anfang bis zn £nde dnrchgefuhrt ^).

Baumstarb S. 101 ist, wie es scheint, geneigt, — ganz deutlich sind

seine Ansfuhrnngen nicht —
,
bier eine Mittelstufe der Entwick-

Inng zu sehen
,

die von der alien Sitte, dafi der Bischof das all-

gemeine Grebet sprach, allmahlich zn der Anordnung heruberfiihrt,

dab nnr die Prosphonesen des Diakon laut gesprochen warden,

wahrend das Gebet des Priesters znm begleitenden Stillgebet herab-

sank nnd schlieBlich ganz verschwand. Eine gewisse Logik hat

diese Konstruktion des Entwicklnngsganges ja fiir sich. Auch
konnte die Tatsache, da6 sich nnnmehr die Verbreitung dieser Ge-

betsformation jenseits Agyptens in spanischer wie in romischer

Messe hat erweisen lassen, fiir Banmstarks These, daB wir es hier

wirklich mit einer verhaltnismaBig alien Sitte zu tun haben, ins

Gewicht fallen.

Andererseits kann ich doch diesen SchluB nicht fur sehr ein-

leuchtend halten. Unsere Gebetsformation ist in sich zu kompli-

ziert und verworren, als daB ihr ein urspriinglicherer Charakter

znkame. Was hatte denn diese Verdoppelung des ohnehin schon

recht langen Gebets durch die jedesmal vorgestellte Gebetsaaifor-

derung des Priesters urspriinglich fiir einen Sinn gehabt?! Baum-
stark hebt iiberdies selbst hervor (S. 13), daB im Gegensatz zu

seiner Gebetsaufforderung der Zelebrant in der agyptischen Messe

durchweg den groBeren Teil seines Gebets als Stillgebet verrichtete.

Und was sollen mm die Diakonrufe (in der agyptischen und der

spanischen Messe) neben der Gebetsaufforderung des Zelebranten?

Ich mochte wenigstens die Vermutung wagen, daB wir hier

eine komplizierte Eiickbildung vor uns haben. Zu Grande lage

dieser agyptisch-abendlandischen Gebetsformation die (oben nach-

gewiesene) Sitte, daB der Diakon (in einem referierenden) Satz die

Gebetsaufforderang an die Gemeinde (resp. an den Priester) aus-

sprach, worauf dann das Gebet des Priesters folgte. In Gegenden,

wo man den Anteil des Diakons an der Litargie wieder zu be-

schranken suchte, hatte man darauf dem Priester selbst jene Ge-
betsaufforderung wieder zugewiesen. So ware die Eorm, wie sie

im Gregorianum vorliegt, entstanden. Dann ware endlich in diese

Eorm doch wieder auch die Sitte eingedrungen
, durch burze Be-

J) Nnr das Gebet fur die Entschlafenen,.macht eine Ausnahme. Eine Par-

allele dazu liegt in dem koptischen Intercessionsgebet Brightman 169, wo wenig-

stens die erste allgemeine Fiirbitte fur die Toten ohne Gebetsaufforderung des

Diakon gelassen ist.
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fehlsnife des Diakon die einzelnen Gebete zn markieren. In den

agyptiscken Formnlaren nnd dem spanischen des liber ordinnm

batten wir dann den Endpnnkt einer komplizierten Entwickelnng

nnd vielfachen Vermittelnng.

Und nun endlich konnen wir den Tatbestand ins Ange fassen,

wie er in der altgalliscben Messe vorliegt! Hier finden wir im

Missale Gothicnm nnd im Missale Gallicannm vetus ohne nabere

litnrgiscbe Angaben jene charakteristiscben Gebetspaare wieder,

bei denen jedesmal das erste Gebet die GebetsauflPordemng (in

einem ganzen Satz mit pro), das zweite die eigentliche an Gott

gericbtete Bitte entb^t. Die einzelnen Gebetspaare enthalten

tJberscbriften mit pro
, z. B. pro sacerdotibns, doch scbeinen mir

diese Uberscbriften nur Uterariscbe
,

keine litnrgiscbe Bedentung

zn baben ^). Im dritten Zengen der galliscben Litnrgie, dem sacra-

mentarium Gallicannm ist nur die erste Gebetsreibe in derselben

Reihenfolge wie im Gothicnm mit Pro-Uberscbriften steben ge-

blieben.

W. Meyer 92 nimmt nun ohne weiteres an, dafi derjenige,

welcher das Urbild des gallikaniscben (und auch des spanischen)

Rituals geschaffen babe, ans dem Gregorianum die Form der Ge-

betspaare entlehnt babe. Dafi ein so alter liturgischer Zeuge wie

das Urbild der galliscben nnd altspanischen Litnrgie vom Gregori-

annm abhangig sein soil, scbeint mir im hocbsten Grade unwabr-

scbeinlicb zu sein. — Icb mochte eher — nach aUem Gesagten —
annehmen, daB in den gallikaniscben Ritnalen die altere Gebets-

formation vorliegt. In den Gebetspaaren batte man dann, wie in

den oben angefuhrten orientaJischen ParaUelen, einerseits die Ge-

betsanfforderung des Diakons, andererseits das Gebet des Zele-

branten (Stillgebet) zu erblicken. Ob das dem Schreiber unserer

Texte in den gallikaniscben Messen nocb dentlich war, mag dahin-

gestellt bleiben. Dafiir aber, daB das der nrspriinglicbe Sinn der

Gebetsdnbletten war, deutet nocb eine Spur im Inhalt der Gebete.

In der Bitte No. 10 des Gothicnm lautet die Aufforderung
zum Gebet

:
„pro spiritibus carorum nostrorum, qni nos in dominica

pace praecesserunt“, im Gebet selbst aber wird gebetet: „dona

consacerdotibns et cans nostris qui in tua pace requieverunt" ^).

1) Sollten die Uberscbriften anf Diakonrufe deuten, so muBten sie nach

unseren ParaUelen zwischen, nicht vor den Gebetspaaren steben.

2) Vgl. ubrigens den enstprechenden Text in der Deprecatio
:
pro refrigerio

fidelinm animarnm, praecipue sanctornm domini sacerdotam, qui bnic ecclesiae

praefuerunt catholicae . . . deprecamur. Die Doppelfurbitte fiir die Verstorbenen

Kgl. Oes, d. Wiss. Nacbrichten. Pbil.-hist Klasse. 1916. Heft 2. 11
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Diese merkwiirdige Diskrepanz zwischen der Aufforderung und
dem Plus in deren Vollzug begreift sich dann leicht

,
wenn die

Gebetsaufforderung einmal vom Diakon an das Volk gerichtet

wurde, wahrend das Priestergebet fiir die consacerdotes (als Still-

gebet) nebenherging ‘).

So erklart sich auch am beaten, da6 die Texte der gallikani-

schen Messe, wie W. Meyer 98 f. treffend nachgewiesen hat, sich

fast durchweg als verwandt mit jener alteren Fiirbittenreihe in der

Deprecatio nnd den ihr verwandten Zeugen erweisen. Die Sache

steht nicht so, dafi jene ihre Form dem Gregorianum, ihren Inhalt

wesentlich den alteren Pro-Reihen zu verdanken haben. Sondem
ihre Form ist wahrscheinlich alter als das Gregorianum und dem
entspricht der altere Inhalt*).

Wenn dann schliefilich in einem der drei gaUischen Missale

im allgemeineu und die verstorbenen Priester im besonderen ist also alt. In der

Urform des Gotbicum wurde sic auf Diakonprosphonese und Zelebranten verteilt.

1) Gegen obige Vermutung scheint allerdings die AufForderung zur Furbitte

fiir die Priester zn sprechen. Sie lautet im Gotbicum: „in sanctorum sancta ad-

missi et altaris coelestis sacerdotii aetemi participes efifecti, deprecemur ut sacer-

dotes suos ac ministros donis repleat spiritalium gratiamm. Die Attribute im An-
fang kOnnen sich doch kaum auf die Teilnehmer am Sakrament, scheinen sich viel-

melir nur auf Priester beziehen zu konnen. Und dann wurde hier der Priester

sprechen.. Das sacrament. Gallicanum formuliert die Bitte: pro sacerdotibus ac
ministris ecclesiae suae, fratres carissimi supplices deprecemur, ut ingressi sancta

sanctorum totiusque participes altaris spiritalium gratiarum donis abundantiaque

multimoda repleamur. Hier brauchte man nur, das zn der Anrede fratres carissimi

— also doch das versammelte Volk — nicht passende repleamur in repleantur zu
verwandeln und alles ware in Ordnung. Doch mag die jetzige Form der Bitten

immerhin darauf hindeuten, dab die Redaktoren der Liturgien hier das Gebet als

Priestergebet auffaBten.

2) Ob nun die Gebete in den gallischen Messen oder in den reinen Pro-
Reihen alter sind, wird sich schlecht entscheiden lassen. W. Meyer 88 f. ist fur

die erstere Eventualitat eingetreten. Er halt den Ausdruck militia (Deprecatio)

in der Kbnigsbitte fur alter als exercitus. Aber wir werden noch sehen (s u d
ZusammensteUung) ,

dafi beides seine Parallelen in der griechischen Messe hat
Er zitiert als ein besonderes Beispiel des halb barbarischen, bombastischen atils

des Missale Gotbicum den Ausdruck: virgines sacras et spadones voluntaries i e
pretiosas ecclesiae margaritas. Aber gerade die Eivouyoi finden sich neben den
TcaplKvot in der Parallele der apostol. Konstit. (s. u. die ZusammensteUung). Und
ich kann das Beiwort „die kostbaren Perlen" der Kirche wirklich nicht fiir so
barbarisch-bombastisch erachten. — Dafi die gallisch-mozarabischen Rituale an
einem Punkte, namlich in der Umwandlung des Gebets zu einem Pascha-Vigil-
gebet (mit der Einleitung pro solemnitate paschali, der ersten Bitte fiir die un-
freiwillig Abwesenden und der Verwerfung der urspriingUchen Anfangsbitte pro
ecclesia) sekundar sind (W. Meyer 97 u. 98), ist natiirlich richtig.
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das eigoitliche Gebet des Friesters gaaz verschwtmden and nar

die Aafforderangen zam Grebet stehen (arspriinglich des Diakonen)

geblieben ist, so haben wir fiir diesen Vorgang FaraUelbeispiele

in der morgenlandischen Messe bereits beigebracht. £s erklart sich

dies Verschwinden sehr gat, wenn wir ancb hier annehmen durfen,

dab das wirkliche Gebet des Friesters nar als StiFgebet gesprochen

wurde. Aber es soli aaf diese Vermatnng kein Gewicht gelegt

werden.

Wir wenden endlich ansere Anftnerksamkeit noch dem Inbalt

des allgemeinen Furbittengebets namentlich der Deprecatio and des

Stowe-Missale za. Stammt seine Form, wie das hier am deat-

lichsten bewiesen ist, ans der morgenlandischen Litargie, so wird

es sich mit seinem Inhalt ahnlich verhalten. Ich wage eine Zu-

sammenstellang des Hanptinhalts der abendlandischen and morgen-

landischen Uberlieferang in tabellenartiger Form. In die erste

Spalte stelle ich den Text der Deprecatio mit den (dnrch Brack

abgehobenen) Varianten der verwandten Zengen (St. = Stowe-

Missale, M = Mailand a. b.
;

A‘-'’- = Angelicas a. b.
;
W = Wiener

Handschrift). Dann stelle ich daneben den Text der griechischen

Liturgien, zn denen wir spezielle Beziehungen nnseres Gebetes

nachgewiesen : Spalte 2—4 die Texte der apostolischen Konstitu-

tionen a) VIII 13 (Diakongebet bei der Intercession), b) VIII 12,40ff.

(Intercessionsgebet des Bischofs), c) VIII 10 (Fiirbittengebet des

Diakon am Anfang der Glanbigenmesse)
;
Spalte 5 JakobasUtargie,

Fiirbittengebet des Diakon am Anfang der Glanbigenmesse (Bright-

man 44), dazn im Brack abgehoben Intercessionsgebet des Bischofs

(ib. 54) ;
Spalte 6 ChrysostomasUtorgie (Diakongebet in der Enarxis).

Die Eeihenfolge gebe ich nach der Deprecatio. Dnrch Nummern
habe ich die Eeihenfolge der Bitten in den Ubrigen Liturgien

dentlich gemacht.

11 *
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Deprecatio Gelasii. Ap. Eonst. VIII 13, 3. Ap. Konst.VIII 1 2. 40.

St.
:
pro altissima pace

et tranquillitafe tempo-

rum. A* : ut concor-

diam veram et pacem

bonam nobis omnibus

donare digneris. Jf*

pro pace ecclesiarum

. . . quiete populorum.

1) pro inunacolata dei

vivi ecclesia

St. pro sancta ecclesia

catholica, quae est a

finibus usque ad termi-

nos terrae {vgl. A*. W.

M^)

2) pro sanctis ... sa-

cerdotibus et mini-

stris cunctisqne vere

colentibus. 3)prouni-

versis recte tractanti-

bus verbum veritatis

St. pro pastore N., epi-

scopo et omnibus episc.

et presbyterio et dia-

conis et omni clero

{In anderen Zeugen

noch tceitergehende Spe-

sialisierung).

4) pro his qui se mente

et corpore . . . castifi-

cant. St.provirginibus

viduis orphanis {vgl. M*
Gall. vet). Goth . : vir-

gines sacras et spa-

dones voluntaries.

St. pro hoc loco et in-

habUantibus in eo {vgl.

J.*’’ M*'‘)

5) pro religiosis prin-

cipibus omniqne mi-

1) oitsp T^c afia? aoo

IxxXiQaiai; zffi

xepatwv !<«>< xspa-

TWV.

2) xai oxlp jrdoTjc

oxoTr^? rfjc 6pdoTop.o6-

07]C t6v Xd^ov iffi dX-rj-

d’Sta?

3) Bitte des Priesters

fiir sich selbst

oxlp TravTo? x. irpea^a-

X. dtaxovav

... X. xXnjpoo 6) 6. X.

Xaoo touToo

7) oxsp Twv Iv icapd's-

viq xal dyvdtf, uxsp t.

XTJPWV . . . OX^p X. EV

aE(j,votc Ydfiots . . . bxsp

X. vfjnmv

8) oxEp X. xdXEa)i; xao-

xtj<; xai x. svxoixoovxwy

4) oxsp xoo paoiXsw?4) oxlp PaoiXdwv

2) oxlp xfqz lxxX7]o{a;

xaoxKji; xal xou Xaoo

3) oitep xdoific Ix'oxo-

rij?

xavxdc xpeopoxEpioD xd-

OTi]? . . . Siaxoviac xal o- xspioo . .

.

XTjpsalac
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Konst. Ap. Vni 10

1) ojcep tfi<; slpujvTjc

iiai eoOT(X'&siac too

%(5a{too xal twv aYtwv

IxxXifjatwv

2) ojcsp t. oL-ficK; xado-

Xtx^C xal axoatoXtx^C

IxxXTjala? t^s its-

pdtwv im<; XEpdtcov

4) oxep xdoT]? imoxoir^C

T. 0x6 Tov obpixvbv t&v

dp&OTOfLOovvav t6v Xd-jfov

tijc oi? dXr]^etai; [3 &.

t. Ivdd3s if. xapotxia?]

5) OXSp TOO 1X10X6X00

[’laxw^oo] . , . twv

xpeopoteptav . . . xdoK]^

T. Siaxovia? x. oxTjpsoia?

6)
dvaYvtootwv ^laXtwv

xapd^/wv X'»]P“''

6pfav&v, 6. T. Iv ooCo-

Yiai? . . . oxsp eovoo-

X^v . . . 6, T. iv ky-

xpatslo^ xal s^Xapelo^

Jakobus-Liturgie

Br. 44. 54

1) oxsp t^? dvwd'ev el-

pujvT]? . . . oxip T. sipi^-

VTjs t. oopLxavtoc x6o{i.oo

xal IvdaoEcoc xao&v t.

iy. T. ^600 IxxXijotwv

2) (vgl. 1) oxsp t. dy.

xa^oXcx'^C xal dxooto-

XtX'^C ixxXTjolac T. dxo

y-^i [xspdtcav] {lipxt

xspdtwv aot^C

3) xvgtt X.

t. iv U'infi ay. xaxigmv

illiSyvx. ixiexdxeyy t&v

. . . io^otoiiovinav t.

X6yov T. d:Xfj9(iag

3) Bute des Briefers

fiir sich selbst «. f. d.

xvxXovvTsg Sidxovoi

7) oxip t. iv xapdsvla

xal aYvelof xal doxi^osi

[xal iv ospy Ta|*-S*]

Chrysostomus -Litor-

gie Br. 362

1) oxip tfjC avcodsv sl-

pi^VTJC . . . 6 . T. slp'jQVrjC T.

o6|ixavT0<; xdopioo

Eootad^slas twv d^. ix-

xXijotdav xal r^i; twv

xdvtokv ivb>aso>;

3) oxip too ipxtEJttoxd-

xoc t. Tipiloo xpsopo-

Tsploo, t^c . . . Siaxovloc,

xavtic t. xXi^poo X. t.

Xaoo

4= 4) 6. t. ky. [Xpt- 6) 6xip t. dy. [{tov^C

otoo] t. S’soo ['^(Mov] Tj] x6Xsu>« ... X. t.
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litia eomm. St. pro

piissimis imperatoribus

et Omni romano exer^ xai twv Iv ftsspoxt
citu ... pro omnibus xai twv Iv vwrgpox^ itavto? too otpaxoirlSoo
qui in sublimitate sunt

{vgl. M*).

6) pro joconditate „et

sereiiitate“ sere-

nitatis et opportunitate)

plnviae atque oramm
{A* aurarum) yitaUam

blandimentis ac pros-

pero diversorom tem-

porum carsu

7) pro his quos prima

Christiani nominis

incitavit agnitio. St.

pro poenitentibus et ca-

techumenis.

8) pro his, quos hu-

manaeinfirinitatisfra-

gilitas et quos nequi-

tiae spiritalis rnvidia

. . . involvit {M* qttique

spiritibus vexantur ali~

enis)

9) pro his quos pere-

grinatiouis necessiias

aut iniquae potestatis

impietas vel hostHis

vexat aerumna. My
pro . . . captivis

,
pro

navigantibus iter a-

gentibus [vgl. St.pere-

grinantibus iter agenti-

bus . . . navigantibus] in

carceribus, vinculis, me-

iallis, exiliis consiitutis

10) pro judaica falsr-

16) ozkp Eoxpaotac

TOO dlpo? xal T^i; s6-

fopiac T»v xapx&v

13) oxsp T(ov xatij'/oo-

{iSVCOV

15) bxkp T. Iv (istavoiq

aSsXf&v

9) ojtsp Twv ev appwoTiq

14) oxsp T. xet[i>aCofj.l-

vwv 6x6 T. dXXotpioo

10) oxlp TWV Iv mxpef
SooXeiq . . . |v IJopEat^

iv drittsbasi, 6xsp xXsdv-
TOiV xal 6SotX0p0UVT<l)V

[H) OSip T. [ilOOOVTCOV

•jp-ac xai 6t(i>xdvta)v ij-

Pa? Stdc TO dvoiid! ooo]

12) oxlp TWV l$0) OVTWV

6) oxlp s6xpaoia(;

TWV aspcov xal tsXso^o-

pioc T&v xapnuv

7) owlp TWV VSO^WtlOTWV
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JcoXetac ... x. t- 6p^o- itotei otxoovxtov Iv aut^

86|WV TCiatSt OIXODVTWV

Iv autai?

3 = 5) oTcsp Twv sooe- 4) ojrep zm soaepsoTa-

Psazdzmv . . . tqijlwv pa- twv . .
.
paatXleav

oiXIoiV, jcavtoi; too Tca- xavto? t. itaXatloo x. t.

Xatioo xai too otpato- otpatoirlSoo aotwv

itsSoo aotMv

13= Jl) ojtsp £?>xpaoiai; 6) ojtsp eoxpaaia; aipwv

alpwVjSpppoivslpiQvtxwv, so^opta? twv xapirwv t.

Spoawv dya&ibv, xapxwv xal xatpwv sipTjvi-

eoipopia^, tsXsta? B^ezyj- xwv

pia?, , . . too ate^dvoo t.

Iviaotoo

8) oTcsp twv V£Ofwtiatwv

dSeXfwv

9) oxEp twv Iv dppwati(i 6) uslp t. Iv iT^pc} x. 7 b) voooovtwv xajivov-

dSovajiic^Svtwv „vooo6v- twv

twv xap.v<5vtwv“ (=7)

10) oxlp TrXsovtwv xai 8 = 6) oxlp itXedvtwv 7 a) oxlp itXsovtwvoSoi-

88o«ropo6vtwv . . . ojtsp oSotjropoovtwv $Eviteo6v- icopoovtwv

t. Iv {letdXXotc . .. l4o- twv xai t. [+ iv dte-

ptdfs (poXaxai? . . . Seo- ftotg] Iv al^jiaXwoCai?.

pioic . . . Iv mupcf. Soo- . . . I^optatc . . . ^oXa- J c) at/tiaXwtwv x. t.

^etcf xataxovoofilvwv xot? . .
. [+ tav iv (is- owtijptac aotwv

[11) bnsp l/S’pwv X. rdAlois *• /Satfdvoig] . .

.

(fciooovtwv . . . oxlp t. xixpai; SouXEiaic

Siwxdvtwv T^p,. Sid to 10= S) xaloxspndoifjc

gvopa t. xopioo] ^0X^5 Xpwtiov^C dXi-

PopSVTj?

t
,

12) OSip twv I4w ov- 11) xoi Ixtotpo^^C t.
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tate et haeretica pra- xai iceicXavTj{i.sv(i>v

vitate vel gentilinm

superstitione perfusis

11) pro operariis pie-

tatis et his qui ne-

cessitatibus laboran-

tnm . . . sabveniunt.

St. J/* pro his qui in

sancta (tua) ecclesia

fructus misericordiae

largiunfur.

12) pro omnibas in-

trantibus in haec

sanctae domas . . . a-

tri a (qui) religioso

corde et supplici de-

votione convenerunt.

13) pro emandatione

animaram . . . ac venia

peccatomm
14) pro refrigerio fide- 5) xwv (xyiwv 5

) 6. irivtwv x. Arc alti-

lium animarum prae- pijjtovsoowjisv. bnkp vo? e&apeanjoAvtwv coi
cipue sanctorum do- t«Bv h Jtiotet dvaTrao- Tiaxpiapxm Jtpo-
minisacerdotum.(?o<^i. aaiidvwv SsTj^iiEv. yTjTwv dixaim iicootd-
pro spiritibus carorim

Xa,v fiaprbpwv 6aoXoTT3-
nostrorum (pausan-

lmox<5,ta>v (die wei-
ti>m). St. sanctorum

Rangklassen)
apostolorum et marty-

XatWbv x. ,:&vta>v .

rum mermres stmus.
^

Ixiatexoat tA 6v6jt«ta.
Das Resultat dieser Vergleichnng entspricht vollig nnserer

Erwartung. Es kann kein Zweifel daran sein, dafi sfimtliche Ge-
bete auf einen gemeinsamen Grundstock aufgebaut sind.

Vergleichen wir die lateinischen Gebete mit der morgenlandi-
schen Messe, so lassen sich ihre samtlichen Bitten in der griechi-
schen Liturgie ohne Ausnahme nachweisen. Selbst die Bitte der
Deprecatio, deren verhaltnismafiige Singularitat W. Meyer S 94
hervorhob, Nr. 10 pro jndaica falsitate etc., gewinnt ihre ParaUele
in den Clementinen 6jc§p twv gvtwv xai xercXavYjuivwv An dem
ParaUeUsmus kaim gerade wenn man anf das Ganze schaut und
die SteUung der Bitte im Gesamtgebet ins Auge fafit, kein Zweifel
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mv xatt irsrcXavKjjisviov irsjrXavT^pLsvcov

10) TCuvSov ta 6il6(iuta

r. ixxkrjG. xal t. x. at-

7) o. T. xotpico^opODVTcav qs6e(ov eitava6ta6£ig,

iv if. exxXTjotflf x. jtoi- xarulvSov xa (pQvdy-

oovtMV T. xsvTjatv T. IXs- (luxa X. B^vav

Tjp-oaovac

^= 12 (
9) o. t. xapico-

©opoovtMV X. xaXXtsp-

Yoovxeov sv i. ay. t. dsoo

4xxX. p.e{i,vTr)p,sva>v twv

:r£VTjt<av

9) uxsp T. xapdvTtav X. 2)6itEpt. aY. oVxoutootoo

aOV£U)(OpL£Vft>V f^fttv £V X. T. [l£Ta ^ttotEto? EoXa-

tauno T-^ aYt(!f wpof Psta? x. ydpou d^Eou eIoi-

dvtcov Iv aut«j>

1 2) ojrsp aysoEW? ijiap- (Br. 3732i) iiTthg 6vy-

ttwv X. ouYX“P'^®s®'I dq>BOS(ag

3:X-)ij|ip£Xdt(i)v KfiuQxiav

Id) x5)v ccjt' ccicavog 0ol

BvaQB(fXT]&Kvx(av ... k-

yimv naxBQciv JtaxgiuQ-

Xav agotpijx&v axo&xd-

1.03V nagxvgo3v d/iolo-

yrjxav 3ida6xdla>v 6-

0C(ov, jtKvxbg jcvevfia-

Tog dixaiov.

sein. Die abendlandische Bitte wird eine Erweiterung und Spe-

zialisierong der morgenlandischen sein. DaB nach Probst, abendl.

Messe S. 118, der Verfasser von de vocatione gentiom 1 12 und der

Papst Coelestin in einem Briefe Bekanntschaft mit der Bitte zeigen,

ist wertvoll fur die Datienmg der HerSbemahme des Gebets im

Abendland. Auch die seltene Bitte fiir die, welche die heiligen

Hallen des Gotteshauses betreten, findet ihre wortliche Parallele

in der byzantinischen Litnrgie, ihre sacMicbe in der griechischen

Jakobnsliturgie. Die Bitte um Siindenvergebnng
,

die so weithin

ans der Abendmablslitnrgie verschwnnden ist, ist dock in der

Jakobnsliturgie (und anch in der byzantinischen) stehen geblieben.
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Anch das Plus , das namenilich das Stowe-Missale nebst den

verwandten Zeugen fiber die Deprecatio hinans bietet, ist meist

in den morgenlandischen Litnrgien zn belegen. So gleich im An-
fang die charakteristiscbe Bitte orosp rijc slpvjVTjc xal Eoata^eta? too

xdojioo (Stowe-M. Ang. b. Mail, b.)
;
das 4it6 uspdctoov scoc icspatwv

in Bitte 2 ;
die genanere Formulierung der Bitte ffir den Klems

in 2 ;
das Gebet pro loco et inhabitantibns in eo (Stowe-M. Angel,

a. b. Mail a. b)
;
die virgines, vidnae, orphani des Stowe-M. etc., die

ich zn Bitte 4 notierte; die Wendnng xai ttov hv oTcspoy^ in Nr. 5;

die wortlichere Parallele in Nr. 11 pro his qui in sancta (tna) ec-

clesia fructns misericordiae larginntur (Stowe-M. Mail, a); selbst

das sanctorum apostolorom et martyrnm memores simns (zn Nr. 14)

im Stowe-M. findet seine fiberraschende Parallele. Die scbon

ffir die meisten dieser Varianten von W. Meyer S. 95 ansge-

aprocbene Vermntung groBerer Ursprunglicbkeit findet ihre defi-

nitive Bestatignng.

Von andem Kleinigkeiten sehe ich ab nnd verweise anf die

Zusammenstellnng der Texte. Nnr das erne mochte ' ich hervor-

heben, dafi die seltsame Bitte Nr. 3 der Deprecatio (vgl. W. Meyer
S. 103

:
„eine mir nnklare Gattnng von gelehrten Geistlichen*) ihre

vollige Erklarnng ans der obigen Znsammenstellnng findet. Die
Deprecatio hat die griechische Bitte, etwa &JtEp itdoTjc Ixioxox^c .

.

,

Twv 8p^otop.o6vT<i)v toy Xdyov dXTjfi’siac, in zwei Bitten Nr. 2 and
3 zerschnitten.

Aber nicht nnr der Inhalt, anch die ganze Anlage des Gebets
nnd die Reihenfolge der emzelnen Bitten sind hfiben nnd driiben

anfierordentlich parallel. Man vergleiche nnr die lateinische Reihen-
folge mit der in der zweiten Spalte stehenden Parallele (Interces-

sionsgebet des Diakons), die freilich nnr ffir die erste Halfte znm
Vergleich in Betracht kommt, da ihr die Bitten der zweiten Halfte
fehlen. Aber anch bei den fibrigen Texten ist der Parallelismns
der Anlage voUkommen dentlich. Abweichnngen sind natfirlich
vorhanden. So stellt Konst. VIII 12,40ff‘. die Bitte ffir den Konig
weiter nach vome, die ffir die Witternng nnd die Saat ganz an
den Schln6(eben8o die Jakobnslitnrgie, doch nicht die byzantinische)
imd hat die Ffirbitten ffir die Notleidenden (9-15) in veranderter
Reihenfolge. AnfPallig parcel ist wiedernm das Stfick Konstitn-
tionen VIII 10. Nnr dafi bier die Ffirbitte ffir die Wohltater der
Gemeinde (7) sich nnmittelbar an die Geber ffir die einzelnen Klassen
der Gemeinde anschliefit. Besonders verwandt erweist sich endlich
wiedernm die byzantinische Litnrgie, die freOich viele Stficke dps
Gebets nkltt miihalt.
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IJmgekehrt laBt sick aach die Beobachtong macben, da6 die

yerschiedenen griechischen Grebete, wie man sich dnrch die fort-

lanfende Nnmmerierang iiberzeagen kann, mit wenigen Ansnahmen
ziemlich restlos von den abendlandischen Gebeten iibernommen

sind.

Nnr eine wichtige Ansnahme ist zn notieren. In den beiden

Gebeten der Konstitntionen VIII 12, 40 £P. nnd XIII 6 steht (Zn-

sammensteUnng Nr. 11) eine sehr wichtige Bitte, die sich in keinem

der abendlandischen Texte findet, das ist die fiir die Feinde nnd

die Verfolger Sta to Svopia too xoptoo. £s ist nicht znfallig, daB

gerade diese Bitte ansfiel. Der Umstand zeigt aber einerseits,

daB die Urform des aUgemeinen Fiirbittengebets ans der Verfol-

gnngszeit stammt, nnd daB die An&ahme des Gebets im Abendland

in eine Zeit fiel, in der diese Bitte als nicht mehr zeitgemaB emp-

fnnden wnrde. Dabei ist andererseits die in dieselbe Zeit weisende

Fnrbitte fiir die in den Bergwerken nnd Verbannnng, in Gefang-

nissen nnd Banden Befindlichen in ein%en Exemplaren stehen ge-

blieben (vgl. Mail, a.), aber schon die Deprecatio hat eine verallge-

meinemde tJmschreibnng.

Zn demselben Resnltat fnhrt eine Vergleichnng der Fiirbitte

fiir die Konige. Das Diakongebet Konst. VIII 10 hat diese Bitte

hberhanpt nicht; das bemht schwerlich anf ZnfaU. Die rbmische

Obrigkeit war wahrend der Verfolg^nngszeit vielleicht einfach in

die Bitte fiir die Feinde nnd die Verfolger eingeschlossen. Aber
anch der Vergleich des Wortlantes der Bitte fiihrt zn interes-

santen Besnltaten. Apost. Konst. VIII 13, 5 lantet das Gebet

:

oxtp paoiXemv xai twv iv uxepo/^ SsKjdwjisv, iva slpTjveocovTai tot

xp6i; (folgt I. Tim. 2if.)‘). Da haben wir nnn wieder die

Zeiten der Verfolgnng nnd Bedrangnis dnrch den rbmischen Staat!

Ganz anders klingt das Gebet in der Deprecatio: pro religiosis

principibns omniqne militia*) eomm; im Stowe-Missale
:
pro piis-

simns imperatoribns et omni romano exercitn nnd dementsprechend

1) Vgl. ubrigens hier die Aufforderung zur Eonigsbitte im Missale Gothicnm

:

,nt nobis popolo suo pacem Begnm tribuere dignetnr, ut mitigatis eo-

rnm mentibns reqaies nobis congregationis istins perseveret (vgl. die Bitte; da

regum culmini religionis prosperitatem et pacis, at nobis regno tno coelesti in

terris adhuc positis liberius liceat deservire). Ist bier altertumlicbes konserviert

Oder das Gebet auf frankische Verbaltnisse adaptiert? Ganz anders lantet Galli-

cannm vetas; nt Begnm nostromm exercitum ita tna virtnte corroboret, nt per

eosdem gentibns snbditis vel fngatis Deo vivo jngiter serviamns.

2) W. Meyer S. 89 im Sinne der boberen Staatsbeamtenscbaft. Das ent-

spracbe dann etwa dem too tzoXoxIo^ in der griecbischen Litnrgie.
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in der Jakobns- wie in der Chrysostomnsliturgie : ozkp t&v eoae-

Psotatcov iipMV . .

.

paaiX^cov , ravt6c toa uaXatioo xai too arpatoTciSoo

aozutv.

Der Grrondstock des lateinischen Fiirbittengebets mufi also in

der Zeit nach dem Ende der Christenverfolgang aus dem Osten

ubemonunen sein nnd wiedemm, wie es scbeint, vor der endgiiltigen

Trennnng des ostlichen nnd des westlicben romischen Reiches*),

also etwa im Lanfe des vierten Jahrhnnderts. Die Beobachtnng,

daB in den lateinischen (wie im Grondstock der morgenlandischen

Litnrgien)*) das Monchstum noch keine Rolle spielt and nnr ganz
allgemein eine Fiirbitte fur die Asketen (die Jungfraulichen) aufge-

nommen ist, deutet bestimmt in dieselbe Richtnng.

Daneben aber haben wir erkannt, daB fur die Form, in der

uns das allgemeine Fiirbittengebet in der Deprecatio nnd im Stowe-

M. erhalten ist, noch eine zweite Einstromnng griechischen Ein-

flusses angenommen werden mufi. TJnd daB diese einer etwas

spateren Zeit angehort, beweisen die gerade hier sich findenden

starkeren Beriihrnngen speziell mit den ausgebildeten Liturgien

des Morgenlandes, der Jakobns* nnd Chrysostomnsliturgie.

1) Wenigstens mochte Probst S. 66 das ans der Wendnng des Stowe-M. pro
piissimis imperatoribas et omni romano exercitn schlieSen.

2) Vgl. besonders die lange Liste des griechischen Textes im Gebet fiir die

Verstorbenen. Hier sind zwar die Martyrer, aber weder die Monche noch die

Asketen genannt.



Haussa- Sanger,

mit tibersetzimg und Erklarung.

Von

Rudolf Prietze.

Vorgelegt von Enno Littmann in der Sitzong vom 18. Dezember 1915.

Einleitnng.

Nachdem 1896*) in den Specimens of Hansa Literature by

Charles Henry Robinson sechs lange geistliche Gesange im Manu-

shript nebst Ubertragung und Erklarung erschienen waren, habe

ich 1904 in 47 kurzen, in Timis aus dem Mnnde zugewanderter

Haussa sechs Jahre zuvor von mir gesammelten Liedem ein Bild

ihrer Volbsdichtung geboten.

Inzwischen gewann ich, z. T. noch in Tunis, besonders aber

seit 1904 in Kairo im Verkehr mit Zoglingen der Azhar-Moschee

aus dem Sudan einen deutlicheren Eindruck von dem Umfang, in

welchem das Lied in den Haussalandern gepflegt und begehrt wird.

Nicht als ob diesem heiter - sinnlichen
,
weltgewandten

,
oberflach-

lichen Mischvolke ein tieferes Geftihl fur Poesie innewohnte
;
Quelle

seiner Empfanglichkeit ist nicht sowohl das Herz, als seine be-

hende Auffassung oder, um an eine naheliegende ParaUele zu er-

erinnem, sein Esprit, der in treffenden Einfallen, wohlgepragten

Schlagworten, vor allem im Jcdri-tn magdna d. h. in BUderrede,

versteckten, nur dem Eingeweihten verstandHchen Anspielungen

1 )
Unserm weitns besten Kenner des Haussa, Gottlob Adolf Krause,

gebuhrt insofem die Prioritat, als er schon vor 35 Jahren eine groBe Anzahl arabisch

geschriebener Haussalieder gesammelt hat, von denen einige sich in der Konigl.

Bibliothek zu Berlin befinden, die meisten aber mit dem grofiten Teil seiner Auf-

zeicbnungen verloren gegangen sind. Eine Probe, von der unten in den Be-

merkungen zur Prosodie die Rede sein wird, hat er 1895 im Feuilleton der Kreuz-

zeitung verSffentlicht.

Bisherige Ver-
offentlichungen,

Lebhafte
Sangespflege

der Haussa auf
Gnind ihrer
Geistesanlagc.
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JDas fahrende
Volk.

•Sangesmeieter.

Befriedigung sucht. Ein gliickliches Bonmot ist bei ihm, wie die

Icirari in meinem Aufsatz „Pflanze nnd Tier im Volksmunde des

mittleren Sudan" (Zeitschr. f. Ethnologic 1911, Heft 11) beweisen,

der TJnsterblichkeit sicher. Und wie in Landern hoherer Knltur

die Presse, unentbehrlich, geschatzt und gefiirchtet, wirkt dort

noch der Sanger nicht allein als Bringer der Lust, sondem als

Trager und Schopfer der offentlichen Meinung.

Aufiere Verhaltnisse kommen der Verbreitung seiner Kunst

entgegen. Das von einer diinnen Fulbeschicht beherrschte Haussa-

gebiet, an sich schon verhaltnismaBig reich an grbfieren und klei-

neren gewerbfleiBigen Verkehrszentren, hat Dank dem Handels-

geist seiner Bewohner nach alien Seiten Kolonien ausgestrahlt, in

denen der Drang nach atifien fortstrebt. Eine nnbegrenzte Wander-

lust waltet, soweit die Haussazunge klingt. Allenthalben fiihlt

sich der reisende Kaufmann daheim
,
und seinen FuBtapfen folg

truppweise fahrendes Volk, vomVerdienst der Landsleute zuleben.

An der Spitze eines jeden solcher Trupps steht ein Fiihrer,

gerdi (PI. gerdaiva) genannt. Die niedrigste Stnfe des Landstreicher-

tums bilden die mit Weib und Kind wandemden tur^awa (Sg. iiirde),

die schlechthin vom Bettel (ro^o) leben nnd daneben hochstens

Krauterzauber verkaufen. Etwas besserer G-eltung erfreut sich

das Gefolge des gerdi-m nideiii, die Schlangenbeschworer, die gleich-

falls familienweise ziehn und den Handel mit allerlei Zauber als

Nebengewerbe betreiben. Hoch tiber beiden steht der Chor des

gerdi-m bdra, die fahrenden Schuler unter ihrem Sangesmeister.

Sie wie auch der wandemde Malem (Schriftgelehrte) mit seinen

Jungem ziehn nicht allein aus dem Verkauf von Zauberzetteln

Gewinn, sondern in erster Linie aus dem bara, dem Bettelliede,

das der gerdi vortragt, wahrend die almdiirei (Schuler, Umfonnung
des arabischen ahnohajir; ei ist urspriinglich Dualendung) nach
jedem Verse eine Gottesanrufung singen. Zwischen den drei Gat-
tungen von Wandertrupps herrscht bitterste Fehde; durch Zauber
suchen sie sich vor einander zu schiitzen.

Mit den fahrenden Schiilern sind wir in den Bereich der
Sanger eingetreten; denn der gerdi-m bdra ist eine zdbia (PL ^d-

bidi) — ein Wort dunkler Herkunft, das stets feminin ist und
Meistersinger bedeutet, sei es Maim oder Frau. Die Kunst ist

auch dort an kein Geschlecht gebunden, wird indeB meist vom
starkeren geiibt. Es ist der selbstdichtende Sanger, den ein Kreis
von Musikem und Jiingern umgibt; stirbt er, so wird aus diesen
sein Nachfolger gewahlt. Von der ^dbia zu unterscheiden sind die
zahllosen vorwiegend reproduzierenden Lokalsanger, die zwischen
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den nachtlichen Tanzen nach bekannten Weisen Lieder vortragen.

Solche Volksweisen, die bald getanzt bald gesungen werden, tau-

chen plbtzlich anf nnd herrschen Jahre lang, bis andere sie ablosen.

Die erste, deren mein Gewahrsmann Musa sich entsinnt, uannte

sich nacb ihrem Urheber Semha, die folgende hiefi Dudua. Danacb
mag vor 25 bis 30 Jahren die sebr verbreitete Magara aufge-

kommen sein. Ihr folgte drei Jahre spater der Galeii, vor 20

Jahren die Lelua nnd im Jahre daranf der ZaJi. Nach alien diesen

Weisen sind Lieder von ziemlichem Umfang gedichtet worden, die

ich mir aufzeichnen liefi; so gehort die an zweiter Stelle von mir

veroffentlichte Liedersammlung, der Diwan des „Heimchens“, der

Magara an.

Natiirlich ist der Geltnngsbereich der einzelnen Sangesmeister

verschieden. Manche befinden sich vorwiegend anf der Wander-
schaft, andere sind sefihaft; doch bringen auch diese anf zeit-

weiligen Kunstreisen ihren Vorrat an Dichtnngen znm Gehor, ge-

legentlich anch volkstiimliche Lieder anderer Yerfasser beifugend,

wie in der eben genannten Sammlung die Spriiche des Nkjele. So

finden ihre Erzeugnisse oft weit iiber die Grenzen der engeren

Heimat hinaus Verbreitung, mehren das geistige Gemeingut und

tragen in Ermangelnng einer Literatnrsprache zur Angleichung

nnd Bereicherting der zahlreichen Mundarten bei.

Das Anftreten der edhia wird dnrch ein zahlreiches Gefolge

nnterstiitzt. Den Kern bUden die Mnsiker; andere schlieBen sich

an, um beim Einsammeln der Gaben behilflich zu sein. Anf Keisen

wird ein moglichst stattlicher Eindruck erstrebt. IDanimia, von

dem die nachstehenden Lieder des jPapageis“ herriihren, soli an

der Spitze eines Znges von 16 Berittenen wie ein Pascha auf-

getreten sein. Ist man in einer Stadt angelangt, so dient in der

Regel die Behausung eines angesehenen Gastfreundes als Ab-

steigequartier. Die Vortrage finden dort wie daheim anf dem
Tanzplatz des Ortes statt. Nach der Mahlzeit ruft die groBe

Trommel (gangd) die Einwohner znsammen. Sobald die musikali-

schen Begleiter, 10 bis 20 an der Zahl, ihr Konzert voUfiihrt

haben — eine Beschreibnng ihrer Instrnmente s. am SchluB dieser

Einleitnng — tragt der Sanger, von der Musik mit Ausnahme der

Trommeln leise begleitet, seine Stiicke vor. In den Pausen oder

am Ende bringen die Zuhorer ihre Geschenke, oft sehr betracht-

liche, und die vorhin erwahnten Schmarotzer, Namen und Spende

des Gebers ansrufend, erhohen deren Ziffer in ihrer Trinkgeld-

hoffnung noch nm vieles.

Den Vortrag des Meistersingers darf man sich, so gern er

Tanzweisen.

Kunstreisen,
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Dichtun^s-
gattungen.

Anwesende apostrophiert, im aJlgemeinen aicht als Improvisation

vorstellen. Er wird groBtenteils daheim wohlvorbereitet, nicht

selten zur Stutze des Gedachtnisses aofgezeiclmet tmd im haus-

lichen Kreise auf seine Wirkung gepruft. Einschiebsel and Um-
gestaltongen ergeben sicb spater von selbst.

Als stebende Gattnngen ihrer Dichtkonst nennen die Haossa:

yabo (Preislied), eanio oder zambo (Spottlied) and bege (Lied der

Liebe, der Sehnsucbt, der Traner). Freilich fallen viele ihrer

poetischen Erzeugnisse, wie die geistlichen, moraliscben and poli-

tischen Betracbtangen oder die dem Tanz and der Geselligkeit

geltenden Lieder, aas dem Kabmen heraas, wabrend in anderen,

z. B. in ITk a. p (s. a.) zwei, ja alle drei Gattnngen sicb drollig

vermischen. Die Galtigkeit der Einteilnng ergibt sicb indeB ans

dem praktiscben Gesichtspankte des Sangers ; er will entweder

darcb Schmeichelei die Gebelust wecken oder, sei es fur sicb, sei

es gegen gate Bezahlang fur andere, einem Gefuhl der Eacbe, des

Verlangens, des Leidens Worte leiben. Den Aasdrack des be-

wegten Gemuts wird man znmeist im bege, sodann im zambo za

suchen haben; an Masse jedocb iiberwiegen, dem vorherrschenden

Erwerbssinn entsprecbend, weitans die Leistangen im yaho. Jeder,

der tiberhaapt etwas za spenden hat, findet eine z^ia, die ihn

besingt, and wehe ihm, wenn er za karg ist! Der drohende

zambo laaert im Hintergrande (vgl. Ik). Wie in der Bliitezeit

unseres sangfrohen Mittelalters ist din milte bier erste Tngend des

Starken and Reichen. Den Gebieter zn preisen, liegt dem offi-

ziellen Hofpoeten ob, doch werden klnge Machthaber, denen es

am „eine gate Presse“ za tan ist, aach den freien Sanger, der

ihren Rnbm mit Geschick za verkiinden weiB, liirstlich belohnen.

Man ist in diesem Ponkt in den Hanssalandern gewitzter als in

manchen Zentren earopaischer Koltar. Daneben scheint im Sudan
die Eitelkeit als noch starkere Triebfeder za wirken. Wem der
Herrscher za fern wohnt oder zu sehr nmworben ist, der wendet
sicb mit seinem Preislied an den biirgerlichen Gonner and kommt
in der Regel auf seine Rechnung. Es gibt Spezialisten, die nur
Jager besingen; denn so niedrig der Waidmann in der Achtnng
der Honoratioren and besonders der in Zaubermitteln mit ihm in

Wettbewerb stehenden Gelehrten angeschrieben ist, er pflegt nach
erfolgreicher Jagd sehr freigebig zu sein. Andere richten ihre
dem Forscher manch fesselnden Einblick gewahrenden Haldigungen
an Ackerbauer, Farber, Morserbauer, ja selbst an so wenig ange-
sehene Handwerksmeister wie Fleischer and Schmiede, and erbalten
ihren Lohn in natara. Sogar einem Strafienrauber and einem er-
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folgreichen Diebe widmet ein Barde begeisterte Hymnen, am an

der Beute teilzonehmen.

Geringer als an Lobgesangen, aber gesalzener ist mein Vor-

rat an Schmahliedern. In ihnen entfaltet der Hanssa eine be-

sondere Starke. Gleicb den PfeUen des ArchUochos soli ein Teil

derselben den Gegner in Verzweiflung und Tod getrieben haben.

Das hcge hingegen, das in der Poesie der ostlichen Nachbaren

(vgl. meine Bornidieder) ruhrende Wirknng erzielt, diirfte ihm

seltener gelingen.

Als erste Stiicke meiner Sammlnng lasse ich Lieder zweier^ liegenden „Di-

Sanger folgen, die nicht allein in ihrer Begabnng hervorragend. wane».

sondern auch in ihrer Personlichkeit als typiscbe Vertreter ibres

Standes erscbeinen. Ein befahigter Hanssa namens Ahmed (A) hat

sie mir in Tonis im Frnhjahr 1902 als je ein Ganzes anfgezeichnet

and Satz fiir Satz erklart; doch erst nach ernenter sorgfaltiger

Untersnchxmg mit Hilfe eines noch einsichtigeren Gewahrsmannes

M^) vermochte ich vor drei Jahren in Eairo die TeBe reinlich zu

scheiden and liber den Sinn im einzelnen eine hinlangliche, wenn
auch nicht restlose Klarheit zu gewitmen.

Es sind Liederstraufie, von ihren Urhebern anter sinnvoU ge-

wahlten Tiernamen einem dankbaren Horerkreis als ihr derzeitiges

Repertoire dargeboten, die sich fuglich, si parva licet componere

magnis, als „Diwane“ bezeichnen lassen.

Beide Sanger legen ein betrachtliches SelbstbewoBtsein an den

Tag. In jedem von ihnen steckt ein kleiner Aretin, der sich als

Herrn liber den Lenmond seiner Landsleate fiihlt and in der Ans-

libung solcher Gewalt keine Skrupel kennt. Der fromme Ernst

der geistlichen Dichter Robinsons ist Beiden fremd. Wie der

liberwiegende Teil ibres Volkes bekennen sie sich zwar aofrichtig

zum Islam, wissen sich aber mit seinen moralischen Forderungen

behaglich abzafinden.

Bei aller Ubereinstimmong in den Grandanschauangen heben sie

sich in ihrer Eigenart scharf von einander ab. Der, welcher sich „Der PaiMKei.

1) Musa war in Bornu geboren, aber noch im Knabenalter zum Stadium

bei einem Malem nach Zindir, der Hauptstadt des nordbstlichsten Haussadistrikts

Damiigaram, gelangt und hatte dort sowie auf Reiscn im Lauf der folgenden

fiinfzehn Jahre die Landessprache so vortrefflich gelernt, daB er sie mindestens

so gat verstand wie seine heimatliche und zu seiner groSen Genugtuung von

seinen Haussakommilitonen in der Azhar fur einen der Ibrigen gehalten wurde.

Ich danke seinem kritischen Scharfsiun wie seiner Zuverlassigkeit und seinera

auBerordentlichen Gedachtnis nicht minder als seinem Gescbick, mir femliegende

Gedankengange zu erschlieBen, die besten Ergebnisse dieser Arbeit.

Kfel. Ges. d, Wiss. Sachrichton. Pbil.-tiist. Elasse, 1918, Heft 2. 12
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..Das H*im-
chea.“

an der Spitze seines Diwans als Papagei einfohrt nnd seinen wirk-

lichen Namen Dannma in 56 nnd 144 verrat, betrachtet die Welt
ausschliefilich ans dem Gesicbtspunkt des fahrenden Sangers nnd

seines Bedarfs. Trotz des oben erwahnten pompbaften Anftretens

macht er ans seiner Abhangigkeit von der Gunst der Machtigen

kein Hehl (vgl. G, Q nnd S); er wnnscbt von seiner Ennst ohne

Anstrengnng zn leben (vgl. F, J), nnd ware es dnrch Erpressnng

(H)
;

selbst das Gebet scbeint ihm ein erlanbtes klittel zn unlan-

terem Zweck (E). Der gnte Geber erfahrt warmes Lob (D, M,

N, U), der Widersacber oder scblechte Zabler seinen oft witzigen,

meist gntgelannten Spott (K, N, R, J); mit Bitterkeit anfiert er

sicb Tiber Verwandte (O, P) nnd die Fnlbe (Q) nur, weil sie nichts

fiir ibn iibrig baben. Versobnend neben soviel engem Eigennutz

wirkt seine Dankbarkeit fiir firiibere Wohltat (B, L) nnd ein wobl

nicbt bloB nacbgeabmter Hymnns anf die GroBe nnd Giite Gottes

(E)
;
aucb besticbt er dnrcb die Leichtigkeit seines Stils nnd Sinnes,

seine Schelmerei nnd kindlicbe Unbefangenbeit diesseit von Gut
nnd Bose.

Hervorragender, wo nicbt als Dicbter so docb als Personlicb-

keit, ist der SSnger, der sicb nnter dem Pseudonym Heimcben
verbirgt. Er biefi lant A. Babale (etwa „kleiner GroBvater“ oder

jBrnder des GroBvaters“), stammte ans Warigara bei Ggzawa, einem

kleinen Ort in der Bstlicben Umgebnng von Kano, nnd lebte von
Gartenban. Nicbt sowobl nm Lohn als des Beifalls wegen nnd
nm die Gimst der Madcben zn gewinnen, hat er in jtmgen Jahren
viele Lieder gedicbtet nnd gesnngen, darnnter den vorliegenden

Diwan, der im „Kometenjahr“ entstand Tind, wie sicb ans mancben
Anzeichen ergibt, nicbt daheim, sondem mindestens in seinen
Hanptbestandteilen (A, B, D, K, N, 0, P, Q) auswarts vorgetragen
wurde, vermntlich in Garko (vgl. Anm. zn II 84), dessen Verhalt-
nisse im Vordergrnnde stehn.

Ein sicheres Selbstgefiibl nnd starke Leidenscbaft zeichnen
ibn ans. Mit atzendem, ja nnflatigem Hobn verfolgt er einen
Sanger dienenden Standes, dessen Wettbewerb in der Handhabnno-
der Tanzweise Magara (s. o.) ihm nnbeqnem ist (B). Anch seine
PreisHeder lieben ironiscbe Farbung (K, P). Nnr in seinen den
jnngen Madcben gewidmeten Versen (E, L) weiB er sanftere Tone
anznschlagen. Sein Hauptangenmerk gilt der gefahrvollen poli-
tischen Lage. Der Schrecken jener Tage war Hardna, der Rauber-
hanptmann, von dem anch der 1886 die Hanssalander durch-
forschende Standinger in seinem Reisewerk S. 283 berichtet. Ein
Hanssa nnbekannter Abstammnng, hatte er sicb an der Spitze
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zahlreicher Krieger, vornehmlich aas dem Heidenstamme der Kerr6-

kerre, in dem Felsennest Ningi an der Grenze der Staaten Kano,
Zanzan nnd Banci festgesetzt und brandschatzte in fortwahrenden

Streifziigen die gesamte Umgegend. Bei straffem Zusammenkalt
wiirde es dem meistbetroffenen Kano ein leicbtes gewesen sein, des

Unholds Herr zu werden; allein dem starken Fulbegeschlecht, das

sich zu Anfang des vorigen Jahrhnnderts die Hanssalwder unter-

tan gemacht hatte, war grade an den entscheidenden Stellen minder-

wertiger Hachwuchs gefolgt. Der in Kano herrschende Bello, Sohn
des lo genannten Konigs Abdn, Enkel des Dalo (11 161), weit

entfernt, den Storenfried mit Heeresmacht in seinem Malepartus

aufznsnchen, hemmte noch dnrch ausdriickliche Weisnng die Kampf-
Inst des ihm nntergebenen sogenannten Wesirs von Garko. In

dieser Bedrangnis erfiillt der Sanger seinen Beruf als eifriger

Warner nnd Maimer. Gewifi ware es verfehlt, in einer Umwelt,
der Vaterlandsliebe ein nnbekannter Begriff ist, einen Walther
von der Vogelweide wiederfinden zu wollen, znmal anch das Inter-

esse des Grundbesitzers an einer Wiederherstellimg des Land-

friedens stark beteiligt war. Immerbin entbehrt es nicht einer

gewissen Grofiziigigkeit, wenn das Heimchen die Haupter ringsum

strengen Blickes mustert, die Bewahrten preist (K, N), diejenigen,

die es an Mannheit und Tatkraft fehlen liefien, anfs scharfste

tadelt (H, K, M, N), selbst den Oberherrn mit freimiitigem Spott

iiberhauft (0), dem Feinde seine Trutzbotschaft sendet (98 ff., 149 ff.),

die Aussichten des Erfolges hberschlagt (0) und zu sorglicher

Riistung mahnt (0, Q); hier fiihrt nicht der Revolverjournalist das

Wort, sondem der emste Vertreter des Gemeinwohls.

Wie bei meinen Bomuliedern mufi ich bedauern, dafi sich aus zur verskunst

den vorliegenden Diwanen das Wesen ihrer Form nur sehr unvoU-

kommen erschliefien laBt. Sie warden mir in A.s Niederschrift

ohne jede Interpunktion, ohne jeden Absatz zur Kennzeichnung

der Verse und Strophen uberliefert und ohne das BewuBtsein

solcher Gliedernng gedeutet. Anch M, der kundigere und scharf-

sinnigere Erklarer, bestritt das Vorhandensein prosodischer Regeln,

wie die arabische Poesie sie aufwiese, fur das Haussa schlechtbin,

obwobl er nicht umhin konnte Verkiirzungen auf die Forderung

des Verses zuriickzufuhren und selber gelegentlich auf den maimai

„Wiederholung“, hier wohl Parallelismus membrorum, als dichte-

rischen Grundsatz hinwies.

Da6 anch die Haussapoesie Gesetze kennt, bestatigen die am
5°b""J“spS"

Eingang erwahnten versmafiig geschriebenen Specimens von Ho- ”*'>*

12 *
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binson. Leider hat dieser es wahrend seines Aufenthalts in jenen

L^dern versanmt, sich die Texte von einem Sachverstandigen vor-

lesen oder vorsingen zn lassen, am dem Prinzip des Versbaus aaf

die Spur zn konimen. Die blofie Durchsicht laBt nicht mit Sicher-

heit erkennen, ob es anf Quantitat, Betonang oder Silbenzahlung

beruht; dock spricht m. E. die Wahrscheinlichkeit fur die letzte.

Nur weichen die seeks Gesange, von denen je zwei anf einen Ver-

fasser zuriickgehn, im einzelnen stark von einander ab. Gemeinsam
ist ihnen die in grnndsatzlich gleiche flalften (a n. b) zerfallende

LangzeUe. Eine Gleichkeit der Silbenzahl innerkalb der einzelnen

Gesange wird mutmafilich beim Vortrage dnrch Znsanunenziehnng,

Yerschleifung u. dergl. erzielt.

Bei dem Dichter von A and C zaklt die Halbzeile 11—14,

darchscknittlich 13 Silben. In der Regel werden Langzeilen dnrch

den Reim bezw. den Gleichklang am SeklaB von b zn kleineren

xmd groBeren Komplexen verknnpft, in A gewohnlich dnrch die

Endangen ari, erri, anch iri (7mal Icafiri), in den 55 Langzeilen

von C 53mal dnrch ia (darnnter 39mal dunia). Ferner seklieBen

a and a zweier benachbarter Langzeilen gern mit demselben Wort,

z. B. lahira, fatiha. Dagegen scheint Reimverbindnng von a : b in

derselben Langzeile nar zafallig za sein.

Der zweite Aator, Malem Mohammed, bietet in den 174 Lang-

zeil.en von B Halbverse, die fast darchweg 10—11 Silben zahlen.

Dagegen schwanken sie in D, seinem andern Gesange, zwischen

12 and 17 and ermangeln einer naturlichen Sondemng ihrer Half-

ten, ja 7mal sind Worter aaseinander gerissen, am in ihrem ersten

Teil den SchlnB von a, im zweiten den Anfang von b zn bilden.

Der Reim ist bei diesem Dichter Aasnahme, nicht Regel. Die
Frage, ob er vorkommenden Falls erstrebt war, laBt sich bei a
and b der einzelnen Langzeile eher bejahen aJs bei a and a, b and
b der benachbarten.

Am sorgfaltigsten hat der Falbescheich Osman, der 1809 ver-

storbene Eroberer der Haassalander, als Verfasser von D and F
eine Form beobachtet. Die Silbenzahl seiner Halbverse betragt
uberwiegend 12 bis 13, keiner zahlt iiber 14, keiner anter 11. Von
den 52 Langzeilen von D endigen nor 9 nicht aaf a, von den 257
von F schlieBen 145 anf awa, 81 mit dem Worte Imva-, im ganzeu
endet b in F 249mal anf wa. Da anch am SchlnB der ersten

Halbverse ia beiden Gesangen a vorherrscht, so scheint ein Gleich-

klang anch bei a : a, a : b gern gesehn, wenngleich nicht Regel zu
sein; a: a paren sich dnrch gleiche Worter am SchlnB 2 mal in D,
12 mal in F.
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Von diesem Osman riihrt anch das zn Beginn dieser Einleitnng

am SchluB der Fnfinote erwahnte Hanssalied her. Herr Gr. A.

Krause teilt mir dariiber brieflich aus seiner Erinnernng fol-

gendes mit*):

pNachdem ich viel dariiber nacbgedacht, bin- und hergeraten

babe, glanbe icb das folgende als feststebend angeben zu konnen:

Jede Zeile, oder jeder Vers, bestebt ans acbt Silben, deren 1.,

3., 5. und 7. besonderen Ton baben. Je vier^ (oder fiinf) bilden

eine Einbeit fiir sicb in doppelter Weise. Einmal ist der Sinn

damit abgescblossen, und dann baben die ersten vier gleicben End-

reim, der sowobl nnr die Endsilbe wie aucb die beiden letzten

Silben treffen kann. Alle fiinften baben durcb das ganze Lied

bindurcb gleicben Endreim, der bier . ... Id ist. Vier babe ich

mir ins Gedachtnis zuriickrafen konnen:

1. Masti (ago, zdngu uhi

2. Sunka lore sdnsamnlii

3. Zdsu htnku hdr garmku

4. Attniydnsa cin haemku

5. vergessen ki.

Vom SchluB des Liedes kann ich drei angeben, ich weifi nicht,

wo die Liicke ist:

1. Gdsu cdn muzdbsabtna

(? bier
)

DukieUu tdfi. dtna

(? oder bier . . . .)

4. amirti-l mumintna

5. Mun ka sdmu mun yi sdrki.

Osman war Missionar
;
seine Missionsreisen, auf denen er spater

meist von seinem jungeren Brnder Abdnllahi begleitet war, er-

streckten sicb nicht bloB auf das Haussaland; er ist bis jenseits

des Niger ins Gurmaland gezogen, hat iiberall gepredigt, Schulen

errichtet und gedichtet.

Osmans wichtigstes Lied ist wohl das sogenannte Abdulkadir-

Lied. Ich kann nicht sagen, ob er es znerst in haussanischer oder

ftdiscber Sprache gedichtet hat. Abdullahi hat es spater ins

Arabische umgedichtet. Das Abdulkadir - Lied, dessen Urtext mir

unbekannt und das icb nur in der arabischen Ubersetzung kenne,

ist sozusagen die haussanische Marseillaise, das haassanische Re-

volutionslied. Gedichtet ist es, irre ich nicht, gegen Mitte des

Jahres 1803, vor dem Aufstande“.

1) Ich gebe es in der Ton mir angewendeten Schreibnng wieder.
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Form meiner Uber die Form der Eingan^s beriihrten 1904 berauBgegebenen
VolksUeder von

, vx
1904. Volkslieder, die ich tmr m Tunis natte diktieren lassen, vermocnte

ich von den weder der Schrift noch der Verstechnik kundigen Ge-

wilhrsmannern keinerlei Andeutnng zn gewinnen. Ich war im Ant-

spuren der Gliedernng auf eigenes Ermessen angewiesen nnd glanbe

nach eingehender Priifmig noch hente, im ganzen das richtige ge-

troffen zn haben. Eine dreifache Abweichung von der vorhin er-

lanterten Knnst jener Specimens scheint mir nnverkennbar : Statt

der Silbenzahlnng waltet der Rhythmns in Hebungen nnd Sen-

knngen, die Knrzverse werden mit Vorliebe dnrch den Reim ver-

bnnden, nnd ein Streben nach wirklichem Strophenbau tritt za

Tage.

Auch hier paren sich die Halbverse gewohnlich (77 "/o) zu

LangzeUen. Daneben treten in 20 7o der Falle je drei zu einer

Einheit znsammen, die mehrfach einer oder zwei andern strophisch

entspricht, wahrend ich nnr 18 einzelne finde, von denen acht im

Eingang von Liiedem, fiinf am Schlnsse stehn. Die Zeilen sind

erheblich kiirzer als in jenen geistlichen Gesangen; die meisten

Kurzverse zahlen nnr fiinf bis acht Silben (71 % ;
sehr wenige

liber zehn) bezw. zwei bis vier Hebungen, nnd zwar machen vier

Hebungen 40 ‘’/o, drei 38®/o und zwei 16®/o des Bestandes aus.

Etwa die Halfte der zu Langzeilen geparten Verse ist durch ein-

silbigen Endreim verbunden; auch von den zu drift vereinigten

reimt fast die Halfte durch alle drei Glieder, 26 ®/o wenigstens

durch zwei. Der Reim ist ein wesentliches Hilfsmittel strophischer

Gliedernng.

Nicht wenige der Lieder schlieBen zwei oder mehr Langzeilen

zu Strophen znsammen. Besonders deutlich fallt dies Bestreben

bei dreigliedrigen Einheiten ins Auge. Die Lieder 2 und 30

ordnen sich nach dem Schema aabaab, in dem a durch zwei oder

mehr Strophen auf a reimt, b auf b; nur gegen SchluB tritt etwas

Abweichung ein. In beiden Liedern haben zudem die einzelnen

Kurzverse uberwiegend die gleiche Zahl von Hebungen, namlich

in 2 vier, in 30 drei. In dreigliedrige Strophen zerlegen sich

auch L. 44 und L. 17, nur beginnen sie mit eingliedrigem Auftakt,

und 17 hat auch eingliedrigen SchluB. Strophenartig wirken auch

an dnrchgereimten dreigliedrigen Einheiten drei in L. 1 und 27;

L. 21 beginnt, L. 38 schlieBt mit einer solchen. Desgleichen ord-

nen sich in einer Anzahl von Liedern zw e i gliedrige Langzeilen

zu Strophen:

In L. 14 nach eingliedrigem Auftakt, indem der Halbvers b stets

derselbe bleibt.
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In L. 9, indem a stets mit dem gleichen Worte scUiefit und die

bb reimen.

„ „ 6, indem alle fiinf Halbzeilen reimen.

„ „ 32, „ „ vier „ „ ,
nur die zweite nicht.

In den vierzeiligen LL. 18 und 28 ordnen sich die ersten

beiden Zeilen dnrch Reime in a ; a, b : b, die letzten beiden von

L. 18 in b : b, von L. 28 in a : a, wahrend bier bb gleicb sind.

In L. 33 nnd 35 reimen b : b.

L. 29 gliedert sicb in nnregelmafiige Stropben.'

Teilweise stropbiscb bei zweigliedriger Langzeile sind nocb;

L. 19, wo zwiscben der ersten und der letzten in drei Zeilen a : a,

b : b reimen.

„ 20 nnd 34, wo in zwei ZeUen a : a, b : b reimen.

„ 36, wo naeb einem Auftakt in zwei Zeilen b : b reimen und in

einem ZeUenpar, spater in drei Zeilen b annabernd gleicb ist.

„ 1, wo mehrere Zeilen dnrcb gleicbes b oder dessen gleicben

Ausgang verknupft sind.

, 16, wo in mehreren Fallen b : b reimen.

„ 24 nnd 42, wo in zwei Zeilen b : b reimen.

Der Umstand, da6 mir die Lieder des Papageis (1) und

Heimchens (II) von vornberein scbriftlicb vorlagen, kam, wie be-

reits bemerkt wnrde, meinem Einblick in ihren Versbau in keiner

Weise zu Hilfe. Aucb bier babe icb fiir die Abgrenznng der ein-

zelnen Teile eines kundigen Beistandes entraten miissen; dock er-

gaben sich Schwierigkeiten nur in maBigem Umfang. DaB ein be-

stimmtes Ma6 der Elementarglieder erstrebt wird, beweisen die

poetiscben Verkiirzungen wie 1 109 II 146 ma fiir ma-ka, II 107 (Jv

statt des dea in 106 nnd die so baufige Anslassung des Personal-

suffixes vor Hilfsverben. Ersichtlich fiigen sich dann Knrzverse

vermoge ihrer syntaktischen bald fiber- bald beiordnenden Ver-

knfipfung in fiberwiegender Mehrzahl znzweit zu einer Langzeile

zusammen; der einzelne 134 beruht wohl auf einem Versehn. Ein

tibergreifen des Satzgefuges aus einer Langzeile in die andere

(Enjambement) bescbrankt sich auf ganz vereinzelte FaUe wie

II 124 imd wohl auch 135. Dreigliedrige LangzeUen weist II nur

in 132 und 162 auf, wahrend sie in I 18mal vorkommen. Sonst

weichen die beiden Dichter lediglich im Stil, nicht in der Versform

von einander ab. Sie stehn hierin zwischen dem geistlichen Ge-

sange bei Robinson und den Volksliedem, insofem im Yergleich

mit dieser erstens ibre Zeilen dnrcbschnittlicb etwas langer, meist

sieben bis neun Silben, und besonders die kurzen von ffinf bis sechs
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Silben hier so selten (9 %) wie dort haufig sind (38 °io), zweitens

Eeim- and Strophenbildung nicht derart im Vordergrunde stehn;

nur die den SchloB von II bildenden Spriiche Neeles scbliefien

sich formal voUig den Volksliedem an. Prinzipiell indefi stehn

auch Papagei und Heimchen ganz auf dem Boden der letzteren.

Auch bei ihnen wird, wie sich ans dem Vortrag meiner Grewahrs-

manner und andern Erwagongen ergibt, nicht nach Silbenzahl,

sondem nach Hebungen gemessen, denen ein- bis zweisilbige Sen-

kungen znr Seite stehn, und zwar hat ihr Kurzvers gewohnlich

vier Hebungen, seltener drei. Der Eeim, der sich wie in den

Volksliedem auf die SchluBsilbe beschrankt, waltet nicht im dor-

tigen Umfang vor, scheint aber als Schmuck und znr Verknupfung

von strophischen Gebilden willkommen zu sein. Freilich laBt sich

im Einzelfall kaum je mit Sicherheit entscheiden, ob er beabsichtigt

oder zufallig ist. Am haufigsten reimen a und b, deren enge Zu-

sammengehorigkeit stilistisch noch angenfalliger hervortritt. Wo
m. E. LangzeUen auf diesem Wege zu Strophen vereinigt werden,

geschieht es auch hier manchmal nach dem Schema a : a, b : b. So
in 1108-109, 1178—79, 146—147, 149—150, 187—188. In 0 83-
85 liegt vielleicht eine dreizeilige Strophe vor. Ofter finde ich

nur b : b gereimt. So fiir acht Langzeilen in 11 120—128, fiir sechs

in 1150—156, fiir drei in 116—18,71—73^ 1127—29,102—104,
fiir zwei in 1 23—24, 66—66, 167—168, II 23—24, 46—47, 69—60,
75—76, 98—99, 193—194. Die bloBe Bindung b : b habe ich in der
Ubersetzung nachzubilden imterlassen.

Wahrend der Strophenbildung in den Volksliedem vorwiegend
der Eeim diente, verwenden Papagei und Heimchen, namentlich
ersterer, lieber ein rhetorisches, dort an zweiter Stelle gepflegtes

Bindemittel, die Wiederholung ganzer Verse oder Versteile, und
zwar liebt der Papagei diesen Parallelismus der Langzeilen in

beiden Halbversen auszupragen, das Heimchen entweder in a oder
in b. Langzeilen, die nur in wenigen Worten von einander ab-

weichen, sind: 19—13,46—49,87—88,110—111,125—129,148
149, II 168—169. In folgenden besteht eine Gleichheit der SchluB-
oder Eingangswendungen sowohl in aa als in bb : 1 38—41 62—63
54—56, 60—62, 135-139, II 16—17.

Durch gleiche bb schlieBen sich zusammen III—2 3—4 14
15 — durch gleiche aa 1177—178, II 61—62, 72—73 — durch
Gleichheit oder groBe Ahnlichkeit des ersten b mit dem zweiten
a 1 174—175, 175—176, 1185—86, 109—110 — durch gleiche Wen-
dung am Eingang von aa 1 35—36, 69—70, 77—79, 84—85, 113—
114, 145—147, 11 37—38

, 41—42, 140—141, 172—173 — durch
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gleiche Wendang am SchlaB von aa 1 5—6, II 48—50 — am An-
fang von bb 11 174—176 — am Scblufi von bb II 20—22, 158—160,

163— 165, 168—169. Grieicher Beginn des 1. nnd 3., 2. und 4. a

verbindet 1194—97.

Von den dreiteiligen Langzeilen in I verkniipft sich 63 mit 64

dnrcb den Reim, ebenso 132 mit der zweiteiUgen 133, ahnlich 116

mit der zweiteiligen 115. Wie kleine Strophen wirken aach die

dnrchgereimte 143 nnd die mit gleichen Scblnfiwendnngen ver-

sehene 15.

Natiirlich erheben die vorstehenden Ergebnisse, dnrftig nnd
z. T. noch unsicher wie sie sind, keineswegs den Ansprucb, ein

klares oder gar abschlieBendes Bild der Hanssaverskunst zn bieten.

Genauere Aufscblusse wiirden aus dem Verkehr mit ziinftigen

Sangern und ansfiihrlichen phonographischen Aufnahmen ihrer

Vortrage zn gewinnen sein. Vielleicht gelingt es, in Ermangelung
des besseren, einer Untersnchung meines noch groBtenteils unans-

gearbeiteten, die nachstehenden an Umfang nm vieles iibertreffen-

den Vorrats an Liedern, etwas mehr Licht zn schaflPen.

Die M und art des Papageis und Heimchens ist die von Kano,
in welcher auch mein Gewahrsmann A aufgewachsen war. Da
seine Niederschrift mir orthograpbisch nicht geniigte, lieB ich M
nach meinem Diktat eine zweite anfertigen. Sein ostlicher Dialekt
(Zindir) hat im Text nur fiir einige seiner Konjekturen nnd eine

zn II 190 erzahlte Fabel, auBerdem noch in dem unten folgenden

Verzeichnis der Musikinstrumente Anfnahme gefnnden. Er unter-

scheidet sich von dem obigen am augenfalligsten durch 1 statt r

des weiblichen Artikels und durch das Prafix mi statt mai.

Meine Schreibnng ist wie bisher die von Lepsius, jedoch

mit folgenden durch die Eigenart des Haussa bedingten Abwei-

chnngen

:

Meine b, d> k bezeichnen nicht zerebrale, sondern solche

Laute, die durch festen Absatz bezw. anschlieBende Artikulations-

pause zn den sogenannten emphatischen des hamito - semitischen

Sprachkreises in Parallele treten. Ich habe, nachdem di ? nnd k

mir in ihrer Besonderheit aufgefallen waren (auf b wnrde ich erst

spater aufmerksam gemacht), in der Einleitung zn Tiermarchen der

Haussa 1907 das Ergebnis meiner damaligen Beobachtnngen dar-

gelegt, glaube aher, daB es noch exakter Untersnchung in den

verschiedenen Dialekten bedarf, um ihren Charakter endgiiltig zn

bestimmen; es wird n. a. festzustellen sein, ob b und d nberwiegend

Mundart.

Schreibung,
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stimmhaft oder, wie von meinen bisherigcn Gcwahrsmannern, stimm-

los gesprochen wird.

Mein r ist ein mittleres Alveolar=r, das zugleich etwas bila-

teral artiknliert wird nnd sich somit dem 1 nabert, am Silben-

schlnfi wird es zu dem an den onteren Alveolen hervorgebrachten

r, das im Anslant sehr hanfig ist z. B. im weiblichen Artikel, sich

aber, obscbon seltener, im Silbenanlaut gleichfalls findet, und zwar

in arabischem Lehngnt durcbgangig, dock auch in echten Hanssa-

wortem wie rakadi, bara, kireki. Man wird also zweierlei r als

bodenstandig annehmen mussen. Beide werden nach meiner Wabr-

nebmong nicbt sowobl rollend, als mit einmaligem Ausscblag des

Znngenblatts bervorgebracbt.

ist neben der konsonantiscben Verwendnng von i nnd

u die dnrcb j nnd w bezeicbnet wird, eine solcbe von e nnd o so

dUtlicb unterscbeidbar, daB es mir ricbtig scbeint, sie dnrcb §

nnd Q wiederzngeben.

Es werden mitbin folgende Bncbstaben verwendet:

Vokale a, e, e, e, i, o, g, n bis anf den Mnrmelvokal e sowobl

knrz als lang; dock scbeint die Lange des offenen e nnd g

nnr im Kanodialekt bier nnd da vorznkommen. — Der ScblnB

ist anceps, nie als schlechtbin knrz anznsehn. Ein- nnd Ab-

satze sind leise, daber zablreiche Znsammenziehnngen.

Dipbthonge ai, ei, an, oi.

Konsonanten w, y, g, g, r, r, 1, m, n, n, z (stimmhaftes s), z (fran-

zosisches j), z (stimmlos mit festem Absatz, bisher meist ts

geschrieben, so noch jetzt von Mischlich nnd Robinson), s

(stimmlos), § (sch), h, f ('bilabial, daber leicht in h iibergehend),

b, b, d, d, g, g (palatal, fast wie gy), t, k, k, k' (palatal,

Affrikata), j
= dz. c = tg.

Icb scbreibe die Worter jedesmal, wie icb sie bore, also nicbt

immer gleich. So treten hanGg j nnd z fur einander ein, wie in

italienischen Dialekten.

Akzente babe icb bier nnr gesetzt, wo icb den Iktns dentlich

wahmahm. Sie gelten also dem Verse, nicbt dem*Wort oder Satz,

tmd sind bei der verstechnischen TJnknnde meiner Gewahrsmanner

nicbt als nnfeblbar anznsehn.

me Interlinear- Eine Zwischenlinienubersetznng kann nicbt immer ganz wort-
version.

^eim sie verstandlich bleiben soil. Anf Kosten der

Folgerichtigkeit sind Zngestandnisse nach beiden Seiten nnver-

meidlicb. So babe icb den snffigierten Artikel n, Eem. Sg. r, der

sich znmeist nnr vor dem Genetiv oder bei adjektivischem Attribnt
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vor dem nachfolgenden Hauptwort erhalten hat, einerseits stets

an seinem Platz ubersetzt, andererseits aber in dem Greschlecbt

wiedergegeben ,
das ihm im betr. Fall im Dentschen znkommt.

Bei den mechanisierten Wortern wie dem Hilfszeitwort ia „gebn‘'

fiir das Futnr und Prapositionen z. B. eiki in, eigentlich Bancb,

la-n anf, eigentlich der Eopf, gab icb die urspriinglicbe Bedentong.

Fiir die Negation ba, die in ihrer Doppelsetznng vor und hinter

dem zu verneinenden Auadmck zur reinen Partikel geworden ist,

sonst aber ihren von Hans aus verbalen Charakter dnrch Personal-

suffixe offenbart, lieB sich dieser nicht kennzeicbnen. Besondere

Schwierigkeiten erwucbsen noch aus dem vom Deutscben abwei-

cbenden Wesen der Zeitformen. Das Haussa nnterscheidet im

Grunde nicht Gegenwart und Vergangenbeit
,
sondem wie die

aiten semitischen Sprachen voUendete imd unvollendete Handlung

;

nur ein eigentiimliches Tempus mit zweigipfliger Betonung der

Praformative, das jedoch meist durcli Umschreibung mit dem eben

genannten ia vertreten wird, scbeint ausschliefilich der Znkunft

zu gelten. Der Aorist, das einfacbste Tempus, das dem Verbal-

stamm die Personalelemente Sg. 1. na, 2. ha, fern, hi, 3. ya, ye,

fem. ta, PI. 1. mu 2. hu 3. su vorsetzt, entspricbt bald nnserm

Prasens, bald nnserer erzahlenden Form. Und das Tempus der

Vollendung mit den Praformationen Sg. 1. na 2. ha, fem. hin,

3. ya, fem. ta, PI. 1. nmn 2. hun 3. sun (fiir welcben PI. anch

1. mu-ha od. mun-ha 2. hu-ta od. hun-ka 3. su-ha od. sun-ha ein-

treten) ist nicht selten prasentisch wiederzugeben
,
insbesondere

wie im Arabischen beim Bedingungs- und Folgesatz.

Abkiirzungen.

H: Haussa.

A: mein Gewahrsmann Ahmed.

M: „ „ Musa.

B: Verzeichnis von Haussawortem in den zentralafrikanischen Vo-

kabularien von Dr. Heinrich Barth 1866.

R: Dictionary of the Hausa Langnage by Robinson 1899.

Mi.: Worterbuch der Haussasprache von A. Mischlicb 1906.

St: Staudinger, Im Herzen der Hanssalander 1889.

HL: Die 1914 von mir berausgegebenen Haussalieder, Leipzig, O.

Harrassowitz.

Tierm. : Tiermarchen der Haussa, in d. Ztschr. f. Ethnologie 1907.

Pfl. u. T. : Pflanze und Tier im Volksmunde des mittleren Sudan,

in derselben Ztschr. 1911 von mir veroffentlicht.

Die mehrfach angefiihrten 24 Bornulieder und 377 Bornu-
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spricbworter babe ich 1914 nnd 1915 in den Mitteilungen des

Seminars fiir orientaliscbe Spracben zn Berlin beransgegeben.

Anhang.

Die bei den Hanssa ublicben Musikinstrnmente
nacb Angaben von M.

Die Spiellente nennen sicb md-kada (Sg. md-kadi von kada

scblagen. Md-kada als Sg. beidt Trommelplatz, Iddi Trommel-
scblag), wenn sie Trommeln oder Saiteninstrnmente bandbaben.

Die Blaser beifien md-htisa (Sg. md-husi v. husa blasen).

A, Trommeln.

Sie geboren nicbt zar eigentlicben Begleitung des Sangers,

sondem znm Tanz. Ibr Zylinder bestebt wie der Scblagel (md-

kedi) ans Holz
;

iiber den offenen Kreis ist bei den einen Rinds-,

bei den andern Ziegenleder gespannt.

1) Gangd, groBe Larmtrommel. Ibr Zylinder mag eine EUe
bocb sein, ibr Kreis 1 m im Dnrcbmesser betragen. Ibr Spieler,

der mai-gangd, tragt sie iiber die Scbulter gebangt anf der linken

Seite nnd bearbeitet die Ziegenbaut der Scblagseite mit einem

starken Scblagel.

2) Dundnfa, bei Mi. n. R als groBe Trommel verzeicbnet, ist

eine Trommel von mehr als meterlangem Zylinder. Sie findet sicb

jedesmal, nacb der Breite nnd somit der Tonbobe abgestnft, in

drei Exemplaren. Die tiefete, mit einem Querdurcbmesser von etwa
Vsm, beiBt nice -I dnndnfa ^Matter der D.“. Die bocbste, kydure
„bocbstimmig“ oder da-n dmidufa „Kind der D.“ genannt, ist er-

beblicb schmaler. Zwiscben ibnen in Breite nnd Ton steht die
hinice-l nice -I dnndnfa ,.jungere Schwester der Matter der D.“,
ancb knrz kanice-l dundiifa. Sie werden von je einem Manne
wagerecbt anf dem Kopfe getragen. Um sie zn spielen, stellt

man sie senkrecbt neben einander anf, indem man ibr nnteres Ende
etwas in den Boden treibt, nnd ein ma-kadi scblagt alle drei ab-
wecbselnd mit kleinen Klopfeln. Ibr Trommelfell ist Rindsleder,

3) KazagU bei Mi. n. R nicbt angegeben, ist kleiner als die
vorige. Ancb Her nbertrifift der Langs- den Querdurcbmesser
bedeutend. Der Zylinder verjiingt sicb nacb der Mitte zn. Uber
beide Seiten ist Ziegenbaut gespannt. Der Spieler tragt das In-
strument an einem um den Nacken gelegten Riemen, so daB es
ihm uber den Bauch hinabhangt, und bearbeitet die Oberseite mit
zwei Schlggeln. Ein Orchester erfordert stets zwei Kb^ra^i-Spieler.
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4) Kurlcutu (bei Mi. kleine Trommel mit nur einem Trommel-
fell), etwas groBer als Icazagi, hat einen kegelformigen Resonanz-
ratim mit konvexen Wanden. Die offene Seite, etwa eine EUe im
Durchmesser, ist mit Rindshaut iiberzogen, die der Spieler, das

Instrument hockend zwischen den Oberschenkeln haltend, mit zwei

Klopfeln schlagt.

5) Zauinii (bei Mi. jaiije, doch ist dies nach M der Bomnname).
Hier fehlt mir die nahere Beschreibung. Nach Mi. ist es eine kleine

Kriegstrommel, nur an einem Ende mit einem Fell iiberspannt und
beim Trommeln unter dem linken Arm getragen.

6) Kalango (Mi. Mlangti, R halango), kleiner als die vorige,

mit Ziegenhant iiberspannt, wird unter dem Arm getragen und
init einem Schlagel bearbeitet. Nach Mi. kleine in der Mitte des

Banches verjiingte Trommel mit Fell anf beiden Seiten, beim

Schlagen unter den linken Arm genommen. Nach R Trommel aus

Holz oder aus einer Kalebasse, unter dem Arm getragen, in ihrem

Ton durch Spannnng der Schniire beeinflnfit.

7) Kozo (= Mi.), wieder kleiner, mit nach unten verjiingtein

Zylinder, anf der schmalen Seite ohne Uberzug, anf der andern

mit Ziegenhant bespannt, mit den Handen geschlagen. Dieselbe

Trommel im Gebrauch des Landmanns heifit gdngi (= Mi).

Die in Agypten und Nubien tibliche mit Handballen und Fin-

gem geklopfte toneme Darbdka ist den Haussa fremd geblieben.

Zwischen Trommel und Saiteninstrumenten nenne ich die hugd

Oder Jcuge (Mi.). Sie ist eine Art Zymbel, ein auf beiden Seiten

zugespitzter Metallstreifen, unfem der Mitte so umgebogen, daft

er einen spitzen Winkel bildet, in dessen Scheitel sich eine Schleife

befindet; seine ungleichen, mithin verschieden tonenden Schenkel

werden mit Holz- oder Metallstabchen geschlagen.

B. S aiteninstr umente.

Die Saite, z’lrMa (vgl. Mi. tsirkiya Bogensehne), besteht aus

Ziegenhant, der Schaft aus Holz, daher sandd Stock oder itair,

ifcc Baum genannt.

1) Die nach Art einer Mandoline mit den Fingernageln ge-

spielten Instrumente:

a) Gurmi, gurqmi (Mi. gurmi Art Zither, R gurumi Art Gui-

tarre) hat zwei Saiten. Ihr Resonanzboden besteht aus einem

Kiirbis und heiBt kokd. Der Sanger Eanankdda erhielt davon den

Beinamen tna-kadi-ti kokd.

b) Gardya (Mi. garaya, R garaiya Harfe), nach R besonder.s
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von Jagern gespielt, ebenfalls zweisaitig, etwas groBer; ihr Re-
sonanzkiirbis heifit komo.

c) Mould (Mi. maulo, moJo Guitarre, R molo Musik), abnlich

den vorigen, aber drei- oder viersaitig.

2) Nach Art der Guitarre gespielt, d. h. mit den Fingern ge-

zupft wird gadbsau, ancb gonisau und yobso gesprochen (vgl. Mi.

yobso StoB, Puff, R gd)so Junggesell), mit zebn Saiten.

Diese Saiteninstrumente dienen in erster Linie nicht dem Tanz,

sondern fuUen die Pausen des Gesanges aus, einzeln oder in Mehr-

zahl, wobei sicb die so eben anfgezahlten sammtlich gemeinsam
beteiligen konnen. Der Saitenmusik wird die starkste seelische

Wirkung beigemessen (vgl. 120). Eine besondere Aufgabe hat

nach dieser Ricbtung

3) Goge, eine Art Geige mit 10 bis 20 Saiten. Sie wird der

in der Einleitung zu meinen Bornuliedern S. 9 bescbriebenen hi-

kuma der Knnari sehr nahe stebn. Wie bei dieser scheint als

Saite, die demgemaS isgd heiBt, Pferdescbwanzhaar zn dienen;

jedenfalls ist dies der Stoff des Fidelbogens, der da-n gOge (Sohn

der Geige), auch makadi-n (Schlager) gOge oder maka^i-n bori ge-

nannt wird, letzteres zufolge der Hauptbestimmung des Instru-

ments, den ekstatiscben B^ri-Tanz der Hanssaweiber zu begleiten,

bezw. die Genien dazu herbeizurnfen. Naheres dariiber s. in meinen
Bomuspricbwortem zn 293. Daneben wird es, wie bei den Bomu-
leuten die kuMma, in den Liebes- nnd Klageliedem {hege) zum
Zwischenspiel verwendet. Znweilen wird nnter goge nnr der Fidel-

bogen verstanden, und dieser scheint anBer dem Spiel der Finger
anch fur die oben genannten maulo nnd gomsdu im Gebranch zu sein.

C. Bias instrumente.
Sie vereinigen sicb mit den Trommeln zur eigentlicben Tanz-

mnsik, an der die Saiteninstrumente nur gelegentlicb teibiehmen.

1) Die algdita (Mi. Trompete, R Flote wie ein Dndelsack ge-
blasen), Flote ans Holz mit fiinf bis zebn Locbem.

2) Die sarewa (A Mi. R Flote), Qnerpfeife ans Rohr mit fiinf

oder mehr Lochern.

3) KakaM, ein langes, gerades, blankes Blechinstrnment (Mi.
Posanne, R Trompete), das aber nicht der Lnstbarkeit, sondern
den Signalen des Fursten dient.

Die Spieler dieser drei Instrumente gehoren zu den standi»en
Hofchargen; ihr Fnhrer, der Flotenblaser, ist zngleich der Hof-
poet.

4) Es gibt auch einen Dndelsack, sarewa salka (Schlauch) ge-
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nannt, das einzige Instrument von den bei den Hanssa iiblichen,

das in Bomu keine Verbreitnng fand.

Instromente, die lediglich fiir Kinderspiel in Betracht kommen,
sind karkdra, Schalmei ans der Halmkiilse der Hirse oder aus Baum-
rinde, dnrch eine langliche Seitenbffnung geblasen (vgl. 1 101), und
santu (Mi. Sdntu kurbisahnlicke Pflanze, aus deren Frucht Kinder

sick eine Rassel machen, R santo langer als Trommel gebrauchter

Flaschenkiirbis). Es ist eine meterlange Kalebasse, die von Kindem
und Frauen ausgehohlt und teils geblasen, teUs mit der Hand ge-

trommelt wird.
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I.

W&nnan waha-r zunzu ne.

Dies Lied das Vogels ist

suna-n-sa aku.

Name sein Papagei.

A.

1 Karmami sai sdnid,

Stroh HUT Kuh,

ihgiriU sai godid,

Heu nur State,

2 Kurni-n ianwa na ma-hdifua;

Mehlschleim der Natrons der der Gebarerin;

Tcaddm ba ia-Sd don MnSifi ha,

wenn nicht sie trinkt wegen Sauglings,

ta-Sa don danyi-n Mki.

sie trinkt wegen Unreife des Leibes.

3 Ni akti sunzii-n atdiirei,

leh Papagei Vogel der Kaufherren,

ni tno-n tulu sai sdkata.

ich Brei der Krugs nur loffelnd.

4 Na Kwdra tug-n guzu-n Jcivori.

Der der „ Brei der Bodens des Kochers.

sai MMa ce zd-ta ci.

nur Pfeilspitze ist geht sie essen.

1 a) Mi.s Wiedergabe von karmami als Getreide ohne Frucht ist mifiverstand-

Uch. Das Wort bezeichnet (vgl. auch R karamami, karmami) den Stengel nebst
Slattern ohne die Ahre. — b) Ingijidi (Mi. R = Heu) ist gemahtes Gras oder
Kraut (Vgl. 6), und zwar wie karmami sowohl in grunem als in trockenem Znstande

;

in trockenem ist es Pferdefutter.
’

2 a) Kunu bei Mi. Mehlsuppe, Mehlschleim, nach R auch aus Reis. Vgl.
St. 426. Natronzutat bezweckt leichtere Verdauung. - c) Danye ist das Frische^
Oriine, daher auch das Unreife, Unzuliingliche.

3 a) Ata^ri, PI. (urspriingl. Dual) ataHrei, der reisende Kaufherr, dann der
Reiche iiberhaupt, ist dem Arab, entlehnt, wobei dessen Artikel wie in litafi Bach,
lab&ri Nachricht zum Bestandteil des Stammes wurde. b) Tulu, PI. tuluna
groBer irdener Krug mit enger Offnung; daher lafit sich der Inhalt nur in kleinen
Portionen herausnehmen (Mi. sakdta herausholen mittels eines Instruments = M
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I.

Dies ist das Lied eines Vogels,

der sich Papagei nennt.

A.

Selbsteinschatznng des Sangers; Wahrend anderes

dem Bedarf leicht zur Verfiigung steht, ist er, der

Papagei, nor langsam und schwer za gewinnen, ja

bleibt fiir manchen wegen seiner bosen Znnge
ein Schrecknis.

1 Das Stroh ist Futter fur die Kuh,

Heufutter kommt der State zu,

2 Mehlschleim mit Natron der Wochnerin;

wenn nicht dem Saugling zum Gewinn,

trinkt sie dem schwachen Leib zu lieb.

3 Ich, Vogel der Eeichen, ich Papagei,

bin Krugbrei, den man nur lofEelnd erlangt.

4 Kwara’a Bruder ist Brei auf des Kochers Grand:'

ihn wird nur essen der Pfeilspitze Mund.

soakdta). Das Bild will sagen ; Meine Gunst ist nur durch fortgesetztes 'Werben,

durch unablassige Freigebigkeit zu gewinnen.

4 a) Das demonstrative na vor einem Namen bezeichnet nach M in der Regel

den Bruder des oder der Genannten. Kwdra, der Name seiner Schwester, be-

deutet den Kem der kaddnya (Bassia Parkii), aus dem Butter bereitet wird.

Wabrscheinlich wurde die Schwester bei der Ernte dieser Kerne geboren. Neben

der offiziellen mohammedanischen Namengebung eine Woche nach der Gebnrt be-

steht bei den H die altere heidniscbe Sitte, dafi dem Kinde, sobald es zur Welt

kommt, von den FamUienaltesten ein Name beigelegt wird, der auf die Umstande

seiner Geburt Bezug zu haben pflegt, und zwar scheint dieser siina-n kakanu

(Name der GroBeltern) der eigentliche Rufuame zu sein. Wir werden ihm auf

Schritt und Tritt begegnen. 'Von ihm zu unterscheiden ist der kirdfi (von kifa

nennen, vgl. Pfl. u. T., Einl.), d. h. der Beiname, den mancher im Lauf seines

Lebens erwirbt. Zu gufu vgl. 15 n. 54. — b) Mi. R kibia Pfeil
;
es bedeutet aber

genauer die Pfeilspitze. Der Schaft heiBt seme, das bei R als Rohr, bei Mi. als

Strauchart angegeben ist, aus deren Zweigen die Pfeile hergestellt werden.

Kgi. Gm. a , Wura. Narlirichten. PhiL.hist. Klaase. 1916. Hefl 2. 13
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5 Bua-n wMia-n gawa na Kwdfa

:

Wasser das Waschen des Leiche der der „

ba-ni ma-sm ko lca4dn.

nicht mich Trinkender ob wenig.

6 Ni iiigirici-n taba na Kwara

:

Ich Kraut das Tabaks der der „

ddki ha za-i ci-7ii hd.

Pferd uicbt geht es essen mich.

B.

7 Ahi-n da na-hai tea Sa-tvuyd,

Ding, welches ieh gebe zu „ „

ha na-bai wa Dodd-n-gaba.

nicht ich gebe zn „ » v

8 Ahi-n da na-hai wa Rdmaiu,

ba na-bai wa Ea-r-go^e ha.

9 Saa-n da ne-ke sQ-n Rdmaiu,

Zeit welche ieh tat Lichen das der „

riga-ii kirki td-i uyd.

Tobe die der Gute sie machte Schwierigkeit.

10 Saa-n da ne-ke so-n Rdmaiu,

wondo-h kirki ye-i uyd.

Beinkleid das der Giite es machte Schwierigkeit.

11 Saa-n da ne-ke so-n Rdmatii,

rauani-n kirki ye-i uyd,

Kopfbinde die
^

der Giite machte Schwierigkeit.

13 Saa-n da ne-ke sg-n Rdmaiu,
kudi-n gisiri su-n uyd.

Geld das Salzes sie erschwerten.

5 a) Wie der Artikel n (fur n) zeigt, ist r«a trotz der Endung a mannlich
wie nama Fleisch, Tier, gida Hans n. a. — b) Ba-ni zeigt dutch sein Suffix den
ursprunglichen Verbalcharakter des negativen 6a; in diesem Fall kann ihm ein
Zeitwort im Infinitiv folgen. Tritt ba dagegen, zur Partikel mechanisiert, vor and
hinter das zu remeinende Zeitwort, so wird dessen Prafix in der 1 u 3* Sg gern
lautUch reduziert, in der 1. aus «a zu « (vgl. 47 ff.), in der 3. aus ya oder vd
zu t (vgl. 18).

' ^

6 a) Ingifici s. 1.

7f. Der Artikel « mit folgendem da ,init“ dient als Relativ. Die Rufnamen
in 7 und 8 haben wie Kwara 4 ff. indiyiduelle Bedeutung, nur durften sie, weil auf
das spatere Leben beziiglich, der dort genannten Kategorie des kirm angehOren
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5 Ktcara'B Kmder ist Leichenwaschwasso::

kein Mensch trinkt aach nor einen Schluck davon.

6 Ich, Kwdra’s Bruder, bin Kraut Tom Tabak,

davon kein Pferd etwas fressen mag.

B.

Die soziale Stufenfolge seiner vier Frauen nnd dank-
bares Verweilen bei Ramatu, der einzigen Gefahrtin

seiner ehemaligen Armnt.

7 Das, was ich gebe der Sdmiyd,

das geb’ ich nicht der Roddngaba.

8 Das, was ich gebe der Ramatu,

das geb’ ich der Eargoie nicht.

9 Als ich nur liebte Ramatu,

erschwang ich keinen feinen Rock.

10 Als ich nur liebte Ramatu,

erschwang ich keine feine Hose.

11 Ala ich nur liebte Ramatu,

erschwang ich keinen feinen Turban.

12 Als ich nur liebte Ramatu,

da war das Geld zum Salz nocb knapp.

Sa-wuya „trink Schwierigkeit“ besagt, dafi seine Tragerin wohl als Waise eine

schwere Jugend binter sich hat. Der Sanger wird sie billig erworben haben und
spendet ihr daher weniger als der kraftbewuSten Dodd-n-gaba („Eobold voran“,

aus dodo Spukgeist mit einem den folgenden Vokalen assimilierten Auslaut and

gdba Brust, vorn), veil sie von Kind auf stets die Erste sein woUte. Das hinter

Roddngaba geforderte zweite ba wird des Rbythmos oder der Eupbonie halber

fortgefallen sein
;
vgl. Sb). Bdmatu, arabischen Ursprungs, benennt Tochter, die von

verstofienen Gattinnen geboren wurden -, ein Sobn hat in solchem Falle den gleich-

bedeutenden Namen Zefdu („Wegwurf“ von Sefa werfen). Ea-r-gSie, im Osten

E-l-gb^ fur J^-l-gb&e, ist „Tochter der Exzellenz"
; goze, das bei B, R und Mi.

feblt, soli wie Icaura das Pradikat eines hohen Hofamts sein, nach ML und R
auf Kafina beschrankt, wo es nach Mi. Feldmarschall, General, nach R Stall-

meister bedentet. Eargble ist durch ihre Abkunft zu groBeren Anspriichen be-

rechtigt als Bdmatu, seine erste Liebe.

9 a) Sg-n, substantivischer Infinitiv nach Hilfsverben wie he und na. Wohl

nur des Rhythmus wegen fehlt in diesen Wendungen das durch den Sinn gefor-

derte sai = nur. — b) Ti (nach vokalischem Prafix meist ») wugd Muhe machen

heiBt hier und im folgenden: nicht zu erschwingen sein, nicht ansreichen.

12 Su-n vya, poetisch verkurzt aus sM-n yi wuya-, n wird im Auslaut des

fl Oder zwischen Vokalen gem zu n. Der FI. ist constructio ad sensum zu dem
Subjekt ku^ (= hwrdi)-
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0

13 Saa-n da ne-he SQ-n Rdmatu,

hu^i-n ndma su-ti uyd.

Geld das Fleisches sie erschwerten.

14 Baiu uqnda ke sO-na a dara,

Nichts welches tat lieben mein in Welt,

sai-ko gtwa Ramatti!

nur Elephant „

C.

15 JDa-n Z^gigi, zb ka-Si!

Sohn der des „ komm h5re!

Gusu-n termi, zb ka-zi

!

Boden der Morsers, komm hore

!

Guzu-n demya, zb ka-ii

!

Boden der Pdaumenbaums, komm hore

!

16 Malgm, zika-m ntdi-bakd,

Meister, Enkel der des Herm des Bogens,

ka-zb ka-zi zance-n zirkia!

komm hore Bede die der Saite!

17 Zirkia-ta duk kuka ta-ke,

Saite mein ganz Weinen sie tut,

ba zd-ta gidd-m mai-habu ha,

nicht geht sie Hans das Herm (v.) Nichts,

18 mai-bobu da zafi-n zucia,

Herm (v.) Nichts mit Hitze der Herzens,

ko kutufu ha i - ft - si ba.

oh Aussatziger nicht er iibertrifft ihn.

19 Mdlfm, ilka-ni bausi,

Meister Enkel der Bogenholzes,

ka-kdda mi-ni gur^mi!

I sehlage zu mir Saiteninstrument

!

;
20 Don ubd-n-ka, koda sala kar ka-t!

Wegen Vaters dein, ohwohl Gebet dafi nicht do tust!

‘i
Dadi-n gur^mi ya-isd.

ij Annehmlichkeit die des „ ist geniigend.
f

I

14 a) ffier laBt dichterische Lizenz das Pron. ye vor Ice fort. Der substant
i Charakter des Inf. so (vgl. 9) kennzeichnet sich durch das Possessivsuffix Dora

Ton arab. Herkunft, wird fur Welt gebraucht im Sinne des Wandelbaren Fluch-
tigen. - b) Der Vergleich mit einem Elephanten soil die Tuchtigkeit, Zuverliissig-
keit der JBduiatu ebren; hiernacb sind die Bemerkungen zu Pfl. u. T. 129 zv

j

erganzen.

1
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13 Ala ich nur liebte Rdmatu,

da war das G«ld znm Fleisch noch knapp.

14 Mich liebte Niemand auf der Welt,

als Udmatu der Elephant!

C.

Anfruf an die Genossen nnd Preis des vom giftigen
Geizhalsnichtgewurdigten,wonnespendenden Saiten-
spiels, fiber dem man nnvermeidliche Ubel vergifit,

gegen drohende indefi auf der Hnt bleiben soil.

15 Z^gigi'a Sohn, komm her und lausche!

Moraergrund, komm her und lausche!

Fflaumenbaumstumpf, komm her und lausche!

16 Meister, defi Ahn mit dem Bogen gejagt,

komm, bore, was die Suite sagt!

17 Voll Klage tout mein Saitenapiel,

will nicht zum Hause des Habenichta,

18 des Habenichta mit dem Herzen voll Grimm —
kein Aussatziger ist so schlimm!

19 Meister, Bogenbaums Enkelkind,

schlage die Laute mir gescfawind

!

20 Bei deinem Vater, selbst Beten laB sein!

Man kann an der Laute genug sich freun.

15 a) Den Namen Zggigi zu deuten gelang mir nicht. — b) Gi*fu-n t^rmi

„Boden des Morsers" (rgl. 125) ist ein ahnlicher Neckname wie Sa duka II 10

:

der an StoBe Gewohnte. — c) M glaubt, der Spitzname des dritten SpieBgesellen

laute nicht Gu?u-n d^mya (im Osten dumnia, B dummia, R dumia, Mi. dunya)

— Stumpf eines Baumes von suBer, schwarzer, pflaumen- oder feigenartiger Frucht,

was keine rechte Pointe ergabe, sondern Guzu-n dunia = cunnns mundi, gleich-

sam Gegenstand allgemeiner Lust.

16 Die Bezeichnung mdlgm beschrankt sich nicht auf Gelehrte, sondern gUt

auch von solchen, die sich auf irgend ein Gewerbe verstehen, wie hier auf Musik.

17 A schreibt hier und in 43 du. Da er dasselbe jedoch in 45 vor na zu

duk verbessert und die gewohnliche Form duka iantet, ist er sich hier des k

wegeti des folgenden k wohl nicht bewuBt gcworden. Freilich giebt es auch, viel-

leicht grade aus solchem Grunde, du neben duka nnd duk.

18 Zu bo, das sich hier mit dem Personalprafix i (fiir yd) zum Diphthong

vereinigt s. 5.

19 a) Bausi Baum, dessen Wurzeln den Stoff znm Bogen liefem, dataer

Spitzname fiir Jager vgl. II 11. — b) Zu gur§mi s. Einl. (Musikinstrumente).

20 Don ubd-n-ka Beschworungsruf {ran?ua). Kar, M kal ist aus kada

verkiirzt.



188 Rudolf Prietze,

/

Ni ba mutua n^ke tuna ha,

Ich nicht Tod ich tae denken,

hdba-n bdwa mai-gizo,

groB der Sklave habend WoUkopf,

Ji2 wonda ha-si da tausai ko kadan,

welcher nicht er mit Mitleid oh wenig,

ha tfmlere ba ke duba —
nicht Leistengeschwiilst tue anschauen —

23 mai-fdsa kdi ke tuna,

zerhrechend Kopf tae denken,

mai-fdsa kdi kdhua

;

zerhrechend Kopf Syphilis;

24 ta-kan fdsa al6-n kafada,

Sie pflegt zerbrechen Tafel die der Schulter,

ta-kan fdsa koJ^ii guiwa.

sie pflegt zerbrechen Becher den Kniees.

D.

25 Mdlgm, ko ka-sd gid,

Meister, ob du trankst Wein,

ha kd-ki fadd-m mai-bd-ka ha.

nicht du hafltest Gesprach das Gebers dein.

26 Mdi^, ko ka-£e Chirngl,

Meister ob du gingst (nach) „

ba ka-ki mutan Danituya ba

nicht du haBtest Leute (von) „ ,

.27 mutan Banidya nium^nei,

mutan Baniuya ddflei,

a cdn su-ka iuya dukid.

in dort sie haben gewechselt Guter.

21 Laut M heiBen die beiden Engel, die den Toten im Grabe befragen, im
H Munkaran und WaleUri. Letzterer ist der bose, schwarze, dem die Her ge-
nannten Epitheta gelten. Gizo ist ein Kopf voll dichten Haares, ygl. Mi. gizo
WoUkopf, nach R die Haarfulle der Tuareg und Schlangenbandiger. Statt baba-n
schreibt A bafU)a-n. M spricht und schreibt babbd (auch Mi. hat habbd neben
bdbd) und unterscheidet davon: 1) das dem Bornu, wo es arab. Lehnwort fttr

Vater ist, entnommene babdh (mit gehauchtem Absatz gesprochen), neben dem jedoch
auch babd nicht selten ist (vgl. 95 u. a.), der vaterliche Oheim, dem bei den H
eine besondere Antoritat zusteht und haufig Neffen und Nichten zur Erziehung
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21 Da denke ich nicht mehr an den Tod,

den grofien Sklaven mit dichtem Schopf,

22 der nicht das geringste Erbarmen kennt,

achte anch nicht auf ein Leistengeschwhr —
23 nnr was den Eopf tiigt, liegt mir im Sinn,

Lues, die Kopfzerstorerin;

24 sie isfs, die das Scholterblatt zerbricht,

sie macht die Scheibe dee Kniees znnicht.

D.

Lob der gnten Stadt Bani^ya, an welcher der Sanger
mit seinen Gefahrten ungern vorbeizbge.

25 Meister, anch wenn du getrunken den Wein,

wird des Spenders Gesprach dir nicht lastig sein.

26 Meiflter, anch wenn du nach Gumel gingst,

wird BanMya's Volk dir nicht lastig sein,

27 BanSuya’e Volk das glanbige,

Baniuya's Volk das redliche;

dort tauscht man Guter aus und ein.

iibergeben werden. 2) hdba Indigo. Der Ennuoh (Mi. baba) diirfte zu 1) gehoren.

Vgl. hierzu noch 1124.

22 T^mzere ist nicht mit B, B, Mi. als Syphilis im allgemeinen aofzufassen,

sondem als ihr Vorlaufer, der Schanker. Wie auch in 23 ist vor ie ans 21 ne

zu erganzen.

23 a) Kdi nach A’s Scbreibung und der in Kano ublicben Anssprache, die

sich bier dem Bhythmus besser einfugt als das gewohnliche iai. — b) Kdbwa (in

Kairo kabba) ist die Syphilis im 2. Stadium. M bebauptet indeB, dies Leiden

beifie kSgua, urspriinglich Krebs, weil es den Leib vielgliedrig uberkrieche. Er
zitiert als hifdri-n kdgva d. h. als geflugelte Worte iiber die Lues: Mugu-n awo
= b6se Krankheit, ciwo-m bimi = Stadtkrankheit (so bei B), gdikau kd-fi diki-m

mdlpn sai boka = Seuche, du bist starker als die Arbeit (d. h. Zauberzettel) des

Malem, nnr der Erauterdoktor (kann helfen).

24 Aid ist in abnlicber Weise dem Arab, entlehnt wie atdiiri in 3.

25 Mdlfm s. 16. Gia nach Mi. Bier, Wein, nach M u. B Hirsebier (in

Kairo bbea) nach A = bdrdsd, das St. 134 u. B als Schnaps, M als Dattel-

schnaps bezeichnet, jedenfalls ein berauscbendes Getrank.

26 Mutan des Verses halber fiir mvtane. Da-n iuya „Sohn des Austau8ches“

ygl. 27. MumenH, dd^lei dem Arab, entlehnt.

27 Su ka bezeichnet bier, wie z. B. in su-ka ce „man sagt“ das Gewohnheits-

mafiige.
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E.

28 Kmni sa-ka i, da-n Adam,

Was aach gehst da machen, Sohn der des „

ka-dnibaci suna-n rabbi.

rede an Namen den des Herrn.

29 Idan ka-kai kara ga rabbi,

Wenn du bringat Hilferuf zum Herm,

aiki-n ba 2d-i Mci ba.

Werk das nicht gebt es verderben.

30 Koda sdta zd-ka i,

Ob aueh Diebstahl gehst du machen,

kai kard gun rdbha-na.

bring Hilferuf Ort Herm unseres.

31 Ko nema-ni mdta kd-ke i,

Ob Suchen das (v.) Weibera du tust machen,

k<i-dmbaci suna-n rabbi.

rede an Namen den des Herm.

32 Ko fuda-r baba kd-ke i,

Ob Furchen das Indigos du tust machen,

kai kdra guii rabbi, aiki-n ba-iya Mci.

bring Hilfruf Ort des Herm, Werk das nicht es rerderben.

33 Ka-gani, da kai kwa ga rabbi,

Du hast gesehn mit bringen Hilfruf zum Herm
aiki-na ba i-bdci ba.

Werk mein nicht es verdirbt.

34 Hdifku si ne rabbi!

Schbpfer er ist Herr!

35 Wonde ye-i kargo ye-i sdbara,

Welcher er macht „ er macht „

si ye-i dtir^mi ye-i yendi.

er er macht „ er macht „

28 R ambabi sich wenden an, vgl. Mi. anbata anreden. Bei rabbi „mein Herr“,

das in der Bedeutung „Gott“ im islamischen Afrika vorkommt, ist i arab. Posses-

sir, nicht einheimische Endung, wie in andern Fallen. Das H pflegt namlich nomi-

nale Entlehnungen aus dem Arabischen bald mit i (vgl. die unter 3 erwahnten

mfi, labari), bald mit u (vgl. HaJgku 34, Idinsu 83, Addudu 98, Satdu 165),

bald mit o (vgl. seko H-Lieder 37, wohl auch samako 177) zu schlieBen. Letztere

mogen der klassischen Sprache entnommen sein.

29 a) Idan (arabisch, M dafur in) nicht selten statt des echten H-Wortes

kadan (verkurzt kan) wenn. b) In aiki-n haben wir den selteneren, jedoch

keineswegs vereinzelten Fall des Artikels ohne folgenden Genetiv.
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E.

Mahnang, bei jedem Vorhaben, selbst dem sundigen,
Gott anzurafen, undPreis des allmachtigen Schopfers

und Versorgers.

28 Was du aacb ton willst, Menschenkind,

rufe den Namen des Herrn an.

29 Wenn du den Herm zu Hilfe rufst,

so wild das Werk nicht mifilingen.

30 Und gingst du auch auf Diebstahl aus,

bitte urn Hilfe bei unsenn Herm!

31 Und liefat du aucb den Weibern nach,

rufe den Namen des Herm an!

32 Auch wenn du Fiu-chen fiir Indigo ziehst,

rufe zum Herrn, und das Werk gelingt.

33 Du bast’s geseh’n, mit dem Buf zum Herm
ist nie mein Werk mifilungen.

34 Der Schopfer ist der Herr!

35 Der den Kargo schuf und den Schabarastrauch,

der schuf auch Durmi und Yendi.

30 Gun aus guri-n der Ort (wofilr 6fter uuri-n) neben dem im Westen ge-

branchlichen ga (ostlich wa s. 7 ff.). Zu rabba-na s. Anm. zu 28. Das dem ara-

bischen gleiche Possessivsuffix 1. PI. na findet sich zuweilen neben mu-, sonst ist

»a im H-Possessivsuffix der 1. .Sg,, wie 33.

32 Fuda ist noma im engeren Sinne; Furchen ziehn, bezw. Reihen haufeln,

vgl. 92 Anm. Der 2. Halbvers ist vielleicht wieder zu zerlegen. Zu ba-iya vgl.

6 Anm.
;
das y von ya gehort beiden Silben an und vereinigt sich mit dem a der

ersten zum Diphthong.

33 Statt gani ist vielleicht zu schreiben ga-ni: ga kurzere Stammform, ni

= mich. Zu ba i- vgl. 18.

34 Hier durfte ein Halbvers fehlen. Hdlekii (vgl. 28 Anm.) hat sich im 1.

u. 3. Radikal dem Lautstande des H angepaSt, wie uberhaupt ein arab. g fast

immer als k entlehnt, also keineswegs als identisch mit dem fc des H empfunden wird.

35 Wgnde assimiliert aus wonda. A kargo M kalgo = Bauhinia purpurata

;

sdbara gelbbluhender Strauch. Kaheres fiber beide in meinem Aufsatz „Arznei-

pflanzen der Haussa“ Ztschr. f. Kolonialspr. Bd. IV, Heft 2. Ihneu werden die

beiden hohen Schattenbaume duf^mi und ysndi gegenfibergestellt. Dt*r§tni (Mi. u.

R durumi) wird gem im Hof und auf freien Platzen augepflanzt, y^ndi (anderswo

nicht angegeben) wachst wild und erreicht groBere Hohe. Die Frucht der durmi
abnelt der KolanuB, wird daher auch gbro-n teleka „Guro der Armen" genannt

und ebenso wie die geringer geschatzte des yMi gegessen; beide sind gran, and

ihr GenaB farbt die Zahne rot.
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36 Wonde y§-i si y^-i gofuba,

'Welcher er macbt Pflaumbaum, er er macht Dampalme,

§i ye-i ibiro ye~i atca.

er er macht „ er macht „

37 UbdngiSi mai-Jcautd, ya karimu!

Herr habend Geschenk, o freigebiger!

Halfku si ne rabba-na.

Schbpfer er ist Herr unser.

38 Kaddn ya-bdi tea mai-oa,

Wenn er giebt zu habend Mutter,

maraya ma yn-sdn da si.

Waisenkind auch er weiB mit ihm.

39 Kaddn ya-bdi tea mai-kdfa,

Wenn er giebt zu habend FuB,

giirggu md ya-sdn da si.

Lahmer auch er weiB mit ihm.

40 Kaddn ya-bdi wa mai-ido,

Wenn er giebt zu habend Ange,

tnakafo tnd ga-i bdrsi ne.

Blinder auch geht er geben ihm.

41 Kaddn ya-bdi wa mai-gudu,

Wenn er giebt zu habend Lauf,

na zdmne md za-i bd-si ne.

der des Sitzens auch geht er geben ihm.

42 Magam-n-ka zd-n yi, ya karimu!

Mittel dein gehe ich machen, o freigebiger!

Alla si ne mdgani-n komi.

Gott er ist Mittel das wessen auch.

43 Abi-n kasa did kuyd-n-sa ne,

Ding das der Erde alle Gepack sein ist.

abi-n sdma duk kayd-n-sa ne.

44 Na-duba ciki-n kdsa

:

Ich habe geschaut Leib den der Erde:

bdbu kamd-r Allahii.

nichts Gleichheit die Gottes.

45 Sama duk na-duba

:

Himmel alles ich habe geschaut:

ba n-ga kamd-r Allahu ba.

nicht ich sah Gleichheit die Gottes.

36 a) Pfmya s. 16. b) A schreibt eibiro statt ibiro, anca statt atca.

Beides sind kleine kOrnige Hirsearten, Tgl. atca u. iburu St. 630.



Hanssa - Sanger. 193

36 Wer den Fflanmenbaam schof, echuf die Dnmpalme aach,

schnf Ibiro, schuf Atscha.

37 O giitiger Herr, an Gaben reieb!

Der Schopfer ist nnser Herr.

38 Wenn er dem giebt, der eine Mutter hat,

gedenkt er doch der Waise auch.

39 TInd giebt er dem, der FiiBe hat,

gedenkt er doch des Lahmen auch.

40 Und giebt er dem der Augen hat,

wird er doch auch dem Blinden geben.

41 TInd wenn er dem giebt, der da lauft,

wird er auch dem, der rastet, geben.

42 Mit dir will ich zaubem, Gutiger!

Gott ist der Zauber fur jedes Ding.

43 Auf Erden alles ist sein Besitz,

im Himmel alles ist sein Besitz.

44 Ich habe geschaut, was die Erde hegt:

Nichts giebt es, was Gott gliche!

45 Den ganzen Himmel hab’ ich heschaut:

Nichts sah ich, was Gott gliche.

37 Uba^zi — i*ba-n-gidd Vater des Haases.

40 f. Das scheinbar pleonastische ne wird von A im Sinne von bald, von M
im Sinne von auch, als Yerstarkong von ma, gedeutet.

42 Bei A lautet die Stelle; Magani fca (poetisch fur ^aka) za-n yi = wie

soil ich ein (Zaaber-)Mittel machen? Ich habe bier M’s Eonjektur vorgezogen.

Das gemeinte Mittel ist nach ibm die Geduld.

44 ff. Kama ist die im H zam Hauptwort gewordene arabische Partikel.

45 ff. Zu ba n-ga vgl. 18 Anm.
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46 G^es md na-duba :

Osten auch ich babe gescbaut:

ha n-ga kamd-r Allahu ha.

47 Kudu md na-duba:

Siiden auch ich babe gescbaut:

ha n-ga kamd-r Allahu ha.

48 Arewa md na-duba:

Norden auch ich babe gescbaut:

ha n-ga kamd-r Allahu ha.

49 A gamma md na-duba:

Zu Westen auch ich babe gescbaut

:

ha h-ga kamd-r Allahu ha.

50 Sarki-n dere mai-rdna, ya kartmu!

Konig der der bTacht habend Tag, o freigebiger!

Alla si ne yd-isd.

Gott er ist er gentigt.

F.

51 Ni tvQne diki za-in yi?

Ich welche Arbeit gehe ich machen?

ni tvoie jdura zd-in yi ?

ich welchen Handel gehe ich machen?

52 Jdura Ggnia bdnda ni,

Handel v. „ auBer mir,

zua Adamdwa hdnda ni.

Gehn (nach) „ auBer mir.

53 Fuda-r baba hdnda ni,

Furchenziehn das Indigos auBer mir.

fuda-r rdgo hdnda ni.

Furchenziehn das Kassada auBer mir.

54 Sglbela ta-dogard,

Rinderhiiter hat sich gestiitzt,

a yuzu-n sdnu zd-ta ci.

in Grund dem der Kiihe geht er essen.

55 Ungulu md ta-dogara,

Schmutzgeier auch hat sich gestutzt,

gare-hu, mdfauta, zd-ta ci.

bei euch, Fleischer, geht er essen.

49 Fur yamma schreibt A yantna.

50 SarJci-n deri tnai-fdna ist eine mundliche Yerbesserung A’s. Im Text
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46 Nach Osten hab’ ich hingeschaut

:

Nichts sah ich, was Oott gliehe.

47 Kach Siiden bab’ icb hingescbant:

Kicbts sab ich, was Gott gliche.

48 Nach Norden hab’ icb hingeschaut:

Nichts sah ich, was Gott gliche.

49 Nach Westen hab’ ich hingeschaut:

Nichts sah ich, was Gott gliche.

50 O gutiger K5nig der Nacht und des Tags!

Gott ist es, der Geniige schafft.

F.

Der Sanger erklart den Bewohnern von Kano, er snche
sein Heil weder im Handel nock im Landban, sondern

in ihrer Gunst.

51 Was fur Arbeit soil ich tun?

Was fiir Handel treiben nun?

52 Handel mit Qon^a ist nichts fur mich,

Adamauareisen nichts fiir mich.

53 Indigopflanzen ist nichts fur mich,

Kassadapflanzen nichts fur mich.

54 Der Binderhuter verlaBt sich daranf,

zu Fiifien der Kiihe zu schmansen.

65 Der Schmutzgeier auch verlaBt sich drauf,

hei euch, ihr Fleischer, zu schmausen.

schreibt er sarki-n baiwa Ednig der Gabe. Fiir ya karimu scblagt M vor: ya-

kSfe-mu er hat uns beschntzt. Ta-isd Prat, im Sinne des allzeit Gultigen, vgl. 129.

51 Fiir wQce schreibt M vigta. Das Wort jaura for Handel entstammt nach

M dem Eanuri
; er schreibt es 52 mit Artikel

:
jaura-l wegen des folgenden Ggnza.

52 a) GonHa ist der Distrikt oberhalb der Goldkiiste, der die Kolanufi er-

zengt. Nach M ware bdnda als bdbu-n-da zu deuten: nichts mit, nichts welches.

In der Tat konnte das im Osten gesprochene bam „ver8chieden“ in da-bam, bam-

da, bam-bam und seinen Ableitungen auf bSbu-n zuriickgehen and im Westen in

Folge der hanfigen Yerbindung mit da zu ban geworden sein. Es konnte jedoch

auch das aus bdya-n „binter“ verkiirzte ban sein (s. 85 Anm.). — b) Adamaua gilt

als Bezugsqnelle fiir Elfenbein.

53 Zu fuda vgl. 32 und 92. Bogo ist Eassada, Manihot utilissima. Vgl.

St. 534, Pfl. u. T. 12.

54 Beibela, PI. belbeloU, auch falfela (vgl. Pfl. u. T. 159), Ardea babulcos,

ist ein von Binderherden unzertrennlicher weifier Vogel. Gu^a s. 15.

55 a) Bei ungulu, M dgulu Schmutzgeier (s. Pfl. a. T. 116) ist bemerkens-

wert, dafi er trotz der Endung u Feminin ist. — b) Ma-faata, PI. v. ma-fauti

Fleischer, auch mu-fauta und ma-haata (M).
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56 Ddnumd ya-dogafa

„ er hat sich gestiitzt

gare-ku, Kanawa, za-i ct.

bei euch, Kanoer, geht er essen.

6 .

57 pa-n Sulei, da-n Autd,

Sohn der des „ Sohn der der „

taimake-ni, guga-na na fijia!

hilf tnir Eimer mein der Bnmnens

!

58 Na-i zdbari, har na-gaii,

Ich habe gemacbt Fanghaken, bia ich ward made,

gdnfu, mai-fdda, baldrabe

!

Bogenhalt, Herr der Residenz, Araber!

59 Pa-n Autd, kowa gamS-ka,

Sohn der der „ wer aucb scbimpft dich,

fdma, don ha i - ft - ka ha.

rache, denn nicht er libertrifft dich.

60 Ni wane kdka sa-in yi?

Ich welch Schreien gehe ich machen?

Knka-n sdnu zd-in yi?

Schreien das der Kobe gehe ich machen?

61 Ko na tumdki zd-in yi?

Oder das der Schafe gehe ich machen?

Ko na awdki zd-in yi ?

Oder das der Ziegen gehe ich machen?

62 Kuka-n idJcai zd-in yi?
Schreien das der Esel gehe ich machen?
Kuka-n doki zd-in yi?

Schreien das des Pferdes gehe ich machen?
63 Na alfadari ha m-hdr-si ha,

Das des Maultiers nicht ich lasse es,

ko dUfa zdkara nd-^e t,

sogar Krahn Hahns ich tue machen,

in-sdmu gidd-ni mai-fada.
daB ich finde Haus das Herm der Besidenz.

56 Dd-n-uma, der wirkliehe Name des sich im EingangsUed als Papagei
einfubrenden Sangers konnte als „Sobn der Mutter" gedeutet werden, faUs es
zulassig ist, eine Anahnlichung von uwa Mutter an das Arabische anzunehmen.

57 a) SuUi fur Suleiman. Auta ist das jiingste Kind u. der kleine Finger.
Gemeint ist Nagydtum, der als Freund des Konigs Abdu in Kano allmachtig war
ohne ein Amt zu bekleiden. Der Name NagyOtum besagt etwa: der von Groft-
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56

TJnd Ddnuma verlafit sich drauf,

bei euch, ilir von Kano, zn schmansen.

€r.

Lied, mit welchem der Sanger von dem Frennde des
Konigs Abdu von Kano, Nagydtum, die Freilassung
seiner wegen Glucksspiels gefangen gesetzten Sohne
erbittet. Znm Schlufi Mahnung an sie, — sich nicht

wieder erwischen zu lassen.

57 Du Sohn der Auta und dea Sitlei,

mein Bninneneimer, steh mir bei!

58 Ich fischte nach dir, bis ich made ward,

du Bogenhalt, Hofherr, weiBer Mann!

59 Sohn Auta’a, wer l^temd von dir spricht,

vergilt’s ihm; denn er iiberragt dieh nicht,

60 Welch Geschrei soil ich beginnen?

Soil ich briillen wie die Kuhe?

61 Oder bloken wie die Schafe?

Oder meckem wie die Ziegen?

62 Soli ich wie die Esel schreien?

Soli ich schreien wie das Pferd?

63 Nicht den Schrei des Maultiers spar’ ich,

krahe wie der Hahn sogar,

mn des Hofherm Haas zu finden.

eltem Erzogene, vgl. gyatuma alte Frau (Masc. gydtemi), Mi. gyatuma, z. B. in

dem Sprichwort Dunia gyatuma ce die Welt ist eine alte Fran, d. b. es gescbieht

nichts neues unter der Sonne. — b) Gugd ist trotz seiner Endung Masc., vgl. 5.

Der Bmnneneimer dient ofters als Gleichnis fur Heifer, Vennittler.

58 a) Zdbari Instrument, um herauszuholen, was in den Bmnnen gefallen

ist, nach Mi. eine mehrzinkige Gabel, nach A Bundel von 5 Ketten mit je 4 Haken.

Seine Handhabung bei der Suche nach dem Eimer versinnbildlicbt die Bemuhungen

des Sangers, Nagydtum'a Huld zur Befreiung seiner Sohne zu gewinnen.— b) Gdnfu,

nicht bei Mi. u. R, nach A ein Holz, das bei Anfertignng eines Bogens an diesem

befestigt wird, ihm die gewunschte Kniramung zu geben, daher nach M Symbol

der Starke. — Mai-fada nach M Giinstling des Hofes {fada Konigshof). — Bala-

rahe (entlehnt und mit H-Prafix) oder Bature redet der Schmeichler auch Ein-

geborene an, vgl. Bornulieder VIC, 1X2.

59 a) In Prosa howa yd-game-ka-, M gamd = zagd schimpfen, dagegen

gdma vollenden. — b) Bdma wiedergeben, rachen. Steigerung der Schmeichelei

:

Du brauchst dir von Niemand etwas gefallen zu lassen, well du am hochsten stehst

61 Twmdki, PI. v. tumkia weibl. Schaf, atcdki, PI. v. akuya Ziege, sind wie

dawdki v. doM Pferd u. a. innere Pluralbildungen ahnlich den arabischen.

€3 Zu ba m- vgl. 5. In-sdmu ist wie schon zd-in 60 ff. Konjuuktiv, ein

Modus, der sich nur am Pron. 1. Sg. (tn fur na) auspragt.
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64 Kadam biri y§-i t^nna,

Wenn Affe er tut Verwustung,

Giidu yd-kan yi,

Laufen er pflegt machen,

mai-gona bd i-gdn-si ba.

Herr des Ackers nicht er sieht ihn.

H.

65 Nd-kafa tdreko nd-gaji;

Ich babe gestellt Falle icb bin ermudet;

nd-kafa tdreko-n mekia.

icb babe gestellt Falle die des Geiers.

66 Ungulu mai-waiva-n ko^di,

Scbmntzgeier babend Narren den der Gier,

ungulu td-zo td-sigd.

Scbmntzgeier ist gekommen, ist bineingegangen.

67 And ?agagi da kosdkosd?

Wo Sumpfvogel mit Pelikan?

Su borintemke dm su~z6.

Sie „ alle sie kommen!

68 Walldhi, kam ba n-sdmo mikia ba,

Bei Gott, wenn nicht ich erlange Geier,

ungulu, ba za-m bdr-ki ba.

Scbmntzgeier, nicht gebe ich lassen dich.

I.

69 Domin wuya ke gaiya, ed-n samafi,
Wegen Schwierigkeit tnt Anfgebot, Kinder die der Bnrschen

don a-koma ke tosi.

weil man kehrt wieder tnt Trinkgeld.

64 Fiir harma hat A wie Mi. harna. M schreibt das 6 bier mit demselben
Zeichen, mit dem er d und ? wiedergibt, dem arab. ta.

65 a) Hier nd-gaji, 58 na-gaii-, j nnd S wecbseln in der Ausspracbe wie in

mancben Teilen Italiens. — b) Mekia ist der giofite der Geier.

66 Zn ungulu vgl. 55. Mai-wdwa statt des einfacben wdwa Narr ist auf-
fallend.

67 a) Der ?agagi ist nach R eine Wassergans mit weiBer Ernst, nacb Mi.
ein weiBer Vogel mit langen Beinen und langem rotem Scbnabel, doch nach A
groBer als der eigentliche Storch, welcber Mmua beiBt. Kgsakgsa ist nach M’s
Beschreibnng der Pelikan, nicht der Schwan, wie Mi. angibt. Freilich nennt B
fur Pelikan mai-z9ca „Bentelherr“ = Mi iaha da jika, doch hiermit bezeichnete
M im zoolog. Garten den Marabn oder Kropfstorch (Leptoptilus cmminifer nach
St. 247). — b) Borintemke (A horinHnke, Mi. borintumke, R borintunki) nach Mi.
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(Epilog; Die Sohne sind entlassen.)

64 Wenn der Affe Frevel ubt,

weifi er sonst davonzulaufen,

eh’ des Feldes Herr ihn sieht.

H.

Der Sanger schildert unter dem Bilde einerFalle und
verschiedener groBer Vogel, deren jeder eine be-
stimmte Person bedentet, wie er ein nrspriinglich auf
einen andern gemiinztes, von diesem jedoch durch Ge-
schenke rechtzeitig abgewehrtes Spottlied anf den
iibertragen babe, der sich weniger zahlungs willig

zeigte, und ladt Zuborer ein.

65 Mit Fallenstellen miiht’ ich mich ab,

dem Grofigeier hatt’ ich die FaUe gesteUt.

66 Da kam Schmutzgeier, der gierige Narr,

Schmutzgeier kam und ging hinein.

67 Wo sind der Storch und der Pelikan?

Schafreigen, alle mogen sie nahn!

68 Bei Gott, war der GroBgeier nicht zu fassen,

Schmutzgeier, dich werd’ ich nimmer lassen!

I.

Der Sanger verwirft unnotige Anstrengung and
verspricbt sich miiheloseren wie reicheren Gewinn
von den kleineren Orten der Umgegend als von
Kano selbst, das ihn, wie er durch die Blume zu
verstehn gibt, enttauscht hat (vgl. F), weil es mit
unechter Fr eigebigkeit prahle, ohne wirklich wohl-

zutun.

69

Ihr Burschlein, fiir Schweres nur kommt man zu Hauf;

nur der Wiederkehr halb zahlt man Trinkgeld drauf.

Pelikan, nach R eine Art Storch, auch nach M’s Bescbreibong dem Storch ahnlich,

nur etwas grSBer und mit weifien Flugeln. Der Name scheint den Anblick einer

Schar dieser Vogel mit einer Schafherde zu vergleichen (s. 62 tumkia, PL tumaki)

;

denn hofi ist hier synonym mit tafo Herde, wahrend es eigentlich einen ekstati-

schcn Tanz der H-Weiber bezeichnet, vgl. Einl., Saiteninstrumente
;

naheres ist

zu 293 meiner Bornusprichworter ausgefuhrt. Zu su mit folg. Sg. s. II 9. M
spricht hier dits, durch Assimilation aus duk s. 17 Anm. Im Text ist hier der

2. Halbvers von 66 als 3. Zeile wiederholt, meines Erachtens irrtumlich.

69 Hier und in 70 ist a man vor ie ausgelassen, dem in Prosa auch yi

„machen“ folgen wiirde. Gaiya ist Volksaufgebot, Heerbann. Ea Kinder gibt hier,

Kgl. 0«. d. Wist. Nachricbten. PhU.-bist. Kitts*. 19lfi. Heft 2. 14
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70 Dotnin defe ice sandd,

Wegen Nacht tut Stock,

don da fana ko da kofit na-tdkara.

weil mit Tag ob mit Bohr ich sthtee mich.

71 Kai-ni Aletini, Tinnbdu,

Eangizo, Katarkaica, SaboAgafi!

72 Na-sa zuma na-h>si.

Ich trank Honig ich wurde satt.

Mi ea bai madi-n demya sai kqrnafi?

Was geht geben Syrup der v. „ auber tlbalkeit?

73 Mai-madi ke talla,

Habend Syrup tut ausrufen,

mai-euma ya-na ddka a-tdrda-si.

habend Honig er tut hausen man beg^gnet ihm.

K.

74 Na-ddina tvdka-r Ddht,

Ich gab auf Ided das des

tun a b&fa figd ce ba i-bd~ni ba.

seit in letztem Jahr Tobe ist nicht er gab mir.

75 BiJfi-n donid na ku§ei,

Schwarz der Kurbis der der Graber,

has mdfafa, Ddlo Sika-n Mii!

tote Zerschneider, „ Enkel der des Handelsherm.

76 Ze-ka, dauko, kaivd, kazo!

Geh, hole, bring heim, komm!

ka-bai ma-roki, bd-iya sdta.

gib Bettler, nicht er Diebstahl.

77 Na-ii burumburmn a tuhme —
Ich horte Geklirr in Topfen —
mata, ku-duba Dalu ko ya-tdsi ne.

Frauen, seht nach „ ob er ist aufgestanden.

wie hanfig sein Sg. da, dem folgenden Wort Diminutivcharakter. Don ist aus

domin (da-mi-n) zusanunengezogen. Toii, bei Mi. u. R Bestechnng, ist genauer
Bakschisch. Der Sanger will sagen, wer sich der Gunst eines Madchens erfreut

babe, tne nur dann ein ubriges, wenn er wiederkommen wolle.

70 Zu toiara vgl. 54 if. dogafa. Auch R hat tokara.

71 Die hier genannten kleineren Stadte liegen alle bei Kano. Die ersten

beiden sind Fulbe-Namen. Ea-n gizo (vgl. 69 u. 21) bedeutet ^Kinder des Woll-

kopf8“, weU den Einwohnem ein besonders dichter Haarwnchs zugeschrieben wird.

Sabo-n gafi ist Nenstadt.

72 A schreibt za, nach welchem wohl das t der 3. Sg. verloren gegangen ist

M za^: Was soli ich dem Syrup zuschreiben, als Ubelkeit? Modi ist ein aus
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70 Zum Nachtgang nor wird der Stock benutzt,

derweil am Tag schon ein Sohr mich statat.

71 Nach Aletini fuhre mich, naeh Tumibau,

Eangizo, Neustadt, Katarkawa!

72 In Honig hah’ ich mich satt getrunken;

was schafit Fflaumsjrap als Ubelkeit?

73 Der Syruptrager schreit aus zum Verkauf,

den Honigmann sucht man zu Hanse auf.

K.

Spottlied auf Dalu, der demSanger eine versprochene
Tobe schuldig geblieben ist, deshalb fiir einen Dieb
erklart and ironisch aufgefordert wird, sichnunauch
grundlich and mit Erfolg als solcher zu bewahren.

74 Den Sang auf Dalu gab ich auf,

er schuldet ein Kleid mir seit vorigem Jahr.

75 Schwarzkiirbis vom Friedhof, des Spalters Tod,

Dalu, du Kaufhermenkel

!

76 Geh, hole, bringe heim und komm!

Gib dem, der bittet — er stiehlt ja nicht!

77 Da hort’ ich, wie’s bei den Topfen kracht —
schaut, Frauen, ob Dalu sich aufgemacht!

Fruchten gewonnener Syrup (naheres II 169). Demya s. 15. Komafi (nicht bei

Mi. and B) ist Unbehagen im Magen, etwa Sodbrennen oder saores Aufstofien,

ahnlich gamba, das Mi. {gdnba) durch VielfraBigkeit wiedergibt, wabrend es nach

M vielmehr Kiilpsen bedeutet.

73 a) Vor ite fehlt ye vgl. 14. Zu talla vgl. B mai-talla TrOdler. — b) J}aka

ist Zeitwort zu daki Hiitte, Zimmer: das Haus buten, daheim bleiben vgl. II 1.

74 Dalu (vgl. Pfl. u. 1’ 145 dalo BuUenkalb) hieB ein Mann in Gezdwa bei

Kano, der fiir die ihm gesungenen Lieder Gescbenke versprach, aber nie gab.

Der Name wurde fiir seinesgleicben typiscb; es findet sich der PI. ddloli.

75 a) A dornd, PI. dumami, M d^ma, PI. dpnomi, laut Mi. (duma) Flaschen-

kiirbis, Lagenaria vulgaris L, nach R nicht gegessen, sondern zur fierstellung von

Wassertopfen verwendet. Kusei oder kuseyl, PI. von kusewa Grab (Mi.). —
b) Kas haufige Verkurzung fiir kase-, der Imperativ mit Objekt ist, wie auch in

germanischen und romanischen Sprachen, eine beliebte Form fur Beinamen. Zu

ma-fafa vgl. Mi. fSfi Zerschneidung, besonders von kugelfSrmigen KOrpem. Der

Kurbis wird zu obigem Zweck in der Mitte der Quere nach gespalten. Stammt

er vom Friedhof, so stirbt nach dem Volksglauben der, der es tut. ZdSi ist das

Bomnwort fiir H madugu Karawanenhaupt, desseu unwiirdiger Enkel also Dcdu war.

76 Die erste Zeile ist ein Diebsmotto, das dem Dalu beigelegt wird. Ze-ka

altertiimlich fiir ka-ze. Zu bd-iya vgl. 32.

77 a) Burumburum Nacbahmung rasselnden Gerauschs vgl. II 190 kifinkirin.

Tvkane, PI. v. tukunya irdener Topf (Mi); vgl. d. PH. 61. — b) Zu »»« vgl. 40.

14*
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78 Kdda ka-Si sf)fo-n duka,

Da6 nicht du fuhlst Farcht die der Hiebe,

Ddlu, *aki ma ya-sa-si.

„ Esel auch er trinkt es.

79 Kdda ka-H zoro-n rami,

Dab nicht du fuhlst Farcht die des Lochs,

ko gafia ma na sigd.

sogar Eatte auch tut hineingehn.

80 Na-ki dilci-m bdnza,

Ich hasse Week das des Xutzlosen,

nd-ki foke, bd-n-na sQ-n mai-fqlfe!

ich hasse Stumperei, nicht mein Liehen das des Stumpers

!

81 Aiki-m bdnza sai kare,

Werk das des I^utzlosen nur Hand,

sai gadd ' mui-sare-n tabq.

nut Wildscliwein hahend Hauen das des Schmutzes.

L.

82 Ni and du and za-n kqma?

Ich wo und wo gehe ich zuruckkommen ?

Ki Kankan za-n kqma

ich nach „ gehe ich zuruckkommen

83 gida-n Idiristi,

(zum) Haus dem des „

ma-sa yabo babd-m Fazum.

trinkend Preis Oheim der der Fatma.

84 Yd - bid - ni, bd-si da ringi-m md-gamu
Er hezahlte mich, nicht er mit Eest dem

ko da bia-m hdsi ne.

oh mit Bezahlen dem der Schuld ist.

85 Yd-bid-ni, duzi ba-iya fdrgabd.

Er hezahlte mich, Stein nicht er Herzklopfen.

Mdl^ Idirtsu, ka-z6 ka-ii.

Meister „ komm hore.

78 Zur phraseologischen Verwendung von sa trinken vgl. H-Sprichw. 102.
79 Na poetisch fur ta-na, wie U fc'e fur ye-h. Nach diesem Verse stand

im Text als 3. Zeile gugd ma ya-sd-si den Elmer auch trank (nahm auf) das Loch.
Doch hatte nach M kada ka-ii ?oro-n rami davor wiederholt werden mussen.
Ohnehin lag schon der Parallelismus membrorum (H maimai) von 78 u. 79 vor;
mithin durfte gugd etc. nur eine schleppende Interpolation sein.

80 a) Zeitworter wie ki bassen, fi ubertreffen, sani wissen stehn in der Regel
wie bier im Praet. im Sinne des jederzeit, dauemd Giiltigen. — h) A fgke Oder
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78 So ftircMe dich doch vor Prngel nicht,

Dala, der Esel bekommt sie aueh.

79 TJnd fiirchte dich nicht vor dem Loch,

geht doch die Eatte selbst hinein.

80 Zwecklose Mlihe ist mir verhafit,

Gestumper, ich mag den Stumper nicht.

81 Zwecklose Miihe treibt nur der Hund,

treibt nur der Eber, der Dreck aufwuhlt.

L.

TrostliedzuEhrendes Idris, einesehedemfreigebigen,
jetzt verarmten Gonners, nebst einem Lobspruch auf
dessen jnngen Freund, der den Sanger fur dies yaho

belohnt hat.

82 Wo, ja wo kehr’ ich wieder ein?

In Kankan kehr’ ich wieder ein

83 im Hans des Idirim,

bei Fatma’s vielgepriesenem Ohm.

84 Der hat mich hezahlt, der vertagt keinen Best,

aU wsLr’s eine Schuld, die er begleicht!

85 Der hat mich hezahlt, der Fels, der nicht bebt.

Meister Idris, komm und vemimm.

hoke, M foki (o scheint dem Osten fremd zu sein) wnrde mir als synonym mit

banza angegeben. Vielleicht bieten Mi. fukd R fuka Atemnot, Asthma einen

Fingerzeig fur den genauen Sinn. Das PossessiTSufiix an ba-n-na zeigt das ur-

spriingl. Zeitwort ba nichtsein als substantivischen Infinitiv, ygl. 5 Anm.

81 Die zwecklose Tatigkeit des Hundes ist sein Herumlaufen, die des Ebers

das Aufwuhlen des Bodens mit seinen Hauern; safe bezeichnet den Hieb mit

scharfer Waffe, daher auch den BiB der Schlange. Tabd Schlamm und tdbo Narbe

werden in der Betonung and durch verschiedenes b auseinandergehalten.

82 Kankan ist eine kleine Ortschaft sudlicb von Kano in der Nahe von

Gezdwa, der Heimat des oben verhohnten Daiu. Kama iindet sich im Kano neben

koma.

83 Zu bdbd vgl. 21 Anm. Fa?um eine lautlich bemerkenswerte Nebenform

von Fdtuma.

84 Ftir das westliche ringi hat M’s ostlicLe Mundart kingi, und fiir m&-gamu
setzt er mu-gamu. Beides soil eine spatere Zosammenkunft bezeichnen, bis zu

welcher der Schuldner die Abtragung des Restes verschieben will, vgl. Mi. gamo
Zusammentreffen, tnd-gama ZusammenfluB. Da gamu indeB auch ubereinkommen

bedeutet, sind ma-gamu u. mu-gamu vielleicht als Yerbalformen anzusehn (ma
Prafix der 1. PI. im Futur, »»m im Aorist) und ringi-m ma-gamu als Redensart

des saamigen Schuldners: liber den Rest werden wir uns einigen.

85 Zur Kennzeichnung eines frbhlichen Gebers wie Idris dient im bstlichen

H-Gebiet die Wendong; Ta-fi ^ante -I gewoya ban (aus bdya-n) daki ka-kSma
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86 Ku-zo n-gaia md-ka cdjetm,

Komm daB ich sage aa dir Rede,

abi-n da Kanawa su-n-ka ce

:

Sache welche Elanolente sie haben gesagt:

67 Ko linzami ya-kaf^,

Ob Ziigeleisen es zerbracb,

ya-fi, gaha-m bak'i-n kare.

es iibertrifft Rlafter das Maudes des Hondes.

88 Koda strdi yd-karei,

Ob ancb Sattel er zerbracb,

yd-/? gabd-m bayd-n kare.

er ubertrifft Klafter das Ruckens des Hondes.

89 Koda takobi ya-bar gidd-n-sa,

Ob aucb Scbwert es verlieB Haus sein,

ya-fi, t^i-n hauyd bidr.

es ubertrifit Angebot das (v.) Hacke funf.

90 Ya-fi yankd-n kaii, sai ko ya-yanka

Es ubertrifft Scblachten das Hnbner, auBer oder es scblachtet

da-n akuya ko temkid.

Sobn den der Ziege oder Scbaf.

91 Kdfo da kdfo fago ya-kan yi,

StoB mit StoB Widder er pflegt macben,

da-n akuya sai zdwoyi.

Sobn der der Ziege nor Diarrboe.

92 Masokdno, gdrma kdre aiki,

„ Hacke beende Arbeit,

Mnge kuri-n duduga

!

Gehege Schutz der der Baumwolle!

93 Kane - n Lamara, yayd-n Usaini
Jiingerer Bruder der der „ ,

alterer Br. der des „

ydfo ne mai-zucia.

Knabe ist habend Herz.

ko-na fcuka das ist ein besseres Gescbeok, als wenn man (der Geber; nachher
hinter dem Hause herumgeht (um sich za fassen) and heulend wieder zum Vor-
schein kommt. — Zu ha-iya vgl. 32, Fdrgabd bei Mi. Sorge, Angst, Kummer
M falgdbd Herzklopfen. Zu mdl^m vgl. 16.

86 a) Aljana gehort zu den Fremdwortern, die im entlehnenden Volk eine
andre Bedentung gewinnen als daheim. - b) Su-n-ka ce ist nicht mit 8ch6n als
Plusquamperfekt dem Perfekt su-ka ce gegeniiberzustellen, sondem nur als dia-
lektische Variante des Westgebiets anzusehn. Ul.er su-ka-ce man sagt, es heiBt
bei ihnen s. meine H-Sprichw6rter I, 8, 13 f. u, a.

87 a) Linzami, bei Mi. lizami Zugel, eine Entlehnung wie litafi, labari (vgl.
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86 Lafi mich ein Wort dir kiinden,

das in der Kanoer Munde lebt.

87 Auch wenn des Zugels GebiB zerbrach,

reicht’s weiter als ein Hondemanl.

88 Ein Sattel, ri6 er auch entzwei,

reicbt iiber Hundenicken binaus.

89 Ein Schwert. ob’s auch die Scbeide verlor,

ist dock for hundert noch nicht feil.

90 Zu gut zom Hubnerscblacbten — o nein,

es muB schon ein Ziegen-, ein Schaflamm sein.

91 Der Widder leistet StoB um StoB,

das Zicklein kriegt den Durcbfall bloB.

(Zu dem jungen Freund des Idris);

92 Kanolieb, Hacke, die hurtig schafit,

des Baumwollfeldes schirmender Zaun!

93 Der Lamara Bruder und Husseins

ist ein beherzter junger Mann.

3, 28), soil bier genauer das Eisen im Maul bedeoten Kara, eine auffallende

poetische Nebenform ftir das zu erwartende haru, dient wobl dem uniibersetzbaren

Wortspiel mit liare. — b) Gabd, eig. Brust, als Proposition »vor“, konnte aucb

in diesem Sinne zur phraseologiscben Verstarkung von dienen; dock ist bier

vermutlich seine zweite Bedentnng Klafter beranzuziebn. Das Gleichnis will wie

die folgendeu bervorbeben, daB ein Mann wie Idris auch nach Verlust seiner Habe
mehr bedeute als Lente gewohnlichen Schlages. Zu ya-fi vgl. 80 Anm.

89 Der TJmstand, daB hauya Hacke, Schaufel und zugleich neben dem ent-

lehnten asnn 20 bedeutet, laBt wobl den ScbluB zu, daB die Hacken ehedem, wie

hente die Baumwollstreifen, als Zahlungsmittel dienten. Gemeint sind 100 Kauri,

in deutscher Munze 10 Pfennig.

90 Das Bild vom Schwert wird beibehalten und zum Hinweis darauf ver-

wertet, daB Idris den Gast nicht mit den ubiicben Hiihnem, sondem mit Lamm-
braten zu bewirten pflegte.

91 Das eben Gesagte bringt deu Sanger auf einen neuen Vergleich fiir seinen

Helden und dessen Gegensatz.

92 a) Der fiir Idris eintretende junge Freund tragt den Namen Ma-so Kano,

weil seine Mutter wiihrend ihrer Schwangerschaft nach Kano zog und ihn dort

gebar. A gdrma, PI. gdrmomi, bei M gelmd, ist nicht, wie Mi. ergibt, ein Pflug,

sondern eine Hacke mit breitem Eisen, die im Gegensatz zu der 89 genannten,

den Boden nur geschoben auflockernden hauya tiefe Furchen zieht (= /u^d, vgl.

32, 53). — b) M schreibt Mmge (— Mi. R) und kari abduga; kar* und in der

1. Zeile kare sind Imperative in Ohnlicher Verwendung wie kas 75.

93 Tayd, d. altere unter Geschwistern, ist ein Bomuwort; im H beifit der

altere Bruder sonst wa.
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M.

94 Malem, Sa-mtt, ka-Mi-nm,

Meister, zieh uns, fiihre uns,

Kogor ta Kanawa za-mii ic,

Nach ^ dem der Kanoer gehn wir gehn,

95 gidd-m Beki da-m Maizdgo

za Hana dem des „ Sohnes des „

mai-yana haha-m Bardu.

habend Schaum Oheim der des ^

96 Koda yana td-i wuyd,

Ob anch Scbaum macbt Scbwierigkeit,

ha a-resa ydnu giin-ka ha.

nicbt man ermangelt Scbaum Ort dein.

97 Mai-tudu-n dafawa, habg-n Guruza,

Habend Hiigel den Anfstiitzens Obeim der „

mai-ydna hahd-n Isdu,

babend Scbaum Oheim der „

98 Mai-4dmbugu ba-k garigdu, da-n Addudu,

Habend Scblagel nicbt du Locb, Sobn der Davids,

kdr ka-huga don lamuni!

dafi nicbt du schlagst wegen Burgschaft!

99 Mai-lnigii da hdgum hugu da damn
Habend Schlag mit links Schlag mit rechte

sai Bfkh dd-m Maizdgo.

nur „ Sobn der dee „

100

Arddu, tdo tia ddna,

Donner, Brei tut Hirse,

sinkafa na so-n tahd.

Reis tut Lieben das Schlammes.

94 a) Moffw s. 16, 25. Sein musikalischer Begleiter, an den Lied C ge-

richtet war, ist gemeint. — b) Kogor ist wie Karikan (82) ein kleiner Ort bei

Gezdwa. Stadte werden, auch wenn sic niciit auf a endigen, als weiblich behandelt.

Der Zusatz ta Kanawa unterscheidet es von der Fulbe-Siedlung Kog&r ta Fuklni.
Die Invasion der Fulbe hat eine ganze Reihe solcber Parallelorte geschaffen.

95 a) Seki schwarz ist bier Name bezw. Beiname, der wie Buna Leuten
von auffallend dunkler Hantfarbe gegeben wird. Mai-zdgo, der Name seines Vaters,
bedeutet nach M wdrtlich : Besitzer eines aus vollem Kocher herausragenden Pfeils

Oder einer vorragenden Lanze, vgl. Mi. R zdgo Harpune, Mi. zdgd (von zage) das
Vorbeigebn. b) Yana ist der Scbaum auf frischeni Indigo, der satte Farbung
verbiirgt; alter Indigo hat keinen Scbaum mehr und farbt matt. Deu Namen .Ba-

fdu (von bar lassen) deutet A als tiberlebendes Kind, dessen Gescbwister starben,
M wohl richtiger als den Sobn, welchen eine verstoBene Frau nach ihrer Wieder-
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M.

Preisliedauf denFarber Behi (Schwarz, Mohr) in Kogor,

eins der in der Einleitung erwahnten Handwerks-yafto.

Dem seiner Geschicklichkeit gespendeten Lob reihen sich Gleichnisreden an,

die gleichfalls auf ihn Bezug haben sollen: 100 f. erlautert die Anziehungs-

kraft, die Leute wie JBe^i auf den Sanger uben, 102—104 die schwierige

Lage, die ihm als hilfsbedurftdgem Scbafbock oder Hunde daraos erwaehse,

daB er die Gunst des Lowen Selci der der Hyane, eines Gegners des

Heki, vorgezogen babe.

94 Meister, leite und fiihre uns,

nach Kogor, dem Haussa-Ort, woUen wir ziehen,

95 zum Hause von Mohr, Maizago's Sohn,

dem indigoschaumreichen Ohm des Hardit.

96 So schwer der Schaum zu gewinnen ist,

er wird bei dir doch nie vermifit.

97 Gnruza's Ohm mit dem Buhl, der dich stiitzt.

Ohm Esau’s, der Indigoschaum hesitzt,

98 Sohn David’s, der nimmer ein Kleid zerklopft,

klopfe nie anders als gegen bar!

99 REt der Unken Hand und der rechten dazu,

so klopft nur Mohr, Maizago's Sohn!

(Gleichnisse fiir des Sangers Wahlverwandtschaft

mit dem Besungenen:)

100

Beim Donner, Hirse gehort zum Brei,

der Reis begehrt morastige Plur.

aufnalime geboren hat; eine Tochter wiirde in solchem Falle Abara genannt

werden. Vgl. II 23.

96 Zu gun-lea vgl. gun 30. M schreibt a gidd-n-ka in deinem Hause.

97 Tudu-n dafaica ist das Haufehen Erde, an das der Gelagerte sich be-

haglich lehnen kann, ein Bild fiir den Besitz, von dem er lebt. Guruza nennt

man laut M ein Kind mit groBen vorstehenden Augen. Bab^n assimil. aus babd-n.

98 Ba-m hugu „Sohn des Schlages“ ist nach Mi. ein kurzer Holzschlagel,

mit dem man frisch gewaschenes oder gefarbtes Zeug schlagt, um es glanzend zu

machen. M setzt ba-k, poetisch verkiirzt aus bd-ka fiir A’s bo; vgl. 17 Anm. zu

du. Gangdu (nicht bei Mi. R, bei M gaugau) ist das Loch im Kleide. A Adaudu

M Baudu David ist der Oheim (vgl. 21), da ja der Vater Maizago heiBt. A fear,

M kal fiir kdda. Zn Idmuni vgl. 3, 28. Es ist hier der Kredit, den der Besteller be-

anspruchen mochte, nicht etwa ein Pfand, das Beki vor seiner Arbeit zu geben hatte.

99 Biki hat in jeder Hand einen Schlagel und klopft abwechselnd, wahrend

andre Farber nur mit der rechten klopfen.

100 Aradu ist wie tcalldhi 68 ein Beteurungsruf. Na in der 2. Zeile ist

Hilfsverb, bei dem das Prafix fehlt, wie bei fc* in 14, 22 f., in der 1. wohl gleich-
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101 Wasci na so-n harkdra,

Spiel tut Lieben das der Schalmei,

ciki-n jizi sai ea-m bakd.

Baucli der Wildnis nur Kinder die Bogens.

10J2 Ydu ga kiira ga zaki,

Heut sieh Hyane sieh Lowe,

ga rago a gahd-n-su can.

sieh Widder in Brust ihrer dort.

103 Rand-tl kadun wmi ktm Mfta,

Tag den weun Einer ruht (in) Gesundheit,

rand-n tvoni bd za-i gan-ta ba.

Tag den Anderer nicht geht er sehn sie.

104 Rdn-da kure ya-sdnsano

Tag den Hund er schniiffelte

tukiinya kfira, yd fadd.

Topf Hyane, er fiel.

N.

105 Alla sdrki, ^a-n datcaki,

Gott Konig, Sohn der der Pferde,

sdfo mdi - karefi - n gabd

!

Falke habend Starke die der Brust!

106 Baldrabi-nd, ga si reha gardama,

Araber mein, sieb ihn trennen Streit,

gard ba sdka-l uiki!

Termite gib Anderung die der Arbeit!

a can na-ga kdrefi-n zucia.

in dort ich sehe Starke die des Herzens.

107 31<d-demi tara yd-ki jini-n zakd,

Habend Garbe neun er halite Blut das der Armensteuer,

ga mai-oku na nema ye-L

sieh habend drei tut Suchen er macht.

falls Hilfsverb mit feblendem Pralix, wobei aus der folgenden sg-n zu erganzen

ware, konnte jedoch aurh Demonstr. mit folgendem Genetiv sein. Brei wird auch
aus Bohnen bereitet, mit Vorliebe aber aus Hirse.

101 Karkdra s. im Anhang zu den Blasiiistrumenten in der Einleitung be-

schrieben. Die Verbindung mit nasa zeigt, daB bier karkdra gemeint ist, nicht

karkdra bebautes Feld, an das man wegen des folgenden jezi denken konnte.

Ein andres bei Mi. genanntes karkdra Ausschaben schreibt M kankdra.
103 In rana-n, bei A ran nan aus rana nan (Tag dort), tritt die Bedeutung

Ton n, n als Artikel zu Tage. M nennt red-da aus ran^da (104) fiir fono-n da
als gleichbedeutend mit rana-n kadan. A kun, fur das M kwa setzt, ist poetische
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101 Der Kinder Spiel verlangt Schalmei,

die Wildnis herbergt Jager nur.

102 Nun sieh die Hyane, sieh den Leun,

sieh dort vor ihnen den Widder stehn:

103 Wird Einer sieh ruhigen Wohlseins freun,

dann wird’s der Andere nimmer sehn.

104 TJnd roch der Hund der Hyane Topf,

am selben Tage Let’s aus mit ihtn .

N.

Lob eines frohlichen Gebers, des Stallmeistersohns,

and Spott fiber dessen reichen, aber geizigen Stief-

bruder.

Der Sanger hat jenem die Gunst eines Madchens gewonnen, das von diesem

begehrt war, und verhohnt den Verschmahten mit salbungsvollem Trost,

woranf er sieh selber wie in 5 f. laehend als unausstehliehen Plagegeist

sehildert.

105 Gott ist Konig! Stallmeistersohn,

du Falke mit der starken Brust.

106 Mein WeiBer, unbestritten voran,

Termite, die neue Arbeit schafft,

da seh’ ieh doch des Herzens Kraft

!

107 Zur Spende, die der Neungarbenherr scheut,

ist er, der nm: drei hat, mit Eifer bereit.

Verkiirzung von kwana rasten. sind Lowe und Hyane in ihrem Wett-

bewerb nm den Widder; der Sieg des Einen ist der Untergang des Andem.

104 Sansano scbniiffeln ist bei Mi. und R niebt genannt. Dies Sprichwort

von der Todfeindschaft zwischen Hyane und Hund filllt aus dem Rabmen des

vorhergehenden heraus.

105 a) Alla sarki Eingangsfloskel. M schreibt bald sarki, bald sariki; letz-

teres sei das ursprunglicbere. Daicaki, PI. v. doki Pferd, ist bier nach A Eigen-

name, laut dem sorgfaltigeren M der abgekurzte Titel des Stallmeisters am Konigs-

hof, eigentlich sariki-n dawdki. — b) Karffi Eisen, Kraft, dagegen kar^ tonemer

Wassertopf.

106 a) Zu halardbi vgl. 58. Die beliebte Wendung reha gardama besagt,

da& sein Erscheinen jeden Streit um den Vorrang beendet, weil er ersichtlich der

Erste ist. b) Die Termite, deren Zerstorungen immer wieder ausgebessert sein

woUen, ist ein Bild fur den Krieger, der die Zauber des Feindes stets zu uber-

bieten weifi und zu erneuern zwingt. Zu ba vgl. kas 75.

107 a) Der phraseologische Sinn von jini vcrdeutlicht sieh in der Redensart

twilbt jini-n-sa ich mag ihn nicht leiden, wiirtlich : ich hasse sein Bint. Zu yd-ki

vgl. 80, zu *!« vgl. 100. Zaka ist die Arroensteuer des Koran. — b) Von nema

ist yt-i abhangig zu denken : er trachtet zu tun.
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108 Komi-n dddi-n Iditira,

Was auch Angenehmes das des Jenseits,

gado da kudi ya -
fi.

- ta.

Bett mit Wanze es ubertrifiPb es.

109 Komi-n dddi-n da-n uhd-n-ka,

'Was auch Angenehmes das Sohnes Vaters dein,

se-i bald nia zricia.

geht es verderben zu (dir) Herz.

110 Bdiva, ka-bdr fist da ma-soyi:

Sklave, la6 Groll mit Lieb:

lean kd - resa - si, Alla ne ha i-ba-ka ba.

wenn du hast vermiBt es, Gott ist nicht er gab dir.

111 Bawa, ka-bdr fisi satnu.

Sklave, lafi Groll Erlangens,

kan kd-resa-si, Alla ne ba i-bd-ka ba.

112 Alla yd - bai da-n dawdki ;

Gott er hat gegeben Sohn dem der Pferde;

sdura-n sai su-i ctzo hanmt.

Eest der nur sie machen BiB Hand.

113 Ki kurma-n hankdka na Sdi:

Ich taub der Babe der des „

a-na kofd-n-ka, ka-na dird.

man tut Verjagen dein, du tust Herabhiipfen.

114 Ki hesfi ci feska nd - zo,

Ich Ausschlag i6 Gesicht ich bin gekommen,

ni nc sdree-n sdkira, ni kora ci kdi.

ich bin Splitter der des Hintern, ich Glatze ist Kopf.

0 .

115

Kaddn ba ka-sdn ba td-sun da zamd-n-ka ba,

Wenn nicht du weiUt sie weifi um Weilen deiri,

ka-san td-san da zamd-tl-ka nc.

wisse sie weiB um Weilen dein (ist),

108 Dieser dem Geizhals zugeschriebene Gedanke parodiert den frommen
Spruch komi-n dadi-n dunia, lahira td-fi-ta so wonnig das Leben ist, das Jenseits
ist besser. Komi-n hat den namlichen Artikel, der bei domi-n, dmLi-n 69 f. auf-
faUt. Zu yorfi-ia vgl. 80. Kodi (Pfl. u. T. 57) ware Homonym zu kv4i Gold,
wenn dies nicht, weil aus kurdi hervorgegangen, genauer kvtddi lautete

109 Sinn: Dein Stiefbruder ist dir trotz seiner Liebenswurdigkeit ein Dorn
im Auge, weil er nut dir erbt. Beide, yon verschiedenen Muttern, haben den-
selben Vater

;
doch wird nur der Jungere StaUmeistersohn genannt, weil derVater
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(Von Her ab richtet sich die Hede an den Stiefbrader:)

108 War’s Jenseits wonnig noch so sehr,

ein Belt voU Wanzen gilt dir mehr.
*

109 Dein Stiefbruder, ob er der netteste war’,

er macht dir doch das Herz nur schwer.

110 Knecht Gottes, lafi ab vom GroU nm das Lieb;

entbehrst du’s — niin, Gott gab dir's nicht!

111 Knecht Gottes, grolle nicht nm den Besitz:

entbehrst du’s — nun, Gott gab dir’s nicht!

112 Gott gab’s dem Sohne des Stalhneisters

;

da hann man sicb mu: in die Hand noch beiBen!

113 Bin ein tauber Babe, ich Bmder des Schai:

man wird gescheucht — und man hiipft herbei!

114 Als Kratze kam ich, das Antlitz zerfressend,

bin Splitter im Hintern, bin Haarschwund am Kopf,

0.

Klage, bei Fremden denRiickhalt finden zu miissen,

den Verwandte versagen.

Die Anrede, absichtlich dunkel gehalten, um nui’ von Eingeweihten ver-

standen zu werden, gilt einem Schwager, der, seit er reich geworden ist,

sich von dem Sanger und dessen Frau, der Schwester der seinigen, zuriick-

gezogen und den Ort gewechselt hat.

115

WeiBt du nicht, dafi sie nicht weifi, wo du weilst,

so wisse, dafi sie weifi, wo du weilst.

erst nach Geburt des Alteren zu dieser Wiirde kam. Ze-i assimil. aus za~i. Ma
poetisch fiir ma-ka dir.

110 a) Bdtca fiir hawa-n Alla. Fisi ist der stille VerdruB, hausi der rach-

suchtige Grimm. Dm die Anspielung nur den Nachstbeteiligten verstandlich zu

machen, gebraucht der Sanger, obwohl es sich um ein Madchen handelt, das Masc.

vid-fi&yij nicht 7tia~soyia. — b) Kan aus kaddn fiir kadan wenn.

111 Anch mit sdmu ist das Erlangen der Geliebten gemeint.

112 Sich in Hand oder Finger beiBen ist eine landesiibliche Geberde ohn-

mai'htigen Grimms.

113 Attribute, die Farben oder leibliche Mangel ausdriicken, werden wie

bier kurma mit dem Artikel vor ihr Hauptwort gestellt. Sdi, Bruder des Sangers

(vgl. 4), hat seinen Namen von sa, saye trinken, vermutlich weil er als Kind eine

Vorliebe tiir KloBbriihe hegte. — b) Die 2. Sg. steht baufig fiir nnser „man“.

114 Kesfi, nicht bei Mi. u. R, ist ein juckender Ausschlag. Zu Si s. kas 75,

zu kdi 8. 23.

115 So nach M’s Konjektur. A’s Lesart Kadan ka-sam ba ta-aan da zdma-

n-ka-sdm ha, ka-san td-sdn da zamd-n ka-san, wenn du weiBt, sie wisse nicht,
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116 Kaddn ha ka-sam ma-kari-n-ta ba:

Wenn nicht du weifit Bedeutang ihre

:

kaddn’ ba ka-san da zamd-m-mu ba,

wenn nicht dn weifit um Weilen unaer,

mu rnu-n sdn da zamd-n-ka nc.

wir wir wisaen um Weilen dein.

117 Nd-sa gero zd-i kds-ni.

Ich trank Hirse geht ea toten mich,

tdba td-i nti-ni mdgani.

Tabak er macht fur mich Heilmittel.

118 Kaddn ba ka-san ma-kari-n-ta ba:

Wenn nicht du weifit Bedeutung ihre:

d&ngi-na dtik zd-su kds-ni,

Verwandtachaft mein alle gehn aie toten mich,

bare sii-n cece-ni.

Fremde aie haben gerettet mich.

P.

119 Ba don kunya-r Abdu ha,

Nicht wegen Scham der (vor) „

ahi-n da na-ke so, zd-m fa^d.

Ding, welchea ich tue wollen, geh ich aagen.

120 Mai-oa da berici-n rand

Hahend Mutter mit Schlafen dem Tagea

ba-ni sg-n-ta, ba-n-na ko gaise-ta,

nicht ich Lieben ihr, nicht mein sogar Griifien aie

121 itd-r kiniMbi, sigia.

Mutter die der Ohrenblaserei, uneheliche Tochter
ud-r kitikq, atgungamu.

Mutter die der Luge, Zwiachentragerin,

td-siya daki td-fitd.

aie ging hinein Hiitte, aie ging binaus.

122 Mi a-ka bai wa bora?

Waa man gibt zu Nebenfrau?

BofU bdurn-r kUia.

Nebenfrau Sklavin die der Mitfrau.

das Weilen, das du weiBt, so wisse, aie weiC das Weilen, das du weifit" ist noch
rerzwickter. Ta geht anf d.e Frau des Sangers, wie mu im folgenden Verae auf
sie tmd den Sanger; zum Tempus vgl. 80. Ne (vgl. 40 f.) scheint hier gegenuber
der Negation des ersten Satzes die Bejahung hervorzuheben.
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116 Und weifit du davon nicht den Sinn:

Wenn du nicht, wo wir weUen, weifit,

so wissen wir doch, wo du weilst.

117 Klofibriihe trank ich und starb fast daran,

da ward mir Tabak zur Arznei!

118 TJnd weifit du davon nicht den Sinn:

All meine Sippe sann mir Tod,

da retteten mich Fremde.

P.

Schmahlied auf eine Verwandte (die fiir das vorige
Lied vorausgesetzte Schwagerin?), welcher das Los,

von einer begiinstigten Nebenfrau totgepeinigt za
werden, zugeschrieben oder gewiinscht wird.

119 War’ mir nicht Scheu vor Abdu bewufit,

ich sprache mich aus nach Herzenslust.

120 Die Tochter von der, die da schlaft am Tag,

sie, die ich nicht leiden, nicht griifien mag,

121 die Mutter des Klatsches, die Bastardin,

die Mutter des Trugs, die Verhetzerin,

von Haus zu Haus ging aie her und hin.

122 Was gibt man wohl der Nebenfrau?

Sie ist die Sklavin der Lieblingsfrau.

116 Zu ne s. vorige Anm.

117 Gero Pennisetura spicatum ; hier ist /urd, der daraus bereitete, in Wasser

Oder Milch aufgeloste Klofi, gemeint. Ads-, auch kan-ni aus kdse-ni, vgl. 75.

118 Bare ist bei K als an alien angegeben.

119 Abdu ist nach A ein Vetter des Sangers, nach M der Konig von Kano

(vgl. Uberschrift zu G). Za-m fiir ed-n, weil das folgende f bilabial ist.

120 Hier do wie 38, 121 u. a. Ba-ni s. 5, ha^na s. 80.

121 a) Kinibibi nach A Ohrenblascrei, Klatsch. Sege, in Kano auch s|pe,

PI. slgu (134), im Feminin segia (Kano segia) bedeutet ursprunglich uneheliches

Kind, dann verkommenes Geschopf und ist ein beliebtes Schimpfwort. — b) Kitikg,

nicht bei Mi. und R, ist nach A Ubertreibung, Aufscbneiderei, nach M Luge.

Algungumi ist der, der zwischen Freunden und Verwandten Zwietracht sat. —
c) pdki der Einzelwobnraum, daher Stube, lliitte, vgl. 73.

122 Hier hat ka den Sinn des GewohnheitsmaBigen, vgl. 86. A M bora, PI.

borori, ist die vernachlassigte Gattin, moa, PI. moot, die Lieblingsfrau, wofur bier

einfach kisia Mitfrau (von kiM Eifersucht) gesetzt ist.
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123 Daga da - I - lauie sai da - n Icort

Von Kind dem der Sichel bis Kind dem des Kochers

si a-ka hai wa bora.

124 Ta-sare daki-n Msia,

Sie fegt Hauscben das der Mitfrau,

ta-Konke kaya~n ktsia.

sie wascht Zeng das der Mitfrau.

125 Kaddm iconndn ba i-kas-ta Id,

Wenn dies nicht es totet sie,

ta-cdsa demi-n gero dart.

sie drischt Garbe die v. „ bundert.

126 Kaddm tvonndn ba i-kds-ia hd,

ta-cdsa dhni-n dawa dari.

127 Kaddm iconndn ha i-kds-ta bd,

ta cdsa dhni-n maiwd dari.

128 Kaddm iconndn ba i-kas-ta hd,

ta-z6 ta-i cdsa-n dehgifd,

sie kommt sie macht Dreschen das der Flachskapsel.

129 Kaddm iconndn ha i-kds-ta ha,

ku-dangdna, Alla yd-isd.

barret, Gott er geniigt.

Q.

130 Mdleni, Mka-m wdi - bakd,

Meister, Enkel der des Herrn des Bogens,

sa guremt, sa zirkia I

setze „ ,
setze Suite!

123 In da-l ist I nicht feminin, sondern assimiiiertes n. Tia driickt bier das

Diminutiv aus: nur das winzigste, wertloseste wird der vernachlassigten Frau
gegeben bezw. vererbt.

124 a) Zu ddfct vgl. 121. Im Gehbft des Gatten hat jede seiner Frauen ihr

Hanschen. — b) Wie der Artikel zeigt, .reiht sich kdya in seinem Geschlecht den
unter 5 genannten Wortern ein; es wird ursprunglich Last bedeuten, wohl von
jfcot bringen, sodann Geratschaften, Sachen, Zeug.

125 ff. Kadam aus kadan vor w. Das cdsa, in seinem Zweck unserm Dre-
schen entsprechend, ist das Staropfen der Ahren bezw. Rispen mit einem schweren
StoBel {tabajia, Pb tdbare) in einem groBen Morser (turumi, PI. turdme, vgl. 15).

Beide bestehn aus Holz, gewohnlich aus dem des gamSi (Mi. gamji breltblattrige
Kautschukbaumart) oder der kaddnya (Bassia Parkii). Das Qualvolle dieser Tatig-
keit ist nicht sowohl die Anstrengung, als die dabei aufsteigende Spreu (kaikai)
die fiberall in die Poren eindringend ein unertragliches Jucken erzeugt, und zwa^
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123 Vom Siehel- bis Kocherchen — kleinstes nur,

das bietet man der Neben&an.

124 Sie fegt das Haus der lieblingsfran,

sie wascht das Zeug der Lieblingsfran.

125 TJnd richtet dies sie nicbt zu Grund,

so drischt sie Gero, hundert Bund.

126 tTnd richtet dies sie nicbt zu Grund,

so drischt sie Dawa, hundert Bund.

127 Und richtet dies sie nicht zu Gmnd,

so drischt sie Maiwa, hundert Bund.

128 Und macht auch das ihr nicht den Garaus,

so kommt und drischt sie Flachssamen aus.

129 Hat sie auch das nicht hingerafft,

so hairt! Es ist Gott, der Genuge schafft.

Der Sanger anfiert sich bitter iiber die Falbe, die

grofitenteils seine Kunst nicht zu schatzen wuBten,
sondern ihn darben liefien, und ergiefit die voile
Schale seines Grimms iiber den Fulbe-Burgermeister

von Dausai.

£r schildert diesen, der ihm beim Streit um die Jagdbeute einen Freund

erschlagen hat, als heruntergekonimenen, im Schmarotzen mit ihm selber

wetteifemden Kerb

(Die Wirkung eingestreuter Fulbe -Brocken, denen sich unten in 158 ein

Fulbe - Sprichwort anreiht, versucht die Ubersetzung durch franzdsische

Wiedergabe zu veranschaulichen.)

130

Meister, des Jagers Enkelkind,

schlage die Laute, die Saite geschwind!

ist dies kaikai bei dawa schlimmer als bei giro, noch schlimmer bei maiwa, am
schlimmsten bei dengira. Giro (s. 117) wird hOher geschatzt als dawa (vgl. 100)

das Sorghum vnlgare. Naheres fiber beide St. 626 ff. Maiwa ist eine weifiliche,

kleinkornige Hirseart, von B als Holcus cemuus bezeicbnet.

129 Mi. dahgana verpfanden, versetzen; dangdna Pfand, Sicherheit, Geduld,

Vertrauen. Letzteres bedentet bei R fruh verwaiste, in Pflege gegebene Kinder.

Ku geht auf die Lieblingsfran und den Gatten. Alla gd-isa s. 60.

130 Diese Anrede findet sich, wie hier an den ersten Musikns seiner Be-

gleitung gerichtet, schon 16 und ahnlich 19. In 19 wird fortgefahren : ka-kd4a

mini gurfmi. Hier wurde mir sa als synonym mit kdda angegeben.

Kgl. Gee. d. Wiie. Nachriciteu. Phil.-iiet. Klawe. 1916. Heft 2 15
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131 Nd-kada tdk^ sigid,

Ich babe gescblagen Weise die der Bastardin,

ringi take-n sege.

Best Weise die des Bastards. «

132 A can na-ga wasewd-r gaH ;

In dort icb sab Auseinandergehn das der Stadt;

riSia ta-ba-ni,

Brunnen er gab mir,

gugd na nema ye-ki-

Eimer tut Sucben er meide.

133 MutanQ-ii Mreki su-m btdi-ni,

Menscben die (v.) Gute sie baben gesucbt micb,

wofi SM-w Jiore-ni.

(v.) Wertlosigkeit sie baben verjagt micb.

134 Fulani-n kireki su-n tafi,

Fulbe die (v.) Giite sie sind gegangen,

su-m bar-mu da sign ed-h kare.

sie baben gelassen uns mit Bastarden Kindem den Hundes.

135 Sai kasua „mi-dUle“,

Nut Markt

da-n kbsdi „mi-nydmc‘‘,

Kind das BobnenkloBes

136 ed-r tvoind „mi-nyd)ne‘^

,

da-n fogo „mi-nydme“,

137 da-n sOtd „mi-nydm6'‘,

kuUkuli ^mi-nydme^,

138 da-ii kUisi „mi-nydmS‘‘,

da-n tubdni „mi-nydme‘^

,

131 Take bedeutet nach Mi. Beiname, nach M die Kennzeichnung nicht so-

wohl durch das Wort, als durch die musikalische Weise, also eine Art Leitmotiv.

Es hangt wobl mit taki Tritt, FuB zusammen und gelangt zu seinem jetzigen Sinn

entweder vom Rhythmus des Tanzschritts aus oder vom Fufi als Mafi aufgefaBt.

Zu segia, seg% vgl. 121.

132 Zu wafewa vgl. Mi. watse sich zerstreuen, verziehen. Es bezeichnet

bier das Auseinandergehn der Leute angesichts des Sangers; sie driicken sich,

um nichts geben zu mussen. Mit dem Brunnen ist nach M der Fulbe-Hauptling

des betr. Orta gemeint, mit dem Eimer (vgl. 57) sein Hofgesinde gleichen Namens.

Zu na nema ye-ki vgl. 107, wo die gleiche Konstruktion vorliegt.

133 a) Sida — nema sucben. B, der den d-Laut noch nicht kannte, schreibt

bidda, ahnbch R bid(d)a, b) V7ofi setzt wohl das vorhergehende mutane - h
voraus und ist dann als abstraktes Neutrum anznsehen

; ware es Subjekt ohne
jene Erganzung, so wurde der Plur. des Zeitworts auch den des Subjekts fordern,

der wofvfvka lautet.
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131 Der Hurentochter spielt’ ich sie schon,

nun fehlt noch die Weise vom Hurenaohn.

132 Dort, seh ich, driickt man sich insgemein;

wohl gab der Rninnen mir, allein

der Elmer trachtet mich los zu sein.

133 Die Guten haben nach mir begehrt,

Nicbtsnutzige mich abgewehrt.

134 Die guten Fulbe zogen fort,

UeBen nur Huren- und Hundsbrut uns dort.

135 Nur auf den Markt kann ich „aller‘‘,

ein biBchen BohnenkloB „manger‘^,

136 muB Hirsekiigelchen „manger“,

ein wenig Knollenfrucht „‘tnanger“,

137 muB Bohnenstangelchen „manger‘‘,

ein Happchen ErdnuBkloB „manger‘‘,

138 ein Scbnittchen Trockenfleisch „f»anger‘^,

ein biBchen Bohnenbrei „tnanger‘',

134 Fulani ist PI. zum Sg. Bafulatani. Zn segu vgl. 121.

135 ff. Die Zeitworter dieser Verse gehoren dem Fulfulde an. A, der es

verstand, sprach dille, nydtne, schrieb aber diniai, ngamai, hatte also wobl das

auf ai, mundartlicb rielleicbt aucb auf e endende Pntur im Auge; mi-diUe hiebe

denmacb: icb werde gebn, mi-nyame ich werde essen, vgl. die Lehrbucher von

Reichardt und Westermann. Ba gibt wie in 123 dem folgenden Worte Diminutiv-

cbarakter, ebenso 136 das Feminin ga-r, fur das M bier da-l scbreibt statt

seines sonstigen s-l- Die bier angegebenen Gericbte sind die wohifeilsten und am
wenigsten gescbatzten der Haussa-Eiicbe, wie der Markt sie bietet. Kgsai nach A
gebackene KlOfichen von gcstampften Bobnen und Wasser, nach M kleine in

beibem 01 oder Schibutter gebackene ElbBchen ans Bohnenmehl.

136 a) Ea-r s. vorige Anm. Woina (Mi. wdina) gestampfte Durra, mit 01

zu kleinen Eucben von 10 cm Durchmesser verbacken, nach Mi. Pfannknchen. —
b) IRogo (vgl. 53), nach St. an der Eiiste Cassawa genannt. Wenn der Volks-

mund laut Pfl. n. T. 12 dieser Enollenfrucht nacbriibmt, wer sie baue, errege den

Neid seiner Verwandten, so hiingt dies wohl damit zusammen, dab sie laut St. 634

wahrend der Trockenzeit, bevor Mais und Gero (vgl. 117) reif werden, nach Be-

darf aus dem Boden gezogen wird und stellenweis das Hauptnabrungsmittel bildet.

137 a) Soto, M soto, wird von Mi. mit kosai (135) identifiziert und unter-

scheidet sich aucb nach A nur insofern davon, als kosai in runder, soto in Stangen-

form gebacken wird. — b) Kulekuli, bei Mi. u. R nicht angegeben, bezeichnet

die Elobe, die aus den Riickstanden der zur Olgewinnung ausgeprebten ErdnuB

bereitet werden und mit Salz vortrefflich munden sollen. Vgl. hiennit das von B
Centralafr. Vokab. S. 176 Anm. 7 unter dem Namen pose (Brechen) beschriebene

aus der bitteren Mandel bereitete Nationalgericht.

138 a) Kilisi, PI. kilisosi, die getrockneten Streifen Fleisch, die als Reise-

vorrat dienen. — b) Tubdni ist mit Wasser verruhrtes Bohnenmehl, das in Mais-

blatter eingewickelt gekocht ist. Dieser Verwendbarkeit dankt der Mais das

Epitheton mai-yewa n sane der mit viel Zeug behaftete.

IB*
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139 ea-r gujid „mi-nydme‘‘

,

eg-r tafasd „mi-nyame‘‘ —
140 ha - ji, Ftilani wofi,

du hast gehort, Fulbe nichtig,

„hirawandu“ , ha-su da kunya ho kaddn.

nicht sie mit Scham ob wenig.

141 Kanawa-n Zaugdna su-n kird-ni,

Kanoer die (v.) „ sie haben gerufen mich,

Dausai ya - kore - ni

„ er bat verjagt mich

Dausai mai-£a-r tagta.

„ habend rot die Kappe.

14^ Mii-n ze gam ni da kdi,

Wir sind gegangen Gelage ich mit dir,

mu-n wasoso ni da kdi.

wir haben gegrapst ich mit dir.

143 Malftn heki-m md-farauci,

Meister schwarz der Jager,

mai-kwdnta-kqYiki.

habend Eiesenknuttel,

mai-kutimd ka-ce kori

!

habend Penis du sagst Kbcher!

144 Malfm beki-ni md-siaci!

Meister schwarz der durftiger!

Si ne ya-kas Atiku,

Er ist er totete „

md-soyi-n Danuma.
Freund den des _

139 a) Gvdia, M guisia, der Ostliche Name fur Arachis hypogaea (vgL Pfl.

u. T. 14), im Westen gyeda, B’s yerkurga ist vieUeicht aus ga-r gvjia komunpiert!— b) Tafasa Kraut mit kleinen Blattern, die im Sommer getrocknet die mia
(Gemnsebruhe) wurzen, im Winter grun mit 01 und Zwiebeln in Wasser gekocht
werden, Es gilt fiir wenig bekommlich, Kost armer Leute, vgl. Pfl. u. T. 2

140 Das Fulbe-Wort iirawandu ist = H da-« itare Hundesohn. Es mnfl
also ein Einzelner gemeint sein, namlich Dausai (141 ff.), der nach seiner Stadt
benannt wird und auf den schon sege in 131 vorausweist.

141 Zaugdna ist eine kleine wenig angesehene Stadt des Kanogebiets von
der man sagt ha gaji ha ce sai kargo da Sahara {kargo u. Sahara s. 35) d h es
ist gar keine Stadt, sondern nur Busch - also rein landlich. Dausai Name einer
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139 mn6 ein paar Erdnufilein „manger‘‘,

ein wenig Schmalhanskraat „manger‘‘ —
140 Nun weifit du’s, Fulbe taugen nichts,

„fils d’un chien‘‘, ohne die mindeste Scham!

141 Die Haussa Zaugana’a liefen micb,

doch Dausai hat mich fortgejagt,

Dausai mit der dreckigen Kappe.

142 Zum Gastmahl zogen wir, ich nnd da,

um die "Wette frafien wir, ich und do.

143 Du schwarzer Patron der Jagerei

mit dem klobigen Stock und dem Glied dabei —
man meint schier, daB es ein Eocher sei

!

144 Der schwarze, elende Patron!

Er iflt’s, der Atiku gemordet hat,

den Trautgesellen JDanmna’a.

Ton Fulbe bewohnten Stadt, bier von ihrem Oberhaupt gebraucht. Tagia, arab.

taqiya, weifie SchweiBmutze
;
za rot bezeichnet ihre Unsauberkeit.

142 a) (rfira bei Mi. 1) gute Mahlzeit, 2) Morgengabe, bei R Zugabe, Ge-

winn beim Handel, bei M Gastmahl, wie es hier vorliegt. Da gara auch besser,

Ueber bedeutet, liegt die Annahme einer friihen Entlehnung des arab. ^ir nicht

fern. — b) Wasoso, nach Mi. das Grapsen, ist der hastige Wetteifer, wie beim

Spiel, so bei der Arbeit und beim Essen, wie bier. Mu-n steht in poefischer

Eiirze fiir mu-n yi wir haben gemacht. Der Sanger wirft ihm vor, ein ebenso

armseliger Scbmarotzer zu sein wie er selber.

143 a) Malem (vgl. 16) ist bier h5bnisch gemeint. Ferner ist bfW nicht

Name wie 95, sondern in dem Sinne zu verstehn, in dem der Neger in Nord-

amerika seinesgleichen bloody nigger nennt, doppelt verletzend fiir einen Vertreter

des hellfarbigen Fulbe-Volks. Auch md-farauei Jager soil hier herabsetzend wirken,

im Einklang mit dem Sprichwort mdfafaitci bd-M da komi sai kamuka-n-sa ein

Jager hat nichts als seine Hunde. — b) Zur Deutung des ratselhaften kwanta-

kojiki bieten Mi. u. R keinen Anhalt. M gibt anheim, ob nicht mi-ktcgnto a

dkurki sich duckend im Hubnerkorb gemeint sei, erklart indeB auch A’s Deutung

jgroBer, dicker KniitteP fiir haltbar. Kwanta-koriki oder kwanta-Jcdrama werde

in diesem Sinne fiir sandd den gewohnlichen Stock gebraucht und auch allge-

meiner als Bild des Ungeschlachten, so in der Verbindung kivanta-kgriki-n doki

Biesengaul, kwanta-korPci-n mvdum Schlagetot, ktoanta-kgriki-n mace Dberweib usw.

Der Kniittel solle den Verspotteten entweder als seine Waffe mit Dieben in Pa-

rallele stellen oder wie kutuma (nicht bei B, Mi. u. R) nach einer bekannten

Wendung als einziges Besitztum gelten. — c) Ka-ce im Sinne von „man mochte

sagen, sollte moinen" H L 38. Unformigkeit der Pudenda ist ein beliebter Vor-

wurf in Spottliedem, vgl. II 17.

144 Danuma s. 66. Atiku ist ein Fulbe-Name aus dem Arabischen.
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R.

145 JSabdt^re niai-sule, and

Bomuer, habend Olatze, wo

uwa-ia ta-tafi dtha-n ydktia?

Mutter dein sie ging Snche die der „

146 BcAdrhare da-m Borno da-n Gaiatva,

Bomuer Sohn der v. „ Sohn der v. „

segff mai-kdsi-n zaki.

Bastard habend Kot den Schrotmebls.

147 Babdrbare ^-m Fanna si ne,

Bomuer Sobn der der „ er ist,

ya-kdma gurmi-na za-i zenka.

er fa6t Mandoline mein gebt er zerreifien.

148 Fa-ce: aktil ka-z^ka gmmt,

leh sage; Wenn du zerreiBt Mandoline,

nm - i fdda da alkali za-i san da mu,

wir werden machen Streit und Richter gebt er wissen mit uns.

149 Aktil ka-zmha gurmi,

ma - i fdda da safiki Bello ya - gam - mu.

wir werden machen Streit und Konig „ er wird seben uns.

s.

150 Nd-san suna-m md-ksri,

Icb weiB Namen den des Scbmiedes,

na-san siina-m md-kerd.

icb weiB Namen den der Schmiede.

151 Ni ne Alla-n segia,

Icb bin Gott der der Bastardin,

ba wgni ne Alld-n-ta ba.

nicht anderer ist Gott ihr.

145 a) M erklart suU fur Glatze (= ro 114) und bestreitet A’s Wieder-

gabe Ton mai-suU durch; ohne Hose. — b) Statt uwd-ka, wie maninDaura sagt,

w&re die ubliche Kano-Fonn uwd-r-ka zu erwarten
;
doch werden grade von diesen

Femininzeichen in den einzelnen Landschaften nicht selten eigne und fremde
nebeneinander gebraucht (vgl. 106 saka-l statt saka-r). Sonstige Varianten nach

M: UwdA-ka in Damdgaram {Zindir), uwd-^-ka in Azhen, uwa-t-ka in Hadeza
uwork-ka in Kebbi, uwa-n-ka in Sokoto. Ydkm ist nach Mi. ein Kraut, dessen

Blatter zur Saucenbereitung dienen; vgl. St. 649. Es ahnelt nach M dem' Flachs,

wird in Bomu gem zu Briihe verkocht, gilt aber bei den H wie tafasa (139) fur

die Kost kleiner Leute in schlechten Zeiten.

146 a) M schreibt Ma-burhare, eine Dissimilation aus dem regelrechten Ba-
hdrbare. Gaiatca ist eine von Bornuleuten bewohnte Stadt im H-Gebiet unweit
Gaia. — b) Auch die Exkremente mus.sen zum Spott herhalten (vgl. II 30), bier
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B.

Schmahlied auf einen Bornamann, der des Sangere
Mandoline (gurmi) angefafit hatte.

145 Du Bomumaim mit der Glatze, sag’,

wo ging deine Mutter dem Hungerkraut naeh?

146 Kanuri aua Bomu, aus Gaiawa,

du Hurensohn mit dem Gfraupenkot!

147 Er ist’s, der Kanuri, der Fannasohn,

der mein Saitenspiel packt und zerreiBen will.

148 Ich sag’ dir: Zerreifit du mein Saitenspiel,

gibt’s Streit zwischen tins, und der Kadi erfahrt’s.

149 Wenn du mein Saitenspiel zerreiBt,

gibt’s Streit, wo uns Bello der Konig siebt.

S.

Offene Gestandnisse des Sangers iiber seine Lage
und Grnndsatze, also Variationen fiber das Thema:
Wes Brod ich esse, des Lied ich singe — nnd nmge-

k e h r t.

150 Ich weiB, was ein Schmied zu bedeuten hat,

ich weiB auch, was fur Schmiede es gibt

151 Der Hurentochter Gott bin ich,

sie hat keinen anderen Gott als mich.

in Anspielang auf schlechte Kost, mit der die Bornuleute von den H gehanselt

werden, vgl. Bomulied 24.

147 a) Fanna oder Fannata, beliebter weiblicher Name in Boniu, auf die

Affin ubertragen, gleichfalls Gegenstand der Neckerei. — b) M zumka, Mi. tsunka

zerreiBen. Churmi s. Einl.

148 a) Akul, bei Mi. u. R nicht angegeben, soli fiir kadan wenn stehn

;

man konnte es sonst fur arab. aqul halten. — b) Ma mit zweigipfligen Hochton

ist Futurbildung. San da s. 38 f., 115 ff.

149 Wenn mit Bello der Konig von Kano gemeint ist, so ware dies der

Nachfolger (s. II164ff.) des zu G genannten und wohl auch 119 gemeinten Aftdw,

R mithin jiingeren Urspmngs. Von yd gilt das zu 148 iiber ma gesagte. Gam-mu

steht fur gani-mu.

160 Mit suna ist nach M nicht der Name eines bestimmten Schmiedes,

sondern der Typus Schmied gemeint, der bei den H in geringer Achtung steht.

Die Wendung ist aufzufassen nach Art des Sprichworts Nd-sani Fuldfula mdras-

kirki, na-sani lulani masu-kirki ich weiB, der Fula taugt an sich nichts, aber ich

kenne auch gute Fulbe (vgl. 134, 140). Der Sanger will sagen, er schatze die

Lente nicht nach ihrem Stande, sondern nach ihrem Wert, d. h. dem Wert, den

sie fiir ihn haben.

151 Hier ist segia kollektiv zu verstehn ; M setzt den PI. (eigentUch Dual)

iigidi nnd demgemaB nachher Alla-n-su. A erlautert den Vers durch die Angahe,
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152 Kaddm mai-kauia yd- game -ni,

Wenn habend Qescbenk er schmahte mich,

ni mai-fda za-n gamd.

ich Geizhals gehe ieh schmahen.

153 Mai-icautd na-san gidd-n-su,

Habend Gescbenk icb weiB Haus ibr,

si kua hd i-san nd-mu ha.

er aucb nicbt er weifi das unsere.

154 Gidd-m mai-roa na-zane-si,

Hans das des Geizbalses icb qu^te es,

bd-n-na sg-n mai -so-n-sa md.

nicbt mein Lieben das des Liebenden sein aucb.

155 Guzit-n terrni, ka-z6 ka-fi :

Boden der des Morsers, komm bore:

zaya in - gdia md-ka aljema.

steb dafi icb sage zu du’ Rede.

156 Gidd-m mai-roa sd-ku ie,

Haus das Geizbalses gebt ibr gebn,

ku-n ci keime, kwa kun k<^me,

ibr efit (s. Anm.) scblaft,

kudi-n gisfi ma su-n tvttyd.

Geld das Salzes aucb sie erscbweren.

157 Fuldtanci ne yd-fadd,

Fulisch ist es bat gesprocben,

ha i-yi fada-n Tcdria ha:

nicbt es macbt Sprucb den der Luge:

158 To bote tvoni, dgm mangdni,

kam babu bote bd mangn.

wenn nicbts nicbt.

T.

159 Ni ba kdria ba na-ke fadu,

Icb nicbt Luge icb tue Rede,

juyi-n dura na-ke fadd.

Wecbsel den der Welt ich tue Rede.

die betr. Weiber batten den Sanger beschworen, sie nicbt linger zu verspotten

und sicb dabei der Wendung tt rasek bei deinem Haupt statt des ublicben wallahi

bei Gott (Tgl. 68) bedient.

152 Gama a. 59.

153 Sinn : Fur micb ist wichtig, wo icb Geber finde, fiir sie gleicbgultig,

wo ein armer Teufel wie icb wohnt. Der PI. su, mu gilt den Hausgenossen!
Sa-n-na s. 120.
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152 Wenn der, der mich beschenkt, mich schimpft,

schimpf’ ich dafur den Qeizigen.

153 Ich weiB echon, wo ein Geber wohnt,

doch er weifl nicht, wo nnser eins.

154 Des Geizigen Hause schuf ich Pein,

ich mag auch den nicht, der es Uebt.

155 Komm her und laasche, Morsergrund,

lafi mich ein Wort dir kiinden.

156 Geht ihr zum Haas des Geizigen,

speist ihr von nichts und schlaft mit nichts,

selbst an dem Geld fur Salz gebricht’s.

157 Anf Fulisch gibt es einen Spruch,

der redet keine Unwahrheit:

158 Ou il y a le pourboire, il y a la gloire;

wo kein pourboire, auch keine gloire.

T.

Angriff auf einen Ungenannten, der die Erwartungen
des Sangers tanschend ihm Boses erwiesen habe und

den er dafiir als schauerlichen Unhold hinstellt.

159

Nicht Triigerisches rede ich,

vom Wechsel des Irdischen rede ich.

155 a) Vgl. 15. — b) Vgl. 86, zu it-gaia nouh 63.

156 Die Satzverbindung ist eine poetische Form von Bedingungs- und Folge-

satz : ersterer steht im Fat. ohne einleitende Konjunktion, die Nacbsatze im Prat,

wie gewohnlich
;
nur bei kwa vermag ich nicht zu entscheiden, oh es mit M als

kua „wieder, auch“ aufzufassen oder, wie A will, analog dem ma in 148 als

2. PI. des Fut. anzusehn ist. Zu su-n fur sw-n yi vgl. die namliche Stelle 12.

Das bei Mi. u. R nicht angegebene kame soil zunachst die geschlossene Hand

dessen bedeuten, von dem eine Gabe erwartet wird, sodann die leere des vergeb-

lich Bittenden.

158 In diesem zu gleichem Zweck wie die betr. Worter 135 ff. franzosisch

wiedergegebenen Fulbe-Satz ist laut den Lehrbiichern von Reichardt und Wester-

mann to = wo, tconi das Verbum substantivum, das in mangoni mit mangu Ehre

zusammengezogen ist, dgn = dort. Bote erkliirt A als gleichbedeutend mit H

moria Gewinn, Geschenk. Kam steht fiir kadan wenn, hd (vielleicht bSm?) fihr

6ab«. A nennt erlauternd noch den ahnlichen Fulbe-Spruch : Takungo nostete,

Ago takai mostatdki und iibersetzt : Eine Hand, an der etwas klebt (z. B. Honig),

leckt man
;
wo nichts klebt, leckt man nicht. (Vgl. hierzu in Westermann’s Lehr-

bach; taka klebe. Part. Pras. taku, Neg. der 1. Prat. Sg. takai; musta kussen,

mediate Intensivform mustete, Neg. der 1. Prat, mustatake.)

159 Bara s. 14. Jiyi ist Subst. zu jAya, Siiya s. 27.
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160 Nd-dauki kare don habsi,

Ich nahm Hund wegen Bellen,

yd - komo ea-ya i ft'mkui.

er kehrte zuruck geht er machen StoB.

Iko-n Alla yd-isd.

161 Dodo mai-ct-n ea-tn mutane,

Spukgeist Esser der Kinder der Menschen,

kar ka-ci ea-m mutane,

sai ka-(jd mai-siri-n nema-n mata-ka.

auBer du siehst Vorbereiter den Suchens des Weibes dein.

162 Dodd ha ndma yd^zo mizi-n dere —
Spukgeist gib Pleisch er kam Mann der der Nacht —

zdra du td - san - ka,

Altersgenossenschaft all sie kennt dich,

wa zd-i rikd da kai?

wer geht er halten mit dir?

c.

163 Da-n galadlma, da-n sariki-n Kogor

Sohn der Thronfolgers, Sohn der Konigs von „

Bello ya-na fdma da ni.

„ er tut Kampf mit mir.

164 Bello, kaukdwu, hu-iya add,

„ schon nicht er Prachtkleid,

riga ddia ma ai id-isd.

Tobe eine auch sie geniigt.

165 Mai-wuya ye takandd, da-n Saida,

Habend Hals wie Zuckerrohr, Sohn der des „

ea-m mdta Gdbidu su-ka ce:

Kinder die Weiber „ sie haben gesagt:

160 Komo, gewobnlich komo, hierher zuruckkehren wird wie das gleich-

bedeutende wolngin das Kaauri in der Bed. werden zu etwas gebraucht: der, den
ich zum Haushund nabm, stellte sich als Bock oder Stier heraus. Zum Flick-

vers am SchluB vgl. 50, 129; er entsprirht als Ausrnf wohl dem arab. mdsallah.

Iko Kraft.

161 Dodo, ein arger Beiname fur den Angegriffenen, ist ein boser Damon,
wie der arab. 'Afrit, nicht zu verwechseln mit mayi, muye Zauberer, Werwolf!
Totet mayi durch den bosen Blick, so dodo durch Schrecken. Daher heiBt a
uberhaupt viel iifter bildlich gebraucht als unser essen, hier toten. Kar daB nicht

s. 20. Zu mata-ka vgl. 145 uwa-ka.

162 a) JBa nama „gieb F’leisch“, ein Epithetou des Jagers, wed er von
seinem Wildpret andern mitteilt, wird hier dem Menschenjager beigelegt. Miii-n
dere ist der nachtlich auf Kaub Ausgehende. — b) Das von Mi. durch Alters-
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160 Ich hab’ einen Hand fur’s Bellen genommen,

da ist er als stoBiger Bock gekommen. —
Genugsam waltet Gottes Macbt!

161 Spukgeist, du Morder der Menschenkinder,

BO morde dock nicht die Menschenkinder,

du sahst denn, man stellt deinem Weibe nach.

162 Als Nachtschacher kam er, der Mordgesell —
alle Gefahrten kennen dich,

wer hielte es wohl je mit dir!

u.

Preislied des Sangers auf seinen scbonen Freund
von Kogor (s. M.) und desaen Geliebte Aliumma mit
anschlieBender Verhohnung eines ungenannten von

ihr verschmabten Bewerbers.

Diesem wird eine Anzahl angeblicher Zkubennittel empfoblen und seine

TJnzulanglichkeit betont. Zum Schlufi Mahnung an das Liebespaar, nicht

zu weit zu gehn.

163 Des Erben Sohn, SproB des Herrn von Kogor,

Bello miibt sich im Kampfe fur micb.

164 Bello der Schone braucht keinen Pnink,

ein einzig Eleid geniigt ihm scbon.

165 Sohn Said’s mit dem Halse schlank wie ein Eohr,

die Madchen Crdbidtis sprachen zu dir:

genosse, Gefahrte wiedergegebene ?6ra, Mask. u. Fem., steht bier kollektiv. Du
(vgl. 17) ware vielleicht aucb bier besser dut (fiir duk vor t) zu scbreiben. —
c) Mi. iibersetzt rika, wie er unricbtig schreibt, mit bestandig etwas tun, anfangen,

fortfahren, machen, rike mit halten, festhalten = R rik(k)e, rik(kja. Hier ist mir

M’s Deutung, laut welcber die 3. Zeile gleichbedeutend ist mit wa ze-i gasa-l-ka

„wer wird dich nachahmen“, zweifelhaft.

163 a) Galadima, ein Bornuwort, ist meist der Titel des Tronfolgers (naheres

zu II 195) ;
das zweite da bedeutet mithin Enkel. — b) Fdma ist der Kampf, den

Bello fiir den Sanger mit den Seinigen fiihrt, ihm Geschenke und Ansehn zu ver-

schaffen.
, ^

164 a) Die Bildung kaukawa von kau {k£au), kdwo Schonheit findet sich bei

Mi. u. R nicht. Zu ba-iya vgl. 32. Ado ist bei Mi. Verzierung, Anzug, bei R
pr&chtige Kleidung. — b) Die Partikel at, nach Mi. Ausruf der Verwunderung,

nach R n. A = wirklich, wahrhaftig, hndet einheimische Anlehnung an a-t man

macht. Die Verwendung solcher Wortchen mag mnndartlich verschieden sein; so

verzeichnet Mi. kai als Aufruf des Abscheus, Scbreckens, wahrend es nach M
nur sagen will: Nein, es ist nicht so.

165 f. Ea-m mdta ^Kinder der Frauen“ sind juuge Madchen; man vermifit

am Schlufi den Pluralartikel n. Gdbidu Stadt im Kanogebiet. Dorthin batten die
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166 In - deka tna-ka ko in - nika ma-ka,

Dafi ich stampfe for dich oder daB ich mahle for dich,

in-dama ma gari ka-sd?

daB ich ruhre Mehl du trinkst?

167 Auta yaro kankane,

Jungster Knabe kleiner,

ma-sd nono zinaria,

trinkend Bruat Gold,

168 dangore sa mama,

Saugling trink Mutterbrust,

gorzo, na AJzdmma!

Kerl der der „

169 Sanu-n-ki, ea - r Biri, ea-r mal§m MagaM,
GruB dein, Tochter die des „ ,

Nichte die Meisters „

gitoa, Maizdgo.

Elephant, Nichte die des „

170 Yd-sa ddri, yd-sa bal'i-n dufu —
Er trank Kalte, er trank Schwarz das der Finstemis —
AUumma td - • Id da -n yaro.

,,
sie lehnte ab Sohn den des Knaben.

171 Ka-z6 in - gaia md~ka mdgani

:

Komm daB ich sage zu dir Mittel;

Ka-nemi ba^a-r belbela,

suche schwarz den Einderhflter,

172 ka-nemo kduci-ii kanya,

Suche dir Mistel die der „

ka-nemi Mni-n fara biar.

suche Blut das Heuschrecken funf.

173 Ka-ie ka-debo kauci-n kaida.fi

Geh pfliicke dir Mistel die des „

na Kudra, ka-z6 mu-i sdwari.

des Niger, komm wir machen Rat.

jungen Leute von Kogor einen magi (nicht bei Mi. u. R) ausgefuhrt d. h. einen

Vergnugungsausflug, wie er von einer Schar junger Burschen und Madchen gem
nach der Erate unternommen wird, und die Jungfrauen von Gdbidu batten gewett-

eifert, den schonen Btllo zu verpflegen, sei es mit fufii, dera HirsekloB, der in

Wasser oder Milch gelost zur Erfrischung wahrend der Tageshitze getrnnken

wird, sei es mit tuo, dem Mehlbrei, der das abendliche Hauptgericht bildet, vgl.

St. 627. Dieser tuo wird durch feines Mahlen aus dawa hergestellt (s. 100), die

fura durch Stampfen aus einer andern Hirseart; dama bezeichnet das Einruhren,
wodurch die furd trinkbar wird. In-deka, in^nika, in-ddma Eonjunktive vgl. 63.'

Ma poetisch statt md-Jca fur dich.
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166 Soil ich stampfen oder mahlen fiir dich,

soU ich Mehl einruhren dir znm Trank?

167 Du jungstgeborenes Knablein,

an goldenem Busen genabct,

168 du Saugling, erstarkt an der Mutterbrust,

du Hiine, der Alzumma Lust!

169 Heil, Tochter Aflfe’s, dir, Elephant,

des Lehrers Magaii, Maizago’s Nicbte!

170 Er litt die Kalte, das Dunkel der Nacht —
doch AlSunnna mochte das Biirschlein nicht.

171 Eomm, laB ndch Zauber dir nennen:

Den schwarzen Einderhuter suche,

172 such’ dir der Kanya Mistel,

von fiinf Heuschrecken such’ das Blut.

173 Geh, pfliick’ dir die Mistel des Eosenbaums

vom Nigerstrom; komm, pflegen wir Eats!

167 a) Zu auta vgl. 57 f. — b) Die goldne Mutterbrust versinnbildlicht die

Abkunft aus wohibabendem Hause.

168 a) Bmgore (nicht bei Mi. u. R) ist urspriinglich der wohlgepflegte Saug-

ling nnd wird gem auch auf kraftstrotzende Manner iibertragen, wie z. B. in dem
far Starke Krieger beliebten Beiwort dongore ci sauri (fur samjd) = Saugbng,

ifi (d. h. tote) Junglinge. — b) Ggrzo, PI. ggraie, ist der baumstarke Mann, vgl.

Mi. g^zo atbletiscb, sebr kraftig, ursprunglich Mann im besten Alter. Na, das

Tor weiblichen Namen meist den Bruder (rgl. 4) ,
seltner den Gatten bezeichnet,

geht bier auf den Geliebten. Aliumma „die Freitags Geborne“ nach M mit mm
gesprochen.

169 (vgl. 8) kann nur im 1. Fall Tochter beifien, in dem folgenden ist

es Nicbte (vgl. 98). Der Name Biri Affe haftet manchem seit seiner Kindheit

wegen damaliger Neigung zu Unfug an. Magazi, bier Eigenname, bedentet Erbe.

Maizdgo s. bereits 95, 99. Sein Sohn, der dort besungene Farber Beki von Kog^,

mag also ein Vetter der Aliumma sein. Scbon 14 wurde ein Weib ebrend mit

einem Elephanten vergbchen; bier der GroBe und Starke wegen.

170 In da-n y&ro gibt da Diminutivcharakter. Der ungliickUcbe Liebbaber

ist ein unansehnlicber Jiingling, der nacbtlicb ibr Haus umscblicb und nun des

Sangers Spott erfahrt.

171 Baku Fern, zu beki. Zu in-gaia vgl. 63. NB es gibt nur weiBe Rinder-

buter, vgl. 64.

172 f. Wabrend es Heuschreckenblut ebensowenig gibt wie scbwarze Rinder-

hiiter, ist die Scbmarotzerpflanze kauei (naheres Arzneipfll. der H 56) den genannten

Bitumen nicht fremd, nur sebr schwer zu erlangen. Kanya ist Diospyros mespili-

formis (nach St.), kaidaii ein doraiger Baum mit rosenartigen Bliiten. Das o in

nemo und debo laBt die Handlung zu Gunsten des Handelnden bezw. zu seinem

Orte bin geschehn.

173 Kudra ist der auf der Earte ehedem ungenau als Quorra verzeichnete

H-Name des Niger; man schildert ihn als eine groBe Masse schwarzen Wassers

fern im Westen.
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174 Taro ba-iya iya ydro,

Knabe nicht er kdnnen Knabe,

guffgu ha sa-i kas gaiid ba.

Lahmer nicht gebt er toten Gazelle.

175 Chiregti ba za-i kas gadd ba —
sai kwdna yd-kdre.

auBer Tag er ist beendet.

176 Koda kwdna yd-cikd,

Ob anch Tag er iat erfullt,

masu-kafd sua - hodee.

Beinbesitzer sie werden wegnehmen.

177 Makdfo ba ze-i samako ba,

Blinden nicht geht er Fruhaufbruch,

sai ko kdria zd-ye i,

auBer ob Liige geht er machen.

178 Makdfo ha ze-i samako ba,

sai za-gdra ya-nd gahd.

auBer Zieh-Bambus er tut vorn.

179 Ko ia-gora ya-nd gahd,

sai hanti ya-tdke,

auBer Vormittag er tritt.

180 Kuturu yd-hau kdia ye-6e:

Aussatziger er stieg Dorn er sprach:

Komi zd-a yi se a-yi.

Was auch geht man machen nur man macht.

181 Kuturii yd-sa defi ye-ce:

Aussatziger er trank Gift er sprach:

Komi zd-a yi se a-yi.

182 Zumu ziimtnud ne, dadi gare-si,

Genoese Honig, ist Lieblichkeit bei ihm,

kdda ka-ldse, bar kaddn.

daB niclit du leckst, laB ein wenig.

174 a) Zu yaro etc vgl. II 147. Auch ist daii(ka) heben, tragen zu erganzen.— b) Nach A ist giiritgu, PI. giirugu, der, welcher keine Fu6e hat, nach Mi'
gurgu, PI. guragu, einfach lahm, ebenso nach M und R. Zu kas vgl.

'

7 .5 .

175 Kwana, Masc. wie rana, hicr Tag im binne von Lebensdauer.
176 Zu dem Futurpriitix sua vgl. ma 148, auch kwa 156.

177 al Ze-i und das zd-ye i der 2. Zeile weichen nur in Folge der Forde-
rungen des Rhythmus von einander ah. Samako, Mi. samako, A sanmako, R sau-
mako wird von R auf das arabische ?ahab zuruckgefuhrt, eine Vermutung die
in M’s Nebenform sabko erne Stutze findet. Zu dem vokalischen Schlufi beiEnt-
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174 Ein Knabe tragt keinen Knaben,

ein Lahmer erlegt die Gazelle nicht.

175 Ein Lahmer erlegt die Gazelle nicht,

es sei denn ihr Leben vollendet.

176 Und ware auch ihre Zeit erfiillt,

auf Beinen nur kann man sie haschen.

177 Ein Blinder macht nie in der Friihe sich auf,

er miifite denn liigen wollen.

178 Ein Blinder macht nie in der Priihe sich auf,

es sei denn, der Rohrschlepper schreite vorauf.

179 Und schreitet der Rohrschlepper auch vorauf.

es trifft ihn Vormittagssonne.

180 Der Aussatzige trat auf Domen und sprach;

Das, was geschehen soil, geschieht.

181 Der Aussatzige trank Gift und sprach:

Das, was geschehen soli, geschieht.

182 Der Freund ist Honig, voll Sufiigkeit,

doch leek’ ihn nicht auf, la6 etwas zuriick

!

lebnungen aus dem Arabischen vgl. 28. — b) Diese 2. Zeile findet sich manchrnal

fonnelhaft hinter einem negativen Satz, z. B. II 148, ist auch in A’s Handsebrift,

wobi versebentlicb, dem Vers 174 angehangt.

178 Mit za-gora „zieb den Bambus** ist der Fuhrer gemeint, der mit dem
einen £nde des Rohrs in der Hand vorangeht, wabrend der Blinde, das hintere

fassend, folgt. Die Bildung entspricht dem italienischen fa legname, vg). auch

75, 106.

179 Han^i nach B Morgen, Zeit ror der groBen Hitze, nach Mi. die Zeit

von 8—9 Uhr Morgens, nach A (Tierm. Ill 17) die Zeit, wo man die Pferde trankt,

etwa 3 Stunden vor Mittag, nach M etwa 2 Stunden nach Sonnenaufgang. Take,

urspriinglich treten, wird auch vom Eintreten einer Tageszeit gebraucht.

180 Hau bier = trat; der Aussatzige fuhlt die Verletzung nicht. Ye-ce

stehend fiir das zu erwartende ya-ce des Aorist, das ich nie gehort babe; dagegen

ya-ce Perf. : er hat gesagt. 8e bier fur das gewohnte sat.

182 Hier wird Alzumma ermahnt, die Freigebigkeit ihres Liebhabers nicht

zu sehr auszubeuten. Das Wortspiel am Anfang entzieht sich der Wiedergabe.

Zumu ist Bruder, Landsmann, zummua (so nach A, M und B) Honig, Mi. vor-

zeichnet ziima, zumutea als Biene und Honig, wabrend B fur Biene kuda-n zum-

mua — Honigfliege augibt: abniicb R zuma oder zumua Honig, kudan zumua

Biene. Last lecken ist wohl eine Umgestaltung des betr. arab. Stammes. Es liegt

hier iibrigens eine schwerlich zufallige Ubereinstimmnng vor mit einem von Spitta

in seiner Grammadk des arab. Vulgardialekts von Agypten nach Tantavy mitge-

teilten Spricbwort (Nr. 3) : In kdn sa^ak ‘asal md tilftasuhs kulluh wenn dein

Freund Honig ist, so lecke ihn nicht ganz auf. Vgl. auch Littmann-Singer, Arabic

Proverbs, Cairo 1913, S. 1 f.
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183 Alla ya-kdi damo ga harawa,

Gott er bringt Urol zu Bohnenranke,

Tco ba i-ci ba, yci-sdnsana.

ob nicht er i6t, er hat gerochen.

184 Ku-i mi-ni aiki-n gdfara,

Macht zu mir Arbeit die der Verzeihung,

sai wota rdna md - gamu!

nnr andem Tag wir werden zusammentreSen.

183 Gott fuhrt zur Bohnenranke den Molch,

und friBt er auch nicht, er roch dock daran.

184 Nun seid bemuht, mir zu verzeihn!

Auf Wiedersehn ein andres Mai!

183 Das sprichwortliche Gleichnis vom Urol (damo, PL damomi u. damuna)
und der Bohnenranke (harawa, PL haj-afowi), ahnlich schon in Pli. u. T. 74, dient

als Bild fur das besungene Liebespaar und enthalt einen versteckten Wink fur

den Liiebhaber, sich in Scbranken zu halten. Lockere Verhaltnisse dieser Art,

die gewohnlich auf keine Ehe abzielen und gewisse, fiir europaische Begriffe recht

weit gezogene Grenzen beobachten, sind in den Haussalandem sehr verbreitet und
werden ?drente genannt

;
Mi. gibt dies Wort ungenau durch unzucbtige Handlung

wieder. Zu sdnsana riechen vgl. 104 sansano; M schreibt bier sinsina.

184 Diese Schlnfibitte des Sangers, seine freien Reden zu verzeihen, stand

in A’s Niederschrift, wohl aus Versehn, vor dem vorigen VerSe. Zu ma-gamu
vgl. 148; sai wota rdna entspricht dem franzbsischen d bientot.



TJrspning und Text von Marculfs Formelsammlung.

Von

Bruno Ernscb.

Vorgelegt Yon W. Meyer in der Sitzung vom 26. Februar 1916.

Wohl keine Quelle fiilirt uns den Betrieb der merovingischen

Verwaltong in so lebensvollen Bildern vor Angen, wie die Formel-

sammluDg des Monches Marculf, die reichbaltigste
,

systematiscb

geordnetste und verbreitetste unter den frankischen Sammlungen

dieser Art, und ihre Bedeutung fur die Kenntnis des koniglichen

und privaten Kanzleiwesens ihrer Zeit, wie der damaligen Rechts-

zustande nberhaupt, aber auch ihr EinfluB auf die friihe karolin-

gische Kanzlei, die sie als offizielles Muster benutzte, rechtfertigen

vollkommen das groBe Interesse, welches die Forschung von jeher

an der Person des ebenso verdienten wie bescheidenen Mannes ge-

nommen hat, dem wir sie zu verdanken haben. Auf GeheiB eines

Bischofs Landerich stellte Marculf im Alter von iiber 70 Jahren

mit zitternder Hand und halb erloschenen Augen die Formeln fur

die Geschafte bei Hof und im Gau auf Grund wirkUch ergangener

Akten zusammen, und indem er viel weiter ausgriflf, als ihm aufge-

tragen, hatte er den TJnterricht der Knaben im Auge, schrieb

also fur die Bediirfnisse seiner Klosterschule
,
welche durch die

Anleitung der Jugend zur Entwerfung von Urknnden wenigstens

den Aufgaben des praktischen Lebens gerecht zu werden suchte,

da der tiefe Yerfall der Sprache hohere Ziele doch ausschloB. Seine

Willfahrigkeit und die UnzulangHchkeit seiner Krafte hat Marculf

in Erinnerung an den Computus, den er semen Schiilern einzu-

pragen hatte, mit den Worten geschildert, mitdenen einst Victorins

sein Paschale dem spateren Papst HUams iiberreicht hatte ^). Ein

1) Vgl. N. A. IV, S. 172.

Kgl. Ges, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasae. 1916. Heft 2. 16
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geplagtes Schnlmeisterlein
,
von dessen Sorgen ein in den Hss.

iiberlieferter Schmerzensschrei eine Vorstellung gibt ’)
,

ist dnrch

ein elementares Ubungsbnch fiir seine Zoglinge. ohne, es zu abnen,

zTun Lehrmeister der stolzen Reichskanzlei geworden, und hatte

nicht einmal den Bischofssitz seines Auftraggebers genannt
,

so

dafi Zeit, Ort, Heimatland, kurz alle zur Beurteilnng seiner Schrift

notwendigen Umstande dem Scharfsinn der Nachwelt zu ermitteln

iibrig bleiben.

Samtliche Fragen sind sofort beantwortet, wenn man unter

Landerich den bekannten Bischof von Paris verstebt, der 654

dem Elloster St. Denis seinen Freibeitsbrief gegeben bat ^), und die

allgemeine Meinung war dies friiber. Noch inSickels®) Augen ist

„offenbar“ dieser der Auftraggeber, und Marculf scbrieb „wabr-

scheinlicb“ in der Pariser Diozese, seine Heimat ware also Fran-

cien. Die nach Sickels Ansicht einzige „entscbieden“ altere Ur-

kunde, die als Vorlage fiir das Konigsprivileg MarcuKs I, 2 gedient

hat, ist nun freilicb fur kein Pariser Elloster gegeben, sondem fiir

das Elloster Rebais in der Diozese Meaux, es ist Dagoberts I. Pri-

vileg fiir dieses Elloster von 635/6, und das vorausgebende an

eine Kloster-Blongregation gerichtete Biscbofsprivileg bei Marculf

1, 1, die einzige nichtkbniglicbe und nicht einmal an einen Konig
gerichtete TJrkunde im ersten Buche, die lediglicb als Vorurkunde
fiir die folgende Konigsurkunde fiir Rebais in diesem Teile der

Sammlnng eine gewisse Berechtignng hat, stimmt wieder zum
groBten Teil wortlich mit dem Privileg des Bischofs Burgundo-
faro von Meaux fiir das Kloster Rebais von 637/8 iiberein. Der
Anfang der Marculfschen Formelsammiung ftthrt also in die Dio-

cese Meaux, xmd daB ein Monch gerade fiir die Grrundlagen der
Elosterverfassung diese Vorbilder gewahlt hat, kann fiir die Kritik
nicht bedeutnngslos sein.

Ein Bischof Landerich von Meaux ist nun in der Tat durch
die Gesta ep. Camerac. II, 46*), bezengt in einer Nachricht uber
das belgische Elloster Soignies, dessen Stifter, der H. Vincentius,
dort zusammen mit jenem Landerich, seinem Sohn, begraben la^^ ; ‘cum
filio suo Landerico Meldensi episcopo’. Die Stelle stammi nicht.

]) M. G., Formulae, ed. Zeumer S. 32.

2) Nur die Bestatigung yon Chlodoveus II. ist erhalten Pertz
J. Havet, Oeuvres I, S. 237.

3) Sickel, Beitrage zur Diplomatik (S. B. d Wiener Akad
Phih-hist. Kl. Bd. 47, S. 5§0’); Acta. Karolin. I. Urkundenlehre, S.

4) SS. VII, 465.

Dipl. I, S. 19;

d. Wissensch.,

112 .
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wie man gemeint hat, aus der V. Antberti^), wo von Landerich

keine Spur zu finden ist, sondem ist eigener Zusatz des um
1043 schreibenden Chronisten, der also Landerich fiir einen Bischof

von Means gehalten hat, und da es sich bei der Angabe nnr um
die rein lokale Kenntnis einer Begrabnisstatte handelt, braucht in

dem spaten Alter des Quellenzeugnisses noch kein Grund fiir seine

Unglaubwiirdigkeit zu liegen. Von den Bischofen von Means ist

nach Burgondofaro bis zur Mitte des 8. Jahrh. fast nichts bekannt,

und nur ein ganz spates Zeugnis enthalt noch eine schwache Er-

innerung an Landerich. Ein Bischofskatalog von Demochares (d. i.

Antoine de Mouchy^) f 1574), den zueist Colvenerius ®) anfuhrt,

nennt Landricus als 24. Bischof von Means, und setzt ihn, wohl
in der Schreibung Lendicus*), hinter Burgnndofaro, Hildevertus,

Hellingus, Pathasius, EbrigisUus, von denen Hellingns wohl mit

einem 683 beglanbigten Bischof Herlingus identisch*) ist. Steckt

in dieser spaten Angabe noch ein Komchen richtiger Uberlieferong,

dann wiirde man Bischof Landerich von Means wohl eher in den

Anfang des 8. als in das Ende des 7. Jahrh. zu setzen haben. Ein

ungliicklicher Gedanke war es, ihn zusammen mit dem H. Pirmin

fiir einen Chorbischof in dem utopischen ‘Meteleshem’ ®) zu erklaren

Oder in unkritiscber und willkiirlicher Veranderung des Namens
einen ganz neuen Bischofssitz Melsbroeck fiir ihn zu creieren

unter MiBdeutnng des ‘Castellum Melcis’ der V. Pirminii c. 1, das

vielmehr wiederum unser liebes Means ist®).

Nach Metz versetzt den Bischof Landerich von Means eine

Lesart spaterer und schlechterer Hss. der Gesta ep. Camerac.,

welche die Herausgeber in den Noten anfiihren ®), ohne ihr eine

1) Ghesquierus, Acta Sanctorum Belgii (1785) III, 551.

2) Vgl. Pfister, Note sur le formulaire de Marcalf (Revue historique 18y2,

tome 50, S. 51).

3) G. Colvenerius, Chronicon Cameracense et Atrebatense sive historia utrius-

que ecclesiae conscripta a Balderico, Duaci 1G15, S. 539.

4) A. A. SS. Apr. II (1675) S. 489: Interim sub S. Farone episcopo insti-

tutus fuerat S. Hildevertus, eidemque in episcopatu subrogatus, dein successerunt

Hellingus, Pathasius, Ebrigisillus, quibus a Demochare enumeratis tandem appo-

nitur Landricus seu Lendicus hoc nostro S. Landrico multo junior, namlicb als

der Metzer Landerich, den Henschen in das Ende des 7. Jahrh. setzte.

5) Duchesne, Pastes episcopaux II, 478*.

6) Toussaints du Plessis, Histoire de Peglise de Meaux (1731) I, 67; vgl.

S. 695.

7) G. Morin in Revue Benedictine XXIX, 1912, S. 262 ff., vgl. Levison, N. A.

XXXVHI, S. 351.

8) Vgl. SS. rer. Merov. VI, 521, N. A. XXXIX, S. 551.

9) G. Colvenerius a. a. 0., S. 539, bezeichnet die zwei alteren und besseren

16 *
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Bedentiing beiznmessen. Konnte man sich fiber eine solche Va-

riante leicht hinwegsetzen
,

so batte doch mebr Gewicht eine von

Poncelet ans einer Hs. saec. XI. ans Licht gezogene altere V. Vin-

centii Madelgarii mit der bestimmten Angabe, Landerich babe das

Metzer Bisthnm lange Zeit verwaltet^), bevor ihn der Vater an

seinem Lebensende als Leiter seiner Klostergrfindnngen zn sich be-

rief*). An Alter dfirfte diese Quelle den Gesta ep. Camerac. nicbt

erheblicb nachsteben
,
docb sonst fand der Herausgeber bei ibrer

Untersucbung wenig an ibr zu loben ; eine unverscbamte Scbvindel-

scbrift, welcbe ibrenHelden dnrcb Wunder glanzen laBt, die ans an-

dern Qnellen ausgescbrieben sind. Als Metzer Biscbof hat Landerich

sogar einen eigenen Biographen gefunden, indessen mit dieser V.

Landerici*) ep. Mett. ist es noch schlimmer bestellt, denn sie ist

augenscbeinlicb erst wieder unter Benutzung der kfirzeren V. Vin-

centii gescbrieben. Die Homilia de actibns S. Gisleni
,

die in

einer Hs. des 10. Jahrb. fiberliefert ist, nennt Landerich den Sohn

des Vincentius, ohne etwas von seiner Bischofswfirde zn erwabnen*).

Der altesten Metzer Geschichtsschreibnug des 8. Jahrb. ist ein

Biscbof Landerich dnrchans nnbekannt. Der Verfasser der Versus

de episcopis Mettensis civitatis, wenn nicbt Paulus, so doch dessen

Quelle ®), ebenso wie die 783 auf Geheifi des Bischofs Angilram

Hss. als Grundlage seiner Lesart ‘Meldensi’ ,und fiihrt nur aus einer, nach seiner

Vermutung von A. Gentius (f 1543, vgl. Anal. Boll. VI, 31 ff.) geschriebenen Hs.

Eubeae vallis, d. i. Kouge-Cloitre bei Brussel (Poncelet, Anal. Boll. XXIX, S. 13),

den Zusatz ‘alias Methensi’ an, den er auf die Bekanntscbaft mit der V. Landerici

zuriickfiibrt. Le Glay, Chronique d’Arras et de Cambrai par Balderic, Paris 1834,

S. 241, notiert zu ‘Meldensi’ dieVarianten ‘Mettensi’ aus D, d.i. Douai 665 u. 221,

nach den BoUandisten jetzt 851, saec. Xlll. (Anal. Boll. XX, S. 406). Bethmann,

scbreibt nacb derHaupt-Hs. ‘Meldensi’, ohne eine Variante anzufiihren, nach dem
damals fiir entlehnte Partien in den Mon. Germaniae maBgebenden Grundsatze;

cf. N. Archiv II, 462.

1) Anal. Boll. XII, S. 430: ‘Floruitque postmodum multis virtutibus rexit-

que ecclesiam Mettensium in episcopatu diebus multis’.

2) Nach der spateren V. Vincentii, A. A. SS. Jul. Ill, 677, hatte er hemach
noch als Biscbof weiter gewirkt.

3) A. A. SS. Apr. II, 488.

4) Anal. Boll. VI, 256. Ebenso Gislebert, Chronicon Hanoniense, SS. XVI.

495. Die V. Aldegundis, SS. rer. Merov. VI, S. 86, der Schwester der Walde-

trudis, der Gattin des Vincentius, die alteste Quelle in diesem Sagenkreise, wenn

auch nicht gerade saec. VII, wie Pfister a. a. 0. S. 50 meinte, so doch nach Le-

vison saec. IX, kennt Gundeland und Landerich als Onkel der H. Aldegunde ; das

sind just die Namen zweier Neustrischen Maiordomus, von denen der erste 613
dem zweiten gefolgt ist.

5) M. G. Poetae I, S. 61, SS. XIII, 304:
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von Metz ') entstandeae Schrift des Paalus von den Metzer Bi-

schofen lassen auf Arnolf folgen : Groericns - Abbo
,

Godo nnd

Amulfs Sohn Chlodnlf. Der Versnch Blisters (S. 68) zwischen

den beiden letzteren Landerich einznschieben
,

scheitert an dem
Mangel jedes Beweises und der Geschlossenheit der Metzer Bi-

schofsliste
;

einer Beschrankung seiner Sedeszeit auf einen mog-

lichst knrzen Zeitraom steht aber das ausdriickliche Zeugnis der

V. Vincentii entgegen, die ibm im GegenteQ eine lange Sedeszeit

zuschreibt. Seine Ansetzung nm 650 fiir die Zwecke des Marculfs-

schen Widmungsbriefes erledigt sich von selbst dnrch die Benntzung

spaterer Urkunden dnrch Marculf, woranf spater einzugehen ist.

Ebenso unhaltbar erweist sich die Identifizierung des Bischofs AegU-
dulf, der in der Hs. B des Widmungsbriefes an Landerichs Stelle ge-

^
setzten Person, mit Bischof Chlodnlf, die Pfister (S. 58)®) nach Sickels

Vorgange und mit denselben nichtigen Grunden von neuem versncht.

Sehr verstandig hatte der Generalvikar Primeau in Meaux *) unter

Betonung der IJnmoglichkeit einer Einschiebung in Metz auf die

Moglichkeit in Meaux hingewiesen, wo bis 748 eine grofie Liicke

blafFt, und noch ein anderer Umstand mu6 uns fiir Meaux be-

stimmen. Ein Bischof von Metz
,

der Inhaber des beriihmten Bi-

schofsstuhles des H. Arnulf, des Stammvaters des Karolingerhauses,

und seines Sohnes Chlodnlf war ein weit dankbarerer Gegenstand
fiir hagiographische Zwecke, als ein Bischof von Meaux, und eher

hat man aus ‘Meldensis’ ein ‘Mettensis’ gemacht
,

als nmgekehrt

:

tatsachlich ist Bischof Landerich auf diesem Wege spater in den

Stammbaum Earls d. Gr, gelangt®).

Inde Goericus praeest, vocitatas et Abbo.

Post Godo terdenus servat pia culmina primus.,

Subsequitur sancto Chlodulfus germine cretus.

1) Hist. Langob. VI, 16.

2) SS. II, 267.

3) Sickel, Urkundenlehre S. 112 und Pfister halten sich an die Abtrennnng

der ersten Sylbe in der Hs. : ‘papaae glidulfo’, aber dieser Glidulf hat noch recht

wenig Ahnlichkeit mit Chlodnlf, und erst die Heranziehung einiger anderer

zweifelhafter Namensformen mufi die Verwandlung vortauschen. Gegeniiber diesem

planlosen Herumirren hat Zeumer, N. A. VI, S. 27, erfreulicher Weise an dem

uberlieferten Namen Aeglidulf festgehalten und auch ganz richtig auf die Ahn-

lichkeit mit dem Namen Aylidulf (Catalogi ep. Argentin., SS. XIII, p. 322 fg.)

Oder Helidulf (MG. Libri Confratern. p. 212) eines Bischofs von Strafiburg z?rischen

760 u. 778 hingewiesen, fiber den P. Wentzke, Regesten derBischofe von Strafiburg,

Innsbruck 1908, I, S. 226, neuerdings gehandelt hat.

4) Bei Le Glay Chron. d’Arras et de Cambrai (1834) S. 510.

5) Florarium Sanctorum (A. A. SS. Apr. II, 488) : ‘S. Landrici episcopi et
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Es ist Zemners *) Verdienst, nnter Hinweis auf den Znsammen-

hang mit Dagoberts Privileg fiir Rebais von 635/6, dessen direkte

Senntzimg dnrch Marculf ihm anBer allem Zweifel schien, den Wid-

mnngsbrief wiederum dem Bischof Landerich von Meanx zagestellt

-zu haben, an den znerst Launoy^) gedacht hatte; ja er hielt es

nicht fiir nnwahrscheinKch, da6 Marcnlf sogar direkt in Rebais

geschrieben babe. Die Abfassnngszeit riickte er bis an das Ende des

7. Jahrh. hinab, weil jalle Neneren“ ®) den Bischof Landerich von

Meanx gegen 700 setzen, und zu dieser Rechnung paBte seiner An-

sicht nach die Erwahnnng der Teilnahme des Majordomns am Hof-

gericht in der Marculf-Formel I, 25, die er nnr noch in einer Urk.

von 697 bezengt fand. Bei alien seinen Ergebnissen gelangte er immer

nnr zu Mbglichkeiten von groBerer oder geringerer Wahrschein-

lichkeit, nnd nnmoglich erschien ihm eigentlich nnr die Metzer An-
^

sicht, fhr welche die alteste Quelle damals noch nicht vorlag.

Auch Meanx erschien ihm nnr „wahrscheinlicher“ als die Pariser

Herknnft, die er in Zweifel zog, nnd zn „nnbedingter Grewifiheit",

meinte er, wiirde man nach dem vorliegenden Material nicht kommen
konnen. Fur den ,Charakter nnd die Benntznng“ des Marcnlfschen

Werkes verwies er nnr anf die „vorzugliche Anseinandersetznng“

Sickels in seiner Urknndenlehre (§ 43), der zwar auf eine Anzahl

ahnlicber Urknndentexte anfmerksam macht, im iibrigen aber die

Qnellenfrage nnr beriihrt, ohne sie losen zn konnen. War er doch

dnrch seine Erklamng fiir Paris nnd die Mitte des 7. Jahrh. ge-

bnnden, nnd lagen nicht fast aUe gleichen oder ahnlichen Ur-

kundentexte spater? Eine direkte Abhapgigkeit konnte bei seiner

vorgefaBten Ansicht gar nicht in Frage kommen, und als einziger

Answeg bot sich ihm die Annahme gemeinsamer Quellen, alterer

Formnlare, die Marcnlf nnd die Urknndenschreiber in gleicher

Weise benntzt haben sollten. Sobald aber die Ansicht Sickels iiber

Zeit nnd Heimat der Sammlnng ins Wanken geriet, anderten sich

naturlich anch die Grundlagen fiir die Benrteilnng der Dbereinstim-

mnngen Marcnlfs mit den Drknndentexten, nnd es liegt anf der

Hand, von wie grofier Bedentnng fnr die ganze Marcnlfkritik eine

confessoris de stirpe Karolidarum’. Vgl. Bonnell, die Anfange des karolingischen

Hanses S. 52.

1) Zeumer, Uber die alteren frankischen Fomelsammlungen, N. A. VI

S. 39 fg.

2) J. Launoii Inquisitio in chartam immunitatis, quam b. Germanus Pari-

siornm episcopus suburbano monasterio dedisse fertur, 2. ed., Paris 1676, S. 25

3) Vgl. z. B. Biographie Nationale de Belgique, Brussel 1890—1891, Bd. XI
col. 260.
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amfassende Heranziehung der erhaltenen TJrkunden, die Priifnng

des Verhaltnisses zu ilmen und besonders die Feststellung des Zeit-

punktes hatte werden miissen, wo Marcnlfs Urkundenbenutzung

aufhort, und seine Schrift anfangt, den TJrkundenschreibern als

Vorlage zu dienen, Nur auf diesem Wege lieB sick ein Einblick

in die Arbeitsweise des Verfassers gewinnen, und zugleich konnte

ein solches Verfahren die Textkritik bisweilen sicherer begriinden,

als es bisber moglich gewesen war.

Man wird es den Parisern nicbt verdenken konnen, dab sie

sich der Moglichkeiten zu erwehren snchten, die ibnen einen so ver-

dienten Landsmann rauben sollten; vielleicbt aber batte sicb ibr

Anwalt Tardif die Arbeit etwas zu leicbt gemacht und jeden-

faUs besaB er nicbt die Erfabrungen, um in Textfragen ein Wort
mitsprecben zu konnen. In einem Pnnkte scheint er mir aber

richtig gesehen zu haben. Die Anwesenheit des Majordomns am
Hofgericbt in der Marculfformel I, 25, ist nicbt fur die Datierung

in der Weise zu benutzen, wie es Zeumer getan bat. Wenn in den

TJrkunden der Majordomns Pippin 697^) als Beisitzer erscheint und

weder vorher noch nacbher ein Majordomns als solcher, so hat

doch Tardif mit Recht auf das Verhaltnis des auch Zeumer be-

kannten Nordebert^) zu Pippin hingewiesen, der in friiberen Pla-

cita genannt wird und nach dem Lib. h. Er. c. 48 als sein Stell-

vertreter bei Konig Theuderich fungierte, wahrend Pippin selbst

nach Austrien heimkehrte. Zeumer batte als erster die Ansicht be-

kampft, da6 der Majordomns nie Beisitzer des Hofgericbts ge-

wesen sein sollte, aber schlieBlich diese Tatigkeit auf das Jahr 697

beschrankt. Nach Nordeberts Tode hat Pippins Sohn Grimoald

710 als Hausmeier an des Nonigs Stelle selbstandig das Hofgericbt

gehalten^), wie sein dritter Sohn Karl iiberbaupt voUstandig den

Konig ersetzt^). Fallt somit jeder Gedanken weg, dafi die Nicbt-

teUnahme des Majordomns in jenen Zeiten einen anderen Grund

gehabt haben kann, als den eigenen WUlen des allmacbtigen Be-

amten, so hatte es aufierdem mit der Teilnabme am Hofgericbte

697 noch eine ganz besondere Bewandtnis, die eine generelle Ver-

wertung ausschlieBt, vor der sich auch Waitz gehiitet hat. Pippin’s

1) Bibliotheque de I’ecole des chartes, Paris 1883, Bd. XLIV, S. 352 ff.

2) Pertz, Dipl. I, S. 62.

3) Tardif, Etude snr la date du formulaire de Marcnlf (Nouvelle Revue

historique du droit fran^ais et stranger 1884) VIII, S. 557 ff., und Nouvelles ob-

servations sur la date du formulaire de Marculf, ebenda (1885) IX, S. 368 fif.

4) Pertz, Dipl. I, S. 69 fg.; Waitz, VG. II, 2», S. 78. 399.

6) Pertz, Dipl. I, S. 97. Waitz, VG. II, 2», S. 90.
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eigener Sohn Drogo war niimlich damals Beklagter, and der Vater

worde beschuldigt bei der Tat, der Entwendung einer klosterlichen

Villa, Beihiilfe geleistet za haben; auch sein anderer Sohn Crrim-

oald war erschienen, so dafi sich also ungefahr der ganze karo-

lingische Ma.Tmp.ssfa.TnTn anf diesem Hofgericht ein Stelldichein gab.

Das TJrteil fiel gegen Drogo aus, and es wurde kein Rohmesblatt

in der Geschichte des Karolingerhauses gewesen sein, wenn sich

der Fall noch ofter ereignet hatte.

Auch in Tardifs Bedenken gegen den Text der Formel I, 25

scheint mir ein richtiger Kem zu stecken, wenn man sie gegen

Marculf selbst und nicht gegen Zeumers Text richtet, and im Ver-

laaf der Untersachung wird sich noch zeigen, dah Marculf keines-

wegs der ‘maitre consomme’ war, fiir den ihn Tardif halt. Schon

bei der Aufzahlung der Aufgaben des Hofgerichts sind nach ‘ad

universorum causas’ (S. 59, i)^) die ganz unentbehrlichen Worte

‘audiendas vel’ durch seine Schuld ausgefaUen *). Marculf schlieBt

hieran die Aufzahltmg der Beisitzer zuerst als Bischofe und Op-

timaten ohne Namen, dann wiederum mit den Bischofen an der

Spitze mit den Namen, oder vielmehr mit seinem stereotypen

‘illis’ fiir die Namen, eine Verdoppelung, welche nicht bloB A

2

durch Auslassung, sondem auch B durch Umarbeitung beseitigt

rmd fiir die ich auch in den erhaltenen Placita kein Beispiel finde.

Diese haben entweder eine aUgemeine Fassung oder die spezielle

mit Namen*), und Tardifs Annabme einer Yereinigung zweier ver-

schiedener Protokolle findet darin eine gewisse Stiitze, nur hatte

er den unwissenden Schreiber, der mit der Praxis der koniglichen

Kanzlei nicht vertraut gewesen sei, nicht fiir einen Interpolator

des Textes halten sollen, sondern fiir Marculf selbst. Insofern

war Zeumers Entgegnung berechtigt ^). Wie Marculf die Formel
vorher verkiirzt hatte, so hat er sie weiterhin durch Zutaten er-

weitert, und solche Erweiterungen begegnen bei ihm iiberall. Ein
ungeiibtes Auge aber konnte die durch ein Homooteleuton verur-

sachte Liicke in A 2 vieUeicht urn so eher fiir die Urform halten,

als Zeumer dieser Hs. eine gewisse Sonderstellung eingeraumt hatte,

worauf unten noch einzugehen ist. Tardif hatte sich durch Zeu-
mers Lobspriiche auf diese Hs. tauschen lassen und die hinzuge-

fiigten Einschrankungen nicht beachtet, aber er war iiberzengt,

1) In Zeumers Ausgabe der Formulae.

21 Vgl. die Placita von 693. 709. 711. 749.

3) Placitum von 663, ed. Pertz S. 38.

4) Placitum von 697, ed. Pertz S. 62.

5) N. A. X, 386.
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da6 sich auch andere in gleicher Weise fiber seine wahre Ansicht

batten tanschen konnen.

Tardifs Einwendnngen gaben Zenmer Gelegenheit, neue und

beachtenswerte Grfinde ffir die Entstehnng der Sammlung nach

der Zeit des Bischofs Landerich von Paris vorzulegen *), ganz fallen

lieB er diesen aber immer nocb nicht, sondem nach wie vor woUte

er nnr die Berechtigung seiner Bedenken gegen diese Ansicht nach-

weisen und ffir seine eigene „Hypothese“ einen gewissen Grad
von Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen; soUte aber der Bi-

schof Landerich von Meaux nicht existiert haben, dann wollte er

lieber an eiuen dritten Bischof Landerich denken, als an den Pa-

riser. Also nicht weniger als drei Moglichkeiten mit absteigenden

Wahrscheinlichkeitsaussichten ; ein Bischof von Meaux, ein unbe-

kannter Bischof Landerich, und der von Paris ! Ganz ausgeschlossen

blieb nnr Bischof Landerich von Metz, und doch sollte sich ge-

rade ffir dessen problematische Personlichkeit noch lebhafte Teil-

nahme zeigen.

Pfisters ausgezeichnete Beobachtung, daB sich gewisse Formeln

der Marculfschen Sammlung nur auf Austrasien beziehen konnten,

und sein SchluB daraus, daB die Sammlung nicht in Neustrien,

sondem in Austrasien entstanden sei, brachte ein vollig neues

Moment in die Discussion, das dem Pariser Landerich den Todesstreich

versetzte. Indessen dem vielversprechenden Anlauf folgte ein arger

Fehlsprung, der die Forschung abermals miBleitete. Meaux wurde
bei Seite geschoben

,
das bisher allgemein , auch von Tardif

,
zu

Neustrien gerechnet war, und so blieb allein noch Metz fibrig, die

Hauptstadt Austrasiens. Marculf aber sollte der Cellerarius dieses

Namens im Kloster Salicis etwa um 600 gewesen sein *), eine ganz

ungluckliche und auch zeitlich ganz unmogliche Annahme, die schon

von Mabillon®) und Lebeuf^) abgelehnt war. Pfister nahm damit

eine These auf, die vor ihm Digot ®) aufgesteUt hatte, dessen Werk
Zenmer unbekannt geblieben war, und alles was er seinem unkri-

tischen Gewahrsmann sonst noch nachschrieb, sind ganz unhaltbare

Behauptnngen. In die Quellen aber hatte er sich mit groBer

Grfindlichkeit vertieft, und der Beweis ffir Austrasien stand ganz

1) N. A. XI (1886), S. 338 fiF.

2) Jonas, V. Columbam I, c. 7.

3) Ann. ord. S. Benedict! I, 419.

4) Lebeuf, Dissertations sur I’histoire eccWsiastique et civile de Paris, Paris

1739, S. LXXI.

5) A. Digot, Histoire du royaume d’Austrasie, Nancy 1863, II, S. 325 ff.
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nnabhangig und wnrde von der falschen Behauptnng nicht be-

riihrt.

Die angenscheinlich ernste wissenschaftliche Arbeit mnBte in Ge-

lebrtenkreisen einen gewissen Eindrnck machen, obwobl im Neuen

Arcbiv nnr ein kurzes anonymes Referat von ihrem Erscheinen

Kenntnis gab *). Es konnte nicht ansbleiben, dad nan den beiden

rnehr oder weniger approbierten Annahmen iiber die Heimat Mar-

cnlfs. Meanx und Paris, als dritte Metz unter Verweis auf Pfister

binzngefiigt warde, also gerade die von Zeumer ansgeschlossene

Moglichkeit. Eine ganz barmlose Bemerkung Caro’s hat zn einer

scharfen Auseinandersetzung mit Zeumer gefiihrt, auf die nicht

weiter eingegangen werden soil, da beide Streiter inzwiscben die

kuhle Erde deckt. Genug Zeumer hielt auch jetzt noch die Mog-

lichkeit des Pariser Landerich nicht fiir voUig ausgeschlossen

,

wohl aber die Versetzung nach Metz. Pfister hatte in Zeumers

Augen nur aus Unkenntnis der neueren Literatnr jenen uralten

Irrtum emeuert, der langst abgetan gewesen sei
;
aber fielen denn

seine ganz neuen und sehr beachtenswerten Ansflihrungen fiber die

Abfassung in Austrasien unter diesen uralten Irrtum, der doch

lediglich Metz betraf, und soUte er wirklich die neuere Literatur

so wenig gekannt haben, mit der er sich doch auseinandersetzt ?

Ein merkwfirdiges Zusammentreffen war es, da6 ganz nnab-

hangig von dem Pfister’schen Aufsatz, dessen Bedeutung ffir die

Marculfkritik aus der Polemik nicht zu ersehen war, mein Bei-

trag ffir die Zeumer-Festschrift die betrefFenden MarculfFormeln

in dieselbe Beziehong zur austrasischen Geschichte brachte und

ungefahr in derselben Weise ffir die Heimat des Verfassers ver-

wertete, nnr dafi ich ffir den westlichen Teil Austrasiens eintrat,

wahrend Pfister nach der andern Seite abgeschwenkt war. Doch

noch eine neue Uberraschung sollte sich bieten! Schon der alte

Valesius hatte den Zusammenhang der Marculfformel I, 40 mit

der Erbebung des austrasischen Konigs Sigibert III. 634 richtig

erkannt, denn er schreibt Res Francicae III, 114: ‘Scriptis a
Rege litteris iussi sunt Austriae comites, sui quisque pagi incolas

1) N.A. XVm, 710.

2) G. Caro, die Landgiiter in den frankischen Formelsammlungen, Historische

Vierteljahrsschrift (1903), VI, S. 311, und Zur Herkunft der Formelsammlung des

Markulf, ebenda (1905), VIIF, S. 127.

3) N.A. (1904) XXIX, S. 539; ebenda (1905) S. 716.

4) Der Staatsstreich des frankischen Hausmeiers Grimoald I, in Historische

Aufsatze Karl Zeumer zum 60. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schti-

lem, Weimar 1910, S. 414.
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cmn Francos tom Romanos ceteraramqne nationnm homines con-

vocare, et praesente Misso Dominico a congregatis per urbes, vicos

et castella iusinrandnm exigere, Regi et praecelso filio ipsins,

quern consensu Procerum suorum regnare in Austria iussisset,

fidem conservaturos’, ohne jedoch fiir Marculfs Heimat irgend welche

Schlusse daran zu kniipfen. Der Altmeister der frankischen Ge-

schichte hatte also wieder einmal durch seine griindliche Quellen-

kenntnis und feine Kombinationsgabe erne wichtige Entdeckung

gemacht, ohne doch bei der spateren Geschichtsforschung irgend

welche Beachtung zu finden.

Zu einer besseren Ergriindung der Verhaltnisse, unter denen

Marculf seine Sammlung zusammenstellte
,

laBt sich
,

wie ge-

sagt, durch genanere Vergleichung mit den erhaltenen Urkunden
kommen, und schon ein gelegentlicher Streifzug erbrachte einige

interessante Feststellungen ^). Marculf I, 2 hat in dem Privileg

Dagoberts I. fiir Rebais von 635/6 die Bestimmung fiber die freie

Abtswahl und das Institutionsrecht des neuen Abtes durch die

Kongregation stillschweigend fibersprungen
,

welche Lficke der

Schreiber der Urk. Childerichs III. von 744 ffitr Stavelot und
Malmedy bei Benutzung der Formel an der unrechten Stelle er-

ganzt hat, und ohne eine solche Erganznng standen die auf Grund
der Marculfformel befreiten Kloster erheblich schlechter als Re-
bais, dessen Privileg als Vorlage gedient hatte. Handelte es sich

doch um das hochste Recht der befreiten Kloster *), dessen Ver-

leihung noch Sickel nicht erkannt hatte®). Die Stelle ist in ganz
unauffaUiger Weise (S. 42,11 nach ‘facilius’) bei Seite gebracht, und
aUes schliefit so ausgezeichnet an einander, da6 nur die Verglei-

chung mit der Quelle die Lficke erkennen laBt. In Zenmers Aus-

gabe macht leider keine Note den Leser auf das Fehlen dieser

wichtigen Bestimmung aufmerksam, und auch die Znsatze und Ab-
anderungen Marculfs sind nicht zu erkennen, die sofort ins Auge
springen wfirden, wenn nach den Grundsatzen der Mon. Germ, die

entlehnten Partien mit kleinerer Schrift gedruckt waren. Dieselbe

Bestimmung ist nun auch in dem bischoflichen Privileg I, 1 bei

der Wiedergabe der Urk. des Biscbofs Burgundofaro von Meaux
fiir Rebais^) 638 (nach S. 40, i* ‘presumat’) ausgefallen, was die

1) N. A. XXXI, S. 363.

2) N. A. XXV, S. 134.

3) Sickel, Beitrage znr Diplomatik IV, SB. der Wiener Ak. d. Wise, phil.-

hist. Kl. XLVn, S. 671 ;
vgl. Jonas S. 45.

4) Pardessus, Dipl. II, S. 40.
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Annahme eines Zufalls woM ausschliefit
,
und ebenso sucht man

Mer vergebens das Recht des Klosters zur Zuziehung eines fremden

Bischofs fiir die bischoflicben Weiheakte, Ordinationen n. s. w. and

den entsprechenden Verzicht des Diozesanbischofs fiir sicb and

seine Organe.

Im Gegenteil in der Formel I, 1 spricht der Diozesanbischof

sicb selbst in der dritten Person (‘predictus episcopas’) die Ans-

iibnng der Weibegewalt and Einsetzang des Abtes zu: ‘episcopas

ipse promoveat abbatem’, and er selbst beanspracbt fiir sicb die

Verleibong der Grade an den Klosterbeamten
,

fiir den Abt and
Kongregation nor das Vorscblagsrecbt baben, den Prior, wie eine

Glosse von A 3 (‘prior est’) erganzt ; and das alles nnter teilweiser

Benntzong des Wortlaats der aasgefallenen Stellen, deren Sinn also

just in das Gegenteil verkebrt ist. Uberhanpt beginnt das biscbof-

licbe Privileg bei Marcalf mit der Feststellang der Recbte des

Diozesanbischofs gegen das Kloster
,

die die Vorlage anfgeboben

batte, wodarcb sicb eine dnrcbgreifende TJmarbeitnng von selbst

ergab, and die Tendenz der neuen Eormel ist geradeza die teil-

weise Wiederberstellung dieser Recbte. Der Biscbof bescbrankt

bei Marcalf dem Abte das anbescbrankte Disziplinarrecbt iiber

seine Moncbe darcb den Znsatz : ‘si praevalet’ (S. 40, 21 ), und legt

sicb, wenn dieser Fall nicbt zutrifft, selbst die Strafgewalt bei:

‘pontifex de ipsa civitate cboercire debeat’; er macbt sicb aucb

beim Besacb des Klosters fiir gottesdienstlicbe Handlangen ein

frugales Mabl aas, wabrend er in Bnrgundofaros Privileg sofort

(‘statim’) nacb beendigter Ceremonie za verscbwinden batte. Ihm
gibt Marcalf (I, 1) bei der Privilegierung den Vortritt, den in

Wirklicbkeit in Rebais der Konig gebabt batte, und wie Biscbof
Burgandofaro auf die vorausgegangene Urk. Dagoberts I. Bezag
nimmt, so amgekebrt der Konig bei Marcalf (I, 2) in einem eio-nen

Zusatz, allerdings an wenig passender Stelle (S. 42, 2 ), auf das vor-
ausgebende biscboflicbe Privileg, das er gelesen babe. Wenn
bisber nor die Entlebnang von I, 2 aus Dagoberts I. Urkunde fiir

Rebais anerkannt war, so lag dies an der starken Uberarbeitang
des ersten Teils der Urk. Burgundofaros durch Marcalf in I T
dock bat dieser aucb wieder Flicken von Dagoberts I. Urk. in den
Text des biscboflichen Privilegs herubergenommen, and die Stelle:
‘Et ne nobis aliquis detrabendo — videntur consistere’ (S. 39, 11 )
ist sogar aasfiihrlicher aasgescbrieben als in I, 2 (S. 41, 21 ), indem
die Namen der Kloster Lerinam, Acaunum and Laxeail ’ansnabms-
weise genannt sind, die in 1, 2 das stereotype ‘illoram’ ersetzt

;
aucb

weiter unten ist ‘ordinatores’ (I, 1, 8.40,,) derselben Quelle ent-
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nommen (= I, 2, S. 42,5), wahrend umgekehrt die ArcMdiakonen
in I, 2 (S. 42

,
5) wieder dem bischoflichen Privileg (= I, 1, S. 40,6)

entstammen. Gibt man die Entlebnnng ans den Privilegien fiir

Eebais bei I, 2 zu, so mnfi man sie anch bei I, 1 zngeben^), and
eine solche Versetznng von Urknndenteilehen nnd ibre vielfacbe

Verwendnng entspricht durchans der Arbeitsweise Marculfs. Beide

Pormeln haben zur Abwehr des Vorwnrfs von Nenernngen (S. 39, 12 .

41
, 22) fainter ‘nova decernere' den selbstandigen Znsatz Marculfs

‘carmina’, der aus dem TJrkimdenstil so voUstandig herausfallt, da6
sich schon dadurch die geaufierte Vermutung^) erledigt, Marcnlf

babe als Gerichtsschreiber oder gar im Dienste der kbniglichen

Kanzlei praktische Erfabrungen gesammelt. Uberall tritt er uns

vielmehr als reiner Buchgelehrter entgegen, der bei seiner Arbeit

literarische Zwecke verfolgt, und anch die weitere Untersuchung

wird noch zeigen, wie wenig er sich auf den praktischen Geschafts-

verkehr verstanden hat.

Wir kommen also zu dem iiberraschenden Ergebnis, da6 Mar-

culf zwar die beiden Privilegien fiir Rebais in den ersten Formeln
benutzt hat, die er zusammen nur in dem Klosterarchive von Re-

bais finden konnte, aber durchaus nicht im Sinne und fiir die In-

teressen dieser Klostergemeinschaft
,
und ich hatte schon friiher

bemerkt *), da6 aus jener Benutzung nicht gerade zu schliefien sei,

daB die Formeln in Rebais geschrieben seien. Es ist gar nicht

so wahrscheinlich
, wie Zeumer *) meinte

,
daB Marculf ein Monch

von Rebais gewesen, daB er seine Sammlung dort geschrieben habe,

vielmehr kann die genaue Vergleichung der Formeln mit den Ur-

kunden eher das G-egenteil erweisen, da er, was bisher vollig iiber-

sehen ist, die Interessen seines Bischofs gegen das Kloster durch

Beschrankung der einst von Bischof Burgundofaro von Meaux und

dem Konig erteilte Freiheiten gewahrt hat. Er hat so durch die

Tat bewiesen, daB er auf GeheiB des Diozesanbiscbofs, des Bischofs

Landerich von Meaux, geschrieben hat, dem sein Werk gewidmet

ist, und mit Hilfe des abgeanderten Formulars konnte dieser wich-

tige alte Rechte gegeniiber dem Kloster vorkommenden Falls, wieder

durchdriicken, die sein Vorganger Burgundofaro in dem Privileg

auf Kosten des Bischofsstnhles von Meaux leichtsinnig preisgegeben

1) Vermutungsweise hat diese Ansicht auch spater Zeumer in der Vorrede

zii seiner Ausgabe, Formulae S. 33, geauBert.

2) H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre II, 231*.

3) N. A. XXXI, S. 363.

4) N. A. VI, 40; XI, 345.



244 Brano Krnsch,

hatte. Schwerlich hatte sich ein Moncli von Rebais zu einem solchen

Geschaft hergegeben, tmd nach dem alien Satze: ‘Is fecit, cni

prodest’ ist Marcnlf in der Umgebnng des Bischofs von Meaox zu

sucben.

Vielleicht kann man nun auch eine Stelle in Marculfs Vor-

rede besser verstehen
,
worin er Bischof Landerich schreibt

,
er

babe gesammelt, was er bei den Vorfahren (‘maiores’) nach der

Gewohnheit des Ortes, wo ‘wir’ leben (‘loci, quo degimus’) gelernt

oder sich selbst ausgedacht habe. Konnen diese Worte einen an-

deren Sinn haben, als dab Bischof Landerich and Monch Marculf

an demselben Orte gelebt haben? ‘Loci’ labt sich doch wohl nur

sehr gezwungen mit Mabillon *) als Diozese fassen, und schwerlich

wird man zu Zeumers Erklamngen^) greifen, wenn nicht gerade

ein zwingendes Bediirfnis vorliegen soUte, Marcnlf nach Rebais zu

versetzen. Vielmehr scheinen mir Caros Bedenken^) in diesem

Falle beachtenswert
,
und sein SchluB, dab Marculf nicht dem

Kloster Rebais angehorte, wohin ihn Zenmer versetzte, trifft voU-

kommen mit den Ergebnissen zusammen, zu welchen die Untersu-

chung der ersten beiden Formeln gefiihrt hat.

Nun gab es auch in Meaux ein Kloster, namlich das H. Kreuz,

und der Bischof von Meaux, der in Rebais nach Burgundofaros

Privileg nicht gerade viel mehr zu sagen hatte, mub zu diesem

Kloster in sehr nahen Beziehungen gestanden haben
;
er scheint ihm

zugleich als Abt vorgestanden zu haben, wie dem Verbriiderungs-

buche von Reichenau*) zu entnehmen ist ®), und Bischof Bargundofaro

soil in diesem Kloster begraben sein; man halt es fiir eine Stif-

tung desselben, qnd sicher hat es spater semen Namen getragen (S.

Faron). Wenn Rebais wegen der Stellung Marculfs zu dessen Pri-

vilegien unmoglich ist, und die Anderungen vielmehr die Hand
eines Parteigangers des Diocesanbischofs verraten, wie auch die

Vorrede auf denselben Ort hinweist, dann scheint es mir eine immer-
hin ganz annehmbare Vermutung zu sein, den Monch Marculf fur

einen Insassen des Klosters S. Crucis in Meaux zu halten.

Wie die beiden aus den Klosterarchiven von Rebais geschopften
Formeln am Anfang des ersten Buches, welche zu dem Bischof
Landerich von Meaux im Widmungsbrief Marculfs so ausgezeichnet

stimmten, so stehen auch die beiden Schlubformeln desselben Buches,

1) Ann. ord. S. Benedicti I, 419.

2) N.A. XXX, S. 716.

3) Historische Vierteljahresschrift (1905) VIU, 128.

4) M. G. Libri confrat. ed. Piper p. 237.

5) SS. rer. Merov. V, p. 172.
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I, 39. 40, in engem Zusammenhange : vielleicht die merkwiirdigsten

und historisch wichtigsten Dokomente der ganzen Sammlung, aus

denen sick ebenfalls interessante Schliisse anf die Personalverhalt-

nisse des Verfassers ziehen lassen. Es ist fast unbegreiflich
,
wie

diese Prachtstiicke so vollstandig der Marcnlfkritik vor Pfister

entgehen konnten. Ein Erankenkonig befiehlt in der Herzensfrende

liber die Geburt seines Sohnes dem Adressaten und den „andern“

domestici im ganzen Eeiche die Freilassung von drei Sklaven bei-

derlei Geschlechts in jeder koniglichen Villa (I, 39). Er befiehlt

weiter in der nachsten Formel (I, 40), ihm selbst und seinem Sohn

den Huldignngseid zu leisten, nachdem er diesem mit Znstimmung der

Grofien in seinem Reiche die Regiemng iiberlassen. Beide konig-

liche Erlasse sind an einen Grafen gerichtet, und wenn Bischof

Landerich der von Meaux ist und auch Marculf dort lebte, miifitft

man zunachst an den Grafen von Meaux denken, aus dessen Ar-

chiv oder Kanzlei die Schriftstiicke stammen wurden. In der ersten

Formel (I, 39) ist der Adressat den andem ‘Domestici’ gegeniiber

gestellt, so dafi fast ein Schreibfehler in der Adresse zu vermuten

ist, und merkwiirdigerweise hat die Hs. A 3 die Lesart : ‘maiorem

domus’ fur ‘illo comitae’, auf die ich einst die Aufmerksamkeit ge-

lenkt *) habe, indessen die neu aufgefundene Hs. der Sammlung
von Flavigny in Kopenhagen, Universitats-Bibliothek, Coll. Fa-

bric. n. 84, saec. IX (== B 2) -), liest ebenfalls ‘Ul. comite’, und
bei der Verwandtschaft des B-Textes mit A 3 ist dies wohi
als die Lesart der gemeinsamen Vorlage aller Hss. anzusehen.

Waitz®) erklarte sie so, die Trennung der Befugnisse der Amter
der Domestici und Grafen sei nicht strenge innegehalten worden.

Nun steht aber im 2. Buche und wiederum am Schlnsse (II, 52)

der in Ausfiihrnng des koniglichen Befehls (I, 39) ergangenen Frei-

lassnngsbrief zu Ehren der Geburt des Konigssprosses, und hier

ist als Aussteller ‘ill. domesticus’ genannt, ja der Domesticus be-

zeugt ausdrucklich in dem Dokumente, dafi der konigliche Befehl

generell an aUe Domestici ergangen sei: ‘generaliter ad omnes
domesticos’. Demnach miifite doch wohl die Adresse ‘comitae’ in

I 39 aus ‘domestico’ (‘com’ aus ‘dom’) verschrieben sein, und das

1) Zeumer-Festschrift S. 414.

2) Vgl. Zeumer, N. A. XIV, S. 593, der leider nur wenige saclilich wichtige

Krgebnisse seiner Vergleichung der Hs. mitgeteilt hat und im Ubrigen fur Einzel-

heiten auf eine spiiter etwa notige Neubearbeitnng seiner Ausgabe vertrostet.

Der giitigen Vermittelung des Herrn Bibliotheksdirektors Dr. Sofus Larsen in

Kopenhagen verdanke ich die Vergleichung einiger Formeln durch Frkulein Dr.

phil. Ellen Jorgensen.

3) Waitz, VG. II, 2, S. 49’.
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Original des koniglichen Erlasses tmd das Konzept des Freiheits-

briefes waren in der Kanzlei des Domesticns in Meaux znsammen
zu finden gewesen.

Die Abtretung eines Reiches dnrch einen Frankenkonig noch

bei Lebzeiten an seinen Sohn, wie sie die Hnldignngsformel I, 40

zur Voraussetznng hat, ist nach Roth’s richtiger Beobachtnng *)

znm letzten Mai 634 erfolgt, als Dagobert I. seinen dreijahrigen

Sohn ‘cum consilio pontevecum seo et procerum’ zum Konig von

Anstrasien einsetzte, nnd auch in der Marculfformel erfolgt die

Erhebnng ‘cnm consensu procerum nostrorum’. Der junge Sigibert

war erst drei Jahre vorher (631) von einer Magd Ragnetrude ge-

boren, und dazu wiirde die vorhergehende Formel I, 39 mit dem
Freudenergufi des Konigs ansgezeichnet stimmen. Anf keine frii-

here Konigserhebung passen die beiden Formeln so gut wie auf

diese, und nicht blofi Valesius, auch Waitz, VO. II, 1, S. 168®,

hatte I, 40, auf die Erhebung Sigiberts 634 in Austrasien bezogen.

In Neuster und Burgund ist ein solcherFall iiberhaupt nicht vot~

gekommen. Das Creditiv eines Konigs fiir eine Gesandtschaft an

einen anderen Konig, seinen Bruder, (I, 9), bezieht sich ebenfalls

auf einen Fall, der zum letzten Mai zur Zeit Sigiberts und seines

Bruders Chlodoveus II. eingetreten ist.

Die grofie Frage ist nur, wie sich Austrasien mit den Be-

ziehungen Marculfs zu Meaux vereinigen laBt, und hier ist Pfister

nach der falschen Seite abgeschwenkt. Er schloB aus den beiden

Formeln
,

da6 Marculf nicbt in Neustrien
,
sondern in Austrasien

geschrieben habe, und der Bischof Landerich des Widmungsbriefes

nicht der Bischof von Paris gewesen sein konne, aber hinsichtlich

der poKtischen Zugehorigkeit von Meaux konnte er sich nicht von

dem alien Irrtum losreiBen, der die Forschung bisher beeinfluBte ®).

Meaux ist fast vor den Toren von Paris belegen, und die Frage
nach dem Reichsteile, zu welchem es einst gehorte, konnte bei

einem Blick auf die Karte leicht zu Gunsten von Keustrien bC"

antwortet werden.

Indessen batten die austrasischen Konige es doch verstanden
ihre territorialen Beziehungen bis in das Herz Frankreichs zu
tragen, und auch noch in viel spaterer Zeit laBt sich bei territo-

1 ) P. Both, Geschichte des Benefizialwesens S. 279.

2) Fredegar FV, 75.

3) Schon Henschen, AA. SS. Apr. II, 489 fuhrt als Vorzug von Metz vor
Meaux an, da6 jenes zu Austrasien, dieses zu Neustrien gehort habe: ‘cum Mel-
densis ditio fuerit sub regno Neustriae’.
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rialen Teilongen das Bestreben nach einem leichten Zngang zu
dem politischen Zentrnm beobachten, was dxirch die keilfbmiige

Schneidxmg der Lose nach Art eines Kleeblattes erreicht wnrde-

Schon der in Metz residierende austrasische Konig Sigebert I. besafi

ein Drittel von Paris
,
das ihm nach dem Tode seines Brnders

Charibert 567 zngefallen war, nnd zugleich neben anderen Stadten

anch Meaux^), das also damals zu Austrasien gehorte. In Meaux
warden seine Tochter nach seinem Tode von Chilperich in Gre-

fangenschaft *) gehalten; in Meaux weilte anch sein Sohn Childe-

bert H, als er 584 die von Chilperich^) hinterlassenen Schatze in

Empfang nahm. Meanx erhielt Childebert 11. durch den Vertrag von

Andelot znruck, nachdem schon Gunthram als Vormund von Chil-

perichs Sohn Chlothar II. die Hand daranf gelegt hatte ®), der nnr

das Drittel von Paris behalten durfte *). Meanx nnd Soissons baten

durch ihre Machthaber (‘viri fortiores’) Childebert 11. bei seiner

Anwesenheit in StraBbnrg 589 um einen seiner Sohne zur leichteren

YerteidiguDg der Grenzen, und unter dem Jnbel des Volkes Melt

damals sein altester Sohn Theudebert II. seinen Einzug ®), der nun

anch Konig ’) von Gregor genannt wird. Theudebert II. war noch

610/1 der Herrscher iiber Meaux, als denH. Columban*) sein Weg
dorthin ftihrte. Die Vereinigung der Monarchic unter Chlothar II.

613 war nicht von langer Dauer. Die Interessengemeinschaft der

Austrasier verlangte wiederum eine eigene Regierung und 622/3

setzte ihnen der Konig seinen Sohn Dagobert I. als Konig unter

Ausschlufi der romanischen Gebiete®); doch schon drei Jahre nach-

her forderte und erMelt der Sohn das ganze austrasische Reich *"),

und nur die siidfranzosischen Landesteile bBeben ibrn noch vorent-

halten. Er selbst hat dann nach des Vaters Tode 629 das Reich

ebensowenig zusammenzuhalten vermocht. Die Austrasier fiihlten

sich gegen Neuster zuruckgesetzt, und nur die Einsetzung seines

1) Greg. H. Fr. VI, 27. VII, 6.

2) Ebend. IX, 20.

3) Ebend. V, 1.

4) Ebend. VII, 4.

5) Ebend. VIII, 18.

6) Ebend. IX, 86.

7) Gregor, H. Fr. IX, 37. P. Both, Gesch. des Benefizialwesens, Erlangen

1850, S. 279, nimmt eine Abtretung an und nennt Theudebert Konig in Soissons,

wahrend ihn Waitz nur als Vizekbnig oder Statthalter gelten lassen wollte. Vgl.

jetzt Waitz, VG. II, 1, S. 167=

8) Jonas, V. Columbani I, 26.

9) Fredeg. IV, 47.

10)

Ebend. IV, 53.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachriditen. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 2. 17
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dreijahrigen Sohnes Sigibert als anstrasischen Konigs in Metz 633/4,

das denkwurdige Ereignis, woraaf sich die besprocbene Marcalf-

fonnel bezieht, vermocbte ihre Eifersucht zu beschwichtigen
,

so

da6 sie nun die Grenzen des Reiches kraftig gegen die Wenden

verteidigten.

Die Behauptung Pfisters (S. 54), da6 weder 622 noch 633

Meaux iu dem anstrasischen Reich einbegriffen gewesen sei, ist

im ersten Teil richtig, aber belanglos, well ein Vorbehalt vorlag,

im zweiten unwahrscheinlieh wegen des Gegenteilsj seine weitere

Behauptung aber, es sei „fa3t“ sicher, dafi es auch 625 nicht

zu diesem Reiche geschlagen sei, ist falsch nnd das GegenteR

nicht bloB „fast“ sicher, sondern sicher, denn wir haben das be-

stinunte Zeugnis Eredegars (TV, 53), da6 Dagobert I. damals das

„ganze“ austrasische Reich mit der genannten Beschrankung er-

hiten hat: ‘reddensque ei soledatum quod aspexerat ad re-

OTinm Austrasiorum’. Man weiS nicht recht, was Pfisters Hinweis

auf Longnons Karte im Atlas historiqne (Taf. IV) gegeniiber einem

solchen Quellenzeugnis eigentlich besagen soil, aus dem doch viel-

mehr jener Irrtum zu berichtigen ware ! TJnd auf der Karte von

639 hat Longnon richtig Meaux zu Austrasien gerechnet! Alle

BegrifFe ubersteigt es aber, wie Pfister diese richtige Karte Long-

nons zu discreditieren sucht, wahrend er auf die falsche eben sein

gauzes Luftschlofi baute : Longnon „scheme" zu vermuten, dafi Meaux

„zufallig“ beim Tode Dagoberts 639 zu Austrasien gekommen sei.

Weder Vermutung, noch Zufall, sondern wiederum das bestimmte

Zeugnis Eredegars (EV, 76) lafit dem jungen Sigibert schon ein

Jahr nach seiner Konigserhebung 634/5 Austrasien in seiner Ge-

samtheit: ‘in integretate’, garantieren, namlich alles, was von alters-

her (‘iam olem’) dazu gehort babe
,
und dazu gehort hatte eben

auch Meaux; dafiir soUte sein jungst geborener Bruder Chlodoveus

Neuster und Burgund vollstandig erhalten. Auf Grand dieses

altesten Zeugnisses und nicht auf leere Vermutung hin hat Longnon
Sigiberts Reich bis Meaux ausgedehnt, und noch die Karte von 714

dehnt das Herzogtum Austrasien soweit aus. Von den Zeiten

Sigiberts I. an hat, soweit kein Vorbehalt gemacht war, Meaux
zum austrasischen Reiche gehort, und der Versuch, das Gegenteil

zu beweisen, um Bischof Landerich den Weg zum Metzer Bischofs-

stuhl zu bahnen, ist klaglich mifilungen.

1 )
Da Longnon selbst im Texte explicatif S. 41 schreibt; ‘tons les pays

septentrionaux qui ont dependu de I'Austrasie’, so kann fast nur ein kartogra-
pbischer Zeichenfehler die Unterlage fur Pfisters Ausfuhrungen bilden.

N
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Austrasien pafit also nicht bios ausgezeichnet zu Meaux, son-

dern Meaux wiirde uberhaupt munoglich sein, wenn sich ein an-

deres Teilreich als Heimat Marculfs ergeben hatte. Als eine Art
Landsmann von uns hat uns Marculf die fur unsere deutsche Gre-

schichte hochwichtigen Erlasse und Verfiigungen iiberliefert, welche

aus AnlaB der Gebnrt und Erhebung des austrasischen Konigs
Sigibert III., des Sohnes Dagoberts I, ergangen sind, und diese

vor Pfister unbeachteten Dokumente am Schlusse beider Bucher
sind nicht minder bedentnngsvolle Merksteine fiir die Markulfkritik,

wie die aus dem Klosterarchiv in Behais, in der Diozese Meaux,
stammenden beiden Formeln am Anfang der Sammlung, welche den

Sitz des Bischofs Landerich bestimmten.

Mochte Pfister im Vertrauen auf diese Urknnden seinen an-

geblichen Bischof Landerich von Metz in die Mitte des 7. Jahrh.

gesetzt haben, so fiihrte doch eine andere austrasische Urk. fiber

diese Zeitgrenze hinaus
,
deren Verwandtschaft mit der Marcnlf-

formel I, 14, bereits Sickel erkannt hatte. Es ist die Schenkung
der fiskalisehen Villa Barisis-au-Bois im Gau von Laon seitens

des jugendlichen Konigs Childerich 11. von Austrasien und seiner

Tante ^), der Gemahlin Sigiberts III., der Koniginwitwe Chimne-
childis an den Bischof Amandus 663 zu Behuf seiner Monche.
Schon Zeumer’) hatte bei der Erganznng seines Beweismaterials

diese Urk, ffir eine Abfassung nach der Mitte des 7. Jahrh. und
gegen den Pariser Landerich verwertet, [allerdings nicht ohne (S.

346) mit einem „vielleicht“ die Umarbeitung durch einen „spateren

Diktator der koniglichenKanzlei® einzuschalten, und er hielt es so-

gar ffir nicht unmoglich, wenn auch nicht fur wahrscheinlich, da6

man 663 „einen schon unten frfiheren jugendlichen Konigen ge-

brauchten Urkundenprolog“ wieder hervorgesucht habe. Das war
gerade die Annahme, die Pfister gut gebrauchen konnte, und sie ist

von ihm begierig aufgegriffen und grfindlich ausgeschopft worden.

Die Schenkung erfolgte nach der Urk. Childerichs II. zur Belohnung
der zweifachen Dienste des Amandus ffir die Verwandten des

Konigs (‘pro parentibus nostris’) und ffir seine eigene Jugend
(‘pro nostrae adolescentiae aetate’), wabrend Marculf die zweiten

Dienste der Person des Konigs von Jugend an (‘nobis ab aduli-

scentia aetatis’) leisten lafit: eine leichte Andernng, die aber, wie

Zeumer richtig erkannte, die Fassung der Urk. erst ffir alle FaUe

1) Pertz, Dipl. S. 25; vgl. SS. rer. Merov. V, S. 398.

2) G. Waitz, VG. II, 1®, S. 187, N. 2, schreibt irrig „Mutter“.

3) MG. Formulae S. 34; N. A. XI, 346 fg.

17 *
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brauchbar machte. Die Urk. war gerade aaf den Eegentschafts-

fall zngeschnitten, wie er 663 vorlag, nnd auch durcb die Andernng
schimmert hindurch, da6 es sicb am einen noch jungen Konig
handelt. Lag aber schon fur Marculf selbst das Bedtirfnis der

Anderung vor, um den Spezialfall aJs Formel verwendbar zu machen,

wamm soli man dann noch seine direkte Benntzung durcb einen

Nebel von Moglichkeiten verhiillen, fiir die sicb auch nicht der

mindeste Anhalt findet? Pfister haben diese Irrlichter zu den
wunderlichsten Aufstellungen gefiihrt. Er vermntet altere Ur-
kunden der „Kinder“ Dagobert I. nnd Sigibert III. mit dieser

Arenga, nnd da damals das Konigshans stark znsammengescbmolzen

war, mu6 er nun ‘parentes’ als Vater nnd Sohn erklaren, was
wegen der zweiten Alternative nnd auch an sich nicht angeht;

er vermntet weiter die IJbertragnng der Formel anf Childerich IL
663, was wieder dieselben Verhaltnisse wie bei den friiheren Eegenten

voranssetzen wiirde, nnd schon fiir die ‘parentes’ in seiner eben ge-

gebenen Erklamng stimmt das nicht, denn Childerichs Vater war
langst tot. PfistersVermntnngen haben zn offenbarem Unsinn gefiihrt,

nnd er gesteht das selbst mit den diirren "Worten ein: ‘cette ha-

rangue perdra plus tard son sens precis’. Enter ‘parentes’ ver-

stehen die merovingischen Konige im allgemeinen ihre Verwandten,
besonders auch Vettern, nnd Childerichs II. Verwandte waren da-

mals sein Brnder Chlothar III. nnd sein nach Inland verschickter

Vetter Dagobert II., der Sohn der Konigin Chimnechilde.

Hatte man die Vergleichung der Urkunde von 663 mit Mar-
culf uber die Arenga hinans ansgedehnt, so wiirde man gefunden
haben, da6 sich die Ubereinstimmnng in einzelnen zusammenhan-
genden Ansdriicken noch weiter anf die Fassung des Schenknngs-
aktes erstreckt, nnd hatte man nun auch noch die folgende
Marculfformel I, 15 nachgelesen, so wiirde man eine Entdeckung
gemacht haben, die alien Moglichkeiten mit einem Mai ein Ziel setzt
Marculf hat auch noch die folgende Formel I, 15 ‘Cessio ad loco
sancto’ aus Childerichs Urk. von 663 genommen, nnd nicht gar
viele unbelegte Ansdriicke nnd Satze bleiben iibrig, von denen
iibrigens einige in anderen Urknnden aus spaterer Zeit zn finden
sind ^). Marculf hat eine Urkunde zu zwei Formeln verarbeitet
nnter eigenen Erganzungen, wie er sie im Widmnngsbrief andentet

:

Vel ex sensn proprio cogitavi’, nnd schon bei der Untersnchung
des Verhaltnisses zn den Urkk. von Eebais am Anfang des ersten

1) Z. B. in der Urk. fiir St. Berlin von 687 (Pertz, Dipl. I, S. 51 , 5), und
Ton Marculfs Beziehungen zu diesem Klosterarchive wird noch unten zu reden sein.
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Buches bemerkten wir, wie er Stellen aus der einen Urk. in die

andere versetzte. Bisweilen schlieBt sich sogar die zweite Formel

enger an die Vorlage an als die erste: sie redet z. B. gerade wie

die Urk. die Adressaten mit ‘magnitudo seo ntilitas vestra’ an,

I, 14. aber mit ‘m. seo strenuetas vestra’
;

sie allein hat nach ‘nos’

den Zusatz ‘propter nomen Domini’; sie allein liest (S. 53, s) richtig

‘promptissima devotione’ mit der Urk., wahrend in I, 14, ‘pmmp-

tissima volontate’ (S. 52, is) geandert ist. Fiir erne Schenkung an

erne geistliche Anstalt (‘ad loco sancto’ I, 15) war die Schenkungs-

urknnde ChUderichs an das Kloster des Amandns besser zn ge-

brauchen als fiir die vorhergehende Schenknng an einen weltlichen

GroBen, nnd bei der notwendigen Umarbeitung des Formulars fiir

weltliche Zwecke hat sich dann anch Marcnlf arg verfahren. Er

fand die Eigentamsiibertragnng der fiskalischen Villa auf Amandns
mit der Schutzklausel ‘absque uUa contradictione vel dimino-

ratione’ versehen, ahnlich wie spater Thenderich lEE. 677 fur eine

Giiterkonzession bestimmte'); ‘nec quislibet contradicere nec

minnare — non praesummatis’, und verfiel dnrch eine sprachlich

leicht zu erkliirende Verwechslung (‘cnm tradicione’ fiir contradic-

tione’) auf eine ganz andere Formel der privaten Schenknngs- oder

Leiheurkunden ^)
: ‘absque ullius expectata iudicum tradicione’. Mit

dieser Formel wurde in privaten Schenkungsurkunden bei Vorbe-

haltung des NieBbrauchs der automatische Heimfall der Grund-

stiicke ohne Dazwischentreten des Richters nach dem Tode der Ge-

schenkgeber nnd ahnlich bei Leihevertragen das automatische Riick-

fallsrecht ansgemacht. Es liegt anf der Hand, daB eine solche

Bestimmung fiir eine konigliche Schenknngsurkunde nicht paBte,

aber nicht minder, daB eine konigliche Schenkungsnrkunde an einen

Privatmann fiir einen Monch wie Marcnlf schwer zn erlangen war.

So muBte die Urk. fiir St. Amand auch dieses Bediirfnis decken
;

bei ihrer doppelten Beziehung ist es aber wohl ansgeschlossen,

daB ihre Ubereinstimmnng mit der Formelsammlung noch anders

1 ) Pertz, Dipl. I, S. 44, 4,. Auch der Schlufi der Formelu I, 14 und I, 15

kann mit dieser Urk. verglichen werden : ‘liciat ei per nostro permisso res

— delegare vel quicquid exinde facere voluerit liberam et fir-

missemam in omnebus habiat potestatem’.

2) Marcnlf selbst hat die Formel richtig angewandt S. 75, 78, „. 30 . 99, ,3.

100, 12 . In den Formeln von Tours lantet sie baufig ‘absque ullius expectata tra-

ditione vel iudicum consignatione’ (S. 136,4 u. s. w.). In den alteren Weifienburger

Urkunden steht 713 u. 715 (Pardessus II, 440. 444); ‘absque ullius iudicis inter-

pellatione’, aber schon 734 ist hier die MarcuIfFormel II, 3 eingedrungen (Par-

dessus II, 457).
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erklart werden konnte, ak darch direkte Entlehnung seitens

Marcnlfs.

Far die Entstehimg der Marcnlfschen Formelsammlang hat

Brniiner *) das Ende des 7. Jahrh. angenominen miter dem Eindmck

der Vernmtmig Zenmers, die sich im wesentlichen anf die Teil-

nahme des Majordomns Pippin am Hofgericht 697 griindete, und

bei der Unsicherheit dieser Grnndlage wird man den Ergebnissen

nicht ohne Interesse entgegensehen, zn welchen sich anf dem be-

schrittenen Wege der Textvergleichnng mit den Originalnrknnden

gelangen lafit. Wenden wir nns zunachst zu den beiden Formebi

I, 3. 4, iiber nene Immnnitat nnd Immnnitatsbestatignng, so hatte

schon SickeP) richtig erkannt, dafi die erstere mit keiner Mero-

vingemrknnde dieses Inhalts irgendwie verwandt sei, ohne sich doch

fiber die Ursache dieses auffaUenden Umstandes ausznlassen. Die

Immnnitat war dem Kloster Behais in Verbindnng mit dem Privileg

von Dagobert verliehen worden ®), wahrend Marcnlf eine besondere

Formel ffir nene Immnnitat nm so weniger entbehren konnte, als

er den Akt des Konigs I, 2 zn einer ‘Cessio (‘Concessio’ A 2) regis

de hoc privileginm’, zn einer bloBen Erganznng des bischoflichen

Aktes herabgedruckt hatte. Im Klosterarchiv von Eebais war

also einVorgang ffir rerne Immnnitatsverleihnng nicht vorhanden,

nnd wie bei der Schenknng an den Weltmann (1, 14), hat Marcnlf

nun bei der Entwerfnng dieser Formel im wesentlichen seine eigene

Erfindnngsgabe walten lassen.

Ffir die Immnnitatsbestatignng in I, 4, lag dagegen eine Uber-

ffiUe von Material vor, Schon von SickeP) bemerkt war die Ver-

wandtschaft mit zwei erhaltenen Immnnitatsbestatigungen
,

einer

Thenderichs HI 683 ffir Monti^render % die der desselben Konigs ffir

Malmedy nnd Stavelot nahe steht®), nnd einer anderen Chilperichs II.

fur St. Denis 716’); anfierdem zeigt aber das Formular grofie Ahn-

lichkeit mit den Bestatignngen Chlodovechs III 691 ffir St. Berlin*)

nnd Childeberts UI fur das Kloster S. Sergii in Angers c. 705®).

1) Brunner, deutsche Rechtsgeschichte I, 579*.

2) Sickel, Beitrage zur Diplomatik JII, 217.

3) Ebend. IV, 570.

4) Acta Karolin. I, 115.

5) Pertz, Dipl. I, S. 49.

6) Pertz, Dipl. I, S. 193, setzt sie irrig unter die Falschungen; Tgl. SS. rer.

MeroT. V, 93 ;
Levison in N. A. XXXIII, S. 749.

7) Pertz, Dipl. I, S. 72; Tgl. Sickel III, 217.

8) Pertz, Dipl. I, S. 52.

9) Derselbe S. 65.
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Die Arenga beginnt ahnlich wie 683 *) und laSt sich weiter mit

Urktmden von 716 und 717 vergleichen; mit der vorhergehenden

Formel I, 2 beruhrt sie sich in dem Ansdrnck ‘benigna’ (S. 41,8),

der sich dort in einem Zusatze MarctJfs zu Dagoberts Urk. fiir

Eebais findet. Fiihrt die Formel I, 4 die Befugnisse ^ des offent-

lichen Richters, welche im Immunitatsgebiet ruhten, zweimal an,

bei den friiheren Verleihnngen und bei der Bestatigung, so liefert

hierfur auBer der Urk. fiir St. Denis 696^) nur noch die von 705

ein Beispiel, und mit dieser letzteren schreibt Marcnlf an der

zweiten Stelle ‘ad agendum’, aber nicht an der ersten, wo viel-

mehr die Formel von 691 begegnet. Diese Urk. von St. Bertin

fiihrt die aufgehobenen richterlichen Befugnisse in groBer Ausfiihr-

lichkeit bei den friiheren Verleihnngen an und bestatigt allein,

ebenso wie die spateren Urkk. fiir St. Bertin von 718 n. 721, an

dieser Stelle einen Zusatz Marculfs fiber den Grerichtszwang der

Stiftsuntersassen
,

der sich auBerdem nur noch in einer Urk. von

700 ^), aber hier im disponierenden Teil findet. Allein mit der Urk.

von 705 und einer fiir St. Denis von 706®) lafit Marcnlf bei der

Bestatigung hinter den Worten ‘quislibet de indiciaria potestate’

das sonst in den Urk. stehende ‘accinctus’ aus, und fiberhaupt ist

diese Phrase, wie schon Levison erkannte, nicht vor c. 681 ’) nach-

weisbar. Marculf erwahnt alsdann ein zweites Mai die Schenkungen

gottesffirchtiger Leute (S. 45, *), die er schon bei den Vomrkunden
erwahnt hatte (S. 44, 14), schlieBt aber nun bei der Bestatigung

einen ganz ungehorigen Zusatz fiber die Untersassen an, der zum
Gerichtszwang xmd hinter ‘homines’ (S. 44,i6) gehorte, wo er auch

in den Urkk. fiir St. Bertin steht. Er ist namlich in die hier un-

mogliche Stilisierung (S. 45,5 ‘tam de ingenuis quam de servienti-

bus’) der Urk. Dagoberts fiir Rebais in Formel 1,2 (S. 42, 2s)

hineingeraten, wo ‘‘de’ von ‘poterat sperare’ abhangt, das aber bei

ihm erst am Schlusse auftancht (S. 45, 12), und hatte durch die

Vorwegnahme der Personen fiir den Gerichtszwang nicht mehr das

Objekt, das er oben bei den Vomrkunden gehabt hatte. Er hat

daher (S. 45, 7) mit einem schwer zu deutenden ‘eos’ auf die vor-

1) Ich bezeichne die Urkk. nach den Jahren der Pertzschen Ausgabe, die

zur Vermeidung von MiBverstandnissen nicht berichtigt werden.

2) Pertz, S. 75
, 20 . 78,10.

3) Waitz, VG. IV, 301>.

4) Pertz, S. 61.

5) Derselbe S. 64, 23 .

6)
Derselbe S. 67, ,0 .

7) Derselbe S. 46, 33 . 193, 38-
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ausgegangenen Ilntersassen zuriickgegriffen
,

wofur dann Konig

Pippins Kanzlei bei der spateren Benntzxing der Pormel das klare

‘homines ipsins ecclesiae’ eingesetzt hat *), wie sie auch den voraus-

gehenden konstroktionslosen Satz dutch Einfugung einer Erlaute-

rung verstandlich machte. Marculfs eigene Zntaten und Ande-

rungen hatten die Formel nnverstandlich gemacht, die non nicht ohne

gewisse Korrekturen seitens der fruhkarolingischen Kanzlei ver-

wendbar war. Am stiirksten hat anf ihn der Urkundentyp von St.

Bertin eingewirkt, aber auch die Ubereinstimmung mit der Urk. von

Angers 705 ist nicht unerheblich, deren EinfluB sich auch in der

Konfirmation fiir einen WeltmannI, 17 (S.54, 21 ) bemerkbar macht.

Der SchluB der Urk. fiir St. Bertin 691 weist kurz auf den Inhalt

der friiheren Urkk. hin und daB das Kloster von den offentlichen

Richtern nichts zu fiirchten habe.| Hier hat sich Marculf mehr an

das Muster der Urk. von 716 fiir St. Denis gehalten. Uberhaupt

lassen sich fast alle seine Wendnngen in der Formel I, 4 aus den

erhaltenen Urkk. belegen, und besonders aus den spateren bis 716

:

auch wenn er nur ahnliche Urkk., nicht die gleichen benutzte, wiirde

man ihn nach diesem Beispiel eher in den Anfang des 8 . Jahrh.

als um das Ende des 7. Jahrh. zu setzen haben.

Einige dieser Wendungen kehren nun auch in der von Marculf

frei stUisierten Formel fiir neue Immunitat I, 3 wieder und z. T.

mit Zusatzen, die in den Urkunden ihre Bestatigung finden, also

erst von Marculf in I, 4 gestrichen sind
,
ja die hier aus dem

Zusammenhang gerissene Bemerkung iiber die Untersassen (S. 45, 5),

deren wir oben gedachten, steht in I, 3 noch in der richtigen Ver-

bindung, in der sie sich in der Urk. Dagoberts fiir Rebais findet

(S. 42, 2s), and es sind auch noch die nachsten Worte der Urk.

:

‘ex indulgentia nostra’ hinzugefiigt, wie auch sonst der Ausdruck

hier bei weitem mehr den Urkk. gleicht®) als in I, 4. Weniggliick-

lich ist dagegen Marculfs eigene Erganzung der Freien und Un-
freien auf den kirchlichen Besitzungen in beiden Formeln I, 3 . 4

1) M. G. Dipl. Carol. I. S. 8,32.

2) Den Zusatz ‘quoque tempore’ vor ‘non presumat ingredire’ I, 3 (S. 43, „),

der in I, 4 (S. 45,3) weggelassen ist, bestatigen die Urk. von 700 und 716.

3) Die Bezeichnungen ‘infra agros’ and ‘super terras’ fur die Ansiedlungen

der Untersassen in I, 3 stimmen mit den Urk. Dagoberts (== Marculf I, 2, S.

i42, 23) und von 691. 718 (Pertz S. 52,35. 79, 50), wkhrend in I, 4 (S. 45,,) ‘in —
villas’ steht, und auch die Corroborationsformel ‘inviolata Deo adiutori permaneat’

n I, 3, schliefit sich an inviolata permaniat’ der Urk. von 716 enger an, als ‘in-

violata Deo adiutori possit constare’ von I, 4, was ahnlich schon vorher in I, 2

(S. 41,24)1 aber miUverstandlich und unter Storung des Zusammenhanges einge-

fiigt war.'
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dnrch eine neue Gmppe der ^ubrigen Nationen“, nnd vielleicht hat

ihm hierbei eine Gegenuberstellung
,
wie in der Grafenbestallung

1, 8 vorgeschwebt
,
wo die „ubrigen Nationen“ den Franken, Eo-

manen nnd Bnrgnndern entgegengesetzt sind.

Das Beste kommt aber noch. Am SchlnB der Formel I, 3

wendet sich der Konig in dem feierlichen Befreinngsbriefe (S. 44, 2)

fur einen Bischof nicht bloB an die kiinigliche Hoheit, also an sich

selbst nnd seine Nachfolger, sondem anch an die gransame Gier

(‘saeva cnpiditas’) der koniglichen Richter, nm sie vor einer Ver-

letznng seiner Immnnitatsbewillignng zu warnen. Diese wenig

konigliche Grobheit des biedem Schnlmeisters, die seiner klerikalen

Anffassnng derben Ansdrnck gab, hat den Kanzleien ebensoviel

Argemis bereitet wie der modemen Kritik. Pippins Kanzlei an-

derte 743 die Stelle^), wahrend sonst die Formel getren kopiert

ist. Gedankenlos wiedergegeben wnrde sie aber von Pippins ko-

niglicher Kanzlei 758 in der Immnnitatsnrknnde fiir Honan*),

nnd dies hat die Urk. inWaitzens*) Angen so verdachtigt, daB er

sie zn den falschen oder zweifelhaften warf, wiewohl ihre nn-

zweifelhafte Echtheit schon von Sickel^) dargetan war. Anch in

der Immnnitatsverleihnng fiir Fnlda 774 ist die anstoBige Bemer-

knng getren wiederholt, doch streicht der Codex Eberhardi wenig-

stens das bose ‘saeva’®).

Hanfig hat sich Marcnlf nnr ganz leichte stUistische Andernngen

am Texte der Urkk. erlanbt, die ohne Heranziehnng der Qnellen

uberhanpt nicht zn erkennen waren, nnd die besonderen Eigenheiten

seiner Feder gibt schon das alteste Beispiel fiir die Benutznng der

Formel I, 4, Pippins TJrk. fiir Utrecht 763®), sklavisch wieder’).

Finden sich solche Lieblingsansdrucke Marcnlfs nicht in den Urkk.

der merovingischen Konige des angehenden 8. Jahrh., so kann

wohl die Verwandtschaft mit ihm nnr in dem Sinne gedentet

1 ) Pertz, S. 104,28-

2) MG. Dipl. Carol. I, S. 15.

3) Waitz, VG. IV, 301».

4) Sickel, Beitrage zur Diplomatik III, 197.

5) MG. Dipl. Carol. 1, S. 123
, 48 -

6)
Ebend. S. 8.

7) Sie ist die alteste unverdachtige frankische Eonigsorkunde, die nach

Marculfs (S. 44,28- 54
, 34 . 55, ,e. 64, ,g. 65,

,

3 . 66, 25) Vorgange ‘Praecipientes ergo’

schreibt fiir ‘Praecipientes enim’ (so richtig Marcnlf S. 54
, 4 . 62,„); die Urk.

Thenderichs 111. fiir Corbie iiber die Wahl des Abtes Erembert ist verdachtig

(Pertz, Dipl. I. 47
, 22 ;

N. A. XXXI, 342 ff.). Sie schreibt anch mit ihm ‘tam pre-

sentibus’ (‘tam presentis’ constant Marcnlf S. 44, 4 . 45, ,3) fiir ‘tarn n 0 s t r i s qnam

futuris temporibns’, was in den Meroringenirkunden der stehende Ausdruck ist.
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werden, da6 die Beeinflussong von den TJrkk. ausgegangen ist, nnd

diese nickt nnter Benntznng von Marculfs Formelsammlnng ent-

standen sind.

Das ist ganz ausgeschlossen bei der Formel I, 11 fiir freie

Befordernng nnd Verpflegnng einer frankischen Gesandtschaft,

‘Tractnria ligatariornm vel minima facienda istins instar’, deren

Quelle ich in einer Urknnde Chilperichs II, fiir das Kloster Corbie

von 716 gefunden zu haben glanbe, nnd zn demselben Jahre batte

nns schon eine Urk. desselben Konigs fiir St. Denis gefiihrt, deren

Beziehnugen zu Marculf auch Sickel bemerkt batte. Die Schwierig-

keiten, welche dem Moncbe Marculf die Beschaifung der Unterlagen

fiir die auf weltlichem Gebiete liegenden Formeln bereitete, warden

schon bei der Schenkung an einen ‘vir illuster’ (I, 14) beriibrt,

und wie dort ist aucb bier eine Klosterurknnde fiir den nenen

Zweck znrecbtgestutzt worden, und zwar in hbcbst origineller

Weise. Der Konig bestimmt in der Formel seiner Gesandtschaft,

einem Biscbof und einem ‘inlnster vir’, anfier Pferden mit Fudern

von Hen und Strob folgendes zn reichen: Massen von Lebens-

mitteln und Getrankeu, Fleischwaren und Schlachtvieh aller Gat-

tungen, allerlei Spezereiwaren, Zimt, Gewiirznelken
,
Kostwurz,

nnter anderen Kiimmel pfundweise : ‘cimino lib eras tantas’, ferner

Datteln, Mandeln, Pimpemiisse und scblieBlich noch Fuder Holz

und Spane,—Waren, die zur Ansstattung eines Handelsgescbafts aus-

gereicbt batten! Und aUe diese Vorrate nocb dazu taglich (‘diebus

singulis) und aufierdem nur als Mindestmengen
,
wie in der Uber-

schrift bescheiden angedeutet ist! Welches gesegneten Appetits

miifiten sich die beiden Manner erfrent haben, und welcber Magen
gehorte allein dazu, die Pfunde Kiimmel alltaglicb zu verdauen

!

Welcbe Vorrate an Kolonialwaren muBten auf den kbniglicben

Giitern damals aufgespeicbert gewesen sein, um nur zwei solcber

Gesandten zu bekostigen! Waitz®) erklarte sich die Sache so, die

Meinung sei ,offenbar“, ddB aUe Untertanen nach Verhaltnis ihres

Besitzes die Leistung aufbringen soUten. Sollten die Bauern wirklich

1) Pertz, Dipl. I, S. 76. Zu der neuen Ausgabe Ton L. Levillaiii, Exanien

critique des chartes M^rovingiennes et Carolingiennes de I’abbaye de Corbie, Paris

1902, S. 236, babe ich aus der Hs. Verbesserungen nachgetragen
,
N. A. XXXI,

S. 373.

2) Sie beginnt mit denselben Worten wie I, 23
,
und auch hier werden die

beiden Wiirdentrager genannt, aber durch ‘auf getrennt, und die dritte Formel mit

dem gleichen Anfang I, 40, uber die Konigserhebung Sigiberts III. hat dieselbe

Fassung des Befehls : ‘adeo iubemus’.

3) Waitz, VG. II, 2, S. 297’.
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in jenen entlegenen Zeiten mit Datteln, Mandeln, Pimperniissen

nnd Kiiinmel so reichlich versehen gewesen sein ? Es ist wnnderbar,

daB niemand bisher die Seltsamkeiten bemerkt hat, die diese Formel
birgt. Solche Warenlager, wie sie Mareulf bier fiir den taglichen

Unterhalt der beiden Gesandten voraussetzt, waren im frankischen

Reiche an den Zollstatten aufgespeichert, da die ZoUe regelmaBig

in den von den Kauflenten dnrchgefuhrten Waren erlegt warden
nnd der Inhalt seiner Gesandtschaftsformel I, 11 deckt sich mit

der schon genannten ZoUbestatignngsurkande ChUperichs II. fiir

das Kloster Corbie 716 in einem IJmfange, dafi nnr ein kleiner Teil

als sein geistiges Eigentum iibrig bleibt. Es handelt sich in jener

TJrk. nm eine groBe Warenschenknng der koniglichen Griinder des

Klosters Corbie, Clothars III. nnd der Balthilde, ans dem Zoll

zn Eos (Bouches-dn-Rhone), die der Kloster- Cellerarins alljahrlich

auf 15 Wagen abholte, n. a. nicht weniger als 10 000 Pfund 01,

nnd nm die Gewahrnng freier Fahrt nnd freien Unterhalts fiir

die Abgesandten (‘ad missns ipsins monasterii’) bei ihrer jahrlichen

Hin- nnd Ruckreise. In der Urk. sind die Zollwaren fiir das

Kloster von den Waren fiir den Unterhalt der klosterlichen Ab-
gesandten nnterschieden

,
und Marcnlf hat das Unheil dadnrch

angerichtet, daB er von der nnteren Reihe in die obere iiberge-

sprangen ist. Die Pfnnde Eiimmel stammen ans der oberen Reihe,

nnd zwar sind es dort 150
;
die klosterlichen Abgesandten erhielten

nach der nnteren jahrlich nor ganze zweiUncien! Marcnlf begann

znerst die Liefernngen fiir sie zu copieren, immer mit dem unbe-

stimmten Formelansdmck ‘tantos’ n. s. w., wie es seine Gewohnheit

war, also Pferde, WeiB- and Schwarzbrot, Wein, Bier, Schinken

nnd Fleisch, nicht ohne schon hier Schweine, Ferkel, Hammel,

Lammchen, Ganse nnd Fasanen dem Riesenappetit seiner zwei

koniglichen Abgesandten mit mehr als koniglicher Freigebigkeit

znznlegen, und bei den Gewnrzen hat er dann den verhangnis-

voUen Sprung in die obere Reihe der dem Kloster iiberlassenen

Zollwaren gemacht

:

Chilperich II. 716. Marcnlf I, 11.

‘pipere lib. 30, cnmino lib. 150, ‘cimino lib eras tantas, piper

cariofile lib. 2, cinnamo lib. 1, tantnm, costo tanto, cariofilo

spico lib. 2, costo lib. 30’. tanto, spico tanto, cinamo tanto’.

Wenn der karolingische Bearbeiter der Formelsammlnng c. 20:

1) Ebend. S. 301 *.
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‘cumino vel piper’ schrieb‘), also ‘liberas’ dutch ‘vel’ ersetzte, so

scheint er den Unsinn bemerkt zu haben. Zugleich mit den Pfonden

Kiimmel sind abet auch Gewiirznelken, Nardus (spico)
,
Zimt nnd

Datteln, Pimperniisse nnd Mandeln aus den Zollwaren auf die

Speisekarte der koniglichen Gesandten gelangt, nnd hochst er-

gotzlich ist es dann noch, wie unset Marcnlf am SchluB mit kiihnem

Federstrich die Jahreslieferongen an den Klosterkellerer nnd seine

Genossen in Tageslieferungen an die zwei koniglichen Abgesandten

verwandelt hat, die damit vor eine nicht leichte gastronomische

Aufgabe gestellt warden;

Chilperich II. 716.

‘qui hoc exigeri ambularent —

.

Haec omnia superias memorata

locis convenientibus annis sin-

golis eisdem tarn euntibns quam

redeuntibus absque mora dare et

adimplere deberitis, etiam ad

revertendum carra 15 de loco in

loco pro loca consuetudinaria,

qualiter pro eorum mercide

absque dispendio ipsius monaste-

rii; deberet provenire. ad

missus ipsius monasterii dare et

adimplere procuretis’.

Mangel an praktischem Slick und ein gewisser Hang zur Uber-
treibung, der sich auch anderwarts*) in der Formelsammlung be-

merkbar macht, haben das Unheil angerichtet, und die Aufdeckung
des Sachverhalts laBt einen tiefen Einblick in die Arbeitsweise

Marculfs tun, diirfte auch fiir die Beurteilung seiner Schrift von
nicht geringer Bedentung sein. Die Bestatigungsurkunde Chilpe-

richs II. fiir Corbie 716 wirft einen hellen Lichtstrahl in die Zelle

des alten Monches, and die Ubereinstimmung erstreckt sich iiber

den erzahlenden Teil hinaus in den verfugenden des Konigs. In
ihm stehen namlich die von Marculf gebrauchten Worte: et

adimplere procuretis", wahrend dort dafur ‘et adimplere deberitis’

geschrieben ist. Den SchluB der Pormel, die Drohung des Ko-
nigs mit Entziehung seiner Gunst schon bei einer bloBen Ver-

1) Formulae Marculfinae aevi Karolini, Formulae S. 122.

2) Man beachte gewisse Superlative, z. B. S. 44,,,, ‘robostissimo iure’, unci
verstarkende Zusatze, wie S. 39,1, ‘innumerabilia’.

Marculf I, 11.

‘Haec omnia d i e b u s singulis,

tarn ad ambulandum quam ad

nos in Dei nomen revertendum,

unusqnisque vestrum loca con-

suetndinaria eisdem ministrare et

adimplere procuretis, qualiter

nec moram habeant’.



Ursprung und Text von Marculfs Formelsammlung. 959

zogerting der Liefernngen an die Gesandten: ‘si gratia nostra
obtatis habere’, fand ich nach vielem Snchen in den koniglichen

ZoUbefreinngsurknnden fiir St. Denis 692 *) nnd 716 wieder, wo der
Satz in besserem Znsanunenhange steht nnd anch mit den wider-
rechtlichen Zollerhebnngen besser begrnndet erscheint. Anch dieser

Ansklang verrat also den Urspmng der Formel fiir den FreipaB
der koniglichen Gesandten ans klosterlichen Zollnrknnden.

Fine ergiebige Qnelle konnte fiir Marcnlf das Archiv von St.

Denis werden bei seinen reichen Schatzen an frankischen Konigs-
nrknnden, die sich dnrch die Gnnst des Konigshanses fortwahrend
mehrten, nnd der Glanz der beriihmten Abtei, die anch in deni

nahen Meanx'"*) Giiterbesitz hatte, strahlte so hell, da6 es ver-

wunderlieh gewesen ware, wenn Marcnlf von seinem Kloster ans

nicht den Versnch gemacht hatte, diese Schatze fiir die Sammlnng
nntzbar zn machen, die er nnter der Feder hatte. Ein Placitnm

Chlodovens III. fiir St. Denis von 692®) ist in der Marcnlfformel

I, 37, einem Hofgerichtsurteil in einem nach der Prozefiordnnng der

Lex Salica angestellten Gerichtsverfahren wegen Raubes (‘ranba’),

so stark benutzt, dafi schon Sickel anf die Ubereinstimmnng auf-

merksam wnrde, nur schrieb Marcnlf nach ‘suggessit’ nicht ’eo

quod’ sondem ‘quasi’, ebenso wie I, 29, wo es sich wieder um einen

Ranb handelt. Das Placitnm fur St. Denis von 692 nimmt anf

‘noticias paricolas’ der Parteien Bezug, nnd merkwiirdiger Weise
folgt anf die von ihm abhangige Formel I, 37 in I, 38 eine solche

‘Carta paricla’^). Diese Formel I, 38 beginnt mit den Worten
des Placitnms Chilperichs II. fur St. Denis von 716 ®), in dem
allein die in der Formel gebranchte Wendnng: ‘Sed dam inter se

intenderent’ nachweisbar ist, und hier findet sich anch, wie schon

Zeumer ®) bemerkte, der in der Formel II, 18 wiederkehrende Aus-

drnck fiir die Sicherstellnng des Wergeldes fiir einen Erschlagenen

dnrch Wette. Fiir die Fortsetznng der Formel I, 38 hat ein

alteres Placitnm fiir St. Denis von 679’) Verwendnng gefunden,

und insbesondere stammt ans ihm der Ansdruck fiir die Ableistnng

des Eides: ‘super capella domni Martini, nbi reliqua sacramenta

1) Pertz, Dipl. I, S. 55. 73 ; ‘vidite, (‘videtis’ 716), ut aliud ob hoc non fa-

ciatis, se gratia nostra optatis habire propicia’.

2) Vgl. N. A. XL, S. 315.

3) Pertz, Dipl. I, S. 54.

4) Von dieser Urkundenart handelt Bresslau, Urkundenlehre I, S. 668 ®.

5) Pertz, Dipl. I, S. 74.

6) Formulae S. 88. N. 2.

7) Pertz, S. 45.
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percurront’. Nor die Ortlichkeit ist bei Marculf verandert, in-

dem er ‘in palatio nostro’ schrieb fiir ‘in oratorio nostro’ ‘).

Von der groBten Wichtigkeit fiir unset Gesamtergebnis sind

aber die Beziehungen Marculfs zn den Urkunden von St. Bertin,

dessen Archiv Folcwins^) fleiBige Feder der Nachwelt erhalten hat.

Wie schon friiher der Reflex der Immunitatsbestatigung dieses

Klosters von 691 in der Formel I, 4 zn erkennen war, so fiihrt

wieder dorthin die jiingste Spar einer Urkandenbenntzung in der

Formel 1, 16. Die Arengadieser Formel, einer Schenknngsbestatigung,

ist nur noch in der Immunitatsbestatigung Theuderichs IV. fiir St.

Bertin vom 10. November 721 erhalten und kehrt gleichlautend

wieder in der spateren Bestatigong fiir dasselbe Kloster von 743*),

die fiir die Textkontrolle von Wert ist, da Folcwiu Schreibfehler

begangen hat, die sich teilweise ans der Kopie der spateren Urk.

verbessem lassen. Auch Zeumer hatte eine direkte Beziehung der

Formel 1, 16 zn der Urk. von 721 zuerst angenommen, doch umgekehrt

Marculf fiir die Quelle gehalten, so dafl der Fall als altestes Beispiel

einer Entlehnung dienen koimte ®), aber spater hat er von einer sol-

chen Verwertung abgesehen’), und in der Tat lassen sich vielmehr

fiir die entgegengesetzte Auffassnng mancherlei Griinde anfiihren.

Auf eine direkte Beziehung scheint der Gebranch seltener Ansdriicke

hinzuweisen, die hauptsachlich in den Urkk. von St. Bertin zn finden ®)

1) Vgl. Waitz, VG. II, 2®, S. 102; IIP, S. 516. Nach Ausweis des Placi-

tums Childeberts III. fiir St. Denis von 710 (Pertz I, S. 69) hat sogar der Haus-

meier Grimoald als Stellvertreter des Konigs im Hofgericht Parteien einen Eid

‘in oraturio s u o super cappella sancti Marcthyni’ auferlegt
,

also in seinem Ora-

torium, nicht dem des Konigs. Vgl. W. Liiders, Capella, Archiv fiir Urkunden-

forschung II, S. 14 ff.

2) Cartulaire de I’abbaye de Saint-Bertin publie par M. Gu^rard in Collection

de documents inedits sur rbistobre de France, Paris 1841.

3) Pertz, Dipl. I, S. 81.

4) Ebenda S. 86.

5) Schon Stumpf in v. Sybels Hist. Zeitscbr. 29, S. 365 bat in dem Refe-
rendar ‘Conradus’ den ‘Eonardus’ der Urk. von 726 erkannt (Pertz S. 84). y<rl.

Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre P, S. 369.

6) Formulae S. 33, N. 1.

7) N. A. XI, 356 ff.

8) ‘Clementiae regni nostri detulit in notitia’ (statt ‘cl. r. n. suggessit’) bei
Marculf I, 16, steht in den Urkk. von St. Bertin 721 u. 743 (Pertz, S. 81, 3. 86,3,)
und ahnlich schon in den alteren Urkk. desselben Klosters 662 (S. 36 ^)

’

‘cl r' n
detulerunt notitia’ und 687 (S. 50,„): ‘cl. r. n. intulerunf. In der Urk. von 721
geht ‘per missos suos’ vorher, wie auch in den Urkk. fiir St. Calais von 692 und
695-711 (Oeuvres de J. Havet I, S. 162. 164). Die Worte ‘propter nomen Domini
et’ vor ‘reverentia ipsius sancti loci’ bei Marculf (S. 54,,) begegnen zum ersten
Mai in der Urk. von 721.
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sind, und die Selbststandigkeit der TJrk. von 721 ergibfc sich viel-

leicht aus der Abwesenheit aller derjenigen Wendungen Marcnlfs,

welche sich als eigenmachtige Anderungen des uberHefertenUrkunden-
textes darstellen und teilweise als solche bereits besprochen warden ^),

aber auch aus der richtigen Ausfullung der Abstriche, die er am
Text gemacht hat ^). "Nach den Worten ‘sub eo ordine’ hat er (S. 54, e)

die Immunitatsbestatigung von St. Bertiu 721 beiseite gelegt und
ist am Schlusse in das Schenkungsformular der vorhergehenden
Formel 1, 15 ‘Cessio ad loco sancto’ eingeschwenkt, von dem schon
die Rede war.

Fiir die richtige Beurteilung des Verhaltnisses Marcnlfs znr
Urk. von St. Bertin 721 kommt noch ein nicht unwichtiger Umstand
in Betracht

,
die iiberaus merkwurdige Verwandtschaft einer der

Formeln fiir Privaturkunden im 2. Buche (II, 6) mit einer Privat-

urkunde fur St. Bertin von 685, auf die ich hiermit die Aufmerk-
samkeit lenken mochte. Die am Schlusse gegen die Ubertreter

der Urkundenbestimmungen geschleuderten Verwiinschungen sind

in dieser Formel mit den damals in Privaturkunden iiblichen Worten
ausgedriickt (S. 79, s)

:
[‘inprimitus’ Zus. A 3] iram trine maiestatis

[‘trini magestatis’ A 2] incurrat’, und nur durch die Einsetzung der

Dreieinigkeit in die SteUe des allmachtigen Gottes unterscheidet

sich der Text von den meisten Privaturkunden; doch Marculf hat
hier nichts geandert, denn zwei noch erhaltene Urkk. von 673*)
und 690 schreiben ebenso

,
und die zweite

,
die Schenkung von

Vandemiris und Ercanberta an Pariser Kirchen
,
nimmt hernach

ahnlich wie Marculf auch auf die Kirchen-Heiligen Bezug*). Mar-

1 ) Die Urk. von 721 schreibt richtig ‘quod’, wie alle anderen merovingischen

KOnigsurkunden, wahrend Marculf (S. 53
, 2,), wie wir schon bei der Formel I, 37

(S. 67,2) sahen, ‘quasi’ andert. Sie schreibt auch mit der Mehrzahl der Urk. ‘ut

quicquid constat’, wahrend Marculf hier und schon 1.4 (S. 54,*. 44, je): ‘ut

si cut constat’ vorzieht in Anlehnung an die Urk. von 705 (Pertz S. 66
, 8).

2) Aus der Urk. von 721. (Pertz S. 82,,) lassen sich im Marculftext S. 53, „
‘Sed pro firmitatis custodiam’ (lies ‘estodium’ nach der Urk. von 716, Pertz S. 75, ,)

vor ‘petiit celsitudine nostrae’ erganzen und S. 54
,

3

zwischen ‘prestetisse et’ und
confirmasse cognuscite’ die Worte ‘in omnibus’, die schon bei Marculf I, 4 (S. 44

, 2,)

fehlten, die aber seit dem Ende des 7. Jahrb. die Urkk, fast ausnahmslos bestatigen.

3) So schon Dagoberts I. Privileg fur Rebais (Marculf I, 2, S. 42,„), das iil-

tcste Zeugnis fur die Formel und wohl die Quelle der Privaturk. : ‘quod primitus

est, et Dei iram incurrat et nostram offensam’.

4) Pardessus II, S. 156.

5) Pardessus II, 210, R. de Lasteyrie, Cartulaire general de Paris, Paris

1887, S. 19; ‘inprimetis iram trini magestatis incurrat, ub . . . ipsis domnis sanctis,

quorum reliquiae in sepefatas basilicas inserte esse nuscuntur, et ab omnebus ec-

clesiis excomunis apariat, nec hie nec in futurum veniam p . . . lire non possit’.
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cuK tut es aber in einer ganz abweichenden Fassung: ‘et cum
suprascripto sancto illo ante tribunal Christi dedncat ra-

tiones; insuper’, indem er den Frevler zur Auseinandersetzung

mit dem oben genannten Heiligen vor den Richterstubl Christi

ladet, und oben genannt ist der Patron der Kirche, zu dessen

Ehren sie erbaut war. Die gleiche Fassung findet sich nun wah-

rend der ganzen Merovingerzeit nur noch in zwei Urkk. von St.

Bertin von 685 und 745 *), dock ist letztere durch Zusatze er-

weitert. Dagegen stimmt der Text von 685 fast genan mit Mar-

culf iiberein: ‘inprimitns iram Dei omnipotentis incnrrat et ante

tribunal Christi cum ipso sancto Petro in die iudicii de-

ducat rationes, et insuper’. Der oben genannte Heilige bei

ihm ist also in der Urk. von 685 der H. Petrus, der oben unter

den Patronen an erster Stelle genannt war, und diese praktische

Verwendung des Kirchenheiligen zum Schutze der Stiftungen hat

Marculf dem Petruskloster in St. Bertin abgelernt*). Die Corro-

borationsformel von Marculf 11, 6 (S. 79, n) stimmt in der Schrei-

bung ‘vindicare’ statt des gewohnlichen ‘evindicare’ mit einer Tausch-

urkunde von Tuncionis-Yallis im Archiv von St. Denis von 691 ®)

iiberein. Die Motivierung der Tat des Kirchenfrevlers mit den

Worten (S. 79, e) : ‘calliditate commotus aut cupiditate preventus’,

stammt aus dem bischoflichen Privileg Burgnndofaros, mit dem auch

das Privileg des Bischofs Berthefrid fiir Corbie zusammenhangt ^),

und nur der Zusatz ‘commotus’ ist Eigentum Marculfs. Anderes ist

sehr wahrscheinlich der Schenkungsurkunde des Amandas iiber Ba-

risis-au-Bois fiir seine dortige Elostergriindung 666^) entnommen,

und auch diekgl. Schenkungsurkunde iiber dieselbe Villa fiir Amandus
663 hat Marculf wieder einzelne Brocken geliefert®), die wir ihn

schon oben fiir seinen Zweck benutzen sahen.

£ine solche Bezugnahme auf den Patron fand ich nocb in der Schenkungsurk,

des Herz. Godefridus fiir S. Amulf in Metz von 691, Pardessus II, 215.

1) Guerard, Cartnlaire de Saint-Bertin S. 31. 55.

2) Die mit der Urk. von 685 fast gleichlautende von 745 (S. 53) beginnt

‘Sicut Dominus in euangelio ait’, wiibrend in jener nocb 7 Zeilen vorangehen, die

fast wortlich mit dem Anfang des Prologes bei Marculf II, 2 stimmen, indessen

in ibrem unvollstandigen Abbrecben und durcb die Bescbaffenbeit des Textes den

Eindruck eines spateren Zusatzes machen zur Verschonerung des etwas plotzlichen

Anfanges, wie er in der Urk. von 745 vorliegt.

3) Pardessus II, 220.

4) N. A. XXXI, S. 371.

5) Pardessus II, 133. Amandus schrieb wie Marculf (S. 79,,): ‘vel reliquis

quibuscumque beneficiis’, und stilisierte ahnlich wie jener (S. 79, ,) : ‘q u am ego

spontanea volnntate mea fieri rogavi’.

6) Pertz, Dipl. S. 25, Z. 40; ‘babendi, tenendi, vel quicquid
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In seiner Klosterzelle hatte natiirlich ein Monch wie Marcnlf
eine solche Formelsammlang niemals znstande bringen konnen,
wenn er nicht znr Erganznng des heimiscben Materials mit aller-
hand fremden Klostern in Verbindnng trat, nnd die Ansstellung
eines nenen koniglichen Klosterprivilegs war fiir ihn ein seiches
Ereignis, da6 die Erlangung einer Abschrift sein hocbster Wnnsch
sein mnBte. Selbst nach Bnrgnnd fiihren einige Spnren in seiner
Sammlnng, nnd Beziehnngen dorthin waren anch schon friiher an-
genommen worden, aber mit ganz unstichhaltigen Grriinden^). Die
Fennel I, 21 ist, wie schen Sickel gesehen hatte, mit einer Dr-
knnde Chlethars III. von 667 fiir das Booster Beze *) verwandt,
nnd wenn dann fur die Formel 1, 33 ahnliche TJmstande den Grund
der Benrknndnng bilden

,
wie sie in dieser nnd einer anderen

Urk. von Beze geschildert sind, namlich ein feindlicher Uberfall
nnd der Verlnst der ‘instrnmenta certarum’, wenn ferner die Formel
I, 35 in erster Linie an einen Patricins gerichtet ist, den es anBer
in der Provence nnr noch in Bnrgnnd gegeben hat^), dann wird
man annehmen durfen, daB Marcnlf anch in Bnrgnnd nnd zwar in
Beze Oder in der Nahe einen gnten Freund gehabt hat, der ihn
mit Materialien fiir sein Werk versorgte. Bei der Verwendung
der Formel I, 35 in Konig Pippins Kanzlei fiir die Privilegienbe-
statigung des Klosters Honan®) ging der schwer nnterznbrin-
gende Patricins durch die Anderung ‘patribns’ in den geistlichen
Stand liber, nnd die Zuriickfiihmng der Privilegienmg anf die
Einrichtnng ‘priscomm patmm’ nnd der librigen Bischofe brachte
die Vater anch an die Stelle der ‘sedes apostolica’, die Marcnlf
hier nennt. Ware es gestattet, unter dem apostolischen Stnhle
den Papst zn verstehen, was fiir diese Zeit allerdings keineswegs
sicher ist ®), so war die Zahl der vom papstlichen Stnble privilegierten
Kloster damals im Frankenreiche so gering, daB sich kaum an ein
anderes als das Martinskloster im Autun denken ’) UeBe, das seinen
Freiheitsbrief Gregor I. verdankte.

elegerint faciendi liberam ac firmissimam per nostram auctoritatem ha-
beat potestatem’.

1) Widerlegt von Sickel, Beitrage znr Dipl. IV, 680; Drkundenlehre I, 113.

2) Pertz, Dipl. I, S. 41.

3) Ebenda, S. 40.

4) Waitz, YG. II, 2, 49

5) M. G. Dipl. Karol. I, S. 16.

6) Immerhin ist der absolute Gebrauch des Ausdmcks ohne ‘illius’ zu be-

achten, der vielleicht gegen den Diocesanbischof spricht, nnd sicher schreibt Mar-
culf in einem ahnlichen Falle (S. 42,) ‘ab illo pontifice’.

7) Vgl. SS. rer. Meroving. V, 254.

Kgl. Oes. d. Wus. Nachricliten. PbiL-hist. Kbuce. 1916. Heft 2. 18
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Jedenfalls hat in der Diozese Antnn, in dem nnweit Beze be-

legenen Kloster Flavigny der dortige Abt Widerad schon am
18. Januar 722’) fiir sein Testament den Anfang der Marcnlf-

formel U, 17 benutzt, die anf eine Mehrzahl von Erblassem, Mann
nnd Fran, nnd ebenso von Legataren zugeschnitten ist

,
wahrend

er als einzelner Mann nnd fiir seinen einen Legatar Amalsindns

nur den Singular gebrauchen konnte
;

er hat nun auch den Text

seinen Verhaltnissen entsprechend umgeschrieben, aber leider einen

Plural stehen gelassen*), der seine Abhangigkeit von der Formel

noch heute verrat; er bat femer das echte romische Testaments-

formular Marculfs, das mit der Erbeseinsetzung beginnt, aus TJn-

wissenheit jammerlich verhunzt. Sowohl Zeumer®) als ich^) haben

denn auch Marculf als Quelle angesehen. In Flavigny im Konig-

reich Burgund ist also der erste praktische Gebrauch von der

Formelsammlung gemacht worden, nnd in Flavigny ist spater auch

die Umarbeitung und Erweiterung der Marculfschen Formelsamm-
lung entstanden, bei der jene von Widerad benutzte Formel nm-
gekehrt wieder aus seinem Testamente vervoUstandigt wurde®)

(in c. 8) und sogar noch ein Stiick vom Datum: ‘XV. Kal.’ ange-

hangt erhielt, zu dem aus der Quelle ‘Febr.’ zu erganzen ware.

Durch welche Umstande nnmittelbar nach der Vollendung des

Werkes ein Exemplar nach Flavigny gekommen ist, und iiber et-

waige Beziehungen des Verfassers zu diesem burgundischen Kloster

lafit sich nicht einmal eine Vermutung auBern. Bemerkenswert ist

aber doch, da6 der von Widerad eingesetzte Legatar, der ‘iuluster

vir Amalsindo’, also ein hoher Beamter, mit dem Konigssiegel (‘si-

gillo regio’) das Testament des burgundischen Abtes untersiegelt

hat. War dieser Amalsindo der kbnigliche Referendar? Die Ver-
mutung ist in der Tat geaufiert worden®), und das naturlichste

ware es wohl gewesen, wenn Marculf sein fur die konigliche
Kanzlei so wichtiges flUfsbuch nach der Vollendung sofort dem
Vorsteher derselben zugesandt hatte. Ein einzigartiger FaU ist

das ‘sigillum regium’ in einer Privaturkunde, und auf alle Falle
schlagt sein Erscheinen in der altesten Marculfentlehnung die Briicke
von der stillen Monchszelle in Meaux zu der Beichskanzlei. Es war

1) Pardessus 11 323. Zur Datierung yergl. K. A. X, 94 und Levison N A
XXXV, 38

.
•

2) Er schreibt einmal ‘testementi nostrr, vorher aber richtig ‘testamen-
tum meum’.

3) X. A. XI, 357.

4) Ebend. XX, 540.

5) Zeumer, Formulae S. 470.

6) Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre I, 369*.



TJrsprang and Text von Mai-colfs Fonnelsajimilang. 265

friiher fast erstaunlich ^), da6 die Urkondenschreiber und besonders

die koniglichen Notare ein so niitzliches Bnch, wie die Marcnlfsche

Sammlang, so lange nicht gekannt haben sollten: in dieser Be-

ziehung kommt das neue Ergebnis geradezu einem Bediirfius ent-

gegen.

Die alteste nach Marcnlfs Master stilisierte frankische Konigs-

nrknnde ist von 744, and nor wenige Jahre friiber haben sich die

Eansmeier seiner Sammlang zn bedienen begonnen. Das alteste mir

bekannte Beispiel liegt in der Schenkongsorkande Karl Martells

fur St. Denis 741 vor®), die zum grofiten Teil nach der oben be-

sprochenen Formel II, 6 konzipiert ist, and dann folgt eine Im-

monitatsbestatigong Pippins, fiir die Marcnlf I, 3 benutzt wnrde.

Schon vorher hatte im ElsaB Eberhard, der Sohn Herzog Adal-

berts, seiner Schenkungsnrkunde fiir das Kloster Mnrbach von

728^), richtiger 735/7®), Marcnlfs FormeIn fiir grofie Schenkangen

II, 2, 3 za Grande gelegt.

Wenn Marcnlf, wie es scheint, am die Wende des Jahres 721

seine Formelsammlnng beendete, so schrieb er nnter Karl MarteU,

als eine Reihe von Schattenkonigen sich anf dem frankischen Throne

folgte and die faktische Regierangsgewalt bereits der Majordomus

aasiibte. Das Vorriicken des Majordomats in die Thronrechte kommt
in der Tat in onsem FormeIn nicht blo6 an einer SteUe znr Er-

scheinong. Antrage von Biirgern (I, 7) und Gaugenossen (I, 34)

warden an den Konig and den Majordomus gerichtet, and diesen

reden die Biirger als ihren ‘senior communis (I, 7) an, so da6

man ihn sogar mifiverstandlich fiir den Eonig selbst gehalten

hat’), obwohl iiber die Bedeatang des streitigen Aasdrucks kein

1) Zeumer, Formulae S. 34.

2) Pertz, Dipl. S. 101. Vgl. Sickel, Urkundenlehre I, S. 116. Der Satz

^agere aut aleqaam calumniam generare volaerit’ stammt aus dem Formular einer

anderen Urk. und findet sich ebenso in den Urkk, fur Honau 722/3, Pardessiis

II 337. 341.

3) Fiir Pertz, Dipl. I, S. 87 ff. war Marcnlf I, 2 die Vorlage.

4) Fiir S. Vincenz in Magon von 743, Pertz, Dipl. I, S. 104.

5) Pardessus II, 355, vgl. Zeumer, Formulae S. 33.

6) Levison, N. A. XXVII, S. 382. 388.

7) Roth, Gesch. des Beneficialwesens S. 371, hielt den Ausdruck unter Vti-

kennung der Bedeutnng von ‘veP (= ‘et’) fiir eine Tautologie des Konigs, und

auch Waitz, VG. II, 1®, S. 188, N. 3, versuchte noch eine Erklarung in diesem

Sinne, die Zeumer, Formulae I, 47, X. 1, nur fiir weniger wahrscheinUch hielt, also

nicht ganz ablehnte. Die Vergleichung mit der Formel I. 34 (S. 64,,e) macht es

zur GewiBheit, daB der Majordomus gemeint ist, und ‘senior communis’ darf viel-

leicht als _gemeiner Herr“, d. i. ‘dominus publicus’, ubersetzt werden.

18*
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Zweifel sein kann, da an derselben Stelle der Hausmeier in der

anderen Formel (I, 34) steht. Wenn eine karolingische Uberarbei-

tung^) fur den veralteten Amtstitel bier die stolze Furstenwiirde

mit ‘vel principi illo’ einsetzt, welche die tatsachliche Machtstellung

des Han&meiers besser zum Ansdruck bringt, so hat sogar schon Mar-

cnlf selbst in der tJberschrift der Formel I, 24 dem Konigsscbntz den

Furstenschutz des Majordomns mit den Worten zur Seite gestellt

:

‘Carta de mnndeburde regis et principes’, worans bereits SickeP)

die Verandernng der Regiernngsgewalt zugnnsten des allmachtigen

Beamten richtig erkannte. Im Text der Formel heifit er noch Maior-

domus, dock erscheint der Schntz des Maiordomns nnd seine Ver-

teidigung als die eigentliche An&fuhmng des Konigsschutzes, nnd

offenbar war dieser ohne jenen nichts mehr wert. Tatsachlich hat

den Schntzbrief fiir Bonifaz 723 der Hausmeier Karl Martell ausge-

stellt®), nnd kein glanzenderes Zeugnis gibt es fiir die Verschie-

bung der Machtverhaltnisse
,
wie sie Marcnlf vor Angen schwebt.

Als ‘princeps' in der IJberschrift ist der Maiordomns ein vielsa-

gender Kamerad des Konigs, denn ‘princeps’ bezeichnet in den

echten Merovingemrkunden ,
auch noch in einer Arenga Marculfs

I, 5 (S. 45,18), ebenso wie in den alteren Gescbichtsquellen *), den

Konig selbst und seine Verwandten, and wird erst seit Pippin II.

(f 714) und besonders Karl Martell allgemeiner dem Maiordomns

beigelegt ®). Schon Zeumer meinte daher, da6 der Titel mehr einer

spateren Zeit als der Mitte des 7. Jahrh. entspreche.

Tim 721/2 hat also der Monch Marcnlf in seiner den Bischof

Landerich von Meaux gewidmeten Formelsammlung hauptsachlich

aus Klosterarchiven ,
zunachst des nahen Behais

,
dann von St.

Bertin, Corbie, St. Denis, vielleicht auch von Beze die Formeln

fiir das weltliche und geistliche Urkundenwesen zusammengestellt,

tmd da es mit seinem Vorrat an weltlichen Urkunden schlecht be-

stellt war, nicht blo6 einmal geistliche Urkunden fiir weltliche

Zwecke umgeschrieben ,
wie das Formular I, 14 fiir weltliche

Schenkungen nnd die Tracturia fiir konigUche Gesandte 1 ,
11 be-

1) Formulae Marculfinae aevi Karolini 19, S. 120; vgl. S. 114.

2) Beitrage zur Diplomatik III, 182.

3) M. G. Ep. HI, S. 270; Bonifatii et Lulli epistolae, hersgg. von M. Tangl

1916. S. 37.

4) Fortunats V. Radegundis c. 7; V. Amulfi c. 16,

5) Vereinzelt wird schon der Maiordomns Erchinoald in der V. Balthildis

c. 2 ‘princeps Francorum’ genannt. Pippin II. erhalt nach der Besiegung Ber-

chars im Lib. h. Jr. c. 49 direkt den Titel ‘Princeps’, wahrend die Fortsetzungen

Fredegars (c. 8) ihn noch ‘dux’ nennen und erst Karl Martell von 724 an (c. 11)

den stattlicheren Titel geben.

\
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weisen. Die nachweisbar von ihm benntzten weltlichen TJrkunden

von bistorischer Bedeutong am Ende des 1. tind 2. Bnches be-

ziehen sich auf die Regierung des Teilreiches Anstrasien nnd ver-

starken nnr den Beweis fiir Meanx, dessen politische Zugehorig-

keit man sich hiiten mufi durch die Nachbarschaft von Paris zu
bestinimen. Jene hochwichtigen weltlichen Dokumente, von denen

die Rede war, waren in den Archiven oder Registraturen der lo-

kalen koniglichen Beamten zn finden, an die sie gerichtet sind,

nnd wenn man hier zunachst anf die betreffenden Beamten in

Meanx raten darf, so wiirden ihre Amtsakten den Hilfsqnellen

Marculfs zazuzahlen sein. Manche allgemeinere Fassung in den For-

meln darf da nicht irrefiihren ; so sind in der Uberschrift der Be-

stallnngsformel I, 8 Dukat, Patriziat, Comitat in dieser Reihen-

folge angegeben, im Texte fast umgekehrt zuerst die ‘comitia’ und
dann Dukat, Patriziat, und augenscheinlich entscheidet der bei-

gefugte Verwaltungssprengel
,

der Gan (‘in pago illo’), fur den

Grafen : war die zu Grunde liegende Bestallungsurkunde urspriinglich

fiir ihn berechnet, und hat ihr erst Marculfs Feder allgemeinere

Anwendbarkeit gegeben, so lieB sich dieses Verfahren bei ihm

noch ofter beobachten. Er liebte auch -die Formeln teilweise mo-

saikartig zusammen zu setzen, indem er Flicken bald daher, bald

dorther nahm, ohne dafi gerade die erhaltenen Urkk. ihm immer vor-

gelegen zu haben brauchen, sondem vielleicht nur ahnliche. Bei alleu

Mangeln seiner Formelsammlung darf aber nicht vergessen werden,

was er mit den unzureichenden Mitteln und ohne groBere prak-

tische Erfahrungen geschaffen hat, und vor alien Dingen, daB er

als Schulmeister eine ihm ziemlich fernliegende, fiir die Staatsver-

waltung aufierst wichtige Arbeit in Angriff nahm
,

die eigentlich

die Beamten der koniglichen Eanzlei hatten ausfiibren sollen.

Wenden wir uns nun zur Textkritik, so hat Zeumer die vor-

handenen Hss. A 1. 2. 3 B richtig bewertet und seine Ausgabe

anf sachgemaBer Grundlage aufgebaut, so daB spatere Forschnngen

nur an einzelnen Stellen zu bessern haben werden. Da es sich

aber bei Marculfs Formelsammlung um ein Hilfsmittel des prak-

tischen Geschaftsverkehrs handelt, das nach den Bediirfnissen der

Zeit durch Umordnongen, Streichungen und Erweiterungen ver-

1) In seiner Ausgabe S. 34 bezeichnet A 1 Leiden 114,8°, saec. IX, A 2

Paris 4627, saec. IX, A3 Paris 10756, saec. IX, B Paris 2123, saec. IX, wahrend

in seinem ersten Aufsatz N. A. VI, S. 13ff., noch unter Beibehaltung der Bezeich-

nnngen de Rozieres die Buchstaben L A C B gebraucht sind.
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andert and aacli stilistisch verbessert worden ist, so hat jede der

erhaltenen Hss. ihre Vorzuge and ihre MLangel, and die Textkritik hat

nicht blo6 zwischen den Lesarten der 'verwandten Hss.-GmppenA 1.

2

einer-, A3B andererseits zu wahlen, sondem aach zwischen Kom-
binationen einzelner Hss. aus beiden Grnppen nnter sich, besonders

in grammatischen Eigenheiten, die bald hier, bald dort die Feder des

Korrektors beseitigt hat. Bei diesem Stande der Hinge bieten einen

sehr willkommenen Mafistab for den Herausgeber die Merovinger-

orkonden, die entweder direkt Marcnlf als Qnelle gedient haben, oder

doch seinen Quellen nahe stehen, und aach die aof seiner Samm-
long fufienden karolingischen Urkk. konnen in einzelnen Fallen in

Betracht kommen. wenn sie aach nicht die Bedentung haben, win

jene. Seit Bignons and Lindenbmchs Tagen hat nan A 2 als die

vollstandigste Hs. hervorragendes Ansehen genossen, die uns u. a.

die Vorrede Marcnlfs zasammen mit der Sammlung von Flavigny

(B), einer karolingischen Uberarbeitung ^), allein erhalten hat. Es
ist Zenmers Verdienst, die trenere tlberliefernng

,
besonders aach

der merovingischen Sprache and Orthographie
,

in A 1 ricbtig er-

kannt and dieser Hs. den Vorrang vor A 2 eingeraamt zu haben.

Ganz freilich hat er sich von dem alten Vorurteil nicht loszu-

reiBen vermocht. Alle iibrigen Hss. schieben sechs Fonneln ein.

welche in A 2 fehlen , and wegen des Fehlens dieses Sapplements

nahm Zenmer an, daB sich A 2 noch vor dieser Interpolation von
der gemeinsamen tlberliefernng getrennt habe, gab also dieser Hs.

eine SondersteUung gegeniiber alien Hss., welche die Gegner zu
dem Versuche ermuntern konnte, ihx den verlorenen Ehrenplatz

zuruckzaerobern. Das gunstige Vorurteil, welches seine Annahme
erwecken muBte, fand er nun leider nur „teilweise“ bestatigt; die

Lesarten von A 2 stehen im allgemeinen der gemeinsamen Quelle
keineswegs am nachsten, wenn auch Aasnahmen aus den oben ent-
wickelten Grunden vorkommen.

Zenmers Annahme stellen sich vor aJlem gemeinsame Fehler
von A 2 mit A1 entgegen, die A 3 B verbessern, und es war
ein schweres Stuck Arbeit, bei dieser Sachlage noch eine friihere

Abzweigung von A 2 glaubhaft machen zu wollen. Eine neue An-
nahme Zenmers fuhrte diese Fehler schon anf die alien Hss. gemein-
same Vorlage zoruck, so daB sie also urspriinglich aach in A 3, B
gestanden haben muBten, die sie tatsachlich nicht haben, und nan
wurde abermals eine Annahme notig, urn sie aus ihnen wieder weg-
znschaffen, was dorch Korrekturen teils aus dem Zusammenhange,

1) Zenmer, Formulae S. 470.
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teils auch imter Znhilfenahme eines besseren Exemplars geschehen
sein sollte. Zeumer hat drei gemeinsame Fehler von A 1. 2 als

Beispiele angefuhrt, wo also nach seiner Vermntnng solche angeb-
lichen Korrekturen den Hss. A 3 B den Vorzug vor jenen ver-

scLafft haben miiBten : S. 42, 25 ‘servornm’] A 3 B richtig mit Dipl.

Dag., ‘sanctomm’ A 1. 2; 45, 21 ‘at’] A 3 B
;
fehlt A 1. 2; 48, is ‘pro-

speritate (i’)] A 3 B; ‘proprietate (m)’ A 1. 2, and aach anter den
sonstigen Ubereinstimmangen zwischen A 3 B, die er anfzahlt ^),

finden sich neben Eehlern einige richtige Lesarten *). Endlich sigd
eine Anzahl richtiger Lesarten allein in A 3 iiberliefert, indem das

sehr onvoUstandige B entweder ganz fehlt oder als llberarbeitung

fur die Textkritik nicht in Betracht kommt. A 3 hat allein S. 79, s

‘inprimitns’ vor ‘iram trine maiestatis incarrat’ iiberliefert, das

die TJrknnde von St. Bertin 685 and die Karl MarteUs 741 ®), also

Qaelle and Ableitnng, bestatigen. Es hat anch allein die Formel
n, 37 vollstandig erhalten, wo A 1 ganz fehlt and A 2 ein paar

Zeilen iiberspringt. In erheblichen Gegensatz setzt sich dann A 3
za A 2 and sogar zn A 1. 2 in der Fassnng einzelner Uberschriften

des zweiten Baches (II, 38. 41. 52), and Zenmers Text folgt bier

uberall der anderen Uberlieferang. Wenn man aber sieht
,
da6

im Kapitelverzeichnis am Anfang des Buches iiberaU auch A 2
den Wortlaat von A 3 bestatigt

, wo aach Zeumer nnbedenkhch
die Lesart dieser beiden Hss. in den Text setzt, dab ferner die

Abweichung von A 1. 2 in der Uberschrift II, 41 nur die notwen-
dige sprachliche Verbessemng einer ongeschickten Stilisiernng dar-

stellt*), und ebenso II, 52, wo aaberdem noch ‘ex ordinatione

dominie a’ von A 3 in Ubereinstimmang mit dem Register von

A 2 entschieden die Priisamption des hbheren Alters gegeniiber

‘ex ordinacione regis’ fiir sich hat and im Texte aller Hs. dutch

die Wendung ‘ex familia dominie a’ beglaubigt wird, dann mochte

man sich in diesen drei Fallen doch wohl besser fiir die allein in A 3

iiberlieferte Fassung entscheiden
,
wodurch zugleich die storende

1) N. A. VI, 25.

2) Der von Zeumer in der Ausgabe S. 47, ^ in Klammem gesetzte Zusatz

Ton A 3 B : ‘dignanter’ A vor ‘adnnere’ gehort in den Text nach der gleichlau-

tenden Stelle S. 64, ,3, nach welcher auch ‘inxta’ vor ‘petentibns’ in ‘iusta’ zu

hessem ware, wie A 2. 3 schreiben.

3) In der Ansgabe steht ‘inprimis’ (Pertz. Dipl. I, S. 101, «), wie in der

Urk. Karl MarteUs von 717, wo aber noch die Lesart der Hs. 2 (Pertz S. 97, ,5 )

‘inprimitus’ die bose Wortbildung verbiirgt, die sich in gebildeteren Zeiten na-

turUch nicht halten konnte.

4) ‘Prestaria qui’ von A 3 ist mit A 2 im Kapitelverzeichnis in ‘Precaria

qui’ zu verbessem.
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Disharmonie der Uberschriften des Textes mit dem Kapitelver-

zeichnis beseitigt wiirde. Stimmt man mir darin bei, dann liegen

bier willkiirliche stilistische Abanderungen schon der Vorlage von

A 1. 2 vor, von denen allein A 3 nnberiihrt geblieben ist.

So wenig der Hs. A 1 die treuere Wiedergabe der merovin-

gischen Grammatik nnd Orthographie bestritten werden soil, so

verdient dock an einigen Stellen anck in dieser Beziehang A 3 den

Vorzng, dem bisweilen sogar A 2 gegen die Haupths. beipflichtet,

nnd auch hier laBt sick immer dann mit groBerer Sickerkeit eine

Entsckeidnng treffen, wenn Parallelen in den erkaltenen Urkk. einen

festen MaBstab liefem. Auf Grand solcher Zeagnisse mochte ick

folgende Anderungen des Zeumerscken Textes nack A 3 oder A 2, 3

vorscklagen : S. 52, le ‘termino’] ‘tennine’ ricktig A 2. 3 nack Ckil-

pericks XJrk. von 717 (Pertz S. 77,32. 4o) and so anck Marcalf S. 77,4.

S. 56, 17 ‘inlnstris vir’] ‘inlaster vir’ A 3 mit der benntzten Urk. fiir

Beze von 667 (Pertz S. 41, 9) and ebenso Marcalf S. 41, 14. 67, 11,

wie anck S. 68, 1 ‘inlaster (‘ini.’ A 3) vir’, ans der Urk. von 680

(Pertz S. 45, 25) kerznstellen ware. S. 59, 3 ‘referendariis’] ‘refren-

dariis’ A 2. 3 mit der Urk. Cklodovens III. (Pertz S. 58, 4i), ja

sogar sckon bei Gregor von Tours S. 389, 9 bezeugt
;
vgl. Bonnet,

Latin S. 146. 434; J. Pirson, Le Latin des formnles m^rovingiennes

et carolingiennes (bei VoUmbller, Komanische Forscb. Erlangen 1909,

XXVI, S. 884. S. 65,5 ‘qaae ad profectam pertinet’] ‘qni ad pr.

pertenit’ A 3 ;
‘qni pro afPectam — pertenit’ Urk. Childeberts III.

von 696 (Pertz, Dipl. S. 61,35). S. 78,22 ‘veniam delictis meis con-

seqni merear’j ‘v. de delectis meis c. m.’ A 3 mit der abgeleiteten

Urk. Karl'Martells von 741 (Pertz, S. 101, 31).

Gleich in der Uberschrift des 1. Backes katte Zenmer der

Lesart ‘kinc’ von A 1 so stark vertraat, daB er sie za den wick-

tigeren Stellen fiir die vortrefFlicke Textbesckaffenkeit dieser Hs.

recknete *), wakrend ‘hie’ von A 3 eine „unpassende‘‘ Korrektar

sein soUte, dock sekeint mir der Gedanke, daB der Besitzer der

Eormeln sie vom Kopftitel an besitze, selbst fiir Marculfs Bildangs-

stand zu trivial za sein
,
and gerade die Lesart von A 3 stimmt

vielleickt besser, daB er ^diese" Formel sick anzusekaffen beliebte

and nickts besseres wisse: ‘cni hie formola habere placnerit et

melius non valit’, was auch an einen in der Vorrede von Marcalf

geauBerten Gedanken 2) wenigstens erinnert. ‘Nec’ fiir ‘ne’ in A3,

1) N. A. VI, S. 29.

2) S. 37, ,0 : ‘Cui libet exinde aUqua exemplando faciat; enim si vero dis-

plicet, nemo cogit invitum’.
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S. 47,9, gehort wohl in den Text, wie es S. 42 , 15 von Zenmer anf-

genommen ist, und bier schiitzt es sogar das Privileg Dagoberts

fur Rebais
,
worin Zenmer eine Ubereinstimmung Marculfs mit

der Quelle sogar in Fehlern erblicken wollte. Die Schreibnng

findet sich schon bei Fredegar (S. 79, 32) and ist auch noch bei

Panins beobachtet worden^). So starke vnlgarlateinische MiBbil-

dnngen von A 3, wie die Rekomposition ‘terratorio’ nnd ‘terra-

turio’ (S. 72, 7)
nnd ‘coninva sna’ fur ‘coniuge sna’, die die Frende

der Romanisten bilden®), sind wahrscheinlich eber spater beraus-

korrigiert, als in den Text hineingebracbt worden, und tragen also

den Stempel der Ecbtbeit an sich. Andererseits kann die Ver-

gleichung einer zweifelhaften Form mit Parallelstellen des Verf.

aucb der Grrammatik wieder zu ihrem Recbt verbelfen^).

Ein Gesamtuberblick iiber die besseren Lesarten von A 3 B
Oder A 3 gegeniiber A 1. 2 oder A 2 zeigt uns an einzelnen Stellen

eine so stark abweicbende tlberlieferung
,

dafi rein zufallige Um-
stande wie nachtragliche Korrekturen zur Erklarnng nicht aus-

reichen wiirden, and damit erledigt sicb Zeumers Annahme. Er
war iibrigens schon selbst bei der Ausarbeitung seiner Vorrede

(S. 35) schwankend geworden, ob seine Vermutung zutreffe, und

wollte nun das Feblen des Supplements in A 2 lieber auf einen Irrtum

Oder Fehler zariickfiihren. Er hatte auch schon eine ziemlich

giinstige AuflPassung von A 3 gewonnen
,
daB es in vielen Einzel-

heiten recht gut sei. Es ist die einzige Marculfhs.
,
die ein Da-

tum tragt
,
indem zu der Uberschrift der ersten Formel (S. 39, gs)

zugesetzt ist : ‘anno sexto regnante Carolo rege’ = 774, vermutlich

das Jahr, in welchem ein Privileg auf Grand dieser Formel aus-

gestellt wurde.

Auf der anderen Seite haben aber auch A 3 B gemeinsame

Fehler und besonders gemeinsame Lucken, und an der von Zenmer

getroffenen Anordnung der Hss. darf nichts geandert werden. Die

von ihm an die Spitze gestellte Hs. A 1 iiberragt alle anderen,

doch sind entschieden alte und echte Sprachformen bisweUen anch

nur in A 2 erhalten, und allein nach dieser Hs. mochte ich S. 63, le

‘incensa’ in Zeumers Texte in ‘incenduta’ verbessern, eine wenig

1) N. A. XI, 345, N. 2.

2) Waitz, N. A. 1, 562.

3) Vgl. Pirson a. a. 0. S. 932. 935.

4) S. 53
, 24

‘absque ullus (so A 1. 2) introitus indicum’ wurde die Lesart

‘ullius’ von A 3 (‘ulius’ B) wobl doch vorzuziehen sein
,
wenn man die gleichlau-

tenden Stellen S. 52
, 23 . , 4 . 54,,

3

vergleicht; dagegen ist ‘absque introitus indicum’

alt und nicht zu andern.
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klassischeKonjngation, die aber dnrchdie karolingische Bearbeitung

der Lex Salica verbiirgt ist*). Anch die Vergleichnng mit den er-

haltenen Urkk. entscheidet bisweilen zn Gunsten dieser Hs. Allein

A 2 schiebt in der Formel II, 6 S. 78, so ‘aedificiis’ nacb ‘domibus’

ein, das die beiden QueUen, die Urkk. des Amandns von 666 und
die von St. Bertin 685, wie anch die abgeleitete Urk. von 741

gleicbmaBig bestatigen, nnd erklaren lieBe sich ja wohl, dafi eine

solche ganz handgreifliche Tautologie an dieser Stelle von zwei

Abschreibern gestrichen wnrde
;
Marcnlf hat ‘aedificiis’ sonst stets,

aber aUerdings einmal (S. 82,4) fehlt es anch bei ibm in alien Hss.

Sicher wiirde weiter unten S. 79,0 die Lesart ‘trini magestatis’ allein

ans der Hs. A 2 anfzanehmen sein, denn ‘trini maiestatis’ liest anch

die im Original erhaltene Urk. von Vandemiris nnd Ercanberta

690 ^). Schwanken kann man
,

ob der Zusatz ‘opposita’ S. 89, si

zwischen ‘qnalibet’ und ‘persona’ auf echter Uberliefernng oder In-

terpolation bernht, denn anch weiter nnten S. 90,2? hat Marcnlf

die allbekannte Formel ohne jenen gebrancht
;
sicker ist der Znsatz

‘ligum’ A 2, ‘ligumina’ B, nnd ebenso die Kopenhagener Hs.
,

vor ‘ligna’ (S. 49, is) auf Grund des Zengnisses von A 1. 3 zn
streichen, so gliicklich anch die Stelle fiir die Interpolation ge-

wahlt ist, denn er fehlt anch in der Quelle, der Zollnrknnde fUr

Corbie 716.

Verdachtige Znsatze hat Zenmer sogar in A 1 gefnnden nnd
anch gegen die Mangel dieser Hs. hat er sich nicht verschlossen.

Er hat selbst in 1 ,
35 eine willkiirliche Textandemng von A 1

nacbgewiesen nnd wnndert sich nur, dafi es in derselben Formel
eine andere Stelle angebUch allein echt iiberliefere. Gemeint sind

die Worte ‘gloriosi regni nostri petiit’, wie allein A 1 schreibt, wah-
rendA2. 3. B ‘gloriae regni nostri petiit’ lesen, nnd Zenmer lieB

sich dnrch die Lesart des ans der Formel abgeleiteten Diploms
Pippins fur Honan bestimmen®): ‘gloriosi regni nostri maiestatem
peciit’; nur meinte er, Marcnlf habe nicht ‘maiestatem’, sondem
‘clementiam’ geschrieben *). Nach seiner AnfiFassung wiirde also hier

eine Lucke in nnserer Uberliefernng vorliegen, nnd dieselbe Liicke

hatte anch das von der kgl. Kanzlei benutzte Marcnlfexemplar
aufznweisen gehabt, so dafi ‘gloriosi’ den Vorzug vor der Lesart
‘gloriae’ von A 2. 3 B verdienen wurde. Das war ein Irrtnm, denn,

1) Lex Salica c. 75 (ed. Hessels col. 357): ‘De basilica incenduta’.

2) de Lasteyrie, Cartulaire general de Paris I, S. 18.

3) M. G. Dipl. Karol. I, S. 16.

4) N. A. VI, S. 36, Formulae S. 65.
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wie der eigene Text Marcnlfs answeist (S. 55, 15 . 56, 17 ), verbindet

die merovingische Sprache dieserZeit 'petere’ mit dem Dativ, nnd
‘gloriae regni nostri subgessit’ statt des gewotnlichen ‘clemen-

tiae’ schreibt auch die Urk. von Beze 665 *). Die Lesart der Mebr-

zahl der Hss. liefert also eine tadellose merovingische Verbindnng,

nnd ‘gloriosi’ von A 1 ist Schreibfehler
,
den anch die konigliche

Kanzlei Pippins in ihrem Exemplare fand. Dafi anch Zeumers
zweites noch ^sichereres® Beispiel fiir die angeblich gleiche Liicken-

haftigkeit nnserer TJberliefernng nnd des karolingischen Kanzlei-

exemplars keineswegs so sicher war, wie er meinte, hat er hinterher

selbst gesehen nnd es znriickgezogen *).

GewiB sind in Marcnlfs Pormelsammlnng Pehler nnd Mifiver-

standnisse vorhanden
,
wie ja anch in vorstehender Untersnchnng

solche bereits nachgewiesen sind, aber es liegt kein Gmnd vor,

andere dafiir verantwortlich zn machen als den Verfasser. Bei

einer Abweichnng gegeniiber dem Texte der Quelle in der Eormel

1,2 (S. 42
,
10): ‘ipsnd si fnerit cnm volontate abbatis’ scheint trotz

der Unsicherheit nnserer IJberliefemng der IJrk. Dagoberts : ‘et

episcopns, nisi fnerit’ diese doch den Vorzng zn verdienen, nnd

die falsche Anflbsnng der Abkiirzung fur ‘episcopns’ (= ‘e^’) jenes

‘ipsnd’ verschnldet zn haben. Andererseits ist in derselben Urk.

Dagoberts (Pertz, S. 17, is) ‘pecoribns’ nach dem handschriftlich

besser beglanbigten Marculftext (S. 41,25) in ‘corporibns’ zn be-

richtigen, wie die Urkk. von 696 u. 716 (Pertz S. 62, 5 . 75, 57) lesen.

Fassen wir nnser Urteil znsammen, so kbnnen wir nnr Zenmer ®)

beistimmen
,
da6 keine der erhaltenen Hss. ein so uberwiegendes

Ansehen verdient, daS man ibr blind vertranen darf, nnd genau

genommen kann die richtige tlberliefernng fast jede Hs. allein er-

halten haben. Wer heute eine nene Marcnlfansgabe machen wollte,

miifite die Arbeit gerade so anfangen, wie Zeamer, nnd im allge-

meinen kann man sich anf seinen Text verlassen. Im einzelnen

lassen sich allerdings die Keile tiefer treiben, nnd eine griindlichere

Ansbentnng der erhaltenen Merovingerurknnden, zn der dieser Auf-

satz nnr die Anregnng geben soli, wiirde Zenmers Ergebnisse anf

sichereren Boden gestellt haben, speziell anch der Textkritik zn

gnte gekommen sein. Die vielen Moglichkeiten
,

die seine For-

schungen ofPen lieBen, haben verhindert, da6 seine richtige Er-

keimtnis voll znr Geltnng bam, nnd ihn sofort nach Erscheinen

1 )
Pertz, Dipl. I, S. 40,

2) N. A. VI, S. 115.

3) N. A. XI, S. 352.
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seines Bandes in eine Polemik verwickelt, die sick fast bis zuletzt

weiter gesponnen hat. Hier Licht und Schatten richtig zu ver-

teilen, war ein Bediirfnis and zugleich ein Gebot der Gerechtig-

keit. Wie ich mich binsichtlich der allgemeinen AufFassung fast

in alien Pnnkten Zeomer anschlieBen konnte
,

so frene ich mich

doppelt, diesen Aufsatz mit der ausdrucklichen Anerkennung seiner

verstandigen Arbeit beschliefien zn konnen ^).

1) In meiner gleich nach Erscheinen des Zeumerschen Formelbandes ver-

offentlichten Besprechung
,

in v. Sybels Hist. Zeitschr. Bd. 51, S. 515, verdienen

vielleicht noch heute Beachtung die Vorschlage zur Lesbarmachung des in den

Marculf-Hss. iiberlieferten schwer verdorbenen Prologes ‘ad omnes potentes cnpidos’

(N. A. VI, 21), besonders der Hinweis auf die ‘Filii Jambri’ in 1. Macc. 9, 36.



Zur Geschichte und Erklarung der Rosettana.

Von

Enrt Sethe.

Mit einer Abbildmig im Text and einer Tafel.

Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Marz 1916.

I, Zur Geschichte des Textes.

Wenn je ein Text das alte Wort „Habent soa fata libelli"

gerechtfertigt hat, so ist es der Text, auf den sich die Aegypto-

logie griindet, die „Rosettana“. Seine Geschichte besteht aus

einer Kette seltsamer Schicksale, die z. T. mit den groBen G^-

schehnissen der Weltgeschichte in eigenartiger Weise verknnpft

erscheinen.

1. Das Dekret v(m Memphis.

Als im Jahre 206 v. Chr., am 28. Nov. ^), Konig Ptolemaios V.

Epiphanes, noch nicht 5 Jahre alt*), seinem Vater Ptolemaios IV.

Philopator, dem ersten in der langen Reihe entarteter Nachkommen

des Lagidengeschlechtes, anf dem agyptischen Thron folgte, zeigte

das agyptische Reich alle Symptome beginnender Anflosnng.

Aegypten selbst war der Herd von immer wieder anfdackemden

Aufstanden, die im Jahre 207/6 in Oberagypten zur Errichtung

eines selbstandigen Konigtumes mit der Hauptstadt Theben ge-

fuhrt hatten. Die auswartigen Besitzangen in Syrien, Kyrene,

und anf den griechischen Inseln waren durch die alten Rivalen

der Ptolemaer, die Konige von Syrien und Mahedonien, Antiochos III.

1) 17. Paophi nach der Angabe der Rosettana (Urk. II 194, 3).

2) Geb. am 8. Okt. 209 = 30. Mesore nach der Angabe der Rosettana (Urk.

II 194, 1). Nach Hieronymus (in Dan. 11, 13) war er 4 Jahre (IF annorum),

nach Justinus (30, 2, 6) 5 Jahre alt (quingvennis), als er Konig wurde.
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und Philipp V., die sich bald darauf gegen Aegypten verbimdeten,

stark gefahrdet. Die groBte Gefahr fiir das Reich aber zog, der

Gegenwart noch unbewofit, in den Romern heranf, die soeben

nach 14jahrigem schwerem Ringen mit Karthago die Oberhand

behielten nnd alsbald ihre Blicke nach dem Osten wandten. Sie

warfen sich zu Beschutzem des jnngen Konigs gegen seine Feinde

auf nnd begannen damit eine Vormundschaft iiber das Ptolemaer-

reich zn begriinden, der sich anch die folgenden Herrscher der

Dynastie nie wieder ganz entziehen haben konnen.

Die Regiernng fiir den nnmiindigen Konig fiihrten, nach Er-

mordnng seiner Mutter, der Konigin Arsinoe, znnachst die Minister

Sosibios nnd Agathokles, die bereits seinen Vater in dessen letzten

Jahren voUig mit Hilfe von Matressen beherrscht batten. Nach

dem Tode des Sosibios nnd der Ermordung des Agathokles durch

den Alexandriner Pobel lag die Regiernng nacheinander in den

Handen der Sdldnerfiihrer Tlepolemos, Skopas nnd Aristomenes.

Diesem letzteren Regenten gelang es gegen Ende des 8. Re-

gierungsjahres des Konigs (Sept. 197 v. Chr.) die Stadt Lykopolis

im bnsiritischen Gan, im Herzen des Nddeltas, in der sich die

unteragyptischen Rebellen verschanzt batten, nach langerer Be-

lagerung zn nehmen. Die Fiihrer der Rebellen warden in Memphis,

der alten Hanptstadt des Landes, hingerichtet, vielleicht der ur-

alten Sitte der Hinopferung der Kriegsgefangenen folgend. Im

Anschluli daran ward der junge Konig ebendort, augenscheinlich

Tim die Gemiiter der Nationalagypter zu gewinnen, nach den alt-

hergebrachten Gebrauchen der agyptischen Kbnige zum Konig

gekront. Die agyptischen Priester, die aus alien Teilen des

Landes, soweit sie der Herrschaft des Konigs unterstanden, zu

dieser Feier znsammengekommen waren, fa6ten am 4. Xandikos

= 18. Mechir des Jahres 9 (27. Marz 196 v. Chr.) einen feierlichen

BeschluB, „die dem Konige nnd seinen Yorfahren in den agypti-

schen Heiligtiimem znstehenden Ehrenrechte zu vermehren“.

Wie bei solchen Ehrendekreten
‘) iiblich, wurde diesem BeschluB

znnachst eine ansfuhrliche Begriindung vorausgeschickt, bestehend

ans einer Aufzahlnng der Wohltaten, die der Konig dem Lande
und insbesondere den Heiligtiimem erwiesen haben soUte. Im
vorliegenden Falle waren es Befreiungen von Abgaben nnd Lasten,

die anf den Tempeln, ihren Besitztiimern und ihrem Personal

1) Das sdteste und am vollstandigsten erhaltene Priesterdekret, das wir aus

der Ptolemaerzeit besitzen, ist das Dekret von Kanopus, das 238 v. Chr. zu Eliren

des Konigs Ptolemaios III. Euergetes und seiner Gemahlin Berenike erlassen wurde.
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ruMen, Anmestie fur Vergehen, Sorge fiir das Heer, Aufhebnng
der Pressung zom Dienst in der Flotte, Wiederherstellung der

durch die innern Unrnhen gestorten Reclitsordmmg, Amnestie fur

die freiwillig zoriickkehrenden Teilnehmer an den Unrnhen, Schatz

des Landes gegen anfiere Feinde, Niederwerfnng des unteragypti-

schen Anfstandes and Bestrafnng der Radelsfiihrer in Memphis,

Fiirsorge fiir den Knit des Apis nnd der Getter im allgemeinen.

Der Begrundnng folgte dann der * eigentliche BeschlnB, der

seinerseits eine Aufzahlung nnd eingehende Bestimnmng der zn

Ehren des Konigs beschlossenen Mabnahmen enthielt. In nnserm

Falle nmfafite er folgende Punkte:

1) In alien Tempeln des Landes soli eine Statuengrnppe auf-

gestellt werden, die den Konig darsteUt, wie ihm der jeweilige

Hanptgott des Ortes das ,,Siegesschwert“ reicht, and die den

Namen „Ptolemaios der Racher Aegyptens“ fiihren soil.

2) Desgl. soil ebendaselbst ein Holzbildnis des Konigs in einem

goldenen Schrein besonderer Ausstattnng anfgestellt werden nnd

bei den Festesprozessionen mit den andern vorhandenen Schreinen

dieser Art hemmgetragen werden.

3) Der 17. and 30. Tag eines jeden Monats soil znr Erinnerung

an den Thronbesteigungstag (17, Paophi) nnd den Geburtstag des

Konigs (30. Mesore) in alien Tempeln festlich begangen werden.

4) Alljahrlich soli am Anfange des Kalenderjahres in alien

Tempeln ein btagiges Fest dem Konige gefeiert werden.

5) In die offizielle Titulatur der Priester soil auch der Titel

eines „Priesters des Gottes Epiphanes Encharistos“ anfgenommen

and in alien Urknnden nnd anf den Siegeln genannt werden.

6) Es soil auch Privatleuten erlaubt sein
,

ihrerseits einen

Schrein mit dem BUde des Konigs wie den nnter Nr. 2 genannten,

in ihren Hausern zu haben nnd die oben enter Nr. 3 and 4 ge-

nannten Feste zu begehen.

Den SchluB des Dekretes bildet eine Bestimmtmg fiber seine

Publikation. Sie lautete, wie es bei solchen Ehrendekreten der

Ptolemaerzeit allgemein fiblich war, dahin, dab das Dekret auf

einem Denkstein (etijJ.r}) aus hartem Stein in den drei Sprachen

des Landes aufgezeichnet werden soUe, namlich:

1) in der alten langst erstorbenen, auf den Denkmalem aber

traditioneU beibehaltenen Sprache der alten Literatur der Aegypter,

dem Altagyptischen (dem Lateinischen zu vergleichen), geschrieben

in der daffir fiblichen alten Bilderschrift, den Hieroglyphen ([squ

yQ^Hficctcc),
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2} in der lebenden nenagyptischen Sprache (dem lialieniscben

zu vergleichen), geschrieben in der aus der Hierogljrphenschrift

abgeleiteten Kursivschrift, die wir demotisch nennen (iy;i;<Dpta oder
dtjfiotixa ygdufiaTa),

3) in griechischer Sprache, geschrieben mit griechischen Buch-
staben {^EXXr^vixa ygufijiata).

Das solchergestalt anf einem Denkstein aufgezeichnete drei-

sprachige Dekret soUte In alien Tempeln ersten, zweiten nnd
dritten Ranges an sichtbarster Stelle anfgestellt werden. Wieviel
Tempel unter diese Bestimmung fielen, wissen wir nicht

;
aber, da

ein jeder der 42 agyptischen Gane gewiB zom mindesten einen

Tempel dritter Ordnong anfgewiesen hat, so hatte das Dekret
nach den Intentionen seiner Urheber also mindestens in 42 Exem-
plaren hergesteUt werden miissen. TJnd wenn davon anch die

Tempel des sudlichen Oberagyptens, das damals wie gesagt unter

eigenen Konigen stand, abzuziehen sind, nnd wenn anch wohl an-

zunehmen ist, dafi der BeschlnB fiir manches der kleinen HeUig-
tiimer wohl nur auf dem Papier (richtiger Papyrus) stehen geblieben

sein witd ‘), so muBte dock nach menschlichem Ermessen alles getan

sein, um den Ehrenbeschlufi nicht bloB zur Kenntnis der Gegen-
wait zu bringen, sondern auch der Nachwelt zn uberliefern. GewiB
haben die Priester, die bei dem Beschlusse mitwirkten, erwartet,

daB er auch nach 2000 Jahren noch der Nachwelt vorliegen werde,

wie ihnen selbst so unzahlige alte Denkmaler im Lande vorlagen.

TJnd ebenso gewiB ist auch, daB sich keiner von ihnen hat traumen
lassen, welche besondere RoUe vom Schicksal ihrem Werke bestimmt
war, das doch nur ein DutzendbeschluB, wie es viele seiner Art
gab, war. Niemand von ihnen konnte ahnen, daB schon nach einem
halben Jahrtausend fiir ihre eigenen Nachkommen nicht nur ihre

alte Denkmalerschrift, die Hieroglyphen, sondem auch ebenso die

Schrift der Gegenwart, das Demotische, ein Buch mit 7 Siegeln

sein wiirde, imd daB es just ihr BeschluB sein wiirde, der nach
abermals IV* Jahrtausenden in der Hand der Nachkommen roher
Barbaren aus dem fernen Nordwesten zum Schliissel zu der voUig
versunkenen Gedankenwelt des alten Aegyptens werden soUte.

1) Wie wenig genau es mit der Ansfiihrung solcher Beschlusse genommen
wurde, lehrt das Fehlen des griech. Textes bei den Philaedekreten (s. u.) nnd
bei dem Kom el Hisn-Exemplar des Dekrets von Kanopus, wie das Fehlen des
demotiscben und des griechischen Textes auf der Nobaireh-Stele.
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2. Der Stein von Rosette. ’

Es war im August des Jahres 1799 unserer Zeitrechnung, im
Fructidor des Jahres 7 der franzosischen Eepublik, kurz bevor

Napoleon Bonaparte seine so verheiBungsvoU begonnene und
so jammerlich endende agyptische Expedition unter dem Druck
der englischen Seemacht aufgab und unter Zuriicklassung der Reste
seines Heeres heimlich nach Frankreich zuriickkehrte. Die fran-

zosischen Truppen behaupteten damals noch immer die agyptische

Kiiste erfolgreich sowohl gegen die zur See operierenden Englander
wie gegen die von ihnen als Sturmbock zu Lande benutzten Tiirken.

Bei Rosette, an der westlichen von den beiden Miindungen, durch

die sich heute der Nil ins Meer ergiefit, arbeitete man an den

Befestigungen, die dieses Einfallstor des Nildeltas schiitzten. Bei

den Schanzarbeiten, die der Ingenieuroffizier Bouchard daselbst

leitete, stieB man am 2. Fructidor auf einen Inschriftstein aus

schwarzem Basalt, der 3 Inschriften in verschiedener Schrift trug,

eine hieroglyphische, eine demotische, die man zunachst irrtumlich

fiir syrisch hielt, und eine griechische ‘). Es war ein Exemplar
des oben besprochenen Priesterdekretes . vom Jahre 196 v. Chr.,

das hier, seltsamerweise an einem Orte, der sonst keine Spuren
des agyptischen Altertums aufzuweisen hat, nach fast genau

2000 Jahren wieder zutage kam. Die Bedeutung des Fundes wurde
sogleicb erkannt.

Der Stein wurde zunachst nach Kairo gebracht, um von den

Gelehrten des agyptischen Institutes, das Bonaparte dort be-

griindet hatte, studiert zu werden. Es wurden auch Abdriicke

von ihm genommen und nach Frankreich gesandt. Der Stein kam
dann nach Alexandrien. Dort befand er sich im Hause des fran-

zosischen Oberbefehlshabers Menou, als dieser im September 1801

vor den Englandem, die inzwischen ein Heer gelandet batten,

kapitulieren muBte. In die Kapitulation waren ausdrucklich auch

die Altertumer eingeschlossen, die die Franzosen wahrend der

3 Jahre ihrer Anwesenheit im Ndtale zusammengebracht batten.

Den Stein von Rosette, der fiir die WiedererschlieBung des agyp-

tischen Altertums so wichtig sein muBte, suchte man franzosischer-

seits bei der Ausfiihmng der Kapitnlationsbedingungen fiir Frank-

reich zu retten, indem man vorgab, er sei das Privateigentum des

Generals Menou und daher nicht in die Kapitulation einbegriffen.

1) Courier de I’Egypte No. 37 vom 29. Fructidor des J. 7, abgedruckt bei

Hartleben, ChampoUion II S. 565.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist Klasse. 1916. 2. 19



280 Eart Sethe.

Der englische Oberkommandierende, Lord Hutchinson, bestand

indes auf der Ausliefemng „mit gewohntem Eifer fiir die Wissen-

schaft". Einer seiner Offiziere, der nachmalige Generalmajor

Turner, dessen Bericht an die Society of Antiquaries vom Jahre

1810*) diese Angaben zu entnehmen sind, lie6 den Stem aus dem
Hause Menou’s wegschafPen „unter den hohnischen Spottreden

zahlreicher franzosischer Offiziere und Soldaten“ {amidst the sar-

casms of numbers of French officers and men), die die Frankreich

damit angetane Schmach schmerzlich empfanden.

An Bord der im Hafen von Alexandria erbeuteten franzosischen

Fregatte VEgyptienne mufite der Stein die Beise nach England

antreten, wo er im Februar 1802 in Portsmouth landete. Im Marz

wurde er in den Raumen der Society of Antiquaries ausgestellt

und dann nach einigen Monaten in das Britische Museum iiber-

ftihrt ®). Dort steht er nun, gleich den anderen agyptischen Alter-

tiimem, die die Englander damals den Franzosen abjagten, mit der

stolzen Inschrift geschmiickt: conquered hy the British armies, ein

sinnfalliges Denkmal fur die Wandelbarkeit des Gluckes und auch

der Menschen, denkt man an die heutigen Dinge.

Wenngleich es den Englandern so gelungen war, den Fran-

zosen den kostbaren Stein selbst zu entreifien, soUte ihnen seine

geistige Eroberung doch nicht gelingen. Zwar bemuhte sich der

grofie englische Physiker Thomas Young, auf den alteren Er-

gebnissen des Schweden Akerblad und des Franzosen de Sacy
fufiend, nicht ohne Erfolg um die Bestimmung der hieroglyphischen

und demotischen Buchstabenzeichen, die in den griechischen Konigs-

und Koniginnen-Namen wie Ptolemaios, Kleopatra, Arsinoe usw.

vorkamen, aber die eigentliche Entzifferung der Hieroglyphen wurde
erst 1822 durch den Franzosen Francois Champollion (geb.

1790), die der demotischen Schrift 1848 durch den Deutschen
Heinrich Brugsch gegeben.

Um das Verstandnis des griechischen Textes, der den Aus-
gangspunkt dieser Entzifierungen bilden muBte, haben sich als

erste der Gbttinger Heyne (1802) und der Franzose Ameilhon
(1803), spater der Englander Person, der Franzose V i 1 1 o i s o n

,

1) An Account of the Rosetta Stone by order of the President und Council

of the Society of Antiquaries of London 1811.

2) „V3here I trust it will long remain, a most valuable relic of antiquity,

the feeble, but only yet discovered link of the Egyptian to the known languages,

a proud trophy of the arms of Sritain (I could almost say spolia opimq), not
plundered from defenceless inhabitants, but honourably acquired by the fortune

of war‘‘, so schUeBt Turner bezeichnenderweise seinen Bericht.
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der Deutsche Drnmann (1822) and vor allem der groBe fran-

zosische Hellenist Letronne (1840) die groBten Verdienste er-

worben.

Den demotischen Text, den Brugsch und Revillout be-

arbeitet haben, hat zuletzt der Schweizer J. J. H e B in eudgultiger

Form herausgegeben.

Der hieroglyphische Text ist, nachdetn er seine Dienste als

Entzifferongsmittel getan hatte, lange Zeit ziemlich unbeachtet

geblieben. Wir waren bis vor Kurzem fur ihn noch immer auf
die alten Reproduktionen der Description de I’Egypte und von
Lepsius angewiesen. Erst 1913 gab die Direktion der agyptischen

Abteilung des Britisehen Museums eine gate Photographie heraus

in der kleinen Broschiire „The Rosetta Stone “ aus der Feder von
Budge. Eine kritische Ausgabe unter Benntzung alles zugang-

lichen Materials zur Herstelluug des Textes ist zum erstenmal

von mir versucht worden in dem letzthin erschienenen Heft 3 der

von G. Steindorff begriindeten Urkunden des agyptischen Alter-

tums, Abt. II. Dort habe ich den Text auf Grand von Abklatschen

und Photographien, mit Satzteilung und Untereinanderstellung der

entsprechenden Worte des demotischen (in Umschrift) und griechi-

schen Textes, neu herausgegeben.

Der Stein von Rosette, nach dem wir das Dekret vom Jahre
196 V. Chr. die Rosettana nennen, ist ims nun aber nicht voll-

standig erhalten. Es fehlt ihm ein betrachtUches Stuck von der

rechten unteren Ecke des griechischen Textes (Enden der letzten

27 Zeilen) und ein kleines Stuck von der rechten oberen Ecke
des demotischen Textes (Anfange der ersten 14 Zeilen). Vom
hieroglyphischen Text ist iiberhaupt nur ein kleiner Teil erhalten

;

etwa die Halfte der Zeilen ist ganz weggebrochen und der er-

haltenen unteren Halfte fehlen ebenfalls noch groBe TeUe. Die

Verluste des demotischen und des griechischen Textes waren wohl
zu verschmerzen, da sich die Liicken fast samtlich mit groBer

Sicherheit erganzen lieBen^).

Umso schmerzlicher war fur die Aegyptologie die starke

Verstummelung des hieroglyphischen Textes, zumal in den ersten

Jahrzehnten des Bestehens dieser Wissenschaft, in denen der Be-

1) Nur an einigen wenigen Stellen des griechischen Textes, an denen der

agyptische Text der Rosettana im Stich liefl, and der griechische Text fur sich

nicht genugte, nm den Zusammenhang bis ins Einzelne wiederherzustellen, hat

sich der durch Letronne aufgestellte oder von seinen Vorgangern ubemommene
Wortlaut als der Verbessemng bedurftig erwiesen. S. hierzu den 2, Teil dieser

Arbeit.

19 *
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sitz einer Bilinguis einen nnendlich viel grofieren Wert hatte, als

heute, wo man ihrer als Hiilfsmittel znm Verstandnis der Sprache

kanm noch bedarf.

3. Das 1. Dekret von Philae.

Es ist daher durchans verstandlich, mit welcher Erende die

gelehrte Welt im Jahre 1844 die Knnde vernahm, daB die von

Lepsins geleitete grofie preuBische Expedition das Gliick gehabt

babe, anf der Insel PhUae ein Duplikat des hieroglyphiscben nnd

demotischen Textes der Rosettana neben einem zweiten Dekret

andem Inhalts anfzufinden, leider stark beeintrachtigt dnrch Re-

liefs nnd Inschriften ernes spatem Ptolemaers (Neos Dionysos),

die daruber geschnitten sind nnd den Text der beiden Dekrete

tatsachlich zu einer Art von Palimpsest gemacbt haben*).

Die Pariser Akademie entsandte nock wahrend der Dauer der

Lepsins’schen Expedition Herm Ampere nach Aegypten, nm

Abdriicke von den Inschriften zn nehmen. Es kniipfte sich daran

ein torichter Prioritatsstreit. Pranzosischerseits beanspmchte man,

insbesondere der anf dem Gebiete des damals noch unentzifferten

Demotischen dilettierende Ingenieur de Saulcy, einerseits die

Ehre der Entdecknng des Philae-Dekretes fiir Champollion,

der die Inschrift in seinen Notizen zwar erwahnt, aber ihren In-

halt nicht erkannt hatte, andererseits snchte man zngleich die

Wichtigkeit des Pundes herabzusetzen, indem man die mangel-

hafte Erhaltnng des Textes hervorhob nnd behanptete
,

das

Dekret habe mit der Rosettana iiberhanpt nichts zn tnn. Dem-

gegenuber konnte Lepsins*) mit Recht betonen, daB es nicht

daranf ankomme, etwas znerst mit Angen zn sehen, sondern seine

Bedentnng znerst zn erkennen. Zngleich zeigte er das wahre

Verhaltnis des Philae-Textes znr Rosettana anf. Es handelt sich

dabei in der Tat nicht, wie es beim ersten Anblick geschienen

hatte, nm ein richtiges Dnplikat des Dekretes vom Jahre 9, sondern

nm eine Republikation desselben *) vom Jahre 21 des Konigs

1) Der zugehorige griechiscbe Text fehlt bei beiden Dekreten. Lepsius
nahm an, daB er vielleicht nur in roter Farbe auf den freien Kaum unter dem

demotischen Text aufgemalt gewesen sei. Das ist moglich, aber keineswegs not-

•wendig (s. u.).

2) Z. D.M.G. l,264ff. Rev. arch. IV (1847), Iff, 241 ff.

3) Auf das Dekret vom Jahre 9 wird, was Lepsius noch nicht gesehen hat,

in dem Texte an zwei Stellen Bezug genommen
:

„das Dekret, das die Priester

der Tempel gemacht haben im Jahre 9 unter der Majestat des Kbnigs Ptolemaios,

des ewig Lebenden, von Ptah geliebten, zn seinen Ehren“ Urk. II 207, 4flF.; „das

Dekret vom Jahre 9“ ib. 210, 5.
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(185/4 V. Chr.) mit dem Zwecke, die im ersten Dekrete dem Konige

znerkaimten Ehren ntin aach in sinngemafier Weise auf die Konigin

Kleopatra auszudelmen, die Tochter Antiochos’ III., die Ptolemaios

inzwischen als Gemahlin heimgefiihrt hatte.

DemgemaB zeigt der eigentliche BeschluB in diesem Dekret

im Wesentlichen den gleichen Wortlant wie die Bosettana, nnr

mit den auf die Konigin bezuglichen Zosatzen. Die ihr zuerkannten

Ehren bestehen darin,

1) dafi ihre Statue neben der des Konigs nnd des Ortsgottes,

der ihm das Siegesschwert reicht, aufgestellt werde (Urk. II

206-207).

2) daB ein Holzbild der Konigin znsammen mit dem des Konigs

in einem und demselben tragbaren Kapellenschrein aufgestellt und

bei den Prozessionsfesten herumgetragen werde (Urk. II 203—209).

3) daB dieser Schrein neben der Krone des Konigs eine

Koniginnenkrone als Abzeichen tragen solle (Urk. 11 209—210).

4) daB neben den Gedenktagen, die der Geburt nnd der Thron-

besteigong des Konigs galten, ein solcher Gedenktag wegen der

Geburt der Konigin (23. Thoth) allmonatlich am 23. Tage in den

Tempeln begangen werde (Urk. 11 210—211).

B) daB das Btagige Jahresfest am Anfange des Monats Thoth

dem Konig und der Konigin gefeiert werde (Urk. II 211—212).

6) daB die Priester den Titel eines „Priesters der beiden er-

schienenen Gotter“ (d. i. 9£oi ixKpavslg) fiihren soUen (Urk. II 212).

7) daB es den Privatleuten freistehen solle, auch ihrerseits in

ihren Hausem dem Konigspaar diese Ehren zu erweisen (Urk.

II 213).

Dagegen weicht die Begriindung fur den BeschluB, die wesent-

lich kiirzer gehalten ist, erheblich ab, indem einerseits die Binge,

die im Jahre 9 hochaktuell gewesen waren, jetzt aber ihr Interesse

verloren batten, wie die Niederwerfung des nnteragyptischen Auf-

standes und die Amnestie fur die TeBnehmer, unerwahnt bleiben

muBten, andererseits neue Wohltaten des Konigs und auch gewisse

Verdienste der Konigin zu riihmen waren. Unter den ersteren

sind zu nennen:

1) ErlaB der Abgaben, mit denen die Tempel und die Priester-

schaft im Riickstande geblieben waren bis zum Jahre 19 (Urk. II

202—203), d. i. dem Jahre, in dem nach dem 2. Philae-Bekret die ober-

agyptischen RebeUen besiegt warden und ihr Reich zerstort wurde.

2) WiederhersteUung der fiir den Knit der Arsinoe Philadelphos

und der Gotter Philopatores festgesetzten Einkunfte, die wahrend

der Unruhen geschmalert waren (Urk. II 203—204).
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Der Konigin wird nacbgeriiliint, daB sie Grold, Silber und
Edelsteine in groBer Menge fiir den Knit der Gotter und Gottinnen

des Landes hergegeben babe (Urk. 11 204).

Aucb die Gelegenbeit, bei der dieser BescbluB zu Ebren des

Konigspaares von den wiedemm im Tempel von Memphis ver-

sammelten Priestem der agyptischen HeUigtomer gefafit wnrde,

ist naturlich eine andere. Es ist die „Begegnung des Apis'* (s^n.w
Sp, demot. mit dem bestimmten Artikel pf), eine Zeremonie, wie

sie nach der Mendes-Stele (Urk. 11 36—37, aus der Zeit des Ptole-

maios Philadelpbos) der Konig mit den vornehmsten der heiligen

Tiere der Aegypter zn vollziehen pflegte. DaB es anch im vor-

liegenden Falle der Konig war, der diese „Begegnnng“ in eigener

Person voUzog, ist in dem Texte zwar nicht ansdriicklich gesagt,

aber wohl anznnebmen, da gerade darin das Bedeutsame dieser

„Begegnung“ gelegen zu baben scbeint. Aucb ist es a priori wahr-

scbeinlich, daB es eben das Zusammentreffen mit dem Herrscher

bei solch einer festlichen Gelegenbeit gewesen ist, das in der

Priesterschaft den Entschlufi znr Ebrung des Konigspaares ausloste.

Den hierogl3?phischen Text dieses Dekrets von Philae, das wir,

zum Unterschied von dem daneben stehenden aus der Zeit desselben

Konigs Ptolemaios’ V. Epiphanes stammenden zweiten Dekret, als

Philensis I bezeicbn#n, findet man mit einer Umschrift des demoti-

scben Textes jetzt ebenfalls in dem genannten Hefte der „Urkunden
des ag. Altertnms**, in dem ich die Rosettana nen berausgegeben

babe, auf S. 198 ff. Die noch immer ausgezeichnet brauchbaren
alten Papierabklatsche der Lepsinsschen Expedition von 1843/5,

sowie die schonen Photograpbien der 1908—1910 von der Berliner

Akademie zur Aufnahme der dem Untergange geweibten Denkmaler
der Insel Philae entsandten und von H. Junker geleiteten Ex-
pedition der Berliner Akademie der Wissenschaften, ermbglicbten
es mir, den Text, soweit er noch zwischen und unter den iiber-

geschnittenen Skulpturen spaterer Zeit zu erkennen ist, fast ilber-

all zweifellos festzustellen.

4. Der Stein von Nobaireh.

So nutzlich dieses Dekret von Philae, die Philensis I, aucb
fur die Wiederherstellung mancher Einzelheiten in der Rosettana
war (wie iibrigens anch jenes 2. Dekret, das aus dem 19. Jahre
des Konigs stammt und manche Parallelen zur Rosettana aufweist),
so muBte es dock fur alle die, die eine Wiedergewinnung des
ganzen verlorenen Teiles der Rosettana davon erhoflPt batten, eine
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rechte Enttanschung sein. Noch war ja aber anf die Wiederauf-

findang eines der vielen Duplikate, die die Rosettana nach den
Schlnfibestimmungen des Dekrets gehabt kaben sollte, zu hoffen.

Diese Hoffnnng schien sich denn auch zn erfuUen, als das

Mnsenm von Kairo im Winter 1884/5 einen Denkstein mit biero-

glyphiscber Inschrift kanfte, der zu Nobaireh oder Nebireh bei

Damanhnr im Delta gefunden worden war nnd ein Priesterdekret

ans der Zeit des Ptolemaios Epiphanes wie die Rosettana nnd die

Philaedekrete enthielt mit derselben SchluBbestimmung iiber die

Pablikation in den 3 Sprachen, obwohl der Denkstein selbst nnr

den hieroglyphischen Text nnd zwar in recht schlechter Ansfiihrnng,

jedock im Stile der Zeit, entkalt.

In der Tat zeigte es sick bei Betrachtnng des Inhalts, da6

der Wortlant nicht nnr in vielen Teilen mit dem der Rosettana

wortlich iibereinstimmte, sondern z. T. anch verlorene Teile der-

selben in wunsckenswertester Weise erganzte. Andererseits waren
grofie Anslassnngen zu beobachten nnd die ganze Datierung am
Anfang des Textes war vollig von der verscbieden, die fiir die

Rosettana nach dem demotischen and griechiscken Texte zu ver-

langen ist. Das Datum nannte namlick nicht den 4. Xandikos =
18. Meckir des Jahres 9, sondem den 24. Grorpiaios = 24. Phar-

muthi des Jahres 23 (29. Mai 182 v. Chr.), and demgemaB waren

auch die eponymen Ptolemaerpriester, wie sie in der Datierung

der ptolemaischen Urkunden genannt zn werden pflegen, andere

als in der Rosettana vom Jahre 9.

Danach konnte es zunachst so scheinen, als ob wir es auch

bei diesem Denkstein von Nobaireh wieder mit einer abgekiirzten

Republikation des Dekretes vom Jahre 9 zu tun hatten, ahnlich

der PhUensis I. Und dies ist denn auch bis jetzt die allgememe

Ansicht AUer gewesen, die sich, mehr oder weniger eingehend,

mit der Inschrift beschaftigt haben, sowohl der franzosischen Ge-

lehrten Bouriant^) und Baillet*), die die Inschrift zum Gegen-

stande besonderer Arbeiten gemacht haben, als ihrer Landsleute

Daressy®) und Bouche-Leclercq^), die bei Gelegenheit von

anderen Arbeiten auf sie Bezug genommen haben.

Sie erweist sich indes als falsch, sobald man nnr einmal den

Wortlant der Inschrift dem der Rosettana genau gegeniiberstellt,

1) Rec. de trav. 6, Ifif.

2) Le d^cret de Memphis et les inscriptions de Rosette et de Damanhonr

(1888).

3) Rec. de trav. 33, 1.

4) Histoire des Lagides I 369/370.
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wie ich das in meiner Ansgabe dieses Textes getan babe. Hierbei

zeigt es sich zonacbst — man sollte meinen ancb fiir das blddeste

Auge leicht erkeimbar —
,
da6 die Anslassnngen des Nobaireh-

Textes keineswegs derart sind, da6 man diesen als eine „abgekarzte
Fassnng’', ein „abreg^“, ansehen kann. Es sind namlicb nicht

etwa ganze Abschmtte, Satze oder znsammenhangende Satzteile

ansgelassen, soda6 das, was verblieb, einen branchbaren Sinn gab,

sondem es feblen Satze nnd Satzteile, die schlechterdings nicht

entbehrt werden konnen, wie z. B. in den folgenden Fallen (die

ansgelassenen Textstiicke sind in eckige Klammern eingeschlossen)

:

„dieweil Konig Ptolemaios nsw. [ tutj alles Gute“ Urk.
n 173, 7.

„Seine Majestat ging nach der Stadt LykopoUs [im bnsiritischen

Gan, die dnrch die Rebellen fiir die Belagernng befestigt war,

indem viel Kriegsgeriit in ihr war. Er schloB sie ein mit Mauern,

WaUen and Graben, wegen] der Bebellen, die in ihr waren“ Urk.

II 180, 4-8.

„er dammte ab alle Kanale, welche fiihren zn [dieser StadtJ“

Urk. n, 181, 3.

„Seine Majestat setzte Fufisoldaten [und Reiterei an die Mttn-

dung dieser Eknale, um sie zn bewachen“] Urk. II 181, 6—7.

„[dieselbigen Kanale waren es, die Wasser auf viel Land
brachten, indem sie waren] sehr tief“ Urk. II 182, 2.

„er gab alles, dessen man bedurfte, [am einzubalsamieren] ihren

Leib, reichlich und prachtig" Urk. 11 185, 6.

„der Anfang von allem [Guten, das gehort den] auf Erden
Lebenden“ Urk. II 194, 4.

„[und man soli ein Fest feiern in alien Tempeln Aegyptens
dem] Konig Ptolemaios alljahrlich vom 1. Thoth bis zu 5 Tagen“
Urk. II 195, 6-8.

„und man soil diese Feste feiem allmonatlicb. all[jahrlich,

damit erkannt werde, daB die Bewohner Aegyptens den Gott
Epiphanes Eucharistos ehren, wie es recht ist. Und es soil dieser

BeschluB eingegraben werden auf einem Denkstein von hartem
Stein in der Schrift der Gotterworte, der Schrift der] Briefe der
Schrift der Griechen“ Urk. II 197, 5—9.

’

Nicht selten sind bei diesen Anslassnngen auch TeUe von ein-

zelnen Worten mit weggerissen worden, sodaB jetzt ein halbes
Wort auf ein anderes folgt, z. B.:

„Desgleichen das Geben des Rech[tes den Menschen, wie Thoth,
der GroBe und GroBe, tat. Er befahl aber auch wegen derer, die
wiederkommen wiirden von den Kriegsleuten und den ubrigen
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Leuten, die an den Unrnhen teilgenommen batten, dafi sie zuriick-

kehren sollten an ihre Orte und dafi bleiben sollte das Ihrijge in

ihrem Besitz“ Urk. II 178, 8—179, 5. — Hier folgt auf das tp von

tp-nfr „Recht“ unmittelbar das zu i^.t-sn ^ihre Sachen“, „das

Ihrige“ gehorige, diesen Ausdruck beschliefiende Pluraldeterminativ.

„Die Rebellen aber, die gesammelt batten Trap[pen und an

ihrer Spitze gestanden batten usw., die Grotter gaben, da6 er sie

bestrafte in Memphis] am Feste der TJebernabme der Konigsherr-

schaft von seinem Vater“ Urk. II 183, 1—5.

„Er ist ein Gott, der Sohn eines Gottes, den eine Gottin gab

[zu Boden, injdem er gleicht dem Horns, dem Sohne der Isis, dem
Sohne des Osiris“ Urk. II 173, 9—174, 1. — Hier sind die Worte

r ti „zn Boden", die den Ausdruck rdj r ti „zu Boden geben"

d. i. „znr Welt bringen" vervollstandigen, und das I von iiv-f „in-

dem er" ausgelassen.

„mo[ge man diese Tage, den 17ten und SOsten in jedem Monat,

als Fest feiem in alien Tempeln Aegyptens" usw.] Urk. II

194, 6—7. — Hier folgen auf den Anfangsbuchstaben des Wortes

Iw.mj „moge“ (eig. „gib“) gleich die Worte „Konig Ptolemaios" von

Urk. II 196, 7 (s. ob. S. 286).

„indem ein Kranz an ihrem Haupte ist und ffestlich gemacht

werden die Altare" usw.] Urk. II 196, 1.

Besonders arg ist aber dem Teile des Textes mitgespielt

Worden, der den Zeilen 4—8 des hieroglyphischen Textes der In-

schrift von Rosette entsprach. Hier feblt der ganze Anfang des

eigentlichen Beschlusses, also der springende Punkt des ganzen

Textes, und es schliefit sich in Zeile 26 an den nnterbrochenen

Satz von Urk. IT 186, 8 unmittelbar ein Stuck aus Urk. II 192, 3,

ebenfalls mitten in einem Satze beginnend, an.

Nach aUedem ist es klar, da6 wir es nicht mit einem planvoll

hergestellten Textauszug, sondern mit einer sinnlosen Textver-

stiimmelung zu tun haben.

Der Nobaireh-Text erscheint nach den angefiihrten Beispielen

in der Tat als eine Zusammenflickung einzelner aus dem Text

herausgerissener Bruchstucke. Dieser Eindruck wird durchaus

verstarkt durch den eigentiimlicben Befund in ZeUe 26—27. Dort

sind nach der Stelle, wo soeben die groBe Liicke konstatiert wurde,

zwei Bruchstucke des Textes nmgestellt. Es folgen dort auf das

Wort wdn „Opfer“ von Urk. II 185,8:

a) die Worte von Urk. II 192, 3—4: tp--sn m w' nb im mj ir

tp-nfr m shn.w nb hr-tp gi{.t) „vor ihnen (ist) bei einer jeden
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davon, wie es zu tun ublich ist bei alien Bjonen, auf fdiesen]

Kapellenschrein“, welche Worte hinter das Stuck b gehoren.

b) die Worte von Urk. II 191, 8—192, 3: gi{.t) sps [h] ntr pr

nh nfr Av hr-sn r rdj.t sB-ict gi(.t) tn m hrio pn r hntj rnp.wt

mwt-ivt dj shn.wlO me hm-f r wnu'(.t) „den‘) kerrKchen Kapellen-

schrein des Gottes Epipbanes Encharistos mit ihnen (d. i. den

andem Schreinen). Damit erkannt werde dieser Kapellenschrein

von hente bis in alle Ewigkeit, soil man 10 Kronen seiner Majestat

setzen, indem eine Urausschlange“. Diese Worte gehoren in Wahr-
heit vor die Worte des Stiickes a und werden durch sie direkt

fortgesetzt.

c) die Worte von Urk. II 193, 3: [V'(.
^)]

mjt.t [hr nb mh. A»-s]

hr jeh-s lib ,,[eine Urausschlange] desgleichen [auf einem Korb,

unter dem eine Papyruspflanze ist,] auf seiner (des Schreines)

linken Ecke“ mit der durch eckige Klammern angegebeneu Aus-

lassung.

Von hier an lauft dann der Text wieder eine Strecke lang

in richtiger Edge fort.

Wie der Redaktor oder besser Verfertiger des Nobaireh-Textes

zu dieser sinnwidrigen TImstellung der Stucke (a vor b) kam, verrSt

uns nun aber der Umstand, daB das Stiick b mit demselben Zeichen
beginnt, das zugleich das Ende von a bildet, namlich dem Wort-
zeichen (Ideogramm) fur ^Kapellenschrein". Dieses gehort also

beiden Stiicken gemeinsam an. Und ebenso sollte auch c mit dem
Wortzeichen fiir Y{.t) „Uraasschlange“ beginnen, das am Ende
von b als Determinativ des synonymen Wortes tvnw^.t) dasteht*).

Es ist danach klar: der Redaktor hatte hier Bruchstiicke

der Inschrift vor sich, die er so aneinander paBte, daB die Reste
des BUdes des Kapellenschreines resp. der Urausschlange, mit
denen das eine Fragment schloB, sich mit den Resten des gleichen
Zeichens, mit denen das andere Fragment begann, zu einem voUen
Zeichen erganzten.

1 )
Vorher fehlt „und man soli in Prozession ausfuhren".

2) In korrekter Hieroglyphenschrift sollte freilich die Urausschlange eigent-

lich in r{.t) auf ihrem Schwanze liegen, in icnw(.t) aber darauf stehen

(B\)-
Verfertiger unseres Steines kennt diesen UnterscUed aber niebt,

sondern gebraucht das letztere BUd (der stehenden Scblange) auch statt des
ersteren, so z. B. in dem Konigstitel nb.tj, der an unserer Stelle gleich darauf
folgt (unter Weglassung des Korbes, auf dem die Scblange hier eigentlich Uegen
soil). Ebenso in Zeile 1.
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Damit ist das Ratsel der seltsamen Textzerreifinng, die der

Denkstein von Nobaireh an den oben zitierten Stellen zeigte, ge-

lost. Der Stein ist eben nichts als eine alte Reproduktion einer

Reihe von Fragmenten eines zertriimmerten alteren Originales.

Diese Losung eriKhrt eine glanzende Bestatignng dnrch eine

Stelle in Zeile 9 des Steines (Urk. II 173, 4 ff.). Dort soUen wir

die stereotype Eingangsformel fiir die Begrtindnng des BescHasses

lesen, wie wir sie in alien Priesterdekreten ans der Zeit des Pto-

lemaios Epiphanes (Phil. I., Plul. II., Rec. de trav. 33) angewendet

finden
:
„dieweil Konig Ptolemaios der Gott Epiphanes Encharistos,

[der Sohn des Konigs Ptolemaios and der Herrscherin nnd Herrin

der beiden Lander Arsinoe, der beiden vaterliebenden Gotter, tutj

aUes Gate" usw.

So steht auch, wie zn erwarten, da; nur fehlen die in eckige

Klammern geschlossenen Worte, die die Abstammnng des Konigs

von den Gottern PhUopatores angeben, znsammen mit dem darauf

folgenden „tnt“ {hr Ir), eine Anslassung, wie sie nnser Stein, wie

gesagt, ja allerorten aufweist. Diesem Manko steht merkwUrdiger-

weise aber ein Plus an anderer Stelle der Formel gegeniiber.

Hinter den Anfangsworten wn „dieweil“ schiebt nnser Re-
daktor namlich vor den Worten „K6nig Ptolemaios der Gott

Epiphanes Eucharistos“ die vollig sinnlosen Worte
^

ein. Sie sind nichts anderes als eine Kombination der verderbten

Ueberreste jener ansgelassenen Partie „der Sohn des Konigs
Ptolemaios nnd der Herrscherin nnd Herrin beider Lander Arsinoe,

der beiden vaterliebenden Gotter“. Die sinnlose Zeichenkombination

ist der miBverstandene SchlnB des Namens Arsinoe

^ jjg Reste des Endes des Namensringes hielt

der Redaktor fnr ein
J,

das im Hieratischen in der Tat ebenso

anssieht. Das darauffolgende, in seiner Vorlage vermntlich nicht

sehr wohl erhaltene „die beiden vaterliebenden Gotter"

erganzte er zn „von den Gottern (plnr.) geliebt", wie er

ahniich in Zeile 11 des Steines ans dem „die Tempel Aegyp-
©©

tens" seines Originales ein mit 3 statt 2 Wasserkrugen er-

ganzte (Urk. II 174, 5). Schliefilich fugte er das Wort hn „nnd“

ans den Worten „des Konigs Ptolemaios nnd der Konigin Arsinoe"
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hinza. Vielleicht weil es auf einem Fragmente stand, das sich durch

seine Farbung oder sonstwie als ans der Nachbarschaft stammend

verriet, wie vermutlich anch das vorhergehende Stiick aus abnlichen

Griinden an seiner Stelle eingeordnet worden sein wird.

Aus der Natur des Steins von Nobaireh, wie sie sich uns hier

enthiillt hat, erklaren sich nun anch eine Reihe von anderen un-

regelmafiigen Erscheinungen, die bei ihm zu beobachten sind. Zu-

naehst die zahlreichen Mifiverstandnisse, die sich in verschiedener

Weise auBem, namlich in der Ersetznng einzelner Schriftzeichen

durch ahnlich gestaltete andere Zeichen ^), in der undeutlichen nnd

unbestimmten Wiedergabe mancher Zeichen durch aufgeloste Strich-

gebilde, die oft an die Wiedergabe der Hieroglyphen in modemen
Falschungen oder in den alteren Publikationen des 18. und 19.

Jahrhunderts unserer Zeitrechnung erinnert®), in der nnrichtigen

Anordnung der Zeichengruppen ®), in der Einsetzung vollig sinn-

loser Zeichen an Stellen, wo eine Liicke im Text klaffte*), also

da, wo am Rande eines Bruchstuckes Zeichenspuren sichtbar ge*

wesen sein werden, die der Redaktor nicht erkannte, usw. Man
sieht aus alledem: der Verfertiger der Inschrift verstand nichts

von dem Inhalt. Da es sich bei dem hieroglyphischen Text tat-

sachlich ja um eine tote Sprache handelte, die nor besonders Ein-

geweihte noch lesen konnten, ist das nicht allzu verwunderlich.

Verschiedentlich ist zu beobachten, dafi auf dem Steine wesent-

liche Bestandteile der Schreibung eines Wortes fehlen, die auf dem
Stein von Rosette richtig dastehen, da6 aber der Raum, den diese

fehlenden Zeichen einnehmen sollten, frei gelassen ist“). Man vnrd

1) Z. B. des h in Ejrni.t Urk. II 171,8 (Anno, f); des m 172,4 (Anm. d);

des Determinativs der Zeit (Sonne) in Jft „Fest“ 172,7 und in rfc „Zeit“ 175,3;

des fib 173,8 (Anm. f) ;
der beiden Kruge von kbft.wj 174,5 (s. dazu unten); der

beiden eb’-Zeichen 178,5; der strahlenden Sonne in bnmm.t „Menschen“ 175,5;
der Eule m 175,6; der Worte Jtr r-pr.w 183,9; der Worte nyt.t ({)r.w „de8-
gleichen" 194,3; hr-b:.t „fruher“ 194,2; des Wortes nij 194,1; mtr „gerade“
178,7 usw. Standig schreibt der Stein o statt g, so in m ss mV „sehr“ 182,2;
ma' „Heer“ 183,1; mnj und fr ^Byssos** 184,3.

2) Z. B. Urk. II 177, 6. 8. 180, 4. 8. 182, 3. 5. 185, 6 und allenthalben (man
betrachte nur das Original oder eine Photographie).

3) Z. B. in tnnfj .t „Truppen“ Urk. II 175,2; ntv Irr „Weinberg“ 176,5;
wn hr „aufliegend“, „geschuldet von“ 184,2; mjt.t {l)r.w „desgleichen“ 194,3;
nfrj.t r „bis zu** 183,9; rsj.t tn „diese Stadr 182,3; Is.t „Isis“ 174,1; ntr.t

„G6ttin“ 173,9; ntj 173,4.

4) Z. B. Urk. II 194, 5 {nf statt ip ^empfangen**)
;

ib. 197, 3 {pn statt s').

5) So z. B. der senkrechte Strich in „ihr Vater“ Urk. II 171, 8 (Anm. b);

desgl. in hrw pn „dieser Tag“ ib. 172,2 (Anm. a); das zweite t in tdr.wj mr-jt
„die beiden vaterliebenden Gutter" ib. 171, 3 (Anm. k); das p nnd das Determinatir
des bewaffneten Annes in ip „empfangen“ ib. 194, 3.
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sich das ntm nach dem, was oben ermittelt wnrde, so erblaren,

da6 die betr. Zeichen auf dem Exemplar, das der Verfertiger des

Nobaireh-Steines als Vorlage benutzte, nrspriinglicb an ibrer rich-

tigen Stelle gestanden batten, bei der Zertriimmernng der Inscbrift

aber zerstort oder nnkenntlicb geworden waren,

Eine Besonderbeit des Steines von Nobaireb ist es, dafi er

den Text nicbt, wie es im AUgemeinen iiblicb ist nnd aucb bei

alien andern Dekreten der Ptolemaerzeit geschieht, von rechts

nacb links schreibt, sondem in der nmgekebrten Ricbtung. Das

geschieht ja bei bieroglyphiscben Inschriften anch sonst nicbt

selten; soviel wir seben konnen, aber doch nur dann, wenn ein

triftiger Grnmd dafiir vorliegt, wie z. B. bei Wand- nnd Tiir-

inscbriften, wo ans dekorativen Bucksicbten eine Inscbrift als

Pendant zur andern gestaltet werden soil, oder bei den Beischriften

zn Bildem, wo die Schriftzeichen in demselben Sinne zu stehen

oder zu geben haben wie die im BUde dargestellten Dinge, zn

denen sie gehoren'). Es ist also zweifellos ungewohnlich, da6 in

unserm Falle, wo es sich um einen selbstandigen, freistehenden

Denkstem handelt, diese umgedrehte Schriftrichtung gewahlt ist.

Man konnte danach auf den Gedanken kommen, dab ein Nicht-

agypter (Grieche) den Stein verfertigt babe. Die stillosen Formen,

die mancbe Zeichen haben, wiirden dazu stimmen.

Eine weitere Eigentumlichkeit unseres Steines ist nun aber,

dafi er im Gegensatz zu dieser von ihm im AUgemeinen angewandten

Schriftrichtung die einzelnen Zeichen oder aucb Zeichengruppen

vielfach wieder umgedreht, gleichsam als Spiegelbilder, gibt, sodafi

sie nacb rechts bbcken und fiir sich aUein von rechts zu lesen

sind, wie es bei der normalen Schriftrichtung der FaU ist. Es ist

daraus zu ersehen, dab das vom Verfertiger unseres Steines ko-

pierte altere zertriimmerte Original die gewohnliche Schriftrichtung

von rechts nach links mit nach rechts gewandten Bildern aufgewiesen

hat wie der Stein von Kosette und die andern uns im Original

erhaltenen Ptolemaerdekrete.

Auch in einem andern Punkte lafit sich fiir das verlorene

Original, das unser Stein wiedergeben soUte, eine TJebereinstimmung

mit dem Stein von Rosette feststellen. Vergleicht man die auf

den beiden Steinen, dem von Rosette und dem von Nobaireb, zu-

gleich erhaltenen Stucke (s. S. 292), so zeigt sich, bis auf einige

1) So lauft z. B,, wenn zwei Menschen sich gegenuberstehen, die Beischrift

des einen der Beischrift des andern entgegen, sodaB sich die Schriftzeichenbilder

ebenso ansehen wie die Menschen selbst.
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geringfiigige Verschiedenheiten an drei Stellen*), eine iiberraschende

Uebereinstimmnng in der Orthographic nnd Zeichenanordnnng^).

Sie ist mnso bemerkenswerter, als es fiir beides in der Hiero-

glyphenschrift, zamal in der Spatzeit, keine bindenden Regain

gab, nnd fiihrt zu dem zwingenden SchluB, dafi beide Texte (das

verlorene Original des Nobaireh-Steins und der Stein von Rosette)

auf einunddenselben Urtext zuriickgehen miissen, dessen Ortho-

graphic sie moglichst zu bewahren suchten.

In dieser Uebereinstimmnng liegt fiir uns die Gewahr, dafi

dem Nobaireh-Stein trotz aller seiner Verderbnisse ein gewisser

Wert fiir die Rekonstruktion der verlorenen TeUe des Rosette-

Steines zuerkannt werden darf. Wir diirfen danach aus seinen

Schreibungen Schliisse auf die Fassnng und Schreibung des Rosette-

Steines ziehen, wenn diese Schlusse natiirlich vielfach auch nur

negativer Art sein kbnnen.

Noch ein Punkt aber harrt der Aufklarung. Es wnrde oben

schon erwahnt, dafi der Stein von Nobaireh ein anderes, um
14 Jahre spateres Datom tragt, als die Rosettana, und dafi er

deshalb in den Verdacht kommen konnte, eine Republikation des

alten Dekretes vom Jahre 9 zu sein, wie die Philensis I, die aas

dem Jahre 21 stammte. Dafi eine solche Erklarnng fiir den No-

baireh-Stein nicht zutreffen kann, liegt fiir uns jetzt aber auf der

Hand. Die oben festgestellten Uebereinstinunungen zwischen ihm

und dem Rosette-Stein in Fassnng und Orthographie des Textes

schliefien es schon aus. Nicht minder aber der Inhalt. Hinsicht-

lich seiner stimmt unser Stein iiberall mit der Rosettana iiberein,

auch da, wo die anscheinend um 2 Jahre altere Philensis I von

der Rosettana so stark abweicht, wie z. B. in der Behandlnng des

unteragyptischen Aufstandes und seiner Niederwerfung im Jahre 8.

Vor allem aber nennt der Text des Dekretes in der Inschrift

von Nobaireh mit keinem Worte die Konigin Kleopatra, auf die

doch die Republikation vom Jahre 21 ausdriicklich die dem Konige

friiher zuerkannten Ehren ausgedehnt hatte. Auf dem Nobaireh-

Stein ist iiberall, in dem Beschlusse selbst wie in seiner Begriin-

1) R. 11 = N. 29 {iiw.t-f mnh.t)-, R. 14 = N. 30 (m r.w-pr nb hr rn-f m
nnd Hr vor dem Konigstitel).

2) Bei dem Vergleich darf man natiirlich die oben erorterten Eigentumlich-

keiten, die auf Reehnung des Verfertigers des Nobaireh-Steines gehen, wie die

Verwechslung und die Umdrehung von Zeichen, nicht auBer acht lassen. Auch daB

der Stein das n niemals in seiner genanen Form (Wasserlinie) wie der Rosette-

stein, sondem stets abgekiirzt als einfachen wagerechten Strich gibt, ist zu be-

rhcksichtigen.
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dang, nnr vom Konig die Bede, wie in der Bosettana. Dabei

erhalt der Konig ebenso wie dort stets den doppelten Ehrentitel

ntr pr nb nfr.tv „der erschienene (gleich der Sonne anfgegangene)

Gott, der Herr der Gute“, der dem ^ebg iitiqittvijg svxdgiexog des

griecbischen Textes der Bosettana entspricht. Der zweite Be-

standteil dieses Titels, das Pradikat nb nfr.w „Herr der Giite“

= svyc'cQiGxog, fehlt non aber bemerkenswerterweise in den beiden

Dekreten von Philae, die ans den Jahren 21 and 19 des Konigs

stammen, ebenso wie in dem gleich zu erwahnenden Dekrete vom

Jahre 23 (demselben Jahre, das die Datiernng des Nobaireh-Steines

nennt) and einem andern Dekrete vom 17. Andnaios des Jahres

20 (Kairo 22184). In diesen 4 Dekreten aus den Jahren 19—23

heiht der Konig hberall nnr ntr pr „der erschienene Gott“ (&£bg

ixiqiav^g). Es scheint darans hervorzugehen, daB das Pradikat

ivydgiexog, das der Konig in griecbischen Inschriften gelegentlich

auch noch nach seinem Tode erhalt*), ihm in agyptischen

Texten in den spateren Jahren seiner Begiernng, znm min-

desten vom Jahre 19 ab, nicht mehr gegeben worden ist*). Wir
werden also auch ans diesem Grande nicht glauben konnen,

daB das Original, das der Verfertiger onseres Steines bei der

Wiedergabe des Beschltisses Tind seiner Begriindung kopierte,

wirklich aus dem Jahre 23 stammte. Mit andern Worten heiBt

das: der Verfertiger unseres Steines wird die Datierung einem

anderen Denkmal entnommen haben. Sie wird bei dem zer-

triimmerten Steine, den er kopierte, verloren gewesen sein, wie

so vieles andere im Verlauf des Textes. Wahrend er diese anderen

Verluste aber dem oberflachlicben Beschauer leicht durch einfache

Uebergehang der Liicken verbergen konnte, muBte er bier am
Anfange fur Ersatz sorgen, da das Feblen des Kopfes mit Datum,
Konigsnamen und eponymen Priestem sofort jedem, der agyptische
Denkmaler zu seben gewohnt war, hatte aaffaUen miissen.

Dieses zu postulierende Denkmal vom 24. Gorpiaios = 24.

Pharmuthi des Jahres 28 des Ptolemaios Epiphanes, das dem Ver-
fertiger des Nobaireh-Steines den fehlenden Kopf seiner Inschrift

lieferte, kennen wir nun in der Tat. Es ist ein Priesterdekret

wie die Bosettana und die PhUae-Dekrete, das ebenfalls zu Mem-
phis beschlossen wurde und zwar bei abnlicber Gelegenheit wie

1) z. B. St rack, Dynastie der Ptolemaer Nr. 93.

2) Auch in den Aufzahlungen der Ptolemaer werden die Gotter Epiphaneis
anf den agyptischen Denkmalem der spateren Zeit immer nur „die beiden er-

schienenen Gotter“ ohne einen Zusatz, der dem ti^dgieroi der griecb. Denkmaler
entsprache, genannt.
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die Philensis I, namlich bei der ^Begegnung des Mnewis" {shn.w

Mr -ter), eines neben dem Apis verehrten andem beiligen

Stieres. Den eigentL'chen Aulafi zn dem Beschlusse aber bot ein

Sieg, den Aristonikos, der Giinstling des Konigs, soeben, wie es

scheint, an der syrischen Kiiste davongetragen hatte. Auf einem

Denkstein, den das Museum von Kairo vor einigen Jahren erwarb,

nnd den Daressy im Jahre 1911 veroffentlichte ^), hat sick uns

dieses Dekret in hieroglyphischer Fassung erhalten. Der BeschluB

selbst und, von Einzelheiten abgesehen, anch seine Begriindung

haben mit unserm Texte bezw. mit der Bosettana nichts gemein;

dagegen deckt sich die Begriindung zn einem groBen Teile mit

der im 2. Dekret von Philae, das aus dem 19. Jahre des Konigs

stammt und das gleichfalls den Aristonikos, hier als Debermittler

der Nachricht vom Sieg iiber die oberag. BebeUen, nennt.

Die Datierung dieses Dekretes vom 24. Gorpiaios des Jahres 23

stimmt nicht nnr im Datum selbst, sondern anch in der Nennung

der eponymen Priester des Ptolemaerhauses mit der des Nobaireh-

Steines wortlich iiberein und zwar anch hinsichtlich des Punktes,

der oben erortert wurde, der Nennung des Konigs Ptolemaios

Epiphanes. Wahrend der Nobaireh-Stein im eigentlichen Texte

des Dekretes, wie gesagt, stets in Uebereinstimmung mit der Bo-

settana vom Jahre 9 nur von dem ntr pr nh nfr.w „erschienenen

Gott, dem Herm der Giite* (= ^sbg sxitpuviig 6^;i;«p{ffrog) redete

ohne die leiseste Erwahnong der Konigin Kleopatra, lesen wir

hier in Zeile 4 in der Aufzahlnng der vergbtterten Ptolemaer,

denen der eponyme Priester dient, ebenso wie in dem Kairiner

Dekret vom 24. Gorpiaios des Jahres 23, ntr .wj pr „die beiden

erschienenen Gotter" d. i. dfoi sni<puvElg (Urk. II 171 , 4). Und
das Gleiche steht versehentlich in Zeile 2 hinter dem Namen des

Konigs (Urk. II 170, 8) statt des einfachen singularischen ntr pr

„der erschienene Gott, d. i. d^sog knitpav^g (ohne den Zusatz nb

nfr.w „Herr der Gute“ = siixaQitSxog), wie das Kairiner Dekret

vom Jahre 23 hier richtig hat.

An beiden Stellen hatte dagegen die Bosettana, nach Aus-

weis des demotischen and griechischen Textes, dieselbe Bezeichnung

fiir den damals noch nnverheirateten Konig allein, die sie anch

im eigentlichen Texte des Dekretes uberaU, ebenso wie der No-

baireh-Stein sonst, verwendet: ntr pr nb nfr.w „der erschienene

Gott, der Herr der Gute“ = %e'og ixKpavijg svx«QiStog.

1) Rec. de trav. 33, Iff. — Diese Veroffentlichung ist unzul^glich und ge-

stattet ohne Nachpriifung des Originals noch keine Verwendung fiir die Sanunlung

der Urkunden des ag. Altertums.

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phi].-liist Klasse. 1916. Heft 2. 20
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Da6 der Verfertiger des Nobaireh-Denksteins die Datierong

von einem andern Denkmal entlehnt hat, als den iibrigen Text,

scheint sich denn auch beim Betrachten des Steines selbst noch zu.

verraten (s, die Tafel am Ende). Die Zeilen 1—7, die die Datierang

nnd den Beginn des Dekretes entbalten, zeigen einen andem

Schriftcharakter, als die iibrige Inschrift. Die Zeichen sind auch

groBer, tiefer eingegraben and besser ausgefuhrt. Die Zeilen sind

dnrch breitere nnd tiefere Linien getrennt. In Z. 8 ist die Schrift

dagegen schon ebenso leicht and fliichtig eingeritzt, wie im ganzen

Rest der Inschrift. Hier heifit der Konig denn auch gleich anders

als vorher, namlich wie in dem iibrigen Texte nnd in der Rosettana

„der erschienene Gott, der Herr der Giite".

Mit dem Anfang der Inschrift znsammen muB auch die bUd-

liche Darstellnng entlehnt sein, die der Stein von Nobaireh in dem

oberen Halbrund unmittelbar iiber der ersten Zeile tragt. Denn

sie zeigt den Konig, der (von rechts kommend) vor den Gottern

des Ortes (Sw, der ihm das Siegesschwert reicht, xmd seine Ibwen-

kopfige Schwester I^nJ) und seinen koniglichen Abnen (3 Paare,

von Ikks kommend) einen Feind ersticht, nicbt allein, sondem in

Begleitung seiner Gemahlin.

Wie sich uns der Stein von Nobaireh nach diesen Ermittlungen

nun darstellt, ist er nicht nur ein merkwiirdiges Glied in der Kette

seltsamer Schicksale, aus denen die Geschichte der Rosettana be-

steht, sondem bUdet auch fiir sich eine groBe Merkwiirdigkeit.

Versuche zur Herstellung zerstorter Texte aus Bruchstiicken

werden im Altertum gewiB oft vorgenommen worden sein, reden

doch die Texte so oft von der Wiederherstellung des „zerstort

Gefundenen" ^), aber wir kennen bis jetzt kein zweites Beispiel,

wo wir das so evident erweisen und zugleich dem Verfasser des

hergestellten Textes so deutlich in die Karten sehen kbnnen. In

seiner Art steht der Stein von Nobaireh bis jetzt in der agypti-

schen Altertumskunde durchaus vereinzelt da.

Haben wir nach alledem auch in dem Stein von Nobaireh

noch immer nicht eines der Schwesterexemplare der Rosettana,

sondem nur eine stark verstiimmelte und vielfach arg verderbte

Kopie eines solchen vor tms, so ist der Nutzen, der daraus fiir

die Herstellung des hieroglyphischen Textes der Rosettana gezogen
werden kann, doch nicht unerheblich, eben wegen der nahen Ver-
wandtschaft beider Texte. Die GroBe der Liicken, die in meiner

1) Es gibt in der alten religiosen Literatur der Aegypter nicht wenige Falle

von Textverwirrung, die in dieser Weise erklart werden konnten, z. B. Pyr. Spruch

263 ff. (vergl. Spruch 473. 481. 609).
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Ausgabe der Eosettana noch anausgefallt bleiben modten, und die

Zahl der Verderbnisse, die sich vorlaufig noch nicht heilen lieSen,

ist nach Hinzuziehung der Philae-Dekrete, die manche Parallele

bieten, nicht mehr allzugrofi. Immerhin durfen wir der Auffindung

eines wirklichen Duplikates der Eosettana noch mit gespannter

Erwartung entgegensehen.

5. Die Druchstiicke von Elephantine.

Durfte man den Angaben von Clermont-Granneau imd

C

1

e d a t trauen, die bei ihrer vergeblichen Suche nach aramaischen

Papyri auf der Insel Elephantine im Jahre 1907 Bruchstiicke des

hieroglyphischen Textes der Eosettana gefunden haben wollen,

ihren Fund aber bisher nicht veroiFentlicht haben, so konnte viel-

leicht wirklich schon heute ein weiterer Schritt in der Herstellong

des Textes mdglich sein. Man darf der Versicherung der beiden

franzosischen Grelehrten aber mit Skepsis gegeniibertreten. Denn
die Insel Elephantine stand zur Zeit, als das Dekret der Eosettana

erlassen wurde, im Jahre 9 des Ptolemaios Epiphanes, nicht unter

der BotmaBigkeit des Konigs, sondern gehorte entweder zum
Eeiche der oberagyptischen Gegenkonige, die in Theben saBen,

Oder zum Eeiche der unternubischen Kdnige Ergamenes und seines

Nachfolgers, die sich auf der Insel Philae zwischen Ptolemaios IV

.

Philopator und Ptolemaios V. Epiphanes als Bauherren einschieben.

Wir wissen aus dem Dekret, das sich uns auf der Insel Philae

neben der Eepublikation der Eosettana (Philensis I) aufgezeichnet

erhalten hat (Philensis II), da6 die Macht der Eingeborenenkonige

in Theben erst im Jahre 19 des Konigs Ptolemaios Epiphanes ge-

brochen und Oberagypten erst dameils wieder der makedonischen

Herrschaft xmterworfen worden ist ^). Dasselbe ging auch aus den

Angaben der Bauinschrift von Edfu und den Datierungen der

thebanischen Eechtsurkunden aus dieser Zeit hervor^).

Demnach ist es eigentlich so gut wie ausgeschlossen, dafi das

Dekret der Eosettana auf der Insel Elephantine durch ein Exemplar

vertreten war. Was die franzosischen Gelehrten dort gefunden

haben, wird vielmehr voraussichtlich zu der Eepublikation vom

Jahre 21 (Philensis I) oder einem der andem spateren Dekrete

aus der Zeit des Konigs, die sich ja vielfach in einzelnen Satzeu

und Wendungen mit der Eosettana beruhren, gehort haben.

1) Urk. II 214 ff. Ueber die historische Bedeutung dieses 2. Dekretes von

Philae gedenke ich an anderer SteUe zu bandeln.

2) Brugsch Aeg. Ztschr. 16, 43£f.

20 *
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So steht denn der Stein von Rosette wahrscheinlich noch

immer als einziges von den vielen Exemplaren, die mit ihm gleich-

zeitig anfgestellt werden soUten, da‘), dnrch das Schicksal zu

grofien Zwecken fur die Nachwelt aufgespart.

n. Zur Erklajrang und Herstellung des Textes

mit besonderer Berucksichtigung des Griechischen.

Letronne ist seinerzeit immer wieder auf das Warmste
dafiir eingetreten, dad der griechische Text der Rosettana der

Grundtext des Dekretes sei, aus dem die agyptischen Texte erst

iibersetzt seien. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten.

Das meiste von dem, was Letronne an Beweisen fiir seine Auf-

fassimg anfuhrte, ladt sich anch umkehren und auf die Prioritat

des ag3T)tischen Textes deuten.

Unbestreitbar erscheint es allerdings, dad der ag. Text die

herkommlichen Einleitnngsformeln der griechischen Dekrete, die

der griech. Text anwendet, nachahmt. Ihre ag. Aequivalente

sehen in der Tat unagyptisch genug aus. Das gilt vor allem fiir

das hierogl. Aw' sjin.w nfr, demot. Irm pi s^nj nfr „mit dem guten

Ereignis", das das griech. icyu^^ wortlich iibersetzt (Urk.

II 188, 1).

Im Uebrigen enthalt der griech. Text aber tatsachlich eine

ganze Reihe von Punkten (Zweideutigkeiten, Ungenauigkeiten,

Seltsamkeiten des Ausdrucks), die schon Letronne und den
anderen HeUenisten, die sich vor ihm mit der Inschrift beschaftigt

batten, viel Kopfzerbrechen gemacht haben und sie zu den scharf-

sinnigsten Auslegungen veranladt haben. Zieht man den agyptischen
Text heran, so zeigt es sich nicht selten, dad diese Interpretationen
irrig waren, und dad sich die Anstbdigkeiten, die der griech. Text
zu bieten schien, leicht erklaren lassen, wenn man annimmt, dad
der Grieche den ag. Text iibersetzt hat.

1) Der Stein von Menuf, in dem man in den ersten Zeiten nach der Auf-
findung des Kosette-Steines die Ueberreste eines der Duplikate der Rosettana zu
besitzen glaubte, gehorte nach dem, was Du Bois-Ayme und Jollois in der
Description de I’Egypte (Etat moderne, tome II, S. 99) daruber mitgeteilt haben,
zu einem andem Ptolemaerdekrete verwandten Inhalts. Dasselbe gilt von dem
Stein, den man gleichfalls wahrend der Napoleonischen Expedition in einer

Moschee zu Kairo verbaut vorgefunden hatte (jetzt im Louvre C. 122), und in

dem man damals ebenfaUs ein Duplikat der Rosettana vermutete. Er gehorte
einem Exemplar des Dekrets von Kanopus an.
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Macht man sich einmal die TJmstande klar, nnter denen ein

solcher BescMuB der ag. Priester, wie ihn unser Dekret enthalt,

entstanden sein wird, so ist es a priori dock wohl das Wahrschein-

lichste, da6 die Priester, die des Grriechischen nur z. T. machtig

gewesen sein werden, ihn zunachst in der lebenden ag. Sprache,

also dem Demotischen, abgefafit haben werden. Dieser anthentische,

in der Versammlong festgesetzte BesehluB wird dann der griechi-

schen Behorde znr Grenehmigung nnterbreitet worden sein, wozn

voraussichtlich eine griechische TJebersetznng eingereicht werden

muBte. Diese wird dann nnter Umstanden manche Abanderungen

erfahren haben nnd so konnte es sehr wohl dahin kommen, daB

die so abgeanderten Stiicke dann ihrerseits wieder in das De-

motische iibersetzt werden muBten. Der hieroglyphische Text

wird dann nach endgiiltiger Feststellung des Wortlantes von be-

sonders gelehrten Priestern ins Altagyptische bezw. die Hiero-

glyphen iibertragen worden sein. Diese TJebertragnng ist vielfach

ziemlich frei.

Fiir die Prioritat des Demotischen vor dem Griechischen, die

jetzt auch Bonchd-Leclercq annimmt^), sprechen z. B. die Be-

schreibungen des Kapellenschreins (Urk. n 191, 9 ff. = griech.

43—46) nnd der Statnengrnppe (ib. 189, 7 ff. = griech. 38—40).

Sie sind im Demotischen viel ausfiihrlicher als im Griechischen

nnd wirklich zweckentsprechend
;
im Griechischen fehlen hier so

viele Details, daB eine sinngemaBe Ausfiihrnng des Beschlusses

nach der griechischen Anweisnng schlechterdings nicbt moglich

gewesen ware^).

Die Prioritat des demotischen Textes vor dem hieroglyphischen

verrat sich, abgesehen von der Wahl mancher Ausdriicke, wie

rsj.t „Stadt“ Urk. 11182,3, z. B. deutlich an der Stelle Urk. II

189,8—9, wo im Hieroglyphischen eine altag. Benennung iiber-

flussigerweise in die lebende Sprache tibersetzt ist, wie es im

demotischen Texte sinngemaB geschehen war (s. a. Nr. 19).

1. Urk. n 169, 9 (griech. 1). Man hat dieses xaQala^ovrog

triv ^tttSikstav ituQii tov naxQ6s ebenso wie die Erwahnung der

1) Hist, des Lagides I 368.

2) Dieser keineswegs unwesentlichen Verkiirzung des Textes im griech. Teile

steht die versehentliche Auslassung des „geliebt yon Ptah“ hinter „Ptolemaios

der ewig Lebende" im demot. Texte Urk. II 188,3 gegeniiber, die Letronne

seltsamerweise als Beweis fur die Prioritat des griech. Textes nahm, obwohl es

sich doch gerade hier um etwas spezifisch Aegypdsches, den offiziellen altagyptisch

abgefaBten Namen des Konigs handelt, den der demot. nnd der griech. Text

ubersetzen.
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^Uebemahme der Konigsherrschaft von seinem Vater“ Urk. 11

172, 7 (griech. 8). 194, 3 (griech. 46/7) auf eine angebliche Bernfung
des Konigs znr Mitregentschaft an der Seite seines Vaters beziehen

wollen. Da ist es bedeutsam festznstellen, da6 an nnserer Stelle

die ag. Fassnng des Pradikates, das znm offiziellen ag. Namens-
protokoll des Konigs (seinem „Homsnamen“) gehort, lautet: „der
als Konig erschienen ist an der Stelle seines Vaters“. Es enthalt

also nicht nnr nichts von der Uebergabe der Konigswiirde durch

den Vater, sondern bezeichnet den Konig im Gegenteil geradezn
als Nachfolger seines Vaters, also ganz im Sinne der Anffassnng
Letronne’s, die Bouch^-Leclercq bekampft hat. Das was
dieser nnd andere ans nnserer Stelle heranslesen woUten, wird in

dem Namensprotokoll anderer Konige des Ptolemaerhanses tat-

sachlich in ganz anderer Weise ansgedriickt, namlich dnrch Worte
wie „ilm hat sein Vater gekr6nt“ (Ptol. Philometor, Lepsius,
Konigsbuch Nr. 699), „ihn hat seine Matter gekront" (Ptol. Ale-

xander I, ib. Nr. 714).

2. Urk. 11170,3.6.7 (griech. 2—3). Letronne wollte ans

der dreifachen Nennung des Sonnengottes in den Titeln und Pra-
dikaten fiaeiUcog xa^dnsQ b "Hltog, a 6 "HXiog iSmmv vixriv

nnd vlov rov 'Hiiov, die der Konig hier fiihrt, schlieBen, daB es

zu Memphis einen Tempel des Helios (Phre) gegeben habe, wie es

dort anch einen Tempel des Ptah gab, mit dem der Konig in den
Pradikaten xvqiov ‘tQiaxovxatttiQidav xa&dnBQ 6 ''HtpaiSrog 6 iiiyug

(Urk. n 170, 2) nnd ov 6 "Hfpaitsrog iSoxifiaeiv (ib. 5) in Beziehnng
gesetzt erscheint. Der SchluB, den anch Dittenberger noch
wiederholt, ist aber falsch, was fiir Nichtagyptologen zn bemerken
wohl nicht ganz uberfliissig ist. Es handelt sich hier nm Bestand-
teile der Konigstitnlatnr nnd des Kbnigsnamenprotokolls ganz
allgemeiner Art, die durchaus nichts Memphitisches an sich haben.

3. Urk. 11170, 4 (griech. 3). Die Worte fteyag ^aiSiXsvg rav
rs ava xul x&v xdxa xagav werden seit Letronne wegen des
Nominativs anf den Sonnengott bezogen, mit dem der Konig vor-
her verglichen ist b”Hkiog), nnd demgemaB wird das
xSyv xs area xal x&v xdxca xtoQ&v anf die oberen und nnteren Teile
der Welt gedeutet. Die ag. Texte lassen aber keinen Zweifel, daB
dieser Nominativ ein Irrtnm des griechischen Uebersetzers ist nnd
daB die Worte anf den Konig zu beziehen sind, also im Genitiv
stehen soUten. Sie entsprechen dem alten hieroglyphischen Konigs-
titel n-sw.t-bj-t „K6nig von Ober- nnd Konig von Unteragypten“,
der hier wie hblich dem ersten der beiden in den ovalen Ring ge-
schlossenen offizieUen Namen des Konigs (dem sogenannten Re'-
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Namen) vorangeht: „der Erbe der beiden vaterliebenden Goiter,

von Ptah erwahli, User-keJ-re', das lebende Bild des Amnn“ (im

Griecbiscben nnd Demotischen iibersetzt resp. paraphrasiert). Dies

wie die demotische Wiedergabe Pr-'j n m ts . tv ntj hrj ni is .w ntj

hrj „der Pharao der oberen Gaue ('votg) nnd der unteren Gaue“
^vgl. PhU. I d. 1 = TJrk. II 199, 13) schlieBt auch die Deutnng auf

„die oberen und unteren Teile der Welt" aus.

4. Urk. II 172, 2—9 (griech. 6—8). Die nacb dem iiblichen

Schema gebaute griech. Einleitungsformel des Dekretes rpr^tpi^fia-

ol usw. 6wax^£vreg sv ta iv MijitpEi IeqA tj) rj^dga ravtrj

Ei%ttv (vgl. im Dekret von Kanopus ilt^<pi6(icc’ of agxtEQEtS (ivv-

£dQ£v0avtsg ravrrj ri} rjfiSQu iv iv Kavattqy Isgm .... slttav) bat

bei aUer Anlehnung an das griech. Vorbild doch im Aeg. eine ge-

wisse Umanderung erfahren miissen, um nicht zu nnagyptisch

auszusehen.

Zunachst wurde das dem tavTrj tr} r}[i£Qa entsprechende hrw pn
„an diesem Tage“ (auch im Demot. altertiimelnd beibehalten in

der Schreibtmg hrw ipn „an gedachtem Tage“) unmittelbar hinter

das Datum gestellt, wie es in den Inschriften der Spatzeit iiblich

ist’), vgl. „Jahr 7, Monat 2 der Winterjahreszeit, Tag 6“, hrw pn

smi-tin Ws-ir N.N. „an diesem Tage Bestattung des Osiris

Sharpe, Eg. Inscr. 13. 48. Young, Hierogl. 48 (ptolem.)
;
„Jahr 1,

Monat 3 der Sommerjahreszeit, Tag 29“ hrto pn spr si.t n-siv.t

'nb-n-s-Nfr-{b-r‘ r Wis.t „an diesem Tage Gelangen der Konigs-

tochter 'Anch-nes-Nefer-’eb-re' nach Theben“ Ann. du serv. 5, 85

(salt.).

Hierauf hatte der Ausdruck fur das Geschehnis des betr.

Tages (im Aeg. meist ein Infinitiv) zu folgen. Im vorliegenden

Falle muBte dies das dem griech. tjnjfpiffpa entsprechende Wort
fur „BeschluB“ sein: hierogl. s^:.w (eig. „Gedenken“), demot. wf,

vgl. Urk. II 197, 8 (griech. 63) imd ib. 207, 5. 210, 5 (die oben

S. 282 Anm. 3 zitierten Stellen der PhU. I, die auf unser Dekret

Bezug nehmen).

Nunmehr hatte das logische Subjekt, die beschlieBenden Priester

(of KQxisQEig etc.), zu folgen. In der hierogl. Eassung ist es hier

wie in alien anderen Priesterdekreten dieser Zeit durch ein vollig

sinnloses itv angekniipft, das wie das zur Partikel gewordene

Hulfsverbum iw „es ist“, „es war** (kept, e-, resp. epe-) aussieht.

1) In alterer Zeit laCt man stattdessen dem Datum ein appositionelles hrto

n . .

.

„Tag des . . mit folgendem Infinitiv folgen, also so
:

„Jahr 7 usw.. Tag

des Bestattens den N.N.“, vgl. mein Verbnm II § 586. 587.
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Es findet sich vereinzelt anscheinend auch im demotischen Text

in nngewohnlicher, vielleicht altertiiinlicher, Schreibung wieder

(Kanopns-Tanis), falls die betr. Gruppe nicht vielmebr als histo-

rische Schreibung des in Anm. 1 genannten In zu erklaren ist.

Meist aber folgt das logische Subjekt dem Worte „Beschla6“ im

Demotischen unvermittelt (Rosettana, Kanopus-Kom el Hisn), wie

in der oben zitierten Stelle Ann. dn serv. 5, 86, also anscheinend

als Genitiv'). Stattdessen findet es sich aber in Phil. I durch

i . Ir angeknupft, d. h. die historische neuag. Schreibung der Relativ-

form des Verbums ir „tan“. Diese Eorm ware nach neuag. Ge-

brauch hier auch durchaus am Platze, vgl. (Datum) hrw n s^k i.lr

rmt Hij pij-j itf r pi iir nder Tag des Eintretenlassens, das demand
machte, Raj meinen Yater in die Nekropole“ d. i. „SLn welchem

Tage man den in die Nekropole eintreten IieB“, Inscr. hierat.

char. 14 (Sethe, Verbum II § 587).

Das sinnlose liv der hierogl. Fassung wird entweder ans diesem

neuag. i.lr „welches N.N. tat“, oder aus dem in Anm. 1 erwahnten

altag. In, das auch in neuag. Aktenstiicken in Fallen wie dem
nnsrigen damit wechselt, zu erklaren sein. Das erstere ist deshalb

nicht ausgeschlossen, weU dieselbe Schreibung I.lr im Demot. nicht

selten auch das zu epc- erweiterte alte Iw bezeichnet^). In beiden

Fallen wiirde es sich um die falsch etymologisierende Wiedergabe

eines der lebenden Sprache verloren gegangenen Ausdrucks handeln,

der sich im Aktenstil in den Datierungen als fossiles Ueberbleibsel

erhalten hatte.

Der dem Partizipium conjunctum 0vvux&evres (resp. Ovvedgev-

0uvtsg) entsprechende ag. Ausdruck hat im Demot. entweder die

Form eines Relativsatzes I.lr twtw „die sich versammelt hatten“

(Ros., Kanopus-Kom el Hisn, in anderer Schreibung ir tw Phil. I)*),

1) In Wahrheit wird dieser scheinbare Genitiv mit seinem beim Lesen zu
erganzenden Exponenten w anf den alten Ausdruck fur das logische Subjekt

mittels der Partikel In (schon im Neuag. wie der Genitivexponent und die Pra-

position m nur noch en- gesprochen) znriickzufuhren sein, vgl. das Verbum II 586
zitierte Beispiel Abbott 4,11/2,

2) Fur diese Erklarung des Iw scheint recht stark eine Stelle der Phil. II

(Urk. II 228, 6—8) zu sprechen, wo gleichfaUs auf ein Datum mit dem appositio-

nellen Zusatz "hTw n stnjw'S „der Tag des es Meldens“ das zu dem genitivischeu

Infinitiv gehorige logische Subjekt („d« Reiteroberst Aristonikos") im Demotischen

durch das relativische ^ „welches tat“, im Hleroglyphischen durch ein sinnloses

iw angeknupft folgt (demot. „der Tag des Meldens, welches Aristonikos tat, vor dem
K6nige“, d. i. „der Tag, an dem Aristonikos meldete"). Auch ib, 228, 10 stand

wahrscheinlich [hrw] rdj.t f[io Jmnws] „der Tag des Gebens durch Amnos".

3) Phil. II ist hier zerstort.
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oder eines Zastandssatzes Iw-ic tivtw-w „indem sie sich versammelten*

(Kanopus-Tanis). Im Hierogl. steht eine Form ^b-sn (Ros., Phil.

I. n, Dekret vom Jahre 23) oder twt-sn (Kanopas — beide Exem-
plare), die beides sein kann.

Das im griech. Texte mit dem Subjekt „die Priester“ zu einem

Hauptsatze verbundene „sie sagten“ (slitocv) mufite im Aeg. natur-

gemafi zu einer Fortsetzung des Satzes „es wurde durch die

Priester beschlossen" werden, der in den Worten „Beschlu6 seitens

der Priester" usw. latent enthalten ist. Diese Fortsetzung erfolgt

in den demot. Texten der Ptolemaerdekrete in der Regel wieder

durch einen Relativsatz, der sich auf „die Priester" bezieht, l.ir

dd „die sagten". Nur Phil. II*) hat stattdessen einen Zustands-

satz iio-w dd „indem sie sagten". Die hierogl. Texte iibernehmen

z. T. das demot. i . Ir dd in der ihrer Orthographie angemesseneren

Schreibung Ir dd (Kanopus — beide Exemplare) oder sie setzen

dafiir Is-sw Jci-sn ^und sie sagten" (Ros., Phil. I, Dekret vom
Jahre 23) oder nur ki-sn „sie sagten" (Phil. II).

Der ag. Wortlant ist also etwa so wiederzugeben
:
,an diesem

Tage Beschluh seitens der Priester
,

die sich versammelt

hatten (oder: indem sie sich versammelten) .... und sagten".

6. Urk. II 172, 7/8 (griech. 7—8). Die Fassung des griech.

Textes nghg rriv nuvilyvQiv t^g xccgalijif/eoig tfjg ^adiXsiag T^g Jlro-

XsfiuCov aiavofiiov ijyajcrjfisvov imb xov 9‘sov inupavovg ev^a-

Qterov, ijv jtagsXafisv icaga tov nargbg avxov ist ganz augenschein-

lich nur eine nnbeholfene Uebersetzimg des demot. Textes, der

wortlich so lantet: „an dem Feste des Uebernehmens das Konigs-

tum, welches (scil. das Uebemehmen) tat der Konig Ptolemaios,

der ewig Lebende, der von Ptah geliebte, der er-

schienene Gott, dessenGiite angenehm ist, aus der Hand

seines Vaters".

Der genitivische Infinitiv „des Uebernehmens" (rjjg TCagakipyEcog),

dem sein logisches Subjekt in einem Relativsatz „welches der und

der tat" (ijv xagEXcc^Ev) angekniipft wird, ist echt agyptisch (s. ob.

S. 302). Im Neuag. und Demot. kann man sich in solchen Fallen

garnicht anders ausdriicken. Der oben wortlich mit „aus der

Hand“ iibersetzte Ausdmck n-d.t ist in der Zeit unseres Textes

langst zu einer einfachen Praposition „von“ geworden, die dem

aagd genau entspricht. Er darf nicht so wortlich genommen

werden, da6 darin etwa eine Bestatigung dafiir gesehen werden

konnte, daJS Ptolemaios Epiphanes noch zu Lebzeiten seines Vaters

1) Phil. I ist hier zerstort.
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von diesem zum llitregenten bernfen worden sei, wie dies Revil-

lout (Rev. egyptol. 3, Iff.) nnd Bouche-Leclercq (Hist, des

Lagides I 322. 335, Anm. 2) angenommen baben.

6. Urk. II 172, 9 (griech. 8). Man hat sich iiber die Bezeich-

nnng ra iv Md(iq>£i isga ohne Nennnng des Ortsgottes Ptah, die

an der Parallelstelle Urk. II 192, 6 (griech. 44) wenigstens im

hieroglyph. Text steht, gewnndert. Namentlich Letronne hat

daran AnstoB genommen, weil er ans den Angaben der Serapeum-

papyri ans der Zeit des Philometor irrig folgerte, da6 als der

Tempel von Memphis par excellence zu damaliger Zeit das Se-

rapeum gegolten habe, das tatsachlich fern von der Stadt Memphis

in der Wiiste gelegen war (korrekter ngbg Me}iq>Ei).

Die Nennnng des Tempels nur mit dem Ort, wie sie an unserer

Stelle nnd an der genannten Parallelstelle Urk. II 192, 6 (griech.

44) im demot. nnd griech. Texte steht {h.t ntr n Mn-nfr „der

Tempel von Memphis", griech. to bv MiiKpst. Ibq6v), ist nun aber

typisch agyptisch. Die demotischen Texte verfahren nie anders,

als es nnser demot. Text hier an beiden Stellen tut, vgl. h.t-ntr

n Dbi „der Tempel von Edfu“ (Pap. Eleph. herausg. v. Spiegel-

berg), h.t-ntr n Tij-w-dij „der Tempel von Tewdoj" (Pap. Ryl. 9),

h.t-ntr n Niv.t „der Tempel von Theben" (Pap. de Ricci 10,4).

Der hierogl. Text wendet an unserer Stelle fur Memphis be-

zeichnenderweise den Ausdruck m^i.t ti.wj „die Wage der beiden

Lander" an. Diesen Namen fiihrte der Ort mit Bezug auf die

Rolle, die er einst bei der ,Vereinigung der beiden Lander" ge-

spielt hatte (vgl. das ^Denkmal memphit. Theologie" Z. 16), jenem
Ereignis, auf dem der ag. Staat der historischen Zeit beruhte und
das jeder Konig bei seiner Thronbesteigung und Kronung sym-
bolisch wiederholte. Wie wir aus unserem Texte selbst und an-

deren Zeugnissen der griechisch-rbmischen Zeit lernen, geschah das
auch damals noch immer womoglich eben im Tempel von Memphis ‘).

7. Urk. 11174,5 (griech. 11). Seit Villoison gilt es als

ausgemacht, da6 in dem Ausdrucke tk iequ xuTccSTTjSas&ui mit dem
Worte T« lego, nicht wie sonst die Tempel, sondem der Kult ge-
meint sein miisse, weil von den Tempeln erst nachher die Rede
sei und xa9i6tdvai bei ihnen nicht am Platze sein wiirde. Die
ag. Texte widerlegen die scharfsinnigen SchluBfolgerungen der
Hellenisten aber, wenn man nicht annehmen will, daB die Aegypter
das griech. isgd falsch iibersetzt haben. Das Hierogl. hat: r sdd

1) Vgl. meine Unters. Ill 135. Letronne zu unserer Stelle (Oeuvres
choisies II 289).
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ihh.uj „Tim die beiden kbh dauernd zn machen“ mit dem anf den
Dualismns des agyptischen Landes Bezug nehmenden Ansdrnck
klh.wj^), der in dieser Zeit (ebenso wie Itr.tj „die beiden Tempel-
palaste“) die Gresamtbeit der Tempel von Ober- und TJnteragypten

bezeichnet (z. B. IJrk. II 190, 1 = 226, 8). Der demot. Text hat
r smn ni Irpj .w „nni die Heiligtiimer zn konstituieren“ mit dem ge-

wohnlichen Wort fiir „Tempel“, das anch im Kopt. noch erhalten ist

(pne) und das in den demot. Texten der Dekrete den verschiedensten

aJten hieroglyphiscben Synonyma gegeniibersteht. Das dem xccxu-

entsprechende Verbum smn (constituere) ist dasselbe,

das Urk. II 187, 8 (griech. 36) dem diapEvovorig entspricht, im De-
kret von Kanopus aber dem svcxa^oveuv (griech. 19). Die Ent-

sprechung hierogi dd (alt ddj) „daaern'', „bestehen“ und demot.

smn findet sich auch IJrk. II 194, 2 (griech. 47), wo der griech.

Text das ag. ,dieweil der Geburtstag des Konigs friiher fest-

gesetzt geworden ist als Test in den Tempeln“ ganz frei dnrch

ijcavvftovg vevofiiicccdiv av xoig Csgolg wiedergegeben hat. Es konnte
auch hier vielleicht die Uebersetzung aus dem Aegyptischen an

der Wahl des anscheinend den Hellenisten so anstoBigen xazasxrj-

ffae&ai die Schuld tragen.

8. Urk. II 174, 6 (griech. 12). Hier ist man allgemein in der

Anffassung des xaig xe eavxov SwccpaSiv Ttatpilavd’Qmnrpca nuoaig

durch eine Bemerkung von Champollion irregefiihrt worden.

Hach der Fassung des agyptischen Textes „er hat Belohnung ge-

geben der ganzen Heeresmacht, die in seinem Reiche ist“ unterliegt

es keinem Zweifel, dafi xaig iaxnov dvvdpaeiv ndtsuig „allen seinen

Truppen“ bedeutet (vgl. griech, 20) und nicht „mit alien seinen

Kraften“.

9. Urk. 11175,2 (griech. 12). Seit Letronne werden die

Worte o xa kabg xai ol a'AAot xtdvxeg so gedeutet, dafi unter Acsds

das Volk (Ackerbauern, Gewerbetreibende usw.), unter oi alXoi

itdvxag Soldaten, Priester und Beamte zn verstehen seien. Der
hierogi. Text wurde eher erwarten lassen, daB Xuog hier noch in

seiner alten Bedeutung „Heer“ gebraucht sei, denn es entspricht

ihm im Hierogi. mnfj .t mit dem Determinativ der Soldaten, im

Demot. pi ms" „das FuBvolk®, das in dieser Zeit zwar auch schon

in der allgemeineren Bedeutung „Volk“, „Menge“ (so z. B. in der

Rosettana selbst Urk. II 190, 1. 197, 1) gebraucht wird, hier aber

1) Die beiden kbit „Wasserflut“ sind eigentlich die die beiden Lander im

Norden und Siiden begrenzenden Gewiisser, das Mittellandische Meer („der fcbj

des Horus“) und der Eatarakt von Syene („der khb des Seth“).
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im Zusaminenhang doch wohl das Heer bezeichnen mu6 (wie an den

Stellen Urk. H 179, 7. 181, 6. 183, 1). Denn das dem xal ol ’dUoi

Ttdvtsg entsprechende demot. Irtn m Irj .w rmt dr-w „nnd die andern

Menschen alle“ klingt dock so allgemein, da6 es scbwerlich in dem

von Letronne angenommenen Sinne verstanden werden kann.

Das Hierogl. hat iiberhaupt nnr hn" wnn.w .und die Menschen“,

mit demselben aUgemeinsten Ansdrnck, der IJrk. TI 178, 8 (griech.

19) dem x&eiv, ib. 197, 1 (griech. 52) dem xoZg dlXoig Idiazais des

griech. Textes entspricht. Vielleicht beruht aber die Nennung

des kaog anf einer nngenauen Uebersetznng des ag. Textes dnrch

den Griechen?

10 Urk. II 175, 3 (griech. 13). Dem enl trig iavrov ^aetXsiag

entspricht im demot. Text n pij-f hiw nij Pr-i „in seiner Zeit des

K6nigs“, wie an der ParaUelstelle 187,3 (griech. 35). — Das ntj,

in dem man mit He 6 (S. 55) die kopt. Genitivpartikel n-ve- zu

erkennen hat (vgl. Urk. II 172, 9. 201,7. 217,2), ist an beiden

Stellen nach Photographie und Abklatsch voUig sicher. Der kleine

Ansatz, den das Zeichen fiir ntj an der 2. Stelle oben zu haben

scheint, nnd der es einem Ir „tun“ ahneln la6t, bernht anf Znfall.

Tatsachlich hat anch das Zeichen ir in nnserer Inschrift sonst eine

andere Linienfiihrung. — Der hierogl. Text bietet in seinem md-

ni-w‘ „Alleinherrnangelegenheit“ fiir „Alleinherrschaft“ eine selt-

same Mischbildung, die nach dem Muster des ganz modemen Ans-

drucks md-Fr-i „K6nigtum“ (eig. „K6nigsangelegenheit“, kopt.

ju.'nT-p'^o) von dem alteren Ausdmck nh-io" „Alleinherr“ fiir

„K6nig“ (haufig z. B. in den Inschriften des neuen Eeichs) gebildet

ist. Hier entspricht also m rk-f n md-nb-w" „in seiner Zeit der Allein-

herrschaft“ dem griech. ini trjg suvrov ^aoildag. Man konnte,

wenn man den Ausdmck beim Wort nahme, hier einen Gegensatz

zu der vermuteten Mitregentschaft des Konigs neben seinem Vater

(s. ob. Nr. 1 und Nr. 5) herausboren.

11. Urk. II 175, 5 (griech. 13). Dem %a ^aeiXixa btpsik^iiaxa

steht hier, wie dem synonymen xu otpeilonEva dg to ^a<SiXix6v

ib. 183,9 (griech. 28/9), im Demot. m sp.w n Fr-i „die Reste des

K6nigs“ gegeniiber ‘). Der Ausdmck ni sp.w findet sich in gleicher

Bedeutung auch in den demot. Papyri von Elephantine aus der

Zeit des Ptolemaios Euergetes 1. (s. Sethe-Partsch, Deibot.

Biirgschaftsurkunden Nr. 13. 14). Hieroglyph, entspricht an der

2. Stelle (II 183,9) grh.w nw km.

f

„die Defizits seiner Majestat“

1) Das Zeichen fiir sp ist an unserer Stelle nur z. T. erhalten.
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(vgl. kept. (S'ptng sah. : (S'pog^ boh., vgTSQrjiia, svdsia). An der an-

deren Stelle (11175,5) folgte anf dasselbe Wort grh.w an Stelle

des Attributes „des K6nigs“ ein anderer Ansdmek, der anf der

Nobaireh-Stele in einer vermutlich verderbten Form vorliegt.

12. TJrk. II 176, 5 (griech. 15). Die tas xa&rpcovGaq axogoCgccg

Tolg ^sotg aao ts trig afirtskiriSog y^g xai x&v itagadsiGav dentete

Dittenberger

,

nnter Yerweis anf Wilcken Ostraka 156

Anm. 3 nnd Petrie Pap. 46, anf die der Arsince Philadelphos

und den Philopatoren gemeinschaftlich zustehenden Abgaben, die

Phil. I 5 (Urk. 11204,2) im hierogl. Text als ,,die Anteile (dnl.t)

der Brnderliebenden und der beiden vaterliebenden G6tter“ be-

zeichnet sind. An unserer Stelle ist aber in alien drei Texten

von den Anteilen, die ,,den G6ttern“ im AUgemeinen zustehen,

die Rede; im hierogl. Text sogar von „allen Anteilen der G6tter“,

wie anch an der Parallelstelle Rec. de trav. 33,

4

(Dekret vom
14. Gorpiaios des Jahres 23) = Phil. II 5 (Urk. II 219, 7). Das

kann doch schwerlich so eng, nur anf diese drei vergdtterten

Ptolemaer beschrankt, verstanden werden.

13. Urk. n 177, 2 (griech. 16). Das iag rov Ttgmtov irovg e:tl

zov natgbg arnov ist verschieden anfgefafit worden; zunachst so,

dad damit das erste Jahr der Herrschaft des Vaters des Konigs,

also des Konigs Ptolemaios Philopator gemeint sei, sodaB der betr.

Zustand, von dem hier gesagt wird, dafi er bis zu diesem Jahre

bestanden babe, in die Zeit des Ptolemaios Euergetes I. und friiher

gefallen ware. Letronne verwarf diese Deutung, wed sie eiuen

Gebrauch von ia£ voraussetzt, der sonst nirgends zu belegen ist.

Er bezog das „erste Jahr“ auf den regierenden Konig Ptolemaios

Epiphanes, wie das ja bei den analogen Jahresangaben ohne

Nennung des Konigs an anderen Stellen des Textes zweifellos der

Fall ist. In dem sitl zov nazgbg avzov sah er eine appositionelle

Einschrankung dieser nach riickwarts unbegrenzten Zeitbestimmung

„bis zum Jahre 1“ und fiigte demzufolge vor den Worten „unter

seinem Vater“ ein Komma ein.

Zu dieser Anffassung scheint anch der demot. Text zu stimmen,

der genau entsprechend r-hn{-r) hi.t-sp l.t l.ir-hr pij-f jt „bis zum

Jahre 1, nnter seinem Vater“ hat. Anch dort kann das l.lr-hr

py-f nimter seinem Vater“ kaum mit dem vorhergehenden „Jahr
1“

verbunden werden. Man wiirde dafur im Demot. ebenso die Ge-

nitivverbindung hi.t-sp l.t n pij-f jt „Jahr 1 seines Vaters“ ge-

braucht haben, wie im Griechischen.

Dagegen spricht der hierogl. Text, wie er uns auf dem No-

baireh-Steiu vorliegt, fur die altere Anffassung, und dies hat anch
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mich in meiner Ansgabe des Textes leider dazn verfiihrt, dieser

von Letronne verworfenen Anffassnng zuznstimmen. Es steht

namlich da: nfrj.t r hi.f-sp l.t hm sps „bis zum Jahre 1

der Majestat seines erhabenen Vaters“.

Vergegenwartigt man sich aber, was oben uber die eigentiim-

liche Natnr dieses Steines festgestellt wnrde, so wird man kein

Bedenken tragen, auch bier, wie an so vielen anderen Stellen, eine

Liicke im Text anzunehmen. Man wird die Stelle gewib zu nfrj.t

r hi.t-s'p l.t [tn rk] hm {i)tf-f sps „bis zum Jahre 1, [in der Zeit]

der Majestat seines erhabenen Vaters“ zu erganzen haben.

Da6 eine Ungesehicklichkeit des Ausdrucks vorliegt, die sich

in alien drei Texten in gleicher Weise bemerkbar macht nnd den
minder aufmerksamen Leser irrefuhren mu6, ist nicht zu leugnen.

Sie ist nicht nur sprachlicher, sondern auch sachlicher Natur
;
denn

die Angabe ^zur Zeit seines Vaters“ ohne das „bis zum ersten

Jahre* hatte ja allein schon voUanf geniigt, um das zu sagen,

was gemeint war.

14. IJrk. n 179, 5 (griech. 20). Dem xateX»6vtcig pivBiv stcI

rav MCmv xrijascop entspricht im demot. Text „da6 sie zuruckkehren
soUten an ihre Orte und da6 ihre Sachen in ihrem Besitz bleiben
sollten*. (Das zerstorte Verbum fiir „zuruckkehren* ist nach dem
reflexiven Objekt st sicher sti gewesen.) Das zeigt, daB Letronne
zwar im AUgemeinen Recht hatte, als er das xarel^ovrag auf die
Heimkehr von Emigranten deutete, nicht aber darin, daB er es
mit den rav iStmv xrijufojv verbinden woUte, dergestalt daB die
obigen Worte soviel bedeuteten, wie xatsl»6vTug elg ras Idiov^
xtijGEig fievsiv ex’ avtav.

15. Urk. II 183,

9

(gnech. 29). Letronne’s Auffassung des
e'cag tov 6y36ov erovg als Inklusivfrist „bis zam Jahre 8 einschlieB-
lich“, im Unterschied zu der oben besprochenen Fristangabe eag
rov xgarov erovg, die „bis zum Jahre 1 ausschlieBlich* bedeutete
wird durch den ag. Text bestatigt, der beidemal. hierogl und
demot., „bis zum Jahre 9 (d. h. ausschlieBlich) “ hat.

vor-
16. Urk. 11184,5 (griech. 80). Die von Letronne v

geschlagene, von Dittenberger angenommene und auch m
meinen Text ubemommene Erganzung d[xoTeTar]ae'vns ist doch
.sehr bedenkKch, da sie viel zu viel Raum beanspruchi Das vonMahaffy vorgeschlagene dlfaQi0]/is'vrjg wurde besser
nur etwa 5 Buchstaben fehlen.

passen, da

17. Urk.I1187,. „ ,5^. Awischen den beiden ag.
Texten emer- und dem griech. Texte andererseits besteht hier ein
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Widersprach. Das griech. JtQoajtvvd'av6(i£v6g rs xa. xav Csgav

xLiiicbxccxa avavsovxo kann, wie Letronne richtig gesehen hat,

nur bedeuten: „und die geehrtesten nnter den Tempeln erfragend

(bezw. erkundend) erneuerte er sie“. Die ag. Texte haben dagegen:

^indem er fragte nach den Ehren der Tempel, nm sie zn ernenern“.

TJm Debereinstimmung zwischen beiden Versionen herzustellen,

muBte man im griech. Texte tCfiia statt xiaiaxaxa haben, vgL
Urk. 11 186,1. 188,3 (griech. 33. 36).

Letronne war es bei seiner Voranssetzung, da6 der griech.

Text vor dem agyptischen die Prioritat haben miisse
,

nicht

zweifelhaft, da6 ein Uebersetzungsfehler seitens der Aegypter vor-

liege. Aber das Fragen und das Emenern passen doch wohl besser

zu alten, in Vergessenheit geratenen Rechten, als zn „den an-

gesehensten der TempeP, die, wenn sie diese Bezeichnung ver-

dienten, doch hinreichend bekannt sein mnBten nnd nicht erst

„erfragt“ zu werden braucbten. Ware an unserer Stelle aber

wirklich von der Erneuernng der angesehensten Heiligtumer die

Rede, wie es nach dem griech. Text der Fall zu sein scheint, so

wiirde das in dem Znsammenhange, in dem es stebt, eine Tanto-

logie schlimmster Art ergeben, denn der ganze Abschnitt lautet

ja so: „er griindete Heiligtiimer, Kapellen, Altare nen fiir die

Gotter und stellte die der Herstellung bediirfenden wieder her“

{xu XE xtQoGdE6(iEva £7ci6x£Vflg jtgoeSuDQd-aeaxo, demot.
:

„er lieB

andere ihre Art tun“ d. h. versetzte sie in ihren alten zweckdien-

lichen Zustand), da er wohltatigen Herzens gegen die Gotter war,

indem er die Ehren der Tempel erfragte, um sie zu erneuem in

seiner Regierungszeit, wie es sich geh6rt“.

Gliicklicherweise kehrt nun der strittige Satz, mit leichter

Variation, auch in dem 2. Dekret von Phdae wieder (Urk. II 221, 3),

— ein Umstand, der uns in den Stand setzt, die hierogl. Fassung

auch an unserer Stelle herzustellen,— und dort laBt in der Tat der

Zusammenhang keinen Zweifel, daB wirklich von den „Ehren“

(rtpicc) und nicht von den „angesehensten" {xiiiubxaxa) der Tempel

die Rede ist: „Sie (Konig und Konigin) traten Anordnung, daB

alles (im Kult) geschehe gemafi der alten Schriftsatzung des Thoth,

des GroBen und GroBen. Die Ehren, die den Tempeln gebiihrten,

und die iibrigen Ehren Aegyptens [vermehrte] der Konig, indem
seinHerz wohltatig war gegen die Gotter, fragend
nach ihren Ehren, um sie zu erneuern in seiner
Zeit“. Die gesperrt gedruckten Worte stimmen mit unserer

Stelle genau uberein mit dem einen und sehr bedeutsamen Enter-
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schiede, da6 hier fur die Ebren der Tempel die Ehren der Goiter

eintreten.

Wie die Sache liegt, gibt es fiir die Divergenz des ag. tmd

des griech. Wortlautes an unserer Stelle der Rosettana wobl nur

eine Erklarung: Der griecb. Text muB zunacbst in seiner ersten

Eassung (vermutlicb als Uebersetzungsversncb des ag. Textes) t«

Tov isg&v tifita resp. r« tcbv IsqS>v, was dem Stil des Textes

besser entspracbe, gebabt baben. Dies ist dann von einem Ueber-

arbeiier irrig als „die angesebenen der Tempel" verstanden worden

und durcb Einsetzung des Snperlativs deutlicher gemacbt worden.

18. Urk. II 188, 4 (griecb. 37). Im griecb. Text sind binter

t& ’baccQXOvra nuvtu] tp ccicDvo^im ilroAfgaiaj

(idvp vjtb rov ^sp eatpavti tvxuQlexp die Worte hv rots Csgotg

ansgefallen, die beide ag. Texte und aucb die beiden Pbilae-Dekrete

bier erwarten lassen.

19. Urk. II 189, 8—9 (griech. 39). Die Statue des Konigs hat,

wie es sicb fiir ein solches ag. Denkmal gehort, einen Namen, der

in altag. Spracbe abgefaBt ist und natiirlicb in Hieroglyphen auf
ihr eingegraben sein soil: Ptlwmjs nd „Ptoleinaios, der Scbiitzer

Aegyptens". Fiir den ungelehrten Aegypter von damals bedurfte

das einer Uebersetzung, die im demot. Texte durcb Ptlwmjs i.lr

njit n Kmj gegeben ist. Dabei sind die altag. Ausdriicke fiir

„schutzen“ (wd) und „Aegypten“ (hJc.t), die der lebenden Spracbe
nicht mehr angehorten, durcb die modernen, nocb im Kopt. lebenden
Ausdriicke Ir nht (p-nj^g-ic) und Kmt (KHjue) wiedergegeben.

Seltsamerweise ist diese Uebersetzung des altiig. Namens nun
aber nicht nur im demot. Texte zu finden, wo sie am Platze ist,

sondem aucb im bierogl. Texte. der dabei nur statt der Um-
schreibung i.ir nht „der Schutz macbte" (fiir „der schutzte") ein-
facb nht hat, als ob es ein Verbum nht „schutzen“ gabe, dessen
Partizip hier nach altiig. Weise vorlage ‘).

’

In der Heruberaalime resp, Wiedergabe dieser demotisoben
Uebersetzung des altag. Namens in den altiig. (bierogl) Text
vercat sicb anf das Dentlicbste dessen Abhangigbeit vom demoti-

Der griecb. Text kann and will diese Erklarnng des aliiig.
Ansdrnckes dnrcb den neniig. (demotiseben) naturlicb nicbt wieder-

n7^ m Wahrheit ein Substantiv war.
nauxcui* uao
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geben. Er begnugt sich damit, den ag. Namen einfach in griech.

TJebersetzung zn geben : ij jtQoGovofiae^ijGsrai Ilxoks^uiov zov inu-

^vvavzos zj] Alyv^zm.

20. Urk. H 189, 10 (griecb. 39) ^). Das demot. Aquivalent des

6 xvQidjzatog &ebg zov fapov, der dem Konig das Siegesscbwert

(oxkov vixrjzmov, ag. hps „Schenkel“) iiberreicben soil, wie das die

Denkmaler so oft darstellen^), bot bisher eine Scbwierigkeit. Der
auf die Worte pi ntr „der Gott“ folgende unterscheidende Zusatz

konnte nicht sicher gedentet werden. He6 dachte an eine appo-

sitionelle oder attributive Bezeichnung des Gottes selbst, wie nb

psd.t^) „Herr der Gotterneunlieit“. Revillout batte in richtiger

Erkenntnis, da6 das erste Zeichen des Ausdrucks der bestimmte

Artikel m (plur.) oder ti (fem. sg.) sein musse, einen genitiviscben

Zusatz darin vermutet
;
er las wj . ir „der Menscben“, das Ganze

also „der Gott der Menscben‘‘, was natiirlicb sinnlos war.

Sab man von den Zeichen, die dasteben, zanacbst einmal

ganz ab und fafite nur den Sinn ins Auge, so war anzunebmen,

daB ein Aequivalent des uralten Ausdrucks np- mv Jj „der Stadt-

(oder Orts-)Gott'‘, mit der seit alter Zeit die unzabligen Lokal-

gottheiten der verschiedenen Orte Aegyptens bezeicbnet werden,

vorliegen werde. Und da, wie gesagt, der Artikel ii oder m da-

stebt, so muBte die Lesung pi ntr U nw.t „der Gott d*r Stadt"

die zu erwartende Lesung sein. Aus einer Verderbnis der rich-

tigen demot. Schreibung fur nw.t pStadt“ lieB sich denn in der

Tat auch wohl das Wort, das von Revillout mif . w „Menschen“

gelesen wurde, erklaren.

DaB diese Deutung tatsachlich richtig ist, ergaben die Parallel-

stellen der beiden Plulae - Dekrete (Phil. 18 = Urk. 11207,3;

II 13 = ib. 226, 10). Sie zeigen im hierogl. Texte deutlich ein

ntr mv.t „der Gott der Stadt‘‘, das die genaue altag. Entsprechung

dazu bildet, und das, da es sonst im Altag. durch den synonymen

Ausdruck ntr niv .tj d. i. wortlicb „der zur Stadt gehbrige Gott‘‘,

„der ortliche Gott“ vertreten ist, wohl als Uebersetzung aus dem

Demotiscben zu werten ist.

21. Urk. 11190,2 (griech. 39—40). Letronne bat in der

Angabe « Sezai xaziOxavuSpivlpi zov udiyvjtziav] rpdaiov, der im

1) In meiner Wiedergabe des griech. Textcs ist das, durch Abirren des

Auges auf das kurz vorhergehende nQoaovoiiaa9r,attai verursachte, uiisinnige

naQiax^asrai in jraprorri'lfTat zu verbessern, wie das Original vbllig deutlich hat.

2) S. auch unsere Tafel.

3) IJei lie 6 nach alterer Weise neh paut nter umschrieben.

Kgl, Oes. d. Wiss. Nachricliten, Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 2, 21
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Demot. ein gleichbedeutendes Itv-w r r-h jp rmt («) Kmj „iiidein

sie gemacht sind ') nach der Weise von Aegypter-Arbeit“ entspricht,

wieder einen schlagenden Beweis dafiir finden zu diirfen geglanbt,

dafi der griech. Text der nrspriingliche sei. Er meint, so konne

nar ein Xicbtagypter reden; ein Aegypter hiitte gesagt „nach

nnserer 'Weise“ (tbv V“S Tpd;rov o. a.). Ich mocbte glauben,

daS Letronne sich bier wieder einmal durch seine vorgefaBte

Meinung hat in die Irre fiihren lassen. Was er von den Aegyptem

erwartet, scheint mir etwas sehr modern gedacht. Ob ein Grrieche

sich in dieser Weise ansgedriickt haben wiirde, wage ich nicht zu

entscheiden; ein Aegypter hatte es sicherlich nicht getan. Ein

derartig subjektiv gefarbtes, Gremeinsamkeits- oder Nationalgefuhl

verratendes „wir“ findet sich m. W. im ganzen ag. Schrifttum nie-

mals. In einem so objektiv abgefafiten Dekret, in dem sich die

Beschliefienden selbst nur an einer SteUe nnd dort in 3. Person

nennen („es bam in das Herz der Priester" = sSo^sv tolg IeqsvGi)

wiirde es — ich mochte glauben, auch im Griechischen — vollends

nicht am Platze sein.

Der hierogl. Text, der sich nach Phil. 18 (Urk. II 207, 1). II 11

(Urk. II 226, 9) herstellen lafit, hatte m U . t msn.tj . tv nw bih . t „m

der Arbeit der Bildhauer Aegyptens“. Hier tritt der Zweck dieser

Angabe •deutlich hervor; es ist der, zu sagen, dab die in den

Tempeln aufzustellende Statue des Konigs nicht, wie das sonst

oft genug geschah, ein griechisches
,

sondern ein agyptisches

Kunstwerk sein sollte, das den Konig nicht als Hellenen, sondern

als Aegypter, agyptisch aufgefaBt imd geschmiickt, darstellte.

22. Urk. 11192,3—4 (griech. 43). Hier erganzte man mit

Porson, in volliger Verkennung des Sinnes, so: inixEis^ui tra vaa

zccg Tov XQVdag ficteiXsCag dsxa, aig TCgoexeideTai uffzlg [xa-

&d7taQ xccl STci jtftOtavJ rav aamdoaidibv ^aetlaiav rav szl xSiv aXXcov

vu&v. Der entsprechende agyptische Text lantet aber „man soil

10 Kronen des Konigs — indem vor einer jeden von ihnen eine

Urausschlange ist, wie es Sitte ist zu tun mit alien Kronen —
setzen auf diesen Kapellenschrein anstatt der Urausschlangen, die

auf den Kapellenschreinen (sonst) sind“. Der Schrein (vadg) soli

also im Unterschied zu den gewbhnlichen Schreinen 10 Konigs-

kronen statt des ublichen Frieses von Urausschlangen erhalten.

1) Zu dieser Foim des Verbums Ir „machen“ s. meine Bemorkungen Aeg.

Ztselir. 50,120. I'ie Parallelstelle I'hil. II d. 11 (Urk. II 22(i, 9) hat dafur die

Isebenform Irj .tj, die meine Auffassung von der Natur dieser Formen durchaus
bestatigt.
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Es ist also znnachst vor tS>v aU.av sicher avxi zu erganzen. Fiir

das, was vorherging, ist ein Raum von 13V2 Bnchstaben da. Es

mufi daher erne sehr knrze Paraphrase des ag. Satzes „wie es Sitte

ist zu tun mit alien Kronen“ dagestanden haben (wie das ja auch

Person annahm), also vermutlich einfach „wie es Sitte ist“ o. a.

Den richtigen Wortlaut dafiir, der sich dem ganzeu Satz vorziig-

lich einpafit, fand Alfred Rahlfs in dem dem Sprachgebrauch

der Septuaginta und der griechisch-agyptischen Papyri der Ptole-

maerzeit gleich gelaufigen xaxa t'ov i&i6[i6v (vgl. Judith 13, 10.

Makkab. II 12, 38. Gen. 31, 35. Tebtunis Pap. I 6, 40. 40, 25. 50, 24

usw.). Es ist also zu lesen: ... aig itgoexeieexai aexig [xatu rbv

id'i,0(i6v, «vrt] tav aeitLdosidmv ^cc6tlaiav . .

.

23. Urk. II 192, 7 (griech. 44—45). Das von Letr onne wegen

des Konjunktivs [c!vv]rEks<sd'ii mit Sicherheit hergestellte [o:tc3g ev

airp 0vv]T£X£0d'?} rd vo/ii^ofiava rij trig ^aeiXaiccg wird

eine freie Wiedergabe des demot. Textes sein, der so lautet: „als

man ihm tat das, was zu tun Gesetz ist bei der Uebernahme der

K6nigswurde“. Der hierogl. Text lautet: ,,als (resp. nachdem) ihm

getan wurde alles, was zu tun ist bei der Einfiihrung des Konigs

in den Tempel, wenn er seine gro6e Wiirde iibemommen hat“.

24. Urk. II 193, 1—4 (griech. 45). Dittenberger las hier,

mit leichter Korrektur {Svo statt daxu) der Letronne’schen Er-

ganzung, so: iiti^atvai dh xccl pvXaxtTjpia dvo oig iy-

ypapjjsarai] on aStiv rod ^aStXicog row aanpavrj jionjffavTog rijv ra

dvcj xai rrjv xarco. Der agyptische Text, der hier viel ausfuhrlicher

ist, zeigt aber, da6 es sich bei diesen pvXuxtTjpia um die alten

Wappenpflanzen oder Symbole der beiden Lander Ober- und Unter-

agypten (Binse und Papyrus) in Verbindung mit den dariiber auf

einem Korbe stehenden Schutzgottinnen derselben beiden Lander

(des Geiers der Eileithyia und der Urausschlange der Bnto

handelt, eine symbolische Darstellung, die sich auf den Denkmalern

so oft abgebildet findet. Die Anbringung dieser Darstellung in

figiirlicher Form auf dem Kapellenschrein des Konigs, gegeniiber

der Konigskrone, soli nach dem agyptischen Text andeuten, daB

der Schrein eiiiem dem mit den genannten beiden Got-

tinnen identifizierten Konige) gehore, der die beiden Lander hell

(durch die Krone angedeutet) gemacht habe. Demnach ergibt sich

fiir die etwa 21 Bnchstaben fassende Lucke des griech. Textes als

einzig mogliche Erganznng: qivXaxtrlgia xQv[0& tav Svo x<^Qd)v atj-

liaivovra] on usw. Die Richtigkeit der Ergiinzung rwr dwo x^igdiv
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wird dadorch erhartet, daB der Text nacliher zTjv re ava xai Tijv

xaxa ohne das zugehoiige sagt.

25. Urk.n 195, 3 (griech. 48). Die von Person vorgeschlagene,

von Letronne verworfene, Erganzung didovai diirfte den Sinn

nngefahr treffen. Denn der ag. Text bietet: „alles, was an diesen

Festen geopfert wird, werde geleitet {ssm, so hierogl.), resp. be-

stinunt {tS, so demot., seltsamerweise mit dem Determinativ der

geistigen Tatigkeit statt mit dem der Handtatigkeit) an alle Leute,

die im Tempel Dienst tnn‘* (:tuQExofisvoig). Zu dem aktiven In-

finitiv vgl. ixtd'Bivai ob.Nr.24, xad’idQveat Urk. II 191, 5 (griech. 42),

xutujciQCifcii' nnten Nr. 26.

Nach dem ag. Wortlaut ist aber vielleicht statt des von

Forson vorgeschlagenen zolg Isgsveiv toig %aQE%oy,Bvoig besser

xatliv tolg xagexoiievoig zn lesen. Dann wiirde vorber fiir etwa

B Buchstaben mehr Ranm da sein, als diddvai beanspracht (im

G-anzen 12 Buchstaben von voller Breite). Man konnte dann an
iutc<x(i£QC0ai o. a. denken.

Der bisher nngelesene, auch in meiner Ausgabe nicht um-
schriebene, Ausdruck, der im Demot. dem ni rmt.w ntj ^nis „die

Leute, welche dienen“ vorangeht, und der den mask, Artikel pi

nebst einem kurzen, aus einem Zeichen bestehenden, Worte zu
enthalten scheint, wird das Aequivalent von nb „alle“, das der
hierogl. Text bietet, sein, also „die Gesamtheit“, „die Menge“ o. a.

bedeuten („die Gesamtheit der Leute, die dienen“). An dmd kann
aber nicht gedacht werden, da dies im Demot. ohne den Artikel
zu bleiben pflegt.

26. Urk. 11196,8 (griech. 51). Dittenberger will hier
mit Mahaffy auf Grand des Dekrets von Kanopus lesen: xal tig

Tovg a[axtvA,covg oi}g (poQovai JCQoeeyxoUmEa^ai [s^uxalav avtov.
Die Liicke ist fiir diese Erganzung aber viel zu klein. Anfierdem
entspricht das passivische nQoeayxolaxtsd&ui garnicht der aktivi-
schen Fassung des vorhergehenden xal xaraxagieai slg xdvrag toig
XQTipatLOfioig, zu dem der Akkusativ [ri),.] lagaraiav aizov in gleicher
Weise als Objekt gehort. Dies wie die Grofie der LUcke fiihren
mit Notwendigkeit auf die Erganzung ivxoUfac (so statt iyxokdfa^
nach der Orthographic des Textes).

, ,

Ditleiberger-s Erganzung
[.is «^i«s •]«?««*> »•»«» ist nach beiden agyptiseben Tezten
verwerfen; es muJJ otrjlijv gestanden haben.

zu
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Zur Setzung der Leserniitter im Alten Testament.

Von

Alfred Rahlfs.

Vorgelegt von E. Littmann in der Sitznng vom 12. Febrnar 1916.

Abkorznngen: Brock. = C. Brockelmann, Gnmdrifi der vergleichenden Gram
matik der semitischen Sprachen. I; Laut- und Formenlehre

Berlin 1908.

Ges. =: W. Gesenius’ bebraische Grammatik, vollig umgearbeitet

Ton £. Kantzsch. 28. Aofl. Leipzig 1909.

Lidzb. = M. Lidzbarski, Handbncb der nordsemitiscben £pi-

grapbik. I : Text. Weimar 1898.

Schroder = P. Schroder, Die phonizische Sprache. Halle 1869.

Segol wird dorch
^

transkribiert. Die Qnantitat der anslantenden Vokale ist oft

als zweifelhaft absichtlich nicht angegeben.

Kapitel 1.

Inkonsequenzen in der Setzung der Lesemdtter.

Man nimmt gewifi mit Recht an, da6 die nordsemitische Schrift

nrspriinglich eine reine Konsonantenschrift war, daB nur die Kon-

sonanten bezeiclinet und alle Buchstaben wirklich als Konsonanten

ausgesprochen wurden. Aber ein Denkmal, welches diesen ur-

spriinglichen Zustand noch bewahrt hatte, besitzen wir nicht. Schon

in unseren altesten Inschriften spielen die sogenannten Leserniitter

eine mehr oder minder grofie RoUe. Sie sind bekanntlich ein Pro-

dukt der schon in sehr alter Zeit beginnenden lautlichen Zersetzung

der nordsemitiscben Dialekte. Besonders *1 und ’’ sind schon friih

in manchen Fallen in der Aussprache fortgefallen. Infolgedessen

gab die Schrift nicht mehr den wirklichen Lautstand wieder, und

man konnte nun zwei Wege einschlagen: -entweder konnte man

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 3. 22
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die aus alter Zeit uberlieferte Schreibung beibehalten, oder man
konnte das alte Prinzip, nur die Konsonanten zu scbreiben, aaf-

recht erbalten und die nicht mebr als Konsonanten gesprochenen

Buchstaben fortlassen. Im ersten Falle war die Orthographie

historisch, im anderen phonetisch.

Die Hebraer haben mebr den ersten Weg eingeschlagen.

Sie bebielten die alien T und ' gewbbnlich aucb da bei, wo sie in

der Aussprache gescbwnnden waren und nur noch rein vokaliscbes

u, Oy T, e gesprochen wurde, und sie ubertrugen dann 1 und ’ als

blofie Vokalzeicben mit der Zeit in immer weiterem Umfange aucb auf

solcbe Falle, wo nie ein Konsonant 1 oder ’’ vorbanden gewesen war.

IJmgekebrt bevorzugten die Pbonizier in der Regel die

pbonetiscbe Scbreibung, so dab bei ibnen z. B. 'jl nicbt nur = bebr.

„Sobn“ ist, sondern aucb == '33 „S6hne“, n3a „er baute“ und

^33 „sie bauten“ ^). Erst die Punier baben mancbmal, wenn aucb

sebr unregelmaBig
,
Lesemutter binzugefiigt, s. Scbroder S. 119 f.;

hierauf gebe icb jedocb nicbt ein, sondern bescbranke micb iiberall

auf das eigentUcbe Pboniziscbe.

Eine Mittelstellung nehmen nacb der Mesainscbrift die Moa-
biter ein. Einerseits scbreiben sie sebr oft pbonetiscb, z. B. Mesa-
inscbr. Z. 4 '3370n ,er rettete micb“ statt 7 nn33 in

seinem Hause“ = bebr. ‘irr’33 und 23. 27. 30 (zweimal) na „Haus‘‘
st. n'lS, 13 3««*i „und icb lieB wobnen“ st. 3®isi. Andrerseits
finden sicb aber aucb bistoriscbe Schreibungen wie nSTiaa ^in sei-

nem Hause“ Z. 25, so da6 bier bei demselben Worte und sogar
bei genau derselben Form die beiden Schreibungen miteinander
wechseln: Z. 7 nnaa, 25 ntriaa.

Eine voUkommene Konsequenz finden wir bei keinem der drei
Volker. Selbst bei den Phoniziern kommen, wie wir im nacbsten
Kapitel seben werden, einige Ausnabmen von dem Prinzip der
streng pbonetischen Schreibung vor.

Derartige Inkonsequenzen sind aber aucb nur naturHch.
Die Orthographien yon Literatursprachen, die schon eine langere
Geschicbte hinter sicb haben, sind niemals rein phonetisch, sondern
weisen stets einen mebr oder minder grofien Zusatz historischer
Schreibungen auf. End das ist fur das Verstandnis des Geschrie-
benen in der Regel aucb nur ein VorteH. Denn da bei fortschrei-
tender Zcrsetzung der Spracben mancbe anfangs vorbanden ge-
wesene Unterschiede fortfallen, so pflegt durch streng pbonetiscbe

1) Die Belege s. bei Lidzb.; auBerdem kommt ]a noch als 13 ,in mir** vor
(.Esmun'azar-Inschrift Z. 5).

'
•
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Schreibung
,
wie wir z. B. an dem noch nicht einmal ganz konse-

quenten Phonizischen sehen, das Verstandnis eher erschwert als

erleichtert zu warden ^). Aber jene historischen Schreibungen bilden

dock regelmaBig nur einen mehr oder minder grofien Bmchteil des

Ganzen. Streng historische Schreibung ist, znmal im Altertnm,

schon deshalb ausgeschlossen, weil die Schreibenden den Urzustand

ihrer Sprache nnd Orthographie gar nicht mehr kennen. TJnd

immer wird sich doch anch wieder das Bestreben geltend machen,

zu schreiben „wie man spricht“. So finden wir in den Ortho-

graphien regelmaBig einen Kampf zwischen historischer nnd pho-

netischer Schreibung. TJnd die Kompromisse, die dabei heraus-

kommen, sind naturgemaB inkonsequent.

Ganz besonders zahlreich aber sind die Inkonsequenzen in der

Setzung der Lesemutter im Alten Testamente. Noch unsere Hand-

schriften, die doch dnrchweg erst einer recht spaten Zeit ange-

horen nnd im iibrigen schon einen im groBen nnd ganzen durchaus

fasten Text bieten, gehen gerade in der Setzung der Lesemutter

sehr oft auseinander. So schwanken z. B.
,
um nur einen charak-

teristischen Fall anzufuhren, die von Ginsburg^) verglichenen Hand-

schriften in Jes. lOis zwischen ‘'ri‘1333, ‘'ro'133, •'fiwas nnd ’^333 „ich

bin klug“, so daB hier in der Schreibung des a und o alle nur

denkbaren Kombinationen vertreten sind.

Diese Inkonsequenzen erklaren sich zu einem guten Teile

daraus, daB sehr viele Lesemutter erst im Laufe der Zeit von

den Abschreibem hinzngefugt sind. Die echte Orthographie der

Zeit Jesaias haben wir durch die Siloahinschrift kennen gelernt.

Wenn diese z. B. „Mann“ = trst, “IS „Fels“ = „rechte

Seite“ = schreibt, so hat Jesaia natiirlich ebenso gescbrieben,

1) Ans dieseiti Grunde haben z. B, die Syrer die historischen Schreibungen

„du (o Frau)‘‘ und „du (o Frau) tbtetest“ beibehalten, um die Femi-

nina von den gleichlautenden Maskulinis ijfund zu unterscheiden. Ja die

Westsyrer haben in jiingerer Zeit sogar statt „sie (die Frauen) toteten**, uni

es von ^er t6tete“ zu unterscheiden, gescbrieben, obwohl es nie auf

einen t- oder e-Laut ausgegangen ist, sondern ursprunglich Sbop hiefi; ist

bloBe Analogieschreibung : wie im Mask, neben der langeren (sekundaren) Form

die kiirzere Form stand, so bildete man anch im Fem. zu der hin-

geren (sekundaren) Form eine kiirzere Ahnlich unterscheiden die

Araber durch abnorme Hinzufugung der Lesemutter „diese“ von „zii“,

„'Amr“ von^ „'Omar“.

2) Prophetae posteriores diligenter revisi juxta Massorah atque editiones

principes cum variis lectionibus e mss. atque antiquis versionibus collectis a C.

D. Ginsburg, Lend. 1911.

22 *
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nnd die volleren Schreibungen, die wir jetzt im Buche Jesaia fin-

den, geboren erst den spateren Abschreibem an, die entsprechend

dem Brancbe ihrer Zeit viele friiber defektiv geschriebenen Worter

plene scbrieben. Solche Renoviernngen der Orthographic von Lite-

ratnrwerken konunen ja anch heutzutage fortwahrend vor. Selbst

Ansgaben von Goethes Werken pflegen, wenn sie nicht fur speziell

gelehrten Gebrauch bestimmt sind, nicht mehr in der Orthographie

seiner uns doch noch gar nicht so fern liegenden Zeit gedrnckt

zu werden, sondem in der jetzt iiblichen Orthographie. Dabei ist

aber ein bedeutsamer Unterschied zu beachten. Goethes Werke

jeder geschulte Setzer mit EUlfe des Duden, der fiber die

zu wahlende Schreibung fast nirgends im Zweifel lafit, in die heu-

tige Orthographie fibertragen. Dagegen ist die hebraische Ortho-

graphie gerade in der Setzung der Lesemfitter nie zu einer so

strengen Regelung gekommen. Daher ist die an sich schon mit

der Entstehung der Lesemfitter gegebene Inkonsequenz durch in-

konseqnente Renovierung der Orthographie der alttestamentlichen

Schriften noch gesteigert.

Aber wenn auch in weitem Umfange die Willkfir der Ab-

schreiber mafigebend gewesen ist, so ist doch keineswegs alles von

ihr abhangig gewesen. So sehr auch die Abschreiber in dem oben

angeffihrten Beispiele aus Jes. 10 13 hinsichtlich der Schreibung

von u und 0 in ‘'^(‘1)3(1)33 auseinander gehen, so stimmen sie doch

alle in dem schliefienden fiberein. Und wahrend wir bei ft und

0 das Geffihl haben, dafi keine der vorkommenden Schreibungen

unbedingt den Vorzug verdient oder schlechterdings zu verwerfen

ist, empfinden wir bei dem auslautenden t sofort, dafi dieses in

der Tat unbedingt plene geschrieben werden muB; n(‘i)3(“1^33 ohne

wfirde ffir das Alte Testament entweder eine ganz abnorme,

geradezu fehlerhafte Schreibung oder eine andere Eorm sein.

Dafi bei alien Willkfir doch gewisse Regeln herrschen, ist

natfirlich den Grammatikem nicht entgangen. Ganz richtig be-

merkt z. B. Ges. %7g, daB „der auslautende lange Vokal mit sehr

wenigen Ausnahmen durch einen Vokalbuchstaben angedeutet wind**.

Aber ffir das Verstandnis dieser und ahnlicher Erscheinungen ist,

soweit ich sehe, erst wenig getan. Und doch laBt sich
,
wie ich

glaube, hier noch manches, namentlich mit Hilfe der Inschriften '),

1) Ich zitiere in der Regel nur die Mesainschrift und die Siloahinschrift

ausdriicklich. Fur die phonizischen Inschriften stutze ich raich auf die gramma-
tis; h-lexikalischen Zusammenstellungen von Schroder und Lidzbarski. Die ara-

niaisclien Inschriften ziehe ich in der Eegel nicht heran, da es mir nicht auf
Vollstandigkeit ankommt und sie gewohniieh nichts Xeues lehren.



Zar Setzung der Lesemutter im Alten Testament. 319

historisch verstehen. Ich will dies an einigen besonders wichtigen
Pankten zu zeigen versuchen.

Kapitel 2.

Lesemutter am Worteude.

Nicht nur die Hebraer denten gerade den anslantenden Vokal
besonders banfig durcb eine Lesemutter an, sondem auch auf der

Mesainschrift finden sich die meisten Lesemutter am Wortende^),

und ebenso kommen bei den Phoniziern die ziemlich sparlichen

Lesemutter, wie schon Schroder S. 118 bemerkt hat, „fur gewohn-
lich nur im Auslaut der Worter vor“. Diese Ubereinstimmung

lafit auf einen tiefer liegenden Grrund schliefien. Um ihn zu er-

mitteln, miissen wir uns die Falle, in welchen am Wortende plene

geschrieben wird, genauer ansehen. Dabei machen uns aber die

Inschriften insofern Schwierigkeiten, als wir ja keine Uberlieferong

hber die bei ihnen zu erganzende Vokalisation besitzen und die

jetzige Vokalisation des Alten Testamentes, welche nicht einmal

die althebraische Aussprache ganz unverandert wiedergibt, erst

recht nicht ohne weiteres auf die verwandten Dialekte ubertragen

diirfen. Hier bedarf es also besonderer Vorsicht, und gewisse

Punkte werden naturgemafi unsicher bleiben. Immerhin aber lafit

sich doch mit Hdfe der vergleichenden Sprachwissenschaft und
durch Beobachtung der Schreibung verwandter oder ahnlicher Por-

men ein hinreichend sicheres Fundament gewinnen.

Fiir das Phonizische fiihrt Schroder S. 118 f. aufier ein-

zelnen plene geschriebenen Wortern, die ich als nicht sicher ver-

wendbar beiseite lasse, drei haufig wiederkehrende Endungen an:

1) die Nisbe-Endung, 2) das Pronomen suffixum der 1. Pers. Sing,

in Verbindung mit einem Nomen, 3) das Pronomen suffixum der

3. Pers. Sing. Mask, und Fern, in Verbindung mit einem Nomen
oder einem Verbum. Alle diese Endungen werden im Phonizischen

ohne jeden Unterschied durch ein >- angezeigt, nur „im Dialekt

von Byblus“ heifit das Suffix der 3. Pers. Sing, im Mask, “i-
,
im

1) Im Wortinneren kommen Lesemutter nur da vor, wo ursprunglich der-

selbe Buchstabe als Konsonant gestanden hat, z. B. in „in seinem Hause“

Z. 25 (s. oben S. 316). Ursprungliche einfache Vokale werden nur am Wortende

durch Lesemutter angezeigt, z. B. in der 1. Pers. Sing, Perf. ’insbu „ich wurde

K6nig“ u. dgl, (s. unten S. 323). Beim Antritt eines Suffixes wird aber auch

diese Form nicht mehr plene geschrieben; Z. 17 Sinttinn „ich weihte sie“.



320 Alfred Rahlfs,

iTem. n- *), s. Lidzb. S. 395 f. 404 (S- als Zeichen der 3. Pers. Sing,

kommt nur im Punischen vor).

Die Nisbe-Endnng, for welche Lidzb. S. 398 viele Beispiele

beibringt, lantete urspriinglich -ij Im Hebraischen ist -?/

{-ijj) am Wortende nnd vor der Femininendnng -t stets zu -l ge-

worden, nnd ancb im Inlant ist es mit dem -l- der Pluralendung

des Mask, gewohnlich zu einem einzigen -l- zusammengescbmolzen,

z. B. „Hebraer“, niastia „Moabiterin“ kommt,
wohl znfaUig, nicht vor). Dagegen hat sich -ij {-ij)) im Hebrai-

schen stets vor einer vokalisch, aber nicht mit -i- beginnenden

Endung nnd gelegentlich anch vor -i- gehalten: ni’iny.

Die Phonizier schreiben nicht nur das Fern, vz-.x „Si(io-

nierin", sondem anch den sehr oft vorkommenden Plur. Mask.

mit Ansnahme einer einzigen Inschrift stets defektiv (Lidzb. S. 356),

haben also das urspriingliche -ij- in diesen Formen fragelos ebenso

zum reinen Vokal -l- gemacht wie die Hebraer. Daher ist es so

gut wie sicher, dafi sie auch im Sing. Mask. '
2T2 rein vokalisch

gesprochen haben, zumal der urspriingliche Konsonant -j gerade
am Wortende besonders leicht schwinden konnte. Konsonantische
Aussprache des i- in ware nur dann erklarlich, wenn die
Phonizier noch die alten Kasusendungen bewahrt hatten. Aber
gewib mit Recht sagt Schroder S. 177

:
„Den lebendigen Gebrauch

von Casusendungen, wie er dem Altarabischen eigen ist. kennt das
Phbnizische in der Zeit, aus welcher die iins vorliegenden Texte
stammen, ebensowenig mehr, als die Sprache des alten Testamentes“

Das Pronomen suffixum der 3. Pers. Sing. hieB urspriinglich
im Mask, -hti oder -hi, im Fern. -ha. Historisch ist also die Schrei-
bung beider Suffixe mit n-, die wir im Moabitischen finden werden
(s. unten S. 321 f.). Im Phonizischen kommt diese historische Schrei-
bnng nur noch im Dialekt von Byblus vor nnd zwar nur beim
Femininum. Das Mask, wird in jenem Dialekt mit v, beide Ge-
schlechter im iibrigen Phonizischen mit geschrieben.’ Das setzt
voraus, dafi die Phonizier, wie z. T. auch die Hebraer, das -h- der
urspriinglichen Formen verloren hatten.^ Dann werden sie aber
auch wie die Hebraer bei einem Nomen im Singular ursprungliches
-a-hu zu -0

,
resp. -a-hi zu -e zusammengezogen haben (vel. Schroder

S. 147 f.), so daB “i- und hier bloBe Lesemiitter sind
Das Pronomen suffixum der 1 Pers. Sing, am Nomen hieB

ursemitisch -ja, spater m Verbindnng mit einem singularischen

1) Ob das Nomen an welches das Suffix autritt, im Sing, oder Plur stehtkommt m diesem Dialekt ebensowenig wie im ubrigen Phonmschen zum Ausdruck!
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Nomen meistens -i. Auch die Punier sprachen nach Plautus -i

(oder -e), s. Schroder S. 145. Dafi die Phonizier ehenso gesprochen

haben, laBt sich nicht beweisen, ist aber sehr wahrscheinlich.

Aber weshalb haben nun die Phonizier gerade fur die Nisbe-

Endung und die Pronomina suffixa gegen ihre sonstige Giewohnheit

Leserniitter verwendet? Ich glaube: deshalb, weil das Verstandnis

des Geschriebenen sonst gar zu sehr erschwert worden ware. Denn
mit diesen Endungen stand es doch anders als.mit den vokalischen

Ausgangen der Nominal- und Verbalflexion, die, wie wir oben

S. 316 sahen, unbezeichnet blieben. Bequem war es ja auch nicht,

dafi p „Sohn“ und „S6hne“, „er baute“ und „sie bauten“ heifien

konnte
;
aber ob an der betreffenden Stelle ein Nomen oder Ver-

bum zu erwarten sei, und ob dieses Nomen oder Verbum im Sin-

gular oder Plural stehen miisse, konnte man in der Regel wohl

ohne zu grofie Miihe aus dem Zusammenhange erkennen. Sagte

man aber „sein Sohn“ oder „er baute ihn“, so kam zu „Sohn“

Oder „baute“ ein ganz neuer Begriff hinzu, der sich nicht ohne

weiteres erganzen lieB, sondern auch in der Schrift, wenn sie ver-

standlich bleiben sollte, irgendwie zum Ausdruck kommen muBte.

Daraus erklart es sich, daB man das Pronomen suffixum, wo es

nur noch aus einem Vokal bestand, wenigstens durch eine Lese-

mutter andeutete. Ahnlich war es bei der Nisbe. Fiigte man zu

pS „Sidon“ die Nisbe-Endung hinzu, so entstand dadurch ein

ganz neues Wort, und dieses muBte man auch in der Schrift von

dem Grundworte unterscheiden. Daher schrieb man “’D‘12 plene,

aber auch nur “’jns selbst, nicht das Fem. ni'TS und nicht (mit einer

Ausnahme) den Plur. Mask. D3^2, da diese Formen sich schon durch

ihr r- oder 0- von pS unterschieden.

Sonst erwahne ich noch das Wort “’Srt ^Halfte“, welches nach

allem, was wir sonst vom Phonizischen wissen, gewiB nicht mehr

mit konsonantischem sondern wohl ahnlich wie das hebr. •’Sn

gesprochen wnrde*). Wenn trotzdem die historische Schreibung

mit > beibehalten worden ist, so wird man den Grund darin suchen

diirfen, daB “isn ,Halfte“ sonst mit den, allerdings im Phonizischen

noch nicht sicher belegten, Wbrtern fn „Pfeil“ und fn „Stra6e“

zusammengefallen ware.

Gehen wir sodann zum M oabitischen iiber, so ist zunachst

zu bemerken, dafi die Mesainschrift im Unterschied vom Phbnizi-

schen das Pronomen suffixum der 3. Pers. Sing. Mask, und Fem.

1) Vgl. das phonizische IS „Frucht“, welches entweder wie im Hebraischen

“'"'fi, oder wie im Syrischen IB gesprochen worden sein kann.
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in Verbindnng mit dem Nomen nnd Verbum stets nach dem nr-

spriinglichen Lautstande (s. oben S. 320) mit n- schreibt, vgl. z. B.

na Z. 7 „in ihm“ und Z. 8 n. 6. „m ilir“, nsa Z. 6. 8 „sein Sohn“,

nvn Z. 8 , seine Tage“, n-tny® Z. 22 „ibre Tore“, nnbnaia ebenda

„ihre Turme“, nebm Z. 6 „nnd er trat an seine Stelle“, nrannn

Z. 17 „ich weihte sie“. Die entsprechenden hebraischen Formen

werden z. T. noch wirklich mit konsonantischem n- gesprochen,

und auch die Moabiter werden wohl noch in manchen Fallen den

Konsonanten n- bewahrt haben; auch nti'’ „ seine Tage“ = hebr.

T'O’' mag etwa gesprochen worden sein, vgl. im Hebraischen

NaL 2i W’“!‘34 „seine Helden“, Hab. 3io „seine Hande“, Hiob

24:23 „seine Angen“. Ob n- aber iiberall noch Konsonant

war, Oder ob etwa nsa „sein Sohn“ wie hebraisches i;3 gesprochen

wnrde, ist eine Frage, die sich nicht beantworten laBt.

Im iibrigen finden sich die oben ans dem Phonizischen ange-

fiihrten Pleneschreibungen genan so auch anf der Mesainschrift.

Die Nisbe-Endung liegt vor in 'Sl-'T „Daibonit“ Z. 1/2, das Pro-

nomen suffixum der 1. Pers. Sing, am Nomen in „mein Vater“

Z. 2. 3, lb „mir“ Z. 14. 32 u. dgl.; das Wort •’Sn „Halfte“ findet

sich in Z. 8. Leider laBt sich jedoch fiber die wirkliche Anssprache
anch in diesen Fallen nichts Sicheres ansmachen, da nns hier In-

dizien, wie sie im Phonizischen vorhanden waren, fehlen.

Anfierdem aber hat die Mesainschrift Pleneschreibung anch
noch in anderen Fallen, wo die Phbnizier defektiv schreiben, oder
die betreffenden Formen im Phonizischen noch nicht nachgewiesen
sind. Darunter finden sich allerdings wiedernm mehrere Falle, in

welchen die wirkliche Anssprache nicht sicher festznstellen ist,

namlich das Pronomen suffixum der 1. Pers. Sing, am Verbum ’3-

(Z. 4 ‘':ywn „er rettete mich“ und „er liefi'mich sehen“), ur-
sprfinglich wohl -tiija, phonizisch )- geschrieben; die Endung des
Stat. constr. im (Dual und) Plural des Mask. >- (Z. 8 „Tage“,
13. 18 •’3B „Gesicht“ u. dgl.), ursprfinglich -aj, phonizisch fiberhaupt
nicht geschrieben; die Partikel 'S „da6, denn“ Z. 4u.o., urspriing-

lich vielleicht mit konsonantischem -j, vgl. arab. ^ (Brock S 74)
phonizisch 3; auch der Imperativ loy „macht“ Z. 24, bei welchem
trotz des hebraischen diphthongische Anssprache nach Ana-
logie des syrischen oaoi nicht ganz ausgeschlossen ware (im Phoni-
zischen kommt nach Lidzb. S. 401 ff. kein Imperativ vor, doch wird
das Perf. „sie banten

,
hebr. !i23, blofi p geschrieben). Aber an-

drerseits gibt es doch auch im Moabitischen einige Falle, in welchen
sich auf Grand verschiedener Erwagungen mit grofier Sicherheit
bebaupten lafit, dafi es sich nur urn Lesemfitter handeln kann.
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Der erste und wichtigste Fall ist die auf der Mesainschrift

haufig vorkommende 1. Pers. Sing. Perf.
,

die am Schlusse stets

mit geschrieben wird, vgl. z. B. ’nsb'a „icb wurde Konig“ Z. 2/3,

TDS „ich baute“ Z. 21 ff. = bebr. ‘’r;i‘’33. Die Endung dieser Ver-
balform lautete in den verscbiedenen semitiscben Dialekten ver-

schieden : -ku, -tu^ -ti (Brock. § 262 e), ging aber in alien auf einen

Vokal aus. Dab die Moabiter bier im Gregensatz zu alien iibrigen

Semiten einen Konsonanten gebabt haben sollten, ist scblecbtbin

nnglaublicb; aucb wird in Z. 17, wo an die 1. Pers. Sing. Perf.

nocb ein Pronomen snffixum angebangt ist, defektiv nnlO'inn „ich

weihte sie“ geschrieben. In diesem Falle wird also sicher nur

ein Zeichen fiir den Vokal -i sein. Das Vorhandensein einer solcben

Vokalbezeicbnung setzt aber vorans, dab vorber schon in anderen

Fallen ein urspriinglich konsonantiscbes in den Vokal -i iiber-

gegangen war
;
denn nnr wenn dieser Ubergang schon ofter statt-

gefunden batte, erklart es sich, dab man als Zeichen fiir -i be-

trachtete und nach der Analogic aucb da schrieb, wo von Haus
ans kein Konsonant ’ gestanden batte. Hieraus konnen wir weiter

schUeben, dab aucb in mehreren der vorber angefiihrten Falle,

bei denen an sich nicbts Sicheres iiber die Aussprache zu ermitteln

war, blobes Vokalzeichen ist. Speziell wird diese Annahme er-

laubt sein fur die Pronomina suffixa der 1. Pers. Sing. i- in ’3S

„mein Vater“ etc. und in taytsn „er rettete mich“ etc. Denn
die Suffixe und *'3- und die Verbalendung “’n- stimmen nicht nur

im Ausgang auf -/ iiberein, sondern sind aucb sachlich verwandt,

da sie alle drei die 1. Pers. Sing, bezeichnen. Je naher aber die

Verwandtschaft ist, desto leichter kommt es zu Analogiebildnngen

und aucb zu Analogiescbreibungen. Daher darf man geradezu an-

nehmen, dab die Schreibung Ti- durch die Analogie von i- und

•IS- veranlabt ist.

Zwei andere Falle liegen vor in n:3 „er baute“ Z. 18 und

nbb ,,Nacht“ Z. 15. Bei beiden labt sich mindestens mit Sicher-

heit behaupten, dab n- kein aus der Urzeit stammender Konsonant

ist. Die Verba n"b batten als letzten Radikal urspriinglich tv oder

j] mit n- schrieb man sie erst, nachdem der letzte Radikal fort-

gefallen war. In nbb ware n- nach der hebraiscben Punktation

nbib (mit Ton auf der ersten Silbe) fossile Akkusativendung. Ur-

spriinglicb hat es aber vielleicht nb“ib = syr. (vgl. den arab.

Plur. JLJ) geheiben, s. Gresenius-Bubl, Hebr. u. aram. Handworter-

buch s. V. Auf jeden Fall wird fl- aucb bier jiingeren Datxims

sein. Selbst wenn die Akkusativendung in der Urzeit -hd gelautet
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haben sollte (vgl. Brock. § 246 a), diirfen wir diese Urform fiir das

Moabitische wobl sicher nicht mebr zngrnnde legen.

tiber die Entstebting der Lesemutter n- wird beim Hebrai-

scben aasfuhrncber zu bandeln sein (s. unten S. 329 £). Hier sei

nut bemerkt, dafi die von Brock. S. 409 Arnn. 1 vertretene Her-

leitung dieser Lesemutter von der Femininendung des Nomens ge-

rade dnrcb das Moabitische widerlegt wird. Denn wenn Brock,

sich zum Beweis fur seine Annahme auf das Phoniziscbe bernft,

welches nocb die alte Femininendung n- erhalten hat nnd, wie

Brock, meint, ans diesem Grnnde ancb nocb keine Lesemutter n-

kennt so hat er dabei iibersehen, da6 das Moabitische genan so

wie das Phoniziscbe nocb die Femininendung r- bat und trotzdem

in nan nnd nbb scbon n- als Lesemutter verwendet. Von wo solche

Schreibungen wie n:n und nbb in Wirklicbkeit ausgegangen sind,

konnen wir nicht sicher feststellen und infolgedessen auch keine

weiteren Schliisse aus ihnen ziehen.

Wir haben gesehen, daB und n- auf der Mesainschrift in

gewissen Fallen Lesemiitter sind, und miissen nun die Frage auf-

werfen: Was veranlaBte die Moabiter zur Setzung dieser Lese-

miitter? Hier lautet die Antwort ebenso wie fruber bei den pbo-

nizischen Pleneschreibnngen : die Rucksicbt auf das Verstandnis.

Man scbrieb die 1. Pers. Sing. Perf., z. B. 'DnbB
,
mit

,
um sie

von der 2. Pers. Mask, und Fern., hebr. Pnbtt und Pnbio
,
zu nnter-

scbeiden. Man charakterisierte die Verba n"b, die bei streng pho-

netischer Schreibung in vielen Formen mit den Verbis Y'y, und

y'y zusammenfielen, durch die Hinzufugnng des n-. Man unter-

schied nbb durch das n- von der kiirzeren Form, die im Hebr.

b-’b, im Arab. Ebenso wie diese Falle, in welchen es

sich sicher oder hochst wabrscheinlich um bloBe Lesemutter handelt,

lassen sich aber auch die iibrigen Falle erklaren
,

bei welchen die

Moglichkeit konsonantischer Aussprache an sich nicht ausgeschlossen

war. DaB man die Nisbe-Endung und das Pronomen suffixnm der

1. Pers. Sing, am Nomen mit schreiben muBte, weil sie sonst

in der Schrift uberhaupt nicht zum Ausdruck gekommen warcn,

und daB man “’Sn zum TJnterschied von und fn plene schrieb’

haben wir schon beim Phonizischen gesehen. Analoge Riicksichten

auf das Verstandnis konnen auch fiir die iibrigen Pleneschreibnngen

des Moabitischen maBgebend gewesen sein. Das Pronomen suffixnm

der 1. Pers. Sing, am Verbum fiel, nach phonizischer Weise
bloB p geschrieben, mit dem Suffix der 1. Pers. Plnr. zusammen.
LieB man die Endung des Stat. constr. im Dual und Plur. des
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Mask. 1- fort, so war der Dual und Plur. nicht vom Sing, zu un-

terscheiden. *’3 „da6, denn“, defektiv geschrieben, fiel mit 3 „wie“

znsammen. Und im Imperativ batten bei streng phonetischer

Schreibung die drei Formen niOS
,
''W

,

ganz gleich ansgesehen.

Hierdnrcb wird es wahrscbeinlich, dab es sich aucb in diesen Fallen

— ebenso wie im Hebraischen, das ja mit dem Moabitischen eng

verwandt ist — in der Tat nur noch am Lesemiitter, nicht mebr
nm wirklich ausgesprochene Konsonanten handelt. Und dafiir

spricht aucb die Beobachtnng, dab das Moabitiscbe im Inneren der

Worter, wie besonders nbb „Nacht“ Z. 15 = bebr. and inSM

„ zweihundert“ Z. 20 = bebr. D^rS'a beweisen, sogar scbon mebr

alte Konsonanten verloren hat als das Hebraiscbe.

Anhangsweise sei bier nocb das Pronomen separatum der 1.

Pers. Sing, erwabnt, welches anf der Mesainscbrift stets ohne

“i- geschrieben wird (Z. 1. 2. 21 ff.). Zu dieser Schreibung bemerkt

M. Lidzbarski, Altsemitische Texte 1 (1907), S. 5 in Ubereinstim-

mung mit Th. Noldeke (Die Inschrift des Konigs Mesa von Moab

[1870], S. 33) and anderen Forschern; wahrscbeinlich ohne

auslautendes i gesprochen, da dieses in der Mesainschr. ausge-

schrieben wird (*'38, Tsbtt)". Aber wenti man aucb bei der De-

fektivschreibung i:s natnrgemab nicht sicher behaupten kann, dab

die Moabiter das auslautende -i nocb bewahrt batten, so darf man,

glaube ich, aus ihr nocb viel weniger den Schlub ziehen, dab die

Moabiter das -i verloren batten. Denn der Fall liegt bei 1:8 ganz

anders als bei *’38 und “TObB. Diese mnbte man plene schreiben,

weil sie sonst nicht von 38 „Vater“ und WbB „da wurdest K6nig“

zu unterscheiden waren. Defektiv gescbriebenes 158 dagegen konnte

bochstens mit ^58 „Blei“ verwechselt werden; eine solche Ver-

wechselung war aber wohl stets scbon durch den Zusammenhang

ausgeschlossen. Daher war bier die Hinznfiigung einer Lesemutter

gar nicht nbtig, und so ist es nicht zu verwundern, dab aucb im

Phonizischen und im Altaramaischen (Hadadinscbrift Z. 1) *158 ge-

schrieben wird^). Umgekehrt mub es eher auffallen, dab daneben

im Altaramaischen (Panammuinschrift Z. 19) und sogar im Phoni-

zischen (s. Lidzb. S. 2*22) die Pleneschreibung *>358 vorkommt. Und

diese Tatsache beweist doch wohl zur Geniige, dab aucb die alten

Aramaer und die Phonizier trotz der Defektivscbreibung das alte

-i bewahrt batten^). Daher glaube ich, dab aucb die Moabiter

1 )
Hierzu fuhrt mir K. Sethe eine agyptische Parallele an

;
„Das Agyptisehe

schreibt das Aleph prostheticum nie bei Formen mit Gemination, weU es bei

diesen zur Erkennnng der Formen nicbt notig war“.

2) M. Lidzbarski, Altsemitische Texte 1 (1907), S. 12 schlieBt aus dem
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'd:s gesprochen imd za ^3K nnr deshalb keine Lesemutter hinzu-

gefUgt haben, well TS ohnebin deatlicb genug war.

Im Hebraiscben miissen alle auslautenden Vokale auBer

-a stets plena geschrieben werden. Die Lesemiitter sind wie im
Moabitischen V, nnd n-; daneben kommt S- als quieszierender

Bncbstabe vor, jedocb mit vcrscbwindenden Ausnabmen nur in

Fallen, wo urspriinglicb ein Konsonant S- gestanden batte, so dafi

wir bier von ibm abseben konnen. Die Lesemutter verteilen sich

auf die verscbiedenen vokalischen Ausgange in folgender Weise:

-a nnd -t stets nnd —
-0 nnd -e entweder i- nnd '—

,
oder n’ nnd n -

-a nnd stets n— and rt—

,

falls -a nicht unbezeichnet

bleibt.

Darin, dafi alle auslautenden Vokale aa6er -a stets bezeichnet

werden miissen, so da6 also bier z. B. aucb nicbt mebr “

7:8 ,
sondern

nur “’338 erlaubt ist, laBt sicb eine gewisse Systematisierung nicbt

verkennen. Dock ist dieselbe gar nicbt so kiinstlicb
,
wie sie auf

den ersten Blick erscheinen konnte, sondem fast mit Naturnot-
wendigkeit aus dem Zusammenwirken zweier Tendenzen, die wir
bereits kennen gelemt haben, erwachsen, namlicb 1) dem konser-

vativen Zuge der hebraiscben Orthographic
, 2) der Riicksicht auf

die Verstandlichkeit des Greschriebenen. Icb werde dies im ein-

zelnen zu zeigen versuchen und beginne dabei mit der Bezeich-
nung von -ii und -I durch 1- nnd

Der konservative Zug der hebraiscben Orthographie zeigt sich,

wie scbon S. 316 bemerkt, darin, daB die alten Konsonanten “i und
*’ in der Regel aucb da beibehalten sind, wo sie in der Aussprache
geschwunden waxen nnd nur noch ein Vokal iibriggeblieben war.
Besonders strong ist diese Praxis am Wortende durchgefiihrt. Das
erklart sich daraus, daB T und gerade am Wortende fur das
Verstandnis besonders wichtig waren. Denn in der Regel handelte
es sich bier entweder um kurze Wbrter wie inn ,Wustenei“ *18

„oder“, „Frucht‘‘, „arm“, „er werde“, oder um Endun-
gen, welche wie die Nisbe-Endung das Nominalsuffix der 1. Pers.
Sing. -I und die Endung des Stat. constr. im Dual-Plural des Mask,
-e jetzt nur noch aus einem Vokal bestehen. Jene kurzen Worter

Vorkommen der beiden Schreibungen IDS und “'DJs im Phonizischen auf einen
dialektischen Unterschied. Ich halte es fur wabrscheinlicher, daB es sich nur um
einen orthographischen Unterschied handelt, ebenso wie im Altaramaischen

,
wo

der Vater Panammu {in der Hadadinschrift) ^:s, der Sohn Barrekub dagegen (in
der Panammuinschrift) “’338 schreibt.
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waren bei defektiver Schreibting gar zu nnkeniitlich geworden and

auch oft mit anderen Wortern zusammengefallen, z. B. „Frucht“

mit "iB „jmiger Stier“, ’’M? „arm“ mit F? uAnge" u. dgl. (vgl. das

oben S. 321 iiber “isn „Halfte“ Bemerkte). Die nor noch aus einem

Vokal bestebenden Endungen aber waren bei Defektivschreibung

iiberbaopt nicbt zum Aosdrock gekommen ond werden ja deshalb,

wie wir sahen, sogar im Phonizischen z. T. plene geschrieben.

Aber die Hebraer sind non nicbt dabei stehen geblieben, die

ans der Urzeit iiberlieferten 1- ond zo konservieren
,

sondern

haben diese Bochstaben aoch da, wo orspriinglich kein Konsonant

oder vorbanden gewesen war, aJs Lesemiitter hinzogefiigt,

ond zwar nicbt bloB gelegentlicb wie die Pbonizier ond Moabiter,

sondern iiberall, wo ein Wort auf -u oder -t aosging. Indessen

ist aocb for diese Verwendong von 1- ond als bloBer Lesemiitter

in der Regel die Rocksicbt aof das Verstandnis maBgebend ge-

wesen. Es gab im Hebraiscben viele Ealle, in welcben abnbcbe

Formen sicb nor dadorcb nnterscbieden
,
daB die eine aof -tt oder

-t, die andere aof einen anderen Vokal oder vokallos aosging.

Hatte man bier non bloB die Konsonanten gescbrieben, so wiirden

diese Formen in der Scbrift ganz zosammengefallen sein. Daber

zeigte man das aoslaotende -u oder -i dorcb V oder i- an. Fol-

gende Falle, in welcben wir mit Sicberbeit annebmen konnen, daB

orspriinglich kein Konsonant “i- oder sondern nor ein Vokal

vorbanden gewesen ist, kommen bier in Betracbt.

Das Pronomen personate separatom der 2. Pens. Sing. hieB

orspriinglich im Mask, ’anta, im Fem. 'anti. Das Mask, wind im

Alten Testamente gewbbnlicb nrs geschrieben (vgl. unten S. 338.

341 f.), das Fem. dagegen zoweilen “TS (Ges. § 32 h), also mit i- fiir

-i zor Unterscheidong vom Maskolinom (vgl. oben S. 317 Anm. 1).

Gewohnlich allerdings fehlt da das Fem. seinen aoslaotenden

Vokal friih verloren hat; ond aoch da, wo “'HS geschrieben ist,

hat das Q“re es in ns korrigiert.

Im Pronomen personate soffixom hieBen die entsprechenden

Formen der 2. Pers. Sing, -ka and -Jci. Aoch bier kommt beim

Fem. gelegentlicb ’3- vor (Ges. § 68(/. 91e.l) zom Unterschiede

vom Mask, 'q- (selten ns-). Gewohnlich allerdings feblt aocb bier

das aus demselben Grunde wie bei ‘'HS.

Das Pronomen soffixom der 3. Pers. Sing. bieB orspriinglich

im Mask, -hit, im Fem. -ha. Dementsprechend schrieb die Mesa-

inschrift, wie wir S. 321 f. sahen, fiir beide Geschlecbter stets n-,

ond aocb im Altbebraischen kommt n- noch zoweilen fiir das Mask,

vor, z. B. Gen. 021 o. o. nbns (Q^re wns) „sein Zelt“, Exod. 3225
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haben die Hebraer n- nur fiir das Fem. beibehalten, dagegen fiir

das Mask., je nachdem es sein -Ji- bewahrt oder verloren hatte,

“in- Oder 1- eingefuhrt, letzteres nicht nar in icno „sem Pferd*,

ibup „er totete ihn‘‘ u. dgl. (s. nnten S. 334), sondern auch in

„von ihm“, „sie totete ihn“, ’sbcp"] „er wird ihn toten^.

Das Pronomen suffixum der 1. Pers. Plnr. -kh (oder -tm?) wird
im Phonizischen ebenso mit bloBem ]- geschrieben wie das Verbal-

suffix der 1. Pers. Sing, -ni (ursprunglich -nija). Die Hebraer
nnterscheiden “i:- und

Ebenso nnterscheiden sie durch die Hinznfiigang der Lese-

miitter “’^3 „wer ?*‘ von TVa ,,was?“ und das Relativpronomen

von nr „dieser“.

Beim Nomen ist die alte Genetivendung ~i zuweilen noch fossil

erhalten. Sie wird durch angezeigt, weil sie sonst in der Schrift

gar nicht zum Ausdruck kame.

Beim Verbum wird die 1. Pers. Sing. Perf., wie auch im Moa-
bitischen (s. oben S. 323), aber nicht im Phonizischen (Schroder
S. 193. 204. Lidzb. S. 399 flp.), dnrch die Pleneschreibnng von
der 2. Pers. nbpp nnd nbpp nnterschieden. Auch die 2. Pers. Fem.
die im Althebraischen ebenso wie die 1. Pers. auf -ti ausging, wird
zuweilen noch mit geschrieben (Ges. § 44 7<), aber das Q*re hut
das >- hier ebenso getilgt wie bei dem entsprechenden Pronomen
personale separatum ‘’ns.

Die 3. Pers. Plur. Perf. >ibi2p wird plene geschrieben, weil sie
sonst mit der 3. Pers. Sing, bpp zusammenfiele.

Im Imperfektura nnd Imperativ werden die auslautenden Vo-
kale nnd -ft in 'bppn, ^ibop-’, ^bppn und ^bt2p, ^bap durch und
V angezeigt, weil ^bcpn und *ppri sonst mit bbpn, ^bap^ niit
bbp:', ibpp nnd ^ibcp mit bbp zusammenfielen.

‘

In alien diesen Fallen erklart sich die Hinzufiigung der Lese-
mutter ans dem Streben, die betrefiFenden Formen von anders aus
lantenden Formen, mit denen sie sonst in der Schrift zusammen
faUen wurden, zu nnterscheiden. Nur wenige Fiille bleiben nun
noch iibrig, in welchen solche konkurrierenden Formen nicht vor
handen sind: die Pronomina personalia separata ‘'pbs und ’•s
„ich“, ^3n:8 Oder „wir“, und beim Verbum die 1 Pers Plur''
Perf. ^Sbpp „wir toteten“. Allerdings waren auch hier gewisse
Verwechselungenmoglich; z. B. konnte defektiv geschriebenes
auch als „Blei“, defektiv geschriebenes blbup auch als ibns er
totete sie (die Frauen)- oder ^bop „ihr (der Frauen) T6ten‘<\’uf-
gefaSt werden. Aber solche Verwechselungen kamen praktisch
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kaum jemals in Betracht und diirfen bei der Vieldeutigkeit, welche
so vielen hebraischen Wortern trotz der Lesemiitter eignet, nicht
in B,echnnng gestellt werden. DaB man trotzdem anch diese Formen
nach Analogic der iibrigen anf -i nnd -u anslautenden Formen
plene gescbrieben hat, erklart sich nm so leichter, als gerade bier

ganz besonders nahe Parallelen vorhanden waren, welche die Ana-
logieschreibung aufs leichteste hervorrufen konnten. Denn wenn
man die Pronomina snffixa der 1. Pers. Sing. i- und i;- und die

Endnng der 1. Pers. Sing. Perf. tn- mit schrieb, so lag es doch
sehr nahe, dieselbe Schreibung auch anf die Pronomina separata

der 1. Pers. Sing. “'Dis und ‘’IS, welche ebenso wie jene auf -i aus-

gingen, zu iibertragen. Und wenn man einmal das Pronomen snf-

fixnm der 1. Pers. Plur. “13- mit 1- schrieb, so ware es fast ein

Wunder zu nennen, wenn man die ganz genau so ausgehenden nnd
gleichfalls die 1. Pers. Plur. bezeichnenden Formen i3n3S, 33113 nnd
13bt3p nicht ebenso gescbrieben hatte.

Wahrend -ft und -f stets durch 1- und bezeicbnet werden
miissen, konnen -o und -e entweder gleichfalls durch V
und Oder durch n- angezeigt werden. 1- und i— er-

klaren sich ohne weiteres als Analogieschreibungen nach Wortern,
in welchen ein nrspriinglich konsonantisches 1- oder in Verbin-

dung mit vorhergehendem a zu rein vokaliscbem -o oder -e ge-

worden war, z. B. is ,,oder“ aus ’ate und ’32 „S6hne“ aus ianni.

Verwickelter liegt die Sache bei der Bezeichnung von -0 und -e

durch H-, zumal dieselbe Lesemutter auBerdem auch zur Andeutung
von -d und dient. Daher miissen wir zunachst auf die Frage

eingehen: Wie erklart sich diese vielseitige Verwendung des n?
Wie 1 und >

,
ist auch die Lesemutter fi in gewissen Fallen

nrspriinglich Konsonant gewesen. Ein aus der Urzeit stammendes

h liegt vor 1) in theophoren Eigennamen wie n^bs aus ifi^bs

,

2) beim Pronomen suffixum der 3. Pers. Mask. Sing, -d aus -a-lm,

welches, wie oben S. 327 f. bemerkt, zuweilen noch mit n- gescbrieben

wird. Jiingeren Datums ist n- z. B. bei der Femininendung des

Nomens im Status absolutus, urspriinglich -at, spater -ah. DaB

anch hier das h einst, wenigstens in gewissen Fallen (in Pausa),

wirklich ausgesprochen wurde, nimmt man, glaube ich, mit Recht

an. Die Parallele des Arabischen, welches die Femininendung

gleichfalls durch -h anzeigt, spricht entschieden dafiir
;
auch kann

man sich schwer vorstellen, weshalb die Hebraer gerade n- nnd

1) Nach einer Mitteilung von E. Littmann hat J.-J. HeB von Zentralarabern

das -h der Femininendung in Pausa noch deutlich gehort.
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nicht etwa «- als Lesemutter gewahlt haben sollten, wenn nicht

wirklich in gewissen Fallen ein -A gesprochen ware. Nnr glaube

ich ans dem oben S. 324 angegebenen Grnnde nicht, dafi die Lese-

mutter n- gerade von der Femininendung ausgegangen ist. Heines

Erachtens liegt auch gar bein Grrund vor, weshalb sicb jenes se-

kundare -h gerade bei ihr zuerst entwickelt haben soUte. tJber-

all, wo man einen vokalischen Ausgang mit Nachdruck spricht,

kann hinter ihm leicht ein Hanchlant entstehen. Brock. S. 48

bringt lehrreiche Beispiele dafiir bei, z. B. die arabische Endnng

des Aosrnfs -ah neben -a in ja ’’abatah „o Vater“ und aus der

Sprache des Negd dah „dieser“; anch stellt er damit gut die klas-

sisch-arabischen Formen dihi nnd tihi fiir di und iz zusammen, in

denen der nachdriicklicb gesprochene Endvokal zweigipflig geworden

ist und einen Hanchlant zwischen den beiden Gipfeln bekommen

hat^). Jenem dah entspricht im Hebraischen nt „dieser“ nebst

dem Fern, n't „diese“. Andere hebraische Worter, deren n- sich

leicht ans nachdriicklicher Aussprache des Endvokals erklaren laBt,

sind niO Oder OB „was ?“ (vgl. die arab. Pansalform mah Ges. § 37 b.

Brock. § 110 b), n^»„wo?“, nan „siehe da !“, fi‘3„so“®), nk „hier“*).

Von solchen vielgebranchten Wortchen kann die Verwendnng des

1) Vgl. im Deutschen „oh‘‘ neben „o“. Jenes hat man nach Duden zu

schreiben, wenn es sich nm einen nur aus dem Wortchen „oh!‘‘ bestehenden Aus-

ruf handelt (also in Pause), dieses in Verbindung mit anderen Wortern, z. B.

„o ja!‘‘, „o Konigr.

2) Ebenso horte ich von meinen Kindern und Dienstboten bei nachdrtick-

licher Beteuerung deutlich jjaha^ statt „ia“. Etwas anders erklart Brock. S. 48

die Formen.

S) ns aus ka ist schon an sich wegen der Lange des Vokals gegenfiber 3

aus kd (vgl. n:D*’S, nSS) eine Nachdrucksform.

4) Analog erklart sich die Schreibung von Sb „nicht“ mit S
;
wie mir Litt-

mann mitteilt, wird 'ii „nein“ noch jetzt im JS’euarabischen mit horbarem R ge-

sprochen (vgl. Brock. S. 48). Auch PIB „hier“ ist einmal (Hiob 38 ii) ge-

schrieben. Ein grofier Unterschied wird zwischen H- und S- kaum gewesen sein

;

darauf weist der Wechsel von H- und St- im alteren Aramaischen hin (erst im

Syrischen hat it- die Alleinherrschaft errungen). Ubrigens muBtc Stb im Hebr,

Aram, und Arab, auch deshalb mit it- geschrieben werden, weil es sonst mit Jib

aI „ihm, ihr“ oder, wenn man es defektiv geschrieben hatte, mit b i

„zu“ zusammengefallen ware (doch kommt die Defektivschreibung b „nicht“ ver-

einzelt im Aram, vor, s. Lidzb. S. 301 ;
auch setzt die Wiedergabe von pb ndarum**

dnrch ovx ovrmg in der LXX Gen. 4 15. 30 15 u. b. die Auft'assung von b als „niclit“

voraus). Ahnlich steht es mit itiSS (oder IBS) „nun, denD“
;

es wird durch die

Schreibung mit it- von nB‘’S nW0 ?“ unterschieden.
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n- als Lesemutter ebensogut ausgegangen sein, wie von der Fe-
mininendimg. Das Herabsinken des eigentlich konsonantischen -h

znr bloBen Lesemutter erklart sich daraus, da6 es nicht immer,

sondern nur bei nachdrucklicher Aussprache lautbar wurde, trotz-

dem aber begreiflicherweise, nachdem es sick einmal eingebiirgert

hatte, stets geschrieben und auch auf andere Falle mit denselben

vokalischen Ausgangen iibertragen wurde.

Aus der dargelegten Entstehung der Lesemutter n erklart

sich ohne weiteres, dafi sie im Gregensatze zu ^ und *’ nur am Wort-
ende vorkommen kann*). Daraus erklart es sich aber auch, dafi

sie im Gregensatze zu T und i nicht auf eine bestimmte Vokalgruppe

beschrankt, sondern im Girunde gegen den Vokal vollig indifferent

ist. Wahrend namlich T und *’ haufig in u und T iibergegangen

sind Oder durch Zusammenziehung mit vorhergehendem a ein o

Oder e ergeben haben, hat n auf den Vokal, den es jetzt als Lese-

mutter anzeigt, nirgends einen EinfluB ausgeiibt. In den beiden

Fallen, in denen es sich um ein aus der Urzeit stammendes h han-

delte, schwankt der Vokal zwischen a in und o in rfbsis?, und

weder das a noch das o ist von dem Ji beeinfluBt; denn ist

eine einfache Verkiirzung von ohne jede weitere Verande-

rung, und das Pronomen suffixum -6 ist durch Monophthongierung

aus -a-hn nach spurlosem AusfaU des h entstanden. Erst recht

aber zeigt sich die Nentralitat des n- bei jenen vielgebrauchten

Wortchen mit sekundarem -h, von denen ich die Lesemutter rt- in

1) Keine Ausnahme bilden natiirlich die aus zwei Wortern zusammengesetzten

Eigennamen bsnTn (aber gewohnlich bSTH geschrieben), bSHBy, bsn*lB (so

vokalisiert! als ob n Konsonant ware) und da 71 bei ibnen den SchluB

des ersten Wortes bildet. •— Ein eigentumlicber Fall liegt vor bei dem, soweit

ich sehe, noch immer nicht richtig gedeuteten -171'^ als erstem Bestandteil von

Eigennamen. Dies -in*! ist namlich nicht, wie man fabelt, aus einem ganz uner-

klarlichen -171“’ fur entstanden und dann spater zu -1“' zusammengezogen,

sondern umgekehrt erst durch eine ganz junge Distraktion aus -1"' entstanden.

Nur -1“’ erklart sich naturgemafi ; wie siis-a-hu „sein Pferd“ nach AusfaU des h

zu suso geworden ist, so Jdhu- zu Jo-. Dies Jo- wurde nun manchmal phonetisch

geschrieben
;
manchmal dagegen behielt man die historische Schreibung -171“’

bei. Diese historische Schreibung aber bereitete den sputeren Juden groBe Schwie-

rigkeiten, da 71 im Wortinneren sonst nicht quieszierte. Daher faBten sie das 71

auch hier als Konsonanten und sprachen statt Jo- mit Einschiebnng eines Schwa

J‘ho-, ahnlich wie sie das historisch allein berechtigte tlKO naufheben^, das in

nsiCb (Ges. § 766) noch erhalten ist, zu n»iD, und rstett „Aufhebung“, wie

eigentlich gesprochen werden miiBte, zu rStCTD distrahierten
;
vgl. auch PlOITT’ Ps.

81 6 (auch inschriftlich vorkommend, s. Lidzb. S. 286) neben dem sonst ubUchen SHOT.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 3. 23
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erster Linie herleiten mochte: rra hat -a oder -f, nr -f oder -6,

iTS tmd n:n -e, na und no ~o. Hier sind also alle im Aoslaut

vorkommenden Vokale auBer den stets dnrch V und >- bezeich-

neten -u und -i vertreten.

Kehren wir nunmehr zu der Bezeichnung des auslautenden -o

und -e zuriick, so zeigt sich folgendes

:

’ -0 wird auBer in den bereits angefiilirten Fallen (nbns; nr,

na, ns, vgl. auch oben S. 330 Anm. 4) stets oder gewohnlich dnrch

n- angedeutet im Infin. abs. der Verba n"b (riaa) und in mehreren

Eigennamen
,

besonders dem Konigsnamen nb’atp
,
den Ortsnamen

naa
,
naiio *) und n'b® (vgl. J. Olshausen, Lehrbnch der hebr. Sprache

[1861], § 215 g. Ges. § 85 ») und auch den agyptischen Wortern

nyns (Titel des Konigs) und naa (Konigsname), die hier mit anzn-

fiihren sind, weil ihr n- spezifisch hebraisch ist und im Agypti-

schen uberhanpt kein konsonantisches Aquivalent hat^).

-6 wird geschrieben 1) gewohnlich im Pron. suff. der 3. Pers.

Mask. Sing, -d aus -a-hu

,

2) in der fossilen Nominativendung -o

aus -M, 3) in der archaistischen Form des Pron. snfp. der 3. Pers,

Mask. Plur. -wo aus -hutmi, 4) in dem poetischen ‘i®a „wie“ aus

Ica-ma, 6) auch in anderen, unten zu erwahnenden Fallen.

-e wird auBer in den bereits angefuhrten Fallen (n^», nan)

durch n- angedeutet im Imperativ der Verba n"b (nba) und im
Stat. constr. des Singulars der Nominalbildungen von Wurzeln

1) nsl® kommt auch auf Krugstempeln vor, s. M. Lidzbarski, Bphemeris

f. sem. Epigraphik 1 (1902), S. 54. 179.

2) Nach K. Sethe, der hierzu bemerkt
;

„Das Aleph, das das altiigyptische

Prototyp von ny^B hinter dem 'Ajin enthielt ngroBes Haus“), war seit

dem neuen Reich sicherlich Ikngst verloren, da das Wortbild von '5 ,groB“ (kopt.

o) bereits damals zur Schreibung des einfachen 'Ajin in Fremdwbrtern verwendot

wurde. Der o-Vokal, den die koptische Form nppo aufweist, wird durch die

Wiedergabe des Wortes in den Annalen Sargons bereits fur das Ende des 8 . Jahrh.

V. Chr. bezeugt: Pi-ir-’-u, s. G. Steindorff in den Beitrilgen zur Assyriologie und
vergl. semit. Sprachwiss. 1 (1890), S. 342. — Die Annalen Assurbanipals geben
den Namen Necho durch Ni-lcu-ti oder Ni-ik-kit-u wieder (a. a. 0., S. 346). Der
seiner Herkunft nach vermutlich libysche Name wird hieroglyphiscb ^’^-ki^w mit
dem Zeichen ki oder dem gleichwertigen Bilde des Stieres an seiner Stelle "e-

schrieben. Das kann aber nach der ganzen Art der Schreibung nur eine so^e-

nannte „syllabische“ Schreibung fur den Konsonanten k sein, wie sie bei Fremd-
wortern ubiich war. Ein ? ist damit nicht bezeichnet. Der Name ist also Nkw
d. i. “1D5 zu lesen. Steindorff (a.a. O., S. 347) halt das w fur die Bezeichnung
eines bonsonantischen Waw. Dagegen spricht jedoch die demotische Schreibung

die nur N-ki d. i. “p gibt (Griffith, Catalogue of the Demotic Papyri in the John
Rylands Library Manchester III [1909], S. 243, Note 7).“
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n"b (nba, nTiSJ), auch in dem Worte „Lowe“ und in der Form
rintey, welche das Zahlwort „10“ bei den weiblichen Zahlen 11—19

annimmt.

Bezeichnnng von -e durch >- findet sich fast nur in Fallen,

wo urspriinglich ein Konsonant vorhanden gewesen war ('8

,.wo?“; Endung des Stat. constr. des Daal-Plnrals
;
archaisti-

scbe Formen einiger Prapositionen wie ’’b:?). Die einzige mir be-

kannte Ausnabm^ ist "’b’lb „wenn nicht“ neben dem ursprttaglicberen

sb^ib

.

Dafi man das anslantende -o und -e iiberhaupt irgendwie an-

deatete, erklart sicb in den meisten Fallen leicht. Bei den ein-

silbigen Wortchen nT, nb, na war die Hinzufugang des n-, ganz

abgesehen von dem oben S. 330 Dargelegten, aucb deswegen not-

wendig, weil Worter, die nur aus einem einzigen Bucbstaben be-

stehen, nach einer aach ans dem Syriscben und Arabiscben be-

kannten und schon auf der Mesainschrift befolgten Regel nicbt als

selbstandige Worter, sondern als Prapositionen gelten nnd mit

dem folgenden Worte znsammengeschrieben werden; iiberdies ware
nb „so“ bei Defektivscbreibnng mit •’3 „denn, daB“ und 3 „wie“

zusammengefallen. Ableituugen von Wurzeln n"b wie rtba, nba,

nba, niW waren ohne Andentung des vokalischen Ausganges gar

zu nnkenntlicb gewesen und oft mit Ableitungen von Wurzeln
*l"3, ’"? und 3"? (z. B. b''5 und bba) zusammengefallen. Hatte man
in nb'blb das scblieBende -o nicbt bezeichnet, so ware dieser Eigen-

name nicbt von dem anderen Eigeunamen nibw und auch nicbt von

nbo „vollstandig“, Qbbo „Wohlbefinden“ u. dgl. zu unterscbeiden

gewesen. Ebenso waren bei Defektivscbreibnng die langeren Formen

ni;8 ,
nan

,
mit den kiirzeren '’8

, in ,

’"18 und die archaistische

Suffixform iM- mit der gewohnlichen Form, die oft aus bloBem n-

bestebt, zusammengefallen. Und gar das Pron. suflF. -o und die

fossile Nominativendung -o waren bei Defektivscbreibnng iiberbaupt

nicbt znm Ausdruck gekommen. Allerdings lafit sicb nicbt fiir

scblechthin jeden Fall ein ahnlicb zwingender Grund zur Plene-

scbreibung aufweisen; aber wenn in so vielen Fallen die Hinzu-

fugung einer Lesemutter notwendig war, so ist die Verallgemeine-

rung der Pleneschreibung eigentlicb selbstverstandlicb.

Von den beiden Bezeicbnungen des auslautenden -d scbeint

die durch n- die altere zu sein. Ein so alter Eigenname wie Sa-

lome wird stets mit n- geschrieben, und auch die alten Moabiter

verwendeten n- fiir -o, ganz sicber z. B. in dem Namen der Stadt

Nebo, die auf der Mesainschrift Z. 14 ns:, im A. T. dagegen 133

geschrieben wird. TJmgekebrt erscbeint 1- gerade in jiingeren
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Schriften des A. T. ofters in Wortem, die in alteren Schriften mit

n- geschrieben sind: nur in der Chronik tind im Q®re von Jos. 15*8

findet sich TaitD statt des nicht bloB in Jos., Sam. I und Kon. I

iiberlieferten, sondem jetzt anch dnrch Krugstempel (s. oben S. 332

Anm. 1) bestatigten nbitB oder nbte
;
nnr bei Ezecbiel kommt “iB

neben dem sonst allein nblichen ns vor (vgl. nnten S. 346 Anm. 1).

Doch lafit sich in der vielfach modermsierten Orthographic unseres

hebraischen Textes die geschichtliche Entwickelung nicht mehr

deutlich verfolgen: kommt in verschiedenen Biichern neben

n'bo vor, T33 findet sich nicht nnr in der Chronik, sondern auch

bei Jeremia statt des nbS des Konigsbuches
,
und andere Eigen-

namen, z. B. Jericho und Megiddo, werden sogar regelmafiig mit

1- geschrieben (Ausnahme nur Kon. I 16 34 niTiT
,
wozu Ginsburg

als Q®re angibt). Im ganzen kann man sagen, dafi die jetzt

im A. T. vorliegende Orthographie entschieden 1- bevorzugt
;
selbst

im Infin. abs. der Verba erscheint schon ofters 1- statt n- (Ges.

§ 75«), obwohl gerade hier die Beibehaltung des fiir diese Ver-
balklasse charakteristischen n- besonders nahe lag.

Der tibergang von n- zu V ist wohl begreiflich. Die Schrei-

bung mit i- erklart sich in dem am haufigsten vorkommenden Falle,

dem Pron. suff. der 3. Pers. Mask. Sing, beim Nomen (ic^D „sein

Pferd“) und Verbum (i-Bj; „er totete ihn“), sofort aus der Ruck-
sicht auf das Verstandnis. Bei der auf der Mesainschrift stets

und zuweilen auch noch im A. T. vorkommenden Schreibung des

Suffixes mit n- (s. oben S. 321 f. 327 f.) ist das Mask, nicht vomFem.
zn unterscheiden. Daher hat man, wie schon S. 328 gezeigt, das
Mask., wenn es -hu oder -u lautete, “in- oder “

1 - geschrieben. Daher
hat man auch, wenn es -0 lautete, n- durch “i- ersetzt; schon die
Siloahinschrift schreibt Z. 2. 3. 4 “lyn d. i. iyn „sein Genosse". Ein
ahnlicher Grund war fur die Schreibung der fossilen Nominativ-
endung -0 mit “l- mafigebend : hatte man sie n- geschrieben, so ware
sie von der Akkusativendung n— und auch von der Femininendung
n— nicht zu unterscheiden gewesen. ITnd ebenso ware das poeti-
scbe itiS, wenn man es nta geschrieben hatte, mit ni22 „wieviel?“
zusammengefallen. Daraus erklart es sich, daB man in diesen
Fallen die Bezeichnung des auslautenden -0 durch wahlte und
diese Schreibung, nachdem sie besonders durch das Pron. suff. i-

sehr gelaufig geworden war, mit der Zeit auch auf andere Falle

1) Vgl. die neuhetraische Orthographie, in der aus 'nbSv und iDTO schlieB-
lich IDID geworden ist.
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iibertrug, ohne daB jedoch die alte Schreibung mit n- ganz aus-

gerottet ware.

Die Bezeichnung des auslautenden -e dorch n- bei verbalen

und nominalen Ableitongen von Wurzeln T\"b ist ebenso natiirlich,

wie die Bezeichnung von -0 durch n- bei derselben Wurzelklasse.

Wahrend aber der Infin. abs. rfba auch schon ofters mit i- ge-

schrieben wird, ist die Bezeichnung des -e durch in Pormen
wie nba, nbii, nito durchaus fest geblieben. Dies erklart sich vor

allem daraus, daB ein Wechsel der Orthographie hier sehr leicht

zu MiBverstandnissen gefiihrt hatte. Im Imperativ ware das Mask,

nba mit dem Pern, “iba
,

bei den Nominalbildungen der Sing, nba

,

n'lte mit dem Plur. "iba, '‘itD znsammengefaUen. Auch bei

konnte das -s nicht wohl durch bezeichnet werden, weil schon

der vorletzte Buchstabe ein war, und man es moglichst vermied,

eine Lesemutter 1 oder ' unmittelbar hinter einen Konsonanten 1

oder ^ zu setzen, vgl. Gres. § 8Jc. Nur bei iriTay lag kein beson-

derer Grrund fiir die Beibehaltung des n- vor; dock hat sich bei

diesem Worte die altiiberlieferte Schreibung ofters noch bis ins

Jiidisch-Aramaische erhalten, wenn auch die Schreibung oder
“>"107 dort schon bevorzugt wird, s. G. Dalman, Gramm, des jud.-

palast. Aramaisch, 2. Aufl. (1905), S. 126 f. und vgl. oben S. 334

Anm. 1.

Endlich kommen wir zu der Bezeichnung von -a und
durch n-. Wie man dazu gekommen ist, diese beiden Vokale

durch fl- anzudeuten, habe ich oben S. 329 f. gezeigt. DaB Schrei-

bung mit “1- und hier nicht vorkommt, wird sich daraus erklaren,

daB die anf -a und ausgehenden Pormen von Wurzeln n"b, bei

denen eine solche Schreibung historisch mbglich ware, z. B. Slba

aus gala], nba"] aus jiglaj, ihren letzten Radikal 1- oder schon

sehr friih verloren haben; schreibt doch schon die Mesainschrift

„er baute“ (s. oben S. 323) und die Siloahinschrift Z. 1 nin

„es war“.

Auslautendes -e muB stets bezeichnet werden. Das ist leicht

begreiflich, da meistens in Ableitungen von Wurzeln n"b vor-

kommt, fiir welche die Schreibung mit <1- iiberhaupt charakteristisch

und zur Erleichterung des Verstandnisses dringend erwiinscht war,

vgl. oben S. 333. Auch bei den einsilbigen Wortchen HT „dieser“,

rra „was ?“, ns „Mnnd“, nte „ein Stiick Kleinvieh“ ist Pleneschrei-

bung notwendig, weil sie sonst nach dem oben S. 333 erwahnten

Grundsatz zu Prapositionen herabsinken wiirden.

Auslautendes -a wird oft durch n- angedeutet, bleibt aber in

einigen Fallen unbezeichnet. Ich werde zu zeigen versuchen, wie
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auch bierfiir die Encksicbt aof das Verstandnis mafigebeDd ge-

wesen ist. Dabei beginne ich mit den Fallen, in welcben n- ge-

schrieben wird.

Beim Pronomen personale separatnm haben wir in der 2. Pers.

Fem. Plor. die langere Form n:F» neben der kurzeren iFi?, in

der 3. Pers. Mask. Plnr. die langere HEn neben der kurzeren DH.

Hier erklart sich die Pleneschreibung ans der Notwendigkeit, die

beiden Formen zu nnterscheiden. TJnd es ist leicbt begreiflicb,

da6 man dann auch die 3. Pers. Fem. Plur. nsn geschrieben bat,

obwobl in nicht als Pronomen separatnm, sondern nnr in Verbin-

dnng mit Prapositionen vorkommt.

Auch bei den entsprechenden Pronomina suffixa kommen neben

den bier dnrchans vorherrschenden kiirzeren Formen zuweilen lan-

gere vor: 2. Pers. Plur. Fem. n:3-, 3. Pers. Plur. Mask, nan-,

Fem o. a. (Ges. § 91f. 1). Auch sie miissen natiirlich znm

UntersJhiede von 13-, cn-, in- plene geschrieben werden.

Das Fragewort riH „was?“ ist unter Umstanden wohl wirk-

lich mit -h gesprochen ,
s. oben S. 330. AuBerdem mufite es von

>0 wer?“ unterschieden werden. Dafiir hatte es allerdings ge-

nugt, •'» plene zu schreiben nnd das defektive fur „was?“ zu

reservieren
;
und in der Tat findet sich einigemal bloB fiir ,,was?“,

s. Ges. § 37c- Aber dann muB IQ nach der scbon zweimal er-

wahnten Eegel mit dem folgenden Worte zusammengeschrieben

werden, vgl. z. B. Jes. Sis 0?^'?? „was ist eucb?“ Dadurcb ver-

liert sich aber das Wort zu sehr; auch fallt es mit dem in alien

moglichen Bildungen vorkommenden Praformativ -B Diptt

u. dgl.) and der Proposition zosammen. So ist es auch von

diesen Gesichtspunkten ans leicht begreiflicb, daB man regelmaBig

ma geschrieben hat.

Beim Nomen wird -a als Akkusativendung nnd als Feminin-

endnng stets durch n- angezeigt, vgl. den Akkusativ(?) nbb „Nacht“

anf der Mesainschrift (s. oben S. 323) nnd die Feminina nips

„Durchstich“, mi „SpaIte(?)“, n3*ia „Teich‘‘, ,,El]e“ anf der

Siloahinschrift. Ohne das n- waren beide Endnngen iiberbanpt

nicht znm Ausdruck gekommen, nnd man hatte die Form mit der

Akkusativendung nicht von der Form ohne Endnng und das Fem.

nicht vom Mask, nnterscheiden konnen.

Entsprechend schreibt man beim Verbum nbcp „sie totete“

znm XJnterschiede von blip „er totete“ nnd bezeichnet auch die

Kohortativendung stets dnrch . tlberfliissig aber und nur ans

der Wirknng der Analogie zn erklaren ist die Pleneschreibung der

Endung n:- im Imperativ und Imperfektnm
,
da die Endnng nicht
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ans dem bloBen Vokal -a besteht tmd Verwechselung mit anderen

Formen zwar moglich ist — ibbjJ „t6tet (o Frauen !)“ konnte auch

„er totete sie (die Frauen)" oder ,,41ir (der Frauen)

Toten" gelesen werden —
,

aber dock nicht naheliegt. In der

Tat kommt bier auch noch gelegentlich, besonders im Pentateuch,

die Defektivschreibung vor, s. Gres. § 46/1 47 1 und Fr. Ed. Konig,

Historisch-kritischesLehrgebaude derhebr. Sprache 1 (1881), S. 289f.

609 f.i).

Da6 auch das auslautende -a der Verba n"b plene geschrieben

werden mu6, bedarf nach dem ofter tiber diese Verbalklasse Ge-

sagten keiner Begrdndung mehr. Als einzelnes Wort sei noch

nD’iS „wie?“ genannt, das durch die Pleneschreibung von der kiir-

zeren Form nnterschieden wird.

Wahrend -a in den angefuhrten Fallen regelmaBig plene ge-

schrieben wird, wird es in drei anderen Fallen ebenso regelmaSig

defektiv geschrieben, namlich beim Pronomen personale suffixum

in der 2. Pers. Mask. Sing. und in der 3. Pers. Fern. Sing, n-

und beim Perfekt des Verbums in der Endnng der 2. Pers. Mask.

Sing. P-.

In alien drei Fallen besteht die Endnng nicht aus dem bloBen

Vokal -a, sondern diesem geht noch ein Konsonant voraus. Schon

durch die Schreibung dieses Konsonanten kam die Endnng in der

Schrift zum Ausdruck
;
daher war Pleneschreibung nicht unbedingt

erforderlich. Bei dem Suffix n- war sie aber nicht einmal mog-

lich, da es schon ein n als Konsonanten enthalt, und man daza

nicht noch ein n als Lesemutter hinzufiigen konnte, vgl. Ges. § 8^-.

Daher ist die Defektivschreibung gerade bei n- ganz strong auf-

rechterhalten^). Auch konnte eine Verwechselung mit dem mas-

1) Konig sieht in Gen. 423 und Exod. 2 20 wohl mit Kecht

durch die Defektivschreibung veranlaBte falsche Vokalisationen fur ISB®

S“'p (so ist in Euth I 20 vokalisiert). Allerdings fallt der auslautende Vokal

der Endung -na, wie mir Littmann bemerkt, in mehreren neuarabischen Dialekten

fort, und es wird dann vor dem -n ein Hilfsvokal eingeschoben
,

s. Brock. S. .o59

und L. Bauer, Das Palastinische Arabisch, 3. Aufl. (1913), S. 23 {ictibin .,schreibt

[o Frauen !]“, udrvbin „schlagt!“, ifhdmin „versteht !“).

2) Wenn jedoch das h des Suffixes -hd ausfalit und nur noch der Vokal -d

ubrigbleibt, wie in nS'E'KJ „von ihr“, nnbt3p „sie totete sie“, nsblDp"] „er wird

sie t6ten“, den Femininis der oben S. 328 angefuhrten Maskulina tSBtS, ,

^sbtJp’’, so darf das -d nicht etwa auch defektiv geschrieben werden, da das

Suffix dann in der Schrift gar nicht zum Ausdruck kommen wiirde, sondern das

Suffix muB auch dann durch ein H-, das in diesem Falle natiirlich nur noch Lese-

mutter ist, angezeigt werden.
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kulinischea Suffix -Im ja uicht mehr stattfindeu, seitdem man dieses

nn- (oder I-) schrieb, vgl. oben S. 327 f. 334. Eher ware Plene-

schreibung bei und R- moglich und in gewisser Weise auch an-

gebracbt gewesen, da diesen maskulinischen Endungen ebenso ge-

schriebene femininische gegeniiberstehen
,
und in der Tat kommt

auch gelegentlich HD- (Ges. § 58 i. 91 d, e. 103^) und nn- (§44^)

vor. Auch wird das entsprechende Pronomen separatum riRS ^du*

fast immer zum TJnterschiede vom Eem. RS mit n- geschrieben

(§ 32^). Aber dies hat seinen besonderfin, spater zu erorternden

Gmnd (s. unten S. 341 f.). Im iibrigen muB man sagen, daB eine

Unterscheidung der beiden Geschlechter gerade bei der 2. Pers.

nicht unbedingt notig war, da sich aus dem Znsammenhange sofort

ergab, ob der Angeredete ein Mann oder eine Frau war.

So sehen wir, wie auch fiir die Pleneschreibung der auslau-

tenden Vokale im A. T. in erster Linie die Rucksicht auf das

Verstandnis maBgebend gewesen ist. Und vor allem hat sich

ein Grnndsatz ergeben, den ich hier noch einmal ausdriicklich for-

mulieren und an zwei weiteren Beispielen illustrieren mochte

:

alle Endungen, die nur aus einem Vokal bestehen,
mussen plene geschrieben werden, da sie sonst in der

Schrift nicht zum Ausdruck kommen wtirden. Bei ?;b „dir‘' kommt
das Suffix bereits in dem 1* zum Ausdruck, daher geniigte hier

die Defektivschreibung ;
bei TOb „geh!“ dagegen heiBt schon die

Form an sich ?fb ,
und die hinzukommende Kohortativendung wiirde

gar nicht erkennbar sein, wenn man sie nicht dnrch das n- an-

gezeigt hatte. Der Plural Dlia „Volker“ ist regelmaBig defektiv

geschrieben
,
weil man hinter *> als Konsonanten nicht noch ein ’’

als Lesemutter hinzufiigen mochte (Ges. § 8A-); ebenso DR“’ia (Gen.

lOs. 20. 31.32), weil diese Form schon durch ihr DR- hinreichend als

Plural charakterisiert war; dagegen ist der Status constr. des

Plurals “'Ra trotz des doppelten “i ebenso regelmaBig plene ge-
schrieben, weil sonst der pluralische Charakter der Form in der
Schrift nicht zum Ausdruck gekommen und der Plural nicht vom
Singular zu unterscheiden gewesen ware. Dies ist iibrigens nur
eine Weiterausgestaltnng desselben Prinzips, das wir, freilich nur
recht keimhaft, im Phonizischen fanden: hat man dort wenigstens
die Pronomina suffixa und die Nisbe-Endung stets irgendwie in

der Schrift angezeigt (s. oben S. 320f.), so hat man hier dafur
gesorgt, daB alle Endungen in der Schrift zum Ausdruck kamen.

Und noch etwas anderes, was gelegentlich vorgekommen ist,

mochte ich zum SchluB noch einmal hervorheben. Wenn man die
hebraische Orthographie auch zweifellos in erster Linie aus dem
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Streben nach Unterscheidang sonst zusammenfallender Formen er-

klaren miiB, so darf man doch nicht so weit gehen, dabei auf alle

Verwechselongen, die irgendwo and rrgendwann einmal vorkommen
konnen, zn reflektieren, sondern mu6 sick anf die naher lie-

genden Verwechselungen beschranken. So ist z. B. die

Gleichschreibung von „du, o Mann, hast getotet“ and nbap
,,da, 0 Fraa, hast getotet“, wie schon bemerkt, durchaas ertrag-

lich, weil der Znsammenhang sofort lehrt, ob der Angeredete ein

Mann oder eine Fran ist. So macht es anch nichts aus, da6 if

5

„geh!“ and Tfb „dir“ gleich geschrieben werden; denn ans dem
Zusammenhange wird sich regelmafiig sofort ergeben, ob „geh!“

Oder „dir“ gemeint ist: and selbst wenn z. B. in Gen. 222 “fb “fb

geschrieben steht, weifi doch der Kundige sofort, da6 es „gehdir!“

heiBen soli. Dagegen ist die phonizische Gleichschreibung der 1.

and 2. Pers. Sing. Perf. (ribi2p) eigentlich nnertraglich and die

Differenzierong im Moabitischen and Hebraischen ganz natiirlich;

denn ob derjenige, der za einem anderen redet, von sich selbst

Oder von dem anderen spricht, das konnte in der Tat oft genug

zweifelhaft sein.

Kapitel 3.

Pleneschreibting kiirzerer, Defektivschreibung langerer

Formen.

Man hat langst richtig beobacbtet, daB dieselben Vokale oft

in kiirzeren Formen plene, in langeren defektiv geschrieben werden.

So heiBt es z. B. bei Ges. § 8 /,

„daB die scriptio plena in zwei aafeinanderfolgenden Silben

im allgemeinen vermieden warde; vgl. z. B. 8"'3:
,
aber n'lSp;,

p‘''ns, aber n^'p'^s^); bip, nibp;

Und schon der alte Gesenias selbst bemerkt in seinem ,,Ausfuhr-

lichen grammatisch-kritischen Lehrgebaade der hebraischen Sprache“

(Lpz. 1817), S. 50,

„daB die defective Schreibart vorziiglich dann gewahlt wurde,

1) Dies Beispiel, das sich aus der gleich anzufiihrenden Stelle des alien

Gesenius bis in den neuesten Gesenius-Kautzsch fortgeerbt hat, ist schlecht ge-

wiihlt. Denn n''p^2 kommt nach Mandelkerns Konkordanz nur dreimal vor (Kon.

I 2 32. II 10 9. Hos. 14 lo). Sonst ist immer D‘’p'’'^S geschrieben, oder auch np“''!f:2

(Gen. 18 24 zweimal. 26 . 28 . Deut. 4 8. 16 19, d. h. an alien Stellen, wo der Plural

im Pentateuch vorkommt
,
aufier Exod. 23 8 ; aufierdem Ezech. 23 45).
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wenn das Wort hinten gewachsen war, tmd man orthographisch

ersparen woUte. Von 2 quiescentibus wird dann in der Regel

die erste defectiv geschrieben ,
z. B. W5S Plnr.

mit Stiff. 'bST; p^ns Plar. D^p^S; nias? mit Stiff. 03^28; sel-

tener die zweyte ,
z. B. n'bip (statt n“ibp)

;
n:^r: 4 Mos. 8, 17

[lies 16]. 19 (gew. 4 Mos. 3, 19 [lies 9])'); 1 Mos.

40, 10 (dagegen n-'^pto V. 13 [lies 12]) ;
am seltensten werden

beyde defectiv gefunden z. B. Dttbffi 2 Mos. 14, 18 [lies 7] f.

C-'iE-’b® ; npp8 Ezech. 22 [lies 32], 18, oder die Grandform selbst

obne "hinzagekommene Verlangerung, z. B. bp f. bip Stimme;

DT23 5 Mos. 32, 34 f. ,
"i: f. (Leucbte) 2 Mos. 23, 2

[gemeint ist wohl 3 Mos. 24, 2, wo aber nicbt n:, sondern 15

stebt].“

Die vom alten Gesenius angefiihrten Beispiele zeigen zngleich,

dafi bier, wie iiberbanpt bei den Lesemiittern im Inneren der

Worter, von stronger Regelmafiigkeit keine Rede sein kann
;
aucb

gehen die hebraischen Handschriften
,
wie schon friiher (S. 317)

bemerkt, gerade in der Setzung dieser Lesemiitter sebr oft aus-

einander. Trotzdem kann das Vorbandensein einer starken Ten-

denz, kiirzere Eormen plene, langere defektiv zu schreiben, jedem,

der die uns vorliegende Orthograpbie des Alten Testamentes auf-

merksam betracbtet, dnrchaus nicbt zweifelhaft sein.

Wie erklart sich diese Tendenz? Ich glanbe: darans, daB

langere Eormen im allgemeinen scbon an sicb leichter zu

erkennen nnd weniger zweidentig sind als kiirzere, so daB

es bei ihnen aucb weniger notwendig war, das Verstandnis durch

die Hinzufugung von Lesemuttern auf die ricbtige Spur zu leiten.

Nebraen wir z. B. das erste Wort, welcbes der alte Gesenius

anfiihrt, “libs „Gott“. Es kommt im Sing, mebr als 50mal, im

Plur. unendlicb oft vor und wird, wie Gesenius ricbtig angibt,

regelmaBig im Sing, plene, im Plur. defektiv geschrieben. Defek-

tivschreibung des Singulars findet sich nach Mandelkerns Konkor-

danz, die, wenn sie aucb die Yarianten der Handschriften und

Ansgaben unberiicksichtigt laBt, dock ein fiir unsem Zweck hin-

reicbend treues Bild gibt, nur in Dent. 32 17 (aber 32 15 rtibs). Kon.

II 17 31 (aber Q'^re ricbtig ’J138). Dan. 11 ss (fn'bsb';', aber gleich

darauf in demselben Verse W'Sb*!), auBerdem an der einzigen Stelle,

wo der Singular mit einem Suffix verbunden ist : Hab. 1 11 iribsb.

Im Plural wird das 0 im Stat. abs. flinis stets defektiv geschrieben;

1) Die Ausgaben Ton Kittel und Ginsburg haben umgekehrt D5^r5 in Num.

3 9, n‘'5r5 in Num. 8 16 . 19.
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PleneschreibuDg findet sich nnr ein paarmal in anderen Pormen
des Plurals and zwar nnr im Psalter: Ps. I847 (aber in der

Parallelstelle Sam. II 22^7 145i •'HibK and in Pausa 143 10

Diesen Unterschied ertlare ich mir daraus, da6 der de-

fektiv gescbriebene Singular “bs auch nbs „Flucli“, nbs oder nbs
,,Terebinthe“, nbii ,,diese“ gelesen werden konnte, der Plural DTlbs

dagegen, sobald man nnr die Endung plene schrieb, absolut un-

zweidentig war und selbst bei vollig defektiver Scbreibung (Dnbs),

die aber in Wirklichkeit im A. T. nicht vorkommt, hochstens mit

defektiv geschriebenem cribs ,,zn ibnen“ hatte verwecbselt werden

konnen. Ebenso war auch der, wie gesagt, nnr einmal vorkom-

mende Singular mit Suffix schon in der Schreibnng "inbs ganz un-

zweideutig nnd bedurfte keiner weiteren Verdeutlichung.

Ein anderes Beispiel ist flit „Zeichen“. Nach Mandelkern

wird es im Sing, fast immer plene geschrieben; nur wenn es mit

dem Artikel cder der Praposition b verbunden ist, kommt zuweilen

Defektivschreibung vor : Exod. ds zweimal. 819 tnsn (sonst 9mal

r.isn), Exod. 12)3 rsb (sonst llmal risb). Dagegen wird der Plur.

'othoih trotz seines doppelten 0 haufig ganz defektiv (rrs) ge-

schribben, und anch da, wo die Lesemutter “1 hinzugefugt ist, ist

sie, obwohl der Plur. ohne und mit Suffix 35mal vorkommt, dock

niemals in beiden Silben hinzngefiigt, sondern nur entweder in der

ersten oder in der zweiten Silbe. Der Plur. rns war eben schon

an sich unverkennbar, wahrend der Sing, rs, besonders wenn er

weder den Artikel noch eine Praposition vor sich hatte, mit dem
Akkusativzeichen rs, der Praposition rs „mit“, dem Pronomen

pers. separ. der 2. Pers. Sing. Pi? (allerdings fast immer nps ge-

schrieben) und PN und anch mit rs „Pflngschar (?)“ zusammenfiel.

Wie mafigebend fiir die Plene- und Defektivschreibung die

Rucksicht auf das Verstandnis gewesen ist, sieht man auch an dem
Woite T35 „Held“, das im Gegensatze zu der sonst herrschenden

Tendenz auch im Plural meistens mit ^ geschrieben wird. 1133

„Held“ wird durch das *1 von “I35 „Mann“ unterschieden. Diese

TJnterscheidung war aber nicht nur im Sing., sondern auch im

Plur. angebracht, da auch die Plurale n‘'“;'35 und D''“t3a gleich aus-

sehen, wenn man nicht in Q‘’‘^’35 das “i einsetzt.

Durch die bisherigen Darlegungen wird die Tendenz, kiirzere

Worter mehr plene, langere mehr defektiv zu schreiben, geniigend

erklart sein. Diese Tendenz hat nun aber, nachdem sie sich ein-

mal ausgebildet hatte, zu einigen eigentiimlichen Konsequenzen
gefuhrt.

Ich habe im vorigen Kapitel (S. 338) bemerkt, dafi nPX ,,du“
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fast immer, das Suffix und die Perfektendung FJ- zuweilen plene

geschrieben werden. Die Pleneschreibung hat bei nns ihren guten

Grand : bloBes US ist, wie wir eben bei ris sahen, recht rieldeutig.

Ebenso erklart es sicb leicht, dafi man die 2. Pers. Mask. Sing.

Perf. von rfla „sterben“ nnd „setzen“ plene geschrieben hat

:

Ezech. 288 nnai, Ps. 8? nno (ebenso Ps. 908 Q®re, aber K'^thibh

no)
;
denn da das t der Endang mit dem t des Stammes zusammen-

fiel, kam die Endang bei Defektivschreibung gar nicht zum Aus-

drnck, und die 2. Pers. Mask, war nicht von der 3. Pers. Mask,

rra and zu unterscheiden *). Sonderbar aber ist es, dafi man

nun auch zu rr3 „da gabest“ sehr oft ein H- hiazugefiigt hat

(63mal nPIi:
,
26mal Pn:). Hier kann man, da schon nn; unzwei-

deutig ist, keinen anderen Grand fur die Pleneschreibung annehmen

als die durch die Assimilation des 3. Radikals hervorgerufene

Kiirze der Form; und es scheint nicht einmal blofier Zufall zu

sein, dafi Pns noch etwas haufiger defektiv geschrieben wird, wenn

es ein ^ vor sich hat und dadurch schon etwas verlangert ist (19

mal Rn:*i, 40mal nnrr), als wenn es fiir sich allein steht (7mal

PM
,
23 mal nPn5). Auch kann man erwahnen

,
dafi unter den

ubrigen Beispielen fur plene geschriebenes HP-, welche Ges. § 44 </

anfiihrt, zwei besonders kurze Formen sind : Gen. 21 2s PPM „du

weilst als Fremdling“, Kon. II 9$ PPD?'! du sollst fl'iehen“.

Doch stehen daneben einerseits langere Formen von anderen Verben,

die gelegentlich gleichfalls plene geschrieben werden, z. B. niWM
,,da weiBt“ Sam. 11 2 26 (vgl. Ges. a. a. 0.), andrerseits ebenso kurze

Formen, die defektiv geschrieben werden, z.B. Ptt|3 „du standest

auf“ Sam. II 12 21 u. o.

Ebenso sonderbar wie die Pleneschreibung nPM und ebenso

nur aus der durch die Assimilation hervorgerufenen abnorraen

Kiirze der Form erklarbar ist die Pleneschreibung des Suffixes ?(-

in nDSi „er wird dich schlagen“, die sich ausnahmslos an alien

sieben Stellen findet, wo die Form vorkommt: Deut. 2822.27.28.35

n33^, Jes. IO 24 . Jer. 40 i5. Ps. 1216 “33% Auch in einigen anderen

Fallen, wo dasselbe Suffix plene geschrieben wird, ist der Grand
in der Kiirze der Formen zu suchen

:

PS’S „wo hist du?“ Gen. 89 (sonst nicht mit diesem Suffix

vorkommend)

1) Allerdings fallt bei der Plenescbreibung die 2, Pers. Mask, mit der 3. Pers.

Fem. PP» und PPC znsammen. Aber dies wurde nicht als so storend empfunden,

da das Geschlecht sich meistens aus dem Zusammenhange leichter ergibt als die

Person.
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nabs j,wie du“ Exod. Ion zweimal, sonst stets

nrsa „dem Kommen“ Gen. IO 19 zweimal. so. 13 10 . 25 is. Kon.
I 18 46, sonst oder

In den beiden letzten Fallen kann ein Znfall kanm obwalten, da
die Pleneschreibung des Suffixes nur dann vorkommt, wenn das o

von “ittS nnd 812 defektiv geschrieben nnd das Wort dadnrch in

der Scbrift kfirzer geworden ist.

Kapitel 4.

Wechsel der Orthographie.

Anf der Mesainschrift wird, wie schon S. 316 bemerkt,

„in seinem Hause“ in Z. 7 defektiv nn22, in Z. 25 dagegen plene

n:T'22 geschrieben. Ebenda werden die Formen ftQ'' „ seine Tage*

Z. 8 nnd HOI „seine Armen (?)“ Z. 20, die etwa nnd
zn sprechen sind (s. oben S. 322), defektiv, dagegen n‘’'iSO „ihre

Tore" Z. 22 plene geschrieben; dafi iTtiyw weibliches, nsi nnd not

mannliches Suffix haben, macht nichts aus, da die Mesainschrift

sonst zwischen beiden Suffixen keinerlei Unterschied macht, s. oben

S. 321f. ^). Diese Inkonseqnenz ffillt nns aof; sie ist aber vielleicht

beabsichtigt. Vielleicht hat der Schreiber der Inschrift in diesen

Fallen, wo verschiedene Schreibungen mbglich waren, absichtlich

zwischen ihnen gewechselt. Uber blofie Vermntung kommen wir

allerdings hier, wo das Material so diirftig ist, nicht hinans^).

Mit Sicherheit dagegen konnen wir solchen absichtlichenWechsel

der Orthographie im Alten Testamente konstatieren. Aller-

dings wird auch hier die Untersuchung von manchen Schwierig-

keiten bedriickt. Die alttestamentliche Orthographie ist nns, wie

1) Das gleich auf n'’15S3 folgende nnh'Un „ihre Turme“ muB hier aus

ilem Spiele bleiben, da die Moabiter noch die ursemitische Form ;iri'3'l5Ta statt

der hebraischen n''rib'r5ia gehabt haben konnen.

2) Analoge Beobachtungen wiirde man gewiB auch an anderen Inschriften

mat hen konnen. Ich kann allerdings zur Zeit, da ich die Inschriften nicht darauf

durchgesehen habe, nur noch die Inschrift des Kiinigs Johawmelek von Byblus

(M. Lidzbarski, Altsem. Texte 1 [1907], S. 12— 14) anfuhreu, in der das Akku-

sativzeichen in Z. 3. 7 118, in Z. 8. 15 dagegen ni8 geschrieben wird, ein

Wechsel, der kaum zufallig ist, da dieselbe Inschrift in Z. 4—6 auch zwischen

den sinngleichen Demonstrativis ]T und T und zwischen Substantiven mit und ohne

Artikel wechselt (]T und T losen sich dort ganz regelmaBig ab : 'JT ,
T

,
'jT

,
T

,
]T ,

zum SchluB das Fern. 8T).
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scbon S. 317 f. bemerkt, nur in stark modernisierter Form erkaltea,

und dutch die Modemisiemng sind gewifi manche Inkonsequenzen

rein zufallig in sie hineingekommen. Auch miissen wir infolge

dieser Modemisiemng natiirlich darauf verzichten, feststellen zu

wollen, inwiefern der Wechsel der Orthographie etwa schon auf

die Originale der alttestamentlichen Schriften selbst zariickgeht.

Aber bei aller gebotenen Vorsicht und Zuriickhaltung diirfen wir

dock sagen, dafi jener Wechsel der Orthographie hei Wiederkehr
derselben Worter so haafig ist, daB man ihn untnoglich aus bloBem

Zufall erklaren kann.

Schon Fr. Bottcher, Ausfiihrl. Lehrbuch der hebr. Sprache 1

(1866), S. 95 hat einen haufigen Fall solchen Wechsels, bei dem
sich ohne die Annahme einer Absicht nicht wohl auskommen laBt,

beobachtet. Er sagt; nWeggelassen sind die sonst gewohntenYo-
cal- oder Dehnbuchstaben .. . nicht selten, wo dasselbe Wort oder

ein entsprechendes
,
schon mit Vocalbuchstab verdeutlicht

,
kui'z

zuvor da war'', und er fiihrt eine groBere Zahl von Beispielen an,

als erstes Gen. 19 33 ruanpa^i und 35 „und in ihrem Aufstehen“.

Sehr viele weitere Beispiele lieBen sich mit leichter Miihe hinzu-

fiigen. Ich fuhre nur zwei charakteristische an:

1) In der Fabel Jothams in Richt. 9 ist „werde Konig“ zu-

erst plene geschrieben: s rolbB (nach dem KHhibh), dann defektiv:

10 'Sbr, dann wieder plene: 12 iDl'5)3 (naoh dem K'thlbh), und
schlieBlich wieder defektiv: 14

2) In der Geschichte von den Traumen Pharaos Gen. 41, wo
sehr oft dieselben Worte wiederkehren

,
ist „Kuhe“ zuerst regel-

maBig plene geschrieben: 2 ff. nbiB, aber nachher einmal defektiv:

26 rne. Ebenda stehen nebeneinander

2 n'lEP und 4. 18 ns"; „schbne“

3 . 4. 19. 20 niyi und 27 n'yi „schlechte“

3 . 6. 7 . 23 und 4 . 24 rip'^ „dunne“

5 *). 22 . 24. 33 niab und 2g zweimal nhb ,,gate“

7 niyjsriT und 24 lybpri'] „und sie verschlangen“

7 nisbia und 22 nstbio „volle“.

Aber das zuletzt genannte Kapitel Gen. 41 zeigt zugleich,

daB durchaus nicht immer zuerst die Plene- und dann die Defek-
tivschreibung kommt, sondern daB es auch umgekehrt sein kann.
„Heraufkommende“ wird, obwohl gerade dieses Wort die erste

der in diesem Kapitel so zahlreichen femininischen Pluralformen
ist, doch zuerst defektiv geschrieben: 2 nb'y, und erst dann plene

:

1) Aber Kittel: 5 tOb.
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3. 5 nibiP; Tind dieselbe Erscheimmg wiederholt sich nachher, wo
der Pharao seine Traume erzahlt, denn auch hier wird das Wort
wieder zuerst defektiv geschrieben : is ri'by ‘), und erst dann plene

:

19 nibiP; zum SchlnB aber kommt wieder Defektivschreibung : 22. 27

nbi?. Ebenso geht die Defektivschreibung rsfina „fette“ 2. 4 der

Pleneschreibung 5. 7 . is voraus, und erst zum SchluJS kommt
wieder Defektivschreibung : 20 riSi"i3. Auch „versengte“ wird in

der Endsilbe zuerst defektiv geschrieben: s nE^nO, und nachher

plene : 23. 27 tTiBIffl
;

doch geht mit diesem Wechsel ein anderer

Hand in Hand, da das in der Endsilbe defektiv geschriebene Wort
Pleneschreibung in der mittleren Silbe hat und umgekehrt.

Entsprechende Beobachtungen lassen sich auch an vielen an-

deren Stellen des A. T. machen. Gileich in Gen. 1 finden wir

„Lichter“ zuerst voUig defektiv geschrieben: 14 nhSTa, erst dann

in der mittleren Silbe plene : 15 n’liSH
,
und zum SchluB wieder

defektiv : is niSB. In Gen. 10 ist das gewohnUch plene geschrie-

bene Wort „Held“ (vgl. oben S. 341) zuerst zweimal defektiv ge-

schrieben: 8. 9
'

"'33, und erst zum dritten Male plene: 9^ 1133. Und
bei dem Worte „nackte“ ist in Gen. 225 zwar die zweite und

dritte Silbe plene geschrieben
,

aber die erste defektiv : niB'n?

,

wahrend bald darauf in 3; die erste Silbe plene und die beiden

anderen defektiv geschrieben sind: Beabsichtigt ist hier

m. E. in beiden Fallen dieselbe Aussprache. TJberhaupt glaube ich

nicht, daB es neben nh'iy auch ein my „nackt“ gegeben hat. ohy

verdankt seine Existenz lediglich der Punktation, die sich zu

mechanisch an die uberlieferte Orthographic klammerte und da,

wo die erste Silbe defektiv geschrieben war, regelmaBig D^y statt

my vokalisierte
,

freilich nicht ohne inkonsequenterweise einige

Ansnahmen zuzulassen und auch defektiv geschriebenes D“\y zu-

weilen (nach Mandelkern Ezech. I67 . 18 is. 2829)
Diy zu vokalisieren.

Dieser haufige Wechsel der Orthographic laBt sich, da er sich

oft in dicht aufeinander folgenden Versen findet, nicht ausschliefi-

lich aus Nachlassigkeit bei der Renovierung der alttestamentlichen

Orthographic erklaren. Es ware doch zu sonderbar, wenn man

z. B. ein urspriingliches Dmy in Gen. 2 25 zu many und wenige

Verse darauf aus purem Mangel an Aufmerksamkeit zu n'QT'y ge-

macht hatte. Wir miissen vielmehr die den alten Hebraern eigene

Freude an der Abwechselung zur Erklarnng heranziehen.

Diese Freude liegt ja den Hebraern sozusagen im Blute. Der

Dichter bemiiht sich vor allem, denselben Gedanken in den par-

1) Aber Kittel: I8 nby.
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allelen Versgliedem aaf moglichst verschiedene Weise auszudriicken,

and wechselt daher, xun nar ein Beispiel anzufiihren, gern auch

zwischen Perfekt and Imperfekt, was anter Umstanden zar Folge

hat, da6 wir gar nicht aasmachen konnen, von welcher Zeit er

eigentlich spricht. TJnd anch der Prosaiker Kebt, falls er nicht

gerade darch genaae Wiederholang derselben Worte einen beson-

deren Eindmck erzielen will, sehr die Abwechselang. Sogar der

Priesterkodex ,
als dessen Charakteristikam mit Recht die stete

Wiederkehr derselben Aasdriicke hervorgehoben wird, ist nicht so

eintonig, wie man danach glaaben konnte. Man braacht nar ein-

mal in Gen. 1 die Verse 11 and 24
,
welche Befehle Gottes ent-

halten, mit den Versen 12 tmd 25
,
welche iiber die Aasfnhrang

dieser Befehle berichten, zn vergleichen, oder in Gen. 23 sich die

mehrfach variierte hofliche Bitte am Gehor anzasehen (nach rich-

tiger Herstellnng des Textes 5/6 “’HS
,

11 lb

,

13 ’lb nrs-ns -fK , 14/15 wie n), so wird man merken
,

dafi anch

dieser Schriftsteller bei aUer Gleichformigkeit seiner Aasdmcks-

weise doch im einzelnen nach Abwechselang strebt. Dieses Streben

erstreckt sich anch aaf die grammatischen Formen: „nach seiner

Art“ heifit Gen. In ‘irttb, dagegen 12. 21. 25 ’i<T5"'iob, and wiedernm

Lev. II15.22 (P) irttb, le. 22 (2
®—4®). 29 'injiipb

,
beat. 14 1* iaipb,

15 ’injittb. Erst recht findet sich solcher Wechsel zwischen gleich-

wertigen Formen natiirlich bei anderen Schriftstellern
;

hier nar

einige Beispiele aas SteUen der Genesis
,

die nicht dem Priester-

kodex, sondem dem Jahwisten oder Elohisten angehoren: 810.12

brill and brr’“'l d. i. nach richtiger Aassprache bti’l and bril^'^T

er wartete", 19 33.35 S’in rib‘]bl3 (vgl. Ges. § 126 ?/) and S’lnn iib'ibs

„in jener Nacht“, 21 28. 29 'jn'nsb and ns'isb „fur sich allein“ (beides

seltene Formen fiir "nsb), 2423.25 pbb and ^’ibb „za ubernachten“,

37 ? B‘’Bbs „Garben“ and orr/ribs „eare Garben“. Anch in den

aramaischen Stucken des A. T. finden sich analoge Erscheinangen,

z. B. wechseln in demselben Verse Jer. 10 n die beiden Formen

Kfs-iS and S:?“i8 „die Erde“, vgl. Aramaic papyri discovered at As-

snan ed. Sayce and Cowley
(
1906), Papyras B, wo in Z. 16 f.

gleichfalls zaerst spiS and dann syns erscheint.

Nach alledem ist es wohl zn begreifen, dafi sich das Streben

nach Abwechselang aach aaf die Orthographic ansgedehnt hat, and

die verschiedenen moglichen Schreibungen oft miteinander wechseln ^).

1) tjbrigens wechseln nicht nur Plene- und Defektivschreibung, sondem auch

verschiedene Arten der Pleneschreibung : in Hiob 38 11 wird znerst HE „hiei“

geschrieben, dann SCB", in Ez- 40 10 zuerst dreimal nis, dann einmal IB; ebenda
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Die spateren Juden haben allerdings an dem Wechsel der Ortho-

graphie zuweilen Anstofi genommen und ibn beseitigt; so baben

sie in Gen. 19 33 das zweite T von riBlpai „und in ibrem Aufsteben“

durcb einen iibergesetzten Punkt getilgt, nm dieselbe Scbreibnng

(TOpai wie in 19 35 berzustellen Aber sie baben aucb an dem
Wecbsel der Formen zuweilen AnstoB genommen und z. B. in Gen.

B 10 . 12 statt brpi und
,
um diese beiden Formen einander mog-

licbst anzugleicben
,
bn*! und bn^^T gesprocben, obwobl bti*^ nicbt

von bn*’
,
sondern von b’'n oder bbn berkommt, and bn*^ eine ganz

unmogliche Bildnng ist.

40 12 zuerst einmal HE
,
dann zweimal “IB (oder nach Ginsbnrgs neuester Ausgabe

zweimal HE und einmal iB)
;
ebenda 40 39 zuerst einmal ‘iB

,
dann einmal HB ;

ebenda 40 48 zuerst zweimal HE
,
dann zweimal “IB (aucb sonst wechsein in Ez. 40

TIB und is, wahrend in Ez. 8 nur HE, in Ez. 41 nur ifi vorkommt [nur in

diesen drei Eapiteln kommt das Wort bei Ez. vor]).

1) Die Punktation erkennt jedoch wiederum diese Tilgung nicbt an, sondern

vokalisiert rro^p;i’l

.

Kgl. Oes. d. Was. Nacbrkhten. FiiU.4iist Klasse. 1916. Heft 3. 24



Kollektaneen zum Kautiliya Arthasastra ").

Von

Jnlins Jolly.

Vorgelegt Ton Herrn H. Oldenberg in der Sitzung vom 26. Marz 1916.

Zar Datierungsfrage.

Die iiberragende Wichtigkeit des K.A. fiir die altindische

Staatsverwaltung, Politik nnd Kriegsknnst, Rechts- tmd Wirt-
schafts-, Kultnr- und Literaturgeschichte muB es entschnldigen,

wenn hier der Versuch gewagt werden soil, die schon viel ven-
tilierte, schwierige Frage nach der Zeit seiner Entstehung noch
einmal aufzagreifen.

Das von mir ZDIMG", G8, 35G fF. ans Dandins itlunifi'i entnommene
Argument, da6 dieser Dichter des 7. Jahrhunderts n. Chr. das K.A.
als ein nicht lange vor seiner Zeit geschriebenes Werk angeseben
babe, ist von H. Jacobi ZDMGr. 68, 603—605 beanstandet worden,
und icb gebe die Moglicbkeit zu, das ,kurzlich“ von dem histori-

scben Milieu zu versteben, in das der Dichter seine Marcbenerzablung
versetzt. Dann ware die Stelle fiir die Datierang des K.A. obne
Bedeutung. Fiir viel wabrscbeinlicber balte icb jedocb, dafi ein
„aus der Eolle Fallen" Dandins vorliegt, der dem Verfasser des
damals modernen, oder wenigstens von ibm fiir modern gebaltenen
Lebrbucbs der Politik, das ofiPenbar zu seiner Zeit viel gelesen
und aucb von ibm selbst fleifiig benutzt war, einen Hieb versetzen
wollte. Gerade wenn Dandin ein berecbnender Scbriftsteller war
wird er die etwas weit bergebolten satiriscben Anspielungen auf
das K.A. seiner Dicbtung nicht obne solcben besonderen AnlaB

1) Die TorUegenden Untersuchungen schliefien sich an die ZDMG. 68, 345ff.
69, 369 ft veroftentlichten an.

' ’
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eingeflochten haben. Meine weitere Vermutong, da6 das Maurya
in MauryartJie bei Dandin vielleicht ‘Konig’ bedenten solle, war
hauptsachlich durch den auffallenden Gleichklang dieses Kompo-
sitams mit narendrarthe K.A. 75, 9 hervorgernfen. Es kann aber

auch noch daranf verwiesen werden, daJB nach der indischen Glosse

bei Hesychios
:

ycoQietg • ot tS>v ’Ivdmv fiaeiXslg Moriya auch dem
griechischen Altertnm als ein indischer Konigstitel bekannt war.

Der Bedeatungsiibergang ware abnKch zn denken wie bei der

Entwicklnng des Individnalnamens Caesar znr Bezeicbnung der

Kaiser.

Meine von Jacobi nicht beriicksichtigte Hauptschwierigkeit

in Bezug auf eine allzu friihe Datierang des K.A. liegt nach wie

vor in den nahen Beziehungen dieses Textes zn den jiingeren

Gesetzbiichern, anf die ich schon in einem friiheren Artikel ZDMG.
67, 49—96 ansfiihrlicb hingewiesen babe. 1st das K.A. wirklich

seinem ganzen TJmfang nach schon um 300 v. Chr. entstanden, so

klappt die ganze bisher angenommene Chronologie der Smrtis wie

ein Kartenhaus znsammen. Dadnrch sieht sich der Arbeiter auf

dem Gebiet des DharmaSastra genotigt, zn dieser Datiernngsfrage

Stellung zn nehmen.

Nan hatte ich friiher die Moglichkeit ofFen gelassen, jene un-

verkennbaren Beziehungen aus der Aufnahme jiingerer, aber mit

dem Gmndstock des Werks geschickt verschmolzener Elemente
aus den spateren Gesetzbiichern in das K.A. zu erklaren. Jedoch

schwinden, je eingehender man sich damit beschaftigt, desto mehr
alle Zweifel an der Einheitlichkeit des ganzen Textes. Besonders

die zahlreichen Verweisongen nach ruckwarts und vorwarts zeigen,

da6 das K.A. ein Werk aus einem Gusse ist, wie dies ja auch

Jacobi annimmt*).

Die Smrtis oder Dharmasastras bieten uns das deutliche BUd
einer historischen Entwicklungsreihe, von den noch deutlich zur

vedischen Literatur gehorigen, teilweise als Bestandteile der alten

Lehrbiicher vedischer Schulen enthaltenen Dharmasutras zu dem
metrischenDharma^astra des Mann, und von diesem zu den jiingeren

versifizierten Smrtis des Yajnavalkya, Narada, Brhaspati u. a.

Zuerst wurde diese Keihenfolge an der Yajnavalkyasmrti fest-

gestellt, von der schon Stenzler bemerkte, da6 sie die nachste

Stufe nach Mann darstellt. Wahrend z. B. Manu 3, 13 die Ehe

eines Brahmanen mit einer Sudra noch zulafit, polemisiert Yajna-

1) Vgl. Charpentier, Zu den indischen Glossen bei Hesychios KZ. 45, 90.

2) Ahnlich auch Hertel WZKM. 24, 419.

24 *
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valkya 1, 36 mit klarem Hinweis auf Manus Regel gegen diese

Anschauung. Einen noch jungeren Standpunkt als Yajnavalkya

vertritt Narada, schon darin, dafi bei ihm das weltliche Recht

ganz von dem religiosen abgelost und fiir sich dargestellt ist.

Eine noch etwas spatere Stnfe der Rechtsentwicklang scheint bei

Brhaspati vorzuliegen. Diesen relativen Kriterien entsprechen die

absoluten, die besonders in den jungeren Texten vorliegen, so

wenn Y. auf Grand seiner Bekanntscbaft mit der griecbischen

Astrologie nacb friiberen Untersuchnngen Jacobis friihestens

in das 3. Jahrh. n. Chr. zu setzen ist, wenn die jungen Miinznamen
navaha und dlnara-drjvdgiov {ij schon als i zu sprechen), ersterer

bei Y., letzterer bei N. und Br. anftreten, Aus solchen Daten
ergeben sich freilich nur ungefahre Schatzungen, und ich kann
Winternitz^) zugeben, da6 es auch moglich ware, N. und Br.

in eine etwas friihere Zeit zuriickzndatieren als 500—700 n. Chr,
Doch bildet die untere Grenze fur N. bisher nur die Erwahnung
des Naradiyadharmasastra bei Baria (7. Jahrh.).

In diese Entwicklungsreihe ist nun unerwartet die hocbbedeut-
same Darstellung des altindischen Rechts im K.A. hineingetreten
die den zentralen Teil dieses Textes ausmacht und schon deshalb
nicht als spatere Beifugung ausgeschaltet werden kann. Trotz
ihrer Eigenartigkeit beruhrt sich diese Darstellung vielfach wort-
lich mit alien Gesetzbiichern, weitaus am meisten aber mit Y.
und N., uberhaupt mit den jungeren Gesetzbuchern. Nalieres
s. ZDMG. 67, 49 ff. Auch indische Sanskritisten haben diese tlber-
einstimmungen hervorgehoben, ShamaSastri besonders die Be-
ziehungen zu Y., K. S. JayaswaP) die Parallelen bei N der
nach seiner Auffassung sowohl die Beschreibun<» des Gerichts-
verfahrens als die dem Dharmasthiya des K.A. analoge Einteilun-
des materiellen Rechts aus letzterem Werk ubernommen und selbstm der ProsaeUdtog p. 1 im AUgemeinen die Kapitelabersthriffa n
des K.A. reprodnaicrt habea soil. Nan veriient a,,eh diese Er-kla^gsmogUchkmt d.e Aa^hme einer Abhangigkeit der jungeren
S.urt.s von dem K^, gewiB alle Beachtuug, ich habe auch selbst
schon aab die Erwabnungen des ArthaSastra in diesen Teuton undie »ch tons ergebende Moghdikeit einer Benutzung speziell
des KA. tagewiesen. Zwmgend wSre die Anuahme eLr weit-
gekenden Beeinflussung dieser Art jedoch nur dann, wenn aus

1) ZDMG. 30, 306 f.

2) DLZ. 1914, 2430.

3) Calcutta Weekly Notes 1913, No. 44 Bio v- j

in das 4. Jahrh. n. Chr
^aradasmrt. setzt Jayaswal
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anderen Griinden das K.A. nnbedingt als das altere Werk anza-

sehen ware, wahrend dock tatsachlich nur das Dhannasastra ein-

schlieBlich des von Anfang an dazu gehorigen rajadharma, nicht

aber das Arthasastra bis in die vedische Literatnr znriickverfolgt

werden kann.

Jst nun die Verfasserschaft des Ministers Canakya, von der

die friihe Datierung des K.A. abhangt, durch die eigenen Angaben
des Antors and durch die alten Zitate aus dem K.A. sicher zu

erweisen? Aus der bekannten Schlnfistelle K.A. 429 kann die

personliche Note, das berechtigte SelbstbewuBtsein eines groBen

Staatsmannes zu uns sprechen, vorausgesetzt, daB das Werk wirk-

lich von dem Minister Candraguptas selbst verfaBt ist. Es kann

aber darin auch nur eine geschickte Reklame liegen, wie sie in dem
verwandten Dhannasastra oft vorkommt nnd auch in Nititexten

vertreten ist. Jacobi Sitzungsber. 1912, 848 charakterisiert es als

„eine Ealschung, wenn sich ein Werk als von Mann, Yajnavalkya,

Vyasa oder von sonst irgendeinem Gott oder Rsi verkiindet ans-

gibt“, unterscheidet aber von solchen Fallen als einen Betrug, der

nicht der indischen Anlage entspreche, den MiBbrauch des Namens

einer historischen Personlichkeit mit studierter Anpassung des

Werkes an letztere. Die Geschichtlichkeit Canakyas ist nicht

ganz unbestritten, weil sein Name in den abendlandischen Berichten

fiber Sandrakottos nicht vorkommt. Davon abgesehen, ist es be-

kannt, daB mit wenig berfihmten Namen in der Sanskritliteratur

so viel MiBbrauch getrieben ist als mit Canakya, dem man als

dem klfigsten Mann der Vergangenheit die jeweBs populare Spruch-

weisheit ebenso zuschrieb, wie der weise Vyasa das Mhbh. und

die Puranas verfaBt haben sollte ^). Tiber das Auftreten des Antor-

namens C. als Moralist und Mediziner in der arabischen Literatur

vgl. Zachariae WZKM. 28, 183. Da Kautilya ein altes, schon in

den Purapas vorkommendes Synonym ffir C. ist, so wird man

einem Verfassemamen Kautilya mit dem gleichen MiBtrauen be-

gegnen mfissen wie C. In der Deutung von Kautilya stimme ich

mit Win ter nit z 1. c. uberein, der es nicht auf das allerdings

auch gut belegte Kautalya zurfickffihrt, da „Tartuffe“ zu gut auf

den Minister C. der Tradition passe. Dann sei aber nicht anzu-

nehmen, dafi C. sich selbst K. genannt hatte, und so spreche das

im K.A. so oft wiederkehrende iti Kautilya}}^) doch gegen die

Antorschaft des berfihmten Ministers. Die Durchffihrung dieses

1) Vgl. Monier Williams, Indian Wisdom® 508.

2) Vgl. daruber auch Hillebrandt, Zu Kautilya ZDMG. 69,360—364.
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demnach fingierten Xamens im K.A. erinnert iiberdies ganz an die

Aufmacliung bei Mann nnd anderen angeblichen Smrtiverfassern.

So wird in der Manusmrti Mann 19 mal als Antoritat fiir einzelne

Gresetze genannt, obschon er in der Einleitung allgemein als der

einzige Kenner des heiligen Rechts erscheint, dessen libermittlnng

an die groBen Rsis er dann 1, 59 seinem Sobn Bhrgn iibertragt.

In 2, 7 wird noch einmal die Allwissenheit Manns betont. Ahnlich

wird im K.A. Kantilya am SchluB des ersten Kapitels and am
SchluB des ganzen Werks als der Verfasser desselben bezeichnet,

anBerdem aber noch an sehr vielen Stellen mit iti Eautihjah als

Antoritat fiir einzelne Lehrsatze angefiihrt nnd in dem Kapitel
uber Urknndenlehre speziell als der Verfasser dieses Kapitels ge-
riihmt. Eine Bestimmnng fiber Verheiratnng mit einer Sfidrafran
wird M. 3, 16 in die Form einer Klimax von verschiedenen Schnl-
ansichten gebracht, die mit der streng abweisenden Lehre des
maBgebenden Bhrgn ihren Gripfelpnnkt erreicht. Granz den nam-
lichen Knnstgriff zur Belebnng seiner Darstellnng wendet, wie
Jacobi Sitznngsber. 1912,840 gezeigt hat, das K.A. an, wobei
dann die fingierte Disknssion mit dem jedesmaligen Hi Kautilyah
ihren AbschlnB erreicht. Vgl. die Zitate im Kamasutra. tlbrigens
hat schon A. Weber I. Str. 1,235 fiber die obige Darajinstelle
im D.K.C. bemerkt, dafi das dort erwahnte Lehrbnch der dandamti,
nnser K.A., als von Visnngnpta fiir den Manryaffirsten verfaBt
gait nnd es als C.s angebliches Lehrbnch bezeichnet, kann
es also nicht fiir echt gehalten haben.

Uber die bisher nachgewiesenen alteren Anfiihrnngen ans dem
K.A. kann auf die bekannten Arbeiten vonZachariae, Hille-
brandt, Hertel, Jacobi n. a. verwiesen werden, anch ist in
meinen frfiheren Artikeln manches Bezfigliche zur Sprache ge-
kommen. Fiir den Jainatext YaSastilaka wird das Datum 959 n Chr
nach Hnltzsch ZDMG. 68, 698 bestatigt dnrch eine im gleichen
Jahr ansgestellte Urknnde. Zahlreiche Zitate enthalt besonders
Pancatantra-Tantrakhyayika, das anch einleitend C nnter den
benntzten Qnellen mit Anszeichnnng erwahnt nnd dessen angeb-
hcher Verfasser Vjnn.sarman eine Kopie Vispngnptas, des angeb-
mhen Verfassers des K.A. ist. Die Entstehnngszeit dieses ^oli-
tischen Marchenbnchs mochte ich im AnschlnB an die Argnmentation
von Winternitz DLZ. 1910, 2766 nahe an die Zeit der Pehlevi-
fibersetznng heranrficken. Im MR. besitzen wir ein Drama, das
^e Kitilehren veranschanlicht nnd Kantilya als Helden hat Doch
konnte ich anBer der von Hillebrandt nachgewiesenen Nitistelle
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im 4. Akt bisker keine als Zitat aas dem KA. deutbare Stelle

darin entdecken, und die Abnlichkeiten in der Terminologie konnten

anch auf der Benutzung eines anderen Arthasastra beruhen.

Zur Bestatigung der Moglicbkeit, die Stelle im 2. Akt der ^akun-

tala iiber die Vorzuge der Jagd als ein Zitat aus KA. 327 an-

zusehen (ZDMG. 68, 350), konnten die von Zachariae WZKM.
27,404 und von Mookerji bei Law, HindnPolity (1914) p. XVIII
angefiibrten Kalidasastellen dienen. Die amfangreichen Zitate ans

adhikarana I bei Medhatithi (9. Jh.) sind jetzt gesammelt in V al-

lauris sorgsamer IJbersetznng dieses Stiickes^).

Diese alten Zitate beweisen die angesehene Stellung des K.A.

innerhalb der klassischen Literatur, aber die Frage, ob dasselbe

in einer weit friiheren Zeit von dem Minister Canakya verfafit

wnrde, wird schwerlich durcb die Zitate zn losen sein, auBer wenn

noch sebr viel altere als die bisherigen entdeckt werden®). Da-

gegen kommt, wenn die Dandinstelle keinen chronologischen Wert
besitzt, fiir die Bestimmnng der oberen Grenze das Zitat: navam

saravam. K.A. 366, 1 ans Bhasa (ca. 3.—4. Jabrb. n. Cbr. ?) in

Betracht, falls dasselbe nicht eine Glosse ist, wie Jacobi*) des-

halb vermutet, weil sonst solche Zitate im K.A. nicht anftreten.

Durch die besonders feierliche Situation einer ermntigenden An-

sprache an die Truppen vor der Schlacht wird aber die Anfiihrnng

eines passenden Dichterworts vielleicht gerechtfertigt. Der 4. pada:

yo bhartrpindasya hrte na yudhyet wird auch in Vamanas Lehrbuch

der Poetik 5, 2, 30 zitiert ®), die Bhasastelle besaB also eine gewisse

Beriihmtheit. Fiir alte Beziehungen zu Bhasas Dramen spricht

anch der Umstand, daB dieselben sich ebenso wie das K.A. im

iinBersten Siiden Indians erhalten haben, vielleicht dort entstanden

sind, wie auch die geographischen Beziehungen im K.A. besonders

auf den Siiden hinweisen. Auch daB der allerdings sehr bekannte

Udayana K.A. 358, 3 zitiert wird, konnte mit seiner Eigenschaft

als Held zweier Dramen Bhasas zusammenhangen ®).

1) Vgl. jetzt Hillebrandts Ausgabe 103,9; EA. 248,2.

2) Dr. M. Vallauri, II I Adhikarapa dell’ Arthaiastra di Eautilya. Riv.

degli studi Or. VI, 1317—82 (1915).

3) Die unleugbaren Beziehungen zu den Asokainschriften, besonders in alten

Beamtennamen, die namentlich in den rrichtigen Untersuchungen von F. W.

Thomas JEAS. 1909, 467 f. und 1914, 383—395 hervortreten, durften sich aus

dem von Hillebrandt, Ub. d. E. 13 hervorgehobenen Feststehen der Termino-

logie des Staatsworterbuchs erklaren, die firuhe ausgebildet wurde.

4) Intemat. Monatsschrift 1913, 655. Uber die Bhasastelle vgl. Gapapati

Sastris Svapnavasavadatta, Introd. XXVIII, sowie Macdonell JRAS. 1913, 188.

5) Vgl. Gapapati Sastrl 1. c. XXII.

6) Vgl. Charpentier WZEM. 28,239.
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Was die Datierung nach inneren Griinden betrifft, so liegen

fiber die sagengescbicbtlichen Memente im K.A. jetzt die eingehenden

TJntersuchnngen von Charpentier^) vor, mit dem Hauptergebnis,

dafi der Sagenscbatz desselben z. T. besser mit der vedischen und
altbuddhistischen als mit der nns vorliegenden epischen Literatur

fibereinstimmt. Die halbgeschichtlichen Erzablungen des K.A. von
den im Harem ermordeten Ffirsten sind dabei nicbt beriicksichtigt

nnd einer besonderen Erorterang vorbehalten. Bis dieselbe vor-

liegt, darf ich wobl daran festhalten, dafi diese Geschichten, soviet

bisber bekannt, sonst zuerst im 6. nnd 7. Jabrh. bei Varahamihira
nnd Ba^a anftreten^). Die kleine Differenz zwischen K.A. und
Mhbb. in der Legende von Mandavya kann daranf berahen, daS
dieselbe ans einem der Gesetzbncber in das E. A

. fibergegangen
zu sein scheint*). Wicbtig fur die Beurteilung des Verhaltnisses
zwischen K.A. und Mhbb. ist anch der Umstand, dafi die meisten
nnd hanfigst zitierten Autoritaten des K.A. anf dem Gebiet der
rajanlti anch un Mhbb. ahnbch nachweisbar sind. Dahin gehoren
die AnSanasab (IJ^anas im Mhbb.), Kaninka Bharadvaja (Kapika),
Katyayana, Kannapadanta (Bbisma), Parasara oder Parasara, Pa-
raSarah (Parasara), Pisnna nebst PiSunapntra (Narada, der seinen
Spitznamen PiSnna wobl den jetzt von Hopkins, Epic Mythology
189 gesammelten Stellen im Mhbb. verdankt), Barhaspatyfih
(Brhaspati), Bahndantipntra (Indra), Bharadvaja (Bharadvaja), Ma-
navab (Mann), ViSalaksa (Visalaksa oder 6iva). Es ist einfacher
anznnehmen, da6 diese mythologischen Namen ans dem Mhbb. oder
der epischen Tradition in das K.A. fibergegangen sind, als nm-
gekehrt, dab ihre Trager z.T. erst im Mhbb. von Menschen zn
Gottem erhoben warden^). Was Kanibka Bharadvaja betrifft, so
hat Charpentier ®) denselben nicbt nur mit dem Kanika des Mhbb
identifiziert, sondem anch in den Eeden dieses Kanika interessanteA.Jd^ .n das K.A. aachgewiesen, Es Hiadert a^i" War
direkte EaUetaaagea des K.A. aas dea, Mhbh. aazanehaiea, wean
aach yielleicht aas Haer alteren Rezeaeioa des letzlerea. DaB
der Haaptmhalt des Mhbb., d. h. die Seschichte der Karaiden and
Paaji,dea wemgsteas ihaea Haaptzagea aach, zar Abfassaagszeit
des K.A. bekaant war, nunmt aach Charpeatier aa') Hertel sagt

1) 1. c. 211—240.

2) ZDMG. 68, 359.

3) ZDMG. 67, 85.

4) Vgl. Jacobi, Siteungaber. 1911,973 Ch
5) 1. c. 216.

arpentier

6) 1. c, 239.

1. c. 215 .
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einfach, es falle schwer zu glauben, daB Kautilya das Mhbh. nicht
schon gekannt haben sollte^).

In inhaltlicher Beziehung machen die vielen Einzelheiten im
K.A. Tiber Spione, Gesandte, Prinzen, Beamtentitel, Verwaltung
TTiid Finanzen, Unterscblagungen, Bergwerke *id Fabriken, Miinz-

wesen, Besteuertmgsarten and Steuernamen, Zoll- und PaBverhalt-

nisse, FloB- imd Seeschiffahrt
,

Pferde- und Elefantendressur,

StraBenpolizei, Kunstbauten, gerichtliche Tortur, auBergewoknliche
Steuern, Staatsvertrage and Diplomatie, Kriegskunst and Strategic

a. a. nicht gerade den Eindrack besonderer Altertiimlichkeit. Ich

lasse bier als Probe einen Ubersetzangsversach der besonders

charakteristischen adhy. 12— 14 des 2. Bachs iiber Metallurgie and
Miinzwesen folgen, wobei freilich vieles ansicher bleibt, obschon

dafiir die beiden Ubersetzangen von Shama Sastri and die Diss.

von Sorabji (ZDMG. 69,378) benatzt werden konnten.

II, 12. TJher den Betrieb von Bergiverlien und Fabriken.

1. Der Bergwerkainspektor, vertraut mit der Lehre von den Kupfererzen^

mit dem Quecksilberkochen (Chemie) und mit der Farbe der Edelsteine oder

unteretutzt von Eennem dieser Wiseenschaften (°sdk1w zu lesen), ausgerustet mit

den dazu notigen Arbeitern und Geratschaften, soil entweder alte Bergwerke (oder

Fundorte) untersuchen, die durch Metallausscheidungen (Eisenrost), Schmelztiegel,

Eoble und Asche als solche kenntlich sind, oder neue (ausfindig machen), deren

Erze in der Ebene, an Felsabhangen, oder in Flussigkeiten (Wasser, Quecksilber

u. a.) auftreten®) und sich durch auffallende Farbung oder Schwere auszeichnen,

oder einen durchdringenden Geruch oder Geschmack haben.

2)

Goldhaltige Flussigkeiten sind solche, welche auf ihrer Ortlichkeit nach

bekannten Bergen aus verdeckten Hohlen hervorquellen, die sich in Kluften,

Felsenspalten oder Bergabhangen befinden; deren Farbe die gleiche ist wie die-

jenige von Friichten des Jambubaums, Mangobaums oder der Facherpalme, von

einem Stuck reife Gelbwurz, von Rauschgelb, Honig, Zinnober, Lotusbluten, Pa-

pageien- oder Pfauenfedem; die ahnlich gefarbtem Wasser oder Pflanzen benach-

bart Bind; klebrig, durchsichtig und schwer sind.

3. Auch solche, die, wenn man sie auf Wasser gieBt, sich wie 6l darin

verbreiten, Schlamm und Schmutz an sich ziehen und bei einer Verbindung mit

Eupfer oder Silber (diese Metalle in Gold verwandeln und) um mehr als das

Hundertfache (ihres ursprunglichen Gewichts an Gewicht) vermehren*).

1) WZEM. 24, 419.

2) Nach dem Eomm. ist die Auffarbung, nach Sh. S. die Prufung der Edel-

steine gemeint, mariirdga kann auch „Rubin“ bedeuten, so 36, 3 nach VaUauri 1. c.

3)
Der Eomm., dem Sh. S. folgt, bezieht dhdtu auf den Reichtum der Erze

(sattvapralcrtib)- Eine andere Moglichkeit ware die, rasadhatu als eine Bezeichnung

des Quecksilbers zu fassen, wie es z. B. unter den Quecksilbemamen bei Gar be,

D. ind. Min. 15, Nr. 109 vorkommt.

4) So nach dem Eomm., vgl. Festschrift fur E. Windisch, 103 f.
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4. Dem Aussehen nach gleicht ihnen Steinharz, hat aber eineu durch-

dringenden Geruch und Geschmack.

5. Gelbe, kupferrote, oder rotgelbe Erze in der Ebene oder an Feisabhangen,

die isoliert auftreten'), blaue Streifen enthalten, oder wie schwarze oder grune

Bohnen oder 'trie Sesammeise geferbt sind, gesprenkelt wie Klofie aus Tupfen von

Quark, safrangelb wie %elbwurz, Myrobalane, Lotusbliiten, (die Wasserpflanie)

Saivala, -n-ie die Leber oder wie die Milz; die, wenn man se spaltet^), feinen

Sand, Striche, Tupfen oder ein Svastikakreuz enthalten
;

die runde Klumpen auf-

weisen
;

die gluhend von Erhitzung nicht splittem, aber viel Schaum und Rauch

von sich geben — sind Golderze, die, wenn man sie (pulverisiert) mit Kupier

Oder Silber vermischt, (dasselbe in Gold) verwandeln ’).

6. (Jene Erze), welche die Farbe von Muscheln, Kampfer, Bergkrjstall (oder

Alaun), frischer Butter, einer Taube oder Turteltaube, (dem hellroten Juwel) Vima-

laka, oder eines Pfauenhalses haben; die wie ein Saphir oder Achat oder wie

Eandiszucker oder Zuckerwurfel gefarbt sind, oder die Farbe der (purpurroten)

Bltite von Kovidara, Lotusblute, der (scharlachroten) Blute von Patali, der (dunkel-

farbigen) Bltite von Kalaya; der Flachsblute und Leinenblute haben
;
die mit Blei

oder mit Antimon verbunden sind; muffig riechen; isoliert auftreten*); weiBlich,

Schwarz, schwarzlich oder ganz weiB, oder alle mit Stricken oder Tupfen ge-

zeichnet
;
weich

;
die beim Schmelzen nicht splittern (oder zischen), aber viel

Schaum und Rauch von sich geben — sind Silbererze.

7. Bei alien Erzen ist der Gehalt (oder "Wert) um so groBer, je schwerer

sie sind. Von denselben werden die (nur oberflachlich) verunreinigten oder durch-

aus unreinen (eigentl. totgeborenen) gereinigt und (beim Schmelzen) fltissig, wenn
man sie mit menschlichem und tierischem Urin und mit Asche (Lange) beizt und
mit einem Teig von Rajavrksa, Vata, Pllu, Gallenstein des Rindes, dem Earn und
Kot von Buffeln, Eseln und Elefanten vermischt, zusammenruhrt oder bestreicht.

8. Bestreuung (oder BegieBiing) mit (einem Pulver von) Kandali und Vajra-

kanda nebst der Asche von Gerste, Bohnen, Sesam, Paliisa, Pilu oder nebst Kuh-
milch und Ziegenmilch bewirkt Weichheit (der Metalle).

9. Honig, SuBholz, Ziegenmilch, nebst Ol, vermischt mit zerlassener Butter,

Melasse und Hefe, nebst (Pulver von) Kandalibluten : durch dreimaliges Besprengen
mit diesen Stoffen wird auch ein hunderttausendfach zersprungenes Metall weich.

10. Bestreuung (Calcinierung) mit (pulverisierten) Zahnen und Hornem einer

Euh bewirkt andauernde Weichheit.

11. Schwere, fettige und weiche Erze an Bergabhangen oder in der Ebene,
die rotbraun, grun, blaBrot oder rot sind, sind Kupfererze.

12. Schwarz wie eine Krahe, oder von der Farbe einer Taube oder der
Gallenblase des Rindes, oder weiB gestreift, muffig riechend sind Bleierze.

13. Gesprenkelt wie salziger Boden oder von der Farbe eines gebrannten
Lehmklumpens sind Zinnerze.

14. Orangefarben oder hellrot oder von der Farbe der Sinduvarablute sind
Eisenerze.

1) Doch kann hhinna (v. 1. chinna) auch zerschlagen oder aufgeplatzt be-
deuten, wie wahrscheinlich nachher 82, 8.

2) bhinna, vgl. die vorige Note.

3) Vgl. obige Festschrift, 104.

4) bhinna, vgl. Note 1 und 2.
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15. Von der Farbe des (roten) Blattes der (Bohnenart) Kakanda oder des

Birkenblattes sind Vaikrntaka-Erze *).

16. Hell, glatt, glanzend, klingend, kalt und hart, schwach gefarbt sind

Edelsteine.

17. Den Ertrag der Erze (an Gold und anderen Metallen) soil (der Berg-

Tverksinspektor) den dafiir bestimmten Werkstatten ubergeben,

18. Den Handel in den (aus Metall) verfertigten Gegenstanden soil er nur

an einem bestimmten Orte gestatten (zentralisieren) und solchen, die sie ander-

vvarts herstellen, kaufen oder verkaufen, eine Strafe auferlegen.

19. Einem Bergwerksarbeiter, der (Erze) stiehlt, soil er eine Bufie im acht-

fachen Betrag (des Wertes) abverlangen, aufier im Falle von Edelsteinen (auf

deren Entwendung die Todesstrafe steht).

20. Einen Dieb (von Erzen oder Mineralien), ebenso einen, der ohne Er-

laubnis danach grabt, soil er in Fesseln (in den Gruben) arbeiten lassen.

21. Solche Bergwerke, aus deneu man fur die Herstellung von Geratschaften

dienliche Erze fordert®), oder deren Betrieb besondere Ausgaben erfordert, soli er

gegen einen Anteil am Ertrag oder gegen eine feste Rente vermieten. Ein Berg-

werk, das wenig Kosten verursacht, soil er selbst betreiben.

22. Der Metallinspektor soil die Bearbeitung von Kupfer, Blei, Zinn, Vaikrn-

taka’), Messing, Stahl*), Bronze, Rausehgelb und Eisen {lodhra iiXr loha-7) in

besonderen Werkstatten besorgen
;
auoh den Handel in Geratschaften aus Metall

(soil er organisieren).

23. Der Miinzinspektor soli SilbermQnzen herstellen lassen, die vier Teile

Kupfer enthalten, dazu entvreder Eisen oder Zinn oder Blei oder Bleiglanz im

Gewicht von je 1 Masa (d. h. ‘/m) Biudemittel (bya)

:

24. Einen Papa, einen halben Papa, ein Viertel und ein Achtel. Kupfer-

miinzen mit einem Zusatz, der ein Viertel ihres Gewichtes betragt ®), (davon prage

er) 1 Masa, ‘/j Masa, 1 KakanI und ‘/z Kakapi.

25. Der Munzprufer soil den MiinzfuB feststellen, sowohl fur das umlaufende

Geld als fur dasjenige, welches in den Schatz des Konigs zahlbar ist.

26. (Von dem letzteren sind zu erheben:) 8 Vo “Is rupikam (Munzsteuer),

5 Vo als vyajl"), '/g Papa vom Hundert als y>«nksikai» (Prufungskosten), auBerdem

1) Garbe 1. c. 89 erklart das analoge vaikranta als Scheindiamant (Berg-

krystall). Im Rasaratnasamuccaya ist es ein achteckiger, glatter, schwerer Stein

von mannigfacher Farbung, diamantartig und als Ersatz fur Diamanten dienend,

vgl. Ray, Hindu Chemistry 1, 45f. Sorabji vermutet in vaikrntaka einen

Quecksilbemamen.

2) Der Komm., der bh&ndopakaririas ca
\

liest, zieht diese zwei Worte noch

zu Nr. 20: solche, die wegen Verdacht der Entwendung von Erzen festgenommen

werden, soUen, wenn sie keine BuBe bezahlen konnen, dafiir Zwangsarbeit leisten.

3) Uber Vaikrntaka vgl. die Anmerkung zu Nr. 15.

4) Nach vartaloha, nach Garbe 1. c. 40 „damaszierter Stahl“, wird wohl auch

vftta eine Art Stahl sein.

5) Nach dem Komm. sollen die Kupfermunzen V* Silber, ’‘Ae Kupfer und

Vio Eisen, Zinn, Blei oder Bleiglanz (wie die Silbermunzen) enthalten.

6) Auch in 28, 29 und K.A. 193, 1—4 erscheinen riipani und vyaji als Namen

einer 8 Vo (Vs^/o) ^ "/o Steuer.
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noch 25 Papas als BuBe (fur einen Gewichtsverlust von Vs an 1 Papa)*). auBer

bei dem Verfertiger, Kaufer, Verkaufer Oder Prufer (die im gleichen Falle die

hohere BuBe von 1000 Papas zu zahlen haben).

27. Der Inspektor der Fundorte (im Meer) soli die Gewinnung der Muscheln,

Diamanten, Juwelen, Perlen, Korallen und Sake veranlassen und den Handelsver-

kebr (in diesen Gegenstanden uberwachen).

28. Der Sakinspektor soli rechtzeitig (den lalligen Anteil des Staates an

dem) durch Sieden geivonnenen Sak als Saksteuer und dazu den Pachtzins erheben.

Aus dem Verkauf (des Salzes) soil er den Preis dessclben und (die Prufungsgebuhr

von */8% als) rupam, sowie (die 5 “/o Steuer) vyajl erlosen.

29. Von auswarts eingefuhrtes Sak soil ein Sechstel (als Zoll an den Konig)

abgeben. Nachdem die Abgabe (von einem Sechstel an den Konig) nebst der

weiteren Abgabe (von 5 % als Unterschied des konigliehen KubikmaBes von dem

bOrgerlichen) ^) geleistet ist, soil der Verkauf funf vom Hundert als vyaji, (*/<%

als) rupam und (8 7o als) rupikam (ergeben). Der Kaufer soil den Zoll und dazu

als Entschadigung einen Betrag bezahlen, welcher der an dem konigliehen Monopol

erlittenen EinbuBe gleichkommt. Andemfalls (soli) der Kaufer 600 Papas als

BuBe (bezahlen).

30. Verfalschtes Sak soil die hochste BuBe bezahlen, ebenso \ver ohne Er-

laubnis Sak verfertigt
,

von Waldeinsiedlem abgesehen. Gelehrte Brahmanen,

BuBer und Frohnarbeiter (die bei der Sakgewinnung beschaftigt sind) durfen sich

Sak zu ihrer Nahrung mitnehmen. Sonstige Sake oder atzende Stofife ®) mflssen

Zoll bezahlen.

31. 32. So beziehe er aus den Gruben (und Fundorten) ein ZwolfTaches,

niimlich den ErlSs (aus ihrer Ausbeute), den Anteil (des Konigs an der Ausbeute),

die (5 Vo Pramie) vyaji, die (Munzsteuer) parigha, die (obige) BuBe (von je

25 Papa), den Zoll, die Entschadigung (fur
,
Beeintrachtigung eines konigliehen

Monopols), die (jeneilige besondere) BuBe, den Schlagschatz (bei Silber- und

Kupfenniinzen) und die (8 Vo) Munzsteuer, die Metalle (selbst) und den Handels-

gewinn. Auf diese Weise ist bei alien IVaren die Besteuerung des Ertrags (?)

festzusetzen.

33. Aus den BergTverken stammt der (konigliche) Schatz, auf dem Schatz

beruht das Heer. Die Erde ivird durcli den Schatz und das Heer erlangt und
durch den Schatz geschmuckt.

II, 13. Der GoldinspeJctor in der Goldschmiede.

1. Der Goldinspektor soli fur die Bearbeitung von Gold- und Silbersachen

eine Goldschmiede (Munze) mit vier nicht mit einander zusammenhangenden Ar-
beitsraumen und einer Tur einrichten. Mitten an der HauptstraBe soil man einen

geschickten Goldschmied aufstellen, aus guter Familie und von zuverlassigem

Charakter.

1) Kach dem Komm. sollen Privatleute oder Gehulfen des Miinzbeamten fiir

einen Minderwert des Papa von */, eine BuBe von 25 Papas bezahlen, fur einen
Minderwert von *,'4 eine BuBe von 50 Papas u. s. w. Die Verfertiger u. s. w. zahlen

die hohere BuBe von 1000 Papas.

2) So nach dem Komm. bei Sh. S.

3) Aufgezahlt 94, 13 f.
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2. Jambunada (vom Flusse Jambu kommend, der auf dem Gotterberg Meru
entspringt und von der Farbe des Jambusaftes), Satakumbha (von dem Berg
Satakumbha stammend und lotusfarbig), Hataka (aus dem Goldbergwerk Hataka
stammend und von der Farbe der Karandablute), Vaipava (vom Berg Venn
stammend und von der Farbe der Karnikarablute), Srtgasuktija (von Srngasukti

stammend und von der Farbe des roten Arseniks), Jatarupa (schonfarbig), Basa-
viddha (mit Quecksilber amalgamiert) und Akarodgata (in Bergwerken oder Gold-

sand gewonneu) sind (die verschiedenen Arten von) Gold’).

3. Das lotusfarbige, weiche, glatte, lange klingende, glanzende ist am besten.

Das rotgelbe ist von mittlerer Beschaffenheit. Das rote ist gering.

4. Von den besten Arten ist unvollatandiges (unreines) Gold gelblich oder

vveiB. Man reinige (legiere) es mit der vierfaehen Menge an Blei von demjenigen

(Metall oder Mineral), mit dem es verbunden ist. Wenn es durch die Verbindung

mit Blei bruchig wird, mufi man es mit Stucken von (angezundetem) trockenem

Kuhmist zum Schmelzen bringen. Wenn es infolge seiner Harte zersplittert, muB
man es in 01 vermischt mit Kuhmist eintauchen (mazerieren).

5. Bergwerksgold, das durch die Verbindung mit Blei bruchig vrird, mu6

man (in erhitztem Zustand) auf einem Ambos (? vgl. 93, 4) zu dunnen Flatten

Schmieden. Oder man muB es in einem Teig von Kandalibluten und Vajrakanda

beizen.

6. Tutthodgata (aus dem Berg Tuttha stammend und jasminfarbig), Gaudika

(aus dem Lande Assam stammend und der AloeblBte gleichend), Eambuka (von

dem Berg Ka,mbu stammend und wie die KundablUte gefarbt) und Cakravalika

(aus dem sagenhaften Gebirge Cakravala stammend und von gleicher Farbe wie

die vorige Art) sind (die verschiedenen Arten von) Silber.

7. Das weiBe, glanzende und weiche ist am besten. Andemfalls und wenn

es (beim Schmelzen) platzt (oder zischt), ist es schlecht. Solches soli man mit

einem Viertel so viel Blei reinigen (schmelzen).

8. Wenn es Blasen zieht, klar, glanzend und molkenfarbig wird, ist es rein.

9. Die einzige Art (Varpaka) von reinem Gold ist das (mustergultige) Gold-

stuck (Suvama) *). Wenn man davon (je eine KakapI Gold) wegnimmt (und dafiir)

je eine Kakapi Kupfer (hinzufugt), bis zum Betrag von vier (Masa = IG Kakaiii),

so erhalt man 16 (weitere) Goldarten (Varnaka)’).

10. Zuerst mache man mit dem GoldstQck (Suvarpa) einen Strich auf dem

Probierstein, dann (daneben) einen Strich mit dem zu prufenden Golde. Wenn ein

einfarbiger Strich, auf nicht vertiefter oder erhabener Flache des Probiersteins ein-

getragen, sich abwischen oder ablecken laBt, oder wenn der Strich von unter den

Eiigeln befindlichem gelben Ocker herruhrt, so ist ein Betrugsversuch anzunehmen.

11. Wenn man die Fingerspitzen in eine Losung von Zinnober oder gelb-

lichem Eisenvitriol eintaucht, die mit Kuhurin gebeizt ist, und benetzt das Gold-

stuck (Suvarpa) damit, so wird es weiB.

1) Der Komm. nimmt an, daB die drei letzten Arten, von Jatarupa ab, die

dreifache Entstehungsart der funf vorausgehenden Goldarten angeben. Vgl. Garbe

1. c. Nr. 8—13, wo ahnlich mit dem rasavedhajam eine neue Reihe anfangt, die

auf den Ursprung des Goldes geht.

2) Vgl. Sorabji und den Komm. Nach Sh. S. ware von dem Strich auf

dem Probierstein die Rede, der bei reinem Gold die Farbe von Gelbwurz hat.

3) Es sind also mit dem reinen Gold zusammen 17 Abstufungen (Komm.).
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12. Ein Probierstein, der wie grunes Eisenvitriol geferbt, glatt, weich und

gliinzend ist, ist der beste.

13. Ein Probierstein, der aus dem Lande der Kalingas stammt und die Farbe

der grunen Bohne hat, ist auch Ton der besten Beschaffenheit.

14. Der einfaibige ist soTTohl fur den Verkauf als fur den Kauf (von Gold)

rorteilhaft.

15. Der elefantenfarbige, gninliche, einen Reflex gebende ist fur den Ver-

kauf (ron Gold) vorteilhaft.

16. Der harte, unebene, bunte, keinen Reflex gebende ist fiir den Kauf (von

Gold) vorteilhaft.

17. Der weifle, klebrige, einfarbige, glatte, weiche und glanzende ist der beste.

18. Dasjenige Gold, rvelches in der Glut *) auflerlich und innerlich unver-

andert bleibt und die Farbe des Lotus oder der Karapdakablute hat, ist das beste.

Das schwarze oder hlaue ist unrein (oder die Unreinheit).

19. liber die Wage und das Gewicht werden Tvir in dem Kapitel uber den

Gewichtsinspektor handeln (II, 19). Nach den dortigen Vorschriften soil naan das

Silber und Gold geben und nebmen.

20. Die Goldschmiede soli kein Unbefugter betreten. Wer sie dennoch be-

tvilt, soil vernichtet werden®).

21. Ein Angestellter, der Silber oder Gold bei sich tragt, soli desselben ver-

lustig gehen.

22. Erst nach Untersuchung ihrer Kleider, Hande und ihres Afters durfen

die Arbeiter in Gold, hohlen Schmucksachen (j>Tsita)% Fassungen (oder Gold-

plattieren) und lauterem Gold, femer die Blaser (oder Blasebalgtreter), Spaher und
Staubkehrer cintreten oder hinausgehen. Auch mussen ihre samtlichen Gerat-

Bohaften und ihre unvollendeten Arbeiten dort an ihrem Platze bleiben. Das von

ihnen (zur Bearbeitung) empfangene Gold und die angefangenen Arbeiten muB man
in die Mitte der lYerkstatt bringen. Am Abend und in der Frhhe muB man (die

'Wertgegenstande) verwahren, nachdem sie mit dem Siegel des Arbeiters und des

Arbeitgebers kenntlich gemacht sind.

23. Ksepana, guna und Icsudra sind (die drei Hauptarten von) Juwelier-

arbeit.

24. Ksepana ist die Fassung von Glasperlen (oder Juwelen) in Gold u. dgl.

25. Guna ist das Ziehen von Faden (oder die Verfertigung von Ketten)

u. dgl..

26. Die Anfertigung von massiven Artikeln, hohlen Gegenstanden und von
mit pysita u. dgl. verbundenen Schmucksachen *) nennt man ksudraka (geringe

Arbeit).

27. Fur die Fassung von Glasperlen (oder Juwelen) ubergebe man (dem
Juwelier) funf Teile Gold (fur die Unterlage) und zehn Teile als „Mafi“ (fur die

1) Fur tapo ist tape zu lesen, vgl. dahe bei Garbe 1. c. 85, Nr. 12.

2) Auch M. 9, 292 schreibt fur unredliche Goldschmiede eine verscharfte

Todesstrafe vor.

3) Nach Sorahji ist mit Rucksicht auf 88, 2 .—7 vielleicht zu lesen; kdca-
prsita, was Arbeit in vermischten Glasperlen oder Juwelen bedeuten konnte. Ich
folge Sh. S.

4) Sh. S. bezieht pffitddiyuktani auf Kvigelchen mit einer runden Ofifnung in
der Mitte.
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Befestigung). Letzteres soli in Silber legiert mit einem Viertel Kupfer, oder in

Gold legiert mit einem Viertel Silber bestehen. Feingold soil man davon fem-
halten (d. h. nicht fur das ^Ma6“ verwenden).

28. Fur die Fassung von Glasperlen (oder Juwelen) in hohlen Scbmucksachen

(prsita) dienen drei Teile (Gold) als Einfassung, zwei zur Unterlage, oder vier

Teile (dienen) als Unterlage, drei als Fassung.

29. Bei Plattierungsarbeiten (?) belege man die Kupferplatte (oder den

kiipfemen Gegenstand) mit der gleichen Menge Gold. Einen silbemen Gegen-

stand, der massiv, oder teils massiv teils hohl ist, bestreiche man mit der halben

Menge Gold (um ihn zu vergolden). Oder man trage Gold rm Betrag eines Viertels

(des Silbers) darauf auf, mit einer Losung oder einem Pulver von feinem Zinnober.

30. Lauteres Gold (tapaniya) ist das beste, funkelnde Gold. Wenn man
dasselbe mit einer gleichen Menge Blei verbindet, mit (angezundetem) trockenen

Kiihmist zum Schmelzen bringt, zusammen mit Steinsalz, so wird es zur Grundlage

fur blaue, gelbe, iveiBe, grune, papagei- und taubenfarbige Legierungen.

31. (Das Metall) tiksna^), von der Farbe des Pfauenhalses, mit weifien

Tupfen, prickelnd (blendend), mit Rauschgelb gefullt (oder verrieben), im Gewicht

einer Kakapi ist der Farbstoff eines Goldstucks.

32. Silber (unrein) oder gereinigt, wenn man es 17 mal mit Kupfervitriol

bearbeitet, und zwar durch viermalige (Erhitzung mit einer) Mischung von (pul-

verisierten) Knochen und Kupfenitriol, viermal mit einer gleichen Menge Blei,

viermal mit trockenem Kupfervitriol, dreimal in kapala (einem Schmelztiegel von

reinem Ton), zweimal in (getrocknetem) Kuhmist, femer es zusammen mit Steinsalz

zur Siedhitze bringt : von dieser Masse ist eine Kakapi bis zu 2 Masa (8 Kakapi)

auf ein Goldstuck (Suvarpa)’) zu giefien, alsdann ergibt die Vereinigung der Farben

weiBes Silber.

33. Wenn man drei Teile von lauterem Golde (tapantya) mit 32 Teilen von

weiBem Silber zusammenscbmilzt, so entsteht eine weiBlich-rote (Mischung). Nimmt
man Kupfer (statt Silber), so bringt es eine gelbe (Mischung) hervor.

34. W'enn man nach Erhitzung des lauteren Guides drei Teile (des in 31

erwahnten tiksna) als Farbstoff darauf gibt, so nimmt (die Mischung) eine gelbe

Fiirbung an.

35. Zwei Teile von weiBem Silber und ein Teil von lauterem Golde ergeben

eine Mischung von der Farbe der grunen Bohne.

30. Wenn man (lauteres Gold) mit (einer Losung von) der halben Menge

schwarzes Eisen bestreicht, so wird es schwarz.

37. Mit einem Zusatz von Quecksilber (zu dieser Losung) doppelt bestrichen

nimmt das lautere Gold die Farbe der Papageienfedern an.

38. Ehe man sie in Gebrauch nimmt, soli man bei diesen verschiedenen

Mischungen einen ihren Gehalt angebenden Stempel anbringen’).

39. Auch soil man sich tiber die Prufung von Uksna und Kupfer (aus

Buchern oder durch Befragung von Sachverstandigen) unterrichten.

1) Nach Sh. S. ist Kupfervitriol gemeint, vgl. 14, 5. Der Komm. zieht ttk^nafn

cCisya zu 30.

2) Sh. S. zitiert eine Kommentarstelle, wonach Suvarpa hier einen Karsa von

Silber bedeuten soil.

3) So nach S o r a bj i
, wahrend nach Sh. S. von einem Strich auf dem Pro-

bierstein die Bede ist.
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40. Daraus (erkennt man) die Gegengewichte far Diamanten, Juwelen, Perlen,

Korallen, sowie Munzen und die fur die Herstellung Ton Silber- und Goldschmuck

erforderlichen Mengen (von diesen Metallen).

41, 42. Von gleichmaBiger Farbung, von gleicher BescbafPenheit wie das als

Muster gebrauchte Gold, frei von hohlen Blasen, fest, ganz glatt, obne Zusatze,

riehtig verteilt, angenehm (als Sehmuck) zu tragen, milde glanzend (und doch)

funkelnd, eine liebliche Masse, ebenmafiig, das Gemut und die Augen erfreuend:

so vrerden die Eigenschaften von lauterem Golde angegeben.

II, 14. Die Tdtigkeit des Goldschmieds in der Hauptstrajie.

1. Her Goldschmied soil das Silber und Gold der Stadter und Landbewobner
von seinen Arbeitem (zu Munzen, Schmuck u. s, w.) verarbeiten lassen. Giese
sollen ihre Arbeiten recbtzeitig und der Bestimmung gemaB (und fur den ver—

abredeten Lohn) verrichten.

2. Wenn sie, unter dem Vorwand, daC die Zeitdauer und Art der Arbeit

nicb{ festgesetzt worden sei ‘), ihre Arbeit nicht ordentlich verrichten, so sollen

sie ihren Lohn verlieren und den doppelten Betrag desselben als BuBe bezahlen.

Wenn sie die Zeit verstreichen lassen, sollen sie ein Viertel von ihrem Lohn ein-

huBen und doppelt so viel als Bufie bezahlen.

3. Wie sie die (Gold- und Silber-)Barren (von den Eigentumem) empfangen,
in der gleichen Beschaffenheit und von gleichem Gewicht sollen (die Arbeiter)

dieselben (als Munzen oder Schmucksachen u. s. w. an die Eigentumer) zurflck-

geben. Auch nach langer Zeit sollen (die Eigentumer ihr Gold und Silber) un-
verandert (von dem Goldschmied oder dessen Erben) zuriickempfangen, auBer was
davon abgenutzt oder zerbrochen ist^).

4. Ourch die Arbeiter soil (der Goldschmied) alles herausbringen, was anf
das Gold, die metallische Masse, die Stempel und den Tauschwert Bezug hat (um
dadurch Streitigkeiten mit den Eigentumem des Metalls entscheiden zu konnen,
Oder um Unterschlagungen seitens der Arbeiter vorzubeugen).

5. Wenn aus Gold oder Silber (eine Munze im Gewicht von einem) Suvarna
(= 16 Masa) gepragt nerden soil, muB man als Schlagschatz eine Kakaui (

—
Masa) dazugeben. Als Farbstoff gebe man zwei Kakapi von tiksna (Kupfervitriol).
Davon geht ein Sechstel (bei der Pragung) verloren.

6. Wenn die Beschaffenheit einer Munze im Gewicht von 1 Masa wenigstens
verschlechtert wird, soli die erste BuBe bezahlt werden

;
wenn das Gewicht zu

gering ist, die mittlere BuBe; wenn in Bezug auf die Wage oder das Gegengewicht
em Betrug versucht wurde, die hochste BuBe; ebenso bei einem Betnigsversuch
in Bezug auf eine fertige Munze oder Schmucksache (z. B. durch Vertauschung
derselben mit emer anderen).

1. • r
Goldschmiedes oder anderwarts (als in der

konighchen Goldschmiede) Gegenstande (aus Edelmetall) hersteUen laBt, soli eine
BuBe von 12 Papas bezahlen; wer sie selbst verfertigt, das Doppelte. So wenn
(der Besteller auf Befragen) die Herkunft (der Munzen) angibt.

1 Zu lesen und abzute.Ien : amrd,nakalakaryapadesam karyasydnyathdkarane.
2) So nach dem Komm. bei Sorabj i, wahrend nach Sh. S. der Goldschmied

und seme Leute als Subjekt zu denken und die gepragten Munzen von ihnen
jederzeit wieder zuruckzunehmen waren, auBer im Falle der Abnutzung und Wert-
verminderung.
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8. Wenn er ihre Herkunft nicht angibt, soil das (in adhikarana IV be-

schriebene) Verfahren zur Entdeckung von Ubeltatem gegen ihn eroffnet -vrerden.

Der Verfertiger soil (in solchem Falle) 200 Panas als Bufie bezahlen, oder man
soli ihm die Finger abschneiden.

9. Die Wagegeratschaften und die Gewichte soli man bei dem Wagungs-
inspektor (II, 19) kaufen, andemfalls ist eine Bufie von 12 Paiias zu bezahlen

(wenn man sie selbst anfertigt oder anderswo kauft).

10. Massive Arbeiten, massive und zugleich hohle Arbeiten (z. B. goldene

Kruge oder Vasen), Loten, Bestreichen (Amalgamieren), Zusammenfugen (z. B. eines

Gurtels), Vergolden: dies sind die verschiedenen Arbeiten der Juweliere.

11. Eine falsche Wage, Wegnehmen, Abzapfen, petaka (Fallen, Zusammen-

schieben), pinka (Vertauschung ?) sind die Unterschlagungsmittel (der Goldschmiede).

12. Mil sich biegendem Wagebalken versehen, mit hohem (und innerlich

Quecksilber enthaltendem) Zapfen, mit zerbrochener Spitze, mit hohlem Halse *),

mit schlechten Stricken, mit schiefen Wagschalen, bin und her schwankend, mit

einem Magneten verbunden : dies sind die (verschiedenen Arten von) gefalschten

Wagen.

13. Zwei Teile Silber, ein Teil Kupfer heiBt Triputaka (drei Schichten). Wenn
dies an die Stelle von Bergwerksgold (oder Flufigold) gesetzt wird, so heiBt das

Triputakavasaritam (Wegnahme durch die drei Schichten). Wenn (das echte Gold)

durch Kupfer (ersetzt wird), so heiBt dies Sulbavasaritam (Wegnahme durch

Kupfer). Wenn durch vellaka (eine Legierung von halb Eisen und halb Silber),

so heiBt dies Vell. kavasaritam. Wenn durch eine zur Halfte Gold, zur Halfte

Kupfer enthaltende Mischung, so heiBt dies Hemavasaritam (Wegnahme durch eine

Goldlegienmg). »

14. Ein Schmelztiegel mit einem hohlen Boden, Metallausscheidungen (Eisen-

rost), die OBFnung einer Beifizange (oder eines Eamins), eine Ahle und Zange (oder

eine ahlenartige Zange), eine jongani und Natriumsalz (fiir chemische Prozesse)

:

dies sind die Mittel zur Unterschlagung (Wegnahme) von Gold.

15. Wenn vorher aufgeschutteter feiner Sand®) nach dem (absichtlichen)

Bersten des Schmelztiegels aus der Pfanne aufgelesen und (die ganze Masse) nach-

her zusammengeschmolzen wird; oder wenn bei der Prufung einer Menge von

Goldsachen‘) ein silbemes Stuck (mit einem goldenen) vertauscht wird, so heiBt

dies Abzapfen (vgl. 11). Ebenso wenn feiner Sand (Goldsand) mit Sand von einem

unedeln Metall vertauscht wird.

16. Petaka (vgl. 11), sei es fest oder lose, geschieht beim Loten, Amalga-

mieren und Zusammenfugen (Plattieren). Wenn ein Bleistuck (Bleimiinze) mit

einer I-age von Gold uberzogen und innen mit Lack verkittet wird, so heiBt dies

fester Petaka. Das namliche Verfahren mit (bloBem) Aufeinanderlegen (ver-

Echiedener) Lagen heiBt loser (Petaka).

1) Oder „knotenreich“, nach der Lesart upakaniini und dem Komm. bei

Sorabji.

2) Nach dem Komm. und Sorabji ein metallenes Kastchen oder hohles

Bohr zum Verbergen des gestohlenen Goldes.

3) Nach Sh. S. handelt es sich um kleine Stiicke unedeln Metalls, nach

Sorabji um aufgeschutteten feinen Sand, mit dem beim Springen oder Umfallen

des Tiegels das fliissige Metall aufgefangen wird.

4) So nach dem Komm. bei Sorabji.

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 3, 25
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17. Beim Amalgamieren -wird eine (mit dem unedeln Metall verbundene)

Platte Oder eine doppelte Lage (von Edelmetall) venvendet. Kupfer oder Silber

wird als Kem der Flatten beim Zusammenfugen (Plattieren) venvendet. Ein

K-upferstuck
,
mit einer Goldplatte uberzogen und (im Feuer) geglattet, heifit

suparsva (schon auf der Oberflache). Ein ebensolches Stuck aus Kupfer oder

Silber, mit einer doppelten Platte von Gold (oben und unten) uberzogen- und im

Feuer geglattet, heifit uttaravarnaka (von schonster Farbe).

18. Die beiden Arten (von petaka) kann man durch Erhitzung oder durch

Aufstreichen (der Munze) auf dem Probierstein erkennen, oder an dem Fehlen

eines Gerauschs beim Zerschlagen oder durch Bearbeitung mit einer atzenden

Flussigkeit ^). Den losen (petaka) stellt man fest durch ein Bad in (dem sauren

Saft von) Badaramla oder in Salzwasser. Soweit der Petaka.

19. In einem teds massiven teils hohlen Gegenstand bleiben Stuckchen von

Goldsand®) oder eine Paste von Zinnober in erhitztem Zustand haften. Auch an

einem ganz kompakten Gegenstand bleibt eine Mischung von (metaUischem) Sand

oder eine Paste von rotem Lack und rotem Blei^) in erhitztem Zustand haften®).

Bei beiden Arten (von Verunreinigung) geschieht die Reinigung durch Gluhen und

Abreifien. An einem mit einer Einfassung versehenen Stuck bleibt Salz haften, wenn

man es durch eine Flamme zusammen mit hartem Kies erhitzt. Hier geschieht

die Reinigung durch Sieden (in einer atzenden Flussigkeit). Eine Schicht von

Talk wird durch Lack mit einem doppelt (oben und unten mit Gold oder Silber)

plattierten Gegenstand verbunden. Bei einem solchen mit Talk (oder Glas) be-

deckten Gegenstand geht, wenn man ihn in "Wasser eintaucht, ein Teil (der keinen

Talk enthalt und daher schwerer ist) darin unter
;
oder man kann mit einer Nadel

in die inneren Schiehten hineinstechen. Edelsteine, Silber oder Gold konnen bei

teils massiven teils hohlen Gegenstanden (mit Nachahmungen) vertauscht werden.

20. Hier geschieht die Reinigung (und Entdeckung) durch Gluhen und
Abreifien. Soweit der Pinka (Vertauschung, vgl. 11).

21. Daher mufi (der Goldschmied) an den Diamanten, Juwelen, Perlen, Ko-
rallen und Munzen ihre Art, Gestalt, Farbe, ihr Gewicht, ihren StofF und besondere

Kennzeichen (Stempel) untersuchen.

22. Bei der Prufung verfertigter (neuer) Gegenstande (von Metall) oder der

Ausbesserung alter (metallener) Gegenstande gibt es vier Arten des Betrugs

:

Hammem, Abschneiden, Abfegen und Ahreiben.
23. Hammern besteht darin, dafi man unter dem Vorwand eines (Betrugs-

versuchs durch) petaka einen hohlen Gegenstand (pir^ita, vgl. 13,22), einen Gold-
faden oder ein Gefafi (von Edelmetall) zerschlagt.

24. Abschneiden besteht darin, dafi man bei aus zwei Lagen bestehenden
Artikeln (dviguTiavastukanam zu lesen) fur das Edelmetall Blei einsetzt und das
Innere ausschneidet.

25. Abfegen besteht darin, dafi man massive Stucke mit Kupfervitriol be-
arbeitet.

26. Abreiben besteht darin, dafi man entweder mit einem Pulver aus einem
der folgenden StoflFe; gelber oder roter Arsenik oder Zinnober, oder mit einem

1) Ebenso.

2) Zu lesen suvarrtamrdvOluka.

3) So nach Sorabji, doch bleibt gandhara unsicher, nach Sh. S. bedeutet
das Kompositum ‘the waxlike mud of Gandhara’.
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Pulver von (zemebenem) Eubin (oder mit Schmirgelpulver) ein Tuch bestreicht

und damit (den metallenen Gegenatand) abreibt.

27. Dutch solche (Bearbeitung) werden goldene und silberne Gegenstande

abgenutzt, doch erfahren sie keine Beachadigung (dadurch).

28. Bei zerachlagenen, zerschnittenen, oder abgeriebenen geloteten Stucken

kann man dutch Vetgleichung mit einem ahnlichen (jedoch unvetletzten) Stuck

(den Vetluat) abschatzen. Bei amalgamierten Stucken (odet bei abgektatzten, nach

der Leaatt avalekhyanam) achneide man ebenao viel, ala davon abgeachnitten wutde,

von einem andeten Stuck ab und beatimme danach (den Vetluat). Vetdotbene

muB man oftmala erhitzen und dann im Waaaet kuhlen.

29. Wegwetfen, Gewichte, Feuer, Amboa (? a. o. 13, 5), Handwetkagetat,

der Arbeitaplatz (?), Fledervriach, Faden, Kleiderfalten *), der Kopf*), der SchoB,

Fliegen (um sie abzuwehren), Hinaehen auf den eigenen Korper, der Blasebalg,

die Wasserschale, die Pfanne: (auffallende Beschaftigung mit diesen Dingen) laBt

auf eine (von dem Arbeiter beabsichtigte) Unterschlagung (?) schlieBen.

30. Bei Silberaachen laBt muffiger Geruch, Anziehung von Unreinigkeiten,

Unebenheit, Harte und Glanzlosigkeit auf Falachung achlieBen.

31. So muB man neue und gebrauchte, verdorbene und von Haus aua

schlechte (Gegenstande von Gold und Silber) untersuchen und BuBen dafur, wie

angegeben, verhangen.

Vergleicht man mit den vorstehenden Angaben die Vorschriften

der medizinischen Werke iiber die Verarbeitung der Metalle und

Mineralien zn Arzneien, so tritt eine iiberraschende Ahnlichkeit

in der Terminologie zu Tage, die sich aber, gerade wie bei der

juristischen Literatur, weit mehr auf die spateren®), als auf die

alien Texte bezieht. So kommt in diesen 3 adhy. des K.A. 9mal

als Bezeichnung des Kupfers hdba vor, das, wie man auch iiber

seinen angeblich lateinischen Ursprung*) urteilen mag, jedenfalls

bisher nur in spaten Texten als Kupfername nachgewiesen ist.

Vielleicht noch wichtiger sind die Hinweise auf das Quecksilber,

das in rasapaha 81, 14 (—12, 1), rasaoiddham 85, 14 (13, 2) und prn-

tilepina rasena (paradena Komm.) 89, 2 (13, 37) deutlich vorliegt. Da
Quecksilber meist aus Zinnober {hingula) gewonnen wurde, das in

Dardestan haufig vorkommt (vgl. Ray, Hist, of Hindu Chemistry

1, 43), so kommt fiir eine ausgiebige Bekanntschaft mit dem Queck-

1) Nach der Lesart cellajollanam nebst Erklarung bei Sorabj i.

2) Glatten der Haare, Kratzen u. dgl. (Komm.).

3) Der in Garbes Ind. Mineralien bearbeitete Kajanighautu
,

zu dem das

K.A. auffallende Parallelen bietet, ist im 13. Jahrh. n. Chr. verfaBt.

4) Nach dem PW. lage sulphur zu Grunde, vgl. Gar be 1. c. 35 zu sulba:

,erschlossen aus dem Lehntvorte sulbari = sulphur, dessen falsche Zerlegung

in sMfia -)- ari „Feind des sulba“ einem sulba in der Bedeutung „Kupfer“ das

Leben gab.“ Doch wie soli das lateinische sulphur nach Indien gelangt sein ?

t’ber die umgekehrte Hypothese, der zufolge lat. sulpur aus sulbari entlehnt sein

soli, vgl. O. Schrader, Reallexikon s. v. Schwefel.

25 *
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silber auch die fiinfmalige Erwahnung von hingula in Betracht.

tiber das Anftreten des QnecksUbers in der alteren indischen

Medizin ist jetzt Hoernles Anmerkung zn Bowerhs. II, 297

t Calc. 1909) zn vergleichen, wonach dasselbe zwar in der Bowerhs.

nnd bei Caraka je einmal, bei Susrnta zweimal vorkommt, aber dock

in Lehrbiichern der aUgemeinen Medizin, selbst spaten Datums,

selten erscheint. Spater ist es bekanntlich das Hauptmittel ge-

worden, vgl. meine Medicin § 26. Megasthenes erwahnt von in-

dischen Metallen nur SUber, Gold, Erz, Eisen nnd Zinn, ahnlich

wie nach den alteren indischen Aufzahlungen. Von den mannig-

fachen chemischen und metaUurgischen Prozessen im K.A. ist be-

sonders die Verbindung von Kupfer und Silber und anderen

minderwertigen Metallen mit Quecksilber und anderen rasa von

Interesse, well dadurch das Goldmachen, eine Verwandlung unedler

Metalle in Gold zugleich mit vielfacher Vermehrnng des nrsprung-

lichen Gewichts, hewirkt werden soil, die ganz den Lehren der

abendlandischen Alchimie entspricht, vgl. o. 12, 2, 4 und 13, 2, dazu

„Der Stein der Weisen“ in der Festschrift an E. Windisch, 103 f.

Auch Ray, der das Alter der indischen Alchimie und latrochemie

sehr hoch schatzt, kennt keinen alteren Sanskrittext dariiber als

das nepalesische Kubjikatantram in einer nepalesischen Hs. angeb-

lich aus dem 6. Jahrh. n. Chr. (1. c. II, XLII £F.}.

So ergeben die Parallelen in medizinischen Texten ebenso wie

die Analogieen in den joristischen das Bild einer viel jiingeren

Stnfe der Anschauung, als man in einem Werk des 4. Jahrhunderts

V. Chr. erwarten sollte. Ungeteilte Zustimmung hat ja die Autor-

schaft des Ministers Canakya, des indischen Bismarck, bei indischen

Gelehrten gefanden. Sollte dabei aber nicht etwas der indische

Nationalismus mitsprechen, der die Errungenschaften der indischen

Kultur in moglichst friihe Zeiten zuriickschieben mochte ? Bei den

Dharma^astras dringen wir nirgends bis zu den wirklichen Ver-

fassernamen durch, bei den nahe damit verwandten Artha^astras

wird es nicht anders sein.



Die Formel „Glaube, Liebe, Hoffnung“ bei Paulus.

Von

R. Reitzenstein.

Vorgelegt in der Sitzung am 8. April 1916.

In dem neusten Heft der PreuBischen Jahrbiicher (Band 164,

S. 1 ff.) hat V. Harnack vor einem weiteren Publikum iiber den

Ursprung der Formel „Grlaube, Liebe, Ho£Pnung‘‘ gehandelt nnd
dabei einen doppelten Angriff gegen mich gerichtet. Ich soil

durch wissenschaftliche Hypothesen die Originalitat der christ-

lichen Religion mehrfach schwer verletzt haben nnd soli in meinem
Bach „Historia monachonim and Historia Lausiaca'^ gegen die erste

Pflicht jedes Forschers, das ihm bekannte Material fiir seine Be-

haaptungen vorzulegen, in ganz uabegreiflicher Weise verstoBen

haben, nnd zwar in einem Falle, in welchem dieses Material zwin-

gend gegen mich sprache. Es handelte sich um eine dort beilanfig

gegebene Deutnng der Worte des Paulus I. Kor. 13, 13 vuvl Se

{isvsi iticjttc, IXjric, 'ca tpia zadza' [isiCcov Ss tootiov iy/xinj.

Auf den Vorwurf, die Originalitat der christlichen Religion

schwer verletzt zu haben, der ohne nahere Angaben auch auf

meine fruhere Tatigkeit ausgedehnt wird, gehe ich an diesem

Orte nicht ein. Nur fiir „ einen groBeren Leserkreis“ bestimmt, muB
er wohl oder iibel vor diesem verhandelt werden. SoUte er doch

recht eigentlich die Personlichkeit verletzen nnd zugleich, an dieser

Stelle vorgebracht, durch ein autoritatives nnd unkontroUierbares

Urteil nach auBen diskreditieren ‘). Persbnliches scheidet hier aus.

1) Die Redaktion der Preufiischen Jahrbucher, die ich um Aufnahme einer

Darlegung des Sachverhalts bat, hat sie mit der Begrundung abgelehnt, daB ihre

mehr der allgemeinen Bildung als der Fachwissenschaft dienende Zeitschrift Ar-

tikel von zu weit gehender philologischer und theologischer Griindlichkeit nicht
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Auch gegen den zweiten Vorwnrf, den ich vor jenem grofieren

Pnblikum mit beriicksichtigen mn6te, weil er den ersten verscharfen

soUte (vgl. V. Hamack S. 13. 14), werde ich in diesem Anfsatz

nicht viel mehr sagen. Er bernhte anf einer willkiirlichen Mi6-

dentnng meiner Worte, die nach v. Harnack enthalten sollen, die

Znsammenstellnng der Begriffe Glanbe, Biebe und Hofinnng, ja

die Begriffe selbst babe Panins ans einer hellenistiscben Mysterien-

religion entlehnt, wahrend ich nnr von dem einen Verse gesprochen

babe, der bei ihm diesen drei Gotteskraften iiberraschender Weise

ein Bleiben im Jenseits znschreibt nnd zngleich,allein eine For-

mel bietet. Er bernhte ferner anf der Uberzengnng v. Harnacks,

was er selbst vorbrachte, sei ^Material" fiir diese Frage, d. h. be-

einflnsse irgendwie ihre Entscheidnng. Sollte diese Uberzengung

ihm erschiittert werden, so wird der in konziliantesten Formen^)

nnd krankendstem Sinn vorgebrachte Vorwnrf wohl von selbst

wegfallen. Mich beschaftigen also hier nnr die sachlichen Anf-

stellnngen v. Harnacks iiber den Ursprnng der Formel „Glaube,

Liebe, Hoffnnng“ und sodann die philologische Interpretation des

„Hohen-Liedes von der Liebe“, I. Kor, 13.

1 .

Den Ursprnng der Formel „Glanbe, Liebe, Hoffnung“ will

V. Hamack ans einem Vergleich mit der trinitarischen Bekenntnis-

formel gewinnen „Gott Vater, Sohn nnd Geist“. Es ist klar, wie

er dabei den Begriff Formel fafit; er bezeichnet sie spater als

Idee oder Schbpfung. Wie sich nnn nach ihm die trinitarische

Bekenntnisformel ans zwei binitarischen Formeln „ Vater nnd

Sohn“ nnd „Vater nnd Geist“ dnrcb eine Art Addition nnd zn-

gleich anf Grund eines Empfindens fiir die Vollkommenheit der

Dreizahl entwickelt haben soU, so die Formel „ Glanbe, Liebe,

Hoffnnng“ ans zwei ahnlichen binitarischen Formeln „Glanbe und
Liebe“ nnd „Glanbe nnd Hoffnung". Ich bin gegen solche Beweise
dnrch einen Vergleich miBtranisch, znmal wenn der Vergleich hinkt.

In der Verbindnng der drei Begriffe Vater, Sohn nnd Geist ist

im Bekenntnis der formelhafte Charakter von selbst gegeben : drei

verschiedene Begriffe, nnd nnr diese drei, geben eine hohere Ein-

anfnehmen konne. Da die Redaktion der Historischen Zeitsehrift die Annahtne
dieses Aufsatzes glitig zngesagt hat, wird wenigstens ein TeU der Leser sich dort
iiberzeugen konnen, wie v. Harnacks Vorwurfbegriindet und wie er eingefuhrt war.

1) Popularer ist die Form in den Aufsatzen, die sich an ein engeres Publi-
kum wenden, so in der gegen mich gerichteten Bemerkung in den Sitzungsbe-
nchten d. Kgl. PreuB. Akad. zu Berlin 1915 S. 541, 2.
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beit; das wird bei der Nennung dreier Tngenden dorchaus nicbt
inmier der Fall sein

;
die altcbristlicbe Literatur bietet, wie v. Har-

nack selbst andeutet, eine Fiille der verschiedensten Kombinationen
and Zablensysteme (von 2 bis 12). Femer, bei dem Glaabens-
bekenntnis mocbten altere Verbindungen wie „Vater und Sohn“
Oder gar „Vater und Geist“, also eine Verbindnng, die nrspriing-
lich sicher keine Formel ist, dem Wesen der Sacbe nacb
als Formeln oder vielmehr als Material fur die Formel gefaBt

werden; bei Aufzahlungen von Tngenden ist das durchaus nicbt

notig. Nur eine fast uneingescbrankte Herrscbaft zweier binita-

riscber Formeln konnte bier den AdditionsprozeB verlangen. Ein
bloBer Nacbweis der Existenz der BegrifFe wiirde nicbt geniigen.

Sie sind an sich in jeder individuellen Religion natiirlicb und
daber fast iiberall nachweisbar; auffallig werden sie nur durcb
die Bescbrankung auf eine bestimmte Zahl. Nur bierin kann das

Wesen der Idee oder Schopfung oder Formel im engern Sinne

liegen. Von Harnack ist bierauf nicbt eingegangen, sondem fol-

gert aus seinem Vergleich sofort: da die drei Begriffe neben ein-

ander — er sagt die Formel — „Glaube, Liebe, HofPnung“ sich

schon in dem frlihsten Briefe des Paulas (I. Tbess.) finden, so

ist die Formel vielleicbt sogar vorpaulinisch und miissen die beiden

binitarischen Formeln „Glaube imd Liebe“ und „Glaube and Hoff-

nang“ noch alter sein; sie reichen, wenn wir das auch fiir die eine

literariscb nicbt voll erweisen konnen, sicher bis in die Urzeit des

Christentums zuriick. Nun ist freilich auch fiir die trinitarische

Formel irgendwelche Herrscbaft in der Literatur*) nicbt erweis-

bar; aber da diese „Sch6pfang“ in junger Zeit allgemein ange-

nommen ist, konnen wir uns mit der Annahme helfen, daB die

Gemeinde die trinitarische Formel sofort nacb ihrer Auf-
stellung als beste Devise der christlichen Frommigkeit und
tiberzeugung erkannt bat

;
sie nannte nacb den einzelnen Begriffen

sogar ihre Frauen. So erhielt sich in einer gewissermaBen unter-

literarischen Schicht jene Uridee des Christentums, in der es sich

am originellsten und vollkommensten auspragt, durcb andertbalb

Jahrhunderte, bis endlich die Theologie ihre Abneigung aufgab

und diese Idee rezipierte. So der Gedankengang v. Harnacks, so

weit icb ihn aus seiner Darstellung zu deuten vermag.

Zugrunde liegt, soweit icb sehe, trotz einzelner Berichtigungen

und Zusatze eine von A. Resch „Agrapha“, Texte und Unter-

1) Von Harnack sagt; „in der Theologie“ und nennt die Apologeten. DaB
die Bescbrankung falsch ist, werde ich unten erweisen.
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suchungen
,
Bd. 30 (X. F. 15) ,

Heft 3 , S. 153 ff. vorgetragene Be-

hauptung. Ihr hat v. Hamack Grrandauffassung and Methode, die

Mehrzahl der Zitate nnd die Aniasse za MiBverstandnissen and

Fliichtigkeiten entnommen. Xor hatte Eesch einen anderen Aus-

gangspnnkt, der seine dem Philologen befremdliche Argumentations-

art bestimmte. Er glaubte, da6 jene seltsamen Predigten nnter

dem Xamen des Macarius (hom. XXXVII Anf.) ein Herrenwort

bezeugten: l;riiJ.sXsiad£ ;ctat£<«); xal iXxtSoi;, St’ wv -/swirat rj fiXo-

lisoc xai tXav^ptaKo? SiyiTni -fj rijv attbvtov Cwrjv Ttotpr/oooa ^). Eesch

hielt es fiir echt und snchte durch eine kritiklose Sammlung aller

friihchristlichen Stellen, an denen die drei Begriffe in beliebiger

Entfernung von einander und in beliebigen Znsammenhangen vor-

kamen, zu erweisen, schon Jesns konne so gesprochen haben. Auf
die Formel, die ja in dem vermeintBchen Herrenwort gar nicht

liegt, kam ihm nichts an; die einzige Stelle, wo sie sicher ist

(I. Kor. 13, 13), stand bescheiden am Ende der ganzen Eeihe. Fiir

V. Harnack ist diese Stelle nnd die Formel die Hauptsache, das

Logion hat er aufgegeben, das „Material“ aber groBenteils beibe-

halten, ja noch erganzt. Den urchristlichen Ursprnng der Formel
mu6 nun ihre Herleitung aus den zwei binitarischen Formeln er-

weisen, d. h. das Fundament Eeschs ist aufgegeben, oder viehnehr

durch eine Hypothese ersetzt, der Oberbau ist geblieben und noch
etwas starker belastet. Ich priife zunachst, ob die Hypothese ihn

iiberhaupt noch tragen kann.

Vorher freilich miissen wir uns iiber den BegriiF des Wortes
Formel klar werden, der durch den in mehr als einer Hinsicht
schiefen Vergleich mit der Bekenntnisformel so unklar geworden
ist, da6 man von Schopfung einer Formel im verschiedensten Sinne
reden und auf ganz verschiedene Weise meinen kann ihren Ur-
sprung zu beweisen. Hier liegt, glaube ich, die Ursache jener Mi6-
deutung v. Harnacks, die ich im Eingang erwahnte. Wenn in
Athen die vier Tugenden ivSpsia, ow^ppooovrj, Stxatoa'ivTj, ypdvTjotc fiir

die Kardinaltngenden erklart werden, mit dem Zusatz, da6 die
(ppovYjat? die Grrundtugend ist, so erkenne ich hierin eine Idee und
kann den Lehrsatz selbst als Formel bezeichnen. IViirde ich ihre

1) tber das Logion selbst verliere ich kein Wort; wer die sprachliche Ent-
wicklung im friihen Christentum etwas kennt, muB es fur jung erklaren. Zudem
hatte schon Ropes richtig betont, daB die einfiihrenden Worte des Macarius gar
nicht besagen, daB er ein uberliefertes Wort anfuhren wolle; Reschs Gegen-
grunde zeigen nur den Mangel jeder philologischen Schulung, etwa wie die kbst-
ic ungnechische Textgestaltung, die er im gleichen Zusammenhang fur Barnab.

vorschlagt. Ich kenne keinen Forscher, der das Logion noch rerteidigt.
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Erfindung dem Plato zusprechen, so konnte ich wohl nicht damit

meinen, da6 er die Begriffe erfunden oder sie zuerst als ^Tugen-

den“ bezeichnet babe. Ein Verweis aaf den Preis einer einzelnen

ans alterer Zeit wiirde mich nicht widerlegen, anch nicht die Be-

obachtung, dafi sehr viel altere Grabepigramme in Attika schon

zwei Begriffe vereMgen und vom Manne immer wieder sagen: „er

war tapfer im Kriege und mafivoll im Frieden^ (aYaS’oo xat aw-

^povo? avSpo?) oder von seiner apst-ij yjSs aotoypoaovY] reden. Ich

wiirde hochstens anerkennen : solches Empfinden lag Plato besonders

nahe. Aber weiter: anch aYadoii xal aw^povoc aySpds kann ich als

formelhaft bezeichnen, zunachst im sprachlichen Sinne; es wieder-

holt sich ja in Attika ziemlich oft und wird sogar Vorbild fur die

Scipioneninschrift fortis vir sapiensque. In gewissem Sinne sogar

als sachliche Formel. Die beiden Eigenschaften treten fiir das

allgemeine Empfinden bier so besonders hervor, daB unter dem
metrischen Zwang zu kurzem Ausdruck nur sie erwahnt werden*).

1) Die Frage tautologischer oder gegensatzlicher Verbindung spielt dabei

eiae gewisse RoUe; je naher sich die beiden unter sich verbiindenen Begriffe

stehen, um so klarer ist der Charakter der rein sprachlichen Formel So steht

neben dem Lob des Mannes dpaSio; xzl jtbopiov spater ein ahnlich doppelgliedriges

Lob der Frau auxppuiv xal (besonders cbarakteristisch Kaibel 60), iu dem
die beiden Adjektiva einander weit naher stehen ; es ist wohl Nachbildiing. Klarer

wird ein modernes Beispiel sein. Fur uns ist „Glauben und Wissen" eine sach-

lirhe Formel, die Verschiedenartiges
,

ja Gegensatzliches verbindet. Fiir den

Dichter des Kirchenliedes „Nun weiC und glaub ich feste, Ich rubm's auch ohne

Scheu, Dafi Gott, der Hdchst und Beste, Mir gilnzlich gunstig sei“, ist es eine

rhetorische Formel, die keinerlei Zeugnis fiir das Alter und die Verbreitung der

sachlichen (Glauben und Wissen) bictet. Aber diese rhetorische Formel ist noch

sonst lehrreich. Sie zeigt, wie wenig bei stilistischen Entlehnungen der Inbalt

mit entlehnt zu sein braucht. Ich empfinde Paul Gerhardt hier beeinflufit von

der lateinischen Rhetorib, die diese tautologischen Verbindungen seit ihrer

Urzeit besonders liebt (vgl. Cato Or. fr. 1, 1 scio ego atque iam pridem cog7iovi atque

intellexi atque arbitror) und werde durch die Wahl der beiden Epitheta Gottes

darin bestarkt. Ich hore in Zeile 3 und 4 detim optimim tnaximum mihi plane

propUium esse, weifi, dafi Paul Gerhardt lateinisch las und dichtete, und verfolge

mit Interesse, wie man mit glucklichem Empfinden aus einem recht bankelsange-

rischen Parallelgedicht („Ich hab oft bei mir selbst gedaeht") fur die zu latei-

nische Wendung „ganzlich gunstig" eingesetzt bat „Freund und Vater“, und wie

das Lied uns nun in dieser Gestalt lieb und vertraut geworden ist. Weim ein

Gegner, ohne die Zusammenhange zu erwahneu, einem Laienpublikum berichtete,

ich „verletze“ die Originalitat Paul Gerhardts oder gar des Protestantismus und

leite seine Aorstellungen von der Erhabenheit und Giite Gottes aus dem Knlte

des lupiter optimus maximus ab, wahrend diese Vorstellungen nicht nur urchrist-

lich, sondern zngleich unser teuerster Besitz und das einigende Band der zer-

spaltenen Christenheit seien
,

so wiirde ich das fiir eine etwas voreilige Polemik

halten.
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Fehlte dieser Zwang, so konnten natiirlich auch andere hinzutreten;

eine Idee liegt nicht zugrxmde, wenigstens nicht so, wie in der

platonischen Formel. GreseUen sich ihnen in Malmreden oder En-

komien Boch andere, individnellere Eigenschaften oder Epitheta,

so werde ich von Formeln iiberhaupt kanm mehr reden. Nun ge-

hort nock dem vierten Jahrhnndert eine Grabschrift (Kaibel 54)

o'.zaioouvTic xai awippoaovK]? apeTfj? is. Ich werde kanm daraus

schliehen, dab sich schon in vorplatonischer Zeit aus der binitari-

Echen eine trinitarische Formel gebildet habe nnd Plato sie annahm,

etwa wed er den Theognis schatzte, in dessen Sammlung sich ja

ein Spruch (147) findet ev Ss Sixatoanv-jj auXXT()PS7]v iraa’ apstv) saw,

endlich, dafi er aus anderen Formeln anf Grand einer Vorliebe fur

die Vierzahl als VoUzahl die (pp6r^G'.<; zugefiigt habe; die attische

Komodie zeige ja Frauennamen wie ^povijatov (nnd wohl auch

^pdvTjatc). Das Bdd, welches wir anf Grand derartiger Behaup-

tnngen von der Entwicklung der griechischen Ethik empfingen,

ware abenteuerlich
;
auch geniigte Plato selbst, um es zu widerlegen.

Wenden wir nun den Blick zu der Formel „Glaube, Liebe,

Hoffnung‘‘. An einer einzigen Stelle des Neuen Testamentes,

I Kor. 13,13, erscheint sie in dem Sinne einer „Idee“, also wirk-

lich als Formel. Dagegen wird in einer immerhin groBeren An-

zahl von Stellen Glaube and Liebe als besonders wichtig hervor-

gehoben, ja die beiden Tugenden verbinden sich nicht ganz selten

zu einer Quasi - Formel, etwa wie in dem Beispiel aYad-oo xal aw-

tppovQi; avSpd?. Im zweiten Jahrhxmdert werden sie sogar von Ig-

natius als echte Formel gebraucht, vgl. Eph. 14 wv ooSsv Xavdavsi

idv Tslsiw? eig ’Injooov Xpcotov s^^TjTS TTjv Ttiativ xai tyjv ocyamjv,

T]ui: loTiv dp’/i] xai teXo?’ ipX'^i xioTn;, teXo? 31 AyaTzr}, rd

6s Soo ev svoTTjtt pevdiieva bed? lottv rd 6e dXXa xdvta el? xaXoxapa-

biav dxoXoobd lauv. Das ist eine „Idee“, eine Lehre, wie jene

Lehre von den vier Kardinaltugenden
;

sie wird sich uns freilich

in dieser Form als heUenistisch erweisen. Die einfache Hervor-
hebung and Zusammenstellung der beiden Begriffe hat niemand
liir heUenistisch erklart and niemand je die grundlegende Be-
deutung der Begriffe fiir das Christentum bestritten.

Anders steht es mit der angeblichen Formel „Glaube und
Hoffhung**, deren Existenz v. Harnack fiir das Urchristentum
nachweisen wUl. Es ist die Grnndlage seiner ganzen Beweis-
fhhrnng und das Neue in ihr. Beide Begriffe grenzen nahe an
emander, ja sind je nach des Auffassung des Wortes mam; fiir

ernzelne Autoren und Zusammenhange fast synonym, vgl. Hebr.
11, 1 eoTi Sk niazii IXxtCojisvwv Oxdotaai?, irpaYp-atcov eXe^XOC oo pXe-
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itotievioy (vgl. die Fortsetzmig besonders v. 7 nnd 27). Es ist

schwer denkbar, wie sie iiberhaupt eine Formel, sei es auch nur
in dem nentestamentlicben Sinne von „Glanbe nnd Liebe“, bilden

bonnen. Ich muB wortgetreu anfiihren
,

wie v. Harnack die

Existenz nnd das Alter dieser befremdlichen Formel beweist

(S. 10. 11).

Paulus schreibt Bom. 15,13: „Der Gott der Hoffnung erfulle

euch mit aller Freude nnd Frieden im Glauhen, auf daH ihr liber-

fluji haben nioget an Hoffnung‘‘; Gal. 5,5: „Aus dem Glauhen
entneJimen wir die Hoffnung“; Koloss. 1,J23: „Beharrt auf dem

Glauhen ... nicht wanicend von der Hoffnung^ ; 1. Petr. 1,21:

„Auf daji euer Glauhe undHoffnung sei auf GotP ; Hebr. 6, Ilf.:

„Zur Vollhereitung der Hoffnung durcli Glauhe mid LangmuP

;

Tit. l,lf.: „Nach dem Glauhen der Erwahlten . . . auf Hoffnung
des Lehens‘‘ ; 1. Clemens 58: „Gott, der Herr Jesus Christus und der

M. Geist sind der Glauhe und die Hoffnung der Ertcdhlten‘^

;

Barnabas 1: „Die Hoffnung auf das Leben ist Anfang und Ende
unseres Glaubens“. Each diesen und anderen Stellen kann es nicht

aweifeUiaft sein, dafi „Glaube und Hoffnung^ eine uralte, u-ahrschein-

lich schon hinter Paulus liegende Formel in der Christenheit war.

Also stand die Hoffnung von Anfang an beim Glauhen, und sogar bei

der Liebe kam sie als ihre Ergdnzung sum Ausdruck. „Die Hoff-
nung macht nicht su schanden“, schreibt Paulus (Bom. 5,5); „denn

die Liebe Gottes ist ausgegossen^ und Barnabas (c. 1, 4) spricht von

„der Liebe auf Hoffnung des Lebens".

Ich zweifle nicht, daB das „weitere Pnbliknm“ dnrch die immer

wieder in Sperrdrnck neben einander gestellten Worte iiberzengt

ist. Aber wie lauten die Stellen denn wirklich?

1) Kom. 15, 13 6 Se iXuiSoc jrXTjpwaai 6[i.ac itdoYjs

xai £lprjV7]i; iv t(j) mazsbsiv, st? zb jcspwaeoetv 6(iac iv iXiriSi iv Su-

vd[i.£t itveoixaro? 017100 . Lietzmann iibersetzt; „Grott aber, von dem

die Hoffnnng kommt, erfulle ench mit aller Freude nnd Friede,

indem ihr glanbt, auf daB ihr reich werdet an Hoffnung dnrch die

Kraft des heiligen Geistes". Die Anderung der Infinitivkonstrak-

tion znm Snbstantiv macht an sich wenig aus; aber von einer

Formel kann doch wohl nicht die Rede sein ; wer in Frieden
nnd Freudigkeit glanbt, hat vollere Hoffnung.

2) Gal. 5,5 Y®P ^VEopiau ix ziazetm; kXmda StxatooovT]?

dx£xS£xdp,£da. Hier ist dnrch die Unterdriickung des Genetivs,

den selbst Resch beibehalt, der Sinn vollkommen geandert. Der

Znsammenhang ist: wer sich als Christ beschneiden laBt, ist ver-

pflicbtet das ganze Gesetz zu erfiillen
j

Christas ist fur den wir-



374 R. Reitzenstein,

kungslos, der aus dem Gesetz sich selbst rechtfertigen 'will
;
er ist

von der Gnade (yipi?) ausgeschlossen. Denn wir Christen empfangen

nnr anf Grand des Glaubens Hoffnnng auf Gerechtigkeit, d. h. eine

zukiinftige Gerechtigkeit. Wie in dem ganzen Briefe entsprechen

sich auch hier Glanbe and Gerechtigkeit, nicht Glaube and Hotf-

nung; bezeichnet hier gar nicht die Tagend. Jeder Gedanke
an eine Formel ist abzulehnen.

3) Kol. 1 ,
20 ff. czi euSo'/rjasv . . . Mpaar^oat bp-a; 6L~(iooi v.cd

y.'jX avcYzXrjTOo; zatcVtoff'.ov abrou, si' fs sTttp.svs'Cs 'rjj Trtats'.

'Ts&sjj.sX'W'isvo'. xal s5pato'. xal per, pLSTaxtvo6p.svo'. aitb TfjC iXTCtSo?

to5 so oiy y s'a L 0 0 ob ijXouaats, ton XTjpoxd'^VTOs kv sraayj xtiast

fpj OTTO zbv obpavdv, ob sysvop.TjV iyd) UaiiXoi; S'.dxovoi;. Auch hier

schlieBt der Znsatz bei iXxl? jede formelhafte Beziehung der

beiden weit von einander entfernten Sabstantive Jttart? and
ans

;
eine Formel miiBte ganz anders wirken^).

4) I. Petr. 1, 18 f. stSots? ozi ob (p'&xpzoig, apyopiep ypoaitp, IXo-

xp(bd'7]Ts . . . aXXa -ripL'C}) atp,att . . . XpeoTO’j, jrposYvwopisvoa {isv Ttpb

xata^oX’^C x6a[i.0'j, ttavspw^svto? 31 erc’ eoyizoo z&v yp6vu)v Sd b[tac

too? abroo ^tiotob? si? &s6v tov lYstpavta (xhzbv kx vsxpwv xal SdSav

abx^ Sbvta, woxs riiv ^ttottv b[i»v xal IXrclSa sivac si? d’sbv. Es ist die

einzige korrekt iibersetzte Stelle; zwei eng verwandte Begriffe

sind neben einander gestellt, vielleicht weil mit der Tatsache, daB

Gott Christas wieder erweekt and verklart hat, sich die Erwartung,

das Gleiche selbst zu erleben, verbinden soli, vielleicht nur der

Fulle halber. Fiir eine Formel spricht nichts.

5) Hebr. 6, 11 f. sTn^opioajisv §s ixaaxov 6[in)v tijv abrijv IvSslxvu-

adai oxooStjv upo? rXTjpopopiav v^? IXirlSo? aypt xsXoa?, tva [J.Tj vwd'pol

Ysvyjads, p.'.nTjTal Ss xwv Sta Ttlaxso)? xal [taxpo^opila? xXTjpovopLobvxoov ta?

sTcaYYsXla?. Keine Beziehnng der beiden fraglichen Substantive anf

einander ist spiirbar. Das Wort irfati? verbindet sich, wie die

Fortsetzang zeigt, eng mit {i.axpo^op,la, das Wort IXtcI? bezeichnet
das Gehoffte. Die Ubersetzung entstellt den Sinn.

6) Titas 1, 1 IlaoXo? SooXo? 0’soa, d^tdaxoXo? 8s Xpicszob ’Itjooo

xaxa ^rtaT'v IxXsxiwv d'soo xal cxtYvwatv dXTjd'Sia? v^? xar’ sbas^sioLV

sx IXjt'.Si Cwf^? atwvtoo, ryj Ixr^YY^lXaro 6 onjfsuSij? dso? zpb ypovav
aicrtVKOv. Verbunden sind iclati? and IjriYvwat? dXYjd'sla? (Glaube und
VoUerkenntnis der Wahrheit), zu letzterem Gliede zugefiigt ist

xat soaspscav Itc iXzrlSi Z<Affi alwv’oo. Eine Formel ist nie daraus
zu gewinnen. Die suospsta hat ihren Grand in der Hoffnung.

1) Vgl. Ephes. 3, 17. 18.

2) Auch darf man zweifeln, ob i\^l- uberhaupt hier als Tugend gefaBt ist
d mcht objekUv „das YerheiBene“ bedentet

EiarreXtaftelsa).
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7) I. Clemens 68, 2 wird in der Ubersetznng v. Hamacks wohl

jeden Leser befremdet haben: „Grott, der Herr Jesus und der

heilige Geist sind der Glaube und die Hoffnung der Erwahlten“.

Uberliefert ist: C'^ T®P ° o xoptoc ’Itjoooc Xptatoc 'zai to

OTEopLa to Yj ts states ’(•at ^ sXstc twv euXsxtwv ott 6 sotvjaas sv

tas£tvo^poa6v'i[i ptet’ sxtEvous IststXEias ap.£tap.£X7jtQ)c tot oso too ^eoo

SsSop,£va Stxattbpatot xat spoataYp.otta, ootos IvtetaYptevos xat sXXoYtfK)?

satai £ts tbv otptS'p.bv twv a<ji)Sop.svwv Stot ’Itjcou Xptatoo, also dentscb:

jDenn so wahr Gott und der Herr Jesus Christus und der heilige

Geist leben, lebt auch der Glaube und die Hoffnung der Erwahl-

ten *), dafi wer in Demut . . . erfiillt hat, dieser eingeordnet und

eingerechnet werden wird in die Zahl derer, die durch Jesns

Christus das Heil finden“. Die feierliche Rede rechtfertigt die

tautologische Verbindung states xat iXsts (stotEoto xat sXstCai ott).

Von einer Formel ist nicht die Rede.

8) Barnabas 1, 6 tpta ouv SdYP-ata iattv xoptoo Cwr^c’^) iXsts, ^PXV

xai tsXos siatEws r^p-tuv, xal StxatoauvTj, xptasois ipXV tsXos, <xal>

otYasT], <p.st’> euypoaovYjs ®) xat aYaXXtdasws sp^wv StxatoaDVTjs p.aptopta.

Hier liegt wirklich der Versuch, eine echte Formel zu bilden, vor

und das ist fiir die Beurteilung spaterer Stellen entscheidend. Die

Formel lautet iXsts, Stxatoaovrj, aydrrri. Siehat v. Hamack iiberhaupt

ubergangen *). Das Einzelglied, was er ans ihr herausbricht und

in der tlbersetzung selbstandig macht, kann eine Formel gar nicht

sein, wenn es auch auberlich einer Formel angeglichen ist. Man

vergleiche Ignatius Eph. 14 (oben S. 372); der Unterschied ist

sofort klar. Wenn dort die starts die dp^Yj, die iydm} das riXos

der CwT] ist, so sind zwei Dinge die notwendigen Bestandteile

eines dritten (Wesen der Formel); wenn ein Ding Anfang und

1) D. h. sie existieren wirklich, sind kein leeresGerede (estis, io, superi)-. die

CAJ'y ikrli I. Petr. 1,3 laCt sich z. T. von hier erkliiren
;

in der feierlichen Ver-

sicherung wird die anreibeude Satzform anstelle zweier korrelaten Satze gewahlt.

Da6 der lateinische Ubersetzer das verkenut, besagt nichts. Moglich ware viel-

leicht; lebt auch der Geist (in der Gemeinde) und der Glaube u. s. w-.

21 Man kann schwanken, ob nicht zu azt's gehort (vgl. v. 4 ilT.ihi

C(uf,; ai>-oOj. Aber dadurch wiirde der rhetorische Bau der Formel zerstbrt, urn

den sich der Autor offenbar Muhe gibt (vgl. den Chiasmus im Folgenden). So

ist richtiger nach v. 3 dzo too zXoooio’j ttj; ayazr^i xoph’j (vgl. fiir den Vers Kbm.

5, 5) auch hier zu schreiben x’jpioj ScjTjs.

3) Die Erganzung seheiut notwendig.

4) Seine friiheren willkurlichen Textanderungen (Ausgabe von 1875) hat er,

wie die Ubersetznng zeigt, aufgegeben. Pie uberlieferte Formel ist antipauli-

nisch ihr Sinn klar, wenn man die ahnlichen trinitarischen Formeln vergleicht

(unten S. 388); Hoffnung auf ewiges Leben veranlaBt die s-iiTpo'frj -p« ilsd-;, es

folgt gerechter Wandel, dann als Vollendung die Liebe.
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Ende eines andem ist, so ist es mit ihm identisch, macht dies

andere aus. Wir sehen das gut an dem von den Herausgebern

z. T. mifiverstandenen Parallelsatz Sixattoaovr] xpiosox; ap/ij xal tsT-o?.

Die alttestamentliche tautologische Verbindong SixatLOobyir] xai xptoi?

(xpiga) wirkt ein
;
der Aator zerlegt sie aus einem rein rhetorischen

Interesse; ebenso erne tautologische Verbindung iXm? xai iriottc.

Fiir dYocCT) steht ihm kein Synonym zur Verfiigung; so setzt er

eine tautologische Verbindung im Genetiv dazu. Von einer be-

grifFlichen Eormel finde ich auch bier keine Spur.

9) Fiir eine Eormel „Liebe und HofPnung^ verweist v. Hamack

auf Itom. 5, 3fP. si Sores on d'Xtcfi's o;rop.ovTjy xarspY^Cs"

rat, 6s uuo[j.ovYj Soxtfti^v, ^ 8s 8oxi[i7i IXrcLSa, Ss IXitis

oh xaxaio^ovst, ott ayiicri row d’soo EXXS)(i>Tot Iv tats xapSlais ':^p.u>v

Std itVEop-atos aYiou too Sob-evtos Man braucht nur den von

V. Harnack weggelassenen und daher von mir in Sperrdruck ge-

gebenen Vordersatz zu lesen, nm zn erkennen, dab IXxts sich nicht

auf ifaxT], sondern auf oxojtov^ und Soxip-Vi bezieht. Der begriin-

dende Satz hangt nicht mit dem BegrifP IXitts, sondern lediglich

mit dem Verbum ou xatata)f6vsi zusammen (sie laBt nicht zu schan-

den werden, denn Gott hat seine Liebe ja schon mit seinem Geist

uber uns ergossen, vgl. v. 8). Auch wiirde doch die Erwahnung

der Liebe Gottes zu uns neben der IXt:!; nie auf die „Eormel"

ayATcrj xal iXxts weisen.

10) Barnab. 1, 4 dva^xaCop-at
,

. . bp-as, ott p.sYdtX7] Trtotts

xal dYdxTf] i^xatocxet kv 6p.tv sXiciSt Cw^s abtoo wird zunachst, mir

nach Sinn und Sprache gleich unverstandlich, als „Liebe auf Hoff-

nung des Lebens" iibersetzt und beweist eine binitarische Formel,

wahrend auf derselben Seite die Stelle als Zeugnis fiir die trini-

tarische Formel Glaube, Liebe, HofFnung erscheint. Das kann sie

nun wegen 1, 6 (oben S. 375) sicker nicht sein
;
zwei ganz ver-

schiedene trinitarische Eormeln in nachster Nahe schlagen sich

unter einander tot^). Bei der paulinischen Erwahnung der Trlatts

xal a^axT] der Adressaten fiigt zu demVerbum lYxatotxsl Iv bp.lv

der Verfasser noch einen instrumentalen, bezw. kansalen Dativ

sXirtot Cw'^s hinzu (infolge der Hoffnung auf das Leben in ihm)-);

1) Wohl darum wurde in der Ausgabe von 1875 nach der willkurlichen

Deutung von 1,4 der Text von 1,6 durch ein halbes Dutzend schwerster Ande-
rungen umgebildet.

2) Um des zukunftigen Lebens in Gott willen entfalten sie die Starke der
Liebe. Fur den Dativ 1X7:161 geniigt es wobl auf Athenagoras Suppl. 33, 1 zu
verweisen. Genan den gleichen Gedanken druckt Kol. 1, 4. 5 aus zr^^ dYdx.)v 9]v

e/exe eij Txavxa; tous dfioui 8 ta tt)v iXtrioa XTjv d7T0*ct(jL^vT|v u,uTv iv xoi; oopivoi;.
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zu keinem der beiden eng zusammengehorigen Substantiva steht

er in formelhafter Beziehung und zu beiden anch nicht. Der Ver-

fasser hanft in diesem ganzen Vorwort ohne viel „Ideen“ die feier-

lichen Worte fiber einander, so v. 5 die fvwaic nnd zwar als Er-

ganznng znr was wichtig genug ist, nnd v. 7 den (pd^oc daoo.

Natfirlich ist ancb spater 11,8 nicbt, wie v. Harnack will, ein

Zeugnis fur die trinitariscbe Pormel „Grlaube, Liebe, Hoffnung,“

:

jrdtv 0 lav l^eXsoastai s4 op-wv Stat too otdfi-atoc; Ofiwv Iv jctotst

xai £3^^ sls ^ ^ ^ ^ P o f i] sXztSa iroXXoic. Anch hier

ist IXictc nicht die Hoffnnng, sondem das Gehoffte, die ototTjpia ^).

Nach irgendwelchen Wortindices sind ohne jede Riicksicht anf

den Zusammenhang oder den Satzbau nnd dieWortbedeutung zehn

Stellen zusammengetragen und meist falsch ubersetzt. Nur durch

die Art der Ubersetzung und Verstummelung erhalten sie den An-
schein, etwas zu beweisen. Wohl selten ist von einem Gelehrten

in der Stellung v. Harnacks eine wichtige These vor einem Laien-

publikum, das kaum nachprfifen kann, so bewiesen worden. Der
ungeheuren Bedeutung fur das Christentnm und die ganze Christen-

heit, die er zu polemischem Zweck der Formel znschreibt, entspricht

diese Art des Schriftbeweises wenig. Ich gehe, gerade weil ich der

Angegriffene bin, nicht weiter darauf ein. Die These ist widerlegt;

vielleicht konnte ich meinerseits fragen, ob sie so tiberhaupt hatte

vorgebracht werden dfirfen.

Ich lege die Nachprfifung der weiteren Ubersetzungen nicht

vor, sondern konstatiere lediglich, dab die Formel des Paulus

I. Kor. 13, 13 seltsamer Weise nur auf eine einzige Stelle im

Neuen Testament und eine bei den Apostolischen Vatern gewirkt

hat, namlich Hebr. 10, 22 itpoospxwp.sd'a . . . TrXTjpoipopicj jitatswc

. . . t7)v opioXofiav tt^g ^XxiSog oniXtv^ . . . xal xatavowpisv

(iXXi^Xoog slg TtapoSoopov aYditT]? xod xaXwv ep^wv. Der Charakter

des Lehrsatzes ist aufgegeben, aber eine Entwicklung zur VoU-

kommenheit noch empfunden. Die zweite Stelle bietet Polykarp

Phil. 3, 2, der in einem Briefe an eine Paulus-Gemeinde den Paulus

zitiert, die Formel aber so umbUdet, dafi jriattg, a'lairri, iXTtic die

Vollendung der Stxatooovr] bilden. Er verwebt dabei Stellen aus

verschiedenen Briefen, ohne eine klare Anschauung zu bieten.

Nicht als Formel, wohl aber in freierer Verbindung finde ich

die drei Substantive noch zweimal bei Paulas in dem fruhsten der

1) Bekehrung (vgl. fur den Sinn des Wortes ImiTpotpiq Porphyrins Ad Mar-

cellam 24) und HeU ist das zusammengehorige Paar. Rhetorische Gesichtspunkte

verlangen zwei Glieder wie vorher
;

eine inhaltliche Beziehung des einen zu dem

friiheren ist geradezu ausgeschlossen.
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erhaltenen Briefe (I. Thess.) nnd zwar am Anfang tmd Schlufi.

Zunachst 1, 3 £6)(aptaT0D[iev . . . aStaXeiSTWc [tvYjfiovsoovTsc u[i,a)v ro5

spYoo TTjc to To (DC xai too xojroo aYdsTji; xai t^? oTcojiov^C

t'^c sXztSo; too xoptoo ’Itjogo Xp'.otoo. SacMich wird dasselbe

erwahnt 3,6 T'.(j.o&eoo .. . £6aYY£Xtaa[i.£voo r([j.tv tT]v jctotiv xal t7]v

aYot^t'ifjv o[i.(Sv^) und endlich 1,8 d(p’ opiwv yap IsYiyirjtai 6 )<6yo<; too

xop’oo 00 ijidvov iv t^ MaxsSovia xat ’A';^aiof, AXX’ ev zavii tdjrtp rj

51 tot'.? ojidiv rj Trpbc tbv dsov ISEXTjXodsv, wot£ {itj )(p£iav e^s'V 7j[J.dc

XaXsiv t'. Wo er knrz sem will, nennt er nur die Hauptsache, die

5r'otti;, wo er etwas breiter seine Freude schildern will, erweitert

er, xtotic xati ayaTtfj, in der rhetorischen Ansfiihrung des formel-

baften Einganges rundet es sich zn rtott?, ayant}, IXTttc (dazu spya,

xo'stoi, 6 ;r 0 *1.

0

V 7
])

aus. Zn vergleichen ist ans Panins selbst Rom.

i
,
8 EOY^apiotw . . . oti 5r t o 1

1

c bpiwv xataYYsXXstai kv oXtp t(j) xoop-tp

und Philemon 5 sbxaptotw . . . dxootov ooo rijv ayanrjv xal tijv

5riottv, Tjv £^£i? 5tpbc tbv xbpiov ’Iyjooov xal E15 5rdyta? too? ayionz-

Paalus selbst hat also keine Formel; es handelt sich hier mehr

um eine Frage der Rhetorik nnd des ^fl-oc der einzelnen Stelle. —
Von Panins - Nachahmangen konunen in Frage Eph. 1,15 axoooac

tijv xaS’’ bp.d? 5t ( 0

1

' v Iv xopttj) ’ItjOoo xal tTjv a y a it tj v fljv si?

5tdvtac too? aYtoo? 00 itaoojiat zhyapiozm, II. Thess. 1, 3 Eoyaptotslv

b'f slXojisv . . . oti ostepao^dvst itlott? op.d>v xal itXsovaCet ay &zri

xtX. Endlich Kol. 1, 4. 5 e5-/aptOTOO[j,£V . . . dxoooavts? tijv I o 1

1

v

6 [J.(j&v iv Xptottf) ’Itjooo xal tYjv ayaziiv, ’iysis si? Ttdvta? too? aYtoo?

Std tTjv sXz'.§a fijy d5rox£'.[iEV7]v bp.lv iv tot? obpavol?, ijv TrpoTjxoboate

iv ttp XoYtp t^? dXrjdEta? too s’jayyeXioo (vgl. Barn. 1, 4, oben S. 376).

Von einer Formel kann um so weniger die Rede sein, als iXicl?

1) DaB die Hoftnong hier fehlt, will v. Dobschiitz (Meyer, Kritisch-exeg. Kom-

nientar X ^ S. 140j erklaren: Timotheus hatte uber sie nicht absolut Befriedi-

gendes melden konnen, was aus 4, 13 und 5, 1 hervorgehen soil, aber nicht her-

Torgeht. Man sieht, wohin der Gedanke der Formel fuhrt. Das erste mal hat

Paulus die ’j-ojiovtj Tf,j IXra'oo; gelobt; das zweite mal erinnert er sich, daB es

eigentlich damit recht ubel steht, und laCt diese Rubrik seines Zensurenbuches

(etwa wie ; hleiB, Betragen, Aufmerksamkeit) lieber unausgefullt. In >Vahrheit

zeigt der Zusammeiihang, daB ihm auch hier auf den Begriff rtsti; alles ankommt
(vgl. 5 ezsrx'b'j. di TO yvitivat ttjV ri'sTtv 'jiimv, 7 7H(pexX7|9Tj[icv . . otd Tf,{ 'jfxuiv zhreui ;

;

zwischenein schiebt sich die Schildening der frohen Botsehaft
;

da sagt er t7)v

“laiiv -Z7! TTjV dfdzTl'j).

2 ) Von der Echtheit des kleinen Briefes hat mich Ed. Schwartz in den
(.harakterkOpfen uberzeugt.

3) Der Brief ist ahnlich wie der zweite Thessalonicher-Brief von namhaftcn
lorscliern mit so ernsten Grtinden in Zweifel gestellt, daB v. Hamack ihu schwer-
iKh vor Laien als sicher paulinisch behandeln durfte. Vielleicht ergiht die fol-
gciide Darlegung weitere Argumente.
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hier wieder gar nicht die Hoffinimg, sondern das Grehoffte bedeutet.

Die Stellen zeigen ntir, dafi atich die Paalus-Nachahmer eine For-

mel nicht empfinden. — Dem Anfang entspricht im ersten Thes-

saJonicherbrief 5,8 svSoaafisvot dmpaza xtatsw? xal aYdjtyjc xai

irsptxsyaXaiav iXiziSa ocor/jptac. Man erkennt, daB die Verbindung

xiattc xai ihm vorliegt
;
er will sie nicht losen, braucht daher

fur den zweiten G-egenstand des Vergleichs ein weiteres Wort und

wahlt iXjris. Eine Formel ist das nicht; sonst ware der Vergleich

elend gebaut. DaB es in der nachsten Zeit anch nicht als Formel

empfunden ist, zeigt die Nachahmung Ephes. 6, 14— 17, in der zu-

gleich Jes. 59,17 nachgeahmt ist: fiir dfdirrj ist StxaioaovYj einge-

setzt, die xiati? anf einen anderen Vergleichsgegenstand iibertragen,

IXxi'? mit Absicht beseitigt, endlich iXT^deta, ItotpLaoi'a lou soayysXloo

eipTjvTjc und gar to 7tvebp.a eingesetzt; der Verfasser will gar

keine Formel geben, nur einen breit ausgefiihrten Vergleich*).

Die Frage, ob Paulus bei den beiden Erwahnungen der IXxi?

im ersten Thessalonicher- Brief schon an die Formel denkt, die er

in dem etwas spateren ersten Briefe an die Korinther verwendet,

kann man aufwerfen, aber nicht a priori beantworten ^). Wir
miissen erst sehen, ob die Formel im Korinther - Briefe individueU

und zu bestimmtem Zwecke gepragt ist. Fur jetzt stelle ich fest

:

irgendwelche Herrschaft einer mit BewuBtsein als Devise christ-

licher Frommigkeit gepragten Formel „Glaube, Liebe, Hoffnung"

ist in der altchristlichen Literatur uberhaupt nicht nachweisbar,

selbst bei Paulus nicht (man vergleiche onten S. 386 die Ubersicht

fiber die ahnlichen Formeln). DafUr, deiB die Gemeinde sie von
Anfang an ausschliefilich betont habe, hat v. Hamack leider kein

Beweismaterial vorgebracht, nur zwei flfichtige Andeutungen.

Er legt hohen Wert auf die weiblichen Kufnamen, die dieser

Formel entnommen seien, leider ohne Einzelnheiten zu bieten.

Und dock ware das Alter und der Ort der Bezeugung, femer die

Haufigkeit gerade dieser Namen gegenfiber den anderen Abstrakta

als Namen von Christinnen entscheidend. Aber weiter : der Einzel-

name spricht nur ffir die Schatzung des EinzelbegrifPs
;
wie gewinnt

man aus ihm die Formel? Und ist denn jede Agape, Pistis oder

Elpis, die uns auf Inschriften begegnet, erst als Christin so ge-

1) Ebenso Ignatius Pol. 6, 2.

2) An sich ist vollstandige Unabhangigkeit beider Briefe durchaus denkbar.

Wie die Entscheidung falle, fur meine Untersiiehung war sie und ist sie, wie ich

in der Historischen Zeitschrift dargelegt liabe, vollstandig gleichgultig. In spateren

Briefen fehlt die „trinitariscbe Formel" vollig, selbst wenn man den Kolosserbrief

als eeht betrachtet.

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hisf. Klasse. 1916. Heft 3. 26
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naimt worden? Das „weitere Publikiim“ wird das ja glaaben, aber

V. Hamack hat uns selbst soeben in der IVIissionsgeschichte 1915,

1 407 ff. auseinandergesetzt, dafi die Sitte der Unmennung erst

spat^) iiblich wird. Ich darf nun kanm verlangen, da6 jenes

weitere Pnblikum etwa den Thesaurus linguae latinae fiir

oder wenigstens Papes Worterbuch der griechischen Eigennamen

fiir die anderen Namen nachschlagt, um von Inschriften- oder Pa-

pyrus - Sammlungen ganz zn schweigen. So wird es schwerlich

wissen, daB ’EXjri? ein im Heidentnm ganz iiblicher Rufname ist,

die trinitarische Formel sich aus den Namen also iiberhanpt nicht

erweisen lieBe, und daB ’ApaicTj und etwas seltener Iltatt? auch im

Heidentnm vorkommen. Schliisse anf die Eeligion konnen wir ans

dieser bekannten Tatsache freilich nicht ziehen; die Htotti; kann

sehr wohl dabei Treue bedeutet haben®); wenn sie Christin ge-

worden war, wird sie die Bedentung des Namens anders empfunden

haben, Zn machen ist mit diesem „Material“ noch nichts.

So bliebe noch die Bemerknng S. 11: In der Selcte der Valenti-

nianer sind dann Glaube, Liebe, Hoffnimg schon zu Aonen geworden

(s. Epiphanius H. 31,2.5 : „Die weiblichen Aonen sind Pistis, Elpis,

Agape, Synesis‘‘ ti. s. w.). Das Zitat ist etwas fliichtig aus Resch

entnommen, der zwei verschiedene Kapitel anfiihrte, wahrend

V. Hamack nur aus dem zweiten ein paar Worte bietet. Da auch

das erste zum Verstandnis notig ist, beriicksichtige ich es mit.

Kap. 2, 5 ff. (p. 384, 17 Holl) legt dar, daB Valentin dreiBig Gotten

Oder Aonen oder Himmel einfiihrt; je einer mannlichen Gottheit

entspricht eine weibliche, die mit ihr das niichste Paar erzeugt;

die Namen werden zunachst in ihrer angeblichen orientalischen

Form aufgezahlt, dann heiBt es, ihre Deutung sei und

Nou? und ’AXijdsta, Adyoi; und Zioij, ’'Avffpwjuoc und TxxXiijata, Ila-

paxXifjTos und Ilia'uc, Hatpixoc und ’EXxt'c, MyjTpixd? und ’AYaJcrj,

’Asivo'js und Suveatc, ©sXtjtoc (oder ‘I**?) und MaxaptOTTjc, ’ExxXyj-

aiaoTtxds und 2oyi'a, Bufftoc und ’AYTijpatoc und ''Evtooti;, Aoto-

(puTijs und So^xpaat?, Movoyevyj? und 'EvdiTji;, ’Axi'virjtoc und 'HSoviiJ.

1) Xach ihm vom dritten Jahrhundert ab, das fiir unsere Untersuchung gar

nicht mehr in Frage kommt.

2) Einmal (C. I. L. X 3674) mit lofia verbunden; auch die Worte der Lite-

ratursprache ’Af(X7crji>.a und ’AYajttjjtj begegnen als heidnische Namen.

1) \gl. liber diese Namen Bechtel, Die attischen Frauennamen 132, der auf

A'jfn ypT,3T7j
,

rviujarj, E'jvota, E?>Ta;(a, E'^TeXeia, &cpi'a, NoTjjxa, HaiSeusi; ,
ExopYt),

XWoi;, ibtAta weist. Fur IliiTt; vgl. C. I. G. II 2195 (p. 1028 a) IliaTis 'Hpay.Xci'5o’j

It^Eptoc KXajoios E'jooiuiv X'jptot xtov xaxaYEiiuv xa'tpiov tu>v eij ootous xaTr,vxrj[zoTU)]v

a..a3tv .. . ’EX7:({ begeguet fast in alien Sammlungen, auch bei DeiBmann, Licht
Torn Osten S. 121.
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Aqs anderer Qaelle stainmt Kap. 5, das von § 8 (p. 392, 6 Holl)

innerhalb der dreifiig Grotter eine Zwolfzalil und eine Zehnzahl

scheidet. Von ’'AvS'pwroc und ’ExxXTjata stammen zwolf Grotter

(sechs Paare) ab: o? oov appsvs? slar napaxXvjTOc, Ilarptxdc, MirjTptxd;,

Aeivooc, 0sXi(]tdc (o lart 4>W(;), ’ExxXijotaottxd^, at Se d’YjXstaf 11 i-

<jTic, ’EXrct^, ’Ayoctcy], Suvsatc, Maxapta, hof’.a. Es sind

die von Harnack als „Zitat“ gebotenen Worte; dann folgt: AdYoc

und ZtoT] zeugen ebenfalls, und zwar zebn Grotter; die mannlichen

beifien Bodto?, ’AYYjpaTOi;, Autoyiujc, Movoysvijs, ’Ax''v7]ros zu Ehren

des Urvaters, des Budd?, die weiblichen Mt^tc, "Evtootc, SuY^paot?,

'EvdTTjc, 'HSovtj zu Ehren der Scyt]. Innerhalb des Systems stehen

also die Namen nicht so nebeneinander wie in dem Zitat ^), doch ist

allerdings klar, dab bei diesen zwei Gruppen Beziehungen der

Namen untereinander nur innerhalb der Geschlechter gesucht sind.

Bestimmend sind im zweiten die Mannesnamen
;
sie geben fiinf Bei-

worte Gottes; fiir die weiblichen Namen entscheidet der Grnnd-

begriff der Mt^t?; er wird nur frei variiert. Innerhalb der ersten

Grnppe stehen die weiblichen Namen, abgesehen von der wander-

lichen Maxapi'a, in besserem Zusammenhang : IltOTts, ’EXtti?, ’AYdxT],

Sovsotc, Maxapta, hotpia. Hier scheinen die mannlichen Namen ge-

waltsam zusammengebracht. Nun ist an sich natiirlich denkbar^

dab Valentin in der Not nm Namen zu Paulas griff aber sicher

ist es keineswegs. Zunachst sind ja nioTtc, ’EXxtc, hotpia wie StYi]

selbst, ’AXijdsta, Zcotj and schlieblich 'HSovtj auch im HeUenismus

vergottlicht, und bei diesen Systemen gestehe ich nicht zu wissen,

wie viel solcher Abstrakta noch orientalische Gottesnamen ver-

treten, sodann aber steht gar nicht fest, dab eine trinitarische

Formel hier berucksichtigt ist. Wir werden eine Reihe von He-

xaden und ahnlichen Systemen im Christentum selbst wiederfinden.

An welche schliebt Valentin? Auch dieser Beweis fiir eine allge-

meine Geltung der Formel „Glaube, Liebe, Hoffnung“ fallt einst-

weilen fort,

Es ist hier nicht meine Aufgabe, selbst eine Geschichte dieser

Formeln zu geben. Aber ein paar Tatsachen kann ich hervor-

heben, die uns die Sparlichkeit der Zeugnisse fur die binitarische

wie die trinitarische Formel in klareres Licht treten lassen und

vielleicht einem spateren Bearbeiter der Frage dienen.

Festzuhalten ist zunachst die schon von Resch beobachtete,

1) Man vergleiche die Aufzahlung der Zwolfzahl und Zehnzahl bei 1 er-

tullian Adv. Valentinianos c. 8.

2) Es wiirde fiir die Formel auch nichts beweisen.

26 *
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aber dnrch willkurliche UmbieguBgen verdunkelte Tatsache, da6
das SabstantivTun iXjci? in der synoptiscben Tradition iiberhaupt
nickt vorkommt nnd, was seltsamer ist, anch das Substantivnm
aydirYj nur bei Matthaus nnd Lukas je einmal ^). Scbon diese Tat-
sache weist darauf, wie beide Stellen zu beurteilen sind. Luk. 11, 42
7tapspy_£a&£ tYjv xpiatv xal fijv dfdzTjv tou ftsou wird durch den Pa-
rallelbericht Matth. 23, 23 zf^v xptotv xai x6 sXeoj xal ttjv tciotiv als

redaktionelle Anderung des Verfassers selbst erweisen^); Matth.
24, 12 <jju7fjO£xai afdTnrj xwv icoXXwv wird redaktioneller Zusatz sein;
der ganze Vers hat kein Gegenbild in den iibrigen eschatologischen
Reden.

Gegen das Alter der Pormeln jriaxtc xal a.-(6LTzr^ oder jciattc,

a.'l'XTzri, IXittc spricht der Tatbestand, da6 die altere synoptische
Tradition zwei dieser Substantiva nicht kennt

j
er ware unbegreif-

lich, wenn eine Formel oder Devise derart in der Urgemeinde
verbreitet war. Das bedeutet nicht, dab die Begriffe ganz fehlen

;

das Verbum a^axav ist ja da, und der altesten Tradition gehbrt das
Gebot Jesu Mark. 12, 30 an, das die beiden jiidischen Gebote ver-
bindet; aYasri^asi? xoptov xov dsdv ooo 1$ oXtj? xapSla? ooo xai
ii oXifji; TTji; 300, xal oXir]? Stavola? ooo xal 1$ SXtji; rijc
tc/oo? 300 und a^amiioetc tov rtXijotov 3oo o); osaoxdv. Von hier mufi
auch lexikalisch jede Bestimmung des christlichen Begriffes
aYdTCYj ausgehen, der offenbar erst in einer etwas jiingeren Zeit
feste Umrisse annimmt. Es widerstreitet den beiden Bildern, die
wir aus dem Urchristentum haben, den Bildern Jesu und seines
^oBten Apostels, wenn wir mit v. Harnack aYdityj nur als Nachsten-
liebe verstehen; die Gottesliebe trete erst spater hinzu; weder
berechtigen die wenigen Palle, in denen die Formel erscheint, dazu,
noch laBt es sich mit dem lexikalischen Gesamtbefund vereinigen,
der a^dxT] flir jede Art der Liebe gebraucht zeigt*). Es ist ein-
tach Willkiir. Man mag ruhig sagen: das Empfinden ist da, der
ogische Begriff noch nicht klar herausgebildet und nicht scharf
umgrenzt. Liegt doch gerade hierin die Erklarung dafiir, daB die
Eoi-mel Oder Idee oder Devise sich relativ spat bildet. Nicht die
emmabge Aufstellung einer Idee hat das Empfinden geschaffen.

nur in Eedestiicken, ik-ii und sogar T.ia-ii

2) irioTiv scheint bei Mattliaus Zusatz.

fuhl
Korintherbrief S. 312 „das innige Ge-

Vobitun
mit Gott und Welt, das sich in Hingabe nnd
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sondern aus dem Empfinden ist ganz aUmahlich zunachst der Be-

griff and endlich die Idee erwachsen. Die Wortgeschichte scheint

mir hier besonders interessant, weil es sich bei iyiTcrj um einen

religiosen Grrundbegriff und zugleich um ein Eigenstes des Christen-

tums handelt, in dessen Literatur das Wort schneU zur Herrschaffc

gelangt. Urspriinglich christliche Bildung ist es nicht (vgl. Passow-

Cronert), auch schwerlich hellenistisch-judische, wiewobl es in ein-

zelnen TeUen der Septuaginta schon vorkonunt und von Deifimann,

Nene Bibelstndien, S. 27 bei Philo Quod deiis immut. 69 in der Be-

dentung „Liebe zn 6ott“ und in einer Verbindung nachgewiesen

ist, die dem spateren christlichen Gebrauch (z. B. I. Joh. 4, 18)

voUkommen entspricht. Aber hier bleibt es vereinzelt, von der

christlichen Sprache einmal aufgegritfen, erhalt es die machtige

Entfaltung. Dem Vortreten des Substantivs, das den Beginn der

Herausarbeitung eines Begritfes zeigt, folgt seine Verbindung mit

einem anderen ahnlich grundlegenden '),
freilich noch nicht in einer

Formel oder Idee, sondem in einer Quasi-Pormel, wie sie etwa die

friiher besprochene attische Quasi -Formel a'lfaS'Oi; xal aibfpm bot.

Erst im zweiten Jahrhundert wird bei Ignatius die wirkliche For-

mel daraus, tind sie ist hellenistisch, freilich nicht philosophischen,

sondern religiosen Ursprungs (siehe unten)
;
Wirkung iibt sie nicht.

Ist rti'attc xal ayaTO] nur eine Quasi -Formel, so wird auf die

Erweiterungen viel ankommen. Dabei ist moglichst scharf zu

scheiden, ob es sich um die Bildung einer Idee, also echten For-

mel, handelt (avSpeta, am^poauvjj, Stxaioaovi], fpovTjoig), oder ob indivi-

dnelles Empfinden nur noch einen oder mehrere andere BegrifFe

in freier, oft logisch wenig klarer Beziehung anreiht. Wichtigkeit

hat dabei nicht, dafi auch jn'ortc und ayajoj erscheinen, sondem

was neu hinzutritt^). Besondere Bedeutimg wird dabei jede

1) DaB diese Verbindung an die Substantiva, nicht an die Verbalformen

schlieBt, ist psychologisch fast notwendig. Dem Philologen ist es wichtig, auf

diesem besonders giinstigen Boden einer noch rolkstumlichen Literatur aus einem

gewaltigen DmbildungsprozeB die typischen Formen spracUicher Entwicklung we-

nigstens annahemd verfolgen zu' konnen, Auch ist zunachst rieldeutig.

2) Wie vollig v. Harnack gerade dies verkennt, zeige ein Beispiel. Ich

hatte in meinem Buck darauf hingewiesen, daB Clemens v. Alexandrien eine echte

und Ton Paulus verschiedene Formel bildet irisTi?, yvdidij, ayiTOj und fur meinen

ganzen Beweis entscheidende Folgerungen daraus gezogen, die er gar nicht er-

wahnt. Wenn Clemens IV 54, 1, um Paulus zitieren zu konnen, sagt, die Grund-

lagen der Xortxh yvmsts (was (ibrigens nicht „logische Gnosis“ heiBt) seien Trtsrt?,

ardrr, so wird das Ton ihm wie Kesch als Beweis dafur angefuhrt, daB

Clemens schon die trinitarische Formel kenne; daB er Paulus kennt, ist selbst-

verstandlich, was er in der Dmgestaltung zufugt wie bei Polykarp wichtig; wenn
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Erwahnung der Erkenntnis, sei es im Sinne einer Grottesschan, sei

es im Sinne von Weisheit nnd Einsicht, haben, weil die helleni-

stische Entwicklnng hieranf drangt. Ich fiihre ans dem Nenen

Testament nnd den sogenannten Apostolischen Vatern die freien

Verbindnngen nnd die Formeln an, soweit sie mit einem der beiden

Grnndbegriffe jctottc and ifaitT) (die sXiric ist stets nebensachlich)

znsammenhangen. Hinzu nehme ich femer die Apologeten, denen

V. Harnack anf Grand eines bedanerlichen Ubersehens und zu ge-

ringen Stilempfindens eine Sonderstellung einranmen mochte ^).

er VII 55, 6 die drei Elemente rIsTij, ('.Sizti

,

aufzahlt und dabei bemerkt,

Anfang und Ende, m'axts und seien nicht lehrbar, wohl aber sei es in ge-

wissem Sinne die yvojai?, so streicht v. Harnack diese ganz fort und zitiert
,,
An-

fang nnd Ende sind Glaube und Liebe“, und zwar als Beweis fiir die binita-

rische Fonnel. Clemens nnd Ignatius (Eph. 14, oben S. 372) werden zusamraen-

gestellt. Das ist jene fliichtige und aufierliehe Art der Icxikalischen Arbeit, die

sie um jedes Ergebnis bringt, ja zur Gefahr macbt, vgl. unten S. 390, 4.

1 )
Er sagt S. 1 A. 2

:
^Bie dltesten christlichen Theologm

,
die Apologeten,

hrauchen das Wort ‘Agape’, von zwei Zitaten abyesehen, niemals und bietm daher

auch nirgends die Trias: Glaube, Liehe, Hoffnung-, aber dann wurde es auch in

der Theologie anders‘‘, und S. 6 „hundert Jahre fruher (vor Porphyrins) hat auch

noch der ‘u-issenschaftliche’ Christ Justin sie (die dyirri) ausdruchlich durch ,Philia’

ersetif. Beide Behauptungen scbeinen mir falsch. Beriicksichtigt man, daB die

Verschiedenheit des Stoffes eine etwas seltenere Erwahnung jener drei Begriffe

mit sich bringt, so unterscheiden sich die Apologeten in nichts von den andern

fruhchristlichen Autoren; nicht die Theologie bestiramt den Wortgebraiich
,

son-

dern einfach die stilistische Riicksicht auf ein Puhlikum, fiir das dya'rTi eben kein

literaturfahiges oder ohne weiteres verstandliches Wort ist. So sagt Justin Dialog

110, 3 eus^Pciav, oizatoO'jvTjV , (ptXavSptoTtlctv, jtfjxtv, iXrt'Sa xrjv nap’ a’jxoo xoo

naxpo; Zii xoO 'jxaupojOfvxo;. In der Fiinfzahl ist die Triade Glaube, Liebe, Hoff-

nung wirklich enthalten. Das literarische Wort fiir dya'nrj, der Ersatz, wenn man
so will, ist bier ifiXav^pm-ia

;
es begegnet schon in den Pastoralbriefen, Tit. 3, 4

/p’iax'jxT,; xai tpiXavOpioKt'a xoO a(oxf|po; f,piuiv Ssou (Paulus wiirde ^ dyaTn) xo5

3^oO sagen, vgl. Rom. 5, 5) und in echt griecbischer Verbindung in der Apologie

Justins 10, 1 a<u'ppo3uvr,v zat 5tzatoc6vrjv xai cpO.a'vDpojTitav zal oaa oizEta 3e(u isxiv

(von Mensch und Gott gesagt; in den Wir-Berichten der Apostelgeschichte hat

das Wort natiirlich ganz andere, freilich auch hellenistische Bedeutung). Richtig

ist, daB in dem von Justin benutzten jnngen Evangelium (vgl. iiber es Zeitschr.

f. d. neutestamentl. Wissenschaft 1914 S. 69 ff. lind dazu M. Heer Rom. Quartal-

schrift 1914 S. 97 ff.) die einzige Stelle, in der bei Lucas das Substantiv i-idrcfi

vorkommt, liberarbeitet aufgenommen war und von Justin Dial. 17,4 angefiihrt

wird. Das zweite Zitat finde ich nicht. Gemeint ist wohl Dial. 93, 3. 4 oi/r; o3v

XT,{ ..aOTjC oixotoi'jvTj; XEXfiTj[t^vT(S
,

EEpo? TE fftov zol dvBpfuTTOUi
,

odxi?
, (fTijlv 6 Aoyos,

dyara xupiov xov 8e6v xf,j xapot'a; xol oXvjc xfj? iay’poi xal xov <04

toux(Sv, o(-/aio{ dXnjbuis zv eit). OpEij ot ouxe Trpoc 8eov ojxe Jrpot xoi){ ixpo^Tjxos ooxe T;po4

tauxo!)? (piXtav tj dyairirjv l^ovxet oiiS^roxE dSEly^ffiyxe . . . itdvxoxe xa'i tpovET4 xuiv 8izalu>v
EuptczEaSe. Lm den Zusammenhang zwischen dem Herrenwort und dem Begriff tptXt'a

gensatz piao, oder herzustellen, muB Justin hier das unliterarische Substantiv
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Dagegen harm ich aas Mangel an eigenen Kenntnissen die aus

spateren Sammlungen zu gewinnenden litnrgischen Stiicke nicht

mit beriicksichtigen, so wichtig sie nach den Proben werden konn-

ten, die in diesen Nachrichten W. Bousset 1915, S. 435 ff. (vgl. 465)

geboten hat. Es handelt sich nur um die Verbindung von Substan-

tiven^). Ihre Seltenheit hat mich selbst anf^ hochste iiberrascht.

Selbst die Verbindung der zwei grundlegenden Begrilfe in Parataxe

fangt erst bei Paulas langsam an, und es ist lehrreich zu beachten,

dafi es eigentlich nur in einem festen rojtoc geschieht, der keinen dog-

matischen oder mahnenden Charakter hat; die EvangeUen wie die

Apostelgeschichte zeigen iiberhaupt kerne derartige Verbindung®).

Ungeheuren Abstand hiervon zeigen die Pastoralbriefe, die eine

ganz neue Fahigkeit und Haufigkeit der Begriffsbildung zu Tage

treten lassen. Hier waltet hbhere literarische Bildung. Die Liste

scheidet paulinisches und unpaulinisches Gut*).

i-fd-KTi gebrauchen und der tpiXta gleichsetzen (in anderem Sinne sagt er von sich

Dial. 8, 1 -Op h avrjffid*) xoti £pu)j pLS toiv -pocprjTuiv xai i(I)v civBpujv

ixsivtov, 01 eisi XpwToO tpO.ot). Will man aus diesem Sachverhalt iiberhaupt Folge-

rungen ableiten, so ergibt sich nur; fiir das hellenistische Juclentum dieser Zeit

ist dydiTT) wieder ungebrauchlich geworden. Von einer Opposition der Theologie

gegen die „Formel“ der Gemeinde ist nicht die Rede.

1) Die Grenzen sind freilich schwer zu ziehen; die Verbindung epya zat

Tti'a-tts gehort naturlich nicht liierher
;

aber sie ist ublich und wirkt ein
,
wenn

Apok. 2, 19 verbunden wird vi cpya xai xijv dyditrjv xai trjv jiisxiv xal rryv ocaxoviav

xai TTjv uiropiov'^v. Offenbar soil der Begriif Staxovfa dabei dem BegriflF spya ent-

sprechen und ist durch ihn veranlaBt; ich stelle das also mit Fragezeichen zu

der Formel dyaTrij, m'axis, uTvopovi^. Ein anderes Beispiel
:
ydpn xal ei'p^vt) rapd

fteoO gehort nicht hierher; dagegen bei Gal. 5,22 iydmi, yapoi, eipTjvTj xxX. wird

man wenigstens zweifeln konnen. Apostelgesch. 6, 5 und 11,24 ixXT^prjs 7:tsxEtu;

xai Tx^eipaxoi ayi'ou gehort nicht hierber (ra'axij bedeutet hier die oivap'-c, vgl. nnten

S. 402,4; die Verbindung ist ungleichartig)
;
dagegen bin ich an anderen Stellen,

wie bei der Verbindung TrpoKuxT) zal dya'inj weitherziger gewesen. Bei Justin sind

Verbindungen wie Apol. 49, 5 wt'sxij, 53, 12 wetSi xal Tifaxt; Dial. 69, 1

xijv Bv ypatpat? yvujotv xal xriaxtv
, 53, 6 x>j iriaxEt xat paFi^xeia auxou, 135, 6 Bx

m'sxeu); xal ixvEUfiaxo? yEyEvvTjp^vov, 138,2 oi’ oBaxo; xai TriaxEio; xal S’jXou dvayEvvjj-

Bevxos unterdriickt, aufgenommen dagegen Dial. 100,5 rfaxt; xal yapd, weU die

yapa als religiose Tugend im Hellenismus vorkommt und die Stelle anders als

Ap. 49, 5 ist. Trotz des subjektiven Elementes derartiger Listen und der Irrtums-

moglichkeit bei der Kiirze der Zeit, die mir zur Verfugung stand, hoffe ich doch

ein im ganzen richtiges Bild der Entwicklung bieten zu konnen. Das Ordnnngs-

prinzip fiir den ersten Teil muBte rein formal sein
;

fiir den zweiten schien das

uberfliissig.

2) tiber Matth. 23,23 xrjv xplstv xal xo IXeos xal xijv itfaxtv = Luc. 11,42

T7)v xpistv xal x})v dydxnrjv xoO 6eo5 vgl. oben S. 382.

3) Nur ersterem ist der Name Paulus vorgesetzt.
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I. Freie Verbindungen.
a) Zweigliedrige:

Paulas: I. Tbess. 3,6 nnd Philemon 5 xbttc xat ayaTui^ (vgl.

oben S. 378, vergl. Gal. 5, 6 xtor-c Si’ aydirrji; kvspfoo^vrj

and I. Kor. 16,13. 14)»).

II. Thess. 1, 3 ziazi^ xat vgl. oben S. 378.

Eph. 1, 15 xiati!; xai dydzrj, vgl. oben S. 378, vgl. auch 3, 17. 18.

Kol. 1, 4 x(ati5 xat dydici}, vgl. oben S. 378.

I. Tim. 1, 14 xi'atEwc xal dydm}^.

n. Tim. 1, 13 sv ntoTst xal dydzx^.

Bamab. 1, 4 ziatn; xal dydzjj (siehe oben S. 374. 375).

Bamab. 11, 8 h zinzst xat a^ax^ (ebenda).

II. Clemens 15, 2 p.ezd xtatswc xal aYaxTjc.

Hermas Sim. IX 17, 4 (tta xlaTt? xal [ita dydm] (entsprechend

jiiav ^pdvYjaiv xal sva voov, ebenso 18,4)*).

Apok. 13, 10 oxop-ovi) xal xi'gtic (vgl. 14, 12).

II. Thess. 1, 4 oxopovi] xal xt'atte (aufgenommen wird dydTrti xal

zhzii, also fast dreigliedrig).

II. Thess. 2,13 aftaup-oi; xal xi'oTtc(?).

Eph. 4, 13 xi'otis xal IxtYvtoot? too otou too &so6 (vgl. Phdem. 5. 6).

Tit. 1, 1 xtott? xal ixtYVtaotc aXTjO'Eta; (vgl. oben S. 374).

I. Tim. 1, 19 xtoti? xal dya&ii oovei'Srjot?, vgl. 1, 5 and 3, 9.

I. Tim. 2, 7 xiott? xal dXi^^sta.

I. Clem. 60, 4 xi'attc xal AXi^^Eia (?).

Polyk. Phil. 9, 2 xi'ati? xal StxaiooovY].

Hebr. 6, 12 x'-oti<; xal p.axpoO'op.ta (= IXxi'c, oben S. 374).

I. Petr, 1,21 xi'ati? xal IXxic (vgl. oben S. 374).

I. Clemens 58, 2 xtottc xal IXxlc (vgl. oben S. 375).

Justin. Dial. 100, 6 xtotis xal /apd (Gegensatz xapaxoij xal ^d-

vatoi;). Unsicher,

I. Clem. 10,7 and 12,1 xi'attc xal (piXo^EVi'a.

II. Joh. 3 iv dXTj^Eiof xal dYdx'jj (?).

Bamab. 21, 9 dydzTi ^8^- I* Clemens 62, 2.

Ad Diogn. 9, 2 ^iXavO-ptoxta xal aYdxTj.

Ign. Magn. 14, 1 xpooEoxij xal aYdxTj (?).

I. Clem. 51, 2 ydjloc xal dydzTj (vgl. Philo Quod deus immut. 69).

Bamab. 11, 11 ^6^0? xal iXxi'c.

b) Dreigliedrige

:

Paulus; I. Thess. 1,3, vgl. 5,8 xi'attc, dYdxTj, IXxfc (vgl. oben
S. 378. 379).

11 Weitere zweigliedrige Verbindungen finden sich bei Paulus nicht.
2) Ignatius siehe unter Formeln, S. 388.
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Hebr. 10, 22 Tciam;, a'fdTzri (oben S. 377).

Polyk. Phil. 3, 3 afAirq, Ikrcic (mit StxatoaovT] verbunden,

oben S. 377).

I. Tim. 4, 12 a.’^OLTq, jriattc, a^vsta.

I. Tim. 2, 15 rctoTic, aYa^CTj, a7taafj.bc (ista omypoabvTjc (Variation,

vgl. 11. Thess. 2, 13).

Polyk. Phil. 4, 2 a7a7n], xionc, aYVsta.

II. Tim. 1, 7 S6va{j,tc> a7d:nrj, aa>7:povta[tbc.

Apok. 2, 19 (rot Ip7a) xat ttjv dtYamjv xai r/jv litoriv (xal rrjv Sta-

xoviav) xal tijv oxofiovriv (?).

Tit. 2,2 Tclaitc, aYaxTj, uxopovij.

Ign. Pol. 6
,
2 TctOTtc, aYaicT], ortop.ovij.

Polyk. Phil. 13, 2 Tclattc, uT:o[j.ovij xal xaoa oixoSop.i^ (vgl- oben

OTCofiovni xal Tclattc).

Ign. Philad. 11, 2 Jttottc, aYaxt], optovota.

Herm. Mand. 6 , 1 irtottc, (pb^oc, lYxpatsta.

Jastin Dial. 24,2 ziattc, aXTjdcta, elpiivT].

c) Viergliedrige

:

II. Tim. 3, 10 xtattc. p-axpodojita, otYotJCTf), oxop.ovi^ (Erweiterung

aus Tit. 2, 2).

II. Tim. 2, 22 StxatooovTj, jclottc, k-^aicri, elpT^vyj.

d) Mehrgliedrige

:

Paulas: Gal. 5, 19—22 IpY* r^c aapxbc' xopvsta, axadapala, aosX-

YEia, slSojXoXa'cpsta, yap[j.axela, sx^P®^ ^P^C> C^Xoc, ^u|J.ol, spt-

deiat, Stxoataat'at, atpsastc, ^^bvot, jisO-at, x(b|iot xal tot opiota

Toototc — xapirbc too 5rvs6[j.atoc ' otYajcTj, x*P®> p.axpo-

^o{J.la, xpi'l^'^bv/j?* dY®^o®uv7], xlattc, Jrpaunjc, kfTipazsKx (kaum

hergehorig) ').

I. Clemens 62, 2 Jtlattc, p-stotvota, yv-rjaia ayAmj, ky)ipdzBia, owapo-

oovT], oxopiovij.

I. Clemens 64 ittattc, pb^oc, eipiJVTj, oxoptovig, p.axpoa-op.la, kyyipd-

tsta, aYVsla, awypoaovTj.

I. Tim. 6, 11 StxatoaovT], ebabpsta, xtatic, dydirri, urcop.ovij, Jtpao-

xbtS-eta.

Hermas Mand. 8
,
9 matte, <pbpoc xoptoo, dydn-rj, 6p.bvota, pi^ptata

StxatoaovTjc, dXT^d^eta, 6xop.ovT^.

Hermas Mand. 12, 3, 1 ipydaid SixatoabvTjv xal apstrjv, dXTid-eiav

xal ipo^ov xoploo, Tctattv xat TcpaotYjta xai oaa toototc op.otA

lattv dya&d.

Justin Dial. 110, 3 sba^pstav, StxatoobvTjv, (ptXav^pwxi'av, 5rlottv,

1) Vgl. iiber die Lasterkataloge Lietzmann zum Rbmerbrief S. 11.
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iXiti'oa TTjv zap’ autoo too zoTpoc Bia too otaopoodevToc (vgl.

oben S. 384, 1).

Das spricht wenig fiir ein allgemeines Streben im Urchristen-

tum, fiir die christliche Uberzengnng and Frommigkeit bestimmte

Devisen zu priigen oder anch nnr die Begriffe scharf gegeneinander

abzngrenzen and heranszuarbeiten
;

anch wiifite ich nicht, wie ich

der Gemeinde znscbreiben konnte, was ihre Lehrer selbst noch

nicht iiben; miiBte doch die Gemeindeiiberzeugung notwendig aof

den Lehrer wirken. Die Znsammenstellung zeigt, da6 eine allge-

meine Devise der Christenheit „Glanbe, Liebe, Hoffnang“ nicht

bestanden hat. Die positiven Ergebnisse dieses IJberblickes werden

sich erst bieten lassen, wenn wir die echten Formeln betrachtet

haben.

II. E c h t e F 0 rm eln.

Panlus: I. Kor. 13,13 vovi Se p.sv£t ziottc, IXzi'i:, 'za.

Tpta tauTa' psi'Ctov 8k xourtov a^joLTfr].

Barnab. 1,6 tpta oby 86'(^oizA iottv xopioo Cw'^S' IXzt'c . . . Stxaio-

auvTf) . . . aYdzY] (vgl. oben S. 375).

Clemens Al. Strom. Bach VII and sonst: zi'otti;, fvwotc, dYdzTj^).

Didache Apost. 10, 2 ooi . . . 6zsp Yvtbosmc xal

zt'otswc xal ddavaaiac, ffi l^vtoptoac Std ’Iyjooo too zatSd?

000 ^).

Ignatias Eph. 14,1.2 wv®) ooSsv Xav^dvet 6p.dc, Idv tsXst'wc sic

’Itjooov Xptotov njy ztotty xat tijy aYdzTjv, ^tt? Iottv

dp)cr] 5tai tlXo?’ apxij P^ev zt'ottc, teXo? SI td Se

Soo^) Ivivotnjtt Yevop,eya deo'c lotty. tdSs dXXa zdyta

etc xaXoxdYadt'ay dxdXood^d iottv. ooSelc zi'ottv izaYYS^^of*'®''®*'

1) Vgl. unten S. 409.

2) Hierher gestellt, weil das liturgische Gebet schon an sich die Formel

verlangt. Hellenistische Gebete geben Gegenbilder, vgl. im Papyrus Mimaut (Hel-

lenist. Mysterienreligionen S. 113) yjipv) ooi oioanev .

.

oti . . ratptzijv covotav . .

£VE0si$u) yaptaajiEvo; tfiTv voov, Xrj-( 0 'i, yvoiatv voOv p^v, iva oe vo/jtnoftEv, X'lyo-J 81,

"va se uzoXoYi'stofiEv, yviusiv oi, ha se i-tyvrjv~ei yaiptuuEv. Die dSavasia
,

deren Er-

scheinen bei den Christen zunachst befremdet
,

erklart sich darans
,
daB sie im

Hellenismus wirklich als Gotteskraft und Eigenschaft gefaBt wird, die man durch
die yviost; empfangt, vgl. Poimandres § 18 (S. 3.34, 2 meines Baches) das Gottes-

wort dvay^iopisaTio <o> evvou; (der Mensch
,

in den der voO; herabgesendet ist)

Ea'jTov ovta dSavatov.

3) Da es sich, wie zu zeigen ist, um die Zusammensetzung des Tt^Euptatizsc

dvSpujras (das ist der 8eot ev r,ptv) handelt, halte ich fiir mbglich, daB (bv sich
nur auf die vorher genannten Substantive inl^eia und obpdvia

,
nicht aber auf den

ganzen Inhalt des Satzes bezieht.

4) Ignatius konnte anch sagen vauta 6e td Suo.
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afjiapTavsi, oo5e afamjv v.sx’CTjfi.svoc {itast. Vgl. bei Ignatius

weiter Epb. 1,1. 9,1. 20,1. Magn. 1,2. 13,1. Smyfn.
Aufschrift

; 1,1 (?). 6, 1 to fdtp oXov lativ sriatt? xal afAmi,

wv ooSsv jupoxsxpttai. 13, 2. Den gesperrt gedrnckten Satz

pflegt man nicht wortlieh zn nehmen. Ibn erklart Cle-

mens Strom. Ill 69, 3 svwaac fijv fvwatv, Tciaviv, aYdjTTjv, sis

wv sv&svSs . . . xal 7rvsop,atix6s ovtms. Er fafit jene drei

Gottesgaben, wie III 68, 5 zeigt, als die drei BestandteUe

unserer Seele oder unseres geistigen lehs. Ignatius kennt

nur zwei, ihre Vereinigung bildet den Gott oder Christus

oder das „Leben“ (vgl. Magn. 1,2 mit Eph. 14) in uns.

Icb balte es sogar fiir wahrscheinlich, da6 er Trail. 8,

1

Iv Ttiatsi, 0 sativ adp^ too xoptoo, xai sv dYd^Yj, o lattv

’iTjaob Xpiotoo sagt, weil Fleisch und Blut den wahrhaftigen

und lebendigen Christas aasmachen. Die gleiche Anschau-

nng liegt, freilicb vergeistigt, bei Clemens zugrunde.

Deutlicher sind an sich die mehrgliedrigen Formeln. Icb stelle

an die Spitze eine besonders durcbsichtige.

Barnab. 2, 2 tijs oov iriotsw? slalv potjdol (po^os xal oTOp-ov/j,

td Ss <3op.|jLaxouvta T^p.tv p.axpoOop.ta xal SYXpdtsia • tootwv

pEVOvtoiv td *) TTpQs xupiov d^vois, oovoo^palvovtai aotol? ooyta,

aovsois, smotnjp.irj, y^woic-

An der Spitze steht die irlotis, ihr helfen im Streit des Lebens

vier moralische Eigenschaften ipd^o? and 6jrop.ovnj, [laxpo^opila und

iYxpdtsia. Des Sieges freuen sich (bei der Vereinigung mit dem
Herren) vier Geistesgaben aofia, ooveotc, sici(3tT^[j.7j, yvwoh; mit*).

Icb mu6, um das Bild verstandlich zu machen, den Leser zu-

nachst einen Umweg fuhren. Das Kap. XIII (XIV) des Hermetischen

Korpus, Poimandres S. 339 ff. schildert ein Vergottnngsmysterium,

oder vielmebr die aovdpdpwoi? too A6foo (S. 342, 18), die Zusammen-

fiignng des neuen Gottwesens im Menschen. Ihr voraus geht das

Xosiv t6 ox^voc (S. 345, 9. 344, 1) oder Siap.eXi'Csa&ai (S. 340, 17). In

uns hausen zwolf Damonen (S. 342, 8 ff.), die zugleich als Glieder

unseres irdischen Wesens betrachtet werden^); es sind in dieser

Anfzahlung d^voia, Xotctj, dxpaala, sJtiffo{t{a, dSixla, rcXEove^'a, dudtTj,

^ddvoc, SdXoc, dpYT], irpoitstsia, xaxi'a. Sie entweichen nacheinander,

in die Flucht geschlagen von zehn (urspriinglich sechs oder sieben)

1) Harnack (Ausgabe von 1875) will ta irpoj xuptov mit auvEoippaivovTin ver-

binden, sprachlich wie sachUch unmoglich ;
vgl. Clemens Strom. 11 31, 2.

2) Man denkt unwillkiirlich an Bilder wie sie Kebes entwirft, doch ist die

Philosophie nicht Quelle.

3) Es sind die zwolf poipai too %atdxo'j bei Zosinius (Poimandres S. 214, 1).
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Kraften Gottes, die eine nach der andern niedersteigen, ^eo'3,

Yvwatc ‘/apai;*), Bfy.paTsia, xaptspta, SixatoaovTj, xo^vtovia, aX-^^sia. Die

sieben zusammen bilden die acbte Kraft zb ifa^ov (343, 8 xskXtq-

pwtat zb aYa&dv), dem wieder als neunte and zehnte »»? und Cto'<j

folgen. 1st der Streit za ende (343, 11 v'XTj^sroaO, so besteht der

neue Mensch oder Gott*) aus ilmen; sie sind seine Glieder.

Ich babe mit dieser seltsamen Lehre, die zanachst wohl jeden

Leser abstoBt, schon friiher (Poimandres S. 232) zwei AUegorien

jenes wunderlicben friihchristlichen Propheten verglichen, der einen

grofien Teil seiner Visionen recht nngeschent aus hellenistischen

Oftenbarnngsschriften entnommen hat®), des sogenannten „Hirten“

des Hermas. Er schant Vis. Ill 8 bei dem Ban des Tnrmes sieben

Weiber, deren jede die Tochter der voransgehenden ist, zunachst

die Iltart?, dann die ’E7y.pat£ta, dann 'AjrXonjc, ’Eztanijjjn], ’Axaxta,

Ssp-vcitT];, ’AYar»]. In dieser Reihenfolge werden sie zunachst ge-

nannt; dann richtiger in Form eines Tngendkataloges, der vollig

den Formeln entspricht

:

iv. rij? zlazBut^ yevv&zai i^ypAzsici, lx ttjc lyxpatsi'a? a^Xon]?,

lx zffi aTrXonrjtoc axaxta, lx tt,c axaxi'a? ospivoTYj?, lx tiji; o£fi-

vdtTjtoi; iTctctTijATj, Ix IxtoniftTfji; aydsT; *).

Ich vergleiche schon jetzt eine weitere neutestamentliche Formel

:

II. Petr. 1, 4 c/a Scd tootwv ylvriods 'ftsi'ac xotvwvol ®),

dxo'foydvTs? Iv xda[i.(p Iv iTu^ofiiof ydopd?, xai auto zoazo

Ss oTtooSrjv udaav rcapstOcvlyxavtec iTn/opTjyT^oate Iv rj) iziazei

ojiwv rijv dpsfijv, Iv Ss zfj dpsi^ djv yvwotv, Iv 8s r'g yvroost

rijv lyxpdts'.av, Iv 81 lyxparstcf tTjv oTcojiovTjv, Iv SI oito-

{Aov^ rtjV siialpecav, Iv SI t'fl sDosPsi'of ttjv ^tXaSsXfptav, Iv SI

iptXaSsX'picj rijv dydTnjv. zabza ydp ojiiv b;rdpxovTa xal jrXso-

1) Sie sind neben einander kanm ertraglich ; urspriinglich stand hier nnr

Oder das eine Glied ist uberhanpt zugefiigt.

2) Es ist die 3c(ct denn die oexcf? heiCt 344,8 aber zugleicli

das TTVEupa in uns (344, 9. 10). Die verschiedensten Ausdrucke wechseln.

3) Ich hatte das nrspriinglich einmal (Poimandres S. 11, Hellenistischc Wander-
erzahlungen S. 126) fiir ein Stuck nacbweisen konnen und wenigstens bei Philo-

logen wie v. Wilamowitz (Kultur d. Gegenwart I S. 1905. S. 187) und Wendland
fUrchristliche Literaturformen* S. 387) Zustimmung gefunden. Ein zweites, noch
wicbtigeres Stiiek hofFe ich in der Festschrift fiir Fr. C. Andreas (Leipz. 1916)
S 41 ff. erwiesen zu haben. Ein drittes wird ein theologischer Freund wohl bald
anf seinen Ursprung zuruckfiihren.

4)

Ton Harnack behauptet S. 9, hier erschienen -hzt; und allein,
und bietet als Zitat; „Der Glaube aus dem sich die Liebe erzeugt“. Reach spricht
namlich S. 158 von einer Genesis der djaTTri aus der win;.

»T ,

Zaubergebet des Pariser Papyrus Z. 200 (Hellenistische
Mystenenreligionen S. 69) iiob^oo xupteiia;.
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vdCovta oux apfous ooSs dxdpjtooc xaO'taTTjaw si? ttjv too xoptoo

^[iwv ’lyjaoo Xp'.atoo ejci^vtoaty.

Es ist ein klares System mit bezeichnendem Anfang und

Ende. Die VoUkommenheit gibt die Vollerkeimtnis (voile Schau)

Christi. Aach xiatt? und sTrifvwats entsprechen sich.

Fast noch wicbtiger ist die spatere Umgestaltung bei Hermas
Siui. IX. Ich referiere kurz. Zwolf Jungfrauen sind bei dem
Turmbau beschaftigt

;
die vier an den Ecken sind die nambafteren

;

es sind ntattc, ’E^xpatata, Aovajii?, Maxpodopiia. Unter jeder steben

zwei geringere, namlicb 'AxXott]?, ’Axaxta, 'AYvei'a, 'IXapotTfjc, ’AXij-

^sta, Eovaatc, 'Ojidvoia, AYd^K]. Nur weil sie in dem Verzeicbnis

am Ende steben mufite, wie ni'att? am Anfang, bat ofFenbar ’AYdxyj

unter den Geringeren Platz gefunden. Ibnen steben entgegen, zwar

nicbt eigentlicb im Kampf, aber docb im Wettbewerb nm die Men-

scbenseelen, zwolf Laster, vier groBe ’Ajttatia, ’Axpaoia, ’Aitaidsia,

’ATcdtTj, und acbt kleinere, Aojoj, IIoyYjpta, ’AasXYsta, ’O^o^oXia, ^''sb-

Soc, ’A^poouvT], KataXotX'd, Mtao?.

Von bier gilt es das dritte Kapitel des Kolosser - Briefes zu

betracbten, das ebenfalls je einen Laster- und einen Tugendkatalog

bietet. Beide scbeinen zunachst sich nicbt mehr streng zu ent-

sprecben; ein altes Vorbild ist ja aucb nacb christlicbem Empfinden

frei umgestaltet. Docb gestatten die ParaUeibericbte uns mit

Sicberbeit zu sagen, daB die gleicbe bellenistiscbe Grundanscbau-

ung waltet:

Kol. 3,12 IvSuaaads^) ouv w? IxXextot too deoo Syioi xal -ijYaTtY]-

p,4voi aitXdYX'^® olxttp[ji,o6, y^p-qtjzoxrjza, zaTzeivofpo-

abvijv, itpaotTjta, p.axpoO'op.tav ... sxi xdaiv 5s tooto:?

1) Frcilich nicbt logisch klar; aber das gilt von den meisten dieser Systeme;

wichtig sind Anfang und Ende (also bier -inzit und i-j'xr.ri)-, zwischen ibnen

wechseln die Namen recbt frei; wicbtig ist nur die Zabl und die Formel. Fur

den Eingang des zweiten Petrusbriefes bat DeiBmann Bibelstudien 277 und Licbt

vom Osten 2-31, 4 gutes Material beigebracbt, aber zu viel scblieBen wollen.

GewiB gibt die Inscbrift, die er vergleicbt (Dittenberger Or. gr. inscr. 438) eine

im Leben libliehe Formel des Lobes 5vopa . . otev^yxovTa ntaxci *ai -/.at oizato-

S'ivr xal eiiSEpsi’a. An sie scblieBt sicb der Cbrist, indem er die einzelnen Worte

umdeutet und z.B. ipe-/] recbt wUlkiirlirb zur Bravbeit macbt, neben der die

orzaiocrovT, keine Stelle
‘

findet. Eingescboben werden fiinf weitere Eigenscbaften

Yv*3t' ^Yxpa'xeca, bTroaovV,, tpiXaccX-pia, (interessant wegen der Scheidung der

Gotte’s’liebe und Bruderliebe). Hier sind wir in einer anderen Spbare, die freilicb

aucb nicbt eigentlicb cbristlicb zu sein braucbt (vgl. zu der <p8op4 £7a8o.u{a Poiman-

dres 334 3) Beacbtenswert ist, daB die yvAat; als Vorstufe der E-iYvmat; erscbeint.

2)

’ Der Ausdruck ist paulinisch und wird von dem Apostel selbst sowohl

von Gottesgaben (Dnsterblichkeit I. Cor. 15,53) wie von dem neuen Menschen, dem

Xpt-oc iv ijptv, gebraucbt (Rom. 13, 14; Gal. 3, 27).
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t7]v (XYaffTjv, 0 iottv o6vSso[i.o? tcXstorr^TO? ^). Seclis

Tugenden ergeben die Vollkommenheit ;
die letzte, wieder

die df/aOTj. bindet alle zasammen.

Schwieriger ist der Lasterkatalog, doch ist klar, daB auch hier

sechs groBere aufgezahlt und dann seeks kleinere zugefiigt werden.

Wichtig ist die Einleitung v. 3 odiS-avsts fap, xai -fj Cwij btiwv xe-

xp'jiiToti 3 '!)v Xp'.OTqj ev Das ist gewifi cfaristliche Vor-

stellung, stimmt aber zngleich merkwiirdig auch zu der Grrund-

anschauuDg jenes Hermetischen Traktates. nach welchem der Ver-

gottete nur noch einen Scheinleib auf Erden hat; er selbst kann

gar nicht gesehen werden
;
er ist schon bei Gott. Eine Erklarung

bedarf ferner die Aufforderung im Eingang, die ^Glieder auf Erden “

abzutbten; es seien die Laster. Man deutet wohl, je ein Laster

entsprache einem wirklichen Korperglied
;
aber welchem bestimmten

Gliede entsprechen z. B. rcaOoc, ^rXsoveS'a oder slSwXoXarpsia ? Nur

die Hermetische Schrift, oder vielmehr eine bellenistische Anschau-

ung von dem axf/vos und seinen {JieXTj, gibt die Losnng^).

Col. 3, 5 vsxptbaats oov za {ieXt] bp-tov tot ijtl *); itopvstav,

dtxaS'Otpolav, xAdo?, Ijct'&op.tav xaxijv, xal riiv TtXsovs^iav, rf.z

icTiv slowXoXatpst'a*). Hierauf nach einer Digression: otjrb-

xal upst? tot irdtvta, 6pYf,v, xaxlav, pXaoY>y)p.lav,

aloypoXoYiotv ix ton otbpiaTO? bp-wv • pi] t{)Eb5$a0'2 sic aXXTjXouc.

Das wiese auf einen Katalog der Ideineren Laster in zwei

Triaden bpY'*], •&opdc, xaxta
|

pXao'f/jpia, aio/poXoYia, ({(SuSoc-

Der SchluB leitet dann zu dem schon besprochenen Tugend-

katalog ixber: dxsxSooapevoi tbv xaXatov avd’ptoitov (oben in anderm

Bild tot psXx] tot ixt t^c T^c) obv talc xrpa^eotv abtoo xal IvSuadpsvot

Tov vsov, tov dyaxatvobpsvov sic xat’ slxova too xttoavtoc abtov.

1) Zusatz des christlicben Verfassers zai fj XpiotoO ppa,3E'j£T(u iv

tal; zapoi'ai; upnov z-X. Es ist weniger die Friedfertigkeit
,

als dor in SchluB-

wunscUen iibliche Begriff des Gottesfriedens
,
der das Ergebnis ist

,

aber zugleicb

personifiziert ist.

2) Dieselbe Ansebauung liegt wobl aucb 2, 11 zugrunde : tv (Ti (Xptoinii) zal

itEpiET(j.rjSrjTe zepiTOjarj dyEtpoTton^Ttp Ev tj diTEzSioEt xov oibpiaxo? "rj; sapzo;
i'l Xi] TTEplTOp-T, ToO XpiSXOi).

3) Vorber r, Cmij updiv ztzp'j-xat . . . ev tw «Eui.

4) Der Parallelismus verlangt die Anfzahlung von sechs Eastern. Da der Text
(durcb Polykarp Phil. 11,2) vielleicht bezeugt ist, darf man scbwerlicb auf einen
Wortausfall, wie etwa <zat ttjv d3EpEiav> y,ti; taxiv EiowXoXzxpeta, raten. Der Christ
hat seine Vorlage willkiirlich umgestaltet und aus einer Erwiihnung der
die gezierte Wendung geroacht, daB die rXEOvExia selbst Gotzendienst sei. Reeht
ungeschickt ist ttzBo; eingesetzt, das mit Dibelius nur auf das erotische t:d»o; zu
beziehen Pseudo-PhokyUdes v. 194 naturlich gar kein Recht bietet.
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Da dies v. 12 aufgenommen wird svSaaaafte oov, so besteht der neue

Mensch, der avdptoro? xat’ slxova ^sou, also aus azXdyxvoc oixxipjiou,

ypTiatOTTjc, Tajts'.vo^poaovTj, 5rpautTr]i;, p-axpodop-ia und aydirq, o iottv

aovSEopoc rfjS xeXeiot7]toc. Es ist wobl ein Akt der Verzweifelung,

wenn auch ein so belesener und verstandiger Interpret wie Dibe-

lius mit einem male von Kleidern redet, die durch den Giirtel der

Liebe znsammengebalten werden. Nocb arger, wenn er sich dafiir

auf Simplicius zn Epiktet 208A beruft ot riod'a'fopE'.o’. xsptaatb; twv

aXXwv apsTwv TTjv iptXtav sttp-wv xal oovSEOftov auTYjv iraouiv tdiv apetwv

IXeyov oder das Wort auvS£ap.oc ifjt; ZoXsiotiqzoi; auf das die Ge-
meinde umschlingende Band deuten mochte. Es kann nur be-

sagen : die aY^^tTj vereinigt die andern, genannten Tugenden in uns

zum organischen und vollkommenen Ganzen, steUt also jenes awp.a

Ex Suva[j.s(ov xad'Eatd? des Hermetischen Traktates her (Poimandres

341, 17, vgl. 343, 16 ex xoutwv oovtatap-evo?). Simplicius sagt : fehlt

auch nur eine Tugend, so ist die tciXtoL unmoglich; sie gibt die (auf

der Vollkommenheit beruhende) svcsatc mit dem Freund und weiter

mit Gott. Das bestatigt einigermafien Jarablich Vit. Fyfh. 240 xoXo

Ss xobtmv daop-aoKOTEpa fjV xa nepl lijc xotvwvtac i&v d-sicuv aYafl'wv xal

ta TCEpl zrfi TOO voO 6jj.ovotaj xal xa i:epi x'^c dsiac attoptodsvxa.

jcapTjYYsXXov y®P aXXi^Xoii; p-Tj StaaTtdv xov sv sauxoi? &s6v.

ouxoOv Eti; dsoxpaoiav xtva xal xijv ;rp6c xov 9-e6v evwoiv xal xijv xoo voo

xoivwvlav xal X7]v x^? d’Etac aJc^pXsirsv adxotc ^ Jrdoa x^c iptXi'ac

0X0007] 5l’ spYwv xs xal Xoy<ov (pythagoreisch in neuplatonischer Fort-

bildung). Natiirlich ist jeder Gedanke, dafi der Verfasser des Kolosser-

briefs eine philosophische Quelle benutzt, ausgeschlossen. Aber eine

volkstiimliche religiose Parallelbildnng, etwa wie die des Hermetischen

Traktates kann ihn beeinflussen. Mir personlich ist diese Analyse

der abschlieBende Beweis, da6 der Brief nicht von Paulas herriihrt.

So abhangig zeigt er sich sonst nie
;
auch die ganze kleinliche Art

der Durchfuhrung widerstreitet seinem sonstigen Charakter.

Ich kann die Vermutung nicht unterdrucken, daB von den

vielgliedrigen freien Verbindungen noch eine oder die andere

(freilich sicher nicht Gal. 5, 20) auf ahnliche Systeme oder viel-

mehr Allegorien und Bilder ‘) zuruckgeht, die wir jetzt nicht mehr

als solche nachweisen konnen, und ich glaube, daB jetzt wohl er-

klart ist, warum ich in Valentins Dodekas und Dekas (oben S. 381)

unmittelbare Einwirkung, sei es des Paulas, sei es einer in der

Gemeinde lebenden trinitarischen Formel nicht fur erwiesen halte.

1) Auf E. GroBe-Brauckmann Be composiiione Pastoris Hermae Gott. 1910

S. 19 ff. 61 ff. sei beilaufig verwiesen. Auf Spittas Vermutung eines judischen

Vorbildes fiir Hennas glaube ich nicht mehr eingehen an miissen.
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Ich vergleiche die Hexade weibliclier Gottheiten ntatti;, ’EXiti?,

Sovcoic, Maxapi'a(?), Soyta lieber mit der Enneade bei Bar-

nabas 2, 2 z(cTi<;
j
<p6^0(;, ojcofiovT^

|

{laxpo^jita, kTupoLzsia
|

ooyi'a, ooveai?,

Y'/watc.

Wie dem sei, iiberblickt man die ganze Reihe dies^ Auf-

zablungen einmal, so mufi anffallen, wie wenig Worte und Begriffe

der griecbischen Philosophie anch nur in ihrer popnlarsten Form
entnommen sind und welcbe Enklarheit sich in den Systemen,

den hellenistiseben wie den christlichen, findet ^). So eng der Aus-

scbnitt aus dem weiten Gebiet lexikalischer Forschung zu diesen

Fragen ist, anf den mich diesmal Tbema und AnlaB der Arbeit

beschrankt, so scbeint dock schon er zu zeigen, daB die hellenisti-

schen Einfliisse in dieser ersten Zeit nicht von der Philosophie,

sondern von volkstiimlichem religiosen Denken ausgehen*). Das

ist nicht Wunderlich, wenn wir an die Kreise denken, in denen

das Christentmn entstanden war, und an die Kreise, in denen es

auf griechischem Boden zunachst Aufnahme fand und fiir die es

sich darsteUen muBte. Seltsam, wenn man bier zunachst, wie bei

der Griindung einer theologischen Parteigrnppe, eine Devise und
Formel gesucht hatte (etwa wie : Gott, TJnsterblichkeit, Menschen-

liebe). Noch seltsamer, wenn man in dem Vollgefiihl der beseli-

genden neuen Botschaft auf die Originalitat in Sprache, Bild und
Form angstlich geachtet und nicht gebraucht hatte, was am allge-

meinverstandlichsten und wirknngsvoUsten war; Gebot and Emp-
findung sind die Hauptsache, sie gilt es zu geben; aUes weitere

wird der ^Geist" in dem Nenbekehrten selbst wirken. GewiB hat

1) Es ist mir nicht gleicbgiiltig, daB die Tugend der aioippooivT) nur I. Tim. 2, 9

(p.ETa cciooO; xcd aio'fposivT);) und 2, 15 vorkommt (Apostelgesch. 26, 25 ist es Gegen-

satz zu p.av!C(, wie sioippoveiv bei Paulus Gegensatz zu ixcTTjvat) Oder daB der kurze

Titusbrief allein die Verbindungen atocpptuv, oixaio;, ostoj (1, 8, vgl. 2, 2) und amtppovioj,

otxxt'iu;, E'iiEpujs (2, 12) bietet. Man erkennt den Unterschied am besten, wenn man
die jiingere asketische Terminologie betrachtet. Anders ist Titus 2, 4. 5 ^iXavBpou;

Eivai, <p[),o-Exvou;, ao'jtppova;, xfvdj, oixo'Jpovs oTroTaSSopi^vas toT« iSCois dvSpxSiv,

fur das ich auf DeiBmann, Licht vom Osten 228 verweisen darf. Hier handelt es

sich um eine Erweiterung der im allgemeinen Gebrauch iiblichen Redeformeln.

2) Ich erinnere an II. Petr. 1, 5 teisti;, xpETri, ^fxpxTEta u. s. w. oder an die

fitellung der xaxia am SchluB des Lasterkataloges der Hermetischen Schrift und
des Kolosser-Briefes oder des ayaSov, und nach den Tugenden in ersterer.

Man erkennt; die Zahl ist das Bestunmende, nicht die innere Verbindung der
Begriffe

;
das Denken liegt noch halb bewuBt in den Bandeu urspriinglich mytho-

logischer Tradition.

3) Einen ahnlichen Gedanken bietet DeiBmann „Licht vom Osten" S. 230.
Spater tritt die Philosophie ein. Clemens steht im Paedagogus zu Musonius wie
m rosius zu Cicero. Fiir die Allgemeinheit dieses Verhaltnisses spricht die

iemunologxe der Askese.
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jene erste Annaherung an den Hellenismns fiir die spatere Zeit,

als die Kraft des Wollens nnd die Tiefe der Empfindung verflachen

nnd die Speknlation ihr Recht an der Religion fordert, mancherlei

Folgen gehabt, die recht tief dringen. Aber die Originalitat des

Christentnms selbst wird dadurch nicht in Frage gestellt, nnd
wem sie gar davon abznbangen scbeint, ob in einem Kapitel des

Kolosserbriefes neben einem paulinischen.Grrnndgedanlcen auch ein

bellenistiscbes Vorbild benutzt ist, der wiirde mir kleinlich nnd
nnhistorisck zu urteilen scheinen.

2 .

Was ich zn bieten babe ist eine rein pbilologische Inter-

pretation von I. Kor. 13, bei der es anf die Gedankenentwicklung

besonders ankommt. Erbanliche Betracbtnngen, die man anzn-

kniipfen pflegt, storen dabei nur nnd wird von mir niemand er-

warten; was jeder von uns empfindet, bleibt beiseite. Auch das

Nene Testament wird es, glaube ich, vertragen konnen, znnachst

einfach auf den ursprunglichen Wortsinn gepriift zn werden.

Das Kapitel durchbricht scheinbar einen festen Gedanken-

zusammenhang (zwischen Kap. 12 and 14) and hat stilistisch einen

besonderen Charakter. So gilt es zanachst seine Verklaramerang

mit der Umgebnng zn priifen; denn selbst ein so feinsinniger

Exeget, wie der leider der Theologie zu friih entrissene Job. Weifi,

zweifelt sie an, weist auf die Moglichkeit hin, da6 es zu anderer

Zeit and fiir anderen Zweck entworfen ist, and mochte es ganz

isoliert betrachten, and auch H. Lietzmann, von dessen ruhiger

Sachlichkeit ich immer gem lerne, halt es fiir kleinlich, Bezie-

hungen auf das Vorausgehende in dem „Hohen-Liede auf die Liebe“

zu suchen. Ich bin anderer Ansicht.

Der Brief bietet eine Auseinandersetzung mit den ,,Gnostikern“

in Korinth, d. h. Lenten, die sich als Geistestrager oder Pneuma-

tiker von Paulus unabhangig fuhlen und ihrer unmittelbaren Gottes-

schau (Yvwatc) riihmen ^). Bitter bemerkt der Apostel dagegen „ge-

wiB
;
fvwotc haben wir aUe

;
aber die Yvwatc blaht anf

;
nur die Liebe

baat“^). Bestandig klingt die Warnung vor dem ipootouadac wieder

1) Die Bedeutung hat Norden in seinem groBen Buch abschlieBend erwiesen ;

V. Harnacks Festsetzung (Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1911 S. 138) „die Gnosis um-

faBt das gesamte Gebiet des Erkennens in den drei Reichen des Seins sub specie

dei^ ist sprachwidrig
;

wie sie gebildet wurde und wic wenig sie fur die Stelle

paBt fiir die v. Hamack sie formulierte, babe ich „Historia monachorum und

Ilistoyici Lciusiacei^ S. 23b if. gezeigt.
^

2) K. 8. 1 oiBajaev oti iravxss piustv l)(op.ev. panots ipucnot, t, oe oixo-

Ich wiirde, wenn ich poists, wie v. Harnack betrachtete, nicht so herab-

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Kl. 1916. Heft 3. 27
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(4, 6. 4, 18. 19. 5, 2, vgl. 3, 21). Das Thema ist vorher schon ange-

schlagen; seine eigentliche Ansfiihrnng folgt in dem neuen Teil

TTspl :tv£t)[j,atixcijv (die Greistesgaben, anf welche die Korinther stolz

sind) *), Kap. 12 ff. Wohl sind die Geistesgaben verscbieden, aber

docb ist die Gemeinde ein Leib nnd das einzelne Glied darf sich

nicht iiber die andern erheben, ohne die es doch nichts ware. Wie
die am meisten nach au^en geschmiickten Glieder wohl gar nicht

die wertesten sind, mag vor Gott mancher, der in der Gemeinde
durch kein -/ap'.o{ia hervortritt, wertvoUer sein als die Trager der

verschiedenen Wohl soil man in der Eiirche sie schatzen,

nnd zwar ihrer Wichtigkeit nnd Grofie nach schatzen; eine Rang-
folge wird 12, 28 anfgestellt itpwTov aTOatdXooc, Ssotepov Tcpopiijrac,

tptrov SiSaaxaXou?, sjrsiia Suvaptsti;, ejcstta ^apta[i,ata lapLaroov, avriXi^p.-

xopspvT^astc, YSVTf] YXcoaawv (niedrigste Gabe) — wir erwarten
als Nachsatz : aber Gott entscheidet allein, wer fur ihn wertvoUer
ist. Statt dieses Nachsatzes folgt zunachst die Erinnernng, da6
eben dieser Verschiedenheit halber einer nicht aUe Gaben haben
kann, also den Besitzer der minder geehrten nicht geringschatzen

darf, nnd hierauf die Mahnung 12,31 CTjXoote 8s ta x^pipiava ta

pistCova' xai In xad’ oxsppoXijv 6Sov op.iv 8stxvup.t. Es folgt das

„Hohe-Lied anf die Liebe“; dann beginnt Kap. 14 Saoxsts tijv Afi-

jnjv, Ct]XooTs SI ta 7cysu[j.anx!x, iidtXXov 8s tva ;tpo'fyji:s67)Ts. Es ist die

hochste Stnfe, die ihnen zuganglich ist^). Panins stellt in Gegen-
satz zu ihr sofort die nach seiner Schatznng niedrigste, anf welche
die Korinther doch besonders stolz sind, die Glossolalie, nnd be-

griindet seine Schatznng: fiir das olxo8o[i,stv leistet die Prophetic

nnendlich viel mehr
;

sie dient den andern (nnd das entspricht der
Liebe). Der Teil schliefit sachlich 14, 39 WOTS, aSsXpol, C'^jXoiirs to

xpo'pTjTEostv, xal TO XaXsiv p,7j xwXosTS 6v fXwaoaig ^). Der Unterschied

setzend von der „aus Kleinburgern
,
Sklaven und Frauen zusammengesetzten Ge-

ineinde“ reden, wie er jetzt (S. 4) tut.

1) Der Titel wird 12,1 angegeben und 12, 4ff. erklart (vgl. auch 14,12).
Die Aufzahlungen erlautern weiter, was Paulus meint: die bestimraten „Gaben“,
die den von den ubrigen Gemeindemitgliedern unterscheiden (vgl. 14, :!7

7:pocprjTr,; zveufia-ixo'j. Prophet Oder uberhaupt Pneumatiker; der Prophet rcpra-
seutiert innerhalb der Gemeinde die hochste Stufe). Es ist falsch, fur die Deu-
tung des lolgenden von dem Begriff jrapiafa®™ auszugehen

,
der nur sekundar ist,

und dann zu erbrtern, ob jx?) u. dgl. „absichtlich paradox" auch so be-
zeichnet werden konnen, wahrend Paulus klar angibt, uber was er allein handelt,
und selbst Rangfolgen aufstellt.

2) Das Apostolat ist natiirlich ausgeschlossen
;
nur um die eigene Stellung

zu wahren, hat er es 12, 23 erwahnt.
3) Zusatz rA'fza. ok eOs^Tipovoii wai

Orduung und Anstand geschehen kann;

xara '[v/io^io (soweit es namlich in

das gilt hauptsachlich fiir die Glossolalie,
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der beiden Imperative zeigt, daB der zweite nur eine Konzes-
sion bedeutet: zwar braucht ihr das Zangenreden nicht zu ver-

hindern^), aber strebt nacb der Prophetie. Genau ebenso gebaat

and gebraucht ist 14, 1 Stwzets tYjv otYamijv, 8s xa msoiL^v.^i :

Paulus gestattet ihnen, was sie jetzt schon tau (vgl. 14, 12 srcsl

CTjXwtai SOTS jrv£t>[i.dx<i)v, bezw. KV£uji.aTixdev), aber noch eifriger sollea

sie der Liebe ,,nachjagen“
;
das ist sein Gebot. Es ist also klar,

daB die Liebe nicht zu den TcvEOftattxd gehort®). Weiter

folgt, daB den gleichen Sinn haben muB 12,31 CvjXoora §£ rd

{lata td [i£iCoya, xal £xt xad’ uzspjBoXijv 68bv u[iiv S£Lxy!>p,i: strebt

ruhig nach den ^^apiajiata, freilich nach den groBeren, aber es gibt

einen noch hoheren Weg, den ich euch jetzt zeige ^), oder : es gibt

Tgl. V. 23 ff., naturlich aber auch fiii die groBeren Gaben, ja gibt eine Einschran-

kung selbst fiir die Prophetie, vgl. v. 29 ff.).

1) Es ist ja auch ein 7_d'piafj.a. Paulus wahrt sich angstlich vor dem An-

schein, es verbieten zu wollen (vgl. v. 5), und versichert es selbst viel zu iiben,

nur nicht vor der Gemeinde (v. 18).

2) Zwei verschiedene Interpretationsmethoden scheiden sich hier, eine rein

philologische und eine nicht in der „Theologie“, wohl aber bei theologischen Sy-

stematikern friiher libliche und daher noch jetzt weit verbreitete, mit herausge

risseneu Einzelstellen zu arbeiten. Sie zeigt sich am besten in dem gegen die

„Religionsgeschichtler“
,

d. h. in diesem Fall gegen die Philologen, gerichteten

Auslegungsversuch v. Harnacks Sitzungsber. d. Berl. Akademie 1911 S. 132 ff.

l(h kann es daher nicht vermeiden, wenigstens in den Anmerkungen auf ihn ein-

zugehen, freilich ohne auch nur annahernd alles zu erwiihnen, worin er uiir

gegen die Forderungen philologischer Interpretation zu verstoBen scheint. Fur

V. Harnack ist der Ausgangspunkt (S. 133): die hoheren Gaben in 12, 31 konnen

nur die sein, welche Paulus an einer andernStelle, namlich Gal. 5,22 (siehe

oben S. 387) als Fruchte des Geistes bezeichnet hat; es sind die christlichen

Tugenden, unter denen dort auch Liebe und Glaube erscheinen, freilich als

Gegensatz zu den Werken des I'leisches, den Lastern. Nach dieser dogmatischen

Feststellung mufi die gauze Ueutung sich richten und gerat in unlosliche Schwie-

rigkeiten. Ich bedaure es, so lange ich Kap. 13 allein betrachtete, nicht wegen

der Parallelstelle, sondern wegen der Urbedeutung von 7,z'pi3p.a, die ich einseitig

betonte, selbst an Glaube, Liebe, Hoffnung gedacht zu haben. Die Gedanken-

entwicklung im Gesamtverlauf dieser Kapitel ist auch damit zerstort. Von ihr

.muB der Philologe ausgehen; den scheinbaren Widerspruch
,

daB die TTvcupaTixa

hier ganz andere sind als dort der xap^roi too TtvEOjaaroi, erklart er sich leicht aus

dem Zusammenhang dort und aus der bekannten Beobachtung, daB fiir Paulus

wohl alle Christen den Geist empfangen haben, oder besser, unter der Wirkung

des Geistes stehen, dennoch aber der miEuparixoi bei ihm eine besondere btellnng

unter den iibrigen Christen einnimmt.

3) Von Harnack (134,2) erklart dies fiir sprachlich nnmoglich; dann miisse

statt xal ETt mindestens stehen etc oi. Ich halte dies Sprachempfinden fiir irrig.

Wird das logische Verhaltnis zweier Satze nicht im Gesamtbau, sondern in der

Nuance der Verba oder Substantiva ausgedriickt, so kann unterschiedslos beides

stehen. Paulus hatte 14,1 ebensogut sagen konnen; Suuxete tijv aydmrjv xal C^-
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noch etwas Hoheres, was ich each jetzt lebre ^). Er hatte gleich

sagen konnen CT^jkoots Ss za yaptaiLata zb. {isiCova xai Stwxets rfjv

xi -v£>j(j.axtza, wie er ja 14,39 wirklich sagt; CrjXouxe x6 irpo'fjjxc'kiv -/.at x6

Xa/otv YXtusjat; (jitj -/tuXtiExe. GewiB hatte er 12,31 sagen konnen Jr^XoOxe xd /a-

pt'aaxa
,

ctto'/Exs dt xd ext UTteppdXX.ov adxd, 3 uptdi otdd^u). Aber die AngUederong

an den vorangehenden Gedanken hat scbon eine Adversativpartikel verlangt (eifert

aber trotzdem immerhin nach den yaptsptaxa
, und zwar nach den hoheren

;
die

Beschrankung ist ahniich wie 14,1 tr,Xoux£ Se xd tr^Eupiaxt-zd
,

pidW.ov Se tva Tpotp/j-

xejTiXe und 14, 5 BO.iu os upid; XaXEfv yXcoasatj, pidXl.ov 8e tva jrpo'pTjXE'iijxe
;
da hier sofort

folgt (jLEt'Ctov 6e d 7:po9TjXEU(ov XaXtov iXtusoatj und vorher 12, 27 eine feste

Eangfolge angegehen ist, kann trotz v. Harnacks Einspruch 12, 31 nnr xd [xe(Cova,

nicht aber xd jtpEi'xxova stehen); daher sagt er hier noch passender xal 8 Ixt urtEp-

pdX/.et a’jxd, uptiv OEGvupit und bereitet dadurch 14, 1 Stm-zEXE xt,v afartr^y vor. Den

gewollten Parallelismus der drei Verse 12, 31 ; 14, 1 und 14, 39 zerstort, wer in

dera ersten xd -/aptapLaxo xd pEi'Covo auf irgend welche Tngenden bezieht. Den

Gnmd
,

den v. Harnack gegen die Beziehung auf die soeben in Rangfolge anfge-

zahlten ecbten Charismen aufubrt, man konne doch nicht von ihnen sagen £r)-

Xovxe; Golt gebe sie docb, wem er wiU (12,11), verstehe ich nicht. Trotzdem

kann man um sie bitten und nach ihnen streben
,

und 14, 1 heiJBt es doch tat-

sachlich CtjXoOxe ... tva Ttpo^'/jXsdrjXE, 14, 12 CvjXtoxof soxe Tiveupictxtov (oder irvEoptoxt-

xuiv) 14, 39 CrjXooxe xo itpoyrjxrktv.

2) Ob in dSciv Sstxvupit die sinnlicbe Bedeutung noch voll empfunden wird,

kann niemand sagen, vgl. 4, 17, wo Paulus von Timotheus sagt 8« upidt dvaptv^sEt

xd{ 68o6{ piou xd{ iv Xptaxm xaStoj -iravxojfoo iv nds^ ixxXrj'jl'f otSdsxto oder bei-

spielsweise Xenophanes fr. 6 Hiller vOv oux’ dXXov iTtetptt Xdyov 8e(5u> Se -/tEXeudov

(vgl. den folgenden Inhalt des X^yo;). Von den drei Hauptfragen, die v. Harnack

stellt (Was ist unter den hoheren Gnadengaben zu verstehen? Wie kann der

Inhalt des Kap. 13 als „Weg“ bezeichnet werden? Gehiirt -zaT uzep^oXTjv als ad-

jektivische Bestimmung zu oodv oder als adverbielle zu demVerbum?) ist die erste

falsch beantwortet, die zweite falsch gestellt, die dritte von ihm selbst nicht ent-

schieden. Von der Voraussetzung ansgehend, daB dya'Ttr) und Trfsxij zu den jtve'j-

paxfzd zahlen miissen, also ^paradox" auch ^(aptafjtaxa heiBen konnen, sagt er

(S. 134), wenn alles, was in cap, 12 genannt sei, nicht zu den hoheren gehore,

so musse jeder Horer wissen
,
was fiir diese nur ubrig bleibe. Daher heiBe -/at

Ixt „und zum tjberfluB“. Das ist hier sprachlicb unmiiglich. Er folgert weiter,

der Weg sei die Liebe, also sei der Weg „gaDz wortlich zu verstehen". Ich sehe

die Folgerung nicht ein, noch weniger freilicb die Voraussetzung, Ist die Liebe

nur der Weg zu den „hoheren Gaben", so kann sie doch nicht selbst im SchluB.

von Kap. 13 als das Hochste bezeichnet werden. Zwar v. Harnack erklart dies

ausdriicklich (134, 3) im Sinne des Apostels fur mogUch
;

aber die ganze Schei-

dung zwischen Weg und Ziel hat doch nur Sinn, wenn das Ziel das Wichtigere

ist. Was soli ferner dies Ziel sein? Man wiirde zunachst dann an Glaube und
Hoffnung denken, aber v. Harnack sagt, es ist „der Chor negativer und positiver

Tugenden", die 13, 4—7 genannt sind. Also o’j jtEpTtEpE'jEaBot, ou cpoaiooabat u. s. w.
sollen die -/aptapaxa (iEt'Cova sein ! Dann ist der Bau des Hymnus und sein SchluB
geradezu unverstandlich 1 Aber weiter: der Artikel vor i88v soil auffalliger Weise
fehlen

; es haudele sich ja um den alien bekannten, den einzigen Weg; zudem
findct V. Harnack

,
daB xo9’ urappoX^Qv sich nur dann leicht mit 8B8v verbinde.



die Fennel „61aube, Liebe, Hoffnung® bei Paulas. 399

aYdcjr7]V, fiihrt aber dies hoebste Grebot zunachst in geheimnisvoUer

Weise ein, um erst am SebluB die Mabnung Sttbxsrs ttjv ayairriv zn

bringen. Man konnte in einem gewissen Sinne von einem ebiasti-

seben Ban der Einleitnngs- and ScbloBformel reden. Der Sinn der

ersteren muB sein; etwas, was iiber alle yiapia^ctza. binansfiibrt,

will icb eucb lebren. Hieran kniipfen die nachsten Worte (Kap. 13)

und fiibren ans: alle ^^apiajiata sind vor Gott wertlos ohne die

Aber wir horen dabei zugleicb, Bengel werde wohl Recbt haben, Paulus wolle die

Korintber spannen; iibrigens feble es aucb an Beispielen fiir nacblassigen Weg-

fall des Artikels nicht. Icb wiirde bei dieser Deutung den Artikel iinter alien

Umstanden fiir notig halten; aber icb sebe nicht, wodurch sie eigentlich veriangt

wird. Clemens Alexandriniis (Quis dives salv. 38) versteht oSoj aucb sinnlich,

deutet aber nach dem Zusammenbang o8ov Izt am-Tjplav, vielleicht noch nicht scharf

genug, jedenfalls aber so, dafi das Vorausgehende die Erklarung bietet; zu

derWertung, derSchatzung bei Gott suchen die Korintber zu kommen, sie freilich,

indem sie von den itve'jp.cti-ty.'i, und zwar gerade von dem niedrigsten, ausgehen
;
da

ware das hohere, die Prophetie, schon besser; aber Paulus weiC einen noch vor-

zuglicberen Weg. Damit sind wir zu der letzten Frage gekommen. Von Harnack

halt es fiir moglich zaO’ •jKep^oXfjv mit oilxvupit zu verbinden, lebnt die Deutung

„zum UberfluB“ ab, weil er sprachwidrig dies schon in xat Itt findet, kann sich

fiir eine andere Deutung „in ausgezeichneter, weil Hires Erfolges sicherer Weise“

nicht recbt erwarmen und will dann lieber eine Ankiindigung der biureiBenden

hymnischen Form des nachsten Kapitels darin seben, die freilich m. E. deren

Wirkung von vornherein aufheben muBte; er ilbersetzt „in hober Rede''. Icb

fiirchte, daB xad’ ujtEpPoXi^v das nie heiBen kann. Nach den Rhetoren ist ii-ep-

poXfj eine (ppdots uirepalpoujoc -rijv dXrjlletav aili^SEo); rt piEtuxjEw: Paulus

bier wirklich sagen: den Weg will icb eucb in Hyperbeln zeigen? Aucb v. Har-

nack meint schlieBlich, es sei wohl besser xaH’ utop^oXtjv oSdv zu verbinden; aber

eine Deutung bietet er nicht. Wir miissen dafur wohl von In ausgehen
,

das

bisher unerklart blieb
;
was es bei Steigerungsbegriffen (osivo; — In SetvoTEpoi) be-

deutet, ist bekannt. Und uiiepPoXi^ entbalt ja den Steigerungsbegriff, to xa)P bTrep-

§oX^v ist die Bezeichnung des Superlativs bei Aristoteles; ou xaToXElitEtat bnepPoX^

u. dgl. ist bekannt Dem Positiv gegeniiber driickt es den hbheren Grad aus (Dem.

XIX 66 iri; ydp oix oisypov, paXXov S’ eI nj Isnv uttep^oXt; toStou), einem Kompa-

rativ gegenuber hebt es die noch hohere Steigerung hervor, vgl. Euripides fr. 494 N“

TTjS pilv xa'-/tov O'JOEV ylyvETat yuvaixos, la^X^j 8’ oiSlv sis uirepPoX7)v Ttitpux’

apiEivov, und wenn derselbe Dichter fr. 282,4 sagt: tzuk yap cans Iot dvijp yvaftou

TE SoiiXot vTjSios fjssrjpilvo? x-rijaatT’ dv oX^ov e1? uxEp^oXijv TEaxpSs, so werde icb kaum

fragen, ob bier oX^ov Ei« uTtEp^oXi^v zu verbinden ist (pEi'Cova t:Xoutov, naturlich ohne

Artikel) oder ob Ei« uitEpPoXTjv r.azpot zu dem ganzen Begriff (oXpov xx^saiTo poXXov

Tou irarpS;) geb5rt. Es ist bei Paulas nicht anders (zu xoB’ bTtepPoXijv ist ein Ge-

netiv Tuiv xaptspdnov hinzuzuhoren) und die Deutung gewiB nicht unbekannt; aber

so lange uns im Neuen Testament noch derartige Interpretationen vorgelegt werden,

die sichere Sprachbeherrschung und scharfes Erfassen der Gedankenzusammen-

hange ganz vermissen lassen, hat der Philologe die Pflicht, auch seine Auffassung

darzulegen. Je friiher der allgemeine Fortschritt der Methode ihn davon entbindet,

um so besser fiir ihn.
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Liebe, alle Leistungen yor Grott nichtig ohne sie. Das heiBt

also : der Nachsatz, den ich oben (S. 396) nacb 12, 28 erwartete

(Sinn: aber Gott allein entscbeidet, wer fiir ihn wertvoUer ist),

wird in Kap. 13 gegeben: aber vor Gott hat nur die Liebe Wert.

Der anfieren Verklammerung durch die einfuhrenden Formeln ent-

spricht also der Gedanbengang; nie kann Kap. 13 an dieser Stelle

gefehlt Laben, Es enthalt die starkste Mahnung oder, wenn man
will, Polemik in der Form begeisterter Rede. Der Apostel, der

in demselben Znsammenhang von sich sagt (14, 19), er wolle vor

der Gemeinde lieber fiinf Satze in verniinftiger Uberlegnng als

zehntansend in „Znngen“ reden, wird dnrchans nicht wUlenlos von

der starken Empfindnng fortgerissen ') ;
er will seine innerste Uber-

zeugung in einer Form ansstromen, da6 sie dem Horer dem Ein-

dmck der Prophetie, des unmittelbar von Gott Empfangenen,

erweckt aber er behalt das Ziel, das er erreichen will, klar vor

Angen. Damit haben wir das literarische fivoc®).

Der Text lautet:

(CtjXgots ta yafiia^aza ta iisiCova, xal ’in xad’ OjtepPoX’ijv 6S6v

bjiiv 6eixvo{i.t).

I (1—3) ’Eav tai? ‘(Xuiaoa.K; twv iv^pwTrwv XaXw xai twv aYY^Xcov,

OL^ d'Kyi'j dk
|j.7i lx®’ '(S‘(oya. yaXubz ijxwv i) x6piPaXov aXa-

XdcCov. xal sav lx<»> jrpoyTjtsi'av xal sl5d) ra p.i)on)pta Trdvta

xai iraaav rijv Yvwotv^), xal lav l/w rraoav f?jv Trlottv mats

1) Er sagt io demselben Zasammenhang (14, 82) -/.at Trve6p.aTa 7:pocpT,Tcuv -po-

OTjTat; uroTaasexat.

2) In der Gemeinde folgt auf die Prophetie, die pnenmatische oder gottbegeisterte

Rede des Einzelnen, das 3ia-/pi'vEtv oder dvazpfvciv oder teizpi'vEiv dutch andere Pneuma-

tiker (14, 29). Auch Paulus, der an die Verlesung des Briefes denkt, verlangt es

gegen Ende seiner Darlegungen fiir sich, 14, 37 e? -tc ooxet TrpotpTjTTjt elvat 1)
ttveo-

paxixoj, ^jrtYtvuiax^xuj a Yp4tp«) bjjiiv oxi xupfoo iaxlv. si S3 xis dy\oihm. Eine

Instanz gibt es ja dann nicht mehr, und Panlus vertraut darauf, daB die Horer

es an der ganzen Gewalt der Rede spiiren miissen; wer’s nicht empfindet, soil

ihm gleichgiltig sein. Die Worte gehen nicht auf die unmittelbar voransgehende

yerordnung iiber die Weiber, sondem auf den ganzen geschlossenen Tell und
besonders auf Kap. 13. Was Panlus unter Prophetie versteht, zeigen die beiden

Kapitel. Wir diirfen den Begriff nicht bloB aus Hermas ableiten.

3) WeiB S. 311 miiht sich vergeblich um die Bestimmung; v. Harnack 153,4
bietet nur die Definition : es ist nicht Poesie in strengem Sinn

,
sondern Rede,

die frei hervorgesprudelt ist, „was jedoch die Anwendung einiger einfachen Kunst-
mittel nicht ausschlieBt“.

4) DieVersnche v. Hamacks zwischen „Mysterienweisheit“ oder „Mysterien-
erkenntnis“ und Gnosis zu unterscheiden, hoffe ich „Historia mon. und Hist. Laus.^
S. 252 widerlegt zu haben; es handelt sich nur um ein Eennen der Geheimnisse

;

zu erganzt man leicht e/oj.
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oprj {ledtaiavsiv, aYaicYjv Se {jlt] eX“» o'J^ev Et[ii. xai lav

tliWfiiam itdvTa td o^cdp/ovta (too xal Idv irapaSw to a(b(id

(too iva xaudT]ao[tai ^), dYdicYjv 8 s [tTj £X®> 0)^18-

Xoo(i.at.

II (4—7) dYdJTT] [taxpodo[iei,
xp’»]<

3te6sxat, i^aYd::rj ou CTjXoi, rj dYdTtvj ou

TEEpirepsoExai ^), ou ^uotooxai, oox doxTr]{tovst, 00 CTrjTsl xd iao-

x^c^X 00 jrapo^uvExai, oo Xo^iCsta' x6 xaxov, 00 x®^P®^

x^ dSixi'cf, ao7x®‘P^^ dXitj'&sief, irdvxa oxeysc, :rdvxa tti-

axEOsi, irdvxa IXziCst, zdvxa ozo(tevEt.

ni (8— 13)f( d^dzY] ouSezoxe Ixzizxei^)* eixe Ss zpoyYjXEiat, xa-

xapYifjdT^aovxai, s ixe iXthaacu, zaboovxat, eixe yv&aK;

1) Fur die Variante xauy /,3(ofj.at tritt v. Harnack ein, indem er sie bei Clemens

Alexandrinus freilich erst gewaltsam und mit Scheingriinden einsetzt, bei Clemens

Bomanus aber falsch erschlieBt. Ich denke, sie hat bier kein Eecht, auch wenn

das Wort xavyaaSat, wie er hervorhebt, 55 mal bei Paulus vorkommt. Seine

Gegengriinde gegen die Vulgata scheinen mir schwacb. Es soli sicb dabei um
einen Verbrennungstod als Aufopferung ftir andere handeln. Ich verstehe es im

Gegenteil von einer Leistung an Gott; denn nur um die Schatzung bei Gott
handelt es sich in dem Zusammenhang (die wieder aufkommende Deutung „wenn

ich mich als Sklave verkaufen verliefie“ ist sachlich und sprachlich unmogUch). Wenn
er sagt, die Stelle Daniel 3, 95 zosptoiuxav xd oibiaaxa ouxOiv ei; eptrupufxov ,

tva piTj

Xaxpe'jatoat p.i)8t T:po5x'jv/,aa>3t Bsup ix^pip konne gerade dem Interpolator vorgeschwebt

haben, Paulus brauche nicht an sie zu denken, in der Zeit der Martyrien m6ge

die Interpolation entstanden sein
,

so ist das die Argumentation
,

die Kotschau

einst gegen Wendland verwendete. Der Zusammenhang muB entscheiden.

2) Von Harnack interpungiert nach anderen •tj dyditr) jjixxpo9upiEt, ypT|STE'ieTot

Tj dyaTo), ou jTjXoi rj ou TCepTrcpsuexai , erklart in der Anmerkung aber auch

obige Interpunktion fiir mOglich. Ich halte den Chiasmus hior nicht fiir „kraftig“,

sondern fiir geziert und das Asyndeton bimembre im Anfang sogar fiir treiflich,

habe dagegen grofie Bedenken gegen die nicht besonders bezeugte Wiederholnng

des Subjekts vor ou TLEpxepEuexat.

3) Die schwach bezeugte Variante ou CTjXEt x6 fii) eaux^s yerteidigt v. Harnack

als moglich
,
ja eigentlich besser dadurch ,

daB das gelaulige xa eauriis leicht ein-

gesetzt werden konnte und xo fxyj tauxi]; dem Paulus nicht fremd sei
j

er sage ja

H. Kor. 12, U o5 yap C^x* xa upiu)v(!). Vollstiindig heiBt der Satz ou yap x*

upimv, dXXa' upias, paBt also in keiner Weise. Ebensowenig der Grund, daB die

andeni Verba samtlich ein Verhalten der Liebe nach auBen, bzw. zn andern, aus-

driicken. Entscheidend ist wohl, dafi Paulus gerade in der Polemik gegen die

Gnosis I. Kor. 10, 24 sagt iu-Tjoei; xo sauxou C^IXeixiu und 10, 33 , wo er sich als

Muster anluhrt, xa9<h; xay<o itavxa raotv apEOxm (iij Ct,x<uv xo ij^auxou oificpopov,

aXXa xo xuiy roXXmv, Tva 3(o9aj3tv. Nur das ist wirklich Beschreibung der Liebe

(vgl. auch Kap. 8). Negative Tugenden und Charismen kenne ich nicht.

4) Die Argumente, mit denen Job. WeiB die Variante ra'jxxEt yerteidigt, sind

cewiB schwach; das Gegenargument v. Harnacks, ExTxtjixEt sei „schwieriger“, freilich

noch schwacher. Mir scheint es den Begriff des Verlierens oder Beraubtwerdens

besser zu geben.



402 R. Reitzenstein,

x a t a p Y Tj ^ o £ t a t *). £x pLepooc 3s Y^vwoxop.sv xal sx

[lepoo? irpo^Tr]ts6opev, otav Ss sXd'Td t6 tsXstov, xh sx {i^pou?

xarapYi^dijostat. ots %Trjv vtjsxo?, IXaXouv wc
iypdvoov oii; vi^^ttoi;, IXoYtCd[n]v m? vvjrc'.oc ' ots is^iovci avujp,

xar/ipYTjxa ta too vtjrctoo. pXsrcofisv y^P aptt 5l’ laojrtpoo Iv

alv'Yliat'. ^), tots Ss jcpdawitov xpo? irpdaa);roy • apti YtvMOXO) lx

p-spou?, tdts Ss xad'wc xal sjrsYVwoO’Yjv . vovl Ss piEvsi

subtle, sXjric, aY®^'*l» taota ’ [isiCwv Ss tootwv aYa^^-

(Siwxstc fijv aYduTjv, Ci^Xodts Ss ta wsoftatixd).

Der erste und zweite Teil bedurfen weniger Worte. Um die

rvsofiattxi, also die y^iLp'KS^LaLxa., handelt es sich. Von dem seiner

Ansicht nach kleinsten, von den Korinthern freilich am hochsten

bewerteten geht er aus; hatte ich es in hochster VoUendung —
er sagt nocb nicht „ich ware nichts“

;
das ware nngeschickt

;
son-

dern bezeichnet sich dann nnr als larmendes Instrument mit wir-

rem, eitlen Schall; erst bei der nach ihm groBten Gabe, der Pro-

phetic, gibt er das Urteil obd’sv slp-u Piir wen gilt das? .Sicher

nicht fiir die Gemeinde, sondern fur Gott; der Gedanke schliefit

sofort an 12, 23. 24 : Gott gibt vieUeicht auch in dem Leib der

Gemeinde dem innerlich werteren Glied die geringere Hiille und
schmiickt das fiir ihn wertlosere auBerlich. Trotz aller yapiap.axa

kann man ohne die Liebe ein Nichts fiir ihn sein*). Hiemach be-

stimmt sich der Sinn des dritten Gliedes. Es kann nicht bedeuten,

wenn ich um der andern willen meine Habe zerstiickele ohne
Liebe — das ware ein seltsamer, ja fiir Paulus unnatiirlicher

Gedanke —
,

sondern, wenn ich um Gottes willen, d. h. um
ein Verdienst vor ihm zu haben, die azoxa^i^ vollziehe®), ja selbst

1) ^ on Harnack erklart die Variante Yvujaett y.iTapYrjSi^oovTat dem Sinne nach
fiir notwendig und erklart dies spater, es sei dutch piipou; Yivuiaxopisv erfordert.

„Von der yvATu hatte der Apostel nicht gesagt, daB sie aufh6rt“. Das hangt
mit seiner sprachwidrigen Deutung des Wortes zusammen; aber in der Tat,muB
aus dem Zweek des Ganzen beurteilt werden, ob Paulus ira allgemeinen die puiJt;

als jr^ptOjAa unter die Liebe stellen will, oder die einzelnen Offenbarungen. Fiir

ersteres wird wolil schon jetzt Kap. 8 sprechen. Auch hier bedaure ich, zunhehst
ihm wegen des Plurals TrpoipTjTeiat gefolgt zu sein. Hier ware einmal die Frage,
was die lectio difficilior sei, am Platz gewesen.

2) Die falsche Verwendung, die v. Harnack S. 156 von diesem Worte maebt,
hoffe ich a. a. 0. S. 253 zuruckgewiesen zu haben; von einer Benutzung des he-
braischen Pentateuchs kann m. E. nicht die Rede sein.

3) Uber die Deutung der Worte vuvt und p^vei siehe unten.
4) Die ersten beiden Glieder nennen alle wesentlichen ^(api'upiaTa. Also ist

die rfaxi; nicht dasselbe wie in v. 13, sondern das, was 12,28 Sivapit; heiBt, vgl.
12, 9. Dort gehort sie ja zu deu icveufiaTixa.

5) DaB sie bei den Juden, wie natiirlich auch bei den Christen schon ublich



die Fennel „Glaube, Liebe, Hoffnnng“ bei Panins. 403

wenn ich mein Leben fiir ibn und seinen Namen lasse, vor ihm
babe icb keinen Nutzen davon. Nur aaf den bimmliscben Lobn
kann sich das ouSsv ni'fsXoDjiat bezieben. Der fromme Jade glaubt

ja. wer „um des Namens willen" gestorben ist, erwerbe groBere

Seligkeit, and die Christen der Urgemeinde glauben es ancb (vgl. den

nacbsten Aafsatz in diesen Nachriebten). So baben die Manner im
fenrigen Ofen fiir Grott leiden wollen; mit Recbt wird auf den Daniel-

Sprucb verwiesen. Die Variante iva TLaoyriGtA^ia.'. gibt, selbst wenn
man als „mit Grand sicb riibmen‘‘ erklart, neben dem ein-

zig betonten aYajrujv Ss {lYj syw etwas Uberfliissiges, ja Storendes, und
der Gedanke, da6, wer gestorben ist, sich briisten kann, ist wenig

ansprecbend (dann ware ein Passivam „um geriibmt zu werden“

immer noch besser). Handelt es sich aber um den Tod als Lei-
stung an Gott (den Bekennertod), so ist von Anfang an eine

doppelte Bedeutung von d^ajcT] sicher. Der zweite Teil freilicb,

der nun eine mahnende Scbildernng der Liebe gibt, beschreibt sie

zugleich als Nachstenliebe
;

sieben positive und sieben negative

Aussagen sind mit bbchster Kunst in einander verwoben, und natur-

licb enthalten die negativen besonders die Anspielungen auf die

fruher geriigten Schaden der Gemeinde’). DaB in den Worten
jcavta TTtOTsosi, ^rdEvta eine Erinnerang an die Formel „Glaabe,

Liebe, Hoffnung“ liegt, werde ich dabei, gerade wenn bier wieder

von der Machstenliebe die Rede ist, nicht annehmen diirfen. Sie

verhuUt die Eehler des Mitbruders, glaubt von ihm alles, bofft

von ihm alles und ertragt von ihm alles. In der Formel sollte

ich doch mindestens Tciotic und kXm<; auf Gott und Gottliches be-

zieben diirfen.

Die Schwierigkeiten beginnen in dem dritten Abschnitt. Zwar,

daB in dem ersten Satze die sicb entsprecbenden Verba Izjctrctsi

oder TctJCTst, TtaTapYTjdTjaovTai, Trauacvrat, xatapYTjS’TjosTat sich auf

ist, habe ich a. a. 0. S. 104 erwiesen. Bei Philo in der Schilderung der Therapeuten

erscheint sie wirklich nur als Leistung und nicht durch die Liebe begriindet.

1) Zu O'j CyjXoT vgl. 3, 3 OKOU yap upitv C-^Xo; xal Ipt;, zu o6 cpuaiouTott vgl. oben

S. 395, zu dayTjpiOvet Kap. 14, zu TrepirepEJZTott ebenda, zu Ctjtei va sauTfj; 6,1, zu

yoiipti Tfi doixfa 6,8. Das sind nicht „Beziehungen“ im eigentlichen Sinn, aber

die Erinerungen an die Schaden in der Gemeinde bestimmen die Schilderung.

1) Von Harnack fallt S. 148,3 das harte, seinen sonstigen AnSernngen

widersprechende Urteil: „Feineres griechisches Sprachgefuhl fehlte dem Apostel in

hohem Mafie, sonst hatte er nicht v. 8 xa-apyrj^rjOovTai . . . KaOiovTat . . . xazapyrr

S^aovTot schreiben konnen (dazu die Wiederholung von xaxapy. in v. 10 u. 11).

Sachlich war der Wechsel an der 2. und die Wiederholung an der 3. Stelle an-

gezeigt und das geniigte ihm“. Ich mdchte in dieser Sache, bei der es sich nicht

um Sprachgefuhl, sondern Rhetorik handelt, den Apostel verteidigen, der sie sehr
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den Tod. bezw. die Parnsie ’), beziehen, wird man banm bestreiten

;

zu kiar sprechen dafiir die Worte otav to tsXsiov und tots 5s

:rpdaw;:ov xpoc :rpdci(o-ov. Schon die Kirchenvater denten so. Dann
aber scheint mir nnbedingt notwendig, dafi in dem Schlufisatz

ji4vs' positiv das ausdruckt, was in dem Eingang negativ durch

oox szztrTS' wiedergegeben war. Von bier ging von jeher meine

Betrachtung dieser Stelle aa.«, nnd ich lese mit einigem Erstaunen,

dad V. Harnack (S. 5) ,.erstnnnt fragt“, ob ich denn vergessen

babe, daS der Apostel nnmittelbar vorher das aufgezahlt hat, was

,.vemicbtet“ werden wird, also notwendig dem gegeniiber anf den

Begriff ,,Bleiben“ fiir die Gnadengaben des Glaubens, der Liebe

nnd der HofFnung gefiibrt war. Ich hatte doch gerade fur den

den Gegensatz von xaTapYstodat nnd usvstv S. 260 anf II. Kor. 3, 11

si Yap TO xaTapYOupsvov Sia So^tjc, ptaXXov t6 p.4vov iv So^tq hin-

gewiesen, denselben Gegensatz anch hier wiederfinden wollen und

gegen v. Harnacks Deutung der Stelle polemisiert, der vuvt anf

das diesseitige Leben bezieht und den Gedanken so formuliert:

,,von allem, was wir jetzt besitzen ist die Liebe das Wertvollste“

(Sitzungsber. S. 162)^) und hatte diese Deutung verworfen, weil

kunstroll verwendet. Der Grundbegriff ist xaTapyeTaliac , auf ihn will er hinaus

;

aber gerade dies Wort ware bei miBverstandlieh (bei den yXSiiat streng

genommen auch). So laSt er in dem -e-pdztoXov des Eingangs nur das zweite

und vierte Glied auf dies Wort ausgehen und erwartet, dafi seine Hcirer entweder

die rhetorische Figur verstehen oder die Wucht dieser Rede empfinden werden

(es steht nur bei r.rjO'fr^xtlat uad auf die letztere koramt es an
;

sie ist to

i-A p^po’j;). Notwendig, und zwar sprachlich wie rlietorisch
,

ist dann im Fol-

genden die Wiederholuug des Grundbegriffes, ganz besonders sogar nach ti va

fiipo'ji -/.aTipYTjb/iietat in dem Vergleich -/.atfjpyTjza xi toO vr^riou. Man kbnnte mit

demselben Recht in Toil I die Wiederholung der Worte dyaitfiv di [a/j e/io als

Reweis fiir einen hochgradigen Mangel an Sprachempfinden fassen wie diese

Wiederholungen. Wenn v. Harnack auf die „Verbesserung“ bei Clemens Q^iis

dives sah 38 weist
,

so zeigt er nur
,
da6 er die durch die freie Umgestaltung

nnd die Auslassungen bei Clemens geanderte Satzkonstruktion nicht empfunden
hat ; f i-j'ATZTj obi^noxe ^xri-xct • irpofr^xetat xatapyoovtat

,
yXuisaat raiovtat

,
idaeij

ial yr,; ‘/.aTaXctTrovtai, [aevei ok xa xp(a xaoxa rtoxis, eXrt's, dydjXTj, (AEt'Jiov os xo’ixots

Tj ayarrj. Das erste Satzchen ist losgeldst; die drei nachsten Glieder bilden den
Vordersatz zu psoEi oC DaB ein xptxwXov unter anderen rhetorischen Gesetzen
steht als ein xExpa/ioXov (und ein solches empfand Paulus), diirfte hekannt sein.

Interessant ist, wie Clemens dabei vermeidet, von einem xatapyEfcilai der yvdists

zu reden; das ginge gegen seine Uberzeugung, nach welcher der Ubergang von
der yvwGi; im Diesseits zu der yvAat; im Jenseits keinerlei Bruch bedeutet.

1) Beides steht sich gleich. Ich werde wegen Kap. 15 lieber vom Tode
reden.

2) rin dieser unserer Zeitlichkeit, in der wir nur stiickweise und
nsic ere Erkenntnisse haben, die einst abgetan werden, besitzen wir doch etwas
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sie sprachlich und logisch unlosliche Schwierigkeiten biete (a. a. 0.
S. 101, 2). Ausdrucklicb hatte ich erklart, daB {livst nur heifien

konne ,,sie bleiben im Jenseits" and daB vovi den logischen
Gegensatz bezeichne (natiirlich zu xaTapY'»J&'>]oov'cai). Und non
zitiert mir v. Harnack dieselbe Stelle 11. Kor. B, 11 dafiir, daB

der Gedanke von dem „Vernichtet werden“ notwendig anf das

Bleiben" gefiihrt werde, d. h. dock wobl, daB beide Begriffe

Gegensatze enthalten.

Es hiKt nichts, wir rniissen versuchen, breit nnd ganz niich-

tem den Gedankengang dieses Teiles zu erlantern, was leider

WeiB nnd auch v. Harnack versanmt haben. „Die Liebe vergebt

nicht mit dem Tode, wobl aber die . Der erste Satz

sebeint dem Apostel selbstverstandlicb, statt des zweiten tritt

sofort die Ausfiibrnng, nennt das bocbste und niedrigste der den

Unveranderliches, also auch scblechtbin Wertvolles, niinilicb die Liebe“ (ebenda).

Ausdrucklicb macbt v. Harnack darauf aufmerksam, dad eine Schwierigkeit darin

liege
,
daB die yaphacizci in dieser Epochc doeh auch bleiben. Er sucht sie

,.psychologisch“ zu erklareu. Ein Besitz, der nur teilweise, kindlicbe Erkenntnis

ermdglicht, ist kein wirklidier Besitz. Ihm gegeniiber ist die Liebe etwas, woran

man sich balten kann. GewiB konne von Glaube und Hoffnung nicht gelten

izitluTouaiv, wohl aber, daB es mit ibnen eine andere Bewandtnis babe

als mit den yapiaixaxa
;
denn der Ubergang von Glaube und Hoffnung zum Voll-

kommenen (also: nacb dem Tode) sei Erfiillung, der Ubergang von der stiick-

weisen Erkenntnis (er sagt : Charismenerkenntnis) zu der vollkommenen e i n

Bruch: jene wird abgetan, diese tritt an ihre Stelle. Ich linde darin eine dop-

pelte Unklarheit; zunachst wird ptvei gedentet „hat Wert im Diesseits“ oder „ist

wahrer Besitz", was es sprachlich nicht heiBen kann nnd was keinen

Gegensatz zu IxttI-te! bildet. Dann hat mit einem male p^vei wieder die Beziehung

auf den Tod: von den /ap(sij.ava kann man in diesem Leben nicht sagen pE-

vouoi, weil zwischen der Erkenntnis im Diesseits und jener hoheren im Jenseits

ein Bruch ist
;
und man sagt dabei pe'vougt von Glaube und Hoffnung im Dies-

seits
,

weil sie im Jenseits anfhoren (niimlich erfullt werden). Das ist fur mich

keine Erklarung, W'eder eine logische noch cine psychologische. Auch geht der

rhetorische Aufbau des ganzen Stiickes zugrunde, wenn ich den Apostel im

SchluB dieses Teiles von etwas ganz anderem reden lasse als im Anfang („sie

geht nie aus, auch im Jenseits nicht; im Diesseits aber hat Wert Glaube, Liebe, Hoft-

nm,g“) und dabei lese ich kurz vorher S. 148 „der dritte Teil des Lobge-

sanges handelt von der Ewigkeit der Liebe" (wegen E-zrarTEi). Gegen Sinn und

Tendenz des ganzen Abschnittes wird femer dem Paulus die Lehre zugeschrieben

:

die Yvuiiis bat im Diesseits keinen Wert (oo pevei); denn sie wird im Jen-

seits ganz anders werden. Widerspriiche, wohin ich sehe! Und dabei noch die

grammatische, allerdings wohl nicht entscheidende Schwierigkeit
,

daB ich dann

xttoc, nicht aber vuvf erwartete, oder bestenfalls eine Wiederholung von aprt (aus

V. 12). ,

1) Freilich zusammen mit SteUen, die wenig beweisen (1. Kor. 3, 14; II. Kor.

9, 9; Eom. 9, 11).
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Korinthern zuganglichen and nach ihnen schwer die Ihr

gilt von nnn an der ganze Beweis; auf sie kommt es dem Apostel

hauptsachlich an; nur noch einmal wird die Prophetie neben ibr

erwahnt Der Beweis beginnt fast spitziindig : sie gibt nur Teile,

nur Stiickwerk
;

tritt die Vollkommenheit ein, so hort das Stuckwerk

auf, Der etwas anfechtbare Satz geniigt noch nicht
;

ein V e r -

gleich muB ihn weiter fiihren, der durch das Wort tsXstoc nahe-

gelegt wird: so legt ja auch der erwachsene Mann mit BewuCtsein

alles kindhafte Denken ab. Nicht eine Fortentwicklung nimmt

Paulus an; mit klarem Entschlufi macht der Mann der friiheren

Art des Denkens ein Ende. Er rechtfertigt weiter diesen Ver-

gleich (y^p): denn jetzt ist die wirklich mit dem Denken

des Kindes zu vergleichen; wir schauen nicht einmal das Wesen-

hafte, sondern nur ein Spiegelbild (etwas Unwirkliches
;
darin liegt

der gesuchte Wesensunterschied), nur in ratselhaften Andentungen

;

dereinst werden wir Gott von Angesicht zn Angesicbt, also wie

es selbst dem Moses bei Lebzeiten versagt war, schauen nnd ihm

gegeniiberstehen. Erst jetzt glaubt er den Gegensatz von lx [il-

poo? und TsXsoov in seiner ganzen Bedentung klar gemacht zu haben

und fa6t zusammen, indem er jene Herabsetzung der fvmaK; auf

die eigene Yvwoc? iibertragt: also jetzt kann ich nur sagen: yivdxrKO)

lx p.spou?, einst aber: lx'Yvo)oop.«t — das neue Verbum soil die

Vollendung und die Verschiedenheit andeuten und ein weiterer

Zusatz beides noch besser zum BewuBtsein bringen : xa^w? xal Ijcs-

YVwo^Tjv^), Wenn er jetzt abschlieBend sagt vovi 51 jilvsi ayinTi, so

kann das iiberhaupt nur heiBen: dagegen bleibt im Jenseits die

1) r-jwai; ist der Zentralbegriff
;

ist doch der rvsufjtarixo; seiner himralischen

tfatur nach fvuioxixo;, wie umgekehrt der yviosxtxo; notwendig das Ttveufia haben

muB (fur den Beweis inuB ich auf mein Buch verweisen), und Paulus spricht ja

hier von den TTvcopotTf/i. Freilich ist sie der ZentralbegriflF noch aus anderem

Grunde. Schon in Kap. 8 hat er die yvuisi; der Liebe gegenubergestellt
(v. 1—3; 7; 10; 11). Er scheidet dabei eine falsche und echte ^vuisis (ein iyv<o-

xcv-it <Ij; SeT yvuivat). Die hellenistiscbe Zerlegung der yvtuiij in ein •j-tvtuixctv Beov

und ein fivunxcobat 'jico OeoO schwebt ihm schon dort vor (die yvwai; ist ja ein

innerer Zusammenhang, der die wechselseitige Schau zur Folge hat, ein familia-

rms nosse, wie es Minucius zweimal tibersetzt). Er versichert v. 3 ei 6^ ti;

Tov Deov, o j-o; Efv(u3xat uTc’auToO, wenigstens die eine Halfte beruht auf der Liebe
zu Gott und sie verlangt, daB die j’vuiJt; nie die Nachstenliebe verletze.

2) Der Aorist ist notig; „wie Gott mich von Anfang unseres Verhaltnisses
an geschaut hat“. Wenn v. Harnack 151,2 den Aorist zeitlos fassen will und
ubersetzt „wie Gott mich kennt“, so iibersieht er, daB hier zwei verschiedene
Tempora beziehungsvoll neben einander gestellt sind und Anfang und SchluB
einer Entwicklung dargestellt wird. Auch 8, 3 ist der Anfangspunkt fiYvmJxeabat
’J..J beoO. An die Bekehrung speziell darf man nicht denken.



die Formel „Glaube, Liebe, Hoffnung“ bei Panins. 4(37

Liebe; die Yvwatc vergebt, die Liebe bestebt. Sonst ist das gauze
„Hohe-Lied von der Liebe“ wirknngslos nnd sinnlos, weil ein

SchluS feblt. Niemand konnte sagen, warnm der dritte TeU zn-

gefiigt ist. Von Hamacks Worte (S. 148) „von diesem Punkte
seiner Ausfiihrung an steigt dem Apostel das Erkenntnisproblem

anf nnd lafit ihn bis zum SchlnB nicbt los“ geben mir, selbst wenn
icb ihre Richtigkeit zngeben wollte, doch iiber den Zusammenhang
keinen AufschlnB. Er scbeint fast erne Entgleisung des Gedankens

anznnehmen, was ja allerdings notwendig ist, wenn man als Ziel
des Weges den in Teil II angegebenen Chor der positiven nnd

negativen Tugenden fa6t. Wir miissen uns entschlieBen, [revsi im

Sinne von „Bleiben im Jenseits“ anznnehmen, oder anfhoren in dem
,.Hohen-Liede von der Liebe" iiberhanpt eine Gedankenent^vicklimg

zn snchen ^). Selbstverstandlich muB dann zuletzt aYamj wieder

wie in Teil I die Gottesliebe bedeuten; die Teil II geschilderte

alles dnldende nnd langmutige Nachstenliebe bat im Jenseits wirk-

lich keinen Platz.

Freilich beginnen nnn die Schwierigkeiten. Geschlossen ware

das Kapitel mit den Worten vovl Ss p,svs'. Panins fiigt iiber-

raschend hinzu, daB sich zn ihr noch zwei andere Krafte gesellen

miissen, sie aber innerhalb dieser Dreiheit die groBte sei. Er hat

sie scheinbar deBhalb bisher allein erwahnt. Wir konnten, wie

mir E. Schwartz bemerkt, etwa nmschreiben vovl Sk p.§vst

p.st’ ahtri<; 8e xal iitonc xai aXX’ we eXaooovee- Sie kommen
ganzlich nberraschend ^), nnd zwar bei jeder Dentnng von (revst.

Gab doch anch v. Harnack das friiher (S. 162) dnrchans zn nnd

bemerkte, daB ,,exegetische Logiker" in solchen Fallen den Vers

einfach zn streichen oder vor ihm einen AnsfaU anznnehmen pflegen.

Hier batten sie es freilich noch nicht getan. Seltsam ist ferner,

daB sie ansdriicklich zn einer Einheit verbunden nnd jede Ver-

mehrnng der Zahl mit den Worten za. xpia taoxa abgelehnt wird^).

Die erzwungene Dentnng, die v. Harnack jetzt gibt „die drei, von

denen ich euch immer gepredigt habe", befriedigt mich nicht. Die

1 )
Seine Einordnnng in den Gesamtzusammenhang wird bei dieser Deutung

klar Die /api'sfjiaxa sind fiir die Gemeinde da, haben Geltnng und geben Beden-

tun"' nur in diesem Leben. Der friiheren Andeutung, dafi Gott sie vielleicbt gar

nicbt so hoch an dem Trager wertet, entspricbt zunacbst die Versichernng, ohne

Liebe sei er vor Gott ein Nichts, und jetzt die Ausfuhrung, die Liebe (nnd Hoff-

nnni' und Glaube) bleiben, d. h. geben mit in die Ewigkeit uber und uben demzu-

fol^e Einilufi auf das Verbaltnis zu Gott und die Stellung bei Gott.

2) Nicht einmal durch navxa ninsiet, Tzd-na ihzi^a sind sie eingefiihrt (vgl.

oben S. 403).

3) Das beiBt bei der Betonung der Zahl: nur diese drei.
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Scbriften des Paulas zeigen ja auch .keine besonders haufige oder

aulFallige Verbindung dieser Begriffe, und la tpta Tauta scheint

voranszusetzen, dafi ein oder mehrere andere ausgeschlossea werden

sollen.

Eatselhaft bleibt vor allem, warum Paulas sie hinzuftigt, fast

noch ratselhafter, warum er die ausdrucklich ausschliefit.

Gerade von der Gottesschau lieB sich am leichtesten sagen, dafi

sie in unvollkommenerer Form vorausnimrat, was wir im Jenseits

besitzen. Fiir die eigentlichen Gnostiker and die spateren Asketen

ist der Unterschied sogar verwiscbt; sie glauben schon auferstanden

zu sein oder Engel zu sein, well sie Gott schauen npoaoiKov xpb;

zpoacuTcov. Wenn Paulas das aucb bestreitet, so kann er dock fiir

die Scbau nach dem Tode nicbt einmal ein anderes Wort finden;

beide Arten beiben ilim pXs;t£tv, und wenn er statt fiir die

zweite IK'-Yivtoaxw sagt, so mub er doch selbst empfunden haben,

dab sich damit nur ein gradueller Unterschied ausdriicken labt.

Umgekehrt ist die Behauptung, die IXjttc bleibe im Jenseits, durch-

aus nicht selbstverstandlich, und am wenigsten fiir Paulas selbst-

verstandlich, der Rom. 8, 24 schreibt : ’tap IXstSt lcju)dY]|j,sv
•

be pXeno[j.£V7i obx sottv iXm?' 8 yap t'?, n xal skiriCst. Genau

so ist es mit dem Glauben. Liegt es fiir den, der die Fortdauer

der yv&ai?, also der Schau, bestreitet, wirklich nahe, als selbstver-

standlich beizufiigen; „naturlich bleibt auch der Glaube im Jen-

seits“ ? Paulus sagt II. Kor. 5, 7 8ia zhzs(»i; yap jt$pt7raTo’jji,sv oo

Sea eiSoo? und das svoTfj[i.siv irpoc tov xoptov ist ihm dabei das Ein-

gehen zum Schauen. An der Gesamtauffassung dtirfen diese

Schwierigkeiten nicht irre machen; sie verringern sich bei v. Har-

nacks Auffassung nur ganz unbedeutend ^).

Nun ist ein Anfang der Losung fast selbstverstandlich ; Paulus

stellt den x’^piGp.aTa hier nicht Tugenden oder Eigenschaften in

unserm Sinne oder abstrakte Begriffe im Sinne von Rom. 8, 24

entgegen, sondern Gotteskrafte, die wir alle von oben empfangen.

SteUt er sich vielleicht den Hergang ahnlich vor, wie Clemens in

der schon angefiihrten Stelle Strom. Ill 69, 3 ivwoai; tijv yvA^siv,

ittawv, aydirriv, wv svS’SvSs . . . xal 7Cv$op.arex6i; ovtcos, d. h. so, dab

die Gotteskrafte in uns die O’eta oder den xvaopiatixo? av^’peoTuo?

zusammensetzen
,

der dann bei Gott und in Gott weiter lebt?

Diese allgemeinen 5ovdp.eti; wiirden ja den bloben ^aptop-ara oder
Sondergaben richtig entgegengestellt (vgl. oben S. 397)^). Clemens

1) Vgl. Sitzungsber. S. 152, oben S. 404,2.
2) icb verwies dabei schon friiher auf III 68, Iff., wo ankniipfend an das

errenwort Matth. 18, 20 Clemens die Frage aufwirft, wer die 860 xal xpeTs Suva-
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Alexandrinus bietet hier eine „echte Formel“, die er in dem ganzen

VII. Bucb weiter ausfiihrt, vgl. VII 57, 4 xat [loi Soxsi nptbxTi ns

elvat {lETapoXi; atotf^pcos ^ sdvwv sis iciattv
, ws jrposirov

,
Ssurepa ds

ri lx xtatews si? Yvwaiv ' ij Ss , els aY^JtTjv irepatoop-lvT] , IvdsvSs

•^Sy] (ptXov <ptX({) zb "(qvibaxov tqi Y^VVwoxopLevcp TtapiarYjaiv
,

xat tdxa

6 TOtooTos iv^svSs Yj§7] TipoXapdiv I'xet TO „iodYYsXos‘‘ sivat. Er ver-

weist bier auf VII 46, 3 xal 6 p-ev Is Idvwv Ixtatpl^Mv Tijv mzszLv,

6 61 SIS yvwaiv Ixava^aivtov ^t'^s i‘(dzrj(; tyjv TsXst6TYjTa“ aln^asxai (vgl.

VII 55, 1 ff. und sonst). Der technische Ausdrack fiir die „Voll-

endung“ und Vergottimg scheint schon bei Pbilo „zur piovds werden^,

vgl. Quaest in Exod. zu 24, 2 unitati similis est tuid qiii in uniiatis

natumm iniiaeserit mit Vit. Mosis II 288 6s aotov 6od6a bvzac , ucbp-a

xal (j>i>x'*jv, sis p.ovd6os dveoiotx^^^'^ fbatv. Das weist auf neu-

pythagoreiscbe Einfliisse und erinnert an die Vorscbrift bei Jam-

blich Vif. Fyth. 240 [itj 6taaudv tov Iv sauxois dsdv. Das von der

Zerreifiung und Zergliederung des Dionysos entnommene Bild for-

dert in dieser religiosen Verwendung das Gegenbild von der Zu-

sammensetzung und Vereinigung der Glieder des Gottwesens in

uns (vgl. oben S. 389); wir finden es auf christlicb gnostischem

Boden in dem Pbilippus-Evangelium (Epipbanius Haer. 26, 13 p. 292, 14

HoU): Vorbedingung fiir die AufiPabrt der Seele zu Gott ist, dab

sie sagen kann onvsXs^a IjiaoTijv lx Kavzaypbsv und oovlXe^a ta [iIXy]

TOC 6tsaxopj:ta|JCEva. Aber wir finden es, wie zu erwarten war, aucb

auf heidnischem Boden bei Porphyrins Ad Marcellam cap. 10 aoXXI-

Yoooa 0x6 too acbp-OTos xocvto to 6taoxe5aadevTa ooo [jcsXt] xal s i s

itX^dos xoTaxspp.aTcad'SVTa areo t^s tews (xeys^sc 6ova(iews iox^'

ouGYjs EvwaEws') nnd dies ooXXsysiv wird als oovoyscv xal evlCstv tos

IftcoTOos Ivvotas erklart^).

YoaEvot Sind, in deren Mitte Christus ist. Die gnostische Deutung der ^xwei-^ auf

die geistliche Ehe verwirft er, aber laBt zwei andere Deutungen der „drei“ als

moglich zu: es sind Duh-o;, exiSufii'a, Xoyco.u-Js oder oap;. und irveipa (zu ver-

gleichen ist Origenes In Matth. Tom. XIV p. 277 Lommatzsch, der fiir die ^zwei^

auch (5uip.a und irvcOp-a nennt; ahnliche Spekulationen lassen sich bis in byzanti-

niscbeZeit verfolgen; die Grundvorstellung ist immer die EMwat; der verscliiedenen

Bestandteile). Dann folgt die oben angefuhrte Deutung auf yviJicit;, ayd-rj.

So scheint 69, 1 die xX^ai? auf die und darum auf die Trioxi;, die rD.oyv;

dagegen auf die yvmoii zu beziehen. Das dritte Gut ist dann die Liebe.

i; So die tiberlieferung ;
die SchluBworte sind mir unverstandiich ;

ojaooj

fiir Su'-duEcu; hat E. Schwartz wohl richtig vermutet (vgl. oben PhUo Vita Mos.

II 288); ’sollte xijs loyobzrfi EvmOEw; (die von der Ivioac; abhalt) zu schreiben sein?

^
2)' Auf die mystische Deutung der Glieder der IXXi^ilEia oder des "AvSpco-oj

bei dem Gnostiker Markos (IreMeus 114,3) sei beilaufig verwiesen; das Haupt

ist das a' xal m, der Hals p xal i u. s. w. Naturlich haben die Zahlen bestimmte

mystische Bedeutung; sie bezeichnen in ahnlichen Schriften bald Gottesworte, bald
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Allein nahere Prufung miiB sofort zeigen, daB wir aaf diesem

Wege wohl ein Stiick vorwarts, aber nicht zum Ziele kommen.
Wohl hat Paulas die Vorstellung „Christus lebt in inir“ zu Zeiten

fast sinnlieh gefafit und kann im Bilde Gal. 4, 19 sugar sagen

i:sxvta
{
1.00 , ouc iraXtv toStvw, oo {lopfwd'g Xpiatoc iv o[i.tv. Aber

jenes dock sicker hellenistiscke Bild von der Zusammenfiigung der

Glieder des inneren Menscken ist ikm fremd; Kol. 3, das es fiir

ihn ja wirklich erweisen wiirde, diirfen wir nicht okne weiteres

ikm zuschreiben. Auch ist das Bild von den Gliedem eines Leibes,

das fiir die Stelle I. Kor. 13, 13 ja nicht einmal ganz passen wiirde,

so verbreitet es offenbar ist, dock nicht das einzige Bild, in dem
diese Vereinignng der Gotteskrafte Darstellung findet. Habe ich

Ignatius Trail. 8, 1 ricktig gedeutet
,

so dienen auch die zwei

Hauptbestandteile des lebendigen Leibes, Fleisch und Bint dazu,

und Clemens zeigt uns, daJ6 bei einer Dreikeit der Gotteskrafte

die platoniscke Seeleneinteilnng oder die Eintedung des Menscken

in Leib, Seele
,

Geist das Bild fiir die Herstellnng einer Einheit

verschiedener Bestandteile abgeben kann.

Ein anderes Bild bietet Porphyrins Ad Marcellam 24: tsaoa-

pa OTOi^eia paXlata xsxpatovd'a) ')
irspl dsou ' iti'ort?, aXi^'&sta, IpuC)

xioTsuaat {tdvTj ownrjpia irpo? tov S'eov lutOTpo^Tj, xal

JuatsDoavta w? Ivt {toXtata oxooSdoai tdtXKj'&'i^ xspl aotod , xal

7vdvTa Ipao0’'^vai too Tvwo^svtoc ,
ipaod'Evta 81 IXxi'oiv aYa^ai; tp^siv

fijv <|iO^-i]v 8ta too pioo. iXjci'ot ^ap ol aYa^oi tmv ^aoXrov

oxcpsyooai. azoiyzla. [i^v oov taota xal tooaota xexpatuvd'a) ^). Er
bietet damit eine „echte Formel“ auf heidnischem Boden, die sick

aus den friiher aufgezahlten (oben S. 388 ff.) erlautert. Selbst ge-

bildet kann er sie nicht haben; das zeigt die z. T. wortliche Uber-

einstimmung mit der „trinitarischen“ Formel des Clemens (oben

S. 409)®). Aus einer pkilosopbischen Lehre ist sie nicht ent-

Elemente, bald Eigenschafteo, vgl. Foimandres S. 289 und besonders 264, 3. Icb

gehe nicht naher darauf ein.

1) D. h. sie seien unverbnichlich festgestellt, gesichert, vgl. etwa Thukydides
III 82, 6 t4s 0;pis obxous Tziozuf . . . Ixpax'ivovTO.

2) Das ubersetzt v. Harnack: „diese (vier) so groBen Elemente sollen in

Kraft stehen“, sprachwidrig
, soweit ich sehe. Und konnte man von den vier

Elementen sagen: sie sind grofi oder klein?

3) Ich gehe auf v. Hamacks Versuch zu beweisen, Porphyrius habe den
aulus benutzt und frei nmgebildet

, nicht ein
;

mit solchen Griinden kann man
a es beweisen

, besonders fiir ein weiteres Publikum. Es handelt sich hier um

Eoi*
Methode bei Qnellenuntersuchungen

,
deswegen wiederhole ich im

gen en andeutungsweise, was an verschiedenen Stellen des Buches ausgefiihrt
arnack aber offenbar nicht gelesen hat

,
denn er versichert S. 3. 4 ,

ich
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nommen, sondem ans einer religios-mystischen; das zeigt der

Wortgebrauch von niotsuoat and irtottc. Es gait znnachst den
Sinn festznstellen. Die Idee einer Vereinignng (ivwotc) verschie-

dener Krafte oder Grlieder zu einem gottlichen Organismus kennt,

wie oben gezeigt ist, ans ahnlicher Quelle Porphyrins cap. 10; er

spricht von einem Stapdpouv
,

wie die Hermetische Schrift von

einem oovapdpobv tov Xd^ov, nnd gebrancht das Wort oovaYstv von

ihnen. Er stimmt weiter mit den hellenistisch - mystischen Vor-

steUnngen bei Panins oft uberein, wo er nicht ans ihm schopfen

kann, so in der Pormel, die in aller heUenistischen Mystik vor-

kommt, Yr.'woxsiv dsov xai Ytvojoxsodat oir’ aotoo. Mehrfach lassen sich

ferner Vorstellnngen bei ihm, die mit Panins ubereinstimmen, als

alter als Panins erweisen, so cap. 19 ff., das mit I. Kor. 3, 16 zn ver-

gleichen ist : onx oiSaxs on vadc &eou lots xal to jcvs5[ia too dsoo oixsi Iv

6[ity, dnrch Seneca ep. 41, nnd cap. 13 die Vorstellnng, dafi wir nns

in Gott spiegeln nnd dadnrch ihm ahnlich werden, die sich bei Panins

11. Kor. 3, 18 findet, dnrch eine Anschannng, die sich dentlich in

einer alchemistischen Schrift, nnverstanden oder verblafit im Jacobns-

Brief, dem ersten Clemens-Brief, bei Philo, in den Oden Salomos

nnd endlich, wie mir Gillis P;son Wetter nachwies, in den Acta

Johannis 95 findet. Ich habe sie jetzt in der Festschrift fiir Fr. C. An-

dreas S. 48 anf ihren mythologischen TJrsprnng znruckfuhren koimen *).

Das alles sichert, wie ich anch hier wieder betone, nnr die

MSglichkeit, dafi schon dem Panins diese oder eine ahnliche

quatemarische Formel vorgelegen hat. Alles Weitere hat die

Interpretation seiner Worte zu leisten. Sie allein mnfi ent-

scheiden, ob ein Verhaltnis zwischen den beiden Formeln besteht

nnd welcher Art dies Verhaltnis ist.

Paulus geht in Teil I, wie wir sahen, von der Anfzahlung

der in der Gemeinde eine bevorzngte Stellnng gebenden ^apiajxcii.za.

12, 28 ans
;
er nennt die Glossolalie, dann die Prophetic, dann die

Wunderkraft anf Grimd besonderen Glaubens (friiher Sovafit? ge-

nannt); zwischen die letzteren beiden schiebt sich xai (lav) slSw ta

[tooDjpta ;tdvta xal Ttdoav tijv yvwocv. Das ist insofern befremdlich,

als die aUgemeinste dieser Begriffe ist, nicht

hatte keine anderen Argumente beigebracht als, I. Kor. 13, 13 komme in dem

Hymnus unerwartet und mache in der Sicherheit der Behauptung den Eindruck,

eine dem Leser bekannte Tradition hinter sich zu haben, und Porphyrins biete

die von mir angefiihrten Worte. In dem Ausdruck „BIeiben“ schimmere bei dem

Apostel der Charakter der Elemente noch durch.

1) Sie stammt vielleicht aus Babylonien, kehrt bei den Mandaern (anch im

Johannes-Buch) wieder und wird spater in der Alexander-Sage erwahnt.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 3. 28
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eigentlich eine bestimmte Stellnng oder Obliegenheit in der Ge-
meinde gibt*) und daber 12,28 gar nicbt erwahnt ist (12, 8 nnr

als Xoyog yvd>aso>^). Dies wird aofgenommen Teil III; nach der

Prophetie und Glossolalie finden wir eits yvaat^, xatapYTjd^i^oETat ^).

Noch einmal erscheint dann ganz kurz yvmai<; und Prophetie zu-

sammen, dann beschaftigt sich Panins ansschliefilich mit der

nnd fiihrt jenen sehr spitzigen nnd gezwnngenen Beweis, daB sie

,,nicht bleibt“, wahrend doch die Liebe „bleibt“. Nnr die beiden

stehen sich noch gegeniiber. Es war dies der Ted, den v. Harnack
als eine Art Entgleisung zu empfinden schien, wenn er sagt (S. 148)

:

„von diesem Pnnkte an steigt dem Apostel das Erkenntnisproblem

anf und laBt dm bis znm SchlnB nicht los“. Eine Entgleisung ist

es idcht; denn er hat denselben Gegensatz schon in Kap. 8 be-

handelt
;
anf ihn kommt ihm alles an ; die ’fvwot? ist der Stolz der

Korinther nnd die Gefahr fiir die Gemeinde, wenigstens wie Panins

nrtedt; selbst in Teil II erkennen wir jetzt die Polemik gegen

die fvwat?, wie sie ihm in Korinth entgegentritt. Diese ganze Art

der Polenuk nnd der gezwungene Beweis fiir das Vergehen der

Yvwok; ist nnn erklart, wenn die Korinther sich anf eine Anschannng
oder Formel stiitzen koimen, nach der die fvwot? neben der Tciott?

nnd iyarrj oder neben jctott?, ityAnri nnd IXirt? als eine der Grnnd-

krafte Gottes in nns steht, wobei es, wie ich jetzt hinzufiige, ganz

gleichgiiltig bleibt, ob diese Eormel schon von OTOi/Eia sprach (ein

bei der Vierzahl besonders naheliegendes BUd) nnd ob sie die

Kraft als Yvwot? oder als dXij^Eia bezeichnete, die dnrch die Yvwotc

vermittelt wird. Der Ban des Kapitels wird mir bei dieser An-

nahme verstandlich. Verstandlich wird aber auch, wie Clemens

dazu kommen kann, eine eigene Formel und ein eigenes System

TTiatt?, yvAfsii;, ayajiTj zn bilden nnd, wenn er den Panins wirklich

zitieren will, dessen drei Tngenden nnter die yvwai^ zn ordnen.

Er folgt damit einem verbreiteten hellenistischen System.
Der nachste Anstofi lag darin, daB jtion? und IXxi? im SchluB

so hberraschend nnd eigentlich gegen den Zweck der Hanptdar-
legnng

,
jedenfalls aber znm leichten Schaden der rhetorischen

Wirkung hereinkommen. Anch diesen Anstofi hat ja v. Harnack anch
genommen (oben S. 407), ihn aber nicht recht beseitigen konnen.
Er ist beseitigt, wenn wir annehmen, dafi eine Formel jene vier

Gotteskrafte schon verband; wer dann nnr einer von ihnen den
IX ert nnd „das Bleiben" absprechen wollte, konnte nicht wohl le-

1) Der TvmiTtxtJj schlieBt sich ja nur zu oft von ihr ab.
2) \ielleicht erklart dieser Zusammenhang

, warum ich den Singular fiir

notig halte.
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diglich eine andere ihr gegenuberstellen, besonders, wenn die

andern auch ihm schon als ebenfaUs wertvolle Grottesbrafte schienen.

Er hatte dann den Eindrnck erweckt, da6 er auf jctarts und
gar kein Gewicht lege, ja auch gegen sie polemiaiere. Er mnfite
sie miterwabnen nnd konnte sie in dieser Form sogar in einer ge-

scbickten, dem Griecben verstandlichen Weise erwabnen.

Den dritten AnstoB, den wieder auch v. Hamack empfnnden

hat, bot die Betonnng des „Bleibens“ gerade bei itiotti; nnd IXitic.

Sie bangt mit der AnfPassung als Gotteskrafte nnd andrerseits als

notwendiger Bestandteile des „inneren Menschen“ in nns zasammen.

Letztere Vorstellnng ist bei Paulas sonst nicht nachweisbar ^).

Aber im Angenblick muBte er sich darin dem von ihm bekampften

System anbeqnemen nnd konnte es ohne jede Verleugnnng einer

eigenen Lebre. Pedantiscb mochte es ihm scheinen, breit anseinander-

znsetzen, wie er sonst fiber die von ihm ja sehr hoch gescbatzten

Begriffe JciatK; und iXirt'c nrteile und inwiefern er das Bild von

den konstitnierenden Bestandteilen als nicht voll geeignet empfande.

Die ganze rhetorische Wucht und der Schwnng der Darstellung

ware zerstort worden. Da6 er sich gerade hierin der Denkart

seiner Sorer anpaBte, war unter jener Voraussetznng selbstver-

standlich. Befremden konnte nur die Annahme, daB er selbst

grundlos die von seinen sonstigen Anschanungen etwas abwei-

chende Vorstellnng geschaffen habe.

Die letzte Frage, die v. Hamack nicht steUte, well er offenbar

die sprachliche Bedeutung der Worte tot tpt'a TaoTa nicht voll

empfand, ist: warum betont wohl Panins „diese drei allerdings,

aber nnr diese drei
,

keine weitere mehr“ ? Er hebt doch sonst

noch manche Tngend hervor. Wieder ist die Antwort leicht, wenn er

gegen eine Formel polemisiert, die vier Gotteskrafte in einem

System veremigt, und wenn er sonst nach eigenster Uberzeugung

gegen dieses System nichts einwenden, eine aber auf jeden Fall

streichen will. Ich fasse zusammen : eine Polemik gegen eine fiber-

trieben hellenistische Gnosis in der Gemeinde oder bei einzelnen

Ffihrem beherrscbt den ganzen Brief; schreiben wir ihnen eine

Formel oder ein System zu, welches dem von Porphyrins sicher

nicht erfundenen, sondern ans alteren, mystisch-religiosen Quellen

entlehnten ahnlich ist, und lesen das ,Hohe-Lied von der Liebe“

unter diesem Gesichtspunkt, so entschwinden mit einem male alle

Schwierigkeiten, die in ihm nnloslich schienen. Die Moglichkeit

^ly^enigstens ,
wenn wir den Kolosserbrief ihm ahsprechen. Sprechen wir

ihn ihm zu, so erhalten wir ein verwandtes, aber doch verschiedenes System

bei ihm.
28 *
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einer solchen Annahme war erwiesen, also hat sie den Wert einer

wissenschaftlichen Hilfshypothese wenigstens so lange, bis in wirk-

licher Interpretation^) eine andere Losnng der von alien Seiten

anerkannten Schwierigkeiten gefunden ist. Ohne eine solche Inter-

pretation haben Einwande wie, es sei nnwahrscheinlich, dafi den Ko-

rmthern so bekannt gewesen sein sollte, was uns voUig latent ge-

blieben sei
;
so schlecht seien wir doch sonst nicht nnterrichtet (v. Har-

nack S. 4), fiir mich gar kerne Bedentnng. Als Philologe wei6 ich ja

anch etwas besser, wie auBerordentlich schlecht wir iiber die syn-

kretistischen religiosen Anschannngen in den hellenistischen ttoX'.teo-

[lata der damaligen Zeit, und als Leser des Neuen Testaments ge-

niigend, wie voUig unzulanglich wir iiber Stromnngen und Stim-

mungen in den ersten heidenchristlichen Gremeinden nnterrichtet sind.

Zu den friiheren Darlegungen iiber Qnasi-Formeln und echte

Formeln in der friihchristlichen Literatur und iiber die geringe

Neigung der Gremeinde zu scharfen Begriffsbildungen wiirde das

Ergebnis ausgezeichnet passen, dafi sich die einzige „echteFormel“,

die wir bei Paulus fanden^), aus der Polemik gegen eine helleni-

stische Formel auf einem hellenistischen Boden erklart. Es ist

wahrscheinlich ,
dafi auch die angefiihrten spateren Systeme und

„Formeln“ in Nachbildung des Hellenismus oder Polemik gegen

ihn entstanden ®). Bei der Bddung dieser Formeln haben wir Er-

weiterungen friiher beobachtet (oben S. 389 iiber die Hermetische

Schrift) und sehen jetzt, dafi auch Verengerungen vorkommen.

Eine solche liegt schon in der Formel des Porphyrins vor; denn

wenn er, genau wie Paulus, schlieBt: [J-sv onv lauTa xal

rocaOta xs/paxuvOw , also „diese Elemente
,
und zwar nur so viel,

sollen unverbriichlich festgestellt sein“
,

so kennt er
,

d. h. seine

Quelle, offenbar Formeln von mehr Gliedern, wie sie uns ja auch

in der nachpaulinischen christlichen Literatur begegnen *). Ein

1) In den PreuBischen Jahrbiichern bat v. Harnack eine solche nicht ge-

boten, sondern spricht, als ob keinerlei Schwierigkeiten vorlagen.

2) Ich spreche naturlich nur von diesem einen Gebiet.

3) Letzteres konnte z. B. fiir Ignatius gelten, dem ich gern eine Polemik

gegen die Formel zisti;, yvtoat;, dycfin) zutrauen wiirde.

4) Ob die einzelnen Krafte dabei als Elemente bezeichnet waren, bleibt un-

sicher. DaB orientalische Religionen auch fimf oder sechs Elemente zugleich mit

Deutung auf moralische Eigenschaften oder Gotteskrafte bieten, diirtte bekannt

sein. Ubrigens ist die Bezeichnung o-or/tXa nicht streng an derartige Systeme ge-

bunden. Das zeigt eine Stelle des Clemens {Strom. 1131,2), auf welche mich

W. Bousset giitig verwies; nachdem er Barnab. 2,2 angefuhrt hat (vgl. oben S. 389),

fahrt er, wiewohl dort eine Enneade von Tugenden aufgefiihrt ist, fort: STot)(Eiu)v
•jo'jv <o'j3u)v> Tf,j fviuaeun tuiv >;pGE(pTju^v«uv apETuiv oto t e t cuSe 5 te pa v slvai sop.-
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Satz wie „die Yierzahl gegenuber einer Dreizahl ist in analogen

Fallen (welche sind das wohl ?) selten oder nie das Urspriingliclie
;

da6 diese also dnrch Snbtraktion entstanden ist, ist ganz unwahr-

scheinlich“ (v. Harnack S. 5) pafit mindestens fiir diese spate Zeit

iiberhaupt nickt.

Was diese Hypothese fiir Panins besagt, sei knrz noch ange-

dentet. Znnachst naturlich, daS fiir ilm die einzelnen Begriffe

dydTTTj, TrtoT'c, ja auch sXtci? in ihrer Bedentung nnd Wichtigkeit

sckon vorber feststanden. Fand er in jener hellenistischen Formel,

die er bekampfen will, den spw? dsoo oder Ipto? deioc, einen Begriff,

der in der ganzen hellenistischen Mystik herrscht nnd durchaus

nicht aus Plato entnommen zu sein brancht^), so steht fiir ihn

nicht nur fest, dab er ihn nur dnrch das Wort otYazY] wiedergeben

kann, sondern er empfindet die doppelte Bedentung, die das Wort

PEj^Tjxe T7jv r.hm, ouTiu? dvaY'/aiav yvaiSTOioj urapyouSav
,

to; tcu zati Tov xoSfjLOv

To'vSe PtoOoTt -p6; TO Cijo TO dvctzvelv • tit; 6’aveu Ttliv Teasdptov 3T0ty_E(u)v o6x

iOTt Jijv, ooS’ dveu riTTSu); Y'^*3tv i-azoXou9fj3at. oott) TOtvuv xpTj-i; d).7ji}e(a;. Die

Elements sind nicht nur das, woraus wir bestehen, sondern auch das, was wir

zum L e b e n bestandig notwendig brauchen. Dafi diese AufPassung alter ist, zeigt

Lucilius V. 786 IF. Marx oipj(ai; hominem et stoechiis simul privabit, ein Fragment,

das nur bei dieser Auffassung vollen Sinn empfangt. Daneben gibt es noch eine

andere, nach welcher aTotxsiov auch das Glied eines beseelten und lebendigen Kor-

pers bedeutet, und zwar schon in den Quellen von Varros Antiqtntates rerum divi-

narum, wo die OToixeta too xdojiou ebensogut die Gestirne wie die Elemente in

unserm Sinn bedeuten. Da8 der Ausdruck im Osten volkstumlich geworden ist,

zeigt das Neue Testament. Die Vereinigung der Glieder zum lebendigen Leibe

ist die ciTot;(ctio3ts
,

vgl. II. Maccab. 7, 22 (Diels, Elevientum 46) ,
wo die Mutter

sagt: o'jx oTo’ otito; ci; TTjv ^pirjv ^tpotvTjTE xotXt'av obhii'(u> to TTvEopta zsii ttjv CtoTjv

uiitv lyfapiozprjv zzl T7]v txctOTOo tSTOtjteluxJiv oux ifm SiepoSpitca. TotYzpoov 6 too

xoapiou xTlaTT); 6 TuXasa; dv^puiTiou Y^vEatv xal ^avTtov ^jEuptbv y^vehv xot to TivEupiot xa i

TTjv Ctoijv oftTv TTaXtv dTTooiStuaiv. Der Verfasser hatte ebenso gut sagen konnen

dvctOTOixenoaet ofids, wie das Philo von Moses sagt (vgl. oben S. 409). Es ist lehr-

reich, zu beobachten, wie oft in den fruher angefiihrten „echten Formeln“ (S. 388 ff.)

der Begriff des Lebens, und zwar eines unverganglichen Lebens, hervorgehoben

wird (vgl. fiir den Hermetischen Traktat Poimandres S. 344, 19 ff.). Selbst in dem

Kolosserbrief (3, 3) geht voraus XptOTo'; — i] loorj f^piiov (vgl. Ignatius Magn. 1, 2

init Eph. 14). Doch verwendet der Verfasser OTotj^Elo in anderem Sinn. Seine

Grundvorstellung zeigt IlEpl u6ou; 40, 2 : die ^-laovSEst; Ttbv piEX.iov und der ocspio;

dppiovia; (die Seele) machen das atopia, den lebendigen Leib.

1) Er geht nach meiner Erinnerung vereinzelt noch in die spatere christ-

liche Mystik iiber; im Hellenismus tritt die urspriingliche sinnliche Bedentung

noch bisweilen hervor. Der Lucius des Apuleius wird, indem er das Bild der

Gottin betrachtet ,
von unbeschreiblicher Lust erfiiUt (ilfet. XI 25) ;

gluhendste

Sehnsucht halt ihn bei dem Bilde fest; als er sich losreifien muB, betet er unter

Tranen von bestandigem Schluchzen unterbrochen : divinos tuos vultus numenque

sancliskmum infra pectoris mei secrela conditum perpetuo custodiens imaginabor.
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fiir den Christen hat, so stark, da6 er die ganze Mahnung znr

Nachstenliebe, anf die ihm nnendlich viel ankommt, mithereinzieht ^).

Was der jGlaube“ fiir ihn bedentet ist allbebannt, und auch den

Wert der HofPnimg hat er sicher nicht ans der Formel erlernt.

Nicht daJB er sie teilweise iibemimmt, sondern dafi er sie dazu

gebrancht, um gerade gegen die Uberschatzung der hellenistischen

Gnosis anznkampfen, ist doch wohl das Wichtige. Gewifi, er

hat diese Gnosis selbst hoch geschatzt, er fiihlt sich oft stolz als

Pneumatiker, aber wo die Gefahr vorznliegen scheint, dafi jenes

hochste Gnt der nenen Religion verloren geht, empfindet er auch

wieder, dafi all jener hellenistische Mystizismus nie als ein konsti-

tnierendes Element fur sie gelten darf und jene in ihm iiber-

schatzten Gaben zuriicktreten miissen vor den Kraften, auf die

Gott allein Wert legt. Das lafit sich freUich nicht beweisen; so

stromt er in „prophetischem Wort“ sein tiefstes Empfinden aus,

um so zugleich mit vollem Bewufitsein die beste Polemik zu uben.

Es ist seltsam, dafi gerade der Versnch, das nachznweisen
,

als

schwere Verletzung der Originalitat des Christentnms betrachtet

werden kann. Selbst wenn in relativ spater Zeit, hauptsachlich

wohl durch den machtigen Eindruck dieser „Prophetie“ oderMahn-

rede, die Verbindung „Glanbe, Liebe und Hoffnung“ zur Quasi-
Formel wird, miifite man die Frage der Originalitat wohl mehr

nach dem Sinn, in dem die Worte gebrancht und empfunden werden,

als nach dem letzten literarischen Ursprung entscheiden. Eine

Formel in dem ursprunglichen Sinn werden sie auch jetzt wohl fiir

fiir Niemanden bilden.

Ich bedaure es daher, wenn eine solche Polemik ohne Anlafi

vor „einen grofieren Leserkreis" getragen wird und sich besonders

an seine Empfindungen wendet. Die Argumente kommen dabei

notwendig zu kurz, und die Erregung wird erfahrungsmafiig um
so grofier, je geringer die eigene Kenntnis der Literatur und der

griechischen Sprache ist. Dem Angegriffenen wird die Moglich-

keit, sich vor demselben Richter wirksam zu verteidigen, fast ab-

geschnitten. Wenigstens soUte dann das Material mit wissen-
scbaftlicher Sorgfalt gesichtet und so vorgelegt werden, dafi der
Leser wirklich urteilen kann. Das ist nicht geschehen.

1) Teil II. DaB das seinem tiefsten Empfinden entspricht
,
babe ich ver-

Zeitschrift naher darzulegen. Natiirlich miissen wir mit
er og 1C eit rechnen, daB schon jene Christen Korinths, an die er sich wendet,
ur en epio? eoj as christliche Wort eingesetzt, es aber nur auf Gott bezogen



Bemerkungen zur Martyrienliteratur.

1. Die Bezeichnong Miirtyrer.

Von

B. Beitzenstein.

Vorgelegt in der Sitzung vom 11. Marz 1916.

Einige Bemerkungen zu der Literatur christlicher Martyrien

sei es mir vergonnt zunachst mit einer Bespreckung der Bezeich-

nung Martyrer zu eroffnen, da eine vielleicht zu knappe, beilaufige

Ausfiihrung in meinem soeben erscbienenen Bucbe „Historia mona-

dwrum nnd Historia Lausiaca, eine Studie zur Greschicbte des Moncb-
tums und der frubchristlicben Begriife Gnostiker und Pneumatiker“

(Gottingen 1916) bei befrenndeten oder nabestebenden Forscbern

Befremden hervorgerufen bat nnd mir Anseinandersetzungen ange-

kiindigt sind. SoUen sie so fruchtbar fur die Sache werden, wie

beide Teile wohl herzlich wunschen, so miissen die Gmndfragen

der lexikalischen Forschung anf diesem Gebiet zunacbst einmal

klar dargelegt werden. Selten wohl wird sich so dentlich wie bier

die Bildung der Kircbensprache erkennen lassen.

Seit etwa der blitte des zweiten Jahrhnnderts kann iiaptop^aat

bekanntlich bedenten den Tod in einer Christenverfolgung, nnd

zwar spater in der Regel anf Grand einer mehr oder weniger

formellen Gericbtsverhandlung, erleiden. Schon Hegesipp gebraucht

den Aorist in seinen wenigen Fragmenten an drei Stellen so, vgl.

Eusebius K. G. Ill 32, 6 p. 270, 4 Schwartz xai l;d TcolXafs f;[ispatc

al5CtCop,svo? sfiapTopTjas (vom Kreuzestode) und noch anfifalliger

II 23, 18 p. 170, 19 to ^ukov, Iv (p axomsCst xa l|i.atia, ^ve^xsv (ein

Walker) xaca xsipaX^s too SixaEoo (des Jacobus), xai ootwc ijiap-

topijaev, endlicb mit Beziehung hierauf IV 22,4 p. 370, 9 [ista

to iiaptop^aat ’IdxmPov t6v Sixatov <«>? xal 6 xopto? sjri tip aut^
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XoYo)*). Dabei heifit bei ihm in dem gleichen Zusammenhang [tap-

vjpia die Anssage, dafi Jesus der Christos ist, and in schneidendem

Widersprach zn dem Grebranch von p-aptop^oat steht bei demselben

Autor der weitere, jeden Anhanger Jesu, der einmal vor einen

Machtigen der Erde gestellt ist and von Jesus gesprochen hat,

durch den Ehrennamen p.dpTOs ausznzeichnen, auch wenn er nicht

einmal Eoltern erlitten hat, vgl. Eusebius III 32,6 p. 268, 22^j.

Sprachlich verstandlich sind nar die beiden letzten Verwendnngen
des Wortes

,
seltsam die erste. Es wird, um dies zur voUen

Empfindnng zu bringen, gnt sein, die entsprechenden Ausdriicke

aus dem altesten erhaltenen Martyrinm, dem nachtraglich zum
Buch umgestalteten Brief der Gemeinde von Smyrna iiber den

Tod des Polykarp herauszuheben. Ich schicke voraas, dafi sie sich

samtlich ihrem Hauptsinne nach nicht auf irgend ein Zeugnis,

sondern ansschliefilich auf den Tod beziehen. Einige Anmer-
knngen richten sich schon bier gegen Deutungsversnche, die im

Folgenden eingehender besprochen werden.

1,1 ’E7pd(5iap.ev bp.iv, dSeXipot, xd y.axa xobc p-aptopiioavxai;

xal tov p.axdpiQV IIoXuxapTcov, oaxt? Siaicep kmts'ppix-fiaai Sid x^c jiapxo-

ptac abxo'j xaxirtauos xov SwoYP-ov . . . tva 6 xupio? dviodev ImSsiSTjl

x6 xaxd x6 ebaYY^Xtov {tapxopiov ;r£pts|isvev yap, Tva Kapa3o&-^

wc xal 6 xup'o? ... 2, 1 piaxdpia p,£v ouv xat Yevvata xd [tapxupta
itdvta xd xaxd to d’iXvjp.a too fl-soo ysyovoTa ... to yap ysvvalov

aoxwv xal too[j,ov7Jxix6v xal fiXodeanorov xt? obx dv ^anfidastsv, ol' p,d-

oTili xaxalav&evxei; ... 2, 2 oxi IxsIvyj x^j wpct paoaviC(ip.svoi x’^c aap-

xb? d7r£Si^[jL00v oc p-dptops? too Xpiaxoo®), p.dXXov os oxi zapscxd)?

6 XDptoi; wp-iXsi aoxoic . . . ^). 3, 2 = Eusebius p. 338, 2 xooxoo 3’ ^rcl

1) D. h. nach der Fiirbitte fiir seine Murder (nicht wie Corssen, Neue Jahr-

bticher f. d. klass. Altertum 1915, S. 496 meint: auf Grund desselben Wortes,

Matth. 26,64; der Vergleich mit Jesus ware dann ganz unpassend). Der Schrift-

steller empfindet in ^fxapxupTjsev also nur i-^itveusev, wie das Evangelium sagt, oder

wie es in der Apostelgeschichte 7, 60 Yon Stephanas nach der gleichen Furbitte

heifit za'f TooTo ei-iuv ixoipTjST). Also kann ipm'px’jpTjse nicht dem Ursinne nach be-

deuten „er legte Zeugnis ab“. Sein Zeugnis ist vor her ausdriicklich angegeben.

2) Es ist dabei Titel, vgl. 11131,8 p. 264, 13. Also kann ipuciprjpjjJEv an

den ersterwahnten Stellen auch nicht heiBen „er wurde p.4p-'jj“, denn dies konnte

dann nicht den Tod notwendig voraussetzen. Es ist klar, daB der Gebrauch des

Aorists fur Hegesipp eine formelhafte Wendung bedeutet, die er einer Sprach-

weise entnimmt, die [xa'pvjs, ptapx’iptov und fjmpxupEiv nur in Fallen verwendet, wo
der Tod wirklich eingetreten ist.

o) p.apx'j; xou Xpiaxoo Oder p. xou Beoo ist bis weit iiber Cyprians Zeit der
voile Titel.

4) Die Wendung jj.5XXov 8$ zeigt, daB wenigstens der Verfasser pufpxupEj xo5
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'Tip StairpsTCci '&ava'C(p to icav axod'aojiaoav avSpsCa?
Tov dsoifiX-^ jidptopa ... 13,2 sv icavri Y^p xaXcp aYa^-^S fvsxsv

TcoXicsidg xal Tcpo f^c p-aptopta? (? rcoXidg) lxEx6a[nf]TO . . . 14, 2 suXoy»

as, ou Yj^iwcsdc [IS t^c i^p-spag xal Spag tabz-q^ too Xapslv [ispo?

sv aptdp.^ Twv [taptupcov iv tw :cof»]pt(j) too Xp’-atoo aoo si?

dvdataaiv Cw^? alcovtou xtX. 15, 2 to yap irap . . . Tisp’-ststytos to awp,a

too [idptopo?. 16, 2 wv El? xal ooto? yeyovsv 6 ^aop-aaiwtato? (jidptu?

IloXoxaprto?, iv toi? xa^’ %d? ypdvot? StSdaxaXo? djcootoXtxo? xal Ttpo-

YSTTjtixo? ysv6ii.svo^ sjtlaxoiro? tfj? Iv SpLupv-g xadoXtx^? sxxXyjala?' irdv

Ydp pfjp-a, 0 a(pqY.£V lx too atdp-ato? aOtoo, xal ItsXsub&Yj xal tsXstM-

•^fjaezai^). 17,3 toutov (Christus) [tsv yap o'tov dvta too dsoo jipoaxo-

voup.sv, too? Ss pidptopa? w? p.a&Tr]td? xal p,ip.7)td? too xoploo aYaxwpLEv ®).

18,2 jtapsisi 6 xopto? ImteXslv tvjv too [laptop loo aotoo •i^p.lpav ys-

vs'&Xtov St? ts zfjV zutv zpoTjdXTjxdttov piV^p.T]V xal twv [isXXdvtojv otoxYjalv

ts xal stotp-aatav. 19, 2 aov tot? dub ^tXaSeXipsia? SoiSsxdtoo sv £p.6pvi{i

[laptopTjaavto? p-dvo? bxb Ttdvtwv p.aXXov [Lvrip.ov$6stai . . . oo p.dvov

dtSdaxaXo? Ysvdp.£vo? IxtaijpLO?, aXXd xal p.dpto? I^oyo?*), oo to

p.aptbpiov xdvts? liti&op.obatv p.tp.£tadat xatd to slaYY^^’-ov Xptatoo

Y£vdp.EVOv.

Vergleicht man die Haufigkeit dieser Ausdrucke auf den we-

nigen Seiten der Schrift, so gewinnt die bereits von anderen be-

obachtete Tatsache, da6 sie in den Briefen des Ignatius vollstandig

fehlen, einige Bedentung. Er nennt sich dsdcp-lvo? Iv ’lyjooo Xptottp

und kniipft an diese Eigenschaft hohe Anspriiche, den Titel [idpto?

gebraucht er nicht, so wenig wie (laptoptov oder p,aptopta von dem

Tode, den er erwartet. Seine Gefangenschaft ist ihm dpyi) too p.ad’V]-

tsoEoS'at (Eph. 3, 1, vgl. Rom. 3, 3. 5, 1) und wo der Verfasser des

Polykarp'Martyrinms sicher sagen wiirde Imtpstj^atl ptoi p.aptop’^csai

oder p.dptopa too &soo p.ou Ysvso^at sagt er Imtpstjjatl p,ot p.tp,i(]ttjv slvat

too Tcd'&oo? too dsob p.00 (Rom. 6,3). Gar nickt seiten t'emer gedenkt

Xptatoo nicht so deutete, dafi die Martyrer Gott schauen und daher Augenzeugen

Gottes heifien.

1) Aus der Weissagung des Martyriums der Zebedaiden Matth. 20, 22, Mark.

10, 38 zu erklaren. Eine judische Parailelstelle gibt Schlatter, Beitrage zur For-

derung christlicher Theologie 1915 S. 286.

2) Die Worte erklaren die Bezeichnung ci-oatoXixos -zat Ttpotpr/ttzo';. Ihre Zu-

fugung beweist, dafi der Begriff des Propheten sich nicht mit dem Worte pta'pt-j;

verbindet.

3) Vgl. Ignatius Philad. 5, 2 xai -rob: itpot[>T,Taj 61 zYSTtwiiEv t-zl.

4) Vgl. fiir diese Art der laudatio z. B. Hegesipp bei Eusebius p. 268, 22

Kpoi) 7
obvtat''-aaT)« lxzXT,a(a; paptupcs xal d-6 too xup'oj und Polykrates

von Ephesus ebenda p. 264, 18 lepebj to it^xaXov resooExtb; xal [^a'cto; xal 6i5d-

axaXoj. Das Wort ist Standesbezeichnung und Titel.
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der Hirt des Hermas der Martyrer; nie gebraucht er einen der

besprochenen Ausdrucke; immer beiben die Martyrer ^ra^dvtsi; s?-

vsxa TOD dvajiatos oder ozep too ovdfiaTOc oder 6ta to dvojia oder ein-

fach di i;ra&ov, ja diese Wendungen begegnen bei ihm genau so

formelhaft und in noch dichterer Abfolge als die entsprechenden

Wendnngen im Polykarp-Martyrinm. Den Anschauungskreis zeigt

gut ei» Vergleich des Stiickes, in dem sie am hanfigsten begegnen,

Sim. 9, 28 mit dem entsprechenden Abschnitt Sim. 8, 1 fF. Er be-

ruht ganz auf einer jiidischen Quelle, nur ist, was von den Juden

als Volk Gottes gesagt war, auf die Christen iibertragen; Michael

ist ihr Schutzherr, der vdp-os ist der oto? ^soo XTf]pD-/dsi<; si? itspara

TftSs- Hier nnn begegnet 8, 3, 6. 7 ot uzkp tod vd[ioo ^XcpsvTsc,

jca&dvTs? Ss jtTjSs apvrjadini.=vo: tov vdp.ov auroiv. Hermas macht oft

zwischen dXipea^at xmd itdoystv einen gradnellen TJnterschied^);

die hochste Stufe des ziay^etv wird natiirlich dv^oxstv sein, und in

der Tat findet sich in den judischen Martyrien bei Josephus z. B.

jBeil. hid. 1, 650 oJiep tod :taTptoo vdftoo d'VTfjoxstv (vgl. ebenda II 6,

Contr. Ap. I 43, wo der Plural v6p.oi Konzession an das Empfinden

der griechischen Leser ist; ahnlich in den Anschaunngen, doch

sprachlich ganz hellenisiert ist Ant, XVII 152 ff.). Die Grund-

vorstellnngen sind die gleichen wie bei Hermas; der Tod fiir das

Gesetz gibt So'Sa auch bei Gott; man fafit ihn bald als die einzige

Gewahr des Fortlebens (vgl. Bell. lud. II 153 Td? (jfuxdi; fjipisaav

(<)? rdXiv xop,'o6p,svoi) bald als Sicherung groBerer Seligkeit (I 653

on nXs'.dvwv aYadwv droXaDoooai ptSTd ttjv teXedtyjv); die Vereinigung

liegt offenbar in den chiliastischen Hotfnungen, die auch bei dem

christlichen Martyrer eine Rolle spielen. Anschaunngen und Sprach-

gebrauch stammen aus dem Judentum ^). Die Gedankenverbindungen,

in denen der Terminus Trdaxetv nns spater begegnen wird, nimmt

schon die Apostelgeschichte 9, 15. 1 6 voraus : oxsdo? IxXoy’^C

p.01 ODTO? TOD paoTdaat to ovo|id [lou Ivwttiov i^vwv te xai paatXswv

Diuiv TE ’Iopa'/]X. SYw '(dp OjtoSei^o) aotcp ooa Sei aoTov biTsp tod 6v6-

jiaTOi; pioD ;zaS'£tv (vgl. auch 5,40.41)®). Die abgeanderte For-

mel wird zunachst im Westen ubernommen; daher bleibt bis in

1) Urspninglich sind es Synonyma, vgl. z. B. II. Thess. 1, 5—7. Ich gehe auf

die mancherlei anderen Synonyma (x'Sttoj, ttovo;, St'tojtt) nicht ein, da es fiir die

Geschichte des llartyrertitels nur auf Tzdaysiv ankommt.

2) .\uch „fur den Namen Gottes leiden“ wird spater im Judentum fester

Begriif, vgl. Schlatter, Beitrage zur Forderung christl. Theologie 1915 S. 306.

3) Da Polykarp selbst in seinem Briefe meist mit Ignatius ubereinstimmt,
verweise ich auf 8, 2 bei ihm

:
(jujiTjTai oov yEvcbpeba ttjs 'j:rofiovfjS aoToO, zal

"irymucv ota to ovofia ajxoo, ooSaltop-ev aOxov.



Bemerkungen znr Martyrienliteratur. I. 421

spateste Zeit neben nmrtyrimi als fester Terminas passio% und
das Verbnm pati ist in seinem Besitzstand durch das griechische

Lehnwort martyrizari nnr ganz wenig beeinflnfit worden. Nur der

Titel bleibt griechisch martyr, oder wird wortlich ubertragen,

testis, bezw. testis Christi, testis del. AnlaB ist offenbar, daB man
von pati kein Verbalsubstantiv (wie von confiteri) bilden konnte,

nnd daB die Partizipia sicb zu dem Ehrentitel nicht zu eignen

schienen. Von Anfang an ist also festznbalten, daB es sich bei

den Worten {taptos und {laptopstv nicht nm einen allgemeinen alt-

christlichen Sprachgebrauch handelt. Wir miissen annehmen, daB

sie in jener zuerst besprocbenen technischen Bedentnng in einer

bestimmten Literaturgattung und Stilart aufgekommen sind und

sich dann rasch verbreitet haben. DaB den AnlaB zu dieser Ver-

breitung ein anderer Gebrauch desselben Wortes geboten hat,

ist an sich wahrscheinlich. Ich stelle als Inhalt des im Polykaip-

Martyrium und in der spateren Martyrienliteratur vorliegenden

Sprachgebrauchs fiirerst fest; wer urn des Namens Christi willen

gestorben ist, heifit [laptu? too XpioTOo oder p-aptu? loii d’soo, der

Tod ist die jiapropta oder das p,apt6ptov, gestorben sein heifit p.ap-

Topfjoat. Die Begriffsbildung geht hier offenbar von dem Verbum
und von der Vorstellung einer einmaligen Handlnng aus, daher

der Aorist*). Ich mufi, ehe ich das weiter verfolge, znnachst auf

die moderne Literatur eingehen, also polemisieren.

Es ist ein nnbestreitbares Verdienst Kattenbuschs, daB er

(Zeitschrift f. d. neutestamentl. Wissensch. lY 111 ff.) auf das Be-

fremdliche dieses Sprachgebrauches nachdriicklich hingewiesen und

zugleich die altchristlichen Vorstellungen vom Martyrer (in unserm

Sinne) feinfiihlig verfolgt hat. In der Worterklamng gelangte er

zu keinem ihn selbst befriedigenden Ergebnis. Von dem Gesamt-

begriff „Zeuge“ geht er aus, freilich ohne ihn voll nach dem grie-

chischen Wortgebrauch zu erschopfen: Zeuge ist, wer fur die

Wahrheit von irgend etwas eintritt oder angerufen werden barm,

wer selbst dabei gewesen ist, als etwas geschah, wer den Rechts-

1) In dem Sinne „Leiden, das zum Tode filhrt, Tod“. Als charakteristisch

erwahne ich, dafi Tertullian Scorp. 13 von den Leiden, deren sich Paulus II. Cor.

11.23ff. riihmt, sagt quae si magis incommoda quam viartgria videbuntur, wie-

wohl sie ihm fiir die wirklichen Martyrien vorbildlich scheinen.

2) Um den Unterschied fuhlbar zu machen, verweise ich schon hier auf den

ganz abweichenden Gebrauch Apostelgesch. 23,11, wo Christus in einer Traura-

erscheinung dem Paulus sagt; ftapsti. mi yap StEfiapiipou la ^rept iftoO ei’i

'lEpouaaXfjU, ojxmi c5e Sei xa'i ei; 'PiopTjv p. oprup ^aa i. Selbst bei dem Aorist ist

der Sprachgebrauch im Urchristentum nicht einheitlich (eii gebraucht der \ er-

fasser meist richtig).
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grund fitr den Ansprnch jemandes kennt nnd andern mitteilen

kann, wer versichern darf in einer Angelegenheit ein Wissender

zu sein. Aber was wissen denn, so fragt er sofort, die Martyrer

Tor anderen Christen? Wem sind sie Zeugen? Etwa dem Richter?

Was kbnnten sie ihm bezengen, was die confessores^) nicht anch

bezeugten? Sie bezengen ja nnr von sich selbst, dafi sie zur

christlichen Kirche gehoren*), nnd haben dann, wenn sie von dem

Richter freigelassen werden, keinen Ansprnch anf den Titel Zengen.

Oder sind sie Zengen fur die Christen selbst? Aber was wissen

sie mehr als die einfachen ^[otot?®) Da eine Antwort nnmoglich

ist, versncht Kattenbnsch znnachst zn ermitteln, welche verschie-

denen Personen (Apostel, Propheten, Jesus selbst) im Neaen Testa-

ment als [rapTopsc bezeichnet werden oder wem ein (lapTOpso^ai

(S!a[iapT6p2a&a') zugeschrieben wird. Natiirlich kommen wir dabei

zn all den verschiedenen in der gesamten Grazitat iiblichen Ver-

wendnngen des Wortes : die Apostel sind Zengen der Taten

nnd Worte oder des Leidens Jesn, wer ihn nach der Aufer-

stehnng gesehen hat, wird Zenge der Anferstehung genannt, was

ja wohl niemanden befremden kann nnd keinerlei technischen

Sprachgebrauch enthalt. Anch bei den Propheten werden, nm
sie als p-aptops? zn kennzeichnen

,
Stellen angefuhrt, die ganz

auher Zusammenhang mit dem eigenartigen Sprachgebrauch der

Martyrienliteratnr stehen nnd {xapTopciv einfach als verstarktes

XsYstv bieten: die Propheten ^bezengen’', da6 der Messias, d. h.

Jesns
,

die Siinden vergeben kann (Apg. 10, 43) ^). So kommt

1) Cber ihre Scheidung von den marlyres vgl. spater.

2) Ein Teil freilich anch, daB bei den Christen keine Verbrechen geschehen,

doch gehort das nicht notwendig zu dem BegrifF des poipTu;.

3) Gerade die wichtigste Frage fehlt in der langen Aufziihlung, namlich

wessen Zeugen sie sind. Die von Kattenbusch selbst erwahnte Formel fispxupEj

TOO Xpti-oO hatte die erste und entscheidende Antwort geben mussen.

4) So wiirde man durchaus anch im Profangebrauch sagen konnen. Wir
konnen in vielen Sprachen (am starksten wohl in der lateinischen) eine fortschrei-

tende Erweiterung des ursprunglich sakralrechtlichen Begriffes verfolgen. DaB
der Zenge bestatigen, dafi er feierlich versichern, daB er auf Grund
eines besonderen W is sens versichern soil, fuhrt zu verschiedenen Ubertra-

gungen. Die Entwicklung beginnt schon im hebraischen Sprachgebrauch, die voile

Entfaltung (und zwar in einer uber das Profangriechische hinausgehenden Starke)

zeigt das Xeue Testament. Nur wird man ans den Stellen, die dem allgemeinen

Gebrauch entsprechen, kaum Schlusse machen diirfen; die Niianzen bei den ein-

zelnen Autoren erklaren sich aus der Tendenz, so im vierten Evangelium die

Starke Hervorhebung des besonderen eigenen Wissens
,

das Zurucktreten der

^ orte bei Paulus u. a. mehr. Den Anfang eines technischen Gebrauches empfinde
'cb bei ihm, wenn fiapTupwv schon fast fiir EjayT’^.tov eintritt (I. Kor. 1,6; 2, 1
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Kattenbusch znnachst zu zwei verschiedenen Erklarnngen, die

er freilich beide selbst als zn kiinstlich bezeichnet: der Martyrer
heifit vielleicht danach, dad er nach allgemeinem Glauben sofort

nach dem Tode in den Himmel kommt nnd dort Christus schaut

(Grundbegriflf : Angenzeuge) ^)
;
oder er heidt vielleicht danach,

dad der Geist ihm zu reden gibt, was ort- und zeitgemad ist

(Grundbegriff : Verkiindiger)
-) ;

nicht das Prophetentum macht

dabei nach ihm zum Martyrer, wohl aber das Martyrertum in ge-

wisser Weise znm Propheten. Ein methodischer Fehler liegt offen-

bar darin, dad fiir einen uns befremdenden technischen Gebrauch

der Worte [tdpTO?, {jLaptup-^aat, [laptopta, jiaptoptov, dersichspater
im wesentlichen an Gerichts verhandlungen kniipft, die

Erklarung ausschliedlich aus Stellen genommen wird, die mit solchen

gar nichts zu tun haben und juristischen Sinn gar nicht verlangen,

ja zum Teil gar nicht zulassen, aber auch iiberhaupt nichts von

dem allgemeinen Sprachgebrauch Abweichendes bieten. Der zweite

Eehler liegt in der Beschrankung auf die christliche Literatur,

noch dazu in der Begrenzung auf die ersten beiden Jabrhunderte.

Weder ist die Frage aufgeworfen, ob der befremdliche Gebrauch

allgemein - christlich sei*), noch ob er allein christlich sei*). Die

Beschrankung auf die christliche Literatur und hauptsachlich auf

das neue Testament als die gegebene Quelle fiir alien spateren

christlichen Sprachgebrauch fiihrte notwendig dazu, dad aus der

iiberwiegenden Fulle der zur Sache iiberhaupt nicht gehorigen

Stellen bestimmt wurde, welches die technische Bedeutung in diesem

Falle sei. Hatte man wenigstens versucht, innerhalb der friih-

to (xapTuptov too iisoo) oder wenn (iap-ripopiat Gal. 5, 3 im Wechsel mit

kiyw sogar fiir den Befehl eintritt (gesteigert Eph. 4, 17 Xiyw xai papTopopiat ev

xupi'u)). Dock ist auch hier die Verbindung mit der Grundbedeutung noch klar.

1) Das scheitert sprachlich an dem regelmaSigen Gebrauch des Aorists.

2) Einzuwenden ist sofort, dafi nach altester christlicher Anschauung der

Geist nicht erst in den papTos, sondern schon in den opoXofTjTQ; tritt, den gerade

Kattenbusch in Gegensatz zu dem pdpTo; stellt. Zum papru; macht nach ihm nur

der Tod. Wie kann der Name dann von der Tatigkeit hergeleitet werden, die

nnr der Lebende iibt?

3) Vgl. oben S. 419. DaB innerhalb des Christentums selbst im Gebrauch

von paptopiisctt vollkommener Widerspruch herrscht (oben S. 418 und 421, 2), wurde

nicht beriicksichtigt.

4) Wenn Holl in dem gleich zu besprechenden Aufsatz Neue Jahrb. f. d.

klass. Altertum 1914 S. 532 gegen den Philologen , der den profanen Gebrauch

verfolgte, mit Recht bemerkt, dieser Gebrauch sei den Theologen „vielleicht schon

vorher nicht so ganz unbekannt gewesen“, so wiirde der Fehler und Vorwurf da-

durch nur schwerer. Doch mochte ich auf solche kleine AuBerungen von Gereizt-

heit nicht weiter eingehen.
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christlichen Literatur eine Entwicklang nachzuweisen, tind beob-

achtet, an welchem Punkte der Gebrauch der profanen Verwendong
am nachsten kommt, statt aus der Samme aller Stellen eine allge-

meine nrchristliche Anschannng von „dem Martyrer“ zn konstruieren

nnd dabei diesen Begriff selbst als fest and gegeben zu behandeln,

so hatte sich eine Erklarang wohl finden lassen. So ist es von

vornberein klar, dafi nnr fiir die Anschauung Ergebnisse gewonnen
werden konnten. DerWortgebraach blieb unerklart, and Katten-

buscb gibt dies in seiner besonnenen Art am SchloB selbst zn.

Der reiche Ertrag, den sein Aafsatz trotzdem fiir die An-

schauang bot, hat offenbar K. HoU bestimmt, in einer tiefdringenden

and ergebnisreichen Untersachang „Die Vorstellang vom Martyrer

and die Martyrerakte in ihrer geschichtlichen Entwicklang" (Neae

Jahrbucber f. d. klassische Altertam, 1914, S, 521) anf die beiden

Worterklarangen Kattenbuschs znriickzukommen, sie besser zn be-

griinden and zugleich zu verbinden. Anch ihm ist dabei die

Haaptsache die Anschauung vom Martyrer. DaB sie im Wesent-

licben auf judenchristlicbem Boden erwachst, soli gegen einen phi-

^
lologischen Versucb *), Anschannng nnd Wort aaf hellenistischem

Boden zu verfolgen, nachgewiesen werden. Ist die Anschauung
judisch, so muB sich der Wortgebrauch aus der gleichen Quelle

erklaren lassen, d. h. nach meinem Empfinden mit Gewalt ihr an-

gepaBt werden. Gerade weil ich glaube, daB Bolls Aufsatz wich-

tige Anregungen bietet, die ans z. T. weit iiber das, was er selbst

behauptet, hinausfiihren konnen, betone ich von Anfang an, daB

uns hierbei das schonste Ergebnis lexikalischer Untersuchungen

von vomherein abgeschnitten wird, im Wortgebranch den

Kampf und das ZasammenflieBen zweier verschiedener Denkarten,

der jiidischen und hellenistischen, nachzuweisen ^). Wir konnen
nach meiner Uberzeugnng hier wirklich das Werden wichtiger

christlicher Begriffe historisch verfolgen. Eine Dankesschuld
mochte ich mit meiner Polemik gegen Bolls lexikalische Aus-
fiihrungen abtragen und nicht um Worte streiten, wenu ich auch
fiber Worte streiten muB,

Verhangnisvoll fiir den lexikalischen Teil seiner Untersachang
wurde, daB er einfach Kattenbuschs Beobachtungen zum Ausgangs-
punkt nahm und es fiir erwiesen ansah, daB es von Anfang an
einen einheitlichen Begriff ^Martyrer" gegeben hat; ihn gilt es

aus den verschiedenen Stellen heraus zu entwickeln, denn er maB

1) Geffcken Hermes 45, 493 ff.

2) In der Sache versucht es Holl selbst, setzt aber den hellenistischen Ein-
nu6 ZU spat.
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im wesentlichen die Summe von all dem bieten, was vom Zeugen
in der altchristlicben Literatnr gesagt ist. Solche Harmonistik in

der Lexikographie ist gerade anf diesem Gebiet am gefahrlichsten.

Gern erkenne ich dabei an, dafi Kattenbnchs TJntersnchungen iiber-

all berichtigt und erweitert sind. Hatte Kattenbusch fur die Be-

zeicbnung der Apostel als „MartyTer“ nur anf SteUen wie Luk.

24, 48 und Apostelgesch. 1, 8 verwiesen, in denen Christas seine

Jiinger aufFordert das Evangelium zu predigen und seine Zeugen

zu werden, oder gar aof Apostelgesch. 1, 22, wo von dem fur

Judas zu wahlenden Apostel verlangt wird, da6 er von Jesu Taufe

bis zur Himmelfahrt mit diesem zusammengewesen ist und „Zeuge“

der Auferstehung geworden ist, so verwies HoU anf eine SteUe,

in welcher jrapTOi; wirklich scheinbar juristischen Sinn hat, I. Kor.

15, 12 ff. SI Ss Xpiatoc XTjpuaastat Iz vsxpoiv ott e’piifsprat, irwc Xeyoooiv

Iv up.iv rivss on avaaraat? vszpwv obz sattv; si Ss avaoraan; vszpdjv

o&x lanv, ouSs Xpiato? s'- Xptatoc ouz lY-rj^eprai, zsvSv

Stpa zal ro ZTjpoYpia zsvr] Ss zal jrton? 0{j,toV sopiazopsda Ss

zal ijisoSopaprupsi; too Osoo, on s{j,apTopTjoapsv zara rou

-d-soo on '^Ys'psv rov Xpiarov, 8v obz -SjYS'psv. Der SchluB scheint

hiemach notwendig; p-apro? too ^-sou ist in christlichem Sinne, wer

Gottes entscheidende Wundertat, die Auferweckung Christi, anf

Grand eigenen unmittelbaren Wissens bestatigen kann, d. h. wer

den Auferstandenen gesehen hat^). Also heiBen auch die spateren

Martyrer nur danach; die Art und Weise, wie das moglich wurde,

erklart der Bericbt der Apostelgeschichte iiber Stephanas : er schaut

im Moment des Todes Christas. So schildern auch die alteren Akten

den Martyrer als im Geiste dieser Welt entriickt und in unmittel-

barem Verkehr mit Gott. — Der erste Einwand ist wobl schon

von Kattenbusch selbst erhoben. Eng bangen hier die Begriffe

ZTjpoaasiv und papropsiv zusammen, nie aber ist die Predigt des

Evangeliums die eigentliche Aufgabe des Martyrers, sodaB er

davon den Namen tragen konnte. Ebensowenig ist das Schauen

des Auferstandenen und der Verkehr mit Gott auf die Martyrer

(Blutzeugen) beschrankt. Der Asket genieBt die gleichen Vor-

rechte; aber nie heiBt er darum p.aproc^); das gleiche Vorrecht

ferner genieBt der 6p.oXoYT]tt]c ; mit dem Moment des Bekenntnisses

wird er Pneumatiker und hat, genau wie der Asket, das Recht

auf Visionen, auch auf Visionen Gottes oder Christi®); dennoch

1) So ist der Grundsinn von (icEp-ru; Angenzeage (a. a. 0. S. 533, 2).

2) Nur wenn seine tovoi mit den Leiden der Martyrer verglichen werden,

kann er in pointierter Sprache als martyr vims bezeichnet werden.

3) Man denke an Perpetua.
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wird gerade er mindestens seit Ende des zweiten Jahrhonderts

streng von dem Martyrer geschieden. Dabei fehlt in einer Fiille

von llartyrien gerade der nachsten Zeit, die streng anf diese

Scheidung achtet, jede Erwahnung der entscheidenden Vision,

die zum p-aprac macht. Endlich ist in der zngrnnde gelegten

Stelle des Panins (oben S. 425) das Wort in Wahrheit eben nicht
in jnristischem Sinne gebrancbt; [lapTOpstv heibt bier nnr in der

Predigt (dem ZTjpoYiAot) etwas von Grott anssagen, nicht aber in

einem Prozefi Zenge sein. DieWorte iptapTOpriaapiey xara dsoo sind

an sich nicht jnristischer als Hegesipps Worte iiber die Sektirer

bei Ensebins IV 22, 6 zobmv t^Bodo'/piavoi, <^soSo-poffjvai, (jjsoSa-

zdatoXoi, oTttvec £|Ji.dpmav r/jv iywatv exxXirjOiac ydoptpiatot? Xd^otc

/.ata TOO ^sou xal xatdt zoo Xpiazoo antoa. Den ({isoSopLapTops? ton

bei Panins steht die Bezeichnnng Jesu in der Apokalypse als

6 [laptop 6 Ttiazdi; (1,5) oder 6 {idtprac 6 matb? xal aXuj'&iyds (3,14)

gegeniiber; sie bedentet, dafi Jesus einen Anftrag Gottes ausge-

fiihrt nnd eine Aussage wahrhaftig wiedergegeben hat. GewiB ist

dabei [taptapefy ein feierliches Reden im Bewuhtsein sicherer Strafe,

wenn man betriigt. Insofern mag eine Grnndanschanung mit der

unter Eid geleisteten Zeugenanssage die Wahl des Wortes be-

stimmen (vgl. oben S. 422). Aber vom Lebenden allein ist

die Rede. Mit dem „Blutzengen“ im heutigen Sinne hat dieser

{lapta? iiberhaupt nichts zn tun; von jenem kann man sagen iffsi.

ETcadsy, n<xpzog ioziv, von diesem, wenn er wegen seines Zengnisses

leiden muB, exei E[j,apTOpTjO£y, 7raa)(EL.

Diese Vorstellung, die Kattenbnsch dabei ganz richtig von

der ersten gesondert hatte, verbindet Holl entsprechend seiner

harmonistischen Betrachtnngsweise mit ihr, weil tatsachlich das

Judentnm in nentestamentlicher Zeit ganz von der VorsteUung

beherrscht wird, daJB der Prophet als Sendbote Gottes zu den

Menschen kommt nnd um seiner Botschaft willen leiden, ja sterben

muB, nnd weU sich die Schildernng seines Leidens nnd Sterbens

anfiallig mit der Schildernng in der christlichen Martyrienliteratur
beruhrt*). So wichtig dies tatsachlich ist nnd so groB Rolls Ver-

dienst ist, die Vorstellungen sehr viel weiter als Kattenbnsch ver-

folgt zu haben, fur die lexikalische Betrachtnng bedentete die

Verbindnng der beiden ganz verschiedenen Reihen nnr Ge-

fahren, aber keinerlei Fordernng, ja die Erklarnng der Martyrer

1) Hierdurch empfangt die Einzelfrage fiir mich allgemeinere Bedeutung fiir

die Methode lexikalischer Forschung. Ich gestehe, daB mich diese Vermischiing
von Vorstellung und Wort zu ihrer Anfnahme veranlaBt hat. Die Folgerungen
waren ungemein groB, wenn dies Verfahren richtig ware.
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als einer Art von Prophet en war sprachlich nicht einwandsfrei.

weil die christlichen zpoy^tat diese Rolle des Gesandten Gottes
an die Unglaubigen nicht zn spielen scheinen ^), und selbst fiir die

jiidischen die Bezeichnnng oder Titnlatur als [laprups? nicht

irgendwie feststeht, so wenig wie etwa fiir die Martyrer der spat-

jiidischen Literatnr die Bezeichnnng als itpoy^xat oder anch nur
als {laptops? -j. Eine einzige ratselhafte Stelle der Apokalypse

(11,3) zal Sworn toi? Sooiv jiaptooiv {loo, zal ;rpo(p yj t sooooo t

v

fjjispa? Staxoo'la? s^vjxovta jcsptpepXYjjisvot adxxoo? genugt zu der

Identifikation der Begriffe nicht, Wir gewinnen dnrch sie nichts.

Und wir gewinnen anch nichts dnrch die anhaltslose Behanptung, in

der Urgemeinde sei {idptu? der Ehrenname fur den Apostel gewesen

(Holl a. a. 0. S.523)^); zn entscheiden war nnr dieFrage, inwelchem

Sinne nnd anf Grnnd welchen Sprachgebranches kann man vom
Apostel oder Propheten [idptu? und {laptopsi sagen? VoUig unklar

bleibt bei HoU, wie sich die beiden VorsteUnngsreihen, die wir oben

gesondert haben, verbinden, wie {lapTOp'^oai zum Synonym von

drtodavsiv wind, wie im Latein passio nnd pati fiir {laptuptov nnd

[lapxopsiv eingesetzt werden konnen, endlich wie sich p-apto? und

6|tCiXoY-K]tTi? scheiden, wenn doch der GmndbegrifP von {idpto? in

der prophetischen
,

d, h. in der Rede sich anhernden Bezengnng

der Anferstehung oder Gottheit Christi liegt. So lehnen denn

die beiden dnrch Holl angeregten Arbeiten, Schlatter, »Der

Martyrer in den Anfangen der Kirche“ (Beitrage znr Forderung

christlicher Theologie, 1915, S. 225 ff.) and Corssen „Begriff nnd
Wesen des Martyrers in der alten Kirche’ (Jahrbiicher f. d. klass.

Altertum, 1915, S.481) diesen Teil seiner Ansfiihmngen ab, Schlatter,

indem er in dankenswerter Weise, wenn anch einseitig und iiber-

treibend, die jiidische Martyrienliteratnr und Vorstellungswelt

weiter verfolgt, ohne tiefer anf die lexikalische Frage einzngehen,

ja oifenbar, ohne ihre Bedentnng zn empfinden*), Corssen in einer

etwas hastigen Verbindung verschiedenster Betrachtnngsweisen “),

1) I. Kor. 12, 28 scheidet imo-oXoi und -po<pfj-cai (vgl. fiir letztere cap. 14).

2) IV. Makk. 12, 16 oux drauTopoXoi t<uv d5sX®iuv p.ou papTupta; wtirde bei

der stark philosophisch beeinflofiten Sprache des Buehes nicht viel fiir einen rein

jiidischen Gebranch beweisen.

3) Eher konnte man den Satz umkehren : man konnte von den dr.oc-oXoi

sagen papTupei. Der Ehrenname und die Standesbezeichnung bleibt dabei azdstoXo;

(vgl. Paulus).

4) Knapp und besonnen sind die Darlegungen S. 296 und 244 (gegen Holl).

5) Juristische und mysterienhafte Yorstellungen, Opfervorstelluugen u. a.

wechseln rasch miteinander; eine Untersuchung des Verhaltnisses von pa'pTut und

6poXoy7]Tf,5 fehlt fast ganz; die Einzelstellen sind recht oft mifiverstanden. Ich

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachricliten. Phil.-hist. Kbsse. 1916. Heft 3. 29
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indem er etwaige Schwierigkeiten mit der apodiktischen Behaap-

tung beseitigt, das Martyrinm sei ein einheitlicher Vorgang, also

handle es sich immer um verschiedene Seiten derselben Sache.

Der doppelte Gebrauch von {tapTOpsiv z. B. ist einfach zn erklaren:

„was der Mnnd vor Gericht bekannt hat, das bezeugt sozusagen

im Tode der ganze Leib“. Ein spater Begriff wird auch hier vor-

ansgesetzt unter Verzicht anf jede Sondemng der Stromungen,

die zn seiner Bildnng fiihrten. Doch ist die Kritik oft richtig,

nnd ein nnbestreitbares Verdienst scheint mir, daB er die juristi-

sche Seite scharfer als seine Vorganger betont hat. Es handelt

sich nm einen Terminus, der im spateren Gebranch fast nur bei

Gerichtsverhandlungen (allerdings in weiterem Sinne) Verwendnng

findet. Der Angeklagte wird dabei als Zenge bezeichnet.

Die Erklarnng Corssens (S. 489) befriedigt mich freilich nicht

:

„Fiir den Christen handelte es sich in den Christenprozessen nicht

nur um das Interesse des einzelnen Christen, sondern damit zn-

gleich um den Namen, d. h. den Namen Christus. Es war die

Sache Christi, die vor Gericht gefiihrt wnrde. Der Christ steht

zu Christus in dem Verhaltnis des Sklaven zum Herrn. Der Herr

liefert im Altertum vor Gericht seine Sklaven zum Beweis auf

die Folter“. So soil der Bekenner der Zeuge Christi sein.

TJnbewiesen scheint mir hier, daB sich nach Anffassung der Christen

der einzelne Prozefi gegen Christos richtet^), unerklart, daB der

Bekenner doch gerade dem Martyrer entgegengesetzt wird; der

Vergleich mit dem Herren, der den Sklaven auf die Folter gibt,

scheint nicht schlagend genng, nm die Bezeichnung Martyrer fiir

den Getoteten zn erklaren; die Sklavenfolternng hat nicht den

Tod zum Zweck oder gewohnlichen Ansgang and nicht nur Skla-

ven sind Zengen. Ob sich eine bessere Erklarnng bietet, miissen

wir spater sehen. Fiir jetzt stelle ich nnr fest: es handelt sich

um zwei ganz verschiedene Anschauungen, die man streng sondern

muB: 6[ioXoYsiv und ojioXoYta bezieht sich auf eine Aussage iiber

den Redenden selbst; der Gegensatz ist, wenn es sich um
Fragen handelt, apvsiadai; {lapTOpsiv und {lapropta bezieht sich

auf die Aussage iiber einen andern und apvsiad’at kann zunachst

gar nicht den Gegensatz bilden (der ist vielmehr immer tjjsoSs-

o^at). Der Unterschied muBte geradezn entscheidend werden, sobald

die Zugehorigkeit zum Christentum an sich als strafbar gait und

bemerke, daB wo wir, sei es in der Auswahl der Stellen, sei es in den Argn-

menten ubereinstimmen, ohne daB ich zitiere, meiner Darstellung Notizen zugrunde
liegen, die ich mir gemacht babe, ehe ich seinen Anfsatz kennen lemte.

1) Bei der Verfolgung ware es begreiflich.
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daher die Formen des Prozesses eintraten. Die ofioXo^ia als

Willenserklarung fiir die Zukunft, vor Grlaubensgenossen, z. B. in

der Taufe oder Weihe, tritt jetzt znriick gegeniiber der Erklarung,

einer nnter Strafe gestellten Handlong schtildig zn sein, and nnr
aus der eigenartigen Natur des Christenprozesses erklart sich, daB

man von Anfang an auch die Willenserklarung darin findet, dabei

zu beharren and die Strafe auf sich za nehmen. GrewiB gUt diese

Willenserklarung dann als verdienstUch, aber ihr Versagen gilt

dock als schwerste Siinde. So kann sie an sich auch nicht als

voUgeniigende Leistung empfunden werden^). Dagegen kann eine

{lapropta dem Christen im Prozefi uberhaupt nicht zugeschrieben

werden, nicht nar, weil z. B. das attische Recht, wie mich Prof.

Basolt anter Berafnng auf Lipsias A. E,. Ill (1915) S. 875 belehrt,

eine liapropia in eigener Sache niemandem gestattet and die spatere

Zeit dies durchaus bestatigt, sondern weil es der Logik wider-

streitet, daB der Angeklagte zugleich mit dem Bekenntnis fiir sich

ein Zeagnis fiir einen andem ablegt. Die wenigen Sonderfalle, in

denen sich das noch begreifen liefie, passen alle nicht auf die

Christenprozesse ^). Also muB der Begriff p-aptoi; tou Xpiotou be-

reits festgestanden haben and das Verbum [laptopTioat technisch

geworden sein, ehe die Prozefiform das Empfinden uber-

haupt namhaft beeinflussen konnte. Der Begriff des

Sterbens kann sich mit dem Verbum iiberhaupt nar auf Grand

einer Ubertragang aus ganz andern Vorstellungen verbnnden

haben.

Ich darf das zunachst vielleicht aus der altesten, sicher juden-

christlichen Legende^) iiber den Tod des Herrenbraders Jacobus

belegen, die Hegesipp ans erhalten hat (Eusebius K. G. II 23).

Za Jakobus dem Gerechten kommen die Schriftgelehrten and

Pharisaer and bitten ihn, da alle ihn unbedingt fiir glaabwiirdig

halten®), seine tlberzeagang, ob Jesus der Christas ist, dem Volke

1) Sehr gut pragt sich dies bei Hermas Sim. IX 28 aus.

2) pap-'jpsT« aauiu) (Euripides Jon 532) ist Hohnwort
;
solch Zeugnis ist un-

gultig.

3) Wenn mein Bekenntnis einen andern Mitangeklagten entlastet, ware es

z. B. denkbar, dafi was fiir mich ojxoXoyi'a ist, fur jenen jjLapTupia wurde. Ferner

kann ich naturlich die bix.olo'[la. eines andern bezeugen, in welchem Sinne, zeigt

Tap. Monac. 1 Z. 61 fiaptuptb opioXoyfa (auch der Akkusativ kommt vor) ixoisas

r.api tmv bepi^/iov. Die Urkunde ist spat (574 n. Chr.); in alterer Zeit steht [xap-

T’jpui meist absolut, ebenso [xxpTupe? (gutige Mitteilung Prof. Babels).

4) Ich gebrauche das Wort in dem Sinne wie E. Schwartz in dem gleich zu

erwahnenden Aufsatz.

Si Dies wird mit Berufung auf seinen gerechten (asketischen) Wandel immer
^ 29*
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beim Passafest zu sagen. Feierlich wird er befragt und gibt mit

lanter Stimme die Antwort: ti {is sjrspwtdts rcspi too oloti too av-

^pd)Zoo; 7.at abtoc xddTjtat Iv oopavy ex Ss^tdiv zffi {isYaXirjc Sovdfieo)?

xai {isXXsi Ep^so^at ixl ttiv vsfsXdiv lOo oopavoo. Hierdurch wurden

viele iiberzengt 11114 priesen Gott £Jcl {taptopiof too laxwpoo,

die Schrifigelefarten aber jammerten xaxdbc I5ro’.i5oa{i£v lotaotTjv

{laptup'lav xapaaydvxss ’Itjooo. Nachdein dann die Ermordang

des Jacobus berichtet und mit der fiir Hegesipp offenbar formel-

haften Wendung £{iapTOp'i]a£v geschlossen ist (im Sinne von axi-

davsv) ^), folgt eine Angabe uber den Begrabnisort (vgl. das Poly-

karp- Martyrinm) und der neue Satz {idpxo? ooxoc aXTj^Tj? louSatot?

xs xai "EXXt^o'.v 'fsfsvTjxat oxt ’iT^aou? 6 Xptaxdc iaxtv. Schwartz, der

seine Ansicht in der Zeitschr. f. neutestam. Wissenscbaft IV 57

begrundet, will ihn einem Interpolator znschreiben. Die Ver-

mutung ist, besonders in der dort gegebenen Passnng, ansprechend

genngj nur hatte der Interpolator dann den Sinn der ganzen Er-

zahlung wundervoll wiedergegeben und die Bedentnng des juden-

christlichen Terminus [idipxoc xo5 Xptoxoo gradezu klassisch zum

Ausdruck gebracht. Die {lapxopia liegt darin, dafi ein Mann, dem

aUe glauben soUten, feierlich vor allem Volke die Uberzeugung

ausspricht, dafi Jesus der Messias gewesen ist. Wenn Schwartz

daran AnstoB nimmt, dafi ja eben liiapropijoev vorausgegangen ist,

so hat er nicht genug bewertet, daB dies Wort fur Hegesipp gar

keinen Hinweis auf ein Zeugnis mehr enthalt^), sondern nur die

Tatsache des Todes feststellt. LaBt man auf l(iapxi)p7)OEV mit

Schwartz unmittelbar die Worte folgen xai euS-oc O^soxaniavos Tto-

XiopxsC aiixoog, so wird die Zerstorung Jerusalems als Strafe fur

die Ermordung des Jacobus hingestellt. Ist der von Schwartz

beanstandete Satz richtig iiberliefert ®), so erscheint sie als Strafe

wieder betont
; p. 168,14 Schwartz aot fdp Travxet TretSdjtESa • rj/xcit yap papTupoypev

ooi xai ra: a Xao; art oixato; et xai rpostonov o6 XapL^dacn (nicht durch die Ver-

wandtschaftsriick&iiht bestimnit wirst). tteToov ouv tov oyXov . . . xai ^ap o

xai xavxs; -Ei»d;x£8a aoi, 168,23 ai'xaie, <!> jiaxTe? ireidEaSai dcpeiXopev, ajra'TYEiXov T,ptv.

Richt auf ein Wissen infolge der Verwandtschaft und gemeinsamen Erziehung

kommt es an. Ein durthaus glaubwurdiger und frommer Mann soil nach seiner

Uberzeugung befragt werden. Das allein wird hervorgehoben.

1) Vorausgeht xaxa^XrjSsis o'ix d7:d8avEv. Ihm entspricht ?jXov .. TjvsyxEv

xaxd TT^; z£fflaXf,i xaj dixatou xai ouxros iuiapx'jpTjaEv.

2) DaB es aus einem fremden Sprachgebrauch ubernommen ist, babe ich

fruher gezeigt (S. 418 und 421). Die papxupia liegt vorans; nichts ware an ihr ge-

andert, wenn die Schriftgelehrten sich ihr geftigt batten. Das itdSo; ist eine Folge

des ^Zeugnisses*", aber nicht das nZeugnis* selbst.

3) Mit Ausnahme vielleicbt des Hinweises auf die "EXXnjvEt, wiewohl mir auch

dieser AnstoB nicht ganz so groB erscheint.



Bemerkungen zur Martyrienliteratur. I. 431

dafiir, daS die Fiihrer des Volkes auch das letzte, von ihnen selbst

als vollwichtig anerkannte Zeugnis fiir die Messianitat Jesu und
damit die letzte Moglichkeit der Rettung verschmaht haben. Ich
ziehe das vor, wed die Legende mir auf die Klage Jesn fiber

Jerusalem Matth. 23, 37—39 bezug zu nehmen scheint, in der Jesus

hervorhebt, die Stadt hatte gerettet werden konnen, wenn sie ihn

angenommen hatte. Aber wie man auch hier urteile, von einem

Zeugnis in gerichtlichem Sinne ist dabei nicht die Rede. Gierade

das, was Jacobus „bezeugt“, hat er nicht mit Augen gesehen. Den
Sinn zeigt besser die Stelle im Johannes -Evangelium 1, 19ff., die

Corssen unglficklich mit den ProzeSformeln in Verbindung bringt.

Zu dem Tauter kommt eine offizielle G-esandtschaft aus Jerusalem

und fragt ihn, oh er der Messias sei: xai wjJioXo'frjosv y.al oox Yjpv»)-

ootto ') xai (a[ioX6
'f
7jasv oti oox 6 Xpiato;. Auf weiteres Be-

fragen sagt er dann, der Xpiato? sei schon erschienen und weile

mitten unter ihnen, ja bezeichnet ihn schlieBlich direkt. Dadurch

wird seine 6ti.oXo7ta zur p-aptepia fur Jesus (xai auinrj Milv (lap-

TOpia ton ’Iwdvvou). Ich fasse danach auch Apostelgesch. 22, 18 oon

fijv jraptopiav i:spl sp.ou nicht als Bericht der Vision, die Paulus

erlebt hatte, sondern seiner Uberzeagung. da6 Jesus der Messias

sei, und sehe noch weniger Grund ebenda 22, 20 die Worte des

Paulus an den Herren ots to at{ta Stsydvon ton p-dptopo?

300 auf die Vision, deren Stephanas gewfirdigt ist, zu beziehen.

Kleinlich und ungenfigend wfirde mir diese Erklarnng scheinen.

Stephanas hat vor den Obersten seines Volkes Zeugnis abgelegt,

d. h. seine Uberzengung aussprechen dfirfen, da6 Jesus der Messias

ist. Dadurch ist er [idptu? too Xptatoo geworden. Das ist also ffir

den Autor schon Ehrentitel. DaB dies Zeugnis wahrhaftig sei,

hatten die Horer aus der geistesgewaltigen Rede und aus den be-

gleitenden Umstanden schliefien konnen. Sie glauben ihm nicht,

and der p-aptopia folgt der Tod des „Zeugen“. Aber pidpto? ist

Stephanas nicht wegen des Todes, sondern wegen der Botschaft.

Ich glaube das beweisen zu konnen, indem ich den Sprach-

gebrauch des Verfassers des dritten Evangehums and des Grund-

stockes der Apostelgeschichte naher verfolge*).

Das Markus-Evangelium, von dem wir ausgehen mfissen, bietet

als Weissagung Jesu 13, 9 ff. xapaScoaooaiv op.ac sU oovsSpta xai si?

(jov«Y“I^? xai ixl f^Ysp-dvcov xai PaotX^mv otaS'Tjaeod'S sveHsv

1) Der Sprachgebrauch ist gut gewahrt; die b^olofla bezieht sich auf die

Person des Redenden; die Verstarkung dorch den Gegensatz ist formelhaft ge-

worden. Von juristischer Sprache empfinde ich nichts.

2) Vgl. „IIistoria monctchomm und Historia Lausiaca‘‘ S. 85.
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lnoo SIC {laptoptov aototc' xal Etc jravta ta I^vyj Sei jtpwroy

X 7]payd'^vat to soayYsXtov. xal otav afwotv oftac zatpaStSdvrsc,

[17] xpo[isptpvavs zi XaXTfjcnjTs [iTjSe {isXsTats, aXX’ 6 sdtv Sod'g &[itv ev

ixstvij] z^ Sipq, TOUTO XaXstTs' oo yAp iazs o[istc ot XaXouvTsc, aXXa to

7wso[ia TO ayiov, fast ohne Anderung gleich Matth. 10, 17 Ttapadti-

ooooiv yap o[iac sic oovsSpta, xal iv rate oovaYWYatc aoTwv [laoTiYwoooatv

opac xal sxl T^Ysjidvac Sk xal pao'Xsic ax^TjasoS’E evsxsv s[1o6
,
sic

[lapTopiQV aoToic ^tal TOtc s^sotv. oxav Ss TtapaStSwatv 6[iac, [ilj

[ispijivYjosts Jtwe ^ tt XaXTjaTjts * So&rjaezai yap 6[iiv sv kasiv-q vq wpa xt

XaXTjasxs • o6 ^ap ojistc kazs ot XaXoovxsc, aXXa x6 5n'E6[ia xoo Ttaxpoc

u[i(bv XQ XaXouv kv u[itv, etwas geandert, verkiirzt und in anderen

Znsatnmenhang *) geriickt Lnk. 12, 11 oxav 8^ (pspwotv 6[iac ejtI xac

aovaymyai; xal xac ®PX®^ i^ooatac, (i7j [tEpt[ivaxe Jttoc 7] 'ct axo-

XoYTjaTiO'&s 7
]

xt s’wtTjxs' x6 Y«P Siyiov xvsojta SiSa^st D[idc iv aox’g z-q

Mpcf. a Set slxstv.

Auszngehen ist von der Gestalt des Sprnches bei Markus.

Ich muG Bekanntes wiederholen. Das Wort moBte dem Griechen

fast nnverstandlich sein
;
auf semitische Ansehannng und semitischen

Sprachboden werden wir gefnhrt. Einer Obrigkeit oder Volks-

versammlung wird der Jiinger die Knnde von Jesus bringen; er

tritt damit ^Is dessen oder Gottes Gesandter oder Herold auf,

wie es nach Anschauung dieser Quelle die Propheten waren und
wie es Jesus selbst gewesen ist (Mark. 12, 1). Nimmt das Volk
die Botschaft nicht an, so wird er Zeuge wider es. Den
Sinn der Eormel zeigt trefPlich der Koran, der ja in der Auf-

fassnng der Propheten als Gesandten Gottes^) und in der Ver-

wendung der Worte ^Zeugnis, Zeugen“ aufFallig mit dem friihsten

christlichen Gebrauch iibereinstimmt, zugleich aber nur die nattir-

1) Die Ursprunglichkeit des Berichtes zeigt sich in demAnschluB dieses nur

bei Markus hier erhaltenen Satzes. Mattbaens stellt ihn oder vielmehr eine ahn-

liche Fassung an andere Stelle, 24, 14 xa't xTjfiuyftT^aeTat touto to Eict^yAiov t^? pa-

siXeios Ev oXtq ttj oixoufi^vTj Ei« [Mipx’ipeov itastv T0T5 eSveSiv, xal tote rj;£t to teXo;.

Richtig weist Schlatter darauf, daB Luk. 9, 5 die semitische und den Griechen uo-

verstandliche Formel eI; piapT-iptov aoTOli umbildet e(i jxapvjpiov i-’ aJTo6;. Es ist

das Zeugnis wider sie (vgl. Septuag. Amos 7, 15).

2) Es ist die beriihmte Stelle fiber die opioXoyia, Luk. 12, 8.

3) Wenn Henoch als Gesandter Gottes an die Engel erscheint und auch so

beeeichnet wird (Irenaeus IV 16, 2), so sagt in dem Koran-Kommentar des Tabari

I 365 Gott zn den Engeln
:
„Ihr habt euch fiber die Menschen und ihr Unrechttun

und ihren Ungehorsam gewnndert
;
aber zu ihnen kommen die Propheten und die

Richter immer nur einzeln, wahrend zwischen mir und euch kein Gesandter ist“

(ahnlich zweimal S. 363, vgl. E. Littmann, Festschrift ffir Fr. C. Andreas, S. 75 n. 78).
Der Gesandte ist der Mittelsmann

; der Sinn von ttiotos (idp-ruj wird hierbei klar.
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liche Fortbildnng des alttestamentlichen Sprachgebrauches zeigt’),

Sure 73,15, wo Gabriel sagt: „Siehe wir sandten zu each einen

Gesandten als Zeugen wider each, wie wir zu Pharao einen

Gesandten entsandten“, oder Sure 5, 117, wo Jesus sagt
:
,Mchts

anderes sprach ich zu ihnen, als was du mich hieSest: ‘Dienet

Allah meinem Herren und euerem Herren’, und ich war Zeuge
wider sie, so lange ich unter ihnen weilte“ (vgl. S. 4,45

u. a.)^). Die gleiche Vorstellung finden wir, wie erwahnt, im

spateren Judentum und diirfen einen ahnlichen Sprachgebrauch bei

ihm voraussetzen
;

so erklart sich bei Markus die Gedanken-

verbindung „za einem Zeugnis wider sie; denn alien Volkern

muB erst das Evangelium verkiindet (durch Boten uberbracht)

werden“. Wenn sie als Boten Gottes vor einer Obrigkeit oder

Volksversammlung reden diirfen, heiBen die Apostel wie die Pro-

pheten also wirklich [lapxupe?, ihre Tatigkeit [lapTOpsiv, ihr Amt
|j,aptopta ®). Nur kann natiirlich auch jedem andem diese Tatigkeit

zufalien.

Aber Lukas wiederholt den ganzen Spruch noch einmal in

dem urspriinglichen Zusammenhang, aber in freier Umgestaltung

des Wortlautes 21, 12 irttpaXooaiv I®’ u[id? ta? aotwv v.al Stw-

^oooiv, iiapaSiSovTs? si? aovtxyoiyii zal tpoXaxac, aJ:aYO[isvoo? kzl paotXsi?

1)

Ich zitiere nach Hennings Ubersetzung ; die Stellen babe ich, von E. Litt-

mann beraten, ganz durchgesehen, daneben Lanes Lexikon benutzt. Auszuscheiden

hat naturlich, was sich sofort als Entlehnung aus dem spateren Christentum

zeigt, so die Bezeichnung der im heiligen Kriege Gefallenen als Zeugen. Fiir den

alteren Sprachgebrauch fuhre ich an: Allah, die Engel und die Wissenden und

Gerechten bezeugen, dafi es keinen Gott au6er ihm gibt (3,16; 4,164; 9,108;

.">9, 11 ; 63, 1). Die Schriftgelehrten haben dieselbe Pflicht (3, 63). Wer mit seiner

Person fur eine Uberzeugung eintritt und sie verkiindet, legt Zeugnis ab (21, 57

;

5,113). Nicbt neutestamentlich ist, daB selbst im abgeschwachten Gebrauch

Zeugen fiir Bekennen eintritt (63,1; 3,45; 5, 111 u. a.). Eine gewisse Feierlich-

keit und religiose Bedeutung der Behauptung bleibt freUich auch da.

2) Gerade fiir diesen uns befremdiichen Gebrauch gibt das Alte Testament

wenigstens die Ausgangspunkte der Entwicklung. Die Anschauung entspricht

dabei der Anschauung des israelitischen individuellen Prophetentums (Smend, Lehr-

buch d. alttestamentl. Religionsgesch.®* S. 254 ff.). Amos wird von Gott entsendet

und erhalt den Auftrag (7, 15) r.potfijxvjso'/ ira rov Xadv [tou ’l3paf,X
,

das heiBt

:

wider es.

3) Die jiidischen Berichte fiber Martyrien verwenden den Terminus nicht.

Aber sie erzahlen, soweit sie uns erhalten sind, ja auch nur von Leiden, nicht

von einer neuen Botschaft Gottes, die den Gesandten doch erst zum Gesandten

macht. Die einzige Ausnahme (oben S. 427,2) wird eher auf den spater zu be-

sprechenden hellenistischen Gebrauch gehen. Auffallig ist, daB auf die Bildung

der Terminologie die Septuaginta keinen EinfluB ubt (sie verwendet mit Vorliebe

SiapLapfipeaBat) ;
der Gebrauch stammt direkt aus dem Semitischen.
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xai rjsjidvac ivsxev tou dvoftato; {too. ano^-^astciL'. Ss o{tiv sic

{laptop to V. dsTs ouv iv tatc xapStatc o{tmv {fij 5tpo{isXsTav dtrtoXoYTj^^vat
•

SYO) Y®P ^wc(i) d{trv otd{ta xai ooyi'av, -g od Sovnjaovtat Av-

Ttaf^vat Tj avtstzstv Sjcavtsc ot avttxsl{tsvot 6|iiv. Aus dem
einfachen ^zu einem Zeagnis wider sie'", in dem fur Griechen aller-

dings fast unverstandlichen Sinne, ist bier geworden „euch wird es

die Ehre der Zengenschaft bringen", die Ebre fiir Cbristus einzu-

treten oder eine Botacbaft Gottes zu bringen und zwar in Worten,

die von Gott selbst eingegeben nnd darnm unwiderlegbar sind^).

Ein tecbniscber Gebraocb wird bier voransgesetzt, nacb dem
{taptoptov nicbt Tod, sondern die Verkiindignng bedeutet, der dann

freilicb vielleicbt Leiden oder Tod folgt (vgl. in der Fortsetzung

^avatwoooo'v ki d{iwv). Die Worte selbst kann ich gar nicbt von

Apostelgescb. 6, 10 trennen xai odx to^oov ivtior^vat aofia^ xai

T<p itv$u{tatt, <p kXdXsL. Die Erzablnng von Stepbanus soli die Er-

ftillung der Propbezeinng Ev. 21, 13—15 geben. Als xT^po| too Xpi-

otoo ist Stepbanus also {taptoc, nicbt aber wegen des xadoc oder der

Vision. Hierzu pa6t Apostelgescb. 1, 8 XTij{tt[»sod'S S6va{ttv i^tsXd'dvtoc

too aYt’OQ 3tvs6{iatoc iy’ 6{tac xai Masad-i {too {tdptopsc ^'v ts 'l£poo(3aX'Tj{t

xai Iv xaoij] t^ ’loo8aio{ xai Sa{tapsic{ xai stoc lo)(dtoo t^c End-

licb erklart sjph von bier Ev. 24, 46 (Parallelbericbt) xai sotsv aotoic

ot' ootcoc xaS'stv tov Xptotiv xai dvaot^vat lx vsxpwv t^

tpitY) T^^ispof, xai x'i(]pox'0"^vat Ixi t^ 6v(5{tatt a5too {istdvotav xai

dysotv d{tapttwy sic Jcdvta td I&v7j, dp^d{tsvov axo 'l£poo3aXTj{i ^). 0{tsic

{taptopsc tootwv. xai ISoo Iyw l^axootlXXto tvjv IxaYY^Xiav too xatp6c

{too 1^’ o{tdc 6{isic Ss xad'coats Iv xoXst scoc oo IvSoaTjo&s 15 otpooc

56va{uv. Bezug darauf nimmt Apostelgescb. 10, 39

—

43
,
wo freilicb

daneben der Begriff {tdptoc Augenzeage mit einwirkt; wichtig

ist die Verbindung der Worte XTtjpolat ttp Xatp xai Sta(tapt6pao^at ®).

1) Von dem Sterben ist, wie der Zusamraenhang zeigt, gar nicbt die Rede.

Die verschiedenen andern Erklarungsversuche iibergehe ich. Fiir meine Erklarang

verweise ich schon hier auf Apok. 6, 9 t))v potp-rupiav 9)v tlyov. Hier ist das Femi-

ninum Amtsbezeichnung
;

es scheint bei Lukas nur der Ankniipfung an die alte

Formel halber gemieden.

2) Vgl. in demselben Oedankenzusammenhang 10, 43 xoi-uj -dvte; ot rpotpijtai

fioprjpoosiv xtX.

3) Sprachgebrauch der Septuaginta. Sicher aus derselben Quelle stammt

ferner Apostelgescb. 23, 11 <bi yip StcpiaipTjpou ta rjpi ipov eij 'lepo’j3aX:^pi
,

o3tuj;

3s oEi xai eif 'Ptopiriv piapTop^aat (vgl. oben S. 421, 2). Das Wort scheint hierbei ab-

solut gebraucht; es bedeutet „Sendbote sein, die Verkiindigung bringen“, also mit

dem neuen Terminus genau das, was in aiterer Terminologie 9,15 bezeichnet wird
als paixaaai to ovojxa piou ^vtbutov i9va>v te xai pasiX^tuv. Klar ist

,
daB der Tod

dabei nicbt irgendwie Vorbedingung ist.
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Fiir Lukas verbindet sick also mit demWorte {laptoc schon der
hellenistische Begriff des Pneumatikers, der in der Quelle (Markus)

nock durchaus nickt zu liegen brauckt*). Das [laproptov (die p,ap-

xopia) ist eine Wiirde, ein Amt; nur wer den (xeist und die Kraft
empfangen hat, kann es ausuben. Berufen dazu sind znnachst die

Apostel, aber weder besteht hierin ibr ganzes Tun, nock ist die

{lapropta auf sie besckrankt. Stephanos soli nickt als Apostel^)

geschildert werden, und mit voUer Absicht vermeidet der Verfasser

von einem der wirklichen Apostel (den Zebedaiden, Petrus oder

Paulus) den glorreichen Ausgang der {lapTopia im Tode zu schildem.

Er wiirde dadurck den einen iiber alle andem hinausriicken. So

schafft er gewissermafien eine neue Kategorie.

Den gleicken jiidisck - christlichen Sprachgebrauch zeigt ganz

die Apokalypse des Johannes. Die Zahl der Stellen gestattet ein

sickeres Urteil. Wenn Holl sick auf 11, 3 die Erwaknung der

beiden {lapiopsc (xottes berief, die 1260 Tage Bu6e predigen werden

(xpo^Tjtsusiv), so scheint mir gerade diese Stelle gegen ihn zu spre-

chen. Erst nach einer langen Ausfuhrung heiBt es v. 7 xai otav

TsXsoaxjiv tijv [lapxopiav aotwv, to ^Tjptov . . . jrotTjosi [ist’ abtwy

:rdXe[tov xal ytxniosi a6tou? xal aixoxtsvit abtoo?. Der Titel pidpTops;

und die Bezeichnung ihrer Tatigkeit als jiaptopia ist von dem Tode
ganz unabhangig. Danach ist 12, 11 zu beurteilen xai aotol Ivtxr^-

aav a^Tov Std to aiiia too dpvtoo xai Std tov Xoyov t'^? jiapTupia?

auTWV, xai o6x ii’faitTiisav Tijv aoTwv a^t ^avdToo (bis zum
Tode haben sie die Botschaft verkundet). Nock klarer scheint mir

die Bedeutung 6, 9 iSov oxoxdTw too ^ooiaoTTjpioo xd; t[io)(dc xt&v ioya-

'fp.svwv Sid TOV XoYov too ^eoo xai Sid x-ijv [lapxopiav, f^v si}(ov.

Das kann m. E. nur heifien „den Auftrag Jesu Namen zu ver-

kiindigen"; weil sie [idpxupsc waren, sind sie getotet worden.

Hiermit verbindet sick sofort 20, 4 xai xd? i}»o)(dc twv xsTrsXEXioiisvwv

Sid xfjv [lapTopiav ’Iyjooo xai Sid xov Xd^ov too •dsoo xai oTtives ob i:po-

aexovYjaav to S-irjpiov, ferner 1, 9 xaXoopiE'vYi

ndT{it[) Sid TOV XoYov too O'eoo xai rijv (tapxopiav ’Itjcoo (Variante Ttjooo

XptoTob)^). Schon das xddoc der Verbannung Sid to ovo[ia gibt ikm

1) Sie sollen vor der Verantwortung nicht erschrecken; Gott selbst wird

ihnen die Worte geben; nicht sie noch er sind schuld, wenn die Botschaft er-

folglos bleibt. Wellhausen, Das Evangelium Marci S. 102 geht mir etwas zu weit.

2) Anch nicht als Prophet. Die Neubildung ist fiihlbar. Wir diirfen sie

uns nicht rerdunkeln.

3) Vgl. 3, 8 dTf|pi)3d; pou tov Xo^ov (Gebot) xsel ou* f,pvi^3to to ovo.az u.ou und

3 10 irr^priaai tov Xofov t^; ujrouov^; pou. Ich deute daher auch in den oben an-

gefiihrten Stellen Xo^ov dsoo als den Befehl Gottes, der die pLoioTupia auftragt.
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einen Ansprach anf Visionen und gibt ihm S6|a. Der Tod ist

also fiir den Begriff nicht einmal als Folge notig. Ans 6, 9 er-

klart sich ferner 12, 17 iroif^aat zoXsfiov [ista xwv Xootwv too

nzipiLOizoz aut^S twv tTjpoovtwv tic SvtoXic &cOU xat lyovtwv tijv {lap-

topiav ’Irjao’J und 19, 10 auvSooXdc aot> elp-l X(3tt twv iSsXcwv aoo twv

iydvttov trjV [laptop lav ’Iijaod. t<j> deep ^rpooxovYjaov. pip [laptop la

'iTjaoo sat’v to xv£d[ia f^c xpopjijtciac. Wenn ferner an zwei Stellen

Christas selbst als [liptuc bezeichnet wird, 1, 5 xal a::d TTjaoo Xpt-

atoo, 6 [liptoc 6 rttotde, 6 xpwtdtoxoc twv vsxpwv xal 6 apywv twv pao’-

Aswv tTjC p'^c and 3, 14 tiSs Xspei 6 a[i')Qv, 6 [liptoc 6 irtatdc xal

iXrjdtvdc, ipyi) r^c xtlaswc tod ^sod, so zeigt besonders die zweite

in den Worten tide Xspat, dafi Christas dabei als Trager der Bot-

schaft Gottes einst wie jetzt bezeichnet wird. Wohl hat er wegen

dieser [laptopta den Tod erlitten und ist zam Lohne wieder erweekt

worden, aber die Botschaft an die Welt bestand nicht in dem Tode.

Hiernach ist zu beurteilen 1, 2 Sc l[iaptdpTja£v tov Xdpov tod dsod xal

fjjv [laptop'.av ’l7]aod daa iSav (was Jesus als Beauftragter Gottes ihm

aufgetragen hat, namlich durch Gesichte, hat er sogar in einem

schriftlichen xT5pop[ia verzeichnet). So konnen auch die beiden ein-

zig hbrig bleibenden Stellen 2, 13 ’Avtt'xac 6 [liptoc (loo 6 xiotoc (i-oo

Sc ai:£Xtavdir] ;tap’ o[ilv und 17, 6 povalxa [isddoooav lx tod atjiatoc

twv iplwv xal £x tod at[iatoc twv [laptupwv ’Ivjood nicht anders gefafit

werden. Nicht, weil sie getotet sind, heifien sie [liptopsc, sondern

weil sie [liptopsc ’Iriood gewesen sind, sind sie getotet worden^).

Die drei Schriften zeigen deutlich die Entwicklung eines tech-

nischen Sprachgebrauches auf judenchristlichem Boden^). Es war

ein GroBes, wenn Manner ans dem Volk plotzUch vor die Schrift-

gelehrten oder die Menge treten muBten, um ihre Uberzeugung,

daB Jesus der Messias sei, zu rechtfertigen. Sie fiihlten, daB sie

es nur durch den Geist Gottes oder der Propheten konnten und

1) Bekannt ist der Hinweis auf die „messianische Weissagung" Ps. 88, 20

j'bioaa sxXexTov £/. tov Xaou jj-ov . . 2.5 xol ^ (lou zot't to [vou fiET’ ovtou . .

28 xiyio teoiototoxov 9ifjiojj.at avTov, y'lijjXov irapd Tott PaaiXevaiv TTjt yi); . . 38 xeti 6

[i'ipT’j; iv ojpovtjj TCtOTo?. Wie trefflich das in den allgemeinen Gedankenzusammen-
hang pa6t, wird sich spater zeigen.

2) Vgl. fur den urspninglichen Sinn auch I. Kor. 7, 25.

3) Richtig schon bei Cremer, Schlatter u. a.

4) DaB er sich nicht in alien Kreisen gleichmaBig entwickelt, habe ich fruher

betont (S. 419ff.) und zeigt z. B. der erste Bericht iiber die Bekehrung des Paulus

verglichen mit dessen Rede Apostelgesch. 22 und mit 23 ,
oder der erste Petrus-

brief, der iraoyeiv bestiindig verwendet, ohne je an eine (lapTupw zu denken (5, 1

1st [lipTUT T<uv TOO XpiOTov jtaSiTjpLOToiv nicht in technischem Sinne gebraucht, son-
dem heiBt einfach „der bei der Passion Christi zugegen war").
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da6 sie eine gewisse Wiirde dadurch erlangten; aber als Apostel

oder Propheten bezeichnet haben sie sich darum nicht. — Noch
lieB der TJmstand, dafi der Christenglanbe wenig bekannt war, ein

xTjpooasiv zu. Es mafite fast unmoglich werden, als das Christentum

rechtlich verboten war und die bloBe 6p,oXoYi'a, also die Worte
XptoTiavdc sip-i, zur Verorteilung geniigten. Wohl suchen die Be-

richte noch vereinzelt eine [xapTOptat im alten Sinne hereinzubringen

;

Versuche mogen auch im Leben gemacht und ab und an gelungen

sein. A priori lafit sich das nicht leugnen, so iibel der Versuch

auch ausgefallen ist, sie in konkreten Fallen, wie bei Carpus oder

gar bei Apollonius nachzuweisen *). Der AnlaB, den die Bericht-

erstatter zu derartigen Einlagen batten, liegt in der erhofften

Wirkung auf Leser aus heidnischen Kreisen ebenso wie in dem

Bestreben, die herkbmmliche Bezeichnnng des [lipTOc zu recht-

fertigen ^). Trotzdem zeigen unsere besseren Akten selbst und

zeigt jede Erwagung der Rechtslage, dad es nur auf die opLoXo^ta

noch ankommt. Eine neue Begriindung des Titels, an den so hohe

Vorstellungen kniipften, war notig und ein neuer Sprachgebrauch

bildete sich. Ich habe ihn neben dem alten schon bei Hegesipp

nachweisen konnen. In ahnlich widerspruchsvoller Weise erscheint

er auch im ersten Clemensbrief.

Ich setze die SteUe iu ihrem voUen Zusammenhang her,

um die rhetorische, bezw. philosophische Farbung der Sprache ^)

zur Anschauung zu briugen, auf die ich spater zuriickverweisen

mu6 (cap, 5) : aXX’ tva roiv ojroSstYftatwv xraoaa)p.eda, eXdwpisv

sm too? sffiaza ysvoiLsvoog adXTjToc?, Xdptojtsv ysvsac; i^p.c&v za

yevvaitx o7ro5siY|j.ata. Sid C'^Xov xal «^6vov oi p-SYiotoi xai SixaioTaxoi

oxoXoi £8i(i)x^''loav xat sox; ^otvdtoo Xd^iopiev xpo oip&aX-

pUBv fjjjLibv xouc aYadouc dicootoXou?, Ilstpov, 6? Sid C^Xov dSixov ou^

sva ooSs 86o, dXXd xXsi'ovac oiii^veyKS novoag xal outwc

jiaptopii^aac sxopso^Tj el? tov oipeiXopsvov tdxov SoJtjc. Sid Cf;Xov

xal spiv IlaoXoc Ppapstov sSsi^sv, sxxdxii; Ssopid ^opsaac, 'po-

YaSsodsic, Xf&aaO'Stc, xiipol Y£vo[i-evo(; iv xs rg dvaxoX'ji xal iv z^

1) Ich verweise fiir das erstgenannte Martyrinm auf meine vorlaufigen Be-

merkungen in dem Aufsatz Die Nachrichten uber den Tod Cyprians, Sitzungsber.

d. Heidelb. Akademie, 1913, XIX S. 43, 3. Uber Apollonius scheinen die Akten

ja endlich geschlossen, und zwar fiir den Philologen rubmlich gescblossen.

2) Man arbeitet eine Art hinein. Es ist dieselbe Erscheinung, wenn

aus anderem, gleich zu besprechendem Sprachempfinden die Qualen der Folterung

breit ausgemalt und gehauft werden.

3) Vgl. fiir sie auch cap. 6, 2—4 (mit xat ept; -oAeis peytDva; xoTcaxa'^Ev

xol IbvTj pevala i?£pi'C<oc!Ev vergleicht man sofort Catull 51, 13 otiiim . . . otio . . .

otium et reges prius et beatas perdidit urbes).
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S6oai. TO YEvvaiov mavstaQ atoxoo xXeoc IXa^sv, 8ixatoa6vT]v StSi^ac

oXov TOV xdajtov, xat ijrl to Tep(La SooEtoi; IX^wv xal ji-aptopijcjas

iri Ttov o5)t<«>c ajnjXXaYT] too xdo[ioo xai sic tdv Sytov

TOTTov sTTopEodK], ()xo[iov^c 7Sv6[i£voc (i-EYtaToc 6:roYpa[i,[i6c ^). Die An-

schauung ist, wie zu erwarten war, im wesentlichen judenchrist-

lieh. Das Zeugnis von Christas, das er vor den Herrschern der

Erde ablegen dnrfte, wird an Panins hervorgehoben ^), dem (laptu-

p'/joac entspricht bier xijpo^ ^^y6\Lsvo(; nnd klar wird davon der Tod

(azr^Xd’cri too xdap.ou) abgehoben; freUich wird die lange Folge der

anch schon betont. In der entsprechenden Wiirdigung des

Petrns aber bezieht sich p.apTt)p7]oac anf die xdvot (jrad^Tj) selbst,

deren Ende der Tod ist; das irdd^oc ist die p,apTopta. Dem
Verfasser sind beide Ausdmcksweisen schon gelaufig; er wechselt

ans stilistischen Griinden.

Ahnlich and doch anders ist es in den Pastoralbriefen, vgl.

I. Tim. 6, 11 ff. Slcaxs Ss S'.xaioooyTjv, soospstav, xloTtv, otYdJnfjv, ojcofioviijv,

:rpaoxd^s'av. dYwvlCoo t6v xaXbv dtYwva r^c xtoTstoc, IxtXaPoo t^c alto-

vlou sic '^v sxXii^TfjC, xal w{ioXd Y^n® C TTjvxaXvjv oftoXoYiav

ivwfftov noXXfev (lapTopcov. 7:apay’(iXXo> act kvtbmov zoo dsoo too

CwoYOvoovToc zi Tt&vza xal XptOTOO Ttjaoo too p-apTopYjaavToc iirl

HovtIoo IltXdToo T-rjv xaXijv dp-oXcYlav TTjp^oal os ttjv IvtoXyjv

aoxiXov avsztXKjp.iTTOv p-s/pi v^c sJKfiavEtac tod xoploo T^p-wv ’iTjaod XptaTOd.

Der Verfasser entnimmt dem Panins die Auffassnng des Christen-

lebens als eines bestandigen Erlebens der Passion des Herren nnd

einzelnen Stellen (vgl. z. B. I. Kor. 9, 24 £f.) noch besonders den

AnlaB, den Lebenslauf des Christen als den xaXoc dymv zn be-

zeichnen (II. Tim 4,7); aber er versteht iyd>v anch schon von der

passio. Er gewinnt sich damit die Moglichkeit, die 6p.oXoYla bei

der Tanfe (oder Priesterweihe ?) dem Bekenntnis Jesu, das als

Selbstbekenntnis naturlich anch opoXoYia heifit
,

gleichznstellen.

Nnr wechselt er bei der entsprechenden Wendnng mit dem Ver-

bum and gebraucht von Jesns eine Wortverbindnng, die ganz nn-

griechisch nnd gewollt paradox scheint, too papTopujoavToc^xl IIov-

tIoo IltXaToo rijv xaXijv opLoXoYlav ®). Scheinbar ist hier 6p,oXoYsiv nnd
p-apTopslv synonym gebraucht, aber p.apTopsfv hat dabei eine be-

stimmte Nebenbedentnng, die es bei Panins selbst nicht hat and

nicht haben kann, namlich xaftsiv, airodavsiv. Ein ahnliches Spiel

1) Vgl. Polykarp Phil. 8, 2.

2) Vgl. Mark. 13,9 ijye fioviuv xai ^astXeuiv oraft/jCJeiSe ivexev ijjiOii ei{

papT'jptov au-cot;' xal cl; zduza zi Set .Tpwxov xTjpuylMivat to chayfiXiO'^.

3) Jeder Versuch der Anderung ist durch die gewollte Responsion ansge-
schlossen.
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liegt II. Tim. 1, 8 vor (i,7j ouv to {i-aptuptov too xoptoo

TjjiKav {iTjOE ep.e Tov Seopiiov aoToo, aXXa ooyxaxo^radTjaov t^ soaYYsXtcp

xaTot 86vap.iv dsoo. Natiirlich ist der Hauptsinn „das Evange-
lium von dem Herm“, das Timotheas hort nnd predigen soil’);

das zeigt schon das echt - paulinische Vorbild, das nachgeahmt
warden soil, Rom. 1, 16 ou y«P ijtatax6vop.at to soaYYsXiov (vgl. I. Kor.

2, 1) Sovapt? Y®P ioTiv xtX. Aber das Wort oovxaxoTradirjaov

nnd die Berufung auf die Gefangenschaft des Panins zeigt, daB

zngleich an das Leiden des Herrn gedacht werden soli. An der

zuerst genannten Stelle hat man mit Recht seit langem an die

Benntznng einer alten Bekenntnisformel gedacht. Den Gegensatz

zn 6 d'Eoc 6 CwoYOvdiv Ta xdvTa kann nnr XpiOTO? iTrjaooc 6 ua^wv

3x1 IIovTtoo IltXdToo bilden (der lebendige nnd lebenspendende Gott

nnd der nnter Pilatus gestorbene Heiland bilden den Glanbens-

inhalt nnd sind die Zeugen)^). Man soU wirklich nicht fragen,

welches Bekenntnis gemernt ist, oder gar (mit Corssen S. 496) anf

eines raten, das gar nicht vor Pilatns abgelegt ist. Christos hat

vor Gericht gestanden nnd sein Bekenntnis hat znm Tode gefuhrt

;

darum ist er der erste Martyrer in unserm Sinne. Der schon

feste Gebrauch des Wortes papropi^oac fur ^avwv ermoglicht den

schillemden Ausdruck^).

Allein die Stelle ist damit noch nicht erledigt. So wenig es

meine Aufgabe sein kann, die Frage nach Datiernng nnd Tendenz

1) V'gl. I. Tim. 2, 6 0 8o!)S sautov civTcXurpov urlp Jtovttuv, to piaoTipiov xaipot;

totoi;, cl; 0 eTe8r,v eyrii xijpu' xal atioSToXos. Die ErJosung (durch die Passion) ist

das EJOTfjEXiov, Paulus sein xi^pu? (das Wort, das in diesen Briefen so besonders oft

erscheint) ;
anders II. Tim. 2, 2 3 ijxouaa? reap’ £pioO oia -oD.iov piapT'ipujv.

2) Vgl. etwa Ignatius Trail. 9, 1 oX>)8<5s eSHb^rSTj IlovTiou DiXaTov, iXT,-

itwi i5Toupu)87j xa't iTCE^avEV.

3) Ahnliche Spiele mit dem dxu’ch die beiden verschiedenen Ausdrucksweisen

veranlaBten Doppelsinn kann man bis in junge Zeit verfolgen. Cyprian sagt in

einer auBerst gezierten Briefstelle (38, 2) er babe den confessor Aurelian zum

lector gewahit, quia et nihil magis congruit voci, quae deum gloriosa praedicatione

cmifessa est, quam celebrandis divinis lectimibus personare, post verba divina,

quae Christi martyrium prolocuta sunt, evangelium Christi legere, unde

martyres fiunt. Die verba divina quae Christi martyrium prolocuta sunt sind na-

tiirlich die vom Geiste eingegebenen Worte der opuoXoyia, die als Zengnis fiir

Christas gefaBt werden. Cyprian folgt sonst einem ganz anderen, jnristischen

Spracbgebrauch. Polykarp schreibt (7, 1) rdic ydp 8j av pi)j optoXoy^ 'IrjCoOv Xpiorov

Ev sapxi £Xr,X'j8£vai, ivTlypiizi; ijrcv, xal S; 5v gq optoXeyf, to [iapT-iptox too arajpoH

EX TOO ota^oXo'j E3Ttv. Er will der Geburt den Tod gegeniiberstellen
;

aber heiBt

fiooT-jpiov TOO STaupoO das Leiden des Kreuzestodes (vgl. Panlus Phil. 2, 8 BavaToj

aTct'jpoO) Oder bedeutet es das Zeugnis, das das Kreuz fiir Jesu Leiblichkeit ab-

das EvayY^Xtov too OTaopoo im neuen Sinne ?
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der Pastoralbriefe hier eingehend za erortera, so ist es doch

Pflicht, wenn die Geschichte eines "Wortes fiir eine solche Frage

Wichtigkeit gewinnt, wenigstens nachdrucklich darauf hinzuweisen.

Welcher AnlaB liegt fiir den Verfasser vor, die Passion des Herren

als [tapTOpia in dieser pointiertenWeise mit dem Leben des Christen

als 6|jLoXoY'a oder |iaprupta za vergleichen? Bedenkt man, dafi die

Briefe gegen Gnostiker sich wenden, welche sagen, die Auferstehang

sei schon geschehen (II. Tim. 2, 18), da6 sie in nachdrucklichster

Weise gegen die Pneumatiker (besonders die Asketen) polemisieren

nnd nicht dem Geistestrager, sondern dem Bischof die Rolle des

ZTjpu^ zuschreiben, so kann man es nicht fiir zufallig halten, daJS

im zweiten Jahrhnndert weite Kreise des Christentums das Mar-

tyriom als Leistang ablehnen: Christus verlangt von seinen An-

hangera nicht die op.oXoYta oder [taptopta Sta Xo^tov iv StzaatTjptcp, son-

dem Stdt TtioTEca? Iv oXip GewiB werden fiir diese Ansicht

gerade Gnostiker zitiert*); aber auch Ignatius benutzt gnostische

Anschauungen, nm Gnostiker zu bekampfen. Dem Vertreter der

Bischofskirche, der hier spricht, sind die Anspriiche der Bekenner

nnertraglich. So dentet er das wahre Bekenntnis auf den Priester.

Von hier wird ein weiteres Schriftstiick verstandlich, das ich

ganz analysieren mu6, weil in ihm die spater herrschende Begriffs-

bestimmnng znm ersten male voll zuWorte kommt, freilich nicht

als Ansicht und nicht im Sprachgebranch des Verfassers, sondern

nur als AuBerung der Bescheidenheit der Martyrer. Es ist der

beriihmte Brief der gallischen Gemeinden, der von ihrer Verfolgung

berichtet, ein in seinem Stil stark rhetorisches Schriftstiick (Ease-

bins K. G. V 1). Die Martyrer lehnen, trotzdem sie schon vielfach

Qualen erlitten haben und im Kerker den Tod mit Sicherheit er-

warten miissen, den Titel {laptope? fiir sich ab
;
nnr fiir Verstorbene

ist er znlassig (p. 428, 18 Schw.) : szsivot tjSt] [i.dpxups?, od? £v

6(j.oXo7ic( Xpiato? rfimcsv avaXTjy^'^vat, exiaippaYtodpLSvo? aotoiv

Sta i^dSoo ttjv {taproptav, ijp.sic 81 6p.oXoYOt p-etpiot zal

Tazeivot. Die TrpoairjYopta (laptuptas gebuhrt vor allem

Christus Tip uioTip xal aXTjd^ivip {idpTOpi xal 7rp(uTOTdz(p twy vszpwv zai

apX’»]T¥ TOO ^soo*). Das Wort {lapTupia bedeutet an der

1) Und zwar der personlich gewendeten Stellen, die man halten will.

2) Vgl. Wendland, Die urchristlichen Literaturformen, S. 365, vgl. 339.

3) Vgl. unten S. 452. Damit ist weder gesagt, dafi nur Gnostiker diese An-

sicht vertraten, noch dafi sie erst zu Valentins Zeiten entstand. Aber jiinger als

die judenchristliche Ansicht ist sie jedenfalls, setzt die feste Form der Christen-

prozesse voraus und ist auf hellenistischem Hoden entstanden.

4) Der Verfasser benutzt hier wie auch sonst die Apokalypse (er verbindet

1, 5 nnd 3, 14), gibt der Stelle aber einen neuen Sinn: Christus ist der erste Mar-
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zweiten Stelle das Martyrer-Sein; an der ersten kann es diese

Bedentung allein nicht haben; der Znsammenhang verlangt, dafi

es den Begriff 6{toXoYta aufnimmt nnd steigert; sie ist das Zeugnis,

das durch die Besiegelnng beweiskraftig nnd wirksam wird. Das

ist, wie wir sehen werden, genau die Anffassung Cj'3)rians, der

danach martyr nnd confessor scheidet. Der Verfasser des Briefes

denkt anders
;
ihm ist [taptopetv jedes icaaxstv in der Verfolgung,

aber seine Helden scheinen ihm gerade darin CvjXwtal xal (itjj.Tj'cal

XptoTou, also echte Martyrer, dab sie ihre gottgleiche Wiirde nicht

„wie einen Eanb“ genieBen, sondern voll verdienen wollen. Sie

gelten ihm selbst nach den verschieden Qualen als ooy olzol^ ooSe

Si'c, aWa TCoXXaxic {loipTOpTjaavtcc (428, 9, vgl. I. Clemens 5, 4 oby iva

oi)§e 86o, aXXa jrXstovac oztjvsyxs xotooc xal oStw [lapTOpujaai; xrX.

Hier ist ^apmpfpoLt; gleich Tiad'wv im weiteren Sinne). TJnterschiede

nnd Grade sind moglich, ja notwendig; wegen seines Todes, aber

auch wegen der Fiirbitte fur die Feinde heiBt Stephanus p. 430, 7

6 xsXstoi; [idpTOg. Alle nmschlieBt ein fester BegrifF, der xX'^po? rwv

{lapTupwv ^). In ihn tritt man durch die ojioXoYia ein, vgl. 412, 8

Xp'ottavi]V saufijv wjioXoYe’. xal t<{) xXnjptj) twv p-aptuptov ^rpo'jsTsdTj,

420, 23 xal op-oXoYOUvtsc 7:poo£ttd£VTO tip twv jiaptoptov xXTjpcp, endlich

404, 27 in einem Falle, in dem ich nicht zu entscheiden weiB, ob

von einem Fortleben nach dem Martyrium im Himmel oder auf

Erden die Rede ist, too 8k Xap.KpoTdcTTg ywvg dpLoXcYTioavto?:, dvcXTj^dTj

xal aotoc si? tbv xX^pov tlov [raptopwv *). Wie in dem Briefe an

Timotheus (I 6, 13 too (taptopTioavtoc . . . tTjv xaXijv op-oXoYtav, vgl.

oben S. 438) scheint ferner jiaptopta als Synonym fiir 6p.oXoYta ein-

zutreten p. 414, 6 ajtsSlSoo tijv xaXijv (xaptoplav., Aber es scheint

wieder nur so; Pothinus, um den es sicb handelt, legt gerade

keine opoXoYla ab, sondern zeigt nur seine Tapferkeit, indem er

tyrer, weil er zuerst von Gott wegen des -d9o; wiedererweckt ist, und ist darum

auch dpYTjyd? des Lebens bei Gott und als Gott, das die Martyrer genieBen. Tod

und Auferstehung gehbren notwendig zu dem Begriff (idp-u;.

1) Vgl. im Polykarp-Martyium 14, 2 (oben S. 419) Xa^eTv pdpo; dpi9p.w zu>v

piapTupiov (vgl. fur den Wechsel Apostelgesch. 8, 21). Wieder schillert der Aus-

druck; gemeint ist bald das himmUscfae Erbteil (Ignatius Kdm. 1,2), bald die Ehre,

der Rang. Cyprian scheint den formelhaft gewordenen Ausdruck in letzterem

Sinne zu verstehen und den xlrjpo; vdiv papripcov (fur ihn toiv opoXoyrjvuiv) als

Vorstufe fur den xXf,po? -ruiv lepdiuv zu betrachten, wenn er ep. 39, 1 von dem Be-

kenner Celerinus sagt clero nostro non humana suffragatione sed divina dignatione

cemiunctum.

2) Das heiBt er wurde dazu erhoben, ttoShv u:rep to3 ivopavoc. Kattenbusch

S 118 will das jedesmal auf die Hinrichtung beziehen. Nichts in der Erzahlung

berechtigt dazu. Dem Bekenntnis folgt die Hinrichtung bei den meisten erst ganz spat.
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den Beamten verachtlich behandelt (gemeint ist die [Aaprupta oia

spYMv). Ahnlich scheint er steigemd zu sagen 406, 8 irpcatofidpTO-

pi? •) 01 xat [ista jtdcnjc 3rpodi>|i,tai; dvswXT^poov tijv opioXoYtav

[iaptopia?. Aber auch dabei ist wohl p-aptopta hauptsachlich das

Martyrer - Sein, to zda/stv, wie z. B. 412, 29 S'.d tijv lYxstp.svijv tf;c

jtaptoptac £;n&up.iav -) and 414, 24 ti x®P“ pLaptoptac. Beide Be-

dentungen gehen in einander anch 428,23 iiber: xal t7]v oovajitv

fiaptopiac SKsSsi'xvuvto ^oXXtjv irappr;atav dyovts? rpo? td sdvTj.

Es handelt sich am die Gabe pnenmatischer Rede, die der Bekenner

und also anch der Martyrer empfangt (der Ausdmck ist ahnlich

wie td a7)[i.£ta too d^coatdXoo), aber sie ist zugleich die „Kraft des

Zeagnisses“. Das Nentrnm {taptoptov ist der Femininform gegen-

iiber selten; es bedeutet das JcAiioc, das zu dem Tode fiihrt 416,12

£ 1? xdv eiSoi StiQpEtto td {taptopta t^s koodoo aotwv®). Die Sachlage

ist gerade umgekehrt wie bei Hegesipp und in den friiher ange-

I'iihrten Stellen. Dort hing im Wesentlichen die Bedentung an

der Kundgebung durch das Wort; nur in einzelnen Wendungen

kam ein anderer Sprachgebranch mit hinein. Er iiberwiegt hier;

das Zeugnis liegt nicht in dem Wort, sondern in dem Werk, in

dem Trdaxsiv und der ojrojtovT^. Nur vereinzelt wirkt der andere

Sprachgebranch noch nach, und dariiber, ob zu dem Begriff pidptuc

der hochste Grad des za<r/stv, also der Tod, erforderlich ist, gehen

die Meinungen auseinander. Da6 der Verfasser des Polykarp-Mar-

tyriums der strengeren Auffassung huldigt^), habe ich friiher ge-

zeigt; sie dringt allmablich in der Kirche dutch.

Etwa seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts scheint der

1) Die zeitlich ersten und zugleich die vorzuglichsten Martyrer
;

das Wort

scheint Tiach -piuiayuiviati^; gebildet
;
wechselt doch auch sonst fidpxu; mit dyoovi-x/,?

ab, vgl, die gezierten Worte 408, 15 jjti; fy xal aoTf, ttov [jLapx’iptov pita ayiovtsTpta.

2) Von hier ist Mart. Pol. 13,2 oben S. 419 zu erkliiren, falls es richtig ist.

3) Ich habe damit die Stellen, die meines Erachtens technischen Wortge-

branch zeigen, samtlich angefuhrt, wie im Eingang beim Polykarp-Martyrium. An
ihrer Gesamtheit bitte ich den Leser Holls Worterkiiirung nachzuprufen. Aus-

geschieden habe ich 408, 22 piapTupel-i = liiivi (noch dazu von den Heiden gesagt)

;

410, 14 TO Si 5(u;j.a'T!ov piapxui fjv t<ov S'jpipeprpzOTiov
; 404, 16 ou zai Sri tosoOtov yzpt-

ptoTO roXixeta ib; xatrep ovxa v£ov auvExtaooaSai tit] toO rpeopuxipo'J Za}(apfou .o'*?"

Tupta (wohl guter Leumund, auf Luk. 1,6 bezuglich, vgl. iiEfiapT'jpTjpiEvo; bei Ignatius

Philad. 11, 1 Oder Hegesipp bei Eusebius II 23, 17 p. 170, 16; ahnlich oft bei jim-

geren Profanschriftstellern, vgl. auch DeiBmann, Xeue Bibelstudien 93), endlich

418, 24 Y'/Tjotio; Sv Xpisxiav^ aovrd;Et Yeyopivaupiivo; t,v zal dsi jiapxu; iyefova rap

fjpiTv aXrfiziai (wohl nach Ev. Job. 18, 37 zit xooxo SXf,X’j&a etj xov zoopiov ,
?va pap-

xupriGui XT, dXrjSEi'a' rde o uiv ex xfjS dXrjDeta; dxojEi pou x^s ooivf,;, jedenfalls aber

nicht vom Martyrer gesagt).

4) Ebenso Pass. Seilit. 15 hodie marlyres in cadis sumus.
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Gebrauch allgemein, den Christen, der vor der Obrigkeit seinen

Glauben bekannt und seine Trene mit seinem Herzblnt besiegelt

hat, [tapTOc zn nennen, denjenigen aber, der trotz seines Bekennt-

nisses am Leben gelassen warde, als 6p.oXoY7]nijs oder confessor

einen erheblich niedrigeren Rang*) anznweisen ^). Die Tatsache,

die nm so befremdlicher ist, als der hingerichtete Bekenner doch

keine andere Handlung vollzogen hat, sondern anf Grund des
Bekenntnisses ganz ohne sein Zutun zu etwas Hoherem ge-
worden ist oder einen Titel erhalten hat, der das Wesen der

Sache nicht andert, zeigt sich am dentlichsten bei TertuUian Ad
mart. 1, wo er die gefangenen Christen, die im Kerker der Be-

strafnng entgegensehen, also die confessores, als martyres designati

anspricht. TJrspriinglich ist ein derartiger Titelnnterschied nie.

Natiirlich hat sich der strenge Sprachgebranch auch im Leben

nicht dnrchgesetzt. Derselbe Cyprian, der sonst so streng zwi-

schen beiden Titeln scheidet, schreibt an die Bekenner einer Ge-

meinde als an die martyres et confessores

;

man kann ja nicht wissen.

1) Die gallischen Martyrer sagen p. 428, 20 Schwartz Be o;j.oXoyoi p^tpiot

xai Taiteivot. Eine Standesbezeichnung erscheint hier znm ersten mal, so

viel ich weiB, und die Dberlieferung ist leider nicht ganz sicher (otxoXoYouptvujs

T«ERM, vermutlich nach falscher Deutung des Wortes BjxoXoyoi; Rufin verstand

seinen Text nicht und gestaltete die Worte nach dem Vorausgehenden
;
die neueren

Konjekturen befriedigen nicht). Charakteristisch ist, daB gleichzeitig mit dem
Eindringen des neuen Begriflfes fta'pTupej der unterscheidende Titel notig wird.

2) Wenige Stellen mogen die allbekannte Tatsache belegen und verdeut-

lichen. In der Passio Montani c. 21 wird ein Bekenner, den der Beamte nicht

hinrichteu will, in einer Vision getrostet <bis> confessor es, tertio martyr es<to>

ad gladium. Von einem ahnlichen Fall spricht Cyprian 38, 1 ; zweimal hat

Aurelius seinen Glauben yor dem Richter bekannt
;

das erste mal ist er dafiir

verhannt worden, das zweite mal sogar gefoltert und verwundet; dennoch ist er

nur confessor: gemino Me agone certavit, bis confessus et bis confess-ionis suae

victoria gloriosus, et quando vicit in cursu factus extorris et cum denuo certamine

fortiore pugnavit
, iriumphator et victor in praelio passionis. Nicht einmal der

iY«>y, die passio, macht zum jrapTut, wenn er nicht zum Tode fiihrt, andrerseits

macht die Todesart nichts aus
;
wer im Kerker oder in den Bergwerken an Krank-

heit stirbt, ist Martyrer. Bestatigong bieten die Definitionen, z. B. Cyprian ep.

12, 1 cum voluntati et confessioni nostrae in careere et vinculis accedit et moriendi

terminus, consummata martyrii gloria est und ep. 36, 2 (Brief der romischen Pres-

byter) si martyres non propter aliud martyres fiunt, nisi ut non sacrificantes teneant

ecclesiae usque ad effusionem sanguinis suipacem. Wenn TertuUian Scorp. 8

von den drei Junglingen im feurigen Ofen sagt o martyrium et sine passione per-

fectum, so zeigt die Pointe in der Bildung des Oxymorons nur, dafi auch fiir ihn

das martyrium sonst den Tod voranssetzt. AhnUch der spate Cassian, wenn er

Coni. XVIII", 7 den Asketen, der im Gehorsam taglich sich selbst kreuzigt und

die eigene verleugnet, als martyr vivus bezeichnet.

Kgl. Ges. d. Wist. Nachrichten. Phil.-hist Klaase. 1916. Heft 3. 30



R. Reitzenstein,444

wen Grott zum Martyrer erheben, wen als confessor belassen wird

;

wenn der lapsus sich ruhmt, von ihnen das Purwort erlangt zu

baben, sagt er pacem a martyribus in carcere exoravi; der Bischof

spricbt dabei von confessores. Eine gewisse Freiheit ist der Devo-

tion des einzelnen gelassen; wenn die Scilitaner nacb der griecbi-

scben Fassung sagen cnjiispov aXTjftw.; pLaprope? Iv oupavot; TOYx»vop.sv,

so setzt der Scbreiber voraus, da6 sie bisher scbon mifibraucblicb

so genannt worden sind. Die passio in weiterem Sinne beginnt mit

dem Eintreten der Haft, jedenfalls aber mit der confessio, und es

kann nicbt befremden, dafi solange die Haft wabrt, eine Ent-

scbeidung, ob sie zum Tode fiibren wird, also nocb nicbt gefallen

ist, der Bekenner fast einen Anspruch anf die ehrerbietige Anrede

[trzptoc hatte, wenn wir bedenken, daB nocb gegen Ende des zweiten

Jahrbunderts ein Bischof (?) den Brief des Serapion von Antiocbia

offiziell unterzeicbnen kann AbpirjXtoc Koptvioc {iapto<; Ippwaftat b[i,dc

su/oiiat (Eusebius K. G. V 19, 3 p. 480, 8 Schwartz). So lange die

[lapTOpta darin liegt, daB man vor der Obrigkeit oder einer Volks-

menge seine tlberzeugung, Jesus ist der Christus, aussprach, ist

eine Scheidung zwischen op-oXo^ta und [lapTopia ja iiberhaupt nicbt

mbglich, da es eine 6p.oXoYta in jnristischem Sinne nocb nicbt gibt.

In dem romiscben ChristenprozeB nimmt 6[ioXoYia die Bedeutung

an, daB der Sprechende sich zu einer unter Strafe gestellten Re-

ligion bekennt und seinen Willen, an ihr festzuhalten, kund gibt.

Das Wort (lapmpia wird jetzt eigentlicb in Fortfall kommen miissen.

Man rettet, wie scbon angedentet, den alten Begriff der [lapzopia.

in einer Nebenkonstruktion, die zugleicb gestattet. Grade des rca-

o^stv Scd t6 ovop,a, die langst gemacht waren *), zu einem scharferen

Ausdruck zu bringen. Aber die sakrale Folgernng kniipft be-

zeichnender Weise an die 6|ioXoYia. Sie gibt nacb allgemeiner

Anschauung den Besitz des Geistes (macht zum 7cvsop,aTix6<;) und

gibt die praerogativa in der Gemeinde. Das xadog gibt die 8d4a

bei Gott, und da er gerecbt ist, wird er sie nacb der Hohe des

verschieden bemessen. Aber selbst hierbei wirkt der Ge-
danke ein, daB die 6jjLoXoY{a scbon die Willenserklarung zum Leiden

enthielt, das nur ihre Bekraftigung und VoUendung bringt^).

So ist derWHle die Hauptsache, und selbst den himmlischen Lohn
wird Gott nacb seiner Starke, nicbt nacb dem auBeren Erfolge

1) Vgl. Hermas Sim. 9,28 und 8, Iff.

2) Cyprian ep. 6, 2 de tormentis, quote martyres dei consecrant et ipsa pas-
sionis probatione sanctifieant (vgl. die Auffassung des Hennas, daB rtto^eiv

Sia TO ovopo entsiindigt); ep. 6,3 we minor esset confessionis virtus sine testimonio

passionis (fast etymologisches Spiel: aveu (lapTupiat p.apTup(ou).
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bemessen^). Jene Scheidung zvidschen jiapropsc und 6{toXoY'»j'cat gilt

im Grande doch nor auf Erden, nor fiir die Kirche, die ja auch
von jener Bezengong darch die Tat (das Leiden) den VorteU hat.

So hebt sich die nene Scheidung fiir den folgerichtig Denkenden
von selbst wieder auf. Und doch ist sie von ungeheurer geschicht-

licher Bedeutung geworden.

Zwei Vorstellungen scheinen sich bei dieser Umwertung des

Begriffes [tapropsiv zu verbinden. Neben dem juristisch gefaBten

XoYqJ p-apTOpstv gibt es ein spY<p jjs,apTOp£tv in iibertragenem Sinne,

ja man kann sagen ta Ip^a jiapTOpst 'coi? Xcyoi? (Grundbedeutung

:

bekraftigen, wirksam machen). So sagt Epiktet von dem Philo-

sophen, der seine Worte durch seine Standhaftigkeit bekrSftigt

(I 29, 26) 6 spY«p iiapTupi^awy tot? Xd^otc, Porph5rrius Ad Marc. 8 SsC

ooTO); ptouv oaiti; Ijctateuosv, tva xal aoto? moto? [lapTO; jrspl wv Xeyet

Toic axpowjtdvotc oder der Brief an Diognet 12, 6 6 y®? vopLtCwv el-

S4vai Ti avso y^w^sw? aX-rj^ou? xal [taptopoop-ivTic oto Cmi<: oox

Iyvw. Die Wortverbindung ist dabei lehrreich, denn in der Gnosis

tritt dieser Gedanke in dieser pointierten Form tatsachlich be-

sonders stark zu Tage. In Ubertragung liegt er schon bei He-

rakleon vor, der bekanntlich (Clemens Strom. IV 71) ein ofioXoYstv

h und ein 6(toXoYstv Iv niotst xal itoXtrstof scheidet und seine

Ausfiihrungen an Matth. 10, 32 kniipft, wo von dem Bekenntnis vor

einer feindlichen Welt die Rede ist. Schon seine ersten Worte
Smavxai Se Taonrjv fi]v 6[i.oXoYtav xal ot orcoxpixal 6|j.oXoYeiv zeigen, da6

er, um seine These durchzafiihren, die 6p.oXoYia vor den Glaubens-

genossen zu Hilfe nehmen muB. Gepragt ist der Begriff fiir die

jjiaptopia, and so versteht seine Ausfiihrungen auch im Folgenden

Clemens selbst (IV 73—75, vgl. p. 282, 6 Stahlin oaoi 51 spyip |j.ev

xapa x5v ^tov, XdYtj) 5s kv 5ixaotT]pi<j> [taptoponoiv). Die Gnostiker,

oder wenigstens ein Teil von ihnen, stellen dem papTopsiv vor Ge-

richt (5ia davatoo) das [lapxupsiv im Lebenswandel (5ta pioo) als das

groBere und eigentliche jrapTOpiov entgegen und das spatere Monch-

tum schlieBt sich ihrer Auffassung an^). Der Gedanke ist noch,

1) Cyprian ep. 10, 5 wee contristetur aliquis ex vobis (wie Flavianus in der

Fassio Montani) quasi illis minor, qui ante vos tormenta perpessi victo et caleato

saeculo ad dominum glorioso itinere venerunt. dominus scrutator est rents et cordis,

arcana perspicit et intuetur occulta, ad coronam de eo promerendam sufficit

ipsius testimonium solum {Gegejisa,tz testimonium passionis) qui iudieaturus

est (vgl. auch die Fortsetzung). Die Anffassang kehrt ganz zu der fruheren, z. B.

bei Hermas, zuriick, der ja den himmlischen Lohn allein von der GroBe der upo-

%'jtit.ia abhangig macht.

2) Naturlich in der uns vorliegenden Form, ohne die eigentlichen Martyrer

berabzusetzen. Dieselbe Ubertragung findet bei bpokoyiti statt.

30 *
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dafi sich jenes im wesentliclien dieses SpY<{) voUzieht. So

moBte ihren Gegnern der andere Gedanke doppelt nahe liegen,

da6 der Christ auch vor Gericht, wenn aach die ofJioXoYta nur im

Wort besteht, durch den aY«5»v and durch seine Standhaftigkeit in

ihm ein Werk vollzieht and eine {laptop la fiir seinen Glanben and

seinen Gott ablegen kann, eine jiaptopia gewifi nicht vor dem
Richter and dem Gesetz, wohl aber vor den unglaabigen Zu-

schanern. Man denkt daran, da6 gerade die jra^Y] des Christen

sie an der Macht seines Gottes zweifeln lassen miissen : non vult

out non potest opitulari; ita aut invalidus aut iniquus est (so Minucias

12, 2 ,
der damit wortlich Epikurs Fr. 374 Usener widergibt).

Dnrch die Art desErtragens zeigt der Christ die Kraft

seines Gottes and wird [laptoc too ^eoo. Der Gedanke ist weit

verbreitet, aber nrspriinglich ist er nicht. Wie er den Begriff

des afwv voranszusetzen scheint, so setzt er andrerseits voraus,

dad die Zuschaner nicht iiber die Macht eiaes ihnen nnbekannten

Oder verhadten Gottes
,

sondern des Gottes schlechthin sich Ge-

danken machen oder im Zweifel sind*). Die natiirliche and darum

altere Verbindung der Gedanken zeigt Epiknr, der die herrschende

TJberzeagung von dem Walten Gottes mit diesen Erwagnngen er-

schiittern will, und zeigen seine Gegner, die Stoiker. Wenn Seneca

(Dial. I) die Frage quare aliqua incommoda bonis viris accidunt, mm
providentia sit zn losen versncht, so fiihlt er sich als advocatus dco-

rum oder dei (1, 1 causain deorum agani). Gott wird dabei ange-

klagt. In ahnlichem Sinne ist der Weise, der die Leiden willig

ertragt, and vor allem, der mutig dem angerechten Richter and

Tyrannen trotzt, testis dei^). Die spatere christHche Literatnr

macht sich darchaas die Argamente der Philosophen dabei zu

nutze, verwendet ihre Gleichnisse and Metaphern and spricht ihre

Sprache. Ich habe die Epiktet-Stellen, die zaerst GefFcken a. a. O.

herangezogen hat
,

in meinem Bache (S. 85 ff.) voU aasgeschrieben

and hebe hier nar aas einem Kapitel (129) die typischen Wen-
dangen des Gedankens heraas. Er nmfaBt an sich jede bedrangte

1) Nnr so laBt sich auch der Begriff der Anklage hereinbringen
,

der die

Wahl des W'ortes (xapTupeiv und (xapTo; allein naturlich macht. Die altesten

Beispiele bietet die Tragbdie, den altesten Beleg fur das Wort wohl Cicero De
nat. deor. Ill 83 Diogenes . . . dicere solebat Harpalum . . . contra deos testimonium

dicere, quod in ilia fortuna tarn diu viceret.

2) Der Drang zu freirniitigem Zeugnis ihm gegeniiber ist allgemein und nicht

auf die Stoa und die Kaiserzeit beschrankt (vgl. fur die Epikureer friiherer Zeit

jetzt Diels Abhandl. d. fieri. Akad. 1915 VII 100). Woher Holl (S. 532, 3) die Be'
hauptnng entnimrat, ich hatte Schriften wie Ttcpl xmv tptXoadi^mv dvSpeiot; nur als

finterhaltungsliteratur bezeichnet, habe ich nicht finden konnen.
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Lage und jede rcspiataatc (Tradoc), nimmt aber als klarstes Beispiel

zum Ausgangspunkt den Fall, dafi der Philosoph vor den Tyranneu
oder Beamten gestellt wird, der die ilooota fiber seine Freiheit

und seinen Leib hat und meint, sie auch fiber seine TJberzeugung

{Sd^fia) zu haben. Das allein bestreitet ihm der Philosoph, und da

der Beamte durch Drohungen seinen Trotz brechen will, kommt
es zum Kampf, in dem nach Gottes ewigem Gesetz der Starkere
— und das ist immer die Uberzeugung. — siegen muB; selbst die

Verurteilung xpivm as aospij avdatov stvat kann, da sie ein faF

sches Urteil enthalt, dem Philosophen keinen Eindruck machen.

Aber der Gedanke greift weiter and geht fiber zn jeder bedrangten

Lage, Not oder Armnt; eine jede ist ffir den Philosophen eine

Berufung (xXrj&^vai) zur aJcdSstiii; der Schnlnng seiner Seele. Sie

mu6 sich in seinem ganzen Verhalten, seiner Gelassenheit oder

seinem Mute zeigen. GewiB gehort dazu auch der rfihmliche Aus-

spruch, die xaXi] aber nur als Teil eines einheitlichen Ganzen.

Denn an Worten derart (jetzt XoYapta) haben wir in den Bfichern

genug, wir bedfirfen Manner, die zu dem Wort das Zeugnis der
Tat ffigen *). So fordert Epiktet : fibernimm diese Rolle : iva piTjxItt

iraXatot<; Iv JcapaSsiYP-aot

xad’ jrapdiSstYfia ®). In diesem Zusammenhang begegnen die

Worte: irw5 ouv avapai'vstc vov; a)? p. a pro? 6x6 ^son XExX7]p,svoi;
•

I'pXoo 00 xal p-aptopujodv p.or o6 yap a^toc st xpoa/O’^vat puiptoc

ox’ ipioo. Das xado? ist eine Auszeichnung
,

die Gott den Seinen

erweist. Zeigt er sich schwach, so schilt ihn Epiktet vaoza p-sXXstc

p.apTopstv xal xataioxovstv rijv xX^atv xIxXtjxev oti as itlp.7]osv

TaoTTjv TTjV T'p.ijv xal aScov 'i^YnjaaTO npoaayayeiv sic p-aproptav TTjXtxao'njv

;

Gott ist der Angeklagte
;
ihm wirft man vor, daB er den Menschen

das tibel sendet; der Philosoph darf durch sein Verhalten und
seine Seelenverfassung Zeugnis ablegen, daB es keine Ubel
sind^). GewiB lieBen sich diese Gedanken leicht ins Christliche

fibertragen und fanden Anknfipfungspunkte in der christlichen Vor-

stellung der p-apropla; daB sie bei Christen unabhangig entstanden

sind, ist wenig wahrscheinlich. Nicht fur Christen, wenigstens

1) Vgl. oben S. 440 und 444,2. Ich lege hochstes Gewicbt darauf, daB der

Ji'ebengedanke, daB die Tat, der mutige Kampf, das Wort „bezeugt“, von Anfang

an in dieser hellenistischen Gedankenreihe mitwirkt.

2) Vgl. I. Clemens 5, 1 uTroSefyfAaxa (oben S. 437). Es sind die [j-apTupc; des

Hebraerbriefes (12, 1). Auch das hatte Anknhpfung im semitischen Sprachgebrauch,

vgl. fiir das Arabiscbe Lane p. 1061. Ebenso die Bezeichnung der Zeugen Gottes

als Zeugen gegen die Unglaubigen (Epiktet IV 8,32), doch liegt natiirlich hier

rein griechischer Gebrauch zugrunde.

3) Vgl. auch Philo De providentia und Wendlands Schrift liber ihn.
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nicht fiir die Christen jener friihen Zeit, bedarf Gott gegeniiber

einer allgemeinen Anblage derartige Entlastnngszengen. Nur ans

den religiosen Verhaltnissen im Hellenismus ist diese Grundan-

schauung verstandlich ;
sie pafit in ihrer Ubertragung auf das

Christentum nicht einmal ganz, da hier zn der ganz anderen

eigenen Sache des Angeklagten, die zor oftoXoYta fiihrt, die fiap-

Topta in jener allgemeinen Anklage der Unglanbigen gegen Gott

nnorganisch angefiigt wird. Da6 Ubrigens der Christ sich gerade

dabei nicht als Sklave Gottes fiihlt (siehe Corssen oben S. 428)

zeigt am besten der BegriflF der xX^ats, den Epiktet so stark be-

tont; man vgl. etwa Clemens IV 13, 1 p. 254, 6 xaXoup.svoi; 6 yvw-

0X1x6; oxaxoDst pcfSiei; oder die nengefnndene psendocyprianische

Schrift Zeitschr. f. d. neutestam. Wissensch. 1914 S. 88 Z. 400 ora

ut in participationem martyrum reciteris. Schon vor der Gebnrt be-

stimmt Gott dem einzelnen die Ehre eines solchen Rnfes
;
aber ihm

zn folgen bleibt eine freiwillige Leistnng nnd ein Verdienst um Gott.

Wenn HoU (S. 532, 2) gegen Geffckens Ansfuhrungen ein-

wendet, Epiktets BegritF von papto; enthalte gerade das nicht,

was das Christentum betonte, bei Epiktet bedente p-apto; nichts

anderes als ^yysXo;, d. h. Bote, nnd Leiden nnd Sterben gehore

fiir ihn nicht notwendig dazn, so begeht er damit neben dem
Grnndfehler seiner Untersuchungsmethode

,
iiberall von Gesamt-

begriffen, nicht aber von der lexikalischen Untersnchung der ein-

zelnen Nuanzen des Wortes auszngehen, meines Erachtens einen

doppelten Irrtnm: anch fiir Epiktet und alle Stoiker wird der

Sendbote Gottes erst dnrch die Leiden zum [lapxo;, und andrer-

seits ist anch im Christentum der (iapxi); nrspriinglich nur der

Gesandte, der Bote; selbst bei der Umbildnng des Begritfes kann

von einer Notwendigkeit des Sterbens anch beim christlichen

[idpTo; znnachst nicht die Rede sein. Es ist klar, wie die jnden-

christliche and die heidnisch - heUenistische Vorstellnng einander

nahe gekommen sind. Dab die erste von der zweiten wirklich

beeinfluBt ist, muB endgiiltig der Gesamtton der Stellen, in welchen

der jiingere christliche Sprachgebrauch znerst erscheint, wenigstens

1) Vgl. z. B. die pseudocyprianische Schrift Zeitschr. f. d. nentestam. Wissensch.

1914 S. 78 Z. 115 ideo gaudium in caelo omnibus protulit quod destinatus
martyrio properavit (o-eiSeiv wird bei den HeiBspomen regelmaBiger Riihmes-

titel des Martyrers). Auf dem Begrilf der xXfjdis beruht in der Passio Carpi 42 ff.

die Schilderung der Agathonike; sie sieht den Martyrer auf dem HolzstoB, hurt,

daB er die oo-a to5 8eo5 schaut, darf sie selbst erblicken, betrachtet das als die

nXrjits o'jp4vio5 (freilich zugleich im Sinne einer Einladung zum Mahle im Himmel)
und stiirzt sich in die Flammen,
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dem Philologen beweisen. Wie bier in dem ersten Clemens-Briefe,

den Briefen an Timotheus, dem Polykarp - Martyrium nnd dem
Briefe der gallischen Gemeinden alle Bilder nnd Metaphern der

stoischen Traktate zusammenerscheinen nnd sich wechselseitig stei-

gem (afwv, afwvtanijc:, aYWViCsadai ^), ad-Xov, adXirj'n^C, YO[i-vaCsadai n. a.

mehrj mu6 man empfinden, indem man die Schriften der friiher ge-

nannten Reihe, in der {laptopiov fiir passio nicht vorkommt, ver-

gleicht. £s fallt mir naturlich nicht ein, zn bestreiten, da6 ein-

zelne jenerWorte tmd Bilder aus dem allgemeinen Gebranch schon

in die alteren Schriften (besonders des Panins) ubergegangeD sind

;

anf ihre Haufigkeit nnd Selb stverstandlichkeit and auf

den rhetorischen Gesamtton der Sprache kommt es an; sie be-

weisen zwingend: die hellenistische Martyrienliteratur nnd die

hellenistische Vorstellung hat hier das Christentnm beeinflnfit.

Ihr entstammt znnachst der ganze Gedanke, dafi der Christ darch das

mntige Verhaltennnd die 6:ro[j.ovi) Zengnis fur seinen Gott ablegt.

Nicht erklart ist freilich bisher die Bedeutung, die der Tod
dabei fiir das Martyrium gewinnt. Von vornherein ist klar, dad

sich verschiedene Erklarungsmoglichkeiten bieten nnd die lexika-

lische Beobachtung zur Entscheidnng nicht allzuviel helfen kann.

An sich mnfite auch fiir den rein hellenistischen Sprachgebrauch

nnd rein hellenistisches Denken der Tod die starkste a7to8si4t<; sein.

Peregrinus Proteus wird aus denselben Griinden, die Epiktet fiir

das Ertragen der Leiden anfiihrt, zu dem Ehrgeiz getrieben, als

TcapaSsiYjia zu erweisen, dafi der Tod kein TJbel ist; der Begriff

{lapTOpia, p,apTDpmv liefi sich hier durchans rechtfertigen ^). Andrer-

seits ist naturlich anch fiir die jiidische nnd judenchristliche Be-

trachtnng der Tod das hochste irddoc, das zugleich den hbchsten

Lohn verheifit. Ich habe auf Josephus schon verwiesen (S. 420)

und trage hier nnr noch einen Hinweis anf die Weisheit Salomos

3, 2—8 nach, weil sie, selbst ubrigens schon griechisph beeinfluBt,

1) Auch die Verbindung xaXo; aywv, xaXi) iiapxupfa (vgl. bei Epiktet xaXij

ctu'.rj) scheint mir cbarakteristisch. FiirPauIuss. Weudland Literaturformen 357, 1.

2) Selbst den Vorwurf der -/svoBoSta weist sein Lobredner Theagenes zuriick

(Lukian c, 4), hat dies also oflfenbar in seiner Schrift auch getan (vgl. uber sie

„ Hellenistische ‘Wundererzahlungen" S. 37 £F.); er vergleicht ihn mit Herakles, und

an Herakles will Seneca in seiner Tragodie besonders zeigen, wie der Weise den

Tod erleiden soli nnd daB der Tod kein Ubel ist (vgl. Lukian c. 23, c. 33). Re-

konstruiert man sich die Schrift des Theagenes und erganzt sie etwas aus Epiktet,

so gewinnt man in der Tat ein lehrreiches Bild eines heidnischen [j.apTuptov.

Lukian 37 ob 7cip tj8l) to u)jitt,u£vov Yepovxtov op5v mutet direkt wie eiueVer-

hohnung stoischer Deklamationen, wie Seneca De provid. 2, 8. 9 sie bietet, an.
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ihrerseits auf die friihchristliche Literatur starken jEinfluB iibt^).

Die natiirliclie Entwicklung der Gedanken zeigt am besten Hennas,

der Sim. IX, 28 jedes icaaxstv als verdienstlich tmd Anspruch anf

doia. bei Gott gebend fafit; eine Steigerang des Ansprnches gibt

das jrpodojwos ‘ROLoyisiv, nnd der hochste Beweis der ;rpo9'0[j,ta ist der

Tod. Das bloBe 6p.oXoYetv ist auch dem moglich, der geschwankt

hat (IX 28, 4 ;
es wird Sim. VIII 3, 7 als ein rasp too vop-oo

bezeichnet, bei dem man weder leidet. jraoxet, noch verleugnet, dp-

vsitai). Der himmlische Lobn wird fiir jeden nach der ;rpoS'0{i.ta

verschieden sein. Eng stimmt hierzu, wie oben S. 444 gezeigt ist,

Cyprian. Aucb er betont, daB die Starke desWillens allein entschei-

det; der WiUe selbst tut sich in der 6{ioXoYta kund, seine Starke erst

im Leiden und voile Gewahr fiir sie nnd darnm fiir den Lobn gibt

erst der Tod ^), er ist das {taptoptov tsXetov ^). Schon hiernach ware,

sobald [laptopta einmal von dem Ertragen des Leidens gesagt wird,

i[j,aptupY]asv fiir ajre&avsv einigermaBen verstandlicb. Allein die

Hauptsacbe ist doch wohl eine Auffassung, die ich im Gegensatz

zu der jiidischen nnd der bellenistiscben einmal eigentlich christ-

lich nennen mocbte; sie bietet fiir jene beiden immer Erganznng

und Korrektur. Suchen wir einen Terminus, der fiir sie bezeich-

nend ist, so bietet sich [iu{j,T(jTrjc (CTjXtotTj?) und (lad-rjtij; Ttjooo,

Worte, die mit besonderer Betonung bei Ignatius, bei Polykarp

(8, 2) selbst, in dem Martyrium Polykarps nnd in dem Briefe der

gallischen Gemeinden begegnen (vgl. unten S. 459). GewiB be-

ziehen sie sich urspriinglich nicht auf das Leiden allein — der

VVortgebrauch bei Ignatius zeigt das besonders klar —
,

aber zur

Nachfolge im Leiden hatte Jesus seine Jiinger immer wieder er-

mahnt; der Schiiler hat nichts Besseres zu erwarten und zu ver-

langen als der Lehrer *), und mit der Mahnung, ihm nachzoahmen,

hat schon frlih die Barche die Forderung verbunden, aus Liebe
selbst das Leben fiir die Brlider zu lassen®). Das hochste Ziel

1) Besonders wichtig ist, daB der Opfcrbegriff hier schon vortritt, v. 6
(ij; oXoxi'pTrujira B’jsia; (Gott) aotooi.

2) Daher in dem Brief der gallischen Gemeinden (Eusebius p. 428, 19) out ev

T7, ojiOAoYia .XpiJTOt f,ti'(uj£v dvaXr,'pBr,vat ^raoippaYildpLevot auTuiv 5i'i Tr,v

pupTuptav.

3) Mysterienhegriffe setzen sich spiiter an, sind aber fur dies kirchlich-ju-

ristische Denken kaum entscbeidend.

4) Matth. 10, 24 in enger Verbindung mit jenem grundlegenden Spruch
tYEudva; 0 £ xai pacrcAets dySrjSejde ivExev epou tk papfiptov auxoit.

5) Ephes. 5, 2 yivesBe pipjjxai xou beou ... xaSoj; xai o Xptsxot
upi; xat Tcap£o(uzEv eauTov u-ep up«,v Trpostpopav xal duiiav »£«;, eit dspiiv EU(o8(at
(heeinfluBt von Weisb. Sal. 3, 6, vorbildlich fiir Mart. Pol. 15,2).
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ist Werden, wie Christos selbst war, ja zo Christos werden. Man
kann rohig sagen; in dem Moment, wo die Bezeichnong Jesn als

motoc xai oItjOivos [iaptoc anf die Passion gedentet worde —
ond dies ist allerdings erst nach dem Eindringen des hellenisti-

schen Sprachgebranchs moglich - war die Eordernng, da6 der

wahre Martyrer s terben rniisse, von selbst gegeben: s(iapi6pTrjoEv

heifit jetzt: er ward voll wie Christas, er starb wie Christos.

Man kann verstehen, da6 gerade in die von Hegesipp berichtete

Jacobus-Legende das Wort eindringt; sie will ja bestandig an die

Passion Jesn erinnern^); wo er es aoBerdem gebraocht, handelt

es sich sogar am den Kreozestod nach Hohn ond MiBhandlong.

Die tiefen sakramentalen Vorstellongen, die an den Tod Jesn

kniipften, mofiten sich jetzt notwendig anf den Tod des Bekenners

ubertragen. Diese individoell-christliche Entwicklnng, die ihrer-

seits freilich schon hellenistisch beeinflnfit war, zeigt sich sofort

als hemmende Schranke gegeniiber einer iibertriebenen Hellenisie-

rong. Kicht weiter soil das Martyriom gehen, als es Jesos vor-

gebildet hat.

Ich nehme einen Zog voraos, aof den ich in anderem Zosam-

menhang eingehender zoriickkommen werde. Gerade in dem Po-

lykarp-Martyriom, das hellenistischen Sprachgebraoch and Empfin-

dungsart so besonders stark zeigt, tritt das lehrreich hervor; es

berichtet cap. 4 (Eosebios IV 15,7—8), ein Phryger, der sich zu-

erst freiwillig gemeldet habe, sei beim Anblick der wilden Tiere

feig geworden ond habe verleognet. Die Gemeinde schliefit daran

die nachdrtickliche Erklarong Sea tooto otiv, aSeXyot, oby. £;^a^vo5p,sv

vobs itpoocdvtac laotolc o6)( oota)c didaaxsi zb suoty-fiXiov. Nicht

die jiidische, wohl aber die hellenistische AoflPassong setzt in der

Tat das Freiwillige der Leistong voraos oder mu6 es doch beson-

ders schatzen, and selbst Epiktet wendet sich in seiner Mahnong

zom Hcroismos ganz onbefangen an das Empfinden fiir den Rohm
(III 24, 111). Die Kirche, die aoBerdem noch einen fast onbegrenzten

Lohn im Himmel verheifit, hatte alien Grand, jetzt vor einem

Heraosfordern, ja Erzwingen des Martyrioms zo warnen, von dem
die heidnischen Aotoren gerade in der zweiten Halfte des zweiten

Jahrhonderts zu berichten wissen. Sie pragt den Begriif to xaza

1) Vgl. bei der Wiederholung Eusebius p. 370, 9 fietd to ump-urjTjiat ’[aV-eo^ov

Tov oi'xatov, (b; 7.al 6 xipto;, irei tuj auT<u Xoyw.

2) Etwas anders Eusebius in der freien Inbaltsangabe p. 338, 12 bTco'Seiirpa

Toi; wdliv TzapaSXcXv oxt pi] b^ot xoi; xowjxoti ^fboxtvoivuji xat dveuXaPai; enxoXpdv,

vgl. Clemens IV 17, 1 'iiyopsv ok xai ripcT; xoa; Tip ilavaxiu und Cyprian

ep. 81 deus ... nos conjiteri mayis voluit quam profiteri.
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TO BoayysXiov [laptopiov ans und grenzt ihn gegen die Ubertrei-

bungen des Hellenismus ab. Dieser Anseinandersetzung dienen

die beiden teilweise erbaltenen Gemeindebriefe. Sie sind Lehr-

schriften, die Ansicht und Forderung von Gemeinden, welche

ein besonderes Recht haben, sicb in dieser Frage zu auBem, an

Dzodciyiiaza erlautern ^).

Den Streit iiber das sxooai'ox; irpootsvat, das mit dem helleni-

stischen Begriff der Lei stung eng verbunden ist, zeigt sicb in

den Einwendungen der Gnostiker. Sie fuhlen sicb scbon als Pneu-

matiker, wozu der Bekenner ja erst wird. So empfinden sie, da6

die auBere Handlung, sei es der op-oXo^ta, sei es der p,apTopia,

ibnen nicbt mebr geben kann, als sie scbon baben, also fiir sie

iiberfliissig ist. Wicbtig ist die Begriindung bei Clemens IV 16,3:

irapTupiav Xsyovts? aXrjd-^ elvat TYjv too ovzux; ovto? yvutaiv d-BOO . . .

(zovsa Se eivai aotov iauroo xal aO’&IvTTjv tov Sia ftavatoo 6(ioXoYT]uavTa.

Der Gnostiker ist scbon gestorben und auferstanden
;

er bat den

Tod in sicb vernicbtet (Valentin bei Clemens IV 89, 1), die Leistung

scbon vollzogen. Wenn er das Martyrium sogar als Siinde be-

1) Es war ein seltsamer Irrtum, wenn Harnack Sitzungsber. d. Berliner Aka-

(lemie 1910 S. 114 ff. den Zweck der Briefe in einem authentischen Bericht iiber die

Martyrien sab
,

der als eine Art Erganzung der heiligen Schriften der ganzen

Ihristenheit zuganglicb gemacht werden sollte. Scbon E. Schwartz De Pionio

et Polycarpo p. 4 hatte davon abhalten konnen. Holl verfallt in diesen Fehler

nicbt, hebt aber nicht klar genug hervor, daB es sicb um Lehrschriften handrlt.

Das ist fur deu Brief der gallischen Gemeinden obne weiteres klar
,

sobald man
die Verbaltnisse bei den Empfangern des Briefes und dieAnlage des Schriftstiickes

lieachtet. Die Montanisten ruhmen sicb wobl der Zahl ihrer Martyrer und sehen

in ihr den Beweis, daB „der Geist“ bei ihnen ist (ihn empfangt jajeder Bekenner);

al)er sie nennen (xapTu; nach weiterem Gebrauch jeden, der ins Gefangnis geworfon

ist (vgl. Eusebius aus Apolinarius von Ilierapolis V 16, 20—22). Selbst wenn er

treigekomnien ist — die Gegner behaupteten natiirlicb, durch unerlaubte Mittel aus

Feiglieit
,

oder gar vou einer Gefangnisstrafe wegen biirgerlicher Verbrnchen —
tragt er den Elirentitel, fiiblt sich den Aposteln gleich und schreibt wie sie, frei-

lich auch wie Peregrinus Proteus, Briefe an alle Gemeinden. Wir erkennen sofort,

was die gallischen Gemeinden mit der Schilderung der Bescheidenbeit ihrer Mar-
txrer bezwecken, die den Titel ablebnen, weil er nur den Toten gebuhrt, und fur

sich keinerlei Recht oder Stellung beanspruchen. Naturlich mlissen ihre Leiden
angegeben werden; sie haben viel mehr erduldet als die phrygisrhen Martyrer,
baben also aiich mehr Anspruch auf Geltung; die Gemeinden selbst geben einen

Katalog nach Todesarten gesondert, um sich dadurch eine Stellung den Monta-
nisten, aber auch Rom gegeniiber zu geben. Eusebius hat ihn weggelassen

;
ebenso

die meisten Briefe der Martyrer, die ganz bestimmte Zwecke verfolgen. So er-

weckt sein Exzerpt fiir fltichtige Leser den Eindruck, als oh nur eine Martyrien-
erzahlung in Form des Gemeindebriefes vorlage. Uber den Polykarp-Brief spater.

2) Das Martyrer-Sein, der Besitz der Wirkung. Clemens gibt das zu.
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zeichnet, so ist es offenbar von der Gegenseite als Gott wohlge-

fallige Handlnng bezeichnet worden'). Ans TertuUian Scorpiace

lernen wir, dad anch die Opfervorstellnng geltend gemacht ist and

daher bekampft wird (Gott verscbmaht selbst Tieropfer), ahnlich

die Mahnnng, Christi Tod fur uns durcb nnsern Tod fiir ihn zu

vergelten (er hat keine Rechtsforderung oder, wie Irenaeus III

18, 5 zeigt, er hat selbst gar nicht tatsachlich gelitten). DaB es

sich dabei urspriinglich um den freiwilb’gen Tod gehandelt haben

muB, halte ich trotz der Polemik Tertnllians fur sicher®).

Den Gegensatz bilden, ebenfalls ganz anf dem Boden des Hel-

lenismus stehend, die Marcioniten
,

die den Titel [idptoc anch an-

genommen haben. Den Anspruch daranf gibt bei ihnen nur der

Tod. Clemens IV 17, 1 p. 256, 12 StahKn weist wohl sicher auf

sie mit den Worten tivs?
,

[tovoo tod ^vopLatoc xotveovot,

01 St] otUTobs TcapaStSdvat aTcsuSooat t^ irpo? toy SYjp-'.ODpYOV

1) euctpsTTot fteij) oder euapsSTrjzoTes Oecp heifien die -aSo'vTs; fast formelliaft

bei Hermas
,
und selbst im Martyrium der Scilitaner mocbte ich nach der grie-

chischen Fassung jf|pepov eiXT,9u); jj.dprjpe? i-/ oupavoi< •cu7}rdvopev euz'psSTOt tcp Ssiii in

der lateinischen statt des uberfliissigen zweiten deo gratias yermuten deo gratiosi.

2) Sie ist gerade in dieser Schrift aufierordentlich gehassig und rabulistisch

(ygl. die Polemik gegen die Vorstellung einer pap-ruptot im Himmel). Hatte er

eine einzige klare Aulforderung
,

in dem Falle, dafi der Christ ohne sein Zii-

tun vor Gericht gekommen ist, zu verleugnen, vor Augen, so wiirde or

anders reden.

3) Vollig aus dieser Reihe mu6 ich BasUides herausnehmen, der nur deshalb

von TertuUian in sie gestellt ist, weU auch er den Wert des Zeugentodes herab-

zusetzen scheint. Er geht von den judischen, bzw. altchristlichen Vorstellungen

aus und verwendet ihre Terminologie. Die Worte .uapvupEiv und piapripiov

fehlen ganz; er kennt in dem berUhmten Fragment Clemens IV 81 ff. nur die Worte

T.iTfii'i (immer wiederholt) und (charakteristisch p. 284,7 vai? XEyopiEvatt

OXttJ'eJiv). Das ist also der Sprachgebrauch des Hermas und zu ihm stimmt die

Grundanschauung: das ttciHos bewirkt die Vergebung der Siinden; es ist an sich

Strafe, aber eben darura Wohltat. Nur fehit bei ihm, was Hermas als weitere

Wirkung des irabo; angibt, die Tzapi Seui. Dabei scheint das rcts/eiv alle

korperlichen Leiden, nicht nur den Tod zu umschliefien. Ist das -dfto; groBer

als die Schuld des gegenwartigen Lebens, so scheint er ehierseits die MOglichkeit

einer Schuld in einem fruheren Leben angedeutet zu haben (Hilgenfeld, Ketzer-

geschichte S. 209), andrerseits zugegeben, daB das TcdBo; nicht nur die Siinde selbst,

sondern die Disposition zu ihr (das afiaprrjTizov) tilgen kann. Offenbar geht von

bier die Vorstellung des spateren Mbnchtums, daB man durch die -d8r) der As-

kese, durch das innere dnoBaveiv, die magaprrj'sia erwerben kann, aus. Vollig

gleich steht dabei die passio Jesu und seiner Nachfolger. Ich bedaure auf die

Zusammenhange der asketischen Vorstellungen mit den gnostischen Auffassungen

des Martyriums friiher zu wenig geachtet zu haben. Der Zusammenhang des

Mbnchtums mit dem Gnostizismus ,
der sich schon in dem Namen aovdJovTes \er-

rat, lafit sich an ihnen noch deutlicher machen.
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0 ’ oEdXioi d'avatwvTsc. Clemens bestreitet ihnen das Recbt auf den

Xamen ou yap awCoaai tov ^^apaxx'^pa too {laptoptoo too jrtotoo.

(wohl nach jiAptoi; jcmtdc gebildet). Es mnB aus der ayaicri ent-

springen, nicbt aus der Feindschaft gegen die Materie und Welt.

Trotz dieser kirchlichen Gregenarbeit bleiben freilich die Ein-

wirkungen des Hellenismus auch innerhalb der Kirche ungemein

groB, wie ja auch Holl zu meiner Freude zugibt. Man muB in

der Tat literarische Werke aus dem letzten halben Jahrhundert

der Verfolgung wie die Passio Montani oder die Passio Mariani

ei lacobi oder die rhetorische Verherrlichung der palastinensischen

Miirtyrer bei Eusebius unbefangen mit den beiden Gremeindebriefen

vergleichen: das Erzwingen des Martyriums durch Herausforde-

rung oder selbst Betrug wird bewundert; der Gledanke an den
Ruhm — und nicht nur an den Ruhm bei Gott — tritt immer
starker hervor. Selbst wenn die Wirklichkeit der rbetorischen

Schilderung nicht entsprach, zeigt diese das Empfinden der Zeit,

und es ist hellenistisch. Die Fortsetzung sehen wir im Donatis-

mns und bei den Messallianern.

Zum Schlufi mochte ich noch einmal hervorheben, wie lebhaft

ich das Verdienst anerkenne, daB Holl sich durch den Nachweis
der Zusammenhange der fruhchristlichen Anschanungen mit den
spatjudischen erworben hat. Ich verzichte, so lockend manche
Einzelnheit ist, auf die von ihm festgestellten Tatsachen einzu-

gehen^); nur Einiges, was er iibergangen hat, trage ich hier nach.

Die alteste christliche Auffassung des Martyriums liegt uns in der

Erzahlung von der Bitte der Zebedaiden an Jesus Mark. 10, 35—40
vor^j. Verschiedene Stiicke, die nicht urspriinglich zusammenzu-
hiingen brauchen

,
sind nicht ungeschickt vereinigt ; Christus ver-

heiBt seinen Jungern Ersatz und Belohnung fiir alles, was sie hier

aufgegeben haben, und prophezeit sein Leiden, Sterben und seine

Auferstehung. Da bitten die Zebedaiden
:
gib, daB wir bei deiner

Herrlichkeit (Iv tg Soiig ooo) zu deiner Rechten und Linken sitzen.

Jesus fragt, ob sie denn denselben Kelch trinken und sich mit

derselben Taufe taufen lassen konnen, wie er. Sie bejahen es,

1) So ist die Anschauung, daB der Martyrer die Qualen gar niclit empfindet,

weil er schon bei Gott oder Gott bei ihm ist, in der Tat jiidisch. Hier paBt sie

zu der Grundanschauung, daB Gottes Auftrag fiir den pap-m; das Leiden nach
sich zieht, das Gott ihm erleichtern muB. Dagegen widerspricht sie geradeza
der hellenistischen Anschauung, daB er durch seine bropovri zum „Zeugen“ Gottes wird.

2) Vgl, Wellhausen zu der Stelle, E. Schwartz Abhandl. d. Gott. Ges. d. Wiss.
F. VII 5, Xachr. d. Giitt. Ges. 1907, 266, Zeitschr. f. d. neutestam. Wissensch.

1910, 89 £f.; vgl. besonders S. 94.
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und er verheiBt ihnen
,

sie sollen den gleichen Kelch trinken nnd

die gleiche Taafe wie er erleben. Aber den Platz znr Rechten

nnd Linken konne er nicht vergeben; er gehore denen, fiir die er

von Gott bestimmt sei. Unbestreitbar , wenn auch bestritten, ist

die Dentnng von Kelch nnd Tanfe ant' das Martyrinm, ebenso,

dafi die Erzahlnng sich nnter dem gewaltigen Eindrnck des Er-

eignisses selbst gebildet hat, wie ich mit Schwartz glanbe, also

tatsachlich schon bald nach dem Jahre 44 n. Chr.
;

doch macht

das Datnm znnachst nichts ans. Wichtig ist mir, daB als Vorbe-

dingnng fiir die gleiche Verherrlichnng, wie sie dem Messias wider-

fahren ist, der gewaltsame Tod bezeichnet wird
;

der GroBe des

entspricht die Hohe der Entschadigung. Das ist verstand-

lich nnr
,
wenn in der Gemeinde die IJberzengnng verbreitet ist,

daB Jesns selbst seine Erhohnng dem ird^o? verdankt, die Bitte

nnr, wenn dies jcd^oi; zngleich die Anszeichnnng ist, die Gott ihm

widerfahren laBt. Das kann nicht befremden; es ist fiir den

frommen Juden, der an Jesus glanbte, ja die einzig natiirliche Anf-

fassung des Kreuzestodes. Er war durch ihn gezwungen, den

Messias nicht mehr als Konig, sondern als Propheten, aber freilich

als den groBten aller Propheten zu fassen, dessen Vorlanfer nnr

alle friiheren gewesen sind (vgl. z. B. Mark. 12, 1). Wie sie hat

er eine Botschaft Gottes an das abtriinnige Volk iibernommen und

ist dafiir verfolgt worden, ja hat den Tod erlitten. Fiir dies nn-

verdiente Leiden muB Gott ihn entschadigen ,
erhoht ihn darnm

im Himmel nnd macht ihn zum Richter seiner Feinde. Er muBte
leiden, nm zu seiner Sd^a einzugehen '). Damit aber erhebt sich

sofort die Frage: ist nach dieser Anffassnng der Messias nicht

znnachst notwendig nnr Mensch? Ein Mensch wie die Propheten,

wenn anch der p-dtproc maxb<; xai aXTfj^tvdc, der wegen seines beson-

deren Gehorsams nnd besonderen Leidens zu einem Himmelswesen

wird. Der Gedanke ware an sich dem Judentum dieser Zeit sehr

wohl moglich. Einen tief empfundenen Abschnitt seiner alttesta-

mentlichen Religionsgeschichte hat R. Smend „Prophet nnd Mar-

1) Vgl. in der Erzahlung von den Jiingern in Emmaus Luk. 24, 26 o'r/i

Tctij'a iSet -aDciv tov XpW'dv '/.at ei’SEXServ ef; t!)v Sdjav a'i-roO. Das Kausalitatsver-

hiiltnis wird, wie so oft, durch die einfache Anreihung gegeben. Die AusfuhruDgen

von Gillis P:son Wetter (Beitrage z. Religionswissenschaft II 32 ff) gehen nach

etwas anderer Richtnng und behandeln einen viel komplizierteren Sprachgebraucb.

Fiir das Wort und das Johannes - Evangelium mag die hellenistische

Mysteriensprache wohl die Erklarung bieten; fiir eine vorausliegende Epoche

suche ich hier die Ankniipfungspunkte, die sie in der Leidensmystik des echten

Judentums finden konnte. Diese Leidensmystik ist in ihm ausschliefilich mit der

Vorstellung von der Gerechtigkeit Gottes verbunden.
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tyrer“ iiberschriebeii. Er behandelt bier eine Zeit
,
wo diese

Leidensmystik sicb erst in dem BewuBtsein einzelner bildet
;
ans -

gebddet und verallgemeinert liegt sie in den sogenannten Ebed-

Jabve-Stiicken des Deutero-Jesaja und bei diesem selbst vor und

hat in dieser Verallgemeinerung — von dem Propheten auf den Ge-

rechten — weiter gewirkt. Von dem Gerechten entwirft die Weis-

heit Salomos (cap. 2. 3) das gewaltige BUd, das in der Ausfiihrung

des ersten Teiles schon griechisch beeinfluBt, in dem zweiten doch

rein judisch ist^), wie die Ungerechten sicb gegen den Gerechten

empbren, der sich Gottes Sohn nennt nnd Gott kennen will, und

wie sie schimpflichen Tod iiber ihn verhangen. Aber die Seelen

der Gerechten sind in Gottes Hand; keine Qualen beruhren sie*);

wohl mogen sie eine kurze Frist tot scheinen, aber das ist nur

eine Priifungszeit; herrlich ist ihr Lohn; sie werden herrschen

iiber die Stamme und Volker und Gott wird ihr Kbnig sein ewig-

lich. Dieser Lohn gebiihrt alien dStxws ^tdoxovtss ®), also natiirlich

besonders den irdo^ovts? Sid to ovoga. Notwendigerweise muBten,

als im Yolk wieder Manner erstanden, die sich als Boten Gottes

oder als seine „Stimme“ fiihlten und galten, diese VorsteUungen

besonders auf sie Anwendung finden. Mochte man das Wort Pro-

phet dabei vermeiden^), fur die Glaubigen mufiten sie als Wieder-

bringer und YoUender der alten Prophetic erscheinen und nach

dem Tode die Verehrung, die der Prophet inzwischen gefunden

hatte, noch gesteigert geniefien. Gerade die Gerechtigkeit Gottes

verlangt ja, daB die Wirkung des unverschuldeten Tiddo? sich an

dem besonders zeige, der es als sein Bote und dieser Botschaft

halber freiwillig auf sich genommen hat. Wir konnen es begreifen^

daB ein Sprachgebrauch sich bildet, der die (idpTOps? als oberste

Kategorie der dSixtoi; Tidaxovcss oder Sid zh ovop.a uda/ovte^ hervorhebt.

Ich mochte einen Nachklang dieser jiidischen Leidensmystik

1) In der ersten Halfte ist nur von „dem Gerechten“ im Singular gesprochen

;

ich kann das Idealbild aus dem Judentnm verstehen nnd werde doch die Empfin-

dung nicht los, daB hier wirklich Plato durch stoische Vennittlung einwirkt; wo
der Teil einsetzt, fiir den das Griechentum ein Gegenbild nicht geben konnte,

setzt sofort auch der Plural ein.

2) Gott schutzt seine Diener vor der Empfindung der Qualen (oo pr) Silitivot

auTuiv pasavo;). Die Anschannng beherrscht, wie Holl nachweist, die Schilderung

in den jiidischen Martyrien.

3) Der Begriff tritt im ersten Petrusbrief besonders stark hervor, wird aber

dabei christlich umgebildet. In dieser Umbildung wird er dann Ausgangspunkt

fiir Basilides (siehe oben S. 453, 2).

4) Schlatter scheint mir mit Unrecht gegen Holl hierauf besonders Gewicht
zu legen.
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noch in den gewaltigen Worten des Panins^) wiederfinden Phil. 2, 6
Sc h> {JOp^'5 d'soo DjrapXcov oo^ apTraYp-ov to stvat loa ds^,
aXXa sautov ixivcoasv p.op<p7jV SooXou Xapwv, ev 6{i,ot<«)[iatt avd'pcojtmv

fEVopLevoc xai Eopsd^sic wc avd^pmiroc, itairstvtoaEV sautov ysw-
p.£Voc oJTKjxooc peXP^ S’avatou, ^avatou Ss otaopou. St 6 xai 6 ^soc autov

oxsputfKooev xal Ixapwaxo aottji ovop.a to oxep itav ovop.a, tva ev Svdp.att

’lYjooo xav yovD xdp,<j)T(i l::oupavi(ov xai eiriYsiwv xal xata^fO’ovtwv
, xal

xaaa YXwaaa iiop.oXoYVja£tat ott xoptoc ’Ik]oouc Xpiotoc sic Sd$av deou

jratpdc. Zwei Anschaunngen scheinen sich mir hier zu verbinden,

die einander angenahert and miteinander verschmolzen, doch nicht

ganz restlos in einander aufgehen, eine altere, uberkommene, wo-
nach der Mensch, der dem Befehl G-ottes bis zum Sklaventode

am Krenze treu geblieben ist, darnm von ihm erhoht, d. h.

anferweckt und mit Macht im Himmel belohnt ist, nnd ein nener,

ganz individueller Glaube, dad es der praexistente Messias

ist, der schon eine gottgleiche Stellnng hatte, aber, weil er diese

Leistnng des Menschen auf sich genommen hat, eine Ubererho-
hung erfahren hat, die ihn iiber alle stellt, die, ohne eine solche

Wiirde vorher zu besitzen, von Gott erhoht sind oder die irgeud-

welche himmlische nie anfgegeben nnd nie versucht haben, sie sich

wahrhaft zu verdienen^). In dem ojcsputjjcoosv liegt das Neue
des paulinischen Messiasglaubens, das, was den Messias, der Prophet
geworden ist, iiber die Propheten erhebt und jedem neuen p.aptoc

(Propheten) die Moglichkeit, eine gleiche Stellung zu erwerben,
abspricht. Aber die alte, allgemein-judische Anschaunng, die von
dem p.dptoc, der gelitten hat, glaubt Sto xal oijiwasv autov 6 O'eoc,

wirkt auch nach Paulus weiter; der neue Martyrer wird Christos

gleich, dieser ist nur 6 paptuc 6 irtotSc, 6 xpcototoxoc ix vsxp&v

und als xpwtotoxoc auch 6 dp^wv twv paatXimv f^c 1st doch

jeder neue Martyrer p[p,T]tT]c Xptotou oder p.a^Tjt7jc Xpiatou (vgl.

Mart. Pol. 17, 3). Schon das Wort p,tp,7]tTQc hat dabei offenbar so

intensiven Sinn, dafi es fast Ehrenbezeichnung wird, vgl. Ignatius

Eom. 6, 3 Ixttp^tjjats p,ot p.tp.irjtTjv slvat too xd'&ooc too dsoo p.oo (vgl.

1) Wie tief Paulus sie empfindet, zeigen viele Stellen, am deutliclisten II. Kor.

II, 16 ff. die Schilderung der vor den Offenbarungen. Er riihmt sich beider.

2) Den Grundgedanken empfindet noch der Verfasser des Briefes der gal-

lischen Gemeinden, der auf diese Stelle verweist, Eusebius V 2, 2, p. 428, 8.

3) Apok. 1,5, vgl. Weisheit Sal. 3,8 xpivoOaiv fSvjj zal xpaxfjToustv Xauiv xoti

PaaiXeisei avvciv xjpto? eis too; aimvaj. Das Gleiche verheifit Jesus (Luk. 22, 30;

Matth. 19, 28) den [xaSTj-uai, weU sie schon jetzt an seinem Leiden Teil genommen

haben. DaB er ihnen auch ftir die Zukunft die gleichen Leiden vorhersagt
,

ver-

anlaBt die weitere Vorstellung, da6 sie alle im Leiden seine fiipLijrai geworden

sind. Beide Begrilie, pLaSrjT^j und ptftTjrigs, hangen eng zusammen.
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Smyrn. 4, 2 zh ootiiradstv ak^), Polykarp. Phil. 8, 2 {ii|j.7]Tal oov js-

vw^sda zffi oTcofiov^s otoxoti. Brief d. gell. Gremeinden, Eusebius

p. 428, 7 Im xooooxov CiQ^mxal xal p.tp,7jxal Xptoxoo e^lvovxo (echte Mar-

tyrer), Mart. Pol. 1, 2. Klar wird die Titelbildung in der Bezeich-

nung p,a&7ixf(?, weil sie urspriinglich auf einen geschlossenen Kxeis

beschrankt ist, und bier treten in der Tat Vorstellungen zu Tage,

wie sie Holl, ohne in dem Sprachgebranch Berechtignng zu haben,

mit dem Worte {tdtpxus verband. Mit der Gefangenschaft tritt der

Christ in ahnlich unmittelbaren Verkehr mit seinem Meister, wie

einst die Jiinger standen
;

der Tod erhebt zu dem vollen Bang

und Lohn des {j.adTrjr/]?. Wir finden die Autfassuug am klarsten

bei Ignatius (und zwar nicht nnr in dem Romerbrief), vgl. Eph.

3, 1 vuv 7ap (als Gefangener) syui too pa^tlteosodat (vgl. Rom.

1, 1. 2 ii ipy/i ... TO TsXo?), Rom. 5, 3 v5v S.pyop.a.'. {ladTjxtjC sivat (vgl.

5, 1 ;
auch 4, 3 vov {lavdavoi SeSspLEvo? [itjSsv Ijn^opistv gehort hierher

;

es ist, wie die Monchsliteratur zeigt, das Kennzeichen des itveopia'

Tcxos und aTuoaxoXixo?, Hibt. Monach. und Hist. Laus. S. 91 ff.), Trail.

5, 2 00 y.a^dti SlSsp-at . . jrapa tooxo vjStj xal piadYjnf]? sl|it (vgl. Eph. 3, 1 si

Yap xal SsSsp-at iv xip dvdp-axt, oojrw aimjpxtojiat Iv ’Itjooo Xptoxlj), vgl. die

Fortsetzung), Eph. 1, 2 iittxoxslv iv 'P(i)|iy) dTjptop.ax'^oat, Tva 8ta xob

STC'.xoxsiv (namlich Xptaxoo vgl. unten S. 460) Sovtj^w pia'&Yjxiji; slvat,

Rom. 4, 2 xdxs loo[iat jj,ad7]XT]? aXrj^j]? xoo Xpioxoo, Sts o65s t6 owp.d

p.00 6 xdajio? d({iexat. — Dann aber kann die Vorstellung Holls, da6

unsere Martyrienliteratur so spat einsetzt, weil in der Urzeit des

Christentums der Prophet den Martyrer verdunkelte, kaum richtig

sein ’). Sie verlangte zunachst den Nacbweis, dafi des Ignatius Brief

an die Rbmer unecht ist
;
denn hier schreibt Ignatius dem Mar-

tyrer zu, da6 er im Tode Xoyoc ^eoo (2, 1) und xdXsios Sv^pwrcoc

wird (6, 2, vgl. Smyrn. 4, 2)^); sie widerspricht aber auch der klaren

1) Hermas Vis. Ill 1,9, von dem Holl ausgeht, beweist nicht recht.

2) Charakteristisch fur das Empfinden des Verfassers ist eine Stelle aus

dem Brief der gallischen Gemeinden. Als Fotbinus vor den Legaten gefiihrt wird

(Eusebius V 1, 30 p. 414, 5), erschallen aus dem Volke allerlei Zurufe I'oc auioo

ovTot TOO XptaToO. Kahrstedt
, der die Stelle unlangst (Rhein. Mus. 68, 398) be-

sprochen hat, erklart ; der Pobel hielt ihn tatsachlich fiir den Griinder des Christen-

tums und hatte keine Ahnung davon, dafi es anderwarts noch Christen gabe. Er
sucht darin, etwas uberfliissiger Weise, die Gewahr, dafi die Schildemng zuver-

lassig sei; unmoglich, dafi ein christlicher Literat jemals sich eine solche Auffas-

sung ausdenken konnte ! Seltsam allerdings, dafi ein christlicher Literat dann den

Unsinn erwahnte. Aber bei Eusebius steht auch nichts davon. Die Zurufe des

Volkes Sind so, dafi sie auf Christus gepafit batten, trotz ihrer Gehassigkeit. Wie
Polykarp vorgefuhrt wird, lafit der Verfasses das Volk rufen (12, 2) oo-ros hm h

TTj; ’\i3icii SiodcszaXos, 6 raxTjp Toiv XpWTtavaiv
,

i xtBv fjpLsxfpinv fiemv xafioitpeTT);

,
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Entwicklnng
,

die wir von jener Erzahlung iiber die Zebedaiden

bis zn dem Martyrinm Polykarps verfolgen konnen. Ich muB
hieranf noch etwas naher eingehen.

Die Smyrnaer geben im Eingang als Begriindnng dafiir, daB

sie den Hergang der Verfolgnng haben anfzeichnen lassen, an:

yap Tzdvza td 7rpoaf6vTa sysvsto, Tva rj}tiv 6 xopLoc avcod'EV Ixt-

Ssi'^Tf) TO xata to soaYYeXiov [iapTuptov. Wir saben friiber, daB in

jener Zeit lebhafter Streit dariiber herrscht, was man als ecbt-

christliches Martyrinm anerkennen soli
;

die Gemeinde hat es an

der Verfolgnng gelernt nnd tragt es in ihrer Schildernng der Ge-

meinde von Philomelion, also einer phrygischen Gemeinde, vor,

weil diese danach gefragt hat; anch die Nachbargemeinden

sollen davon erfahren. Lehrbaft ist die Darstellung von Anfang

an; das zeigt der nachste anf Polykarp beziigliche Satz jrspidpisvsv

yap iva zapado&yi w? xal 6 xupio?. Sofort wird anf dieselbe Stelle

des Philipperbriefes verwiesen, die ancb derVerfasser des Briefes

der gallischen Gemeinden anfiihrt (oben S. 441), sogar in ahnlichem

Gedankenzusammenhang ; tva {iip.TrjTal xal aoToo

Flucht in der Verfolgnng wird abgelebnt; sie verstoBt gegen das

Evangelium. Umgekehrt wird an dem Beispiel des Phrygers

Quintus (oben S. 451) dargetan^), daB der Christ sich nicht frei-

willig melden soil. Nicht zufrieden mit der indirekten Lehre, die

in der Erzahlung liegt, ergreift die Gemeinde selbst zn einer dog-

matischen Entscheidung das Wort: „wir miBbilligen die ^xdvTe?“.

Als Begriindong fuhrt sie an oo)( ootco? SiSdoxet to soafY^^^ov. Da-

gegen findet die Mannbaftigkeit des Martyrers, der in der Arena

seinen doch sicheren Tod rascher herbeifiihren will, uneinge-

scbranktes Lob *). Wenn wir die zehn anderen Martyrien, die bei

TioXXou? StSasxtuv filj diiiv fATjSe Trpocxuvetv. Er will seinen Helden damit indirekt

jireisen. Bafi C3’prian im Urteil als signifer bezeicbnet ist, findet der Verfasser

der Vita et passio als gottliches Zeugnis fur seine Bedeutung. Die Empfindung

des Verfassers des Briefes der gallischen Gemeinden kennzeichnet auch seine

Charakteristik des Vettius, die Kahrstedt an der gleichen Stelle anfiihrt, freilich

wieder mit falscher Deutung : zapdxXrjTo; Xptaxtavuiv ;(pTjptaTtaas, e;(u>v oi tov r.a^d-

zXrjTov Iv Ectuxip xo TTveupia xoO Zayapi'o’j (Eusebius p. 406, 2).

1) Ob er wohl absichtslos gerade hier vor der Verleugnung als Phryger be-

zeichnct wird? Gewifi ist der Montanismus damals erst im Entstehen, aber die

Schatzung des freiwilligen Martyriums wird in diesen Gegenden alter sein.

2) Vgl. c. 3 sauxiB STresirdsaxo x6 fir^piov irpoaptaodpts-vos xayiov xou dSi'xou xal

avdfio'j pioJ a'jx(uv ctitaXXaY^vai pouXdpevo; (fast wie bei Marcioniten)
,

vgl. Ignatius

Kom. 5, 2 xav a!)xa hi exdvxa ,u.r) fieXi^aiQ , iyui jxpoopidaopiat. Bei Ignatius ist das

4z(uv ut;=p lleoO a'ofiv^'cjxiu (Kom. 4, 1) in etwas anderem Sinne gebraucht, als es

meist von den ixdvxej wurde. Dennoch kann man verstehen, dafi eine spatere

Zeit Bedenken gegen diese Stelle und den ganzen Brief empfand.

Kgl Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Wasse. 1916. Heft 3. 31
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der Umgestaltung des Briefes in ein Bach fortgelassen sind, noch

hatten, wiirden wohl weitere lehrhafte Ziige hervortreten. Wenn
Polykarp 10,2 dem Proconsol sagt as {tsv xai Xd^co SsSt-

SdYps^a Y*P S4ot>otatc oxo dsoo TSTaYfisvai? x'jj.rjV xaia

to xpoo’^xov fi)v p-Jj pXaxtooaav '^(i.a? anovstisiv, so erklart sich

niir mindestens die vorsichtige Umgrenzhng der Pflicht and Deu-

tung des Gebotes mehr aos dem lehrhaften Charakter des Briefes

als aas der Situation. Fiir die Gesamtauffassung ist wichtig, da6

von den elf kleineren Martyrern gesagt wird (2, 3) oijrsp jiYjxstt

av^pwxot, aXX’ IjSt] ^aav. Es fragt sich, wie ihr SiSaaxaXos

Polykarp zu ihnen steht. Die Antwort kann nur sein: wie Chri-

stas. Oft ist ja hervorgehoben, mit welcher Beflissenheit die Einzel-

ziige der Erzahlung and selbst die Worte dem Passionsbericht an-

geglichen sind, ja der Schriftsteller macht selbst darauf aufmerksam

(6, 2). Ein gleiches Streben tritt uns, wenn auch minder stark, in

der Legende von dem Martyxinm des Jacobus bei Hegesipp ent-

gegen. Der Martyrer soli in moglichst viel Ziigen als pLtpTjfij?

Xpiatou erscheinen. Im Polykarp - Martyrinm ist das auf die Ge-

samtauff'assnng ausgedehnt: da mit seinem Tode die Verfolgnng

erlosch, hat er sich znm Opfer fiir die Seinen, d. h. die Gemeinde,

gegeben. Er ist fiir die Briider gestorben (vgl. 1, 2). Die Ver-

ehrnng geht auBerordentlich weit. Sobald der Feuertod beschlossen

ist, drangen sich alle Glanbigen urn ihn oatt; tdxtov too XP^'^O'?

aotou a({)7]tac (13, 2). Sie erwarten offenbar, da6 von dem Leibe

des Martyrers wie nach dem synoptischen Bericht von dem Leibe

Christi, eine Kraft ausgeht. Selbst von demLeichnam wtirde dies

noch geschehen; sie begehren noivmvTjaai tip a‘ii^ autoo oapxicp. Der

Ausdrnck ist seltsam, kehrt aber in anderer Form (6, 2) von dem
Martyrer selbst wieder (Xpiotoo xotvovoi; Y£vdp.svo;). Das ist das

ijt'.TOxeiv ’Itjcoo Xptatoo, das Ignatius K,6m. 6, 3 in dem Martyrinm
zu erreicben hofft ^). Als der Leichnam dann verbrannt ist, werden
die Gebeine, die als ti|ii<«>tspa Xi^ov xoXotsXwv xal 8oxip.(j)tepa oK^p

Xpoaioo bezeichnet werden, beigesetzt ojrou xal axdXood^ov r^v, und
bei jedem Gottesdienst versammelt sich die Gemeinde dort mit

Jubel und Frohlocken. Gemeint kann nur sein, daB sie unter dem
Altar Oder Abendmahlstisch beigesetzt sind, wie das spater ublich

ist. Aber der Ausdrnck oxoo xai axdXoodov tIv gibt zu denken; er

1) Ubertragen aufs Oeistige ist der Ausdruck in der Passio Perpetuae 1, 6

ut qui nunc cognoseitis, per auditum communionem habeatis cum sanctis martyribus

et per tUos cum domino lesu Christo und spater oft. Das xoivoivelv xiii aap-dvi

will Ignatius Rom. 4, 2 verhindem -/.oXaxEuciaTe xi iva poi xatpos f^viovxai xai

[i.T|Oiv xaxaXt-uicfi xtuv xou cnopaxos poo, tva pij xoiprj9els papoj xcvi
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klingt wie eine Kechtfertignng oder wie eine Mahnung. Hiermit

verbindet sich ein anderes Bedenken: die Jnden bitten die Be-
horden, den Leichnam nicht den Christen zu geben, jit] aipsvTsc t6v

EataoptojiEvoy, tootov apimytai aspsadat. Die Sorge fiir die Verehrnng
Christi beriihrt bei ihnen seltsam genng, dock konnte man viel-

leicht denken, dab nur eine ungeschickte Nachbildnng des Passions-

berichtes vorliege, wenn nicht der Schreiber fortfnhre: aYvooovtsc

on ooTs Tov Xptatdv ttote xaTaXt^CEtv SovTjadpis^a, tov brsp Tf;c tod Tcav-

TO? xdap.ou Twv awCotiEvwv owTVjptac xad'dvta ap-wp-ov ankp ap,apT(i)Xo)y,

ooTE ETEpdy Ttya ospEo^at “). touroy p-sy Y«p otov ovva tod d'EOD irpo-

axDyo6p,Ey, tod? 8e p.dtpTDpac wi; pLa^YjTa? xal p,Lp,Y]Tac tod xopioD

aYairwpLEy, aiCwc, Evsxa sbyobc avDTOppXijTOD t'^c sic Toy iSioy paatXsa

xal StSdoxaXoy. Wieder horen wir den lehrhaften Ton des ganzen

Briefes; aber wem gilt die Belehrung? Doch nicht den Jnden,

sondem den Lesem. OlFenbar soli sie entweder die Glemeinde

von Smyrna von dem Verdacht befreien, da sie sich regelmafiig

um Polykarps Gebeine versammelt, einen Polykarp-Knlt statt des

Christns-Kultes einzufiihren — dann miissen wir annehmen. daS

die Gemeinde von Philomelion etwas Derartiges gehort und nm
Rechtfertigung gebeten hat — oder sie soli der anderen Gemeinde
vorhalten, bis wieweit der allgemein - kirchliche Martyrerkult nur

gehen darf auch dem grobten Martyrer gegeniiber. Die indirekte

Belehrung, die wir in kirchlichen Schreiben so oft wahmehmen.
ist jedenfalls unverkennbar. Ich selbst mochte mich fiir die zweite

Moglichkeit entscheiden, weil 16, 2 so nachdriicklich darauf hinge-

wiesen wird, dab Polykarp nicht nur Martyrer, sondern auch

Prophet war; ^y Toi? xad’ i^p-ac SiSaaxaXo? aTtooTO-

Xtxoc xal ;rpoc57jTtx6c Y£ydp.syo?, ^ttioxoxoc iv -p-upv?) xa’&oXix-^C sx-

xXYjaias. jray jap p^p.a, 8 aip'^XEy ex tod arop-axog ahzou, eteXeiwS'T] xal

TEXEtwb-ijOETai. Ich ftthle hier eine Polemik gegen den beginnenden

Montanismus, der den Propheten und Martyrer sich direkt als

Paraklet oder Christus bezeichnen labt.

Aber freilich — auch die AufFassung der Gemeinde von Smyrna
ist iiberschwanglich genug. Der vollkommene p.ip.7jTT]? ist xotvwvoc

XptoTOD, in gewissem Sinne selbst ein Christus fiir die Seinen durch

das ita^o?^). Wenigstens steht er als Mittler zwischen Christus

1) Also nicht nur fur die tnoCofiEvot einer Gemeinde, wie Polykarp.

2) Als Gott verehren; fur ayanav vgl. oben S. 419,3.

3) Der Zusatz, der so selbstverstandlich ware, hat in der Polemik gegen

den beginnenden Montanismus Zweck.

4) Freilich ist er nicht in dem neuep christlichen Sinne ulo; Scoj und nicht

sundlos.
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und ihnen. Nicht Christi icad’Oi; unmittelbar, sondem sein irado?

werden sie nacbahmen wollen; sie wunschen xoivwvoi ts xal

dYjtai ihres Martyrers zu werden. Das wird zunachst in jener

lehrhaften Scheidnng des Christusknltes und der „Liebe“ zu den
Martyrern offen gesagt und noch zweimal betont, zunachst im Ein-

gang 1, 2 7:spi£(j,svsv ^ap tva ;capaSo^'^, m? xal 6 xopto?, iva pLijnrjtal

xal rjp.Et:? auTOu 7sva)(i.£&a und wieder voUer im SchluB (cap. 19) m
to {taptuptov xdvtsc iTriO'op.ouotv (ttpLEiadat xata to EuaY^sJ^iov Xptotoo

YEVojiEvov (vgl. die Fortsetzung). Das liegt noch genau in der
Linie, die mit der Erzablung von den Zebedaiden beginnt. Jeder
neue [J.i{J.7]tT2? ist seinerseits wieder Vorbild, wie Christus es war.
1st die Vermutung richtig, daB der Brief gerade dem UbermaB
der Verehrung wehren will, das eine noch starker hellenistische

Martyrerauffassung an anderer Stelle im Christentnm geschaffen

hat, so werden wir die Vorstellung von ihr sehr hoch schrauben
mussen.

Was mich dazu bestimmt, ist, daB der Brief der gallischen

Gemeinden offenkundig die gleiche Tendenz zeigt, und daB sich

aus derselben Tendenz die kirchliche Neuschopfung des BegrifPes

6[j.oXoTvitTf)<; am besten erklaren laBt. Man wollte den alten Titel

pdpto; nicht ganz beseitigen, weil zu starke reKgibse Vorstellungen
mit ihm verbunden waren, Vorstellungen, die man im Kampf mit
den Verfolgem nicht missen konnte und wollte. So schuf man
neben ihm den geringeren, dnrch keine Tradition geheiligten Titel
und sprach den urspriinglichen nur noch Verstorbenen zu. Es ist

eine Entwicklung, wie sie fiir eine hierarchisch sich ausgestaltende
Kirche fast notwendig war.

Wie sich mit dieser Anschauung, die ich zunachst mit aller

Zuriickhaltung auBem und nur zur Erorterung stellen mochte, die
befremdlichen Tatsachen der Uberlieferung z. B. des Polykarp-
Martyriums in Einklang bringen lassen, mochte ich spater ver-
suchen darzulegen. Hier lag mir nur daran, die Entwicklung des
Wortgebrauches zu erklaren und anzudeuten, wie wir in ihm die
wechselseitige Beeinflussung der beiden Geisteswelten nachweisen
konnen, aus denen die neue Religion ihre Begriffe nehmen und
deren Krafte sie sich dienstbar machen muBte. Die Wortgeschichte
bewahrt die unanfechtbaren Dokumente fur die Entwicklung der
Anschauungen und die Starke der gegeneinander wirkenden Ein-
fiiisse; nur darf man nicht mit einer Konstruktion der Anschau-
ungen beginnen und danach die Wortgeschichte meistem woUen.
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Nachtrag.

Ich habe den Anfsatz, dessen Druck sich in Folge der Zeit-

iimstande verzogert hatte, so vorgelegt, wie er im Marz dieses

Jahres geschrieben war, und selbst bei der Korrektnr mich auf
die Andernngen beschrankt, die ich mir notiert hatte, bevor Karl
HoUs Entgegnung auf mein Buch (Neue Jabrbiicher 1916 S. 253 ff.)

in meine Hande kam^). Was ich zu erwidern babe nnd in einer

Sitzung unserer Gesellscbaft vom 20. Mai kurz dargelegt habe,

sei bier nachgetragen. Anf MiBverstandnisse, die durch die obigen

Ausfiibrungen geniigend aufgeklart sind, oder nnnotige Schrofif-

heiten gebe icb nicbt era. Tbeologie und Pbilologie konnen sich

bier Hilfsdienste tun und brauchen nicbt zu streiten.

In der Besprechung der Paulus-Stelle (oben S. 9) geht HoU
(S. 254) von der Bebauptung ans, <{isoS6[ji,apTOi; sei zusammenzustellen

mit (JisuSd^^ptaroi;, tjjsuSaJtdatoXoi;, (j)soSo::poyi
5
'n(]s, tfieoSaSsXyoc und abn-

lichen Bildungen. So gewiB (jisuSd^pioto? nicbt ein Cbristus sei,

der lugt, sondem einer, der sich den Titel des Cbristus lugen-

bafterweise anmaBt, (J)so8oi:po^T]t7]? nicbt einer der Liigen vorher-

sagt, sondern einer, der den Namen eines Propheten sich er-

schwindelt, so gewifi heifie (jisoSofraptos einer, der den von ihm
beansprucbten Namen eines pLapruc zu Unrecbt fiibrt. Das Kom-
positionsglied (jjsuSo- weise immer einen Ansprucb auf einen ge-

1) Ich lege Wert darauf, festzustellen, was in dem Buch fiber Holls ersten

Aufsatz gesagt war und diese „Entgegnung“ veranlaBt hat. Ich muBte die An-

schauungen von dem vollkommenen Asketen mit denen von Martyrer und Be-

kenner vergleichen und bemerkte S. 79, da6 ich fiir letztere nach der schbnen

Abhandlung Holls auf breitere Darlegung verzichten kbnne und starker nur

hervorheben wolle, worin ich glaube von ihm abweichen zu sollen. S. 85 war

dann gesagt, seine Erklarung des Titels sei mir zu kiinstlich und gehe nicht von

den altesten Belegstellen aus, sondern von Kattenbuschs an sich sehr dankens-

werten, aber lexikalisch anfechtbaren Beobachtungen, endlich S. 257 in einem

Nachtrag verzeichnet, dafi sich inzwischen auch Corssen (Neue Jabrb. 1915 S. 481 ff.)

gegen diese Erklarung Holls gewendet habe. Erwahnt war ferner S. 80, daB

Holl eine Tertullian-Stelle nicht ganz mit Recht fur die Gleichsetzung der Pro-

pheten und Martyrer anfiihre, und S. 85, daB ich fiir die Anschauung vom B e -

kenner von Markus 13, 9 und seinen Fortbildungen ausgehen musse, I. Kor. 15, 15

aber nicht aus dem dort bezeugten Gebrauch herleiten konne; too

Uioo bedeute nach dem Zusammenhange hier nur „falsche Aussagen iiber Gott

niachend‘‘ (nicht aber, aber ein Zeugnis in technischem Sinne ablegend). Schon

damals plante ich, wie ich in der Einleitung andeutete, in ein paar Anfsatzen

zur Martyrienliteratur auszufiihren, was in dem Anfsatz Die Nachrichten iiber

den Tod Cyprians (Sitzungsber. d. Heidelberger Akademie 1913, Abb. 14) nur

angedeutet war; den Ausgangspunkt sollte der Titel ^Martyrer^ geben.
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lanfigen und v ollwichtigen Titel znriick. Ich konnte das,

wie der Leser aus den friiheren Ausfiihrungen ersieht, an sich

rahig annehmen
,
wenn es nnr ricktig ware. Aber ich nehme

einen technischen Gebrauch eines Wortes in der Urgemeinde erst

an, wenn das Wort im allgemeinen Griechisch anders gebraucht

ist, und frage daher anch bei (Ji£t)5d{iapTO<: znnachst: was heiBt es

im Profangebrancb ? Jedes Lexikon zeigt mir, da6 in der Kechts-

sprache (psoSofiap'cupElv nnd ^eoSoptapTOpia allgemein iiblich sind, nnd

zwar in dem Sinn von ta tJjeoS'^ (laptopctv, wie (jjsoSoXciYerv bedentet

ta (JjsuS^ XsYEtv ^). Ich greife ein paar Stellen aus Anaximenes

Rhetorik c. 15 heraus: otav pisv ow to p,apTOpo6[jL£vov ^ jn^avbv

xal 6 {idptu!; dXrjD-tvdc — otav Ss b5ro;tTebYjTat 6 [idpto;, d^toSst-

xvostv §£t me QDts ^dpttoc ivaxEv . . 6 totoutoe av ta p.apto-

pTjas'. E, Ssi Se zal StSdoxsiv ott o6 to ^soSoe piapTopEiv

— xai tbv tmv (jjEuSop-otptoptmv vdpiov l:rl toototc tE^'Ety.svat ipKioopLEV tov

vo[io^£t7jv — '{jEoSopapTOpljaae tJjeoSopLapTOptoo SlxYjv ou^ basis'- Aristo-

teles sagt nach den Handschriften bekanntlich Pol. II 9, 8 p. 1274 b 6

a.l Sixai twv '{jsoSop-oiptopmv, und ich zweifle sehr, ob Skaligers Kon-

jektur (pEuSojiaptopimy notwendig ist, wenn ich den reizenden, ganz

der Gerichtssprache entnommenen Abschnitt bei Plato Gorg. 471 e

—472 c vergleiche <}>£a8opi,dptt)pac TtoXXob? xat sjioo irapaoxo|Ji.svo?

£m)(stp£re E'/.pdXXEtv ps xiii; obaia? xai too dXTj^oue. Holls allge-

meine Bernfung auf die Gesetze der griechischen Sprache war
verfehlt; die neutestamentliche Sprache ist, wie zn erwarten war,

hierin nicht anders, vgl. Matth. 26, 60 eCtjtoov t}i£o8opaptoplav xatd

too ’lyjaou, ozme abtbv d'avatwooootv, xal ohy sbpov jroXXwv JtpooEXS'dv-

twv ({lEoSopaptopwy^). Da6 nun Paulus an jenen Gebranch

kniipft (oben S. 422), nach dem die feierliche Aussage mit dem ge-

richtlicben Zeugnis verglichen wird, welches unter Anruf'ung Gottes

abgelegt wird und dessen willkurliche Falschung ein Frevel gegen

Gott ware, habe ich nie bestritten ®), bestreite aber noch jetzt

nachdriicklich, daB die Stelle uns irgend berechtigt, innerhalb der

1) Das Substantiv 'ieuodjiaprj; scheint hiervon beeinfluBte jungere Bildung,

die der Bedeutung nach zu 'ic’joojxotp-upEtv so steht wie zu 'iE'jooXoyEiv

nnd in umgekehrter Entwicklung tieyoopi-jDo; zu 'ie'joo|j.y&Eiv. Auch liei

•Iz’jhozoozTjTrii u, dgl. lafit sich Holls Scheidung kaum durchfuhren.

2) Nach Mark. 14, 56 "oXao! yip ei^y^oH^^pvjpo'jv xoit’ autoO . . . zen' tcjej

dvctSTzvTEs £'l>£uoo(jiapTupoov zat’ a’jToo. EinVersuch zwischen den Bedeutungen des

Substantivs und des Verbums zn scheiden, wird bier auch Holl gezwungeu und

spitzlindig erscheinen,

3) Uber zzta toy ftsoy vgl. oben S. 426. Ob jener semitische Begriif des

,Zeugen“ oder Gesandten Gottes mitwirkt, entscheide ich nicht. Notwendig scheint

es mir nicht.
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TJrgemeinde einen festen Titel {taptoc fiir denjenigen, der den

Auferstandenen gesehen hat, anzunehmen. Ich wei6 nicht einmal,

ob Paulus bier nnr von sich spricht, noch weniger ob er sich anf

die eigene Vision bernft. Fiir eine allgemeinere Yerbreitung der

Anschaunng, da6 der Visionar schlechthin „Zenge Grottes" wird,

fehlt mir jeder Anhalt.

HoU behanptet dann weiter in der Apostelgeschichte hieBen

nebeneinander die Apostel {tapTOps? als Zeugen fiir den anfer-

.standenen und lebendigen Christns nnd hiefie zngleich {laptop der

Blutzeuge, Das letztere bestreite ich unbedingt, nnd zwar mit

vielen Theologen aller Richtungen; die Behanptnng griindet sich

anf eine einzige, ganz willkurlich gedentete Stelle (oben S. 434) und

ware ohne Holls IJberzeugung
,

p.apxoc habe iiberaU im Nenen

Testament eine von alien Profangrazitat losgeloste einheitliche

Bedeutung, gar nicht denkbar. Das erstere ist nnr halbrichtig;

HoU hat wieder versaumt zu fragen, in welchem Sinne die Apostel

an den einzelnen Stellen so bezeichnet werden, nnd ob ein Titel
uberhanpt vorliegen kann. Wenn z. B. Petrus 2,32 sagt; totitov

Tov ’Itjcoov aveoTTrjasv 6 O'so?, ou TCfxvte? igttst? Icp-sv {idptopsc, so kann

er gar nicht meinen: „danach tragen wir alle den Titel p-dptopsi;

TOO deoo“; das Relativum o6 bezieht sich anf das Verbum dvaofijsai

und der Gebrauch ist ganz allgemein griechisch: wir haben das

aUe selber gesehen und konnen es bezengen. Wenn der Aufer-

standene selbst 1, 8 die Apostel entsendet mit dem Auftrag

:

laso'^fe
{
1.00 {idpropsc . . . iw? so^droo so meint er wieder

keinen Titel, wohl aber ist diesmal der Sprachgebrauch durch das

Semitische mitbedingt; man vergleiche die oben 8.434,8 erorterte

SteUe {tapTop'^aat elc Td)[j.Tjv. Nie finde i c h in der Apostelgeschichte

{idptopsc als Standesbezeichnung.

HoU bezeichnet endlich wieder, und zwar auf Grund der einen

SteUe der Apokalypse 11, 3, fiir die er jiidischen Ursprnng ver-

mutet^), {idpto? too ^soo als die spatjudische Bezeichnnng fiir den
Propheten, ohne auch nur zu fragen, ob alle Eigenschaften und
Tatigkeiten des Trpo^TjTV]? damit bezeichnet werden; er arbeitet

immer mit festen Begriffen, die ohne weiteres in ihrer Gesamtheit

gleichgesetzt werden, wenn sie sich an einem Pnnkte zu beriihren

scheinen. Er schliefit dann ans der Paulus-Stelle, die Urgemeinde

habe diesen jiidischen Titel auf alle diejenigen iibertragen,

1) Selbst wenn diese Vermutnng richtig ware, konnte man einen allgemein-

judischen Gebrauch damit allein nicht beweisen. Aber ich bin seit Bolls schonen

Darlegungen gegen die fruheren Zerlegungen der Apokalypse miBtrauisch.
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welche den Auferstandenen geschaut hatten^), und deutet an, dafi

er ans diesem ^nnscheinbaren sprachlichen Vorgang“ einen wichtigen

Einblick in die Urspriinge des cbristlichen Enthusiasmns gewinne

Ich fiirchte, daB der spracbliche Vorgang iiberhaupt nicht erwiesen

ist, and wiirde es bedauem, wenn ans der willkiirliclien Deutnng
zweier heransgerissener Stellen dogmatische Folgerungen gezogen

wiirden.

Als Titel nnd technische Bezeicbnung kenne icb [laptui; nnd
[lap-copsiv in der alteren Zeit nnr fiir den Gesandten Gottes, der

einer Obrigkeit oder Volksmenge die Botschaft der nenen Religion

verkiindet, nnd in spaterer Zeit fiir den Helden, dessen mutiges
Anftreten vor Gericht oder einer Volksmenge und dessen Ertragen
der Leiden, ja spater sogar des Todes, fiir die Wahrheit seiner

Religion biirgt. Fiir ersteres scbeint mir ein semitischer, fiir

letzteres ein in bestimmten Kreisen ausgebildeter griechischer

Sprachgebrauch bestimmend, die Entwicklung von dem einen zum
andem begreiflich. Nicht den Unsprung, wohl aber den Gebrauch
erlantert richtig Origenes In lohannem 11 206 ff. vgl. 210 p. 93,9
Prenschen^) irdi; Ss 6 {laptopwv vjj aXTj&sicf sits Xo^oi? sits Ipfoiq sits

1) Woher ich das entnehmen soli, sehe ich ebensowenig wie, warum es

geschah. Nach Paulus waren es nach Uberzeugung der Gemeinde mehr als funf-

hundert; sind sic alle wirklich oder vermeintlich zu Propheten geworden?

2) Er sagt erklarend: „Ahs der Tatsache, daB es Leute gab, die einer

Offenbarung Gottes gewurdigt worden waren, ersteht der Glaube, daB es Propheten
in der christlichen Gemeinde gibt und der Geist in ihr wirksam ist“. bollten wir
diesen von niemand bestrittenen Glauben wirklich nur aus dem angeblichen sprach-

lichen Vorgang schlieBen miissen? Nicht einraal fiir das Judentum hat irgend

jemand den Glauben an Visionen, Traume und Prophetie bestritten. Nur daB die

paulinische und gnostische Vorstellung von dem irveojAaTixot, der seinem Wesen
nach nicht mehr Mensch ist, sich aus dem Judentum erklaren laBt, habe ich be-

stritten und bedaure die Verwendung der fiir nns vieldeutigen Ausdriicke Enthu-
siasmus und enthusiastisch deswegen, weil sie leicht von der Analyse der grie-
chischen Worter und Begriffe ablenken und zu dem TrugschluB verfiihren, weil
dieser oder jener Einzelzug des „Enthusia8mus‘‘ wie in den meisten Religionen so
auch im Judentum nacbweisbar sei, sei die Erscheinung des Enthusiasmus jiidisch,

und wenn sich an irgend einer Stelle und in irgend einem Sinn nenthusiastisch^
fiir irvE'jp.aTfzo; einsetzen lasse, sei dies Wort lexikalisch als jiidisch erwiesen.
Ich mochte meinerseits dieser irrefiihrenden Art der Wortforschung, die ich
voraussehe, keinen Anhalt bieten.

3) Voraus geht die Darlegimg, daB die Propheten in einem anderen Sinne
als jidpTupE; XpwxoO bezeichnet werden als oi iolwi dvo!J.aC'-Ve''0‘ pdpxupE; XptaxoO,

daB ferner v i e 1 e (nicht alle) Jiinger (p.aBTjX'n’) diesen Ehrentitel als besondere
Gabe Gottes erworben haben. Die Verschiedenheit des Gebrauches soil der Ein-
gang des angefiihrten Stuckes erlautern. Ich verdanke den Hinweis auf die Stelle

der Giite W. Boussets.
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oTTWOrtOTS xautiQ irapiotafiEVOs [lapto? eoXo^oac av xP^lP-atiCot. aXk’ •^Sy]

xopto)?, <^i;> TO rij? aSsX^otijtoc sS-oc, IxicXaYsvtsc Staftsatv twv ita?

davatoo (XYtoytaap-Evtav ojcsp aXvj^siai; y] avSpstae, xoptwc [idvooc P®p-
T o p a ? mvdjJiaoay touc sx^oast too saoTwv afjtaTOs (tapTopYjaavtac

Tip T'^c dsoaspstai; pooTYipiqi, too owT^poc wavTa tov {lapTopoovTa TOt?

jrepl aoTOo xaTaYY^XXop-ivoic p- a p t o p a dvop-aCovTOi;. tpYjal yoov avaXap,-

Pav6{j.svo? Tot? airoaToXoi
c

• eaeads {too (lapTopsc sv ts 'lepoo-
aaXTj{t xal Ivstaoifl 'c^ ’IooSata xat Sa{tapEtc{ xai so);

laxaToo T^SY^? (^Pg- 1.8). eu oe woxEp 6 xadapS'sic Xsxpoi; to

:rpooTETaYP<svov 6j:6 McaaEcai; zpoadYst Swpov eIc {tapTop'. ov tooto

zotwv TOt? [tY] YTtaTEoaaatv eI? tov XpioTov (Matth. 8, 4), ootwc sic
{lapTopiov Toic aTrloTOtc (Mark. 13, 9) oi {tapTopE? [tapTopoooi

xal :rdvT£c ot aYtoi , div Xd{tx£t Td spYa sttxpoo^EV Ttov av^pwrcwv
(Matth. 5, 16). TToXiTEoovTai yap 7iappYjataCd{t£Vot iv Tip CTaop^ too XpiOToo

xal {tapTopoovTEc jrspl too dXY]divoo ipwroc. Der SchluB zeigt, daS

Origenes aach die gnostische (und spater asketische) Deutung nicht

ablehnen will.

Weil ich von einer methodisch betriebenen Wortforschnng

reichen AufschlnB iiber die IJrgeschichte des Christentums erhoffe,

sei dieser Versuch, der in Wahrheit also kanm Neues bietet,

meinem G-egner aber freilich wieder ganz unphilologisch erscheinen

wird, der Beurteilung der Fachgenossen anterbreitet.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 3. 32





Die Geschichte eines Wiedererkennungsmarchens.

Von

W. Bonsset.

Vorgelegt in der Sitziing vom 15. Januar 1916.

Die vorliegeade Arbeit ist urspriingiich aus meinen Studien

zn dem pseudoclementinischen Schriftenkreis entstanden. Ich hatte

vor langerer Zeit den Nachweis gefiihrt, da6 in den psendoclemen-

tinischen Recognitionen und Homilien eine hellenistische Ana-

gnorismen-Novelle verwoben sei (Ztschr. f. neat. Wissensch. V 1904

S. 18flP.) and hatte zagleich auf Plaatas’ Menaechmen und Shake-

speare’s Kombdie der Irrangen als Parallelen zu dieser hinge-

wiesen. Je mehr ich mich von dem Recht meiner Behanptnng

iiberzeugte, dab die Anagnorismen-Novelle der Pseudoclementinen

in diese von auswarts eingedrungen sei, desto mehr warden niir

die aufgewiesenen Beziehungen ansicher. Die Erzahlung in Plautus’

Menaechmen ist derart different, dab hbchstens Beziehungen aller-

fernster Verwandtschaft angenommen werden diirfen, die Beriih-

rungen vielleicht nur zufallig vorhanden sind. Shakespeare's

Kombdie der Irrangen liegt zanachst zeitlich za fern
;
auch kbnnte

ihr Stoff vielleicht doch letztlich aus der Anagnorismen-Xovelle

der Pseudoclementinen und gewissen Motiven der antiken Kombdie

(Verwechselung des resp. der Briiderpaare, vgl. Plautus’ Menaechmen)

stammen, obwohl mir das nicht gerade wahrscheinlich ist. — So

suchte ich weiter nach wirklichen und gesicherten Parallelen. Die

Untersuchung iiber die Anagnorismen-Novelle der Pseudoclemen-

tinen wurde dann von Werner Heintze (der Clemensroman S. 114ff.;

23 ff. 1914), wieder aufgenommen und wesentHch vertieft. Noch

reinlicher und sicherer schalte sich deren urspriinglicher Kern

heraus. Was aber die Frage etwaiger Parallelen anbetraf, so

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-bist. Klasse. 1916. Heft 4t 33
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wuBte aach Heintze (§ 14. Die Beziehung za den griechischen

Eomanen) nicht mehr beizubringen als den Nachweis der Ver-

breitong einzelner, anch sonst sehr beliebter, Motive im griechischen

Eoman. Die Erzahlung von Apollonius von Tyrus, Xenophons

ephesinische Geschichte der Antheia und des Habrokomes, Helio-

dors athiopische Geschichten geben einige Parallelen ab und sind

ja anch ihrerseits Anagnorismen-Novellen im weitesten Sinne.

Aber in ihnen aUen spielt das getrennte und wiedervereinigte

Liebespaar (resp. Ehepaar) die Hauptrolle und so sind sie in dem

Grundzug von dem Familienroman der Clementinen (Trennung der

Eltern und zweier Knaben) different, wenn anch Beriihrungen in

geringfiigigen Einzelheiten vorliegen. So stellte ich mir die Frage>

wo Anagnorismen-Novellen zu finden seien, deren Haupthelden

Vater, Mutter und zwei Sohne sind. Denn da6 im Clemensroman

der dritte Sohn, der romische Clemens, erst gewaltsam ein-

geschoben sei, stand mir seit Anfang meiner Untersuchung test

und wurde durch die Arbeit Heintzes von neuem bestatigt.

Bald fand ich Parallelen, wie ich sie snchte. Besonders er-

giebig erwies sich mir dabei die Lektiire von 1001-Nacht. Dock

waren, was ich fand, zunachst disjecta membra, die sich nicht recht

zusammen schliefien wollten. In diesem Zusammenhang wurde ich

dann endlich auf die beriihmte und schone Placidas-Eustathius-

Legende und die ganze Elut von bereits erorterten literarischen

Problemen aufmerksam. Hier fand ich — in deren mittlerem Teil —
die Anagnorismen-Xovelle in der gewiinschten Form: die Wieder-

vereinigung einer aus Vater, Mutter und zwei Sohnen getrennten

Familie. Ein Vergleich mit den Kovellen in 1001-Nacht machte

mir klar, da6 zum ehernen Bestand der gesuchten Wiedererken-

nungsfabel der FluBubergang gehort, bei dem der Vater seine

beiden Kinder verliert
; ein Motiv, das freilich gerade in den

Pseudoclementinen verschwunden ist. So riickte nun die Placidas-

Legende in den Mittelpunkt meiner Untersuchung, Noch starker

erregt wurde mein Interesse, als ich durch Eichard Garbe (iiber

Indien u. d. Christentum 1914 S. 86 ff.) auf die vermutlichen Be-

ziehungen der Placidas-Legende zur indischen Literatur hingewiesen

wurde. Durch Garbe wurde ich auf die Aufsatze von J. S. Speyer

(Theologisch Tijdschrift Bd. 40. 1906, S. 427—453) und M. Gaster

(Journal of Eoyal Asiat. Soc. 1893, 869—871 u. 1894, 345—350) ge-

wiesen und den hier versuchten Nachweis, da6 sowohl die Erzahlung

von der Bekehrung durch den Hirsch wie die Wiedererkennungs-
fabel auf indische Erzahlungen zuruckgehe. Nicht lange nachher
lernte ich Wilhelm Meyers Abhandlung „Der Eythmus iiber den
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H. PlacidaS'Eustasius“ kennen (Nachrichten 1915. 2. Heft) und
wurde wiedermn durch diesen Aufsatz auf Monteverdis fleifiige

nnd gelehrte Studie, la Leggenda di S. Eustachio, Stndii medievali

III 1908—1911,169—226; 392—498) aufmerksam. Monteverdi, der

sick in der ersten Halfte seines Aufsatzes mit der folkloristischen

Parallele der Placidaslegende ausgiebig besckaftigt, gab mir Ge-

legenheit, das von mir gesammelte Material auf seine VoUstandig-

keit bin zu priifen und zu erganzen. In der Beurteilung der

Abhangigkeitsverhaltnisse der Placidaslegende gegeniiber den folk-

loristischen Parallelen greift aber das TJrteil Monteverdis, der die

Placidaslegende als die alleinige Quelle der weitverzweigten IJber-

liefernng annehmen mochte, so voUstandig daneben (s. u.), daB die

Notwendigkeiteiner erneuten Untersuchung des ganzen Tatbestandes

sick mir aufdrangte, zumal da ick aus den Untersnckungen der

gesamten namhaften Forscker, die sick mit den in den Umkreis

unserer Untersnckungen hineingehorenden mittelalterlichen Dich-

tungen (s. u. Abschnitt V) besckaftigen, ersah, daB diese irrtiim-

licke Annahme der Prioritat der Placidaslegende sick seit langer

Zeit fast zu einem Dogma verkartet hatte.

Die vorliegende Arbeit war beinahe abgescklossen, als ick

durch einen Hinweis W. Eoersters (Wilkelm v. England, romaniscke

Bibliothek No. 20. Halle 1911 p. VIII) auf die Dissertation von

Th. Ogden aufmerksam wurden „a comparative study of the poem
Guillaume d’Angleterre“. Baltimore 1900. Diese Arbeit hat im
Grunde meine Untersuchung vorweggenommen. Ogden verfiigt

etwa iiber dasselbe Material wie ick; er bringt einige neue In-

stanzen (s. u. namentlich zu Abschnitt IV)
;
nur weniges hat er

noch iibersehen. Vor allem aber stimmt das Gesamturteil Ogdens,

wie namentlich aus dem S. 22 gegebenen Stammbaum ersichtlich

ist, in der uberraschendsten Weise mit meinen Ergebnissen iiberein.

Ogdens Arbeit ist aber, soweit ich weiB und wie icb mir von meinen

Kollegen des betr. Faches habe bestatigen lassen, eigentlich ein In-

editum geblieben. Er gibt in seiner Dissertation nur die Resultate

ohne alle naheren Nachweise. So balte ich mick doch fur berecktigt,

auch meine von einem andem Ausgangspunkt aus und auf anderm

Wege selbstandig gewonnenen Resultate vorzulegen. Die beider-

seitigen Untersuchungen bestatigen sick jedenfalls in erfreulicker

Weise, und wie weit sie von der biskerigen allgemeinen Beurteilung

der Sachlage namentlick kinsicktlick der Placidas-Legende abweicken,

vermag ein Blick in Ogdens eben erwahnte Stammtafel zu zeigen.

Die Placidas-Legende erscheint hier innerhalb des weitverzweigten

33 *
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Stammbaumes an einer ganz bescheidenen Stelle, wahrend ihr fruher

die beherrschende Position zngewiesen wurde.

Aus einer Untersnchnng zur Anagnorismen-Novelle des Cle-

mensromanes ist mein Aufsatz eigentlich za einer TJntersachnng

der PlacidaS'Legende geworden, Und ich wage nicht mit voller

Sicherbeit zn behaupten, das Problem, von dem ich ausging, vollig

gelost zu haben. Immerhin glanbe ich, es sehr wahrscheinlich ge-

macht za haben, dafi auch die Wiedererkennungsnovelle der Pseudo-

clementinen in den hier skizzierten grofien ZnsammenhaDg hinein-

gehort (Abschnitt VII). Dafi derartige folkloristische Unter-

snchungen selbst fiir minatibse Pragen der Textiiberlieferung der

einzelnen Quelle einigen Gewinn abwerfen, mochte ich mit dem
Abschnitt VIII, einem Beitrag iiber das Verhaltnis der griechischen

und der lateinischen Uberlieferung des Textes der Placidas-Le-

gende, zeigen.

I.

Die Untersuchung mag mit einer Skizziemng des Hauptganges
der Placidas-Eustathins- (Eustachius-, Eustasius-)Legende begiimen.

Es hat das freilich seine Schwierigkeit, well auch die Uberlieferung

unserer Legende eine weit verzweigte und schwieiig zu beurteUende
ist. Es handelt sich dabei wesentlich um eine Grundfrage. Wah-
rend man bisher allgemein uberzeugt war, dafi die urspriingliche

tlberlieferurig der Legende in dem griechischen Text vorliege, den
zuerot Combefis 1660 ( Migne Patr. Gr. 94, 376) und dann die

Bollandisten (A. S. September Bd. 6. 2. Aufl. pag. 123 if.) veroffent-

lichten, und dem ein (langerer) lateinischer Text fast vollstandig

parallel liiuft, ist neuerdings Wilhelm Meyer in seiner schonen

Untersuchung ,,Der Rythmus iiber den Heiligen Placidas-Eustasius“

(Nachrichten d. Ges. d. Wiss. 1915 S. 226—287) zu einem ganz
andern ResuLtat gelangt. Er glaubte in der kiirzeren Rezension
der lateinischen Vita, die uns bisher nur in einem Codex Casinensis
(Bibliotheca Casinensis III Elorilegium 351— 354) vorlag und zu
deren Text-Rekonstruktion er weitere 5 Handschriften heranzielien
konnte, die Urgestalt der Legende entdeckt zu haben. Ich stelle

diese Erage vorlaufig bis zum Ende der Untersuchung zuriick, da
sie m. E. nicht ohne Eingehen auf die folkloristischen Verwandt-
schaftsverhaitnisse unserer Legende endgiiltig gelost werden kann
und skizziere deren Gang im wesentlichen nach dem griechischen Text
(G.), notiere dabei aber der Vorsicht halber alle irgendwie in Betracht
kommenden Abweichungen des Lateiners kiirzerer Passung (L.).

In den Tagen des Kaisers Trajan lebte ein oberster rbmischer
Heerfiihrer aus vornehmem Geschlecht mit Namen Placidas. Er
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war Heide, aber mildtatig gegen die Armen ^). Er hatte eine Frau
und zwei Sohne und war ein leidenschaftlicher Jager. Einst ritt

er auf die Jagd und bei der Verfolgung einer Hirschherde sieht

er plotzlich einen Hirsch von wunderbarer Schonheit und GrroBe

vor sich. Von seinem G-efolge sich ablosend verfolgt er ihn,

nnd wie der Hirsch sich ihm stellt
,

erschant er auf dessen

Homern ein lichtstrahlendes Kreuz und zwischen den Hornern die

Gestalt des Erlosers*). Er hort eine Stimme „Placidas warum
verfolgst du mich?“ und bekommt den Befehl sich taufen zu lassen.

Beimgekehrt, berichtet er seiner Fran sein Erlebnis, und diese

erzahlt ihm, daB sie gleichzeitig einen Tranm gehabt, welcher die

Vision ihres Gatten bestatigt (das bekannte Motiv des Doppel-

traumes oder der Doppelvision, dnrch das die Wahrheit des vi-

sionaren Erlebnisses fiber alien Zweifel sichergestellt werden soil

:

vergl. in der Apostelgeschichte die Erzahlung von der Bekehrung

des Panins nnd des Hauptmanns Cornelius). Nach der Unterredung

mit seiner Fran vollzieht er den Befehl, geht zum Priester der

Christen und laBt sich mit seiner Familie taufen; bei der Taufe

erhalt er den Kamen Eustathius (Eustasius); sein Weib, deren ur-

sprfinglicher Name nach G. Tatiane war, wird Theopiste, seine

Sohne Agapius (L. Agapet) und Theopistns genannt. Placidas-

Enstathius geht darauf zum zweitenmal — man sieht nach L. nicht

recht ein, wie er dazu kommt und weshalb er das tut, wahrend
er nach G. c. 5 den ausdrficklichen Befehl dazu schon bei der

ersten Vision bekommt —
,
an den Ort, wo ihm der Erloser er-

schienen ist, und bekommt nun von ihm AnfschlnB fiber sein kfinf-

tiges Geschick: schwere Leiden werden fiber ihn kommen, er soli

alles was er hat verlieren, die Geduld Hiobs wird ihm von Noten

sein, aber der Herr wird ihn gnadig heimsuchen und ihm alles

wiederschenken. L. ffigt hier eine Weissagung seines zukfinftigen

Martyriums ein. Nach G., der diesen Zug nicht teilt, wird ihm

noch die Frage gestellt, ob er die Versuchung jetzt oder spater*)

erdulden wolle, er wahlt das erstere. So beginnt nan sofort seine

Leidensgeschichte. Seine Sklaven und sein Vieh werden durch

Krankheit und Seuchen weggerafft, ein Motiv, das, wie es scheint.

1) Die Parallele mit der Gestalt des Hauptmann Cornelius in der Apostel-

geschichte ist in G. stark hervorgehoben, aber auch in L. angedeutet (§ 1 nach

W. Meyers Text S. 272): ita ut acceptabilis fieret coram domino deo in operibus

suis. Ag. 10, 35.

2) G. : rriv sluovcc tov 9soq>6pov emficcros, dia earrigiav rj/iAv avcc-

lapcCv natcSe^aro.

3) G. : vvv ^ l«l iaxarcov riav
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der Eiobsgeschichte entlehnt ist, wie denn anch der Vergleich des

Placidas mit Hiob, sowohl in G. wie in L. (Kap. VII) ausdriicklich

gezogen wird. Nach G. (Kap. VIII) zieht er sich scbon jetzt nach

diesem Verlnst an einen einsamen Ort zuriick, wahrend L. davon

nichts erwahnt. Rauber pliindern darauf alle seine iibrige Habe,

ihm bleiben nur Fran und Kinder und nor das, was sie anf dem
Leibe tragen (L. „et qnod erant indnti“, G. TtXr^v &v Ttsgis^s^lijvto,

man beachte scbon bier diesen bleinen Zng, den iibrigens von den

Zengen L.’s der Codex Casinensis fortlafit). Hier flicbt G. noch

den beacbtenswerten Zng ein, daB damals gerade ein groBes Sieges-

fest fiber die Perser (!) gefeiert warde und daB Placidas als Heer-

ffibrer hatte dabei sein mussen, aber nirgends zn finden war. Weil

sie die Scbande ibrer Armut unter Bekannten nicht ertragen zn

konnen meinen, beschliefien Placidas und seine Gattin, nnnmehr
nach Agypten zn fliehen. Sie besteigen ein Schiff, der SchilFsherr

wird von G. als Barbar nnd unbarmherzig, nachher ancb als ein

Mann ans fremdem Stamme («XX6(pvlog) eingeffihrt, wabrend L,

etwas allgemeiner von der Bemannnng anssagt; nbi erant barbari

et inrationabiles homines. G. bericbtet anch ausdriicklich, daB die

Fran sehr schon gewesen und der Schiffsherr in Tnebe zn ihr

entbrannt sei. Beide fahren fort: der Schiffsherr habe, als sie

das Schiff verlassen wollten, das Fahrgeld gefordert, und als dieses

nicht bezahlt werden konnte, die Frau zuriickbehalten. Wehkiagend
wandert der Vater mit seinen beiden Sohnen weiter. Er kommt
an einen breiten FluB, nimmt zunachst den einen der Knaben auf
seine Schultem und tragt ihn hinfiber. Wie er den zweiten Sohn
holen will, sieht er gerade, wie ein Lowe ihn raubt nnd davon-
tragt, er wendet sich um und wird gewahr, daB ein Wolf anch
den Knaben ergreift, den er fiber den FluB getragen hat. Die
Knaben werden beide durch Hirten und Ackerbaner, die sich in

der Nahe aufhalten, befreit nnd von diesen aufgezogen. G. cap. 11
und 15 gibt deutlich an, daB es dasselbe Dorf war, in dem sie

aufwnchsen; ganz genau erzahlt er deshalb anch vorher, daB anch
der Lowe mit dem geranbten Kind den FluB weiter oberhalb
durchquert habe, so daB nun beide Knaben auf demselben Ufer
befreit werden. Placidas, der nur mit Mfihe der Versuchung
widerstanden hat, sich das Leben zn nehmen, lebt nunmehr in
einem agyptischen Ort (nach G. Badisson) 15 Jahre lang nnd nahrt
sich von seiner Hande Arbeit. Die Fran des Placidas wird ihrer-
seits von dem Scbiffsherrn ans fremdem Stamme verschleppt nnd
in dessen Vaterland entfuhrt. Doch wird sie von Gott beschutzt,
so daB jener sich ihr niemals nahen kann (hier ffihrt L. die Er-
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zahlung gleich nm einen Schritt weiter, jedoch nur kurz andentend,

ieh gebe den Zusammenhang weiter nnten nach Gr.). Mittlerweile

pliindern fremde Volker (barbari) die Grenzen des romischen

Keiches
;
schon hier berichtet G. genauer: es geschah ein Aufstand

bei jenen Fremdstammigen, bei denen die Fran des Enstathins

weilte. Da entsinnt sich der Kaiser seines Feldherrn Placidas,

er schickt zwei Soldaten aus ^), ihn zn suchen, die ihn aucb finden

und an einem Zeichen “) auf seiner Schnlter erkennen. Im Triumph

wird er vor den Kaiser gefiihrt nnd zom Feldherrn im Kriege

gegen die Barbaren eingesetzt. G. berichtet ausdriicklich, da6 er

zu diesem Zweck eine Rekrutenausschreibung (tironatus) gefordert

babe. Unter den so in sein Heer Eintretenden befinden sich anch

seine beiden Sohne. L. charakterisiert diese: et erant consimiles

rnfi capillis et facie supra ceteros pulchriores (vergl. anch L. c. 23

die Erzahlung des einen Bruders in der Wiedererkennungsszene ®)

;

G. erwabnt nur, dafi sie schoner als alle gewesen sei). Sie ge-

fallen dem Vater, der sie nicht erkennt, und er macht sie nach L.

zu Centurioneu, wahrend G. chai’akteristischer erzahlt: er befabl,

da6 sie an seinem Tisch Teil haben sollten und machte sie zu

Hausgenossen. Nach seinem siegreichen Feldzug iiberschreitet

Placidas nach G. den Flu6 Hydaspes (L: pertransivit Danubium)

und kommt so, wie wenigstens G. ausdriicklich betont, gerade zu

dem Ort, an welchem seine Frau wohnt. Hier greift G. auf das

Geschick der Frau zurlick und holt nach. Nach der Ftigung

Gottes sei jener Schiffsherr, der die Frau raubte, sehr bald ge-

storben. Diese aber habe ihre Wohnung in einem Garten eines

der Dorfbewohner genommen, dort ihre Hiitte aufgeschlagen und

die Friichte bewacht (d. h. sie wurde als Feldwachterin angestellt).

Auch im Folgenden erzahle ich aus Griinden, die weiter nnten

deutlich werden soUen, nach G. Als der Feldherr an den Ort

kommt, beschlieBt er dort eine Rast von einigen Tagen zu machen

;

er schlagt seinen Feldherrnpavillon gerade in der Nahe jenes

Gartens auf. Die Jiinglinge, die in seiner unmittelbaren Nahe
weilen, erhalten Quartier in der Hiitte der Frau. Sie ahnen na-

tiirlich nicht, daB es ihre Mutter sei, lassen sich, als es Mittag

geworden, dort nieder und beginnen sich ihre Geschichte zu er-

1) Sollte nicht der Name Agarius in L. Verstummelung aus G. ’A%av.iog

sein ? (s. u. im letzten Abschnitt).

2) G. : avaaTi(i6v riva oiXrjv ev xa rgaxTjla avxov wiTjyfis iv zm nolt'fia,

L. Signum in collo suo ex plaga, quam nos scimus, quae facta est illi in hello

(nach dem besseren Text gegen Casinensis s. Meyer S. 271).

3) Frater mens rnfus capillis et facie pulchra.
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zahlen und zwar so, dafi (nach G.) der altere Brnder sich noch

deutlich aller seiner Erlebnisse selbst erinnert, walirend der jiingere

Bruder sich bei der Erzahlnng des alteren wenigstens anf das

besinnt, was ihm seine Better von seinem Geschick erzahlt haben.

Was die Bruder so von ihren friiheren Schicksalen wissen, geniigt,

daB sie sich erfrent aJs Bruder erkennen. Die Matter hbrt das

alles von der Htitte aus mit an und fragt sich verwundert, ob

das wohl ihre Sohne seien. Am andern Morgen (nach L. sogleich)

geht sie zum Bomerfeldherm, nm ihn um ihre Befreiung aus der

Gefangenschaft, in der sie gehalten werde, zu bitten (kiinstliches

Motiv, denn von einer Gefangenschaft war vorher eigentlich gar

keine Bede gewesen). Dabei erkennt sie ihren Gemahl an seinen

korperlichen Merkmalen (s. o., der Zug fehlt hier in L.) und gibt

sich ihm zu erkennen. Nach G. nennt sie ihm dabei seinen (oiFen-

bar geheim gehaltenen) Taufnamen. Sie betont, daB sie von dem

Schiffsherrn nicht beruhrt sei, noch von irgend jemand anderem

(L. bietet nnr den Hinweis auf den schnellen Tod des Schiffsherrn).

Hocherfrent erkeimt Placidas seine Gattin und teUt ihr weklagend

das Geschick ihrer Sohne mit. Aber seine Fran erzahlt ihm von

den beiden Jiinglingen, in denen sie ihre Sohne vermutet. Diese

werden geholt, die ganze Familie ist wieder vereint, und das ganze

romische Heer feiert ihre Freude mit. So kehrt denn der sieg-

reiche Feldherr nach Bom znriick. Mittlerweile ist Trajan ge-

storben. Hadrian, sein Nachfolger, zieht ihm entgegen. Ein

Siegesfest wird gefeiert, es soil ein Opfer im Tempel des Apollo

(L. der Gotter) dargebracht werden. Da weigert sich Eustathius,

den Tempel zu betreten, bekennt sich als getauften Christen. Nun
laBt der Kaiser sofort den Feldherrn absetzen und ihn mit den

Seinen in die Arena fiihren, dort erleidet die gesamte Familie das

Martyrium, dessen nahere Umstande nns nicht mehr interessieren.

Man sieht deutlich, daB diese ganze Erzahlnng sich in drei

oberflachlich zusammengeleimte Bestandteile auflost; 1. die Be-
kehrung des Helden, des leidenschaftlichen Jagers durch den kreuz-

tragenden Hirsch oder den Erloser, der im Geweih des Hirsches

erscheint; 2 . den Anagnorismenroman von den Eltern und den
beiden Sohnen, die alle von einander getrennt werden, um sich

alle wiederzufinden, oder die Erzahlnng von einem angesehenen
Mann, der alles verliert, was er besaB, um alles wieder zu be-

kommen (Hiobmotiv). 3. das eigentliche Martyrium. DaB das
letzte nnr ganz lose angehangt ist, ergibt sich nicht nur aus dem
ganz abrupten Ubergang am SchluB — der eben noch siegreiche

Feldherr wird auf sein Bekenntnis zum Christentum hin sofort in
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die Arena gefuhrt —
,
sondem anch darans, da6 im Anfang. als

der Erloser dem Placidas nach der Tanfe sein zukunftiges Greschiek

weissagt, von dem Martyrium garnicht die Rede ist, wenigstens

nicht in Gr., wahrend die tier entschieden seknndare lateinische

Eezension dnrch Hinzufiignng des Satzes: donee pervenias ad
martyrii trinmphalem coronam (c. 7) ofFenbar retonchiert hat (s. a.).

Aueh die innere Logik spricht fiir diese Annahme. Mit Fall und
Erhebung des Helden ist die Erzahlung zu Ende. Das daranf

folgende Martyrinm ist offenkundiger Stilfehler im Aufban. Aber
anch die Erzahlung von der Bekehrong durch den Hirsch hat ur-

sprunglich mit dem spateren Geschick unseres Helden rein garnichts

zu tun. Man beachte wie lose und unmotiviert diese zweite Er-

zahlung an die erste angehangt ist. Znfallig — man weiB nicht

weshalb — kehrt unser Held wieder an den Ort znriick, wo er

das Wunder erlebt hat, und nun bekommt er die VerheiBung iiber

sein kunftiges Geschick. G. hat deshalb auch (c. 5) am SchluB der

Bekehrnngsvision den direkten Befehl an Placidas eingeschoben,

er solle nach vollzogener Taute an den Ort zuruckkehren. Nach

der hier von L. erhaltenen urspriinglichen Anlage der Erzahlung

wird die Ligatur ganz deutlich.

Die folkloristische Untersuchung, die ich hier anschlieBe, be-

statigt diese These auf das beste. denn sie zeigt uns, daB wenigstens

die mittlere Partie, die Anagnorismenerzahlung, tatsiichlich in weit-

verzweigter Uberlieferung als Wanderanekdote fiir sich aUein

existiert hat. Man hat das auch fiir die erste Episode, von der

Bekehrnng durch den Hirsch, behauptet. Speyer und Gaster, nach

ihnen auch Garbe (s. o. S. 470) haben versucht nachzuweisen, daB

das Urbild dieser Legende in einer buddhistischen Erzahlung No. 12

der Pali Jataka Sammlung (Nigrodha-miga-jataka) vorliege. Ich

gebe an diesem Punkte zu, daB der Beweis, deu man in den an-

gegebenen Anfsatzen nachlesen mag, nicht fiir jedermann schlecht-

hin zwingend sein mag; uns fehlen hier noch die verbindenden

Mittelglieder. Ich mochte jene Vermutung meinerseits dadurch

stiitzen, daB ich den vollgiiltigen Beweis fiir die hisher schon von

dieser und jener Seite behauptete, weithin aber auch noch be-

strittene orientalische Herkunft der mittleren Partie erbringe.

II.

Bei den ParaUelen unserer Erzahlung handelt es sich zunachst

um eine ganze Gruppe von Erzahlungen orientalischer Her-

kunft, die in mehr oder minder naher Beziehung zu unserer

Legende stehen.
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1. Die erste hier in Betracht kommende Parallele steht in

der Sammlung der lOOl-Nacht-Erzahlungen *), und zwar ist sie

innerhalb dieser in einer aufgenommenen Sondersammlnng der Ge-

schichte des Konigs Schah Bacht nnd seines Vesirs Er-Rahwan zu

finden. Ich erinnere an die Rahmenerzahlung dieses Stiickes

:

Schah Bacht tranmt, dafi sein Vater ihm eine Erucht reicht, nach

deren GennB er stirbt; ein von den Feinden des Vesirs bestochener

Tranradeuter deatet den Tranm: wenn er den Vesir nicht binnen

Monatsfrist tote, so werde dieser ihn nmbringen. Der Vesir

rettet sich von einem Tage zum anderen, indem er dem Konig

jedesmal fiir den folgenden Abend noch eine wnnderbarere Erzahlnng

verheifit, bis er ihm schlieBlich verkiinden kann, da6 der gefahr-

volle Monat abgelanfen ist. Wir haben in dieser Rahmenerzahlung

also ein kleines Seitenstuck zu der bekannten Gesamtkomposition

der 1001-Nacht. Es ist klar, da6 diese Sammlung von Anekdoten

einmal auBerhalb von 1001-Nacht fiir sich bestanden haben muB
und erst spater von jener Riesensammlung verschlungen ist. Henning

(XXIV S. 236) stellt sie anf die gleiche Stufe mit den Erzahlungen

vom Konig Dschaliad und seinem Vesir Schimas, dem Sindbad-

Nameh (Sindbad oder die List der Weiber) und der Gescbichte

der zehn Vesire. Von letzterer und der von nns hier behandelten

urteilt er: ^die man wohl auch als urspriinglich selbststandige

Biicher anzusehn hat; ihr persischer Ursprung ist schon aus den

persischen Xamen ersichtlich" (fiber die zehn Vesire s. auBerdem
u. S. 490).

1) Ich zitiere die 1001-Nacht-Erzahlungen nach der brauchharen Ubersetzung

von Henning in Reclams Universal-Bibliothek nach Banden und Seitenzahl. Veigl.

zum Folgenden auch die Finleitung Hennings iiber die Entstebung und Textubcr-

lieferung der lfX)l-Xacht-Sammlnng Bd. XXIV S. 20G—244.

2) Die Erzahlungsreihe ist in der jungsten und urafangreichsten Redaktion
der 1001-Xacht der modernen agyptischen (Bnlaker, Calcuttaer, Beiruter Ausgabe)
nicht aufgenominen. Sie findet sich auch nicht in der altesten Rezension, welche
Zotenberg (Notices et extraits des manusc. de la Biblioth. Nat. tom. 28 Paris
1887 p. 1G7—218) die Orientalische nennt. Sie steht in einigen der Handschriften,
y elche nach Zotenberg eine Ubergangsstufe reprasentieren, und keiner der beiden
grofien Redaktionen angehoren (z. B. im Codex 1491 an zwei Stellen, Partie XVII
und XXIV, doth nur als Fragment, Zotenberg 185 f., sowie in der Tuncser Hand-
schrift, auf welcher die Breslauer Ausgabe berubt). Zur Charakterisierung der
Sammlung moge notiert werden, da6 eine ibrer Erzahlungen, die von dem ein-

t'altigen Ehemann (dem Liebhaber auf dem Baum, die bekanntlich auch in Wie-
lands Oberon erscheint), Henning XVllI S. 164 in der indischen Sammlung Suka-
saptati als No. 28 steht. Eine zweite Erzahlung, die Geschicbte von der recht-

schaffenen, frommen Frau, Henning XVII 187, findet sich auch in dem tiirkischen

aus dem Persisthen stammenden Tuti-Nameh (Rosen I88flF.) und wird uns no(h
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In dieser Sammlnng findet sich nnsere Geschichte (Henning
XIX 26 nach der Breslauer Ansgabe) nnter dem Titel: Die Ge-
schichte vom Konig, der sein Reich nnd Gut nnd Weib und Kinder
verier nnd sie von Gott wiedererhielt. — In Indien lebte einmal

ein Konig, der war huldsam gegen die Gelehrten, Enthaltsamen,
Frommen nnd Religiosen. Er war vermahlt mit seiner schonen

Base, die ihm zwei Sbhne gebar. Er wird von einem Konig uber-

fallen, der ihm alle seine Streiter erschlagt und rettet sich dnreh
die Flucht mit der Frau nnd den beiden Sohnen. Unterwegs
werden sie von Ranbern iiberfallen, die ihnen alles bis aufs Hemd
nnd ein Paar Hosen fiir einen jeden ranben *). Die Fliichtlinge

wandem weiter, bis sie an ein Meeresgestade gelangen. Ein
seichter Meeresarm stellt sich ihnen als Hindemis entgegen. Der
Konig tragt seine beiden Sbhne hiniiber und setzt sie am jenseitigen

Ufer ab. Als er dann auch seine Fran heriibergeholt hat, findet

er die beiden Knaben nicht mehr am Platz. Sie waren in den

Wald gegangen, nm Wasser zn machen-). Der Vater sucht seine

Kinder vergeblich, nnd das Ehepaar bleibt nun bei zwei alien

Lenten anf der Insel. Da legt an der Insel ein Schiff an, dessen

Besitzer ein Magier war. Der Scheikh der Insel verrat diesem

die grofie Schbnheit der Fran, um sich ein Stuck Geld zu ver-

dienen, und der Magier lockt diese durch eine List anf sein SchifF

und fahrt mit ihr ab. Verzweifelt wandert der Gatte nun in der

Welt nmher, wobei eigentlich vergessen wird, dafi die Erzahlung
sich anf einer Insel abspielt. Er kommt in eine Stadt, dessen

Konig gerade gestorben ist, ohne einen Sohn zu hinterlassen. Man
hatte beschlossen, den znm Konig zu machen, den sein weifier

weiter nnten beschaftigen. Eine dritte; der Konig iind die Frau des Kammerlings,

Henning XIX, 18, kehrt nnter dem Titel ; Konig und Weib des Vesirs im Sindbad-

Name (von der argen Weiberlist) Henning X 145 wieder. Spezifisch indischos

Milieu zeigt die Erzahlung von dem Konig, der das innere Wesen der Dinge er-

kannte (Henning XVIII 142, Parallelen XXII 5 ff., 12 ft’.; vgl. auch die bekannten

Eatselfragen der Achikar-Legende und zu dem Ganzen etwa: Benfey, Kleinere

Schriften II 156 ff. „die kluge Dirne“).

1) Vgl. in der Placidas-Legende die Kauber, welche der in der Einsamkeit

weilenden Familie alles nehmen mit Ausnahme ihrer Kleider. Nun wird uns auch

der Zug in der Placidas-Legende (G.) klar, daB Placidas sich — dort ganz un-

motiviert —
,
bevor er ausgeraubt wird, an einen einsamen Ort zuriickzieht.

2) Dafi unsere Erzahlung hier den charakteristischen Zug des Raubes durch

wilde Tiere fortlafit, fast gegen alle ubrigen Parallelen, erklart sich vielleicht aus

einem rationalistischen Bediirfnis des Erzahlers. Auch darin ist, wie sich deutlich

zeigen lassen wird, diese Erzahlung wahrscheinlich sekundar, dafi sie die beiden

Knaben nicht trennt.
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Elephant erwahlen wiirde. Der Elephant, dem man die Krone in

seinen Eiissel gegeben, setzt sie, sowie er den wandernden Konig
erblickt, diesem auf das Hanpt nnd kniet vor ihm nieder, and so

wird dieser Konig in der fremden Stadt. Ihm wird zwar das

Ansinnen gestellt, eine der beiden Tochter des verstorbenen Ko-
nig's zn heiraten, dock weiB er sicb in Treue gegen seine Frau
diesem Verlangen dnrcb eine Ansrede zn entziehen. Mittlerweile

kommt nach einem Jabr der Magier, der die Fran des Konigs
geraubt, mit seinem Schiff zn dieser Stadt. Sie hat tapfer alien

seinen Uberrednngen, ihn zn heiraten, widerstanden, dafiir hat er

sie gefesselt nnd in eine Kiste gesteckt. Nnn war es Sitte, daB.

wenn ein Schiff bei jener Stadt landete, der Konig einen Pagen
schickte, um die Waren unter Obhnt zn nehmen nnd sein Yor-
kaufsrecht zn wahren. Der Konig sendet zwei Pagen, nnd das

waren gerade seine eigenen Sohne, die verirrt in jene Stadt ge-

kommen, schon in den Dienst des verstorbenen Konigs getreten

nnd nnn von dem eigenen Vater, ohne daB er sie kannte, iiber-

nommen waren. Wie nnn der Abend hereinbricht, beginnen die

Jiinglinge miteinander zn plaudem nnd sich ihre Erlebnisse ans
ihrer Kindheit zn erzahlen (da die Briider in dieser Erzahlung
ungetrennt geblieben sind nnd sich and ihre Lebensschicksale doch
kennen, steht dieses nrspriingliche Motiv nun schlecht motiviert
da, auch fehlt natlirlich die Wiedererkennung der Briider). Die
in der Kiste versteckte Mutter hbrt ihre Geschichte nnd mft ans
der Kiste herans: ich bin eure Mutter, so und so ist mein Name
nnd das Kennzeichen (!) zwischen nns ist das und das *). Die
Junglinge befreien ihre Matter, der Magier kommt dariiber zu
und schlagt Lann; er schleppt sie vor den Konig, und wie die
Angeklagten vor diesem erscheinen nnd ihre Geschichte erzahlen.
erkennt der Konig seine Lieben wieder*). Er gibt sich ihnen je-
doch noch nicht zn erkennen, laBt sie bis zum nachsten Tage ein-
sperren®) und fiihrt dann in groBer feierlicher Yersammlung die
Erkenntnisszene und die Entlarvung des Magiers herbei; der
Magier wird hingerichtet, die beiden Prinzen heiraten die beiden

1) \g\. in der Placidas-Legende die Rolle, welche das Erkennangsmerkmal
des Vaters spielt. In der Erzahlung oben ist eine Verkiirzung vorgenommen.
Aaturhch war das Kennzeichen ursprunglich angegeben.

2) Die Wiedererkennung mit dem Vater ist hier geschickter herbeigefuhrt,
als m der Placidas-Legende. Dort war der Schiffsherr ja gestorben.

3) Xach G. der Placidas-Legende geht die Mutter erst am nachsten Tage
zum Feldherm.
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Tochter des verstorbenen Konigs, und alle leben von nun an in

Gliick und Herrlichkeit.

2. Eine zweite Erzahlung, die in diesen Kreis hineingekort,

ist in armeniscker XJberlieferung entbalten und findet sick bei

Haxthausen Transkankasia I 334. Es war einmal ein Konig, zu

dem trat einst ein Genius beran und stellte ihm die Wahl, ob er

in der Jugend oder im Alter glucklich sein wolle. Der Konig
wahlte das letztere (vgl. schon hier die Parallele zu diesem cha-

rakteristischen Zug im Anfang der Placidas-Legende nach der

Rezension G.). So bricht denn iiber ihn das Ungliick sofort

herein, der Konig verliert sein Reich durch einen maclitigen

Nebenbuhler, seine Frau wird durch einen Kaufmann geraubt und

entfiihrt. Er macht sich mit seinen beiden Sohnen anf die Wan-
derschat't und kommt an einen FIuK. Er tragt den einen Sohn

iiber den EluB hiniiber; da wird der am Ufer znriickgebliebene

von einem Wolfe geraubt, und der Strom entreiht ihm das Kind,

das er hiniiber tragen will. Er wandert allein weiter und kommt
in ein Land, dessen Volk im Begriff ist, sich einen neuen Konig

zu suchen. Ein weifier Adler senkt sich auf ihn herab und offen-

bart ihn als den gesuchten Konig (der weiBe Adler iibernimmt

hier also die RoUe des Elephanten in der vorigen Erzahlung’);

so regiert denn der Konig in dem fremden Reiche. Nach einiger

Zeit kommt der Kaufmann, der die Frau des Konigs geraubt hat,

dorthin. Er halt die Frau, die er geraubt, in einem Kasten ein-

gesperrt und erbittet vom Konig zwei seiner Trabanten zu ihier

Bewachung. Der Konig sendet sie, und das waren gerade seine

Sbhne, die nach verschiedenen Schicksalen nnerkannt in seinen

Dienst eingetreten waren. In der Nacht, auf der Wache, erzahlen

sich die beiden Briider ihr Geschick und finden, daB sie Briider

sind; das Weib hort an der Tiir des Kastens der Erzahlung zu

und erkennt ihre Sohne
;

sie ruft ihnen zu, sie mbchten aufmachen.

Sie befreien die Mutter, erzahlen sich gegenseitig ihre Schicksale

und schlafen zusammen ein. So findet sie der Kaufmann und

verklagt die Briider vor dem Konig; es kommt zum Verhbr, bei

dem natiiriich die Glieder der Familie sich alle wieder zusammen-

finden. Der Kaufmann erhalt seine gebiihrende Strafe, er wird

entbauptet.

3. Eine dritte und vierte Parallele sind uns in jildischen

Erziihlungen erhalten. Die erste derselben findet sich im Midrasch

1) Ein weit verbreitetes Wandennotiv. Vgl. noch die Gescbiuhte wie Ale-

xander (neben Jiarcissus) Bischof in Jerusalem wird. Euseb, Kirchen-Gesch. VI 11.
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zum Dekalog (den Zunz nach Levi, in dem gleich zu nennenden

Aufsatz in das X. Jahrh. datiert). Aas diesem hat sie Levi

(contes jnives, Revue des Etudes Juives XI 1885 p. 228 ff.) iibersetzt.

Ein jiidischer Kaufmann hat seinem Vater an dessen Sterbebett

das Versprechen gegeben, daJ6 er niemals einen Eid schworen

wolle. Da seine Umgebung diese Situation ausnutzt und fort-

wahrend ungereshte Anforderungen an ihn stellt. denen er vor

Gericht nicht mit einem Eide begegnen kann, so gerat er in Be-

drangnis und Armut und wandert schlieBlich sogar, da er angeb-

liche Schulden nicht bezahlen kann, ins Schuldgefangnis. Er hat

eine Frau und zwei Knaben; die Frau ist, urn die Familie zu

erhalten, als Wascherin tatig und wascht namentlich den Schiifern

ihre Wasche. Ein Schiifsherr lockt sie durch ein Goldstiick,

das er ihr als Lohn verspricht, auf sein SchiiF; die Frau nimmt

das Goldstiick in Empfang und sendet ihren altesten Knaben da-

mit aus, den Vater aus der Schuldhaft zu befreien; mittlerweile

wird sie von dem Schiffsherrn geraubt. Vater und Sohne begeben

sich auf die Wanderschaft, um die Mutter zu suchen; sie kommen

an einen grofien Find, und der Vater schwimmt mit dem jungeren

hiniiber. In der Mitte des Stromes ladt er den Knaben fallen, da

jener ihm zu stark geworden ist; das Kind findet Rettung auf

einer Planke. Der Vater wird an das Ufer getrieben und wird

in der Gegend, wo er sich gerettet hat, Viehwachter; vor Ver-

zweiflung will er sich einmal in den FluB werfen, da erscheint

ihm eine Art Engel (ein Genius!) imd ofPenbart ihm, da6 im FluB

ein grofier Schatz verborgen lage; er erwirbt von dem Konig des

Landes den FluB auf eine Strecke seines Laufes, hebt den Schatz,

erbaut sich einen Palast und wird Konig. Nach einiger Zeit

kommen seine beiden Sohne auf einem Schiif in das Reich, er er-

kennt sie, gibt sich ihnen aber nicht zu erkennen und behandelt

sie nur besser als die iibrigen Sklaven in seinem Dienst. Dann
kommt auch der Schiffsherr mit der entfiihrten Frau auf seinem

Scbiff an das Land; auch hier kann der vom Konig geladene

SchilFsherr das SchifF nicht verlassen, weil er seine Frau bewachen
muB, auch hier schickt der Konig seine beiden Sohne auf das Schifif

als Wacbter der Frau. Wie die Knaben den Schiffsherrn sehen,

glauben sie in ihm den Rauber der Mutter zu erkennen. Die

Mutter fragt, weshalb sie betriibt seien. Die Sohne erzahlen ihre

Geschichte und so erkennen sie sich gegenseitig. Nun braucht die

Mutter eine List. Sie beschuldigt ihre Sohne, daB sie sich un-

pa ssend gegen sie betragen haben. So bringt der Schiffsherr die

Sacbe vor den Konig; die Mutter bittet den Konig, die Knaben
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ihre Geschichte erzahlen zu lassen, so erfolgt die groBe Er-
kennungsszene. der Xonig zwingt den SchiiFsherrn znm Gestandnis

and entlaBt ihn.

4. In starker Abwandlung, aber doch so, daB die urspriing-

liche Identitat ganz klar bleibt, erscheint dieselbe jiidische Erzahlung

in 1001-Nacht. Sie findet sich hier in einer Sammlnng von Le-

genden, die in deren spatestc and vollstandigste Eedaktion (Aus-

gaben von Kairo, Bulak, Calcutta
;
Henning IX 5—52) aufgenommen

ist^). Diese Sammlnng von Legenden ist folkloristisch und reli-

gionsgeschichtlich auBerordentlich interessant. Ihre Grnndlage

naralich ist wie es scheint eine altere jiidische Legendensammlnng.

Ich bringe das Beweismaterial im Folgenden, nach dem Anfsatz

von Perles, rabbinische Agada’s in 1001-Nacht, Monatsschrift fiir

Geschichte und Wissenschaft des Jadentums Bd. 22 S. 14—34.

61—85. 116^—124 (vergl. auch den Anfsatz von Gaster, Beitrage

zur vergleichenden Sagen- und Marchenkunde, in derselben Zeitschr.

Bd. 29 S. 218—219). Nur hat Perles nicht gesehen, daB das Material,

welches er znm Beweis seiner These fiir das Vorhandensein jiidi-

scher Tradition in 1001-Nacht beibringt, ganz iiberwiegend gerade

unserer Sammlung entlehnt ist, wahrend jiidische Einfliisse in dem
iibrigen Bestand von 1001-Nacht nur sporadisch und oft ungesichert

bleiben.

No. 1—3 dieser Sammlung behandeln alle dasselbe Thema

:

die Legende von dem Engel des Todes, der dem stolzen and

reichen Kiinig seine Seele nimmt. Dabei tragt No. 3 schon die

1) In dem Vorbericht des 12. Bandes der Ubersetzung von 1001-Nacht,

Breslau 1825, findet sich eine Vergleichung der damals bekannten Handscbriften

der jiingeren agyptiscben Rezension, auf denen die Bulaker und die Calcuttaer

Ausgabe beruhen, Es sind hier die Erzahlungen, wie sie sich in den Handschr.

Clarkes und von Hammers bieten, der Keihe uach aufgezahlt. Man sieht, dafi

diese beiden sich fast vollstiindig decken. Daneben ist bei den 172 Nummern

der Handscbrift Clarke durch Sterne angegeben, welche von diesen sich in einer

Handschrift, die der Nelfe W. Montague’s besaC (nicht zu verwecbseln mit der

beruhmten und ganz singularen Handschrift Montague) ebenfalls tinden. Die

Zus.'immenstellung ergibt das m. E. sehr wichtige Resultat, dafi in der verglichenen

Handschrift (Neft'e Montague’s) die Sammiungen von Tierfabeln, Legenden, Anek-

doten spezifisch arabischen Milieus, die in der jungeren Rezension von 1001-Nacbt

einen so grofien Raum einnehmen, noch nicht vorhanden waren. Sie gehoren

wahrscheinlich innerhalb 1001-Nacht zur spatesten Schicht. In der Handschrift

Par. Nat. 1491 erscheinen ganz am Schlufi (Partie XXVI Zotenberg 186) Anek-

doten und Apophthegmata. Im turkischen Text von 1001-Nacht (Par. Nat. 356)

erscheinen zum Schlufi Fabeln (Zotenberg 189). Zu diesen spat in die 1001-Nacht

eingetretenen Stiicken gehort auch unser Legendenkranz.
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fiir unsere These sprechende Uberschrilt „Der Engel des Todes

und der Konig der Kinder Israel". No. 2 „Der Engel des Todes

und der reiche Konig" zeigt anffallende Beruhrung — jedoch bei

voUiger Selbstandigkeit — mit der Parabel Jesu von dem reichen

Manne, der sich Schatze sammelt (Luc. 12, 16—21) *). Perles S. 123

weist auf verwandte Motive in der TJberlieferung des Talmud bin :

Der Todesengel erscheint auch hier als Settler und wartet, wie

er die Seele des Frommen einholt, auf dessen Wunsch mit dem
Yollzug seiner Sendung. No. 4 der Sammlnng ist eine Alexander-

legende, die ebenfalls sehr wohl in einer judischen Sammlung ge-

standen haben konnte. Die Person Alexanders hat ja die jiidische

Phantasie sehr lebhaft beschaftigt. No. 6 und 7 „Der israeli-

tische Kadi und sein frommes Weib" und (den Motiven nach

verwandt) „Das schiffbriichige Weib“ sollen uns weiter unten noch

naher beschaftigen. No. 8 „Der fromme Negersklave", ist die

wunderbare Geschichte eines Regenmachers, in der besonders die

freimlitige Art, die der Fromme in seinem Gebet Gutt gegeniiber

zur Schau tragt, hervorgehoben wird: alch beschwore dich bei

deiner Liebe zn mir, laS deinen Regen nnverziiglich auf uns her-

nieder stromen". Perles S. 122—123 hat darauf hingewiesen, dafi

die Erzahlungen, die Talmud Taanith 20a—23 a vorliegen, ganz
Ahnliches von jiidischen Rabbinen und Wundertatem zu erzeihlen

wissen, bis auf die Formulierung des Gebetes hin (vergl. nament-

lich die Erzahlungen von Nikodemus ben Gorion und Choni dem
Regenmacher). Als speziell jiidische Traditionen lassen sich die

einzelnen Motive nachweisen, die in No. 9 „Der fromme israelitische

1) Ich kann mir nicht versagen, zum Beweise des oben angedeuteten Pa-

rallelismus den Anfang der lOOl-Nacht-Legende im Auszug zu skizzieren. Ein

Konig batte einst zahlloses Geld aufgehauft, und viele Dinge allerlei Art ge-

sammelt. Um nun in seinen MuSestunden seine Seele an all dem unermeBliclien

Gut zu weiden, erbaute er sich ein hohes in den Himmel ragendes ScbloB. Eines
Tages befahl er dem Kocb, ihm ein Mabl von den feinsten Gerichten zu bereiten,

und versammelte seine Angehbrigen und sein Gefolge, dab sie mit ibm speisten.

Vi ie er nun auf dem Throne seines Kbnigreiches sab, redete er zu seiner Seele
und sprath

: „0, Seele, du hast dir alles Out der Welt aufgehauft, und nun gib
dich ihm hin und lasse dir diese Schatze gut schmecken, in langem Leben und
reichem Gluck.“ Eaum aber hatte der Konig sein Selbstgesprach beendet, da
kam drauBen vor dem Schlob ein IVlann in zerlumpten Kleidern herangeschritten,
der Todesengel, der die Seele des Konigs holen will. — Ich erwahne noch, dab
zum SchluB der lang ausgesponnencn Legende sein Geld und Gut den Konig an-

redet
:
„Du aber scharrtest mich zusammen und speichertest mich in deinen

Schatzkammern auf . . . darum mubt du mich nun deinen Feinden hinterlassen
und nichts als Bedauern blieb dir und Reue“. Hierauf nahm der Engel des
Todes seine Seele, wahrend er auf dem Throne sab.
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Tablettflechter tind sein Weib" znsammengewoben sind. Das erste

Motiv : ein frommer Israelii entgeht den liistemen Nachstellongen

einer vornehmen Dame, indem er sich vom Dache des Hanses

hinunterstiirzt, erscheint in ahnlicher Weise Kiddnschin 40 a in einer

Erzahlung von R. Eahana (Perles S. 19). Die zweite Erzahlnng

von dem Brotwnnder im Backofen wird Taanith 24 b, 25 a, anch

von R. Cbanina ben Dosa and seinem Weibe erzahlt (Perles 21).

Hier wie dort verbindet sich damit das dritte Motiv : Einem armen

Frommen wird ein Edelstein (Rnbin) vom Himmel her znm Ge-

schenk gesandt. Wie aber dieser erfahrt, daB dafiir sein himm-

lischer Thron, der ihm einst in der Ewigkeit zn Teil werden soil,

eines Edelsteins ermangele, bittet er Gott, sein Geschenk znriick

zn nehmen. Nur daB in der Talmud-Erzahlnng von einem golde-

nen Tischbein die Rede ist, wahrend wiedernm, in einer anderen

judischen Erzahlung von R. Simeon ben Chalafta (Exod. Rabba

c. 52, Perles 22) das Edelsteinmotiv wiederkehrt (vgl. andere Par-

allelen bei Perles 23—28). No. 10 ,E1 Hadschdsch9,dsch nnd der

frorome Mann“ — in jiidischer Tradition sonst bisher nicht nach-

weisbar — erinnert bis zn einem gewissen Grade an die ja sicher

legendarische nnd in den nrspriinglichen Bericht der Apostel-

geschichte eingeschobene Erzahlung von der Befreinng des Panins

ans dem Kerker in Philippi. No. 11 ist die Geschichte von dem
Schmied, welcher Kohlen anfassen konnte; Ein Schmied benntzt

die Not einer Frau, zn der er in Liebe entbrannt ist, nicht, nm
sie seinen Wiinschen gefiigig zn machen, sondern gibt ihr freiwillig

Almosen nnd bekommt dafiir die Gabe, fenrige Kohlen anfassen

zn konnen. In talmndischer Uberliefernng kehrt das Motiv viel-

fach wieder (Perles 83 ff. 1 16 ff.), nur daB hier der fromme Rabbi

znm Lohne mit einem Strahlenkranz, der sich um sein Haupt legt,

oder mit dem Fenerschein bedacht wird. Es scheint also hier ur-

spriinglich ein persisches Motiv vorznliegen, die Vorstellnng von

dem Hvareno, dem Lichtglanz, der das Hanpt des Frommen nm-

gibt, nnd in der Erzahlnng von dem Schmied, der fenrige Kohlen

anfassen konnte, scheint sich dies Motiv vergrobert zn haben.

IJbrigens kennt anch der jerusalemische Talmud, Sabbat XIV
(Perles 85), die Geschichte von dem Schmiede, der sich in ein

jnnges Madchen leidenschaftlich verliebte, nnd diese wird wohl

identisch mit der nnsrigen in 1001-Nacht sein. Sehr interessant

ist No. 12 in dieser Sammlnng „Der Wolkenmann“. Ein heiliger

Mann besitzt eine Wolke, die ihm Regen spendet nnd die ihn

iiberall bin begleitet. (Vielleicht ein MiBverstandnis des in der

vorhergehenden Erzahlnng erwahnten Motivs von dem strahlenden

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 4. 34
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Kranz, der das Haupt des Frommen umgibt). Durch eine Sonde

verliert er das Grnadengeschenk der Wolke and bekomint Befehl,

zu einem Konig zu geben, der ihm die Wolke wieder verschaffen

wird. Er findet an dem Konig nicbts sonderlich Frommes^), erfahrt

aber bei genauerem Nachiorschen, dafi dieser tagsiiber seine

Regiemngsgescbafte verwaltet, um sein Volk nicht verkommen za

lassen, nachts aber mit seinem frommen Weibe im BiiBergewande

asketischen Ubtingen obliegt. Auf die Bitte des Konigs, namentlich,

wie es scheint, seiner Fran, erhalt der Fromme seine Wolke zuriick.

Es ware sehr wertvoll, wenn fiir diese Geschichte, die ihrem ganzen

Charakter nach indisches Milien deatlich zeigt (der Konig als BiiBer

nndAsket!), ebenfalls der Durchgang durch jiidische Tradition nach-

gewiesen warden konnte. Aber die Parallele, die Gaster a. a 0.

S. 215 ff. in der Geschichte des Abba Chilkija bringt (Taanith 23),

ist nicht gerade sehr iiberzengend. Immerhin beachte man die

RoUe, die in beiden Erzahlungen die fromme Frau spielt. No. 15

Der Prophet und die gottliche Gerechtigkeit, eine Geschichte,

in der Personen von ratselhaften, scheinbar unverdienten Schicksalen

betroffen warden, die sich nachher doch als gerecht herausstellen,

hat spezifisch jiidischen Charakter nnd mehrere jiidische Parallelen

(Perles S. 123; vgl. auch den Hinweis auf Koran, Sure 18; Gesta

Romanorum c. 80). No. 16 „Der Fahrmann und der Eremit“ fiihrt

uns freilich in asketisch-monchisches Milieu hinein, doch ist eine

derartige asketische Legende auch innerhalb jiidischer tJberlieferung,

keine Unmoglichkeit. Schon bei Josephus linden wir bekanntlich

die Erzahlnng von dem Eremiten Banns. Als vorletzte Nummer

(17) steht unsere Erzahlung, die wir sogleich behandeln werden.

Interessant und merkwiirdig ist endlich auch No. 18 von dem

Wunderwesen Abu Dschaafar, dem Aussatzigen, bei dessen Namen
man um Regen bittet, unter dessen Segen die Gebete erhort werden.

Wir eriimem uns daran, daB in spaterer jiidischer tJberlieferung

1) Wir stoOen hier auf ein bekanntes Motir, das ausfiihrlich von Reitzen-

stein in seinem neusten Werk Historia Monacbomm und Historia Lausiaca 1916,

Kap. 3, S. 34 £F. bebandelt ist: Die Erzahlung vom scheinbaren Weltmenschen,

der insgeheim die Asketen an Frommigkeit ubertrifFt. Dasselbe Motiv entdecken

wir iibrigens bereits in der Geschichte vom Schmied, der feurige Kohlen anfassen

konnte. (s.o.) Der Fromme, der den Schmied kennen lemt, um hinter das Geheimnis

seiner wunderbaren Gabe zu kommen, wnndert sich, daB, obwohl er ihn Tag und

Naiht beobachtet, er doch keine Zeichen besonderer Frommigkeit an ibm zu ent-

decken vermag, und lafit sich endlich von diesem die Geschichte seiner Vergangen-

heit erzahlen. Bei Wege lang verweise ich noch auf eine judische Parallele bei

Wunsche, ans Israels Lehrballen IV 133 ff. (Dreizehn ethische Erzahlungen IV.):

die Geschichte von dem frommen Mann und dem Fleischhauer.
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der Name des „Aussatzigen“ fur den jiidischen Messias anftaucht.

Von den noch nicht behandelten Nummem enthalten 13 nnd 14

echt islamitische Bekehrungsgeschichten , die vielleicht an Stelle

jiidischer Bekehrnngsgescliichten traten, jedenfaUs auf eine isla-

mitische Bearbeitnng unseres Legendenkreises hinweisen. Und dieser

Bearbeitung mag denn anch die Anekdote von dem Perserkonig

Kosroes Nusherwan (zweite Halfte des 6. Jahrhnnderts), die sich

(Nr. 4) znr Alexanderlegende in tinserer Sammlung hinzugefunden

hat, entstammen. Die Behauptung aber, da6 in diesem Stiick von
1001-Nacht eine jiidische Geschichtensammlung vorliegt,

scheint mir durch das vorliegende Beweismaterial aofier alien

Zweifel gestellt zu sein.

Als vorletzte dieser interessanten Reihe von Erzahlungen steht

die nns interessierende „Ein frommer Israeli!, der Weib und Kinder

wiederfand“. Ein frommer, angesehener IsraeHt lafit auf dem Toten-

bett seinen Sohn schworen, dafi er niemals einen Eid ablegen wolle.

Der Sohn halt den Schwur, aber seine Umgebnng macht sich das

in der schon bekannten Weise zu nntze, bis jener, in der Befiirchtnng

ganzlich zn verarmen, mit seiner Fran nnd seinen zwei Knaben
auszuwandern beschliefit. Sie besteigen ein Schiff, aber das Schiff

geht zu Grunde, und die gesamte Familie wird getrennt. Der Mann
wird vom Meer an das Ufer geschlendert

;
er bittet Gott dreimal

um Hilfe in seiner Not, jedesmal bei seinem Gebete steigen Tier-

erscheinungen aus dem Meere auf, schliefilich offenbart ibm ein

Engel, dab auf der Insel reiche Schatze zu heben seien. Der Kauf-

mann hebt den Schatz, l^t, als Schide bei der Insel landen, Lente

kommen, welche die Insel besiedeln, und wird dort Konig. Die

Fran, die an einen anderen Strand getrieben war, kommt zu einem

Kanfmann, der ihr sein Hab und Gut anvertraut nnd mit ihr

einen Bund macht, dafi er nicht Verrat an ihr iiben nnd sie mit

Liebesantragen belastigen woUe. Die beiden Briider, die ebenfalls

von einander getrennt waren, treten unerkannt und sich unter-

einander nicht bekannt, nach einander in den Dienst des Vaters.

Anch der Kanfmann hort von dem Inselkonig, rustet ein SchifF

aus und fahrt mit der Frau dorthin, iiberbringt dem Konig ein

Geschenk und erzahlt ihm von der frommen Frau, deren Gebete

ihm Segen gebracht haben. Der Konig erklart sich bereit, zuver-

lassige Leute zu senden, welche die Frau auf dem Schiffe be-

wachen soUen; er schickt die beiden jungen Manner, die bei ihm

in den Dienst getreten sind. Diese lassen sich auf dem Schiffe

nieder nnd beginnen, um sich die Miidigkeit zu vertreiben, ihre

Geschiehte zu erzahlen
;
die Erzahlung fiihrt znm Wiedererkennen

34*
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der Briider, die Mutter hat ebenfaJls alles mit angehdrt; sie gibt

sich ihnen zunachst aber nicht zu erkennen, erdichtet vielmehr

eine falsche Anklage gegen die beiden Briider
;
der Konig laBt

alle vor sich kommen und die Mutter verlangt, daB die Briider

noch einmal ibre Geschichte, die sie in der Nacht erzahlten, vor-

bringen. Da erkennt der Konig seine Sohne, und auch die Mutter

gibt sich zu erkennen.

5. Eine mit der jiidischen Erzahlung in ibrer ersten Eorm
eng verwandte Geschichte bat sich in miindlicher IJberlieferung

bei einem algeriscben Kabylenstamm erhalten
;
sie findet sich unter

dem Titel ^Die Erzahlung von dem Holzhacker und dem Mozabi-

ten“ bei Galtier, contribution a I’etude de la litteratnre arabe-

copte im Bulletin de ITnstitut franpais d’archeologie orient. IV
1905 pag. 170—173 (dort ganz ohne Beweis als Abkommling der

Placidas-Legende behandelt). Ein armer Holzhacker hat eine Erau

und zwei Sohne. Seine Frau verkauft, als Negerin bemalt und

verkleidet, um ihrerseits TJnterhalt fiir die Familie zu verschaffen,

Artischocken. Ein mozabitischer Handelsherr, der ihre Schbnheit

trotz ihrer Maske erkennt, lockt sie mit List auf sein Schiff und

fahrt mit ihr von dannen
;
der Vater begibt sich mit seinen Sohnen

auf die Suche
;
wie sie an einen FluB kommen, tragt er den einen

Sohn heruber, wird aber, wie er znriickkehrt, um den zweiten zu

holen, von den Fluten fortgerissen und an einer anderen Stelle

ans Land getrieben. Die beiden durch den FluB getrennten Sohne

nehmen von einander Abschied und gehen jeder seinen eigenen

Weg. Der Vater kommt in eine fremde Stadt und wird dort

Konig. Als er sich gezwungen sieht, einen Kadi abzusetzen, und
einen Ersatz fiir diesen sucht, werden ihm zwei geeignete junge

Leute herbeigefuhrt, einer vom Osten und einer vom Westen; er

setzt sie beide in die Wiirdestellung ein, ohne daB er seine beiden

Sohne erkennt. Mittlerweile kommt auch der Mozabit mit der ent-

fiihrten Frau, auch hier weigert sich dieser trotz Einladung des

Konigs, seine Barke ohne Bewachung zu verlassen, auch hier

werden die beiden Briider aufs Schiff gesandt, erzahlen sich ihre

1) Infolge der Ueberarbeitung des urspriinglichen Typus ist dieser Sonder-

zug schlecht motiviert. Das bangt damit zusammen, da8 der Kaufmami in dieser

Variante die bosen Ziige des Schiffsherrn in der Placidas-Legende und des Magiers
in der vorigen Erzahlung verloren hat. So kann der naturliche AbscbluB der

urspriinglichen Erzahlung, die Herbeifiihrung einer Gerichtsverhandlung vor dem
Konig, durch List und der dadurch erfolgende Anagnorismos nebst Entlarvung
des Bosewichts, nicht erzielt werden. An Stelle der Anklage des Magiers ist die
schlecht motivierte Anklage der Siihne durch die Mutter(!) getreten.
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Geschichte xmd erkennen sich gegenseitig, wahrend ihre Matter

alles hinter der Tiir ihres Gemaches gehort hat and bitterlich zu

weinen beginnt. Wahrenddessen kehrt der Mozabit zurack, die

Mutter beschuldigt die Briider listig, daB sie die Pforte zu ibrem

Gemach haben sprengen woUen. So kommt auch bier die Sache

vor den Konig and es folgt die grofie Wiedererkennungsszene.

6. Des vollstandigen Uberblicks halber bringe ich unter den

Nununern 6—8 noch einige Erzahlungen aus der lOOl-Macht-tlber-

lieferung, in denen allerdiags der gemeinsame Grandtyp bereits

arg entstellt ist, so dab man an ihrer Zngehorigkeit zu nnserer

Gruppe starke Zweifel hegen kann. Dureh Viktor Chauvins vor-

treffliches Werk, Bibliographie des oavrages arabes (Bd. VI p. 165)

wurde ich aaf die Geschichte Cogia MazafiPer, deren Erhaltang wir

GaJland verdanken, aufmerksam. Diese hat zunachst einen voU-

standig fremden Anfang, welcher seinerseits in TJbereinstimmang

mit der Erzahlung vom Prinzen von Carizme (Chauvin VII p. 74)

steht. Cogia Muzaffer kommt in ein Land, dessen Konig gerade

gestorben ist and wind als das erste Individuum, das sich darbietet.

zum Konig eingesetzt (vgl. o. S. 474, 475). Er bekommt eine Eran, and
als diese stirbt, wind er der Landessitte gemafi in einem unter-

irdischen Verliefi eingesperrt and dort ernahrt; er findet dort eine

Frau, welche ebenfalls dort eingeschlossen ist, weil sie ihren

Gatten iiberlebt hat, heiratet sie and bekommt mit ihr zwei Sohne.

Es gelingt ihm, sich mit seiner Familie aus dem VerlieB zu be-

freien, and damit sind wir an dem Punkt angelangt, wo die Pa-
rallele mit dem Prinzen von Carizme aufhort und der EinfluB

unseres Wiedererkennungsmarchens sichtlich beginnt. Seine Frau,

die am Ufer des Meeres Kleider wascht, wird von Piraten geraubt.

Muzaffer macht sich mit seinen zwei Khaben auf die Suche, ein

Wolf raubt ihm den einen der beiden Knaben, als er mit dem
anderen einen FluB iiberschreiten will, wird ihm dieser vom Strom
entrissen. Der eine Knabe wird von Hirten, die ihn dem Wolfe
entreiBen, aufgezogen; der andere von einem Fischer aus dem
Strome aufgefischt. Der Konig irrt lange Zeit elend umher, bis

er in eine Stadt kommt, wo er sich in den Dienst eines Kauf-

manns stellt. Dieser Kaufmann aber ist gerade seine Frau, die

sich als Mann verkleidet und einen Handel begonnen hat. Seine

Sohne sind mittlerweile Gouverneur und Kadi in derselben Stadt

geworden. — Man sieht, am Ende weicht die Erzahlung wieder

stark ab, sie wird auch hier dureh die Geschichte des Prinzen von

Carizme beeinfluBt sein, in welcher der Mann ebenfalls nach langen

Irrfahrten zu einem Reiche kommt, dessen Konigin seine Frau
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geworden ist. Endlich weise ich noch auf die Geschichte aus der

Sammlung der 40 Vesire bin, die Chaavin VII 76 als Parallele

neben die des Prinzen von Carizme stellt. Wer sich dafur inter-

essiert, mag dort selbst nachsehen, wie in dieser ans den ver-

schiedensten Motiven znsammengewobenen Erzahlnng bier und da

anch die nns bekannten Motive wieder anklingen.

7. Eine weitere Parallele findet sich wiederum innerbalb eines

fiir sich stehenden Stiickes der lOOl-Nacht-Uberlieferung, namlich

in der Geschichte von den lOVesiren nnd dem Kbnig Asad Bacht,

anf das bereits als anf ein Seitenstiick zn der Geschichte des

Konigs Schah Bacht and seines Vesirs hingewiesen wurde ^). Ich

erinnere anch bier znnachst kurz an den Gang der Eahmenerzahlung.

Ein Konig, dessen Name Asad Bacht war und dessen Reich sich

von den Grenzen Hindastans bis znm Meer erstreckt, wird von

seinem Vesir vertrieben. Er flieht mit seiner Fran in die Wiiste

nnd dort gebiert sie ihm anf der Flncht ein Knabchen, das, nach-

dem die Mutter ihn in einen Rock ans golddnrchwirktem Brokat

gewickelt hat, in der Wiiste znriickgelassen nnd von Ranbem ge-

fnnden und aufgezogen wird. Spater nimmt der Konig sein Reich

wieder ein. Eine Schar von Ranbem wird in seinem Reich anf-

gegriffen und niedergemacht, dabei wird anch der Prinz, der

bei ihnen weilt, gefangen und znm Konig gebracht. Dieser ge-

winnt Wohlgefallen an ihm nnd setzt ihn fiber seine Schatz-

kammem, znm Arger und Neide der Vesire des Konigs. Da ver-

irrt sich der Jfingling in der Trunkenheit in das Schlafgemach der

Kbnigin, in der Abwesenheit dieser, und wird vom Konig hier

entdeckt. Nun fordern die Vesire seinen Tod; und einer nach

dem anderen tritt gegen ihn anf. Der Jfingling aber rettet sich

von einem Tag zum anderen durch eine amiisante Geschichte, bis

schlieBlich, in dem Augenblick, da er ans Kreuz hinaufgezogeu

werden soli, der Rauberhauptmann, der ihn in der Wfiste land,

erscheint nnd so die Wiedererkennnng (Erkenntnismerkmal der

brokatene Rock, in den der Knabe gewickelt war) herbeifiihrt.

1) Die Geschichte von den 10 Vesiren steht in der „orientalischen“ Rezen-

sion Zotenbergs (s.o.S. 472 A. 2) (im Codex Paris. Bibl. Nat. 2522, 23 Suppl. arabc —
vgl. auch Codex 1716 — als vorletzte Nummer vor dem grofien Eitterroman ’Omar

al-Na’man; Zotenberg a. a. 0. 204. 206), dagegen nicht in der jungeren agyptischen

Rezension. Wir begegnen ihr anSerdem als No. 1 in dem ganz singularen Codex

der Pariser National-Bibliothek 1723 (Zotenberg a. a. 0. 205, als No. 2 folgt die

bekannte Achikar-Legende), endiich auch in der Breslauer Ausgabe Vol. X. Gaster

(Joum. R. As. Soc. 1893 p. 870) erklart sie fur nachweisbar indischen Drsprungs.

Ueber weitere Bearbeitungen s. ebendort.
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Innerbalb dieser Ralimeiierzahlung, die ja selbst eine Wieder-

erkennungs-Novelle ist and deren eines Motiv, der brokatene Reek,

ons nocb in einer mittelalterlicben Novelle wiederbegegnen wird,

bndet sick eine Gescbicbte, die in nnseren Kreis binein zu gehoren

scbeint. Sie stebt bei Henning XVIII S. 48 nnter No. 2 der Samm-
lung: „Die Gescbicbte vom Kaufmann nnd seinen S6hnen“, und
wird bier (nacb der Breslaner Ausgabe) etwas anders erzablt wie

in dem Uberblick bei Cbauvin I VI 166 f. Icb gebe den Gang der

Erzahlnng nacb den beiden Rezensionen (A. gleicb Breslaner Ans-

gabe; B. gleicb Cbanvin). Es war einmal ein reicber Kaufmann
(nacb B. eiti Jnvelier), dessen Weib scbwmnger war. Er nimmt
nacb A. Abscbied von seiner Frau und dnrcbreist die Lande, bis

er zu einem Konig kommt, der ibn in Staatsgescbaften anstellt,

wabrend er nacb B. von einem Konig an den Hof gerufen wird,

um den Einkauf seiner Jnwelen zu iiberwachen, und dort acht Jahre

bleibt. Mittlerweile gebiert die Frau Zwillinge; nacb B. schreiben

die Zwillinge, als sie berangewacbsen sind, dem Vater einen so

netten Brief, dafi die Sebnsucbt nacb seiner Familie bei ibm er-

wacbt. Da der Konig ibn nicbt entlassen will, bekommt er die

Erlaubnis, Weib und Kinder bolen zn lassen, fabrt ibneu jedocb

beimlicb entgegen. Nacb A. bekommt die Frau Sebnsucbt nacb

ibrem Manne und beschlieBt, da sie seinen Aufentbaltsort erfabren

hat, ibn aufzusucben, wabrend gleicbzeitig der Kaufmann sicb vom
Konig Urlaub geben laBt, um seine Familie zu bolen. Sie treffen

sicb unerkannt auf einer Insel. Nacb B. badet der Kaufmann im

Meer nnd verliert dabei seine Borse, er bescbuldigt zwei Knaben,

die in der Nahe sind, des Diebstabls, und das sind natiirlicb seine

Sohne. Nacb A. scbickt die Matter, wie sie auf der Insel erfabrt,

da6 ein Scbiff aus jenem Lande, in dem der Vater weilt, ange-

kommen sei, ihre beiden Knaben aus, um sicb nacb diesem zu er-

kundigen. Die Knaben fangen an, beim Scbiff zu spielen und Larm
zu macben. Der Vater erhebt sicb, aus dem Scblafe gestort, mn
Rube zu gebieten und verliert dabei seinen Geldbeutel in dem
Warenballen. Er bezicbtet die Knaben des Diebstabls. Jedenfalls

ist beide mal das Resultat, dafi er die Knaben (nacb A. an ein

Rohrbiindel gebunden) ins Meer wirft. Wie nun die Frau kommt,

um ihre Kinder zu suchen, erkennen Mann und Frau sicb gegen-

seitig und macben sicb klagend auf die Sucbe nacb den verlorenen

Kindern. Das eine der beiden Kinder wird an einen Strand ge-

trieben, von einem Konig an Sobnes statt aufgenommen und folgt

diesem nacb dessen Tod auf den Tbron. Den zweiten Knaben

findet der Vater eines Tages auf dem Markt, im Besitz eines
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Sklavenhandlers, erkennt und befreit ihn. Dieser zweite Sohn be-

gibt sich dann auf Reisen und kommt eines Tages in die Stadt,

wo sein Brnder Konig ist. Dieser zieht ihn, dnrch die Bande des

Blutes geleitet, an den Hof und gibt ihm einen hohen Rang. Es
gelingt aber Neidern, ihn bei seinem Brnder zu verdachtigen, als

trachte er ihm nach dem Leben; er wird znm Tode verurteilt.

aber der Brnder schiebt seine Hinrichtung von einem Tage znm
anderen auf. Endlich horen die Eltern von dem Geschick ihres

Sohnes nnd begeben sich an den Hof, der Vater warnt den Konig,
doch nicht nnbedacht zu handeln, er habe in seiner Unbedachtsam-
keit eins seiner beiden Kinder verloren. So erzahlt er dem Konig
seine ganze Geschichte, und die Wiedererkennung ist herbeigefiihrt.

Man kann in der Tat zweifelhaft sein, ob die Geschichte in den
XJmkreis dieser Erzahlungen iiberhaupt hineingehort. Immerhin
kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit vermnten, wie sie etwa
ans jenem zugrunde liegenden Urtyp entstanden sein kbnnte. Die
Geschichte hat eine bestimmte Tendenz, die sie mit alien in jene

Rahmenerzahlung verwobenen gemeinsam tragt; sie will eine

Warnung sein fiir ein alizu rasches nnd unbedachtes Handeln. So
kbnnen wir begreifen, dab der bekannte Zug von dem Vater, dem
seine Kinder dnrch den Strom entrissen werden, hier in das Motiv
umgewandelt erscheint, dab der Vater seine beiden Sohne selbst

ins Meer wirft. Das Motiv, dab die beiden Sohne unerkannt in

den Dienst des Vaters als Pagen treten, ist hier dnrch das andere

ersetzt, dab der eine Brnder unerkannt Hofbeamter des anderen
wird. Wahrend in dem Urbild der ins Elend geratene Vater den
Kbnigsthron wunderbar gewinnt, ist es hier der Sohn, der zu dieser

Eh re aufsteigt. Das Geschick der Frau hat das Interesse des Er-
zahlers nicht mehr erregt und ist ganz und gar in den Hintergrund
getreten. So konnte man diese Erzahlung ans dem gemeinsamen
Urbild ableiten, es soil darauf jedoch kein Gewicht gelegt werden.

8. In der Sammlung der Geschichte der zehn Vesire steht
seltsamer Weise neben der eben beigebrachten Erzahlung eine
andere, die ebenfalls in diesen Kreis gehoren konnte. Sie handelt
von dem Dorfschulzen Abu Sabir (Geduldsvater). Sie ist von hier
aus auch iibergegangen in den Giami-ul hikayat (Hammer, Rosen-
oel II 281 283) und in die tiirkische Redaktion der Erzahlung
von den 40 Vesiren (genauere Literaturangaben bei Gaster, Jour-
nal of royal Asiatic soc. 1893 p. 869 f., dem ich diese Parallele ver-
danke). Ich erzahle nach Hennings Ubersetzung (ans der Breslauer
Ausgabe XVIII 65 tf.) Abu Sabir ist ein Dorfschulze, der alle

Ereignisse seines Lebens mit Ruhe nnd Geduld hinnimmt. Sein
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Vieh wird von Lowen zerrissen. Der Sultan laBt sein Dorf pliin-

dem, sein Hab nnd Gnt wird ihm geranbt, schlieBlicb wird er ans

dem Dorf vertrieben. Er flieht mit seiner Fran nnd seinen

beiden Knaben in die Steppe. Hier werden sie von Raubem
ansgeranbt, die ihnen ihre Sachen vom Leibe zieben nnd die beiden

Knaben ranben. Seine Fran wird von einem Reitersmann entfiihrt.

Er bleibt bei alledem gednldig nnd ergeben, bis er nach ver-

schiedenen nnglucklichen Zwischenfallen, die uns hier nicht weiter

angehen, infolge einer Verwechseluug dnrch die Ahnlichkeit mit

dem Bruder des Konigs selbst Konig wird. Er bekommt Frau nnd

Kinder wieder nnd vermag sich an seinen Feinden nnd Ubeltatern,

die zn gegebener Zeit alle in sein Reich kommen, zu rachen. Es

laBt sich nicht lengnen, auch diese Greschichte, bei der ein einziges

Motiv, namlich das der unbezwingbaren Geduld (vgl. das Hiobsmotiv

in der Placidas-Legende), das allein herrschende geworden ist, zeigt

doch eine gewisse Verwandtschaft mit unserem Typus. Wir werden

eine solche iiberhaupt iiberall da anzunehmen geneigt sein, wo Vater,

Matter nnd zwei Sohne als Trager der Erzahlnng erscheinen.

III.

Es wird sich nun daram handeln, das Verhaltnis zwischen der

Placidas-Legende nnd den orientalischen Erzahlungen, namentlich

No. 1 bis 5 festzulegen. Monteverdi, dem wir, wie gesagt, die

fleiBige Sammlung des StoiFes mit wenigen Ansnahmen verdanken,

hat die erstaunliche nnd dnrch keine wirklich emsten Beweise ge-

stiitzte Behauptnng aufgestellt, daB nicht nor die noch weiter

nnten zu besprechenden vielen mittelalterlichen Erzahlungen,

sondern auch diese saratlichen orientalischen Stiicke ihre einzige

nnd letzte Wurzel in der Placidas-Legende hatten. Es wird meine

Aufgabe sein, den Beweis fiir das strikte Gegenteil zu erbringen.

Von einem Punkt wird man bei dieser Untersuchnng, wie uber-

haupt bei derartigen folkloristischen Abhangigkeits-Erwagangen,

nicht ansgehen durfen, namlich von der Frage nach der auBerlichen

Bezeugung des Alters der einzelnen Erzahlnng. Monteverdi

freUich argumentiert p. 185 seiner TJntersnchungen etwa folgender-

maBen: Die Placidas-Legende stamme spatestens ans dem 8. Jahr-

hundert, denn sie sei schon von Johannes Damascenns bezeugt, der

jiidische Dekalog-Midrasch datiere ans dem zehnten Jahrhnndert,

noch betrachtlich jhnger seien die 1001 -Nacht -Erzahlungen, nnd

damit sei die Prioritat der Placidas-Legende wahrscheinlich gemacht.
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Solche Erwagimgen beweisen rein garnichts. Ich verweise hier

zum Beweise auf ein besonders markantes Beispiel fur die Torheit

derartiger Alterserwagongen : die jiingst bekannt gewordene tJber-

lieferung der Acbikar-Legende. Mit deren Uberlieferungsverhalt-

nissen hat es eine ahnliche Bewandtnis wie mit dem orientalischen

Zweig unserer Erzahlnng. Sie ist uns in einer, resp. zwei Recen-

sionen von 1001-Nacht erhalten, dann in einem syrischen, in einem

armeniscben and slavonischen Text. Keinen dieser Texte konnen

wir mit Sieherbeit vor dem ersten christlichen Jahrtausend an-

setzen. Allerdings lauft daneben nock eine stark abweichende

griechische parallele TJberliefernng, die unter die Texte des Aesop

geraten ist und die nach einem rein auBerlichen Altersbeweis un-

bedingt als die altere. anzusehen ware. Nun aber hat es sick in

der Untersuchung kerausgestellt, dad nicht nnr die griechische Uber-

lieferung gegeniiber der orientalischen entschieden seknndiir i.st,

sondem auch, dad jenes orientalische Marchen bereits dem Ver-

fasser de.s jiidischen Tobit-Buches bekannt war
;
ja neuerdings so-

gar, dad wir es hier mit einer Erzahlnng zu tnn haben, die in

ihren Grnndziigen schon den agyptischen Juden in Elephantine im

fUnften vorchristlichen Jahrhundert bekannt war! Man sieht aus

diesem Beispiel, was fiir falsche Schliisse bei einer rein auderlichen

Betrachtung der Uberlieferungszeit derartiger Erzahlnngen

heraus kommen konnen. Es wird sick vielmehr rein unter dem

Gesichtspunkt der auBeren Uberlieferung a priori sagen lassen, dad,

wenn eine Erzahlung sich einerseits in einer christlichen Legende

— sagen wir einmal ruhig des fiinften oder sechsten Jahrhnnderts —
findet, andererseits in mehreren Erzahlnngen von 1001-Nacht in

einer doppelten jiidischen, in armenischer und kabylischer tlber-

lieferung, es dann sicher ist, dad die christliche Legende nicht der

gemeinsame TJrsprungspunkt fiir eine derartige weitverzweigte

Uberlieferung ist. Es kommt nock die Erwagung hinzu, daB sich

unsere Erzahlung in kleineren Sammlungen findet, die alter sind

als die 1001-Nacht-Redaktion, die von dieser als ganze aufgenommen
warden und nach ubereiD.stimmendem Urted der Eorscher, was we-

nigstens die Rahmenerzahlung und auch die groBe Menge der Einzel-

erzahlungen betrifft, aus dem persisch-indischen Orient stammen. Wir
stieBen auf nicht weniger als drei derartige Sammlungen: die Er-

zahlung vom Schah Bacht, von den zehn Vesiren und endlich jene

altere jiidische Legendensammlung.

Wir werden also jene auBere Eiihrung des Altersbeweises, wie
ihn Monteverdi noch ganz naiv zu geben versucht, unbedingt auf-

geben miissen, Bei derartigen Untersnehungen kann nur die innere
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Wahrscheinlichkeit, die Anlage der Erzahlong ihrem ganzen Ver-

laufe nach, wie auch in ihren Einzelzugen and Einzelmotiven, ent-

scheiden, nnd sie entscheidet hier tatsachlich. Von einfach durch-

schlagender Bedeutnng ist es, dafi wir, wie schon nacbgewiesen

wurde, in der Placidas-Legende eine Kombination von drei Er-

zahlungen vor nns haben, deren mittlere unser Wiedererkennnngs-

marchen darstellt. In alien iibrigen Parallelen tritt diese mittlere

Partie rein und losgelost herans. Auch nicht der Schatten einer

Parallele zu den iibrigen Bestandteilen der Placidas-Legende be-

gegnet uns in irgend einer der hier zusammengestellten Nammern.

Damit allein ist schon der Beweis fiir den seknndaren Charakter

der Placidas-Legende geliefert. Neuerdings bat Cosquin (le Prologue-

cadre de mille et nne nuits, Paris 1909) in einer vortrefflicben Unter-

suchung den Nachweis gefiihrt, daS die beriihmte Eahmenerzahlung

der 1001-Nacht aus drei verscbiedenen Erzahlnngen zusammen-

gewoben sei, die sich samtlich einzeln als Erzahlnngen von letztlich

indischer Herkunft nachweisen lassen. Niemand wird bei der Dar-

legnng dieses Tatbestandes zweifeln, da6 die Einzelerzahlungen das

urspriingliche Material darstellen nnd die Kompilation der 1001-

Nacht seknndaren Charakter haben; genau so liegen auch bei uns

die Verhaltnisse. Man kann ja letztlich eine abstrakte Moglichkeit

nicht abweisen, dafi durch ZufaU ans der kompillierten Placidas-

Erzahlnng sich die mittlere Partie losgelost hatte nnd in den Orient

gewandert sei, aber man miifite sebr starke Grriinde baben, um aus

dieser leeren Moglichkeit eine auch nnr irgendwie erwahnenswerte

Wabrscheinlichkeit zu machen.

Diese Griinde aber hat Monteverdi nicht beigebracht, er argu-

mentiert bei seiner Untersuchung in einer hochst oberliachlichen

Weise jedesmal, als ware die Sache scbon entscbieden, und seine

Argumente bestehen meistens dajin, dafi sich ein charakteristiscber

Zng der Placidas-Legende bier nnd da zerstrent auch in einer der

anderen Erzahlnngen wiederfindet. Als wenn sich diese Betrach-

tung nicht einfach umkehren liefie, nnd als wenn auf der anderen

Seite behanptet wiirde, dafi die Placidas-Legende aus einer einzigen

jener beigebrachten orientalischen Parallelen abzuleiten sei und

nicht aus der alien gemeinsamen Urquelle.

Trotzdem die Sache eigentlich bereits klargestellt ist,

wollen wir gegeniiber der abweichenden Meinung Monteverdis anf

den Vergleich im einzelnen eingehen. Wir fassen zunachst die

Figur des Helden nnd Tragers der NoveUe ins Auge. In der g-

samten orientalischen Uberliefernng herrscht hier das Konigsmotiv.

Es ist ein Konig, der sein Reich verliert, oder wenigstens ein
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jiidischer Kaufmann oder ein armer Holzhacker, der in wimder-

barer Weise Konig wind. Nor in der Legende ist der Held

ein Feldherr des romischen Kaisers, erst Trajans, dann Hadrians.

Gesetzt den Fall, in der Legende lage die urspriingliche Erzahlnng

vor, wie ware es dann zn erklaren, da6 das Motiv des in die Fremde

wandernden und in der Kriegsnot wiederaufgefnndenen Feldherrn

in samtlichen Parallelen so ganz and gar verschwunden ware ?

Bei der umgekehrten Annahme ist die Erklarnng eine hochst ein-

fache. Die Fignr des Feldherrn Trajans und Hadrians ist darch

das christliche Martyrium gegeben. Diese Fignr hat in der Le-

gende den orientalischen Marchenkonig verdrangt. Ferner ist die

Motiviernng des Sturzes des Helden im orientalischen Marchen eine

hochst einfache. Der Konig wird eben von seinem Nebenbnhler

gestiirzt und verliert auf der Flucht alles, was er hat, sein Gut,

sein Weib und seine Kinder. In der judischen Legende ist immer

noch mit ausreichend guter Motivierung an Stelle des Konigs der

Kaufmann getreten, der seinem Vater verspricht, keinen Eid zu

sehworen und dariiber verarmt. In der kabylischen Erzahlnng ist

der Anfang gestrichen ; sie beginnt einfach mit der Erzahlnng von

dem armen Holzhacker. Wie kiinstlich ist demgegeniiber die Moti-

vierung des Sturzes des Placidas von seiner Hohe. AeuBerliche

Unglucksfalle fiihren zunachst die Verarmung des Helden herbei

und den Verlust seiner Giiter. Darauf beschliefit er, weil er sich

schamt, sich nach seiner Verarmung in seiner alten Umgebuug
sehen zu lassen, mit Weib und Kindem auszuwandern, und nun

erst erfolgt der eigentliche Kuin. Das ist eine Kompilation von

Motiven und nicht mehr der einfache Marchenstil des Orients. Das
wird noch deutlicher, wenn wir auf einen einzelnen Zug in der

Erzahlnng achten. In mehreren unserer orientalischen Parallelen

wird berichtet, dafi der fliehende Konig unterwegs mit den Seinen

von Eaubem bis aufs Hemd ausgeraubt wird. Diesen Zug hat der

Verfasser der Placidas-Legende wortlich in seine Erzahlnng auf-

genommen; er hat ihm aber nur sehr kiinstlich eine Stelle zu

schaffen gewufit, indem er recht unmotiviert annimmt, dafi Pla-

cidas nach seinen ersten Unglucksfallen sich nach einem einsamen

Wohnsitz — der tritt hier an Stelle der Wiiste oder Steppe des

orientalischen Marchens — zuruckzieht, um dort von den Raubem
ausgepliindert zu werden. Dann erst beginnt die eigentliche Flucht

des Helden. Komplikation fiber Komplikation der Motive!

Wir fassen weiter das Geschick der Frau ins Auge. In dem
Hauptstrang der urspriinglichen tlberlieferung spielt der Schiffs-

herr, der Magier oder Mozabit, der die Frau raubt, eine damonische
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Rolle; er halt sie, weil sie sich seinen Wiiiischen nicht gefiigig

erzeigt, in eine Kiste eingesperrt, er verklagt die Briider, die sie

befreien, mit frecher Stirn vor dem Konig, als batten sie sich an

seinem Eigentnm vergriffen, and mn6 so selbst. als die Kraft, die

das Bose will nnd das Gnte sehafft, seine eigene Entlarvung und

die Wiedererkennnng der Familie herbeifiihren. In der Placidas-

Legende ist die Fignr des Kaufmanns und das Geschick der in die

Kiste gesperrten Frau, wohl weil es dem Verfasser zu wild und

zu orientalisch war, abgemildert. Der Schiffsherr stirbt sehr bald,

und die Frau befindet sich bei der Wiedererkennnng in relativ

giinstiger und freier Lage. Dariiber ist aber anch die Geschlossen-

heit in dem Aufbau der Wiedererkennungsszene verloren gegangen.

Vor allem bedarf es nunmehr einer ganz nenen Motiviemng dafiir,

dafi die ganze Familie sich endgiiltig um den Vater sammelt nnd

die grofie, ab3chliefiende Wiedererkennungsszene erfolgt. Der Ver-

fasser der Placidas-Legende muB sich dadurch helfen, daB er erzahlt,

die Mutter habe sich zunachst den Sohnen nicht zu erkennen ge-

geben, sie sei dann, aus einem Grande, der mit dem bisherigen

gamicht zusammenhangt, namlich nm sich ihre Freiheit zu er-

bitten, znm romischen Feldherrn gegangen und habe nun zufalHg

in diesem ihren Mann an seinen Narben entdeckt. Man sieht auf

den ersten Blick, auf welcher Seite der verschiedenen IJberlieferun-

gen die straffe und einfache Motivierung der Erzablung ist, nnd

wo durch kiinstliche Motivation eln nachtraglicher Zusammenhang

hergestellt ist. Wir konnen zur Illustration des Gesagten auch

noch darauf hinweisen, daB noch ein weiterer Erzahler unseres

Marchens durch derartige willkiirliche Abanderungen an diesem

Punkt in Verlegenheit geraten ist. In der zweiten jiidischen Quelle

ist die Figur des damonischen Kaufmanns ganz und gar ins freund-

liche, biedere umgezeichnet. Infolgedessen fehlt hier auch die

Motivierung des letzten Anagnorismos. AUerdings ist der Ver-

fasser mit dieser Schwierigkeit noch sehr viel schwerer fertig

geworden, als der Verfasser der Placidas-Legende. Er hat ganz

sinnlos die KoUe des falschen Anklagers gegen die Briider, die in

der ursprunglichen Erzahlung dem bosen Kaufmann zufielen, auf

die Mutter der beiden Briider iibertragen!

Ich meine, damit sollte die Sekundaritat der Placidas-Erzahlung

nach jeder Seite hin bewiesen sein. Ich bleibe aber bei diesen Ver-

gleichen der Parallelen unter einander noch ein wenig stehen und

ziehe auch Punkte heran, bei denen der Vergleich nicht gerade zu

Ungunsten der Placidas-Legende ausschlagt. Ich tue das, um von

neuem an einem Beispiel zu erharten, mit welcher Sicherheit man
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durch fortgesetzte Erwagang der inneren Wahrscheinlichkeit den

nrspriinglichen Typus der Erzahlnng und damit auch den Wert

der einzelnen TJberlieferangen und ihre gegenseitigen Abhangigkeits-

verkaltnisse der einzelnen Erzahlungen feststellen kann. Ich hebe

nock folgende Punkte keraus: 1. Der Gang der urspriinglichen

Erzablnng ist ein ganz klarer, sie ist bekerrsckt von dem soge-

nannten Hiobsmotiv. Der Held verliert alles, was er kat, um
alles, so wie er es hatte, wieder zu gewinnen. Von kier aus stellt

es sick keraus, da6 nur die Schak-Backt-Erzaklnng, das armeniscke

Marchen und kier einmal auck die Placidas-Legende den ursprimg-

licken Charakter bewakrt kat. Es stellt sick ferner keraus, dak

die beiden jiidiscben Erzahlungen abgeandert sind, denn kier ge-

winnt der Kaufmann nickt nur was er katte wieder, sondern er

steigt dariiber kinaus znr Konigswiirde empor. Auck ist ja das

neue Motiv des verbotenen Eidsckwurs ein echt judisckes, und

einigermafien jiidisch ist es auch, wenn der Held der Erzaklung

dadurch, dak er einen Schatz ausgrabt, znr Konigswiirde und

Konigsmacht emporsteigt. Nock weiter entfemt sich die kaby-

liscke Erzaklung vom Haupttypus, denn sie setzt einfach die Armnt
des Helden der Erzaklung als gegeben voraus. 2. Die urspriing-

liche Erzahlung ist auf die Idee angelegt, dak samtliche Mitglieder

von einander getrennt werden, um sich samtlich wiederznfinden.

Man siekt, dak unter diesem Gesichtspunkt sofort die Sckak-Bacht-

Erzahlung eine znr Tendenz des Ganzen nickt passende und damit

sekundare Fassung aufweist. In ihr bleiben die beiden Knaben

ungetrennt. (Damit mag es auch wohl zusammenhangen, dak kier

nicht wie in alien iibrigen Erzahlungen der Held erst sein Weib
und dann seine Kinder verliert, sondern dak die Erzahlung in

umgekehrter Reihenfolge verlauft.) Auch kier racht sich die Will-

kiir in der Abweichung sofort, und die Erzahlung verliert an einem

Punkt ihre Durchsichtigkeit und Klarheit, namlick da, wo die

Briider nun in Gegenwart ihrer Mutter sich ihr Geschick zu er-

zahlen beginnen. Das erklart sich gut nur unter der Voraus-

setznng, dak die Briider von einander getrennt waren, nicht aber

unter der anderen, dak ihr Geschick ein gemeinsames war. 3. Sehr

variabel ist die Behandlung der entscheidenden Erzahlung von dem
Verlust der beiden Knaben in unseren Parallelen. Am weitesten

ab und fiir sich allein steht hier die zweite jiidische Erzahlung.

Hier ist das Motiv des Flukiibergangs, das sonst geradezu ein

Charakteristiknm unserer ganzen Erzahlungsreihe ist, vollkommen

verschwunden und durch das bekannte Motiv des Schiffbruches ersetzt.

Ich erwahne das ausdriicklich, weil gerade unsere Erzahlung dadnrck
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eine Briicke abgeben wird, nm zu einer anderen Erzahlnng hiniiber-

znfiihren, die uns im Verlauf unserer Untersnchrmg nock ausfdhr-

lick beschaftigen soil. Am marchenhaftesten und deshalb scheinbar

am urspriingliclisten ist bier ausnahmsweise die Placidas-Legende,

Eaub des einen Knaben durck den Lowen, des anderen dnrck den

Wolf. Das Motiv des Rankes durck den Wolf ist der armenischen

Uberlieferung erhalten, die dann ihrerseits den anderen Knaben
durck den FluB fortreifien laBt. In zwei anderen Relationen spielt

nur nock der FluB die verkangnisvolle Rolle und in der Sckak-

Backt-Erzaklung war, wie wir sahen, das Motiv ganzlick rationa-

lisiert und das eigentlich Wunderbare und Marchenhafte ganz ver-

schwunden. Wir konnen an diesem Punkte die Vermutung aus-

sprechen, daB die Placidas-Legende uns kier aus einer alteren

Urform einen Zug der Erzaklung aufbewakrt kat, der sick in

keiner der biskerigen Formen sonst so gut erkalten kat. Und wir

werden seken, daB sick diese Vermutung uns bestatigen wird.

4. Anck wenn wir nock einmal auf das Sckicksal des Helden in

der Erzahlang zuriickgreifen, so gruppieren sick, wie wir zum
Teil sckon gesehen haben, die Erzaklungen ganz deutlich, und das

urspriinglicke Urbild tritt klar zu Tage, nur die Sckah-Bacht-Er-

zahlung und das armenische Marchen haben das urspriinglicke

getreu erhalten: ein Konig, der sein Reich und alles andere ver-

liert und alles wiedergewinnt. Die Erzaklung, wie der

umherirrende Konig durck die Kundgebung eines Tieres,

des Elefanten oder des Adlers die Regentschaft eines frem-

den Landes gewinnt, ist echt orientalisch marckenkaft. Wir sahen,

wie dem gegeniiber die Figur des Feldherm in der Placidaslegende,

die des Kaufmanns, der keinen Eid zu schworen versprochen hat,

in den jiidischen Varianten und die des armen Holzhackers in der

kabylischen Erzahlung sekundare Bearbeitungen oder Nebenein-

fltisse aus anderen Quellen darstellen.

So gliedern sich uns die verschiedenen Varianten unserer Er-

zahlung, so daB wir einen genauen Stammbaum herstellen konnen.

Dem ursprunglichsten am nachsten steht das armenische Marchen

und die Sckah-Bacht-Erzahlung
;
wiederum einen besonderen Typ

vertreten die jiidischen und die kabylische Geschichte. Weiter ab-

seils steht die Placidas-Legende, noch weiter die iibrigen aufge-

zahlten Nummern, bei denen wieder ganz neue Motive von zum

Teil noch nachweisbarer Herkunft eingeflossen sind. AUen voran

an Wert steht aber die armenische Uberlieferung. Diese hat im

Grofien und Ganzen den eigentlich urspriinglichen Gang der Er-

zahlung, wie der fortgesetzte Vergleich erwies, abgesehen von
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Kleinigkeiten, von Anfang bis zn Ende getreu bewahrt. Es mogen

in dieser kurzen Erzahlung einige Motive verschwunden sein,

z. B. der Zng, den die Schah-Bacht-Erzablung erhalten hat, daB

anch der Mann, wie die Fran, die diese Rolle fast in samtlichen

Erzahlungen spielt, die eheliche Trene wahrend der Trennnng be-

wahrt und die Heirat mit den Prinzessinnen des fremden Landes

in trenem Angedenken an seine Frau unter allerlei Vorwanden
standig anfschiebt — ein Motiv, das nns writer nnten noch beschaf-

tigen wird. — Nebenbei mag iibrigens anf den seltsamen Znfall

hingewiesen werden, dafi sich bei dem Vergleich der verschiedenen

Varianten der Achikar-Uberiieferung ein ahnliches Besultat heraus-

stellt. Anch bier hat die armenische Rezension, wie ich seiner Zeit

nachwies und anch alien Widerspriichen gegeniiber anfrecht erhalte ^),

den urspriinglich heidnischen Charakter der Erzahlung am besten

bewahrt.

Und in diesem Zusammenhang mbge noch anf eine Einzelheit

hingewiesen werden. Die armenische Variante erzahlt zum Anfang,

daB dem Konig ein Genius erschienen sei, der ihn gefragt habe,

ob er lieber in seiner Jngend oder in seinem Alter glucklich sein

wolle. Nachdem der Konig sich fiir das Letztere entschieden, be-

ginnt sein Geschick sich abzurollen. Aus dem Vergleich der Er-

zahlung ist zu ersehen, dafi sich dieser Zng nur noch in Recension

G der Placidas-Legende wiederfindet. Monteverdi hat falschlich

daraus den iibereilten SchluB gezogen, daB bier die Abhangigkeit

der orientalischen Erzahlung von der Placidas-Legende besonders

dentlich heranstrete. Das ist, wie gesagt, eine ganzlich unerwiesene

Behanptung. Man wird auch nicht zum Beweise darauf hinweisen

diirfen, daB ein derartig supranaturaler Zug urspriinglich in der

Legende und nicht im Marchen seinen Platz hatte. Ich wiifite

nicht, weshalb ein Genius, der dem Konig sein kunftiges Geschick

mitteilt, weniger im Marchen seinen Platz hatte, als die beiden

wilden Tiere, welche gleichzeitig die Kinder rauben, oder das

wnnderbare und kluge Tier, dafi in seiner Weisheit einen Fremd-
ling zum Konig macht. Aber das wird allerdings zngestanden

werden konnen, daB, wie wir es oben schon einmal beobachteten,

die Placidas-Legende auf einen sehr alten Typ nnserer Erzahlungen

zuriickweist
,
da doch von einer direkten Beruhrung zwischen ihr

und der armenischen tJberlieferung nicht die Rede sein kann, viel-

mehr nur diese beiden Zeugen gemeinsam jenen Zng aus dem Ur-

bild der Erzahlung erhalten haben.

1) Vg!. meinen Aufsatz ii. Beitrage zur Achikarlegende, Ztschr. f. neut.

Wissensch. VI 1905 S. 180—193; dazu theolog. Rundschau XII 19 418 flf.
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IV.

Der bisherige Gang unserer Untersnchnng wird dadnrch anf das

erfreulichste bestatigt, dad wir nunmehr eine deutliche Spnr un-

seres Erzahlnngskreises auch in indischer Uberliefemng anfzuweisen

in der Lage sind. Es ist das Verdienst der obengenannten For-

scher, Gaster und Speyer, dad sie uns auf diese Parallelen auf-

merksam gemacht haben, die selbst dem Sammelfleifi von Monte-

verdi nock entgangen sind.

9. Auf die erste dieser Erzahlungen hat Gaster a. a. 0. 869

hingewiesen. Es ist die bnddhistische Legende von der Schiilerin

Buddhas Patacara. Diese findet sich in dem Paliwerk des Buddhi-

stischen Kommentators Buddhagosha (5. Jahrh. n. Chr.), dem Mano-

ratha Pura^il, einem Kommentar zum Apguttara Nikaya. Letzteres

Werk nennt in einer Sektion des ersten Nipata eine Liste von 13

Schiilerinnen des Buddha. Der Kommentar bringt die Heiligen-

legenden dieser 13 Frauen. No. 4 ist Patacara. Mabel Bode hat

(Journ. of royal. Asiat. Soc. 1893, 517 fF.) einige der Erzahlungen

veroffentlicht und iibersetzt. Die Ubersetznng der Geschichte der

Patacara findet sich p. 656 fif.

Patacara ist die Tochter eines vomehmen Hanses in Savattbl.

Weil sie einen ungeliebten Mann heiraten soU, flieht sie mit dem
Mann ihrer Liebe, einem einfachen Arbeiter. Sie bekommt in der

Fremde zwei Kinder. Darauf macht sie sich, von Sehnsucht ge-

trieben, mit ihrem Mann und den beiden Kindern auf, um in ihre

Heimat zuruckzukehren. Sie werden auf der Reise von einem

furchtbaren Unwetter uberrascht. Der Mann baut seiner Frau

eine Htitte, aber wie er Gras fur ein Lager holen will, wird er

von einer Schlange gebissen und stirbt sofort. Die Frau wandert

mit den Kindem weiter. Sie kommt an einen FluB xmd tragt zu-

nachst den jiingeren Einaben (ganz ebenso wie in der Placidas-

Legende, Recension G., zuerst der jiingere Knabe hiniiber getragen

wird, wahrend der altere Sohn am Ufer bleibt) zum anderen Ufer

hiniiber, Aber wie sie zuruckkehrend, um den alteren ebenfalls

hiniiber zu holen, mitten im Strome ist, fliegt ein Adler herbei,

um das jiingere Knabchen zu rauben. Sie sucht diesen durch

flandbewegungen zu verscheuchen. Der altere Knabe glaubt, da6

sie ihm winke, steigt in den Flufi und ertrinkt. Der Adler raubt

das jiingere Kind. Nun kommt Patacara ganz aUein zu ihrem

Heimatsort und findet das Haus ihrer Famihe durch einen

Wirbelwind zerstort. Ihre Verwandten in der Heimat aber sind

alle erschlagen
;
ihre Leichen brennen eben noch auf dem Scheiter-

haufen. Wie sie die Botschaft vemimmt, wird sie wahnsinnig und

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Pbil.-hist. Klasse. 1916. Heft 4. 35
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dnrcheilt nackt die Lande, bis Buddha sich ihrer erbarmt und sie

zur Vemunft bringt, und so wird sie seine getrene Schiilerin.

Man erkennt den Typus unserer Erzahlung kaum wieder, so

stark ist sie hier verwandelt. Aber doch sind auch bier die Per-

sonen Mann, Prau und zwei Knaben, und alle werden durch Un-

glucksfalle von einander getrennt, so freilich, da6 das gliickliche

T^^iederfinden nicht erfolgt, die Geschichte vielmehr nur zur einen

Halfte aufbewahrt ist; aber der Zug, wie die Prau ihre beiden

Knaben verKert ist so typisch — man beachte, da6 die Katastro-

phe sich auch hier gerade in dem Augenblick ereignet, da die Prau,

die hier an Stelle des Mannes getreten ist, sich mitten im Strome

befindet, — dafi es unmoglich ist, hier einen Zufall anzunehmen.

Sonst ist die Erzahlung allerdings iiberall durch die aufgetragene

buddhistische Tendenz in ihr GegenteU verkehrt. Nicht der Mann,

sondern die Prau ist Schulerin Buddhas, ist die Tragerin der Le-

gende. Und die Geschichte endet nicht mit den Wiedererkennungs-

szenen und der Wiederherstellung alles dessen, was verloren ge-

gangen war, sondern mit dem volligen Ruin und der Verzweiflnng

und der daran sich anschlieBenden Bekehrnng zur bnddhistischen

Askese. Der Entdecker der hier vorliegenden Beziehungen, Gaster,

hat daher mit Recht bereits die Vermutung ausgesprochen, dafi die

buddhistische Erzahlung tendenzios abgeandert sei p. 869: the

buddhist tale has undoubtedly changed and been adapted to the

circumstances, in order to explain the conversion and preeminence

obtained by Patacara. Wir stoBen hier in unserer Untersuchung

auf ein besonders interessantes Resultat. Die Parallele, die wir

in der bnddhistischen Quelle nachweisen konnten, ist nicht etwa

die urspriingliche Quelle unserer ganzen tJberlieferungsreihe, son-

dem otfensichtlich sekundar und abgeleitet. Wir werden also an-

zunehmen haben, daB ein altes, indisches, volkstiiraliches Marchen

existiert hat, das einerseits, getreulich erhalten, nach Westen
wanderte und dort nun in den verschiedensten Variationen er-

scheint, wahrend es andererseits schon erne verhaltnismaBig alte,

tendenziose, buddhistische Bearbeitung erfahren hat. Wenn unsere

Vermutung richtig ist, so ware damit von nenem erwiesen, daB

eine christliche Legende des 5. oder 6. Jahrhunderts unmoglich der

Ursprungspimkt fur eine derartige weit verzweigte Uberlieferung

sein kann ‘).

1) Eine beinahe vollig ubereinstimmende Erzahlung scheint in einer tibeta-

nischen Version vorzuliegen, deren Kenntnisse ich Ogden p. 24, der die genauere

Quelle dort nicht angibt, verdanke. Ogden erwahnt als Hauptpunkte der Uberein-
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10. Auf eine weitere Parallele hat I. S. Speyer (Theologisch

Tijdschrift 40 p. 451 ff.) hingewiesen, nanJich die buddhistische Er-

zahlnng von Visvantara (Vessantara). Sie findet sich als ein Erleb-

nis Buddhas in einer seiner friiheren Inkamationen als letztes Stuck

(No. 547) der Pali-Sanunlung der Jatakas nnd als No. 1 der

Sanskrit-libersetzung der Jatakamala des Aryasura^).

Die Erzahlung lautet folgendermafien ; Visvantara, die vorletzte

Inkarnation des Bodhisattwa, ist Sohn eines Konigs des S’ibilandes

Jaytura. Er fiihrt, nm sich wiirdig fur das nachste Dasein vor-

zubereiten, ein frommes, asketisches Leben, sucht jedermann seinen

Wunsch zu erfiillen und schenkt einem fernen Konigreich, in veel-

chem Diirre herrscbt, einen weiBen Elefanten, ein Wundertier, das

den Begen herbeifuhren kann. Damit nnzufrieden emport sich das

Volk gegen ihn. Er wird auf den Vankaberg verbannt, seine

frattin und zwei Kinder teilen sein Los. Er verteUt seinen ge-

samten Besitz unter die Bettler, (die hier also etwa die Stelle der

Rauber einnehmen, die dem fliehenden Konig im orientaliscben

Marchen, oder dem kaiserlichen Feldherrn in der Placidaslegende

sein Hab und Gut nehmen) und lebt mit seiner Familie auf dem

Berge Vahka ein Asketenleben. Ein widerwartiger alter Brahmane

erbettelt sich von ihm die beiden Kinder und treibt sie mit Stock-

schlagen davon. Und um seine himmlische Geduld auf die letzte

Probe zu stellen, nimmt Indra selbst die Gestalt eines Brahmanen

an und fordert von ihm auch sein Weib. Nachdem der Prinz auch

diese Gednldsprobe uberstanden hat, gibt Indra sich ihm zu er-

kennen und schenkt ihm das Weib zuruck. Der Brahmane, der die

Kinder dem Prinzen geranbt, ist mittlerweile an den Hof von

dessen Vater gekommen und wird gezwungen, diese wieder heraus-

stimmnng dieser Erzahlung mit unserem Kreise : die Auswanderung des Helden und

der Heldin aus der Heimat, die Geburt eines (!) Kindes, die Trennung des Mannes

von der Frau, Verlust und Tod des Kindes; zum SchluB skizziert 0., mir nicht

ganz klar: the violation of the heroine. Ogden urteilt mit Recht uber das Verhalt-

nis zum Gesamtkreis: „The story is the same, except that the outcome in each

instance is infortunate instead of satisfactory, and only till the unhappy heroine

takes refuge in religion, does she find rest. I should, therefore, consider this version

modeled on the general type, but intentionally perverted, to convey a moral lesson“.

Dasselbe Urteil gilt natiirlich auch von dem Archetypus der PaU-Erzahlung.

1) Jatakamala (Vorgeburts-Geschichtenkranz) ist im Jahre 434 n. Chr. bereits

ins Chinesische libersetzt; R. Garbe, Indien und das Christentum S. 83, setzt daher

als terminus ad quem des Jatakamala den Anfang des vierten Jahrhunderts. Die

Pali-Sammlung muB dann bedeutend friiher angesetzt werden. Der Inhalt unserer

Erzahlungen ist ausgiebig bei Spencer Hardy, Manuel of Buddhism 16 S’., und H.

Kern der Buddhismus und seine Geschichte in Indien 1 388 S., wiedergegeben.

35*
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zngeben. Mittlerweile ist anch der weiBe Elefant znriick gesandt,

der Grand der Verbannung des Prinzen ist damit aafgeboben. Der
alte Kbnig holt mit den beiden Kindern, nebst einem groBen Ge-
folge, den Prinzen vom Vankaberge and dieser bait anter dem
Jabel der Bevolkerung seinen Einzag.

Es konnte zweifelhaft erscbeinen, ob man berechtigt ist, aach
diese Erzahlang in anseren Zasammenbang einzareihen. Dock ancb
bier sind die Trager der Erzahlang Mann, Eraa and zwei Kinder,

and gerade dieses Erkenntnismerkmal hat ans bis jetzt iiberaU

gut and sicher gefiihrt. Die zwei Kinder haben aUerdings, wie es

hier scheint, verschiedenes Geschlecht. Aber za anserer tJber-

raschang ist in einer Variante der Erzahlang, aaf die Speyer S. 452
hinweist, tatsachlich von zwei Sohnen die Rede. Also aach hier

werden Vater and Matter and zwei Knaben von einander dnrch

mannigfaltige Schicksale getrennt and schlieBlich alle wiederver-

eint. Der Held der Erzahlang verliert aUes, was er besitzt and
findet alles wieder. Die Gottheit selbst beteiligt sich, wie in der

Placidas-Legende, an i!er Priifang des Heiligen.

Will man aber diese Geschichte in anseren Zasammenbang
einreihen, so wird man jedenfalls nicht mit Garbe S. 291 diese als

das Urbild der Placidas-Legende ansehen diirfen, vielmehr an-

nehmen miissen, daB in dieser Erzahlang, ebenso wie in der Pata-

kara-Legende eine tendenziose baddhistische Ubermalang einer

naiven alteren Volkserzahlang vorliegt. Ans dem Helden, der eine

Menge widriger Schicksale erleidet, ist hier der baddhistische Mnster-

asket geworden, der alles wegzageben bereit ist and dnrch seine

wanderbare Opferfreudigkeit den ganzen Gotterhimmel in freadiges

Erstaanen versetzt. Anders als in der Patakara-Legende ist dabei

wenigstens der Zag des arspriinglicben Marchens gewahrt, dafi der

Held schlieBlich zar Belohnang alles, was er verloren hatte, wieder

gewinnt. Man kann demgemaB sagen, daB eine jede der beiden

baddhistischen Legenden etwa die Halfte tmserer Marchenerzahlang
im Radiment einigermaBen bewahrt babe.

11. Aaf eine weitere indische Parallele bin ich dnrch die in

der Einleitnng erwahnte Arbeit Ogdens aafmerksam geworden.

Sie findet sich in dem Werke des Dan^in in dem Da^akamara-
saritam (Abenteaer der zehn Prinzen) ans dem 6. nachchristlichen

Jahrhandert. Die Rabmen-Erzahlang dieses Werkes gebe ich knrz

nach der Einleitnng der Ubersetzang von M. Haberlandt 1903 S. 5.

Radschahansa, Konig von Magadha, wird von einem benachbarten

Konig mit Krieg iiberzogen and flieht in den Vindhya-Wald, wo
ihm seine Gemahlin einen Sohn gebiert. Der Prinz wird mit nean
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andern Knaben gleichen Alters erzogen, die sich in hochst wunder-

barer Weise an jenem Znflucbtsort zusammen gefunden haben. Nach-

dem ihre Erziehnng mit dem 1 6. Lebensjahr vollendet ist, wandem
sie alle in die Welt aus, trennen sich wieder und fmden sich all-

mahlich wieder zusammen. Die Erzahlnng ihrer Abenteuer bildet

den Inhalt des Werkes. Einer dieser Knaben, Pushpodbhava, ist

der Trager einer indischen Anagorismen-NoveUe, die uns in der

Ubersetznng von Haberlandt S. 16 nnd S. 32 ff. in den Zusammen-
hang des Gianzen verwoben, vorliegt: Weit hinten im Mohrenlande

lebte ein trefflicher reicher Kanfmann mit einer schonen Tochter

Kamens Suvrtta. Ein fremder Kanfherr, von vornebmer Abkunft,

der Sohn eines Ministers des Magadha-Konigs, halt nm sie an. Er
hie6 Ratnodbhava. Mit der Zeit wnrde die junge Erau gnter Hoff-

nung; ihr Mann aber sehnt sich, seinen Bruder wiederzusehn, nnd

verlafit mit seinem Weibe die Heimat. Das Schiff, auf dem sie

fahren, erleidet SchifFbruch, die junge Frau wird durch ihre Diene-

rin gerettet und treibt mit ihr ans Land. Das Schicksal ihres

Mannes bleibt zunachst unbekannt. Nach dem Schiffbruch schenkt

die Suvrtta, mitten im Walde, einem Sohnlein das Leben und bleibt

ohnmachtig liegen. Ihre Dienerin eilt fort, nm Htilfe zu holen,

und nimmt das Kind mit. Sie begegnet einem alten BuBer, er-

zahlt ihm ihr Geschick und bittet ihn, den Kleinen aufzubewahren.

Da tancht plotzlich ein Elefant aus dem Dickicht auf und nimmt
den Knaben auf seinen Riissel. Doch auf den Elefanten stiirzt

sich ein Lowe. Jener schleudert das Kind hoch in die Luft und
heginnt mit dem Lowen den Kampf. Das Kind wird von einem

Aifen aufgefangen, der es fein sauberlich nnter einem Baume
niederlegt. Mittlerweile hat der Lowe dem Elefanten den Garaus

gemacht und entfemt sich stolz. Der BuBer nimmt das wnnder-

bar bewahrte Kind (vgl. o. S. 528) und bringt es an die Zufluchtsstatte

des Konigs von Magadha, wo es mit dem Prinzen nnd den iibrigen

Gefahrten zusammen erzogen wird. Herangewachsen, zieht dann

der Knabe, der den Namen Pushpodbhava behalten hat, in die weite

Welt, trennt sich von diesen und erlebt sein eigenes Abenteuer.

Er fliichtet sich eines Tages vor der unertraglichen Sonnenhitze,

da fallt plotzlich ein Mann vom Felsenrande herunter, so daB er

ihn gerade noch mit seinen Armen auffangen kann. Es ist Rad-
nodbhava, der Vater des Helden unserer Geschichte. Er erzahlt

seinem Sohne sein Schicksal nnd schlieBt damit, daB er nach 16

Jahren unertraglichen Leides beschlossen habe, seinem Leben durch

einen Sturz von der Bergwand ein Ende zu machen. Kaum ist

so die erste Wiedererkennungsszene erfolgt, so laBt sich in der
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nnmittelbaren Nahe der Beiden das klagende Geschrei einer Fran

vernehmen. Es ist die Stimme der alten Dienerin, der Suvrtta,

die ihre Herrin abznhalten versucht, sich in der Verzweiflnng iiber

den Verlust von Mann nnd Kind das Leben zu nehmen. Der Sohn

stiirzt ins Dickicht, findet dort schon ein gewaltiges hocblodern-

des Fener nnd ein Weib im Begriff, sich in dieses zn sturzen.

Ans der Erzahlnng der Dienerin erfahrt er, da6 es seine Mutter

ist; er wirft sich ihr zn FiiBen, erzahlt ihr seine Lebensschicksale

nnd holt den Vater. Vater nnd Mutter erkennen sich nnn eben-

falls, die Kennzeichen waren ja alle vorhanden, nnd die Familie

ist wieder vereinigt.

Offenbar ist hier eine altere, in sich znsammenhangende Ana-
gorismen-Novelle in den Zusammenhang der Rahmen-Erzahlnng

kiinstlich verwoben. Ob freilich diese Erzahlnng mit den bisher

behandelten verwandt ist, muB, wie mir scheint, doch dahin gestellt

bleiben. Schon das erweckt Bedenken, da6 es sich hier nm ein

Ehepaar mit nnr einem Sohne handelt. Man konnte vielleicht

vermuten, da6 ans den zwei Sohnen einer alteren Erzahlnng hier

der eine geworden ware, weil das Motiv zweier Briider nicht in

den Gang der Rahmen-Erzahlnng hineinpafit. Und man konnte

fiir diese Vermntnng anfiihren, daB^bei dem Raub dieses einen

Kindes ja mehrere Tiere beteiligt sind, und daB dieser Zug da-

ranf hinweisen konnte, daB nrspriinglich mehrere Briider dnrch

verschiedene Tiere geranbt sind. Aber anch sonst sind die

Einzelziige des Berichtes gar zu sehr von den nns bisher bekannt

gewordenen different. Man wird also gnt tnn, die Frage der Zn-

gehorigkeit dieser Erzahlnng zn unserem Kreise in Zweifel zu

lassen. Immerhin ist es beachtenswert, an wie vielen Orten in-

discher IJberlieferung das Anagorismenmotiv im allgemeinen auf-

taucbt.

11 a. Die ganze Frage nach dem Ursprung unserer Anago-
rismen-Erzahlnng ware iibrigens entschieden, wenn wir die jetzt

noch zu erwahnenden zwei Erzahlungen als altindisch ansprechen
diirfen. Es handelt sich nm eine Erzahlnng aus Kaschmir (K) und
eine zweite ans dem Pendschab (P), welche Ogden in seiner Disser-

tation als Parallelen beibringt. Sie stehen ihrer Verwandtschaft
nach in nachster Nahe der im vorigen Abschnitt behandelten
orientalischen (arabisch-judischen) Gruppe. In dem groBen Stamm-
banm, den Ogden fiber das Abhangigkeitsverhaltnis samtlicher

Glieder unseres Erzahlungskreises gibt (Tabelle z. S. 6), stellt er

die beiden Erzahlungen in unmittelbare Nahe der Schah-Bacht-
Legende und laBt diese samtlichen Glieder freUich von einem
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arabischen Archetypus abhangig sein. — Wahrscheinlicher will mir
die Annahme eines gemeinsamen altindiscben Urspnmgs erscheinen;

es wiirde dann bier die in der vorhergehenden Untersuchung postn-

lierte altindische Volkserzahlimg tatsachlich noch vorliegen.

Nach den Andentnngen, die Ogden S. 24 nnd in der Tabelle bei

S. 6 bietet, konstruiere ich die Erzahlnngen etwa folgendermafien

:

Deren Held ist ein Konig, seine Gemablin hat ihm zwei Knaben
geschenkt. Die Ursache des Ungliieks ist nach K. ein Krieg, nach
P. steht am Anfang das bekannte Motiv der gottlichen Warntmg.
Schiffer resp. ein Schiffsherr rauben die Fran. Die Ender ver-

lieren ihren Vater dadurch, da6 dieser, wenn ich richtig verstehe,

durch einen Fisch (K) oder durch ernen Alligator (P) verschlungen

wird. Die Knaben werden nach K durch einen Fischer, nach P
durch einen Wascher aufgezogen. Der wunderbar aus dem Innern

des Fisches errettete Vater wird in marchenhafter Weise Konig, nach

K dadurch, daB ein Elefant ihn zum Konig erkiirt, nach P durch

Erbschaft. Mittlerweile kommt der Schilfer, wenn ich recht kon-

struiere, mit der geraubten Frau in das Land des Konigs, Nach
K ist es Gewohnheit des Konigs, daB er von jedem Schifi, das

landet, das Beste und Schonste als sein Eigentum beanspruchen

darf. Die beiden Sohne, die unerkannt in den Dienst des Konigs

getreten sind, werden zur Bewachung auf das Schiff gesandt. Die

Mutter hort im verborgenen die Sohne sich ihr Schicksal erzahlen

und erkennt sie daran. Nach K gibt die Mutter sofort sich den

Sohnen zu erkennen. Nach P erst spater, bei der allgemeinen

Wiedererkennungsszene. Die Mutter ersinnt, nach K unter Ver-

abrednng mit ihren Sohnen, nach P allein, eine List, um vor das

Tribunal des Konigs zu kommen. So wird die Wiedervereinigung

der gesamten Familie herbelgefuhrt und die Kache an den Kaubern

vollzogen. Man sieht, daB auch diese beiden Erzahlungen mit

vollkommener Sicherheit dem orientalischen Erzahlungskreis zuzu-

weisen sind. Der einzige Zug, der sich in keinem der iibrigen

Glieder nachweisen laBt und K und P gemeinsam ist, ist der, daB

der Held unserer Erzahlung von einem Fischungeheuer verschluckt

wird. Hier ist also ein sonst wohlbekanntes und weitverbreitetes

Motiv in unseren Typus eingedrungen.

1) Auf der vergeblichen Suche nach der Quelle dieser Erzahlung fand ich ubrigens

im Kata-Sarit-Sagara des Somadaeva c. 65 translated by Tawney Calcutta 1884 II 101 ff.

folgende Parallele ; Der Sohn eines Kaufmanns, dessen Vater gestorben ist, begibt

sich vor den Nachstellungen seines Bruders mit seiner Frau auf die Flucht. Sie

irren in der Waldeinsamkeit umher und mussen Hunger leiden. Der Mann ernahrt

seine Frau mit seinem Fleisch und Blut (echt indisches Motiv). Sie finden unter-
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V.

Es wird notig sein, in diesem Zusammenhang auf eine Reihe

mittelalterlicher Erzahlangen and Dichtungen genaner einzugehen,

vor allem nm der hier immer wieder erhobenen Behanptung eines

weitgebenden und iiberall eindringenden Einflusses der Placidas-

legende entgegenzntreten und nachzaweisen
,
daB diese nur ein

einzelnes Glied in der Kette und nicht das Fundament ist, auf

dem die ganze Uberlieferung sich anfbaut. Es kommen bier zu-

nacbst vier oder fiinf eng mit einander verwandte Erzablungen

und Dicbtungen des Mittelalters in Betracbt. Das meiste ist bier

bereits von W. L. Holland in seinem Cbrestien von Troies (Tu-

bingen 1854) in vorziiglicber Weise zusammengestellt. Icb scbliefie

micb im gro6en und ganzen seinen Angaben an.

12. Die erste der bier in Betracbt kommenden Dichtungen

ist der Wilhelm von
.
England des Cbrestien von Troies (geb. etwa

1140—1150, Ausgabe von W. Foerster, Christian von Troies IV,

1899, der Kai'renritter u. d. Wilhelmsleben
;
s. auch o. S. B71).— In Eng-

land lebte vor Zeiten ein frommer Konig, der hieB Wilhelm. Er hatte

eine schbne und sebr christlicbe Frau mit Namen Gratiana. Aber sein

Gliick sollte nicht lange danern, er hbrte plotzlicb des Nachts

auf seinem Bette liegend eine Stimme, die ihm befabl, auBer Landes

zu gehen. Als der Rnf sich zum zweiten und dritten mal wieder-

holt, verlaBt Wilhelm mit seiner Gemahlin, nacbdem sie ihre

kostbarste Habe weggeschenkt, die konigliche Wohnung
;
sie durch-

irren einen Wald, bis sie in die Habe eines Meeres kommen. Hier

in der Einsamkeit gebiert die Konigin zwei Knaben, die der Konig

in die beiden abgeschnittenen SchoBe seines Rockes wickelt, weU

wegs einen Kriippel, dem Hande und FiiBe fehlen, pflegen und erniihren ihn. Zu
ihm enthrennt das Weib in ehebrccherischer Liebe. Sie veranlaBt ihren Mann,

sich an einem Strick vom Felsen herab zu lassen, um an einem Bach eine Pflanze

zu pflucken, nach der sie begehrt. Sie schneidet den Strick durch. Der Mann
wird erfaBt und vom Strome fort getrieben. Er kommt in ein Land,

dessen Konig gerade gestorben ist und wird von einem Elephanten zum
Konig erkiirt. Das Weib kommt mit dem Kriippel an den kbniglichen Hof

und erhalt seine verdiente Strafe. Kaum wird man diese Erzahlung in den vor-

liegenden Zusammenhang einordnen wollen, doch sind ja immerhin einige verwandte

Motive vorhanden (Mann und Frau in der Einsamkeit : der Mann vom Strome fort-

gerissen; der Elephant, der den Konig erwahlt). Will man die Zugehorigkeit der

Erzahlung zu unserem Kreise behaupten, so miiBte man annehmen, daB auch hier

indische, pessimistische Tendenz den Grundzug der Erzahlung in sein Gegenteil

verkehrt und an Stelle der Treue die Untreue der Frau gesetzt hatte.
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er nichts anderes hat^). Kaufleute erscheinen mit ihrem Schiffe

am Strande, entfiihren, durch deren Schdnheit iiberrascht, die

Frau nnd werfen dem Konig dafur einen Betitel mit zwei Besanten
(byzantinischen Goldmunzen) zu, der in den Zweigen der Banme
hangen bleibt. Der Konig plant, sein Land zu verlassen, nimmt
das eine Kind nnd legt es in ein Boot nieder, das er am Strande
lindet. Wahrend er zuruckkehrt, um das andere zu holen, sieht

er gerade noch, wie ein Wolf dieses ranbt; and wie er von der

Verfolgnng ermudet sick dem Kahne zuwendet, so ist auch das

andere Kind, das er dort niederlegte, verschwnnden. Kauflente

jagen den ersten Knaben dem Wolfe ab nnd haben mittlerweile

auch den andem im Boote gefundenen mitgenommen. Wilhelm
will jetzt wenigstens das friiher verschmahte ihm zngeworfene

Geld an sich nehmen, dock wie er die Hand danach ausstreckt,

stoBt ein weiBer Adler vom Himmel herunter and entreiBt ihm

den roten Beutel mit dem Gelde. Planlos irrt der Konig hin and

her, bis ihn Kaufleute finden and ihn zu einem begiiterten Biirger

bringen, dem er von nun an dient. Sein Weib Gratiana wird von

den Schiffem, die sie geraubt, nach Surclin gebracht und wird

dort den um sie sich streitenden Kaufleuten von dem Herrn des

Landes Gliolas fortgenommen, der sie, da seine Gemahlin inzwischen

verstorben ist, zur Ehefrau erheben will. Sie weiB den Eingang

der Ehe um ein Jahr hinauszuzogern, wahrenddessen der Ritter

stirbt, nachdem er sie bereits als Nachfolgerin eingesetzt hat. So

wird Gratiana die Herrin des Landes. Die beiden Knaben, von

denen der eine, der vom Wolf geranbte, den Kamen Louel, Wolf-

lein, bekommen hat, wahrend der andere als im Meer gefunden

Marin genannt wird, entlaufen ihren Pflegevatern, weil diese sie

zwingen wollen, ein Handwerk zu lernen. Sie fiihren im Walde
ein abenteuerliches Leben, bis sie zu dem Konig von Catanaise

kommen, der sie in seinen Dienst nimmt. Konig Wilhelm gelangt

nach verschiedenen Abenteuern, die ihn voriibergehend wieder in

sein Reich zuriickfiihren, in das Land, dessen Herrin seine Frau

geworden ist (vgl. dies Motiv bei Nr. 6). Hier war es Sitte, daB

der Herr oder die Herrin des Landes von den Giitern, die jeder

Kaufmann in den Hafen brachte, sich das schonste auswahlen

durfte^). So kommt die Konigin zum SchifF ihres Mannes, sie

glaubt ihn sofort zu erkennen und vor allem heftet sich ihr Auge

1) Vergleiche zu dem Motiv der in den Mantel gewickelten Knaben die

oben skizzierte Rahmen-Erzahlung der Geschichte der 10 Vesire (Xr. 7).

2) Zu diesem Motiv vergl. oben die Erzahlung unter Nr. 1.
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anf ein Horn, das der Konig bei seinem letzten Aufenthalt im

Heimatlande als sein altes Eigentum mitgebracht hat. Sie begehrt

von ihm den Ring, den er am Finger tragt und lad ihn mit seinen

Lenten zn sich anfs Schlo6. Hier erkennen sich Wilhelm und

Gratiana. Als der Konig dann bei einer Jagd das Gebiet des

Reiches seiner Fran hberschreitet
,

wird er von seinen beiden

Sohnen, die im Dienst des fremden Konigs stehen, angegriffen

und kann sich nur dadnrch retten, da6 er sagt, er sei der Konig

von England, nnd seine Geschichte erzahlt. In dem Augenblick,

da er die Episode vom Ranbe des Geldes dnrch den Adler erzahlt,

erscheint dieser wieder and laBt den roten Bentel mit dem Golde

dem Konig zn FiiBen fallen. Daranf beginnen auch die Sohne

ihre Erzahlung und weisen vor aUem die Rocklappen vor, in

welchen man die Knaben eingewickelt gefunden hat. So erfolgt

nun die allgemeine Wiedererkennung und die Heimkehr der

vereinten Fanulie in das Reich ‘).

13. Eng verwandt mit der Sage von Wilhelm von England

ist das Gedicht „Die gate Frau“. (Ausgabe von E. Sommer, Zeit-

schrift f. deutsches Altertum II 1842 S. 392—481), das nach fran-

zosischem Vorbilde, wahrscheinlich von einem Schwaben, zwischen

1230 und 1240 verfafit worden ist (vergl. Holland S. 77). Der Held

der deutschen Erzahlung entschliefit sich aus eigenem Antriebe,

Macbt und Ansehen aufzageben, um ein unstetes Leben zu fiihren,

weil er es fiir siindig halt, langer in Ehren und UberfluB zu leben.

IHit seiner Frau, der Tochter des Grafen Ruprecht, verlafit er des

Nachts seine Burg and irrt in der Fremde umher, in der ihnen

zwei Sohne geboren werden. Da sie in die groBte Not geraten,

laBt sich die Frau fiir zwei Pfnnde als Leibeigene verkaufen, die

der Gatte in einer roten Borse empfangt. Er irrt mit seinen

Kindern weiter und komint an das Ufer der angeschwollenen Seine.

Er laBt das eine Kind am Ufer sitzen, wahrend er das andere

fiber die Briicke hinfibertragt. Als er bei der Rfickkehr, urn das

zweite Kind zu holen, sich mitten auf der Briicke befindet, reifit

der angeschwollene Fla6 die Briicke fort. Mit Mfihe rettet er

sich an das Land. Mittlerweile ist der eine der Knaben von dem
Bischof von Rheims und der andere von dem Grafen von Orleans

aufgefunden und mitgenommen. Der Vater laBt sich ermfidet und

von Kummer fiberwaltigt unter einem Baume nieder und schlaft

1) Uber das franzosische, Dit de Guillaume de Angleterre, das nur ein ein-

facher Auszug seines Yorbildes ist, sovrie uber die abhangigen spanischen Dich-

tungen s. Foerster, Karrenritter nnd Wilhelmsleben CLXXI und CLXXVIIIf.
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ein. Wahrenddessen ranbt ihm ein Adler den roten Sack mit dem
Grelde und der Ritter verlaBt in Verzweiflnng das Land, wo er

alles, was er besafi, verloren hatte. Mittlerweile verdient sich

seine Fran in Treis (Troyes) ihren Lebensnnterhalt dnrcb kiinst-

liche Stickereien ans Silber nnd Gold. Der Rnf ihrer Schonheit

dringt bis zum Herrn des Landes, dem Grafen Diebalt, der sie zu

sich holt und dessen Erbin sie nach dessen baldigem Tode wird.

Ja sie steigt nach verschiedenen Erlebnissen noch zu hoherer Ehre

auf und wird Gemahlin des Konigs von Paris, der noch vor Ab-

laut des Jahres stirbt nnd ihr das Reich hinterlabt. Wie ihr Ge-

mahl nach langen Irrfahrten als Bettler in ihr Reich kommt,

erkennt sie ihn an einem krnmmen Finger, den er dnrch eine

Verwundung behalten hat. Sie gibt sich ihm zunachst nicht zn

erkennen, lafit den Bettler in ein Bad fiihren nnd in kbstliche

Gewander kleiden. Und als die GroBen des Reiches von ihr

fordern, daB sie sich einen Mann wahle, der nnnmehr die Regent-

schaft fiihre, erwahlt sie den ins Land gekommenen Bettler nnd

gibt sich ihm als seine friihere Gattin zn erkennen. Die Gatten

erzahlen sich ihre Schicksale. Der Mann berichtet von dem Ver-

Inst seiner Sohne nnd wie der Adler ihm den Sack mit dem Gelde

geranbt habe. Da rnft die Gattin ans: daB der Adler ihr den

Sack mit dem Gelde bereits gebracht habe. Sie hat damals ge-

meint, daran den Tod ihres Mannes zn erkennen, nnd faBt nnnmehr

nach diesem wnnderbaren ZnsammentrefPen die Hoffnnng, daB sie

anch ihre Sohne wiederfinden werden. Und schon melden anch

Biirger des Landes, daB sie von Knaben gehort haben, die beim

Bischof von Rheims erzogen werden; die Knaben werden geholt,

nnd die Familie ist wieder vereinigt.

14. Die dritte hier in Betracht kommende Erzahlnng ist die

vom Ritter Ysambrace (Literatnr vergl. bei Holland S. 81). Das

englische Gedicht erzahlt: Der Ritter Ysambrace, der ob seines

Gliickes hochmiitig geworden ist, hort einen VogeU) auf einem

Banm ihm sein Ge.schick verkiinden. Er habe nnr die Wahl,

ob er in seinem Alter oder in seiner Jugend groBes

Wehe ertragen wiirde. Der Ritter dankt Gott dafur, daB

ihm Gelegenheit gegeben sei, noch in der vollen Kraft der Jngend

BuBe zn tnn. So bricht das Ungluck sofort ttber ihn herein. Wie

er 'igheim ankommt, findet er das grofite Elend. Alle seine Habe

ist dnrch Fener vernichtet, nnd so entschlieBt er sich, mit seiner

1) Nach der anderen Eedaktion des Gedichtes wird dem \sambrace die

Botschaft durch einen Engel zuteil. Vergl. Holland S. 81 ff. und dazu die Ausgaben:

E. Halliwell, The Thornton Komances 1844 p. 88—120; G. Schleich, Sir Isumhras 1901.
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Frau und seinen drei Kindem zur Siihne seiner Siinden nacli Je-

rnsalem zu pilgern. Auf der Wanderang kommen sie in einen

Wald, wo sie durch ein Gewasser am Weiterschreiten gehindert

werden. Der Ritter nimmt seinen altesten Sohn und bringt ihn

ans andere Ufer. Wahrend er zuriickkelirt, nm das zweite Kind

zu holen, wird das erste von einem Lowen ergriffen und in das

Dickicht geschleppt, wahrend der zweite Knabe die Beute eines

Leoparden wird. Der Ritter wandert mit seiner Frau und einem

Kinde weiter und so kommen sie an die See, wo die Flotte eines

heidnischen Konigs liegt, der gegen die Christen zu Felde zieht.

Da der Ritter sich weigert, sich seine Frau auf den Vorschlag

des Sultans fur eine groBe Summe Goldes abkaufen zu lassen,

nimmt man ihm die Frau gewaltsam und zahlt ihm den Kaufpreis

auf den Mantel hin. Der Sultan erwahlt die Frau zu seiner Brant,

verschiebt jedoch die Vermahlung bis nach Vollendnng des Kriegs-

zuges und schickt diese zu SchifF voraus. Der Ritter wandert

mit seinem dritten Sohne weiter und setzt sich nnter einem Banme

nieder. Da stiirzt sich ein Adler herab und ranbt das in den

Mantel gewickelte Gold des Ritters, das er soeben empfangen

hatte. Wahrend der Vater dem Adler nachjagt, ranbt ein Ein-

hom den dritten Sohn. Der Ritter begibt sich nun in eine

Schmiedewerkstatte und weilt dort als Handwerker sieben Jahre

lang, wahrenddes er sich eine vollstandige Riistung schmiedet.

Nach sieben Jahren gelingt es ihm, an einer Schlacht teilzunehmen,

die ein christlicher Kbnig den Unglaubigen liefert, und dabei den

Konig, der ihm seine Frau entfiihrt hat, zu erschlagen. Er gibt

sich aber noch nicht zu erkennen und nimmt weitere sieben Jahre

der BuBe auf sich, bis ihm ein Engel die Vergebung seiner Siinden

verkiindigt. Nun wandert er weiter und kommt zu einem Lande,

wo eine freigiebige Konigin, eben seine Gattin, regiert. Er nimmt
an einem Turniere teil, so daB die Konigin Interesse an ihm ge-

winnt. Da findet er eines Tages in einem Adlernest seinen Mantel

mit dem Golde wieder, und die Erinnerung versetzt ihn in tiefe

Traurigkeit. Die Konigin forscht der Sache nach, und wie sie

von dem Funde hbrte und das Gold ihr gezeigt wird, erfolgt die

l^^iedererkennungsszene. Die beiden nun vereinigten Gatten ge-

raten aber, weil sie die Sarazenen zum Christentum bekehren

wollen, in Zwist mit diesen. Und wie sie beide gewappnet dem
Sarazenenheer gegeniiberstehen, erscheinen ihnen plotzlich zu Hiilfe

drei Ritter in „Engelskleidung“, der eine auf einem Leoparden,

der zweite auf einem Einhorn, der dritte auf einem Lowen, und
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fiiliren den Sieg des Tages herbei. Freudig feiern Eltern und
Kinder ihre Wiedererkennnng.

15. Das vierte in diesen Kreis gehorige Stiick ist der Meister-

gesang vom Grafen von Savoyen (in Regenbogens Ton gedichtet).

Die Geschichte erzahlt : Es lebte einst ein edler Graf, gewaltig

nnd reich, der sich vermafi, dad es in aller Welt seines Gleichen

nicbt gabe. Er hatte eine hochgeborene Fran, die Schwester des

Konigs von Frankreich. Diesem Ehepaar erscholl einst eine

Stimme von Gott her, welche ihnen die Wahl stellte, oh sie

lieber in der Ewigkeit Not und Leid erdulden woll-
ten, Oder in dieser Zeit. Sie wahlen natiirlich das letztere.

So bricht denn sofort Kriegsnot fiber sie herein, nnd sie verlassen

das Land, nm sich ins Land der Heiden iibersetzen zn lassen. Die

Frau gibt dem Grafen, der fiber seinen Verlnst von Hab und Gut
untrostlich ist, zwei edie in Gold gefafite Steine, 1200 Kronen

went. In dem Augenblick stofit ein Adler vom Himmel herunter,

der die Steine in dem sie enthaltenden Sacklein raubt. Vergebens

verfolgt der Ritter den Adler und kehrt traurig zu seiner Fran

znrfick. Dem Strande nahert sich ein SchiflP mit vielen Kanflenten,

und da diese planen, den Grafen in das Meer zu versenken und

die Fran allein wegzuftihren, rat die Grafin ihm selbst, daB er sie

jenen Mannern verkanfe. Er bekommt 600 Kronen ffir sie als

Kaufpreis, die ihm jedoch, als er aus dem SchifP gestoBen wird,

in das Meer fallen. Er bleibt allein am Ufer znrfick und begibt

sich schlieBlich bei einem Herrn im Lande Lampart in Dienst.

Der Grafin nimmt sich ein alter Mann an, der den Kanflenten

rat, die Frau dem Konig von Frankreich, der ein schones Fraulein

zur Heirat sucht, zu fibergeben. Der Konig nimmt sie mit Freuden

auf nnd bestimmt sie zu seiner Gemahlin. Sie bedingt sich aber

ein Jahr Frist aus, bis sie ihn heiratet. Da lad der Konig zum

Turnier ein, wer Preis und Ehre erwerben wolle, soUe zu ihm

kommen. Mit dem Herm von Lampart kommt der Graf zum

Turnier. Die beiden Gatten erkennen sich, und der Konig von

Frankreich gibt ihnen alles Land, Silber nnd Gold, das sie ver-

loren, und noch viel mehr zurfick. Es ist klar, daB diese Geschichte

mit den bisher skizzierten anf das engste verwandt ist, obwohl

in ihr die beiden Kinder garnicht mehr erwahnt werden nnd so

der nrsprfingliche Typus des Wiedererkennungsmarchens arg ent-

stellt ist .(vergl. den Uberblick bei Holland S. 87—90; dort weitere

Literaturangaben).

16. Ein direkter Abkommling von Wilhelm von England ist end-

lich der Wilhelm von Wenden des Ulrich von Eschenbach. Auch



514 W. Bousset,

bier ist der Held Konig und tragt den Namen Wilhelm, doch ist

er Heide. Er wandert aus, am Christas kennen zu lemen. Unter-

wegs gebiert ihm seine Fran, von der er sich eigentlich insgeheim

hatte fortschleichen woUen, in der Wildnis Zwillinge. Wie dort

wickelt auch hier der Vater die Knaben in seine RockschoBe, am
sie eben an diesem Zeichen spater wieder za erkennen. Dann
verlanft die Erzahlnng etwas anders. Wilhelm verkauft seine

Knaben, verlaBt seine Gattin and geht ins heilige Land, am sich

dort tanfen za lassen and gegen die Heiden zu kampfen. Die

Gattin ist mittlerweile Herzogin geworden and bei ihr finden sich

die Familienmitglieder wieder. (Vergl. die Inhaltsangaben bei

W. Foerster, Der Karrenritter des Wilhelmsleben p. CLXXV and

Leo Jordan in seinem gleich za erwahnenden Aufsatz im Archiv

fiir das Stadium der neueren Sprachen Bd. 121 1908 S. 366.)

Es ist anf den ersten Blick klar and liingst erkannt, daB die

in diesem Abscbnitt behandelten fiinf Erzahlangen aui das engste

nnter einander zasammen gehoren and gegeniiber der gesamten

iibrigen Uberlieferang eine geschlossene Einheit darstellen. Ich

hebe diejenigen Ziige, die fiir diesen Kreis charakteristisch sind,

noch einmal besonders hervor.

a) Das starkere Hervortreten der Frau in der Erzahlnng.

Dies Hervortreten ist ein so starkes, daB die Frau beinah an

Sielle des Mannes die eigentliche Tragerin und Heldin der Er-

zahlung wird. Immer verlanft die Erzahlung so, dafi die Frau es

ist, welche zuerst wieder zu Ehre und Wiirde gelangt und Herr-

scherin oder Kbnigin des betreffenden Landes wird, in dem sie

verweilt. Immer kommt dann der Mann unerkannt, oft als elen-

der Bettler, an den Hof seiner Frau und wird von ihr zur konig-

lichen Wiirde erhoben. In dieser Vertauschung der Rollen von
seiten der beiden Figuren der Erzahlung macht sich wohl schon

die abendlandische mittelalterliche Wertschatzang der Fraa and
mittelalterKche Romantik geltend. In keiner der orientalischen

Erzahlungen (abgesehen von der buddhistischen Legende der Pa-
tacara, doch sind hier ganz andere Motive maBgebend) wird in

dieser Weise die Frau als Heldin verherrlicht. Der Orient kennt
allerdings ein anderes Motiv, dem wir spater noch in verwandten
Erzahlungen begegnen werden, namlich das der verkleideten Frau.

Die verlassene Frau zieht Mannergewand an, erlebt in dieser Ver-

kleidong allerlei Schicksale und wird so zur Heldin der Erzahlung.
Das ist wiederam echt orientalisch gedacht. Jordan hat in dem
oben zitierten Werk diesen fundamentalen Unterschied aaf die

Formel gebracht, daB in den orientalischen Erzahlungen die Schein-
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ehe des Mannes, in den abendlandischen Erzahlnngen die Scheinehe

der Fran das Zentrnm aller Verwickelungen bildet. Aber so ist

der Unterschied nicht richtig formnliert. Die Formuliemng bleibt

vielmehr an einem mehr znfalligen Einzelzuge hangen. Es ist

allerdings richtig, dafi fast in samtlichen genannten mittelalter-

lichen Erzahlnngen die Scheraehe der Frau ein besonders markan-
ter Zng ist. Dem gegeniiber kann man daranf hinweisen, dafi

z. B. die Schah-Bacht-Erzahlung die Scheinehe des Mannes erwahnt.

Aber in der orientalischen Uberliefernngskette spielt im groBen

und ganzen die Scheinehe des Mannes iiberhanpt keine besondere

Rolle. Andererseits wird anch in ihnen Wert daranf gelegt, da6

die geranbte Fran vor der Ehe, die ihr anfgezwungen werden soli,

bewahrt bleibt. Zn welchen falschen Folgernngen die Betonnng

des Motivs der Scheinehe bei Jordan fiihrt, zeigt seine Behandlnng

der Placidas-Legende. Er stellt sie in die Reihe der abendlandi-

schen Erzahlnngen (Scheinehe der Frau). Aber von einer Schein-

ehe der Frau ist hier garnicht die Rede, nnd was hier von der

Fran erzahlt wird, daB sie von dem Zwang der Ehe wnnderbar

bewahrt bleibt, fiihrt nicht iiber den allgemeinen Typ der orienta-

lischen Marchen hiniiber, Freilich ist das Motiv der Scheinehe

des Mannes hier ganzHch verschwunden, wie anch in anderen Er-

zahlnngen des orientalischen Uberlieferungekreises. Es bleibt doch

dabei, daB in der Placidas-Legende der eigentliche Held der Er-

zahlnng der Mann ist, daB dieser zuerst zu seiner friiheren Wiirde-

stellnng wieder erhoben wird nnd daB die Frau sich zn ihm zariick-

findet. Die Placidas-Legende steht also mit ihrer Grundaaffassnng

anf Seite der orientalischen Erzahlnngen, gegeniiber dem mittel-

alterlichen Dichtnngskreis.

b) Gemeinsam verbunden erscheinen anch die nnserem Kreis

angehorigen Erzahlnngen dnrch das Motiv, dnrch welches die ganze

Handlnng in Bewegung gesetzt wird. IJberall drangt sich hier

die religios moralische Betrachtnng starker hervor. Der Konig

Wilhelm von England erhalt dnrch eine dreimalige Stimme vom
Himmel her den Befehl, Reich, Hab und Gut zu verlassen. Dem
Ritter Ysambrace wird dnrch einen Engel, in einer zweiten Rezen-

sion dnrch die Stimme eines Vogels sein kiinftiges Geschick ver-

kiindet. Znm Grafen von Savoyen kommt eine Stimme, von Gott.

In den Erzahlnngen vom Ritter Ysambrace und dem Grafen von

Savoyen wird ansdriicklich der Hochmnt des Helden als der Grund

seines spateren tranrigen Geschickes angesehn. Er wird diesem

unterworfen, damit er sich bessere und BuBe tne. In dem Gedicht

von der guten Fran, welchem der Zng von der vom Himmel er-
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schallenden Stimme fehlt, wandert der Held aus eigenem Antrieb

aus, well er seiu bisheriges weltliches Leben fiir Siinde halt und
Bnfie tun will. Wilhelm von Wenden zieht in die Fremde, um
Christus zu snchen. Genng, iiberall sind wir bei nnseren Er-

zahlnngen im religios-moralischen Milieu des Mittelalters. Zwei
von nnseren Erzahlungen stimmen noch in dem merkwurdigen Zug
iiberein, da6 dem Helden bei der Verkiindignng seines Schicksals

die Wahl gelassen wind, ob er lieber im Alter oder in der Jugend,

lieber in der Ewigkeit, oder im Diesseits Strafe und Leid anf sich

nehmen woUe. — Es lafit sich nicht lengnen, daB an diesem Pnnkte
die Placidas-Legende die nachsten Parallelen aufweist. Anch hier

oifenbart der dem Eeldherrn erscheinende Christas diesem am An-
fang der Erzahlung sein kiinftiges Geschick. Anch hier wird ihm

die Wahl gelassen, ob er dieses in der Jngend oder im Alter auf

sich nehmen wolle. Doch ist eine beachtenswerte Differenz bei

alledem zu notieren. In der Placidas-Legende weissagt Christas

dem Feldherrn nnr sein Geschick and dieses bricht von sich ans

iiber ihn herein. In nnserem mittelalterlichen Erzahlungsbreis

wird die gbttliche Stimme, oder ein religioses Motiv direkt die

Veranlassung, daB der Ritter sein Heim verlaBt und in Elend

und Not gerat. Nnr die Erzahlung vom Ritter Ysambrace zeigt

hier eine unmittelbare Parallele mit der Placidas-Legende; sie

konnte in der Tat nebenbei von dorther beeinfluBt sein, zumal sie

auch an anderen Punkten, vor allem in der Erzahlung vom Ver-

lust der Kinder, in iiberraschender Weise mit dieser iibereinstimmt.

Andererseits wird man mit der Annahme einer direkten Beziehung

zwischen der Placidas-Legende und nnserem ganzen Erzahlnngs-

kreis, wie weiter unten noch genauer hervorgehoben werden soli,

sehr vorsichtig sein miissen. Gerade in den eben hervorgehobenen

Ziigen der Himmelstimme und der dem Ritter frei gelassenen Wahl
der Zeit seiner Geschickserfiillung zeigt sich die Placidas-Legende,

wie wir sahen, verwandter mit dem armenischen Marchen, das doch
sicher unabhangig von ihr ist, als mit dem mittelalterlichen Dichtungs-
kreis. Es bleibt daher sehr wohl moglich, daB jene charakteristischen

Ziige aus irgend einer anderen Quelle als der Placidas-Legende
selbst in die Dichtung vom Ritter Ysambrace iibergegangen sind.

c. Auch darin stimmen alle Glieder unseres Kreises iiberein,

gegeniiber den uns bisher bekannt gewordenen Erzahlungen, daB
die Geburt der Kinder (hier Zwillinge) erst nach der Flucht des

Ehepaares in der Einsamkeit, im wilden Walde, erfolgt. Damit
nahern sich unsere Erzahlungen dem nnr noch teilweise hier her
gehbrigen und daher von uns nicht mehr ausiuhrlich behandelten
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Marchenbreis, in welchem die nnschaldig vertriebene fromme Fran
in der Einsamkeit des Waldes mit einem Sohnchen, oder mit Zwil-

lingen, niederkommt. (Genoveva-Motiv).

d. Ein weiteres charakteristisches Motiv unserer Erzahlnngen

ist das vom Verkauf der Fran. Anch dieses findet sich in ibnen

aJlein, gegeniiber alien nns bisher bekannt gewordenen Erzablnngen.

Es ist in alien Erzahlnngen mehr oder minder verschleiert. Dem
Wilhelm von England ran ben die Schiffer die Fran nnd werfen

ihm dafiir 5 Byzantinen zn. Der Ritter Ysambrace wird gewalt-
sam znm Verkanf gezwnngen nnd ihm der Kanfpreis anf den

Mantel dargezahlt. Aber anch die „gnte Fran“ laBt sich frei-

willig znr Leibeigenen verkanfen nnd der Graf von Savoyen

verkanft, nm seinem gransamen Geschick zn entgehen, seine Frau

in Tiber ein stimmung mit ihr. Nnr im Wilhelm von Wenden
ist dies Motiv ganzlich verschwnnden. Wenn wir es genaner be-

trachten, so sieht gerade dies Motiv des Verkanfes der Fran dnrch

den Mann sehr nrspriinglich nnd sehr orientalisch ans. Es ware

moglich, dafi nns hier der mittelalterliche Dichtnngskreis das nr-

spriingliche Motiv der Erzahlung gegeniiber alien anderen tlber-

liefernngsgliedem noch am reinsten erhalten hatte. Anch in den

nns bekannt gewordenen orientalischen Erzahlnngen scheint iibrigens

dies Verkaufsmotiv hie nnd da noch hindnrch zn schimmem^).

Ebenso moglich bleibt es allerdings anch, daB ein fremdes Motiv,

das freilich kanm im abendliindischen Milieu entstanden ist, in die

Erzahlung eindrang. Das Motiv des Verkanfes der Frau oder der

Geliebten, ist nns bekanntlich ans 1001-Nacht gelanfig*).

e. Wohl die hervorstechendste Eigentiimlichkeit, dnrch die

letztlich unsere Erzahlnngen miteinander verbnnden sind, ist das

des Ranbes dnrch den Adler (oder einen Vogel): Ein Adler ranbt

dem Helden, nachdem dieser alles verloren hat, endlich anch noch seine

Borse mit den Kanfpfennigen. In wunderbarer Weise bringt er

dann seinen Fund zuriick, etwa genau in dem Moment, wo die

Wiedererkennnngsszenen beginnen, oder der Ritter findet anch

sein Geld im Nest des Adlers. Jedenfalls spielt Erstattnng dieses

Verlnstes fast immer eine wesentliche Rolle bei den Wiederer-

kennnngsszenen. Nur im Grafen von Savoyen steht der Zng

1) Vgl. z. B. Die judische Erzahlung Nr. 3 und die berberische Nr. 5, in

denen berichtet wird, dafi die Frau beginnt, die niedrigsten Dienste zu verrichten,

um sich und ihre Familie zu emahren, oder den Mann aus dem Gefangnis los-

zukaufen.

2) Vgl. z. B. die Erzahlung in 1001-Nacbt von Ali Nur ed-Din und Enis

el-Dschelis. Henning II 104 ff.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. PhiL-hist. Klasse. 1916. HeK4. 36
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ziemlich zusammenhangslos da. Nicht der Kaofpreia wird dem
Ritter dtirch den Adler geranbt, sondem die Frau schenkt ihm

zwei wertvoUe Steine, die der Adler ihm dann nimmt. — Hier

ist offenbar ein der ursprunglichen Erzahlung fremder Zug in diese

eingedrangen. Auch dieser Zng mag aus der orientalischen Marchen-

welt stammen. Bereits Holland a. a. 0. S. 97 hat hier anf die schone

lOOl-Nacht-Erzahlnng von dem Prinzen Kamar es-Saman und der

Prinzessin Budur hingewiesen: Dem Prinzen wird ein kostbarer

Edelstein, den er bei der Prinzessin Bndur geftinden hat, dutch

einen Vogel geranbt. Bei der Verfolgung verirrt er sich in feme
und fremde Gregenden, verliert die Prinzessin und erst nach mannig-

fachen Schicksalen erfolgt die Wiedervereinigung des Paares, bei

welcher der geraubte Stein eine wesentUche Rolle spielt *). In der

Erzahlung von der schonen Magelone (K. Simrock, Volksbiicher I

S. 87) hat Holland diesen orientalischen Marchenzng iibrigens in

einer urspriinglicheren und an 1001-Nacht viel starker anklingenden

Form nacbgewiesen.

An diesem Punkt haben wir eins der Hauptprobleme nn-

serer Untersuchung zn behandeln. Namlich die Frage nach dem
Verhaltnis der Placidas-Legende zu unserem mittelalterlichen Sagen-

kreis. Auf gewisse Beriihrungen zwischen beiden wurde ja bereits

hingewiesen und dabei schon hervorgehoben, daB diese Parallelen

uns vor der Hand keineswegs zwingen, eine direkte Beziehung

zwischen der Legende und den mittelalterlichen Dichtungen anzu-

nehmen. Nun ist es freilich in den Kreisen derjenigen Forscher,

die sich mit der einen oder anderen der mittelalterlichen Dichtun-

gen beschaftigt haben, soweit ich sehe seit den trefflichen Unter-

suchungen Hollands, fast zum Dogma erhoben, daB jene mittel-

alterlichen Dichtungen samtlich im Verhaltnis der Abhangigkeit

zur Placidas-Legende stiinden. So urteilt z. B. der verdiente For-

scher auf dem Gebiet des Wilhelmslebens W. Foerster: „Sicher ist,

daB alle diese Erzahlung n aus der alten Eustachius-Legende sich

geradeswegs entwickelt haben“. (Wilhelmsleben und Karrenritter.

CLXXVI). Jordan in seiner oben (S. 514) angegebenen Untersuchung
setzt ebenfalls dies Urteil als gegeben voraus und wagt nnr zaghaft fiir

einige andere weiter unten zu besprechende Erscheinungen eine

andere Benrteilung einzufuhren. Monteverdi hat, wie im Anfang
bereits hervorgehoben wurde, sogar jenes Dogma zu der Behauptung
gesteigert, daB die Eustachius-Legende uberhaupt, als die letzt

1) Auch in der Kamar es-Sam4n-Erzahlung wird der Edelstein das Mittel,

durch welchen die Prinzessin Budur den Aufenthalt ihres Gemaiils entdeckt.
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erreichbare Instanz aller eng verwandten Parallelen auch der

orientalischen anznsehen seL Diese Meinung entstand offenbar in

einer Zeit (vgL die Ansfnbrang von Holland), in der die weite Ver-

breittmg tmseres MarcbenstofPes noch nicht bekannt war und
man nor einen ganz kleinen Teil des Materials iibersab. Ancb der

Umstand, dad die Eustachius-Legende anfierlicb betracbtet nacb-

weisbar ein alteres Datum tragt, als die meisten uns bekannt

gewordenen Parallelen und vor allem als die mittelalterlichen

Dichtungen, hat jener Meinung offenbar Stiitze und Halt gegeben.

Und so hat diesse sich in den Kopfen der Forscber znm Dogma
verhartet. Sie ist trotz alledem eigentlich durch nichts, aber auch

dnrch garnichts begriindet, und man sucht vergeblich bei samt-

lichen Forschern, die sie so znversichtlich aufstellen, auch nur

nach dem Schatten eines Beweises. Auch hier steht vor allem die

schon hervorgehobene Tatsache dieser These entgegen, da6 die Pla-

cidas-Legende eine Kombination von drei Motiven darstellt, von

denen nur das eine weiter gewandert ware. Es ist aber methodisch

falsch, das Einfache aus dem Komplizierten abzuleiten. Und wenn
man auch allenfalls einwenden konnte, daS das dritte Motiv der

Placidas-Legende, das Martyrium des Helden, in der Sagen- und
Marcbeniiberlieferang des Mittelalters hatte wieder verschwinden

konnen, so ware es doch voUig unbegreiflich, dafi das schone

Hirschmotiv in alien besprochenen Parallelen restlos verschwunden

ware. Was vor allem den mittelalterUchen Dichtungskreis anbe-

trifft, so ware noch hervorzuheben, dafi die beiden Motive des

Frauenverkaufs und des Raubes der Groldborse durch den Vogel

aus der Placidas-Legende nicht abzuleiten sind, imd da6 das erstere

wahrscheinlich, das zweite sicher orientalischen Ursprungs ist;

dafi also hier sicher der mittelalterliche Dichtungskreis direkt und
ohne Vennittelung durch die Placidas-Legende mit dem Orient ver-

bunden ist.

17. Das vorliegende Problem kompliziert sich aber noch in inter-

essanter und schwieriger Weise durch eine Frage, die mit der

Uberlieferung der Placidas-Legende zusammenhangt. Die Placidas-

Legende findet sich bekanntlich auch in dem Ynlgartext der Gresta

Romanornm c. 110. Aber sie hat dort in der urspriinglichen An-
lage der Gresta keine sichere Stelle. Es mu6 in diesem Zusammen-

hang namlich auch die Uberlieferung der anglolatinischen Gresta

und ihrer englischen Ubersetzung herangezogen werden. Uber

die schwierigen Fragen der Entstehung und Uberlieferung des

Sammelwerkes der Gesta haben die Untersuchungen von H.
Oesterley (Gesta Romanorum Berlin 1872) erst voile Klarheit ge-

36*
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schaffen. Danach ist die nrspriingliche Sammlnng am Ende des

13., hochstens am Anfang des 14. Jahrhunderts entstanden, (Wir

besitzen bereits eine Handschrift der Gesta aus dem Jahr 1326)

Ihr Entstehungsort ist wahrschemlich England, jedenfails reprasen-

tieren die anglolatinischen Handschriften (Hauptvertreter Harl. 2270)

nnd die ihnen entstammende englische IJbersetznng den altesten

nnd besten Zweig der TJberliefemng. Dnrch eine Erweiternng

dieser Sammlnng entstand diejenige Form, welche in den in Deutsch-

land vorhandenen Handschriften nnd einer germanischen Ueber-

setzung vorliegt. Aus dieser Redaktion entwickelte sich dnrch

eine Answahl von 150 Nnmmem die Editio princeps. Erst eine

zweite Erweiternng von 181 Erzahlnngen reprasentiert den Vulgar-

text. Sehen wir nns nun den besten Zweig dieser TJberliefemng,

den dnrch die englische tJbersetznng reprasentierten anglolati-

niscben an, so finden wir in der Ansgabe, die Sidney I. H. Herrtage

(Early english Text Society Extra-Serie 33: The early english

versions of the Gesta Romanornm) nach drei Handschriften heraus-

gegeben hat, p. 87 unter No. XXIV (nur nach einer englischen

Handschrift Harl. 7333, vgl. anglolatin Harl. 2270), die Placidas-

Legende ohne den Namen ihres Helden in einer vollig anderen

Form. Der Bericht lautet: Averyns, ein rSmischer Kaiser, lud

einst alle Welt zn einem grofien Turnierfest ein nnd versprach

dem Sieger seine Tochter znr Frau. Da war ein Ritter, der hatte

ein Weib nnd zwei kleine Kinder, nnd als der Ritter den Rnf des

Konigs vemommen hatte, ging er in den Wald nnd horte eine

Nachtigall einen wnnderbar siiBen Gesang singen. Ein alter Mann
deutete ihm den Inhalt dieses Sanges. Er soli nach dreien Tagen

znm Fest des Kaisers ziehen, aber dann groBe Not nnd Sorge er-

leben. Aber wenn er geduldig bleibe, solle sein Leid in Freude

verkehrt werden. Der Greis verschwindet nnd der Vogel fliegt

davon. Der Ritter teilt seiner Frau sein Erlebnis mit. Sie be-

schliefien, dennoch znm Hofe des Konigs zn ziehen. Als sie gerade

im Begritf sind zn reisen, bricht ein Fener aus nnd beranbt sie

aller ihrer Habe. Sie besteigen ein SchifF, nnd als das SchiflP sie

ans Land gebracht hat, behalt der Schiffsherr, da der Ritter ihm
den Fahrpreis nicht zahlen kann, die Fran als Pfand znriick. Er
hatte sie gerne geheiratet, aber die Fran weigert sich bis auf den

Tod, nnd in knrzer Zeit starb jener Schiffsherr, nnd die Fran be-

ginnt, ihr Brot von Tur zn Ttir zn erbetteln. Der Held setzt mit

den beiden Knaben seinen Weg fort, es erfolgt die bekannte Szene
des Stromiiberganges. Das eine Kind wird bier dnrch einen Lowen,
das andere dnrch einen Baren geraubt. Der Ritter kommt an den
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baiserlichen Hof zum IWnier, gewinnt dort den Sieg nnd wird

vom Kaiser zum Feldherm seines Heeres ernannt. Eines Tages

lindet er in einer Stadt, in die er kommt, einen kostbaren weiB,

rot nnd schwarz gefarbten Stein; ein Steinkundiger, dem er den

Stein zur Priifung vorlegt, sagt ihm, daB der Stein die Eigenschaft

babe, jemandem, der alle Dinge verloren babe, diese wieder zu

verscbafFen. Der Ritter ist bocberfrent dariiber, nnd scbon beginnt

sicb sein Gescbick zn wenden. In seinem Heer befinden sich zwei

jnnge Ritter, die sicb gemeinsam in alien Kampfen auszeicbnen,

sie werden bekannt mit einander nnd beginnen sicb ihre Gescbicbte

zn erzablen. Der jiingere Brnder beginnt mit der Erzablnng seiner

nns bekannten Erlebnisse nnd fiigt binzn, daB, wie er vom Lowen
geranbt sei, ein Burger aus einer benacbbarten Stadt ibn gerettet

nnd aufgezogen babe. Der altere Brnder, der nun beginnt, weiss

nocb mebr aus seiner Jngend zu erzablen nnd scblieBt seine Er-

zablnng mit dem Bericbt, wie Dorfbewobner ibn aus den Edanen

des Baren befreit haben. Und wabrend sie so erzablten, borte

eine scbone Fran, die zufaUig in demselben Gastbaus wobnt, ibre

Erzablnng, erkennt ibre Sobne nnd nmarmt sie nnter Erenden-

tbranen. Die ganze Nacbt bleiben sie frob znsammen. Am anderen

Morgen begegnen sie auf der StraBe dem Feldberrn des Heeres,

der die ihm wohlbekannten Jiinglinge begriiBt nnd sie fragt, was

sie fiir eine scbone Dame bei sich haben. Da erkennt die Frau

ihren Mann an einem Kennzeichen an seiner Stirn, fallt ihm nm
den Hals und kiiBt ibn. So haben sich Vater nnd Mutter nnd die

beiden Sobne wieder zusammen gefnnden.

Die Uberliefemng in dem anglolatinischen Zweig der Gesta

verdient das allerbdcbste Interesse. SoUten wir in ihr vielleicbt

eine hochst interessante Vorstnfe der Placidas-Legende gefnnden

haben? Anf den ersten Blick zeigt sich die anBerordentliche nnd

enge Verwandtschaft mit dieser, anf der anderen Seite aber anch

die Selbststandigkeit unserer Erzahlung. Denn in der vorliegenden

Erzablnng fehlt in der Tat die Bekebrung durch den Hirsch am Anfang
nnd das Martyrinm am ScbluB. Man wiirde also vielleicbt anzunehmen

haben, daB die urspriinglicben Gesta in ihrer Sammlxing nocb nicht

die eigentliche Placidas-Legende aufgenommen haben, sondern daB

ihnen anf irgend einem Wege nocb deren Vorstnfe zuganglich

gewesen sei. Die festlandiscbe, germanische Bearbeitnng wnrde

dann an Stelle der alteren Legende, die mit ihr eng verwandte

und weit verbreitete Placidas-Eustachius-Legende erst eingefiigt

haben. Das scheint ancb die Ansicht von P. H. Ogden zu sein.

Der in dem auf S. 22 seiner iCbbandlung entworfenen Stammbanm
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unserer gesamten Marcheniiberliefernng den anglolatinischen

Gesta eine Stelle vor der gesamten anderen Placidas-tJber-

lieferung in den Acta Sanctorum etc. gibt, sie direkt von dem
arabiscben Zweig der Gesamtuberliefernng ableitet und von bier

aus die Linie binuberziebt zu dem mittelalterlicben Dicbtnngskreis,

wahrend Placidas-Legende und mittelalterlicher Dicbtnngskreis nach

ibm gar keine direkte Beziehung zn einander haben.

Ganz so einfacb liegen die Dinge bier allerdings kanm. Auch

die Erzahlung in den anglolatiniscben Gesta kann, so wie sie vor-

liegt, die nnmittelbare Vorstufe der Placidas-Legende nicbt dar-

stellen. Sie ist mit sekundaren Ziigen vermischt nnd zeigt in sicb

Dnstimmigkeiten, die an ihrem ursprunglicben Charakter irre machen.

Eine greifbare Unstimmigkeit ist es, wenn unser Held mit Frau

nnd zwei Kindern sicb zu einem Turniere aufmacbt, bei welchem

der Konig seine Tocbter dem Sieger znm Weibe versprocben hat.

liberbaupt ist das Motiv des Tumiers und der Zug, dafi der Ritter

durch den Sieg im Tnmier sicb eine angesehene Stellnng wieder-

erringtj durchaus mittelalterlich, nns anch schon in einigen mittel-

alterlichen Parallelen begegnet. Immerhin mag es urspriinglicb

sein, dafi der Held der Erzahlung zu einem Fest, das der Kaiser

in Rom gibt, zieht, anf dem Wege dahin alles, was er besitzt,

verliert, dafiir aber von dem Kaiser znnachst zum Feldherrn

befordert wird. Es scheint sogar, als wenn in der Rezen-

sion G der Placidas - Legende (s. o.) ein Rudiment dieser Er-

zahlung stehen geblieben ist. Hier ist ganz unmotiviert von

einem grofien Siegesfest, das der romische Kaiser gibt,

die Rede, bei dem man den Placidas vergeblich sucbt. Aucb der

Zug, dafi der Ritter den wunderbaren Stein findet, dessen Eigen-

schaft ibm den Wiedergewinn alles dessen, was er verloren hat,

verheiBt, mag spateren Datums sein. (Vgl. das Motiv des geraubten

Goldes oder Edelsteins im mittelalterlicben Dicbtnngskreis.) Eine

andere Unstimmigkeit in der Erzahlung meint Ogden gefunden zu

haben. Er weist darauf bin, dafi die Frau hier ihre Sohne sofort

nach deren Erzahlung wiedererkennt, ohne, da6 erst die Wieder-

erkennung mit dem Gatten erfolgt, und ist der Meinung, dafi das

im Widerspruch stehe mit dem Anfang der Erzahlung, nach wel-

chem der Raub der Frau vor dem Verlust der Sohne erfolgte.

Ogden meint daraus schliefien zu konnen, dafi in dem Urbild der

anglolatinischen Version in ahnlicher Weise, wie z. B. in der Schah-

Bacht-Erzahlung der Raub der Frau binter dem Verlust der Sohne
erzahlt sei, und dafi die Umstellnng vielleicht eine Beeinflussung

der anglolatinischen Version durch die spatere Placidas-Legende
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verrate. Ich halte diese Vennutang nicht fiir ganz gesichert. Aus
dem, was der altere Sohn von seinen Lebensschicksalen dem Brnder

erzahlt, konnte die Matter sehr wohl die GewiBheit, da6 sie ihre

Kinder vor sick babe, entnehmen, auch wenn sie bei dem Raub
der Kinder dnrch die Tiere nicht mehr dabei gewesen war. Siche-

res wird hier bei den standig sich krenzenden Einflussen und Uber-

arbeitungen nicht ansgemacht werden konnen. Als Resultat er-

gabe sich demgemaB, dafi die anglolatinischen Gesta zwar nicht

die direkte Quelle der Placidas-Eustachius-Legende darstellen, aber

dafi sie doch diejenige Form des orientalischen Marchens am besten

wiederspiegeln, das in der Placidas-Legende mit Hirschmotiv und

Martyrium vereinigt wurde. Andererseits scheinen von dieser Form
der Erzahlung aus wiederum Linien zu jenem mittelalterKchen

Kreis von Dichtungen, der wir in diesem Abschnitt unsere Anf-

merksamkeit zuwandten, hiniiber zu laufen (die Vogelstimme am
Anfang, das Motiv des Turniers, der wunderbare Stein).

VI.

18. Eine besondere Stellung fiir sich nimmt in dieser ganzen

tiberlieferung die spanische Romanze vom Cavallero Cifar^ ein.

Cifar wandert mit Frau und zwei Sohnen aus, weil ihn der Konig,

in dessen Dienst er steht, nicht seiner Gewohnheit gemaB im

Kriege verwandte. Nach einigen kriegerischen Erlebnissen kommt
er in die Ebene Falac. Dort wird der alteste Sohn Garfin, wah-

rend die Eltern schlafen, von einer Lowin entfiihrt. Gleich darauf

verlieren sie in einer Stadt den zweiten Sohn, der sich verlauft.

Cifar will sich mit seiner Frau nach Orbin einschifFen. Da nehmen

ihm die Schilfer, vom Teufel verblendet, die Frau fort und lassen

ihn allein zuriick, wahrend sie jene zu Schiff entfuhren. Die See-

leute erschlagen sich gegenseitig, und sie wirft einer gottlichen

Stimme folgend alle Leichen ins Wasser. So kommt sie unbehelligt

nach Orbin und griindet mit den Reichtiimern, die ihr durch das

Schiff zufielen, dort ein Nonnenkloster, in dem sie neun Jahre

verbleibt^). Wahrend dieser Zeit kommt der Gatte mit seinem

Knappen Ribaldo zum Konig von Menton. Er besiegt dessen Feind,

dessen beide Sohne er totet. Infolgedessen gibt der Konig ihm

1) Ausgabe; Michelant Historia del Cavallero Cifar. Tubingen 1872. Vgl.

\V. Foerster, Karrenritter u. Wilhelmsleben CXXIV f.

2)
Eine beachtenswerte Parallele zu diesem Sonderzug wird weiter unten

im Abschnitt VII behandelt werden.
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seine Tochter zur Frau nnd stirbt bald darauf, so dafi Cifar Konig

wird. Er gedenkt aber in Traner seiner geraubten Frau nnd

schiebt bei seiner zweiten Fran ein Gelubde vor, das ihn zu zwei-

jahriger Keuschheit verpflichte. Die Gattin willigt ein, die Bufie

mit ihm zu tragen. Abermals auf eine gottliche Stimme bin hat

die rechtmaBige Gattin Orbin verlassen nnd ist nach Menton ge-

kommen. Die beiden Sohne sind mittlerweile von einem Burger

aufgenommen und erzogen worden, der sie nun nach Menton sendet,

urn sie zu Bittern schlagen zu lassen. Cifar und seine Fran er-

kennen sich sehr bald, nachdem diese an den Hof gekonunen ist,

wagen aber wegen der Doppelehe nicht, sich gegenseitig zn ent-

decken. Durch einen merkwurdigen Umstand wird die Mutter

znr Wiedererkennung mit ihren Sohnen gefiihrt. Eine ibrer Die-

nerinnen belauscht folgende Szene. Zwei Jiinglinge lehnen an

einem Hause, an dem sich ein steinerner Lowe befindet
;
da erinnert

einer den andern, wie er von einer Lowin entfiihrt, aber von
seinem Pflegevater gerettet worden sei. Die Mutter, von der

Dienerin herbeigeholt, erkennt ihre Sohne, nnd da der Vater be-

reits seine Frau erkannt hat und mittlerweile die zweite Gattin

des Ritters zur rechten Zeit gestorben ist, steht der glucklichen

Wiedervereinigung der ganzen Familie nichts mehr entgegen. (Der

Inhalt der Erzahlung ist skizziert nach Jordan, die Eustachius-

legende, Christians Wilhelmsleben, Boeve de Hanstone und ihre

orientalischen Verwandten, Archiv fiir das Studium der neueren

Sprachen Bd. 121 1908 S. 350, 357, 359).

Auf den ersten Blick zeigt sich, daB diese Erzahlung ganz

und gar von dem in dem vorhergehenden Abschnitt behandelten

Kreise abseits steht. Heine der speziellen Ziige jener Sippe findet

sich hier wieder. Der Hauptheld bleibt in dieser Erzahlung der

Mann. Das j^Iotiv der Scheinehe, das in dem Roman stark betont

wird, fallt dem Manne zu. Die Frau kommt an den Hof des

Mannes, der mittlerweile zn koniglichen Ehren erhoben ist. Die

beiden Knaben des Paares werden nicht erst wahrend der Wan-
derung geboren. Die religiose Motivierung der Flucht oder des

Euckzugs des Helden (Himmelsstimme, Vogelstimme) fehlt ganz-

lich. Ebenso das Motiv des Borsenraubes durch den Adler und
das des Verkaufes der Frau. Gegeniiber jenem Kreise steht also

nnsere Erzahlung vollig selbstandig. Auch hier behaupten nun
freUich die meisten Forscher (auch Michelant in seiner Ausgabe
358) die Abhangigkeit von der Placidaslegende. Und zum Beweise
dafiir konnte sich Foerster (Wilhelmsleben CLXXIV) auf S. 70
der Ausgabe von Michelant berufen, wo der Erzahler in der Tat
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auf diese Legende anspielt and die christlichen Namen samtlicher

Mitglieder der Placidasfamilie nennt, also deutlicH seine Bekannt-

schaft mit ihr in der nns vertranten Form verrat. Diese Zitiernng

der Legende beweist nun aber doch keineswegs, dad auch die

Cifar-Erzahlnng direkt aus dieser Quelle stammt, ja man konnte

fast eher das GregenteU daraus schliefien. AuBerdem will die

Cifar-Legende nach ihrer Einleitung aus dem Chaldaischen, d. h.

aus dem Arabischen (nicht wie klichelant meiute dem Grieckischen)

ins Lateinische und vom Lateiniscken ins Romanische fibersetzt

sein. Daher wird das Urteil von Chauvin zu Recht bestehen, der

bei seiner Besprechung des Marchens vom Konig, der alles verloren

kat, bemerkt: „Cette forme pourrait bien etre derivee de celle

qui, plutot que I'histoire de saint Eustache, a donne naissance an

conte du chevalier Cifar“ (1. c. VI 348). Diesem Urteil hat sick

auch Jordan a. a. 0. S. 348 ff. in einer weit ausholenden Unter-

suckung im groBen und ganzen angesehlossen, in der er sick freilich

nock immer zu sehr durck die allgemein verbreitete Behauptung
der Abhangigkeit der meisten mittelalterlichen Dicktungen und
Erzahlungen von der Placidaslegende imponieren laBt. So kommt
er nur zu dem Resultat, daB ffir den Cifar neben seiner Haupt-

queUe, der Placidaslegende, nock eine orientaUsche Nebenquelle

angenommen werden mfisse, ein Urteil, das ich nach allem Voraus-
gegangenen mit Bezug auf Haupt- tmd Nebenquelle geradezu um-
kehren mochte.

19. Neben den Cifarroman mochte ich endlich nock die Boeve-

Sage stellen. Obwohl sick nicht mit Sicherkeit erkennen laBt, in

welchen naheren Zusammenhang sie hineingehort. Von dieser Sage

urteilt Deutschbein (Studien zur Sagengeschickte Englands, I. Teil,

Die Wikingersagen 1906 S. 181); „Freilich ist eine Untersuckung

dieser Sagen mit groBen Schwierigkeiten verbunden — sie ist nicht

nur in zahlreichen literarischen Versionen bei fast alien Volkern

Europas fiberliefert, sondem die Sage selbst erscheint als ein

bnntes Gewebe: der ursprfingliche Kern muB starke Zusatze er-

fakren haben.“ Deutschbein S. 13 verweist uns auf die Aufstellung

des Stammbaums, den Stimming in seiner Untersuchxmg des anglo-

normannischen Boeve (Bibliotheka Normannica VII, Einleitung) ffir

die tiberlieferungsgeschickte des Boeve gegeben hat. Er gibt da-

nach einen tlberblick fiber den Inhalt der Sage, auf Grund der

ihre alteste Stufe reprasentierenden englischen und der ebenfalls

eine altere und gate Uberlieferung darstellenden anglonormanni-

schen Version. Ffir unsere Zwecke kommt nur ein kleiner Teil

der Sage in Betracht, namlich der Abschnitt, den man als Boeves
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zweites Exil zu bezeichnen pflegt. Deutschbein hat S. 206 ff. einen

Uberblick fiber’ diesen Teil der Erzahlung geboten and daneben

zum Vergleich die Erzahlung des Wilhelmslebens gestellt. Die

Erzahlung lautet: Nach der glficklichen Heimkehr Beeves nach

England koramt ein neues Unglfick fiber ihn, sein Ro6 hat den

Konigssohn erschlagen, er wird zum zweitenmale gezwungen, die

Heimat zu verlassen. Weib und Kinder begleiten ihn. Auf der

Reise wird sein Weib Josiane von Gebnrtswehen ergriffen, er und

sein Genosse Tierri bringen sie in eine Hfitte, sie gebiert in Ab-

wesenheit der Manner zwei Knaben und wird sogleich nach der

Geburt von Sarazenen geraubt. Die beiden Manner suchen die

Frau vergeblich, wickeln die von den Sarazenen znrfickgelassenen

Neugeborenen in ihre Mantel (resp. nach der anderen Rezension

in Tficher). Spater vertraut er sie einem Forster und einem Fischer

als Pflegekinder an. Die beiden Helden kommen nach Civile (Se-

villa), das von einem feindlichen Heer belagert wird, und beteiligen

sich am Kampfe. Die Herrin des Landes, die vom Turme zu-

geschaut hat, bietet Boeve ihre Hand an, Boeve erklart sich nur

zu einer Scheinheirat bereit, bis er sieben Jahre hindurch auf

Josiane gewartet habe. Inzwischen ist Josiane durch den alten

Erzieher Boeves, Sabaot, aus den Handen der Sarazenen befreit

and kommt, als Mann verkleidet, in Spielmanns-Tracht nach Civile

bettelnd an den Hof. Boeve erkennt seinen Erzieher Sabaot, und

Josiane wird herbeigeholt. Tierri heiratet die Herrin von Civile,

die beiden Kinder des Boeve werden nebst ihren Pflegeeltem her-

beigerufen.

Die Erzahlung ist hier teilweise fast bis zur Unkenntlichkeit

entstellt; vor allem ist das charakteristische Motiv des Verlustes

der Kinder (nicht nur der FluBfibergang, sondern auch der Raub

durch die Tiere) verloren gegangen. Die Kinder gehen dem Vater

fiberhaupt nicht mehr verloren, sondern werden nur Pflegeeltem

anvertraut und spater einfach herangeholt. Doch kann an der

Zugehorigkeit der Erzahlung zu unserem Gesamtkreise kein Zweifel

sein. Durch einige Motive ist in der Tat unsere Erzahlung mit

dem Wilhelmsleben eng verbunden. Hier wie dort werden die

Zwillinge auf der Flucht in der Wildnis geboren. Hier wie dort

schliefit sich unmittelbar an deren Geburt der Raub der Frau

durch Kaufleute oder Sarazenen an. Besonders fiberzeugend ist,

daB sich auch hier das Motiv wiederfindet, daB der Vater die

Kinder in seinem Mantel resp. in die SchoBe seines Rockes ein-

wickelt. TJnd zwar findet sich in der Boevesage das Motiv als

herubergenommenes Rudiment und verschwindet deshalb in einer
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Kezension ganz. Was aber den Haaptgang der Erzahlung an-

betrifft, so sind die TJbereinstimmnngen zwischen Boeve und Cifar

sehr viel starker als zwischen Boeve nnd Wilhelmsleben, denn

bier wie im Cifar bleibt der Mann der Held der Erzahlnng, er

tritt in die Scheinehe ein nnd nicht die Eran nnd die Frau

kommt an den Hof des Mannes. Da nnn endlich andererseits der

Boeve gewisse Erweitetangen des Cifar, so die Schicksale der

Fran auf dem Schiff nnd die Griindnng des Nonnenklosters Orbin,

nicht kennt, so wird man diesen nicht etwa als eine

Combination aus Cifar und dem Wilhelmsleben resp. diesen ganz

ahnlichen Varianten betrachten diirfen, sondern ihm eine eigene

Wurzel znsprechen miissen, die uns schlieBlich wohl wieder in den

Orient hineinftihren diirfte.

20. Unter dieser Nummer stelle ich der Vollstandigkeit halber

noch eine Sippe von Erzahlungen zusammen, die ich eigentlich am
liebsten von der Untersnchung ganz ausschlieben mochte, da in

ihr bereits ein ganz anderes Motiv in den Vordergrund riickt.

Dieses hier herrschende Motiv ist das der unschuldig verfolgten

falscblich angeklagten Fran. Eine edle Frau wird des Ehebruchs

Oder einer anderen Schuld angeklagt, in die Einsamkeit verbannt,

gebiert dort Zwillinge oder einen Knaben. Auch ihre Kinder

gehen ihr verloren, aber schliefilich wird sie mit ihrem Mann und

ihren Eandern wieder vereinigt. Ich zahle kurz die hier in Be-

tracht kommenden Dichtungen und Erzahlungen auf. a) Die Er-

zahlung von der schonen Helena, die uns bei Matthaeus Paris

Chronika major, Ausgabe von Wats p. 966—968 erhalten ist.

b) Die Dichtung La-Manekine (H. Suchier oeuvre poetique de

Beaumanoir I Paris 1884). c) Die Sage vom Kaiser Octavian (alt-

franzosischer Roman, herausgegeben von K. Vollmoller, Heilbronn

1883. Davon abhangig ein englisches Gedicht und das deutsche

Volksbuch. Inhaltsangabe und Naheres bei Sarrazin, altenglische

Bibliothek von Kolbing III 1886 Octavian). d) Die Erzahlung

von Torrent von Portugal, die nach Ogden S. 16 etwa der mitt-

leren Partie der schonen Helena entspricht (vergl. Early english

Text Society. Extra Serie 51 ;
Torrent of Portyngale von E. Adam),

e) Die Sage vom Ritter Eglamour von Artois, nach Ogden etwa

der mittleren Partie von Manekine entsprechend (HalliwelJ, Thorn-

ton Romanzes 121 ff.; tiberblick bei Adam p. XXVIII). Dazu ver-

gleiche man den Stammbaum, den H. Ogden fiir diese samtlichen

Glieder und noch einige andere mehr p. 18 entwirft.

Zur Vergleichnng skizziere ich kurz nur noch zwei von diesen

Erzahlungen, soweit sie fur uns in Betracht kommen. Zunachst
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die vom Kaiser Octavian. Kaiser Octavians schone Gemahlin ist

mit Zwillingen niedergekommen, schon diese Geburt erweckt Ver-

dacht. Durch eine schandliche Machination gelingt es, die Konigin

in den Verdacht des Ehebruches zn bringen. Schon vorher traomt

der Frau, daB ihr die Kinder dnrch einen Adler geraubt werden,

sie selbst von einem Lowen oder Leoparden zerrissen wird. Sie

wandert mit ihren Kindern in die Waldeinsamkeit. Hier wird ihr

der eine Sohn Florens durch eine Affin geraubt, der wiederum

Diebe es abjagen, bis spater ein Pilger sich des Kindes annimmt und

es erzieht (eine auffallige Parallele in der indischen Erzahlung unter

Nr. 11). Das andere Kind Lion wird durch eine Lowin fort-

gescbleppt. Auch hier haben wir dasselbe Motiv, wie im Wilhelms-

leben, daB die beiden Kinder von ihren Pflegeeltem fiir biirgerliche

Beschaftigung gewonnen werden sollen. Sonst aber entwickelt

sich die Sage von den samtlichen bisherigen Varianten, die wir

kennen lernten, derartig divergent, daB eine weitere Vergleichung

sich kaum lohnt. DaB schlieBlich die getrennten Glieder der

Familie sich samtlich wiederfinden, ist naturgemaB und gehort

zum ehernen Bestand dieser Erzahlungen.

Auch die mittlere Partie des Torrent von Portugal moge kurz

skizziert werden. Die Tochter des Konigs, Desonelle, die ihr

Geliebter, naclidem er sie durch verschiedene Abenteuer gewonnen

hat, vor dem Eingang einer wirklichen Ehe verlaBt, um auf neue

Abenteuer auszuziehen, gebiert Zwillinge. Zu erwahnen ist viel-

leicht noch, daB ihr Ritter ihr zwei goldene Ringe hinterlassen

hat, die sie daun ihren Sohnen gibt und die bei der Wieder-

erkennung dieser eine Rolle spielen. Desonelle wird von ihrem

erbitterten Vater in einem Boote ansgesetzt und treibt aufs Meer

hinaus. Sie gelangt nach Palastina und dort werden ihr die beiden

Kinder, das eine von einem Drachen, das andere von einem Leo-

parden, geraubt. Der Konig von Jerusalem findet den Leoparden-

knaben, der den Namen Leobert erhalt. Das Drachenkind wird
von einem Eremiten gefunden, einem Sohn des Konigs von Griechen-

land, der es seinem Vater zur Erziehung bringt. Desonelle ge-

langt an den Hof eines Konigs von Nazareth. Torrent von Por-

tugal, der Rache an seinem Schwiegervater genommen hat, zieht

zur Fehde in das heilige Land, wird von seinem Sohn besiegt,

gefangen gesetzt und wieder befreit. SchlieBlich erfolgt die

Wiedererkeunung der ganzen Familie bei dem Tumier, das der

Konig von Nazareth auf Wunsch der Desonelle veranstaltet.

Man sieht, ganz unabhangig sind auch diese Erzahlungen von
dnm von uns behandelten Erzahlungskreis in der Einzelausgestal-
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trmg nicht. Es erinnert bald dieser bald jener Zug an schon Be-

kanntes nnd Vertrautes. Besonders beachtenswert ist, dafi auch

bier das Motiv des Ranbes der Kinder dnrch Tiere eine derartige

Rolle spielt. Krenznngen von Einfliissen sind bier also keineswegs

ansgeschlossen, aber es mufi festgehalten v?erden, dab das Hanpt-

motiv der Erzahlnng, das der unschnldig verfolgten Fran, ein

anderes nnd fiir sich besonderes ist, wenn freilich anch der von
nns behandelte mittelalterliche Dichtnngskreis dadnrch schon ein

wenig in dieses Motiv hiniibergleitet, dafi in ihm die Fran als die

Hanptheldin erscheint.

Anch das bier vorliegende Motiv wird iibrigens nralt sein.

Wir finden eine gewisse ParaUele bereits in dem siebenten Buch
des indiscben Heldenepos Ramayana'), anf das ich dnrch Ogden

p. 20 aufmerksam geworden bin. Rama, der Held dieser Erzahlnng,

wird zweifelhaft an der Tngend seines Weibes Sita nnd verbannt

sie in den Wald, wo ein Eremit sie aufnimmt nnd fiir sie Sorge

tragt. Die Konigin gebiert in der Einsamkeit zwei Sohne, die

beriihmte Rhapsoden werden. Diese kommen an den Hof ihres

Vaters, dem sie zufallig ihre Erlebnisse erzahlen. Der uberraschte

Vater erkennt sie nnd holt seine Gattin heim. Man sieht auch,

dafi das nns bekannte Genoveva- oder Crescentia- Motiv seine

eigenen Wnrzeln tief in der Vergangenheit hat. Man wird aber

wie gesagt gut tnn, nm den Gang der Untersnchnng klar nnd
einfach zn gestalten, den Typns dieser Erzahlungen ganz anszn-

schalten oder nnr voriibergehend heranznziehen.

VII.

Aber noch einen anderen beruhmten Anagnorismen-Roman

mochte ich in diesen Zusammenhang hineinznstellen versuchen,

namlich die Erzahlnng
,

welche dem Pseudo - Clementinischen

Schriftenkreis (Homilien nnd Recognitionen) zn Grande liegt.

Wie schon gesagt, ist mir die ganze im Vorhergehenden vorgelegte

Sammlung allmahlich ans der Suche nach Parallelen zn dem

1) Wie Ogden S. 21 zu seinen fabelhaften Ansatzen fiir die Zeit des Ra-

mavana kommt, ist mir ganzlich unklar. Danacb soli unser Gedicht, weil es bereits

dem Mahabharata bekannt ist, schon im 11. Jahrhundert v. Chr. existiert haben!!

Auch der Ansatz von M, Williams fiir das Ramayana (bei Ogden ebendort,

5. Jahrhundert v. Chr.) ist noch viel zu hoch gegriffen. Man wird mit dem

altesten Bestand des Ramayana nach dem mir freundlichst mitgeteilten Urteil

Herrn Professor Oldenbergs nicht uber das zweite, hiichstens das dritte vorchrist-

liche Jahrhundert hinausgehen diirfen.
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Clemens-Roman erwachsen, bis diese schlieBlich za einer eigenea

TJntersnchnng auswachs und vor allem das Problem der Placidas-

legende mich zn interessieren begann. Ich kehre jetzt nocb einmal

zum Clemens- Roman zariick, znmal ich zu meiner Freade sehe, daB

anch Caster (Journal of R. Asiat. Soc. 1893 p. 870) die Pseudo-

Clementinen in diesen Znsammenhang eingestellt hat.

Es wird doch vielleicht notwendig sein, zunachst den Gang

des Romanes, der nns in den Pseudoclementinen ja bekanntlich

nor bruchstiickweise enthiillt wird, noch einmal darzalegen ‘). Der

Vater des romischen Clemens, ein vornehmer Mann aus consulari-

scher Familie, mit Namen Faustus, hat eine Gattin Mattidia, die

ihm zunachst zwei altere Sohne, Fanstas und Faustinianus,

gebiert, ein Zwillingspaar, dessen iiberraschende Ahnlichkeit her-

vorgehoben wird, und als dritten den Clemens. Eines Tages er-

zahlt die Frau dem Gatten, sie habe ein Traumgesicht erhalten^

sie solle mit ihren zwei altesten Sobnen answandern, sonst werde

die ganze Familie dem Untergang verfallen. In Wahrheit gibt

die Frau selbst spater dem Petrus als eigentlichen Grand ihres

Fortgangs an, dafi ihr Schwager zu ihr in Liebe entbrannt sei

nnd daB sie, um dessen Nachstellungen zu entgehen, jenes Traum-

gesicht erdichtet habe. Nach ihrem Fortgang, so erzahlt wenig-

stens Faustus dem Petrus, verleumdet dann der boshafte Schwager

die Mattidia bei ihfem Manne, daB sie eine ehebrecherische Neigung

zu ihm gefaBt habe, daB er aber seinerseits auf ihre Wiinsche

nicht eingegangen sei, und daB sie aus Scham und Furcht dariiber

geflohen sei. Noch komplizierter wird die Erzahlnng dadurch, daB

Faustus selbst behauptet, er wisse aus einem seiner Frau gestellten

Horoskop, daB ihr das Schicksal bestimmt gewesen sei, sich

in ihren eigenen Sklaven zu verlieben, das Lager mit ihm zu

teilen und schlieBlich elendiglich umzukommen, und daB dies

Schicksal sich an ihr erfiillt habe. Man sieht auf den ersten Blick,

wie auch der neueste Bearbeiter des Clemens-Romanes Werner
Heintze (s. u.) gut hervorgehoben hat, daB die Motive hier auf-

einander gehauft und verwirrt sind. Doch wir folgen zunachst

dem Geschicke der Frau weiter nach. Auf ihrer Reise nach Athen

erleidet diese Schiffbruch und wird von ihren beiden Sohnen ge-

trennt. Sie selbst wird bei der Insel Arados ans Land getrieben.

Dort, von einer armen nnd kranken Witwe, die ihren Mann durch

1) Ich gebe den Inhalt meist ohne Quellenangabe und verweise fur alle

Einzelheiten auf meinen Aufsatz „Die Wiedererkennungsfabeln in den pseudo-

klementinischen Schriften“, Ztschr. f. neut. Wissensch. V 1904 S. ISflf. und die

genanen Untersuchungen von W. Heintze, Der Klemensroman 1914, S. 114ff.
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Schiffbruch verloren hat, anfgenommen, sucht sie mit dieser zu-
sammen ihren kummerlichen Lebensunterhalt. Die beiden Sohne
werden aos den Triinimem des geborstenen Schiffes von Seeranbem,
die ihre Namen Faustinas and Faustinianus mit Nicetas nnd
Aquila vertanschen, aufgefischt nnd auf den Markt von Caesarea
geschleppt. Sie werden als Sklaven an eine Witwe Justa ver-

kaoft, die sie (mit Simon Magns zusammen) in den Kiinsten xmd
Wissenschaften unterrichten la6t. Der ungliickliche Vater wartet
nun vergeblich anf Nachricht von Fran nnd Kind, Boten die er

anssendet, kehren nicht znriick. Er schickt im dritten Jahr neue
Boten aus, die im vierten zuriickkehren, aber von Mattidia nichts

wissen. Endlich laBt er seinen Sohn Clemens in Rom zuriick nnd
reist ab, nm seine verlorene Familie zu snchen.

Nach der Trennung samtlicher Familienmitglieder erfolgt

etappenweise ihre Wiedererkennnng nnd Wiedervereinignng. Cle-

mens kommt in Begleitang des Petrus zur Insel Arados. Wahrend
die iibrigen alle in einem Tempel die dort sich findenden Wein-
stocksaulen bewundem, trifft der zuruckgebliebene Apostel am
Tempelportal eine alte Bettlerin, die ihm ihr Geschick, allerdings

unter falscher Angabe der Ortsnamen, erzahlt. Petrns, der schon

geglaubt hatte, die Mattidia in ihr zu erkennen, erwidert, dadurch
irre gefiihrt und betrubt, daB er soeben von einem romischen Jung-
ling eine ganz ahnliche Geschichte gehort habe. Besturzt fragt

die Mutter nach dessen Namen und ehe Petrns noch antworten
kann, spricht sie ihn bereits aus: „ Clemens Wie Petrus mit der

Bettlerin Hand in Hand zum Strande geht, wird er von Clemens

zu dessen Verwunderung in dieser Situation betroffen. Doch bald

fjillt die Mutter ihm aufschluchzend um den Hals, und Petrus sagt

ihm, daB das seine Mutter sei. Drei Tage spater kommen Petrus,

Clemens und Mattidia nach Laodicea. Nicetas und Aquila wnndern
sich uber die Frauen in Begleitung des Petrns. Wahrend Petrus

ihnen der Reihe nach ihre Erlebnisse erzahlt, brechen Nicetas und
Aquila plotzUch in den Ruf aus, sie seien Faustinus nnd Fausti-

nianus. Zu unserer groBten Verwunderung ist aber die Mutter

jetzt plotzlich nicht mehr anwesend, wahrend sie in den Recogni-

tionen wenigstens (VII 27) ausdriicklich als anwesend vorausgesetzt

war. Vielmehr horen wir nmi, daB Mattidia sich in ihr Schlaf-

gemach zuriickgezogen hatte, um zu ruhen. Die Briider wollen

sogleich in das Schlafgemach dringen, aber Petrus wehrt ihnen,

er will erst die Matter auf das Wiedersehen vorbereiten, geht zu

ihr hinein und beginnt mit einem langen Vortrag fiber die christ-

liche Lebre. In einem gegebenen Moment stfirzen dann die Jfing-
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linge anf GeheiB des Petrus, zur Ttir hinein, mnarmen die Mutter

und erzahlen ihre Geschichte. Und schon am folgenden Tage trifiPt

Petrus am Meeresstrande den als Pettier im Lande herumziehenden

Fanstus; dieser erzahlt ihm seine Geschichte als Erlebnis einer

dritten Person, well er, wie wenigstens die Homilien XIV 6 an-

geben, sein Inkognito wahren wUl. Er befiirchtet namlich, daS

man ihn, da er aus kaiserlichem Geschlecht stammt, sobald er sich

zu erkennen gabe, nach Rom bringen und in seine fruheren Ehren-

stellungen 'wieder einsetzen werde. Das aber will er, gebeugt vom

Kummer, vermeiden. Diesmal durchschant Petrus die Maske des

Fanstus und fiihrt nach den Homilien sofort, nach den Recogni-

tionen erst nach dreitagiger Disputation, hier in anfierordentlich

eindrucksvoller und feierlicher Weise, in voller Offentlichkeit, vor

versammeltem Volke, die Wiedererkennnng herbei. Die Einzel-

ziige des letzten Anagnorismos habe ich, weil sie sehr weit von

dem uns bekannten Typns abstehen und sehr singular sind, nur

kurz angedeutet.

Wir stellen uns die Frage zur Beantwortnng, ob auch diese

Erzahlung in den von uns behandelten Kreis hineingehort. Auf
den ersten Blick scheinen die Abweichungen ganz wesentlich die

TJbereinstimmungen zu iiberwiegen. Es handelt sich auch hier

allerdings um eine Familie, deren Glieder aUe, oder fast alle von

einander getrennt werden, um sich schlieBlich wieder zu vereinigen.

Aber nicht einmal die Zahl der Familienmitglieder scheint iiberein

zu stimmen, denn wir haben es hier mit Vater, Mutter und drei

Sohnen zu tun. Aber hier kann nun daranf hingewiesen werden,

da6 von mir und dem auf diesem Gebiete so verdienten Forscher

Werner Heintze, schon lange und ehe uns die oben aufgewiesenen

Parallelen zuganglich waren, der Beweis gefiihrt ist, daB die Per-

son des Petrus-Schiilers Clemens, erst kunstlich in die Anagorismen-

novelle eingeschoben ist *). Die Faustus-Familie, die Tragerin der

Novelle bestand also wirklich urspriinglich aus Vater, Mutter und

zwei Sohnen. Freilich sind hier die beiden Briider Zwilliuge,

deren wunderbare Ahnlichkeit auBerdem ausdriicklich hervorge-

hoben wird. Auch wurden sie in der urspriinglich zu Grunde

liegenden Novelle, wie es scheint, nicht von einander getrennt.

Aber das sind nicht so wesentliche Varianten, daB sie uns irre

machen konnten, und auch in andere Glieder unseres Kreises sind

diese Motive (Zwillinge, Ahnlichkeit der Briider, vgl. die Placidas-

Legende) eingedrungen. Vielleicht handelt es sich hier um ein

1) Vgl. die vorige Anmerkung.
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Motiv, das, wie Werner Heintze trefFend hervorhebt, von Seiten

der griechischen Komodie (lustige Verwechselung der Zwillinge,

vgl. die Menachmen des Plantus und Shakespeares Komodie der

Irmngen^)) eingeflossen ist.

AUerdings ist in nnserer NoveEe die charakteristische Art,

wie die beiden Knaben verloren gehn, ganzlich verschwnnden.

(FlnBiibergang, Raub dnrch Tiere). An SteUe dieses Motives ist

das der griechischen Novelle gelaufigere, der SchifFbrnch getreten.

Wir sahen aber doch, wie in einer der sicher in nnseren Kreis

gehorigen Erzahlungen (s. o. Nr. 4) genan dieselbe Verandemng
eingetreten ist, so daB anch hier ein Schiffbrach alle Glieder der

Familie von einander trennt. Und es ist sehr beachtenswert, daB

diese Erzahlnng erne spezifisch jiidische war. Denn wir dnrfen

vermnten, daB die letztlich aus juden-christlichen Kreisen stam-

mende Komposition der Clementinen, die anch sonst nachweisbar

vielfach jiidisches Material verarbeitet hat^), eine jiidische helleni-

stische Novelle anfgenommen haben diirfte. Uberdies ahnelt der

weitere Verlauf des Geschickes der beiden Knaben (Verkanf dnrch

Seeranber nnd Erziehnng bei der frommen Wittwe Jnsta) dem,

was wir sonst in nnserem Erzahlnngskreis vom Geschick der Ver-

lorenen horen, bis zn einem gewissen Grade.

Sehr schwierig ist es, iiber das Anfangsmotiv der Erzahlnng

ins Klare zu kommen, dnrch welches das gesamte Geschick der

Familie ins Rollen gebracht wird. Wir haben schon oben daranf

hingewiesen, wie hier die Motive sich krenzen nnd in Verwirrnng

geraten sind. Heintze hat in seiner anBerordentlich scharfsinnigen

TJntersnchnng nachznweisen gesncht, daB das Motiv der Schwager-

ehe nnd Schwagerverlenmdnng der urspriinglichen Anagnorismen-

fabel nicht angehort haben konne. Er konstrniert die nrspriing-

liche Erzahlnng (S. 122) folgendermaBen
:

„Fanstns nnd Mattidia

leben beide in gliicklicher Gemeinschaft. Mattidia sieht sich dnrch

1) Damit mochte ich meine dereinstigcn Aufstellungen iiber spezielle Be-

ziebungen des Clemensromanes zam mindesten zu den Menachmen des Plantus als

erledigt zuriickziehen. Anch meine Vermutungen iiber die Beziehnngen zwischen

Clemens-Koman und Shakespeares Komodie der Irrungen wiirden sich in dieser

Form kaum halten lassen.

2) Es ist das Verdienst von W. Heintze erwiesen zu haben, daB eine um-

fangreiche jiidische Apologie, die sich mit der griechischen Gotterlehre, mit der

Frage der Vorsehung und mit den Lehren des astrologischen Fatalismus beschaf-

tigte, den Pseudo-Clementinen einverleibt ist. Aber auch die apologetische Predigt

des Petrus in Kecognitionen IV ff. und Horn. VIII ff. ist wahrscheinlich jiidischen

Ursprungs. Und endlich weist auch das verarbeitete juden-christliche Material

letztlich auf jiidische Traditionen hin.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. PhU.^t. Klasse. 1916. Heft 4. 37
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ein Tratungesicht gezwungen, mit ihren zwei Sohnen in Begleitung

von Sclaven auszuwandem. Der Gatte, von Sehnsucht verzehrt,

reist wenige Jahre spater ab, nm seine seitdem verschollene Fa-

milie zn snchen. Fern im Ansland erfahrt er von einem Astro-

logen das Schema seiner Gattin, verzichtet in seiner Verzweiflung

auf die Heimkehr nnd fiihrt das elende Casein eines Proletariers.

Endlich findet er seine Familie wieder“. Ich mochte die scharf-

sinnige Untersachnng Heintzes nur in einem Punkte erganzen. Mir

will erscheinen, dafi als spateste Schicht des ganzen Gefiiges das

astrologische Motiv nnd alles, was damit znsammenhangt, anzn-

sehen sei, nnd daB dieses recht eigentlich vom Verfasser der letzten

Hand, der mit der Novelle die groBe anti-astrologische Disputation

verband, stammt^). Aus dieser Annahme whrde sich mir am besten

erklaren, wie in dem Gesprach zwischen Clemens nnd Faustas

(Ho. XIV 7 und Rec. IX 33) der grobe Widerspruch zq Stande ge-

kommen ist, daB Faustas auf die Frage, woher er denn wisse,

daB das astrologische, die Sclavenliebe seiner Frau weissagende

Schema eingetroffen ware, mit der Erzahlung antwortet, wie sein

Bruder ihm von ihrer ehebrecherischen Liebe zaihm(demBruder)
erzahlt habe. Ein Widerspruch, der in der Darstellung der Eeco-

gnitionen kiinstlich verdeckt ist, in den Homilen noch klar heraus-

tritt (Heintze 116). Meines Erachtens hatte also dem Verfasser

des Clemens-Romanes die Anagnorismennovelle schon in der durch

das Motiv der Schwagerliebe komplizierten Form vorgelegen. Aber

darin hat nun Heintze unbedingt recht gesehen, daB hier keine

einheitUche und uniiberarbeitete tlberlieferung vorliegt. Man kann

es sich in keiner Weise erklaren, daB Faustas so verzweifelt nach

seiner verloren gegangenen Frau hatte suchen sollen, wenn sein

Bruder ihm die tlberzeugung von ihrem ehebrecherischen Treiben

beigebracht hatte. Scheiden wir aber dieses Motiv der Schwager-

liebe und Schwagerverleumdung aus, so erhalten wir zu unserer

Verwunderung dafur in aller Elarheit ein uns aus unserem Er-

zahlungskreis vertrautes Anfangsmotiv der Xovelle. Mattidia ver-

laBt mit ihren Sohnen die Heimat auf Grand eines Traumgesichtes,

das ihrer Familie Vemichtung droht, falls sie nicht auswandert.

Das ist das Motiv, das uns namentlich aus dem mittelalterlichen

Erzahlungskreis wohlbekannt ist und auch an den Anfangszug der

Placidas-Legende und des armenischen Marchens (himmlische Offen-

1) Was W. Heintze S. 121 fur seine These von der urspriinglichen Zuge-
horigkeit des astrologischen Motivs zum Anagnorismen-Roman der Clementinen
beibringt, vermag mich nicht zu uberzeugen.
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bartmg, Stimme eines Genius) stark erinnert. Freilich bleibt in

onserer Novelle der Mann in der Heimat, nor die Frau wandert

aus, man darf wohl vermuten, da6 hier die Sekundaritat anf Seiten

unserer Novelle liegt, und dad diese Abweichnng vielleicht mit der

Einfugung des dritten Sohnes, des Clemens, zusammenhangt. Fan-

stus mud notwendig noch eine Weile bei diesem dritten Sohne in

Rom bleiben. Denn nur so kann dieser die Hauptfigur der Er-

zahlung werden, durch die schliedlich direkt oder indii‘ekt die

Wiedererkennung samtlicher Familienglieder berbeigefuhrt wird.

Das Traumorakel resp. die gottUche Offenbarung gewinnt iibrigens

einen viel besseren Sinn, wenn es sich anf die Auswanderung der

ganzen Familie bezieht und nicht auf die der Frau mit ihren Sbhnen

allein.

Aber damit nicht genug, wir diirfen vielleicht anch noch eine

Vermutung anssprechen, woher der Kompilator der Anagnorismen-

novelle, die in den Clemensroman eingearbeitet wurde, das neue

Motiv der Schwagerehe und Schwagerverleumdung entlehnt haben

mag. Heintze S. 130 weist zwar seinerseits daranf hin, dab die

Liebe zum Schwager der Gattin ein im griechiscben Roman sehr

bekanntes Motiv sei. Aber hier kommt doch noch das zweite

Motiv der frechen Verleumdung der unschuldigen Frau durch den

schuldigen Teil hinzu. Der Nachweis dieses Doppelmotivs ist

Heintze nicht gelungen, wahrend natiirlich das andere Einzelmotiv,

die Verleumdung des unschuldigen Teiles durch den abgewiesenen

Liebhaber seine zahlreichen Parallelen hat, von der Erzahlung

vom Weibe des Potiphar an bis zu dem Knemon in Heliodors

athiopischer Geschichte, der durch seine von ihm nicht erhorte Stief-

mntter falschlich bezichtigt wird. (Heintze S. 131).

Dies gesuchte Doppelmotiv ist aber wiederum in einigen

Geschichten von 1001-Nacht nachweisbar. Und zwar finden wir

es zunachst gerade in jener urspriinglich jiidischen Legenden-

sammlung (Henning IX, 14 ff.), von der oben gehandelt wurde, in

der unmittelbarenNahe jener jiidisch enAnagnorismen-
novelle, die wir unter Ho. 4 besprochen haben. Die Er-

zahlung lautet: Ein israelitischer Kadi unternahm einst eine

Pilgerfahrt nach Jerusalem; er setzt seinen Bruder als Stell-

vertreter ein und befiehlt ihm sein Weib. Dieser stellt seiner

Schwagerin mit Liebesantragen nach, und als es ihm nicht gelingt,

sie zu verflihren, stiftet er, um der Rache seines Bruders zu ent-

gehen, falsche Zeugen gegen sie an, die sie des Ehebruchs beschul-

digen. Die Frau wird gesteinigt und bleibt unter den Steinen

liegen, ein Wandersmann findet sie und nimmt sich ihrer an.

37*
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Dieser gibt ihr sein Kind zur Pflege, abet ein Kauber, dessen

Verlangen nach ihr sie abweist, macht einen Totungsversach

gegen sie and trifft dabei den Knaben. Die Fran, in falschen

Verdacht gekommen, mafi .fliehen and kommt an eine Statte, wo
gerade ein Mensch gekrenzigt werden soil. Da ihr knnd getan

wird, da6 sie den Verbrecher dnrch ein Losegeld erlosen kann,

so zahlt sie dieses fiir ihn and laBt sich dann als Asketin in einer

Zelle nieder, wahrend der von ihr befreite Verbrecher als Diener

far sie sorgt. Der Schwager der Fraa, der nach der Riickkehr

des bekiimmerten Gatten, diesem die Verschnldnng seiner Fran

mitgeteUt hat, bekommt als Strafe einen Krebsschaden im Gesicht,

and da sich der E-nf der frommen Wanderfraa mittlerweile aas-

gebreitet hat, rat der betrogene Ehemann seinem Brader, zn jener

Fran zn gehen, am Heilnng zn finden. Die Fraa zwingt ihn dann,

in Gegenwart des Gatten sein Vergehen zn bekennen, so wie sfe

ancb ihre iibrigen nngerechten Verlenmder entlarvt.

Aach diese Erzahlung ist weit verbreitet and hat mannigfaltige

Varianten, auf die ich, obwohl uns das ans nnserem gegenwartigen

Znsammenhang heraasfiihrt, noch etwas naher eingehe, znmal ans

eine Form dieser Erzahlung wieder zn einem Seitenzweig der Ana-

gnorismeniiberlieferung, dem spanischen Cifar-Roman zariickfuhrt,

wie denn ja aberhaapt, im weiteren Sinn, aueh nnsere Erzahlangen

dem Anagnorismentyp angehoren.

Eine zweite, der eben skizzierten sehr ahnliche Geschichte

findet sich bemerkenswerter Weise in einer zweiten Sammlang,

die ans schon einmal bescbaftigt hat, namlich der Erzahlung von

dem Konig Schah-Bacht and seinem Vesir Er-Rahwan. Der Haapt-

gang der Erzahlang (die Gescbichte von der rechtschaffenen Fraa,

die von dem Brader ihres Gatten der Unzucht beschaldigt warde,

Henning XVIII 187) ist aach hier derselbe, nar ist der Ehemann
kein israelitischer Kadi mehr, sondern ein Mann ans Nischabur,

der eine Pilgerfahrt nnternimmt and seinem Brader Geschaft and

Frau anvertraut. An Stelle des Bedainen steht ein Wandersmann,
der die Fraa in sein Haas aufnimmt. Die Intrige gegen die Frau
wird hier von dem Sohn des Hanses angezettelt, der einen Dieb

besticht, die Aussage zn machen, da6 die Frau mit ihm sich in

das Komplot eines Diebstahles eingelassen habe. Die Fraa befreit

einen Menschen, der seine Stener nicht bezahlen kann, vor Mi6-

handlang. Dieser wiedernm, mit seinen Liebesantragen von ihr

abgewiesen, erhebt gegen sie die falsche Anklage einer Spionin.

TJm den vielfachen Plackereien za entgehen, legt die Fraa das
Gewand eines Gottesmannes an, kommt an den Hof eines Konigs
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and schliefit Freundschaft mit der Tochter des Konigs, die dariiber

in ungerechten Verdacht kommt and nach dem Tode ihres Vaters

ermordet wird. Die verkleidete Asketin. der es natiirlich leicht

gelingt, ihre Unschald zn beweisen, macbt man dann aus Rene zar

Herrscherin des Landes. Daim kommen znfallig ihre samtlichen

Verfolger and die Konigin voUziebt ihre Entlarvnng. Die Er-

zahlong scheint sich hier bereits reichlich kompliziert za haben.

Das Motiv von dem verkleideten Madchen, in das sich eine Prin-

zessin verliebt, ist bekanntlich weit verbreitet. Man vergleiche

anch hier z. B. die Erzahlang von Kamar es-Saman und der

Prinzessin Bndur. Da6 die Frau schlieBlich Konigin wird, er-

innert wieder an den von uns verfolgten Anagnorismenroman.

Eine dritte Erzahlung dieser Sippe erscheint in der tiirkischen

Bearbeitung des Papageienbnches (Tuti-Nameh) als Geschichte der

Merhuma (iibersetzt von Rosen I 89, vgl. dazn anch Parallelen ans

einigen Handschriften und Ausgaben von 1001-Nacht bei Chauvin

VI 155). Sie stimmt mit der ersten gegen die zweite iiberein,

doch zeigt sie wiedernm neue Zuge. Ein Sclave des Bedninen

schlachtet, um sich fur die Abweisung seiner Liebesantrage zu

rachen, das Sohnchen des Beduinen and beschuldigt die Merhuma

des Hordes. Ein Jiingling soli, wed er die Kopfsteuer nicht zah-

len kann, gehangt werden und wird durch die Frau vom Tode

befreit. Er folgt ihr als unerhorter Liebhaber und — hier nimmt

die Geschichte eine andere Wendang — verrat und verkauft sie

an einen Schiffsherm (Motiv des ungerechten Schiffsherrn) als

dessen Sclavin. Von dessen unsittlichen Antragen rettet sie ein Schiff-

bmch. Die ganze Besatzxmg des Schiffes kommt um. Die Frau wird

mit dem Schiff und seiner Goldlast ans Land getrieben, ubergibt

ihre Schatze dem dortigen Konig und la6t sich von diesem eine

Klosterzelle bauen. Zur Heiligen im Kloster kommen schlieBlich

Gatte, Schwager und alle anderen, die iibel an ihr gehandelt haben,

und beichten ihr. Ein Beamter des Konigs protokolliert verborgen

deren Beichte und so wird die TJnschuld der Frau ans Licht ge-

bracht. Wir sehen nunmehr also ganz deutlich, woher in dem
spanischen Cifar-Roman die Erzahlang von der Griindung des

Klosters Orbin durch die Frau des Ritters stammt, und dafi anch

hier die mittelalterUche Novelle nicht frei erfunden, sondem ein

neues orientalisches Motiv eingefiigt hat. (Zu der Erzahlung ware

aufierdem vielleicht noch als Parallele die Geschichte „das schiff-

briichige Weib“ Henning IX 18 heranzuziehen, die wiedernm in

dem jiidischen Legendenkreis unmittelbar neben der hier an erster

Stelle behandelten, ihren Platz einnimmt).
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Als vierte Erzahlnng stelle ich die von der schonen Repsima

hierher, die in einigen Ausgaben von 1001-Nacht Anfnahme ge-

funden hat, ohne doch bisher handschriftlicb bezeugt zn sein nnd

deren Kenntnisse ich Chanvin YI 159 verdanke. Ein Eanfmann

von Basra verheiratet seine Tochter an einen Kaufmann, der eine

Reise nach Indien macht nnd seine Frau seinem Brnder anempfiehlt.

Da dieser mit seinen Liebesantragen von ihr abgewiesen wird,

schafft er heimlich einen Mann in ihre Kammer, iiberrascht sie

scheinbar mit herbeigeholten Zengen nnd beschnldigt sie des Ehe-

bmchs (vgl. den Anfang der Sage vom Kaiser Octavian). Man
verurteilt die Fran zum Tode nnd vergrabt sie bis znr Bmst in

die Erde, an einer grofien StraBe. Ein arabischer Ranber befreit

sie nnd vertrant ihr die Fiirsorge seines kleinen Sohnes an. Ein

von ihr znrnckgewiesener Schwarzer totet das Kind nnd beschnl-

digt die Repsima des Mordes. Ans dem Hanse getrieben, wandert

sie weiter, befreit einen Sclaven, den man gerade verkanfen will,

dieser verrat sie, wie in der Erzahlnng des Tnti-Nameh. Ein Un-

wetter rettet sie nnd wirft sie an den Strand eines Landes, wo
eine Konigin regiert. Sie wird, als diese stirbt, znr Herrscherin

des Landes erwahlt, nnd zugleich verbreitet sich ihr Rnf als der

einer groBen Wundertaterin. An ihren Hof kommen schlieBlich

alle ihre Verfolger, die durch das gottliche Strafgericht von irgend

einem Leiden getroffen sind, nnd miissen ihre Schnld bekennen.

Repsima wird mit ihrem Gatten, der ebenfalls dorthin gekommen

ist, schlieBlich wieder vereinigt.

Somit hatten wir das Motiv der Schwagerliebe nnd Schwager-

Verlenmdung, durch das die Einheitlichkeit des clementinischen

Anagnorismen- Romans gestort erscheint, in einer Reihe von Er-

zahlnngen nachgewiesen, deren Wnrzel bei ihrer weiten Verbreitnng

recht tief hinab zu reichen scheint. Freilich hatte der Kompilator

des clementinischen Anagnorismen-Romans sich nar die ersten An-

fange der Geschichte fiir seine Erzahlnng angeeignet, da er weiteres

fiir den Verlanf derselben nicht gebranchen konnte. Und so mnB
zngestanden werden, daB fiir nnsere Vermntung sich der iiber-

zengende Nachweis nicht erbringen laBt. Immerhin mag darauf

hingewiesen werden, daB die beiden Erzahlungen von dem
jiidischen Kanfmann, der sein Weib und seine beiden Sohne verier

(s. o. Nr. 4), nnd der Fran, die von ihrem Schwager nnschnldig ver-

lenmdet wird, sich neben einander in demselben judischen Legenden-
kreis finden, nnd daB gerade in der judischen Anagnorismen-Novelle
das Motiv des FluBiiberganges nnd des Ranbes der Kinder durch
die Tiere, mit dem gelaufigeren des Schiffbruchs vertanscht ist (s.o.).
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DBrfte man annehmen, da6 jene judische Legendensammlnng, die

Tins in lOOl-Nacht erhalten ist, mit ihren zahlreichen Parallelen

in der Uberliefernng der jiidischen Midrascliini nnd des Talmud (s. o.)

in ihrer Grrundlage bereits in den ersten christlichen Jahrhunderten

existierte and von einem judisch-hellenistischen Novellisten bei

der Erzahlnng eines Anagnorismen-Romans benutzt wurde, der dann

in die Clementinen aufgenommen ist?

Es kann immerhin noch auf einige weitere Verwandtschaften

zwischen dem von nns behandelten Erzahlnngskreise nnd der Wieder-

erkennungs-Eabel der Clementinen hingewiesen werden. Die Figur

des Faustus, eines Mannes aus kaiserlichem Haase, der, nachdem
er Weib nnd Kinder verloren hat, in der Welt als Bettler nner-

kannt umherzieht und sich furchtet, seinen wahren Namen zu

nennen, nm nicht wieder zu der alten Ehrenstellung emporgehoben

zu werden (Horn. XIV 10), erinnert in der Tat sehr stark an die

Gestalt des Feldherrn in der Placidas-Legende. In dem von uns

behandelten Erzahlungskreis spielte fast iiberall das Motiv der

von der Frau bewahrten Keuschheit eine groBe Rolle. Auch in

der clementinischen Erzahlung halt Petrus (vgl. Horn. XUI) eine

lange Lobrede auf die Sophrosyne der Mattidia und preist sie, daB

sie ihre Keuschheit nicht nor gegenuber den Nachstellnngen ihres

Schwagers, sondem auch spaterhin als arme Bettlerin gewahrt

habe. Auch in den Clementinen beginnt die Wiedervereinigung
der Familie damit, daB die Sohne sich mit der Mutter zusammen
finden. Und selbst der Zug ist hier erhalten, daB Faustinas und

Faustinianus der Mutter ihre Geschichte erzahlen, obwohl aller-

dings die Wiedererkennung nicht mehr durch die Erzahlung herbei

gefiihrt wird. Freilich ist in unserer Schrift diese gahze Wieder-

erkennungsscene arg kompliziert und entsteUt. Aus dem einen

Anagnorismos sind in Folge der Einschiebung der Person des Clemens

zwei geworden: einmal die Wiedererkennung des Clemens durch

seine Mutter auf der Insel Aradus und dann die Wiedererkennung

der beiden anderen Briider in Laodicea. Doch hat bereits Werner
Heintze in trefflicher Weise klar gestellt (S. 126 ff.), daB die beiden

Anagnorismen eine Dublette sind und daB in der ursprunglichen

Erzahlung nur eine Wiedererkennungsscene zwischen der Mutter

und den beiden Sohnen auf der Insel Aradus stattgefunden hat.

Vielleicht konnen wir durch diesen Yergleich auch noch ein wei-

teres Ratsel in der Komposition der Clemens-Erzahlung losen. Es
fiel bei der Darstellung von dessen Gang bereits auf, daB in der

zweiten Wiedererkennungsscene in dem Augenblick, als Nicetas

und Aquila sich als Faustinas und Faustinianus kundgeben, die
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Mutter, die vorher als anwesend gedacht wurde, plotzlich sich in

ihr Schlafgemach zuruckgezogen baben soli. Erst nacb langeren

Vorbereitungen des Petrus sturzen die Briider dann in das Gremach

hinein und geben sich zu erkennen. Hier scheint in der Tat in

der Komposition ein Fremdkorper vorznliegen. Nun erinnern wir

uns des charakteristischen Zuges bei vielen Gliedern des von uns

behandelten Erzahlungskreises, daB die Mutter in einem Gemach
resp. in einer Kiste eingeschlossen die Erzahlung der beiden

Briider drauBen vor der Tiir mit anhort, und daB die Briider dann

die Tiir, die zum Gemach ihrer Mutter fiihrt, erbrechen, oder zu

erbrechen suchen. Sollte jene Unstimmigkeit in der Erzahlung

des Clemens-Romanes darauf hindeuten, daB dem Verfasser des-

selben noch eine derartige Erzahlung als Vorbild vorgeschwebt

hatte? Auch laBt sich darauf hinweisen, daB in der Tat bei dem

ersten Anagnorismos (Clemens und Mattidia) die Wiedererkennung

durch die einfache Erzahlung des Geschickes der Familienmitglieder

herbeigefiihrt wird. Nur ist hier nicht der Zug erhalten, daB die

Mutter im Verborgenen der Erzahlung ihrer Sohne lauscht, son-

dem hier ist die Eigur des groBen Wnndermannes Petrus einge-

schoben, der sich zuerst von Clemens und dann von Mattidia ihre

Geschichte erzahlen laBt and so Matter and Sohn zasammenfuhrt.

Endlich mag noch daranf hingewiesen werden, daB wenigstens nach

der Darstellung der Recognitionen die letzte Wiedererkennungs-

scene zwischen dem Vater und den Seinen in groBer blFentlicher

Versammlung und mit feierlichem Geprange erfolgt. Ein Zug, der

auch in dem von uns behandelten Erzahlungskreise sehr hanfig

wiederkehrt.

Somit kann in der Tat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit

behauptet werden, daB auch die Anagnorismen-NoveUe der Clemen-

tinen ein allerdings sehr entartetes Glied unserer Erzahlungssippe

darstellt. Wir konnten fast Punkt fiir Punkt den Gang der Er-

zahlnng ans jenem alteren Typus ableiten. Es ware dieses Resul-

tat ein sehr wesentliches fiir die Bestimmung der Zeit, in der das

orientalische Marchen im Westen wirksam geworden ware. Eins

aber mag noch zum SchluB hervorgehoben werden. Ihrer ganzen

Art nud allgemeinen Haltung nach unterscheidet sich die Novelle

stark von den meisten ubrigen Gliedem unseres Erzahlungskreises,

namentlich den alteren und sicher dem Orient angehorenden. Die

Erzahlung ist dort viel einfacher, schlichter und kiirzer, hier viel

starker mit Einzelziigen ausgestattet und viel kunstvoller behandelt.

Es zeigt sich deutlich in ihr der Geist der hellenistischen Novellistik.

Wir sagten schon oben, es wird ein jiidisch-hellenistischer Novellist
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gewesen sein, der von griechischem GeisteseinflnB beriihrt, aus

dem Schatz jiidischer orientalischer Volksiiberliefernng den clemen-

tinischen Anagnorismen-Eoman zusammengewoben hat.

Wir stehen damit am Ende der langen Untersnchung. Die

Wandernng unseres Wiedererkennungsmarchens von Osten nach

Westen hat sich uns in ihren einzelnen Etappen enthiillt. Wir
konnten mit aller Wahrscheinlichkeit ihren TJrsprung bis nach

Indien znriickverfolgen. Hier fanden wir in Erzahlnngs-Sammlnngen,

die dem fiinften und wohl schon dem vierten nachchristlichen Jahr-

hundert angehoren — also einer Zeit, die viel friiher ist, als bei

samtlichen andern Gliedern unserer Grnppe nachgewiesen werden

konnte —
,
nnsere Erzahlung und zwar bereits in einer Umarbeitnng,

die deutlich asketisch-buddhistische Tendenz verrat. So wird es sehr

wahrscheinlich, dafi die von Ogden nachgewiesenen Marchen aus

Kaschmir und dem Pendschab, die den Charakter des urspriing-

lichen Marchens viel getreuer erhalten haben, mit leichter Um-
wandelnng direkt der alten indischen, vorbnddhistischen Volks-

erzahlung entstammen. Dann ist die Erzahlung durch das Medium
der persischen Literatur zu den Arabern gewandert und taucht

so, wie so vieles andere indopersische Gut in 1001-Nacht an

mehreren Stellen auf. Ob sie aus der persischen Literatur direkt

nach Armenien kam, oder ob hier die spatere syrische Literatur,

in der sie bisher nicht nachgewiesen wurde, die vermittelnde EoUe
spielte, mag dahin gestellt bleiben. Mit dem Islam (oder dem
Judentum?) ist sie dann iiber Nordafrika gewandert, wir finden sie

hier in den Volkserzahlungen der berberischen Stamme wieder. So

ist sie anch nach Spanien gekommen, der Eoman des Cavallero

Cifar will seinen Stoff aus dem chaldaischen (arabischen) entlehnt

haben. Wahrscheinlich ist es dann anch der Islam gewesen,

dessen EinfluB die Verbreitung der Erzahlung in den mittelalter-

lichen Dichtnngen franzosischer, engUscher, deutscher Sprache zu

verdanken ist. Um andere aus 1001-Nacht wohlbekannte Motive

(Eaub des Goldes, Edelsteines dutch den Vogel, Verkauf der Erau

als Sklavin) vermehrt, spielt unset Wiedererkennungsmarchen eine

hochbedeutende Eolle und hat die Literatur weithin beeinfluBt

und befrucbtet.

Es muB aber von der indopersischen Literatur, schon bevor

der Islam sie ubernahm, eine friihere groBe Welle nach dem Abend-

land gedrungen sein. Vermutlich war der Hanpttrager dieses

Wanderungsprozesses das Judentum, das sich in Babylon mit dem
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Orient beriihrte. Beweis dafiir ist vor allem die Achikarlegende,

die sicher bereits im vierten vorchristliclien Jahrhundert dem

agyptischen Jadentnm bekannt war, die aber ebenso sicher nichfc

im Jadentnm heimisch ist, sondern aus dem Orient stammt and

nach den Xachweisen Benfeys (kleinere Schriften II 156 ff.) and

Cosquins (Revae Biblique VIII) Motive in sich enthalt, die sich

urspriinglicher in der indischen Literatnr wiederfinden. Aach im

Tobit-Buch ist eine der bekanntesten Wanderlegenden, diejenige

vom dankbaren Toten, aafgenommen and vom Standpankt jiidisch-

monotheristischen Empfindens bearbeitet. So begegnet ans aach

unsere Anagnorismen-Fabel in judischer Uberlieferang
;
einmal selb-

standig im spaten Dekalog-midrasch, dann in einem in die 1001-

Nacht anfgenommenen, nrspriinglich jiidischen Legendenkreis, dessen

Alter dadurch bestimmt wird, da6 fast alle seine Glieder bereits

in der TJberliefernng der Mischna and des Talmud nachgewiesen

werden konnen and dafi eins der Stiicke, die Legende vom Tod
and dem Kbnig (dem reichen Mann), in das Zeitalter nnserer

Evangelienliteratar zarlickzareichen scheint. So erst erklart sich,

da6 ansere Wiedererkennungsfabel in einer christlichen Martyrer-

erzahlang, der Placidas-Legende erscheint, die mit Sicherheit in

das vorislamische Zeitalter gehort. End bier ist nun nnser

Wandermarchen kompiliert mit der wohl ebenfalls ans dem
Orient stammenden schonen Hirsch-Legende and einem Mar-

tyriom, das in der Zeit der romischen Kaiser Trajan — Hadrian

gespielt haben soil. Eine ahnliche Erscheinnng liegt nun wahr-

scheinlich endlich auch in den Pseudoklementinen vor. Auch in

ihnen finden wir unsern Anagnorismen-Roman in einer stark abge-

anderten komplizierten Form. Dafiir, da6 hier Einflufi judisch-

hellenistischer Uberlieferang vorliegt, spricht erstens der allgemeine

Charakter des pseudoklementinischen Schriftenkreises, zweitens, dafi

die beiden Erzahlangen (Anagnorismen-NoveUe
;
Schwagerliebe and

Schwagerverleumdung), die hier mit einander verwoben zu sein

scheinen, in jenem jiidischen Legendenkreis der 1001-Nacht tat-

sachlich nebeneinander stehen, drittens, dafi der Wegfall des

charakteristischen Motivs des Flufiiibergangs and sein Ersatz durch

das des Schiifbruches sich gerade auch m der jiidischen Legende

jenes Erzahlungskreises vorfand. Die Umwandelang des Haapt-

helden in einen vornehmen romischen Patrizier in der Novelle der

Pseudoclementinen erinnert endlich an die Gestalt des romischen

Feldherm Placidas, so dafi auch hier verborgene Beziehungen vor-

liegen konnten.

So stellte sich uns nach alien Seiten unsere Fabel and ibre
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Wandernng als ein Mnsterparadigma dar fiir allgemeine Gesetze

der Wanderang von Erzahltmgen vom fernen Osten zam Westen,

von der vorbnddhistischen-indischen bis in die mittelalterlich euro-

paische Literatar.

vin.

Von nnserer Untersnchung fallt endlich auch ein Licht auf

die von Wilhelm Meyer erhobene Frage nach dem Verhaltnisse

der griechischen Eezension der Placidas-Legende in den Acta Sanc-

torum (September Bd. 6) zu der dnrch sein Verdienst erst recht

eigentlich bekannt gewordenen kiirzeren lateinischen Eezension

im Codex Casinensis und den verwandten Zengen (s. o. S. 472).

W. Meyer tritt in seinem Aufsatz mit aller Energie fiir die Pri-

oritat dieser knrzen lateinischen Eezension ein. Er tiihrt zu Gunsten

dieser Annahme zunachst' den allgemeinen Grand ins Feld, da6

vrir es in der Placidas-Legende mit einem lateinischen Martyrinm

zu tun haben, das auf lateinischem resp. romischem Boden spiel e,

und dafi deshalb schon a prirori die Wahrscheinlichkeit groB sei,

da6 die Legende zuerst in lateinischer Sprache aufgezeichnet und

dann ins Griechische iibertragen sei. Dieser Grund scheint mir

aber doch nur stichhaltig zu sein bei wirWich historischen Marty-

rien oder bei solchen, in denen ein erreichbarer historischer Kern
steckt. Die Placidas-Eustachius-Erzahlung aber tragt den aus-

gesprochenen Charakter der Legende und der Wander-Novelle.

Man konnte dagegen einwenden, da6 das bestimmte Datum des

Martyriums und die Erwahnung der Erbauung eines svxTijgiov

oder einer Basilica am SchluB der Legende doch auf einen solchen

historischenKem hinzudeuten scheint oder wenigstens auf den Kultus

eines Martyrers, an den sich dann — eben in Eom — die Legende

angehangt hatte. Doch das kann bezweifelt werden. In Eom ist

wenigstens eine Basilica resp. ein Kult unseres Heiligen erst nach

dem achten oder neunten Jahrhundert (vgl. Zockler, Artikel in der

theol. Eealenzyklopadie s. v, Eustachius imd die Ausfiihrungen

der Bollandisten-Ausgabe Sept. VI p. 122 No. 72-75). Andererseits

war nnser griechisches Martyrinm im Osten bereits dem Johannes

Damaskus bekannt, tlberdies schwankt das Datum des Martyriums,

die griechische Eezension bietet in Ubereinstimmung mit samtlichen

alteren griechischen Menologien (vgl. Einleitnng der Bollandisten-

Ausgabe p. 114) den 20 September; gerade im Abendland schwan-

ken die Ausgaben betrachtlich (s. ebendort); die kurzere lateinische

Eezension des Casinensis hat den 20. Mai. — Es ware dnrchaus mog-

lich, dafi erst aus einer im kirchlichen Osten entstandene Legende eines
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erdichteten romischen Martyrers der Kult der heiligen Eastachias

in Bom entstanden sein konnte.

Ja, es konnte selbst die Frage erhoben werden, ob in der ur-

spriinglichen Placidas-Enstachias-Legende das Martyrinm des Helden

iiberhanpt in Rom stattgefunden babe. In L. heidt es freilich

ausdriicklich : regressi sunt cum magno triumpho in patriam Ro-
manornm (c. 27), aber der Satz fehlt in G, wo nnr — wie in L —
erwahnt wird, dad der romiscbe Kaiser dem siegreichen Feldherm
— es bleibt undeutlich, wohin und von wo aus — entgegen ge-

« zogen sei. In G findet sich andererseits allerdings der Satz

:

ag £&og dariv ‘Pofiadoig imvCxiov iopr^r fjytp, der seinerseits in L
fehlt. Sonst bleibt man vollig im Unklaren darnber, wo die ganze

Begebenheit sich abspielt. Auderdem lesen wir zn nnserem Er-

stannen zum Schlud in G (20), dad beim Martyrinm des Helden

:

6x)vrlQX£to nav to mcrav xui t&v ^Ekkr^v cav (!)

6us%m. — Die Auffassung, dad der siegreiche Feldherr eines

romischen Heeres auch in Rom im Triumph eingezogen sei und
dort sein Martyrinm stattgefunden habe, konnte sich natiirlich

leicht in eine Erzahlung einschleichen, die urspiinglich im Osten
spielt.

Doch will ich hierauf kein Gewicht legen und nur noch ein-

mal betonen, dad wir durchaus keinen Grand haben, irgend ein

historisches, romisches Martyrinm als Grundlage unserer Legende
anzunehmen.

Wir werden jedenfalls die Texte der beiden Rezensionen selbst

auf ihre Prioritat zu priifen haben unter der Voraussetzung, dad

sich hier apriorisch gar nichts entscheiden ladt. Nun hat W. Meyer
aus diesem Vergleich den Gesamteindrnck erhalten, dad der kiirzere

lateiniscbe Text wohlgeordnet und gut erzahlt sei, und dad der

griechische Text erweitert und mit den iiblichen rhetorischen

Mitteln anfgeputzt sei. Ich will nicht leugnen, dad G. in der

Tat an vielen Stellen im Vergleich mit L. den Eindruck hervor-

ruft, denW. Meyer so bestimmt formuliert, und will meinerseits keines-

wegs demgegeniiber fur die nnbedingte Prioritat von G. eintreten.

Aber ich mochte doch verschiedene Bedenken erheben und nach-

weisen, dad L. an einer Reihe von Punkten sicher sekundar ist.

1. Ich beginne mit einem m. E. entscheidenden Pnnkt. Nach G.
(s. 0 . S.473) richtet der ihm erschienene Christus an Placidas die Frage,
ob er sein ihm geweissagtes trlibes Geschick vvv ^ hG%axmv x&v
ri^BQmv auf sich nehmen wolle. Placidas entscheidet sich fiir das
vvv, und so beginnt das Ungluck sofort hereinzubrechen. W. Meyer
275 halt auch diesen Sonderzug fur sekundar und rechnet ihn der
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ageschwatzigen IT. Fassong® zn. Sicher mit TJnrecht. Denn wir

Faben bier einen Zug, der in der gesamten Uberlieferong nnserer

Wanderlegende eine gewisse Verbreitung zeigt. Er fand sicb nicbt

nnr in der Sage vom Ritter Ysambrace and im aGrrafen von

Savoyen“ wieder — aucb bier konnte man ja kaum mit einem EinfloB

der Placidas-Legende in ibrer griecbiscben Form recbnen —

,

sondern ancb in einer ganz selbstitndigen armeniscben Erzablung.

Der Zng geborte also der urspriingbcben Legende an, nnd tr, der

ibn erbalten bat, erweist damit seine Prioritat an diesem Ptmkt

in nnzweifelhafter Weise. Oder sollte man wirklicb annehmen,

der urspriinglichen Placidas-Legende babe jener Zug gefeblt nnd

er sei erst aus irgend einer verwandten Uberlieferung in Gr. wieder

eingedrnngen? Das ware dock ein merkwiirdiges Spiel des Zufalls!

2. Ich fiige gleich einen zweiten wichtigen Beweis ftir die

Uberlieferung von G. hinzn, anf den ebenfaUs schon in der vorber-

gehenden Untersncbung hingewiesen wnrde. In G. c. 7. scblieBt die

Weissagung des dem Placidas zam zweiten Mai erscheinenden

Cbristns (unmittelbar vor der eben besprocbenen Scene) mit den

Worten: otav yap taxsivad-fis, i^evSofiat apog es xal naXiv aTtoxatu-

tfriftfo 6a iv Tfl xpoxipoi eov L. bat bier nocb binzugefugt:

donee pervenias ad martyrii trinmpbalem coronam. Aucb bier ist

L. sicber sekundar. Wir sahen oben bereits, wie an die Anagno-

rismen-Novelle der Legende das Martyrium des Placidas-Eustachins

ganz oberflachlich angehangt ist. G. laBt die auBerliche Koropi-

lationsarbeit nocb deutlich erkennen. Der Kompilator hat selbst

an dieser Stelle, wo wir einen solchen Hinweis notwendig erwarten

soUten, die Erwahnang des Martyriums vergessen. G. reprasentiert

also den urspriinglicben Text. L. hat den Mangel bemerkt nnd

die Unebenheit ausgeglichen (wahrend er die folgende ihm ganz

nnverstandlicb nnd uberfliissig erscheinende Scene [s. 0. Nr. 1] weg-

lieB). Oder wie wollte man es umgekebrt erklaren, daB der im

Zusammenhang so notwendige Satz L’s, wenn er urspriinglich der

Legende angehorte, in G. fortblieb?

Ich gehe nun der Reihenfolge der Erzablung nach und notiere

nocb folgende Instanzen fur die Prioritat von G.

3. L. ebarakterisiert im Anfang nacb dem besseren Text den

Placidas mit den Worten: natus secundum camem gloriorissimus

;

die Casinenser Handschr. (iiber ihr Verhaltnis zu den ubrigen s. W.

Meyer 270 f.) ersetzt den ungefiigen Text durch einfaches nobi-

lissimus. Sollte in L. nicbt eine ungescbickte Ubersetzung von G.

ydvovs tov xatk edpxa inido^ov vorliegen?
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4. L. fiigt § 5 zu dem Satz
: „et veniens magister militam

indicaArit haec molieri® noch vel filiis suis hinza. Gr. hat den Zn-

satz nicht, and schwerlich ist der Erzahler der Legende so rmge-

schickt gewesen, dafi er annahm, der Vater babe bei der Be-
sprechung mit seiner Grattin seine im zartesten Alter befindlichen

Kinder hinzugezogen.

5. Sollte der Grieche zu L. § 6 den Namen der Fran vor
der Taufe Taxiavri aus freier Erfindung hinzugefiigt haben? Warum
erfand er dann nicht auch Namen fiir die Sohne?

6. G. erwahnt ansdriicklich, da6 Placidas sich nach den ersten

Unglucksfallen slq avaxs^togie^dvov tonov zariickzieht, nnd da6
Ranker ihn daselbst auspliindern. L. laBt den Riickzug in die

Einsamkeit fort und erwahnt nnr die Rauber. Der von G. erhal-

tene Zng steht im Znsammenbang der Placidas-Legende ziemlich

nngeschickt da. Er wird aber bestatigt dnrch die parallelen Er-
zahlnngen, in denen die Ranker den in die Steppe oder Wiiste
geflohenen Konig ansrauben (s. o. S. 479). Der gemeinsame Grundstock
derWanderlegende hat sich bier gerade, wie wir bereits nachwiesen,
bis in die Einzelheiten erhalten.

7. Zn dem Sonderzng in G. (9), daB Placidas bei einem groBen
Siegesfest hatte zugegen sein sollen Kts tfrgarrjZaTTjv vvra xal

ngatov rf^g evpcirjrov (fehlt in L.), vergleiche man das oben S. 622

fiber die anglolatinische Version der Legende Ausgefuhrte.

8. Das Motiv in G, daB der Schiffsherr wegen der groBen

Schonbeit der Frau in Liebe zn ibr entbrennt, laBt L. ganz fort,

es ist aber im Znsammenbang beinahe nnentbebrlich.

9. L. § 20 beginnt (nach der Textkonstruktion von W. Meyer)

mit dem ungefugen nnverstandlichen Satz (quo dicto) haec omnia
nota facta sunt in his locis (ex eo vel de jussione imperiali). Der
Casinensis hat die eingeklammerten Worte fortgelassen. W. Meyer
urteilt aber selbst von den letzten Worten: „Sie sind die verderbten

Reste eines Satzes, den die 11. Fassung erhalten hat“ und stellt

die Worte ans G. daneben. Aber ist nicht damit das Zugestandnis

gegeben, daB L, den nrsprunglichen Text — bier bis znr TJnver-

standlichkeit — gekiirzt babe?

10. DaB der Vater seine Sdbne, bevor er sie wiedererkennt,

nach G. c. 16 zn Tiscbgenossen macht, (ixeAsvffev aixovg fihxi%siv xifg

XQunt^rjg Kvxov 6vvs6xiovg uvxovg xaxa0xij0ag) wahrend sie nach

L § 20 Centnrionen werden, dfirfte das Ursprfingliche sein. In

mebreren der Nebenfiberliefernngen erscheinen die beiden Knaben
als Pagen nnd Vertrante des Konigs. L. hat die Erzablung dem
Milieu entsprecbend nmgestaltet und wahrscheinlicher gemacht.
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11. Von der Mutter heiBt es L. 16 nur, da6 sie an ihrem

neuen Aufenthaltsort nach dem Tode des Schiffsherm: absolnta

est ad faciendum, quod illi placeret. In G. c. 16 wird erzahlt, da6

sie in dem Garten eines der Dorfbewobner sich in einem Zelt

niedergelassen, um dort die Friichte zu bewachen. Davon hat L.

nichts erhalten. Ihm war wohl der zn einer orientalischen Er-

zahlung so passende Zng von dem Wachter (der Wachterin) im

Felde (Jesaia Is: Eine Hiitte im Weinberge, eine Hachthutte im

Gnrkenfelde) nicht mehr dnrchsichtig, so lieB er ihn fort. Aber

Zelt nnd Garten werden nun in L § 22 doch wieder erwahnt und

zwar ohne alle nahere Erklarnng: et ecce illi duo jnvenes ingressi

sunt in quendam(?) hortnm, qui erat juxta tabernacnlum, in quo

assistebat mulier. Wie unklar ist hier die Erzahlung in L ! Und
die ganze Unklarheit riihrt daher, dab L. durch die Kiirzung in

^ 16 keine klare Vorstellnng von der Art nnd Weise gibt, in der

die Mutter der beiden Sohne an dem betrefPenden Orte wohnt.

12. tiberhaupt ist die ganze Wiedererkennungsscene zwischen

der Mutter und den beiden Sohnen bis zur vollkommenen Un-

verstandlichkeit gekiirzt. Ich habe die Erzahlung oben S. 475

nach G. gegeben. Hier ist alles deutlich nnd klar. L. vennerkt

zunachst nicht, da6 Placidas auf seinem Feldzuge gerade an den

Ort kommt, an dem seine Frau weilt. Er erwahnt ferner nicht,

da6 der Feldherr im Dorfe Hast macht, seinen Pavilion in der

Nahe des Gartens der Frau aufschlagt, dafi die beiden Jiinglinge

als seine Tischgenossen (s. o.) in seiner Nahe Quartier bekommen,

eben in dem Zelte ihrer Mutter. Er speist nns mit folgenden

mageren Andeutungen ab : donee pervenit (sc. Placidas) in vicum

. . . et erat in ipso loco mulier eius adsistens ad fenestram tabernaculi(?),

ut videret exercitum applicantem, et ecce illi duo jnvenes, qui erant

centuriones, ingressi sunt in quendam hortnm (?), qui erat juxta

tabernaculnm(?), in quo adsistebat (?) mulier, quae per fenestram

intuebatur eos. So schreibt kein erster Erzahler einer frischen

und ursprunglichen Legende. Hier hat ein Redaktor bis zur voll-

kommenen Unverstandlichkeit gekiirzt.

13. Der Ort, an dem der Anagnorismos stattfindet, liegt nach

G. am Flufi Hydaspes, nach L. kommt der Feldherr zur Donau.

W. Meyer sieht hier eine Anderung der II. Fassnng. Aber wie

soUte selbst ein griechischer Redaktor auf den Einfall gekommen

sein, den indischen Hydaspes-Flu6 in die Erzahlung hineinzu-

bringen, wenn urspriinglich der bekannte DonaufluB in der Legende

genannt war?!
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Dem Heransgeber des Bollandisten-Textes hat jene geogra-

phische Aafgabe iibrigens grofies Kopfzerbrechen gemacht. Er
kann sich nicht denken, da6 der romische Feldherr zum indischen

HydaspesfluB (Horaz Oden I 22,8: quae loca fabulosns lambit

Hydaspes) gelangt sei. Daher will er lieber einen medischen Hy-
daspes annehmen (Vergil Georg IV. 211, Medus Hydaspes), den es

jedoch kanm — im Unterschied vom indischen — gegeben haben

diirfte. Man sieht ans diesen TJberlegnngen
,
wie schwierig die

Annabme ist, dafi ein griechischer Abschreiber den fernliegenden

FlnB Hydaspes in die Legende hineingebracht haben konnte. Wir
werden doch besser tun, wenn wir den Hydaspes der ursprung-

lichen Legende belassen und in dieser Notiz eine Andeutung auf

den orientalischen Ursprung ihrer Anagnorismen-Novelle vermuten.

14. In der Wiedererkennungsscene der beiden Bruder wird
G. 17 ein Unterschied zwischen dem alteren und dem jiingeren

Bruder gemacht. Der altere Bruder hat die genaneren Erinnerun-
gen; er erzablt daher ausfiihrlicher

;
der jiingere Bruder weiB sich

nnr noch zu erinnem, daB die Dorfbewohner erzahlten, sie hatten

ihn von einem Wolf errettet. (Hier muB iibrigens wahrscheinlich

der Text von G. aus dem Text des langeren sonst mit G. eng

verwandten Lateiners erganzt werden. Nach L.^ erzahlt namlich

der altere Bruder, daB er gesehen habe, wie der jiingere von einem

Wolf geraubt sei, bevor er selbst vom Lowen ergrifFen wurde.

Denn nun erst gewinnt die Antwort des jiingeren Bruders in G.

ihren Sinn und Zusammenhang : xal ol s^h yag avu^ge^aiiBvoi ravtd

^01 eXeyov, on ix Xvkov gb Bgov6tt(iB&a. Freilich stimmt mit alle-

dem nicht genau G. 10, wo der Vater zuerst sieht, wie der eine Sohn

vom Lowen, dann wie der andere vom Wolf geraubt wird). — L^ hat

nun bei der Wiedererkennungsscene alle diesen kleinen Ziige fort-

gelassen. Aber er muB sie in seiner Quelle gelesen haben. Denn
nnr so erklart sich, daB er § 13 von dem vom Lowen geraubten

Bruder sagt: ignorans, quid actum esset de patre eius, — dagegen
von dem andern Bruder: ignorante puero, quid actum sit de
patre vel fratre.

15. Nachdem die Mutter die Wiedererkennungsscene der

beiden Bruder belauscht hat, geht sie nach L. sofort (cito) zum
Feldherrn, nach G. erst am folgenden Tage. Ich glaube, daB L.

auch hier sekundar ist. Der Eedaktor von L. war wahrscheinlich

der Meinung, daB zwischen beiden Ereignissen ein ersichtlicher

Zusammenhang bestehe. Er konnte es nicht begreifen, weshalb

die Frau noch einen ganzen Tag wartet, ehe sie die endgiiltige

Wiedererkennung herbeifiihrt. Tatsachlich soU nach dem ursprung-
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lichen Sinn der Erzahlung das Kommen der Frau ein znfalliges

sein. Sie begibt sich (so gibt auch L. an) znm Feldherm, ran ihre

Befreiung aus der Gefangenschaft zm erbitten. Dabei findet sie

dann znfallig in jenem ihren Mann wieder. Wie diese ganze nicht

sehr geschickte Erfindung entstanden ist, wurde oben bereits er-

ortert. Damit, dafi zwischen der ersten Wiedererkennungsscene

und dem abschliefienden Anagorisnios erne langere Frist verstreicht,

stimmt G. mit einer Reihe der iibrigen Parallelen uberein.

16. Das Gebet, das die Martyrer vor ihrem Tode beten,

(G. 21, L, 32) ist in L. (W. Meyer 284) in weitgehender Uberein-

stimmung mit G. erhalten. Aber der eine Zenge fiir L., der Codex

Casinensis, laBt das ganze Stuck fort. Darf man nicht nrteilen,

da6 dieser letztere Zeuge nns hier einmal ein Beispiel bietet, wie

im lateinischen Zweig der IJberlieferung fortwahrend gekiirzt ist ?

TJnd wird man nicht doch vielleicht vorsichtig mit der Annahme

sein miissen, dafi eine Reihe von Gebeten nnd ahnlichen Ans-

fiihrnngen in G. nur rethorischer Anfputz des griechischen Be-

arbeiters seien. (Vgl. z. B. G. 4 u. 7 ;
ich mache nebenbei anf die

interessante Ansprache Jesu an Placidas G. 4 mit dem wiederholt

einzusetzenden iyd> aufmerksam).

Allen diesen Instanzen gegeniiber, die fur die Prioritat von G.

gegen L. sprechen, will ich nicht verfehlen, anf eine eventnelle

Gegeninstanz hinzuweisen. Es wurde bereits oben darauf hinge-

wiesen, dafi nach G. Placidas am Anfang seiner Geschichte auf

Grund einer vorherigen Aufforderong nach der Taufe an die Stelle

zuruckkehrt, wo er das Bekehrungswunder erlebte. In L. fehlt

der betreffende Passus und das Zuriickkommen des Placidas bleibt

voUig unmotiviert. Bei L. scheint die kiinstliche Nat, die hier

vorliegt, noch deutlicher sichtbar zu werden als in G. Und so

konnte hier eine spatere Bearbeitung in G. ansgeglichen haben.

So will ich mit alien vorgetragenen Erwagongen nicht die

unbedingte Prioritat des Textes von G. behauptet haben. Es mogen

G. und L. zwei Zeugen eines gemeinsamen Archetypus reprasen-

tieren. Aber ich glaube doch, dafi G. diesem naher steht als L.

Nachtrag.

Wahrend der Drucklegung dieser Arbeit wurde ich von meinem hiesigen

Kollegen Herm Professor Behrens freundlichst auf die letzte Arbeit von Wendelin

Foerster, Kristian von Troyes, Worterbach zu seinen samtlichen Werken, Eo-

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist, Klasse, Heft 4. 38
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manische Bibliothek 21, Halle 1914, S. 71, venriesen. Hier nennt Foerster neben

der Arbeit Ogdens („nur zwei Eapitel aus einer groBen nie erschienenen Arbeit")

die Abhandlnng von G. H. Gerould in den Publications of the Mod. Language Assoc.

America XII (1904) 335—448.

Die vortreffliche nnd eindringende Arbeit Geroulds gibt mir zu wesentlichen

Anderungen meiner Aufstellungen keine Veranlassung. Auch sehe ich aus einem

Vergleich der beiden Arbeiten mit Freuden, daB das Material von mir ziemlich

vollstandig zusammengebracht ist. Es bleibt nur eine verhaltnismaBig nnbedeu-

tende Xachlese. Abgesehcn von zablreichen Literaturangaben im einzelnen ver-

weise ich namentlich auf das von G. p. 369—371 unter Xr. 9— 11 zusammengestellte

Material. Hier findet man noch zwei oder drei weitere Auslaufer unseres Marchen-

kreises: 1. Die danische Ballade von Sakaris (Dannmarks gamle Folkeviser II

605—607, das einzige mir bekannte Beispiel, in welchem sich das Hirschmotiv

mit dem Wiedererkennungsmarchen, wie in der Placidas-Legende verbindet,

die letztere also als Quelle anzusehen sein wird. 2. u. 3. Eine brettonische Ballade

in doppelter Form. (Luzel, Chants populaires de la Basse-Bretagne 1868 I 179 ff.),

das mit einzelnen Motiven (Vogelstimme im Anfang, drei Sohne, von denen zwei

durch Tiere geraubt werden, einer ins Wasser fallt) am meisten an Ritter Ysam-

brace erinnert. (Von der von Gerould ebenda S. 370 erwahnten Hubertus-Legende

glaube ich in diesem Zusammenhang ganz absehen zu konnen). .\uBerdem hat

Gerould seine Aufmerksamkeit auf einige Nebenmotive, das des geraubten Scbatzes

(p. 392 ff., Stammbaum der in Betracht kommenden Erzahlungeu 405) und das

der Wahl zwischen dem Ungluck in der Jugend oder im Alter (p. 424 ff. s. hier

von neuem die Verschlingungen dieses Motivs mit anderen) gerichtet und bringt

hier reiohes und interessantes Material bei, das aber fur die Hauptuntersuchung

kaum in Frage kommt.

Was die Beurteilung des Ganzen betrifft, so freue ich mich in dem Haupt-

punkt, mit G. zusammenzutreffen. Auch er nimmt an, daB die gesamte orientalische

Uberlieferung unabhangig von der Placidas-Legende sei, daB diese ihre ursprung-

liche Heimat in Indien babe, und daB also die Placidas-Legende nur ein SchoBling

des gesamten Marchenstammes ist. Andererseits besteht er mit Xachdruck darauf,

daB die occidentalischcn (mittelalterlichen) Erzahlungen, Romanzen und Balladen

samtlich von der Placidas-Legende abhangig seien. In Ubereinstimmung mit W'agner

(Sources of El-Cavallero Cifar) nimmt er an, daB auch der spanische Cifar im

wesentlichen direkt aus der Legende geflossen sei (unter Betonung eines Nebenein-

flusses von Seiten Wilhelms von Englands p. 363, 417 ff.). Endlich behauptet er

die Abhangigkeit der anglolatinischen Gesta (s. o. Nr. 17) von der gewOhnlichen

Form der Placidas-Legende. Ich will gem zugeben, daB hier noch nicht alle

Einzelfragen gelost sind. Auch fallt es nicht in meine Kompetenz, sie zu losen.

ArVas aber die Hauptsache betrifft, die These von der Abhangigkeit samtlicher

occidentalischen Erzahlungen aus der Legende, so muB ich nach wie vor an meinen

Erwagungen und Resultaten festhalten. Es mag hier und da das eine oder andere

Glied des ganzen Kreises bereits von „Placidas“ beeinfluBt sein, aber es wird

nicht moglich sein, diesen als die Wurzel der gesamten occidentalischen Uber-

lieforang anzusehen. Die Griinde, die G. p. 406 f. fiir seine Haupt-These beibewegt,

haben mich nicht iiberzeugen konnen und sind m. E. bereits im Voraus durch

meine Darlegungen erschiittert. Ich erwahne nur noch (gegen G. p. 407), daB die

Erzahlung vom Raub der Sohne durch die Tiere keineswegs ein Zug ist, welcher
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der Placidas-Legende mit dem mittelalterlichen Kreis allein gemeinsam ist. Viel-

mehr findet er sich (wenigstens bei dem einen Knaben) auch in der indischen

Legende (Nr. 9) und im armenischen Marchen (Nr. 2).
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Haussa- Sanger,

mit XJbersetzung und Erklarang.

U.

Lieder des „Heimchens“.

Von

Radolf Prietze.

Vorgelegt Tom Torsitzenden Sekretar in der Sitzung vom 25. Marz 1916.

II.

Wdnnah wdka-r

Dies Lied das Heimchens ist.

A.
r

1 Gave ya-na ddka malum,

Heimchen es tut hausen Geistlicher,

in yd-fitv woie, ndma ne.

wenn es kommt heraua, Fleisch ist.

2 Kdria-r kddo ta ruwd 6e,

Ausflucht die KrokodUs die Wassers ist,

in yd-fito woie, ndma ne.

3 Kdria-r md-ja ciki sai Jcoyo,

Ausflucht die Schleppers Bauch nur Hohle,

in yd-fito woie, si he nan.

wenn er kommt heraus, es ist hier.

1 Heimchen, gare, PI. gdruna, nennt sich der Sanger, weil das kleine rot-

liche Insekt mit seiner feinen, weithinschallenden Mnsik fur ein Vorbild seiner

Eunst gilt. Daka s. I 73 ;
daka malam etwa : ein verborgenes Gelehrtendasein

fuhren. Das Heimchen halt sich in Erdritzen versteckt, weil Kinder und Tiere

ihm nachstellen. Vielleicht wird aucb an die Sehhaftigkeit des Sangers gedacht,

Tgl. Einl. — M schreibt hier malimi ne; ini horte ich vorwiegend malem. In ist arab.
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II.

Dies ist das Lied des Heimchens.

A.

Selbsteinschatz nng des Heimchens: Jedes Wesen hat
ein Mittel, sich zn behanpten; das seinige ist die ihm
eigne Gewalt fiber den Ruf der Lente and sein mach-

tiger Gonner BaJpi.

1 Wie ein Geistlicher hiitet das Heimchen Haus;

es wird zum Wildpret, komint es heraus.

2 Im Wasser birgt sich das Kit)kodil;

es wird zum Wildpret, kommt es heraus.

3 Des Schlepphauchs Hort ist die Hdhle,

denn kommt er heraus, ist es mit ihm aus.

2 Die Bedeutung von karia, das Mi. und K mit Liige, Falschheit wieder-

geben, ist offenbar aUgemeiner, etwa Trick, Ansflucht, Znfiucht. Mi. unterscheidet

freilich von karya Liige ein kariya Schutz, Beschiitznng, Verteidignng
;
doch auch

hier, wo dieser Sinn unzweifelhaft vorliegt, scbreiben sowohl A als M kajia.

3 Ma-ja ciki steht poetisch fiir Scblange. Die bier vorliegende 2. Halbzeile

fehlte bei A und wurde bei M aus 4 erganzt. Si ke nan heiBt wie das Bomuwort

dazi bald so steht es, bald es ist zn Ende.
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4 Kdria-r Hariina ta duzi,

Ausflueht die des „ die Felsens,

in yd-fito tcoze, si he nan.

5 Karia-r Icurige rami —
Ausflueht die Erdeichhoms Loch —

Icaria-r mutun da abi-n kai-nes.

Ausflueht die des Menschen mit Ding dem Kopfs seines.

6 Abi-n fidi na fadd ne,

Ding das Geredes das der Bede iat,

ha zd-§n kdsa fadd ha.

nicht gehe dafi ich ermangeln Rede.

7 Ni zdbia-r Bafci mai-gdtari,

Ich Sangmeister der des „ habend Axt,

da kumya, ba zoro.

mit Scham, nicht Furcht.

8 Uba-n Kurumbs da Damfro,

Vater der der „ und „

BaUri baba-n GdmSi,

„ Oheim der des „

9 uba-n-sti Zdrima,

Yater von ihnen „

ifedto ne sai gaiyd.

stark ist nur Heerbann.

B.

10

Sa-duka, da-n usali-n gaiigd,

Trink Priigel, Sohn der Ursprungs des der Trommel,

ivonde ya-fi sigege!

welcher er ubertrifft Pfuscher!

4 Schon hier wird auf das Hauptthema des „Diwans“, Hariina in seiner

Felsenburg Ningi, angespielt, s. Einl.

5 a) Das Erdeichhom entspricht in der Sudan-Tierfabel wegen der Notaus-
gange seines Baus unserm Fuchs

;
vgl. Pfl, u. T. 121. — b) Kai-nes fur kai-na-sa,

prosaisch ka-n-sa. Des Verses balber steht hier kai fur kdi, vgl. I 23.

6 a) Abi-n fidi ist der Leumund, namentlich im iiblen Sinne. — b) Fur kdsa
(nach ML unfahig oder nicht vollziihlig sein) setzt Mfdsa. Zu zd-gn vgl. I 60 ff, 63.

7 a) Uber sdbia, das, obwohl hier einen Mann bezeichnend, den weibl. Ar-
tikel aufweist, s. Einl. Der Eigenname Baki kam schon I 95, 99 als Beki vor.

Mai-gdtari ist wie das ahnliche mai-?ttaka „Herr der Streitaxt“ ein beliebtes Epi-
theton omans. — b) Kumya lautete I 140 kunya, wie gewohnlich in Kano.

8 a) Kurumbe weiblicher Name. Da-n-firo hat nach M zum 2. Bestandteil
das auch im H bekannte Bomuwort fero Madchen, heifit also Jungfemsohn, un-
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4 Haruna’s Hort ist das Bergland;

denn kommt er heraus, ist es mit ihm aus.

5 Erdeichlioms Halt ist das Erdloch —
des Menschen, was er im Kopf hegt.

6 Den Leumund schafft man durch Rede,

und an Rede wird mir’s nicht fehlen.

7 Sangmeister von Mohr, dem Axtmann,

bin ich bescheiden, docb furcbtlos.

8 Mobr, Kiirunibe’a, Ddnifiro'a Vater,

BalSri, Obeim des Gamsi,

9 ist Vater von Kindern wie Zdrunia,

ist einem Heerbann gewacbsen.

B.

Nach lobender Apostrophierung seines Gefahrten, des
Trommlers (vgl. Ilof.), und Betonung der eignen Ge-
fahrlichkeit (vgl. IBf.) erfolgt ein Angriff auf seinen
einheimischen Nebenbuhler IfurdH, fiir den das Singen
nachderneuanfgekommenenTanzweiseilfdi/a>-a(s. Einl.)

ein eintragliches Gewerbe sei.

Nicbt nur gegen ibn selbst, aucb gegen die Eltem und den Brotherrn JBa-

rdu'a werden wiiste Ausfalle gericbtet, wahrend der Sanger sicb gegen

solcbe fiir gefeit erklart.

10

Priigelknab, SproB vom Trommlergeschlecbt,

erhaben liber dem Pfuscber!

eheliches Kind. — b) Baleri ist £aki ins Fnlfulde libersetzt, und zwar mit dem

Artikel einer Tiere bezeichnenden Klasse. Zu baia vgl. I 21. Gamzi urspriinglich

laut Mi. breitblattriger Kautscbuk.

9 a) Vgl. HL. 40 uba-n-si Yakudima {si aus sn assimiliert). Beidemal ist

der Name eine Apposition zum Plur. su als Erstgeborenes mehrerer Kinder— eine

nach M auf die Poesie beschrankte Konstruktion. Zu Zdruma vgl. Mi. jarumi,

Fem. jaruma, tapfer; docb besteht M daranf, daB es ein mannlicber Name sei. —
b) Mi. libersetzt kdto mit wohlgenahrt, K. mit strony male or female slave. Nach

M ist es urspningbch der Mann in den besten Jahren wie ym-go (1 168) und wird

gern pragnant in der Verbindung kdto sai yaiya (s. I 69) gebraucht : so stark,

daB nur eine ganze Schar ihm gewachsen ist. Sai yaiya ist hier von M aus sti-

listisch-rhythmischen Grunden eingefiigt; es findet sich anch 65.

10 a) Sa-duka scherzhafter Beiname dessen, der von Kind auf gewohnt ist,

einen Klaps zu bekommen, ohne sich darum zu gramen, vgl. I 15, auch I 75, Er

entstammt einer alten Trommlerfamilie. Jsali Lehnwort vgl. I 28. Siyeye ur-

spriinglich Part. Prat. v. siya, siye hineingehn, eindringen, sich einschleichen (et-

was abweichend gebildet, da man siyeyye erwarten miiBte) : Eindringling, Bohnhase,

Pfuscher.
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11 Sa-duka, iika-m Bdusi,

Trink Priigel, Enkel dear des „

yard su-bi -ka su-sd gangd

!

Kinder aie folgen dir sie trrnken Trommel!

IS Ni ne kunu-m hauTCfe,

Ich bin Abkochnng die der Sykomore,

yaro y^- §d- ni murd^-si.

Knabe er trinkt mich verdrehen ihn.

13 Ni ne nd Kande fxM-n idkara,

Ich bin der der „ Wasser das von „

a-sd-ni a-na zord.

man trinkt mich, man tnt Furcht.

11 Magedud daga kai

Entzundung von Eopf

ha za-ta bar da-n ydza ha.

nicht geht sie laaaen Kind das der Zehen.

15 Magedtid-r mai-tdba

Entzondnng die des Tabaksherm

ba za-ta bar ma-sa ydza ba.

nicht geht sie lassen zn ihm Zehen.

16 Oo§i-n obd-n mai-tdba

Stim die Voters des Tabaksherm

sai ka-ce dakali-n Gaffki.

nur da sagst Mauer die von „

17 Gdto-n ua-r mai-tdba

Scham die Mutter der des Tabaksherm

kdbri kaxna-r lifidi-n Garfki.

Dicke Gleichheit die Wattenpanzers des von „

18 Da ni da goyo-tn nidye

Und ich and Wartekind das Werwolfs

kda ya-fdsa sege ne.

wer auch er verfehlt Schandkerl ist.

11 Zur ersten Zeile s. I 19.

12 a) Kunu an sich eine dicke Hirsesnppe, mit Tamarinde gesauert, vgl.

St. 426 ;
bier die Durchfall erzeugende Abkochung von Sykomorenrinde. Baufere

ist nach M die weibliche Sykomore neben hdure der mannlichen
;
so auch kaddnye

mannlicher neben kaddnya weiblicher Schibutterbanm, dabino maiinliche neben da-

btnotca weibliche Dattelpalme, vgl. HL. 23. — b) Der SchluB ist nach A des Verses

halber zusammengezogen aus murda da Umdrehung mit ihm. M setzt in-

murde-si, daB ich ihn umdrehe. Es ist ein Bohren im Magen gemeint. ML hat

murje drehen, R murda und muije', die Vertretung von 4 durch y ist bemer-

kenswert.
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11 Priigelknab, Enkel vom Bogenbaum,

die .Tugend folgt dir, der Trommel zu lausehen.

12 Ich bin Sykomorenbriihe

:

Der Bub, der micb trinkt, verrenkt sich den Lerb.

13 Ich, Kande’s Bruder, bin Kano’s Pfuhl:

Man trinkt micb und gerat in Angst.

14 Ein libel, das vom Kopf beginnt,

wird such die kleine Zeh’ nicbt schonen.

15 TJnd wenn’s den Tabaksmann ergreift,

wird’s keine Zehn ihm iibrig lassen.

16 Die Stim dea Vaters vom Tabaksmann

konnt’ man fiir Garki’s Mauer b alien.

17 Die Scham der Mutter vom Tabaksmann

ist dick wie Garki’s Wattenpanzer.

18 Hab’ ich’s mit dem Hexenpflegling zu tun,

ein Hun.sfott, wer den kurzem ziebt!

13 M bestreitet A’s Ansicht, daB na bier Sohn bcdeute
;
es konne nur Brnder

heifien. Kande wird ein nach 2 oder 3 Knaben geborenes Madchen genannt. Der

rua-« Mkara ist ein Teich voll ubelriechenden Wassers inmitten der Stadt Eano,

in dem jahrlich Leute ertrinken, Er gilt nach A fur imgesund, nach M. fiir un-

heimlich. A-na fiir a-na ii.

14 a) Mi. R mageduua Krankheit, welche die kleine Zehe zerstort, nach M
auch die ubrigen Zehen und die Finger. Mit dieser Kranheit vergleicht er sich

selbst : Wenn ich die GroBen rornehme, werde ich auch die Kleinen nicht schonen.

Zu ksi vgl. I 23. — b) Kind der Zehen = kleine Zehe.

15 Durch mai-taha wird der Gegner, der ehedem scblecht uber ihn gesungen

hat, bereits deutlicher bezeichnet, mit Namen jedoch erst V. 23. Der Tabak wird

in jenen Landem geraucht, geschnupft und gekaut. Tabakbau und Tabakhandel

gilt fur armselig; vgl. die namliche Bemerkung in dem von E. Littmann in Bd.

XXVII der Zeitschr. fiir AssjTiologie verofifentlichten nordabessinischen Heldenlied,

Vers 48, 75 (= Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia, Vol. IV,

No. 75).

16 Zu ka-ce vgl. I 143c). Mi. ddkali niedrige Mauer; M vermutet dankali

Batate, doch schwerlich mit Recht, vgl. d. folg. —- Gareki ist eine Stadt zwei Tage-

reisen zu Pferd nordostlich von Eano, benihmt wegen ihrer dicken Wattenpanzer

;

sie steht unter einem Fulbefiirsten.

17 Zu der Dnflatigkeit vgl. I 143.

18 a) Goyo, PI. gdyuna, weder bei R noch bei Mi., soil nach A die miitter-

liche Xante bezeichnen, doch scheint mir M’s Deutung als Subst. zu gdya „ein

Kind auf dem Riicken tragen“ zutreflFender. Mdye (vgl. 1 162), mannlich und weiblich,

bedeutet Werwolf, Hexenmeister
,
Hexe, Trager des bosen Blicks, gdyo-m mdye

wohl Tragkind der Hexe. — b) Fdsa wie kdsa in 6 : nicht mehr konnen, ablassen,

namlich im Schimpfwettstreit. Zu sege vgl. I 121.
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19 JVj ne demi-n gnlia,

Ich bin Garbe die der ErdnuB,

mai - niiye - n siri na gida-n Mail.

habend Schwierigkeit die Ordnung der Hauses des „

20 A I'udnaM-n ahu si han yi,

In Tagen denen Dinges es pflegt machen,

kan ya-icuce, tconi kan nema.

wenn es ging vorbei, anderes pflegt suchen.

21 A Tcwdnaki-n hadiri

In Tagen denen Unwetters

kwdnaki-n rud, ea-m inagard.

Tage die Wassers, Kinder die der Tanzweise.

22 A kiidnakt-n iska

In Tagen denen Windes

kan ci iiniimi, ea-m magard.

pflegt essen Reiher, Kinder die der Tanzweise.

23 Mdgara td-zama idri

:

Tanzweise sie ward Barschaft:

Bardu, ka-daina zua kogt.

„ bore auf Gehn Gewasser,

24 Mdgara td-zama I'univa-r ubd,

Tanzweise sie ward jungre Schwester die Vaters,

ka-ce md-sa: Ulbaui.

sEige zu ihm:
,,

25 Kaddn kidd ya-sdke,

Wenn Trommelschlag er wechselt,

rdua yd-sdke, ed-m wasa.

Tanz er wechselt, Kinder die Spiels.

26 Bature, kai nd-sdn-ka,

WeiBer du ich kenne dicb,

icaldi ba zd-n ma-ka ivdka ba.

bei Gott nicht gebe ich zu dir Lied.

27 Zamdndani kasko ne,

Hausknecht Tonbecken ist,

kan yd-fdie, iconi kdn nema.

wenn es zerbricht, andres pflegt suchen.

19 a) Da es eine Garbe von Erdniissen nicht gibt, meint der Sanger: Ich
bin nicht zu fassen. Vgl. denselben Ausdr. im 13. H-Sprichwort in Mi’s Lehrbuch
der H-Sprache S. 118. — b) Na bezeichnet den Sanger als den Neffen Maii's,
in dessen Hause er aufwuchs, vgl. I 4,21.
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19 Ich bin die Garbe der ErdnuB;

schwer kramt sich’s mit dem vom Hause Mail’s.

20 Ein Ding hat Tage, wo man’s iibt,

und ist’s vorbei, geht man andrem nach.

21 An Tagen, wo’s Gewitter gibt,

kommt Regenfall, ihr Tanzgenossen.

22 An Tagen, wo der Wind weht,

gibt’s Reiherbraten, Tanzgenossen.

23 Das Tanzlied ward wie bares Geld ;

Barau, nun geh nicht fischen mehr!

24 Es ward wie Vaters Schwester dir,

nun sag’ zu ihm auch Muhme.

25 Wird andrer Takt getrommelt,

so tanzt man anders, Spielgesellen.

26 Dich, du Weifier, kenne ich!

Bei Gott, nie sange ich fur dich!

27 Der Hausknecht ist ein Tongeschirr;

zerbricht’s, holt man ein anderes.

20 Das 2. kan steht fiir kaddn wenn, vgl. I 110, 158, das 2. u. 3. ist Hilfs-

verb; in Prosa stiinde a-kan man pflegt. Zu yi ist si das Objekt.

21 (vgl. I 69) steht hier weder im eigentlichen noch in diminntivem Sinn,

sondem fur die Teilnehmer an der mdgara (s. Einl.).

22 Dnter Uniimi, PI. nach A Hnzima, wird ein schwarzer Reiher mit weifier

Brust verstanden, der auf Baumen innerhalb der Stadt nistet; seine Jungen, die

der Sturm haniig aus den Nestern wirft, gelten fur Leckerbissen. Mi. gibt jin-

jimi irrig durch Pelikan wieder, vgl. I 67.

23 a) Nach A ist zari Kapital, nach Mi. Vermogen, Reichtum, nach M ge-

nauer Darlehn. — h) Bafau s. 195. Er ist der Tabaksmann von 161f.
,

leistet

laut 27flF. Dienste im Hause des Makdu und sucht nebenbei seinen Unterhalt mit

der Angel (A fd?a, PI. fd?ozi). Dafi er auch in seinen Liedern nach der neuen

Tanzweise nicht^erfolglos war, ist aus dem Ingrimra seines Nebenbuhlers ersichtlich.

Nach A waren sie ehedem Freunde gewesen. Kogi s. 63.

24 Babani ist das der kanwa-r uba eutsprechende Kanuriwort, das in H auch

durch b&ba vertreten wird. Autfallend ist md-sa statt md-ta, vielleicht ein Ver-

sehen des Schreibers.

26 Dieser Vers ist eine eingestreute Anrede an einen Weifien (Europaer

Oder Araher, vgl. 1 58, 106), der wohl seinen Obolus verweigerte, als fiir den

Sanger gesammelt wurde vgl. Einl. Wdlai statt des arab. walldhi (so I 68) bei

Gott. Hinter za-n fehlt in poetischer Kiirze yi machen.

27 a) A zamdn da ni, M zamd da ni „bleib bei mir'* ist gleichbedeutend

mit hara d. h. demand, der fur Kost und Eleidung arbeitet, well er fiir Feldarbeit

zu schwach ist. — b) Das 1. kan fur kaddn, das 2. fur a-kan wie 20.
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28 Segi-m hara na gidd-m MaMu
Schandkerl der (v.) Diener der Hauses des „

ya-ci rogo ya-i haukd.

er a6 Kassada er machte ToUheit.

29 Ni nd-fi Mr§fi-m hiwa,

Ich ich ubertreffe Starke die des Sklaven,

batca amd-tt Mka, da-m farkd!

Sklave Erbrechen das des Sacks, Sohu der wilder Ehe.

30 Nd-fi ubangiit-n-ka mu,

Icb iibertrefie Herm deinen auch,

tiUituli kasi-m Makati!

baufchenweise Kot der des „

31 Tun da safe ya- soma -si,

Seit mit Morgen er beginnt es,

zakd-n dere mii-ka ttire-si.

Mitte die der Nacht wir haben weggestoBen ihn.

32 Ni nd-sa y^zdicaJca na-koSi,

Ich ich trank Zauberzettel ich bin satt,

bdbu no, zofo-m bdkt,

nichts ich habe Furcht die Mundes,

33 iaddtlgari-m baki-n tuhi,

Eidechse die Mundes des Kruges,

a-kas-ni a-kas tuhi.

man totet mich man totet Krug.

C.

34

Ku-i hdnkali, ea-m mdgara,

Macht Verstand, Kinder die der Tanzweise,

kar kii-ddsi ivoie-n Daiird.

daQ nicht ihr wandelt Seite die v. „

28 a) Mdkdu ist ein von makajra zu spat kommen abgeleiteter Name, also

„Spatling“. Eine ebenso hartnackig verfocbtene wie dem Naturgesetz widerstrei-

tende Anschauung im Sudan und weit fiber seine Grenzen binaus ist der ubrigens

sehr wohltatige, zahllose Zerwfirfnisse verbutende Glaube, ein Embryo konne nach

den ersten Monaten seiner Entwicklung im SchoB der Mutter „schlummem“, ohne

weitere Fortschritte zu machen
,
und zwar nicht nur Monate

,
sondem Jahre ,

ja

Jahrzehnte lang, um dann von selber sein Wacbstum wieder anfzunehmen und

nach Ablauf der ihm noch fehlenden Monde geboren zu werden. Ein Kind, das als

Embryo kfirzere Zeit gesaumt hat, also etwa nach 10—12 Monaten zur Welt kommt,

wird MaMu genannt, wenn weiblich, Makarejria
; handelt sich’s aber urn Jahre,

so heifit es SeMrdu, Fern. Sekara „Jahrling''. Hiernach ist Mi’s Erklfirung der
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28 Der Lump von Diener in Spatlings Hans

a6 Maniok, ist iibergeschnappt.

29 Wohl bin ich starker als so ein Sklav,

solch Sackbrechmittel, soleh Hurensohn!

30 Ich bin auch mehr wert als sein Herr,

solch Brockelkot von SpMUng!

31 Friihmorgens legt er damit loa,

nm Mittemacht storte ihn unser StoB.

32 Ich trank an Zauberzetteln mich dick,

hab nichts zu furchten vom bosen Blick,

33 bin wie der Eidechs vom im Krug;

wer nach mir schlagt, zerschlagt den Krug.

c.

Warnung vor dem wegelagernden Werwolf NakUra,
der samt seiner Mutter beschimpft wird.

34

Ihr Tanzgenossen, hiitet each fein,

schlagt nicht den Weg nach Daura ein!

letztgenannten Worter zu erganzen. — b) Laut Pfl. u. T. 12 ist rogo sonst eine

angesehene Kost, vgl. I 136. Die ihm bier zugeschriebene Wirkung ist die der

Sykomorenbriihe s. 12 und der doroa Pfl. u. T. 33.

29 Zu na-fi vgl. I 80. Bardu wird spottisch Sklave genannt, weil seine

Eltern Sklaven waren
;
daher ama-n Saka aus amai na zakd Ausspeien des Geld-

beutels, weil ein Sklave viel Geld kostet.

30 Der 1. Halbvers wurde, da bei A ersichtlich eine liilcke vorlag, durch M
erganzt. Zu tviituli vgl. HL. 27 u. 29. Mi. tuli, R tulli, tilli Haufen. Der Sanger

wendet seinen Spott gegen Bardu's Brotherm, dessen Hartleibigkeit verhbhnend,

die ihm die Verrichtung der Notdurft znm Tagewerk mache. Vgl. I 146.

31 Ob das Hilfsverb ka hier Vergangenheit oder Gewohnheit ausdrtickt, babe

ich nicht feststellen kuunen
;
vgl. I 86.

32 a) Yezdwaka, PI. ygzawakoki, ist ein Zettel, auf den eine Koransnre ge-

schrieben ist. Man wirft ihn ins Wasser und triukt dies als Mittel gegen Zanber

Oder bosen Blick. — b) Der mit dem bosen Blick bebaftete behext auch durch

das falsch gemeinte Lob seines Mundes ; daher bezeichnet baki auch geradezu wie

hier den bosen Blick. Eine andre Wendung dafiir s. HL 16; Su-h gani idanu

„sie sahen Augen" d. h. iibten bosen Blick. Nd poetisch fiir nd-Si.

33 Sinn des Gleichnisses : Wer mich angreift, muB furchten, meinen Be-

schiitzer zu treffen, vgl 7 flf. Zu Jcas vgl. I 75.

34 a) Der Vers kniipft an das Vorhergehende an: ihr, die ihr nicht so ge-

feit seid, hiitet euch n. s. w. Hankali ist das arab. 'aql, dem H-Lautstande ange-

pafit, vgl. I 28. Zu ea vgl. 21. — b) kar fiir kada s. I 20. Bdsi, ddsa = gehn

(nicht hei Mi. u. R).
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35 A-sace hciwa-n makafo,

Man stiehlt Sklaven den des Blinden,

si ma, niaJcufo. a - dote - Si.

ihn auch, Blinden, man schlagt ihn.

36 Nakura hahbd-ni niaye.

„ groBer der Wenvolf,

sege nia-kuria kaSi-n yard.

Schandkerl zerbrechend Knochen den der Knaben.

37 Ua-r Naknra da bahhd-n ciki

Mutter die des „ mit groBem dem Bauch

kantd-r riimhii dusdl

Gleichheit die der Scbeuer Kleie.

38 Ua-r Kakuru da za-ur ido

Mutter die „ mit hochrotem Auge

kaind-r gautd-n kazi!

Gleichheit der Melansane der der Hiihner.

D.

39 Ba dim ahi-n bare la

Nicht wegen Sache der des Fremdseins

mai-digo ham na gar'i ne.

Mann weither wie der der Stadt ist.

40 Grafnmi yn-san donga.

Schlingpflanze kennt Zaun,

za-yu reim damd tcayo.

geht sie verachten Flaschenkurbis Schlauheit.

41 Magara ba noma ba,

Tanzweise nicht Feldarbeit,

kdria ba na-i md-ta Ibko ba.

Luge nicht ich mache zu ihr Stiitzstock.

42 Magara bd-ta da dya,

Tanzweise nicht sie mit SchluBpunkt,

kdmi ka-ce md-ta: Si ke ndn.

was auch du sagst zu ihr; es ist hier.

43 Koiva ye-lce mi-ni Seynntaka

Wer auch er tut zu mir Nichtsnutzigkeit

in - sd - Si a mdgvra.

daB ich setze ihn in Tanzweise.

35 DoM, d(Aa sehlagen, mundartliche Variante zu duTca Piiigel 20.
36 Na-Ura konnte Bruder der Hyane (kura) bedeuten; doch glaubt M, es
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35 Da w-ird dem Blinden der Sklave geraubt,

Ja selbst den Blinden priigelt man.

36 NaJcura, grofier Werwolf du,

Scbandkerl, der Kindern die Knochen bricht!

37 Nakt(ra’s Mutter mit dickem Bauch

gleich einer Scheuer voU Kleie!

38 Naktira’s Mutter mit brandrotem Aug’

gleich einer Huhnmelansane

!

D.

Preis der neuen Tanzweise Magara, die er, der fremde
Sanger, besser zu handhaben wisse als einheimische
(namlich Bardit s. o. B), und Einladung, ihm zn lanschen

39 Stunde der Fremdling nicht so allein,

er wlirde so gut wie das Stadtkind sein.

40 Doch kennt die Kletterpflanze den Zaun,

Wird an Witz herab auf den Kiirbis schaun.

41 Das Tanzlied ist nicht Feldarbeit,

ihm heuchle ich keine Miidigkeit.

42 Das Tanzlied macht keine Pause,

so viel du ihm sagst: Nun ist’s genug.

43 TJnd wer mir kommt mit Hunsfotterein,

den bring’ ich ins neue Tanzlied hinein.

helBe : Der aus Kiira, einem siidlich von Kano gelegenen Ort. Maye s. 18, I 162.

Zu sege vgl. 1 121.

37 Eine Scheuer fiir Kleie (Pferdefutter nach St. 296) ist grofier als eine

Hirsescheuer.

38 Zu ia-w vgl. meine Spezif.-Verstarkungsadverbien im Haussa und Kanuri

Jahrg. XI der Mitt. d. Orient. Seminars ; icur Verstiirkung zu ia rot =: hochrot.

Gauta ist eine Art Melansane, Eierpflanze; die gautd-n kaSi „Huhnermelansane“

wird nicht wie die eigentliche gauta gegessen.

39 a) Mi, hare geteilt, getrennt sein; hier die Vereinzelung, das Alleinstehn

ohne Angehorige. — b) Des Verses wegen steht hier kam fiir kama bezw. kama-r.

40 A grafunu, PI. gardfuna, Epheu mit kurzcn, yddia, PI. yddim, Epheu

mit langen Blattern, vgl. Mi. garafuni, R garafini Pflanze mit bitteren, zu Suppen

verwerteten Blattern. 3Iit dieser Schlingpflanze wird der Fremde verglichen, der

sozusagen uber den Zaun klettert und auf den von der Innenseite sich aufran-

kenden einheimischen Flaschenkiirbis (duma, vgl. 1 75) herabblickt.

41 Mi. R Ihko Stntzstock fur Lasten, die man nicht auf die Erde legt, daher

auch Ruhepause = fiitu. Hier also ; Ich unterbreche mein Singen nicht mit vor-

geschiitzter Miidigkeit, wie der Bauer seine Arbeit.

42 Mit dya ist die arabische Schlufibezeichnung gemeint. Zu si ke nan vgl. 4 .

43 In Prosa diirfte yi machen nach ye-ke nicht fehlen. Segantaka ist Nomen

actionis zu sege s. 36. In-sd-si Konjunktiv, vgl. 1 63.
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a A lidnJcaU lie magara,

In Verstand tnt Tanzweise,

ha gtidu na fardida ha.

nicht Lanf der der Jagd.

45 Mai-bazd da-tn m6a ne,

Habend Tanzrock Sohn der Lieblingsfran ist,

maras-hazd da-m bora ne.

obne Tanzrock Sohn des Vemachlassigten ist.

46 Ku-sd safu, lu-M zance

Setzt Reihe, hort Bede

na Amadti, na gidd-m Mail,

deasen des „ dessen Hanses des „

47 Ku-sd safu ya Icabewa-r kufdi,

Setzt Reihe wie Khrbis der der Rnine,

safu ye duma-n rnfi.

Reihe wie Flaschenkiirbis der Baches.

E.

48 Ki koica ya-rina goida-td,

Ich wer auch er verachtet Magdlein mein,

yanzti ya-siga mdgard.

jetzt er geht hinein Tanzweise.

49 Kdda hu-fina goida,

DalJ nicht ihr verachtet Magdlein,

sabulu-n icanka-n sarmai.

Seife die Waschens des des Burschen.

50 Kowa ya-rena goida,

Wer auch er verachtet Magdlein,

da cun uwa-td-sa goida ce!

einst dort Mutter seine Magdlein war.

51 Ydro abdki-n ydro,

Knabe Freund der des Knaben,

yaro ba zd-i Jci ta yafo ba.

Knabe nicht geht er hassen das des Knaben.

44 Rankali s. 34. Fur ice muBte in Prosa stehn a-ice yi man macht. Vor
na setzt M kama Gleichheit.

45 Den Zusammenhang dieses Verses mit dem vorhergehenden und nachfol-
genden babe ich nicht ergrunden kOnnen

; er ist wohl ein an einen Anwesenden
gerichtetes Einschiebsel wie 26. Baza, PI. hazozi, ist nach AM der aus den Fa-
sem der rama (Mi. rdma R ramnta Pflanze, aus der Stricke gemacht werden)
gewehte Tanzrock. Er reicht vom Giirtel bis auf die FiiBe, ist weiB, auch rot
Oder grun gefarbt, hat unten rote Fransen, ist mit Muscheln (woda, arab. Lehn-
wort, nicht bei .\li. u. R) besetzt und gilt fiir wertvoll. Von fern ahnelt sein Stoff
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44 Solch Tanzlied macht man mit Bedacht,

er ist kein Rennen wie auf der Jagd.

45 Wer Tanzrock tragt, ist der Lieblingsfrau Sohn,

wer keinen tragt, dor Verschmahten Sohn.

46 Setzt euch in Reihen und lanseht dem Wort

von Amudu's Bruder aus Mori's Hans.

47 Reiht euck wie Kurbis auf Trummerfeld,

reiht eucb wie Flaschenkurbis am Bach.

E.

Preislied auf die kleinen Madchen im allgemeinen und
auf eins im besondern; ohne sie fehle dem Fest die

Freude.

48 Wer da verachtet mein Magdelein,

der kommt ina Tanzlied flugs hinein.

49 Verachtet nicht das Magdiein,

die Seife zum Waschen des Burachen.

50 Wer da verachtet die kleine Maid:

einst war auch seine Mutter klein!

51 Der Knabe ist des Knaben Freund,

er wird nicht hassen, was knabenhaft,

der Seide. Bei Mi. u. R hasa nur = ausbreiten, bei Mi. auSerdem hdza = Schnalle

zor Befestigung des Steigbiigelriemens am Sattel. Bofa s. I 122 f.

46 a) Mi. sdfu Reihe, Linie, R saffu Reihe z. B. beira gemeinsamen Gebet.

Obwohl im .^rab. ?aff, wird es von AM mit s geschrieben. Hier : Kreis der Zu-

horer. — Zu b) vgl. 19, 1 4, 21. Er beriibmt sicb des Amadu (aus MoJuammadu),

eines bekannten Sangers, als seines Bruders und des Ma^ als seines Qheims.

47 Kabetoa nach AM Kurbis (nach B Cucurbita pepo), am besten auf Ruinen

(\ Mi. kufdi, PI. kufdifai) gedeihend, wie duma am Bache. Wie das Wachstum
dieser Wucherpflanzen, so lebendig soli die Teilnahme der Zuhorer sein.

4S AM goida, PI. goidoU, bei Mi u. R nirht angegeben, ist das junge noch

unentwickelte Madchen, etwa 7— Sjabrig.

49 A sdbulu, PI. sabule, M sabuli, R sabimi. Mi. sabulu und sabuni Seife.

Mit ibr wird das kleine Madchen verglichen als Reinigungsmittel fur den Jungge-

sellen, sei es nach .A, weil es sein Zeug wascht, sei es nach M als Vorbild,

well es mehr badet und Henna auflegt als die erwachsenen Frauen und weil er

schliefilich um ihretwillen bei der Verlobung ein Bad nehmen muB. AM sarmai

Oder sarmayi, Mi. sdmrayi, PI. sdmari, ist der Jtingling, Junggesell.

50 Ich schreibe hier wie 52 dd, nicht da, weil beide etymologisch zu scheiden

sind: da ist stets unbetonte Partikel, dd bedeutet eine feme Vergangenheit und

Fteht adverbial, dem Satz den prateritalen Sinn gebend, der der Kopula ce fehlt.

Der Zusatz can „dort“ versthrkt den Begriff der Entlegenheit.

51 f. Ta steht hier als Demonstrativ in neutraler Bedeutung. Es konnte

magdna vertreten
,
das nicht nur fiir Wort, sondern auch abstrakt fur Sache,

Eigenschaft gebraucht wird.

Kgl. Ges. d. Wiss. Naehrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 4. 39



566 Eudolf Prietze,

52 Ni ma ha zd-n hi ta goida ha,

Ich auch nicht gehe ich bassen das des Magdleins,

don da can uwa-ta goida ce.

weil einst dort Mutter meine Magdlein war.

53 Mtigu ha zd-i hi ta mugu ha,

Schlecbter nicht geht er bassen das des Schlechten,

sai ko su - taru, su-lulace.

nur ob sie sich sammeln, sie verderben.

54 Aiyare he goida he ce,

Heifia du Magdlein du bist,

ta " da-n AU mai-icayo.

die Sohnes des „ habend Klugbeit.

55 Ni ivdsa-n da he zirdra,

Icb Spiel welches (man) tut nackt,

hdria ha ne-i ma-sa wondo ha.

Liige nicht ich mache zu ihm Hose.

56 Domin ahi-n da ha-si da roho,

Wegen Dinges das nicht es mit Lust,

ni ma ha za-m ma-sa roho ha.

ich auch nicht gehe ich zu ihm Lust.

57 Bihi haddin ha goida,

Fest wenn nicht Magdlein,

ni ma ha za-n lya murna ha.

ich auch nicht gehe ich konnen Freude.

F.

58 A dunia he wdlawa,

In Welt (man) tue Behagen,

ea-n sdmari na mdgard.

Kinder die Jiinglinge die der Tanzweise.

59 Dunia giseri ce:

Welt Salz ist:

da ddndand han J^dre-ta.

mit Schmecken (man) pflegt endigen sie.

60 Dunia md-dunclna,

Welt versinkend,

hare ye-ce, ca-m mdgara.
Hund er sagt, Kinder die der Tanzweise.

54 Aiyare ist eine aufmunternde, dem Tanzlied angehorige Interjektion (nicht
hei Mi. u. K). Ta bedeutet hier Schwester, wie na 46 und an andern Stellen
Bruder.
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52 noch werd’ ich hassen, was madchenhaft,

weil meine Mutter einst Magdlein war.

53 Selbst der Schuft ist der Sache des Schufts nicht feind,

nur gekn sie vereint auch zu Grunde.

54 Juchlieifia, das Magdlein, das bist du,

Schwester des Sohnes All's des klugen!

55 Dem Spiele, das man nackt begann,

dem luge ich keine Hose an.

56 Was keinen Frohsinn in sieh tragt,

das will auch ich nicht heiter machen.

57 Wenn einem Fest das Magdlein fehlt,

da kann auch ich nicht Preude schaffen.

F.

Lebensweisheit: Man geniefie das fliichtige Dasein in

dieser schlechtenWelt undgebesichkeinerTanschnng
bin.

58 Man lasse sich’s wohl sein auf der Welt,

Jungmannschaft, die sich zum Tanzlied halt!

59 Das Leben ist ein Klumpen Salz,

mit Naschen wird es aufgezehrt.

60 Die Welt sinkt defer immerdar,

so spricht der Hund, du Tanzliedsschar.

66 Dem Vers zuliebe steht Ice fiir a-ke yi wie 44. Sowohl firara als wondo

sind Konjekturen Ton M an Stelle der ihm unbekannten, auch bei Mi, und R nicht

angegebenen Lesarten A’s : serdre wenig besucht und gqndo Frohsinn. Letztere

wiirden auch fur das folgendc eine Tautologie ergeben. ^aria ist wohl hier wie

in I 169 adrerbial aufzufassen.

66 A roho, M rofo (nicht bei Mi. u. R) Freude, Lustigkeit. Za-m fiir aa-n,

das wieder in poetischer Kurze fiir za-n yi steht vgl. 1 12.

87 Mi. buki Fest, R buki, biki Hochzeit.

68 Wie 56 ke fur a-ke (yi). A u'dlaiva Lustwandeln, vgl. Mi. icdla in Frieden

leben, R wdla, ivalaica reichlich Platz zum Sitzen haben. Zu ea-w sdmari rgl.

1 69 Anm.

59 Der Vergleich des Lebens mit dem Salz als einer scbon vom Eosten hin-

schwindenden Sache steht auch in IV 41 meiner Bornulieder. Kan steht poetisch

fiir a-kart.

60 Nach M kommt md-dundna von duna zuruckgehn, sich verschlechtern.

Dies findet sich bei Mi. u. R nicht; doch vgl. Mi. dunane Untertauchung
,
wozu

ma-dundna Adjektivbildung mit weiblicher Endung sein konnte. Das pessimistische

Drteil wird sprichwdrtlich dem alten blinden Hunde ins Maul gelegt, weil er in

der Jugend Liebkosung und spater nur Priigel erfuhr. Ahnlich in IV 51 meiner

Bornulieder; JDunia dunand, dUnia dunani. Vgl. arab. dun niedrig.

39 *
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61 Ko dunia ta-hare,

Ob Welt sie endete,

kazd ha td-dau tdiki ba.

Henne nieht sie hebt Sack.

62 Ko dunia ta-kdre.

kusu ha za-i hdha rami ha.

Maus nieht geht sie graben Loch.

63 Kan fadnma ta-kdre,

Wenn TJberschwemmung sie endete,

kddo ye-ze babbd-n koyi,

Krokodil es geht (zu) groBem dem Gewasser,

64 domin duhq karid ue,

well Gaukelei Liige ist,

ea-n samari na mdgara!

Kinder die Junglinge die der Tanzweise.

G.

65 Gqragqzi zlka-n Gamhq

„ Enkel der des „

da-m liatvangdra sdi guiyd!

Sohn der Frau aus Wangara nur Heerbann.

66 Ga barn yd-san dure,

Sieh Diener er fand Heirat,

da-n gidd ba i-sdmu ha.

Sohu der Hauses nieht er findet.

67 Mai-gidd da gidd-n-sa

Hausherr mit Hause seinem

kiilnn a-daure kamd-r iahi.

immer man band Gleichheit die Esels.

68 Gdgardu da-m mdlem

„ Sohn der des „

Id i-yi hali-m mdlem ba.

nieht er macht Charakter den des „

61 Tempus wie in ISetliiisungs- und Folgesatz.

62 Mi. kusu, PI. kusa (A PI. kusuna), Maus (so nach M in Sokoto, Maradi,

Gobir und Ksbbi, dagegen in Kano, Bauci, Kafpia : dambaria „Kind des Rauch-

fangs“) und Penis. Sollte hier die letztere Bedeutung vorliegen?

63 Kan ist aus kaddn >erkdrzt. Kog{ ist jede groBe Wassermasse, ''ce

und Strom, faddma das L berschwemmungsgebiet der Regenzeit, in welchem das

Krokodil gunstigere Lebensbedingiingen suclit, um beim Schwinden der Sumpfe,

gewissermaflen enttauscht, zum tieferen Wasser als dem verlaBlicheren Aufenthalt

zuruckznkehren.

64 a) dab(i oder debg, PI. debuna, Taschenspielerei
,
anch ubertragen: Et-
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61 TJnd mag die Welt vergehen,

nie heben Huhner Sacke auf.

62 Und mag die Welt vergehen,

nie hohlt die Mans den Felsen aus.

63 Sobald die tJberschwemmung schwand,

geht’s Krokodil zum Strom zuriick,

64 weil kein Verlafi auf Blendwerk ist,

Jungmannscbaft, die das Tanzlied liebt!

G.

Im AnschluB an den letzten Vers Hinweis auf einen
vorliegenden Fall, wo derarme, wackere Goragozi eine

Fraufand, seinreicher, windiger Patron aber
nicht, vielmehr noch als Pferdedieb entlarvt ward.

65 Gwagoii, Enkel Gambo's,

Der Wangdrerin Sohn, wie ein Heerbann stark

!

66 Sieb, wie der Diener zur Heirat kam;

des Hauses Sohn erlangt sie nicht.

67 Des Hauses Sohn mit samt seinem Haus,

man band sie wie Esel immerfort.

68 Gagardu, des Geistlichen Sohn,

zeigt keine geistUche Sinnesart.

was sein wollen, ohne es zu konneo. Vgl. Mi. dabo, PI. dabunbvna, Beschworung,

Magie, Hexerei; der vorliegende Vergleich mit faddma spricht indeS fur die

Bichtigkeit von A’s Angabe. — b) Dieser Halbvers schon 58.

65 a) Zur Erklarung des Namens G^agoU nennt M das bei Mi. u. R nicht

angefiihrte gdra = kdwa Lust, Freude, und vennutet eine Entlchnung des Bornu-

wortes gaU (im H autd Jiingster), also etwa; jungster, kleinster Schatz. Oder,

wenn man Mi. gora Sperling herbeizieht: Jungspatz. Dock auch Mi’s gorgoaji

mannlicbe Eidechse mit rotlichem Kopf konnte bei Annahme einer Metathese zu

Grunde liegen. Gemeint ist ein junger Bursche, Freund und Diener des reicheu

Gagardu, der zwar eines Geistlichen Sohn
,
aber ein mai-debo (s. 64) ,

d. h. ein

Blender, Schwatzer, Schwindler ist. Gambg wird laut M ein Knabe genannt, der

nach 2 oder mehreren Madcben geboren wird; der entsprechende Madchenname

ist Kande s. 13. Nach Mi. wiirde der Name Gambo einem Kinde gegeben, das

auf Zwillinge folgt. — b) Bawangdra, Fem. zu Bawahgdre, ist die Frau aus Wan-

gdra, einer Stadt, die im fernen Westen auBerhalb des eigentlichen Haussagebiets

liegt. So laut M; da jedoch auch derWohnsitz des Sangers (vgl. Einl.) gleichfalls

Wangara heifit und uniem Kano liegt, so ist wohl eher an dieses zu denken.

Sai gaiyd s. schon 9.

66 Bara s. 27 f. Hier ohne verachtlichen Sinn. San ist des Verses wegen

teduziert aus sdmu. Au/-e ist wie daure in 67 dem Kanodialekt eigen; die west-

licheren Mundarten haben amre, damfe, die ostlicheren arime, ^aj-ime.

67 ff. beziehen sich auf den Diebstabl einer Stute, den Gagardu (aus gagara.
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69 Godia-r Gugare

State die des „

ta - hana yard wnsd.

sie hat verhlndert Knaben Spiel.

H.

70 Kaddn ka-sutnn kudi-n-ka,

Wenn du erlangst Geld dein,

kdda ha-hui tea damfiro.

dafi nicht du gibst zu Bankert.

71 Ka-ze ka-bai wa moa,

Geh gib zu Lieblingsfrau,

ko td-ftye nia-ka zance!

ob sie ubertrifft zu dir Rede!

I.

72

Mai-gari-n Dahigel

Herr Stadt der „

ba nudum bn ne, Ventage ne.

nicht Mensch ist, Fledermaus ist.

75 Mai-gari-n Dahigel

yd-ci kuikuyo da bakt-m bdki.

er hat gegessen Hiindchen mit schwarz dem Maul.

74 Mai-gari-m Binono

ba zd-ya gm mardya ba,

nicht geht er warten Waise,

75 sai ko mardya-n da-n zako;

aufier ob Waise die Kindes des Kukens;

domin ya-girma, sti - yanka - si.

weil es wachst, sie schlachten es.

76 Sege-n gari da kdfi-n doroa,

Hurkind das Stadt mit Schanzzeug dem v. „

stge-n gari da kdfi-n dasi!

nach Mi. bezwingen, bewaltigen, nach R beftigen Widerstand leisten), der Sobn
eines Geistlichen, begangen batte und um dessentwillen viele junge Leute einge-

sperrt waren, bis der Tater iiberfuhrt wurde.

69 Zu Gugare vgl. R gugara, gugari machtiger Mann.
70 a) Hier setzen A u. 51, entgegen ihrer sonstigen Regel fiir Bedingungs-

satze, den Aorist ka- statt des Prat, kd-sdmu. — b) Das zu 8 als Name erklarte
damfiro steht hier in seiner generellen Bedeutung wie sege, vgl. 18, I 121.
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69

Die State des Gugare,

die hat den Knaben das Spiel gestort.

H.

Rat, wem man am z weckmafiigsten schenkt.
(Einschiebsel wie 45.)

70 Wenn du dir etwas Geld erwirbst,

gibs nicht dem ersten besten Strolch.

71 Geh bin und gib’s der Lieblingsfrau,

ob sie mit holderm Wort dir lohnt!

I.

Ansfalle auf die geizigen Pulbe-Stadtherren von
Dahigel und B 'mono und auf ihre Stadte.

72 Der Stadthauptmann von Dabigel

ist gar kein Mensch, ist ’ne Fledermaus.

73 Der Stadthauptmann von Dabigel

hat ein schwarzschnauziges Hiindlein verzehrt.

74 Der Stadthauptmann von Binono

wird keine Waise auferziehn —
75 es sei denn ein verwaistes Kiicblein;

denn wird das grofi, so schlachtet man’s,

76 Das Lumpennest mit der Wehr von Wurmholz,

das Lumpennest mit dem Dornverhau!

72 Dabigel, von M Danhgngel geschrieben
,

ist wie Binono der Fulbename

einer Stadt ostlich von Kano. Ibr Herr wird Fledermaus genannt, weil seine Wege
dnnkel sind.

73 Kuikuyo, PI. nach A kuyakuyei, nacb Mi. kuyakuyi, bedeutet nacb A
und HL 11 nur Hundcben, nacb Mi. aucb Junges von wilden Tieren.

74 Got, goyi und goya bedeutet ursprunglicb : sicb ein Kind auf den Rucken

binden, dann : es warten, aufziebn vgl. goyo 18.

75 Da gibt bier, wie so oft, dem folgenden Worte diminutiven Sinn.

76 Zu sege vgl. I 121. Kdfi, PI. nacb A kdfuna, nach Mi. kafekafe, ist

nach A Holzbefestigung, nach Mi. Barrikade, im Vergleich mit der Stein- und Lehm-

mauer anderer Stadte (garu) eine diirftige Schutzwehr, znmal wenn sie aus dem

weichen, wurmstichigen Holz der dofoa (nach Mi. Parkia biglobosa) bestebt. Dasi

(vgl. Pfl. u. T. 24, wo er wegen seiner Unausrottbarkeit mi-rai-goma d. h. zehn-

lebig genannt wird), PI. ddstma, mag durch seine Stacheln an sicb eine gute Be-

festignng abgeben; doch der Sanger verhohnt eine so primitive Verschanzung.
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K.

77 Mai-Kimuryci, mai-Lamire,

mai-Acika, mai-Dmsan

!

78 31ai-Kumurya, bd don Mi ha.

Herr v. „ nicht um dich,

da nvurii ga doki-di yabd.

und wir sahen Pferd das Streites.

79 31ui-Kumurya lauSe-n delma —
Herr v. „ Sichel die Blei —
rauni ha kdria hd.

biegen nicht breehen.

SO 3Iai-Lamire, tasi,

Herr V. „ steh auf,

eare tna-na gahd!

hindere zu uns Streit!

81 Ni kadan gudn yd-idsi,

Ich wenn Laufen es stiinde auf,

ba zd - in Se Fdffgai ha.

nicht da6 ich gehe gehn nach „

82 Masu-tcdua-m b^r^ci

Herren des torichten Schlafs

ga-su da tidira-n zoro

!

sieh sie mit torichtem dem Schrecken!

83 Wdcc sdicara zd-kti i?

Welchen Plan geht ihr machen?

ba n-Si ali-n-da ka ke i ba.

nicht ich here Ding welches ihr tut machen.

84 Kaddn ivur'i ye-i wurki,

Wenn Ort er macht Kampflarm,

ku-nSmi ivaziri habbd-m hem.

sucht den Wesir groB die Mans.

77 Mai nimmt hier den Sinn von Stadtvorsteher an. Die 4 genannten klei-

neren Stadte liegen sudlich von Kano, Kumurya in der Nahe von Garko.
79 a) Lauze, PI. Iduzuna, Sichel heiSt bei Mi. laase, PI. lausiina. — b) Bauni

heiCt hier biegen; bei Mi. ist rduni Blastizitat, bei B bin- und herschwanken.
Der mai-Kumurya wird bleierne d. b. biegsame Sichel genannt

,
well er sich und

seine Leute mit heiler Haut durch alle Fahrlicbkeiten hindurchzuretten weiB.
81 a) Chidu bezeichnet hier die Flurht der Landleute vor einem Raubzug

nach einem festen Punkte. — b) Fdr^ai ist eine kleine Stadt im siidlichen Kano-
gebiet.

84 a) Das sonst nicht belegte wurki ist nach A Kriegslarm. M schlagt an
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K.

Die Haltung einiger Stadthaupter wahrend dieser
gefahrvollen Zeit anerkennend and eine in Fargai
eingetretene Panik rugend, weist der Sanger auf
denWesir genannten wilden Statthalter von Garko

als den starken Mann hin.

Von ihm samt seiner ebenfalls mit den beaten Zaubermitteln versebenen

Gefolgschaft durfe man, so iibel auch aein VerhMtnis zur Geistlichkeit sei,

ein erfolgreiches Vorgehen gegen den mehr gefurchteten als macbtigen Ha-

runa (s. Einl.) erwarten. Freilich sei des Wesirs Angriff durch seinen Ober-

heirn, den Kanokonig, gehemmt worden, der von seinem Vertrauten Da-

nyaya erfahren babe, dafi Haruna in seinem scbwer znganglicben Felsennest

Ningi weile. Obwobl der Feind bierdureh nur das Gefiibl seiner Scbwacbe

verrate, werde sicb die Ungeduld des Wesirs vor der Hand mit einem

kleineren Sta-eifzuge begniigon miissen, zu dem der Sanger ibn nacb Kraften

aufzubetzen sucbt.

77 Ibr Herren von Kmnurya, von Lamlre,

von Acilca und von Dnus<m!

78 Herr Kumu^ya'a, warst du nicbt,

das KriegsroiS kam’ uns zu Gesicht.

79 Herr Kumufya'a, du Sicbel von Blei —
sie biegt sicb, aber sie bricht nicbt entzwei.

80 Herr von Lamlre, macb dicb auf

und webre uns den Streit ab!

81 Wenn eine Flucbt entstunde,

dann mdcbt’ icb nie nacb Fargai gebn.

82 Sieb nur die narriscb Verscblafenen,

M'ie sie vor Angst jetzt narriscb sind

!

83 AVodurcb gedenkt ibr Eat zu scbafienV

Das, was ibr tut, versteb’ icb nicbt.

84 Sobald ein Ort von Kriegslarm scballt,

sucbt den Wesir, die groBe Maus.

SteUe des ihm unbekannten Wortes wuyd Schwierigkeit vor oder auch ya-ddce ward
leer statt y^-i wurki. — b) Der Wesir wird babha-m bera genannt, weil die Maus
alles zerstbrt. Er ist der unter dem Konig von Kano stehende Gebieter von Garko,

einer lebenslustigen, 2 Tagereisen siidlich von Kano Uegenden Stadt. Im Besitz

der starksten Zaubermittel, ist er ein fiir kriegerische Unternehmungen sehr ge-

suchter Fiihrer. Seine Herkuntt ist dunkei; man schimpft ibn sege (s. I 121) und

seine Tochter, eine Sangerin von leichten Sitten, die Spottlieder auf ibn singt,

segia. Bekleidet ist er mit einem netzartig durchbrochenen
, Lachen erregenden

Frauengewand.
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85 Bahi mai - dogo - n cds^i

Schwarzer habend langen den Rosenkranz

ha dun tfi^n-lcii ya-z6 ha,

nicht wegen Brei cures er kommt,

86 ha dam furd-r-kii ya-so bn,

nicbt wegen KloBes cures er kommt,

mai-hana kwaiid-n zanine.

verhindemd Tag den Sitzens.

67 Waztri gdmi-r nidta,

Wesir Leiche die der Frauen,

ha gdiva-r mdl§tn ha.

nicbt Leicbe die des „

88 Kadan ivaziri ya-fddi,

"Wenn "Wesir er ist gefalien,

kada mdlemi ya - tdha - si

!

daB nicbt „ er beriibre ibn

!

89 A - kdi - si bdya-n ddki,

Man bringe ibn Rucken den v. Gemach,

can dn-da mold ke sai.

dort wo Weiber tun Urin.

90 Kdda a kdi - .s? kusii,

Dafi nicht man bringe ibn zu Grabern,

koda mdlemi ya - tdha - .ii.

obgleich „ er beriihrt ibn.

91 Z6fo-n cikg-n alienu

Altes das Fiillen das Paradieses

ha ne siga wuta ne ba.

nicht das Eingehns (in) Feuer ist.

92 Kai ne sdriki-n Gdrko,

Du bist Konig der v, „

ha n-zi abi-n da kd~ce ha.

nicbt ich bore Ding welches du sagst.

93 Waztri, lai ne ydro,

Waztri, kai ne babhd.

85 a) Baki ist bier nicht Name wie I 95 , sondern gilt der Hautfarbe. A
casehi, PI. casbuna, Rosenkranz ist aus dem Arab, entstellt. M. schreibt tazeU,

Mi. tasbaha. Der Wesir tragt aus Heuchelei einen Rosenkranz von mehreren
Metem Lange, steht aber infolge seines lockeren Wandels nnd seiner Gewalttatig-
keit, die vielen das Leben kostete, mit der Geistlichkeit auf so schlechtem FuBe,
dafi sie

,
wie der Sanger spottisch erapfiehlt

, seinem Begrabnis am besten fern-
bliebe. — b) Dun fiir don durch Angleicbung an den folg. Vokal, wie dum 86.
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85 Der Mohr mit langetn Sosenkranz,

er kommt nicht eurem Brei znlieb,

86 er kommt nieht eurer KloBe halb,

der Storenfried der Ruhezeit.

87 Sein hai-rt Bestattung durch Weiber,

nicht dm’ch die Geistliehkeit.

88 Sank der Wesir dahin,

beriihre kein Geistlicher ihii!

89 Man bette ihn hinter der Hutte,

dort, wo die Weiber pissen.

90 Man trage ihn nicht zu Grabe —
ein Geistlicher konnt’ ihn beruhren.

91 Was von jeher das Paradies gefullt,

kommt nicht ins HoIIenfeuer hinein.

92 Du hist der Konig von Garko,

und was du denkst, vernehm’ ich nicht.

93 Wesir, du hist ein Knabe,

W esir, du hist auch groB.

86 Zu tuo und fw/ti vgl. Anm. zu 1 165 f. Dem Wesir ist es um die Kriegs-

steuer zu tun, die er seinen Schiitzlingen auferlegt und mit der er auch die Lust-

barkeiten des Feierabends (ktvand-n zamne) belastet.

87 A g&wa, PI. gdwaye, Leiche. Des Wesirs Leiche wird dermaleinst von

Frauen gewaschen und eingehiillt werden
,

nicht vom Malem

,

dem dies sonst bei

Mannem obliegt.

89 An der Hinterwand der einzelnen Behausungen {daki, vgl. 1 121), die der

Hof umschUeBt, befindet sich der dazu geliSrige Abtritt. Sat Urin fur das ge-

wohnliche fi?ari steht nicht bei Mi. u. R.

90 a) Zu kusei vgl. I 75. Der Plur. steht wohl fur Friedhof. — b) Sollte

nicht koda versehentlich fur kdda stehn?

91 Auch dieser Vers gibt Ratsel auf. Es scheint der groteske Scherz vor-

zuliegen, da6 der Wesir deshalb vor der Verdammnis sicher sei, weil er mit seinen
Erschlagenen das Paradies bevolkert habe. Oder wird gar die durch den Wesir
begunstigte Liederlichkeit der Stadt Garko mit dem Paradiese verglichen? Ne ist

das dem folgenden Yokal genaherte demonstrative na vor dem Genetiv.

92 Zu 6a 7i-zi vgl. I 18, zu abi~n da 1 7. Oft wird ce fiir das innere Sagen
das Denken, gebraucht, ebenso H fiir das innere Horen, das Erfassen. Man
wufite, dafi der Wesir sich zu einem Zuge gegen Haruna aufgemacht hatte, aber
von seinem Oberherrn veranlafit war davon abzustehn. Der Sanger erfiihre gem,
wie er sich darauthin verhalten wird.

93 Sinn : Du bist in zwiespaltiger Lage
,
gegenuber dem Konig von Kano

klein, als Herr von Garko groB.
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94 Ana samuri-n vv-hi?

Wo Bursehen die deinigen?

Ga-si. tvuyu ia-suinu.

Sieh es, Not sie hat gefunden.

95 Ku-nSmi Kise na sdrikt'ii faica,

Sucht Fett den Koniga des der Schlachterei,

mai - ciniki - n ndrgkewa

!

Herrn Gewerbes des des Schmelzens!

96 And Kurdu, na sdriki-n Gdrku,

Wo Glasarmband, der Konigs des v.

mai - ciniki - n kdrieiiu ?

Herr Gewerbes des des Zerbrecbens?

97 Ku-nemi katdnga, si kna

Sucht Tonkrughals, er aucb

kama-r^sit Babdndile

Gleiehheit ihre „

98 In kd-n ie, kn-ce na Hnntua :

Wenn ibr geht, sagt zu ^

Gaiyd ba fu-i ma-so. y&hi ha.

Landwehr nicht sie macht zu ibm Krieg.

99 Domin kniakuia knra-n-sa

Wegen winzig kleiner Ponys seiner

don tconnan ha ya-i mu-ini foma ba.

wegen dieses nicht er macht zu uns Geprange.

100 Ga mui-rigd-n ragd.

Sieh Herr Tobe der ^

baki inai-buzu-m mage,

schwarzer Herr Fells des der Katze,

101 ana samuri-n nu-ka,

wo Bursehen die deinigen,

mai-ldna yard ivasd?

Verhinderer Knaben Spiel?

102 Kaddn ivazlri ya-fddi,

Wenn der Wesir er fiel,

mala ne zu-sn rnfc-si.

Frauen sind gehn sie bedecken ihn.

94 Es ist die Bande von 150 zauberkundigen SpieBgesellen gemeint, mit der

er Raubzuge ausfnhrt. Der Ruhm der bier genannten Helden besteht laut ihren

Beinamen hauptsachlich darin, daB sie Wunden zu vermeiden wissen.

95 Der nom de guerre Fett bezeichnet den, der schmilzt, verschwindet, wenn
man ihn fassen will. Na wird hier nicht Bruder, sondern Gefolgsmann sein.
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94 Wo sind sie, deine Gesellen?

Sieh, es ward Ernst fiir sie!

95 Sucht Fett, des Fleischerobersten Mann,

ihn, der die Kunst des Schmelzens liebt

!

96 Wo ist Glasring, des Konigs von Garko Mann,

der im Zerbrechen so geubt?

97 Sucht auch den Tonkrughals, den Mann,

der Leuten wie liabandize gleicht.

98 TJnd geht ihr, sagt Haruna an:

Es kainpft mit ihm kein Burgerbann.

99 Mit seinen Ponys, den winzigen Tieren,

da kann er uns nicht imponieren.

100 Schau bin, du Mann im Xetzgewand,

du scbwarzer Trager des Katzenfells,

101 wo sind sie, deine Gesellen,

du Storenfried des Jugendspiels?

102 Sinkt einst der Wesir in die letzte Rub,

dann kommen Frauen und decken ihn zu.

96 „Glasring“ ist ebenfalls nicht zu fassen, weil er in kleine Stiicke zer-

bricht.

97 Mi. und R geben katdnga ungenau durch Scherbe wieder. Es ist die

Mundung des grofien Tonkrugs tulu (vgl. 33), die ganz bleibt, auch wenn dieser

zerbricht. Wegen solcher Festigkeit ist kalanga Spitzname des dritten SpieCge-

sellen, der mit dem sagenhaften Babdndiie (,01ieim der HirsewurzeP) verglirhen

wird. Von letzterem heiBt es sprichwortlich : kiisarua~r (die Ecke, PI. kusaruotci)

danga (Wand, Pi. dangogi) mai-kama-r mutun d. h. Mauerecke, die (im Dunkeln)

wie ein Mann aussieht, also unerschiitterlich. Zu su vgl. 9.

98 Gaiyd (vgl. 9), das Aufgebot seiner Untertanen wird nach seiner Scblag-

fertigkeit, im Vergleich zu dieser Gefoigschaft, gering gewertet.

99 a) Nach A bedeutet das bei Mi. und R nicht genannte kuze, PI. kusakuza,

ganz klein. Kura ist PI. oder Nebenforra des in Pfl. u. T. 152 vorkommenden
kdru Pony. — b) JVa ist eine dem Arab, enfsprerhende Nebenfnrm von mu wir.

Mi. R foma stolz, Hocbmut.

100 a) Nach A dient ragd kleines Netz, PI. regogi, (vgl. Mi. rdya Hange-
matte, Tragnetz) hier zur Bezeichnung des netzartigen Waffenrocks des Wesirs.

Das groBe Netz heiBt nach A kdmo, PI. komomi, (so auch R; Mi. dafiir foma),

das M als Baumart bezeichnet. Fur ragd setzt M hier ragga Lumpen (= Mi.;.

— b) Baki s. 86. Buzu, PI. huzaye, sonst ein Fell, auf dem man sitzt, ist hier

der ausgestopfte Pelz einer Katze (A mage, PI. nidgogi, R maggi), in den ein

Zaubermittel eingenaht ist.

101 a) Hier schliefit der 94 mit derselben Frage eingeleitete Passus, und der

Sanger variiert in den nachsten 3 Versen das 87—90 Gesagte. — b) Ahnlich 86 b.

102 Die'Bestattung ist bei den H ahnlich wie bei den Arabern Nordafrikas •

nur wird die Grabkammer mit Holz statt mit Steinen zugedeckt.
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lOS Kama-y ma-aioia-n Gdrio

Gleichheit die Wiegeplatzes des v. „

sii ne sd-sii

sie sind gehn sie bedecken ihn.

104: Ma-su mdnya-mdnya doka

Habend grofie groBe Haartracht

sa ne zd-su tahd-si.

sie sind gehn sie beriibren ihn.

105 Mai-lal:acece-i)i bdki,

Habend Wulst den Mundes,

Haruna babhd-n sBye!

„ grofier der Hurensobn!

106 Ba dorn'm abi-n biinzd ha

Nicht wegen Dings des umsonst

mai-hnfa cUa na longd.

habend Bein eins tut Humpeln.

107 Ba domm abi-n tcof'i ba

Nicht wegen Dings des Leeren

mai-ido de na hdnne.

habend Auge eins tut Blinzeln.

108 Mai-^drffi ko da kard

Habend Kraft ob mit Kohr

ye-i kdre, baki habld-n hera!

er macht Verjagen, schwarz GroBer der Maus !

109 IFa za-i liana ma-na laiigd?

Wer geht er hindern zu uns Hinkspiel?

Sdriki yd-Jiana langd.

Konig er hat gehindert Hinkspiel.

110 Kaddn a-n liana langd,

Wenn man hindert Hinkspiel,

ka-hana sehi I

Lump du hinderst Haschen.

111 WazJri yd-tnfi Gonid,

Wesir er ist gegangen „

ha i - kdico goro ba.

nicht er bringt helm GuronuB.

103 Ma-atina ist uacli A wortlicli ein GetreMemaB in Gestalt eines ‘/a Liter

fassenden KiirbisgefaBes, wie das gleich groBe, vermdge einer Handhabe als Loffel

benutzte liide, PI. ludea. Nach Mi. ist vid-aima der Ort, wo vermessen oder ver-

wogen wird, md-anni Wage, MaC. Hier wird ma-auna fur Kuppelei gebraucht;

es gibt in Garko Frauen, die dcin Fremden fur Korn und sonstige Ware in ihrem

Hause Obdach und ein Madchen verschaffen.
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103 Der Weiberborse von Garko gleich

werden sie nabn und decken ihn zu.

104 Die mit der riesigen Haarfrisur,

die werden die Hand an ihn legen.

105 Du Mann mit dem wulstigen Maule,

Haruna, alter Hunafott!

106 Es spielt nicht ohne TJrsach,

wer bloB ein Bein hat, Hinkefufi.

107 Es ist nicht ohne guten Grund,

wenn der Einaugige blinzelt.

108 Wer Kraft hat, obaiegt mit dem Rohrhahn im StrauB,

unser Schwarzer, die groBe Mans.

109 Wer will uns hindern am Humpelspiel ?

Der Konig hemmte das Humpelspiel!

110 Und hemmte man das Humpelspiel,

ein Hunsfott, hemmst du ein Haschen auch!

111 Nach GonSo zog der Wesir hinaus,

bringt keine Guronufi nach Haus.

104 Doha, I’l., dokoki, ist nach A und Mi. die anfgetiirmte weibliche Haar-

tracht im Sudan, nach Mi. dem fruheren bayrischen Eaupenhelm ahnlich.

105 In diesem und den folgenden Versen macht der VordruB liber die Ver-

hinderimg des Feldzugs sich in Schimpf und Spott gegen Haruna Luft, der so

wenig Kraft zeige. Lakacece, bei Mi. und R nicht angegcben, ist ein dicker Wulst,

namentlich der der Unterlippe, wie am Kamel. Dafi die Bewohner des Sudan sich

ihre wulstigen Lippen vorzuwerfen liehen, zeigt Nr. 24 meiner Bornulieder, wo
der Kanuri dem H zusingt ; Dein Maul ist wulstig wie das des Kamels.

106 Langd, urspriinglich ein Bornuwort
,
dem im H dfala entspricht (nicht

bei Mi. u. R), ist ein Kinderspiel, bei dem man seinen einen FuB mit der Hand
ruckwarts emporhalt und auf dem andern zu einem Ziele humpelt.

107 Wenn hier das dea des letzten Verses zu rfe verkiirzt ist, so zeigt dies,

wie auf Forderungen des Rhythmus Riicksicht genommen wird.

108 Diese wold mit dem ahnlichen Klang von hard und kdre spielende Wen-
dung s. auch HL. 37. Zu haki s. 85, zu habba-m hera 84.

109 Zu ma-na vgl. 99. Der Vergleich mit langa, der 106 dem Verhalten

Haruna’s gait, wird hier auf die vom Wesir begonnene, vom Kanokonig verwehrte

Dnternehmung gegen jenen bezogen.

110 Dem lafigd wird ein andres Kinderspiel, das Haschen, sdu (nicht bei

Mi. u. R.) gegeniibergestellt als Bild fiir einen kleineren Beutezug (H hari, dem
Kanuri entlehnt), dessen Verbot geradezu eine Gemeinheit sein wiirde. Ka du

kann im Sinne von man verstanden werden
;
die Keckheit jedoch, mit welcher der

Kanokonig in den Yersen 161 ff. angegriffen wird, rechtfertigt die Annahme, daB

hier eine direkte Anrede vorliegt.

111 Aus Gonza beziehn die H ihre vielbegehrten Kola- oder Guronusse vgl.

1 52. Mit einer mifigliickten Handelsreise dorthin vergleicht der Sanger den un-

ausgefiihrten Feldzug des Wesirs, urn diesen gegen die Weisung seines Oberherm

scharf zu machen.
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112 Sankara ta - kan ci,

Kolamade sie hat gepflegt essen,

ish( in - base - si.

AVindsbraut sie hat geblasen es.

113 Kan u-ti hana md-na latigd,

AVenn man hinderte zu uns Hinkspiel,

gobe niaa - Se selu!

morgen wii‘ werden gehn Haschen

!

IM Ba hiika ne ha,

Nicht so ist,

ba ltdka a-ke Iduni-m ba.

nicht so man tut Farbe die.

115 Mai-Kthniirga, £e-ka Kumurya,

iiiai-Dar§ki, koind Dar§ki!

116 Gama konii Harunu ya-dika,

AVeil was auch „ er arbeitet,

dn da sina-m Ddnyaya.

alles mit AVissen dem des „

117 Komi Kingi ta-bunne,

AVas auch „ sie vergrabt,

Danynya yn - tone - -si.

„ er grub aus es.

L.

118 Da ni da ydye - r Milo

Und ich und altere Schwester die des „

iO(mene zd-i reba-niu ?

AVer ist geht er trennen uns?

119 Ydye - r Mdo, knnna yarinya i:e,

Altere Schwester die des „ Liebe Madchen ist,

a hankali kani hi-ta, ta-girma.

in Klugheit (man) pflegt folgen ihr, sie wird groB.

120 Matn-r miitun kabart-n-su,

AVeib die des Menschen Grab sein,

bdbit nii-kiince-si.

nichts losend ihn.

112 Sankara und iska sind die beiden Feinde der Gurontisse. Zum Schutz
gegen Austrocknung werden diese einzeln in Blatter gewickelt und in einen Leder-
koffer verpackt, der nur wOchentlich einmal geoffnet wird, weil sie der Anfeuch-
tung bediirfen. Sanhara und iska versinnbildlichen den kbnigl. Befebl, der den

ndel“ verdarb.
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112 Es hat ein Wurm an ihr gezehrt,

es hat ein Grlutwind sie versehrt.

113 End wehrte man uns das Hnmpelspiel,

so woUen wir morgen haschen gehn

!

114 Auf solche Art nicht!

So spielt man diese Weise nicht!

115 Herr Kuniiirya's, geh nach Kumurya,

Herr DarhVa, kehre naeh Darki znruck,

116 weil alles, was Haruna treibt,

Danyaya nicht verhorgen bleibt.

117 So viel auch Ninyi vergraben mag,

Danyaya bringt es an den Tag.

L.

Von dem festen Bande, das den Sanger an diejenige
kniipft, die er sich znrFrau ausersehn hat (vgl. E 54).

118 Mich und des Mao Schwester,

wer mochte je uns trennen?

119 Kind, Lieh’ ist eine kleine Maid,

man hegt sie kliiglich, und sie wachst.

120 l)ie Gattin ist des Mannes Grab,

nichts kann ihn davon losen.

113 Maa-Se ist das Fut., dessen Prafixvokal zweigipflig, nnter Erhohung des

ersten Gipfels, betont wird. SelA s. 110.

114 Launi aus dem Arab., mit Artikel launi-n, heiSt hier Tanzweise.

115 Kumurya s. 77 ff. Sein Herr war wie der von Darki, das ebenfalls zu

dem Kreise kleiner Stadte sudlich von Kano gehort, in Begriff gewesen den Kriegs-

zng des Wesirs mitzumachen, und erhielt nun Gegenbefehl. Ze-Tca, altertiiml.

mit Suff. statt Praf., geh. Kama kehre zuriick.

116 Danyaya, worth Sohn des alteren Bruders oder der alteren Schwester

{yaya in dieser Bed. ist dem Eanuri entlehnt), ist der Name eines Mannes, der

infolge verwandtschaftlicher Zwistigkeiten von Ningi auf Kanogebiet ubergesiedelt

war. Dank alten Beziehungen konnte er den Konig uber das Treiben Haruna’s

in Kenntnis erhalten.

117 Fiir bunne hat Mi. bizne, R bigne. Ningi ist als Stadt Fem.

118 Taya s. 116. Mao ist vielleicht der 54 genannte Sohn Ali’s, dessen

Schwester dort angeredet wird.

119 MR Tcamna Liebe, Verlangen, Mi. kamna Hoffnung, kam s. 20.

120 Ein beliebtes Sprichwort : Die Frau ist das Scbicksal des Mannes
,
von

dem er nicht loskommt. Kabari zeigt, wie bei Entlehnungen aus dem Arab,

dessen velares k durch k wiedergegeben, also nicht mit dem k des H wesensgleich

gefunden wird, ebenso alkali Richter u. a. Den 2. Halbvers hat M hinzugefiigt,

daher seiner Mundart entsprechend mi- statt mat-.

Kgl. Oes. d. Wiss, Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 4 . 40
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M.

121 Wota tiyd sai na-la!

Welche Not auBer deiner!

Bare ha ya-jure ha.

Nichtverwandter nicht er ertriige.

122 Mai-Gdr§hi ya-yi l§dri,

Herr v. „ er machte Raudiges,

ha i-san ahi-n htnya ha.

nicht er wuBte Ding das der Scham.

123 Mai-Gdr§bi, harka dduya!

Herr v. „ Segen mit Not!

yd - i raua a gu-n-su Haruna

!

Er hat gemacht Tanz in Ort ihrem „

124 Yd - i, su-n yenke-si!

Er hat gemacht sie schlachteten ihn.

Mai-Gar§bi, ha doA kai ha,

Herr v. „ nicht wegen deiner,

125 wa sd-i Si zor^n ofi,

wer geht er fuhlen Furcht die dea Leeren,

da Alla ya-hd-Jca sarduta!

und Gott er gab dir Konigswiirde

!

126 Ddra aU-n yard ne,

Spiel Ding das der Knaben ist,

gemu ha za-ya iya ha!

Bart nicht geht er kbnnen.

127 Gemu ha ya-gvje gemu ha,

Bart nicht er lauft Bart,

ni ha na-guje arne ha.

ich nicht ich laufe Heide.

128 Mai-Gdr$hi, M-laldce —
Herr v. „ du bist verdorben —
waJcd-r-ka mu-n gane-tu

!

Lied dein wir haben gesehn es.

121 a) Statt nd-ka wiirde man td-ka erwarten. — b) Bare s. 39: Selbst der

ganzlich Unbeteiligte ware emport. Yd Tempos der Folge nach einem zu ergan-

zenden Bedingungssatz. A jwZe, jwre erdulden, aushalten = Mi. jure, daure, R
dauri, M zimre.

122 Garhi liegt 3 Tagereisen siidlich von Kano. Lfdri ist das arab. eVarr,
dem Lautcharakter des H angepaSt, ygl. I 8, 177.
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M.

TJnwille iiber das schmachvolle Verhalten des Stadt-
herrn von Grarbi, der Haruna’s G-ebiet mit Krieg
tiberzogen hatte, aber gefangen wurde and sich von
den Lenten Harnna’s znm Tanzen zwingen lieB, be-

vor sie ihn erschlngen.

121 "Welch Elend vergliehe dem deinen sich!

Dem Premden selhst war’s ungeheuerUch.

122 Mit Schmach belud sich Garhi’s Herr,

er wufite nicht, was sich nicht schickt!

123 Stadtherr von Garbi, wohl bekoinia’s!

Er tanzte vor Haruna’s Volk!

124 Er tat’s — und es hat ihn geschlachtet

!

Stadtherr von Garbi, wer sonst als du

125 verspurte Je so feige Furcht,

wo Gott dir Herrscherwiirde gab!

126 Das Spielen kommt den Knaben zu;

Wer einen Bart tragt, darf das nicht!

127 Hnd kein Bart lauft vor anderm Bart!

Ich laufe selhst vor Heiden nicht.

128 Stadtherr von Garbi, du verdarbst!

Genug mit unserm Lied von Dir!

123 a) Dauya ist zusammengezogen aus da{w)uya; barka hohnisch: sei ge-

griiBt in der Not. — b) Gu-n aus guji-n s. I 30. Zu su mit folgendem Namen

s. 9, hier: Haruna und seine Leute.

124 Nach yd-i ist raua aus dem vorigen zu erganzen. Ba don kai ba hat

den Sinn des englischen but for thee. Hier liegt der seltene Fall eines Enjambe-

ments vor.

125 Ofi fur wofi, wie 121 uya fur wuya. Safauta ist eine Erganzung M’s.

126 A ddra PI. ddrori, ein bestimmter Tanz. Dagegen ist nach M ddra ein

Spiel, bei dem Muscheln in kleine Erdlocher geworfen werden. So auch bei R.

127 Chije ist bei R als Nebenform von gudu laufen angegeben. Von ihm

zu unterscheiden ist goce ausweichen 135.

40*
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139 Mai-dusi si zomo net

Herr des Felsen er Hase ist

!

Sund-n~sa ya-tafi bar Gonid.

Name sein er ist gegangen bis „

130 Kdiua dtika yd-san-lca,

Wer auch jeder er kannte dich,

sdriki-n Kano yd- SO- ka,

Konig der v. „ er liebte dich,

yanzil yd-bar wofi.

jetzt er liefi leer.

131 Mazd-n kuarei kaind-r ^-n Wdir^

Manner die der Gute Gleichheit die Sohnee des „

su kowa ke kamnd.

sie wer auch tut Lieben.

132 Domin zomoze mai-duzi,

Weil Hase Herr des Felsen,

ba a • kdi - si gufi-n gabd.

nicht man bringt ihn Ort des Kampfes.

133 Sai kanid-r sariki-n Gongon

Nur Gleichheit die Konigs des v. ,,

Buna hn-ka da zofb.

,,
nicht du mit Furcht

134 Kama-r-sa mai-Kdrae;

Gleichheit ihre Herr v. „

babd-n Amadu bd-iya ?orb,

Oheim der des „ nicht er Furcht,

135 babd-m Bello ba ya-goie ba,

Oheim der des „ nicht er weicht,

kaddn wuri ye-i wurM,

136 ku-nemt baba-n Gonto,

sucht Oheim den des „

hdwa hdr ka-m bdwa.

Sklave bis Kopf den des Sklaven.

129 Gemeint ist Bsllo, der Fulbefurst von Duzi Gaddur

,

einer umfang-

reichen Feste, 4 Tagereisen ustlich von Kano im Gebirge, der, seit er vor Haruna

floh, verspottet wird. Ob der 2. Halbvers und 130 ihm, wie die Vorrede sagt,

einen ehemaligen guten Ruf znschreiben oder seiner jetzigen Unehre gelten, lafit

sich nicht sicher erschliefien
;
die Liebe des 161 ff. bitter geschmahten Kanokonigs

entscheidet die Frage nicht.

131 a) Das meist zum Verstarkungsadv. „sehr“ abgeblaiBte kuoafki zeigt hier
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Der Sanger rugt die Haltung des Herrn von Diiei Ga-
ddur, der, sehr unahnlich anderen Herrschern, letzt-
hin durch Feigheit ehemalige Sympathien eingebuBt
habe, bezweifelt, dafi ein nenerdings groBe Erwar-
tungen erregender Griinstling eines Kano-GroBen sich
bewahren werde, and preist dafiir den Wiir dentrager
Kuduhe in Marma unter der floheit des Konigs von

Hadeia als erprobt.

129 Der Herr vom Fels ist ein Hase!

Sein Name drang bis Gonza bin.

130 Du warst in aller Welt bekannt,

und Kano’s Konig hat dich geliebt,

hat jetzt dich aufgegeben.

131 Nur tapfre Manner wie Wair^'s SproB,

sie hat ein Jeder gem.

132 Doch weil der Felsherr ein Hase ist,

bringt man ihn nicht zum Kampf.

133 Nur ein Mann wie du, Fiirst von QQngQn,

Duna, du furchtetest nichts!

134 Nur Leute wie Kdfae's Herrscher,

Ohm Amadu’s, furchteten nichts.

135 Der Oheim BeUo’s wich nicht,

wenn Kriegslarm sich erhob,

136 sucht nach dem Oheim Gonto’s,

dem Sklaven, ja IJbersklaven

!

wie in Mi’s da-n kwarai seinen urspriinglichen Charakter als Subst. Der tapfere

Sohn der siidlich yon Kano gelegenen Stadt Wairg, Abu Bakar zur Zeit des Ko-

nigs Alu yon Kano, fiel im Kampf gegen Haruna. — b) Das Obj, sm ist hier,

weil betont, yorangestellt
; ke fur ye-ke, vgl. 122. Kamna s. kauna 119.

132 Um den Ausfall gegen einen Fulbefiirsten als solchen zu kennzeichnen,

steht zomoze, d. h. das H-Wort zomo mit demjenigen Suffix, mit dem die Fulbe

die dem H entlehnten Worter zu yersehn pflegen (z. B. kudaku-ze Batate fiir H
kudaku, takantd-ze fiir H takanda Zuckerrohr

;
nur diirfte dies Je oder je eigentlich

Pluralendung sein). Das eigentliche Fulbewort fiir Hase ist bojel.

133 Gongon kleine zu Kano gehOrige, eine Tagereise westl. gelegene Stadt.

134 In der Nahe von Gongon, westlich davon, liegt Kdrae, ein grofierer Ort,

der 300 Berittene stellt. An seiner Spitze .stehn die Bruder Amadu und BgUo

(135), dieser als Fiirst, jener als Thronfolger (galadima). Ihr Oheim und Vor-

ganger fiel mit Dana (133) im Kampfe gegen Haruna.

135 Bello s. vorige Anm. Der 2. Halbvers fand sich schon 84 und steht

hier anscheinend notvov, da sich dieselbe Wendung wie 84 anschliefit.

136 Obwohl das Wort bdtca Sklave an sich nicht verachtlich ist, yielmehr
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137 Bdwa-n Abdii nd zage

Sklave der des „ der der Kostbarkeit

si we ye-ke altvaU.

er ist er tut Versprechen.

138 Alwdsi ha yaki ha,

Versprechen nicht Krieg

sai a-n yi kan sdn gaske.

auBer man hat gemacht, pflegt wissen Wahrheit.

139 Amd Kudube na sdriki-n Marma
Aher „ der Konigs des v. „

ya-i mu - ii gani, ba woi ne ba.

er hat gemacht, wir haben gesehn, nicht Geriicht ist.

140 Amd Kudube, da-m Fdnna,

Aher „ Sohn der der „

zard abi-n rufa sorae,

Balken Ding das Deckens Lehmhauser,

141 singe na sdr§ki-n Marma
Zaun der Konigs des v. „

duzi ciki-n rud ne si,

Stein Bajich der Wassers ist er,

142 id i-san dna fund ba,

nicht er weiB wo Sonne,

bd i-san dna iska bd.

nicht er weiB wo Wind.

143 Alkama-r ka-n duzi —
Weizen der Kopf des Felsen —
Alla ka-bd-tn rua,

Gott, du gibst ihm Wasser,

144 rani ba-iya kdne-ta,

Trockenzeit nicht sie verbrennt ihn,

md-budi, baba-n Aise

!

Schliissel, Oheim der „

145 Yard su-n gode ma, manyd su-n gode ma,

Knaben sie haben gedankt dir, GroBe sie haben gedankt dir,

md-budi, jigo-ni Mdfma.
Scbliissel, Brunnenbalken der v. „

©ft Kriegsknecht bedeutet, gibt ihm dock die Steigerung har ka-m bawa spSttische

Farbimg, weU der Betreffende prahlerisch auftrat. Har diirfte auf arab. hatta

zuruckgehen, wie das ieminine r auf t.

137 a) Ahdu war ein Wiirdentrager in Kano. Na wie 91, 106. Mi. zage

kostbar aufgeschirrtes Pferd, das im Zuge hinter dem Konig gefuhrt wird (A =
R zagi). A zage, PI. zdgogi, Prunkstiick (doki-n zage Staatspferd)

,
hier ironisch.
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137 Abdu’s Sklave, das Kleinod,

er ist’s, der Versprechungen macht.

138 Versprechen iat nicht kampfen;

an der Tat nnr erkennt man das Echte.

139 Doch des Piirsten von Marma Mann, Kudube,

hat gehandelt, wir sahn’s, ea war kein Gerhcht.

140 Doch Kudvhe, der Fanna Sohn,

er iat ein Balken, der Hauser deckt,

141 der Zaun des Konig von Marma,

ein Felsblock, der im Wasser liegt;

142 er spurt’s nicht, wenn die Sonne scheint,

er spurt’s nicht, wenn der Wind weht.

143 Ein Weizen, der auf Felsen wachst —
du, Allah, gihst ihm Wasser,

144 kein Sommer kann ihn aengen —
iat Aischa’s Ohm, der Kammerherr.

145 Es sind dir dankbar Jung und Alt,

du Brunnenbalken von Marma!

weil auf einen Renommisten bezuglich. Nach M ist auch der Ausdruck hauca-n

zayi Elitesklav gebrkucblich.

138 Sat hier unterordnend. Kan fiir a-kan a. 20. San fur sani. A M R
haben gaske neben gaskia Wabrheit.

139 a) M schreibt amma wie im Arabischen. A kiidahi (M kiid^he) war der

zuverlaasige Fuhrer der Sblaven in der Stadt Mapna, deren Oberhaupt der Sohn

des Eonigs von Hadeza war. K hat tapfer gegen Hanina gekampft, ohne ver-

wundet zu werden. Marma im ifadela-Gebiet heifit bei A Manman. — b) A M
wgi leeres Gerucht ist wohl identisch mit Mi. R wai, dem Ausdruck der UngewiB-

heit; „nian sagt“.

140 Fanna weiblicher Bornuname, vgl. 1 147. A zara, des Verses halber

fiir dzara, PI. azarori, Deckbalken. Sorae ist Plur. von soro Lehmhaus, das mit

Balken gedeckt wird, auf die man nach Mi. eine fuBdicke Schicht Erde legt. Ein

Oberstock dariiber heifit nach M soro-m bina, und zwar sollen beide Worte aus

Bornu stammen. Mi. nennt es s6ro-n bene und deutet dies als „Haus des kleinen

Vogels bene‘‘, der mehrere Nester iibereinander baut.

141 A singe, PI. singogi, Hecke, Zaun = Mi. simgi, simge.

142 Bild einer unanfechtbaren Stellung, namlich in der Gunst seines Herrn.

143 Zu der Lautgestalt des dem Arab, entstammenden alkama

,

das durch

seine neue Endung Fern, wurde, vgl. das zu kabari 120 gesagte. Das Bild hat

eine ahnliche Bedeutung wie das vorige; Wie der Weizen auf dem Felsen nur

Gott sein Dasein verdankt, so Kudube seinem Konig.

144 Ma-hudi „Offher“, Schlussel, ist derjenige, der an Fiirstenhdfen die Leute

znr Audienz fuhrt (in Bomu cegoram). Daher nacbher der Vergleich mit dem

Brunnenbalken, wahrend der Fiirst der Brunnen sein wurde, vgl. I 132.

145 Ma soli hier des Verses halber fiir mA-ka stehn wie I 109. Da ein

Halbvers md-ka vertriige, scheint mir obige Gliederung beabsichtigt zu sein, wohei
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14S Ydro hd-iya Mi gaiyd,

Knabe nicht er fiihren Landwehr,

sai da manya sit-na tare.

nur mit Grofien sie sind zusammen.

147 Yato hd-iya dan yctro ha,

Knabe nicht er aufheben Knabe,

sai M sn - taru su-lalace.

nur ob sie sich sammeln sie verderben.

148 Tiisa ha ta-fura tvutd ha,

Bauchwind nicht er blast Feuer

sai Ico Mria za-a yi.

nur ob Liige geht man macben.

0.

149 Wonda za-i ze Ningi,

Welcher gebt er gehn „

in ya-ie, ya-ce wa Hartina:

wenn er geht, er sage zu „

150 Ya-i Mro da hawa-n sdrki,

Er hat gemacht WidderstoB mit Sklaven dem Konigs,

hd kua dd-n sariki ne ha.

nicht auch Sohn dem Konigs ist.

151 Yd-sam da-n dtonhu-n-sa,

Er fand Sohn den der Million sein,

ya-sdke wd.m-si

!

er wechsle wetzen ihn!

152 Wqnnan ha i-kdma ha,

Dies nicht es faBt,

ye-nSmi sdt>o-n ddrto.

er suche neue die Feile.

dann wohl gode zu betonen ware. Zu ma-budi, jigo s. 144 Anm. Bei Mi. ist

jigo Galgen und Pfosten, an dem geschlachtetes Vieh aufgehangt wird, bei R so-

wohl letzteres
,
als auch Stiitzbalken fiir das Dach (wie azara 140) und Brunnen-

balken.

146 Auch dieser und die folgenden Verse sollen die Bedeutung des erfah-

renen Kammerherm hervorheben. Gaiya s. 9. Nach M bliebe su-na hier besser

fort; tart ist Adverb.

147 a) Das nach ha-iya uberflussige 2. ha steht wohl als Reim auf 146 a).

Dau ist eine Kurzform fur dauka heben, tragen, wie ga fiir gani sehen. — b) Im
Text steht a man fiir su sie

;
doch M empfiehlt letzteres, weil a vor dem passiven

tafu und dem intransitiven lalace ungewohnlich ware. Ubrigens steht dieser Halb-
vers schon 53.
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146 Kein Knabe steht dem Heerbann vor,

an GroBen nur schart sich die Runde.

147 Kein Knabe hebt den Knaben empor,

vereint selbst gehn sie zu Gnmde.

148 Ein Bauchwind blast kein Feuer hervor —
man fiibre denn Liigen im Munde!

0.

In der Erwartung neuer Kampfe mit Haruna werden
den etwa des Weges Ziehenden Botschaften aufge-
tragen, einmal an den Feind, diesem einen schwe-
reren Streit als den mit dem eben geriihmten Kn-
duhe ausgefochtenen verkiindend, darauf an Kudube,

ihn zum Erwerb neuer Zaubermittel zu veranlassen,

da die vorigen unwirksam gemacbt seien, dann wie-

der an Haruna mit dem Hinweis auf Stiidte und Land-
schaften, gegen die sein Angriff nichts vermoge.
Nur Kano sei infolge der Weicblichk ei t seines zum
Kinderspott gewordenen Herrschers Bello wehrlos,

wogegen Fiirsten wie der von Mar mu sick nie ahn-
liches bieten lassen wiirden.

149 Wenn demand sich nach Ningi begibt,

so mag er Haruna berichten:

150 Mit dem Sklaven hat er den BockstoB geiibt,

mit dem S o h n des Konigs mit nichten

!

151 Er priifte sein Millionenschwert,

nun schafi’ er ihm neue Schneide!

152 Denn diese alte faBt nicht mehr,

er suche die neuste Feile!

148 Der Inhalt dieses Verses, einschlieClich des Zusat/.cs, findet sich als

Nr. 358 in meinen Bornusprichwortern.

149 In (aus dem Arab.) ya-ie durfte nach dem ersten Halbvers nnr vers-

fiillendes Flickwort sein.

151 Ya-sam steht fur yd-samu: Er (Haruna) hat sein Schwert gefunden,

d. h. entdeckt, wie es durch den Kampf mit Kudube zugerichtet ist. Dumbu, von

A dunbu geschrieben, ist soviel wie dubuduhu d. h. 1000 mal 1000. Der Sohn

der Million (namlich von Kaurimuscheln, deren etwa 1000 auf 1 Mark gehn) ist

Harunas Schwert. Auch andre Dinge von hohem Wert, z. B. ein kostbares Pferd,

werden bisweilen so genannt.

152 K darto Feile.
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153 Ye-nemi md-keri-n Mrhi

Er suche Schmied den der Giite

niai-ivasi da iyaica.

schleifend mit Konnen.

154 Wa zd-si Kiirkuie ho gobe?

Wer geht er nach „ ob morgen?

Ni za-n mn-sa sahv, in ya-ie,

Ich gehe ich zu ihm Auftrag, wenn er geht,

155 ya-ce ica KMtihe da-m Fanna:

er sage zu „ Sohn dem der „

ya-sdke diki, uqnnan su-m huta-si.

er wechsle Werk, dieses sie haben vemichtet es.

156 Ye-nimi sdbc-n mdlem,

Er suche neuen den Gelehrten,

ye-nemi sdbo-n boka

;

er suche neuen den Arzt;

Jfo7 siri ba ya - TcAre ha,

Rttstung nicht sie ward fertig.

Ku-ce tea Haruna:

Sagt zu „

158 Bduci gari-n Nyamnydm ne,

„ Ort der „ ist,

di hua ha za-ya tya la.

es auCh nicht geht er konnen.

159 Zduzau stt-na da diutzn,

„ sie sind mit Felsen,

ndm nta ba zd-ya iya ba.

dort auch nicht geht er konnen.

160 Gqmbe na da balhd-n kogi,

„ ist mit groBem dem Gewasser,

ndm ma ba zd-ya hdye ha.

dort auch nicht geht er durchdringen.

161 Sai Kano rebsi idli-n Ddbo
Nur „ schlaffe Familie die des „

gari-n-su bd-s-sa ydki.

Stadt ihre nicht sie Krieg.

154 Kurkuie ist eine kleine tapfere Stadt im Gebiete von Hadeza, in der
Kuduhe damals weilte. Ko = ob auch, sogar. So bei Mi kd-yau sogar heute;

sein ko „schon“ diirfte von diesem ko nicht zu trennen sein. Hinter der Fntur-

umschreibung zd-n ist yi machen oder ha geben zu erganzen. Za-si in der 1.

Zeile fiir za-i ie (s. 149) ist auffallend; si statt ya oder i ist im Sokoto-Dialekt
liblich. Zu in ya-ie vgl. 149.
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153 Er suche einen bewahrten Schmied,

der wohl versteht zu schleifen.

154 Wet will naeh Kurhuze morgen schon?

Hun geb’ ich den Auftrag, er moge dem Sohn

155 der Fanna, Kiidube, sagen:

Er weebsle den Zauber! Diesen verdarb man!

156 Er such’ einen neuen Geistlichen,

er such’ einen neuen Arzt!

157 Er ist nicht fertig geriistet! —
Und dem Haruna meldet;

158 Sauci ist Kannibalenstadt,

sie wird er nicht zwingen konuen.

159 Zduzaii, wo man auf Felsen haust,

auch dort wird er’s nicht konnen.

160 Gonibe hat grofie Wasserflut,

auch dort erzwingt er nicht Zugang.

161 Nur die Stadt von Dabo's weichlichem Stamm,

nur Kano mag nicht kampfen.

155 Aiki bedeutet hier Zaubermittel; die vorigen haben sie, namlich Haruna
und Genossen, inzwischen unwirksam gemacbt; es gilt, sich neue zu verschafFen.

156 Der Geistliche oder Gelehrte schreibt die Zauberzettel
,

der Arzt sucht

Krauterzauber.

157 M setzt hier ha-iya ^dfewa statt ha ya-kAre ha, vgl. I 5.

158 Nyamnyam ist generelle Bezeichnung fur menscbenfressende Volker.

Der Haussakonig von Bauci hielt in seiner Hauptstadt Takubu eine gefiirchtete

Truppe aus einem Heidenstamm, der dem Kannibalismus ergeben war.

159 Zauzau, auch Zaria genannt, ist ein Haussastadt, westlich von Batin-,

sudlich von Kano.

160 a) Gotnbe, nicht zu verwechseln mit Gmnba am Niger, soil sudlich von

Kano an einem groBeu Gewasser liegen, das in der Trockenzeit versiegt. — b)

Hdye ist bei Mi. herausfordern, bei R uberfallen, bei A hindurchgehn
,

nach M
Parallelstamm zu hawa absteigen; bier ware jede dieser Bedeutungen anwendbar.

161 a) Eebsi = iabsi weich, kraftlos. In Kano herrschte damals der trotz

seiner Fulbeabkunft sehr weichliche Konig BiUo, Sohn des Abdu, der zu I 57 er-

wahnt wurde
,
Enkel des Ddho. Er starb vor etwa 27 Jahren

;
sein Nachfolger

war der kraftigere Alu, den die Englander entthronten. — b) Hier ist ha Nicht-

sein Sul)st. wie in ba-n-na I 120; bd-s-sa aus ba-n sa. Sa beziebt sich auf die Stadt:

Krieg ist nicht ihre Sache.
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162 SariM-n-su ya - sigd zoro.

Konig ihr er ging ein (in) Furcht.

yard sii-m nid-sa wtika:

Kinder sie haben fur ihn Lied:

168

Woi si du-n katdmbale,

Geriicht er Sohn der der Tragheit,

si ne mai-Fdnisdti.

er ist Herr v. „

164 Bello ha-iya yajci,

„ nicht er Krieg.

sai zua F&nisdx.

nur Geben „

165 Kn-(e wa Haruna

:

B§llo na Funisdu.

166 Beini-n da kati tea Bello,

Veraebtung welcbe pflegt zu
,,

Mdrnia ha a-s6ma ha.

„ niebt man beginnt.

167 Takitahe-n r§ini

Fufitritte die der Veraebtung

Mdrma ha za-i kdrhu ha.

„ nicht geht er empfangen.

168 Sae-sae-n da a-kan wa rdkna,

Trinken Trinken, das man pflegt zu Schlupfwespe,

zuma ha ta-kdrha ha.

Biene nicht sie empfangt.

169 Sae-sae-n da a - kan wa alswa,

Trinken Trinken welches man pflegt zu Konfekt,

mddi ha ya-karba ha.

Syrup nicht er empfangt.

170 Bebe-deht-n da kdn tea su gind,

Helen Helen welches pflegt zu ibnen Termite,

goano ha ya-karba ha.

gr. Ameise nicht sie empfangt.

162 a) Sajriki ist Subjekt. b) Su-m aus sit-w mit poetiseber Auslassung
von yi: sie haben gemacht.

163 Woi s. 139. A schreibt Jcatdmale

,

M katdnbale == ragonci Tragheit.
Vgl. hierzu Mi. katambdri kleiner Strauch, dessen Wurzel als Abfuhrmittel dient
und aus dessen Blattern eine schwarze Tinktur hergestellt wird, mit welcher die
Frauen ihren Nasenriicken bestreichen. Fdnisau ist eine Stadt in der Nahe von
Kano, der Lustort des Konigs.

164 M schreibt Ballo, A Binlo. B^-iya s. I 32.
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162 Ihr Konig ist in Angst versenkt;

die Kinder singen ein Lied auf ihn

:

163 Es heiBt, er ist ein Paulpelz,

ist Herr von Fanisdu.

164 Bello fiihrt keine Kriege,

geht nur nach Fanisdu.

• 165 So sagt auch zu HarUna:

Bello von Fdnisdu.

166 Verachtung, die man Bello zollt,

versncht man nicht bei Marina.

167 FuBtiitte der Verachtung

wird Marma nie empfangen.

168 Ein Naschen, wie man's bei Schlupfwespen macht,

das ist bei Bienen nicht angebracht.

169 Ein Naschen, wie man’s mit Zuckerwerk macht,

das ist mit Syrup nicht angebracht.

170 Lese, die man mit Termiten macht,

ist mit Kampfameisen nicht angebracht.

165 Na kann, wie ich annehme, Demonstrativ sein, zu dem Fanisau im Ge-

netiv zu denken ist; es kann aber auch das um sein Prafix ya poetisch verkiirzte

Hilfsverb na sein; Bello ist in Fanisau.

166 Mi. schreibt rm. Kan ist verkurzt aus a-kan yi man pdegt zu machen.

Marma, 139 u. 141 Name der Stadt, wird hier und im folgenden fiir ihren Ge-

bieter gebraucht; es ist davor aus dem vorigen kan wa zu erganzen.

167 Mi. t&ki Auftreten, Schritt, PI. take-take, vgl. 168 saye-saye.

168 a) Mi. saye-sdye, PI. von so trinken, vgl. 167'u. Pfl. u. T. 8. Nach kah

ist yi machen zu erganzen. A rdkiia, PI. rakuowi, Schlupfwespe
,

die sich in

hohlen Baumen oder im Boden ansiedelt und in diesem Fall rakua-r kas (fur kasa

des Bodens), PI. rakuouri-n kas, genannt wird. Man gewinnt ihren Honig, ohne

wie von der Biene gestochen zu werden, und manche ziehn ihn vor. — b) Der

H-Bienenkorb ist ein zwischen Baumzweigen befestigtes tutenartiges Strohgeflecht.

Um den Honig zu bekommen, treibt man die Bienen durch Feuer in die Enge der

Tiite, so da6 man ihn vom ungestort herausschneiden kann.

169 Aleioa ist nach Mi. Honigstange, nach M allgemein SiiBigkeit, wie das

arab. elkelwa

,

aus dem es entstanden ist. Dagegen ist madi (vgl. I 72) nach R
eine Art Melasse aus den Fruchten der dumnia (einer Ficusart, vgl. I 15) der

taura und der kaiwd oder kainya (St. 312 Diospyros mespiliformis)
,
nach M

auch der adua (Balanitis aegyptiaca, vgl. St. 642), welch letzterer Extrakt leicht

Durchfall erzeugt — daher mutmaBlich der vorliegende Vergleich.

170 In debedebe von deha pfliicken, herausziehn wie in sdesae veranschanlicht

die Verdopplung die Wiederholung. M schlagt vor; tabd-tabe immer von neuem

beriihren. Zu su mit folgendem Sing, als Apposition vgl. 9, wo eine Name folgt.

A M gind, PI. ginoni, nicht bei Mi. u. R., weiBe Termite, vgl. Pfl. u. T. 64. Man

fangt sie wahrend der Regenzeit, indem man ein Feuer neben einer kleinen Grube

anzundet, in die sie hineinfallen. Sie werden dann im Topf gerostet und gelten
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171 Kan sucid ta-iiire,

Wenn Herz es ausharrt,

ganga-n zilci baica ne.

Trommel die Leibea Sklave ist.

P.

172 Namaddtel, sarM-n doM,

^ Konig der der Hast,

zagi-n gahd-n zagi

!

Vorlaufer der Brust des Vorlaufers

!

173 Naniadolfl Guazd,

me za-ya fadi ka - zintu ?

was geht es fallen du hebst auf?

174 Mai-abu-n na midua

Herr Dinges des des Todes

Guaia a-m bunni-si

!

„ man hat begraben ihn!

175 Wdsa du a-n deina —
Spiel alles man hat beendet —
Guaia ba i-deina ba.

„ nicht er endete.

176 Namadotfl satin da aik'i,

„ Heil mit Arbeit,

Guaza na sdriki-n Garko!

177 Dorda kase mai-zari,

,,
tote Herrn der Gier,

funtil kase mai-riga

!

Nackter tote Herrn der Tobe!

178 Kelikeli-n zuda,

keau-n gani duga baya!

Schones das Sehens von Rucken!

fiir einen schmackhafteren Leckerbissen als Heuschrecken. A guano, PI. gudnuna,

grofie schwarze Araeise, Pfi. u. T. 62. Nach A sariki-n ydki Konig des Krieges

genannt. Man riihrt sie nicht an, denn sie beifit.

171 Kan fiir kaddn. Zu Mre vgl. 121. Hier gilt Trommel in weiterem

Sinne als Instrument, IVerkzeug. Der Vers ist die Moral obiger Vergleiche.

172 a) Namaddtel, eine nur von A bezeugte, ratselhafte Benennung, soil

einen iibereifrigen Mensclien bezeichnen, der iiberall eine leitende Rolle spielen

will, besonders bei Festen, selbst bei Leichenziigen. Ddki (nicht bei Mi u. R)
Eile, Hast. Sarki n doki, Konig der Hast, ist eine wortspielende Parallele zu sa-

riki-n doki Konig des Pferdes, Stallmeister. — b) Zu zagi vgl. zage 137, hier

Laufer vor dem reitenden Konig.
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1st ein Herz im Beharren brav,

dient ihm des Leibes Mascbine als Sklav.

P.

Scherzhafter Nachruf auf Gtiaia, den ubergeschaftigen
(Jefolgsmann des inK besungenen Wesirs — einFakto-
tum, das, obwohl bestandig ein Stichblatt des Witzes,
seinem Herrn, z. T. natiirlich dnrch Zauberkraft, die

grofiten und gewagtesten Dienste geleistet hatte.

172 Hans Immervorauf, du Hastregent!

Laufer, der vor dem Vorlaufer renntl

173 Gnozd, Hana Immervorauf,

hebst du, was ktinftig fallen wird, auf?

174 Ihn, der der Begrabnisse Leiter war,

Guasa bat man begraben!

175 Ein jedes Spiel ist zu Ende nun —
Gua^a fand kein Ende!

176 Hans Immervorauf, Gluck auf zum Werk!

Gua£a, des Herrscbers von Garko Mann!

177 JDoroa, die den Fresser verscblingt!

Nackter, der den Gewappneten zvringt!

178 Frucbt der zada, so lachend scbon,

trefflicb, wenn von feme gesebn!

174 a) In ahu-n statt des gewohnten abi-n hat sich das ursprungliche m er-

balten. — b) Bunne s. 117.

175 Dgina s. I 74. A schreibt ya-deina', M erklart a-n deina fiir richtiger.

Mit icasa ist das Tanzvergntigen gemeint, bei dem Guaia maitre de plaisir war.

Ich bin nicht sicher, den Sinn richtig getroffen zu haben
;
vielleichf ware zu iiber-

setzen: Ein jedes Spiel hat seinen Schlufl, Guazd nur fand kein Ende.

176 Sanu da aiki ist der Gru6, den der H an Arbeitende richtet. Ka deutet

hier wohl nicht auf den Bruder, sondern wie schon 96 auf den Gefolgsmann.

177 a) Boroa Parkia biglobosa vgl. Pfl. u.T. 33, wo sie wegen der Gefahr-

lichkeit ihrer Frucht mdkaiiya todlich genannt wird. Zur Konstruktion von lease

vgl. I 75. Da Guaia mit verborgenen Amuleten versehn ist, merken viele nicht,

wie gefahrlich er ist, und erliegen ihm. — b) G. hat so schwere Zaubertranke

gegen eiseme Waifen eingenommen, dad er eine Riistung weder notig hat noch

tragen kann, da sie zerreifien wurde. So ist er dem Bekleideten uberlegen.

178 a) KeUkeli nach A PI. von fcelrJuwel, glanzender Schmuck, nach M
etwas Hartes und Glanzendes. Es steht nicht bei Mi., bei R vgl. kalkili Freude.

ydrfa ist Acacia nilotica. L'ber die Frucht s. Pfl. u, T. 31. Sie soli oft roller

Wiinner sein. — b) Baga haya von hinten, hier nach M von feme.



596 Kndolf Prietze,

179 Daninia pa sdriki-n Garko,

Spuk der Konigs des v. „

inai-hadda wawa-n hako!

Verleiter Nan’en des Premden

!

180 Tumya nidkanta ulanu,

Kaktus blendend Augen,

ivawa ka - safa - ta!

Tor du reibst ein ihn.

181 Zararid mai-rikici,

Bohne betnigend,

ivonca bd-ta nuna

!

welche nicht sie reifen.

182 Gaydm-gayam na sdriki-n Garko

„ die Konigs des v. „

iconda bd-iya taro.

welche nicht es einsammeln.

183 JSi ba n-ce faria ba,

Ich nicht ich sage Vennessenbeit

;

mai-faria dOlo ne,

Vermessener Tor ist,

ha i-san ta dunia ha.

nicht er weifi das der Welt.

184 Amd kaddn Haruna yd-kara,

Aber wenn „ er wiederholt,

daga tvonnaii ba ya - koma ba.

von diesem nicht er kehrt wieder.

185 Kai, mai-tafia nan,

Du Wanderer dort,

kam JBoldre za-ka,

wenn nach „ gehst du,

179 a) Das nur A bekannte dantnia, PI. danmioi, soil ein unheimliches

Wesen bezeichnen, das gegen alles gefeit ist. — b) M badda entspricht dem ba-

tasda bei Mi. Wdwa-n boko generell: Der torichte Fremde. Nach A bezieht es

sich auf die Leute Haruna’s, wahrend M daraus schlieBt
,
GudSa habe u. a. das

weitverbreitete Geschaft betrieben, Fremde irrezufiihren
,
um sie in die Sklaverei

zu verkaufen.

180 A makanta, M makabta, makabci blind machend, Mi. makabta, R ma-
kamci, makamta Blindheit von makdfo blind. Der Kaktus (A tinia) ist den Augen
besonders durch seine kleinen vom Winde verwehten Stacheln gefahrlich; bei den
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179 Des Garkohauptlings HoUenzwang,

des dummen FremdKngs Bauemfang!

180 Kaktus, der die Augen verseucht —
ein Tor, wer sie damit bestreicht!

181 Bohne von jener triigenden Art,

die niemals reif befunden ward!

182 Scbote des Garkohauptlinga, die spring!,

daB keine Bohnenlese gelingt!

Nochmaliger Ausblick auf einen neuen Krieg mit
Harana. Der Sanger weissagt ihm den Untergang,
zugleich versichernd, daB ihm selber vorzeitige
Rnhmredigkeit fern liege, die schon dem Zare iibel

bekommen sei. Es sei nm so mehr Pflicht der Jung-
mannschaft von Garko, sich ernsthaft zn riisten,

als die Blute der Stadt dnrch die politische Tren-
nung von dem friiher mit ihr verbundenen Duzi Ga-

ddtir (s. N 129ff.) sehr znriickgegangen sei.

183 Ich bringe nie Vermessenes vor;

denn wer da prahlt, der ist ein Tor,

er kennt sich nicht im Leben aus.

184 Dock finge Haruna nochmals an,

er kehrte nimmer wieder dann.

185 Du, o Wanderer dort,

fiihrt dich der Weg nach Solare,

H aber wird die Zerstorung der Sehkraft in erster Linie seinem milcbwei£en Saft

zugeschrieben.

181 a) A ?araria (nicht bei Mi. u. R), PL ^ararioi, eine Bohnenart, die

nie reift oder nach M nie gar wird. — b) M schreibt hier wmda ha-ta nand.

182 Gaydmgayam, PI. v. gaydm (gleichfalls nicht bei Mi. u. R), Bohnenart,

deren reife Schote bei der Beriihrnng aufspringt and ihren Inhalt zerstreut; sie

wird daher griin als Ziegenfutter verbraucht, Sinn dieses wie des vorigen Ver-

gleichs: Man kann seiner nicht habhaft werden.

183 A M faria (nicht bei Mi. u. R)
,

PI. fdrioi, Pradderei , Ubermut, v§Qig.

Wer z. B. etwas in Aussicht stellt, ohne insallah hinzuzafugen
,
begeht eine

faria. Ta steht hier in einem allgemeinen, neutralen Sinn vor dem als Genetiv

zu denkenden dimia\ man kann es auch als Hinweis auf magana Wort, Wesen,

Sache auffassen.

185 Kam fiir Kaddn. Boldre ist eine zu Kano gehorige Stadt. Zd-lca,

sonst zur Futurumschreibung mechanisiert, steht hier in seinem ursprunglichen Sinne.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachricbten. Phil.-liist. Klasse. 1916. Heft 4. 41
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186 duba arewa da Mka,

blicke Norden mit Brotbaum,

Zare ne a konce.

„ ist in Liegen.

187 Zare ya - ce faria,

„ er hat gesagt Vermeaaenheit,

faria ta-ci-si,

Vennessenheit aie afi ihn,

188 ha i-san ta ea-h Adam ha,

nicht er wuBte das der Kinder der Adams,

farduta tduofi.

Jagd die des Leeren.

189 Su-n so su-kds ma-na ydro,

Sie haben gewollt sie toten zu una Knaben,

Tariko da-m ma-k^a.

„ Sohn den der Schmiede.

190 „Ba girih-gifih ha,

Nicht Geklimper,

ddma da kize-n dei?^

rechts mit Fett dem etwaa?

191 Ea-n saman-h Garko,

Kinder die Burschen die v. „

ku-i stri da gdskid!

macht Vorbereitung mit Wahrheit!

186 Zare, ein Mann des Fursten von Bolare (s. vor. Anm.), hatte sich ohne
Hinzufugung von iniallah anheischig gemacht, Gamzi, einen Gefahrten Haruna’s
zn erschlagen. Er wurde von Gamzi unter dem Brotfruchtbaume getotet und liegt

ndrdlich davon begraben. Zu konce vgl. Mi kwanci Lage, Liegen.

187 Hier mit Empbase das Perfektum ya-ce, wabrend man sonst dem Aorist
ye-ce (das ya bier standig angeglicben) begegnet. Docb vgl. 155 den Adbortativ ya-ce.

188 Zu ta vgl. 183. Das ta in tduofi aus td-wofi. gebt naturlicb auf farduta.
189 So wollen dient auch pbraseologiscb

,
unser „beinabe“ auszudrucken.

Kas fur kase s. I 75. Ma-na statt mu-mu, vgl. 99. Tanko ist der Name eines
Knaben, der nach mehreren Madcben geboren wird. Mit su sind die Leute Ha-
runa’s gemeint. Ma-kera kann die Schmiede sowohl im Sinne von Werkstatt, als
der Mehrheit von ma-keri Schmied bedeuten. In beiden Fallen ist es ein selt-
samer Ausdmck statt des zu erwartenden ma-keri.

190 f. Angesichts dieses neuen Ubergriffs der Bande Haruna’s ermahnt der
Sanger die Jungmannschaft von Garko unter Anspielung auf eine bekannte Fabel,
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186 Schau nach Norden vom Brotbaum!

Zare ist’s, der dort mbt!

187 Vermessen hat er sich geriihmt,

Vermessenheit totete ihn.

188 Er wufite nicht, was dem Menschen ziemt,

es war ein eitles Bemuhn.

189 Fast hatte man uns einen Ejiaben erlegt,

Tanko der Schmiede Sohn.

190 „Niir kein bloBes Geklimper!

Nicht lieber etwas Fett?“

191 Ihr jungen Leute von Garko,

auf, rustet euch mit Ernst!

es nicht beim blo&en Geklimper (zu giringirih vgl. burumbiirum I 77) bewenden

zu lassen, sondern sich emstlich in Bereitschaft zu halten. Die Fabel erzahlt M
folgendermafien

:

Wmnan ta?unia-l huj-a ce.

Ita ce hud wgta fdna ta-kan z6 ciki-n gari

Sie war auch manchen Tag sie pflegte kommen Bauch den der Stadt

da dere ta-kan dlauki da-n akuya ga kowane

mit Nacht sie pdegte nebmen Sobn den der Ziege zu welchem auch immer

gidd. Sai fdna-n ta-zo-ta gidd-m mi-gufimi.

Haas. Nur Tag den sie kam sie Haas dem des Herm der Laute.

Ta-dauki gdjimi, gujimi ye-ce : kirin-kirih. Kura
Sie nahm Laute, Laute sie sagte; „ „ Hyane

fa-c'e: Ba kifin-kifin ba ka-i mai!

sie sagte: Nicht „ „ mache Fett.

Dies ist das Marchen von der Hyane.

Sie pflegte dann and wann nachts in die Stadt zu kommen und bald aus

diesem bald aus jenem Haus ein Zkklein zu bolen. Doch an dem Tage (von dem
die Rede ist) kam sie zum Hause eines Lautenspielers und nabm die Laute. „Kirring-

kirring", sagte die Laute. „Keia Kirring-kirring“, sprach die Hyane, „schaffe Fett!“

NB. Der Zindir-DiaXckt M’s kennzeichnet sich durch den weiblichen Artikel

.1 fiir das vrestUche r und mi fur mai-gurimi. Ta-z6-ta mit dem Personalelement

vorn und hinten ist eine Ubergangsform
;
in der Vorgesehichte der Sprache wurde

es suffigiert, wie sich aus einigen Resten ergibt. Die Beschreibung von gufimi

s. Einl.

Kama ist ursprunglich die reehte Seite, dann iibertragen der bessere Teil

(daher auch wohl die Mufie). R fiihrt in diesem Sinne an; da dama etwas mehr,

ya-yi dama es ware besser. Das hier hinter dem durch n determinierten hi?e

stehende dgt ist ein Flickwort, etwa „wirklich, gibt es?“

191 Zu ea-n samari s. I 69 Anm.

41 *
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192 Gari da yawa made-n-sa

Ort mit viel Geprange sein

yd-resa Duzi Gaddur.

er stand zuruck vor „

193 DAzi tun da ta - li - si,

,, seitdem sie verschmahte ihn,

habu saura-n wayo,

nichts Rest der der Kunst,

194 tcdyo-m banza ne,

Kunst die des Nichtigen ist,

abi-n da ba-iya sabo.

Ding welches nicht es Gewohnung.

R.

195 Saba-n Zidoii ciroma,

Oheim der des „ „

haba-n Worde, ubd-na,

Oheim des „ Vater mein,

196 iiroma, kaddn Jcai sdrki,

„ wenn du Konig,

I^^ele galadtma ne.

„ Thronfolger ist.

* *

197 Mai-kduna-r Alla, kar ya - Ifdra

Herr Liebe der Gottes, daB nicht es wiederhole

zdgi-n gdye ma-dellesa,

Schimpfen das Kratze der abstumpfenden,

198 ku-ha-ni dro-n keso,

gebt mir Darlehn das Lumpemnatte,

za - in simfiddwa gdye ma-dellesa!

gehn daB ich ausbreiten Kratze abstumpfende.
* *

192ff. Tielleicht sind diese Verse nicht, wie in der Vorbemerkung geschah,
als zu Q gehorig, sondern als selbstandige Betrachtung anzusehn. Ganz auBer
dem Zusammenhang scheinen mir folgende Zeilen zu stehen, mit denen A hinter

194 diesen „Diwan“, ungleich dem vorigen, im Sande verlaufen lafit ; Yd-ze yawc
Gariki, Bereieri su-ti kone Maraki er ist nach Gafiki spaziert, die Bomnleute
haben Maraki verbrannt. Gafiki ist eine tern im Osten in der Nahe von Gumel
liegende Stadt; unter den Bornuleuten ist Taniman von Bamdgaram zu verstehn,
ein unruhiger Vasall des Bomukdnigs.

192 Zur Erklarung von made (vgl. Mi. mddai Ansebn, Znsehn, Betrachtung)
nennt A als Synonym gori (bei Mi. Prahlerei)

;
made sei „fantasia“, also hier etwa

ppigkeit, Gepriinge, munteres Treiben. J)u?i Gaddur, auch kurz Duzi genannt,
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192 Die Stadt nimmt’s in Leben und Treiben

mit J}mi Gaddur nicbt auf.

193 Seit Duel sie aufgegeben,

schwand alle Lust dahin,

194 ist nur ein eitlea Bestreben,

findet nicbt Boden drin.

Spriiche eines offenbar sehr volkstiimlichen Sangers
Negele, die das Heimchen seinem Diwan angliedert.

195 ZidoSi’s Oheim, Erbprinz,

Worde’s Oheim, mein Vater!

196 Erbprinz, sobald du Kbnig bist,

ist N^ele nachster am Thron.
* *

*

197 Freund Gottes, auf dafi sich nicbt mehre

Verwiinschung schamloaer Kratze,

198 so leiht eine lumpige Matte

zum Lager mir schamloser Kratze!

*
*

worde schon 129 erwahnt, wo sein Herr ein Base gescbolten wurde. Hatte dessen

Feigheit die Trennung seiner Stadt von der des tatendnrstigen Wesirs herbeige-

fiihrt?

193 Wayo bedeutet nicbt nur wie bei Mi. List, sondern aucb Kunst, £in-

faU, heitre Laune, Lustbarkeit, „Leben“ im spezifischen Sinne, ist also anch sy-

nonym mit gofi (s. o.), bezw. made, nfantasia*', und so ganz das Ideal der Haussaleute.

195 f. Zidozi ist der Beiname eines Kindes, das beim Einbeimsen der Emte
{iido) geboren wurde. Galadima und ciroma sind nach M Bangstufen bei Hofe,

welche, wie schon die Endnng ma besagt, aus Bomu stammen, und zwar ist gala-

dUma der dem Thron znnachststehende, ciroma der im Range folgende, mithin jener

in der Regel der erste, dieser der zweite Sohn des Fiirsten. Hier scbeint sich

jedoch B’s Auffassung zu bestatigen, welche den ciroma als Kronprinzen bezeichnet.

Nach R ist ciroma der Titel eines Konigssohnes und zuweilen des Thronerben.

Die Stellung des galadima mag nicht uberall die gleicfae sein. Mi. bezeichnet ihn

als Minister des Innem, R als Civil- und Militarbeamten
;
B nennt ihn nnter den

Grofiwurdentragem von Bomu am dritter Stelle.

Negele spielt seinem Gonner gegeniiber scherzend die RoUe Fallstaffs mit

Prinz Heinz.

197 Zu Mtma vgl. 119. kar aus kdda dafi nicbt. Gdye, nach M gde, ist

das Fulbe-Wort fiir Kratze, die im H kasaa beifit. A erklart ma~dellesa fiir Schrecken

verbreitend von dellesa in Fnrcht setzen. Bei Mi. u. R findet sich daUase stumpf

sein. Vielleicht kommt M hier dem wahren Sinn am nacbsten, wenn er ma-dellesa

als dasjenige bezeichnet, was den Menschen des Anstandes beraubt, insofem es

ihn veramlafit, sein Kleid aufzuheben, um sich zu kratzen.

193 Aro und iso, PI. Tcesuna, durften beide arab. Ursprungs sein; leso
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199 ild hauwai N^ele!

N^ele ia i&wa-n mace ne ha! •

„ nicht Sklave des Weibes ist.

200 Wmde ye-san Alla, Tidda ya-lcdra

Welcher er kennt „ da6 nicht er wiederhole

zagi-n Jaica na Ceri.

Schimpf den des „ des „

201 BaM-n mai - mdkalamd

Mnnd der des Herm des Neidea

ho a lahira ma ha-si da lada.

ob im Jenseits auch nicht er mit Lohn.
*

*

202 Banza dukia-r md-sa luhudi

Nichtig Habe die des Trinkenden Zaubertrank

sai wutd ta-ci.

nur Feuer es iBt.

203 Da na-san gida-n ma-sa luhudi

TJnd ich weiB Hans das des Trinkenden Zaubertrank

sai in - gtwQye.

nur dafi ich herumgehe.

* *
*

20i Masu-gari ddudu,

Herren der Stadt edelste,

ddudu masu-hduye,

edelste Herren des Dorfs,

205 masu-mdraya masii-gari-n na heautd,

Herren der Hauptstadt Herm der Stadt die des Geschenks,

t^eha na fdma da hudi-n Jcasd.

Armer der der Plage mit Geld dem des Bodens.

*

206 Samari, mu - homa wasd,

Jiinglinge wir kehren zuruck (zu) Spiel,

zdma-n gidd sai yafd da maid.

Sitzen das Hanses nur Knaben mit Frauen.

nach R alte Grasmatte , alter Lumpen
,

alter Teppich
,
nach Mi. alte verrottete

Matte, Mattensack fiir Kanrimuscheln, Betrag von 20 000 Eanris (die solchen Sack
gerade fallen). — Ntgele bittet, urn die Entzundnng weniger zu sphren ,

um eine

Unterlage, und zirar nur um eine alte, zerlnmpte Matte, weil er, im Galgenhnmor
sich selbst als Kratze personifizierend

,
kein besseres Lager beanspmcben konne.

In iimf%4a (ML Unfida, sinfuda) bore ich das stets bilabiale f fast wie
aspiriertes p.

199 JIa war der Sklave einer Frau, zugleich ein Sanger, der gegen Jawa,
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199 Jla, Eespekt vor N^ele!

N^ele ist kein 'Weibesgklav

!

200 Wer Gott kennt, seize nicht ISnger fort

das Schimpfen auf Jawa, Ceri’a Mann!

201 Es wartet fiir des Neidings Mund

aueh in dem Jenseita kein Gewinn!
* *

*

202 Nictta taugt des Zaubertrinkers Gut,

auBer zur Hollenglut.

203 WeiB ich des Zaubertrinkers Haus,

weich’ ich im Bogen aus.

*

204 Herren der Stadt, erlauchte,

erlauchte Herren vom Land!

205 Wer am Lebenssitz ragt,

kann Spender sein.

Den Armen plagt

die Grundsteuerpein.

* *
*

206 Auf, Burschen, wieder zum Tanz heraus!

Nur Kinder und Weiber hocken zu Haus.

den Bruder NegeWs, gesungen hatte. A erklart das bei Mi. u. K fehlende hauicai,

M hawaye, genauer hauai-ni, fiir gleichbedeutend mit Jciyai „tritt etwas znruck

(vor mir)“, vgl. R kiyaye achthaben, gehorcben, kiyaye-ni = ,suffer nie“.

200 Cm wurde mir bei Aufnahme von HL. 36 als Name einer kleinen Stadt

zwischen Daufa und Kano bezeichnet, die sich durch Scbbnheit ihrer Bevrohner

anszeichnete, von M als Name des KSnigs von Gumel- Zu na vgl. 176.

201 M schreibt baki-n, also der schwarze Herr etc. Mdkalama Neid fehlt

bei Mi. u. R. Lada entstammt dem Arabischen.

202 A lukudi Zaubertrank, der reicb machen soli. Laut M ist es Limonen-

wasser, in dem 10—20 Tage lang 1000 Kanrimuscheln gelegen haben.

203 M schreibt kewoye. Vom Hause dessen, der solcbes trinkt, hat der

Sanger nichts zu erwarten.

204 Daudu entstammt laut Mi. u. R der A’afe-Sprache, und zvrar ist es nach

Mi a) erstgeborenes Kind, b) oberster Hausmeister, nach R Titel eines Regenten,

in Kano des Thronerben
;

das letzte wird von A bestatigt. Es liegt nahe
,
bei

kduye an arab. Iparya zu denken
;
doch s. 120 Anm.

205 a) A maraya, PI. marayoyi, Hauptstadt, Mi. mdraya Sitz des Lebens,

Lebensnerv, daher nach M speziell die Kehle. — b) A fdma, PI. fdmonii, Land-

arbeit. Mi., fdmd Kampf, Plage, Schaden, Qual, R fama Schlacht. Vgl. dazu 1 163.

Teleka oder tdlaka, PI. talakdwa, ist, wie im Kanuri, dem es wohl entstammt

(vgl. Bornulieder XXII), der Ausdruck fur die misera contribuens plebs.

206 So wird auch in Nr. I der Bornulieder die Jugend zum Tanz auf den

Platz herausgerufen, dort durch den Trommler, hier durch Negele in Begleitung
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2(y7 Giwuta ba nmtua ha,

Krankheit nicht Tod

nd tnai - Icdlangti!

der des Herm der kl. Trommel!

208 Tasi mu-ze gidd,

Steh auf, wir gehn Haas,

bauta td-i kali - n - ta.

Sklaverei sie hat gemacht Charakter ihren.

209 Nd mat - kalangu

Der des Herm der kl. Trommel

yd - rilM konto.

er hat gehalten Versteck.

210 Negele macizi-h kailcdi

„ Schlange die der Spreu

kowa ye-ciza bd-§i da kdito.

wen auch er heifit nicht er mit Ach.

207 Kranksein ist nicht Sterben,

du TrommelmannsgeseU!

208 Steh auf, wir gehn nach Haus,

die Sklavenart drang heraus.

209 Des Trommelmanns Geselle

halt sich an heinJicher SteUe.

210 N^ele, der Spreuschlange gleich,

kennt, wo er beiBt, kein Bedauern.

eines Trommlers; als dieser sich krankheitshalber entfernt, bricht auch Negele

Uin verhohnend ab.

207 a) Sprichwort; dasselbe Bornusprichworter 187. — b) Zu kalangu 8.

Verzeichnis der Musikinstrumente in der Einl.

208 Hali aus dem Arab., dem H angeglichen.

209 Yd-rika, Vollendung in der Gegenwart. Mi. kwanto Versteck.

210 a) Zu tnaciii-n kaikdi vgl. Pfl. u. T. 79. — b) ML kaito Ausdruck des

Mitleids, K kaito = alas : Viza ist das Stammwort zu mac&i

:

Der Beider.



Die Verskunst der Iren

in rythmischen lateinischen Gedichten.

Von

Wilhelm Meyer aas Speyer
Professor in G6ttingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. Mai 1916.

Wer sich mit der Entwicklung der lateinischen rythmischen

Dichtung des Mittelalters beschaftigt. dessen Gedanken miissen oft

zuriickkehren zu der lateinischen Dichtung der alten Iren. Sie

standen den Anfangen der lateinischen Rythmik ziemlich nahe;

anderseits zeigen sie hochst merkwurdige Eigentbiimlichkeiten.

Blume hat 1908 im 51. Bande der Analecta hymnica S. 257

—

365 eine Hymnodia Hibemo-Celtica saeculi V.—IX. zusammenzu-

stellen versucht. Die Denkmaler dieser altirischen lateinischen

Dichtung sind zerstreut in vielen Handschriften Irlands und des

Festlandes, oftmals, wie besonders in Andachtsbiichern, wie Prosa

geschrieben. DeBhalb ist es ihnen oft ergangen wie aller schon-

rednerischen Prosa, d. h. sie warden nach dem Gutdunken des Ab-
schreibers geandert und verschonert. Dann ist es oft schwierig,

die dichterische Form zu erkennen. Bietet z. B. das sogenannte

Antiphonar von Bangor (ed. Warren 1893) durchschnittlich einen

ziemlich verlassigen Text, so bietet dagegen das sogenannte Book

of Cerne und eine damit verwandte handschriftUche Sammlung in

London (beide edirt von Kuypers 1902) meist eine sehr unsichere

Gmndlage des Textes. So bringt z. B. der Text von no 237 bei

Blume ‘Amici nobiles Christi sunt virgines’ an vielen Stellen nur

Blumes Einfalle (doch die virgines, die amici Christi, sind = casti

;

also sind die Lesnngen der Handschrift: 6,3 qui; 9,1 isti; 11,4
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iuncti nnd wohl 13,3 ignoti beizubehalten) ;
auch der Text von

no 235 ist in der Handsehrift so verderbt, dafi z. B. nicht sicher

zn entscbeiden ist, in welcher Zeilenart das Gedicht gescbrieben

ist, ob in 4_u + 7u_ oder in 5_w + 7o_.
Die christlichen iriscben Schriftsteller waren in einer eigen-

thiimlichen Lage. Hebraisch war die Sprache des alten Testaments

und vielleicht Christi
;
Griechiscb war die Sprache der Septnaginta

und des nenen Testaments und vieler hochgeachteten Kirchenlehrer

:

freilich die christlichen Nachbaren der Iren standen znmeist enter

der Herrschaft des Lateins. So war naturlich, da6 anch die Iren

meistens Latein schrieben; aber es ist doch begreiflich, da6 eine

stilistische Kichtnng bei ihnen zu Ansehen kam, welche in die la-

teinischen Satze etliche hebraischen nnd betrachtlich viele griechi-

schen Wbrter mischte, wie z. B. bei Blnme der Hymnns no 241

beginnt: Alta audite t« sgyu und no 244: Andite pantes ta erga.

Die lateinischen rythmischen Dichtungen der alten Iren haben

dieselbe Wnrzel wie die ganze iibrige alteste lateinische Rythmik.

Das ergibt sich schon darans, dafi alle hier vorkommenden
Zeilenarten die Nachbildungen bekannter quanti-
tirender Zeilenarten sind. Dabei wurden die Caesuren,

die Silbenzahl und die Schluficadenzen der Vorbilder genau be-

achtet und nachgemacht.

Der beliebte Senar wurde anch sonst gem rytbmisch nachge-

bildet als 5—'j4-7u_; Sancti venite Christi corpus siunite.

Bei Blume, der S. 299 iiber diese Zeile seltsam urtheilt, finden

sich 4 Gedichte (S. 271. 298. 308 und 337), welche aus Paaren

solcher Zeilen gebildet sind. Fiir 2 seltenere quantitirte Zeilen

findet sich hier je 1 rythmisches NachbUd. S. 314 der ryth-

mische Asklepiadeer
,
der sogenannte Alexandriner

,
6>j_4-6<j_,

Amici nobiles Christi sunt virgines (nach dem Vorbild des Horaz:
Maecenas atavis edite regibus), in Zeilenpaaren. Dann S. 316

:

0 — '-^ + 6 — u: O Andreas sAncte pro me intercede, ebenfalls in

Paaren von Langzeilen. Woher das qnantitierte Vorbild von 3
Trochaeen geholt ist, ist mir nicht sicher. Vielleicht war es die
2. Halfte der sapphischen Zeile: nivis atque dirae.

Schwierigkeiten bereiten die Siebens iiber. Bin Mai, weil
es an quantitirten Vorbildem nur zu Ariele gibt, anderseits weil
diese rythmischen Siebensilber bei den Iren in vielerlei Gestaltnng
auftreten. Sie treten bei den Iren als Langzeilen in Paaren mit
Endreim auf. Aber einerseits sind zwischen die Zeilen 7_o oft
sehr viel Zeilen 7 u _ gemischt (so sind in dem Gedichte Colum-
bans ‘Mnndus iste transibit’ (bei Blnme S. 352) 67 Zeilen zn 7_v>
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gemischt mit 64 zn 7 u _) ,
anderseits beginnen in dem Gedicht

des Jonas anf Colnmban ‘Clare sacerdos dnis’ in der Ansgabe von

1905 ‘Jonae vitae Sanctorum’ S. 224, — wenn die TJberliefernng

verlassig ist, — von den 60 Langzeilen nicht weniger als 21 mit

einer Knrzzeile von 6 Silben (Sic virtntnm decns Oder Te sofnm

proceres). Siebe solche Siebensilber bei Blame S. 328. 351. 352.

356. Den seltsamen inneren Ban dieser Zeilen werde ich vielleicht

besprechen, wenn ich noeh dazn komme, ein Gedicht in dieser

Zeilenform nachzaweisen, das im Book of Cerne (Fol. 53**—54") als

Prosa versteckt ist and dort Fol. 53" beginnt mit den Reimpaaren:

Ubi resplendent semper angeloram mtlia

regem regum landantes cum ingenti gloria,

Ubi viginti qnattuor seniores sunt proni

agnum dei landantes ante conspectum throni.

Der beliebte quantitirte trochaeische Septenar ist auch von

den Iren ziemlich oft rythmisch nachgebildet als 8_ u + 7 o _

:

Cantemus in omni die concinnantes varie,

welche Langzeile in Paaren auftritt, oft mit Reim der Kurzzeilen

7u_; s. Blame S. 305. 321. 330. 333. 340.

Dieser rythmische FiinfzehnsUber besteht aus zwei Kurzzeilen

8_vj and 7u— Von andem strengen Dichterschulen werden diese

beiden Kurzzeilen oft selbstandig zum Aufbau von Gedichten ver-

wendet. Aus der Zeile 8_u kann eine seltsame rythmische Spie-

lerei der Iren hervorgegangen sein. In diesen Nachrichten 1909

S. 418 habe ich nachgewiesen, da6 schon bei Hilarius die Zeile 8 — u.

zerlegt wurde in 4_w + 4_u, wie Stabat mater dolorosa, and

habe dort S. 421 die Verse des Virgilius Maro citirt:

Phoebus surgit' caelum scandit; Polo claret- cunctis paret.

Hiermit habe ich verglichen die irischen Kunststiicke bei Blame

S. 299—301:

Sancte sator- suffragator, Legum lator- largus dator.

und Christum pete Christum preco, Christum reddo ' corde laeto.

mid Heli Heli' domine mi.

Sonst habe ich bei den alten Iren weder 8— noch 7 u _ selbst-

standig zum Aufbau von Gedichten verwendet gefunden. Das ist

seltsam. Sollte der Grand vieUeicht folgender sein? Die alten

Iren waren sehr ungenau in der Beachtung der Schluficadenz.

8u_ vertauschten sie leicht mit 8— und oben habe ich notirt, da6

7 — u massenhaft mit 7u_ gemischt wurde. Haben sie vielleicht
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defihalb ungern ern ganzes Gredicht in 8^u oder in anfge-

baut? Fiir die Zeile 4__u + 7vj_:

Dei patris festinare maximum
mihi cito peto adintorinm

kann icb ein qnantitirtes Vorbild nicht nachweisen, allein eine

Frfindnng der Iren darf man deBhalb diese Zeile nicht nennen.

Es ist eben von der gewohnlichen ZeQe zn 8_u + 7u_. nur statt

des Achtsilbers seine Halfte zn 4_u genommen. 2 Gledichte

dieser Zeilenart babe ich in diesen Nachrichten 1912 heransge-

geben : S. 56 den Reisesegen des GUdas nnd S. 65 den Kanon Evan-
geliormn, den dann De Brnyne in der Revue Benedictine dem Aileran

zugewiesen hat. Die Zeilen bilden hier Reimpaare. Ebenso

steht es in den 2 Gedichten, welche Blnme gedmckt hat : no 235

S. 312 Peto Petri pastoris praesidia. wo aber der Text so nnsicher

ist, da6 es auch Senare zu 5_o + 7u_ sein konnten
; dann S. 358

die umfangreiche Lorica (des Gildas?).

Es bleibt noch eine Zeilenart, der Achtsilber mit steigendem

Schlusse, 8 u— Er ist den ambrosianischen Strophen nachgebildet.

Ich habe nachgewiesen
,
da6 schon die ambrosianischen Strophen

in der Regel in der Mitte eine Sinnespause haben, so dah ^ese
Strophen aus zwei Langzeilen, 8u_-|-8o_ und 8u_ + 8u_, be-

stehen. Auch bei den Iren finden sich nie Verbindungen von 3

oder 5 oder 7 Achtsilbern, sondern nur Strophen von 2 oder 4
oder 6 oder 8 oder 12 Kurzzeilen, d. h. der Achtsilber 8u-_ tritt

nur in Langzeilen 8o_ + 8w_ auf. So besteht die 12zeilige

Strophe bei Columban (Blume S. 275) aus 6 Langzeilen, von denen
in der 15. Strophe die letzten 4 mit Cuius und in der 16. Strophe
die 5 ersten Langzeilen mit Qnis beginnen; die achtzeiligen Stro-

phen bei Blume S. 321 bestehen also aus 4 Langzeilen, die alle 4
in der 14. Strophe mit 0 und in der 16. Strophe mit Quis be-
ginnen; S. 336 beginnen die 3 Langzeilen der 14. Strophe mit 0
und die der 16. mit Quantum. Sehen wir auf den Reim, so sind
die 12zeiligen Strophen S. 275/8 nnd die Szeiligen Strophen S. 317
in Paaren gereimt; aber von ein nnd demselben Reim geschlossen
sind die achtzeiligen Strophen S. 321 und die sechszeiligen Strophen
S. 335 und S. 357.

Alle Zeilenarten der Iren sind also schon in der quantitirenden
Dichtung vorhanden gewesen; keine ist von den irischen Ryth-
mikem erfunden oder aus ihrer nationalen Dichtung entlehnt.
Weiterhin kamen fur die rythmischen Zeden hauptsachlich in Be-
tracht die Silbenzahl, die SchluBcadenz und der innere Ban der ZeUen.
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Die gleiche Silbenzahl der sich entsprechenden ZeUen ist

dnrchans sorgfiQtig gewahrt
;
denn die Uberlieferung des Gedichtes

des Jonas anf Columban (oben S. 607) ist mir sehr verdachtig; es

scheint mir ein unvollendeter Entwurf zn sein. Das groBe Ge-
dicht Blame S. 302—304, worin die Silbenzahl stark schwankt, ist

nicht irischen Ursprnngs nnd wird mit zwei anderen Gedichten

desselben Verfassers von mir in der folgenden Abhandlung (s. S.

64B/682) heransgegeben werden.

Nachst der Silbenzahl ist die SchluBcadenz der Zeilen

wichtig. Die entsprechenden Zeilen schlieBen sinkend oder steigend.

So die Senate zu B_vj + 7>j_ oder die Septenare zu 8_u + 7u_:

Sancti venite Christi corpus sumite

sanctum bih^ntes quo redempti sanguine.

Maria de tribu Iiida, summi mater domini

opportunam dedit ciiram aegrotanti homini.

Die Beobachtung der gleichen SchluBcadenz ist bei den Iren

lange nicht so strong wie die Beobachtung der gleichen Silbenzahl.

Ziemlich oft steht unter den proparoxytonen Zeilenschliissen ein

paroxytoner und umgekehrt, meistens mit der im Kapitel fiber

den Reim (s. S. 619) auszuffihrenden Regel, daB, wenn unter pro-

paroxytone Schlusse ein paroxytoner gemischt wird, dieser nicht in

einem zweisilbigen, sondem mindestens dreisUbigen Worte auftritt,

also in Zeilen zu 8u_:

internes, oculos, superos, intentos.

Vor den Schlufikadenzen
,

also im Innern der Knrzzeilen,

hahen die Zeilen der lateinischen Gedichte der alten Iren alle

moglichen Arten des Tonfalles. So kann 6_u den Ton-

fall — oder u— haben: Funere tniso, Lumen aeternumj

Submerso sa^vo. 6u_: Amici nobiles oder: R4gnant perpetuo.

6_ u : Mane atque nocte
,

oder : Tu verus piscator oder Ne dor-

Tniam strictae. 7u_: Vivam offert domino oder Exemplum
mirificum, Magnificant dominum. Bei den Zeilen zu 7 _ u und zu

8u— steigt die Zahl der moglichen Tonfalle auf 3: 0 linda multum

mira; Flamma6 profundae poena; Luctum magnum levate. Ex-

c41sus miindi machinam
;
Draco magnus ta6tdrrimus

;
Metu terrlti

fragiles. In der Zeile zu 8 _ u sind 4 verschiedene Tonfalle mbg-

lich; Impiger credentes pascit; Qui cuncta ad eius mdnsam; Au-

dite 6mn6s amantes. Viri in Christo b6ati.

Das sind all die TonfaUe, welche in den Kurzzeilen von 5—

8

Silben fiberhaupt moglich sind. Belege ffir all diese Moglichkeiten
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kann Jeder leicht aus den altirischen lateinischen Gedichten holen^

wie ich es hier gethan habe. Damit ist bewiesen, da6, wie in der

alten Rythmik iiberhaupt, so aucb von den Iren vor der SchluB-

cadenz die Silben nnr gezahlt, nicht bestimmte Accentfiifie einge-

halten wurden.

Gruppen und Strophen der rythmischen Zeilen. Seit

Angustus wnrden die rythmischen Gruppen
,

d. h. Distichen oder

Strophen und Zeilengmppen, dnrch bestimmte Sinnespausen fester

begrenzt; z. B. eine sapphische Strophe durfte nicht mehr mitten

in einem Satze enden. Das king wohl znsammen mit einer neuen,

scharfer hetonenden Art der Musik und des mnsikalischen Vor-

trags. Bei den christlichen Dichtern wird diese scharfe Gruppi-

rung immer deutlicher und herrschender. Die irischen rythmischen

Gedichte bestehen stets aus gleichen Gruppen oder Strophen
;
erst

der Angelsachse Aethilwald schafit sich epische Freiheit. Bei den

Iren sind die Zeilen zu 5 _vj4-7u_, zu 8_u + 7u_, zu 4_u +
7u_ und zu 7_sj + 7_u, ebenso zu 6— 'j + 6_u (Blume S. 316)

als Langzeilen gebraucht, und stets werden nur die Schliisse dieser

Langzeilen dutch Reim oder Assonanz gebunden*).

Die AchtsUber (8u_) sind sehr oft gereimt, aber nie habe

ich bei den Iren die Langzeilen zu 16 Silben im Schlusse gereimt

gefunden, sondern stets die Kurzzeilen. Also alle anderen Zeilen

werden als Langzeilen gereimt, aber die Achtsilber- als Kurzzeilen.

Wie kommt das? Es hangt jedenfalls zusammen mit der

eigenthiimlichen Natur der Achtsilber, iiber die ich in der Abhand-
lung iiber Hilarius (in diesen Nachrichten 1909 S. 420 ffl.) ge-

sprochen habe. Sind die Achtsilber von einer regelmaBigen Caesur

durchschnitten (stabat mater’ dolorosa oder minister’ altaris dei

oder fias deorum’ pontifex), so siud sie die kiirzesten der Lang-
zeilen; denn jede Zeile (von 9 oder mehr Silben) soil durch regel-

mafiige Caesur in 2 Kurzzeilen zerlegt sein. Sind aber die Acht-
silber, wie die zu 8u_ fast immer xmd die zu 8_u oft, nicht
durch eine regelmaBige Caesur zerlegt, wie Cuius pavote tabesco
oder Consnmmato certamine

,
so sind sie die langsten Kurzzeilen.

Die Achtsilber stehen also an der Grenze der Kurzzeilen und der
Langzeilen. Fur die Reimverbindung galten sie den alten Iren
als Langzeilen, und es findet sich nicht die Reimverbindung 8-1-

8u_a, 8-i-8u_a, sondem nur 8 a -f 8 a, 8 c -1- 8 c, oder, da auch

1) Die Alexandriner (6^,— -1-6,^—) bei Blume S. 314 sind auch zu Paaren
gruppiert, aber hier scheinen oft die Kurzzeilen zu reimen ; Amici nobiles
tjhristi sunt virgines.
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hier die Fortsetzvmg der Reimkette beliebt isfc, 8a + 8a, 8a + 8a
n. s. w.

Alle Zeilenarten also, welche die alien Iren in lateinischen

rythmischen Gedichten gebrancht haben, sind ans dem Formenreich-

tbnm der quantitirenden Dichtung heruber genommen. Dabei wird

die Silbenzahl genan beacbtet, minder genan der Tonfall des Zeilen-

schlnsses. Der Tonfall der Vorbilder innerbalb der Knrzzeilen

wird nicht beacbtet. Also ist nicbt die Rede von bestimmtem, ge-

regeltem Tonfall innerbalb der Zeilen, von FiiBen.

Und docb wiiBte icb zwei Gedichte der altesten Quelle, des

Antipbonars von Bangor, nicht anders zn erklaren, als durcb

Annabme von bestimmten, regelmafiig wiederholten Accentiufien.

DeBhalb will icb die Besprecbnng dieser beiden Gedicbte hier

einfugen.

Accent-Ffisse 1 Die Lobapriiche auf das Kloster Bangor, die Ver-

sicoli familiae Benchuir (Blume S. 356), sind zunacbst das groBte Keim-
kunstetiick, welches uns aus der fruheren Zeit dee Mittelalters erhalten ist.

Es sind 40 Siebensilber, von denen je 2 zu einer Langzeile, dann je 2

Langzeilen zu einer Gruppe zusammen gestellt sind:
/

Area Chdmbin tdeta dmni pdrte aurdta

sicrosanctis referta viris qudttubr portata.

Kunstvoll ist der Reim. Eigentlich sind es 2 Reime. Einmal ist

die letzte Silbe stets durch a gebildet. Dann reimen die Vocale der vor-

letzten Silben; sie aber bilden die seltenen gekreuzten Reime: ecta, ata,

erta ata; ena ucta, era ucta; aula ata: aula ata u. s. w. GroBere Kunst
ist im Tonfall der Zeilen aufgewendet. Sonst sind diese Siebensilber 7_ vj

massenbaft mit 7 u— durchsetzt : bier finden sich nur die 2 Zeilen : Ben-
chuir bona regula, Stricta sancta sedula in der Einleitung und nachher die

Zeile ; Supra montem posita. Der innere Bau dieser Siebensilber ist sonst

so verschieden wie moglich: hier gilt die feste Regel, daU die erste ,Silbe

Accent hat ; 4 Mai Nebenaccent (Cdritate, Gloriosa, Sacrosanctis, Unde-
cumque), sonst immer vollen Accent. Da im Latein nicht 2 betonte Silben

neben einander vorkommen konnen, so mlissen alle zweiten und fiinften

Silben dieser Zeilen unbetonte sein, Zwischen diesen beiden unbetonten

Silben mufi eine vollbetonte stehen
,

entweder die 3. oder die 4. : Navis

nunquSm tiirbata oder Fide funddtd eerta. Dieser letzte Tonfall kommt
nur noch 4 Mai unter den 37 Zeilen vor: Domus deliciis plena. Christo

regina dpta. Vere regdlis aula. Gregis que Christi cdula; aber von den

37 Zeilen haben nicht weniger als 32 den Tonfall (Certe

civitas flrma. Gloriosa ac digna, auch Simplex simul que docta). In

Sacben des Woblklangs binden sich die Iren nicht leicht an unabander-

licbe Gesetze, wie bier zwischen die 37 paroxytonen Schliisse 3 propar-

oxytone und zwischen 38 zweisilbige Reime die 2 einsilbigen apta : docta

gemischt sind; aber daB von 37 Zeilen zu 7_u 32 den Tonfall _u uu_u
haben, dafi k£inn kein Zufall sein. Das ist ja der bekannte TonfaU des

Pherekrateus ; Nigris aequora ventis.



612 Wilhelm Meyer, die Versknnst der Iren.

Der Dichter hat eine hestimmte Melodie
,
welche von den 7 Silben

die 1. 3. und 6. betonte, als Vorbild genommen und damacb seine Verse

betont. Er bat also seine ZeUen mit AccentfuBen gefuUt. Das ist

in der lateinischen Rythmik prinzipiell nicht geschehen. Das ist aber an

und for sich nicht unnattirlicb und ist das Prinzip der damals bltihenden

und benibrnten kirchlichen Dichtung der Byzantiner und ist dann das Prinzip

der lateinischen Sequenzendicbtung geworden.

(Griechische Rythmik 1). Viel auffallender ist im Bereich der la-

teinischen Rythmik die folgende Erscheinung. Das Antiphonar von
Bangor enthalt Eol. 12*’ und 13* unter der Uberschrift: ‘Ymnum in na-

tale martyrum uel sabbato: ad matutinam’ einen Text in 9 Absatzen, also

in 9 Strophen (Blume, Anal. 51 p. 313). Es ist leicht zu erkennen, daB

jede Strophe aus 3 Zeilen besteht, welchen als RefranzeUe eine vierte folgt.

1) Sacratissimi martyres summi dei'

bellatores fortissimi Christi regia
’

potentissimi duces exercitus dei-

victores in caelis deo canentes . al(leluia).

Die letzte Zeile heiBt in Str 2 und 3 nur: Tibi sancti proclamant,

in Str. 4, 5, 6, 7 : Tibi sancti canebant; in Str. 8 'wieder: Tibi sancti

proclamant, und endlich in Str. 9 ; Trinitati cum sanctis dicamus alleluia.

Der Refran wechselt also. Die 3 ersten Zeilen zahlen selten 11, meistens 12,

nicht selten 13 oder 14 Silben; sie schlieBen meistens mit Paroxytonon,

sonst mit Proparoxytonon. Von irisch-lateinischer Rythmik ist hier keine

Spur. Kein Reim, keine Alliteration. Keine Paarung der Langzeilen. Vor
Allem: die Langzeilen zahlen alle mehr als 8 Silben und sind doch durch

keinerlei feste Caesur in feste Kurzzeilen getheilt. Ich qualte mich mit

diesen seltsamen Gebilden, lange und vergeblich.

Endlich kam ich zur tJberzeugung, daB das Innere dieser meist zw8lf-

silbigen Zeilen durch AccentfuBe geregelt sei, daB also hier eine Schablon-

melodie festgehalten sei : Sacratissimi martyres summi dei, Tibi sdncti pro-

cldmant: alleluia. Dieser Schablone fiigen sich viele Zeilen; so die 2.

Strophe

;

Excelsissime Christe coelorum deus'

cherubin cfii sedes cum pdtre sdcra’

angeldrum[ibi] et martyrum fulgens chorus.

Tibi sancti procMmSnt' Slleluia.

Zweifel erregte mir der Tonfall des Anfangs. Das Nattirliche schien
_t.w_j-uu_£.uu_!-vj_£.u. Allein in def irisch - angelsachsischen lateinischen
Lyrik werden die silbenzahlenden Kurzzeilen sehr gern mit einer vollbe-
tonten Silbe begonnen, wie V41e vale fidissime. Dagegen in diesen Zeilen
ist voUbetonter Zeilenanfang auffallend selten. Das schien mir daftir zu
sprechen, daB die erste Silbe kurz zu nehmen sei, d. h. daB hier ryth-
mische Anapaeste vorlagen: 83,cratisslmi martyres summi dei.

Eine Zeile, wie 4, 1 ‘Armis spiritalibus munita mente’ ist leicht zu
bessem in : Spiritdllbus drmis munita mente

;
allein sonst bietet diese ryth-

mische Zeile von Anapaesten viele Schwierigkeiten. Einsilbige Worter
komen ja in jeder Rythmik als Senkungen gebraucht werden; allein der
e ranch zweisilbiger Worter = 2 tonlosen Silben ist bestritten. Ich habe



Griechische Rythmik? 613

ihn mehrfach nachgewiesen
;

s. Tiber Flacidas (Nachrichten 1915) S. 251;
Spanisches (1913) S. 155; Fortanat-Rytbintts (1908) S. 64. Dann wider-

spricbt der anapaestische Tonfall eigentlich der lateinischen Aussprache;

kein Wort, keine Kurzzeile kann anapaestisch scUiefien, d. h. so, daB vor

der letzten Silbe zwei reine Senkungen stehen. Eine Betonung wie in

Herrscbergebot, gibt es im Lateinischen nicht. DeBhalb mTifite der quan-

titirte Asklepiadeer ‘Maecenas atSvis edite regibus’ zum rythmiscben

Alexandrine!’ werden; Maecenas dtavis. Das Vorbild unserer Zeile

war wabrscheinlicb aus 4 Anapasten gebildet; aber der SchluB ‘Herrscher-

gebot muBte in der lateinischen Rythmik geandert werden, z. B. in: Herr
scher’s Wille. Weiter mocbten folgende Erwagungen fuhren.

Irland bat keine Martyrien erlebt; dieser Hymnus kann also nur den

auslandiscben Martyrern gelten. Der von mir angenommene Zeilenbau mit

Accentfiifien ist in der lateinischen Rythmik sonst unerhort, war aber ge-

rade damals in der griechischen rythmiscben Kircbendichtung in voller

Bliithe. Ich dachte so an ein griechisches Vorbild des Anfangs und des

Refrans wie:

'Aytataxoi fidprvpeg rov i}‘^6tov oder

2oi ol aytot xpd^ovdtv ' dXXijXovta.

Ich suchte in Pitra’s Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata, I 1876,

einer Sammlung der altesten griechischen kircblichen Dicbtungen, mit der

ich einst (1885) in der miinchner Abhandlung ‘Anfang und IJrsprung der

lateinischen und griechischen Dichtung’ (abgedruekt im Anfang des 2. Bandes

meiner Gesammelten Abhandlungen 1905) viel habe arbeiten rniissen. Da
babe ich nicht den griechischen Text des lateinischen Liedes gefunden,

aber ich habe gefunden dieselbe anapaestische Zeile, verwendet ebenfalls

zum Preise der Martyrer, und im Refran ebenfalls das Alleluia.

Einer der altesten imd beriihmtesten Tone war der nach dem Anfang
J^rbg povog genannte. Das so beginnende, also wohl alteste Lied tragt

den Namen eines Anastasius und enthalt bei Pitra S. 242 29 Strophen;

es ist ein kraftvoller Grabgesang. Den NEimen des Romanos, der zu Justi-

nians Zeit lebte, tragen mehrere Lieder bei Pitra: S. 44 Toig rov §iov,

30 Strophen, ebenfalls ein Grabgesang drastischer Art; Pitra S. 166 15

Strophen, uber dieselben Martyrer, die unser Lied preist, wie schon

der Anfang ankiindigt: Oi iv icdP^I rp yv fiocpxvp^6avrtg. Pitra S. 374

ein Lied des Theodorus Studita 'fig vlhg &v, 13 Strophen, ein Grabge-

sang fiir Monche. Pitra 395 von Josephus Hymnographus, 35 Strophen

Tiber die h. Thekla. Pitra 435 von einem Johannes 3 Strophen liber

den Martyrer Tryphon. Pitra 564 zwei Strophen uber den h. Daniel

Stylita. Pitra 579 : 7 Strophen Tiber den h. Theodor. Pitra 665:

1 Strophe Tiber den h. Jakob.

Der Ton besteht aus 8 Zeilen und einer Refranzeile. Nun wird zwar

ein und derselbe Ton beim Gebrauch von verschiedenen Dichtem in Einzel-

heiten abgeandert, wie ich (Abhandlungen H S. 87— 92) an den verschie-

denen Gedichten des Tons Td xijg yijg nachgewiesen habe, und dasselbe

lieBe sich auch in den verschiedenen Liedem des Tones Aixbg povog nach-

weisen; allein ftir mein Ziel ist das nicht notwendig. Pitra hat S. LXVI
den Ton Avxbg fiorog analysirt und beginnt jede der 8 ZeUen mit !.! d. h.

u
;

aber das ist ein Irrthum. Natrirlieh konnte bei Anfangswortern

wie imxdtptov die erste Silbe mit einem Nebenaccent belegt sein. Aber

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachricliten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 4. 42
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in Wirkliclikeit findet sick hier auf den ersten zwei Silben fast nie ein

sicherer Accent. Sehr oft steht kein fester Accent, sehr oft steht nor ein

accentniertes Hilf swort der Sprache, wie ich das (Abhandlungen 11 S. 55)
cbarakterisirt babe. So ist airoe fiovos = w

;
ebenso ideas

Pitra S, 243,4 ist zu betonen: ovte ivt ixei fiixphs ovte fieyas (uu
U ou^u).

Die Strophe beginnt fast bei alien Dichtem mit zwei Paaren (s. Ab-
handlungen U S. 68) von Elfsilbem: 'AXpvpk xtjs ^aXtiddr/s to. vSaxa.
Dann folgt fast immer ein Zehnsilber von 5 Accent)amben: Wvxks davidiv

ipTcidxsvdavxEs- Die 6. ,
/ . und 8. Zeile sind fast ilberall zwoHsilbig.

Die 7. Zeile hesteht oft, wie Zeile 1—4, aus 11 Silben, oft aus 4 reinen
Accentanapaesten

;
die 8. Zeile fast immer aus 4 solchen Anapaesten. So

Pitra 248,24:

eI px) povov hp&vxEs papaivovxai,

xat iv x<i<p(p SrprjvovyxEs xotovdtv mSrjv, aber 243, 5 ;

Atct xi oj5 Xa\Eis Ss iXaXets ijpiy,

kXXa oSxea dtyag prj XaXmy paS^ f^p&y.

Es bleibt die 6. ZeUe der Strophe. Sie ist zwolfsHbig, findet sich

aber auf 2 verschiedene Weisen betont ; a) auf die 2 einleitenden Anapaate
folgt: s. Pitra 247,20 und 27:

’AvaKavdot 3«og xov Saira xat daiva.

’ISov Sr; ijtovpyol xov pSxov Svyadxov.

Oder b) auf die 3 Accentanapaeste folgt ein umgebogener Anapaest

so dafi genau derselbe TonfaJl der Zeile entsteht, welchen ich im Liede

des Antiphonars von Bangor festgestellt habe
;
Pitra 243, Str. 2 ffl.

2 xat alnoav pot' yr; al xat aig yrjy Jcopavdj;.

5 od XaXatg xov XotTXOv pe^’ i;poov, a> tpiXa.

12 yvpyog piXXatg ixai napadxdyat rtdvxag.

15 ixat yr; dxoxatyr; xat yyotpd}Sr;g 5Xr;.

21 o-bxog idxtv b Saira, b Saiya ovxog.

26 b xo rcp&xov Sadpiovg Sadpoig Sadpaveov.

28 breov Tcdda ijivxr; raay Stxaiaar

SacrStissIml marines summl dei-

Ascendisti a,d cadlos S,d dextrSm dei.

Bt in ipslus glorlam cdnsummdmur.
Et In sdnetS, Jerusalem civltdte.

Die vollige Gleichheit des Tonfalls besonders der letzten griechischen
Zeilen und dieser lateinischen Zeile ist deutlich. Die griechische acht-

zeilige Strophe schliefit mit einem Ref ran, der in versclfiedenen Liedem
verscMeden ist. Er lautet bei Pitra S. 44, 242 und 374 xb dXXr;Xovta.
Wie ist dies Klangwort zu betonen? Das mogen uns die andem Refran’s
lehren, mit denen die tibrigen Lieder desselben Tons schliefien. Sie lauten
TtoXveXaa bei Pitra S. 165—169, dag dyxxr;xog S. 435/6 und S. 579/81,
<J)S ttpooxoaSrXog S. 395, (pebg xr;g yvadeoag S. 565 und xby tptXdySpaoxor
S, 665. Also ist auch xo dXXr;Xovta fiinfsilbig und auf r; zu betonen:
w u u u. Die Betonung hebraischer Fremdworter ist ja vogelfrei und noch
mehr die solcher Yokalspiele, wie Alleluia.

Wir haben also byzantinische Todtengesange des 6. Jahrhunderts,
von denen einer gerade die Martyrer besingt. Diese Gesange sind gefafit
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in einem beriilunten Strophenton. Er beateht aus 8 Zeilen; von diesen ist

eine zehnsilbige jambisch betont. Die andern 7 Zeilen sied elf- oder zwolf-
silbig und bestehen aus 3 reinen Accentanapasten mit verschiedener SchluB-
cadenz. Jede Strophe schlieBt mit den Refran Das iris che
Lied besingt ebenfalls die Martyrer. Es besteht aus 9 Strophen von je 4
Zeilen. Die 3 ersten Zeilen scheinen gleich gebaut zu sein und aus 3
Accentanapasten mit einer ScbluBcadenz von zu bestehen. Die 4.,

die Eefranzeile, scbeint den drei ersten Zeilen im Bau gleich zu sein,

schliefit aber immer mit dem "Wort Alleluia.

Dieser Sachverhalt fuhrt zu der Annahme: ein Ire horte jene grie-

chischen Lieder im Ton Airbg fiovos singen und wurde angeregt etwas
Ahnliches in lateinischer Sprache zu schaffen. Er wagte sich aber nicht

an den kunstreichen Bau der Strophe von 8 verschiedenen Zeilen, sondem
machte die Sache einfacher. Er wahlte nur die Melodieschablone einer

ZeUe. Diese Melodic wiederholte er nach lateinischer Art 4 Mai. In der

vierten Zeile fiigte er stets als letztes Wort den Ruf Alleluia ein.

Den kiihnen Versuch, lateinische Langzeilen aus festen AccentfiiUen zu
bUden, konnte man sich auf diese Weise begreiflich machen.

Sonst Hegt allerdings hier noch Alles im Dunkeln:

Wir kennen nicht die Eegeln, welche der lateinische Nachbildner der

byzantinischen Zeilen sich vielleicht geschaffen hat. Dort waren Reihen
von 4 Anapaesten haufig; im Lateinischen ist der anapaestische SchluB

unmoglich: wohl aber sind 4 Anapaeste moglich, wenn nach dem
4. Anapaest noch eine Senkung folgt. Sie ist vielleicht beabsichtigt in :

1.3 potentissimi duces exercit&s dei. Vgl. 7,3.

Im byzantinischen Vorbild schlieBen viele, allerdings elfsilbigen, Zeilen

nach den 3 Anapaesten mit u rvi
,
so &\nvpk ri/s BaXdg^ris xa ZSaxa.

Ob dadurch der gleiche SchluB der 1 3 silbigen Zeilen gerechtfertigt

wird?:

5, 2 proelidntium sdncta pro tiia gloria.

6.2 quae per spiritum sdnctum firmdvit martyres.

6.3 qui constemerent zdbulum, [et] mortem vincerent.

Bedenklicher ware ein Elfsilber, dem die erste Senkung fehlt:

4, 2 apostoli sdncti te sunt secuti.

Von den Griechen werden die beiden Senkungen hier und da mit

einem voll accentuirten Worte gefiiUt
;

vgl. meine Abhandlungen II S. 55

und Pitra 245,12:

yvfivbg fieXXeig ixsi 7CapE6ravoti itavxaig.

So sind hier wohl als Senkungen behandelt

:

5. 1 Chrlste martyrum to es adiutor potens.

9. 1 ChrlstI grdtiam supplices obsecremus.

Es kam in der rythmischen Dichtung vor, daB zweisilbige jambische

Worter, welche in den quantitirten Hymnen sehr oft als Jamben vorkamen,

dann von den rythmischen Dichtern mit demseilben Tonfall gebraucht warden,

also d deo, non habet (vgl. etenim
,

nonnihil). Sind vielleicht hiernach

betont ?

:

4.3 qui cum ipsi crucis paterentur mortem.

7.3 tiinitdti fldem toto corde servdntes.

42 *
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Anderseits ist die Abschrift im Antiphonar von Bangor durchaus nicht

fehlerlos. So ist sicher zu bessem:

4,

1

spiritdlibtis armis mnnita mente,

wo die Handscbrift Armis spirit, mu. me. bat. Die miihsame Bildung

der Anapaste batte den Lateiner wobl ofter zu kiinstlicber Wortstellung

gezwungen, wo dann der Abschreiber die Worte wieder naturlich stellte.

So ist vielleicht umzustellen:

3.2 refulsisti qui mundo devicta morte.

5. 3 qui victores exirent cum de hoc saeclo

;

die Hft hat
:

Qui dev. morte ref. mundo und Qui cum vict. ex. de hoc

saeculo. (Ob auch 6,1 Tua
,

domne, illustris
,

lauddnda virtus? statt:

lUustris tua * domine lau. vi.). Einfach ist die Besserung in 8, 3 [et]

centendrio fructu repleti gaudent, aber noch keinen Weg habe icb gefunden,

wie 7,1 und 2 und 8,1 und 2 zu bessern sind.

Ich glaube hier die Thatsaebe bewiesen zu haben, dafi ein Ire des

7. Jahrhunderts es gewagt bat, in lateinischer Sprache den Tonfall einer

byzantinischen Melodie nachzuahmen und dabei die damals in Irland ge-

brauchlichen Regeln der lateinischen Rythmik wenig zu beachten.

Das war ein kiihnes Beginnen. Allein die Iren waren sich ofienbar

bewufit, dafi die rythmiscbe Dichtkunst etwas Neues, noch nicht in alien

Einzelheiten streng Geregeltes sei. So vertauschen sie nicht selten die stei-

gende und die ainkende Schluficadenz : labore mit corpore. Sie wufiten also,

dafi man diese Kunst weiter ausbilden konne, und sie haben das mit grofier

Kuhnheit versucht im Gebrauch des Reims und der Alliteration.

Reim und Assonanz bei den lateinischen Dichtern der

Iren. Nach meiner Ansicht ist mit dem Prinzip der rythmischen

Dichtkunst auch der Reim von den Christen des Orients zu den

Christen des Occidents gewandert. Im 6. Jahrhundert waren Reim

und Alliteration lateinischen Stilkiinstlern bereits bekannt als Zier-

rathe, mit denen man kunstvolle lateinische Prosa oder Dichtung

verschonem konne. Die Iren haben diese Knnstmittel so eifrig

ergrifEen und angewendet, dafi sie z. B. von Manchen als die Er-

finder der Reimkunst angesehen worden sind.

Der Reim der Iren sticht hervor durch die Haufigkeit
der Anwendung — nur wenige rythmischen Gedichte der Iren

sind nicht gereimt — und durch seine kiinstliche Ausbildung.
Der Gleichklang der letzten Silben ist fast immer reiner Reim
dominam : speculam (nicht dominam : specula)

;
dazu tritt wegen der

ahnlichen Ableitungssilben, wie itur itis, ia usw. sehr oft Reim oder

Assonanz der vorletzten Silbe. Das hat die lateinische Rythmik
der Iren mit der ganzen alten lateinischen Rythmik gemeinsam.

Eigenthiimlich ist ihr der kiinstliche Ausbau des sinkenden

zweisilbigen Reimes und des steigenden dreisilbigen Rei-
mes, dazu die Anwendung des Binnenreimes. Der Gleich-
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klang der vorletzten and drittvorletzten Silbe ist bei steigendem

ReimscbluB meist auf die Vokale beschrankt (Assonanz; similis :

originis); ebenso beim zweisilbigen sinkenden Reime (tecta : referta).

Der Binnenreim, zweisilbig and sinkend, bindet entweder die beiden

Kurzzeilen einer Langzeile, oder er zeigt sich in der ersten Knrz-
zeile einer Langzeile. Die betreffende Langzeile ist meistens die

zweite eines Langzeilenpaares. Z. B. Blame 305 (Mone, Hymnen
II 385, hat diese Kiinste zuerst nachgewiesen)

,
wo man aach die

Alliteration and die dreisilbigen Reime der LangzeUen beachte:

Maria, mater miranda, patrem saum edidit,

per qnem aqna late lotus totus mondns credidit.

and Haec concepit margaritam, — non snnt vana somnia —

,

pro qua sani Christiawi vendnnt sua omnia.

Dreisilbiger steigender Reim der Langzeilen findet sich

bei Blame S. 306 (verbunden mit Binnenreim in der zweiten Lang-

zeile). Blame 330 hat keinen Binnenreim. Blame sagt dann

aasdrucklich, ‘der dreisilbige Reim ist durchweg rein, aach die

Konsonanten umfassend’. Aber doctore : corpore, energiae : saper-

biae, species : requies usw. sind doch nur Assonanzen, keine reinen

Reime. Blame S. 333 hat in 7 Zeilenpaaren dreisilbigen, in den

16 andem zwei- oder auch nur einsilbigen Grleichklang
;
Binnen-

reim nar selten and vieUeicht nar zufallig. Diese 3 Gedichte sind

in Paaren von 8_u+ 7u_ geschrieben. Blame S. 337 enthalt

24 Paare von 5 _ u -J- 7 u— Binnenreim fehlt bald
,

bald steht er

in der ersten, bald in der zweiten Langzeile. Etwa 17 Paare sind

mit dreisilbigem Reim oder Assonanz geschlossen; sonst ist er

mangelhaft.

Der zweisilbige Gleichklang 6ndet sich regelmaBig nor

im sinkenden Schlusse von Langzeilen. Oft hesteht er nar in

zweisUbiger Assonanz. Blame S. 316 besteht aas 12 Paaren von

6_u-f6_ua; Binnenreim ist selten and ansicher:

Te nunc peto care mane atqae nocte,

ne dormiam strictae animae in morte,

Wichtiger sind die Langzeilen zu 7_ o -t- 7_ u a. So Blame

S. 3*28 sechs Paare mit gelegentlicher Alliteration and Binnenreim

:

Martinas, mirus mare, ore laudavit denm;

pnro corde cantari# atqae a.mavit eum.

Blame S. 351 zwolf Langzeilenpaare mit derselben zweisilbigen

Assonanz and mit Binnenreim in. der ersten oder zweiten Lang-

zeile. In dem seltsamen Gedicht Blame S. 352 schliefien 57 Kurz-
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zeilen sinkend, 64 steigend
;
die sinkenden Langzeilensckliisse reimen

meistens mit zweisilbigem Gleichklang, die steigenden oft mit drei-

silbigem

:

Cogitare convenit te baec cuncta, amice;

absit tibi amare huins formolam vitae.

Onmis est caro foenom flagrans, licet florida,

sicque quasi flos foeni omnis eius gloria.

Den Hohepunkt der Reimkunst erreichen die 10 Paare von
Langzeilen, welche die Versicnli familiae Benchuir (Blame S. 356)

bilden. AUe 40 Kurzzeilen bilden die letzte Silbe durch a. Ebenso
v?erden die 22 Langzeilen bei Blume S. 312 and die 48 Achtsilber

bei Blume S. 319 alle nur mit a gereimt. Aber die Versicnli

lassen aucb die accentuirten vorletzten Silben reimen oder asso-

niren

:

Vere regalis aiila, variis gemmis ornata,

gregis que Christ! caula, patre summo servata.

Also stets zweisUbiger sinkender Reim oder Assonanz, aber

gekreuzte Reime!

Zv?eisilbiger sinkender Reim oder Assonanz beherrscht noch

die Paare von Viersilbem (4_u + 4_u = 8_u) Blume S. 299—302

:

Sancte sdtor suffragator.

Quando celox currit v41ox.

Die kunstvoUen dreisilbigen and zweisilbigen Reimschliisse

sind besprochen. Sie treten alle am Schlusse von zusammenge-

setzten Langzeilen ein(5 + 7u„;84-7u_; 6 + 6_w; 7 + 7 — u);

deBwegen treten diese Langzeilen stets in Paaren auf.

Zu besprechen bleibt der einsilbige Reim. Dieser ist stets

rein (sehr unsicher ist Blame 312, Str. 9). Die Reimsilbe ist stets

im steigenden Schlufi, hat also stets Nebenaccent: gratia. Diese

letzte Silbe soil nicht durch ein gewichtiges einsilbiges Wort ge-

bildet vperden.

Hieran mochte ich eine Bemerkung knupfen. In den alten

Rythmen werden mitunter zweisUbige sehr bekannte Worter im
ZeUenschlufi nach der Qaantitat betont gebraucht. So schliefien

Blume S. 321 von den 12 (reimlosen) Zeilen zu 7 >j— drei: Kastus
hie servit de6. Orat domimun suum. Salvatoremque suum. TJnd

in dem reimlosen alten Gedicht (des Secundinus?) bei Blame 340
siud von 52 Zeilen zu 7 acht geschlossen mit deum, bonis, crfic4;

nur einmal findet sich der auffaUende SchluB: nuptial! indutus.

Wie oben gesagt, sind die Iren in der Bildung der SchluBcadenz
recht nachlassig.
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Der steigende SchluB der Rythmik verlangt ja ein proparoxy-

tones Wort dominus
,

caelestibns. Nan ist seltsam, dafi von den

meisten irischen Dichtern die sinkend d. h. falsch gebildeten Schlusse

nie in einem zweisilbigen, sondem in einem mindestens dreisilbigen

Worte vor Angen treten; s. oben S. 5. Ich will mit dem kraf-

tigsten Beispiel beginnen. Von den 586 ZeUen des Angelsachsen

Aethilwald zn 8u_ (s. nachher) haben 37 paroxytonen ScbluB,

wozn noch etwa 6 Schliisse mit Fremdwortern kommen. Aber all

diese 37 Schlusse vermeiden ein zweisilbiges SchluBwort ; sie schlieBen

mit: tempestas. potita. redimita. peregrinis etc. Ebenso bei

Blxune: S. 275 Unter 284 Zeilen (des Columban) sind paroxyton

16 SchlaBworter : alle diese Schlufiworter zahlen 3 oder 4 Silben.

Bl. 321 : unter 196 Zeilen sind 17 Zeilen mit sinkendem Schlusse,

aber alle, aufier dem ersten td: igya, in Wortern von 3 nnd

mehr Silben. In 46 Langzeilen zu 8 + 7>j_ (Blume S. 833) sind

11 Siebensilber geschlossen nur mit Wortern wie ductore, crea-

tiiram. Blume S. 335: von 148 Achtsilbern sind 20 mit einem

paroxytonen Worte geschlossen: dies zahlt stets 3 oder 4 Silben.

Dagegen sonst ist der unregelmaBige sinkende Schlnfi, wenn auch

selten, in einem zweisilbigen Worte zu finden
;

so Blume S. 294

Christi und sancti
;
319 ta SQya

;
327 in tota und mirus

;
338 per-

gens und ardens.

Wefihalb haben nun die alten Iren gemieden, gerade diesen

unrichtigen sinkenden ZeilenschluB der Achtsilber durch ein zwei-

silbiges Wort wie hac mensa zu bilden, wahrend sie immensa zu-

lieBen? Vielleicht wegen der sogenannten schwebenden Beto-

nung?, indem sie meinten, man koime immensa vielleicht so be-

tonen, daB es dem nach der Schablone richtigen Tonfall der Ca-

denz inmensa sich nahere
,
wahrend das bei hac mensa nicht zu

hoffen war ? Ich fiirchte
,

der Grand war ein ziemlich grober.

Die lateinischen Rythmiker waren sich natiirlich dessen bewuBt,

daB die steigenden SchluBcadenzen nur mit Wortern von 3 und
mehr Silben gebildet werden konnten; wenn sie auch Tausende

solcher Verse machten, keiner dnrfte mit einem zweisilbigen

Worte schlieBen. Nun lag den alten Iren nicht sehr viel an der

richtigen SchluBcadenz und sie lieBen zwischen den steigenden

Schliissen leicht einen sinkenden zu. Aber zwischen den regel-

maBigen mindestens dreisilbigen Schlufiwortern ein zweisilbiges zu-

zulassen, dazu konnten die meisten sich nicht entschliefien.

Die Ketten der einsilbigen Reime. Es ist ein altes

Reimspiel, daB alle Zeilen eines Gedichtes mit demselben Vokal,

besonders mit a, enden. So endigen bei Blume S. 312 die 24 Lang-
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zeilen auf a; ebenso S. 319 die 48 Achtsilber und S. 336 die 40

Siebensilber.

Sonst tritt ein seltsamer Unterschied hervor. Hauptsachlich

werden zusammengesetzte Langzeilen gereimt. So die Elfsilber

(4 + 7u_), die Zwolfsilber (6_o + 6_u und 5_u + 7u_), die

Vierzehnsilber (7_u + 7 — u) und die Fiinzehnsilber (8_u + 7u_).

Die Alexandriner, 0u_ + 6w_ bei Blnme S. 314 sind sehr schlecht

iiberliefert ; aber einige Male scheinen bier die Kurzzeilen gereimt

zu sein

:

Amici nobiles Christi sunt virgines

;

regnant perpetuo cum ipso domino.

Die Achtsilber mit steigendem Schlusse (8u_) sind von den

Iren am haufigsten angewendet zum Ban von Gedichten. Wie
friiher (S. 610) bemerkt, werden immer 2 solche Achtsilber durch

den Sinn verbunden; sie bUden also Langzeilen von 8 + 8u_ =
16 Silben. AUein, wahrend die Langzeilen von 12—15 Silben

stets nur am Ende der Langzeilen durch Reim zu einem Lang-

zeilenpaar verbunden werden, ist dies gerade bei den Achtsilbem

nicht der Fall. Ich kenne kein Gedicht
,
wo die Schliisse der

Langzeilen zu 16 >j_ miteinander reimen. Es reimt nur Achtsilber

mit Achtsilber. In Hinsicht auf den Reim werden also die Acht-

silber als Langzeilen behandelt.

Die Kurzzeilen zu 8u_ treten also zunachst immer mindestens

in Reimpaaren auf. Es kommt nun darauf an, ob und wie

diese Reimpaare weiter gruppiert werden. Da finden sich 2 Ge-

brauchsarten : Strophen, in welchen jedes Reimpaar verschiedenen

Reim haben kann, und Str.ophen, in welchen alle Kurzzeilen zu-

nachst denselben Reim haben.

Blume S. 275 (Columban), 284 Achtsilber, besteht aus Strophen

von je 12 (14) Kurzzeilen, die meistens Paare von verschiedenen

Reimen bilden. AUein bei den Iren ist es durchaus nicht ver-

boten, dafi das nachste Reimpaar denselben Reim hat, wie das

vorangehende. So folgen sich in Str. 4 : 6 Reime auf us, 4 auf

nm, 2 auf is. In Str. 7 sind die 4 ersten und letzten auf us ge-

reimt, dazwischen stehen 2 Paare; um : um und es : es. In Str. 9

sind 8 Zeilen auf ibus eingeschlossen von je einem Paare as : as.

Blume 317 stehen die 3 letzten Strophen eines ABCdars: jede

Strophe besteht aus 4 Paaren verschiedenen Reims. Reim-
ketten finden sich bei Blume S. 335 und S. 321. Die 148 Zeilen
von S. 335/8 bUden Strophen, deren je 6 Zeilen von demselben
Reim geschlossen sind. S. 321/4 (196 Zeilen) werden in 23 Strophen
je 8 Zeilen von demselben Reim geschlossen. Auch hier lieben
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die Iren die Abwechslimg. S. 336 beginnt die (12,) 6 zeilige Strophe

mit iam : iam, fahrt fort mit ima ; ima nnd schlieBt mit iam : uam.

S. 323 beginnt das Paar am : am die 14. Strophe
;
es folgen 6 nm.

Die nachste Strophe 15 beginnt mit i : i; es folgen 6 e. Str. 18

beginnt mit 4 os, schlieBt mit 4 a. Das Reimpaar ist also auch

hier der eigentliche Banstein. DeBhalb ist der SchluB von S. 322

Strophe 7 wohl so zu ordnen:

Gladium quoque spiritus tenens sanctis in manibus,

levatum ad nequissimos, quo prosterneret superbos.

Die Hft bringt tenens s. i. m. nach superbos. Reimketten

von 6 gleichgereimten Zeilen zeigt auch Blume S. 357
;
doch machen

die vielen Eigennamen das Gredicht ungefiige.

Gewohnlich treten diese Reimpaare der Langzeilen so anf,

daB 2 eine Strophe bilden. Dann haben die beiden Paare bald

denselben, bald jedes einzelne besondern Reim. So die 4 Strophen

bei Blume S. 325 ; 1 i : i : e : e
;
2 vier us

;
3 vier ns

;
4 um ; um

;

us : us. Vgl. Blume S. 284: 5 Strophen mit 4 gleichen Reimen

und 3 Strophen mit 2 Paaren verschiedener Reime. Vgl. noch

S. 294/5. (S. 296 hat nichts mit den Iren zu thun).

Da die Reimkunst der Iren historisch wichtig ist, so will ich

aus der Sammlung Blume’s bier notiren 1) die nicht gereimten,

2) die fehlerhaft gereimten Verse.

R e i m 1 0 s sind Blume S. 296 ‘Ignis’ : das Gedicht ist quanti-

tirend und nicht irisch
;
s. S. 625. Blume 297/8 ‘Domine’. Bl. 298/9

‘Sancti venite’
;

(Seltsam, daB die Schliisse einiger Strophen reimen

:

5/6 ia, 7/8 iam, 9/10 ibus). Bl. 302/4: Dies nicht irische Gedicht

der gothaer Hft werde ich mit den zwei dazu gehorigen nachfolgend

herausgeben ;
s. S. 645/682. Bl. 313 ‘Sacratissimi’, s. S. 612/616.

Bl. 321 ‘Andite’. Bl. 326/7 ‘Matre’: wohl spate Gedichte. S.

340|2 Secundini? Bl. 349/50 Sancte Petre.

Reim-Ausnahmen oder Fehler in den von Blume zu-

sammengestellten Gedichten. Von den wahrscheinlich gereimten

Gedichten in Blume’s Sammlung ist das erste (Bl. S. 271/3) das

schwierigste. Es besteht aus 84 rythmischen Senaren (5 _ u + 7 u _),

von denen ofPenbar je 2 zu einem Paar zusammengefaBt sind. Blume

bringt noch 3 Gedichte dieser Zeilenart. S. 298: 11 Paare: reimlos.

Dagegen S. 308: 22 Paare and S. 337: 24 Paare, aUe mit Reim

der Langzeilen. Von den 42 Paaren auf S. 271/3 sagt Blume,

‘der Reim sei hier durchweg beobachtet’. Dann moge er in den

Strophen 4. 17. 29. 30 und noch mehr in 34. 35. 36. 38 und 41

einen Reim nachweisen. Ich finde in diesen 9 Strophen keinen
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Eeim. Dagegen in den andern Strophen ist Reim sicher, aber in

so seltsamen Spielarten, da6 man sie feststellen mnB. Dieser

Dichter scheint nicht nur die Schlnsse der Langzeilen in 7 u_

,

sondem auch die Caesarschliisse in 5_u in sein Eeimspiel hinein-

gezogen zn haben.

In nicbt weniger als 6 Strophen beherrscht derselbe Reim aUe
4 Caesur- und Zeilenschliisse : 2. 3. 6. 7. 12. 19;

7 Ita veterno iste boste subacto

polum nodoso solvit mortis vinculo.

Also miissen wir Reimabsicht annehmen anch in den Strophen

:

14. 18. 33;

33 Corrosnm nodis annis fere milibns

extricat saevis inferi feralibns.

Da der Dichter also offenbar anch die Kurzzeilen zu 5_u in

das Reimspiel hineinzieht, so miissen wir Reimabsicht auch in den

Strophen 1. 28. 40 und 42 (mit Assonanz) annehmen, obwohl hier

die Schliisse der Langzeilen nicht miteinander reimen;

1 Precamur patrem regem omnipotentem

et Jesum Christum sanctum quoqne spiritum.

Es bleiben 20 Reimpaare, in welchen, wie in den beiden Ge-

dichten S. 308 und 337, die Schliisse der Langzeilen reimen,

16 In fine mundi post tanta mysteria

adest Salvator cum grand! dementia,

mit der weiteren Freiheit, da6 statt Reim ofter nur Assonanz ein-

tritt; 10 (mare; Israel). 22 (dictum est; pemiciter). 25 (virum

:

milibus). 31. 37. 39.

So scheint mir dies Gedicht ein starkes Beispiel dafiir zu sein,

mit welcher Ungebundenheit die Iren die Reimgesetze verletzten.

Minder holprig geht die weitere Aufzahlxmg der unregel-

mafiigen Reime dahin; In den 284 AchtsRbem — 142 Reim-
paaren des Columban (Blume S. 275/8) finden sich die 3 Falle:

Strophe 4,12 luminis
; praecipites; 8, 11 homines ; ocnlis

;
18,9 ama-

rissimos ; emmpemus. Blume S. 285 ; 24 Achtsilber (von Co-
lumban?); 8 gereimt auf um + 8 auf erat (doch dazwischen; passus

est) + 6 anf o und 2 auf a. S. 309, Str. 13 Chananaei : sanguine.

S. 312, Str. 9 mansnra ; futuram. S. 314/5 diese 14 Paare von
Alexandrinern (6u— q-Gw—) scheinen zum Theil gereimt zu sein*

1 Amici nobiles Christ! sunt virgines.

regnant perpetuo cum ipso domino (vgl. Str. 9).

Doch ist der handschriftliche Text zu verderbt.
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Blame S. 321/4 : 196 Achtsilber in 24 Strophen von je 8 Zeilen

mit dem gleichen Reim : Str. 4, 7 ceteros : operibas
;

in Str. 7 ist

wohl Z. 8 za stellen vor Z. 6. Blame S. 346 : 11 Strophen von

je 4 Achtsilbern, gereimt za 4 oder za 2, ausgenommen ^e Asso-

nanzen in Str. 7 gentilitas : monita
;
8 astntia : faerat

;
9 dilectissimi :

praesalis. Blame S. 347 : 23 Strophen von je 4 Achtsilbern, ge-

reimt za je 4. Aasgenommen Str. 4 mit den Reimen : as. am. am.

am
;
Str. 7 am. a. ( ). a

;
Str. 15 am. as. us. us. Blame S. 349 :

6 Strophen von je 4 Achtsilbern; nach Blame ‘in maBigem Um-
fang gereimt’

,
d. h. Str. 1 as. as. as. as

;
Str. 5 em em

,
um am

;

aber Str. 2 am am is am; 3 or as as um; 4 o um a am; Bee
am um.

(Irische Reimprosa). Wohlklang warde von den lateini-

schen Redekiinstlern von vornherein in der Prosa ebenso sehr er-

strebt wie in der Dichtung. Schon Cyprian kannte Reimprosa.

Auch die Iren wuBten davon und haben sie zur wirklichen Kunst-

prosa ausgestaltet. Die ganzen Hisperica famina (zaletzt 1908 von

Jenkinson herausgegeben) sind in selbstandigen kurzen Satzen ge-

schrieben, die alle nach einer Formel gebaut sind. In der Mitte

steht das Verbum, vorn and hinten stehen Subjekt und Objekt oder

andere zam Verbum gehorige Worter. Ist das ein Nomen mit seinem

Adjektiv, so steht das eine vorn, das andere hinten. Smd 2 No-
mina mit 2 Adjektiven da, so stehen die beiden Adjektive vom,
die beiden Substantive hinten. An beiden Stellen konnen andere

Erweiterangen hinzutreten. Aber in der Regel ist das vom
stehende Wort mit dem daza gehorigen und hinten stehenden Worte
durch Reim verbanden. Auch Alliteration wird gern za HUfe

genommen. So

:

B 126 Sublimem posco rectorem.

A 561 Supernum vasti posco herum poli.

B 142 Israelitica ruboreum induxit agmina per pontam.

B 151 trinos pio imhrium capore observavit in foniucis estu

natos.

A 596 Tom frondens (frondeas ?) irniente caterva fragoricat

saltas.

Alliteration bei den lateinischen Dichtern der Iren.

Nach meiner Uberzeugang warde die Alliteration von den lateini-

schen Schulmeistern des 5. und 6. Jahrhanderts als Zierrath der

schonen Rede in Prosa wie in Vers gelehrt and empfohlen. Die
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nachahmenden Germanen nahmen sie als Charakteristiknm fiir ilire

Dichtungen an und erhoben sie zum Gesetz.

Auch die Dichter in irischer Sprache baben sie nacbgemacbt,

aber, wie ich in der Abhandlung ‘die Preces der mozarab. Liturgie’,

1914 S. 6/7, nach Kano Meyer notirt babe, in gescbmackloser Weise

so, da6 sie eine kleine Reibe von Wortem mit demselben Bucb-

staben anfingen nnd viele solcbe Reiben sicb folgen lieBen. Da-
gegen die lateiniscben Dicbter der Iren blieben bei der natiirlicben

Weise der Lateiner and Germanen, dafi innerbalb einer kleinen

Wortreihe oder einer Langzeile, mebrere bedentende Worter mit

denselben Bucbstaben beginnen, wobei andere Worter nnd besonders

Nebenworter nicbt beachtet werden. Dafiir einige Beispiele ans

Aetbilwald’s Gedicbten, I 51/60:

Turbo terram teretibns

qnae catervatim caelitns

Neqne caelornm cnlmina

quorum polcbra planities

donee nimbo ac nubibus

1 93 Attamen flagrant fulmina

quando pallentem pendula

quorum natura nubibus

grassabatur grandinibus,

crebrantur nigris nubibus.

carent nocturna nebula,

perlncebat nt glacies,

torve tegnntur trncibus.

late per caeli culmina,

flammam vomunt fastigia,

procedit conlidentibus.

Bei Aethilwald ist die Alliteration kraftig und sehr haufig.

Doch in den von Blume zusammengestellten Gedicbten ist sie viel

weniger geregelt als der Reim und eine blofie Sacbe des Wohl-
klangs, die dastehen, die aber aueb fehlen kann.

Ich wiU Blame’s Sammlung (Analecta hymnica 51, 271—365

rasch durchlaufen und durch einzelne Beispiele einen Begriff vom
Ganzen zu geben versuchen. Regelmaflige Alliteration ist nirgends

zu finden; aber alliterirend gebundene Ausdriicke, besonders von
2 Wortem, sind sehr haufig, wie submerso saevo ' Cincri canunt •

surdi sanantur- pascere plebem divinis dogmatibns. Natiirlich

treten auch sehr oft Worter nahe zusammen, wie ‘animabus ae-

thraJibus eiusdem obviantibus’
,
welche mit einem Vokal be-

ginnen; sie werden eindrucksvoller, wenn derselbe Vocal beginnt,

wie : Ama amantissimos angelorum populos.

Blume S. 271, 4 caeli ab arce mundi moli micuit.

31 cruci confixus polum mire concutit.

Bl. 275/8 (Columbae ?), 11 quarum uberioribus venis velut uberibus.
17 regis regum rectissimi prope est dies domini.
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Hanfig in den kleinen, dem Colnmban zugeschriebenen Stiicken

;

z. B.:

Bl. 284, Str. 6 dens largos longanimis dens doctor docibilis.

286 B,: Te timemns terribilem und o rex regom rectissime.

Str. 2: Te cuncta cannnt carmina angelorum per agmina

teque exaltent colmina coeli vaga per fnlmina

(? teqne exaltant fnlmina coeli vaga per colmina).

Str, 3 recta regens regimina.

Bl. 296 der Hymnns ‘Ignis creator igneus Inmen donator lominis’

hat allerdings in der 1., 3., 5. nnd 6. Strophe etwas Alliteration
;
aber

irisch kann er nicht sein. Denn er ist noch qnantitirend gebant.

Mercati (in Studi e testi XII, 1904, p. 25) halt ihn fiir ein Dich-

tung des Ambrosins. Anch das ist unmoglich. Denn Ambrosius

bildet nor jambische Dimeter der gewohnlichen Art, deren zweiter

FoB ein reiner Jambns ist. Hier aber liegt eine iiberhanpt noch
nicht erkannte Spielart vor: jambische Dimeter mit alt-

lateinischem Ban; von 32 Zeilen haben 18 in der 2. Senknng

eine Lange. Diese altlateinischen jambischen Dimeter sind in der

Hymnendichtung gar nicht selten. Ihr dentlicher Gegensatz zu

den gewohnlichen jambischen Dimetem zeigt, daB die Ansicht,

welche Blame 1908 in der Studie ,der Corsus S. Benedicti’ ver-

fochten hat, wornach bestimmte Hymnen-Cyclen von einem Dichter

verfaBt seien, nicht richtig ist.

Blnme 290. Die Reimkonststucke ‘Sancte sator suffragator’

sind doch bisweilen ohne Alliteration.

Bl. 305. Das rythmische Knnststiick ‘Cantemns in omni die’

bringt auch manche Alliteration:

5 haec est snmma' haec est sancta virgo venerabilis.

7 per mulierem et lignum mondos prius periit.

8 Maria mater miranda patrem suom edidit.

10 tunicam per totum textam und sorte statim steterat.

Bl. 308. Diese rythmischen Senare enthalten viel Alliteration
;
so

:

2 Clavicularii Petri primi pastoris.

7 opem oremus prole cum pervigili.

12 Thaddaei tota famosi per tellora. usw.

Bl. 312. In diesen Elfsilbern tritt die Alliteration oft sehr

stark auf. Der Text ist vielfach so nnsicher, daB ich die Hand-

schrift selbst ansschreibe:

1 Peto Petri pastoris praesidia.

3 multi mundi Mathei merita.



626 Wilhelm Meyer, die Versknnst der Iren.

4 tonantem Thomae tota per totamina.

5 boni beati Bartholomei benigna.

ludae missi leni laeta lacida.

6 Pauli pari piissimi oracnla.

7 omnes istos ut evadam agmina
dira dura daemoninin pessima.

8 et clara caeli celsi culmina

cinis cautus castas diligentia.

9 dominam deam dare mibi mansura

verum vivum vitam viam faturam.

11 regi regam rectori per omnia

sine fine saecolorom in saecala.

Blame 315/6. Die ersten dieser 5 Stropben alliteriren:

I 0 rex 0 rector regminis o coltor caeli carminis

0 persecator murmoris o deas alti agminis.

Bl. 316. In diesen sinkenden SechssUbern sind stark aUite-

rirende, aber verderbte Stellen:

6 0 Petre germane vere mira proles

lampas larga legis splendor snmmi soils.

7 comes Christi cams retribue relictis.

II eris civis clams civitatis mirae

regnabis cum rege regam sine fine.

Bl. 317. Die 3 Stropben auf Brigida aUiteriren nicbt stark,

aber fast regelmaBig.

Bl. 319/20. Diese 48 anf a endenden Achtsilber alliteriren

mitanter stark:

1 Alta aadite t« egya toto mimdo micantia

Brigitae beatissima in Christo corascantia.

2 caeli conscendit calmina caritatis dementia.

6 Incerna Incis lacida

mira civitas consita sapra mentis cacamina.

9 regina Austri edita Salomonis scientia

sancta adepta opima Patricii patrocinia.

Bl. 321/4. In diesen Stropben seblieBen nicbt nor die 8 Zeilen

mit demselben Eeim, sondem in der 1. and 4. Strophe beginnen
aach alle 8 Zeilen mit A oder mit D and in der 10. vier mit K.

Bl. 333. Die Fiinfzebnsilber anf den h. Michael alliteriren gem

:

1 Archangelam mirom magnam Michaelem militem
miro falgore falgentem veneramar principem.
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3 cuius vita cuius virtus cuius status stabilis.

4 deus dedit Michahelem principalem pastorem.

10 Kastro caelorum constructo devictb diabolo

tunc fulgebit Michel mirus (= 9,2 u. 17,3) cum cohorte

credulo.

12 dens dedit Michaelem ducem multis milibus.

13 nonne Michael magnus manet manus fortis factoris.

18 liberavit Michel mundum magno adinvamine.

19 extinguetur Michaele mortiferum morbidum.

21 Xristi aurora fulgebit in future agmine

archangelus magnus mundo cum ingenti fnlgore.

Blume 337. Die Senare auf Monenna alliteriren oft; so:

4 ut mereamur magna mirabilia.

6 femina fida mira fulget favore

caelum conscendit sed cum magno labore.

7 gratia Christi qnievit gratissima

unica cara facta fidelissima.

10 Kastam custodit camem coram angelis,

fulget in albis stolis Claris candidis.

15 patria de sua ad peregrina pergens

havens in cruce luce de luce ardens.

16 quasi advena mundi cura caruit

domini digna fide firma floruit, nsw.

Blume 340/2. Das Gredicht (des Secundinus?) fiber Patricius

hat oft bescheidene Alliteration
,
besonders wenn man die vocali-

schen Anfange mitrechnet
;

z. B.

:

17

qni caeleste haurit vinum in vasis caelestibus

propinansque dei plebi spiritale pocnlum.

1 quomodo bonum ob actum similatur angelis

perfectamque propter vitam aequatur apostolis.

Bl. 347. Etwas Alliteration zeigt der Hynmus auf Petrus
;
so

:

1 Audite fratres famina Petri pastoris plurima

baptismatis libamina fudit veluti flumina.

Bl. 351. Diese Siebensilber haben vsrenig Alliteration:

3 Inctum magnum levate mea mala lugete.

8

ne me consumat ira munda nunc mea mala.

Bl. 352. Reich an Alliteration sind wieder diese dem Co-

Imnban zugeschriebenen Siebensilber:

7 lubricum quod labitnr conantur coUigere.

10 peccatoribus impiis quod impietas praestat.
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11 cogitare convenit te haec cuncta amice.

12 nmnis est caro foenam flagrans licet florida.

13 orto sole arescit foennm et flos deperit.

17 plerique perpessi sunt poenarnm incendia.

22 per quos captos ceteros incautos comperimus.

26 ubi cibo supemo plebs caelestis pascitur

;

ubi nemo moritur quia nemo nascitur.

28 ubi vita viridis veraque futura est

quam nec mors nec maeroris metns consumpturus est.

29 laeti leto transacto laetum regem videbunt

cum regnante regnabunt cum gandente gaudebunt.

30 tunc dolor tunc taedium tunc labor delebitur.

tunc rex regum rex mundus a mundis videbitur.

Bl. 358. In dem Lorica-Gedichte (des GBdas?) sind Verbin-

dungen, wie maris magni • linquant lacerandnm • denso defendentes

salus saepiat, nicht selten; sonst sticht hervor nnr der Yers.

Christns mecum pactum firmum feriat,

timor tremor taetras turbas terreat.

Die Verskunst des Angelsachsen Aethilwald.

Von dem Angelsachsen Be da sind uns iiber 800 jambische

Achtsilber iiberliefert. Aber der gelehrte Metriker schrieb in

quantitirten Versen ^). Rythmische Achtsilber sind uns 586 iiber-

liefert unter dem Namen des Aldhelm. Sie stammen jedenfalls

von Genossen des Aldhelm, besonders von Aethilwald, und aus

dem Anfang des 8. Jahrhunderts. Die groBe Zabl und die Gleich-

artigkeit dieser Versmasse machen sie geeignet zu einer eindrin-

genden Untersuchung fiber die Verskunst dieser Angelsachsen,

welche eifrige Schfiler der gelehrten Iren gewesen sind.

In der Wiener Handschrift 751 (Theolog. 259), die im Anfang

des 9. Jahrhunderts geschrieben ist . stehen (Fol. 40,41 und 42)

586 Kurzzeilen von je 8 Silben mit steigendem Schlusse. Je 2

sind gereimt, bilden also ein Reimpaar oder eine Langzeile. In

der Hft sind sie so geschrieben, daB alle ersten Kurzzeilen der

Paare unter einander in der 1. Columne stehn, dann alle zweiten

Kurzzeilen unter einander in der 2. Columne. Also;

1) Natilrlich riihren nicht von Beda her die Strophen, welche eine Salz-

burger Hft saec. XII dem schonen Hymnus ‘Primo deus caeli globun^’ angeflickt

nnd welche Dreves Analecta 50 p, 102, ohne Denken und Bedenkeu, als Str. 29

—

33 gedruckt hat.
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1 Lector casses catholic^. 2 atqne obses anthletice.

3 tuis pulsatas precibus. 4 obnixe flagitantib; (= bus)

5 ymnista carmen cecini. 6 atq; responsa reddidi.

Die 2 Theile einer Langzeile oder eines Reimpaares fiillen

also hinter einander zwei Spalten. Die Schrift ist sauber and
scheinbar sorgfaltig, aber doch gedankenlos. Im 4. Gedichte schreibt

der Schreiber in die erste Spalte
: (9) facnnda fnnde famina

;
dann in

die zweite
:
qnea cepto in carmine, and merkt gar nicht

,
da6 er

eine Knrzzeile ansgelassen nnd das Reimpaar zerrissen hat, nnd
so schreibt er dann gedankenlos weiter, so da6 ihm am Ende dieses

Gedichtes fi tenus feKciter fur die erste Spalte, und nichts fiir die

zweite iibrig bleibt. Dasselbe passiert ihm im 5. Gedichte
,
wo

durch Ausfall einer Knrzzeile die Langzeile entstanden ist:

(57) Quantu mundo mirabile. Neq
;
altu ingeniu.

So sind bis zum Schlusse auch dieses 5. Gedichtes aUe Reim-

paare zerrissen. Ans diesem zweimaligen iiber viele LangzeUen

sich erstreckenden Eehler ist wohl zu schlieBen, daB die Vorlage

auch in Kurzzeilen geschrieben war, so wie Ehwald diese Ge-

dichte gedruckt hat (in seiner Ausgabe des Aldhelm, 1914 S. 524

—

537), wahrend Jaff4 (Monumenta Moguntina 1866 S. 38—48) und
Diimmler (Epistolae Merowingici aevi I, 1892, S. 240—247) sie in

Langzeilen, die also je ein Reimpaar enthalten, haben drucken

lassen.

Die Anfangsbuchstaben der Kurzzeilen sind in der einzigen

Handschrift bald Uncial-, bald Minuskelbuchstaben.

Interpunction gibt es eigentlich nicht. Nur woUte der Schreiber

den SchluB jeder Knrzzeile durch , bezeichnen. Doch laBt er dieses

Zeichen stets weg, sobald schon die Abkurzung b; (= bus) die

Zeile schlieBt. Das ist also eine Station der Entwicklungsge-

schichte der Zeichen . und ; . Zuerst diente . sowohl als Abkiirznng

der SchluBsUbe eines Wortes wie als Interpunktion. Dann wurde . fiir

die Interprmction reservirt und im 8./9. Jahrhundert trat als Ab-

kiirzung fiir die SchluBsilbe bus das Zeichen b; an seine SteUe.

In der Eolgezeit wurde auch
;
mehr und mehr fiir die Interpunction

reservirt und die abgekiirzten SchluBsilben wurden durch andere,

nenen Zeichen notiert: bus besonders oft durch b’.

Die Zeilen zahlen immer 8 SUben nnd schlieBen fast immer

steigend (8u_). Sie sind also rythmische Kachahmungen der quan-

titirenden ambrosianischen Zeilen. Von den 586 Zeilen schlieBen etwa

37 Zeilen sinkend: I 21 tempestas: 27/8 potita : sopita; 84 caterva

usw., aber diese falschen sinkenden SchluBcadenzen finden sich nie

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916, Heft 4, 43
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in einem zweisilbigen Worte, sondem, wie die richtigen, stei-

genden Schluficadenzen ,
nar in einem Worte von 3 oder mehr

Silben, woriiber oben S. 619 gehandelt ist. Einsilbige SchlnB-

worter sind ja bier wie in der lateinischen Dichtung iiberhaupt

gemieden.

Wortgrofien im Achtsilber. Im 5. Gedicht kommt
iiberhaupt kein Wort vor

,
das mehr als 4 Silben zahlt. Sonst

handelt es sich nm den Zeilenanfang oder den ZeilenschluB. Im
An fang der Zeile findet sich I 126 somniculosos und im 2. Ge-

dicht 5 solche Anfangsworter, sonst nirgends eines. Im SchluB
der Zeile finden sich im 1. Gedichte 18 Schliisse, wie flagitantibus

;

sonst 1 im 11., 4 im III. nnd 2 im IV. Gedicht : also 20 in den

586 ZeUen. Worter von 6 Silben kommen iiberhaupt nicht vor.

Man vergleiche damit z. B. das Gedicht (Colnmbans?) bei Blume

275/8: von den 284 Zeilen beginnen 10 mit fiinfsilbigen Wortem
wie inormitatis, 2 wie animalibns, und es schlieBen nicht weniger

als 54 (also 1/5) mit Wortern von 5 Silben, wie fundaminibus, und

8 mit Wortern von 6 Silben, wie profundioribns.

Der hochtrabenden und langstieligen Ausdrucksweise der Angel-

sachsen sind vielsilbige Worter sehr angemessen. DaB sie bei

Aethilwald so gemieden werden, das hat also wohl einen techni-

schen Grund im Versbau.

Die Einschnitte (Caesuren) im Achtsilber des Aethil-

wald. Tiber Einschnitte im rythmischen Achtsilber habe ich

gesprochen besonders in der Abhandlung ‘Die rythmischen Jamben

des Auspicius’ (in diesen Nachrichten 1906 bes. S. 203 ffl.); vgl.

die Abhandlung ‘Lat. Rythmik und byzantinische Strophik’ (in

diesen Nachrichten 1908 S. 196—198), wo ich S. 220/1 auch die

Form anderer, sehr roher Achtsilber besprochen habe. Brandes

hatte darauf hingewiesen, daB bei Auspicius (164 Zeilen um 470

in Frankreich entstanden) in der Mitte der Zeilen fast immer der

Wortaccent mit der jambischen Schablone zusammen falle; ich

habe nachgewiesen, daB schon in manchen qnantitirend gebauten
Achtsilbern eine feste Caesur den 2. oder den 3. Jambus durch-

schneide. Diese Caesur hat Auspicius in seinen rythmischen
Achtsilbern nachgemacht. Er hat also sehr haufig dieFormen:
Laetificabas

|

antea oder Inciirrat
\
avaritiae oder Saliitem

|
dico

|

plurimam; dagegen sehr selten den Einschnitt nach der 4. Silbe:
Aut renovas

|
ant snperas oder Cui quidquid

|
tribueris. Auspicius

woUte also sinkenden Einschnitt nach der 3. oder nach der 5.

Silbe nnd vermied Einschnitt nach der 4. Silbe.
In der Folgezeit war die rythmische Nachbildung der quan-
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titirten ambrosianisclien Zeile aufierordentlich beliebt; sie scheint

auch bei der Entstehung der nationalen Dicbtungsformen der Grer-

manen und Romanen eine grofie Rolle gespielt zu haben (vgl. diese

Nachrichten 1.913 S. 167 ffl.). Die Greschichte ihrer Entwicklung

ist also wichtig. Aber sie ist noch durchans nicht in alien Stucken

klar. Unsere 586 Zeilen sind also fur eine solche Untersuchung

ein wichtiger StofP.

Die Hanptsacbe ist folgende : wahrend Auspicins den Einschnitt

nacb der 4. Silbe meidet, ist bei Aethilwald der Einschnitt nach

der 4. Silbe der allerhaufigste. Auspicins schneidet fast nur nach

der 3. nnd 5. Silbe ein; auch Aethilwald hat diese Einschnitte

sehr oft, — znsammen in etwa 240 Zeilen —
;

aber betrachtlich

mehr Zeilen — etwa 320 — sind nach der 4. Silbe eingeschnitten.

Das ist wichtig; denn so kommen wir zu der Bildung der ryth-

mischen ambrosianischen Zeile, welche wir iiberall im Mittelalter

linden. Zeilen, wie Justificationibus oder Vis interficientium finden

sich fast nie. Aber selbst der leicht sich bietende Einschnitt nach

der 2. Silbe, vor 6sllbigem SchluBwort, ist auffallend selten. Im
27. Band der Analecta hymnica, in den mozarabischen Hymnen,

habe ich nur die 3 Zeilen bemerkt: Nostrae similitudinis, Candor

inenarrabilis und lure hereditario; und es bleibt ein besonderes

Merkmal, da6 das dem Columban zugeschriebene Gredicht ‘Altns

prosator vetustus’ (Blume 51, 275—278) unter seinen 284 Zeilen

nicht weniger als 8 zahlt, wie: Tribus gloriosissimis
,
Numquam

deficientia.

Bei Aethilwald ist jede der 586 Zeilen einge-
schnitten nach der 3. oder 4. oder 5. Silbe, also so, da6

man von einer gleichmaBigen Theilung des Achtsilbers (in 3 -f- 5

oder 4-1-4 oder 5-f 3 Silben) sprechen darf. Unmoglich war also

11 111 Quorum auctoribus aius (Ehwald: q. auctori aius). Die-

selbe Regel gilt fiir die iibrigen rythmischen ambrosianischen Zeilen

des Mittelalters. Zu derselben Regel kommen wir in den quan-
titirten Achtsilbern des B e d

a

(s. Dreves
,
Analecta hymnica,

Bd. 50 S. 100—114). Es sind iiber 800 Zeilen, allein eine jede ist

eingeschnitten nach der 3. oder 5. oder 4. Silbe. Die 2 Verse

no 80 Str. 13,2 und no 87 Str. 3,3: Die creatoris sui und Ac

baptizaturum suo sind die einzigen Ausnahmen; sie zeigen aber,

wie nahe dem Dichter die Grelegenheit lag, diese Regel zu ver-

letzen. Das ist die erste, wichtige Regel des athilwaldischen

Achtsilbers.

Die zweite Regel, welche Aethilwald befolgte, lautet: dem

proparoxytonen Zeilenschlufi soil paroxy toner CaesurschluB
43*
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vorangehen und proparoxytoner CaesarschluB ist zwar nicht ab-

solut verboten, aber er ist moglichst zu meiden. Empfehlens-
werth sind also die paroxytonen Einscbnitte

:

3_ u -)- 5 Allidens
|
libentissime

3_u + 5 Cam grata
1
gallicinia

(II 123 Cum quarta gallic, ist ein Druckfehler).

5 u _ + 3 Sammum satorem
]

solia

3_u + 5_u + 3 Caeloram
|

siimmo
|

liimine

3—0 + 3 Conterinis
[

fratribus

4— 0 + 4 Vale vale
|

fidissime

4 — 0 + 4 Per profimdam
|

indaginem

4 — 0 + 4 Salutatus
j

sapplicibns.

Zu meiden sind die proparoxytonen Einscbnitte:

3o _ + 5 Protegens
|

arnndinibns (1)

3o— + 5 — 0 + 3 Novies binos
j

circiter (2)

4 o — + 4 Doctiloqui
j

oraculi (3)

4 o — + 4 Ac totidem
|

torr^ntibns (3)

2 + 5o— + 3 Orto iubaris
]
lumine (4)

o o— + 3 Sapi4ntior
]

omnibus. (4)

Die paroxytonen Einscbnitte sind uberall massenbaft und be-

diirfen weiter keiner Erorternng. Dagegen scheint es niitzlich,

die proparoxytonen Einscbnitte bei Aetbilwald ge-

nauer zu priifen.

Vorerst aber ist die Wortfiigung in Betracht zu ziehen, durch

welche das entsteht, was icb daktyliscben WortschluJS ge-

nannt babe. Wenn einem proparoxytonen Worte eine betonte

Silbe folgt, wie periculis omnibus, so bleiben die beiden Endsilben

des proparoxytonen Wortes absolut unbetont. Wenn dagegen das

folgende Wort mit einer nicbt betonten Silbe anfangt, wenn sicb

also 3 unbetonte Silben folgen, wie ; in omnibus pbriculis
,

so er-

balt die mittlere dieser 3 unbetonten Silben einen Nebenaccent:

in omnibus periculis. DeUhalb sprecben wir: Dnm iuvfenbs siimus,

aber: Jiivenes dum sumus. Folgen sicb 4 unbetonte Silben, so er-

balt die 2. oder die 3. den Nebenaccent: ‘omnibus In pgriculis’ wird

wobl gesprochen omnibus in periculis, aber: Caes^ impgravisset.

Den rein daktyliscben Wortschlufi, periculis omnibus, babe
icb scbon ofter besprocben: s. Ges. Abb. II 378 und diese Nacb-
ricbten 1908 S. 201. Scbon die Dichter von quantitirten Jamben
und Trocbaeen baben ihn gemieden

;
dann ist er in der Blutbezeit

des Mittelalters von den rythmiscben Dicbtern meistens stark ge-
mieden Worden. Aber auch im fruben Mittelalter wird er von
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den meisten rythmischen Dichtern wenig zagelassen. Von den

obigen Fallen enthalten no 2 NovKs binos circiter and no 4 Orto

iubarls liimine, Sapientior omnibus sicher, und no 1 Proteggns

arundinibus vielleicht einen solchen daktylischen WortschluB, und
schon dieser Fehler kann bewirkt haben, dafi diese Einschnitte

selten zugelassen sind.

Der 2. Fall: Rabidi rostri rictibns gehort vielleicht gar nicht

hierher. Denn dem Zeilenschlufi rictibns geht ja zunachst der rich-

tige paroxytone Einschnitt rostri voran. Wenn also die Zerlegnng

der 5 ersten Silben in rabid! rostri gemieden wird, so ist das viel-

leicht nur geschehen, am den daktylischen WortschluB zu ver-

meiden. Jedenfalls ist diese Theilnng ziemlich selten: etwa 24

unter den 586, z. B. im 5. Gedicht Vers 20 38 42 47 53 und 67.

Dagegen sicher ist der falsche Einschnitt in no 4 : Situ roscido

robora. Mit einem funfsilbigen Anfangsworte, wie Sapientior om-
nibus kommt diese falsche Thedung bei Aethilwald gar nicht vor.

Auch von der zerlegten Bildung Ore halltum corpore finden sich

hochstens 10 Beispiele, in denen ofter veluti den falschen Ein-

schnitt bildet: 142 eruta. 160; II 9 11 30 labaro. 32 veluti. 140;

III 13
;
IV 16 veluti. 47

;
V 37 veluti.

Im Einschnitt der 1.) Art: Hostium
|

a ferocibus oder Prote-

gens
I
arundinibus wird man lieber die 4. als die 3. Silbe mit

Nebenaccent belegen. Dann bilden die 2. und 3. Silben den be-

denklichen daktylischen WortschluB. Jedenfalls ist dieser Ein-

schnitt bei Aethilwald sehr selten. Denn gegeniiber etwa 33 Zeilen

zu 3 — u -f- 5 (Pulsabat promontoria) finden sich nur die 8 : I 144
Concuti

I

et (so, und nicht ac, hat die Hft) creporibus; II 57 Ab-
strahunt. 86 Prosllit. 136 Mundo et ;

III 24 Tribuat. 27 Alma per.

43 Hostium. 44 Protggens.

Es bleibt der 3. FaU mit dem Einschnitt nach 4u_: Undi-

sonis
I

fragoribus. Legentibiis
|
per avias. Daktylischer Wort-

schluB entsteht hier nicht
;
denn die 4. Silbe wird mit dem Neben-

accent belegt; wie wir sprechen und singen: Jiivenes dum sumus.

Aber doch zeigt die Statistik ein seltsames VerhaltniB. Von Aethil-

walds 586 Achtsilber sind etwa 330 nach der 4. Silbe zerschnitten.

Von diesen Einschnitten haben aber 289 Paroxytonon vor diesem

Einschnitt und hochstens 30 Proparoxytonon. Ich habe schon

(Auspicius S. 205) gezeigt, daB kein mechanischer Grand der la-

teinischen Prosodie vorliegt, weBhalb Einschnitte wie Perfru6ris
[

angelicnm seltener sein soUten als der Einschnitt : Perfruaris
|
an-

geHcum. Sie sind aber bei Aethilwald viel seltener; ja von den

77 Zeilen des V. Gedichtes haben 45 Zeilen den Einschnitt 4_u-|-
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4 u keine einzige den Einschnitt 4 u— + 4 u_ . Der Gmnd ist

wohl der gewesen, dafi Aethilwald die Zeile nicht zerlegen wollte

in 2 Yiersilber von ganz gleichem Tonfall +
W U -5- .

Zur Nachpruftmg seien die Verse 4u_ hier aufgezahlt: I 40

(farirent ?). 75. 83 (Zodiaeus). 85 Qnem Mazaroth. 101 (?). 103. 107.

116. 143. 187. (10)—n 5. 12. 50. 55. 68. 65 Tnm agape. 87. 104

Carismatnm. 109. 114. 117. 119. 122. 142. 170. 173 Thoracidas.

175. (17)—III: Ox—IV 1. 6(?). 50(?). 54. (4)—V; Ox— also im

Ganzen hochstens 31 Zeilen zn 4>j_ + 4u_,
Die Achtsilber des Aethilwald haben also inuner einen Caesnr

ahnlichen Einschnitt and zwar nach der 3. oder 4. oder 5. Silbe.

Dieser Einschnitt tritt in der Hegel ein nach einem paroxytonen

Wortschlufi, selten nach einem proparoxytonen.

Tch mochte noch anf einen Pnnkt hinweisen. Ich beobachtete,

wie viele Achtsilber des Aethilwald beginnen mit einer Silbe, anf

der voller Accent liegt oder wenigstens ein Nebenaccent. Z, B.

von den 77 Zeilen des 6. Gedichts beginnen nur 5 mit einer nicht

accentoirten Silbe 25(?). 44(?). 48. 72 nnd 74. Sollte das viel-

leicht mit germanischer Vortragsweise znsammenhangen ? AUein

es hat wohl seinen mechanischen Grand in der Betonnngsweise der

lateinischen Worter and in den Einschnitten dieser Verse. Von
den 77 Zeilen des V. Gedichtes haben 45 den Einschnitt 4_u.

Von diesen 4 Silben mad die erste Silbe vollen Accent oder Neben-

accent haben: Vale vale; PhUochriste
;
Qaem in cordis; Salatatas;

Per profundam asw. Wenn der Einschnitt nar nach der 3. Silbe

fallt, dann beginnt die Zeile meist mit einer anbetonten Silbe, so

V 48.* 72 Eobustom* per sulfragiam. So erklart sich ziemlich

einfach, wefihalb diese Achtsilber so oft mit einer betonten Silbe

beginnen.

Und doch zeigt die Statistik eine aaffallende Thatsache. Mehr
als ein Drittheil der Achtsilber sind nach der 5. Silbe einge-

schnitten. Die 6 Anfangssilben sind meistens darch 2 Worter ge-

bUdet, wie : V 4 Cingo amoris vincalo, 10 Claram creavit actibas,

19 Tamen adgressi gaadiis, 21 Summo satore sobolis
;
ebenso V 22

27 28 29 31 32 33 39 43 49. In all diesen Versen konnten ebenso

gat die beiden ersten Worter amgestellt sein: Satore siimmo,

Amoris cingo asw. Nar in einem einzigen Verse ist die Wort-
steUang amgekehrt: 74 Caelestis sceptri gremiam. WeBhalb?
Wenn der Dichter mit einer vollbetonten Silbe seinen Vers be-

ginnen wollte, so hat es einen Sinn, dafi er die zweisilbigen Worter
voranstellte nnd die dreisilbigen folgen liefi. Vielleicht aber
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sprach hier eine ganz ajidere Sache mit, nemlich die Riicksicht auf

die Alliteration. Im I. Gedicht finden sich die Verse:

3 Tiiis pulsatns precibas obnixe flagitantibns

5 ymnista carmen cecini atque rem sponsam reddidi.

53 Quae catervatim caelitus crebrantur nigris nubibus

55 neque caelorum culmina carent noctiirna nebula.

81 Tunc pari lance limpida Librae torpebat trutina.

145 Turn tandem ciirsu caterva confracta linquens limina.

Vgl. ZeHe 92 131 136 164 191 195.

Die von mir accentuirten Worter konnten leicht umgestellt

werden, wie

145 Turn cursu tandem caterva linquens confracta limina,

allein dann wiirden alliterirende Worter getrennt. Vielleicht ware

das gegen die Eegel des Dichters gewesen.

Die Hauptregeln der ambrosianiscben Acbtsilber des Aethil-

wald sind also :

Jede Zeile zahlt 8 Silben.

Fast alle Zeilen schlieBen mit Proparoxytonon. SchlieBt eine

Zeile mit Paroxytonon (wie 37 schlieBen), so muB das betreffende

Wort mindestens 3 Silben zahlen; also: Astra convex! Olimpi,
nicht: Convex! Olimpi astra.

Jeder Acbtsilber mufi um die Mitte, also nach der 3. oder 4.

oder 5. Silbe, durch ein Wortende getheilt sein. Dieser Wort-
schluB soil in der Regel paroxytonon sein. Proparoxytoner Wort-
schlnB kann als Ausnahme beim Einschnitt nach der 4. Silbe ein-

treten, viel seltener beim Einschnitt nach der 3. oder 5. Silbe.

(Reim und Alliteration bei Aethilwald). Die beiden

Zierrate der schonen Rede, Reim und Alliteration, welche die la-

teinischen Dichter der Iren gern und mit Eifer angewendet haben,

spielen auch in den lateinischen Dichtungen ibrer Schuler, der

Angelsachsen, eine bedeutende Rolle. Einsilbiger Reim der

letzten
,
der 8. Silbe war hier das Ziel. Aber

,
wie die Iren

diese Regel nicht selten verletzten, so manchmal auch diese angel-

sachsischen Dichter. SchlieBen von den 586 Kurzzeilen nicht we-

niger als 37 gegen die Regel mit Paroxytonon, so sind der Ver-

letzungen der Reimregel betrachtlich weniger : nnr 11 (13). In 8

(10) Reimpaaren schlieBen die Silben is : us. So II 5/6 mellificis :

vorsibus; 11/12 scedulis : Sedulius; 39/40 horridis : imbribus; 41/42

viribus : strennuis; 176/6 auriferis : capitibus; III 29/30 fortibus :

humeris; 37/8 teterrimus : gremiis; V 27/8 crinibus : nitidis; dazu
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Epistolae Merow. I 429, 4 angelicis : milibus und 430, 5 angelicis :

legionibus. Dazu kommen die 3 Falle : II 27 trilicibus : humeros

;

II 49/50 vortices : fragoribus
;
III 35/6 omnipotens : tenebris. Also

:

wie die irischen Dickter die Kette der lateinischen Reime hier und

da onterbrachen (s. oben S. 621/623), so auch diese angelsachsischen.

E h w a 1 d ist bier anderer Ansicht. Nach seiner Ansicht ist das I.

Gedicht von einem andern Verfasser geschrieben als die folgenden 4 6e-

dicbte (no II—V). Einen Beweis dafiir findet er (S. 522 Mitte) aucb

darin, dafi der Dicbter von no I nur Reime gebraucbe, in denen der Vocal

der letzten Silbe und der oder die etwa folgenden Consonanten gleicb

seien, dafi dagegen der Dicbter von no II—V zufrieden sei, wenn nur der

letzte Bucbstabe der letzten SBbe gleicb sei
;
ibni seien also us : is

,
us : os,

es ; us und ens : is geniigende Reime. Diese Regel babe dieser Dicbter

(Aetbilwald) ja selbst in dem Briefe an Aldbelm (S. 497,1) ausgesprocben,

wo er von seinen Zeilen sprecbe: octenis syllabis in uno quolibet vorsu

compositis, una eademque littera comparis (d. b. comparibus) linearum tra-

mitibus aptata.

Das ware eine wicbtige Sacbe! Es kommt ja oft vor, dafi Scblufi-

silben reimen, welcbe nacb gleicben Vocalen mit ungleicben Consonanten

scbliefien (Assonanz), wie mentis : consentit. Aber dafi nur die scbliefienden

Consonanten den Reim tragen, dafi also ‘it : ent’ ‘us : es’ ‘im : um’ reimen

sollen, das ist mir wenigstens eine neue Reimform, an die man bocbstens

im Rudlieb (ed. Seiler S. 144) gedacbt bat. Fiir eine solcbe Lebre braucbt

es solide Beweise. ErwSgen wir die Tbatsacben. Das I. Gedicbt ent-

balt 200 Kurzzeilen — 100 Langzeilen oder Reimpaare. Die Gedicbte
no II, III, IV und V entbalten 386 Kurzzeilen =193 Langzeilen oder
Reimpaare. Von diesen 386 Kurzzeilen scbliefit etwa die Hiilfte mit einem
der 5 Vokale; wenn der Dicbter die Regel batte, dafi der letzte Bucbstabe
der Reimzeilen gleicb sein miisse, g^t, so war er bier gezwungen limina :

caterva, numero : calculo usw. zu binden. Aber gut die Halfte jener 193
Reimpaare scbliefit mit einem Consonanten (etwa 21 mit m, 9 mit r, 3
mit t und 7 0 mit s) ; wenn dieser Dicbter die Regel batte, dafi zum Reim
die Gleicbbeit des scbliefienden Consonanten m : m

,
r : r

,
s : s und t : t

geniige
: gut, so reimte er borridis mit imbribus, vortices mit fragoribus,

und kummerte sicb nicbts um die Vocale der letzte Silben.

Aber er bat sicb gar sebr um die Vocale der letzten Silben ge-
kiimmert. Von 193 Reimpaaren baben 182 vor den gleicben Scbluficon-
sonanten aucb gleicbe Vocale, nur 1 1 bilden eine Ausnabme und reimen
(8 x) us : is, und (3 X) us : os oder us ; es oder is : es.

Diese 1 1 Reimpaare sind also nur einer Nacblassigkeit zuzuschreiben,
die sicb aucb bei den iriscben Lehrem (s. S. 621/623) findet. Fragt man weiter,
wefibalb diese 11 Ausnabmen alle mit s scbliefien, so antworte icb: das
ist ein Zufall, aber ein sebr begreiflicber; denn die Endsilben mit ‘s’ sind
aufterordentlicb baufig, von den oben erwabnten 206 Kurzzeilen baben als

Scbluficonsonant m 42, r 18, t 6: aber 140 Kurzzeilen endigen mit s.

Pur die 586 Kurzzeilen unserer 5 Gedicbte ergibt sicb also die Tbat-
s ache, dafi sie paarweise gereimt sind und dafi dieser Reim in den
letzten SUben gleicben Vokal und, wenn dem Vocal nocb Consonanten
o gen, aucb gleicbe ScbluBconsonanten verlangt ; camara : macbina; aetbe-
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ream : gremium ;
lucifer : flammiger

;
tempestas : vastitas

;
vocitet : clamitet

;

fremitans : crepitans.

Ehwald p, 522 behauptet, Anderes lehre der Dichter Aethilwald selbst:

snfficere u n i n s litter ae concordiam epistula Aethilwaldi p. 497,1 testator.

Da sagt Aethilwald, in seinen AchtsUbem sei hina eademque littera com-
paris linearum tramitibus aptata’. Comparis steht statt comparibns und die

compares tramites linearom sind die Zeilenpaare. Aethilwald hatte sagen

soUen : littera (vocali et, si. sequitur, consonant!), aber er hat den breiten

Ausdruck gekurzt. Auch ich nenne ‘cuhnina ; nebula
j

reperimus : anti-

quitns’ kurz ‘einsilbige’ Eeime, obwohl die C!onsonanten, welche die letzten

Silben beginnen, verschiedene sind.

Gleich sein muB also der Vocal der letzten Silbe und, wenn
diesem noch Consonanten folgen, auch diese Consonanten. Verboten

ist bei Aethilwald blofie Assonanz (am : at) oder bloBe Alliteration

d,er letzten Silbe (ant : unt). Derselbe Reim kann mebrere sich

folgenden Paare binden. So reimen I 13—IS anf a, 105—109 nnd
111—116 und 133—138 anf ibus, usw. Der Reim ist regelrecbt

einsilbig. Naturlicb stellt sick sebr oft zweisUbiger , oft dreisU-

bilger, ja mitunter viersilbiger Reim ein ; minacibus : arcibus
;

fri-

goribus : caloribus
;
culmine : fulmine

;
torrentibus : lucentibus

;
arie-

tibus
: parietibus.

Die Alliteration bei Aethilwald ist ebenfalls viel haufiger

und regelmafiiger als bei seinen Lehrem, den Iren. Dieser Binnen-

reim der Zeilen ist bei Aethilwald allerdings nicht so regelmaBig

wie die Kette der SchluBreime.

Wie der SchluBreim je 2 Kurzzeilen zu einer Langzeile, einem
Reimpaar, zusammenbindet, so ist auch das Arbeitsfeld des Innen-

reims, des Stabreims, anf diese Langzeilen beschrankt.

Zunachst gibt es ziemlich viele Langzeilen, in denen kein
Stabreim zu finden ist. So im ersten Gedicht:

31/2 Quibus bis sena nomina indidernnt volumina.

63/4 Germanae Phoebi numina atque praeclara lumina.

vgl. 85/6 159/60 171/2. Anderseits gibt es ziemlich viele Lang-
zeilen, deren eine Halfte Stabreim aufzeigt, wahrend die andere

Halfte keinen Stabreim hat; so im I. Gedicht:

107/8 Oceanus cum molibus atque diris dodrantibus

109/10 Pulsabat promontoria suffragante victoria,

vgl. I 97/8 120 122 174 178.

Der Stabreim kann also in einer Kurzzeile oder in den beiden

Kurzzeilen einer Langzeile fehlen. Das bewirkt oft eine Un-

sicherheit. Z. B. lage es nahe, da6 in Zeilen, wie: —
I 25/6 Et rupto retinaculo de-sevirent in seculo.

I 41/2 Tremebat tellus tnrbida atque e-ruta robora.



638 Wilhelm Meyer, die Verskunst der Iren.

I 113/4 In-fligendo flaminibus scopulosis marginibas.
^

H 77,8 Tandem de-curso concite per-longi callis limite.

I 195/6 Grates dicamus dulciter manenti im-mortaliter.

lY 77/8 Maneat im-mortaliter fine tenus feliciter

die Stammworter der Composita mitreimen. Allein da bier

kein Reimzwang herrscht, ist die Entscheidung nnsicher.

Unter den Epistolae Merowingici aevi 1 sind S. 428 zehn and

S. 430 acht Langzeilen der Berthgyth gedrackt, in denen die An-

fange der 2 Kurzzeilen alliteriren. Diese Zeilen lehren wenigstens

Einiges.

Vale vivens feliciter ut sis sanctus simpliciter.

Ut armata angelicis vallata legionibus.

Also bildet der Vocal U mit dem Consonanten V Stabreim.

Ebenso zeigt der Vers

Clara Christ! dementia celse landis in secnla,

dafi ca CO cu mit ce ci Stabreim bildet, was fiir viele Langzeilen

des Aethilwald wichtig ist, wie

V 27 Capnd candescens crinibns cingunt capilli nitidis.

V 3/4 Quern in cordis cubiculo cingo amoris vinculo,

S. 429 Angelorum laetissima aethralea laetitia.

Hier kommt es in an und ae nur auf das a an
;

fiir den Aethil-

wald waren alle anfangenden Vocale gleichwerthig, wie

III 3/4 Alti Olympi arcibus obvaUatus minacibus.

I 115/6 Quid dicam de ingentibus altithroni operibus.

II 79/80 Edem almam adiere, patria quam petivere.

II 129/30 Cumque proles progreditur, ovorum alvo oritur.

IV 69/70 Illis, illis in omnibus aequalem dico actibus.

V 39/40 Aures auscultant omnia verba ex ore prodita.

Schwer ist es deBhalb zu entscheiden, ob h als Consonant ge-

rechnet wurde, z. B. in

II 26 Parta namque per fabricam aethralis heri vegetam.

II 39 Quae fugax Orcus horridis timet telorum imbribus.

Darf z. B. der Vers Epistolae Mer. I 430:

Have, care crucicola, salutate a sorore,

wo die Hft hat ‘salutata a sorere’, umgestellt werden zu?:

Have, care crucicola, a sorore salutate.

Der eigentliche Bezirk des Stabreims ist also die Langzeile,
das Reimpaar von Achtsilbern. Der Stabreim kann beschrankt sein

auf je ein Wort in jeder Kurzzeile:
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n 61/2 Oberrantes per devia dnmosi mris limina

II 81/2 Ubi Petri corpuscnlum iacet tellnre conditmn.

n 83/4 Turn alter e felicibas conterinis fratribus.

Doch ist diese einfache Alliteration etwas dnnn im Klange

nnd deBhalb selten. Lieber werden die alliterirenden Worter

eng znsammengeriickt; so sehr oft in die eine Knrzzeile des

Paares, wahrend die andere Knrzzeile ohne AUiteration bleibt.

Wie bei den Iren, ist die hanfenweise Alliteration am beliebtesten

nnd sie tritt iiberall hervor. Besonders beliebt ist die Form, da6

der Bnchstabe, welcber 2 oder 3 Worter in der ersten Knrzzeile

anfangt, anch das erste Wort der zweiten Knrzzeile anfangt nnd

so die beiden Knrzzeilen der Langzeile znsammen bindet

:

I 97/8 Qnornm natnra nnbibns procedit conlidentibns.

I 107/8 Oceanns cnm molibus atqne diris dodrantibns.

Epist. I 428 Profecto ipsnm precibus peto profnsis fletibns.

I 67/8 Sicnt solet sepissime anratnm sidns snrgere.

I 137/8 His tantis tempestatibns ac terrornm tnrbinibns.

I 147/8 Portnm petit basilicae popnlante pernicie.

I 127/8 Tnm binis stantes classibns celebramns concentibns.

I 131/2 En statim fulcra flamine nntabant a fnndamine.

Ep. I 429 Paradisi perpetuis perdnrantes in gandiis.

I 125/6 Snscitarent sonantibns somnicnlosos cantibns.

I 133 Tigna tota cum trabibus tremibnnda ingentibns.

I 167 Ecce casae cacnmina cadebant ad fnndamina.

Hiezn gesellt sich in sehr zahlreichen Fallen eine Verstarknng

der alliterirenden Vortragsweise, indem in der nemlichen Lang-

zeile zwei alliterirende Wortverbindtingen einander rasch folgen

oder sich mit einander mischen. Am haufigsten ist natiirlich die

Art der Mischnng, daB der eine Stab die eine, der andere die an-

dere Knrzzeile besetzt.

I 65/6 Neqne flagrabat flammiger dnctor dierum Lucifer.

I 69/70 Sed caecatur (so! die Eft) caligine velud fnrva fnligine.

I 71/2 Plaustri plane pnlcherrima non conparent curricula.

I 117/8 Qnae nnllus neqnit numero conputare in calculo.

Sehr beliebt ist anch die Variation, wie in:

I 145/6 Tnm tandem cnrsn caterva confracta linqnens limina.

II 17/8 Pepnlisse pemiciter pamm sistens stabiliter.

II 41/2 At VOS famosi viribns viri sndantes strennnis.

Aber anch die andern Vermischungen zweier Stabe sind zn

finden

:
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V 11/2 Forma et visa virilem facto et dicto senilem.

II 67/8 Gradientes sablimia Petri petunt saffragia.

Epp. I 428 Vivamas soli domiao vitam semper in secalo.

II 9 Stili calamo stridalo caraxante persedalo.

II 85/6 Prosilit de ergastalo camis evalsas clancalo.

III 41/2 En piloram acerrima parma pellat acamina.

Einige Zeilen aas dem 4. Gedicht mogen die mannigfachen

Spielarten der Alliteration illastriren

:

IV 17 Astra Olimpi ignito ardai orbi vegeto

19 larem librant laciflaam, lastrant axis igniflaam

21 molem mando minacibas eminentem cam arcibas;

23 Fumam farvam frigoribas foci conplent caloribas,

25 celi iabar e calmine croceo fandant falmine.

27 Titan tremet torrentibns taedis late Incentibns

29 passim orbis per marginem ad asqae caeli cardinem.

31 Phoebe qaoqne flagrantibas fratrem iavat ardoribas,

33 noctem nigram nabicalis lacens lastrat cornicalis.

35 Ambo spargant spiramina, ignis aethralis lamina,

37 neqae nocent nitoribas nemorosis cespitibas

39 rnris rigati rivulo roscidi roris sedalo.

41 Sed latosam liquoribns tellarem amectantibns

43 arebant astra ignito torrentis globi iacalo.

Wie es darchaas erlanbt ist, da6 der Keim eines Reimpaares

im folgenden Reimpaar wiederkehrt, so kann aach derselbe Stab-

reim in 2 sich folgenden Langzeilen vorkommen:

I 53/4 Qaae catervatim caelitas crebraatur nigris nabibas.

55/6 neqae caeloram calmina carent noctarna nebala.

Vgl. hierza I 28 and 29; 34 and 35; 60 and 61 asw.

Alliteration in angelsachsischer Prosa. Aldhelm, Aethil-

walds Genosse, wendet in seinen Hexametern den Schmack der Al-

literation oft an. Seine Prosa gibt Zeagnisse in Fiille, da6, wie

die Iren, so aach die Angelsachsen aach in der Prosa diesen Rede-

schmack gern anwendeten. Ich fiihre nach Ehwald’s Aasgabe nnr

wenige Verbindangen hier an: p. 61 provida . .
praecordia

—

pignns pepigisse et spiritali sodalitatis — p. 62 caritatis conta-

bernia copnlasse— palmitibas palalasse — septeno sapientiae— sep-

tiformis sacramentornm n. sacrosanctis — replicatione revolvens —
campestrinm caalicalos — coacervans ad nnins coronae textaram
congerere— propatalo patescat canctisqne scmtinio scmtantibas
lace limpidias clarescat— processerint

,
palnlaverint, vignerint —
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p. 63 in ictn et atomo —
.

p. 74 clancnlo cordis cogitatu ep.

perscrutans rust, perquirat et percontetur cur septinariae suppn-

tationis calculus — canonem . . coactus congesseram iterum atque

iterum septuple et septuple perplexa revolutione replicetur— re-

colat et reminiscatur — fragiHs et gracilis ingenii frutices et nut.

verborum vimina usw. Besonders bei den mit et oder atque ver-

bundenen Ausdriicken spielt die Alliteration (oder der Reim) eine

grofie Rolle : carnaJi et corruptibili — conciliasse et copulasse —
recuperentnr et recalescant— plus absentia pulsat qnam praesentia

pascat — nunc grandem nunc gracilem— strictim summatimque—
rimanda ac recensenda— contribnlibus et coaetaneis — commentando

et coacervando.

Eiirzzeilen, Langzeilen, Strophen bei Aethilwald. In

den lateiniscben Gedichten wird seit der Zeit des Augustus die

Gliederung der Kurzzeilen, Langzeilen und Grnppen oder Strophen

immer mehr geregelt. Bei den Iren werden bestimmte Kurzzeilen

zu Langzeilen verbnnden, welche der Reim und mindestens schwache

Sinnespausen schliefien. Zwei solcher gereimter Langzeilen bBden

eine Gruppe oder Strophe. Die quantitirenden Achtsilber hat

Ambrosius zu vierzeiligen Strophen verbnnden, aber so, daJS der

1. Achtsilber mit dem zweiten und der 3. mit dem vierten enger

verbnnden ist als der 2. mit dem dritten, dafi also die ambrosi-

anische Strophe aus 2 Langzeilen von 8u_ + 8u_ besteht.

Aethilwald zeigt dieselbe Bindung der Kurzzeilen zu Lang-

zeilen durch den Sinn, durch den Paarreim und durch den Stab-

reim: fraglich ist, ob er die Langzeilen zu regelmafiigen Gr up pen
oder Strophen vereinigt hat.

Stets gehort die Kurzzede mit der ungeraden Zahl 1. 3. 5

usw. mit der unmittelbar folgenden Kurzzeile mit der geraden

Zahl 2. 4. 6 usw. enger zusammen, als diese geradzahlige Kurz-

zeile mit der ihr folgenden ungeraden; also gehbren zusammen
1 + 2

, 3 + 4, 0 + 6 usw. Auch Aethilwalds Dichtungsform ist also

eigentlich die Langzeile 8u_ + 8u_. Also kann kein Gedicht

z. B. 81 Kurzzeilen zahlen, sondem nur 80 oder 82. Am bedenk-

lichsten ist Interpunction in der Kurzzeile. Der bedenklichste Fall

ist in dem verwickelten Satze III 9/15

9 Cuius inmensa munera nequeo prorsus, funera

11 antequam rictu rabido raptent et rodant avido

13 ore halitum corpore mortis rigente torpore,

15 carminare concentibus celsae laudis stridentibus.

Hier gehort jedenfalls nequeo zu carminare; also ist vor fu-
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nera die KurzzeUe durch ein Comma zu darchschneiden. Aber

weiterhin ist nicht vor corpora ein Comma za setzen, sondern

raptent e corpora halitum ist eng zu verbinden. Ill 25 betet

Aethilwald nm Gottes Hilfe

:

23 Titnbanti tntamina tribuat per solamina

25 sacrosancta sublimiter suffragans manu fortiter

27 alma per adminicula hostium demat spicula.

Hier wird nach sublimiter mit
;
interpungirt und so die Lang-

zeile zerrissen. Es ist vielmehr nach solamina mit ", zu interpungiren

und sacrosancta (= sua divina) mit manu und demat zu verbinden.

Im 1. Gedichte droht im Sturm die Kirche einzustiirzen :

137 His tantis tempestatibus ac terrorum turbinibus

139 nostra pavent praecordia tot monstrorum prodigia,

141 quando cernebant lamina tectornm laqnearia

143 horrisonis fragoribus concuti et (so die Hft., nicht ac) cre-

poribus.

Hier setzt Ehwald nach precordia, Comma und nach lamina:

Doppelpnnkt; dagegen Jaffe hatte mit Recht uur nach prodigia

ein Comma gesetzt, also praecordia pavent prodigia verbunden.

Nach diesen Grundsatzen ist wohl auch der Anfang des I. 6e-

dichtes so zu gUedern:

1 Lector, casses catholice atque obses anthletice,

3 tuis pulsatus precibus obnixe flagittantibus

:

6 Ymnista carmen cecini atque rem sponsam reddidi,

7 sicut pridem pepigeram, quando profectus fueram.

9 Usque diram Domnoniam per carentem Cornubiam

11 florulentis cespitibus et foecundis graminibus

13 Elementa inormia atque facta informia

15 quassantur sub aetherea convexa celi camara,

Kurzzeile 1—8 enthalt die personliche Einleitung, 9—16 den

Anfang der Reiseschilderung. Da du, lector, casses und obses (V.

1 und 2) mich dringend gebeten hast (V. 3/4), so habe ich Verse

gemacht und habe so erfullt (V. 5/6) ,
was ich bei der Abreise

versprochen habe (V. 7/8). Auf dem Wege bis Domnonia durch

das durre Cornubia (V. 9/12) rasten die Elemente (V. 13/16).

Jaffe interpungirt: Z. 5 cecini; — 6 reddidi, — 7 pepigeram, —
dann 12 graminibus. — 16 camera, dum. Ehwald dagegen; 6 red-

didi, — 7 pepigeram. — Dann 12 graminibus, — 16 camara, dum.

Zeilengruppen — Strophen. Die alten rythmischen
Gedichte sind fast alle in Zeilengruppen oder Strophen gegliedert.
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Die irischen Gedichte binden die Zeilen von 8u_ gewohnlich in

2 Langzeilen von 8u_ + 8u_ = die ambrosianische Strophe.

Aethilwald liebt langathmige, ans vielen Knrzzeilen bestehende

Satze, aber sie lassen sich anfierordentlich oft in Absatze von 2

Langzeilen zu 8u_ + 8u_ zerlegen. Doch nicht immer. Sehr

selten ist eine einzelne Langzeile. Das II. Gedicht erzahlt Vieles

von zwei frommen Mannern, in der 3. Person. Plotzlich schKefit

in der 2. Person der einzelne Vers:

183/4 Valetote felicibus vitam clausnri calcibus.

Dagegen mit einem Langzeilenpaar schlieBen das 1. Gedicht

(197—200 Doxa), das 4. (75—78 Tibi salus) nnd das 5. (75—78

Dbi semper). Aber das 3. schlieBt deutlich mit einer untheilbaren

Gmppe von 3 Langzeilen (41—461 Ahnlicbes ergibt die Unter-

suchung der Gedichte. In der Regel lassen sich leicht Gruppen

von 2 Langzeilen scheiden, aber ziemlich oft sind die Gruppen von

3 Langzeilen sicher. So zerfallen im 5. Gedicht die Zeilen 1—32

und 39—78 deutlich in Gruppen von je 4 Kurzzeilen
;
nur 83—38

lassen sich nicht trennen, so daB hier allein eine Grnppe von 3 Lang-

zeilen angenommen werden muB. Diese Gruppen von 3 Langzeilen

sind auch sonst sicher. Z. B. gehoren I 187—192 sicher zu-

sammen, worauf dann die Gruppen von 2 Langzeilen 193—196 und
197—200 schlieBen. Im 2. Gedicht wird geschildert, daB die Pilger

sich durch keine Gefahr abschrecken lassen: nicht durch Seenoth

(49—62), nicht durch Rauber (53—58) und nicht durch wilde Thiere

(59—64). Ebenso gehoren weiterhin im 2. Gedicht eng zusammen
die Kurzzeilen 77—82 und 83—88 und 89—94 und 95—100 und
101—106, also 5 Gruppen von je 3 LangzeRen.

Man hat anderweitig ‘die Verwendung ungleicher Strophen

neben einander als ein eigenthiimliches Kunstprinzip der deutschen

Dichtung’ erklart, vgl. Mullenboff-Scherer, Denkmaler, 3. Ausg. II

S. 70 und 78. Von einem solchen Kunstprinzip ist bei Aethilwald

schwerlich die Rede. Vielmehr war in der rythmischen Dichtung
Bindung der Zeilen allgemein Mode

;
Aethilwald insbesondere liebte

lange Satzverbindungen. So ist es fast natiirlich, daB sich einzel

stehende Langzeilen kaum bei ihm finden. Anderseits sind von
diesen 5 Gedichten die 2 ersten und langsten epischer Art, nicht

lyrischer, wie es die von Blume zusammengestellten irischen Ge-

dichte sind. Auch die beiden Lobspriiche, no 4 und 5, sind weltlicher,

kaum lyrischer Art. Nur die kurze no 3, eine oratio ad deum ^),

1) Ich hatte dieses 3. Gedicht des Aethilwald aufzahlen und besprechen

sollen in meiner Arbeit ‘Oratio Bedae presbyteri’ (in diesen Nachrichten 1912
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ahnelt den von Blume gesammeltcn Gedichten. So hat Aethilwald

sich die epische Freiheit gewahrt und beliebig viele Langzeilen

miteinander verbnnden, d. h. naturgemafi regelmaBig 2 oder 3.

Die Formen der lateinischen rythmischen Dichtknnst batten

die Iren mit Eifer anfgenommen nnd besonders die Kiinste des

Reims und der Alliteration weiter entwickelt. Aethilwald folgt

in seinem engeren Arbeitsgebiet der rythmischen Achtsilber den

Iren, hat aber den Schmuck des Reimes und der Alliteration regel-

maBiger ahgewendet. Von dem einzelnen Dichter darf man auf

mannigfache und vielseitige Ausbildnng nnd Ausiibung der da-

maligen poetischen Technik schliefien.

S. 232); denn die beiden Gedichte sind Zwillinge. Von Beda’s Gedicht habe

ich jetzt eine zweite Abschrift gefunden im Book of Ceme ed. Kuypers
,
1902 p.

217, welche meine Arbeit beatatigt, aber auch verbessert; vgl. den SfbluB;

audiat angelico dulces qua carmine laudes

Daviticoiiue sacrum personet ore melos.

carmina hat die Hft O(rleans); carmine, was ich conjicirte, hat Ceme.

Dauit coque hat 0: ich conjicirte quaque; Daviticoque hat Cerne.

Uebersicht.

I Verskunst der Iren (S. 605— 628). S. 606 Alle Zeilen sind quanti-

tirenden nachgeahmt. S. 609 Silbenzahl. SchluBcadenz. Tonfall im Innem
der Zeile. S. 610 Kurz- und Langzeilen. Gruppen. Strophen. S. 611
Accentfiifie ? S. 612 Griechische Rytbmik nachgeahmt? S. 616 Reim
(S. 619 Falscber paroxytoner Reim nur in dsilbigen Wortem). S. 621
Reimlose oder schlecbt gereimte Verse. S. 623 Reimprosa. S. 623
Alliteration.

II Verskunst des Angelsachsen Aethilwald (S. 628— 644). S. 629
Einrichtung der Handschrift. Silbenzahl. ScbluBcadenz. S. 630 Vers-
Einschnitte, bes. nach der 4. Silbe. S. 632 Proparoxytone Einschnitte.
S. 635 Reim bei Aeth. S. 637 Alliteration bei Aeth. (S. 639 zwei Stabe).
S. 641 Kurzzeilen, Langzeilen, Gruppen bei Aeth.



Drei Gothaer Rythmen aus dem Kreise des Alkuin.

Von

Wilhelm Meyer aas Speyer
Professor in Gottingen.

Mit einer Tafel.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. Mai 1916.

Im Jahre 1915 las ich in R. Ehwald’s Ansgabe des Aldhelm

bei der Beschreibung der wichtigsten Hft des Gedichtes de vir-

ginitate, I 75, S. 330 die Notiz: In extremis foliis Seduliani co-

dicis, nt etiam illud addam, dno legnntnr hymni (cf. etiam Brit.

Mas. Reg. 2 A XX) Merowingica scriptnra saec. IX exarati
:
(A)ltns

anctor omnium et (Ar)rius et Sabellius, quos editnms descripsit

Blumius. Der Verweis auf Brit. Mas. niitzte mir nichts; denn

der citirte Text ist gedruckt von Kaypers, The Book of Ceme,

Cambridge 1902, S. 213; aber er ist nur ein prosaisches Gebet,

kein Gedicbt.

Ich bat also zu weiterer Aufklarong urn eine Photographie

des Gothaer Textes, weifi auf schwarz. Doch dazu fehlte in Gotha

die Einrichtung. So hatte R. Ehwald die auBerordentliche Giite,

den ganzen Text fiir mich za copiren. Da stellte sich nun heraus,

da6 Blume schon 1908 in den Analecta hymnica, Band 51 S. 302/5

die Halfte der Verse gedruckt hatte. Aber zugleich wurde mir

klar, da6 eine sorgfaltige VerofiFentlichung dieses Denkmals unserer

Vorzeit sehr wiinschenswerth sei. Eine genaue Photographie gab

mir dann die sichere Grundlage fiir die weitere Arbeit, deren Er-

gebnisse ich hier vorlege.

In der Handschrift in Gotha I. 75 im Ende des ersten Be-

standteiles, der Abschrift des Sedulius aus dem 8. Jahrhundert, sind

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist Klasse. 1916. Heft 5. 44
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von einer andern Hand, die in dieser irisch-angelsachsischen Hand-

schrift sonst nicht vorkommt, 5 Seiten mit 12 Spalten beschrieben

:

Bl. 20 b mit 2 Spalten (1 1—64), Bl. 21a und 21b mit je 3 Spalten

(I 65—168 nnd 1 169—11 84), endHch Bl. 22 a in 2 Spalten mit H
85—144. Am Ende der Seite 22 a bleibt der Eanm einer 6zeiligen

Strophe leer und auf der Riickseite, Bl. 22 b, folgen in 2 Spalten

die 36 Zeilen des III. Gedichtes, nach dessen Ende mehr als die

Halfte der Seite unbeschrieben bleibt. Es sind also 368 Zeilen

von einer Hand in 12 Spalten geschrieben.

Bisher wnrde nur von ‘2 Hymnen’ gesprochen. So bei Jacobs

und IJkert, Beitrage znr alteren Litteratnr, II 1836 S. 136 : Auf

der Riickseite fangt ein Hymnus an, welcher von einer anderen,

ehenfalls alten, aber rohen Hand geschrieben 10 Spalten fiillt, An-

fang: (0 dens) auctor omnium; und nach einem leeren Raum fol.

22 von derselben Hand 36 Verse, von denen dnrch Beschneiden

die ersten Silben verloren sind; Anfang [Ariu]s et SabeUicus.

Brnno Krnsch, Neues ArchivlX 1884 S. 272, notirt: ‘Auf die

Riickseite des 20. Blattes bis fol. 22 b hatte schon im 8. Jahrhundert

eine Hand in merowingischer Cursive zwei Hymnen eingetragen:

der erste beginnt f. 20b: ‘. . us auctor omnium’; der zweite ttber

die Haresien des Arius, Sabellius, Nestorius und Eutyches’.

East zu gleicher Zeit beschrieb Huemer, Sedulii opera 1885

S. VIII, dieses Stuck so : alia manu script! leguntur hymni hi

:

f. 20 b [AJltus auctor omnium . . f. 21 b Benedicamus dei nato (den

Irrthum Hemer’s hat Blume S. 305 corrigirt: es ist der verstum-

melte Anfang der Y-Strophe von I, 169); f. 22b contra haere-

ticos: [Arrijus et Sabellius.

Endlich hat Clemens Blume in den Analecta Hymnica Bd. 51,

1908, in der Hymnodia Hiberno-Celtica saeculi V.—IX. S. 302

—

305 das I. Gedicht veroffentlicht und dazu S. 305 bemerkt; Auf
dies meines Wissens bislang unedirte Gedicht folgt ein zweites

Akrostichon, in dem aber alle Verse der mit A, B und C be-

ginnenden Strophen derart gekopft sind, daB ich eine Eekonstruc-
tion nicht wage . .. Die Wiirdignng des dogmatischen Gehalts
dieses Gedichtes fallt auBerhalb des Rahmens dieser Textpubli-

kation.

Mir schien die sonst nicht vorkommende Schrift, die beispiel-

lose rythmische Form and der seltsame Inhalt dieser 3 Gedichte
einer Untersuchung werth, xmd ich habe viel Miihe daran gewendet.
Ich bin freilich iiber keine der drei Pragen zu einer abschlieBenden
Antwort gekommen

,
aber ich hoffe

, den richtigen Weg zu ihrer
Ei'sung eingeschlagen zu haben. Irre ich nicht, so werden diese
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3 Rythmen — denn am Rythmen, nicht am Hymnen handelt es

sich hier — eine wiirdige Fortsetzong der von den Monumenta
Germaniae darch K. Streeker 1914 veroffentlichten Rythmi aevi

Merowingici et Carolini bilden.

Es handelt sich also nm 3 Rythmen:

I. 188 Zeilen in achtzeiligen nach dem Alphabet geordneten

Strophen, denen man den Titel geben konnte: De trinitate et de

Christo deo homine.

II f. 21b: 144 Zeilen in sechszeiligen nach dem Alphabet ge-

ordneten Strophen, welcbe eine Deprecatio ad derun enthalten.

III f. 22 b: 36 Zeilen in drei zwolfzeiligen Strophen, welche

die Lehrsatze des Arrins and Sabellias
,

des Manichaeus and Pho-

tinus, endlich des Nestorius and Eutyches nennen und bekampfen.

Zur TJntersnchung der Schrift ist eine Probe derselben noth-

wendig. Aufierdem sind mehrere Spalten dnrch Beschneiden oder

dnrch das Einheften geschadigt. Defihalb babe ich eine Tafel
beigegeben, auf welcher ich die 4 schadhaften Spalten vereinigt

habe. Die Originalblatter haben jetzt, nach R. Ehwald’s Angabe,

eine Hohe von 24, 5 cm, eine Breite von 16 cm. Die 4 von mir

zusammengestellten Spalten sind die ersten Spalten der Seiten:

1) Bl. 20b = I 1—32. Es fehlen 1 oder 2 Buchstaben im
Zeilenanfang.

2) Bl. 21a = I 65— 96. Weggeschnitten ist nichts
;
aber dnrch

die Heftschnar ist ofter der 1. Buchstabe verdeckt.

3) Bl. 21b — I 169—188 und II 1—15. Im Anfang der Zeilen

sind 3—5 Buchstaben weggeschnitten.

4) Bl. 22 b = III 1—30. Der Anfang der Zeilen mit 2—

4

Buchstaben ist weggeschnitten.

Die Schrift der Rythmen.

Krusch hat die Schrift dieser 3 Rythmen ‘merowingische Cur-

sive’ genannt. Es ist richtig, da6 die Schrift dieser 3 Rythmen,

welche in der ganzen gothaer Hft nicht wieder vorkommt, mit

den angelsachsischen Handen, welche die iibrigen Theile der Hft

geschrieben haben, nichts zu than hat. Die Anfange der Colnmnen,

die Zeilen der Colnmnen sind durchaus ungleich. Offenbar sind in

einem Orte des Prankenreichs, wo die Hft sich spater befand, die

6 Seiten von einer festlandischen Hand fliichtig beschrieben worden.

Diese Schrift ist nicht angelsachsisch. Sie hat merovingische

Bestandtheile ,
ist aber weder die alte groteske merovingische

Schrift, noch die spate, schul- oder kanzleimafiig geregeltc mero-

wingische Schrift, die in den Urkunden Ludwig des Frommen und
44*
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seiner Xachfolger noch erscheint. Sondern sie ist eine Minuskel,

eine Buciischrift, ahnlich, wenn anch nicht so durchgebildet, wie

die karolinger- oder die angelsachsische Minuskel aus dem Anfang

des 9. Jahrhnnderts. Sie ist eine Mischschrift, welche neben den

Resten der merovingischen Schrift viele Spuren der Karolinger-

minuskel aufgenommen hat *).

Das cursive sogenannte offene a herrscht noch dnrchans. Es

ist dem n ahnlich, nur da6 der 2. Strich im Wort den nachsten

Buchstaben anfaht, im Wortschlnfi aber anfwarts gekriinunt wird,

wie Vers 15. 65. 70. Das karolingische a steht nnr in den ersten

Zeilen von I einige Male (I 1. 2. 4. 6. 8. 18. 29. 50; II 9), sonst

auSerst selten. Im Zeilenanfang steht bald das cursive bald das

Minuskel a; s. 4. 82 nnd 83; ae und e sind fast immer ricbtig

unterschieden
;
nur 99 coequalem und II 79. 126 presta. § statt ae

etwa 8 Mai (83. II 14. lU 19).

C ist fast immer das Minuskel c, welches die folgenden Buch-

staben mit dem Fu6 umfafit. Doch haben sich von dem hohen, in

der Mitte des Bogens eingeknickten c der Cnrsivschrift (7. 87. 171),

welches die folgenden Buchstaben mit dem herabgebogenen Kopf

anfafit, manche Beispiele erbalten. So oft die Verbindung co; s.

91. 93. Ill 30. Dann cr (117) und das h ahnliche ci in 80 nnd in

85, wo ueraciter als uerahf = uera habetur verlesen worden ist.

e hat fast immer die karolinger Form; doch hie und da die

cursive hohe Form, wo an der Znnge des e der erste i-Strich des

folgenden Buchstabens hangt; so 89 und 188 em, en 90 und II 12

und er (10), dann et (in 103). Die Ligatur & kommt regelmafiig

als das selbstandige Wort vor, aber kaum im Worte, wahrend die

Ligatur fiir ec im Worte oft sich findet; s. 14. 74.

Die Striche des i und die entsprechenden in n m und r sind

schlichte senkrechte Striche, ohne besondere FiiBe; nur bei n und

m wird der letzte Strich gern etwas verlangert und gespitzt; s.

11. 12. 15. 90. 93 III 22. 89 bietet den einzigen Fall, daB in

mi das i an den letzten Strich des m unten angehangt wird. Zur
TJnterscheidung von a wird im u der 2. Strich gerade herunter ge-

zogen
;

s. 6. 19. 24 III 13. Nur in III 11 ist of ligirt. Oft wird

in li der Fu6 des 1 aufwarts gebogen und i daran gehangt (23.

170); dann in ei (70) das i an die Znnge des e gehangt. Ein hau-

figer TJberrest der cursiv’en Schrift ist der, dafi i im Wortanfang
stark iiberhoht wird; s. 72. 79. 82 II 6 zisiv.

1) Ich citire im Folgenden fast nur Beispiele, welche anf der beigegebenen
Tafel Yorbonimen. Die mit II oder III bezeicLneten Verszahlen sind klar; bei

den aus I genommenen Versen babe ich die Zahl I weggelassen.
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Statt n steht hie and da N
;
so 73 Nim nnd I 57 reNonatus

;

dann kommt statt nt einige Male die Ligatur von K and T vor.

wie in 11.

r hat meistens die karolingische IVIinuskelform. Die Zunge

fafit meistens den folgenden Buchstaben an; dock im WortschluB

wird sie anfwarts gekriimmt (s. 97. 98), and dasselbe geschieht

hie and da im SilbenschluB, so in 65 carlne, 71 concor'dantes, 89

ger|minauit; doch aneh in r vor a (4. 18. Ill 27). Das cursive

hohe r mit spitzem Kopfe, dessen Zunge sich mit dem folgenden

Buchstaben vereint, kommt ofter vor; besonders in der Ligatur

re; s. 13. 73. 77. 171 III 24 ustc., minder oft in ri, z. B. 77 III 12;

dann einige Male in den Ligaturen von rt nnd rn (186), auch ru.

Zu notiren ist besonders die Ligatur ro (21. 28), wo die Zunge

des hohen spitzen r sich herabsenkt zum o, das oben 2 Zipfel hat,

deren linker angefafit wird, wahrend der rechte frei in die Hbhe

steht.

O ist das gewohnliche der Karolinger Minuskel. Die eben er-

wahnte cursive Ligatur von ro, wo das o oben 2 Zipfel hat, half

mir die selfsame Buchstabengruppe im Anfang von 76 zu ent-

rathseln; man hatte gelesen huf (habenf) oder Ihf (Jesus) : es ist

homo; beide o haben oben noch den recbten Zipfel, aber das o

selbst ist mit dem letzten Strich des h und dann des m ver-

schmolzen.

t hat meistens die karolingische Form. Dabei beruhrt meistens

der Kopf und der FuB den nachsten Buchstaben
;
nicht selten aber

dreht der Kopf sich vor dem folgenden Buchstaben in die Hohe

oder geht iiber ihn weg; s. tu 14. 18. 67 II 7; ta 16; tr 26. 27.

In der Silbe ti geht der Kopf des t oft iiber das i weg (12), oft

hangt das i am Ende des Kopfes (20. 94. 180. 182 III 4. 22) ;
in

beiden Fallen wird das i abwarts verlangert. Die aufrecht stehende

cursive Ligatur fiir ti kommt nur II 29 (delictis) vor. Aulfallig

ist eine Majuskelform des T, welche hier sehr oft vorkpmmt. Sie

ist mindestens doppelt so hoch als das Minuskel t und geht meist

mit dem Fufi unter die untere Parallellinie (s. 86 II 5). Der FuB
ist nach rechts gekriimmt, faBt aber den folgenden Buchstaben

nicht an. Dieses T kommt auch im Wortanfang vor and im Wort-

schluB (III 18); aber regelmaBig steht es im Worte nnd zumeist

nach einem Zungenbuchstaben
,

besonders nach e (17. 66. 77/8/9.

86. 172 III 2. 22); dann nach r; nach a (III 10); sonst nach c (87.

95 II 5).

X folgt dem allgemeinen Gesetz des Schreibens
;
der nach rechts

abwarts gehende Strich wird durch den Druck der Feder dick.
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der nach rechts aufwarts gehende ist diinn. Seltsam ist ntir, wie

groB daa x gebildet wird, welches von der Zunge eines vorange-

henden e in dem Schnittpunkt der beiden Balken beriihrt wird;

s. 80 III 8, aber auch oxi III 17 nnd 7.

Die Scbaftbuchstaben 1 b d nnd h haben wenig Besonderes

an sich. Selten sind die beiden Striche (hinauf nnd hinnnter) sicht-

bar, aus denen der Schaft entstanden ist (81. 172, 185). Nicht

selten ist in d der Schaft nnter die Linie hinnnter gezogen. Die

Porm b kommt nnr 2 Mai vor, in iibergeschriebenen Erganznngen

(I 59 nnd 151; I 98?).

f nnd f werden etwas nnter die Linie gezogen (bes. 30, III 28

nnd II 14). Die cnrsive Ligatnr ft sitzt anch hier fest (65. 68.

84 etc.), wie in der beneventaner Schrift; ft (84) ist sehr selten

getrennt. Sehr selten ist der Schaft des f getheilt (80 nnd III 6)

;

nnr in HI 11 ist das f mit dem 2 Strich des vorangehenden u

vereint.

g, der empfindlichste aller Bnchstaben
,

ist in I 131 nnd 144:

besonders characteristisch gebildet durch 2 in einander lanfende

Schleifen.

p nnd q sind nicht anffallend; der Schaft endet nnten oft

spitz (8. 11. 20 etc.).

Abkurzuugen imd Cbiffern. Die hier vorkommenden Ab-

kiirznngen nnd Chiffero weisen in die friihen Zeiten der Minuskel-

schrift. Die Abkiirzung wird meistens dnrch einen horizontalen

Strich angezeig^t, der oft nach rechts verlangert nnd auch gespitzt

ist (s. 67. 69 usw.). Steht dieser Strich uber einem SchlnBvocal,

so ersetzt er ein m (nicht n)
;

in Wortmitte wird m nicht so er-

setzt. q. oder mit einem Hakchen ist qne
;
auch in absq. qnoq. neq.

;

b' oder b, ist die Endnng bus. Im WortschluB finden sich noch

einige seltenen Kiirznngen : so ein halber Bogen uber r (2. II 9)=
rum oder uber t (81. 83. 84 TIT 16) = tur. Einzeln sind noch 83

Inm, 94 nom nnd pat = 85 neracit (men und ter). Der Vorrath

von Chiffern ist noch sehr bepcheiden. Znnachst fiir die 3 Prae-

positionen: per pro nnd prae, die sich anch in Compositis finden.

Dann n= non oft. nnmq mit Strich durchs q = nnmquam (111)

;

nf = nnnc II 65, S> = sed (71) nnd 2 Mai q mit einer Schleife

= quod. Hanfig ist e = est und 3 Mai ee (II 9. Ill 3) = esse.

Von den Pronomina: E = haec III 7; ei’ = eins (70), nrm = nos-

trum (69. 78) nnd 3 Mai om. (70, 79) = omnes. Die Chiffern fiir

Nomina sind recht wenige : die Formen von dens oft
;

1 Mai dilf,

oft xpf, lEf nnd Ihu und fpf fpn und Icf
;
I 2 fclor’ fiir seculorum.

Interpunction findet sich so gut wie keine. Nnr wird das Ende
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der Strophe, hie tmd da auch das der ersten Halbstrophe bezeichnet

dnrch eiaen Pimkt oder ein Habchen s. 68. 72. 84. 88. 92. 96 usw.

Die Worttrennung ist schon darchaus sauber.

Nehmen wir die dargelegten Einzelheiten zusammen, so stammt

weitaus der grofite Theil aus der karolinger Minuskel, ein kleiner

Theil stammt aus der Cursiv-Schrift. Kaum aber werden unter

den Minuskel- oder Majuskel-Buchstaben sich mehrere finden, die

gerade aus der Merovinger-Cursive stammen miissen. Da aber die

angelsachsische Hft ins Frankenreich gebracht nnd dort der Ein-

trag in dieser Schrift, die keine angelsachsischen Eigenthiimlich-

keiten zeigt, gemacht worden ist, so mussen wir aueh diese Schrift

zu den Versuchen rechnen, eine kleine nnd hequeme Buchschrift

zu construiren. Solche Versuche warden im Frankenreiche im

tibergang des 8. zum 9. Jahrhundert manche gemacht
,

z. B. bei

der Schrift von Corbie. Unser Schreiber hat schon so viel Ele-

mente der Karolinger Minuskel, da6 die weitere Entwicklung ihn

wohl ganz zu dieser gefiihrt haben wird. Aber interessant ist

dieser Versuch, nnd eine Probe in wirklicher Gr66e sollte in eine

grbfiere palaeographische Sammlung aufgenommen werden.

Die Art der Absclirift konnen wir wohl aus den Fehlern

beurtheilen. Ziemlich sichere, nicht corrigirte Fehler
liegen wohl vor: I 2 satur (sator), 7 contenes, 14 fecististi; 30

(n)omem; dann scheinen nach 48 vier Zeilen zu feblen. I 57 re-

Nonatus (renatus), 63 sine defectui (defectu), 82 pastostoribus, 84

demostratur, 110 pasus, 140 antecellet(-it), 159 potabnnt(-ant), 164

reserat(-ret)
, 166 quis (qui)

,
170 alto (alta?), 179 auriamns. —

II 41 trista (tristi), 44 liberal (Uberabit ?), 46 flagitium (-tii oder

-tiorum), 58 oboediam (oboedientiam), 64 puplicani, 66 fabe (fove ?),

90 sauciat (-et), 94/e/i/^non, 96 tribuet(-at?), 99 nullius egis (nullis

eges?), 105 uicuisti (vicisti).

Etwas mehr sind die Fehler, welche nachtraglich corrigirt
sind, wahrscheinlich vom Schreiber selbst, wenn auch hiebei 2 Male b

statt d gebraucht ist; mit ‘s. 1.' bezeichne ich, daB das Wort iiber

der ZeUe nachgetragen ist. I 44 ad s. 1. 51 tempus omne,

dnrch : ist die Umstellung notirt 59 bi s. 1. 79 q. s. 1. 86

dicitur aus diciter corrigirt 97 nach Nam ist q. eingeflickt 101

suerst omnipotes 106 acre ist zu uerbi corrigirt Der Vers 108

ist zwischen 107 and 109 eingeflickt 120 matre, uher e ein diinnes i

125 rex s. 1. 151 bf s. 1. 170 wohl zuerst arto, dann alto 176

adorantes ist in Anderes hineincorrigirt. — II 13 pater s. 1.

18 fordif: da6 schliefiende f steht in Rasur 22 me s. 1. 100

bona s. L 122 to in protoplausti s. 1. 123 fuu s. /. 134 in
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amavi ist ama durchgestricJien und zela ubergeschrieben. — III 7

E s. 1. 10 fimuf ist su fvmas corrigirt. 23 e s. 1.

Wie von der Merowinger Barbarei in der Ortbographie hier

keine Spur ist, so sind anch diese FeUer nicht stark und nicht

ubermafiig viel. Wenn der Verfasser selbst aus Concepten hierher

seine Rythmen reingeschrieben hat, fliichtig und anspruchslos, ist

diese Abschrift begreiflich.

Die rythmischen Formen der gothaer Gedichte. Blume,

der das I. Gredicht veroffentlicht hat, sagt wenig von seinen For-

men. Er weist darauf hin, dafi die ersten Zeilen entlehnt sind

aus 2 irisch-angelsachsischen Gedichten und schlieBt, ‘daB jeden-

falls dieses rythmisch ungelenke und den B,eim vernach-

lassigende, aber manche Alliteration anfweisende Reimgebet

in den Kreis jener Dichtungen gehort, ohne daB altirischer Ur-

sprung ihm zugesichert werden kann’. S. 350 vergleicht er das

Gedicht no 256 wegen der ungleichmaBigen Silbenzahl der

Verse and des nachlassigen, oft fehlenden Reims mit unserm ersten

Rythmus (bei ihm no 232) und mit no 227. AUein diese Ahn-
lichkeiten sind unwesentlich. no 227 (S. 297) besteht aus 16 am-
brosianischen Strophen, ohne Reim. Von den 64 Zeilen zahlen 4

sieben, die ubrigen 60 acht Silben (1, 1 und 4, 3 lesu)
;
2 schlieBen

sinkend (8,3 in nos und 16,1), die ubrigen 62 steigend. no 256

(S. 349) bringt in 8 ambrosianischen Stropben etwa 7 Zeilen zu 9

und 1 Oder 2 zu 7 Silben; alle Schlusse sind steigend, auBer 1,2

ut mihi und 8, 2 in sanctis. Die Uberlieferung beider Gedichte ist

eine unsichere
;
denn das Book of Cerne liefert oft recht entstellte

Texte.

Mich stellte die Untersuchung dieser 3 Rythmen vor eine ganz

neue Thatsache. Von jeher meinte ich, daB die lateinische Rythmik
auf 2 Grundlagen beruhe : der gleichen Silbenzahl und der gleichen

SchluBcadenz der sich entsprechenden Zeilen. In der Abhandlung
iiber die rythmischen Verse der Iren (s. oben S. 609) fand ich von
den Iren die gleiche Silbenzahl iiberall gewahrt, die Gleichheit

der SchluBcadenzen nur durch die Ansnahmen verletzt, die ich

dort (S. 609) anfgezahlt babe; dann fand ich in den fast 600 Zeilen

des Angelsachsen Aethilwald die Zahl von 8 Silben stets gewahrt,
die proparoxytone SchluBcadenz nur in etwa 36 Zeilen

darch paroxytone Ansnahmen ersetzt (S. 629/630).
Ganz anders steht es hier. Nicht nur der I., schon von Blume

S. 302 gedruckte Rythmus, sondem auch die hier zum ersten Mai
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gedruckten beiden folgenden Rythmen haben genau dieselben Rormen

der Zeilen.

Die Zeilen sind abgesetzt geschrieben, so dab kein Zweifel

dariiber besteht, dab dichterische Form beabsichtigt ist, und wo
die Zeilen enden. Da ergibt sick eine bis jetzt beispiellose Willkii-

nnd Freiheit:

1) ist die Gleichheit der Silbenzahl dnrchaas aufgegeben,

2) sind die beiden moglichen Schlnbcadenzen durchans will-

kiirlich gemengt.

Die poetische Form verlangt aber doch gewisse Grenzen. Die

Frage ist insbesondere, ob die Silbenzahl sich nicht innerhalb ge-

wisser Grenzen bewegt. Der Schlnbcadenzen gibt es ja nur 2

:

Paroxytonon oder Proparoxytonon : dmnium oder saeculorum. Der
erste Blick lehrt, dab bier beide Schlnbcadenzen bunt gemischt

sind.

Bei der Berechnung der Silbenzahl lasse ich die verstiimmelten

Zeilen bei Seite (I 173/8 und 181,8 = 14 Zeilen; II 1—15 tmd

10 Zeilen von III)
;
von den 368 Zeilen benutze ich also 329. Unter

diesen 329 Zeilen jSnden sich

:

73 Zeilen zu 8^^-. und 131 zu 8— u = 204 Achtsilber; dann

33 Zeilen zu 9 u_ und 48 zu 9_u = 81 Neunsilber.
Von den ubrigen Zeilen sind etwa 32 Siebensilber und

10 vieUeicht Zehnsilber.
Der einzige Sechssilber, II 142 laus honor et virtus, ist

also sicher zu bessern.

Von den Siebensilbern schlieben 17 steigend, wie 1 1 Altus

auctor omnium; 60 141 142 146 160 164. II (44?) 61 64 66 72

79 124 138. AuiffaUend ist das einsilbige Schlubwort in II 132

Soli deo semper laus. Taktwechsel ist durchans erlaubt : - Et re-

seret p^ctora; Lux vera fidelium.

Mit Paroxytonon schlieben 15 Siebensilber, wie Nunc quoque

m4 lugentem. I 27 64 102 109 145 158. 11 36. 43 (wo freilich

heu zweisilbig gelesen werden kann), 49 53 65 87 119 139 144.

Die meisten beginnen mit accentuirter Silbe, wie Passus est prin-

ceps regum. Diesen 32 SiebensUbem konnen wohl noch zugerechnet

werden: II 4 [clamo] corde credulo u?id III 6 [et cjonfundens per-

sonas. Darnach ist es sicher, dab der Dichter siebensilbige Zeilen

verwendet hat.

Mit den Zehnsilbern steht es eigenthiimlich. I 38 89 104

105 121 122 138 (183 187). 11(46): Diese 10 Verse enthalten aller-

dings 10 Silben, aber in jedem Verse treten mindestens 1 Mai zwei

Vocale auf, die durch Synizese mit einander zu ^iner Silbe ver-
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schliffen werden konnen und in alten Zeiten oft verschlifPen warden r

ia ii io in
;

ei eo. So

;

I 121 qni nec nnione est confusus.

I 89 Mariae gremiam germinavit.

I 105 Omnia data a deo patre.

Kein Vers kommt vor mit der festen Form, wie Blume sie

in I 10 Condidisti cuncta celeriter conjicirte. Fine Ausnahme macht
III 33 filius hominis venit de caelis, 10 oder gar 11 Silben. Allein

dieser Vers wird schon dureh die Worte ‘audi . . . hoc’ als Citat

(Daniel VII 13) gekennzeichnet and Citate sind oft von Gesetzen

der Metrik oder des rythmischen Satzschlnsses frei; vgl. schon

den Hymnus des Ambrosins ‘Amore Christi nobilis’ Str. 5,1—6,1.

DeBhalb kann der Vers III 33 nns nicht hindem
,

in den citirten

10 Zehnsilbern Synizese anzunehmen und festznstellen
,
da6 unser

Dichter Zeilen von zehn Silben nicht wollte.

Darnach wollte unser Dichter Zeilen schaffen, die nicht we*

niger als 7 und nicht mehr als 9 Silben enthielten, in denen aber

die Schluficadenz, Paroxytonon oder Proparoxytonon, vollig frei war.

Der ZeilenschluB wird nur II 132 auffalliger Weise durch das

schwere ‘Ians’ gebildet; sonst nnr dnrch einige Hilfsworter: je

ein Mai durch sum, es, est und 2 Mai durch me.

Von einer regelmaBigen, gleichartigen Caesur ist keine Rede,

aber es wird auch die Mitte der Zeilen nicht von einem vielsilbigen

Worte, wie deificato oder subsistentiis, iiberspannt. Stets tritt,

wie ich das in den Achtsilbern des Aethilwald nachgewiesen habe,

um die Mitte der Zeile ein Wortende ein; aber der Dichter

kiimmert sich nicht um steigenden oder sinkenden Caesurschlufi.

Die Worter treten so meist in 2 Gruppen zusammen, wie

Bonus factor • bona valde condidit cuncta • celeriter
;

doch oft gibt es auch 3 Gruppen, wie in

:

Qni nasci dignatus • ex ea oder Homo ' ex aqua • renatus.

Im Innem der Zeilen ist keine Rede von irgend einer Regel-

maBigkeit des Tonfalles
,
von AccentfuBen. Alle Spielarten des

Tonfalles, welche moglich sind, kommen hier auch vor. Man nelime

als Beispiel die unten unter no V citirten Zeilen zu 8_u, die

sonst so oft eine gewisse RegelmaBigkeit zeigen.

Ebenso liefie .sich fiir die Siebensilber und Neunsilber nach-
weisen, daB durchaus die Silben nur gezahlt werden. Nicht ein-

mal der daktylische WortschluB wird irgendwie gemieden,
sondern in sicheren wie in unsicheren Falle oft genug zugelassen

:

Factus hominis filius oder Sed capiti cdncordantes.
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Wie ist die Ungleichheit der Silbenzahl zu erklaxenP

Ich habe einst der Kritik der Gedichte aas der Merowinger- und

Karolinger-Zeit Hilfe gebracht, indem ich nachwies, daB oft der

Zeile eine Silbe verge setzt worden ist, so daB eine Zeile 9

statt 8, 8 statt 7 und 7 statt 6 Silben zahlte. So bonnte noch

im 12. Jahrhundert Rorate mea lumina mercari margaritam eine

Vagantenzeile (7 u _ + 6_ u) bilden. AUein bier handelte es sich

nnr um einen Vorschlag, nicht um einen Zusatz mit Anderung der

SchluBcadenz (etwa 8_u statt 7 u_), um eine Vermehrung, nicht

um ein Minderung der regelmaBigen Silbenzahl (etwa 7u_ statt

8u_). Hiermit also kann die verschiedene Silbenzahl der Zeilen

unserer 3 Rythmen nicht erklart werden.

Sodann habe ich 2 Arten alter Rythmik nachgewiesen : die

Worter zahlende Rythmik setzt in die entsprechenden

Zeilen gleich viele gewichtigen Worter. So
:
Quadrans in qnatuor

iam habes annos usque perdiictos si proles secundus tot tem-

pus haberet transcriberem libdllum. Vgl. diese Nachrichten 1913

S. 142—163. Zweitens diefiebungen zahlende Rythmik.
Nicht nur die voUen Wortaccente werden verrechnet, sondern auch

die Nebenaccente, also iuvenes dum siimus; jede SchluBsHbe der

Zeile gilt als Hebung : Sancte et immortalis = Omnia mea peccata.

Die vierhebigen Zeilen dieser Art konnen 6—10 Silben zahlen

und konnen sinkend wie steigend schlieBen; s. diese Nachrichten

1908 S. 49/50 und 1913 S. 167—173. Die beiden Gedichte bei

Strecker, Rythmi Mer. et Car. S. 639/40, geben um 800 schon die

ausgebildete Form dieser Zeilen, die dann den deutschen Reimversen

des Otfrid als Vorbild gedient hat.

Vergleicht man die unten folgende Tibersicht der von unserm

Dichter gebrauchten Zeilenformen, so ist klar, daB er weder Worter
noch Hebungen gezahlt hat.

Damit klar werde, um was die Frage sich dreht, scheint es

mir niitzlich, die samtlichen von unserm Dichter gebrauchten Zeilen-

formen vor Augen zu stellen:

I 7 u __ 'Altus auctor omnium 1

lux vera fidelium.

II 8vj_ resiirgens rex a mortuis 3

venit et sanctus spiritus

astris tiilit mirantibus. 5

III 9w_ libi dextra ddi patris est

et tribuet dei bdnitas 7

amorem dirum pecuniae

mortis destriixit imp^rium. 9
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IV 7 — u Nunc qaoque me lug6ntem 10

passns est prfnceps r^gum

qnia crimen agnosco.

V 8 — u coepit esse Christas homo 13

ab omnibus adorandus

qui solas mortem vicisti 15

natus natiira non dono.

VI 9— u gignendo pater appellatus 17

ima et summa univ^rsa

simul omnia satis bona 19

laetemurqae omnes in eo

qui nasci dignatas ex ea. 21

Unser Dichter hat also 6 verschiedene rythmische Zeilen ge-

.brancht: I7u— ,
II 8u— ,

III 9u_; dann IV 7— u, V 8— VI

9_o, Im Innern dieser 6 Zeilenarten hat er alle moglichen Ton-

falle (Taktwechsel) zugelassen. Die darch Silbenzahl, Schlnfica-

denz and Fall der Wortaccente im Innern der Zeilen verschie-

denen Spielarten betragen 21. Nan ist natiirlich, da6 der Dichter

einen bestimmten Grundsatz gehabt hat. War sein Ziel nor, Zeilen

von 7, 8 Oder 9 Silben zu bilden? oder lassen sich seine Formen

durch einen andem Satz einheitlich erklaren? Jedenfalls ist es

mir bis jetzt nicht gelnngen, andere Gedichte mit ahnlichen freien

Formen nachzuweisen. Fiir mich sind diese Formen ein Unicam.

Ihr Dichter ist jedenfalls kein gewohnlicher Kopf gewesen.

Keim ist durchaas nicht beabsichtigt. Wenn in Str. 16 die

1. 5. 6. 7. and 8. ZeUe anf us endigen nnd die 2. 3. and 4. Zeile

auf e, so ist das Zufall. Da6 die Anfange der 24 Strophen die

Buchstaben des Alphabets bilden (Str, 21—24 beginnen in I: Xristo

Ymnum Zelum Gloria, in II : eXul Ymnum Zelo Gloria)
,

das ist

in der alten christlichen Dichtung haufig.

Mit Recht spricht Blume von ‘mancher Alliteration’. Vgl.

I 5—8
Adonai omnipotens

qui mensus es manu aquas

et caelum palmo contines

terramque pugno concludis.

IJberall klingt die Alliteration durch, wenn auch selten so

stark wie I 109—112 und 125—132:

109 Passus est princeps regum,

cuius pater passas non est;

nec procedens passus umquam

:

Christus solus came passus.
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125 Resurgens rex a mortuis

mortis destruxit imperiam,

solvens vincla mancipatis

et reducens regno dei.

129 Eedemit nos reram factor

magno pretio mirifice

cam sacro suo sanguine,

non metallis mortalibus.

Dasselbe gilt fiir den II. Rythmas. Das zeigen schon die 3.

—

6. Zeile.

(Zeileupaare). Ich babe daranf bingewiesen, wie die Iren

and Angelsacbsen ihre Kurzzeilen stets dnrch den Sinn zn Paaren

vereinigten. Das war ancb in den gereimten Gedicbten des Aetbil-

wald ziemlich natiirlicb (Reimpaare). Aber es gilt ancb fiir diese

reimlosen Rythmen. Sowobl die Szeiligen Strophen des I. wie

die 6 zeiligen Strophen des II. Gedicbtes wiirden richtiger in Lang-

zeilen gedrnckt. So I 125—132 (s. oben) and II 79—84:

Resurgens rex a mortuis mortis destruxit imperium,

solvens vincla mancipatis et reducens regno dei.

Redemit nos rerum factor magno pretio mirifice

cum sacro sno sanguine, non metallis mortalibus.

79 Omnipotens trinitas, una vera divinitas,

suscipe me fugientem de criminum caligine;

ad verum lumen revoca me tuae sanctae scientiae.

In den 4 zeiligen Halbstrophen des I. Rythmus durchbricht

der Redeflufi hier und da diese Regel; vgl. I 13—16; 113—116;

149—166.

Der Inhalt der 3 gothaer Rythmen. Die 3 Rythmen
sind in der Handschrift nachtraglich eingeschrieben um 800, viel-

leicht vom Verfasser selbst. Sie sind alle drei von demselben

Mann verfaBt. Ihre Dichtungsformen sind beispiellos und jedenfalls

frei und kiihn gewahlt. Die Hauptsache bleibt natiirlich der In-

halt. Blume urtheilt (Analecta 51 S. 305) fiber den Inhalt des

ersten Gedichtes : ‘Dieses Reimgebet ist wobl eine Art Glaubens-

bekenntnifi, weBhalb ich ibm den Titel ‘Symbolum fidei rythmicum’

gab. Die Wfirdigung seines dogmatischen Gehaltes faUt aufier-

halb des Rabmens dieser Textpublikation’. Krusch hat im

Neuen Archiv IX 1884 S. 272 als Inhalt des III. Gedichtes er-

wahnt ‘fiber die Haeresien des Arius, SabeUius, Nestorius und Eu-

tyches’.

Blame’s Cbarakterisierung des I. Gedichtes ist sicherlich zu
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eng. Bei der Besprechung der Trinitat wird iiberall hervorge-

hoben das Wesen des Gottmenschen. Noch die SchlnBstrophe preist

in ihrer ersten Halite die Trinitat ‘Gloria tibi trinitas’, schliefit

aber die Strophe und damit das Gedicht mit einer besonderen

Eigenschaft Christi:

Gloria tibi, Jesu bone, qni naturam nostrae carnis

(tnae) deitati adnnasti, nt nos in te gloriemur.

Ebenso ist inhaltlich die 22. Strophe (165/8 + 169/72) gegliedert.

Der richtige Titel scbeint also zn sein : De trinitate et de Christo

deo homine oder De trinitate et de incarnatione Christi.

Das II. Gedicht ist ein Deprecatio; vgl. 22 eripe me depre-

cantem (93 Quicquid mea stnltitia . . non sapit deprecare); dann

65 nunc quoqne me lugentem fove und 128 canto carmen lugubre.

factus sine anxilio solus plango peccamina.

Der Inhalt des I. und der des II. Gedichtes ist nicht selten.

Aber befremdend ist der Inhalt des HI. Bythmus. Die Lehrsatze

von 6 Ketzern werden genannt und bekampft. Lange habe ich

geglaubt, einen arg verstiimmelten Text vor mir zu haben.

Zum II. Ryihmus, zur Deprecatio, woUte ich ahnliche

Texte vergleichen. Ich suchte und fand sie in der Sammlung, mit

der ich mich einst viel beschaftigt, deren Handschrift ich mit Miihe

und Gliick wieder aufgespurt und ans der ich GBdas Keisegebet

in diesen Nachrichten (1912 S. 48—108) herausgegeben habe. Es
sind die dem Alkuin zugeschriebenen Officia per ferias, die

von Eroben im II. Bande p. 52—125 (= Migne Cursus 101 Sp.

510—609) gedruckt sind. Ich erstaunte aber dann zn finden, da6

2 dieser prosaischen Gebete, ein dem Augustin und ein anderes,

dem Hieronymus zugeschriebenes, von unserem Dichter im II. Ryth-
mns wortlich ausgeschrieben sind; (s. nachber S. 664).

So waren meine Augen und Sinne auf Alkuin gerichtet. Einen
grofien Theil seines literarischen Nachlasses bUden die Schriften,

welche er als eifriger Diener Karl des Gr. im Streite gegen die

spanischen Adoptianisten verfaBt hat. Froben und Enhuber haben
in der Alkuinausgabe die Lehren dieser in den letzten Jahrzehnten
des 8. Jahrhunderts in Spanien auftretendeii Theologen geschildert,

und Hauck hat einen groBen Theil des 1. Bandes der Kirchenge-
schichte Deutschlands darauf verwendet

,
darzustellen

,
was diese

Spanier wollten und mit welchem Eifer Karl d. Gr., der vor einer
groBen Versammlung selbst eine Rede gegen sie hielt, und seine
gelehrten Theologen dagegen kampften. Paulin von Aquileja hat
in Prosa und in Versen (Migne 99 und Poetae karol. I 126) gegen
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sie geschrieben, aber am meisten hat Alkuin in verschiedenen

prosaischen Schriften den Elipandus und Felix bekampft.

Diese Spanier griiFen Lehren alter Haeretiker anf nnd be-

schaftigten sich besonders mit der menschlichen Xatur Christi;

er sei nicbt im Leib Maria’s in Allem vollstandiger Menscb ge-

worden, sondern der voUstandige Gott babe nnr auBerlich Men-

scbengestalt angenommen. Das bezeichneten sie mit adoptare und

damach erhielten sie ibren Namen (Migne 101, 121 C: fingentes . .

novum adoptionis nomen, quod in tota veteris novique Testamenti

serie non invenitur).

So wurde mir zunachst der I. Rytbmus verstandlicb. GewiB,

er entbalt eiu GlaubensbekenntniB, aber ein ganz besonderes

:

uberall bricbt die Erorterung dureh
,

dafi Cbristus im Leibe der

Maria reiner und vollstandiger Menscb geworden sei und die voll-

standige gottlicbe Natur mit der vollstandigen menschlichen in

sich vereinigt babe. So wird der SchluB klar. Die letzte, die

Gloria-Strophe, prelst in der ersten Halfte die Dreieinigkeit, Gott

Vater, Sohn und den heUigen Geistj dann scblieBen die Worte:

Gloria tibi, Jesu bone, qui naturam nostrae carnis

[tuae] deitati adunasti, ut nos in te gloriemur.

Was soli zum AbschluB eines groB angelegten Gedicbtes eine

solche Einzelheit? Sie war eben fiir den Dichter nicbt eine Einzel*

heit, nicbt eine Nebensacbe, sondern die Hauptsache. Das Ge-

dicht ist keine polemiscbe Schrift; der Dichter nennt nicht ein-

zelne Streitsatze der Adoptianer, wenn nicht vielleicht der ser-

pentis sibilus und die draconis ubera (V. 175/7) anf sie deuten.

Der Dichter bekennt nnr seinen Glauben; aber laut und deutlich

bekennt er sich gerade zu den Satzen, welche die Adoptianer am
beftigsten verwarfen. Er ubt eine indirekte, eine positive, nicbt

negirende Polemik. So paBt dieses GlaubensbekenntniB zu den

polemiscben Schriften des Paulin und des Alkuin im Kampfe gegen
die Adoptianer.

DaB dies Gedicht dem Alkuin mindestens nahe steht
,
mag

Folgendes beweisen. Im 3. Buch de fide S. Trinitatis behandelt Al-

kuin im 3. Kapitel die Frage ; da das Symbolum fidei (Migne 101 Sp.

68 A) Cbristus nenne ‘temporaliter natum de spiritu sancto et Maria

virgine’, wie Cbristus denn ‘nullo modo sit spiritus sancti filius’ ?

Alkuin antwortet: non concedendum est, qnidquid de aliqua re

nascatur, continue eiusdem rei filium nuncupandum. Ut de multis

exemplis hoc proferam: certe qui nascuntur ex aqua et spiritu

sancto, neque filios eos recte quisquam dixerit aquae vel spiritus

sancti, sed plane dicuntnr filii dei patris et matris eccle-



660 W ilhelm Meyer

s i a e. Sic ergo de spiritu sancto natus est filius dei patris et

non spiritus sancti. Diesen auffallenden und eigenthiimlichen

Beweis konnte ich sonst nirgends finden; er scheint Alkuin’s Er-

lindung zu sein. Aber denselben seltsamen Beweis mit fast den-

selben Worten gibt nnser Rythmns I 53—60:

Homo Christus hamanatus de spiritu et virgine

dei patris esse prolis, non sancti spiritus creditur.

Homo ex aqua renatus natus aquae non dicitur,

sed dei patris esse prolis et matris ecclesiae.

Minder sichere Ahnlichkeiten zwiscben einzelnen Stellen des

Alkuin und Versen des I. Rythmus gibt es viele und ich werde

Eoiche zn den einzelnen Strophen des Textes notiren.

Der m. Rythmus wird ebenfalls auf dem betretenen Wege
verstandlich. Nach langem Snchen glaubte ich gefunden. zu haben,

da6 dieses verstiimmelte Gedicht verstandig angelegt und wahr-

scheinlich vollstandig sei. Die 36 Zeilen sind zerlegt in 3 grofie

Strophen von je 12 Zeilen. Jede Strophe behandelt ein Ketzer-

paar. Die ersten 6 Zeilen jeder ersten Halbstrophe nennen die

Xamen der 2 Ketzer und geben dann ihre Lehrsatze, die einander

entgegengesetzt sind. Die zweiten Halbstrophen bringen dann die

Widerlegung der angefiihrten ketzerischen Satze
,
wobei in den

letzten Zeilen der Strophe die beiden Namen wieder genannt werden.

So werden Arrius und Sabellius genannt in Z. 1 und 11/12

und widerlegt in Z. 7—12; Manichaeus undPhotinus werden

genannt in Z. 13 und 22/4 und widerlegt in Z. 19/24; Nestorius
und sein Widerpart Eutyches werden genannt in Z. 25 und

31,34 und widerlegt in Z. 31/36. Diese Anlage, 3 Paare zu-

sammenzustellen und je 2 Haeretiker, welche iiber einen Punkt

Widersprechendes lehren, zu einem Paar zusammen zu nehmen,

ist auffallend. Ich suchte also nach einer derartigen Quelle. Allein

nur Nestorius und Eutyches finden sich bfter zusammengestellt.

Da glaubte ich die 2. Strophe der Deprecatio gut so ergiinzeu

zu konnen;

[bone dens], qui dixisti

[gaudjium esse angelorum [in superjnis satis magnum
[super u]no peccatore [agenjti penitentiam.

Aber Lucas 15,7 lautet: Dico vobis, quod ita gaudium erit

in caelo super uno peccatore poenitentiam agente, quam eic.

Ich suchte also in Sabatier’s Biblia antiqua. Ich fand da
viele Varianten zu diesem Vers notirt, doch fiir ‘coram an gel is’
nur 1 Citat: Pulgentius Rusp. epistola VII (1684 p. 194): Scit
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eium pins esse gaudii coram angelis dei super uno pecc. poen.

ag. quam usw. Mehr erstaunte icli
, als icb dazu uicht weniger

als 2 Parallelen in den Briefen des Alknin nm 797 fand. In

dem Brief an AethelBard (Epistolae IV p. 190, 17) : dicente ipsa

veritate: Sic enim gaudinm est in caelis coram angelis dei

super uno pecc. paen. ag. qnam 'usiv., nnd mit einer Erweiternng

in dem Briefe ad pneros s. Martini (p. 195, 13) : ipsa ait veritas

:

Sic erit gaudinm in caelo coram patre vestro et angelis eius

super uno pecc. paen. ag.

Diese Ubereinstimmung des Fulgentius, des Alknin nnd un-

seres Dichters fiel mir anf nnd sie wird weiterhin zn verwerthen

.sein. Znnachst blatterte ich im Fulgentius weiter nnd im fol-

genden 8. Briefe fand ich die Quelle nnseres III. Eythmns,
des Ketzergedichtes. In diesem Briefe will Fulgentins seinen

jungen Freund Donatus ausriisten, dafi er bei religiosen Dispnten

nrtheilen, vielleicht selbst mit disputiren konne, Der erste nnd
grbfiere Teil des Briefes behandelt Fragen iiber die Trinitat (S.

197-205 = Cap. I-IX = § 1—18).

Dann fahrt Fulgentius (§ 19) weiter, er wolle sich knrz fassen.

Dann werden in § 20 und 21 die sich entgegengesetzten Lehren

der Sabellianer und Arianer iiber die drei gottlichen Per-

sonen mitgetheilt. Es folgt (§ 22) die Ansicht der Macedonianer,
welche das Wesen des heiligen Geistes anders erklaren als das

der beiden andem Personen.

Nunc pauca de mysterio dominicae incamationis adverte (§ 23).

Es folgt die kirchliche Lehre: in quo sicut est plenitude divinae

naturae, ita est et plenitudo humanae substantiae. Es folgen die

Satze des haereticus Manichaeus (§ 24) und die entgegenge-

setzten des Photinianus haereticus (§ 25).

Wiederum wird (§ 26) nach der kirchlichen Lehre Christus ge-

nannt als : ipse unus, in quo est gemina . . . natura et utriusque na-

turae una persona. Dagegen duo rursus haeretici, sibimet contraria

sentientes
,

diversos errores intulisse cognoscnntur
,
Nestorius

scilicet et Eutyches. Ihre Lehrsatze werden angegeben.

Jetzt (§ 27) werden mehrere Stellen des neuen Testaments

citirt: Hinc Sabellianus vincitur . ., hinc etiam Arianus su-

peratur . . Weiterhin; hinc etiam et Manichaeus simnl con-

funditnr et Photinus . . Der nachste Abschnitt (§ 28) beginnt:

Nestorius quippe et Eutyches apostolicis convincnntnr elo-

qniis .

Der SchluB (§ 29) wiinscht, da6 Donat so den Haeretibern

widerstehen bonne, firmiter retinens unam naturam et tres per-

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachricliten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 5, 45
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sonas in trinitate deo, et onam personam duasqne naturas in uni-

genito dei filio Jean Christo.

Fulgentins will also die Lehren von 3 Haeretikerpaaren zu-

erst (§ 20—26) nennen
,
dann (§ 27/8) dieselben widerlegen ; die

Paare findet er, indem er je 2 Manner znsammen nimmt, die iiber

dieselbe Sache contraria sentinnt. Seltsam ist, da6 dem ersten

Paar, Arins nnd Sabellins, ein einzelnstehender Dritter, Macedo-

nius, zngesellt wird. Da6 das gegen die eigentliche Absicht des

Fulgentins geschah, beweist der Umstand, dafi in der 2. Abthei-

Inng, in der Widerlegung, an der entsprechenden Stelle Macedonius

gar nicht genannt wird.

Ehe ich nnser Gedicht mit der Vorlage des Fulgentins ver-

gleiche, mochte ich zum Vergleich einiges iiber Panlin von Aqni-

leja sagen. In seinem polemischen Gedichte iiber die Adoptianer,

in der Regnla fidei (Migne 99 Sp. 469 Poetae Karol. I 123), gibt

auch er (Vers 90—106) eine Ketzerliste : V. 90 Cerinthus
‘principium, caput omne maJi, nefas omne’, 92 Ebyon (Bebion),

94 Arrius, 96 Eunomius, 99 Nestorius, 100 Macedonius,
102 Eutyches, 104 Manis, 106 Sabellius. Von diesen 9 Ketzem
sind also 4 in unserm III. Rythmus nicht genannt.

Froben’s Index zum Alkuin ist gut, wenn auch nicht voU-

standig. Paulin’s Cerintus, Ebyon und Macedonius kommen in Al-

kuin’s umfangreichen Schriften nicht vor

;

nur Eunomius wird
(Migne 101, 179 A) aus Hieronymus fliichtig citirt. Dagegen die

sechs im HI. Rythmus genannten Ketzer sind oft in Alkuin’s

Schriften citirt, ofter als der Index angibt. Dagegen a n d e r e

Ketzer fiihrt Alkuin nicht an, auBer den genannten Eunomius
(aus Hieronymus) und den Pelagius (offenbar aus einer Quelle, zu-

sammen mit Nestorius; vgl. Migne 101, 164 B; 191 C und 222 A).

Alkuin nennt in der an Karl d, Gr. gerichteten Dedication seiner

7 Bucher gegen Felix als beniitzte Quellen die Schriften des Hie-
ronymus, Augustin, Gregor, Hilarius, Leo, Fulgentii episcopi,
des Ambrosius, Cyrill gegen Nestorius, Petrus Rav., Beda, Gregor
Nazianz., Isidor und des Juvencus. Alkuin citirt freilich den Ful-

gentius nur an Wenigen und unbedeutenden Stellen (Migne 101,

79 C, 279 C(?) und 288 D; aber er hat ihn ofFenbar gekaimt und
hoch geschatzt

;
288D ‘Fulgentins lucnlentus catholicae fidei scriptor’.

Es besteht freilich keine auffallende Ahnlichkeit zwischen den
einzelnen Ausdriicken, den Citaten und den Gedanken des Fulgen-
tianischen Abrisses und dem III. Rythmus

;
allein der Grundge-

daiike und die Anlage dieses Gedichtes ist sicher aus Fulgentins
bezogen.
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Also : in der Deprecatio sind 2 Gebete wortlich ausgeschrieben,

welche sich in einer Sammlnng befinden, die in den Handen der

Angelsachsischen nnd Karolingischen Gelebrten viel cursirte, ja

mitunter dem Alknin selbst zngeschrieben wnrde, Der I. Rythmns
ist das GlaubensbekenntniB eines siegesgewissen Streiters gegen

die Adoptianer und er gibt an einer Stelle einen seltsamen Be-

weis, den Alknin vorgebracht hat, fast mit denselben Worten
wieder. Der 111. Rythmas, der Ketzercatalog, ist sicher concipirt

nach einer Skizze des Fnlgentius, den Alknin gekannt hat. Dieser

knrze Rythmns nennt nur solche Ketzer, aber damit fast alle,

welche Alknin in seinen Schriften gegen die Adoptianer citirt nnd

bekampft hat.

Darnach ergibt sich zxinachst, da6 der I. nnd der III. Rythmns
geschrieben sind wahrend des groBen Streites gegen die Adoptianer,

der Karl den Gr. nnd seine Gelehrten etliche Jahre anfregte.

Diese Rythmen sind also den Qnellenschriften fiir die Ge-

schichte dieses Religionsstreites beizuzahlen. Der Verfasser
des I. imd III. nnd also auch des II. Rythmns ist zum Mindesten

Alknin nahegestanden nnd sein Gesinnnngsgenosse gewesen. Na-

tiirlich stellt sichnnn die Frage, ob Alknin selbst der Dichter
gewesen ist. Das kann nicht sicher hewiesen werden; aber es

sprechen anch nicht triftige Grande dagegen. Mir scheinen die

Gedanken nnd die Ansdrucksweise dieser 3 Gedichte der geistigen

Hohe Alknin’s zu entsprechen. Rythmische Gedichte Alknin’s

kennen wir bi.s jetzt nicht. Den Reim bevorzngt er nicht, weder

im Vers noch in Prosa. Zur Alliteration hat er als Angel-

sachse Neignng in Vers wie in Prosa. Z. B. die Verse (Epistolae

IV 477 = Migne 101, 648 = Poetae kar. I 303):

Omnia qui cemit cordis secreta snperno

lumine, quern nnllnm velle latere potest.

Sed tibi sanctae solas imago

magna, creator, mentis in arce

pectore puro dum pie vivit.
*

Und der vorangehende Brief beginnt: Carissimae in Ohristi

caritate Sorori Eulabiae virgini Albinas in domino salntem.

Sanctae sollicitndini vestrae et laudabili in dei studio placnit de-

precari de ratione animae aliqnid nostram scribere devotionem

usw. Das ist nicht die Uberfiille des Aldhelm oder des Aethilwald,

sondern eher das besonnene und kraftige MaB des Beda. Dieser

Schmnck maBiger Alliteration nahert sich aber sehr der in unseren

drei Rythmen gebrauchlichen. Hiezn kommen die S. 660 u. S. 661

notirten Parallelen des I. Rythmns mit Alknin^ s. auchzu I 33/36.

45*
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Vorlagen far den H. Bythmus (s. S. 658).

Zwei Gebete sind von dem Dichter im H. Rythmas ansge-

schrieben. Das erste tragt den Namen des Hieronymus nnd findet

sich bei Alkuin de psalmornm usu I 16 (Migne 101, Sp. 490 D);

bier mit F bezeichnet. Dann in der Handschrift in Orleans 184

(162), p. 265
;
gedrnckt bei Migne 101 Sp. 1385 C.

;
bier mit O be-

zeichnet. In dem Liber precationnm, quas Carolus Calvus . . li-

teris scribi aureis mandavit, Ingolstadii 1583 S. 6 (bier mit K be-

zeichnet), fiber dessen Originalhandschrift ich gehandelt babe in den

Sitzungsberichten der pbilos.-philol. Classe der mfincbner Akademie
1883 S. 424—436, bes. S. 434 oben. In dem Book of Ceme f.

45 a (ed. Kuypers. Cambridge 1902 S. 90) ,
bier mit C bezeichnet.

Endlich in der Londoner Handschrift Royal 2. A. XX foL 22 a

(bei Kuypers, Appendix S. 210), bier mit A bezeichnet. Dies

Morgengebet beginnt mit ‘Mane cum surrexero’. In F nnd C gehen

voran die Worte; Meciim esto, domine Sabaoth.

Die G-Strophe des II. Rythmus (V. 37—42) lautet:

37 Gulae aufer appetitum, repelle a me Inxoriam,

39 amorem dirum pecuniae cum peste iracundiae,

41 trista (tristi?) saecli cum taedio, dens, ampnta superbiam.

Das Gtbet beginnt in C und A mit: Aufer a me, domine
{vgl. V. 37), sollicitudinem secularem, wobei in A domine feblt und
terrenam statt secularem steht. In FOK beginnt: Abscinde (ab-

scide die Handsehriften von O und K) a me domine; sollic. sec.

Oder terr. feblt in COK. Es folgt nun in den 5 Hften der gleich-

lautende Text: gulae appetitum (V. 37), concupiscentiam for-

nicationis (vgl. 38 luxoriam), amorem pecuniae (39), pestem
iracundiae (40), tristitiam {so auch die Hft 0, nicht iusti-

tiam) s e c ul i (41). Jetzt folgen in den 3 Hften FOK die Worte :

mentis accidiam (vgl. 41 taedio), vanam laetitiam, tyrannidem su-

per b i a e (42). Dagegen die Hften C und A sind schwer verderbt

und verstfimmelt
;
C hat: saeculi. homicidium. Vanam laetitiam.

Terrenam superbiam; noch fibler A: seculi accidiam uanam laeti-

tiam terrenam {ohne superbiam). Zu V. 37 aufer enthalten also

C und A die Vorlage unseres Dichters, aber sicher nicht zu V. 42.

Das zweite bier stark ausgeschriebene Gebet findet sich in

den Officia per ferias, welche unter den Werkcn des Alkuin ge-
druckt werden, Migne 101 Sp. 598 D mit dem Titel Oratio s. An-
gus t i n i und dem Anfang : ‘Deus iustitiae te deprecor’. Die Hft,
Paris 1153, die ich in diesen Nachrichten 1912 S. 52 besprochen
babe, babe ich selbst verglicben; ich bezeichne sie mit F; dies
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(xebet steht f. 86 a. Sonst steht das Gebet in den oben genannten

Hften: O 263 = Migne 101, 1384 D. C: f. 73 b = Kuypers S.

146. A: f. 48a = Kuypers S. 222.

Die Verse 31—36 des II. Eythmus lanten

:

31 Fateor nunc facinora tibi, conscio secreterum,

33 ego ore, ego corde, ego opere inquinatus.

35 ignosce mi (mihi?) pater sancte, quia crimen agnosco.

Augustin’s Gehet mit alien Varianten lautet : ego ore, ego
corde (33), ego opere (34; + ego cogitatione CA), ego (+ in

O) omnibus vitiis inquinatus (34, coinqninatus CA) sum (F, et

ohne sum 0, sum et C A), omnibus sceleribus coopertus sum {ohne

sum A). Veniam peto {vgl. 35; + clemens trinitas CA), quia
crimen (F, criminaOA, crimina mea C) agnosco (36; cognosce

O). Scelera mea tibi {om. 0) fateor (31/2; sc. mea confiteor

A. sc. m. non defendo, sed confesses sum G). quae etsi non con-

fiterer (faterer CA), tamen (tarn. om. C A) te (te tamen Oj latere non

possunt (vgl. 32; F, poterantOA, poteruntC). Tu enim (+ es C)

scrutator (+ es 0 A) cordis (cordium C) et renium es (F)
;
tibi occulta

manifestantur (F, t. abscondita revelantur 0, quia tibi absconsa

revelantur CA) et secreta (vgl. 32; et scelera 0) patefiunt.

Es folgt jetzt ‘Miserere mei- facta mea’, die Vorlage fiir V. 67—71.

Dann folgt die Vorlage fur V. 51—54 des II. Rythmus:
49 Iterans iteravi criminum auxi cumulum.

51 quae si tu adultor deus vindicare volnisses,

53 olim me terra vivum deglutisset redintegrum (?).

Der Anfang der ParaUelsteUe des Gebetes lautet in jeder

Hft anders; in F: Si tu transgressiones meas iudicio tuo persequi

ac punire voluisses (51 und 52); in O: tu transgr. meas, qui
si in iudicio pers. ac pun. voluisses; in A: tu transgr. meas,

quae si iudicio tuo pers. ac. pun. voluisses; in C: Tu transgr.

meas quas egi. Si in iudicio voluisses conpunire, pro quibus

olim. Dann folgt in FOCA der Nachsatz: olim me terra
vivum (FA, vivum terra OC) absorbuisset (obsorbuisset C A), das

deutUche Vorbild fiir V. 53/54.

Ich gehe zuriick auf die Stelle: Miserere mei bis facta mea’,

die Vorlage fur die Verse 67—72:

67 Miserere mibi deus, ne patiaris me perire

69 neque aetemis tenebris vel atra morte consumi;

71 sed omnes actus vanitatis curet Christi gratia.

Miserere mei, domine (deus CA, deus domine 0; 67),

ne me perire patiaris (pat. per. C., perire om. A; 68) ne
me sinas (0; ne sinas A, ne sinas me C; ne me permittas F)
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aeternis tenebris (69) et perpetna morte consumi (70;

cons, morte A). Anfer (+ domine C A) a corde meo alienatum

(alienum F) sensam, (+ et C A) c u r a (72) in me stoporem mentis,

exstirpa a (de 0, in A) visceribns meis consQia iniqnitatis. erade

a lingua mea detrahendi consuetndinem, mentiendi fallacitatem (fa-

cilitatem F), loqnendi {om. 0) scnrilitatem (loq. garrulitatem CA)

et omnes actns vanitatis (71) meae (actus meos, ohne van.,

F) arte medicinae tnae (arte et medicina tua F) sana (72. + et 0)

circnmcide in me (+ domine F) vitia cordis et corporis.

Miserere mei, deus, quia tn nosti facta mea (facta inpudentis-

Bima C
,

f. mea inpudentissima A). Si tn transgr . . Nach ab-

sorbuisset (s. zu V. 53/54) folgen etwa 15 fremde Zeilen; dann mit

Protege me . . . Inmen ostende’ die Vorlage fiirV. 85—95/96; end-

lich die Vorlage fiir V. 73—78:

73 Nomen tnnm gloriosnm invoco, salus sempitema,

75 ut confractnm redintegres emendesque vitiatum.

77 indulge hoc, quod peccavi; presta, ne plus adiciam.

Biese Vorlage lautet-. Miserere mei, domine (F
;
deus C A, deus

domine 0} et (om. OCA) redintegra confractnm (75), sana

corruptum, emenda vitiatum (76) et (ac A; + per maiestatem

atque (et A) pietatem tuam CA) illud (om. O, et illud A) indulge
quod feci (77) et hoc presta (78), ne iterum faciam. Hier ist

das wirUiche Ende. In F folgt immittelbar ein anderes Gehet: Mi-

sericors et miserator (= 0 hei Migne 101, 1401). OC und A
schliejien: hoc praesta (78), ut amplius non faciam. Dunn folgen

die Formeln
]
in 0: Salvator mundi qui cum patre etc.

;
per salva-

torem dominum nostrum, qui etc. C, per salv. d. n. Jesum Christum,

cui etc. A.

Wie oben gesagt, geht im Gebet dieser Vorlage fiir V. 73

—

78 unmittelbar voran die Vorlage fiir die Verse 85—96. Die

Verse lauten:

85 Protector deus, protege me scuto tuae veritatis,

87 ut me tela ignita diabuli non penetrent

89 et potestas tenebrarnm iam amplius non sauciet.

91 Quicquid mea stultitia et excessus desidiae

93 aut non sapit deprecare ant (non) praesumit dicere,

95 hoc maiestas largiatur et tribuat dei bonitas.

Der Text der Gebetsvorlage lautet: Protege me, domine
(85), scuto veritatis ac (ac om. OA) fidei tuae (86; tuae om.
F

; ver. tuae et fidei, ut C
, ver. tuae ac fid. tuae

,
ut A) u t m e

diaboli (diabolica A) iacula ignita (ign. iacula CA) non pe-



drei Gothaer Eythmen ans dem Kreise des Alkuin. I, 1—8. 607

netrent (87. 88), Et (am. O) quiequid (+ enim O) illud est quod

infelicitas me a (91) a (de 0) te petere (+ ant non accipit 0) aut
non praesumit (94 ;

sumit A) aut non
F: intellegit, id tu pro tua virtute tribne (96) et hoc lar-

gire (95)

0: sapit (93), hoc tu pro virtute tua tribue (96) et pro ma-
i estate et pietate tua largire (95)

C: sapit (93), id tu pro tua pietate et maiestateac dementia

tua mibi largire (95)

A; sapit (93), id tu pro tua pietate tribue (96) et pro ma-
iestate ac dementia tua mihi largire (95). Dann:
FOAC quod animam meam salvet (digneris salvet C) a morte

et exeunte me (exeunti mihi 0, exeunte mihi CA) de hoc chao

(0 A
;

d. h. chau C, de hac claustra F
,
de hac dansura F edit.)

mauum porrige (porrigas 0) et (oni. C) lumen ostende (ostendas O).

Folgt die oben gedruckte Vorlage fiir V. 73—78.

Zu bemerken ist, daB die beiden von unserm Dichter ausge-

schriebenen Gedichte in der Hft 0 unmittelbar aufeinander folgen

(MignelOl, 1384/5). Weiter ist deutlich, daB der Text der Hften

F 0K meistens dem Text sich nahert, den der Dichter beniitzt hat

;

aber hie und da kommt diesem der Text der Hften C und A naher.

I (De trinitate et de Christo deo homine).

Es beginnt die erste Spalte des Bl. 20 b
, die links sehr wenig be-

schnitten ist. Z. 1—32, 65—96 und 169—188 sind auf der Tafel photo-

gi-aphirt. Herausgegeben von Clemens Blume in den Analecta hymnica

51 (1908) S. 302/4. Die Erganzungen der weggeschnittenen Buchstaben

sind von Blume
,
wenn nicht anderes notirt ist. Ueber den Inhalt dieses

I. Rythmus s. oben S. 658/39. Natiirlich finden zu dieser Darstellung des

orthodoxen Glaubens in den Schriften Alkuins sich sehr viele parallelen

Stellen. Hier will ich nur solche beischreiben
,
welche im Ausdruck dem

Gedichte auffallend ahnlich sind.

Ajltus auctor omnium,

sator summus seculorum,

3 legum lator, largus dator,

ab omnibus adorandus.

Ajdonai omnipotens,

qjui mensus es manu aquas

7 et caelum palmo contines

terramque pugno concludis.

2 satur G, 7 contenes G: Blume dnderte 1— 3: c'm Book of Cerne

(ed. Kuypers, Cambridge 1902) beginnt S. 213 eine Beihe von alphabetisch

geordneten Gebeten mit

:

Altus auctor omnium creaturarum. Dann beginnt ein

in angelsdchsischen Handschriften und sonst weit verbreitetes Gebet mit starkem
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Beim und Assonanz (Blume, Analecta 51 no 229) : Sancte sator sulEragator

Legum lator largas dator.

Bojnus factor bona valde

cjondidit cnncta celeriter,

11 quae singula sunt nam bona,

simul omnia satis bona.

Bejenedico te, rex aeteme,

qui fecisti per verbnm tnum
15 i]ma et summa universa

quique regis cnncta dens.

10 condidisti (zehnsilbiger Vers!), was Blume schrieh, ist unnothig 14
fecististi G.

C]um esset dei unions

natus natnra, non dono,

19 factus hominis filins

plenus gratia per donum.

C]um virginal! in utero

coepit esse Cbristns homo,

23 non aliud esse coepit

homo coeptus, quam dei natus.

21 uirginale G 18 vgl. Alkuin 100, 418 c deus nec necessitate nec

voluntate filium genuisset, sed natura, 101,39 0 = 117 D unigenitus est

dei filius non gratia, sed natura. 19 factus (est) 21—24 vgl. Alkuin

lOl, 39 A = 117A = 268B ex quo homo esse coepit, non aliud coepit

esse quam dei filius, et hoc unicus.

Dei] patris unigenitus

ejst matri primogenitus,

27 i]dem ipse utrnmque,

ex utroque unus Christus.

De]os pater donat nato

njomen altum super cnncta,

31 non] hoc verbo per gratiam,

sed corpori deificato.

30 omem G 31 von n ist noch ein Best zu sehen: non Meyer
^

dat
Bhime 29 Philipp. 2,9 deus exaltavit ilium et donavit illi noinen, quod
est super omne nomen

Ego sum sine principio,

qui sum sine fine dens;

35 ipse tmns substantia,

qui in tribus subsistentiis.

Ex corde patris genitus

summa sapientia filius.
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39 procedebat paracletns

ex ambobus indivise.

36 subsistentiis ist ziemlich deuHich: Blume las subsistemus und maehte

daraus subsistimus. 40 Blume druckt indivisus. 33/34 vgl. Exod. 3, 13

(filiis Israel) dicam : Deus patrum vestrorum misit me ad vos. si dixerint

mibi
:
Quod est n o m e n eius ? quid dicam eis ? Dixit dens ad Mosem

:

Ego sum qui sum. Ait: Sic dices filiis Israel: Qui est, misit me ad

Tos. liber das seltene Wort ‘subsistentia’ hatte Amo den Alkuin

befragt; dieser antwortet in einem besonderen Brief (Migne 100, 418).

Darin biingt Alkuin zuerst die eben citirte Stelle der Exodus 3,14 vor;

dann sagt er: Graeci solent dicere de deo: una usia, tres hypostases, id

est, una substantia, tres subsistentiae
;

quod beato Hieronymo non placuit,

melius esse dicendum arbitranti latino eloquio: una substantia, tres per-

sonae. Alkuin, der das Wort auch bei Eulgentius Rnsp. epist. XVII 2

(p. 287) gelesen haben kann ‘Christum in duabus natm-is . . in una persona

sive subsistentia confiteri’, citirt es noch aus Cyrill, Sp. 70B = 72 B ‘est

in subsistentia Spiritus speciali’. So war es ein vomehmes Wort geworden

und Paulin sagte in seinem Gedicht gegen die Adoptianer (Poetae kar.

I 116): 14 In deitate quidem simplex essentia constat,

15 in trinitate manet sed subsistentia triplex.

Fidei nostrae fundamentum

Christus Jesus crucifixus,

43 de summo patris ima petens,

ut nos ad aJta revocaret.

Fundamentum hoc habentes

in supemis satis altnm,

47 illuc mente ascendamus,

ubi dextra dei patris est.

41 soil, est 44 ad ist iiber der Zeile ergdnnt.

Gignendo pater appellatus

prolem ex se prodit almum,

51 cuius ante omne tempos

una et patri est maiestas.

51 tempos omne G, mit Zeichen der UmsteHung 52 una et par Blume,

woM richtig, wenn nicht patris zu dndern ist. Vor Z. 49 oder nach Z. 52

feldt eine HaXbstrofihe von 4 Zeilen, deren erste mit G begann.

Homo Christus humanatus

de spiritu et virgine

55 dei patris esse prolis,

non sancti spiritus creditor.

Homo ex aqua renatus

natus aquae non dicitur,
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59 sed dei patris esse prolis

et matris ecclesiae.

bl renatus Elume

:

reNonatus G ; vgl. Job. 3, 5 59'dei ist iiher der Zede

trganzt. Der gleiche Gang der GedanJcen und Worte bei Alkuin de fide s.

trinitatis III 3 (=^ Migne 101, 39D—40 A) ist oben S. 659j60 gedruckt.

Idem virginis films,

idem qoi dei est filius,

63 sine defectn alterius

ntrumqae unus Jesas.

I]pse Christas came natus

ut ceteri cuncti nati,

67 in natura, non peccato,

sine crimine castas natns.

63 defectu Illume, defectui G vgl. 156 C: ab initio conceptionis

deus verus et verus filius dei, absque omid peccato conceptus est et natus.

61, 65, 68 add. est V. 65—96 sind in der 2. Spalte der Tafel photogra-

phirt. Sie bUden die 1. Spalte von Bl. 21 a. Manche Anfangsbuchstaben stecken

unter der HeftscJinur.

Kaput nostrum Christas deus

nosqne omnes eins membra;
71 sed capiti concordantes

caritas nos Christo iungit.

Kaput nostrum cum corpore

unus Christas est effectus,

75 quanto magis mediator

homo deus unus Christas.

71 in G beginnt S mit einem Haken
;
Blume Si, Meyer Sed 72 Ca-

ritas G; Blume druekt Spiritus ttnd notirt als Lesart der lift: CiritusC)

76 bomo G und Meyer (jedes o ist mit dem vorangehenden Strich ligirt: s.

oben S. 649)', Blume las lesus vgl. I. Tim. 2,5: unus enim deus, unus
et mediator dei et bominum bomo Cbristus lesus. Hier wie oft in diesen

Gedichten sind Formen von esse zu ergdnzen.

Laetare, virgo Maria,

laetare in tuo filio,

79 laetemarque omnes in eo,

qui nasci dignatas ex ea!

Laudabatur ab angelis,

a pastoribos inspicitur,

83 a magis Christas quaeritur,

et a stella demonstratur.

79 q; iiber der Zeile G 80 (est) ex ea. ? 82 pa.stostoribus G
84 demosti'atur.

Maria virgo veraciter

dei genetrix dicitar.
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87 verbum enim caro factum,

non in carnem conversum est.

Mariae gremium germinavit,

genuit deum et hominem,
91 vernm corpus et animam,

ut homo totus sit redemtus.

85 veracif Gr (s. Photogr.): Slume las vera habet, was er zu babetur
corrigirte 86 dicitvr ist am diciter corrigirt.

Nunc commune deitatis

dens nomen trinitatis,

95 in quo unicus benedictus

venit et sanctus spiritus.

Namque pater omnipotens
in hoc esse adprobatur,

99 quia deum coequalem

genuit natura filium.

95 Rom. 9, 5 patres et ex quibus est Christus secundum carnem, qui
est super omnia deus benedictus in secula. 97 Bie 2. Spalte des Bl. 21 a
begmnt mtt: Nam pater, wdbei zwischen m ttnd p eingeMemmt ist q. (que):
Blume las Nunquam pater 98 in adprobatur ist das sonst ungebrduchliche
0 dutch Correctur (am c?) hergestellt.

Omnipotens verbum patris

virtusque et voluntas
103 caeli terrae cuncta implet

suae deitatis potentia.

Omnia data a deo patre

humanitati eius verbi,

107 sedis patemae consessio

et angelorum officia.

101 Omnipotens ist am omnipotem corrigirt in G 102 vgl. 11 115
virtus patris et voluntas 106 uerbi ist aus uere corrigirt, was cdlein Blume
Jcennt 107 Blume druckt confessio und 108 officium Der V. 108 ist in
der Enge zwischen 107 und 109 nachgetragen G.

Passus est princeps regum,
cuius pater passus non est;

111 nec procedens passus umquam

;

Christus solus came passus.

Primogenitus ex mortuis
per sanguinem sibi cuncta,

115 quae in caelo et in terra,

sancta pace sociavit.

Vgl. Apoc. 1,5 a Jesn Christo, qui est testis fideUs, primogenitm mor-
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Uwrum et prineep$ regum terrae; qui dilexit nos et lavit nos a peccatis

nostris in sanguine suo 110 pasus 6

Qnem ante saecnla credimas

patri natnm sine matre,

119 ipsnm qnoqne in eius fine

matri natum sine patre.

Qni nec nnione est confnsns

nec distinctione geminatns,

123 idem semper homo dens,

ipse dens homo verus.

118 patris Blume dhne Note 120 in G ist matre (= Blume) zu

matri corrigirt. Vgl. Migne 101, 97 B : ipse ante saecula de patre sine

matre
,
ipse in fine aaeculorum de matre sine patre. 1 1 2 A : idem deus

qui homo, et qui deus idem homo
,
non confusione naturae, sed unitate

personae. 285 A: nec naturarum copulatione confusus nec naturarum dis-

tinctione geminatus.

Resnrgens rex a mortnis

mortis destmxit imperinm,

127 solvens vincla mancipatis

et reducens regno dei.

Redemit nos rernm factor

magno pretio mirifice

131 cum sacro suo sanguine,

non metallis mortalibus.

125 rex, das idler der Zeile nadtgetragen ist, las Blume ah: set 129 Blume
druckt: ut reducens.

Spiritus sanctus paracletus,

consolator, advocatus.

135 est cum patre et filio

noster factor et redem[tor.]

Sancti spiritus processio

ita ut filii nativit[as]

139 latet cunctas creat[uras]

et antecellit univer[sa].

Mit V. 133 beginnt die 3. Spalte der Vorderseite des 21. Blattes.

Weit nach rechts vorspringenden Zeilen sind hinten einzelne Buchstahen []
abgeschnitten. 140 antecellit Blume, antecellet G Migne 1071A: qui sit

modus processionis, ita non possumus evidenter dicere
,

sicut generationem
filii non potest humanus animus aestimare. 1 6 5A incamationis mysterium
humanus oculus penetrare non sufficit. 104B: generatio (Christi) super
omnem originem humanae creationis excellit.

Ter cum deum dicimns,

non tres decs credimus,



drei Gothaer Bythmen ans dem Kreise des Alkain. I, 117—174. 673

143 sed TUiTim invisibilem

in maiestatis gloria.

Ternis in his personis

trinitatem credimns;

147 patrem, verbum, proceden[tem]

uno landemns carmine.

Unns dens est nam pater,

aniens dens est filias,

1.51 aniens deas est spiritus:

hoc nnitas trinitatis.

Veras pater qai genuit,

verns filins qni genita[s],

165 verns procedens spiritus:

hoc trinitas unitatis.

151 deas tiher der Zeile ergdnzt in G.

Xpo in crnce coronat[o]

fel ad escam deder[unt],

159 sitim potahant aceto:

vae tibi, gens miser[a]!

Xps e caelo veniens,

scilicet at came praes[ensj

168 excelsns iudicet or[bem]

et reseret pectora.

15S potabnnt G 163 o mit eimm Strich, dem nicht der 2. Strich des

m Zii folgen scheint G: omnes Blame, orbem Meyer 164 reseret Blume,

reserat G,

Ymnam dicat ord[o omnis],

fidelis qui inve[nitar,]

167 patri nato para[cletoj,

gloriosae trini[tati].

Ymnnm] dicamns dei nato

qni ab a]rce alta caeli

171 indatjas venit corpore,

at salvajret nos vitales.

166 qui Blume, quis G mit V. 171 beginnt die 1. Spalte der Euck-

seite von Bl. 21. Diese im Anfang stark beschnittene Spalte ist auf der

Tafel pbotographirt. Die Erganzungen stammen zumeist von Blume.

170 rce zii lesen ist nicht sicker alta Blume, alto ist in G aus arto corri-

girt 171 hat Christas den Leib vom Himmd mitgebracht? vgl. Note zu

III 30.

Zelum dei] sic habentes

non] inanes obloqnentes



674 Wilhelm Meyer,

175 abs]que serpentis sibilo

verum] deum adorantes.

Zelo bojno omittentes

dir]a draconis nbera

179 aquas] vitae bauriamus

de fonjtibus salvatoris,

176 Bhtme ergdnzt: simus] deum adorantes ist stark coirigirt (aus

obd?) 177 Zelo bojno Meyer 178 falsja Blume 179 anriamus G

Gloria] tibi, trinitas,

patri,] filio, procedenti,

183 una e]ademque indivisa,

hjonor et gloria.

Gloria] tibi, Jesu bone.

qui nat]uram nostrae carnis

tuae] deitati adunasti,

188 ut nos] in te gloriemnr.

184 virtus oder laus (11 142) scheint zu ergiinzen 187 vgl. Migne

101, 29 D (filius dei) carnem ex virgine a.ssumens, ita bumanae naturae

adunatus est, ut idem esset homo qui deus, et deus, qui homo. 236 D:

Filii persona assumpsit bominem in utero virginali et adunavit sibi in

unam personam, ut esset unus filius dei.

II (Deprecatio.)

Dies Gedicht beginnt in der halben Hohe der 1. Spalte von Fol. 21b.

Die links verstiimmelten Zeilen 1—15 sind in der 3. Spalte der Tafel

photographirt. TJeber das gauze Gedicht s. S. 658; die darin beniitzten

Vorlagen sind abgedruckt S. 664/67. Die Erganzungen sind von W. Meyer.

Adiutor ]in te sperantium,

ex]audi me miserum.

3 de pro]fundis peccatorum

clamo] corde credulo

;

5 ne me] tradas tetris tectis

et imi inferni.

1 vgl. Ps. 17,2 deus meus adiutor meus et sperabo in eum. Pro-

tector meus . . 31 Protector est omnium sperantium in se. 5/6 ist tectis

richtig, so ist rieUeicM ‘dm]et’ zu ergiinzen
; oft ist von den temhrae die Rede

;

so V. 69 und Migne 101, 605 C: tenebrae operuerunt me, caligo infemi

involvit me, operuit me tenebrarum horror.

7 Benedic]to ore tuo,

bone deu]s, qui dixisti,

9 gaud]ium esse angelorum
in su]pernis satis magnum
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11 super u]no peccatori

ageujti poenitentiam.

8 Luc. 15,7 Dice vobis, quod ita gaudium erit in coelo super uno

peccatore poenitentiam agente etc., die angeli werden nur von Fulgentius (s.

oben S. 660/61) und von Alfeuin an 2 Stellen erwabnt. 10 vgL I 46 in

supemis satis altum.

13 Cem]e, pater piissime,

amarje flere, quae feci.

15 expurjga cor uoratum

puro fonte lacrimarum,

17 unde anima abluetur

a tam sordidis actibus.

13 pater ist iiber der Zeile ergdnzt 14 me amsire? 15 vidleicht ist

ubratum geschrieben , dock aueh umbratum gibt keinen Sinn. mit Z. 16 be-

ginnt die 2. Spalte von SI. 21b. 18 sordidis Meyer: G hat sordis, wobei

r in einer groOeren Sasur steht.

19 Deus aetemae gloriae,

obsecro te semper, Jesu,

21 per vexillum verae crucis

eripe me deprecantem

23 de laqueo delictorum

et faucibus inferorum.

22 me iiber der Zeile ergdnzt in G.

25 Egens sum ego, in labore

conturbatus et confusus.

27 nihil digne umquam egi,

in peccatis concoeptus sum,

29 degens semper in delictis,

pressus pondere pessimo.

28 Ps. 50,7 in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis concepit

me mater mea.

31 Fateor nunc facinora

tibi conscio secretorum:

33 ego ore, ego corde,

ego opere inquinatus.

35 ignosce mi pater sancte,

quia crimen agnosco.

Die Yorlage s. oben S. 664. 35 mihi?

37 Gulae anfer appetitum,

repelle a me luxoriam,

39 amorem dirum pecuniae

cum peste iracundiae.
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41 tristi saecli cmn tedio,

deus, ampata superbiam.

Die Yorlage s. oben S. 664. 38 reppelle G 41 trista G, tristi

Meyer - rgl. Migne 591 X-. abscide a me tristitiam eeculi (= accidia mentis),

43 Heu mihi, tristis plango.

quis me talem liberat

45 de conpagine peccatorum

et voragine flagitiornm

47 nisi gratia advocati

altissimi agni dei?

44 liberabit? vgl. Migne 591 A; quis me liberabit de corpore mortis

buius peccati (pecc. feMt 1401 B) nisi gratia tua, domine .Tesu Christe?

46 fagitiorum Meyer-, flagitium 6; dtirch die VerscMeifung flagitiornm wird

der Vers nettnsilbig. 47 vgl. Job. Ep. I 2, 1 advocatnm babemus apud pa-

trem, Jesum Cbristum iustum.

49 Iterans iteravi

criminum aaxi cumnlum.

51 quae si to, alter deas,

vindicare voluisses,

53 olim me terra vivum
deglatisset integrum.

Die Vorlage oben S. 665. mit Z. 49 heginnt die 3. Spalte von
JBl. 21 b. G gibt 51 tu adultor und 54 redintegrum : corr. Meyer 54 die
Vorlage hat ab.sorbuisset, dock rgl. Psalm 123,2 forte vivos deglutissent
nos (inimici).

55 Karitatem deus non fictam,

castitatem da perfectam
57 hnmilemque tenaciam

et veram oboedientiam

!

•j 9 in te sint mihi omnia,

quern amo super omnia!

In dem oben S. 664 sw V. 37—42 dtirten Gebet des Hieronymus geht
es nach ‘superbiae’ weiter: Planta in me virtutem . . . castitatem . . . bumi-
litatem non fictam (55), fratemam caritatem.. 57 Migne 1415

A

icird die tenacia unter Lastern genannt 58 oboediam G.

(51 Lux vera fidelium

et larga dei pietas,

63 qui benignus adstetisti

publicani precibus,

65 nunc quoqne me lugentem
fove sancta trinitas.

64 puplicani G 65 fove Meyer: fabe G; natiirlieher ware fave, dock
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der Aecusativ me seheint tmmdglidi; vgl. Migne 471B: qui non sprevisti pnbli-

cannm, ne spernas me.

67 Miserere mihi, dens,

ne patiaris me perire

69 neqne aetemis tenebris

vel atra morte consmni;

71 sed omnes actus vanitatis

cnret Christi gratia.

Die Yorlage ist oben S. 665 gedruckt.

73 Nomen tunm gloriosum

invoco, sains sempiterna,

75 nt confractum redintegfres

emendesque vitiatnm.

77 indulge hoc, quod peccavi;

presta, ne pins adiciam.

Die Yorlage ist oben S. 666 gedruckt.

79 Omnipotens trinitas,

nna vera divinitas,

81 snscipe me fugientem

de criminum caligine.

83 ad verum lumen revoca me
tnae sanctae scientiae.

85 Protector dens, protege me
scnto tuae veritatis,

87 ut me tela ignita

diabnli non penetrent

89 et potestas tenebrarum

iam amplins non sanciet.

Die Yorlage ist oben S. 666 gedruckt. mit Z. 85 beginnt die 1. SpaUe

von JBl. 22a. 85 Ps. 17,3 Protector mens 90 sanciet Meyer-, sauciat Q-

91 Qnicqnid mea stultitia

et excessus desidiae

93 ant non sapit deprecare

ant (non) praesnmit dicere,

95 hoc maiestas largiatnr

et tribnat dei bonitas.

Die Yorlage ist oben S. 667 gedruckt. 94 non habe ich erganzt aus

der Yorlage. 96 tribuet G: tribnat Meyer.

97 Rex regum rectissime

et dominos ditissime,

99 qui nuUis eges opibns,

Kgl. Oes. d, Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 5. 46
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semper bona largitns es;

101 doce me velle et nosse

tuam facere voluntatem.

97 vgl. Cdumban: ‘Te timemus terribilem . . 0 rex regum rectissime

bei Bhime, Analecta hymnica 51 p. 286. 98 Gr hat dns, nicht dne 99

nullis eges Meyer, nullius egis G 100 bona ist iiber der ZeUe erganzt

101 vgl. Migne 101, 591 A: doce me facere voluntatem tuam.

103 Spes unica et sincera,

mondi salus et vita es.

105 qui solus mortem vicisti,

aditum vitae reserasti,

107 erne me de umbra mortis

facque intrare viam lucis.

105 uicuisti G.

109 Te iudicem esse spero,

quern agnoseo salvatorem.

Ill venisti pro me iudicari,

qui veneras iudicare.

113 sed quern mitis liberasti,

numquam sinas interire.

112 ueneras : ob venies ?

115 Uirtus patris et voluntas

frangens claustra inferorum

117 bominem odio abiectum

astris tulit mirantibus:

119 meque imo iacentem

tua sublevet dementia.

115 vgl. I 102/3 Omnipotens verbum patria virtusque et voluntas.

mit Z. 118 beginnt die 2. Spalte von Bl. 22 a.

121 eXul homo paradisi

per peccatum protoplast!

123 exitum suum expavescens,

dum dauduntur lumina

!

125 sed tu, mi Jesu, miserere,

presta, quaeso, partem vitae!

122 proplausti, to iibergeschrieben, G 123 fuu iiber der Zede G
127 Ymnum deo nunc debeo,

sed canto carmen lugubre.

129 factus sine auxUio

solus plango peccamina.
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131 tamen dico, quod debeo:

soli deo semper laus

!

130 vgl. 43 Heu mihi triads plango.

133 Zelo habere, quod amavi,

et amare, quod zelavi.

135 inmuta dextra excelsi

lesu filii altissimi,

137 ut bic et in perpetuo

te laudare merear.

134 zelaui ist aus amaui corrigirt in G • ich verstehe es nicht, auch nicM

das fdlgende inmuta 136 fili?

139 Giloria deo patri

aequalisque deo filio

141 una cam sancto spiritu

laus honor et virtus

perpetuaque potestas

144 et aeterna maiestas!

142 Dieser einzige Sechssilber ist woM durch einen SchreibfeMer entstanden.

Tidleicht ist ‘sit’ zu ergdnzen. Am Unde der Spalte ist noch der Jtaum

einer sechszeiligen Strophe leer geblieben.

(Drei Ketzer-Paare.)

Ar]rius et Sabellius
he]retici inpudici

:

3 un]us non vult unam esse

trijnitatis substantiam,

5 altjer iungens incongrue

et] confundens personas.

7 Audjite haec orthodox!,

]ies Christi expugnavit

9 un]o loco ambos simul;

egjo et pater unum sumus.

‘sujmus’ non sapit Sabellius

12 ne]c Arrius ‘unum’ fari.

Tiber die Anlage dieses Gedichtes und das Vorbild bei Pulgentius

Eusp. p. 205/7 vgl. oben S. 661/2. Die V 1—30 s. auf der 4. Spalte

der Tafel 3/4 Falsum est, quod Ariani trium personarum tres naturas per-

suadere contendunt Fulgentius. 5/6 Si quern videris patris et filii et spi-

ritus sancti . . unam adserere personam, . . haeredcum Sabellianum agnosce . .

.

Ariani naturam trinitatis dividunt et personas Sabelliani confundunt. 7 ET

fiber der Zeile G 8 nor es steM i oder der letzte Strich eines n oder m
;
dann

ist xpi nicht sicker: es kdnnte auch xpf sein. 10 Dieser Vers des Johannes

10,30 tcird von Fulgentius S. 331 de trinitate cap. 4 so erkldrt: ‘unum’ ad na-

46 *
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toram referre nos docet, ‘sumus’ ad personim . . . Andiat Sabellins ‘sumus’, . .

Andiat . . Anns ‘imnm' et non differentia filinm dicat esse naturae. Von AHuin
vArd der Vers (Migne 100, 883 D) gegen Sdbelliiis und Arius n/nd dewdicher 894A
so erMdrti Conticescat Sabellins andiens Ego et pater, qui nnam personam
patris et filii prava doctrina disaeroit; nam ego et pater duae snnt personae.

Item embescat Arins andiens ‘unum sumu^, qui duaa naturas in patre et

filio astmit, dnm unum nnam natnram si^iificat, sicut ‘sumus’ duas per-

sonas. Der Plural ‘sumus’ toird zur Widerlegung des Sine Person lehre^en
SabeOius, das Neutrum ‘unum’ = una natnra wird zur Widerlegung des drei

naturas lehrenden Arius verwendet. 10 Inmuf ist aus fimuf corrigirt.

11 vor us sind nur 2 Striche, nidit ein games m erhalten.

13 Majnicheus et Fotinns
e Jdiverso, sed impie

15 tm]ns Christmn vernm deum,

nonj hominem profitetnr

;

17 al]ter aeque obnoxie

ho]minem purnm indicavit.

19 Dicjunt Christmn verba vitae

denjm veram et hominem

21 quo Lazams lacrimatur

em nec fotinns profitetnr

23 m a quo est snscitatns

em nec credit Manicheus.

Vgl. Fulgentius § 24j5 Si quis sic in Christo veram divinitatem prae-

dicat
,

ut eius veram camem negare contendat, est haereticus Manichaeus.
Eursum qui sic dicit Christum hominem, ut deum neget, est Photinianus
haereticus. 15/16 Migne 101, 1330 D: Anathematizamns Manichaeum, qui
Christum solum deum et non hominem fuisse praedicat. 17 obnoxie =
noxie vgl. Migne 101, 476 D: exaudi me peccatorem et culpabilem et in-

dignnm et negligentem et obnoxium. 18 purum ist unsicher; ebenso, oh
indicavit Oder iudicavit. vgl. Praedestinati de haer. I 44 : Photinus . . ho-
minem purum fuisse Christum docebat et a Maria coepisse. Migne 101,
883D: Photinus dicit: Christus homo tantum est, non deus

; 18 homo
punm vgl. noch 140 A, 159 D. 166 A. 291 B. 491 C. 21 oh lacrimatur oder
lacrimatus, ist unsicher. 22 vor em steht u Oder d. 19—24 Diese Zeilen
waren mir lange unverstandlich. Sie mtissen eine Widerlegung der An-
sichten des Manicheus und Photinus enthalten. Die citirte Person des La-
zarus kann dazu dienen, insofern als die Beweinung des Lazarus (Joh.
11,35 et lacrimatus est Jesus) die Mensehheit, die Auferweckung des Todten
aber die Gottheit Christi bezeugen kann. Doch vergeblich suchte ich nach
einem ZeugniB fiir diese Erklarung. Nur Augustin Tract. 49 in Joh. be-
merkt zu Joh. 10,4 ‘Infirmitas haec non est ad mortem, sed pro gloria
dei, ut glorificetur filius dei per earn’, : Videte, quemadmodum tanquam ex
oblique dominus deum se dixit, propter quosdam qui denegant filium deum
esse ustv. Der Wortlaut dieser Widerlegung scheint in der tlberlieferung

Hft entsteUt zu sein. Zuerst kam Jedenfalls das ZeugniB der Bibel:
( ic)unt Christum verba vitae (deu)m verum et hominem.
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Nun folgen noch zwei Satze
,
von denen aber jeder zwiespaltig ist.

1) DfflB d« Bibel entspreehen auch Christi Handlungen (bei Lazaraa)

:

«r hat a) den Lazarus beweint, als ein echter Mensch
;
er bat b) den langst

geetorbenen Lazarus wieder leb^dig gemacht, als ein echter Gott. 2) Diesen

nnumstofilichen Thatsachen widersprechen nun die Satze dOT beiden Ha-

retiker: a) des Manicbeus, welcber leugnet, daU Christus echter Mensch

war, b) des Photinus, welcher leugnet, da6 Chiistus echter Gott war. Also

Bind diese Satze falsch. Es konnen nun zuerst die Lazarusthatsachen bei-

cnttimati gestanden sein, und dann die widerspmchsvollen
,

also falschen

Satze der Haeretiker:

(a) quo Lazarus laerhnatnr, (id)em a quo est suscitatus

:

aier (homin)em nec credit Manicheus, (deu)ni nec Fotinns profitetnr.

oder es kann jeder Lazarusthatsache sogleich die Folgerung beigegeben

worden sein

:

(a) quo Lazarus lacrimatur, (hune) (homin)em nec credit Manicheus,

(id)em a quo est suscitatus, (htmc) (den)in nee Fotinus profitetur.

Nestjorius et Eutichen
contrajrie Christum profitentes:

27 pjrior propter duas naturas

djuos Christos introduxit;

29 a]lter e caelo Christum narrat

humanum sumsisse corpus.

31 Audi, Nestori nequissime,

tinionem in hoc Christi

:

33 filius hominis venit de caelis !

et tu, Eutichen, audax pestis,

disce Christi corpus esse

36 ex germine David regis !

30 sumsisse Meyer, sumi G 31 nestore G Die letzten 6 Zeileu

stehen in der 2. Spalte des Blattes 22 b
,

sind also unversehrt. Dies

Ketzerpaar wird nicht nur von Fulgentius und Anderen zusammengestellt,

sondern auch von Alkuin; vgl. Sp. 136 A.B und 291 D. 26 (contra)rie

:

erganzt nach Fulgentius S. 206 : alii duo rursus haeretici, sibimet contraria

sentientes, diversos errores intulisse noscuntur. 27/8 vgl. 164 B Nestorius

duas in Christo personas voluit intellegi. 223 C : nec Christum dividimus . .

in duas cum Nestorio personas, Sp. 186 A: Cesset Nestorius filium ho-

minis a filio dei separare et duos sibi facere Christos usw.: Sp. 290D;
Non hominem et verbum, duos Christos, alterum sublimem et alterum sub-

ditum . . confitemur ww.

;

Sp. 44 A : non sunt duo Christi
,
nec duo filii,

sed unus Christus et unus filius, deus homo. 29/30 vgl. Gennadius de

dogmatibtts cap. II: caimem ex virginis corpore trahens, et non de caelo

secum afferens, sicut Marcion, Origenes et Eutyches affirmant (Oehler, Corp.

haereseolog. I 336 und 362), womit verwandt ist (bei Oehler S. 299)

Pseudo-Hieronymi Indiculus cap. 40 : Eutychitae dicunt Jesum . . . non ex

came virginis camem traxisse, sed quasi de caelo exhibuerit corpus. End-
lich ist zu vergleichen die bei Migne 101,360 A citirte Stelle aus dem
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Breviarium causae Nestoriauae et Eutychianae des Liberatus cap. 1 1 ; Eu-

tyches praedieabat Christum consubstandalem nobis non esse secundum

camem, sed de coelo corpus habuisse. 33 Die Worte ‘audi . . in hoc'

kiindigen ein Citat an; dies konnte, wie oben S. 654 bemerkt, die unge-

wohnliche Form des Verses (10 oder 11 SUben) entschuldigen. Aber welches

Citat ist dies? Sachlich ahnlich land ich nur Daniel 7,13: et ecce cum
nubibus caeli quasi filius hominis veniebat. Aber unter den vielerlei For-

men, in denen dieser Vers (nach Sabatier) citirt wird, fand ich keine der

unsrigen ‘filius hominis venit de caelis’ ahnliche. Wenn aber unset Dichter

dem Citat die Form selbst gegeben hat, weJJhalb hat er dann nicht die auf-

fallende Zahl von 1 0 oder 1 1 SBben vermieden : z. B. filius hominis de caelis ?

36 wohl nach Bom. 1 3 qui factus est ex semine David secundum camem.

Uebersicht;

Die Handschrift in Gotha I 75 und darin der Nachtrag auf Bl. 20 b

—

22b. S. 647 Erklarung der photogr. Tafel. S. 647—652 Schrift (Ver-

such einer Minuskelschrift)
;

S. 650 Abkurzungen und Chiffem; S. 651
Art der Abschrift. S. 652—657 die rythmischen Fonnen

;
S. 653 Silben-

zahl und Schluficadenzen
;

S. 655 der innere Zeilenbau; S. 655 TTbersicht

der Zeilenarten; S. 656 Alliteration; 8. 657 Zeilenpaare. S. 657— 663
Inhalt und Verfiasaer; S. 658 Inhalt von I und II; S. 658 Alkuin und
die Adoptianer; S. 659 Inhalt von I und (S. 660) von III; S. 661 Ful-

gentius von Knspe Quelle des III. Rythmus; S. 663 der Verfasset ist ein

Freund des Alkuin oder Alkuin selbst. S. 664—667 Vorlagen fur den
II. Eythmus. S. 667—682 Text der 3 Kythmen: S. 667 : I, Rythmus;
8. 674: II. Rythmus; 8. 679: III. Eythmus.



Der neu entdeckte TJrtext der Lex Salica.

Von

Bruno Ernseb.

Vorgelegt von W. Meyer in der Sitznng vom 24. Juni 1916.

Die Stellung der Lex Salica unter den deatschen Recbtsquellen

und ihre Bedentnng nicht nur fur das deutsche Recht, sondem

fiir die gesamten inneren Verhaltnisse
,

die deutsche Verfassung,

Hans und Familie, Besitz und Kultur, anch fiir die Geschichte der

dentschen Sprache hebt ihre Ausgabe weit heraus im Arbeitspro-

gramm der Monumenta Germaniae, und anch die Freunde des Alter-

tums jenseits des Rheines sehen mit Spannnng gerade dieser PubU-
bation entgegen, vor allem aber hat die Gottinger Gesellscbaft

der Wissenschaften seit Waitzens Tagen so lebhaften Anteil an

dieser uralten Quelle und dem Gedeihen unseres groBen Rational-

werkes uberhaupt genommen, da6 sie die neueste Entwickelung

dieser Angelegenheit nicht gleichgiltig lassen kann. £s bandelt

sich aber bei den Arbeiten des Dr. Mario Krammer, der seit nun-

mehr 13 Jahren diese Ausgabe im SchoBe der Leges-Abteilung

vorbereitet und durch seine wundersamen Ergebnisse die rechts-

historischen und sprachwissenschaftUchenForschungen nachhaltig be-

einfluBt, urn eine vollige Umwalzung der textkritischen Grundlagen,

der man nur mit groBen Besorgnissen zusehen kann. Seine im

Dmck befindliche Ausgabe griindet sich auf den von den anderen

Recensionen vollig abweichenden 99-Titel-Text, die dritte Familie

J. H. Hessels’^), als den Urquell unserer gesamten handschrift-

lichen Hberlieferung und steht in schrofFem Gegensatz zu der

1) Lex Salica : the ten texts with the glosses and the Lex emendata, hersgg.

von J. H. Hessels, London 1880.
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bisher herrscbenden Ansicht der fruheren Forscher seit Pardessus

and Waitz*), die vielmehr den altesten and reinsten Text in der

kvirzeren 65-Titel-Fassang, der ersten Familie Hessels’, za finden

glaubten. Jene bisher fiir eine vollige Umarbeitung einer verhaltnis-

m^ig sebr spaten Zeit gebaltene Recension riickt also plotzlich

als die alteste und beste an die Spitze der gesamten Uberliefe-

rong (A), die bisherige erste Familie erhalt die zweite Stelle (B),

der interpolierte 65-Titel-Text die dritte (C), und BC soUen nun
umgekehrt schlechte Uberarbeitungen von A sein, ja nicht blofi

aus dieser Klasse herstammen, sondem ihre Vorlage ware sogar

noch heute in der Handschrift von Montpellier H 136 saec. IX.

in. (bei Krammer A3®) erhalten. Die bisherige Auffassung geht

im Wesentlichen auf die grundlegende Arbeit von G. Waitz zuruck,

der sich der genauen Priifung der iiberlieferten Texte als uner-

laBlichen Vorarbeit fiir seine verfassongsgeschichtlichen Studien

unterzogen hatte. Nun kommt es leider an den Tag, da6 Waitz

ganz verkehrte Bahnen eingeschlagen
,

das Verhaltnis der Texte

vollig verkannt und die schlechte Ableitung aus einer noch er-

haltenen Handschrift der karolingischen Fassung A fiir den alten

heidnischen Urtext der Lex gehalten und seiner Ausgabe zu Grunde
gelegt hatte! Und dieser Stamper in der Editionskritik ist 1875

an die Spitze der Monumenta Germaniae gestellt worden!

Allerdings hatte auch Krammer einmal iiber A keine ganz so

giinstige Ansicht gehegt and iiber C keine ganz so schlechte. In

seinem ersten Aufsatz *) worde umgekehrt gerade C als der alteste

Text gepriesen, wiederum im Gegensatz zu der friiheren Forschuug,

und damals war A als die minderwertigste Recension in die letzte

Stelle geschoben worden. Dieser Aufsatz ist ein erster Teil ge-

blieben und hat die in Aussicht gestellte Fortsetzung niemals er-

halten. Die Erleuchtung war Krammer nach einer Reise durch
Italien, Spanien and Frankreich®) gekommen, und ein zweiter Auf-

1) Pardessus, Loi Salique. Paris 1843.

2) G. Waitz, das alte Recht der Salischen Franken, Kiel 1846.

3) Ich behalte die falschen Klassen- und Hss.-Bezeichnungen Krammers bei
und nenne B 4 die Haupths. Paris 4404, B 3 die Wolfenbutteler, Weiflenburg
97, B 2 Miinchen 4115, B 1 Paris 9653, C 2 Paris 4403 B, C 1 Paris 18237,
A 3 Montpellier H 136, A 2 St. Gallen 731, A 1 Paris 4627. Hessels zahlt
die Hss. in der richtigen Reihenfolge von 1 bis 9 und weicht von meiner An-
ordnung nur darin ab, daB er A 1 (8) vor A 2 (9) setzt.

Kritiscbe Untersuchungen zur Lex Salica. Von Mario Krammer. Erster
Teil, N. A. XXX (1905), S. 261-319.

5) N. A. XXXII (1907), S. 23.



der neu entdeckte Urtext der Lex Sadica. 685

satz funf Jalire spater brachte die iiberraschende Entdeckung der

neoen Theorie fiber die Entstehnng der Lex Salica auf der Grtind-

lage von A.

Da dies aber aach nach Krammers TJrteil eine karolingische

Bearbeitung ist, die direkt als Urtext nicht in Erage kommen
kann, so erwuchs ihm die nicht ganz leichte Anfgabe, den ^nn-

zweifelhaft" merovingischen Urtext ans dem spateren Machwerk

zn rekonstmieren. Ein dritter Aufsatz wiederam mehrere Jahre

spater sachte die neue Entdeckung zn rechtfertigen und AufschluC

fiber die „schrittweise Entwickelang“ zu geben, wie sie sich nach

Krammers Vorstellong voUzogen haben sollte.

Das war ja nun freilicb auch die hochste Zeit. Inzwischen

hatte namlich Hilliger®) in einer scharfen Kritik von Krammers
vorhergehenden Arbeit sein neues System unbarmherzig zerzanst

und erklart, da6 eine Ausgabe auf dieser Grnndlage „der grofite

Rfickschritt" ware, den die Forscbung auf diesem Gebiete zu

verzeichnen hatte. Launig bemerkte er zu Krammers Sprunge

von C zn A als der Quelle unserer gesamten Uberlieferung
,
da6

jetzt alle Moglichkeiten erschopft seien, es miisse denn jemand

noch an die Emendata oder die Ausgabe Herolds denken wollen.

HiUiger wies nach, da6 Krammers Beweis fiir die Ursprtinglich-

keit von A mifiglfickt sei, dafi der Epilog, auf den Krammer sein

System gebaut, nicht zu A gehore, sondem von der wichtigen

Wolfenbiitteler Hs. des 65-Titel-Textes, bei Krammer B 3, abhange.

Damit fiel dessen willkurliche Annahme fiber die Entstehnng der

Lex in ein Nichts zusammen, und er hatte auf Grund der Titel-

zahlen des Epiloges behauptet, daJB Chlodovech die Titel des A-

Textes bis 74 in den Jahren 486—496, bis 77 nach seiner Bekeh-

rung 496—507 gegeben, die folgenden aber bis 99 seine Sohne ChU-

debert I. und Chlothar I. hinzugefiigt batten. Die Titelzahlen des

Epiloges beziehen sich vielmehr auf die Nummerierung der Hs. B 3,

wo hinter der eigentlichen Lex Salica die angehangten Novellen

fortlaufend weitergezahlt sind, darunter Gesetze Childeberts I. und

Chlothars I, namlich der Pactus pro tenore pacis
,
und diese Titel,

nicht die A-Titel der Lex meint der Epilog, wie das die frfiber

e

Forscbung, Waitz an der Spitze, bereits richtig erkannt hatte.

1) M. Krammer, Zur Entstehung der Lex Salica, in Festschrift H. Brunner

zum 70. Geburtstag dargebracht von Schiilern u. Verehrern. Weimar 1910. S. 405 flf.

2) Forscbungen zur Lex Salica. Von Mario Krammer. I, N. A. XXXIX
(1914), S. 599—691.

3) Benno Hilliger, Lex Salica. Epilog und Hundprttiteltext. Historische

Vierteljahrscbrift XIV (1911), S. 153— 181.
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Zuerst hatte EietsclieP) diese ZaJblen mit den 99 Titeln in Ver-

bindnng gesetzt, jedoch anf den Einspruch Brunners*) seinen Irr-

tnm zugegeben®), was freilich Krammer nicht abgehalten hat, anf

diesen Irrtnm sein ganzes System zn begriinden. In hochst wir-

kungsvoller Weise hat Hilliger (S. 178 fg.) die spatere Entstehung

des 99-Titel-Textes dnrch den Hinweis anf die abweicbende Stilisie-

rung der dort durch Differenziernng nen gebUdeten Titel in einer

Tabelle vor Augen gefiihrt, in der sich die neuen ‘Si qnis’-Titel

von den alten ‘De’-Titeln des B-Textes scharf abheben; die Neu-

bildnngen geben auch nur die Anfangsworte des Textes wieder,

wefihalb sie im Text selbst keine TJberscbriften tragen. Stebt aber

hinsichtlicb seiner Gliederong A dem Urtexte ferner als jede an-

dere Hss-Klasse, dann war das von Krammer anfgestellte System

falsch, nnd die schleunige Abkehr von dem falschen System ware

das Kliigste gewesen, was man hatte tun konnen, mochte auch

der angerichtete Schaden schon damals ziemlich betrachtlich sein.

Krammer hat die emste Mahnung in den Wind geschlagen

und in eigensinnigem Festhalten an dem falschen System seine

Ausgabe drucken lassen*). In seiner Rechtfertignng suchte er

nachzuweisen, daB umgekehrt B das Kapitelverzeichnis von A 3

fortwabrend benntzt habe, welche Hs. ja die Quelle der gesamten

B-Klasse sein soil
;
jede Bezugnahme auf Hilligers Kritik ist aber

sorgfaltig vermieden, und so kann sich der Leser ohne jede lastige

Storung ganz dem Eindrucke seiner Ansfiihrnngen hingeben. Nur eine

kurze Notiz Krammers in den Kachrichten des N. Archivs XXXVII,
S. 343, beschaftigt sich mit Hilligers Schrift, und hier ist seine Fest-

stellung iiber die Gestaltnng des Kapitelverzeichnisses von A sogar

als „wertvoll“ bezeichnet, ja wir horen, daB sich die gleiche Be-

obachtung ihm selber schon aufgedrangt habe; uberhanpt habe es

ibm jederzeit ferngelegen, Hilligers Verdienste zu bestreiten. Das

1) S. Rietschel, der Pactns pro tenore pacis und die Entstehungsgeschichte
der Lex Salica fZeitschr. der Savigny-Stiftung fur Rechtsgesch. 27 Bd. Germ.
Abt. 1906, S. 253 ff.).

2) H. Brunner, Uber das Alter der Lex Salica und des Pactus pro tenore
pacis (Zeitschr. der Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. 29 Bd., Germ. Abt. 1908,
S. 136 flf.).

3) S. Rietschel
, die Entstehungszeit der Lex Salica (Zeitschr. der Savigny-

Stiftung. Bd. 30 Germ. Abt. 1909. S. 117 ff.).

4) Der Druck der Krammerschen Ausgabe hat nach dem offiziellen Jahres-
bencht 1912 begonnen, und zwar waren 8 Bogen Ostem 1913 (N. A. XXXIX S. 8),
weitere 9 Bogen 1914, .3 Bogen 1915 gedruckt, wozu noch 1 >/, Seiten im vorigen
tieschaftsjahr gekommen sind.
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klingt nicht gerade so, als wenn man viel Vertrauen znr eigenen

Entdecknng gehabt hatte.

Ein tun die Jahreswende erschienener nener Aufsatz Kram-
mers *) enthalt sehr notwendige Erganzungen zu dem vorigen nnd

fesselte auBerdem meine Aufmerksamkeit dnrch die entschiedene

Absage gegen ein Argument, dessen ich mich znr Begriindung meiner

Bedenken auf der vorjahrigen Plenarversammlung der Zentraldi-

rektion der Monumenta Grermaniae bedieut hatte. Ein rein auBer-

licher Umstand hatte mir damals Veranlassnng gegeben, mich mit

dem meinem Arbeitsgebiete ganz femliegenden Gegenstande einige

Tage zu beschaftigen
,
nnd ohne Kenntnis von flilligers Kritik

war ich zu ganz denselben Ergebnissen gelangt, wie dieser. Meine

Ausfuhrnngen schienen anch damals auf die Plenarversammlung

Eindruck zu machen, und der Anregang eines Mitgliedes folgend,

habe ich eine schriftliche Widerlegung der neuen Lehre aufge-

setzt, die im nachsten Heft des Archivs^) erscheinen wird und

schon Ende des vorigen Jahres gesetzt war. Wenn ich mich trotz

meiner Abneigung zu einer Kritik der inzwischen erschienenen

neuen Verteidigungsschrift entschlieBe, so geschieht es, wie ich

betonen darf, lediglich aus rein sachlichen Griinden, urn weiteres

Unheil zu verhiiten und denjenigen neues Material zu liefem, in

deren Hand die Entscheidung tiber die Fortsetzung der wichtigen

Publikation gelegt ist. Im Interesse der Monumenta Germaniae
ware eine schleonige EntschlieBung dringend zu wiinschen, und aus

Interesse an ihrem Schicksal schreite ich zur Veroffentlichung dieses

Aufsatzes. Handelt es sich doch um einen in der fast 100jahrigen

Geschichte unseres groBen Nationalwerkes einzig dastehenden Fall.

Ein Mitarbeiter der Monumenta Germaniae, dem eine der

wichtigsten Quellen aus ihrem Editionsgebiete anvertraut ist, hat

in seiner 13 jahrigen Tatigkeit zweimal in diametral entgegenge-

setzter Richtung die Arbeiten begonnen und beide Male in falscher
;

alle Arbeiten nnd aUe Kosten, welche auf diese von Gmnd aus

verpfuschte Ausgabe verwandt warden, sind weggeworfen, and die

bisher gedruckten Bogen mussen eingestampft und die Arbeiten

von neuem begonnen werden. Das schwerste MiBgeschick, welches

die Monumenta Germaniae seit ihrem Bestehen betroffen hat, kann
niemand mehr beklagen als ein in ihren Diensten ergrauter Mitar-

1) Die ursprungliche Gestalt und Bedeutung der Titel De filtorto und De
Testigio minando des salischen Gesetzes. Eine kritische Untersuchung von H.

Dr. Maiio Krammer (Zeitschr. der Savigny-Stiftung Bd. 36, Genn. Abt. 1915, S.

336—437).

2) N. Archiv XL, S. 497—579.
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beiter, dem es vergonnt war, in den glanzenden Zeiten eines Waitz

nnd Mommsen mitzuschaffen.

Waitz selbst hatte sich die Leges-AbteUnng bei der Nen-Kon-

stitniemng der Monnmenta Germaniae 1875 vorbehalten, nnd in

keine besseren Hande hatte sie kommen konnen, als in die des Verf.

des alten Rechts der Salischen Franken. Mit sicherer Hand hat er

die Ansgabe des Formel-Bandes geleitet, nnd es ist klar, dafi nnter

seiner Leitnng ein solcher Fehlscblag nndenkbar gewesen ware.

Es ist hier nicht der Ort zn priifen, ob nicht vielleicht dem wenig
gliicklichen Mitarbeiter, der anf alle Falle die Verantwortnng fiir

seine Pnblikation zu tragen hat
,
mildemde TJmstande ans der

ganzen Organisation des Unternehmens erwachsen
,

die fiir andere

Zeiten nnd Personen zugeschnitten war. Schon Diimmler war „eine

reformierende Fortfiihrung" der Arbeiten, eine ^Reorganisation des

grofien Nationalwerkes“ von Mommsen nahe gelegt worden, als

dieser ihn 1889 als nenes Mitglied nnd Nachfolger von Waitz in

der Akademie der Wissenschaften begriiBte^). Zn dieser Reorgani-

sation ist es nicht gekommen, vielmehr erlangten nach Waitzens

Tode die einzelnen AbteUnngen wachsende Selbstandigkeit
,
nnd

anf dieser Linie hat sich die weitere Entwickelnng vollzogen, die

zn der neuen Ansgabe der Lex Salica gefhbrt hat. Damit leidet

dieser Editionsplan znm zweiten Mai Schiffbmch. TJrspriinglich

woUte der Begriinder der Monnmenta Germaniae die Ansgabe

selbst besorgen, schlng aber sofort eine so verkehrte Richtnng ein,

dad im Inland nnd Anslanddie Fachgelehrten dagegen ihre Stimmen

erhoben. Das hat Krammer nicht abgeschreckt, an derselben Stelle

seine Urtext-Experimente zu beginnen, an der so viele Jahre vor-

her der erste Editionsplan gescheitert war.

Die vollige Unmoglichkeit anch seiner neuen Theorie, der

Text-Entwicklung von B aus A, ergibt sich jedem Fachmanne so-

fort sowohl ans der Beschaffenheit der Hss., wie aus einer Yerglci-

chung der beiden Texte im Einzelnen, die auBerhalb HiUigers Anf-
gabe lag. Alle Annahmen, Erklarnngen nnd Schliisse Erammers
znr Begriindung eines solchen Verhaltnisses sind falsch, drehen
den wahren Sachverhalt um nnd zerstoren die ganze bisherige

Forschnng, so daB nicht dringend genug davor gewamt werden
kann.

Der 99-Titel-Text von A ist durch systematisierende Uberar-
beitnng der 65 Titel von B entstanden, tmd der tJberarbeiter A

1) Sitzungsberichte der Berliner Akad. d. Wissenscb. Phil.-hist. Kl. 1889,
S. 688.
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hat an zahllosen Stellen den richtigen B-Text griindlich miBvar-

sianden nnd yerdorben, besonders eine Anzahl ganz nn^tbehrlicher

Satze, ja ganze Abschnitte iibersprnngen, die sich richtig in B nnd

in C finden. Dnrch seine Nachlassigkeit ist eine der wichtigsten

Stellen des ganzen Gresetzes iiber die Grenzen des Frankenreiches

in dem beriihmten Titel B XLVII ‘De filtortis’ ansgefaUen, worauf
Kranuner zu meinem Erstannen in seinen vorigen Forschnngen znr

Lex Salica mit keinem Worte eingegangen war. Sein letzter Anf-

satz holt dies nach nnd fiihrt an zwei Titeln seinen Reinignngs-

prozeB der Lex Salica vor, der den echten nnverfalschten Urtext

znm Vorschein bringen soil. In einer Note kiindigt er sehr be-

stimmt „weitere“ Fortsetzungen seines vorigen N. Archiv-Aufsatzes

an, vermutlich um dem Verdachte znvorznkommen, daB dieser ein

erster Teil bleiben konnte, wie sein C-Anfsatz, nnd spater will er

uns sogar noch mit einer znsammenhangenden Behandlnng der

vielgestaltigen nnd z. T. sehr komplizierten Textentwickelung be-

schenken, so dafi an ein Versiegen dieses zerstorenden Stnrzbaches

,noch lange nicht“ zn denkenist. Die jiingsten Erfahrnngen scheinen

sein Selbstvertranen eher gestarkt als gemindert zu haben, nnd wie

sicher er seiner Sache zu sein glaubte, verrat die Entschiedenheit

im Ausdruck, die kaum noch eine Steigerung zulaBt; „unbedingt“

enthalt die A-Klasse den relativ altesten Text, aus dem die ubrigen

entwickelt seien; ihre mitunter ,,geradezu verderbt anmutende Dik-

tion“ ist vielmehr ein Vorzug; Altes und Neues sei in ihr ver-

btmden, und er erkennt noch die Nahte, die jungere Bearbeitungen,

wie B, beseitigt batten. Erst die Heranziehung von A habe die

Moglichkeit geschaffen, die lange verborgenen Intentionen des sali-

schen Gesetzgebers wiederzuerkennen, den Schleier zu luften, der

ein Jahrtausend fiber ihnen gelegen haben! „So lange man von B
ausging, war es unmoglich zum verlorenen Urtext zu gelangen“.

Weit weist er den Gedanken zurfick, daB vielleicht dock in B der

echte Text zu finden sein konnte, als wenn er den bewuBten

Schleier doch nicht gelfiftet hatte. Aus seiner Kenntnis der Inten-

tionen des Gesetzgebers heraus schafiPt er den verlorenen Urtext

der Lex Salica wieder teilweise in souveraner Unabhangigkeit von

der handschriftlichen Uberlieferung
,
welche die Pedanterie der

alteren Forschung sich noch zur Richtschnur nahm. Verblendete

Welt, beschrankte Banausen!

Die Beiahigung eines Ubermenschen gehort allerdings dazu, die

Ausfuhrtingen Krammer’s auch nur zu verstehen und sich in seinen

Gedankengang hineinzufinden. Er behauptet, aus A und zwar aus

A 3 sei zimachst B abgeleitet, A 3 sei die Vorlage des Arche-
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typus von B gewesen*), BC stellen redaktionelle Umarbeitungen

dieser Hs. dar, und C sei unter Heranziebung wohl samtlicher

iiberlieferter B-Formen verfaBt®), also, schlieBe ich, muB B jiinger

als A 3, C jiinger als B sein. A3, die Hs. Montpellier H 136,

stammt aber nacb dem iibereinstimmenden Urteil aller, die sie ge-

sehen, erst aus dem Anfang des 9. Jabrh., also, schlieBe ich, mnB
der darans abgeleitete Archetypus der B-Klasse frubestens imAnfang
des 9. Jabrb., der wieder von B abhangige Archetypus der C-Klasse

nocb spater geschrieben sein. Hier bietet nun die nene Entdeckung

Krammersgleichbeim ersten Anlauf scbier nnuberwindliche Schwierig-

keiten. B 3 namlich, die Wolfenbiitteler Hs., WeiBenbnrg 97, stammt
nocb aus dem 8. Jabrb. und B 2, die Miincbener Hs. 4115, vielleicbt

nocb aus dem Ende des 8. Jabrb., spatestens aus dem Beginn des

9. Jabrb., ja selbst aus der C-Klasse baben wir nocb eine Hs.

Paris 4403 B, die Pertz ®), ein ansgezeicbneter Hss.-Kenner
,

nicbt

bloB in das 8. Jabrb. setzte, sondern iiberbanpt, fiir „die alteste

aller vorbandenen“ Hss. erkliirte
,

wabrend Hessels aucb nur

zwiscben Ende des 8. Jabrb. oder Anfang des 9. Jabrb. scbwankt.

Die neue Entdeckung Krammers stellt uns also vor das nicbt ganz

einfache Problem, dafi Texte mit Hss. des 8. Jabrb., und die Hss.

B 2 und B 3 babe ich selbst unter den Handen gehabt und ver-

glichen, aus einer Hs. des 9. Jabrb. stammen sollen, und iiberhaupt

die alleralteste Handschrift aus einer weit jiingeren. Das ver-

stebe, wer will! Verzweifelt faBt man sicb an den Kopf!

Und ein zweites nicbt weniger merkwiirdiges Problem reibt

sicb sogleicb an. Der ziemlich fliichtige Schreiber des Archetypus

von A hat namlich infolge nocb erkennbarer MiBgriife einzelne

Satze, ja ganze Absehnitte ausgelassen, die also nicbt bloB in A 3,

der angeblicben Vorlage von BC, sondern iiberhaupt in alien A-Hss.

feblen, von denen eine, die Sanctgallener 731, im J. 794 geschrieben

ist, und diese fehlenden Stiicke stehen in den angeblicben Ablei-

tungen aus A 3, den Hss.-Klassen B und C. In Krammers Urtext

sind diese von A ubersprungenen Stellen naturlich nicbt mehr zu

finden; er streicht sie kaltsinnig herans, er streicht sogar nicbt

bloB in BC, sondern aucb in A, also in alien Hss. erhaltene Stellen

herans, er setzt teilweise einen ganz anderen Wortlaut dafiir ein,

setzt Worter zu, verandert die Verbalformen : kurz er schaltet

ganz nacb seiner Laune und Willkiir in unbescbranktester Selbst-

berrlicbkeit, und der nacb seiner Radikalkur gliicklicb nocb iibrig

1) N. A. XXXIX, S. 623.

2) Ebend. S. 606.

3) Archiv VII, S. 730.
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gebliebene, von ibrn rekonstrnierte Urtext, ein Denkmal mensch-

licher Verirrung, zeichnet sick dann, wie er riihmt, durch voll-

kommene Klarheit nnd Deutlichkeit aas, nicbt minder freilich dnrch

eine beangstigende Schlankheit, so daJS er noch so eine Mifihand-

handlung schwerlich iiberdauem wiirde. Verwundert aber wird

man fragen, wie es moglich war, dafi den Fachkreisen der eigen-

tiimliche Charakter dieser Schriftstellerei so iange fast vollstandig

verborgen bleiben konnte!

Ick lasse nnn znnachst den Krammerschen Urtext des Titels

B XLVII = A LXXXI folgen ^), welcher den Ausgangspunkt seiner

nenen Forschungen bildet, nnd fiige die handscbriftlicbe Uberliefe-

rung in
[ ]

Klammern bei, namlich die Znsatze nnd Verbessernngen

von BC zu dem liickenfaaften nnd verdorbenen A-Text nnd dann die

aller Hss. an den von Krammer ganz willkiirlich gestrichenen oder

veranderten Stellen, in ( ) aber die von ihm ohne jede bandschrift-

liche Unterlage interpolierten Worte. Es laBt sich jetzt mit einem

Blick der Abstand des Krammerschen Urtextes von der handschrift-

lichen Uberlieferung iibersehen, nnd man wird stannen, wie weit

sich diese von den Intentionen des Gesetzgebers entfernt hat, aber

auch stannen iiber die Divinationsgabe, welche dazu geborte, diese

Intentionen gliicklich zu „entschleiern“.

‘Si quis, qui lege Salica vivit, servum super alterum

agnoverit, mittat eum in tercia mann. Et ille, super [‘aput’ B 1. 2 CJ

quern agnoscitur, [‘debet agramire, et si citra Ligere aut Car-
bonaria ambo manent, et qui agnoscit et apud quern agnoscitur’

Zus. BC, fehlt A], in noctes XL placitum faciat [so Hube; faciant

ABC], et in ipso placito [‘quanti fuerint’ Zus. ABC] (eum), qui

rem [so A; ‘caballo ipso’ B; ‘caballum ipsum aut rero ipsam’ C]

[Zus. ‘aut vendiderint aut cambiaverint aut’ B und ohne das erste

‘aut’ C, ‘vendiderint vel camiaverint aut’ A] furasse [‘fortasse’

und Zus. ‘in solutione dederunt’ BC] (videtnr), [Zus. ‘omnes’ BC,

1) Nach der Rekonstruktion in der Zeitschr. der Savigny-Stiftung f. Rechts-

gesch. Germ. Abt. XXXVI, S. 376. Seinen Urtext hat Krammer mit grofien Typen

drucken lassen, die beiden Uberarbeitungen A und B naturlich mit kleinen, und

nur die angeblichen Interpolationen sind darin als selbstandige Partien gro6 ge-

drackt, namlich in A die Abweicbungen von seinem Urtext, d. h. die von ihm darin

gestrichenen oder veranderten Stellen
,

in B die Abweichungen von A
,
also die

von A ausgelassenen oder veranderten Stellen. Eigentlich hatte B als der origi-

nale Text groB
,
A aber als die Uberarbeitung klein gedrnckt werden miissen,

und nur die Abweichungen von der Vorlage B durften mit grofier Schrift oder

Sperrdruck wiedergegeben werden. Die vbllige Unbrauchbarkeit der neuen Aus-

gabe ergibt sich schon aus der verkehrten Drackeinrichtnng.
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'homines’ *) A] [Zns. ‘inter placitnm istnm’ BC] commoneat [‘commo-

neantnr’ ABC] [‘hoc est nt nnnsqnisqne de cmnnegotiatoribns alter

alteram admoneat’ Zns. B und mit ‘commoneat’ oder ‘commo-

neant’ ACJ. Et si [‘qnis’ Zns. BC] commonitns fuerit et enm snmnis

non detennerit et ad placitom venire distnlerit, [‘ille qni cam enm
negotiavit’ Zas. ABC] mittat tres testes

,
qnomodo ei nantiasset,

negotiasset. Istnd si fecerit, exait [so B, ‘exivit’ AC] se de

latrocinio et [Zns. ‘ille qni non venerit’ AB, ‘Ille qui noverit’ C]

[‘super qaem testes inraverunt’ Zns. BC], iUe est [‘erit’ ABC] latro

[‘illius, qai agnoscit, et preciam reddat illi, qui cum eo negotiavit,

et ille secundum legem conponat illi, qui res snas agnoscit’ Zus.

B]und ahnlich AC]. Ista omnia facere debet [Zus. ‘in Ulum maJlum’

A, vor ‘debent fieri’ BC], ubi [Zus. ‘ille’ BC, ‘ipse’ A] hamallus

esse denoscitur [‘est hamallus’ BC], [‘super quern res ilia primitus

fuerit agnita aut intertiata’ Zus. B, ahnlich C und ohne ‘primitus’

A]. Quod si trans Ligere aut Carbonaria manet [‘manent’

ABC] ille [so A 1; ‘illi’ A 2. 3; fehlt BC], qui cum [so A 1; ‘cum

quem’ A 2. 3 ;
‘cum quibus’ BC] (eo negotiavit) [so Krammer

;
‘res

agnoscitur’ oder blofi ‘agnoscitur’ ABC], in noctes LXXX lex ista

custodiatur’.

An der fettgedruckten Stelle fehlen, wie man sieht, in A die

Wohnsitze der beiden Parteien ^diesseits" Loire und Kohlenwald,

denen die ^jenseits" beider Grenzen belegenen am Schlusse des

Titels entsprechen, und mit den Wohnsitzen sind auch die beiden

Parteien selbst ausgefallen, aber der Plural ‘placitum faciant’ ist

stehen geblieben, der sich infolge der Liicke nun auf einem Singular,

den Besitzer des gestohlenen Gates, bezieht und die Erinnerung an

das Ausgelassene fiir ewige Zeiten festhalt. Jedes nur einiger-

mafien philologisch geschulte Auge erkennt sofort, daB der zer-

streute Schreiber A von einem ‘apud quern agnoscitur’ zum an-

deren ubergesprungen ist, and also ein Homoeoteleuton die Liicke

verschuldet hat. Es ist die bare Unmoglichkeit, dafi aus dieser

liickenhaften Quelle A die vollstandigen anderen Hss. stammen
konnen, die samtlich die Liicke ausfiillen, und insbesondere vbllig

undenkbar, dafi eine dieser Hss., namlich A 3, die Vorlage der
B.-Hss. gewesen sein konnte, was uns Krammer glauben machen
will. Jeder Ansturm gegen die bisherige Forschung mufi an dieser

Logik zerschellen, und schon dieser verzweifelte Fall hebt das
ganze Krammersche System aus den Angeln.

Auch in Krammers Augen erscheint nichts einleuchtender als

1) Krammer S. 376, andert stillschweigend die Lesart der A-Hss in ‘homnes’,
setzt also die B-lJberlieferung in seinen A-Text ein

;
vgl. N. A. XL, S. 560.
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diese Argumentation, besonders auch der Plural ‘faciant’ in A
„ scheme" zu ihren Grnnsten zu sprechen, — aber alles nur leerer

Schein, ein TrugscbluB : die in A ubersprnngene Stelle ist vielmehr

Interpolation von B, und nun wird das KnnststiLck vollbracht,

sogar me Jberlegenheit" der A-Fassnng uber den nur „schembar“

besseren B-feext aus eben dieser Lucke zu deduzieren, wohl das

Starkste, was methodischer Kritik jemals geboten warden ist.

Krammer gteift eine beliebige andere Stelle B L = A LXXXV mit

‘placitum fecerit’ heraus, aus der sich ihm die „Tatsache“ ergibt, da6

das ‘placitum facere’ in der Lex Salica nicht Sacbe mehrerer, son-

dern eines einzelnen namlich des Schuldners, sei; „fraglos“ sei dieser

Titelnach d»5mVorbilde des frfiberen B XLVII geformt: „Demnach"
^mufi" aucljn tier der Singular eingesetzt werden, und anf Grund
dieser Logill^wird nun umgekehrt das fraglose Vorbdd nach der

Copie korrigierfi in ‘placitum faciat’; so schreibt in der Tat der

uberarbeitete A-Text bei Hube'), der also die Lesart des Arche-

typs erhalten haben wfirde. Konnten aber nicht vieUeicht ‘placita’

einmal einseitig^ ein andermal zweiseitig gebraucht sein^), und ist

es nicht eine v^rkehrte Welt, fur die ursprungliche Lesart gerade

die des schlechtesten und spatesten Textes zu erklaren? Krammer
verwirft die Lesart der gesamten alteren Uberlieferung mit Ein-

schlofi von A, der Quelle des Hub^’schen Textes, als eine „jfingere

Entstellung" des echten Textes, und an dieser Entstellung, dem
Plural ‘faciant’, hat B, „wie so oft“, angeknfipft und in der An-
nahme, dafi eine Mehrzahl, dafi beide Parteien zusammen den Ter-

min anzusetzen batten, die hier „nicht unbedingt erforderte Phrase"

von dem Wohnsitz „innerhalb“ jener Grenzen nach dem Muster des

Schlufisatzes fiber die „au6erhalb" jener Wohnenden eingeschoben

!

Vorher aber hatte er im Anschlu6 an den Singular: ‘super quem
agnoscitur’, der zu ‘faciant’ nicht zu passen scheine, ein neues Verb

im Singular: ‘debet agramire’ eingeschoben, wie jeder sieht, ein

hochst altertfimlicher Ausdruck, der sich ebenso im Tit. XXXVII,

1, findet und hier auch von Krammer als BestandteH des Urtextes

anerkannt ist (unten S. 702). hlit philologischer Akribie unter

sorgfaltiger Beobachtung des Stiles des Gesetzgebers hatte also der

Uberarbeiter B die Stelle interpoliert, die von den Forschern bisher

ffir die kostbarste des ganzen Gesetzes gehalten wurde, und aus

welchem Grunde interpoliert? Aus dem Streben nach groBerer

Ausffibrlichkeit ! Anf eine solche Begrfindung wird man schwerlich

1) R. Hube, La Loi Salique d’apres un manuscrit de la Biblioth^ue centrale

de Varsovie, Varsovie 1867.

2) Sohm, der ProzeB der Lex Salica. S. 17.

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 5. 47
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gefaBt gewesen sein, tmd sicher hat Krammer ganz klug daran getan,

diese Uberlegenheit der A-Fassung nicht eher zn entschleiern, als

bis es unbedingt notig war.

Infolge des gleichen Versehens, der Abirrung von einem Aus-

drnck zum folgenden gleichlantenden, hat der Scbreiber des goiaein

samen Archetyps der A-Klasse nicht weniger als fast 5 Kapitel

ausgelassen, die nns die B- nnd C-KIasse erhalten haben:

B XL, 6. A LXVII, 5. ‘Si iam vero in maiore cfimine fnerit

incnlpatns, [‘unde ingenuus — sol. XLV conponere possit -I- B XL, 10.

Si veto adhuc maior cnlpa fnerit similiter’ fehlen A], mde ingenuuS

XLV sol. conponere debnerit’ (‘possit’ B).
j

Ein andermal findet sich der gleiche WortschluB, ^er die Liicke

im Archetyp von A verschnldet bat
,
nnr in ein^^ iinzigen Hs.

der Klasse B, der Wolfenbutteler (B 3), noch wied^
B XLIII, 3. A LXX, 3. ‘et Ires adhunc (so B 3 ;

‘a.’ fehlt

B 1, 2, 4.) [‘si fuerint de ipso contubernio, 30 sol. sqflvant, et tres

adhuc’ fehlen A] si fuerint (so B 3; ‘si f.’ fehlen B 1, 2, 4.) de ipso (so

B 2, 3; ‘eo’ B 1, 4) contubernio sol. 15 solvent’. v

An zwei Stellen bemerken wir dann sogar iast die gleiche

Liicke wie in A auch in der Wolfenbiitteler Hs., deren Bezie-

hnngen zu A schon oben (S. 685) erwahnt wurden:
B XVIII. A XXIII. ‘De earn qui (so B 3; ‘De cnique’ siim*

los A) ad regem hominem innocentem (‘i.’ fehlt B 3) absentem [‘accu-

sal Si qais ad regem, hominem innocentem absentem’ fehlen B 3. A]

accusat’ (‘accusaverit’ B 3), nnd an der zweiten Stelle scheint anch

die in B 3 wiederkehrende romanisierte Form ‘rendere’ fiir ‘reddere’

darauf hinzuweisen, dafi A den Irrtum aus seiner Vorlage iiber-

nommen hat:

B LII. A LXXXVII. ‘Et si tunc eas noluerit rendere, [‘adhuc

super septem noctes ei spatinm dare debet et ad septem noctes ad
eum similiter contestetur, ut nocte proxima in hoc, quod lex Salica
habet, res suas tenere debeat. Si nec tunc voluerit reddere’ fehlen A
nnd ebenso mit Ausnahme des ersten Wortes ‘adhuc’ anch B 3] ad
alias septem noctis adhnc cum testibus venire debet’.

Man sollte meinen, da6 ans diesen Beispielen auch ein Mensch,
der niemals in seinem Leben mit solchen Dingen zn tun gehabt
hat, erkennen miiBte, da6 B C nicht ans A .3 und iiberhanpt nicht
ans der Klasse A herstammen konnen, also die Krammer’ sche Ent-
deckung ‘ad absnrdum’ gefiihrt ist, nnd die auf dieser Entdeckung
basierende Ausgabe nnr noch einen materiellen Wert fur die Papier-
muhle besitzt. Die Beispiele fiihren aber nicht bloB mit jeder nnr
wunschenswerten Deutlichkeit die Negation vor Angen, sondern



der nea entdeckte Urtext der Lex Salica. 695

bringen auch die positive Beantwortung der Quellenfrage, und
sehon Hilligers Scharfsinn a. a. 0. S. 180, hat in dem vorletzten

Schreiberirrtmn ein Zeichen gesehen, ^dafi die Vorlage von A aus

derselben IJberlieferung stammt, wie B 3“.

Zur Charakteristik des nachlassigen Schreibers des Archetypus

von A, der in seiner Zerstrentheit von einem gleichlantenden Aus-

dmck zum nachsten gleichlantenden iibersprang, anch den analogen

Fehler seiner Vorlage gewissenhaft wiederholte, darf ferner anf

die hanfige Wiedergabe von Ausdriicken durch ahnlich klingende,

aber ganz unsinnige hingewiesen werden, fast als wenn die Worte
verhort oder verlesen und die Mifigeburten dann schnell glatt ge-

strichen worden waren. Wahrend der angebliche Archetypus A an

diesen Stellen vollig versagt, findet sich die richtige Lesart wieder

regelmafiig in seinen angeblichen AbleitungenBC, was wiederum ziem-

lich deutlich anf abnorme Familienbeziehungen hinzuweisen scheint.

Einige Beispiele werden auch diesen krankhaften Zug von A
bestimmter zum Ausdruck bringen.

B XXXV, B ‘se noverit solviturum’] richtig BC; ‘si noluerit

servitutem (‘se n. servitute’ A 2) falsch A LVIII.

B XLin, 1 ‘ubi quinque’] richtig B 2, 3, 4 ;
‘(h)ubicamque’ (so

A 2, 3, ‘ubi’ A 1) B 1 mit A LXX.
B L, 2 ‘nexthe ganthichio’] richtig B 4 ;

‘nexti cantigium’ B 3

;

‘nestigante’ B 2 ;
‘instigante’ am verdorbensten B 1 mit ALXXXV, 2.

B LVIII, 2. ‘postea’ (‘postia’ B 3)] richtig BC; ‘portet’ oder

‘portit’ falsch A XCVIIII.

B LVIII ‘diger est’] richtig B 2, 4; ‘id est’ falsch B 1, 3; ‘dederit’

sinnlos A XCVIIII, 3.

Im letzteren Falle handelt es sich nm eine ganz seltene, nur

durch ein Placitum Theuderichs III. von 679 *) und die Formulae

Andegav6nses bezeugte merowingische Phrase ‘diger est’ in B 2. 4,

d. i, ‘indigere est’, es ist Mangel, die A durch eine nur aufierlich

ahnliche Form von fast entgegengesetzter Bedeutung ‘dederit’ er-

setzt hat, deren Sinnlosigkeit langst erkannt ist^). Solche aufier-

lich tadellosen Ausdriicke, die nur nicht in den Zusammenhang
passen, konnten eine lebhafte Phantasie wohl mehr anregen

,
als

gut war, und wir werden gleich sehen, in wie engem Zusammen-

hang sie mit der willkiirlichen Textbehandlung stehen, die uns hier

beschaftigt.

Auch in dem Titel ‘De filtortis’ B XLVII = A LXXXI, zu

1) K. Pertz, Dipl. S. 45.

2) Pardessus, Loi Salique S. 399 fg.; Dans IV. il est remplacd par ‘dederit’

qni n’a pas de sens.
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dem wir uns zuruckwenden, bietet hinter ‘vendiderint aut cambia-

verint aut’ die Lesart ‘furas se’ von A eine ganz unmogliche Wort-

form, die aus der Satzkonstruktion so vollstandig herausfallt, da6

nicht gerade viel Lateinkenntnisse dazu gehoren, um den TJnsinn

zu bemerken, und wie wenig das Verb anch sachlich als Bezeicbnnng

einer Erwerbsart zu den beiden in alien Hss. tadellos iiberlieferten

Verben paBt, hat sogar Krammer selbst schon erkannt. Statt

dieses formell und inhaltlich zu beanstandenden Ausdrucks steht nun

in B ‘fortasse’, ein „Fullwort“, wie man geringschatzig gesagt hat,

doch dieses „Ful]wort“ stellt mit den in BC folgenden, in A aber

ausgelassenen Worten ‘in solutionem dederunt’ in vollig logiscber

Gedankenfolge eine dritte VerauBernngsart, die Weitergabe des

Gegenstandes, eines Pferdes, zur Begleichung einer Schuld, also

als Zahlungsmittel, als moglich bin und pa6t so vortrefflich in den

Zusammenhang
,
dad sich sogar Krammer’s Brnst das Gestandms

entringt, dafi zunachst A, wie an anderen Stellen, neben B wie eine

minderwertige
,

entstellte Fassung wirke. Wiederum ist dies na-

tiirlich nur tauschender Schein, wiederum verhilft eine willkiirlicbe

Annahme dazu, den „echtenKern“ aus einer spateren nngeschickten

tiberarbeitung herauszuschalen, und nach Tilgung der Spuren der

jungeren Rezension entpuppt sich dann gerade die sinnlose Lesart

als das „Reststuck“ des verlorenen Urtextes. Der Ausgangspnnkt

fur diese „befriedigende“ Erklarnng ist die Annahme, daB es sich

bei dem Drittehandverfabren nur um die Ladung eines Vormannes

gehandelt babe, eine Annahme, die der Wortlaut der Quelle glatt

widerlegt, und nun jmu6“ natiirlich alles aus dem Texte der Lex

Salica scbleunigst verschwinden, was auf eine Mehrheit hinweist.

Krammer streicht also aus der vollig einwandfreien Uberlieferung

alien Hss.-Klassen ; ‘quanti fuerint’, wofiir er den Singular ‘eum’

einschiebt, er streicbt : ‘omnes’, hernach gleich den ganzen Satz

:

,hoc est — commoneant’, und andert den vorausgebenden Plural

,commoneantur’ einfach in ‘commoneat’. Den eigentlicben Stein

des Anstofies, jenes ‘furasse’, hatte er ^einstweilen" vollig unter

den Tisch fallen lassen, wo es natiirlich nicht liegen bleiben kann,

und nun beginnt die zweite Etappe der Radikalkur. Das Wort
paBt seiner Form und seinem Inhalt nach gar nicht in den Satz;

es geht auch nicht an, nur die Wortform in ‘furaverit’ zu besseren,

wie die schlechte A-Uberarbeitung bei Hube schreibt, und sie den
vorhergehenden Verben ‘vendiderint vel camiaverint’ zu koordi-

nieren, die sich inzwischen ebenfalls den Singular haben gefallen
lassen miissen: die VerauBerungsart und die Erwerbsart lassen
sich nicht beide „verkoppeln“

;
nur eine von beiden kann urspriing-
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lich sein, und nun streicht Krammer die tadellos iiberlieferten

Worte Vendiderint vel camiaverint ant’ als spatere Eindringlinge

und laBt gerade die Verderbniss ‘furasse’ im Texte stehen! Da aber

‘furasse’ nun einnial Unsinn ist und bleibt, schiebt er dahinter

auch noch ‘videtur’ ein, das durch die „Unachtsamkeit“ eines Ab-

scbreibers ausgefallen sein soli, oder vielmehr ‘videntur’, denn, wie

er wei6, batte der TJberarbeiter auch das fehlende, von Krammer erst

interpolierte Verb in den Plural gesetzt. Den nackten Infinitiv hat

also doch auch Krammer nicht als die urspriingliche Lesart zn ver-

teidigen versacht! Wie erklart sich nun aber die hinter dem kor-

rekten ‘fortasse’ in BC stehende dritte Veranfierungsart ‘in solu-

tione dederunt’, die nur das wenig zuverlassige A weglaBt, weil

sie zu seiner Textverstiimmelung nicht paBte ? Sie ist ein spaterer

Zusatz. Wefihalb? In einem anderen Titel B XXXVII. A LXI,
auf den noch znruckzukommen ist

,
sind nur zwei Erwerbsarten

genannt, und es ist nicht zn bezweifeln, dafi der erne Titel den
anderen beeinfluBt hat

,
da6 der spatere dem fruheren „nachge-

bildet“ ist. ^Vielleicht" kommt neben Verkauf und Vertansch die

dritte Veraufierungsart auch vor, sie ist aber im Grunde eine „uber-

fliissige Kedensart“, und bei seiner tiefen Abneigung gegen iiber-

fliissige Redensarten streicht sie eben Krammer als spateren Zu-
satz von B, so da6 also A „durchaus“ die urspriingliche Fassung
bietet, an die B erst „angeknupft“ haben soli. Ein merkwurdiges
Ungeschick von B, gerade immer an angeblich verstiimmelte Wort-
formen „anzaknupfen“

!

Der Gerichtstermin, auf den die drei Gruppen der Vormanner
geladen werden, ist mit ‘in ipso placito’ an die Spitze gestellt

und hernach bei dem Ausdruck der Ladung in BC mit ‘inter pla-

citum istum’ wiederholt, aber nicht in A, und nach Krammer ist die

Wiederholung „charakteristisch“ fiir die „den urspriinglichen Text
erweitemde Art von B"

;
doch auch die Vormanner sind unmittelbar

vorher mit ‘omnes’ wiederholt und diesmal nicht blo6 in BC. son-
dem auch in A, und die Wiederholung konnte also leicht eine
Eigentumlichkeit des nicht gerade klassisch gebildeten Gesetzge-
bers sein, wenn sie nicht Krammer als iiberflussigen Luxus in

seinem Urtexte gestrichen hatte. Wenn er noch die folgende Er-
lauterung der Ladung mit ‘hoc est’ u. s. w. gestrichen hat, obwohl
sie in alien drei Klassen steht, also auch schon A der haBlichen

Angewohnheit zeihen wiirde, den Text in dem Streben nach Aus-
fiihrlichkeit erweitert zu haben, so hat er doch die Stelle zuvor
einseitig gegen B ausgebeutet als Beweis fiir die starke Verande-
rung der nursprunglichen" und „allein richtigen“ Fassung daselbst,
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die er in A gefanden zn haben meint (S. 357) , woranf er seine

Dankbarbeit dadnrcb bezeugt, daB er sie ans seinem Urtext, wie ge-

sagt, berausstreicbt (S. 376). Seine Ausfubrungen knnpfen an die

Lesart von B 1 : ‘nnusqnisque qui cam negotiatoribus’ an
;
A bietet

mit besser passender Praposition ‘n. de negotiantibns’, docb moB er

leider in einer Note (S. 356) selbst zngesteben, daB auch die beste

Hs. B 4 nocb ein ‘de’ vor ‘cam’ erbalten bat, and nacb dieser Hs. ist

folglicb: ‘nnasqnisqae de cnmnegotiatoribns’ zu lesen, ,wie znerst

Geffcken richtig verband. Ans dieser Lesart wiirden sich beide

Varianten sowohl die von A als die der iibrigen Hss. ausgezeichnet

erklaren, and sie warde als kleiner Beitrag fiir die VortrefFlich-

keit von B 4 dienen konnen, woza sie Krammer freBicb gar nicht

gebranchen kann. „Offenbar“, schreibt er, „hat B 4 ‘de’ erst aas

A eingeschaltet®, das ‘com’ ersetzen soUte, aber hemach ‘cam’ zu

streichen vergessen, and von ‘connegotiator’ weiB er, daB ein

solches Wort im damaligen Latein nicht existierte, womit ihm
jede Berechtigang abgeschnitten ware. Vorsichtiger ware es viel-

leicht gewesen zn schreiben, daB es im damaligen Latein bisher

nicht nachgewiesen sei, — and von wie vielen anderen Worten der

Lex Salica gilt dasselbe! — immerhin ist gleich daranf in der

Lex Salica die sachlich genan entsprechende etwas nmstandlicbe

relativische Umschreibang dafiir zn finden: ‘ille qai cam earn ne-

gotiavit’, and es bandelt sich folglicb am eine ganz richtige Bil-

dnng, die den lateinischen Lexicis einzafiigen ware*). In Kram-
mers Urtext ist naturlich ancb jene relativische Umschreibang ge-

strichen, die er aber spater in anderer Bedeatang selbst wieder
interpoliert hat,

Sicher richtig and aach in Krammers Urtext anfgenommen ist

gleich daranf die Lesart von B : ‘exnit se’, wofUr AC ‘exivit’ oder
‘exibit se’ lesen, was aach Krammer wegen des anschlieBenden ‘se’

als in der Tat „nicht braachbar“ bezeichnet : aber aach die offenbar
gaten Lesarten konnen den schlechten Rnf von B nicht verbessem

;

sein Redaktor ^moB* ‘exait’ in richtiger Erkenntnis der Unmog-
lichkeit von ‘exivit’ „wieder* eingesetzt, also arspriinglich die
falsche Lesart ebenfalls vorgefanden haben ! Alles das erzahlt ans
Krammer ohne einen Aagenblick in Verlegenheit zn geraten. MiB-

1) Die Praposition hat B 4 aach in ‘cumponere’ XL, 1, and ‘cumvenerit’ T.nr, 5,
nicht verandert. Die Bildung ‘connegotiator’ ist nicht verwanderlicher als ‘con-
cambium’, ‘concambiare’ in den frankischen Rechtsqaellen. Wie wenig das Latei-

Bildnngen neigte, zeigt: evvixinp^og 2. Cor. 8,19, mipgasinpa

ffrinns’
P®*^®8rinationis nostrae’ bei Hieronymus, wahrend ‘compere-gnnus erst bei Sidonius VII, 17, erscheint.
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fallen erregt dann die mit ‘exuit’ korrespondierende Fnturfonn

'erif, die schlennigst gegen das Zeagnis aller flss. in ‘est’ gean-

dert wird, wahrend umgekehrt ‘erit’ mit aller nur wnnschensweiten

Dentlichkeit daranf hinweist, dafi ‘exnit’ als Futurform, als die mero-

vingische Schreibnng fiir ‘exnet’^) zu fassen ist. Krammer jedoch

erkJart, die Fortsetznng „kann nnr“ ‘et ille est’ lauten, nnd mn diesen

Zasammenhang zn erhalten, hat er zwischen ‘et’ nnd ‘Ule’ den

wieder von alien Hss. bezengten nicht erschienenen Vormann ge-

strichen: ‘ille qni non venerit’, da kein Bedurfhis fiir die Um-
schreibnng bestanden babe, nnd sie also fiir ein jiingerer Znsatz

zn balten sei. Naturlich, denn sie wiirde indirekt wieder fur eine

Mehrheit von Vormannern zengen and mu6 mit alien anderen sol-

cben Zeugnissen fallen; man beacbte aber, wie geschickt der

Krammersche Interpolator diesen mit ‘ille’ beginnenden Satz vor

dem anderen ‘Ule’ eingeschaltet haben wiirde, fast als hatte er

einen phUologischen Seminarkursns durchgemacht
;
ware aber der

Satz nicbt interpoliert, wiirde man in dem doppelten ‘Ule’ fiir die-

selbe Person wieder eine jener Wiederholongen des Gresetzgebers

erblicken kiinnen, die ihm Krammer nicht gestatten wUl. Uber-

banpt erweist sich der Mann den Krammerschen Anforderungen

in Bezng anf Prazision des Ausdmcks in keiner Weise gewacbsen

nnd gebraucbt fortwahrend Wendnngen, fiir die gar kein „Be-

diirfnis* bestanden hat, die nnr der „gr66eren Dentlichkeit “ dienen,

die also Krammer als spatere Interpolationen wegzustreichen befngt

ist. Hinter dem nicbt erschienenen Vormann streicht Krammer
die gegen ihn auftretenden Zengen ‘super qnem testes iuravemnt’

als spateren „Einschnb“ von B, dann ‘illins qni agnoscit’ als „et-

was gezwungenes Anhangsel“ des nacb groBerer Ansfnbrlichkeit

strebenden Uberarbeiters, der in seinem falschen Streben anch nocb

:

‘et precinm — agnoscit’ nnd ‘in Ulnm maUnm’, dann den ganzen Satz

‘super qnem — intertiata’ einscbaltete. Dieser in alien Rezen-

sionen erhaltene Satz pafit nicbt zn der vorhergehenden Andernng
von A ‘facere debet’ fiir ‘debent fieri’ (so BC), denn er verrat

deutlicb, dafi sein Verfasser nicht den Besitzer als Snbjekt zn
‘debet’ angesehen baben kann

,
nnd mnfite daher wegfallen. Be-

sorgt aber wird man fragen, wie viel vom Texte nocb iibrig bleibt ?

Mit spielender Leichtigkeit weifi die Kramersche Kritik die

sich vor dem total verkehrten System anftiirmenden Schwierig-

keiten zn bewaltigen, nnd es kommt ihm anch nicht daranf an,

an die Stelle der Uberliefemng einen ganz anderen Gedanken, das

1) Vgl. SS. rer. Merov. I, S. 923, Bonnet, ‘Latin’ S. 107.
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Erzeugnis der eigenen Phantasie za interpolieren, wie das Schicksal

des SchluBsatzes des beruhinten Titels B XLVII beweist, der aof

Grand der folgenden Erwagnngen ein voUig verandertes Aussehen

erhalt. Entsprechend dem am Anfang des Titels gesetzten Fall

des Wohnsitzes von Vindicant und Besitzer des gestoblenen Gates

diesseits Loire und Kohlenwald, der allerdings in A nnd in Kram-

mers Urtext fehlt
,
wendet sich der Gesetzgeber am SchluB za

dem entgegensetzten des Wobnsitzes jenseits beider Grenzen, and

bier ist in BC in der bestimmtesten Weise der Besitzer bezeichnet

;

‘manent, cam quibus res ilia agnoscitur’, allerdings im Plural, viel-

leicbt well man dabei auch an den Vindicanten gedacbt hat, der

am Anfang mit ihm zusammen genannt war. Dagegen bietet

Krammers maBgebende Hs. A 1 eine heillos verdorbene Lesart

:

‘manent ille, qui cum res agnoscitur’, nnd er selbst bezeichnet sie

als „wunderliche Form", ^zanachst vollig unbrauchbar"', woranf er

sich sofort anschickt
,
ihre Braachbarkeit zu erweisen. Dazu ist

es notig, zunachst alle besseren Lesarten beiseite za schieben. Die

Fassung A 2. 3: ‘manent illi, cum qaem res agnuscitur’, die eben-

falls den Besitzer noch erkennen laBt, erscheint im Ausdruck et-

was jbefremdend", nicht sowohl wegen der Pluralform ‘manent’,

— die Vertauschungen von Siugalar nnd Plural sind, wie Krammer

weiB, haufig und storen ihn nicht, — sondem wegen des Gebrauches

von ‘cum’ in der Bedeutung von ‘apud’, „bei“ (S. 368), die schon

vorher (S. 354, N.) fiir die Lex Salica energisch abgelehnt war:

‘cum’ meint er, habe in der Lex „stets‘‘ die Bedeutung „mit“. Nun
an dieser Stelle sicher nicht, denn erstens setzt die Emendata

direkt ‘apud’ in die A-Fassung dafixr ein, woraus Krammers Scharf-

sinn umgekehrt die Unstatthaftigkeit des ‘cum’ zu deduzieren ver-

sucht 1), und zweitens laBt die tadellose Uberlieferung von B iiber

diese Bedeutung keinen Zweifel, die zugleich fiir die Pluralform

des Verbs das dazu passende Relativum liefert. Anf Krammer
macht aber gerade wegen jenes ‘cum’ die Fassung von A 2. 3

keineswegs den Eindruck der Echtheit, sondem stellt nWohl" nur
einen ungeniigenden Besserungsversuch der ^Vorlage" A 1 vor;

fiir ,.vollends verdorben‘‘ erklart er die Form von B, das umge-
kehrt nur wegen des verbalen Plurals das ‘quern’ der A-Vorlage
in ‘quibus’ verwandelte

,
und dieser verkehrtesten Form sind alle

Forscher bisher gefolgt! Krammer tut das natiirlich nicht, son-

1) Die Redaktoren von D (Herold) und E (Emendata) schreiben ‘apud’
fiir cum’, weil sie den „Ubelstand in der Formulierung“ bemerkten, dafi namlicb
cum in der Lex Salica nicbt mit -bei" ubersetzt werden darf! So Krammer
S. 368.
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dern folgt der, wie er selbst sagt, „wunderlichen“ and zanachst

nnbranclibaren Form von A 1, natiirlich nicht ans bloBer Schwar-

merei fur wnnderliche und unbrancbbare Formen, sondem weil er

gerade ans der starken Verdorbenheit das Recht anf vollkommenste

Willkurlichkeit fiir sich herleitet. Und nnn kommt die Haupt-

sache. „Freilich“, fahrt er fort (S. 369), „mn6, wenn wir somit

dock A 1 zugrundelegen, angenommen werden, dafi im alten Text

fainter ‘qni cnm’ etwas anderes gestanden faat, als ‘res agnos-

citur’, das ja dazu gar nicfat pa6t“. Er „verbessert“ also einfacfa

den Ansdruck und scfareibt dafiir etwas ganz anderes ; ‘qui cam eo

negotiavit’, das in seinem Urtext (S. 376) zn finden ist, gegen alle

Hss. nach eigenem Grutdiinken
;
er will damit den Besitzer durcfa den

Vormann ersetzen, scfareibt auch gleich die Ubersetznng vor: „der-

jenige, der mit dem Besitzer gehandelt faat“. Leider muB er selbst

bekennen, dafi derselbe Ansdruck „stets“ in anderem Sinne sonst

gebraucfat wird: er begegnet namlich in dem Titel mefarfach und

war von Krammer als Interpolation des Uberarbeiters bisher stets

heransgestrichen worden
;

er bedeutet vielmehr den Hintennann,

der mit dem Vormanne gehandelt hatte. Non interpoliert er

ihn selbst an einer Stelle, wo die Hss. etwas ganz anderes haben,

und noch dazu in ganz anderem Sinne! Und zu dieser zweiten

ganz willkiirlichen Annahme fiigt er daun in demselben Atemznge
noch eine dritte: eben die andere Bedeutung des Ausdrucks soil

der Grand fiir den Bearbeiter ' gewesen sein
,

ihn dort wieder

herauszuwerfen, wo ihn Krammer interpoliert hatte. Dafiir er-

halt der schlechte Mensch dann seinen wohlverdienten Denkzettel:

er habe den klaren Sinn des Titels durcfa seine Korrektur des

„ursprunglichen“ Textes zerstort, den Krammers Scharfsinn trotz

der Zerstorung wieder gefnnden hat, und nun behauptet er schon,

der tiberarbeiter habe die Wendung umgekehrt aus dem Schlusse

seines Urtextes interpoliert, „wo wir ibre Heimstatte ansetzen

diirfen“. Mit stolzem SelbstbewuBtsein kann er der „wenig be-

friedigenden und einwandfreien “ Form der Uberlieferung seine

eigene Rekonctruktion gegeniiberstellen
,

die allein „einen klaren

und einleucfatenden Sinn“ gibt.

Anf Grand seiner aus der Lex Ribuaria befestigten Erkenntnis

von der urspriinglicfaen Bedeutung der ‘tertia manus’ gefat dann

Krammer von B XLVII im angeblichen Anteile Childeberts I. an

der Lex zur Befaandlung des damit in sacfalichem Zusammenhang

stefaenden Titels ‘De vestigio minando’ B XXXVII = A LXI fiber,

der zu den letzten Stficken von Chlodovecfas Anteil gefaoren soil,

und staunend horen wir, daB dieser Anteil jetzt nur noch bis Tit.
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67 *) von A reiclit, niclit mehr bis Tit. 77, womit die Zabl des Epiloges

nnd damit der letzte Halt des nenen Systems preisgegeben ist.

Es soli non znnaehst wieder der Urtext folgen, wie er ihn rekon-

strniert hat (S. 41 1), und in Klammem fiige ich dann auch wieder

die Abweichnngen der handscbriftlicben Uberliefernng bei, ans

denen man ersehen wird, da6 der gransame Censnrstift bier fast

noch schlimmer gewhtet hat als vorher.

1. ‘Si quis bovem ant caballnm vel qnemlibet pecus [‘qualibet

animal’ BC] in fnrtum perdiderit et enm, dnm [‘per’ Zus. BC] ve-

stigio seqnitor, consecutns faerit [‘usque in (‘ad’ A) tres noctes’

Zus. ABC], si ille qui eum ducit [‘ant emisset ant cambiasset di-

xerit vel’ Zus. ABC] reclamaverit [‘proclamaverit’ ABC], ille qui

per vestigio sequitnr res suas per tertia manu adchramire debet.

2. [‘Si vero (‘iam’ Zus. BC) tres noctes exactas
,

qui res suas

queret, eas invenerit, Ule, apud quern invenerit, eas emisset aut

cambiasset dixerit, ei liceat adchramire’ Zus. ABC].

3. Quod si ille [‘Si ille vero’ BC], qui per vestigio sequitnr,

res suas [so A, ‘res suas’ fehlen BC] [‘quas (‘quod se’ B 2. 4. C)

agnoscere dicit’ Zus. ABC], illo alio reclamante, [‘nec offerre per

tertia manu voluerit nec (‘vel’ falsch A) solem secundum legem

(‘s. 1.’ fehlen A 1) culcaverit’ Zus. ABC] [‘et ei’ Zus. BC; ‘se’ Zus.

A] violenter [‘hoc quod se agnoscere dicit’ Zus. AB 1. 2. 3] toUisse

convincitur, sol. XXX culpabilis indicetur’.

Hinter dem gestohlenen Ochsen und Pferd wird als dritter Gegen-

stand in A ‘vel qnemlibet pecus’, in B aber ‘vel qualibet animal’
genannt

;
mit A stimmt genau ein friiherer Titel B IX, 1, auch hat

‘animal’ in der Lex nicht die Bedeutung von ^Tier", sondem von
^Rind® : also haben wir es, schlieBt Ejammer, in B mit einer „8pa-

teren Anderung® zu tun, und der allein mit der „Vorlage“ iiberein-

stimmende A-Text hat hier wde „uberall“ die urspriinglichste Fassung
erhalten. Wie uberall? SoUte das nicht vielleicht etwas zu viel

behauptet sein? Falsch iibersetzt Krammer das ‘animal’ von B mit
„Tier“, es bedeutet „Vieh“ und hat diese allgemeinere Bedeutung
auch an anderen Stellen der Lex*), die also das Wort nicht nur fur

„Rind“ gebraucht. ‘Animal und ‘pecus’ sind vielmehr Synonyma, wie

1) Die Zahl ist bei Krammer (S.395) in Worten ausgedruckt, und an einen
Druckfehler ist anch defihalb nicht zu denken, weil bei seiner bisherigen Rech-
nung bis Tit. 77 der Tit. 61 eben nicht eins der letzten Stucke ware.

2) Die A-Hss. lesen ‘ille’, was Krammer als „reinen Schreibefehler“ (S. 407 N.)
einfach verbessert.

an inf
® ‘Si quis sutem cum porcis aut scuria cumnmalibus mit B IX, 4: ‘Si quislibet porci aut qualibet pecora’.
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anch ein Glossar *) : ‘animalia : pecora, imnenta’ erklart, aber spa-

teren Abschreibem war natiirlich ‘pecns’ als „Vieh“ gelanfiger als

andere Ausdrncke, und anch B 2 hat im Tit. XLVII, 1, hinter dem
Pferde and Ochsen ‘vel quolibet pecns’ interpoliert fur ‘aut qua-

libet rem’, eine Interpolation, die anch Krammer verworfen hat.

Mit der angeblichen „Vorlage“ B IX, 1, ist die TJbereinstinunnng

tibrigens keineswegs eine so „genane“ nnd „w6rtliche“, wie Krammer
behanptet, denn dort ist an erster Stelle statt des „Ochsen“ (‘bo-

vem’) ein ‘animal’ neben dem Pferde genannt, also ein Rind, nnd
es ist klar, dafi nnn in der dritten Grnppe nicht wohl wieder
dasselbe Wort in weiterer Bedentung verwendbar war, sondem nnr
eben das Synonym ‘pecns’. Die Differenz in den Lesarten laBt

sich also vielleicht anch noch nnter einem anderen Gesichtspnnkt

betrachten, als es von Krammer geschehen ist
,
nnd Jedermann

wird mir zngeben, dafi die Schlnsse, die er darans gezogen hat,

das gebiihrende Ma6 weit iiberschreiten.

Nach diesem Vorspiel streicht Krammer die Dreinachtefrist

bei der Anffindung der gestohlenen Sache dnrch Spnrfolge : ‘nsqne

in (,ad’ A) tres noctes’, deren Innehaltnng dem Spnrfolger ein be-

sonderes Recht einraumte, nnd lafit im direkten Gegensatz zn dem
Gesetzgeber keine Ansnahmebestimmnng gelten : er selbst gibt

dem Paragraphen kraft eigener Machtvollkommenheit generelle
Wirknng. Nachdem diese „8ich ohnehin nicht leicht in den Satz
fugenden Worte“ gestrichen, mnfi naturlich anch der ganze zweite
Paragraph mit der Gegenbestimmnng einer Uberschreitnng der Drei-
Nachtefrist als spaterer Znsatz gestrichen werden, „dessen Diktion
von der sonstigen“ des Titels abweicht. Man sieht hierans, von
wie einschneidender Wirknng fur die frankischen Rechtsverhalt-
nisse seine Textkritik ist; er tritt einfach als selbstandiger Gesetz-
geber neben Chlodovech auf nnd krempelt den frankischen ProzeB
vollstandig nm. Wird sich wirklich die dentsche Rechtswissenschaft
eine solche WiUkhr noch lange gefaRen lassen?

Dabei entdeckt er (S. 403) anfierdem noch ganz iiberraschende
Beziehnngen der Lex Salica zn ihrer Tochter, der Lex Ribuaria,
^e, wie jedem bekannt ist, ans ihr geschopft hat. Der spatere
tiberarbeiter soli die gestrichenen Worte nnter dem Einflusse der
Lex Ribnaria hinzngefugt haben, welche die Frist tit. 47 ‘nsqne
tercio die’ nach Tagen angibt nnd nicht nach Nachten; er miifite

sie also in die altertumbche Mondrechnung nach Nachten '"*) umge-
setzt haben, nnd vom Inhalt des gestrichenen zweiten Paragraphen

1) Thesaurus Linguae Latinae Vol. II, col. 80.

2) J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertumer S. 868.
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ist iiberhanpt keine Spur in der Ribuaria zu finden. IHit dieser

neuen Entdeckung tritt die Ableitung aus der Lex Salica zu ihr

gleicbzeitig in das Verhaltnis der Quelle, und nicht nur A, son-

dern auch B soil der Ribuaria „weitgehenden bestimmenden Ein-

fluB“ auf die Textgestaltung eingeraumt haben. Schon bei der

Behandlung des vorigen Titels B XLVII hatte Krammer eine ganz

erstaunliche Entdeckung in der Ribuaria gemacht (S. 386) : sie hat

noch den alten verlorenen Urtext aus der friihen Merovingerzeit

benutzt, eben jenen, mit dessen Rekonstrnktion Krammer zur Zeit

beschaftigt ist, und ihre Vorlage ahnelte A, das ihm ja am nachsten

stehen soil. Das steht wiedernm im Widersprnch zu der ganzen

bisherigen Forschung, denn die Ribuaria hat vielmehr eine B-Hs.

benutzt ^), deren Verwandtschaft mit den erhaltenen Hss. sich noch

bestimmen la6t, und vor Kurzem wollte Krammer selbst^) noch

den Zusammenhang mit der B-Form spater darlegen.

Ist nun auch infolge der neuentdeckten Beziehungen der In-

halt des Titels bereits so stark geschwunden, dafi § 3 unmittelbar

an § 1 anschlieBt, so sind dock die „spateren Zutaten fremden

Geistes" „noch lange nicht“ erschopft. Aus § 1 streift Krammer
vor allem noch schnell die beiden Erwerbsarten : ‘aut emisset aut

cambiasset dixerit vel’, die auch in § 2 wiederkehren und auch

dort durch die Streichung des ganzen Paragraplien gliicklich be-

seitigt warden; als VerauBerungsarten in B XLVII waren sie

„wohl sicher“ unserm Titel ,.nachgebildet“ und teilten billigerweise

das Schicksal ihres Vorbildes. Das stehen gebliebene ‘proclama-

verit’ verwandelt sich in ‘reclamaverit’, unstreitig „eine viel bessere

Wendung'^, als das was der „tJberarbeiter“ dafiir eingesetzt hatte.

Aus § 3 scheidet die Wiedererkennung der gestohlenen Sache aus,

die in A an ‘res suas’ angeschlossen
,

in BC neutral gefaBt ist;

sie wurde zwar in B XLVII im Texte geduldet, aber hier liegt

„nicht so der Ton“ auf dem ‘agnoscere’ ; sie ist also nachtraglich

in unseren Titel unter EinfluB des Titels B XLVII eingeschoben,

der eben noch selbst als Nachbildung unseres Titels figurierte. Diese

Zirkelbewegung gehort zu den Eigentumlichkeiten des neuen Sy-

stems ! Selbstverstandlich muB nun auch die entsprechende Formel
am Schlusse: ‘hoc quod se agnoscere dicit’, „ohne weiteres“ als

spaterer Zusatz pzweifellos" desselben Uberarbeiters ausscheiden.

Kurz vorher hat Krammer die Weigerung des Spurfolgers, das

Drittehandverfahren und die Solsadierung verzunehmen, als das
"geistige Eigentum“ des Uberarbeiters gestrichen, und er erkannte

1) N. A. XL, S. 541, X. 1.

2) X. A. XXXIX, S. 672.
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den spateren Zusatz an den nenen Worten und Wendringen, an

der Voraussetznng des § 2
,

der nicht nrspriinglich ist, an der

voUig iiberfliissigen Wiederholung der Schlafibestimmung des § 1

in negativer Wendnng; der Hanptgrnnd war aber, dad die Stelle

der von Krammer „wieder belebten" Sequestertheorie den Todes-

stofi versetzt, nnd seine Yerlegenbeit laBt eine AuBerung anf S. 410,

N., erkennen, es sei schwer zu sagen, was sich der Verf. unter

dem Geloben ‘per tertia manu’ vorgestellt haben moge : er rat anf

einen Sckwur selbdritt, so dafi also ‘tertia manns’ bier nicht den

Unparteiischen
,
den Sequester ,

sondern den Spnrfolger selbst

bezeichnen wiirde. Selbstverstandlich konnen nicht beide Erkla-

rangen der ‘tertia manns’ nebeneinander bestehen, sondem we-

nigstens eine von ihnen miifite wohl falseh sein, wenn es nicht

beide sind. Einen offenbaren Fehler bietet dann die Lesart von

A ‘vel solem’ in der gestrichenen Stelle, was nach Krammers Ver-

mntnng ^wohl" ans ‘nec solem’ verschrieben ist, nnd er hat anch

gleich ‘nec’ stillschweigend ohne jede Note in seinen Abdrnck des

A-Textes eingesetzt: nun genan so liest das verachtete B, doch

helfen kann ihm dies nichts
;
es hat, belehrt man uns, ,,anch wieder“

die richtige Lesart eingesetzt, batte also nrspriinglich ebenfalls

das falsche ‘vel’. Lafit sich die Befangenheit in der Kritik noch

weiter treiben?

GewissermaBen als Zugabe beschert nns Krammer in einem

dritten Kapitel einen wnnderlichen Rechtsfall dnrch seine Ansle-

gnng des Titels B LXI = A XCIV, dessen Urtext (S. 420) sich

diesmal nnr dadurch von der A-Fassung nnterscheidet, daB — ge-

rade die Hanptsache darin weggestrichen ist:

1. ‘Si quis ad ira [‘de mann ad ira’A, ‘alteri de mann' BC]

fZns. ‘desnper illam’ B 1. 2, ‘desuper illnm' richtiger C, ‘super illo’

B 3, ‘desnper alternm’ B 4] aliquid per virtntem tollerit ant ra-

puerit vel expoliaverit [‘vel e’. fehlt BCj [‘rem in capnt reddat et

insnper’ nnd ahnlich Zns. BC] [‘1200 dinarios qui faciunt’ Zus. B 1.

4. C] sol. XXX culpabilis iudicetnr.

2. Si vero quicnmqne desuper hominem aliquid [‘a.’ fehlt BC]

in tertia mann miserit et si per [‘et super’ A 1 ;
‘et per’ A 2. 3 ;

‘et

ei per’ n. ahnlich BC, doch ‘sed si haec mannm’ B 4] virtntem ali-

quis ei [‘a. ei’ fehlen BCJ tnllerit, [‘1200 denarios qui faciunt’ Zns.

B 1. 4] sol. XXX [so BC; ‘XXXV’ A] culpabilis iudicetnr’.

Der erste Paragraph handelt vom Handraub, nnd Krammers

neuer Rechtsfall, der Ranb „im Zorn‘‘, griindet sich anf die Lesart

von A ‘de manu ad ira’, flir die er znr Erklarung das GefaB mit
Bienen ‘vasnm ad apis’ (A IX, 2) heranzieht, aber diese Analogic
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ergibt offensichtlich keinen E,aiib im Zom, sondern einen Raab
^aus einer Hand mit Zorn“, wo die Hand den Zom ebenso, wie

das Gefa6 die Bienen umfassen wiirde. Anf den Ranber bezieht

sich der Begriff der Gewaltsambeit ; ‘per virtutem’, und die Kor-
rektnren der jungen tlberarbeitnng des A-Textes ‘per iram’ oder

‘per iracundiam’ fiir ‘ad ira’ sind natiirlich wertlos. Trotzdem
fa6t Krammer den Ausdmck in diesem Sinn und erkalt so einen

gewaltsamen Ranb ^im Affekt", der eben deshalb geringer bestraft

sein soli, als ein Rauben und Plnndern „mit vorbedacbtem Math".

Woher kam nun der Zorn des Ranbers? Hier zieht Krammer
wieder nach seiner bewahrten Methode einen beliebigen anderen Xitel

heran! B XXXVII, 3 handelte, wie wir saben, von dem gewalt-

samen Zngreifen eines Bestohlenen; hiermit verkoppelt er unsere

Bestimmung, und der Zorn ist nun der des Bestoblenen Tiber den

Dieb seines Gutes, der ihn zum gewaltsamen Zngreifen veranlaBt.

So hat Krammers Zauberstab im Handnmdrehen den Ranber zu-

gleich znm Bestohlenen gemacht!

Diesen kbstlichen Ranb liefert nun, wie gesagt, nur die von

Krammer ^verhatscbelte" Rezension A, und stolz erklart er, daB

in alien anderen Hss. die kritischen Worte feblen. Dem Uber-

schuB von A steht aber anf der anderen Seite ein Minus gegeniiber,

denn bei einem Raube ‘de manu’ fragt man unbedingt nach der

Person des Beraubten, und ohne den Besitzer hangt die Hand in

der Luft, die nun auf Grund folgender Erwagungen restlos weg-

geblasen wird. Einen UberschuB hat A auch in der Beschreibung

des Raubaktes in dem hinter ‘tulerit aut rapuerit’ noch hinzugefiigten

dritten Verb ‘vel expoliaverit’
,

das in BC hier fehlt, indessen

das hier fehlende ‘expoliaverit’ steht bei beiden in anderem Zu-

sammenhang im folgenden §, und A hat seiner Gewohnheit gemaB
zwei Paragraphen in einen sinnlos zusammengezogen. Denn zu

‘de manu’ in § 1 paBt ‘expoliaverit’ in keiner Weise, und ich stimme

Krammer durchaus bei, daB diese Fassnng ^natiirlich unmoglich"

ist. Einer von den beiden Ausdriicken muB also weichen, und
wiederum erklart sich Krammer, wie so oft, nicht fiir die Uber-

lieferung samtlicher Hss., sondem fiir die Interpolation von A in

einer Sprache, die keine Widerrede duldet: „Wir werden nicht

das ‘expoliare’, sondern die Worte ‘de manu’ als einen spateren

Zusatz des Uberarbeiters der Lex ausscheiden“ . In seinem Urtext

ist also ‘de manu’, der HauptbegriiF dieses Titels, der die geringere

BuBe begriindet, als „eineArt Glosse‘‘ gestrichen, und dieser Zen-

surstrich befreit uns zugleich von der kitzelichen Frage nach dem
Besitzer der Hand; dafiir riickt nun ‘ad ira’, ^auf dem hier der
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Ton liegt“, an den ihin gebiilirenden Platz an der Spitze des Titels.

Eigentlich gebiihrte dieser Platz wohl dem Beraobten
,

der ans

Krammers Urtext voUstandig verschwunden ist, nach seiner Er-

klarung aber mit dem Diebe identisch sein wiirde, dem der Be-

stohlene im Zorn sein eigenes Gut raubt, — in dieser Jnristerei

ist eben alles verkehrt,— und wie wenig dieser Platz frei bleiben

kann, beweist Krammers eigene deutsche Ubersetzung
:
„Wenn

jemand (einem anderen) im Zorn etwas fortnimmt“. Er schiebt

also schiichtem inKlammern „einem anderen“ ein: nun dieses ‘al-

teri’ steht wirklich vor ‘de manu’ in alien anderen Hss. BC und

selbst in der Emendata
;
es vertritt vor ‘de manu’ in BC die SteUe,

die ‘ad ira’ in A dahinter hat. Eine gewisse palaographische

Ahnlichkeit zwischen den beiden korrespondierenden Ausdriicken

fallt sofort in die Augen: in beiden kehren wieder der Anfangs-

buchstabe a, der lange Schenkel von d, e und i gehen in der

merovingischen Sprache durcheinander, und r stimmt wieder vollig.

Ein schwarzer Verdacht drangt sich da auf: sollte etwa der

nicht sehr gliickliche tlberarbeiter A das kostbare ‘ad ira’ aus ‘al-

teri’ zurechtgemodelt haben? Die Erage lafit sich kaum unter-

driicken, und ich hofPe, daB auch mancher der Leser mit mir den

Handraub „im Affekt“ als eine der vielen Dummheiten von A vom
Siindenregister der Menschheit wieder absetzen wird. In Kram-

mers Urtext hatte sich der Handraub nach der TUgung von ‘de

manu’ in einen Eaub im Aifekt verwandelt, und er ruhmt sich

seiner Tat, jene „vermeintliche“ Institution des frankischen Rechts

gliicklich beseitigt, sie als auf einem MiBverstandnis der Vorlage

beruhend erkannt zu haben. Und was fur eine Rolle hat dieser

Handraub ohne AiFekt als eine minder strafwiirdige Art des Eaubes

im frankischen Eecht bisher gespielt ! Sollte dieses Opfer der

Krammerschen Kritik niemals wieder zu nenem Leben erwachen?

Die in sich klare Eorm des Paragraphen in B hat auch Krammer
anerkannt, doch dann wieder gegen ‘de manu’ eingewandt, daB

„unzweifelhaft‘‘ eine andere klarere und ausfiihrlichere Form vom
Gesetzgeber gewahlt ware, wenn er diesen Gedanken hatte znm
Ausdruck bringen wollen. Also einmal klar und dann wieder nicht

recht klar ! Unzweifelhaft war dem nnklaren B der fiber ein Jahr-

tausend verborgene Urtext der Lex Salica noch nicht entschleiert,

dessen Klarheit ihn hatte sofort erleuchten mtissen.

Auch der folgende Eechtsfall des zweiten Paragraphen hat in

Krammers Urtext ein ganz anderes Gesicbt erhalten, wie bisher,

indem nicht mehr, wie in BC, der bestohlene Agnoscent gewalt-

sam zugreift, sondem auf Grund der Fassung von A eine beliebige
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Person (‘aliqtds’ A 3, ‘aliqaid’ A 1. 2). Unter dieser Person ver-

steht Krammer den bisherigen Besitzer, der dem Sequester das fort-

gefiihrte Stuck „iin TJnwillen fiber die ihin widerfahrene Schinacb“

wieder entreifit. Der Agnoscent, meint er, bame jedenfalls am
wenigsten in Betracht, und daher sei die Fassung von BC keines-

wegs zu jloben“. Wegen der halben Bufie setzt er auch in diesem

Falle eine Affekthandlung voraus, und was laBt sich nicht alles voraus-

setzen ! Als Bufie nennt A 35 Sol., B aber 30, wie im ersten Para-

graphen alle Hss., auch A, 30 gerechnet batten : bier hat Krammer
die bandscbriftliche Uberlieferang von A stillschweigend korrigiert

und in seinem Textabdruck finden wir also 30 Sol. und nicht 35.

Das ist nicht etwa ein Schreibfehler von ihm, sondern er glaubt

wirklich, daB B die richtige Zahl erhalten hat, und einige Seiten

vorher (S. 418) hatte er sich in einer bescheidenen Anmerkung
fiber den argerlichen Zwischenfall folgendermaBen geauBert: „So

wenig ich sonst geneigt bin, diesen (d. i. B nnd den anderen Texten)

zu folgen, glaube ich doch, dafi B hier den Text seiner A-Vorlage

rich tig verbessert hat’. Richtig verbessert? Also hatte es ur-

sprfinglich ebenfalls die fehlerhafte Zahl 35 gerade wie A?
Der neue A-Text als Quelle der verlorenen Urform, wie Krammer

ihn hier vorlegt, scheint mir in mancher Beziehung von den frfiher

aufgestellten Grundsatzen bedenklich abzuweichen. Die beliebige

Person, die im 2. Paragraphen als Ranber auftritt, ist darin auf

Grund der Hs. A 3 mit ‘aliquis’ und nicht nach A 1.2 mit ‘aliquid’

bezeichnet, was ja TJnsinn ware und er selbst inzwischen als sol-

chen erkannt zu haben scheint *)
;
kurz vorher liest sein Urtext ‘in

tertia manu’ nnd ‘per virtutem’ mit A 2. 3, wabrend in A 1 wie-

derum widersinnig ‘de tertia manu’ und ‘super virtutem’ steht;

endlich ist auch im 1. Paragraphen ‘aliquid per virtutem’ mit A
2. 3 und nicht ‘per v. a.’ mit A 1 geschrieben. Krammer hat also

seinen neuesten A-Text durchaus auf der Grundlage von A 2. 3

und besonders der Hs. A 3 konstituiert und das ganz fehlerhafte

A 1 als unbrauchbar ausgeschaltet. Und gerade diese Hs. A 1

hatte er in seinem vorigen Aufsatz als die Grundlage seiner Aus-
gabe zu erweisen gesucht: sie stamme, schrieb er®), von einer

^besseren^ Form her, A 2. 3 aber „von einer weniger guten“. Er
hat nun selbst durch die Tat zugegeben, daB sein friiheres Text-
prinzip praktisch undurchfuhrbar ist, daB er sich in der Bewertung
der drei A-Hss. vollstandig geirrt, die schlechteste fur die beste

1) S. 421, N. 1, spricht er von der „falsrlien“ Form ‘aliquid’ nnd von der
richtigen ‘aliquis’.

2) N. XXXIX, S. 612.
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und die beste fiir die schlechteste Hs. gehalten hat; eine anf

seinem falschen Textprinzip begriindete Ansgabe mit den ganzen

Fehlern von A 1 wiirde also selbst fiir die Benntzung des A-Textes

vollig nnbrauchbar sein nnd so tief nnter der Hessels’schen Ans-

gabe stehen, daB sie in den Monnmenta Germaniae nimmermehr

erscheinen darf.

Dieselbe Beobachtung drangt sich bei der Nachpriifnng des

in der nebenstebenden Kolnmne (S. 420) abgedrnckten B-Textes

anf. Beim Handraub an einem anderen (‘alteri’) wiederholt der

Gesetzgeber nach seiner bekannten Gewohnheit spater noch einmal

die Person des Beranbten: ‘desnper alternm' B 4, ‘desnper illnm’

C, ‘snper illo’ B 3, wo ‘desnper’ fiir ,bei‘‘ steht; doch Krammers

handschriftliche Grnndlage B 1. 2 verbindet widersinnig das Pro-

nomen mit dem folgenden ‘rem’ nnd schreibt also ‘desnper, illam

rem’, wodnrch die Proposition ihres Akknsativs beranbt nnd znm
Wrack gemacht wird. In Krammers nenestem Textabdrnck ist nnn

dieser olFenbare Fehler stillscbweigend verbessert nnd somit dies-

mal anch seine Hanpths. B 1 preisgegeben
,

die keine bessere

handschriftliche Grnndlage bildet als A 1. Die Wiederholnng ist

naturlich in A gestrichen, und Krammer betrachtet sie als einen

spateren Zusatz von B, der dem ‘desnper hominem’ im 2. Para-

graphen noffenbar" ^nachgebildet" sei. Diese nNachbildnngen" an-

derer Gesetzesstellen spielen ja in seiner Kritik eine ebenso her-

vorragende Rolle, wie die richtigen Korrektnren falscher Lesarten

nnd die Erweiterungen des nach groBerer Ansfiihrlichkeit stre-

benden B, fiir die kein Bediirfnis vorliegt.

Anch fiir die Benrteilnng des nenen TJrtextes, an dessen Her-

stellnng Krammer fortgesetzt arbeitet, werden die vorgefiihrten

Proben hoifentlich geniigen nnd aller Welt iiber den Charakter

dieses Zerstornngswerkes die Angen offnen. Die Grnndlage bildet

eine schlechte karolingische TJberarbeitnng, nnd gerade die sinnlos

entstellten Lesarten werden darin als Reststiicke des verlorenen

Urtextes znm Ansgangspnnkt einer Textnmwalznng gemacht, die

anch in den alien Hss. gemeinsamen Theilen alles niedermaht,

was den ganz willkiirlichen Annahmen im Wege steht. Die nene

Lehre wiirde das alte frankische Recht in wesentlichen Pnnkten

umgestalten, und bereits macht sich ihr EinfluB in der jnristischen

Literatnr bemerkbar. Es mnB naturlich den Fachmannern iiber-

lassen bleiben, einer richtigeren Erkenntnis wieder die Bahn zu

erbffnen nnd die nenen Krammerschen Konstrnktionen zu wider-

legen, die besonders jiingeren Forschem nnr zu sehr den Kopf ver-

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, Heft 5. 48
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wirrt haben. Ein paar fliichtige Beobachtungen in dieser Beziehung

werden aber auch dem Laien gestattet sein.

Das Feld fur seine Operationen olFnet sich Krammer dnrch

die Dentung der ‘tertia manus’ im Tit. B XLVII als den Ilnpar-

teiischen, indem er also die „endgultig totgesagte“ Sequestertheorie

wieder belebt, wahrend die „znr Zeit herrschende Lehre“ den Antor

oder Grewahren, den Vormann damnter versteht. Wir haben be-

reits gesehen (S. 705), wie Krammer an einer Stelle dem Ansdmck
eine ganz andere Bedeutnng nnterlegte (S. 410, N.), nnd mit dieser

Ansnahme wurde er sich eigentlich selbst schon widerlegt haben.

Die Sequestration ist auBerdem eine romisch-rechtliche Einrichtung,

die in der Lex Salica keine gute Figur machen wiirde.

Geht man von romisch rechtlichen Begriffen aus, so liegt aller-

dings nichts naher als diese Theorie, die bis in die Nenzeit hinein

das Feld beherrscht hat, indessen die Entwickelnng des Intertiar-

verfahrens in Tit. 47 laBt keinen Zweifel dariiber
,

daJB der Ge-

setzgeber unter der ‘tertia manus’ die Vormanner versteht, auf

deren Stellung der ganze ProzeB beruht. MuB ich also in der

Hauptsache vollstandig der „berrschenden Ansicht* beipflichten,

so lassen sich doch methodische Bedenken nicht zuriickdrangen,

ob man zur Erganzung nnd Erklarung der Angaben der Lex Sa-

lica so viel spatere und auch ganz fremde Rechtsqnellen heran-

ziehen darf, und schon Waitz hatte seine Zweifel geauBert
,

ob

man das Recht habe, die Lex Salica aus der Lex Ribuaria zn er-

hlaren. Wie die Lex Salica bei ihrem hohen Alter ganz fur sich

steht, mbchte ich mich lieber zum Grundsatz bekennen, daB sie

auch aus sich heraus auszulegen sei, nnd dann ist nnhaltbar,

was Brunner meint, daB der Bestohlene, wenn er auf der Spur-

folge die Sache in 3 Tagen findet, sich ihrer ohne weiteres zu

bemachtigen befugt gewesen sei. Das Recht der Vindikation ‘abs-

que interciato’ gewahrt in diesem Falle die Lex Ribuaria XLVII, 1,

aber nicht die Lex Salica, die XXXYTT, 1, das GegenteU vor-

schreibt, und eine Verbindung der beiden vollig entgegengesetzten
Bestimmungen in der von Brunner beliebten Weise erscheint mir
nicht unbedenklich.

Der Bestohlene (A) erhalt in der Lex Salica XXXVn, 1, bei

1) G. Waitz, Das alte Recht der Salischen Franken S. 157. Auch E. Mayer-
Homherg, Die frankisrhen Volksrechte im Mittelalter, Weimar 1912, I, S. 376,
hat bei der Verschiedenheit der beiden Volksrechte in einer ganzen Reihe we-
sentlicher Punkte es bedenklich gefunden, ein Volksrecht aus dem anderen erklaren
Oder erganzen zu wollen.

2) Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II, S. 497.
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der Auffindnng innerhalb dreier Nachte nach der Erklartmg des Be-

sitzers (B): ‘Emi aut cambiavi res’ das Recht, seinen Eigentums-

beweis zu fukren: ‘res suas per tercia manu agramire debet’, und

dasselbe Eecht hat B, wenn A sein Eigentum nach 3 Nachten

findet; in dem ersten Fall wird der Besitzer B von der Verteidi-

gnng, in dem zweiten der Bestohlene A von der Angriffshandlnng

ansgeschlossen. Brunner versteht nun im ersten Fall xmter ‘per

tertia naanu’ ausnahmsweise die Hand eines Biirgen, im zweiten

last er die auch von ihm anerkannte Dentung als Gewahrsmann
bestehen, tmd diese Verschiedenheit ist offenbar der wunde Punkt

in seiner Theorie. Das ‘per tertia mann agramire’ von A muB
vielmehr dieselbe Handlung sein, wie das von B, es steht dem an-

deren vollstandig parallel. Dieser von Sohm ’) festgestellte Leit-

satz scheint mir bisher von den Jnristen noch nicht voUig zur

Anerkennung gebracht zu sein. Sohm selbst meinte, daB der Klager

A den Beweis nnicht" zn erbringen gehabt babe
,
den B zu er-

bringen hatte, und erklarte nun ‘per tertia manu’ als ‘de tertia

manu’, wodurch aus der Person des Gewahren das Verfahren ge-

macht wird; andere haben an ein Gelbbnis fur das Drittehandver-

fahren, zum Zwecke der Durchfuhrung desselben gedacht, also ‘per

tertia manu’ als ‘pro tertia manu’ gedeutet. Der Ausdruck: ‘per

tertia manu agramire’ kaun hier, wie B XLVII, nur das eine

bezeichnen, die Fuhrung des Eigentnmsbeweises dnrch die dritte

Hand, d. h. durch den Gewahren, rechtsformlich versprechen, und
mnfi fiir A wie fiir B in gleicher Weise gelten : diesem Gewahren
von A ist man bisher angstlich ausgewichen, wie die verschiedenen

Dentungen imd Anderungen im Tit. XXXVII, 1 ausweisen. Er
wurde auch unmoglich sein, wenn mit der Person des Gewahren in

dem gerichtlichen Tennin zugleich auch die Sache mit zur Stelle

zu bringen gewesen ware, aber das wird wieder nur aus der Lex
Bibuaria geschlossen, die Lex Salica enthalt nicht die geringste

Spur einer solchen Bestimmung ®). Der SchluB, daB wie B nach

3 Nachten, auch A vor 3 Nachten seine Vormanner vor Gericht

zu steUen hatte, scheint mir eine notwendige Folge des Sohmschen
Leitsatzes und nicht zu umgehen zu sein, wenn man nicht zu ganz

1) Sohm, der Prozefi der Lex Salica, S. 82flr.

2) Krammer, S. 356 fg., 397, versteht allerdings gerade das Versprechen der

Stellung der „Sache“ iinter dem ‘adramire’, die der Bestohlene durch die Hand des

Sequesters vor Gericht hringen lassen wollte, doch scheint er selbst zu zweifeln,

oh man diese Ubersetzung gelten lassen wird. Die Unmoglichkeit seiner Erklarung

von XXXVII, 1, ergibt sich aus XXXVII, 3, wo dieselbe Sache negativ ausgedriickt

ist, und deshalb hatte eben Krammer diese Stelle gestrichen (siehe oben S. 705).

48 *
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willkurlichen Annahmen greifen will, wie dies bisher geschehen

ist. Ein etwas „beschrankterer“ Inhalt darf der Handlung von

A auf keinen Fall beigelegt werden, als der entsprechenden von

B, wie das jiingst anch noch Ranch*) getan hat.

Das Anefangsverfahren beginnt in Tit, XLVIl nach der Anf-

findnng der gestohlenen Sache dnrch den Bestohlenen mit dessen

Erklarung : ‘Mitto rem in tertia mann’, wodnrch sie symbolisch in

die Hand des Vormanns geschickt nnd der Verfugung des Besitzers

B entzogen wird^). ‘Mittere’ hat beide Bedeutungen von „schicken“

and von „legen“, und die erstere ist gesichert dnrch Tit. L, 4:

‘neqne in rem mittat*), qui’. Nun soli (‘debet’) der Besitzer B
rechtsfdrmKch znsagen, dnrch die dritte Hand den Beweis fiir

sein Eigentumsrecht zu fiihren (‘agramire’), die Vormanner auf

einen Terrain zu stellen, die ihm das Objekt verkauft oder ver-

tauscht haben. ‘Debet’ hat in der Lex SaHca im Allgemeinen

nur die Bedeutnng einos Hilfsverbs und steht geradezn fiir den

Konjunktiv ®). Aber anch A war nach Tit. LXI, 3, gebunden,

wenn er die Sache bei B in die dritte Hand geschickt, nnd dnrfte

nicht gewaltsam zugreifen, sondern mnBte das Beweisverfahren

abwarten.

An der letzteren Stelle ist in den Haupths. B 4 der Text ver-

dorben*^), nnd Rauch (S. 25) hat daraufhin sofort das Verdam-

mungsurteil fiber diesen „v6llig verderbten^ Text gesprochen, das

bei Kraramer machtigen Wiederhall gefunden hat. Wenn man die

kostbare Hs. nach dieser einen Stelle beurteilt, kann man eine

solche Ansicht auGern, aber die Schwarmer fiir jenen „vollig ver-

derbten‘‘ A-Text diirften eigentlich nicht so feinfiihlig sein. Einem

Mann wie Waitz waren natiirlich diese und andere Stellen
,
an

1) Rauch, Spuifolgc und Anefang, Weimar 1908, S. 107.

2) Im Text steht ‘eum' fur ‘id’, wie B IX, 1, die Emendata liest ‘earn’

iiiimlich ‘rem’, die Hss. der spateren A-Uberarbeitung haben ‘ipsam rem’.

3) Vgl. Tit. XCIX; ‘Si hoc facere potuerit, [potest] rem intertiata vindicare’,

iiiimlich der Besitzer.

4) Dafi hicr der Begriff des Schickens ausgednu kt ist

,

gibt auch Krammer
(S. 330, X.) zu, liest aber mit A ‘transmiserit’ und erkliirt umgekehrt ‘mittat’ fur

eine spatere Anderung von BC, durch die anscheinend die Umarbeiter „als bessere

I.atinisten die ulte Bedeutung \on ‘mittere’ wieder hcleht haben“. Indossen ‘tran.s-

mittaf hat hier auch B 2, das sich also an der Wiederbelebung nicht beteiligt,

sondern den Urtext erhalten haben muBtc

!

5) Tit. L\T1I, 1, schreibt die Mehrzahl der Hss. ‘donct’, wiihrend allein B4
das unstreitig richtige ‘donate debef erhalten hat.

61 Sie liest LXI, 3 : ‘in terra’ statt ‘in tertia’ und schiebt davor hinter ‘ho-
minem ein sinnloses ‘mortuum’ ein.
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denen B 4 versagt, sehr wohl bekannt, aber neben den Fehlem
batte er so viele vortreiflicbe Eigenschaften in dieser Hs. gefonden,

die man in alien anderen vergeblich sncht, da6 er ihr die erste

Stelle gab and sie seiner Ausgabe zn Grrnnde legte, und ware Kram-
mer seinem Beispiele gefolgt, so braucbte seine Ansgabe vielleicbt

hente nicht eingestampft zn werden. Man moge sich nur die in

Bessels’ Abdruck von B 4 (S. 406 ff.) hinter der Lex Salica fol-

genden Novellen ansehen, die sich in dieser Vollstandigkeit in keiner

anderen Hs. finden, und unter ihnen finden sich solche, welche in

den Text von A (B LXVI = A LXIV) oder iiberhaupt in den
aUer anderen Hss. schon eingereiht sind, wie Tit. LXVIIII = B
XXIV, A XXXIV iiber die Schur von Knaben und Madchen gegen
den Willen der Eltern, d. h. iiber ihren zwangsweisen Eintritt in

den geistlichen Stand. Diese letzteren allein von B 4 noch nicht

in den eigentlichen Text eingereihten Bestimmnngen sind von mir an
anderer SteUe *) als die friihesten Spuren vom Eindringen des Christen-

tums in die Lex Salica nachgewiesen worden. Im gemeinsamen
Text lassen sich die Fehler von B 4 meistens mit Hilfe der an-

deren drei B-Hss in derselben Weise eliminieren, wie dies oben
in B LXI, 3 mbglich war, an zweifelhaften Stellen aber miifiten

die Texte parallel gedruckt werden, was in ahnlichen Fallen anch
sonst in der Monumenta Germaniae geschehen ist.

Eine einheitliche Ausgabe der Lex Salica unter Verarbeitnng
des gesamten handschriftlichen Materials muB im Interesse der
Wissenschaft durchaus gefordert werden, und zwar wird sich mit
dem zusammengearbeiteten B-Text im Allgemeinen C verbinden
lassen, aber auch die unverandert iibemommenen Teile und die Zu-
satze von A wiirden bei der Textkritik der Hauptansgabe zu be-

riicksichtigen sein; als Ganzes miiBte die A-Rezension in einer be-

aonderen Ausgabe bearbeitet werden, in der die entlehnten und
geanderten Partien in der iiblichen Weise durch den Druck zu be-
zeichnen waren. Wollte man die Herstellung eines Urtextes auf
der Grundlage von B unter Berucksichtigung auch der spateren
TJberlieferung fur unausfiihrbar oder auch nur fiir zu schwierig
halten, so darf an das Beispiel Mommsens erinnert werden

,
der

sich einer derartigen Pflicht niemals entzogen hat, und ehe man
nach Bessels’ Vorbild wiederum ganz mechanische Hss. -Abdrucke
veroffenthcht, wiirde ich raten, dann lieber von der Ausgabe iiber-

haupt Abstand zu nehmen. Fiir handwerksmafiige Imitationsdrucke

liegt meines Erachtens bei der Lex Salica durchaus kein Bedurfnis

mehr vor.

1) N. ArcLiv XL, S. 543 fl’.
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Jedenfalls bann nach dem gewonnenen Einblick in dieKrammer-

sclie Methode die Entscheidong fiber seine Arbeit keinen Angen-

blick mehr zweifelhaft sein, and selbst, wer niemals mit solchen

Eorscbnngen zu tnn gehabt hat
,

mfiBte eigentlich einsehen
,

dafi

hier nicht besonnene Wissenschaft, sondem eine nngeschulte zfigel-

lose Phantasie die Feder geffihrt hat. Die TJrtext-Rekonstrnktion

der im Druck befindlichen Ausgabe wfirde ans der Lex Salica eine

Lex Krammeri schaffen, nnd die weitere Fortsetznng dieser Arbeit

soUte von der mafigebenden Stelle sofort nntersagt werden, schon

damit der ungehenre materielle Scbaden nicht noch vergrofiert

wird. Diese Ausgabe der Lex Salica darf nnter keinen Umstanden

erscheinen, nnd nach meinem Geffihle wfirde anch die Veroffent-

lichung der kostspieligen Bogen mit anderer Firma die Monnmenta

Germaniae empfindlich bloBstellen. Auf eine FTachgiebigkeit Kram-
mers ist aber, wie jede Zeile seines letzten Anfsatzes beweist,

niemals zu rechnen. Er setzt alien sachlicben und Vernunftgrfinden

sein starres „entschieden“ entgegen und beharrt auf seinem Evan-

gelium; er allein hat sich von der „Emseitigkeit“ der bisherigen

Forscher freigehalten. Hier soUten Historiker, Juristen und Phi-

lologen einmtitig und entschlossen zusammenstehen und zum Schutze

der ^frfiheren Forschung“ gegen denUmsturz sich erheben. Handelt

es sich doch urn eine der wichtigsten Publikationen des Mittel-

alters, den Weltruf der Monnmenta Germaniae, die Ehre der

deutschen Wissenschaft

!



Zur Geschichte des Worts hrdhman-.

Von

H. Oldenberg.

Vorgelegt in der Sitzung am 22. Juli 1916.

Die Indologie darf es sich nicht erlassen, entsprechend der

fundamentalen Bedeutung des Worts brahman- die Entwicklang
der damit verkniipften Vorstellungen so bestimmt wie moglich zu

ermitteln. Eine gewisse Bestimmtheit kann ja in der Tat erreick-

bar sein anch wo die Vorstellungen einen so verschwimmenden
Cbarakter tragen, wie in manchen TeBen dieses Gebiets. Fehlen
den Figuren die festen Umrisse, konnen dock in der Gruppierung
der Massen Ricktungen hervortreten, die es gilt gegenuber andem,
nicht oder nnr sckeinbar sich abzeichnenden Ricktungen mit aller

Entsckiedenheit aufzufassen. Ein besonderer Antrieb mich an
dieser Aufgabe zu versuchen, liegt fur mich darin, dab friiher

von mir vertretene Ansichten, wie ich jetzt meine, an einzelnen

Stellen Korrekturen verlangen.

Das hrdhman- als das Allwesen der philosophischen Speknlation
soli nns im folgenden nicht beschaftigen, sondern allein die alteren
Entwicklungsphasen der Vorstellung. Yon selbst schlieBen sich

da gelegentlich Probleme an, die das Wort hrdhmana- betreffen.

1. 6rd7j/rtan- im Rgveda. Fragen wir nach der altesten

erreickbaren Bedeutung von brahman-, so braucken gegenwartig
wohl zwei Anffassxmgen nicht mehr in Betracht gezogen zu werden

:

einerseits der Ansatz Roths ^): „die als Drang und Fiille des
Gemiits anftretende und den Gottern zustrebende Andacht'', ander-

1) Pet. W. B.; ahnlich Deussen System des Vedanta 128, Allg. Gesch.
der Philosophic I, 1, 241.
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seits H e n r y s Ankniipfang an eine von ihm angenommene

Wurzel hrah- = bhraj- „glanzen“ und seine Annahme des

nouissement d’un hnmble germe natnraliste — le concept de la

splendeur solaire et des attributs qm I’escortent". Was zu fragen

ist, ist dies : ob urspriinglich allein das heilige bzw. zauberische

Wort, ob anch der entsprechende religiose bzw. magische Ritus

gemeint ist, ob vielmehr von der Vorstellnng einer verborgenen

Macbt, gewissermafien eines Flnidnms der Heiligkeit und heiliger

Wirkungskraft auszogeben ist. Die letzterwahnte Auffassnng ist,

wenn icb recbt sebe, gegenwartig die am weitesten verbreitete

Schon H a u g ‘‘‘) sprach von „a latent power, like electricity, which

was to be stirred up at the time of the performance of the cere-

mony. The apparatus were the sacred vessels, or the hymns, or

chants Ahnlich erklarte ich in einem vor langerer Zeit ver-

offentlichten Aufsatz®) brahman- als „das Flnidum oder die Potenz

geistlich-zauberhafter Macht, samt ihrer Verkorperung einerseits

in heiligen Spruchen, Zauberspriichen und dergl. Riten, anderseits

in dem Stande der Brahmanen, welche jene Macht besitzen".

Ebenso sieht Hillebrandt*) jetzt im brahman- „das magische

Eluidum ritueller Zauberkraft"
;

„the neuter denotes the object

or the thing, the masc. the person who is endowed with or pos-

sesses the brahman'^. Dem stimmt anch Soderblom®) bei, der

insonderheit die schon von andern Seiten®) befiirwortete Paralleli-

sierung des brahman- mit dem gegenwartig von der Religions-

wissenschaft so aufmerksam betrachteten Kraftfluidnm „Mana“ der

Melanesier in den Vordergrund stellt.

1) Les livres X, XI et XII de TAtharva-Veda, p. VIII.

2) Aitareya Br., Introd. 5. Vgl. ancb seinen Aufsatz „Das Wort Brahma“
S.-B. Bayer. Ak. d. W. 1868, 80 ff.

3) IF. Anz. VIII, 40. Siehe auch meine „Vedalorschung“ 86 f.; „Lehre der

Upamsaden“ 461'.

4) Vedische Mythologie, KI. Ausg. 61; Artikel Br. in der Encyclop. of Reli-

gion und Etbics : dort wird die Bedeutung „Hymnus, Spruch“ stark zuriickgedrangt.

5) „Das Werden des Gottesglaubens“, besonders S. 270 If. Dock scheint mir
S. von Sebwankungen niebt frei. So beibt es S. 270 f., da6 brahman- „ursprung-
licb das Geheimnisvolle, UnfaBbare bezeiebnete, das sich vor allem in seinen
Wirkungen in der magiscb-religiosen Praxis offenbarte und dessen Entdeckung
eigentlicb diese I’raxis hervorrief‘‘. Ahnlich S. 275: „eine geheimnisvolle, be-

sonders im Schamanen und im heiligen, wirksamen Spruche vorhandene Macht“.
Gagegen S. 35 Anni. 2: ^urspriinglich die gesungene oder rezitierte heilige Formel
beim Opfer“.

6) Hubert-Mauss. Theorie generale de la magie 117; Straufi, Brhas-
patx im Veda 20 A. 4. Vgl, noch meine „Lehre der Upani9aden‘- 49, wo bereits
Reserven gemacht sind.
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Wiederholte Prufang des Sachverhalts lafit mir diesen doch

in anderm Licht erscheinen.

Ich gehe von den altesten Materialien aus, denen des R g v e d a.

Hier steht nun eine Tatsache im Vordergrnnd, die im wesent-

lichen schon besonders H. D. Griswold^) treffend dargelegt

hat ohne doch, meinem Eindruck nach, die gebiihrende Beachtung

zu finden. In einer geradezn ilbergroBen Zahl vod Stellen erweist

sich als die Bedeutung von hrdhnian- „heiliges (litnrgiscbes) Wort
(Hymnns, Lied)“. Die Bedeutung „heiliger Ritus“ ist nirgends

gefordert oder nah gelegt; ebenso wenig die Bedeutung ^Fluidum

der Heiligkeit*. Selbstverstandlich finden sich nnter den sehr

zahlreichen Belegen auch solche, in deren unbestimmter Ausdrucks-

weise diese Bedeutungen an sich zulassig waren. Aber da6 der

Zusammenhang nirgends einen positiven Hinweis anf sie bietet,

steUt bei der Massenhaftigkeit der Materialien ein darcbaus iiber-

zeugendes argumentuni ex silenfio dar. Annahernd ebenso — das

Genauere s. sogleich — steht es im Rgveda mit der Bedeutung

„Wesenheit des Brahmanenstandes“ ^). So werden wir fiir diesen

Veda als einzige — oder als annahernd einzige? s. sogleich —
Bedeutung ^heiliges Wort, Hymnus“ u. dgl. anzusetzen haben,

welcher Bedeutung, so viel ich sehn kann, nirgends eine Schwierig-

keit im Wcge steht.

1) „Brahman ; a study in the history of Indian philosophy“ (New York 1900),

Iff. — In ahnlichem Sinn, doch mit minder eingehender Beweisfuhnmg, auBert

sich Osthoff, Bezz. Beitr. XXIV, 129 if. Hier ist noch auf die teilweise freilich

etwas wirre Auseinandersetzung von Ludwig, Rgveda III, 297 ff. zn verweisen.

2) Geldner (Glossar) entnimmt dem Rgveda als Grimdbedeutung: „die innere

Starkung iind ekstatische Stimmung durch Soma usw., . . . die geheimnis voile

Kraft, die den Dichter inspiriert und zum Seher macht uiid die er auf die

Getter iibertragt (VIII, 6, 9; 3,9; 111,51,12; II, 17,3)“. Warum aber soli VIII,

6, 9 pro, brahma (naslmahi) nicht verstanden werden wie nah daneben (vgl. meine

Prolegomena 215) 4,6 anal lip astutim? — VIII, 3,9 tat tva yami . . brahma :

der Dichter geht den Gott um Gewabrung einer wirksamen Formel an

eines devdttam brahma (I, 37, 4 ;
VIII, 32, 27 ;

vgl. X, 98, 2. 3. 7). — III, 51, 12 : der

Soma wird durch die Kraft des heiligen Spruchs in Indras Bauch und Kopf
befordert (so Bergaigne, Rel. ved. 11,267).— 11,17,3: durch den heiligen
Spruch wird Indras susma- in Bewegung gesetzt. — Es konnte bei der oben

wiedergegebenen Ansetzung Geldners seine Auffassung des Worts purvdeitti- im

Spiel sein, das VIII, 3, 9; 6,9 neben brdhman- steht. Fiir jenes Wort verweise

ich auf einen Anhang dieses Aufsatzes. Alles in allem finde ich schlechterdings

keinen Grund, hinter der an so vielen Stellen sich aufdriingenden Bedeutung

„heiliger Text“ als Grundbedeutung die innere Disposition dessen, dor einen

solchen Text schaift, zu statuieren.
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Wie sich dieser Ansatz mit den GrescMcken des Worts in den

jiingeren Vedatexten vereinigt, ist weiterhin zn antersnchen ‘).

Znvorderst seien die soeben nnr im allgemeinen angedeuteten Tat-

sacben naher prazisiert und veranschanlicht, die etwa in Frage

kommenden Einschrankungen erwogen.

Bestandig begegnet im Rv. brahman- auf einer Linie stekend

mit Worten wie iiJdkd- ucdtha- vdcas- arhci- stoma- gir- mdnman-

mdntra-. Ich fiibre nnr erne Stelle an: VI, 38,3: dhiya . . . indram

ahhy dntisy arkaih, brahma ca giro dadhire sdm asmin niahams ca

stomo ddhi vardhad indre. v. 4: tdrdhad ydm yajnd iitd soma indram

idrdhad brdhma gira uktha r.a mdnma. Man bemerke, wie in v. 4

anf der einen Seite die positiven rituellen Verrichtnngen {yajnd-,

soma-) znsammengestellt sind, anf der andern die Ausdriicke fiir

die liturgischen Prozeduren. — Bezeichnende mit br. verbnndene

Verba: I, 37,4 devdttam brahma gayata-, X, 120,8 ima brdhma

brhdddivo viiakttndraya siisdm; X, 148, 4 ima brdhma . . . samsi]

VI, 17,3 srudfd brdhma vavrdhdsvotd glrbhih. — Bezeichnung des

eben vorliegenden Hymnus als br. besonders gern, wie schon

G-eldner (Ved. Stud. II, 146) und Griswold kervorgehoben hat, an

seinem Schlu6, z. B. I, 63, 9 dkari ta indra gotamebhir brdhmany okta

ndmasa hdribhyam
;
IV, 16, 21 dkari te harivo brdhma ndvyam dhiya

syama rathydh sadasdh.

Die kier veransckaulichten Ansdrucksweisen sind in so breiten

Massen vertreten
,

dafi man sick znr Annahme der Bedeutnng
„Hymnus“ n. ahnl. durchans gezwungen fiihlen wird. Dagegen
konnte man allerdings versucht sein, die bemerkbare Vorliebe fiir

Verbindnng von br. mit dem Verb kr-'^) geltend zu machen (z. B.

dkari brdhma IV, 6, 11; vgl. auch die Nomina krtdbrahman-, brah-

makrt-, brahmakard-, brdhmakrti-). Darin lie6e sich scheinbar ein

Hinweis darauf finden, da6 mit hr. nicht nnr bloBe Wortgebilde,
sondern anch konkrete sakrale Handlungen gemeint sind. Dock
nm diese Auifassnng angesickts der vorker besprochenen entgegen-
stehenden Materialien als belanglos zn erweisen geniigen die

immerhin nicht sparlichen Stellen, an denen auch Worte wie vac-,

1) Doch schon bier raacbe ich darauf aufmerksam, daB die Entscheidung
liir die Bedeutung „rituelles Wort“ gegeniiber „ritueller Handlang‘‘ durch die
jiingeren \ eden entschieden bestatigt wird. Wenn dort das br. mit dem dreifachen
Wissen, mit Rc, \ajus, Saman etc. identifiziert wird, tragt das ein vollkommen
andres Geprage, als wenn im Stil der gelaufigen mystischen Identilikationen das
br. dem Opfer gleichgesetzt wird. Jfaheres s. unten.

,
''-'ed. Stud. H, 153; Osthoff a. a. 0. 130; Soderblom

a. <j. 271. 274.
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fdcas-, uhM-, stoma- in gleiclier Weise wie brahman- mit hr- ver-

bnnden sind. In IV, 1 6, 20 brdhmaiarma bhrgavo nd rdiham wird

das hr- doch nicht anders zn bearteilen sein als X, 39, 14 stomam

. . aharmaiahsama bhrgavo nd rdiham. VII, 103, 8 steht im selben

Satz mit brdhma hrnvdnfah auch brdhmandsah . . . vacant ahrata.

Mit I, 184, 5 esd vam stonio asvinav ahari steht zweifellos anf einer

Linie das hr- in VII, 97, 9 iydm vam brahmanas pate suvrhtir brdh-

mendraya vajrme ahari. Vgl. etwa noch I, 20, 1 ;
VIII, 101, 7 usw.

Besonders zn erwagen ist waiter, wie sich der Rgveda zu der

spafcer so hanfigen Charakterisiernng des Brahmanenstandes
dnrch das Schlagwort brahman- verhalt*). Liegt von dieser Seite

her Anlafi vor, dem hr. schon iiir die Zeit des altesten Veda das

Wesen eines Fluidams znzuschreiben, welches Menschen innewohnend

diesgn eine besonders geartete Wesenheit mitteilt?

Als ein erster Ansatz zu derartigem — aber, scheint mir,

eben nnr als ein solcher — mag II, 2, 10 anfzafassen sein: vaydm

agne drvatd vd suviryani brdhmana, vet citayemd jdndi'i dti. Die Be-

ziehnng anf die beiden oberen Kasten ist klar, zugleich aber aneb,

dad brdhman- doch noch ganz in seiner sonstigen Bedeutung als

„geistliche Formel“ verstanden werden kann und mud
;
ein Flnidum

ist es so wenig wie das entsprechende Charakteristikum der Adels-

kaste drvant-. Vielleicht — doch man kann zweifeln — steht

damit VIII, 35, 16—18 auf einer Linie, wo Vers fur Vers um
Segen fiir jede der drei Kasten gebetet wird, und zwar mit den

Ansdrucken brdhma, dhiyah — hsatrdm, nfn — dhenuh, visah. Wie
da dhenuh doch sicher kein Flnidum des Vaisyatums bedeutet,

sondern „Milchkuhe“, kann auch bei brdhma, so gut wie bei dem
benachbarten dhiyah, sehr wohl an die geistliche Formel als den

charakteristischen Besitz des Brahmanenstandes gedacht sein.

Doch ist zugleich die Gegeniiberstellung mit hsatrdm, dem spater

so haufig dem brdhma korrelaten Begriff, unverkennbar. Und so

mogen wir uns hier wohl in naher Nahe des Pnnktes befinden,

wo — vielleicht eben unter EinfluB von hsatrd- und des Bediirf-

nisses, ein diesem entsprechendes Schlagwort auch fur die Priester-

kaste zu besitzen^) — brdhman- zu seiner alten Bedeutung ,.geist-

liche FormeP auch die geistlicher Wesenheit iiberhaupt — dies

1) Dariiber, in welchem Sinn diese Charakterisiernng zu verstehen ist, habe

ich Naheres in meiner „Lehre der Upan.“ S. 342 A. 12 bemerkt.

2) An solchen EinfluB von Tc?atrd- denkt auch Gris wold a. a. O. 18. In

der Tat ist hsatrd-, anders als brdhman-, als Bezeiebnung einer in gewissen

Menschen wohnenden Kraft schon im Rv. haufig.
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eine rein vorlaafige Formnlierang; genaaeres s. unten — ange-

nommen hat^).

Vom rgvedischen Bestande ist schlieBlich noch das an einer

jnngen Stelle (X, 109, 5) zuerst belegte brahmacarin- zu er-

wagen. Es handelt sich nm den einen bestimmten Lebenswandel

(Observanzen) befolgenden Brahmanenschiiler ; also den. der das

brahman-, nach dem oben erorterten Sinn dieses Wortes, sich an-

eignet. So wird kein Anlafi vorliegen, fiir die Entstehung dieser

Znsammensetzung anf eine andre Bedeutung von brahman- als eben

jene zn rekurrieren: sei es nun, dafi direkt eine Wendung
carati „er lebt in (der Beschaftigung mit) dem &r.“ zn Girunde

liegt®), oder daB Nachahmung etwa von vralacar'm- (Rv. VII, 103, 1)

anzunehmen ist.

Sind also in den zuletzt besprochenen Stellen wirklich erste

schon iin Rv. sichtbare Anfange einer Weiterentwicklnng der

^;d/2J??aH-Vorstellung zu erkennen? Meinerseits mochte ich — ab-

gesehen vielleicht von VIII, 35, 16 — dies kaum glauben.

Ware dock anders zu urteilen, bliebe das fiir die Gesamtauffassung

des Problems ira Grunde belanglos. DaB eine im Ganzen nach-

rgvedische Erscheinung dock in vereinzelten Vorlaufern in den

Rgveda, insonderkeit in dessen jungere Partien hineinreickt, ist ja

kaufig genug.

Es bleibt fiir den Rgveda die sckwierige Frage iibrig, ob

unter den verschiedenen dort in Geltung stehenden liturgisch-

technischen Typen des beiligen Worts das brahman- eine spezieller

charakterisierte Stellung einnimmt. Dies kann nur erwogen
werden, wenn zuvorderst die Materialien der jiingeren Veden uber
brahman-, soweit sick dies auf die Spkare des ritu-
ellen Worts bezieht, iiberblickt worden sind.

3. Das brahman als heiliges Wort in denjiin-
geren Veden. Da begegnet nun zunachst im Atharvaveda sehr
kaufig, wie bekannt, brahman- als Bezeichnung der Zaubertexte
dieses Veda: „durck das br. des Agastya zermalme ich die Wiirmer"
u. dgl., in zaklreichen Belegen*). Dock auch ein Lied,, das Ord-

Ij I.iegt die Sache alinlich bei subrahmanyam X, C2, -1 (vgl. unten S. 723
Anm. 1) V Die .Vuffassung als .,Reicbtum an wirksamen Forme]n“ tut m. E. der
Stelle vollkommen Geniige; vgl. suprajastvdm Vers 3.

2) Zu solchen Verbindungen des Verbs car- vgl. Gaedicke Akkusativ 162,
vro auf vdsnam acarat, prapa^dm cdrami, mantrasrutyam caramasi hingewiesen ist’.

3) Diese Vernichtnng der Wurmer brdhmand (Av. II, 32, 3) wurde ihre
Ueutung, wenn sie deren bedurfte, durcb die dicbt daneben erscheinende Ver-Jcbtung der Wurmer vdcasa 11,31,2.4 (s, auch V, 23, 2) empfangen: ganz wie
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nungen and Verhaltnisse des Weltlebens betrachtet, wird durch

die Worte malidd brahma vadisyati eingefiihrt (I, 32, 1)*).

Weiter aber ist in der yajarvedischen Literatnr von gewissen

Prosalitaneien
,

die
,

soviel ich sebe
,

nicht als Yajus aafgefafifc

worden sind, mit der Bezeichnnng brahman- die Rede. An der

wichtigen Stelle Ts. VII, 3,1,4 heifit es: dtha brahma vadantL

pdrimita vci fcah, pdrimitani samani, pdrimitani ydjuosy, dthaiidsyai-

vanto ndstl ijdd brahma'^). Die rituelle Literatnr ergibt, daB der

Vortrag der Caturhotr-Litanei (cttli sruh etc.) gemeint ist, von

der es anderwarts beifit etdd vat devdnam paramdirrt guhyam brahma

ydc cdturhoiarah (Tb. 11,2,1,4); brahma val rdturhotarah (das. Ill,

12, 5, 1) ;
etdd vui devdnam brdhmuuiritktarn ydc cdturhoiarah (Kath.

IX, 16, p. 119, 20); vgl. decaiiam va etad yajniyam yuliyam ncLtna

yac caturhotdrah (Ait. Br. V, 23, 7). Es ist wohl kein Zweifel,

daB anch die Paficahotr-Litanei and die iibrigen der betreffenden

Reihe gleicbermaBen ,,brdh»ia‘‘ waren.

Ungefahr abnlich steht es mit dem stomab1iaga-Tes.t {rasmir

irn Rv. brahman- unci vdcas- nehen einander stelien. Aiich das atbarvavedisclie

br. wird wie das rgvedische ,,gesprocheii“ (X, 10, 4), „gemacht“ (III, 30, 4) ;
es

steht mit den rc-, der „Milch der Rsis“ auf einer Linie (X, 1, 12). Immerhin ist

im Auge za behalten, daC die Xeigung, Wesenheiten wie eineu Zaubertext als

eine Art Kraftsubstanz zu hypostasieren (s. untcn), im Av. schon stark genug ist.

Sbderblom (a. a. 0. 272) wirft die Frage auf, was beispielsweise At. X, 6,30

damit gemeint ist, daB ein Amulet ,,mit brahman-'^ an der betreffenden Person

befestigt wird. „Bedeutet das, daB man gleichzeitig die zugehbrige Formel rezi-

tieren soil oder daB man genugende oder die innewohnende Zauberkraft zufiigen

Oder anwenden soli? Vermutlich das erstere." Eben den in den letzten Worten

ausgesprochenen Eindriick erweckt die Durchsicbt der Stelien, wo im Av. etwas

„brdhmand‘‘ gescbieht, auch mir durcbans. Nur mOchte ich hier, wo der Bc-

treffende sich das Amulet anbindet „zasamnien mit dem brahman-, mit tejas-^,

das Hineinspielen jener Hypostasierung des Zauberworts in Betracht ziehen. Eine

vdllig scharfe Formulierung ist natiirlich nicht moglich und vollends nicht be-

weisbar.

1) Auf Grand dieser Stelle vermutet Geldner (Ved. Stud. II, 147), daB

auch Av. XI, 8, 3 so va adyd mahdd vadet vom Reden des brahman- zu verstehen

ist. Mir scheint hierfiir zu sprechen, daB die so oft erwiihnten brahmavadinah

auch unter der Bezeichnung mahavaddh .Ait. Br. V, 33, 1 erscheinen. Vgl. PW.

unter mahant- 4'^, wo ich freilich fraglich finde, ob die Mahabharatastelle richtig

vcrstanden ist.

2) Hier also ausdruckliche AusschlieBung der Auffassung als Yajus.

3) Vgl. liber diese namentlich Hillebrandt, Rit. Litt. 165f. Der Text

steht TA. Ill, If. und an den Parallelstellen. Siehe im t’brigen Keith zu Ts.

a. a. 0., von welchem abweichend ich nur die Frage aufwerfen miichte, ob nicht

das nbrdhma^ auBer auf die Caturhotrlitanei auch auf das untcn S. 725 zu be-

sprechende Brahmodya zu beziehen ist.
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asi etc.)^), der aber, soviel ich finde, nicht als brahma, sondern

vielmehr als brahmanam bezeicbnet wird. Indra verheiBt dem
Vasistha: brahmanam te vaTcsyanii, and olFenbart ihm diese Litanei

(Ts. Ill, 5, 2, 1 = Katb. XKXVII, 17, p. 97, 7 = Pane. Br. XV,

5, 24). Hier haben wir also ein „brahmana-^, das es nicht, dem
gewohnlichen Sinn dieses Worts entsprechend, mit der Belehrnng

Tiber rituelle Formeln, Handlangen n. Ahnl. zu tun hat, sondern

das selbst eine solche Formel bildet. Einen Grand, weshalb hier

brdkmana-, inbezug auf die Caturhotaras aber brdhmati gesagt wird,

weiB ich nicht anzugeben. Auf das gelegentliche IneinanderflieBen

der beiden Ausdriicke werde ich weiterhin noch zuruckkommen®).

Diesem „brdhmana-‘‘ non laBt sich in gewisser Weise an-

schlieBen das niadhu nama brahmanam, welches Dadhyaiic den

Asvin mitgeteilt hat (Sat. Br. IV, 1, 5, 18)®). Von Offenbarung

eines madhu durch Dadhyaiic ist schon Rv. I, 116,12; 117,22 die

Rede. Das m. wird dort begreiflicherweise nicht als brahmana-

bezeichnet, und iiberhaupt scheinen die Wendungen pro, ydd im

uvaca, madhu prd vocat nicht einzuschlieBen, dafi das madhu hier
als ein Wortgebilde gedacht ist; jenes wird vielmehr als tvasfrdm

. . apikaksydm beschrieben. Doch der Ursprung der Vorstellimg

von dem m. nama brahmanam liegt hier ofPenbar vor. Ein Text,

der sich als dieses madhu gibt, findet sich nun 6at. Br. XIV, 5, 5

(s. besonders § 16); er schlieBt jeden Gedanken an rgvedisches

Alter aus, und ich halte auch kaum fiir denkbar, daB er in dieser

pantheistischen Eassung schon dem Verfasser von Sat. Br. IV,

1, 5, 18 vorgelegen oder vorgeschwebt haben konnte. Von den

(itomabhaga weicht das madhu, insofern wir die Eassung von Sat.

Br. XIV in Rechnung stellen, darin ab, daB es nicht aus ritueUen

Spruchformeln, sondern aus Belehrungen mystischen Inhalts be-

steht; somit fallt es in der Tat unter den gewohnlichen Brah-
manatypus und hebt sich nur durch die legendarische Umgebung,
in die es versetzt ist, eigenartig hervor^).

1) Siehe daruber Weber, lud. Stud. X, 137. Der Text steht Ts. IV, 4, 1 etc.

2) Schon hier sei in diesem Zusammenhang erwahnt, dafi auch Satze, die

sich vollkommen in der charakteristischen Brahmauadiktion bewegen, beim Ritas
als rituelle Formeln vorgetragen werden konnten. Vgl. Sankhayana ^r. X, 14, 2

{Prajapaiir akamayata hahuh syam etc.); 15,2 etc.; Asvalayana §r. VIll, 13, 7.

3) Im Hinblick auf die Terminologie ist von Interesse, dafi die Brhaddevata
in, 18 fur trahmanarn hrahma sagt.

4) Hier sei auch noch an die Geschichte erinnert, wo Manu zu seinem Sohn
Nabhanedistha sagt : tebhya (namlich den Ahgiras) iddm brahmanam bruhi (Ts. Ill,

T
Aber was fiir ein „Brahina9a“ ist da gemeint? Doch nicht etwa das

Lied^Rv. X,62?
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Wir kehren zu den als hrdhnan- bezeichneten Formeln znriick

nnd bemerken, daiJ diesen vermutlicb die bekannte, in ihrer vor-

liegenden Fassnng yon Arnni redigierte (Sat. Br. Ill, 3, 4, 19)

snhrahmanya-lAi&'a&i, wie das eben deren Benennnng nab legt,

zuznrechnen ist'): die Einladnng an Indra als den Widder des

Medhatithi, den Bnblen der Abalya etc., znm Opfer zu kommen*).

brahma vai subrahmanya heifit es, allerdings nicht in eigentlich

liturgisch-technischem Sinn, Kaus. Br. XXVII, 6. — Bin ferneres

Beispiel der Bezeicbnung einer ritnellen Formel, die nicht rc-,

yajus- etc. ist, als brahman- gibt Sat. Br. II, 1 , 4, 10. Die Fener-

anlegnng, heifit es dort, geschieht weder mit einer rc- noch einem
saman noch einem yajus-, sie geschieht brahmano brahmana: „vag

vai brahma, tasyai vacah sntyam eva brahma'^ (n<3as Brahman ist

fiirwahr die Rede; dieser Rede Brahman ist das Wahre“). Dieses

Wahre der Rede nnn, oder dies brahman- des brahman-, sind die

j,vyahrtayah‘‘ d. h. die Worte bhur bkuvah svah, die anf diese Weise,

wie mir scheint, als brahman- nut' i^oxrjv, m. a. W. als Essenz

aUes brahman- charakterisiert werden®). — Weiter fiihre ich an

1) Doch ist nicht sicher, daC diese Benennung auf brahman- zuriickgeht

;

man kann auch an brahman- denken (Rv. X, 62, 4 entseheidet die Frage offenbar

nicht). Fiir wrhrscheinlicher halte ich doch das erstere, entsprechend der Beur-

teilung, die sich fiir das Verb brahmany- zu empfehlen scheint. Dies wird doch
wohl, wie auch Grassmann und Geldner (Gloss.) annimmt, zu brahman- gehoren,

vgl. rtay- rbay- yajhdy- vacasy- dhiyay-, und IV, 24, 2 brahmanyate siifvaye, was
an die gelaufige Zusammenstellung von brahman- und s6ma- erinnert. Auch
subrdhman- Rv. VII, 16, 2 ;

X, 47, 3 wird, wie schon der Akzent wahrscheinlich

macht (freilich nicht erweist), zu brahman- gehoren (doch vgl. auch die Materialien

im PW. unter 1. subrahman). — Bei dieser Gelegenheit mochte ich die Frage be-

ruhren, wie es mit der eben fiir subrahmanya- besprochenen Alternative bei

brahmadvi?- steht, welches Kompositum Geldner (Glossar) zu brahman- stellt.

Mit dem PW. schliefie ich es vielmehr an brahman- an. Fiir Geldners AufFassung

laBt sich mdin's- geltend machen. Aber VI, 52, 2. 3, wo zweimal brahmadvis-
steht, Rest man daneben brahma vd yah briydmanarn ninitsdt nnd brdhmanah
. . . gopdm. Man vergleiche, was ich in meiner Note zu VII, 13, 3 besprochen
habe, ferner Mann III, 41.

2) Vgl. Caland-Henry 64 f., 118 f.; Weber S.-B. Berl. Akad. 1887, 903.

3) In Eggelings Ubersetzung sind die in Frage kommenden Satze seltsam
verungliickt

;
richtiger bei Deussen, Allg. Gesch. der Phil. 1,1,249, der doch,

urn den schlichten BegrifF des satyam wiederzugeben, nicht von „metaphysischer
Realitat“ zu sprechen gebraucht hatte. ,Das brahman- des brahman-‘‘ scheint

mir zu verstehen wie in der Upanisad „des Atems Atem“, „des Auges Ange“, „des
Todes Tod“ (meine „Lehre der Upan." 92), oder wie die Spriiche stutasya stutam
asi, sastrasya sastram asi (s. die Konkordanz). — Ist die hier besprochene Stelle

nicht in dem beriihmten Satz der Upanisad (BAr. Up. II, 1, 20) nachgeahmt, wo
als „upani?ad‘‘ des hochsten Atman „das Wahre des Wahren“ genannt wird

;
„das

Wahre sind die Atemkrafte; deren Wahres ist Er“ —

?
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Sat. Br. I, 5, 4, 6, wo die Goiter tmd Asaras, auBerstande dutch

Waffengewalt ihren Streit iiber die Obmacht zu entscheiden, den

BeschluB fassen racy era brahman rijigt§amahai. Sie zahlen „eins,

zwei, drei“ usw.
;

die Einen nennen immer das Mascxilinum des

Zahlworts, die Andem das Femininum; and wie bei Fiinf die

Asuras dem Masculinum der Goiter kein Femininum mehr eni-

gegenstellen konnen, haben sie verloren. Wir sehen, daB hier die

Reihe der Zahlworter als brahman- gilt, was in Anbetracht der

Erfulltheit der Zahlen mit mystischer Eiaft nicht Wunder nehmen
kann ^).

Diese Stelle fiihrt uns zur Betrachtung des brahmdya- {brahma-

liidya-, brahmavadya-)] es ist wohl nur Zufall, daB fiir jenes Wett-
zahlen diese Bezeichnung nicht ausdrlicklich gebraucht ist. Beim
brahmodyn- wechseln mehrere Redende Frage und Antwort, zu-

weilen in rituell fixierten Versen (so bei dem bekannten hrahmodya-

des RoBopfers), aber auch in freier, improvisierter Rede. Da kann
dann Kampf, Rivalitat der Parteien vorliegen. Man fordert ein-

ander heraus {huntainam brahmodyam ahvaydmahai Sat. Br. XI, 4,

1, 2). Eine aus Vielen bestehende Partei erwahlt einen besonders

starken Disputator als ihren vira- (ebendas.). Es gibt Sieg und
Niederlage {yia vai jatii yiismdJcam imam hascid hrahmodyarti jeta

Sat. Br. XIV, 6, 8, 1 ;
s. auch XI, 6, 2, 6). Aber es kann sich auch

ohne alle Gegnerschaft einfach urn den Wnnsch des Einen handeln,

vom Andern zu lernen {Suiiceyo ha Trac^nayogyah TJddalaham

Anmliii djagdma brahmodyam agnihofiam vividisamiti das. XI, 6,

3, 1)^). Den Inhalt der Unterredungen bildet die Bedeutung von

1) Denn auf der lieiligen, mystischen Natur der Zahlen scheint es mir zu

beruhen, dafi bier ein brahman- als vorliegend angesehen wird, nicht aber auf

ihrer Verwendung als Scblagworte im sophistischen Wettkampf zweier Gegner
(Geldner, Ved. Studien II, 147), womit ein fur das brahman- in. E. nicht wesent-
licher Gesichtspunkt hereingezogen wird.

2) Hier werfe ich noch die Frage auf, was das jyestham brahma, brahma-
piirvam aparai'at Sat. Br. X, 3, 5, 10. 11 ist. Ich weiB keine andre Antwort, als

daB es sich um die ehen dort im Vorangehenden vorgetragene mystische Lehre
handelt (so auch Eggeling). Dann gehort die Stelle mit sogleich zu besprechenden
Materialien (S. 726) zusammen und exemplifiziert wieder das IneinanderflieBen von
brahman- und brdhmana-.

3) Wie sind nun die Vorgange von Sat. Br. XI, 6, 2 zu verstehen? Eine
An/.ahl von Brahmanen, darunter Yajnavalkya, sprechen mit Kiinig Janaka uher
das Feueropfer. Der Konig wirft Fragen auf, die uber den Horizont jener gehen,
und fahrt davon. Die Brahmanen erwagen es, ihn zu einem Brahmodya heraus-

Ob
steht aber auf YajBavalkyas Rat davon ab. Yajnavalkya fahrtdem Konig allem nach; der teUt ihm auf seinen Wunsch die Losung der vorher
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Riten, theologische oder metaphysische Mystik. SchlieBlich konnen

wir fragen, ob fiir ein brahnodya- eine Mehrheit von Redenden

wesentlich ist; man sollte meinen, daB ein Einzelner, welcher

^brahma vddati‘^, geniigte. In der Tat kann
') A^valayana Sr. VIII,

13, 13. 14 den Vortrag eines br. allein durch den Hotar vorzu-

schreiben scbeinen. Dock ist dies, so viel ick sehe, der einzige

derartige Fall, nnd aach tier bleiben meines Erachtens ernstliche

ZweifeP).

Den Bemerknngen fiber brahmodya- ist eine solche fiber das

so hanfige bralmavadin- anzuschlieBen. Die zn nnzahligen Malen

in den Brahmapatexten wiederholte Wendung brahmavadlno vadanti

leitet bald irgend eine Frage ritnellen bzw. mystischen oder philo-

sophischen Inhalts ein, die dann beantwortet wird
;
bald folgt anch

ohne Frage direkt eine Belehrung derartigen Inhalts (z. B. Ts. I,

7, 1, 4; vgl. anch Av. XV, 1,8): wieder ein Hinweis daranf, daB

Meinnngsverschiedenheiten oder Rivalitaten hier kein wesentliches

Moment bilden. Das Wissen aber, das in solchem Znsammenhang
dargelegt wird, nnd die Weise des Vortrags entspricht dnrchans

der Art der Brahma^a- (bzw. spater der Upani§ad-)texte.

Fragen wir nnn, den mit den letzten Worten berfihrte

hingestellten Ratsel mit. Offenbar soli weder das erste Gesprach noch diese

weitere Unterredung ein Brahmodya sein. Im HinbUck auf XI, 6, 3, 1 wird man
fragen, weshalb nicht. Vermutlich kam dem Brahmodya, anch wo kein Wett-
streit vorlag, doch eine gewisse Formlichkeit nnd Feierlichkeit zu (sie mag sich

in Korperhaltnng, Redeton uaw^ ausgepragt haben), die den Gesprachen von
XI, 6, 2 nicht beiwohnte. Brh. A. Up. Ill, lif. ist ein Brahmodya (s. 8, 1.12).

Die Gesprache Yajfiavalkyas mit Janaka oder Maitreyi sind es nicht.

1) So sieht es Eggeling zu S^at. Br. IV, 6,9,20 an. Es handelt sich hier

um das schon oben S. 721 Amm. 3 beriihrte Brahmodya.

2) Das Sutra wiederholt annahemd wortlich die SteUe Ait. Br. V, 25, 14

atha Prajapates tanur anudravati brahmodyam ca; dort aber folgt dann weiter

mit dem Plural § 22 atha brahmodyatp, vadanti. Ist also gemeint, daB der Hotar
erst gewissermaBen vorbereitend den Brahmodyatext (oder seinen eignen Anteil

daran?) fitr sich aufsagt, und dann das eigentliche Brahmodya mit verteQten
Rollen stattfindet? Freilich wiirde man dann tiber diesen Hergang eine Vorschrift

im Sutra erwarten. Oder sind vielleicht im Brahmapa die Worte § 14 br. ca als

aus dem Sutra eingedrungen zu tilgen, und ist im Sutra zu br. ca nicht anudra-
vati zu erganzen, sondern zu verstehen: „und das Br. (findet statt)“? In der
Ausgabe der Bibl. Indica ist offenbar die Erklamng zu br. ca: brahmodyah
copdryhj evanudravati irrtiimlich als Text gedruckt. Wie anch tiber diesen

Zweifel zu entscheiden sein mag, die ParaJIeltexte stimmen im Hinweis auf eine

Mehrheit der Redenden bei diesem Brahmodya tiberein
; s. Sat. Br. IV, 6, 9 20 •

Katy. Sr. XII, 4, 20; Apast. Sr. XXI, 10, 12; 11,1; Pane. Br. IV, 9, 12; Laty.

HI, 8, 7. — Vgl. zu diesem Brahmodya noch Bloomfield JAOS. XV, 172.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 5. 49
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Gresichtspunkt welter verfolgend, was sich aus den Materialien fiir

brahmodya- usw. Tiber das dabei in Betracbt kommende hrdhnan-

ergibt. Zunachst konnte ein solches brahman- natiirlich der formel-

bafte, festgepragte Ausdruck ritnell - mystischen Wissens sein.

Konnte anch die nicbt formelhaft gebnndene Anfiernng iiber der-

artige Pragen Jjrdhman-'^ heifien? Kein Zweifel, wie wir gesehen

haben, daB sich in der Tat ein brahmodya- in solchen AuBerangen

bewegen konnte. Unbedingt sicher ist dock der SchlnB nicht, dafi

diese darnm als brdhman- anfgefaBt sein mnfiten. Neben dem
Ausdruck brahmodya- liegt namlich nicht allein die Wendung brdhma

rad- (z. B. brdhma gandharcd dvadann dgdyan devdh Ts. VI, 1, 6, 6^)),

sondern auch brdhman vad- ; deva vai hrdhmann avadanfa Ts. Ill, 5,

7,2, wo ich den Lokativ nicht mit Geldner (Ved. Stud. II, 147)

„in Form eines Br.“ ubersetze, sondern ^iiber das Br.“^) — eigent-

lich : sie unterredeten sich auf dem Gebiet des Brahman —
,
welche

Unterredung dann Tb. I, 2, 1, 6 als brahmavadd- erwahnt wind.

So bleibt die Mdglichkeit, daB ein in freier Erorterung theolo-

gischer Fragen sich bewegendes brahmodya- diese Bezeichnung

fuhren konnte nicht weil brdhman- war, was man sprach, sondern

woriiber man sprach. Ich meine doch, dafi das unnotig spitze

Unterscheidungen sind. Bei dem IneinanderflieBen der Ausdrvicke

brdhman- und brdhmana-, das wir mehrfach beobachtet haben und

weiterhin beobachten werden, bei der Aquivalenz, welche eben in

den Parallelstellen zu dem besprochenen Ts. Ill, B, 7, 2 zwischen

brdhman sdmavadanta Kath. XXX, 10 und brdhma sdmacadanta

Maitr. S. IV, 1, 1 erscheint®), endlich bei der Schwierigkeit, in

manchen Fallen zu sagen, was denn das brdhman- in einer der

sonst gelaufigen Bedeutungen des Worts ware, iiber das die

brahmavddinah gesprochen hatten, halte ich, wenn auch einstweilen

nicht fiir gewifi, so doch fiir wahrscheinlich, daB auch die Brah-

mapa-artigen Reden, welche die Theologen fiihrten, als brdhman-

angesehen worden sind*).

1) Das heifit natiirlich nicht, wie Deussen (Allg. Gesch. der Phil. 1, 1, 243)

hbersetzt: „das Brahman redeten die Gandharren, sangen die 6otter“ (ebenso

Griswold 7). Die WortsteUung und Maitr. S. 111,6,3 widerlegt das. Langst

hatte Delbriick (Ai. Syntax 370) das Richtige gegeben.

2) So auch Delbriick, Ai. Syntax 252 ,
ahnlich „regariiing“ Keith. Vgl. PW.

unter vad- 2 b.

3) Wenn in solchem Detail VerlaB auf die Texte ist.

4) Ein rgvedischer Vorlaufer des Treibens der brahmavadinafi, des hrah-
modya- erscheint, wie schon Bloomfield SBE. XLII, LXIV bemerkt hat, in X, 71, 11
brahma ho vddati jatavidydm, welche Stelle durch die Verbindnng wenn auch



Zur Geschichte des Worts brahman-. 727

Einen letzten Fall des Auftretens von brahman- innerhalb des

liier besprochenen Vorstellungskreises liefert das Nirukta (IV, 6),

wo bezuglich des Liedes Rv. I, 105 (Trita im Bruimen) gesagt

wird: tatra hraJimetihasamisram rhmisratn gathamiham bhavati. Das

ist kaum anders vorstellbar wie als Brahma^atext, in den eine

Erzahlnng vom Typus der Snnahsepageschichte, in Prosa mit ein-

gestreuten rgvedischen und anderweitigen Versen, eingelegt ist *).

Wieder beobacbten wir das Znsammenfliefien der Vorstellongen

von Brahmana und Brahman. —
So haben wir Verwendungen des Worts brahman- kennen

gelernt fur Zaubertexte, fiir mannigfache nicht als rc- oder yajus-

angesehene Litaneien, fiir theologjsche and dgl. Erorterangen *).

nicht von brahman-, so doch von brahman- mit vad- (vgl. Rv. IX, 113, 6; X, 117, 7)

an die eben erwahnten Ausdriicke herangeriickt wird. Dafi hier der brahman in

dem engeren Sinne der wie es scheint ziemlich jnngen, der Hotarschaft usw.

koordinierten speziellen priesterlichen Funktion zu verstehen sei, halte ich ab-

weichend von Pischel (Ved. Stud. I, 94) fiir wenig wahrscheinlieh. Der Vers

hebt die Vielseitigkeit priesterlichen Konnens und Tuns hervor: der eine kennt

die /-coj; dev andre singt die Gesange
;
ein andrer Brahmane tragt jatavidgd- vor

;

noch ein andrer vollbringt das Opfer nach seinen MaBen. Aus der Struktur

dieser Aufzahlung ergibt sich so wenig, daB der Brahman im engeren Sinn

gemeint ist, wie etwa X, 90, 9 chdnddtfisi, neben rcah sdmdni ydjuh stehend,

einen vierten Veda bedeutet. Auch dariiber, was jatavidyd- ist, weiche ich von
Pischel ab („ seine Spriiche"

;
wortlich hieBe es bei Pischels Aufl’assung von jdtd-,

wie Bloomfield und Hillebrandt in der Tat geben: „[his] innate wisdom"; „das

ihm eigene Wissen" : das ware fiir diesen Priester im Unterschied von den andern

wenig charakterislisch). Den Weg zur Deutnng des Worts zeigt m. E. der

Rgveda selbst mit den dort sehr hiiufig auftretenden, typischen Verbindungen von

Formen der Wurzel rid- „wissen“ mit Objekten von der Art desydtd-: so devd-

ndiii jdnimdni IV, 27, 1 ;
derdnarp jdnma I, 70, 6 ; deedndm ubhdyasya jdnmanah

IX, 81, 2; janu?am I, 139, 9; jdnvtp?i . . . janitram VII, 56, 2; prthivyd divo jani-

trowj VII, 34, 2 ;
jdnmani VII, 10, 2 ; etwa jdnima 111,31,8; VIII, 46, 12; visvd

veda jdnima jatdveddb VI, 15, 13 ; jdnam V, 53, 1 ;
ydtah prajajne X, 73, 10. Die

Verbindung zwischen IV, 27, 1 etc. und dem Wort jatavidyd- stellt VIII, 39,

6

agnir jdtd devdnam . . . veda her (vgl. die devajdtdni wie die Vasus, Rudras etc.

Sat. Br. XIV, 4,2,24). Der brahman-, welcher jatavidyd- redet, ist also ein

Mann wie der, welcher X, 72, 1 sagt devdnatp nu vaydrp jdna prd vocdma. —
Was das so ahnUch aussehende jatdvedas- urspriinglich ist, frage ich hier nicht

:

nns kann hier geniigen, daB man es sich — mit Recht oder mit Unrecht — im

Sinn des viend veda jdnimd (Rv. VI, 15, 13) oder des jatandtp veda (Ait. Br. 11,

39, 11) gedeutet hat.

1) Vgl. meine Bemerkung ZDMG. XXVII, 80; Geldner Ved. Stud. Ill, 168.

2) Hier wiirden sich damn noch die Textkategorien anschlieBen, die an

Stellen wie Sat. Br. XI, 5, 6, 8 (unten S. 728) namhaft gemacht sind. Doch s. S. 728

Anm. 2.

49 *
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Das alles aber tut natSrlich dem keinen Eintrag, da6 atich die

Grundelemente des geistlichen Textbesitzes, die Textmassen der

drei Veden, nach wie vor als brahman- angesehen worden: hrah-

maiva prathamam asrjata trayim eva vidyam heifit es Sat. Br. VI, 1,

1, 8 (vgl. 10), und speziell mit Beziebnng auf ein Yajns : tad enam
brahmand yajusaitasmdc chaudrad varnad apadatte (das. VI, 4, 4, 9,

vgl. nocb I, 7, 1, 8 ;
IV, 5, 2, 4. 10). So kann man, scbeint es, zwei

Verwendungen des Wortes nnterscbeiden. Einerseits bezeichnete

es geistlicbe Texte aller Art (and dazn. freie Reden entsprechenden

Charakters ?). Anderseits, da nnter diesen Texten die rc-, yajus-,

saman- ihre besonderen Benennungen und fest abgegrenzten Be-

reiehe besaBen, empfahl sich brahman- als spezielle Bezeicbnung

derjenigen Texte, welcbe nicht nnter die drei Kategorien fielen.

Die erste Ausdrucksweise liegt vor, wenn Sat. Br. X, 2, 4, 6 vom
„siebensilbigen brahman-'^ die Rede ist: rh ist eine Silbe, yajnh xmd.

sCvma je zwei; atha yud ato 'nyad brahmaiva, tad dvyalisaram vai

brahma

:

wo doch, indem die vier Kategorien unterschieden werden,

zugleicb anch der viei ten, dem brahmaiva, ein gewisser Vorzugs-

anspruch auf die betreffende Bezeicbnung zuerkannt wird. Hierher

sind auch AuBerungen iiber den brahmaya)iia- zu stellen wie die

von Sat. Br, XI, 5, 6, 4 IF., wo nach den drei Veden an vierter

SteUe die Atharvangirasah, an fiinfter die anusdsandni vidya vaho-

vdkyam itihasapnranam gdfhd ndrdsamsyah erwahnt werden^): alles

dies, als einen Gegenstand des brahmayajna- bildend, wird dadurch

doch wohl in gewisser Weise als brahman- charakterisiert ^). Ich

vermute, dafi in ahnlich allumfassender Bedentnng br. auch Av.
XV, 6, 3 zu verstehen ist tdm rcas ca sdmani ca ydjumsi ca brdhma

cdnuvyMalan: nach den drei besonderen Kategorien wird, meiue

ich, das brahman- als das AUgemeine genannt, das jene drei, dazu
andres, umfafit. Ahnlich urteile ich iiber Av. XV, 3, 7 ;

XI, 8, 23.

Moglich bleibt immerhin, dafi doch brdhman- dort als eine vierte

jenen dreien koordinierte Kategorie zu verstehen ist®): das ware
dann eben die Gesamtheit der ubrigen heiligen Texte, Worte usw.,

1) Ein naheres Eingehen auf die dort und in ahnlichen Aufzahlungen (iiber

die besonders auf Bloomfield SBE. XLII, XXXV £f. zu verweisen ist) erschei-

nenden literarischen Kategorien liegt von dem bier verfolgten Zwecb ab.

2) Freilich wird man gut tun, diesen SchluB nicht zu sehr zu urgieren. In
den „brahmayajnar-“ konnte einbezogen werden auch was doch nur eben an der
Grenze des „lyrahman-‘‘ lag, vora eigentlichen brahman- nur so zu sagen mitge-
zogen wurde.

3) Fur XI, 8, 23 wird das indessen durch v. 30 ganz besonders unwahr-
scl.einlich.
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die nicht den drei Veden angehoren^). In diesem Sinn nun, dem
wir schon das hrahmaiva von Sat. Br. X, 2, 4, 6 sich annahem
fanden, drackt sich die oben (S. 721) erwahnte SteUe Ts. VII, 3, 1,

4

ans: den drei Kategorien der rcah, samani, ydjUmsi, die alle pdri-

mita- sind, wird als viertes das hrdhman- gegenubergestellt, be-

welchem „dnto ndsti‘‘. Es ist wohl nicht gemeint, daB das einzelne

hrdhman- keinen fest umschriebenen Wortlant hatte; dies trafe in

vielen Fallen, z. B. eben inbezag auf die dort gemeinte Caturhotr-

Litanei, nicht zu. Sondern jeder der drei Veden hat seinen be-

grenzten Umfang; das tibrige hrdhman- aber, in keinem literarischen

Corpus zusammengefaBt, bildet eine unbestimmte Masse ^). Auch
an der ebenfalls schon oben (S. 723) angefuhrten Stelle Sat. Br. II,

1, 4, 10 zeigt sich die hier besprochene Neigung, als hrdhman-

speziell das zu benennen, was nicht Rc, Yajns oder Saman ist.

3. Noch einmal der Rgveda: das hrahman- und
die einzelnen Priestertiimer. Der Brahmanac-
c h a m s i n. Wir kehren nach dieser Besprechung des sahda-

hrahman-, wie man spater sagte, in seiner jiinger-vedischen Greltung

noch einmal zum Rgveda und zu der S. 720 aufgeworfenen Frage
zuriick. Wie verhalt sich im ^v. der Grebranch des Worts hrdhman-
zur Verschiedenheit der Priestertiimer und der entsprechenden
liturgischen Funktionen ?

Die bisherigen Erorterungen haben uns den sehr aUgemeinen
Sinn des Worts kennen gelehrt. Es verbindet sich im Rgveda
mit dem einen wie dem andern der beiden technischen Hanptverba
fiir liturgischen Vortrag: mit sams- wie mit gai-^). Wir sahen,

wie die verschiedenen Zweige der Vedaliteratur weiter die Be-

1) DaB an diesen Stellen, wie das PW. (unter hrdhman- 2) annimmt, br.

speziell die Zauberspriiche (m. a. W. den Atharvaveda) als eine den Rc etc. gleich-

^eordnete Gattung bezeichne, hat schon Bloomfield (a. a. 0. LXIII) znriickgewiesen
mit dem ich hier ganz iibereinstimme. Nichts ermachtigt uns, dem Wort diesen
besondem Sinn zu gehen. Uberhaupt aber wird eine Koordinierung von br. mit
rc- usw. durch die Form der Aufzahlung so wenig gewahrleistet, wie — ich habe
diese Parallele eben schon herangezogen — aus Rv. X, 90, 9 auf eine solche der
xhandas- (Metra) mit den Rc, Saman, Yajus geschlossen werden konnte. Man
sehe etwa noch, in engstem Zusammrahang mit der einen in Rede stehenden
AtharvansteUe, die Aufzahlung von Ahavaniya, Garhapatya, Daksinagni, Opfer,
Opferer, Vieh (Av. XV, 6, 5).

2) Vgl. etwa die Ausdrucksweise von Ait. Br. IV, 6,12; VIII, 5, 4; Sat. Br
XIII, 1, 3, 2.

3) Der Verbindung mit gai- gleichwertig ist es, daB der Vortrag der sdk-

varyah durch die Vasisthas als brahman- bezeichnet wird (Rv. VII, 33, 4). Vgl.

NGGW. 1915, 379 Anm. 4.
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ziehung anf Zanberlieder, auf Yajns, auf sonstige Litaneien and

AuBerangen theologischen Wissens Hnzufiigen ^). Die ganze

Priesterschaft, nicht irgendwelche Inhaber besonderer Fanktionen

sind gemeint, wenn VII, 9, 5 von brahmalirt- gand- die Rede ist.

Eben brahman- bzw. das offenbar gleichbedeutende, friih antiquierte

brk-^) ist es, das in der Benennnng des Gottes Brabmanaspati,

Brhaspati seine Qualifikation als allgemeinster Ansdrack fiir das

mit ubernatiirlicber Kraft gesattigte, religios-magisebe Wort be-

weist. Diese Sachlage ist oiFenbar der Annahme wenig gunstig,

dafi sick im Rgveda ein eigner etwa dem nlfhd- oder gayatrd-

koorniiiierter litnrgischer Typns des hrdhhifn- vorfinden konnte.

inso^'e'n allerdings kann ancb bier '^in g vnsser Schein solcher

speziellej-i.r Geltung des Ausdrncks vorliegen, als wohl auch

scbon in diesem Veda hieratische Formeln, die den groBen eben

erwahnten Kategorien nicht angehoren, begreiflicherweise besonders

gern eben mit dem allgemeinen Ausdrnck brdhman- benannt werden

(vgl. oben S. 728). Wenn davon die Rede ist, dafi der Priester

Indras Rosse darcb zauberhafte Spriiche anschirrt, wird mit Vor-

1) Dafi das brahman- als Wort, dem transzendente Macbt im Allgemeinen

innewohnt, jenseits des Gegcnsatzes — wenn man einen solcben statuieren will —
von Magie und Religion stebt, liegt in dem Gesagten, sei aber bier zum O'berfluB

noch ausdriicklich hervorgehoben.

2) Dafi dies brh- ursprunglich „Berg“ bedeutete, brhaspati- „Herr der IIdhe“

nnd Reiname des Indra war, und erst eine brahmaniscbe, von den europiiischen

Gelehrten alizu glaubig liingcnommene Umdeutuug jenen Gott zu einem brdhmanas

pdti- gemaclit hat (0. Richter IF. IX, 220 f.): dies alles erscheint mir als ein

Hypothesenbau in die Luft hinein, im Uberlieferten schlechterdings nicht funda-

mentiert, vielmehr die unverdachtig durchsichtige Struktur der dort gegebenen

Yorstellongsmassen (vgl. zuletzt NGGW. 1915, 196 f.) unnotig zerstOrend. — Bei

dieser Gelegenheit, wo ich das Gebiet der Etymologie beriihre, mochte ich noch

bemerken, dafi die bier vorgelegten Untersuchungen, wie man sieht, keinen Antrieb

enthalten — ich stimme hier mit Osthoff uberein — brahman- von Wurzel bfh-

^erheben, starken“ abzuleiten. Dafi das brahman- Starkung des Gottes ist, {siehe

unten S. 734 Anm. 3), ist eben nur eine, man kann sagen zufallige Seite der

VorstelluDg; andre Seiten passen zu jener Etymologie schlecht, ohne sie freilich

direkt auszuschliefien : das Band zwischen Etymologie und Gebrauch des Worts
kann ja ein recht loses sein. Der Gebrauch von brhdnt- zeigt m. E. mit der
Vorstellungssphare von brdhman- keine wirklich signilikanten Beriibrungen. Das
Xebeneinanderstehen von brdhman- und brahman-, (wie dhdrman-, sddman- neben
dharmdn-, sadmdn-) lafit ein vielleicht in rgvedischer Zeit noch nicht sehr lange
aus dem Gebrauch verschwunden gewesenes Verb *brh- annehmen (das zugehorige
Wurzelnomen bfh- scheint ja bis nah an jene Zeit heranzureichen), fur das man
im Einklang mit den Untersuchungen Os th offs ungefahr die Bedeutung „eine
heihge bzw. magische Forme! (Hymnus u. dgl.) vortragen“ vermuten mochte.
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liebe das Wort brahman- gesetzt. Fiir die Havirdhanawagen
schirrt man brahma %iirvydm an (X, 13, 1; IF. XXXI, 126 ff.). Den
bosen Geist, der die Leibesfrncht der Fran gefahrdet, vertreibt

Agni zasammen mit dem brahman- (X, 162, 1. 2): ganz wie im
Atharvaveda (oben S. 720) derartige Erfolge brdhmana erzielt

werden. Das alles ist leicht genug verstandlich.

Etwas schwieriger aber ist eine weitere Frage, an der sich

in diesem Zusammenhang nicbt voriibergehen lafit. Das vediscbe

Ritual kennt einen vom brahman- der gewohnlichen rituellen Ter-

minologie verschiedenen, iiberwiegend mit dem Preise Indras be-

schaftigten Priester, der in alter Zeit — oifenbar ehe es jenen

brahman- gab — seinerseits brahman-, spater brahmanacchanisin-

biefi (vgl. meine Rel. des Veda®, 396) — ich iibersetze die letztere

Benennung: der mit Rezitationen (damsa) auf Grand seiner Brab-

manscbaft Betraute. Inbezug aaf den Brabmanaccbatnsin nun,

welcber der Sacbe nacb — wenn aucb nicbt unter diesem Namen
— scbon in der rgvediscben Periode existiert bat, warf icb scbon

bei einer friiberen Gelegenbeit (NGGW. 1915, 207 A. 4) die Frage
auf: „Besteht zwischen ihm und dem Hotar von Hans aus der

Unterscbied, da6 der Letztere althd- (Preislieder), er aber brah-

man- (Zauberlieder) vorzutragen hat? ’Haufiges Auftreten gerade

des Terminus brahman- in seinen Texten spricbt vielleicbt dafttr."

Das stande in einem gewissen Widerspmcb zn den bier gewonne-
nen Ergebnissen, nacb denen brahman- nicbt eigentlicb „Zauber-

sprncb“ bedeutet, sondern nur aus erklarlicben Griinden besonders

leicht von Zauberspriicben gebraucht wird. Ich versuche den
Sachverhalt und iiberhaupt, so weit ich imstande bin. das Wesen
dieses Brahmanaccharpsin aufzuklaren, der in eigentumlicher Weise,

nacb seiner alten Benennung als „Brahmane“ schlechthin, mit

seinen, wie erwabnt, speziell dem Indra geltenden Rezitationen

neben dem Hotar und dessen groBen, an die verschiedensten

Gotten, besonders aber eben an Indra gerichteten Litaneien stebt.

Zunacbst ist klar, da6 die Rezitationen des Br. ‘) in ihrem
technisch-liturgiscben Wesen durchaus unter den gewohnlichen
Typus der sastra- fallen, auf den ja scbon der Name des brahma-
ndcchamsin- weist. Wie andre sastra- folgen sie einem voran-

gehenden siotra-- es gebort der dhava-, der pratigara- dazu (Vait.

S. 15, 15ff.); das uhtham vaci, uMham vdclndraya, om nkthasah (das.

20,21; 21,5), der Vortrag der Yajyastropbe scbliefit sich an. Von

1) Fiir den Agnistoma sind diese bei Caland-Henry 248 f., 319 if. mit ge-

wohnter Sorgfalt beschrieben.
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einer Verschiedenlieit also wie etwa bei den Vortragen der Ud-

gataras kann gegeniiber denen des Hotar nicht die Rede sein.

Der Br. gebort eben zu den „Hotraka“, fiber deren Gleichartig-

keit mit dem Hotar das Aitareya Brahmana (VI, 8, 9) zntrefFend

spricht.

1st also eine Besonderheit des Brahmanaccbanisin hinsichtlich

der liturgischen Tecbnik nicbt vorhanden, so kann sick seine

Eigenart nnr im Inhalt seiner Rezitationen auspriigen, in der

spezieUen Beziehnng zur Gottheit und dem von ihr gehofften Segen.

Eine solche Besonderheit nan tritt zwar, wie begreiflich ist,

entfemt nicht uberall nnd nicht mit vollkommener Scharfe hervor.

Aber mir scheinen dock Ziige, die auf sie hinweisen, genugsam

vorhanden, um Beachtung za verdienen.

Tansche ich mich nicht, so liegt das Wesen dieses Priesters,

entsprechend seinem Namen als hrahmdn- oder als der kraft der

hrahmdnsc]iB.ii Rezitierende darin, dab in seinem Verkehr mit den

Gottem, insonderheit mit dem Hanptgott der Somafeier Indra,

auf beiden Seiten — bei ihm wie bei den Gottern — das Motiv

des Brahmanenwesens bervorgekehrt ist. Ich versnche die ihrer

Natnr nach von Verschwommenheit nicht freie Vorstellang so

weit wie moglich zu prazisieren nnd zn veranschanlichen. Folgende

Pnnkte sind hervorzuheben

:

1. Indra wird, wo es sich um den Brahmanacchamsin handelt,

speziell von der Brahmanenseite seines Wesens her anfgefafit.

Dafi er eine solche besitzt, ist schon an einigen Stellen des Rgveda

erkennbar. hrahm&mm wird VI, 45,7 von ihm gesagt; indro brah-

mendra fsih VIII, 16, 7 ;
er ist brdhmano devdkrtasya raja VII, 97, 3

;

mddu uhfhdni samsati X, 44, 8; mehr s, bei Bergaigne, Rel. v4d.

II, 277, und Vs. XXVIII, 28. Nun betrachte man die Pravara-

formel, bei der jeder der installierten Priester mit einem Gott

(bzw. der Maitravaruna mit einem Gotterpaar) parallelisiert wird.

Da kommt Indra zweimal vor, beim Hotar und beim Brahmanac-
chamsin; dazn die Formeln: indram hotrat sajitr diva a pfthivydh

^eim Hotar); indro brahma brahmanat (beim Brahmanacchamsin),
Apastamba Sr. XI, 19, 6. 8, vgl. Caland-Henry 186 f. Genau ent-

sprechend bei den rtuyajah (Cal. -Henry 224 ff.), wo die Prai§a-
formel fur Indra in Verbindung mit dem Hotar lautet hota yaTc§ad

indram hotrat sajur diva a prthivya ftuna somam pibatu, hotar yajaj
dagegen fiir denselben Gott in Verbindung mit dem Brahmanac-
chamsin : hota yahsad indro brahma brahmanad *) rtuna somam

1) Dies brahmanat des Btuyaja-Rituals nnd damit der daran hangende Vor-
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pibatu, brahman yaja, Vgl. noch Sat. Br. IV, 6, 6, 5 *). Es ist klar,

wie eben diese Seite des Gottes in eben diesem Zusammenhang,

im Gegensatz zar sonstigen AufFassung, bemerkbar bervorgekebrt

wird.

2. Damit steht waiter in genauem Einklang, dafi neben Indra

in zweiter Linie auch Brhaspati Gottheit des Brahmanaccbamsin

ist: der gottliche Brahman, der an Indras Seite steht wie der

menschliche Purohita an der Seite des Konigs. Bei den prasihita-

homa- des dritten Savana, wo sich die Verehrung zahlreicher

Gotter und Gotterpaare auf die verschiedenen Priester verteilt,

hat es der Brahmanacchainsin mit Indra und Brhaspati zu tun

(Caland-Henry 348). Beim Ukthya tragt er ein eigenes Sastra

an dasselbe Gotterpaar vor (Vait. Sutra 25, 3 if.). So finden sich

denn im 20. Buch des Atharvaveda, das bekanntlich der Haupt-

sache nach eine Samhita des Brahmanacchamsin ist^), neben den

vorherrschenden Indratexten auch zahlreiche an Brhaspati oder

an Indra und Brhaspati: beispielsweise unter den Texten des

eben erwahnten uMhasastra- Av. XX, 16 an Brhaspati, 17 an Indra

und an das Paar Indra-Brhaspati.

3. Im Zusammenhang mit alldem kann es m. E. nicht blofier

Zufall sein, dafi im Textmaterial des Brahmapacchamsin der Aus-

druck brahman- besonders gern verwandt wird. Ich verfolge das

nur fiir den auf den Agnistoma beziiglichen Teil (Av. XX, 1—13).

Gleich nahe dem Anfang erscheint der dann im weiteren Verlauf

dieser Samhita mehrfach wiederkehrende Trca XX, 3 (= Rv. VIII,

17,1— 3); dort heifit es brahmayuja hdri; upa brdhmani nah srnii

(dann: brahmanah). Weiter XX, 8, 1 srudht brdJima: in einer

groBeren Beihe von Versen, die sich auf verschiedene Priester

verteilen (Caland-Henry 286 f.), enthalt gerade der des Brahmanac-

chamsin, und nur dieser, das Wort brdhnia. Dann weiter: 9, 3

tad brdhma purvdcittaye; 11,1 brdhmajiitah 12,1 dd u brdhmdny

airata; 12, 3 upa brdhmani jujusandm astJiuh.

Ich halte es nicht fiir moglich, im Rgveda auf Grand des

Auftretens dieses Terminus brdhman- zwischen Liedern — in erster

Linie Indraliedern —
,

die speziell fiir den Brahmanacchainsin

(nach der alten Terminologie : fiir den Brahman) bestimmt waren,

stellungskreis lafit sich in den Rgveda (I, 15, 5 ; II, 36, 5) zuriickverfolgen. Gerade

dieser Ablativ ist solenn; es ist derselbe, der im Namen des Brahmanacchainsin

enthalten ist.

1) Dort ist auch die Rede von dem Indra geweihten, in engstem Zusammen-

hang mit den Funktionen des Brahmanacchainsin stehenden ^Brahmasaman".

2) S. meine Prolegomena 347 ;
Caland, das Vaitanasutra des Av., S. VI.
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nnd anderweitigen Elementen scharf zu scheiden ^). Soviel sicb

bis jetzt sehen laBt, flieBen die Grrenzen. Aber trotz dieser TJn-

bestimmtheit laBt sicb, scheint mir, docb fiir den Rgveda wenigstens

in Spuren ^), dann deutlicber im spateren Ritual ein gewisser

individueller Cbarakter des bier in Rede stehenden liturgischen

Gebiets erkennen : ein Priester erscbeint, dessen besondere Anfgabe

es ist, als Genosse des Hotar in den diesem nnd seinen andern

Genossen eigentiimlichen liturgiscben Formen den Zusammenhang
hervorzuheben

,
der speziell das priesterliche Wesen mit Indra

verbindet, ini Einklang damit Indras gottlich-priesterlicben Ge-

nossen, den Brhaspati, zu ehren, nnd so denn durcb Betonung

dessen, was scbon die Sprache als die eigentliche Leistung der

irahmdn- cbarakterisiert, des brahman-, dieses vdrdhana- des Indra®),

die dem starken Gott allerseits dargebrachten Huldigungen an

seinem Teil zu niehren.

4. Weitere Bedeutungsent wicklung von brahman-.
Der Weg von der ursprunglichen konkreten Bedeutung „heilige

Formel" zur Geltung des Worts brahman- fiir das Allwesen ver-

lanft durcb Regionen, in denen die Verschwommenbeit der Ge-
dankenspiele oft nur unbestimmteste Linien zu erkennen erlaubt.

Zuvorderst verflieBen die alten festen Umrisse des brahman -
;
dann

werden die flieBenden Gebilde von der Pbantasie in hochste, aber

nebelhafte Hbhen erboben. Der Zusammenbang mit dem Urspriing-

lichen macbt sicb docb, wenigstens auf weiten Strecken des Weges,
immer wieder fiihlbar.

•

Es kann bier nicht die Absicht sein, die Details dieses Chaos

erschopfend zu durcbforschen. Ich verfolge nur die Haupt.

lichtungen, in denen die Linien oder vielmehr die unbestimmten

Massen der Vorstellungen mir zu verlaufen scheinen.

Nicht erst in dem Zeitalter, mit dem wir es zu tun haben,

kommt die Vorstellungsweise auf, aber sie wird docb jetzt mit

1) Doch wird beispielsweise fiir die kleine dem Krsua Aiigirasa zugesohrie-
bene Liedersammlnng X, 42—44 immerhin anch trotz Fehlen dieses Terminus
Bestimmung fur den Br. vermutet werden diirfen,

2) S. oben S. 732 Anra. 1.

3) Daruber, daC von dem auf liturgiscbem Wege herbeigefuhrten Erstarken
{vrdh-, vdrdhana-) Indras mit Vorliebe eben unter Anwendung des Worts brahman-
gesprochen wird, vergleiche man Bergaigne, Rel. ved. II, 273 f. Der Grand fiir
diese Bevorzugung vor andern Ausdrucken wird einerseits in der entschiedeneren
Betonung des sakralen Elements als etwa bei gir-, anderseits in der allgemeinen
nicht auf bestimmte Priestertumer bescbrankten Natur des brahman- liegen: man
beachte etwa die bezeichnende Ausdrucksweise von VI, 23 5
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besonderer Vorliebe gepflegt — die Vorstellnngsweise, welche

Krafte, Verhaltnisse
,
Handlungen, Greschehnisse aller Art, das

Jahr wie das Opfer, die Himmelsgegenden wie die Unsterblichkeit,

Wahrheit und TJnwahrheit als konkrete Wesen hypostasiert, die

bald personenbaft bin und ber laufen, reden, begebren, bald als

Pluida ergossen werden, in einander eingeben, einander durcb-

dringen. So bat das brahman- jetzt sein Dasein nicbt mebr allein

als dieser und jener Hymnus oder Zaubersprucb. Es ist zngleicb

eine Art mystiscber Hymnen- nnd Sprucbsubstanz, wie der ynjfin-

Opfersubstanz ist; gelegentlicb mit einem gewissen personlicben

Anflng^): ein einbeitlicbes Wesen and wiedernm fabig, zngleicb

in mannigfacbsten Daseinsformen zn existieren, in eine bnnteste

Eiille von Beziehungen einzngehen. Wabrend in der alteren Zeit,

wie wir geseben haben, brahman- neben Worten wie uktbd-, stbma-

rjlr- aufzntreten pflegt, verbindet es sicb — der Wecbsel ist be-

zeicbnend — jetzt gern aaf der einen Seite mit Jcsatrd-, anf der

andern mit tdpns-, dlksii-, mfyd- oder Abnlicbem und iibt zusammen

mit diesen Wesenbeiten auf versebiedensten Gebieten sein pban-

tastiscbes Wirken.

Da zeichnet sicb nun znvbrderst am bestimmtesten und wobl

auch am friibsten der Kreis der Vorstellungen ab, welcbe das

brahman- als den ibm verwandten Menscben, den Brabmanen, inne-

wobnend betreffen: wobei die Korrelation von und Aisa^ra-

die Rolle eines Leitmotivs ubemimmt. Wir saben (S. 719), dab

scbon im Bgveda dahin gebende AuBernngen erscbeinen, die dort

aufzutreten eben erst anfangen; weiterhin finden sicb dann die

Belege sebr reichlicb. Fur die Hauptstelle des Rgveda VIII, 35^

16 ff., liegt, wie gezeigt wurde, die Auffassung nab, daB das brah-

man- als der Schatz der Vedentexte bier nocb im selben Sinn

den wesentlicben B e s i t z des Brabmanenstandes ausmacbt, wie

Kiibe den des Bauem : zngleicb aber stebt dort das brahman- auch

scbon in Korrelation mit dem hmtrd-, der innewobnenden
Kraft des Adligen. In den Brabmanenscbiiler, wird in spatever

Zeit gesagt, ist „das brdhman- bingetan“
;

er „tragt (in sicb) das

strablende brahman-'^ (Av. XI, 5, 22. 24). Da erscbeint dentlicb die

Vorstellung des Vedaworts, das in sicb anfznnebmen eben man
Brabmanenscbiiler wird : in einen solcben Scbiiler „geben“ ja „alle

Veden ein“ (Sat. Br. XI, 3, 3, 7).

Kun freilicb erweitert sicb die Vorstellung in der Ricbtung,

1) Man sehe ctwa .\v. XIV, 1, 54 oder die unten erwahnte Stelle ibid. XV,

10, 3. 4.
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die bier von selbst gegeben ist: brabmaniscbes SelbstbewuBtsein

nimmt in das brahman- die ganze Fiille mystischer, iiber das pro-

fane Dasein nnvergleichlicb erbabener HeUigkeit anf nnd die Gre-

samtbeit der Recbte nnd Pflicbten, die aus solcber Heibgkeit er-

wacbsen. Der EinfluB, den da die Vorstellung des hsatra- als der

das Wesen des Ksatriya in sich schliefienden Kraft vermntlicb

geiibt bat, ist scbon oben (S. 719) bervorgeboben worden. So

steben also das brahman-, jetzt mebr als das blofie Vedenwort,

nnd das hsatra- als zwei „Krafte“ {virye, Sat. Br. I, 2, 1, 7) neben

einander. brahman- nnd hsatra- — bier sind sie zn einer Art

mystiscber Personen geworden — „spracben: ‘In wen sollen wir

eingeben?’ ‘In Brbaspati (den gottlichen Brabmanen) soil das

brahman- eingeben, in Indra (den gbttlicben Helden) das hsatra-"^

(Av. XV, 10, 3. 4). „Das brahman- legte in die Brabmanen seine

Majestat {mahiman-) verbnnden mit Stndium nnd Lebren (des Veda),

mit Opfern fiir sich nnd fiir andre, mit Geben nnd Empfangen

von Gaben, znr Bewabmng der Veden" (Baudhayana Dbarm. I, 10,

18, 2). —
Neben dem Brabmanen sodann ist eine weitere Wesenbeit,

der das brahman- vorzugsweise innewobnt, das Opfer. Ancb bier

ist klar, da6 die urspriinglicbe Natur des hr. als beiliger Formel

dnrcbaus zngrunde liegt. Die Hymnen nnd Spriicbe, die znm
Opfer geboren, steben in dessen Mittelpunkt, teilen ibm lebendige

Kraft mit. Man lernt opfern, indem man die Opfertexte lernt.

„Und so weifi man: stebend, gehend, sitzend, liegend, welcbes

Opfer (d. b. die Texte welcbes Opfers) immer jemand studiert,

mit diesem Opfer bat er geopfert“ (Asv. Grby. Ill, 4, 6). „So

grofi ist das gesamte Opfer, wie der dreifacbe Veda ist‘‘ (Sat.

Br. V, 5,5,10). Wenn es da also heiBt: „das Opfer ist das Brab-

man“ (das. Ill, 1,4,15), so liegt ancb bier der Znsammenbang mit

dem in nnsern Untersucbnngen immer wieder bervorgehobenen

Ansgangspnnkt der 6rd/«wan-VorsteUnng zutage. Natiirlicb konnten
nnn bier nnd da ancb Aufierungen wie die folgende nicbt ans-

bleiben
:
„Das sicbtbare brahman-, dessen Gelenke die Znrustungen

(des Opfers) sind, dessen Riickgrat die rc-, die Haare die saman-,

das Herz das yajus- beifit, seine Stren die Opferspende“ (Av. IX,
6, 1 f

.)
— wo, wie man sieht, neben den beUigen Texten ancb

greifbare Elemente der Opferverricbtnng als Bestandteil des „brdh-
man-'^ erscheinen: wonacb die AnflFassung von der nrsprunglicben
Natar des brahman- zu modifizieren man sicb nicbt versncbt fiiblen
wind. TJberbanpt ginge man wobl zn weit, woUte man aos Satzen
wie den eben angefvibrten direkt ein wirklicbes Stuck Bedentnngs-
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entwickluBg von br. herauslesen. Sehr viel vollgiltiger, als wenn
es beispielsweise heifit „der Palasabanm ist Brahman“, sind jene

Ausdriicke wohl nicht^). —
Das brahman- endlich wirkt nicht im Brahmanen und im Opfer

allein, sondern in der Natur, in der ganzen weiten Welt. Die

magische Kraft der vom Priestertum gehandhabten heUigen Eormel

ist allbezwingend : so mufi der mystischen Wesenheit des brdhman-

an sich, auch ohne da6 es von rezitierenden oder singenden Brab-

manen in Tatigkeit gesetzt wird, Allgewalt geboren. Es beberrscbt

das Gescbeben im Einzelnen; es zeicbnet ibm im Ganzen die blei-

benden Ordnnngen vor. Zu keinem andern Ausdrnck fiir die im

Cbaos, fiber dem Chaos der Dinge nnd Vorgange regierende Macbt

ffihlt sicb die Brahmanenphantasie so stark hingezogen wie zu

diesem, der an die TJbermacht der eignen geheimen priesterlichen

Kunst fiber alle profanen Gewalten erinnert. So wird das brah-

man- man kann sagen zu einem brabmanisch-grotesken Logos,

Ein Vorspiel dieser Entwicklung, ihrer eigentlichen, charakte-

ristiscben Auspragung noch weit voranliegend, laBt sich im Pnrusa-

bymnns des Kgveda (X, 90) erkennen, wo beim weltbegrfindenden

Uropfer neben den Tieren, den menschlichen Kasten usw. auch rc-

und sdman-, Metra und ydjns-^) entstehen (Vers 9). Da sind die

heiligen Texte nicht mehr wie in den alteren Teilen des ^^gveda

das Werk menschlicher Poeten, von diesen „gezimmert gleich einem

Wagen“; sie haben vom Anfang des Weltdaseins her ihre eigne

Existenz. Doch dieser Rang kommt ihnen immer noch mit vielen

andern Wesenheiten gemeinsam zu, und das Schlagwort brdhman-

fehlt; davon daB dieses den weltbeherrschenden Kraften wie dem
rtd- gleichgestellt ware, findet sich im Rgveda keine Spur. Dem
halte man nun etwa die Kosmogonie von Sat. Br. VI, 1, 1, 8 gegen-

fiber, wo der Weltschopfer, Puro§a Prajapati, Kasteiung fibend

„das hrdhman- als das erste schuf, das dreifache Wissen (der drei

Veden). Dies wnrde ihm zum Halt; darum sagt man: das brdhman-

ist der Halt dieses All“. Und noch einmal in dem wirren Verlauf

dieser Kosmogonie etwas spater; der Schopfer geht „zusammen

mit dem dreifachen Wissen* in die Wasser ein; ein Ei entsteht:

1) DaB man, wo es sich nicht um mystische Ideutifikationen sondern um
Benennung der Dinge mit ihrem wirklichen Namen handelte, von konkreten

Opferverrichtungen als brahman- gesprochen hat, bezweifle ich durchaus auch fiir

dies Zeitalter wie fiir das rgvedische. Wenn ein Yajus lautet dgne brahma

gj-bhmsva (Vs. I, 18), so hatte Eggeling (iSat. Br. I, 2, 1,9) m. E. besser nicht

iibersetzt: „ Accept, 0 Agni, this holy work“.

2) Nicht „die vier Veden“ (Griswold 32).
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^aus dem wurde das hrdhman- als das erste geschaffen, das drei-

fache Wissen; darum sagt man: das irdhnan- ist das Erstgeborene

dieses All“ (§ 10). Man sieht, wie bier das Brahman, za einer

nniversellen Potenz and einem Hanptfaktor der Kosmogonie ge-

worden, darnm doch sein altes Wesen als das in den drei Veden
verkorperte heilige Wort nicht aufgegeben hat. Nunmehr wind

vom brahman- in solchen Ausdriicken gesprochen wie dad die

Crotter es zum herrlichsten unter sich gemacht haben. Sie sind

durch das hrdhman- unsterblich geworden. Himmel und Erde
werden dadurch festgehalten (Sat. Br. VIII, 4, 1, 3 ;

XI, 2, 3, 6).

Es ist der Wald, der Baum (d. h. das Holz, die Materie), daraus

Himmel und Erde gezimmert ist (Tb. II, 8, 9, 6—7). Ist da nun
die alte Bedeutung des Worts verschwunden ? Das fiir jede ein-

zelne Stelle zu bejahen oder zu verneinen ist unmbglich. Das
hrdhman-, in dem die Sonne festgestellt ist, wird als das „sieben-

silbige ftr." beschrieben, von welchem rc-, yajiis-, sawaw- fiinf Silben

ausmachen und aUes iibrige hrdhman- zwei Silben (Sat. Br. X, 2,

4, 6) : hier ist es wieder einmal dentlich, dab das zu kosmischer

Hohe aufgestiegene hrdhman- doch immer noch nicht aufgehort

hat, zugleich das Vedenwort zu sein'). Anderwarts mag anders

zu urteilen sein; es scheint nur natiirlicb, dab das Hereinstromen

so machtigen, wenn auch wirren neuen Inhalts die alte Vorstellung

oft mehr oder weniger vollstandig zuriickdrangte, an die dann

anderseits doch wieder der auch jetzt lebendig bleibende Gebraucb

des Worts in seinem fruheren Sinn immer wieder erinnern konnte.

In Texten wie Av. X, 2. 7. 8; XI, 5, auf die ganz besonders zu-

trifft, was hier mehr oder minder uberall gilt, dab nicht arbei-

tendes Denken, sondem spielerische Phantasie — indisch mablose

Phantasie — das Wort fiihrt, zeigt sich das hrdhman- in einer

Unbestimmtheit, der gegeniiber eine auf feste Vorstellungen hin-

zielende Exegese meist hilflos verstummen, oft auch sich geflissent-

lich znriickhalten wird in dem Bewnbtsein, dab Klarheit hier eben
nur die Echtheit des Bildes falschen wurde*). Auf Einzelunter-

1) So ist auch da, wo das br. das Beiwort jye?tha- angenommen hat, das
Mitspielen der alten Vorstellung keineswegs ausgeschlossen, vielmehr an einzelnen
Stellen deutlich erkennbar.

2) Aus den eben erwiibnten Texten At. X, 7. 8; XI, 5 bebe ich nur die auch
hier deutlich sich aufdrangende Aquivalenz von brdhmana- und brahman- herror;
man beachte insonderheit den Wechsel von brahma jyesthdm, jyesthdrn brahmai^am,
l^ahmatfam l^dhma jye^thdm. Das steht im vollen Einklang mit dem, was oben
.722 usw. sich inbezug auf das Verhaltnis der beiden Ausdriicke ergeben hat. Wenn

mana so an verschiedensten Stellen seiner Gtebrauchssphare mit brahman-
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suchangen, die auch fiir diese Strecke des Entwicklun^weges
festzustellen batten, wie weit doch an diesem oder jenem Punkt
ein Fragment bestimmt geformter Gedanken erkennbar werden
kann, verzichte ich einstweilen. So viel darf schon jetzt ausge-

sprochen werden, dad der letzte Schritt, der dann in der Ge-
schichte des Worts hrdhman- geschehen ist, an das Vorangehende
sich verstandlich anschliefit. Als die Speknlation der Upanisaden,

jene Nebelreiche hinter sich lassend, die Idee einer ewigen, jeg-

liches Dasein durchdringenden AUkraft nicht mehr, wie das friihere

Denken, nach launenhafter Willkiir hier und dort fiir Angenblicke

anftauchen liefi, sondern sie mit starkem EntschlnB, mit tiefstem

Ernst erfaBte und festhielt, muBte unter den Ansdriicken, mit

denen die tastenden Versuche der Sprache das groBe Mysterium
zu benennen strebten, hrdhman- in erster Linie stehen. Vereinten

sich hier doch die Vorstellungen heiliger Majestat, einer dasWelt-
dasein lenkenden hochsten Macht, des iiber allem Offenbaren nn-

endlich erhabenen Geheimnisses, dazu endlich — im Widersprnch,

aber in sehr verstandlichem Widersprnch mit diesen anfs Univer-

selle gerichteten Ziigen — der Verwandtschaft, nein der Identitat

mit dem, worm sich fiir das SelbstbewuBtsein dieser Denker die

weltentnommene, weltuberwindende Erhabenheit des eignen Standes,

der eignen Personlichkeit ausdriickte. Nunmehr muBte sich frei-

lich der vorher schon in der Bildung begriffene RiB gegenuber
der bescheidenen Grundbedeutung des Wortes erweitern und be-

festigen. „Nicbt denke man vielen Worten nach; das heiBt ja

nnr die Rede ermiiden“, so sah man es jetzt an. Da war denn
die Unterscheidung zwischen den „zwei Brahman“, „dem Wort-
brahman und dem, welches das hochste ist“, unvermeidlich ge-

worden. —
Um zusammenzufassen : trefFen die vorstehenden Untersuch-

ungen das Richtige, so hat sich herausgestellt, daB die Beden-
tungen von hrdhman- nicht von einem Flnidum ausgehen, das

gleichermaBen im heiligen Wort, in der heiligen Handlung, im
heiligen Menschen wohnt. Sondern zu Grunde liegt die Vor-
stellung des heiligen Worts. Neben das konkrete, reale Wort
tritt eine gewisse Hypostasierung der sakralen und magischen
Wortwesenheit. Erst insofern das heilige Wort im Brahmanen,

zosammenfliefit, scheint mir darin ein deatlicLer Hinweis darauf zu liegen, daS
in der bekannten Kontroverse, ob brdhma'^a- Ton brahman- oder brahman- kommt,
die erstere Auffassung zutrifft (um das brahman^- von Rv. I, 16, 5 ;

II, 36,

5

handelt es sich naturlich nicht). Eine uberzeugende Spur des Zusammenhangs
nut brahman- kann ich im Gebrauch von brdhmana- nicht entdecken.
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im Opfer, im Weltdasein lebt mid -wirkt, fangt das brahman- an

als die Potenz zn erscheinen, die den Brahmanen zmn Brahmanen

macht, die das ritnelle, das kosmische Gieschehen beherrscht. Man
bat im Brahman, wie schon oben beriihrt wnrde, einen indischen

Ausdruck fiir die Vorstellung jener dnrch die Welt verbreiteten,

geheimnisvoll ubernatiirlichen Macht gesehen, welche die heutige

Eeligionswissenscbaft mit melanesischem Namen als Man a zn be-

nennen liebt. Dem Mana immerbin ahnlicb ist das Brahman ge-

worden. Ursprunglicb g ewe sen ist es etwas andres.

Anbang. Tiber purvacitti-.

Treffend macht Greldner (Griossar) darauf aufmerksam, da6

in der Nachbarschaft von purvacitti- gern brahman- steht. Tanscbe

icb micb nicbt, so hat seine AnfFassung des ersteren Worts („die

erste Erkenntnis, Kunde“; insbes. „die erste Idee des Dichters,

poetische Eingebung, Erleuchtnng“) die von brahman- beeinfloBt,

unter dessen Bedeutnngen er, wie oben S. 717 Anm, 2 bemerkt

ist, hervorhebt: „die geheimnisvolle Kraft, die den Dichter

inspiriert and zum Seher macht and die er auf die Grbtter iiber-

tragt“ — wobei zwei Belege vorangesteUt werden, die eben das

Wort purvdcittaye enthalten, VIII, 6, 9; 3, 9. Ich mochte hierans

den Anlah entnehmen, die mir wahrscheinliche Auffassung von
purvacitti- darzulegen, welche von der ofFenbar sehr sorgfaltig er-

wogenen Geldners abweicht. Gehen wir auf friihere Perioden der

Rgvedaexegese zuriick, so begegnen wir recht unsicherem Tasten.

So iibersetzt Ludwig an den beiden eben angefiihrten Stellen:

VIII, 3, 9 tat tva yaini suvtryam tact brahma purvdcittaye „um diese

Heldenstarke fleh ich dich an, daB dieses Brahma’s dn znerst ge-

denkest“
;
dagegen VIII, 6, 9 prd (scil. nastmahi) brahma purvdcittaye

„erreichen mogen wir . . . das Brahma znr Morgenandacht“. Dabei
sind die beiden Stellen, wie man sieht, einander ganz ahnlich und
stehen in naher Nachbarschaft, in Abschnitten von sehr gleich-

artiger Ausdrucksweise.

Mir ist nun von vornherein nicht wahrscheinlich, daB das
piirva- eine ich mochte sagen so ideelle Nuance enthalt wie die

einer ersten poetischen Eingebung — gemeint miiBte doch wohl
sein: im Gegensatz zu der dann folgenden Durchfiihrung und Ans-
gestaltung des im ersten Moment intuitiv ErfaBten. Ich halte
mich an die beiden dem purvacitti- gleichartigsten Worte der
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Rgvedasprache : an purmpUi und purvdhuti- ^). In beiden Uegt

eine gewisse Rivalitat: dafi der betreffenden Gottheit das Recht

znkommt vor andern Gottem zu trinken (I, 135,1; vgl. dazn

I, 134,6; IV, 46,1; VIII, 100,2 etc.), vor andern angerufen

zu werden (I, 123, 2). Ebenso Avird, meine ich, purvdcitti- ein

Wabrnehmen, ein Denken bedeuten, das vor anderm Denken einen

Vorrang oder Vorsprung hat — vermntlich znm Vorteil einer

dabei in Erage kommenden Person. Wenn nun VIII, 6, 9 der

Dichter das brahman- zu erlangen wunscbt pUrvdcittaye

,

so ist

wohl wahrscheinlich, da6 diese Person er selbst ist; fraglich aber

ist, ob er selbst vor andem Betem das hrdhman- wahrnebmen
und dadurch jenen zuvorkommen mochte (also purva- der Beter

als Subjekt), oder ob er vielmehr wiinscht, da6 der Gott sein

brahman- vor dem der andem wahmehme und durch Erhorung
segne {purva der Beter bzw. sein Gebet als Objekt)^). Die hier-

nach sich ergebenden beiden Auffassungen von purvdcitti- sind in

den libersetzungen von Caland-Henry (L’Agnistoma), in denen

die VorsteUung der Rivalitat m. E. richtig herausgefiihlt ist, ab-

wechselnd vertreten ^). Es kommt noch die gelegentlich vorliegende

weitere Moglichkeit dazu, da6 vom Denken des Sangers an ein

gottliches oder heiliges Objekt die Rede ist nicht, wie eben in

Betracht gezogen wurde, als den Vorrang vor dem Denken andrer

Subjekte, sondern vor dem Denken an andre Objekte besitzend.

Ein Wechsel zwischen verschiedenen Auffassungen ist prinzipiell

nicht ausgeschlossen
;
man denke etwa an die Doppelseitigkeit von

vrktdbarhis- „der das B. bereitet hat“, „fiir den das B. bereitet

ist“, oder von hrtdbrahman- „der das Br. verrichtet hat“, „zu dem
hin das Br. verrichtet ist“, oder von purvabhaj- „(der Mensch oder

Gott), der zuerst einen Anteil erhalt“, „(der Anteil), der zuerst

verliehen wird“. Aber man wird doch unmotiviertes Hinundher-

greifen vermeiden. Die Erreichung voller Sicherheit in allem

1) Man beachte, wie VIII, 3, 7. 9 derselbe Dichter dicht bei einander pfirvd-

pitaye und purvdcittaye sagt.

2) Man kann sagen ; ob die citti- zu verstehen ist etwa nach PV, 4, 1 1 tvdm

no asyd vdcasas cikiddhi oder nach VIII, 2, 17 tdved u st&mayt dketa. — Ich

setze einige Bemerkungen S a y a n a s hierher. tad brahma parivrMam annum
purvacittaye purvaprajhanayanyebhyah purvam eva labhSya tvarn yacdmi (zu VIII,

3, 9). purvacittaye purvaprajriandyanyebhyah stotrbhyah purvam evasmatstotrapari-

pldnaya (zu VIII, 12,33). — Hillebrandt, Enc. of Kel. and Eth. II, 797: „in

order that thereby I may discern beforehand*.

3) S. 320 „et puisse-je la mdditer le premier!* (VIII, 3,9). — S. 357

„afin qu’elles les remarquassent les premiers* (I, 159, 3). — S. 423 „afin qu’ils

me distinguent, moi le premier* (I, 112,1).

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 5. 50
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Einzelnen isfc unmoglich
;
daza uns die Hilfsmittel zu liefern haben

die Rsis nun einmal hier wie oft nicht hinreichend Sorge getragen.

Ich gehe von den oben angefiihrten Stellen VllI, 3, 9; 6, 9

aus, an denen beiden iibereinstimniend der Besitz des brahman-

zum Zweck der purvdcitti- gewiinscht wird. An der ersten Stelle

stekt mit br. parallel suvtryam, nnd dies selbe Wort tritt auch

VIll, 12, 33 (znsammen mit svd^cyam, sugdvyam) neben purvdcitfaye

auf. So zeigt sich bier ein kleiner Kreis gern mit einander sick

verbindender Vorstellnngen. Verdient es da nicht Beacktung,

wenn es II, 2, 10 keikt vaydm ague drvata va suvtryam brdhniana

va citayema jdnan dli, asmakam. dyiimndm ddlii pdnca krsttsuccd svdr

nd susucita dustdram — ? Hier kehren im ersten Hemistich

drei Hauptelemente von VIII, 3, 9, suvirya-, brdhman-, cit-, in Ver-

bindung mit einander wieder; auck auf das VIII, 12,33 erwahnte
svdsvyam wird hingedeutet. So darf vermutet werden, dak da cit-

etwa im gleichen Sinn steht, den es in dem mit brdhma sich ver-

bindenden purvdcittaye hat. Das brahman- soli nun in II, 2, 10 die

Redenden und ihr suvirya- in hellem Licht ersckeinen lassen, die

Aufmerksamkeit auf sie vor alien andem ziehen. Wenn man sich

in VIII, 3,9; 6,9 das br. um der purvdcitti- willen wiinsckt, wird

danack gemeint sein, dak Gotter, vielleickt auch Menscken, auf

den Besitzer des br. friiher al.s auf andre den Blick rickten sollen.

Dazu stimmen nun vollkommen auck andre Stellen, an denen br.

im Zusammenhang mit cit- erscheint. Zunachst II, 34, 7 tdm no

data marido vajinam rdtka apandtn brdhma citdyad dive-dive: auch

hier verbindet sick mit der Bitte um das br. die um ein dem
suvirya- nabstekendes Gut — wir konnen es als svdsvya- benennen

—
;
beim brdhman- aber wird das Gewickt darauf gelegt, dak es

durch seinen Glanz sick der Beachtung aufdrangt. Sodann die

allerdings im Ganzen dunkle Stelle aus einem Ratselzusammen-
hang I, 162,5 acittam brdhma jujusur yuvanah'. so viel sckeint klar,

dak das Wunderbare eben in der Wirkung des br., obwokl dies

acittam, unbemerkt (vgl. z. B. Ill, 18,2) ist, besteht; indirekt also

wird wieder auf die normale Eigenschaft des br. hingedeutet, be-

merkt {cit-) zu werden.

Unter den weiteren Belegen von purvdcitti- sckliekt sich zu-
nackst die schon erwahnte Stelle VIII, 12, 33 an : suviryam svds-
vyam sugdvyam indra daddhi nah, hoteva purvdcittaye pradhcare {pradh-
vare Refrain). Aus dem Biskerigen ergibt sich als wakrscheinlich

:

I-ndra soli suvirya- etc. spenden und so die allgemeine Aufmerk-
samkeit auf die sen Verehrer vor andern lenken (vieUeicht auch:nn so seme auf ikn zuvorderst gericktete Aufmerksamkeit beta-
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tigen), wie ein Hotar durch seine Litaneien die gottliche Anfinerk-

samkeit seinem Tajamana vor den andern erwirbt. Gezwungener

ware der Gedanke, da6 Indra spenden soil, damit znerst der Ver-

ehrer an ihn denke, oder damit der Verehrer znerst an ihn denke.

IX, 99, 5 (den Pavamana) dutdm nd purvddttaya a sasate mani-

sinah

:

man wiinscht sich ihn wie einen Boten, damit er, gleichsam

der rascheste, erfolgreichste Bote, die gottliche Aufmerksamkeit

auf den Verehrer friiher als anf andre lenke (vgl. etwa VII, 67,

wo der Bote in der Priihe die Gotter erweckt) *), oder anch damit

er selbst diesem Verehrer friiher als andern seine Aufmerksamkeit

zuwende, den Botendienst fiir ihn iihemehme.

Eine schon von Geldner (Glossar) als solche ausgesonderte

Gruppe von Stellen bezieht sich auf Himmel und Erde bzw. den
Himmel allein. Zunachst I, 112,1 ile dydvaprthivi purvdcitfaye

;

l, 159, 3 te sundvaji svdpasah suddmsaso main jajniir matdrg, pUrvd-

cittaye: die beiden Gottheiten sollen dem Beter bzw. den sundvah

friiher als den andern ihre Anfmerksamkeit zuwenden. Da6 um-

gekehrt gemeint ware, man wiinsche Himmel und Erde vor aUen

andern Wesen zu bemerken, oder man wiinsche selbst als erster

H. und E. zu bemerken, ware an sich denkbar. Doch einen posi-

tiven Grund von der fiir die vorigen Stellen angenommenen Auf-

fassung abzugehen finde ich nicht. Am wenigsten kann dafiir

m. E. die noch iibrige Stelle dieser Gruppe ins Gewicht fallen,

zwei Satze eines Riitselgesprachs Vs. XXIII, 11. 12 ha svid asit

purmcittih — dyaiir asU purvdcittih. Vergleicht man, wie voll-

kommen willkiirlich die in solchen Ratseln niedergelegten Einfalle

anderwarts sind (man sehe etwa Rv. I, 164, 34. 35; Vs. XXIII,

47. 48), so wird man darauf verzicbten, hier den unberechenbaren

Gedanken berechnen zu wollen und aus ihm SchluBfolgerungen

zu ziehen.

Fiihrt Vs. XIII, 43 agnim tde purvdcittim ndmobhih (dies olfen-

bar die urspriingliche Gestalt der Zeile; purvdcittau Ts.
;

s. die

Parallelstellen in der Konkordanz
;
Entstellung aus purvacita mochte

ich nicht mit dem PW. vermuten) zu einem andern Ergebnis?

Konnte nicht Agni als personifizierter Reprasentant des seinem

Verehrer vor andern zugewandten gottlichen Gedenkens gefeiert

werden? Da6 umgekehrt des Verehrers znerst dem A. geltendes

Gedenken, oder sein andern zuvorkommendes Denken an A. ge-

meint sei, ist freilich an sich moglich. Die Paraphrase in Sat.

Br. VII, 5, 2, 19 ist bedeutungslos.

60 *
1) purvacittaye devan&rn ptirvam eva prajnapanaya. Say.



744 H. Oldenberg, Zur GescUchte des Worts brdhman-.

Von rgvedischen Stellen bleibt noch I, 84, 12 vratany asya (des

Indra) sascire puruni purvdcittaye and VIII, 25, 12 srudhi svayavan

sindho purvdcittaye. Beide Stellen passen zn der bier im Ubrigen
befiirworteten Auffassnng leicht; leichter, so viel icb sehe, als zn
einer andern. Man befolgt Indras Gebote, damit znm Lobn dieser

des Gehorsamen vor andem gedenke. Man wiinscht, dab die Sindbn

das Gebet bore and infolge dessen des Beters vor andem gedenke.

Aoberhalb des Rv. ist nocb tibrig : TB. 11, 5, 5, 1 yajtid i§tdh purvd-

cittim dadhatu: Folge des Opfers ist, dab der Gott den Opferer

vor andem beachtet. An sich denkbar freilich aucb: dab dem
Verebrer rasches, andem zavorkommendes Denken znteil werde.

Die Verwendung von purvdcitti- als Name einer Apsaras,

ferner das Erscbeinen des Worts in einer Variants zu Vs. XXVII, 4
(vgl. Whitney-Lanman zu Av. VII, 82, 3) ist fiir nns bedentungslos.



Die alteste lateinische Fassung der Placidas-

Eustasius-Legende.

Von

Wilhelm Meyer ans Speyer
Professor in Gottingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 11. November 1916.

Bei meinen Studien zu der Arbeit ‘der Rythmus iiber den h.

Placidas-Eustasius’ (in diesen Nachrichten 1915 S. 226—288) wnrde
meine Anfmerksamkeit auf einen fast unbekannten lateinischen

Text dieser Legende gelenkt. Ich habe diesen lateinischen Text
als die alteste Fassnng dieser Legende erklart (bes. S. 233), die

etwa im 6./6. Jahrhundert entstanden sei, ond habe ihn mit Be-
niitzung von 6 Hften herausgegeben (S. 269—287). Den in den
Acta Sanctorum BoUand. Sept. VI (1757) p. 123 herausgegebenen

griechischen Text samt seinem lateinischen ZwiUingstext habe ich

als eine spatere Umarbeitung mit theilweise -geschmacklosen Zu-
satzen erklart (bes. S. 233 and 227).

Wilhelm Bousset hat sich ebenfalls mit der Placidas- Le-
gende beschaftigt und hat das ErgebniB seiner Untersuchungen
nnter dem Titel ‘Die Greschichte eines Wiedererkennungsmarchens’
in diesem Bande oben S. 469—551 veroffentlicht. S. 472 be-

merkt er: ‘Da6 derartige folkloristische Untersuchungen selbst

fiir minntiose Fragen der Textiiberlieferung der einzelnen Quelle

einigen Gewinn abwerfen, mochte ich mit dem Abschnitt VIII,

einem Beitrag uber das VerhaltniB der griechischen und der latei-

nischen TJberlieferung des Textes der Placidas - Legende
,

zeigen’.

Also sehen wir zu, was der Folklorist den PhUologen lehrt!

In seinem VIII. Abschnitt will Bousset beweisen, daB der von
mir edirte lateiniscbe Text nicht, wie ich (S. 233 und 269) sagte,
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die alteste und vielleicht urspriingliche Fassnng dieser Legende

gibt, sondem daB dieser Text vielfach gekiirzt sei, daB dagegen

der griechischen Fassong vielfach die Prioritat zazusprechen sei;

er will warnen vor meiner ‘Annahme (S. 233), daB eiae Reihe von

Giebeten und ahnlichen Ausfiihrungen im griechischen Text nur

rhetorischer Anfputz des griechischen Bearbeiters seien’, und schlieBt

mit dem Satze: ‘Es mogen Grriech. und Lat. zwei Zeugen eines

gemeinsamen Archetypus reprasentiren : aber ich glaube doch, daB

Griech. diesem naher steht als Lat.’.

Als Herausgeber und Lobredner der alteren lateinischen Fas-

sung, die ich auch hier mit I bezeichne, bin ich zu deren Verthei-

digung berechtigt und verpflichtet, um so mehr als ich die An-

klagen Boussets alle fiir unberechtigt oder falsch halte.

In meiner Ausgabe des Textes habe ich 6 Handschriften be-

niitzt. Ich werde spater (im II. Abschnitt) von einer siebenten

handeln. Es ist die munchner Hft Clm 4585, die im 9. Jhdt ge-

schrieben ist und aus Benedictbeuern stammt.

Zunachst wird es niitzlich sein, die hier gegebenen Grund-

lagen der handschriftlichen Kritik zu erortern. Ich meine, daB

die I. Fassung der Legende
,

die ich edirte, im 5./6. Jhdt verfaBt

ist; aber meine Handschriften beginnen erst mit dem 9. Jahrhun-

dert. Im 6./9. Jahrhundert warden die Hften oft sehr nachlassig

abgeschrieben, woriiber schon Karl d. Gr. geklagt hat. Es ist

also kein Wander, wenn in diesen Jahrhunderten unser lateinischer

Text durch Abschreibefehler entstellt wurde. Aber schon vor

700 ist dieser lateinische Text von dem Griechen theils iibersetzt

theUs umgearbeitet worden: an wortlich iibersetzten SteUen ver-

tritt also der griechische Text eine lateinische Abschrift, welche

um Jahrhunderte vor meinen lateinischen Handschriften liegt,

welche also sehr zu beachten ist.

Bousset no 9 (S. 546) Des Kaisers Boten suchen lange nach

Placidas, der versteckt bleiben will; endlich entdecken sie ihn.

Da geben 5 Hften von I den Text: § 20 Quo dicto haec omnia

nota facta sunt in his locis ex eo vel de iussione imperiali. Tunc

perduxerunt . . eum ad imperatorem; 2 andere Hften helfen sich

durch starke Anderungen. ‘Quo dicto’ ist aus anderem Grunde
verdachtig, ‘ex eo veP ist sinnlos. Ich habe also im Druck vor

Quo und vor ex ein Kreuz f gesetzt und bemerkt: ‘Das sind die

verderbten Reste eines Satzes, den die II. Fassung erhalten hat:
. . Toxs ol axpaxiwtat Ivsyavtaav ocox^ x6 jtpdaxaY{J.a xo5 paaiXirng . .

Diese meine Worte citirt Bousset und schlieBt : ‘Aber ist nicht
damit das ZugestandniB gegeben, daB L. (= I) den urspriinglichen
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Text — Her bis zur Unverstandliclikeit — gekurzt babe?’ Ich

darf antworten: Nein, von dem wirklichen nnd urspriinglichen

Text meiner Fassnng ist hier nicht die Eede, sondern nor von

einem Irrtnm oder einer Dammbeit, die ein spaterer Ahschreiber be-

gangen hat. Fiir einen Idioten kann dock selbst Bonsset den Ver-

fasser der I. Recension nicht halten. Wenn demand durch einen

gliicklichen Einfall oder dnrch eine besondere Hft den ricbtigen

Text meiner Fassnng wieder hergestellt hat, dann kann uber ihr

Verbaltnis zum griechiscben Text dispntirt werden; aber jetzt

noch nicht ^).

Bonsset no 16 (S. 549) Fine seltsame Anklageinstanz ! Unter

meinen 7 Handschriften kostete mich die Benrtheilnng des Casi-

nensis aus dem Ende des 11. Jhdts die meiste Miihe (S. 270/1).

Endlich erkannte ich, daB, als man in Montecassino sich daran

machte diese Prachthandschrift zn schreiben, ein Gelehrter den

Text der Placidas-Legende iiberging nnd anstoBige Ecken glattete,

meistens dadnrch, daB er die anstoBigen Worter wegliefi. Gegen
diese Ansicht hat Bonsset nichts eingewendet. Der weitaus

starkste Fall liegt nnn vor in dem SchluBgebet der Martyrer. Da
hat der Redactor voile 9 Zeilen weggelassen, deren Inhalt nicht

nnentbehrlich ist. Sonst uberall sind diese 9 Zeilen erhalten
;
ver-

arbeitet sind sie auch von dem griechiscben Umarbeiter : also ge-

horten sie sicher znr I. Fassnng. Bonsset erwahnt diesen Fall

mit den Worten: ‘Darf man nicht nrteilen, daB dieser Zenge nns

hier einmal ein Beispiel bietet, wie im lateinischen Zweig der

Uberliefernng fortwahrend gekurzt ist?’. Also weil ein geiibter

stUistischer Redactor bei einer Abschrift am Ende des 11. Jhdts

gewagt hat, 9 entbehrliche Zeilen wegznlassen, soil wahrscheinlich

werden, daB anch ein dnrch 6 Handschriften des 9./ 11. Jhdts iiber-

lieferter Text fortwahrend gekurzt ist. Das verstehe ich nicht ^).

Doch prtifen wir die einzelnen Anklagen, die Bonsset gegen
die von mir gelobte nnd edirte lateinische Fassnng der Placidas-

Legende erhoben hat. Einige dieser Anklagen sind mir iiberhaupt

nicht verstandlich. So

:

1) So ist aus dem hauiig gebrauchten Fremdworte nauclenis in 6 Hften

nauclerius geworden; auch ein Fehler, der durch einen Ahschreiber herein ge-

kommen ist und nicht dem Verfasser von I zur Last gelegt werden kann.

2) Bousset kniipft hieran die erwahnte Warnung vor meiner Behauptung,

daB der griechische Text rhetorisch erweitert und aufgeputzt sei (daruber spater

mehr)
;
er moge nur die 2. griechische Ausarbeilung— in Analecta Boll. Ill 65

mit der 1. ,
dem Text der Acta Sanctorum vergleichen. Dann notirt er aus

Bolland Kap. 4 und 7 die rhetorische, viermalige Anaphora mit lyu), dann mit v5v.
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Bousset no 4 (S. 546). Flacidas konunt nach Haase and er-

zahlt die wunderbare Erscheinnng Christi ‘muKeri vel filiis suis’,

wie mein Text § 5 sagt
;
dagegen sagt der griechische Text Kap. 5

nur : '/jp^ato Sir^YsiO'^aL aoroo za. psYaXa S’aop.doia tou Xpiatoo.

Bonsset erhebt nun die Anklage : ‘Lat. § 5 fvigt nock vel filiis suis

hinzu. Griech. hat den Zusatz nicht, und schwerlich ist der Er-

zahler der Legende so ungeschickt gewesen, dafi er annahm, der

Vater habe bei der Besprechung mit seiner Gattin seine im zar-

testen Alter befindlichen Kinder hinzugezogen’. Dock Lat. ist

nock sckuldiger als Bonsset sagt. Denn 4 Zeilen vor dieser Stelle

bittet Placidas Christum, die Begebenkeit zu Haase berickten zu

diirfen, mit den Worten § 4: Si vis, domine, indicabo haec filiis

meis vel matri eorum. Also dieselbe Ungeschicklickbeit
,
welche

freUich dies Mai nicht eine ‘Kiirzung’ ist, hat Lat. zwei Mai be-

gangen. — Aber o Schrecken!, da steht ja auch bei Bolland, bei

Combefis, in Budge’s aethiopischer TJbersetzung tmd im lateinischen

Zwillingstext : KsXsust?, djtaYYeiXm zahza. z^ Yovajixi [aoo toi? ze-

xvot? [too. Also mussen wir dock wohl die lateiaiscie l.'Fassung

von dieser Anklage freisprechen und die griechische verurtheilen,

welche in der zweiten SteUe xal tot? tdxvotc poo weggelassen hat.

Mit Bousset’s ‘zartestem Alter der Kinder’ ist es iibrigens

eine heikle Sache. Spater (§ 20 und Kap. 16) werden Beide, ein

alterer und ein jiingerer, zum Militardienst bei Placidas einge-

zogen und rasch zu Centuriones oder oooainot des Placidas er-

hoben. Das ist 15, hochstens 16 Jahre (§ 15, Kap. 11) nach der

Erscheinnng des wunderbaren Hirsches. Ich habe auch (S. 234)

notirt
,

dafi mein Text die Kinder mit filii (nach TJmstanden mit

iuvenes und § 13 mit pueri) bezeichnet, dagegen der Griechische

neben otoi oft mit tdxva TcaiSei; JtatSia VTjxca. So konnen wir auch

wieder die Gedankenlosigkeit des griechischen Umarbeiters in

einem andern Fall erkennen. Placidas zieht mit den Kindern
von Hause zum Meer nnd von der Meereskuste bis an den Flufi.

Da stehen in meinem Texte immer indififerente Ausdriicke; zuletzt

§23: ‘ibat pater mens nobiscum cum fletu’. Auch im griechischen

Text stehen indifferente Ausdrucke
;
nur zuletzt vergifit er sich

und erzahlt Kap. 17 : 6 irarijp r^pcov paordoac i^pd? xouc 86o, 6Sopd-

povoc Ixopsosto (pater noster portans nos dnos
,

flens pergebat).
Ein schones Bild! fast wie jenes, wegen dessen ich einst Scheffel
verspotten mnfite, der dem Dichter des Waltharius zntraute, dafi
er seinen Helden aus dem Hunnenlande fiiehen liefi, indem auf
4mem Rosse vom der gepanzerte Recke nnd hinter ihm Hiltgunt
satJ nnd 2 schwere Schreine an den Seiten hingen.
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Boasset’s Anklage no 8 (S. 546) lautet ; ‘Das Motiv im Griech.,

daJS der SchifFsherr wegen der grofien Schonheit der Frau in Liebe

zu ihr entbrennt, laBt Lat. ganz fort; es ist aber im Zusammen-
hang beinahe unentbehrlich’. Diese Auklage verstehe ich nicht.

AUerdings sagt der paraphrasirende Grieehe Kap. 9: dsaadp,svoc,

or. wpaia ^v afodpa IjpotadTj aorgc. Allein, wenn der schlichte

Lateiner sagt § 9: quia concupierat mulierem, ‘weil er des "Weibes

begehrte’, wer verstebt das nicbt? Verlangt Bousset wirklicb den

Zusatz
:
propter pulchritudinem eius, wahrend dock Moses sicb be-

gnugt Deuteron. V 21 mit ‘non concupisces mulierem proximi tui’

Oder Mattbaeus mit V 28 ‘qui viderit mulierem ad concupiscendum

earn, iam moecbatus est earn ? ;
oder bat Bousset den Satz von I gar

nicbt gelesen?

Weiterbin verwendet Bousset etliche fast gleicbgiltigen Dinge

zu seinen Anklagen gegen die lateiniscbe Fassung.

So lautet u6 3 (S. 545) : ‘Lat. cbarakterisirt im Anfang nacb

dem besseren Text den Placidas mit den Worten : natus secundum

camem gloriosissimus
;

die Casinenser Handscbrift (fiber ibr “Ver-

haltnifi zu den fibrigen s. Meyer 270 f.) ersetzt den ungeffigen

Text durcb einfaches : niobilissimus. Sollte in Lat. nicbt eine un-

gescbickte Ubersetznng von Griecb.
; Tfivoo? too xoctd oapxa vorliegen?’

Vom Cassinensis babe icb ja bebauptet, da6 er in solchen Fallen

wertblos ist, und dieser Fall ist ein guter Beweis daffir. Icb lieB

drncken: natn?. ‘secundum carnem’ ist in der Vulgata des N. T.

ein beliebter Ausdruck. Was wendet Bousset ein, wenn ich sage

:

‘natu secundum carnem gloriosissimus’ ist ursprtinglich
,

yivoo? too

xatd odpxa IvSo^oo ist fast wortlicbe TJbersetzung ?

Bousset’s Anklage no 5 (S. 646) lautet: Sollte der Grieehe

zu Lat § 6 den Namen der Frau vor der Taufe TattavTj aus freier

Erfindung hinzugeffigt haben? Warnm erfand er dann nicbt auch

Namen ffir die Sohne? Diese Fragen mag Bousset sicb selbst

beantworten, wenn er sicb zuerst fiber ihre Berechtigung verge-

wissert hat. Taziav^ stand nur in der Handscbrift Bollands; die

fibrigen Zengen des griecbischen Textes, die Ausgabe Combefis,

die aethiopische TJbersetzung und der lateinische Zwillingstext,

lassen diesen Namen glatt aus. Mein lateinischer Text ist tadellos.

Kap. 11 Ende ist der Name des Dorfes in der griech. Umarbei-

tung wenigstens sicber; xatdXape tiva xwjiijv, xaXoo[i.^v7]v (k£yop.ivTjv)

BaScaodv haben Bolland und Combefis, vicum qui dicebatur Badyssus

hat der lateinische Zwillingstext (Dadyssus Stablo) und Budge
ubersetzt : village

,
which was called Bassos. Mein lat. Text sagt

nur § 15 veniens in qnendam locum.
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No 10 (S. 546) sagt Boasset: ‘Da6 der Vater seine Sohne,

bevor er sie wiedererkennt, nach Griech. Kap. 16 zu Tischgenossen

macbt
,
wahrend sie nach Lat. § 20 Centurionen werden, diirfte

das UrspriingKche sein. In mehreren der (orientalischen) Neben-

hberlieferungen erscheinen die beiden Kinder als Pagen und Ver-

traute des Konigs. Lat. hat die Erzahlang dem Milien entspre-

chend umgestaltet und wahrscheinlicher gemacht’. Die beiden

neuen Soldaten sind prachtige Manner
;

so ist mein lateinischer

Text tadellos, was Boasset nicht bestreitet
: § 20 placuerunt Eu-

stasio . . et fecit eos centuriones. Dem griechischen Dmarbeiter

war das nicht pikant genug. Er appellirt (Kap. 15) an die ge-

heime Stimme der Natur: xatsar/jasv aotoo? Etc ty]v ISiav oxYjpEotav

xal . .
^uaf/C^ rtvi (pikoa'zopytcL iXxoasvo^ xpo? TidO'OV aottov (naturali

affectu impulsus in amorem eorum) IxeXsoaEV aoTofx; jistE^eiv xffi

'cpaxe'C'/]? aoTOD, aDysadoo? aotoo? xaiaar/^aag. Aber Boasset beruft

sich anf die ‘Pagen und Vertrauten des Konigs’ in den Keben-

iiberlieferungen. In den Eassungen der orientalischen Parallel-

Erzahlungen treten (bei Bousset S. 480—491) die Sohne auf bei

einem Konig als: S. 480 Pagen, 481 Trabanten, 482 und 487

Diener, 488 und 489 Kadi (491 ist unklar). Damit vertragen die

Centurionen eines Feldherrn sich ebenso gut wie die heimlich ge-

liebten Tischgenossen im griechischen Text, — wenn namlich diese

orientalische Parallelerzahlung iiberhaupt etwas beweist, was nach-

her noch zu erortern sein wird. AufFallend ist, da6 in der griech.

Eassung die Stimme der Natur sich bei der Mutter nicht regtj

sie mu6 erst die Erzahlang der Jiinglinge horen.

Boasset’s Anklage no 13 (S. 547) lautet: ‘Der Ort, an welchem

der Anagnorismos stattfindet, hegt nach Griech. am Elufi Hy-
daspes, nach Lat. kommt der Eeldherr zur Donau. Meyer sieht

hier eine Anderung der II. Eassung. Aber wie soUte selbst ein

griechischen Redaktor auf den Einfall gekommen sein, den indi-

schen Hydaspes-EluB in die Erzahlang hineinzubringen, wenn ur-

spriinglich der bekannte Donauflufi in der Legende genannt war ? !

.

Wir werden doch besser than, wenn wir den Hydaspes der ur-

spriinglichen Legende belassen, und in dieser Notiz eine Andeu-
tung auf den orientalischen Unsprung ihrer Anagnorismen-Novelle
vermaten’.

Den Hydaspes rechnet z. B. Darias bei Curtius zu den muni-
menta seines Reiches. Dann fiige ich hinzu, da6 im Griech. Text
Kap. 9 eingesetzt ist ein grofies Siegesfest iiber die Perser. Die
.^gaben sind vag und fliichtig, passen aber in jeder der beiden
basstmgen. Im 5. und 6. Jahrhnndert drangen oft feindliche Volker
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Tiber die Donau in das romische Reicb; im 6. and 7. Jahrhundert

wnrde Ostrom, wie znr Zeit des Heraklius, oft von Parthem und

Persern hart bedrangt.

Bousset’s Anklage no 15 lese man bei ihm selbst nach. Sie

beginnt: ‘Nacbdem die Mutter die Wiedererkennungsscene der

beiden Briider belauscht hat, geht sie nach Lat. sofort (cito) zum
Peldherrn, nach Grriech. erst am folgenden Tage. Ich glaube, daC

Lat. auch hier sekundar ist’. Boasset schliefit: ‘Damit, dafi zwischen

der ersten Wiedererkennungsscene und dem abschliehenden Ana-

gnorismos eine langere Frist verstreicht, stimmt Grriech. mit einer

Reihe der ubrigen Parallelen iiberein’.

Die nachste Frage ist, weshalb die Frau zu dem Feldherrn

geht. I. Lat. sagt § 25 ad interpellandum pro se principem exer-

citus Romani eo quod ibidem captiva detineretur
;
der griech. Text

sagt ahnlich : Aeo[ia{ aoo, xupis p.oo, eyw ex Pcofiai'cev oirdp/w

xat al^^jiaXmdc Itpit evtao&a • a.‘(a'(£ p.c oov si? rijv iratpiSa >iou. Die

Frau vermutet
,
dad die beiden Krieger ihre Sohne sind

;
allein

es scheint eine verwickelte Sache zu sein, das festzustellen. Zu-

erst will sie also feststellen lassen, dad sie ihre Mutter sein

bann, dad sie nicht eine eingebome Bauerin ist, sondern eine

Romerin und wider ihren WRlen hierher gebracht; das zu consta-

tiren, war vor Allen der romische Feldherr berufen. Das ist ver-

standlich. Ebenso verstandlich ist, dad die Fran in der Aufre-

gung, ob sie wirklich ihre Sohne wiedergefunden habe, sofort (cito)

zum Feldherrn eilt
,

wie I Lat. angibt. Der Grieche schildert

mit vielen Worten die verschiedenen Erwagungen, die dem Weibe
durch den Kopf gingen, imd schliedt : 8e Ixtobo-j) i^[tepq Ttpoa-^Xd^sv

x(p atpatTjYV Y^VT] XEYOooa. Auder der Lust zu dieser Gedanken-

malerei kann den Griechen zu dieser Anderung noch bestimmt

haben, dad er das Gesprach der Sohne in die Siesta verlegt hatte

und nach der Sitte der Siidlander, welche Geschafte des Morgens

abmachten, auch diesen feierlichen Besuch auf den nachsten Morgen
verschob. Doch das hat mit der Richtigkeit meiner lateinischen

Fassung nichts zu thun.

Unter DO 14 (S. 548) bespricht Bousset den Bericht uber das

Ungluck beim Fludubergang
;

er wirft auch hier meiner lateini-

schen Fassung vor, sie sei gekiirzt und habe kleine Ziige wegge-

lassen, welche der griechische Text bewahrt habe imd welche

auch in ihrer Vorlage gestanden haben miidten. Bousset’s Worte
VaTin ich nicht alle hierher setzen, nur auf sie verweisen. Ich

begniige mich, die Tatsachen anzufuhren. Busset hatte I Lat.

§ 11 und 13 mit II Griech, Kap. 10 (11) und I Lat. § 23 und 24
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mit II Griech. Kap. 17 vergleichen soUen^); nar in der letztern

Partie beider Fassnngen wird ein Unterschied gemacht zwischen
dem alteren nnd jungeren Bruder. Da ergibt sich folgender Ver-
lanf ; Placidas tragt den einen Sohn, der junger, also anch schwacher
war, zaerst fiber den Strom; dann kehrt er znrfick, um den al-

teren nachznbringen. Da, mitten im Strom, siebt er vorwarts
blickend, wie am Ufer diesen alteren Sohn eben ein Lowe packt nnd
fort tragt. Er kann nicht helfen. Also dreht er sich um, nm zu
dem schon fibergesetzten jfingem Sohn zurfickznkehren

;
doch er

muB sehen, wie am TJfer ein Wolf diesen Sohn fortreiBt. Dies
berichtet deutlich I Lat. in § 11 nnd 13, nnd in § 23/24. Eine
kleine Nachlassigkeit liegt nur in § 13 vor, wo von dem geretteten
alteren gesagt wird, er sei bei den Hirten anfgewachsen, ignorans
quid actnm esset de patre eius. Ganz genan muBte es heifien:

quid actnm esset de patre (vel fratre), was die Hft S wirklich
hat. So heiBt es 2 Zeilen weiter von dem jfingeren

,
er sei bei

den Pflfigern anfgewachsen; ignorante pnero, quid actnm sit de
patre vel fratre. Im Text I Lat. ist sonst Alles in Ordnnng.

Diese einfachen Thatsachen berichtet anch der Text II Grie-

cbisch. Aber in dem lateinischen Zwillingstext bei Bolland Kap.
17 (= Stable) steht im Bericht des alteren Sohns der Znsatz [In-

pns veniens rapnit illnm minorem fratrem menm (ilium infantem

hat Stable) et anteqnam (pater) ad me apropinqnaret]. Dieser Satz

fehlt durchaus in Bolland’s griechischem Text, bei Combefis nnd
in der aethiopischen Ubersetzung. Er ist anch eine grobe Eal-

schnng; denn der altere Sohn war schon vom Lowen fortgetragen,

als der jungere von dem Wolf gepackt wurde; Bousset irrt, in-

dem er damit den griechischen Text erganzen will.

Aber der nmarbeitende Grieche will den Satz dnrchffihren,

daB die Hirten nnd die pflfigenden Bauem, welche die Jnngen den
wilden Thieren abjagten, ans einem nnd demselben Dorfe
stammten, daB also anch beide Jnngen in demselben Dorfe anf-

wnchsen. Das ist ganz deutlich ans Kap. 11 (Anfang), 12 (An-
fang) nnd Kap. 15 des griechischen Textes.

Diese Andernng ist freilich recht nngeschickt. Denn wenn
die 2 Jnngen in demselben Dorfe anfwnchsen, wo sie sich oft sahen
nnd wo ihre wunderbare Rettnng oft besprochen wnrde, so muBte
die Erkennungsscene

,
welche nach Lat. 22—24 nnd Griech. Kap.

16/17 sich erst im gemeinsamen Kriegsleben abspielte, sich schon

1) Es scheint beinahe, als habe Bousset Lat. § 23/24 ubersehen.
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langst vorher abgespielt haben. Um die Leser von solcben nahe-

liegenden Gredanken abzubalten, schiebt der griech. Umarbeiter

Eap. 12 (Anfang) den Satz ein: Oi Ss oioi avstpa^Tjaav Iv rg iirspof,

[IT] IziYvdvTs? aXXTQXouc, oil slaiv aSsX^ot. Da6 die Hirten nnd

Ackerbauern nicht weit von einander wohnten, war ja natiirlich.

DeBhalb war es fiir den Verfasser der Erzahlnng am besten, diese

heikle Sache nicht za beriihren. Das hat der Verfasser der I Lat.

Fassnng gethan.

Der griechische Umarbeiter hat aber einmal die Marotte, dab

die beiden Jnngen in dem nemlichen Dorfe aufwachsen sollen. Ja,

er hat deBhalb wiedernm einen seiner wiirdigen Zusatz gemacht.

Die beiden Knaben waren ja bei dem Raube durch den ziemlich

tiefen Flnb getrennt. Doch der griech. Umarbeiter bringt sie auf

ein Ufer zusammen (Bonsset 474), indem er Kap. 10 nach dem

Bericht von dem verzweifelnden Placidas weiter fahrt: 6 §e Xitov

XapdiV TO JtatStov xal StayoXa^a? xaxd irpovotav dto6 Si$;rspao£ tbv 3:0-

Ta[i.6v avcatipw %aX knopeosio Im tt]v £pT][«.ov. Das haben Bolland nnd

Combefis; auch die 2. griechische Umarbeitung (Acta Boll. Ill 81

6 Xewv . . tov itoTa[i.bv dvi&tepo? Siapdtc riiv ljr’ spT](iov ^si); in der

abessinischen Ubersetznng ist der Lowe ansgefallen nnd es wird

von Placidas weiter erzahlt: Therefore he (Placidas) did not do

this (i. e. drown himself), but he swam across the river in order

to depart into the desert. And when certain shepherds . . .

So ist auch hier mein lateinischer Text natiirlich und vollstandig.

Was der griechische mehr hat, ist ein bedenklicher Zusatz und

eine lappische Motivirung.

Unter den no 11 und no 13 bespricht Bonsset (S. 547) zu-

nachst die Stellung der Mutter in ihrem Aufenthaltsort und schliefit

:

‘Wie unkJar ist hier die Erzahlung im Lat.! Und die ganze Un-

klarheit riihrt daher, dab Lat. durch die Kiirzung in § 16 keine

klare Vorstellung von der Art und Weise gibt, in der die Mutter

an dem betreffenden Orte wohnt’. Dann wird in no 13 mein la-

teinischer Text also verurtheilt : ‘Uberhaupt ist die ganze Wieder-

erkennungsscene zwischen der Mutter und den beiden Sohnen im

lateinischen Text bis zur voUkommenen Unverstandlichkeit gekiirzt.

Im Grriechischen ist aUes deutlich und klar’.

Mir scheint der lateinische Text schlicht, aber durchaus ver-

standlich und verstandig. Der griechische ist auch verstandHch,

aber, wie so oft, aufgeputzt mit unnothigen, ja storenden Lappen.

Leider kann ich hier langere Citate nicht vermeiden.

Vom Schicksal der geraubten Frau berichtet I Lat. § 16:

Nauclerus perduxit mulierem in patriam suam
;
sed talem fecit do-
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minus dens virtutem cum ea, ut non praevaleret nauclerns violare

earn. Deinde contigit, quod in brevi tempore nauclerns mortnus
est et mulier absolnta est ad faciendum, quod illi placeret.

Placidas kommt beim Vonnarsch in das Feindesland (§ 21) in

vicum, qui se tradidit ei, ne cum pereuntibus damnaretur. (§ 22)

Et erat in ipso loco (= Iv TOTctp) mulier eius adsistens ad
fenestram tabernaculi, ut videret exercitum applicantem (= adve-

nientem). Et ecce illi duo iuvenes, qui erant centuriones, ingressi

sunt in quendam hortum, qui erat iuxta tabernacnlum, in quo as-

sistebat mulier, quae per fenestram intuebatnr eos .
. (§ 23) Dum

ibidem recordarentur de infantia sua ad invicem . . ,
mulier mater

eorum adsistens ad fenestram tabernaculi valde mirabatur, si ipsi

essent vel si viverent filii eius. (§ 26 sagt sie : audivi et vidi

duos iuvenes loquentes).

Diese Satze interpretire icb so : Der Kapitan bebandelt die

Geranbte wie seine Fran
,
nicht wie eine niedrige Sklavin. Er

kommt nicht dazu, seine Fleischeslust zn befriedigen, und stirbt

bald. Die Frau ist jetzt selbstandig, (bleibt aber in dem Dorf-

hause des Kapitans
,

als Eigenthumerin oder Verwalterin, ganz
wie bisher.) Das Haus lag an der StraBe und hatte nach dieser

ein Fenster. Vor dem Fenster lag bis zur StraBe ein Garten

(hortum qui erat iuxta tabernacnlum, nicht: in quo erat taberna-

culum
;
also war das Haus die Hauptsache, nicht der Garj^). Wie

das romische Heer einmarschirt
,

stellt die Frau sicn an das

StraBenfenster
,
um zuzusehen. (Die Keihen losen sich auf und)

die 2 Hauptleute treten in den Vorgarten. (Sie setzen oder legen

sich vor das Fenster) und beginnen zu plaudem. Hinter dem
Fenster hort die Frau zu.

Meine Interpretation halt sich streng an den lateinischen
Text. Was ist hier ‘unklar bis zur vollkommenen Unverstand-
lichkeit’? Priifen wir nun den griechischen Text. Was Lat.

in § 16 berichtet, gibt er in Kap. 12 ziemlich genau wieder; nur
bleibt die Frau unversehrt Iv Tcaoi zul<; ypdvoic Ixeivot?, dann stirbt

er und sie lebt in Sicherheit (Ijt’ aSsiac) vor seiner Begierde.

In Kap. 16 fiihrt die Hand Gottes den Feldherm dahin, ojroo fjv 'i\

‘(wri autoo, w? TrposipTjtat, d;t6 too dXXotpuXoo

Ixeivou TOpavviSog xatd xpovotav &£ou teXsonjoavTOc auTou, dva^fwpijaaoa
xaft saorijv (pxsi eli; x^xdv ttvoc tdiv olxTjrdpwv, IxXapooaa xal xotijaaaa
oxTjvijv xapsyuXattsv too? xapxoo? (discesserat enim sola et comma-
nebat in hortulo cniusdam et fecit sibi tabernaculum Stablo). Pla-
ci as riickt ein und sein Zelt wird anfgeschlagen rcapd t6v xnicov
Sxslvov, 8v l^oXaTtey •jfuyjj aotoo.
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Das also ist die OfFenbarnng des griecliiscbeii Textes: lyo-

XatTEV oder toui; xapTOu?! Neu ist das allerdings hier, aber

doch nicht originell. TcaTsaiTjoav aotov (puXdtTTsiv too? xapTroue heiBt

es Kap. 11 von ihrem Mann. Die Fran sollte in eben solches

Elend sinken, wie der Mann. Eine fade nnd nnnothige Grleich-

stellung

!

Das weitere wurde leicht geandert nnd angeglichen. Ein

Fenster nnd heimlicbes Lauscben paBte wenig. Also; Ot ouv vsa-

vtoxot sxslvot xaisXoaav el? zy]v a-/.yjvijv rijs . ,
xal {JLsaTjaPpla?

72vop.evT)? xa’&eCop.svot iSYjYouvxo aXXrjXot? za x^? VYjxtoxYjxoc aoxibv . . . "^

Ss P-T]'C'/]P xadsCop-evTj aTxevavxt auxwv axpdaatv exo'sixo xwv XeYopLevoiV

Tcap’ auxwv (mater vero eorum sedens e contra intentins audiebat

qnae illi exponebant) . . . 'Axouoaaa Ss xaoxa rj [riixTijp auxwv . .

.

Das sind die beiden Berichte iiber dieselben Sachen. Der
griechische ist leicht geandert, aber man sieht aoch leicht den

nichtigen Grand dieser Umarbeitnng. Der lateinische Bericht ist

einfach and natiirlich nnd wahrlich nicht ‘bis zur vollkommenen

Unverstandlickeit gekiirzt’.

Im Anhang zu seiner Anklage no 16 will Bousset (S. 549)

der von mir edirten lateinischen Fassung doch einmal ein Lob
der Prioritat spenden. Allein auch dieses Lob wird versaaert

durch den Tadel, ihre Darstellung sei hier vbllig unmotivirt.

Placidas hat die wnnderbare Erscheinung des Hirsches nnd des

dammenden Krenzes
,
aus dem Christas sprach, an einem auflFal-

lenden Felsen in seinem Jagdrevier erlebt nnd daranf bin sich

tanfen lassen, hat also das Hochste erlebt, was er erleben konnte.

Mein Text fahrt nun weiter § 7 : Deinde post baptismnm abiit

beatas Enstasius in locum mentis nbi apparuerat ei dominus

Christas. In quo loco oranti ipsi iterum locutus est salvator.

Dies Zuriickkommen des Placidas nennt Bousset vollig unmotivirt.

Wenn zwei gliicklich Vereinte den Ort aufsuchen, wo sie sich zu-

erst gesehen oder zuerst gekiifit haben, so heiBt man das nnd ist

es auch wirklich echt menschlich und selbstverstandlich
;
wenn

aber unser Erzahler das Motiv des Znriickkommens zwar mit ‘ubi

apparuerat ei dominus Christas’ sehr deutlich andeutet, so ist seine

Erzahlung vollig unmotivirt : dagegen lobenswerth ist der Ecken
ausgleichende Byzantiner, der fur notwendig hielt, in Kap. 5 in

Christi Bede die AulForderung einzuschieben ‘wenn du getauft bist,

iX^e evd'dlSe xal ocp^aojiat oot xal oxoSsl^ojial aoi xa p,eXXovxa etc.

Wenn wer etwa hier Bousset beistimmen sollte, so will ich

ihm noch eine Stelle verrathen, wo in meiner lateinischen Erzah-

lung eine Liicke klafft, dagegen im griechischen Text Alles schon
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ausgegliclien ist, wo also die Prioritat des griechischen Textes

endlich einmal tummstofilich erscheinen mag.

Als den einen Jungen ein Lowe, den andern ein Wolf fort-

geschleppt hat, erzahit mein lateinischer Text § 13: leo, qui ra-

poit filium, cum deportaret eom, fngatus est a pastoribns vel (=
et) a canibus et reliquit paernm inlaesum. frater vero qni raptos

est a lupo, liberatus est ab aratoribns. Der Verfasser dachte sich

wohl, diese Erzalilung wiirde leicht begriffen : den Lowen, welcher

den Knaben fort trng, sahen Hirten. Von ihren Heerden her

waren sie an solche Vorgange gewohnt nnd waren darauf einge-

richtet: mit ihren starken Wachthnnden eilten sie dem Lowen nacb

nnd jagten ihm den Knaben ab. Dagegen den Wolf, der den an-

dern, den jiingeren Knaben fort schleppte, sahen pfliigende Banern.

Hunde batten sie nicht bei sich. Doch auch sie befreiten den

Knaben, mit erhobenen Stocken nnd Geschrei nsw. Wenn der

Verfasser diesen seinen Text fiir naturlich and selbstverstandlich

hielt, irrte er sehr. Das zeigt der griechische Text Kap. 10: ^sa-

oajAevot 5coqisv£? :ta'.Siov paaTaCd(j.£Vov 6u6 too Xeovtoc (xata iipovoiav

^£o6) Cwv xal {>.ir]8£v iStxKjOev, atoxaodt|JL£vai lx irpovoiac •&£o6 TrEfpoX'ix'&at

to satSiOV • Tjtt? xal aototc itpo; t6 I^EXIo^at aoto lx too

^Tfjpo?, xatl8pap.ov tcp Xsovti p.eta xovibv • xata olxovo|j.tav 81 too dsoo

dpoXXrj^Els (^poY]^£ii; Combefis) 6 Xlwv IppujiE to TtatSt'ov Cwov xal dvE-

/(hpTjOEV, to 81 EtEpov JtatSlov . . . 8tE(poXd)('&rj xal aoto ftela?

Trpovolac, d. h. die Hirten sahen, da6 Gottes Gnade dei^l ungen

im Lowenrachen unversehrt bewahrt babe; also, berechneten die

vorsichtigen Leute, wird Gottes Gnade auch uns beim Rettungs-

werk beistehen, und in Erwagung dessen entschlossen sie sich dem
Lowen nachzujagen. Da gilt doch noch die Logik etwas ! Ich

aber bin so verblendet, auch hier nur die gewohnliche jammerliche

Motivirungssucht des byzantinischen Umarbeiters und Ausmalers

wirken zu sehen und denen, welche die folgenden, umstandlichen

Auseinandersetzungen lesen wollen
,

zuzurufen : Ex aure asinum I

Bousset’s Anklagepunkte no 1, no 3, no 6 und no 7 (S. 545/6)

mu6 ich zusammen betrachten. Bousset meint, no 1 beweise ent-

scheidend den Vorzug des griechischen Textes
,
no 2 gebe einen

wichtigen Beweis dafiir.

Ich gebe zunachst den betreffenden Text von Lat,
: § 7 Christus

begliickwiinscht den getauften Placidas; dann fahrt er weiter

:

Sed dico tibi, quia in hoc praesenti seculo supervenient tibi tri-

bulationes, temptationes et pericula multa, donee depereant omnia,
quae habere in hoc mundo inventus es. oportet euiTn te in his
temptationibus existere similem lob. et iterum, cum humiliatus
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fueris in tribulationibns tois, visitabo te in bonis et restaurabo

te in consolationibus multis, donee pervenias ad martyrii trium-

phalem coronam.

§ 8 Deinde enm redisset Eustasius in domnm suam, coepit

decidere familia eins in aegritudine et languoribus multis, donee

consumpti sunt omnes in morte; similiter et omnia animalia, quae

pertinebant ad eum. nam (= tunc) et latrones supervenerunt di-

ripientes omnia de domo eins, aurum argentum vel vestes multas,

et nihil amplius remansit ei, quam duo filii et mater eorum et nisi

quod erant induti. § 9 Unde non sufferentes inter quos noti

fuerant eonfusionem verecundiae suae ex his, quae illis contige-

rant, reeesserunt occnlte de loco illo nocte, ut transirent in Ae-

gyptum.

Diese lateinische Fassung ist verstandlich und verstandig. Die

Theilung des Besitzes ist ahnlich in § 1 tarn in animalibus quam
in anro et argento et mancipiis vel universis rebus substantiae

suae. ‘loco illo’ = de domo eius , das Gut des Placidas
,
nicht

weit von seinem Jagdbezirk.

Der griechische Text bringt in Kap. 7 den Hauptinhalt

der Rede Christ! im lateinischen Text, doch in anderer Fassung;

dazu neue Gedanken, z. B. srstSi] ifd6v<j) xsxiv/jtat xatd ood 6 Std-

PoXo?, 8si as ttva rstpaop-ov oxsvsYXsiy, 6y sdv oxsvsfx-o?, xopiiC'd tov

OTSfflavbv xffi vtxT]?. Dazu solle er sich rusten und sich hiiten,

irco? sv xapSiof ooo Xo7 iap.6 <; tt? Sua'fjjjita; dvap’fl. otav Yap TaTist-

sXs6aop,ai xpo? as xal jrdXiv dxoxataatTjaw as Iv 17;
jrpoTspq aou

Soil!].

Damit schlieBt zunachst die Rede Christi im giiechischen Text. Bousset

no 2 (S. 545) hebt nun hervor den Satz, mit welchem Lat. schlieBt ‘donee

pervenias ad martyrii triumphalem coronam’. Hier sei der lat. Text sicher

sekundar. Der Kompilator, welcher die orientaUsche Novelle als Mittel-

stuck seiner Placidas-Legende einfiigte, habe ‘an dieser Stelle, wo wir einen

solchen Hinweis nothwendig erwarten sollten, die Erwahnung des Marty-

riums vergessen. Der griechische Text sei also hier der urspriingliche.

Der Lateiner habe den Mangel bemerkt und die Unebenheit ausgegUchen'.

Also eigentlich ist Lat. richtig, Griech. nnrichtig: deBhalb ist Griech. ur-

spriingUch, Lat. gefalscht. Mir aber scheint im Gegentheil die deutliche

Erwahnung des Martyriums schon an dieser Stelle etwas schroff. Den ge-

milderten Inhalt hat der griechische Text weiter oben untergebracht : ko-

xhv dT£(pav6y rrjg vinTig. Endlich war der SchluBgedanke des La-

teiners dem Griechen unbequem ; denn er hatte groBe Plane, wie er weiter-

hin den Text um- und ausgestalten wolle. Dieser Beweis, daB der la-

teinische Text sekundar sei, scheint mir also weder sicher noch 'wichtig.

Die groBe Rede Christi schlieBt der griechische Text etwas

seltsam mit den Worten: xat Taota eiTtwy 6 xopto?, av^Xd'ev si? to6<;

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachricliten, Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 5. 51



758 Wilhel m Meyer,

oopavoDc (a) (XsYtov rip Eostadiip • Nov pooXst Ss^aod'at tov upoxst{i£vdv

001 Xctpaopiov Tj ekI Eo^dTWV Ttov -i^piepwv lo^dTOo tSv 'i^p.spwv tootwv

Comhefis, in extremis diebns der lat. Zivillingstext) Kap. 8: Ae^st

6 EooTadtoi:' AiopLat ooo, xopte, si cox eot’.v irapEX&Eiv rd wpiop-Eva s®

f^'jiwv, VDV [idXXov ds^aa&ai r^ftac tov ^stpaop-ov xeXeuoov xal So? 86-

vap.iv uxsvEYXEiv td iTraYop-Eva (e7raYY£XXdp.£va Comb., promissa Lat.),

tva p.Yj XoYtap.ds ziz l^rsX^wv jrovrjpos {nur oxsXS'wv Comb.) oaXsooiO zfiv

Stdvoiav Tjiidiv aTTO zfjt; elc oe ittotEwc. AsYst ^po? aotov 6 xoptos'

aYwviCoo xai Io'/oe E6ord3'’£. y®P t*-°“
sora'. (led’ op,wv, 8ia-

ipuXdaoouaa opfiv rd? t[)0-;(ds). KateX^wv Sk etc.

Dieses Stiick a steht bei Bolland und Combefis (bei Badge)

and in dem lateinischen Zwillingstext Bolland’s
;
es fehlt vollstandig

in meinem lateinischen Texte; aber auch die 2. griechische Umar-
beitung (Acta Bolland. Ill p. 74) hat es glatt ansgelassen.

Bousset no 1 (S. 544) halt dies Stiick fiir sicher urspriinglich, aus einem

spater zu erorternden Grunde. Ich finde auch hier nur einen Zusatz des

geschwatzigen Griechen, der meinen lateinischen Text so oft erweitert oder

umgearbeitet hat. Aufmerksana mochte ich zunachst machen auf die un-

klare Auadrucksweise. iit'i i^xdToov t&v i)fiep&v xovtoav oder in extremis

diehus wird in der Regel von der Zeit des jiingsten Gerichts gesagt. So
wird ea im Meistergesang (Bousset S. 513) wiedergegeben mit ewiglich. Daa
ergibt eigentlich einen Unsinn. Jedenfalls aber mu6 die Priifung in die Zeit

des Lebens fallen. Im Gedicht von Ysambrace und in der armenischen

Erzahlung wird defihalb erganzt ‘in deinen letzten Tagen’ d. h. in deinem

Alter. Aber w e B h a 1 b hat der TJmarbeiter diese Erzahlung von der

Wahl hier eingeschohen ? Christus hat dem Placidas ein schweres Leiden

angekiindigt, und dieses Leiden soil den Hauptinhalt der Erzahlung bilden.

In meinem lateinischen Text weilJ man nicht, wann es eigentlich beginnt.

Da wollte der Grieche abhelfen und deutlich machen, daB der Beginn des

Leidens unmittelbar folgt.

Der griechische Text fahrt in Kap. 8 fort : KaTsXdoDV 8s

4x6 TOO opooc 6 Eoara^co? xal sIoeX'^wv el? ttjv olxlav (b a7n]YY=t^sv

XaX'/j^evTa aoT^, xal xXlvavTSi; t4 Yov^'ca kdiovzo too ^soo

X^Y^'^'^si; • To ^sXTfj[i.a ooo, xopis, ’OXIywv 86 T^ftepoiv 8i£X-

^ooowv) oovePy] vooov Xo'.p.iXTjv lvox'^(|)ai Iv T'g olxto^ aoToo xal tsXso-

T^oat xavTac too? xatSa? abroo xal Ta? xat8laxa?. ^b Tootoo 8e ysvo-

p.Evoo ^odsTO 6 EooTddio? t6v xpop.7jvo6'6vTa aoTtp xetpaopiov sivat xal

eoxaploTO)? 8E$ap.evo; xapexaXst Ttjv Y^valxa aoToo |j.t] p,txpot{io)C^aat).

Kal p.sT’ oXIyov Tiva y^povov spd’aos xaTa twv Txxwv aoToo xal twv aXXiov

XTTfjvwv p.oipd Tt? &avaTtx'i]' xal xapa)^p^p.a axs'&avov xdvta Td xtt^vt]

Td xpoodvTa aoTip. {b Kal ootw? Se^dpLEVo? xal TaoTTjv ttjv nojiyopav
soxaploTw?) dvE^^wpiriae t’^? olxla? aoTOO XeXTjUoTto? ap.a T'g Y'^vatxl
xal ToC? Tsxvoi? ei? avaxe)(<opiopevov t6xov ‘ xal '&eaadp.EVol Ttvs? tdiv
xaxoopYwv Tt(V dvaxwpTjotv abTwv iXdovTs? h voxtI) 8tapxaYTjv izoiij-
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aiSiVTO irdvTiov z&v bnapyovzm abzoa ¥v ts )(poatq> xai dpYopt'ip [xal dv-

SpaxoSotc] xal iiiaTtojiip, wc [tirjSsv oxoXstJcsa^ac ooalas abz&v TzXijv

<pv xsptspspXYjVTo. (c zoiaozai? iTr/jpetatc xai aap-^opalc xal xdaa Xotjrij

abzuiv X'C’^alc ze xal urcap^tc si? dvorcap^lav xaTsXrjlsv sS iitipooX'^S to»

dvHXstp-svou).

Da der griechisclie Umarbeiter oben (Kap. 7 nnd 8) den Pla-

cidas hat warnen lassen, dad das Ungliick ihn nicht kleinmuthig

mache nnd im Grlanben an Christas irre machen konne
,

fiihlt er

sich verpflichtet, bei jedem einzelnen der Schlage, in welche er das

Ungliick zerlegt, beizufiigen, dad Placidas ihn nngebrochen eftrug

;

diese Znsatze habe ich mit b bezeichnet
;
notwendig sind sie sicher

nicht.

Unmittelbar folgt der mit c bezeichnete Zusatz, dad Placidas,

nachdem Seuchen seine Diener und seinen Viehstand getodet batten,

mit Frau und Kinder ein abgeschiedenes Versteck anfgesucht habe
;

dann batten Kauber des Nachts alle Habe ans seinem Hanse ge-

schleppt. Das soil wohl nicht heiden, das Placidas vor Ansteckung
sich gefiirchtet habe. Sondern dem Umarbeiter schien es wohl son-

derbar, dad Ranber ein bewohntes Hans auspliindem konnen. Um
das wahrscheinlicher zu machen, vielleicht auch im Zusammenhang
mit der folgenden Erfindung, dem Siegesfest, bei dem Placidas

vergeblich gesucht wird, hat der Umarbeiter die Familie in dies

Versteck fliichten lassen. Dahin nimmt sie natiirlich keine Habe
mit auder den Kleidern am Leibe; bleibt sie im ausgepliinderten

Haase, so bleibt ja doch manches Stuck ihr Eigenthum imd jeden-

falls das Haas selbst.

Bousset no 6 (S. 546) bringt auch hier eine Anklage gegen den la-

teinischen Text: ‘Griech. erwahnt ausdrucklich, daB Placidas sich nach den
ersten Ungliicksfallen sig dvocKexcopi&fiirov xoTtov zuriickzieht und dad
Eauber ihn daselbst ausplvindern (S. 496). Lat. laBt den Eiickzug in

die Einsamkeit weg und erwahnt nur die Kauber’. Hier irrt Bousset;
nach Griech. wird Placidas nicht in seinem Versteck ausgpliindert, sondern,

wahrend er entfernt im Versteck weilt, wird sein Ha us ausgepliindert.

Allein die Wirkung ist am Ende die gleiche. Bousset fahrt nun fort:

‘Der vom Griech. erhaltene Zug wird bestatigt durch die parallelen Erzah-
lungen, in denen die Eauber den in die Steppe oder Wiiste geflohenen
Konig ausrauben (S. 479. 493). Der gemeinsame Grundstock der Wander-
legende hat sich hier gerade bis in die Einzelheiten erhalten ?’ Wir haben
also auch hier zu notiren, daB das Wandermahrchen mit dem griechischen

Text ziemlich zusammen geht, nicht mit meinem lateinischen.

Der griechische Umarbeiter bringt unmittelbar anschliefiend

in Kap. 10 einen neuen groBen Zusatz
:
<d ’Ev Ss rale i^ftspai? Ixsl-

vaic 57]p.OTsXo6c iopr^? i7rasXoo[iivY]? Ijrivtxiwv xata zm Hspodiv

vlxK]? xal xappoaovK]!; w? slxo? eoptaCsiv oovdpifj xal t6v pa-

51*
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oiXsa. sSc' Se xal i6v aTpaTTjYov npb irdvtwv zapstvat r-g iopt^, me
Sts atpatTjXdtTjv ovta v.ai itpmtov tfj? ooyxXtqtoo. xal iCTitstto xal o'V/

c’Spbxsto. zdvtae oov a[jLTj-/avla xatstyev, ot' ootw; iv [ita xatpoii pojrg

p-TjOev oroXst'p^gvai tiov aotoo a-gte 5= aotbv sbplaxsarlat. sXo^njd'Tj ouv

0 paaiXs’j? xal :rd'3a ig abYxX-gtoe Ttspl abtou xal ^rdoa sx-Xr^gte xatstys

~spl too a’jp-psPrjxdtoc).

Weshalb hat der Grieche dieses Siegesfest bier eingeschoben ?

Wie schon bemerkt, ist eine Vorbedingnng dazu der vorige (c) Zu-

satz, dad die Familie von Hause flieht; denn ware Placidas noch

zu Hanse, so wiirde er leicht gef'nnden. Sonst ist auch hier das

Ziel, die Familie auBer Landes zu bringen, damit sie leichter ge-

trennt und Placidas giinzlich vereinsamt werden kann. Placidas^

der an der Feier seines Sieges nicht Theil nimmt, ist eigentlich

schon fremd in der Heimath.

Bousset no 7 (S. 546; S. 474 u. 522). Bousset meint (S. 522), in

dieser ganz unmotivirten Erzahlung von einem groBen Siegesfest, das der

romische Kaiser gibt, sei vielleicht ein Rudiment der ursprunglichen
Fassung der Erzahlung stchen geblieben, das in der lateinischen I’assung

verloren sei. Allein die Geschiebte, die er vergleicbt, ist hochst phan-
tastiseb, stammt aus 'dem 13. /14. Jabrbundert und steht unter der Herr-
•sebaft von Bolland’s lateinischem Zwillingstext.

Jetzt nahert sich der griechische Text wieder dem lateinischen.

Sagt dieser § 9 : non sufferentes, inter quos noti faerant, confu-

sionem vereenndiae suae recesserunt . , in Aegyptum, so sagt jener

Kap. 9 : avay(i)pYjawp.£V rije ywpac taotTj?
,

oxi ovsiSoc Y»Y°''aiJ.£v toic

YivcdoxoocJt T/J.a; . . ipdS'Cov w? Ijcl rgv AIyotutov.

Also auch bei diesen Untersuchungen hat sich ergeben
,
daB

dieser lateinische Text der Placidas-Legende einfach und verstandig

ist, aber auch keine Lucke verrath, daB dagegen der griechische

Text mit vielerlei, theUs unnothigen theils abgeschmackten Lappen
behangt ist.

Ich habe so die samtlichen Punkte, welcbe Bousset gegen die

friihere Abfassung des lateinischen Textes und fiir die Vorziige

des griechischen Textes der Placidas-Legende vorgebraeht hat, be-

sprochen *). Keinen konnte ich als berechtigt anerkennen.

1) no 1 (S. 758), no 2 (757), no :i (S. 749), no 4 (S. 743), no 5 (S. 749), no 0

(S. 759), no 7 (oben), no 8 (S. 749), no 9 fS. 740), no 10 (S. 750), no 11 und 12

(S. 753), no 13 (S. 750), no 14 (S. 751), no 15 (S. 751), no 16(S. 747) und 16 Anhang
(S 755). Ich habe S. 231/2 den Grundsatz aufgestellt, daB Martyrien, welche in
Horn und Italien spielen, zuerst in lateinischer Sprache und im lateinischen Sprach-
gebiet dargestellt worden seien. Dieses Prajudiz gegen den Werth der griechi-
schen Fassung will Bousset S. 543/4 nicht anerkennen; es konne nnr gelten bei
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Es hat sich kein Grand gezeigt, abzugehen von meinem Ur-

theil uber die lateinische Fassung, daB die Ereignisse in wiirde-

voller Sprache schlicht erzahlt seien, mit einigem, aber nicht mit

widerlichem
,
rhetoriscbem Aufputz. Insbesondere smd keinerlei

Liicken oder Widerspriiche der Erzahlung nachzuweisen
,

Nichts,

das den verkiirzten Auszug einer breiteren Vorlage verriethe.

Diese lateinische Fassung kann also die ursprungliche sein.

Die griecbische Fassung hat erstens die lateinische, so weit

ich sehe, vollstandig in sich aufgenommen
,

enthalt aber zweitens

sehr viele Stiicke, von denen in der lateinischen Fassung nichts

zu finden ist.

Diese beiden Texte konnen also zunachst nicht ‘zwei Zeugen

eines gemeinsamen Archetypus’ sein. Denn von zwei Zeugen wird

jeder zum Theil dasselbe aussagen wie der andere, zum Theil

Eigenes
;
unmoglich ist, daB der eine Zeuge erstens genau all das

aussage, was der andere anssagt, dann aber noch eine Menge

Neues. Dies Letztere hann nor vorkommen, wenn der zweite die

Aussagen des ersten kennt und beniitzt. So ist auch hier Alles

in Ordnung, wenn wir annehmen, daB die griecbische Fassung die

lateinische beniitzt hat, also, eine Erweiterung, eine Umarbeitung

derselben ist. Dabei miissen wir dem umarbeitenden Griechen

eine Art von Gewissenhaftigkeit zuerkennen. Der Umarbeiter ist

sonst leicht geneigt, Stiicke seiner Vorlage wegzulassen oder um-
zustellen. So hat der 2. byzantinische Umarbeiter dieser Legende
(Analecta Bollandiana III 65) es gemacht. Er sagt z. B. nichts

davon, daB dem Placidas die Wahl gelassen worden sei, wann das

Leiden iiber ihn komme; er laBt den Placidas Haas und Heimat
ganzlich verlassen und dann erst die Rauber kommen und das

Hans pliindern usw. Aber unser erster griechischer Umarbeiter

hat alle Bestandtheile des lateinischen Textes iibernommen und
alle in derselben Reihenfolge gelassen.

Was nun seine zahlreichen Zusatze betritft, so ist keiner

unentbehrlich, keiner eine klare Verbesserung der lateinischen Fas-

sung; manche dieser Zusatze sind moglich und ertraglich, manche
sind, wie sich auch oben gezeigt hat, geschmacklos

,
besonders zu

frommen Zwecken gemacht. Das ist durchaus nichts AufFallendes
;

diese Umarbeitungen sind der Finch der Legendenliteratur. Nahezu

wirklich historischen Martyrern. Ich gehe zu, daB Ort und Zeit in der Placidas-

legende nnr mit dunnen Farben gemalt sind, und berucksichtige deshalb die oben

genannte Regel hier nicht weiter
;
bedenklich bleibt es jedenfalls, daB ein italieni-

sches Martyrium zuerst in griechischer Sprache, also fur Griechen soil dargestellt

TiTorden sein.
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immer aber wird nar 1 Text vorgenommen imd der nur for diesen

oder jenen Zweck mngearbeitet. So ist also anch in der grie-

chischen Fassung der Placidaslegende Alles, was sie mehr hat, als

die von mir verofFentlichte lateinische Fassung, dringend verdachtig,

dafi es nur Zusatze, also Erfindungen und Falschungen des grie-

chischen TJmarbeiters sind.

Dagegen erhebt Bonsset entschiedenen Einspruch; er konne

von etlichen Stiicken des griechischen Placidastextes
,
welche im

lateinischen Texte fehlen, strikt beweisen, da6 sie nicht von dem
Griechen erfnnden, sondern ‘urspriinglich’ seien, Diesen Beweis

will er liefern durch seine folkloristische Untersnchung. Als

im 19. Jahrhundert nach den Freiheitskriegen unsere Forscher

zunachst die Sagen und Marchen der dentschen Stamme, dann

der iibrigen Volker eifrig studirten, lenkte Theodor Benfey in

Gottingen seit den Jabren 1850/60 besonders dorch seine Arbeiten

zum Pantschatantra die Aufmerksamkeit auf den reichen indischen

Schatz von Marchen. Seitdem erforschten Vie]e,^wie diese oder

jene Sage aus dem femen Osten von den Indem zn den Persern,

Arabern und Turken an das Mittelmeer und in den Westen ge-

wandert sei.

Das Mittelstuck der Placidaslegende bildet nun eine Ge-

schichte, welche alien Anforderungen derErzahlungskunstentspricht.

Eine Familie, Mann Frau und 2 Sohne, werden vom Ungliick hart

verfolgt und auf der Flucht, am Meere und an einem Flusse voll-

standig von einander getrennt; nach langerer Zeit finden die

Glieder der Familie durch Wiedererkennen sich wieder zusammen

und gelangen zu einem gliicklichen Zusammenleben. Bearbeitungen

der Placidas-Legende in verschiedenen europaischen Sprachen hat

es einst viele gegeben. Ein und der Andere, welcher diese unter-

snchte, hat auch notirt
,
da6 das erwahnte Mittelstuck als selbst-

standige Geschichte in orientalischer Sprache vorkomme, hat aber

natiirlich, wie alle anderen Bearbeitungen, so anch diese orien-

talischen Fassungen der Mittelgeschichte als Ableger der griechi-

schen Fassung erklart.

Erst zwei amerikanischen Forscher, Ogden 1900 und Gerould
1904, und jetzt Bonsset haben jene selbstandige Fassung des Mittel-

stiickes in der orientalischen Erzahlungsliteratur weiter verfolgt
und sind zu dem Schlnfi gekommen, da6 hier ein altes

,
indisches

volksthumliches Marchen vorliege
,

das nach Westen gewander

t

seine Verwendong in der Placidaslegende nur eine
der Wandlongen sei, welche diese Geschichte auf ihrer Wandernng
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dnrchgemaclit babe; so ‘stelle nach alien Seiten diese Fabel and

ibre Wandernng sicb als ein Mnsterparadigma dar fiir allge-

meine Gresetze der Wandernng von Erzablungen vom fernen Osten

zum Westen, von der vorbuddbistiscben-indischen bis in die mittel-

alterlich europaiscbe Literatur’.

Bousset S. 477—493 gibt den Inhalt von etwa 8 orientalischen

Versionen dieser Greschichte an : aus den lOOl-Nacht-Erzahlungen

stammen no 1. 4. 6. 7. nnd 8 ;
armenisch (nm das Jabr 1850 anf-

gezeicbnet) ist no 2 ;
jiidisch sind no 3 (10. Jahrb.) nnd no 4 (in 1001

Nacht)
;
bei den Kabylen in Algier um 1893 aufgezeichnet ist no 5.

Scbade ist
,
da6 die Fassung von 11 a (S. 507) so unsicher ist

;

Bonsset reconstruirt aus Andeutungen Ogdens eine Erzahlung

wieder, deren eine Version aus Kaschmir, die andere aus dem Pend-

schab stammen soil (s. S. 777).

Diese Versionen weichen in den meisten Einzelheiten, oft un-

glaublich stark, von einander ab; aber in dem Grerippe der Er-

zablung stimmen sie so znsammen, dad man die gemeinsame Grund-

lage anerkennen mu6. Sobald also zwei Versionen ein und den-

selben Zug berichten, mu6 man annebmen, dafi derselbe ursprunglich

ist, d. b. da8 derselbe entweder schon in der Fassung der Geschicbte

vorkam, auf welcbe alle Versionen znriickgeben, oder wenigstens

vorkam in einer spateren Version, anf welcbe eben die erhaltenen,

diesen gleicben Zug enthaltenden Versionen zuriickzufiihren sind.

Das Mittelstuck der Placidaslegende prasentirte sicb also den

genannten Forschem nur als eine weitere Variante dieser orien-

talischen Geschichte. So hat denn Bousset S. 499 einen ‘genauen

Stammbaum’ der verscbiedenen Versionen dieser werdenden Ge-

scbichte bergestellt.

Zwischen diese Untersuchungen und Folgerungen kam nun

meine Ausgabe des lateiniscben Textes der Placidaslegende mit

meiner Behauptung, dad dieser lateinische Text der alteste und

urspriingliche sei und dad der griechische Text nur eine Umarbei-

tnng jenes lateiniscben sei, dad also Alles, was der griechische

Text mebr babe als der lateinische, nur Erfindungen des Griechen

kurz vor 700 seien. Diese Satze widersprechen schroff den Er-

gebnissen der folkloristischen TJntersuchung.

Monteverdi hatte meinen lateiniscben Text fiir einen Auszug

erklart, welcher direkt aus dem griechischen geflossen sei. Bousset

gebt nicht so weit
;
aber er sucht einen Mittelweg ; er sagt S. 549

‘es mogen der griechische und lateinische Text zwei Zeugen

eines gemeinsamen Archetypus reprasentieren. Aber ich glaube

doch, dad der griechische Text diesem naher steht als der latei-
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nische'. Dann sucht er in 16 Punkten Stellen nachzuweisen . wo
der lateinische Text entsckieden schlechter sei als der griechische,

ja bisweUen bis zur vollkommenen Unverstandlichkeit gekiirzt sei.

Diese 16 Punkte babe ich gepriift und gezeigt
,
da6 in alien

Fallen der lateinische Text klar, voHstandig nnd unanfechtbar ist;

dafi aber der griechische Text in keinem Falle entschieden besser,

dagegen oft sicher dnrch geschmacklose Znsatze entstellt sei.

Nun bringt Bousset ‘wiehtige, entseheidende’ Beweise fiir

seine Ansicht. Es sind Stellen der oben bezeichneten Art : ein Zug
der Erzahlung ist in dem griechischen Text ebenso oder sehr ahn-

lich berichtet, wie in einer oder in mehreren Versionen der orien-

talischen Wandergeschichte; aber in dem lateinischen Texte fehlt

dieser Zng ganz oder ist sehr abweichend gefafit. Es ist sicher,

dafi in diesen Fallen der griechische Text mit den orientalischen

Versionen, ja man kann sagen, mit dem nrspriinglichen Texte der

orientalischen Geschichte eng verwandt ist, wahrend der lateinische

Text ziemlich oder ganzlich fern steht. Solcher Stellen bezeichnet

Bousset etwa 4: no 1, 6, 7 nnd 10 (S. B44/6), wie ich bei Be-

sprechnng dieser Anklagepunkte erwahnt habe.

no 1 gehort sicher hierher: dem Helden wird die Wahl ge-

lassen, ob er das Ungliick sogleich oder spater erleiden will. Dies

erzahlt der griechische Text und die armenische Version der orien-

talischen Geschichte (S. 481) s. oben S. 758. Ziemlich sicher ge-

hort auch no 6 hierher: der lateinische Text sagt, dafi Ranber

das Haus des Placidas ganzlich anspliindern
,

so dafi ihm nur die

Kleider am Leibe bleiben; der griechische Text, dafi Placidas in

einen uhgelegenen Ort flieht nnd dafi dann die Riiuber sein Hans
voUstandig anspliindern, so dafi ihm nur die Kleider am Leibe

bleiben; einige orientalische Versionen erzahlen, dafi der Held in

die Wiiste flieht und dort von Raubern ausgepliindert wird bis

anf die Kleider (s. oben S. 759). Die 2 anderen Falle scheinen

mir zu unbedeutend, um hier erwahnt zu werden
;
so, wenn in no 7

(oben S. 760) verglichen wird ein Siegesfest in einer abenteuer-
lichen Umarbeitung der Gesta Romanomm aus dem 13./14. Jahr-
hnndert, welche aus Bolland’s lateinischem Zwillingstext geflossen

ist; oder wenn in no 10 (oben S. 750) die Sohne des Placidas im
griechischen Text als Tischgenossen und in orientalischen Ver-
sionen als Pagen und Vertraute auftreten, wahrend sie im latei-

nischen Text als Soldaten dem Feldherm wohl gefallen und zu
Centurionen befordert werden.

• ^ ”0 6 Flncht
in die Wuste) anerkannt werden, scheint Bonsset’s Folgerung zu
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gelten : da der griechisclie Text hier dasselbe berichtet
,
wie der

orientalische
,
im lateiniscben aber diese Stucke ganz feblen, so ist

eben der lateiniscbe Text der Placidaslegende nicbt die alteste
*

Oder ursprnngliche Fassung derselben
,
der griechiscbe Text aber

hat, wie hier, so vielleicht an vielen Stellen Echtes und Urspriing-

liches gerettet, welches im lateinischen Text verloren ist.

Aber zuachst haben Bousset’s Beweise fiir solche Textesver-

haltnisse sich nicht bewahrt, und die meisten Znsatze des griechi-

schen Textes sind und bleiben geschmacklos.

Die Hauptfrage ist, ob die orientalische Geschichte, welche

uns in den verschiedenen Versionen erhalten ist, wirklich von dem
Verfasser der Placidaslegende gekannt und beniitzt ist. Monte-

verdi hat wie andere Gelehrten alle Bearbeitungen der Placidas-

legende von dem griechischen Text abgeleitet, also auch diese

orientalische Geschichte (S. 184—188— 192). Dafiir ist Bousset

S. 493—600 scharf mit ihm ins Gericht gegangen.

Und doch ist es ein ganz naturlicher Vorgang, dad das Mittel-

stiick der Placidaslegende ausgeschnitten und als selbstandige

Geschichte verbreitet wurde. Die Ursache ist der menschliche

HeiBhunger nach Geschichten. Beim Ausbruch des gegenwartigen,

schwersten aller Kriege haben viele Zeitungen die Geschichten

unter dem Striche weggelassen; allein trotz der Noth an Papier

und an Setzern hat der Heifihunger des Publiknms iiberall die Riick-

kehr der Geschichten erzwungen. Tief hinein ins Mittelalter konnen
wir im Occident die Kette der erzahlenden Literatur verfolgen.

Im Orient ist noch heute der Geschichtenerzahler eine beliebte

Person, und er ist es dort stets gewesen. Das bezeugt auch die

reiche Erzahlungsliteratur der Orientalen.

Das Geschichtenerzahlen war stets eine Kunst. Wenige Ge-
schichten werden vollig erfunden; die meisten werden aus anderen
Quellen, miindlichen oder schriftlichen

,
bezogen. Die Geschichte

geht, wie ein Edelstein oder eine schone Perle, von einer Hand
zur andern und aus einem Land ins andere, bald einzeln gefafit

bald mit andern zu einem groBeren Ganzen vereinigt. So batten
besonders in den alten Zeiten und in den ostlichen Landern Viele

fiir solche Erzahlungen ein Interesse, Viele sammelten solche mit
Eifer.

Die vorliegende Placidaslegende ist dreitheilig. Der Anfang
und der SchluB, die Bekehrung zur Taufe und das Martyrium des

Placidas, sind christlich-religiosen Inhaltes; aber das Mittelstuck

iiber den Abstieg und Aufstieg oder fiber die Trennung und Wieder-
vereinigung der Eamilie des Placidas ergibt eine Geschichte mit
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spannender Verwicklnag and Entwicklung. Das sehen wir, das

sahen die geiibten Erzahlungskiinstler der alien Zeiten. Wenn
nun ein Vorderasiate, z. B. ein jiidischer Gelehrter des 8. oder 9.

Jahrhunderts
,

die Placidaslegende las oder horte, so mnBte ihm

der Gedanke kommen, welch schone Geschichte gewonnen werde,

wenn man den christlichen Anfang nnd SchlnB wegliefie nnd nur

das Mittelstiick weiter erzahlte. Ein solcher Asiate konnte na-

tiirlich nicht den lateinischen Text lesen oder horen, sondem nur

den griechischen. Griechisch war die Universalsprache des naheren

Orients, nnd die griechische Literatur war die Lehrmeisterin der

iibrigen vorderasiatischen Literatnren. Diese Geschichte machte

dann den Weg von Westen nach Osten. Ebenso sind ja viele

Stiicke nachgewiesen
,
welche die Kunst der mittel- nnd ostasiati-

schen Volker bis nach China von der in Vorderasien herrschenden

griechischen Knnst bezogen hat.

Die orientalische Geschichte ist ein Ansschnitt ans dem grie-

chischen Texte der Placidaslegende. Das bezengen anch die znletzt

beriihi-ten Stellen, welche nnr dem griechischen Texte nnd der

orientalischen Geschichte gemeinsam sind, die Wahl nnd die Elucht

in die Wuste. Das sind im griechischen Texte Znsatze nnd Pal-

schnngen, Erfindnngen des XJmarbeiters. In der orientalischen Ge-

schichte ist ihr Vorkommen verstandlich nnd natiirlich
;
aber eben

diese Stellen sind auch die Brandmale, welche den IJrsprnng der

Geschichte ans dem griechischen Text bezengen.

Das habe ich als Philologe dem Folkloristen zu antworten

znr Vertheidignng des von mir edirten lateinischen Textes der

Placidas-Enstasins-Legende. AUerdings mnB ich die ganze Hypo-

these Bonsset’s nnd seiner Genossen mit ihren verwirrenden Eol-

gerungen abweisen. Dafiir riicken die einzelnen Stiicke der vor-

handenen literarischen Uberlieferung an die richtige Stelle nnd in

das richtige Licht.

I. Znerst wnrde diese Legende im lateinischen Sprachgebiet,

in welchem anch der Inhalt spielt, schriftlich fixirt in der von mir

edirten lateinischen Fassnng. Sie ist schlicht, verstandig

angelegt nnd verstandlich ansgefiihrt. Der erste Theil, wo der

weiBe Wnnderhirsch erscheint mit dem flammenden Krenz im Ge-
weih

,
ans dem Christns spricht nnd den Placidas bekehrt

,
sowie

das Mittelstiick mit der spannenden Geschichte von dem Nieder-
gang nnd dem Anfstieg der FamUie sind khhn angelegt nnd be-
zengen die fast schon mittelalterlich romantische Begabnng des
Verfassers. Natiirlich hat er diese beiden Motive nicht vollig nnd
se bstandig erfnnden; aber wir wissen nicht, woher nnd wie viel



die alteste lateinische Fassung der Placidas-Eustasius Legende. 767

davon er aus anderen Quellen bezogen hat. Der SchluB der Le-

gende, das Martyriam, ist von der gewohnlichen Art. Die Hand-

schriften zeigen die in Legendenhandschriften gewohnlichen starken

Verschiedenheiten des Wortlants; jedenfalls fehlen uns noch viele

Mittelglieder der Uberliefernng
;
denn erne Scheidnng in Pamilien

lafit sich bis jetzt noch nicht klar durchfiihren. Aber die Sprache

und Ansdrucksweise dieser I. lateinischen Fassnng, soweit ich sie

ans den Handschriften festsetzen konnte, passen in das 5./6. Jahr-

hnndert.

la. Der ebenfalls',von mir 1915 edirte nnd besprochene, durch

die Zeilenform nnd den Reim merkwurdige Rythmns iiber den

Placidas-Eustasius ist nnr nach dieser I. lateinischen Eassung ge-

arbeitet, wohl im 8./9. Jahrhnndert.

II. Die I. schlichte Fassnng hatte das Scbicksal der meisten

Legendentexte : sie wnrde umgearbeitet und dabei aufgeputzt.

Doch mafiigte sich der Umarbeiter
;
er hat Nichts weggelassen nnd

Weniges nmgestellt. Aber zugesetzt hat er Vieles, theils nm zn

motiviren, theils um riihrende, besonders religiose Zierraten anzu-

bringen
;
von all diesen Zierraten ist keiner nnentbehrlich. Diese

Umarbeitnng wnrde hochst wahrscheinlich znerst in gri echischer

Sprache vor 700 ausgefiihrt; von dieser griechischen Fassnng

scheinen nnr sehr wenige Handschriften erhalten zn sein. Schon

nm 800 scheint eine nahezn wortliche IJbersetznng in lateinischer

Sprache vorhanden gewesen zn sein, welche in zahlreichen nnd

alten Handschriften erhalten ist : der lateinische Zwillingstext. Diese

beiden Texte der II. Fassung haben die Acta Sanctorum BoUand.

gedrnckt, doch fehlt die kritische Sicherheit der Texte.

Ilia. Anf diese zwei Texte der II. Fassnng sind die iibrigen

mittelalterUchen Darstellnngen der Placidaslegende znriickznfiihren.

So ist ans dem griechischen Texte eine ernente fast kecke

griechische Umarbeitnng hervorgegangen
,
welche fast ganz 1884

in den Acta BoRandiana III 66—112 gedrnckt ist. Dann ist aus

diesem griechischen Texte der 11. Fassxmg das Mittelsthck ans-

geschnitten nnd, wie S. 764—766 besprochen, als selbstandige Ge-

schichte dnrch verschiedene Lander Asiens bis nach Indien weiter

verbreitet worden (s. nnten).

mb. Aus dem lateinischen Texte der 11. Fassung

stammen viele Ubersetzungen, Umdichtnngen nnd Nachahmnngen,

welche in Europa im Mittelalter entstanden sind. Darnnter sind

etliche, welche ohne Namen nnr das Mittelstuck der Legende wieder-

geben. Also entstehen wiederum 2 Moglichkeiten : 1) kann die

ansgeschnittene
,
namenlose orientalische Geschichte selbstandig
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auch nach Europa gelangt und da wieder in Dichtungen verar-

heitet worden sein; 2) konnen Erzahlungskiinstler des europaiachen

]\Iittelalters selbstandig die Sonderart des Mittelstiickes der Pla-

cidas-Eastasiuslegende erkannt, dies Mittelstiick ansgeschnitten und

zu einer Dichtnng verwendet haben. Daruber sind Gerould und

Bousset (s. S. 560) sehr verschiedener Ansicht. Meine Aufgabe hat

mit dieser Untersucbung nichts zu thun.

Nachtrag

zu Bousset’s Besprechung der indischen Versionen dieser

Wandergeschichte.

Bousset bespricht S. 477—493 die arabiscben, persischen, he-

braischen, armenischen und tiirkischen Fassungen der Wanderge-
scbicbte (s. oben S. 703). Das ist natiirlich; denn wenn, wie er

behauptet, ein Grieche vor 700 n. Chr. diese Wandergeschichte

aufgegriffen und zum Aufbau der Placidas-Eustasiuslegende beniitzt

hat, so muB das in Vorderasien geschehen seih. Da aber diese

Geschichte vom fernen Osten in den Westen aus der vorbuddhisti-

schen-indischen in die mittelalterlich - europaische Literatur ge-

wandert sein soli, so war es fiir Bousset sehr wichtig, die Exi-

stenz der Geschichte in ihrer indischen Heimat zu untersuchen.

Das hat er S. 501—507 gethan. Aber gerade hiebei war er wenig
vom Gluck beglinstigt.

Ogden (Dissertation von Baltimore 1900) arbeitet in seiner

Tabelle (zu S. 6) und sonst, besonders S. 23/24, mit 4 indischen

Versionen, mit Hindoo V'^ersion, Kasmir V., Thibetan V. und Pan-
jabi V. Bousset spricht nicht von der Hindoo Version; die 3

andern kennt er nur durch Ogdens magere Citate, nicht in ihrer

vollen Textfassung (s. S. 502/3 Note und S. 506/7). Gerould
schweigt ganz daruber. Dieser Mangel an vielleicht wichtigem
Material argerte mich. In bibliographischen Dingen miissen wir
Deutschen doch Amerikanem gleich kommen konnen. Da die Eng-
lander fiir Folklore Indiens so viel geleistet haben, entschloB ich
mich, solche Sammlnngen aus den von Ogden genannten Provinzen
Indiens durchzugehen. Und sogleich der erste Schritt auf diesem
Wege fiihrte mich nahe an’s Ziel.

Bei Gerould (Publications of the Modern Language Association
o merica, XIX = XII 1904) p. 395 fand ich fiir irgend einen
week citirt: J. Hinton Knowles, Folk-Tales of Kashmir. Dieses
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1888 und 1893 in zwei gleichen Ausgaben in London erscliienene

Buch ging ich dnrch nnd fand daselbst S. 154—165 nnter dem
Titel ‘Pride abased’ die Kaschmir - Fassnng nnserer Wanderge-

schichte. Am Ende steht S. 165 folgende Note von Knowles

:

This story shonld be compared with its most interesting variant

‘Placidns’, a tale from the Gesta Romanonm.

2.

) Another variant is to be found in Tibetan Tales, the story

of ‘Krisa Grautami’ p. 222, 223.

3.

) A third variant is ‘Swet - Basanta’ in Folldales of Benqal

p. 93—107.

4.

) Another is that of ‘Sarwar and Nir’’ in the Legends of the

Punjab vol. Ill p. 97—125.

Der Missionar Knowles hat es nicht fiir nothwendig gehalten,

die Herausgeber dieser Sammlnngen zu neunen. Doch mit Hilfe

von Fortescue, Subject Index des Brit. Museums nnter Folklore

II p. 45 ‘India’ gelang es auch die Herausgeber dieser vor 1888

erschienenen Biicher zu bestimmen. no 2 ist: Tibetan Tales de-

rived from Indian sources, translated from the Tibetan of the

Kah-gynr by F. Anton von Schiefner; done into English from

the German . . by W. R. S. Ralston London 1882 (in Berlin),

no 3 ist; Lai Behari Day, Folk- Tales of Bengal, London 1883

(in Berlin). no 4 : The Legends of the Panjab
,
by Captain R.

C. Temple. Den 3. Band dieser ansehnlichen Sammlnng
,
der

1886—1900 erschienen ist, fand ich in Bonn (und in Munchen).

So lafit sich denn das bis jetzt bekannte indische Material

mit Sicherheit bearbeiten. Beim Suchen nach diesen Sammlungen
wandte ich mich anch an Ernst Kuhn in Munchen. Er hatte die

Giite mich auf Brandstetter’s Ubersetzung der buginesischen
Fassnng hinzuweisen. Diese fiihrte mich zu der malaisch-siame-

sischen Fassung. Beide will ich am Schlusse besprechen.

Leider mufi ich wegen der verwickeiten tlberlieferung nnd

der ziemlich sicheren Zeitbestimmung auf das erste Stiick Bousset’s

(S. 501/2), dieLegende vonPatacara oderKisa-Grotami,
mehr Auseinandersetzungen verwenden, als sie nach meiner An-
sicht hier verdient^).

In den Psalms of the Early Buddhists; I Psalms of the Sisters

(by Mrs Rhys Davids 1909) schildert p. 109 Kisa-Gotami das

elende Schicksal des Weibes so;

1) Ich erfreute mich dabei des gelehrten Eathes meines Kollegen Hermann
Oldenberg. Bringe ich hier Irrtiimer vor, so bin natiirlich ich schuldig und ver-

antwortlich.
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Woeful is woman’s lot! . . .

218 Returning home to give birth to my child,

I saw my husband in the jungle die.

nor could I reach my kin ere travail came.

219 My baby boys I lost, my husband too.

and when in misery I reached my home

,

lo! where together on a scanty pyre,

my mother, father and my brother burn.

Dies ist nicht nur eine kra.sse Schildernng des Unglucks, dem
das Weib ausgesetzt ist, sondern die Einzelheiten (da6 sie auf der

Riickkehr in die Heimat gebiert und daB ihr Mann im Walde
stirbt) deuten auf ein bestimmtes EreigniB.

Diese Lieder der Schwestern (Therigatha) sind um das dritte,

allenfalls zweite Jahrhundert vor Christns entstanden. Nun findet

sich in verschiedenen huddhistischen Werken eine Greschichte, welche -

zn den citirten Versen paSt. Die Frage ist, ob das citirte Lied

den Inhalt dieser Geschichte resumirt und also die Geschichte

alter ist als das Lied, oder ob die Geschichte auf das Lied hin,

gewissermafien zu dessen Erklarung, erfunden ist.

In dieser Geschichte heiBt die Schwester meist Patacara. Fiir

diese Geschichte citirt die Paramatthadipani (vol. V, 1893) das

Apadana (Param. p. 112—115), welches nach Oldenberg (in diesen

Nachrichten 1912, S. 207 Note 3) vor das 2. Jahrhundert n. Chr.

zu setzen ist. In dem Apadana wird der FluBubergang deutlich

geschildert; das jungere Kind wird von einem Vogel (englisch

ospray, eine Adlerart) gepackt. Dann findet sich die Geschichte,

der Patacara in dem Palicoromentar des Dhammapala zu den The-

rigatha (Davids p. 69/72) aus dem 5 /6. Jahrhundert nach Chr. und
in der wohl gleichaltrigen Manoratha Purani des Buddhaghosa
(iibersetzt von Mabel Bode im Journal of the Royal Asiatic So-

ciety 1893 p. 557/8). Dhammapala’s Text (Paramatthadipani V
108—112 -f 115 = Davids p. 68— 72) und Buddhaghosa’s Text (Bode

p. 556—560) sind nur im Ausdruck verschieden. Ich gebe Bodes
Ubersetzung der betreffenden Stelle.

Patacara hatte die erste Geburt im Hause der Eltem abge-
wartet. Dahin zog sie spater mit dem Mann und dem ersten Kinde,
um auch die zweite Geburt dort zu iiberstehen. Doch schon im
Wald iiberfielen sie die Geburtswehen. Zugleich erhob sich Sturm
und Regen. Der Mann wollte eine Hiitte herstellen, starb aber
durch den BiB einer Schlange. Als sie ihm die Geburt eines 2.
Sohnes melden wollte, fand sie ihn todt.

Statt der Worte des Liedes ‘My baby boys I lost’ gibt nun
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die Prosa-Erzahlang Folgendes: She took her younger child

upon her side and, leading the elder by the hand, she went on

her way. And she saw, that in the middle of the road was (a

river) she would have to cross
,
and thought ‘Now I cannot go

across carrying both the children at once. I will put the elder

boy on this bank and carry the younger one across to the further

side. And when I have laid him down on my head-cloth, I will

return and take the other and go across’. So she went down into

the stream. But just as she, coming back, reached the middle of

the river, a certain hawk, thinking This is a piece of meat’, flew

down to peck at the child she had left. She threw up her hands

to scare away the hawk. The elder boy, seeing the motion of

her hands, thought ‘She is beckoning to me’, and stepped down
into the stream. And he lost his foothold and was borne away
by the torrent. And the hawk, even before she could reach him,

bore away the other child. So overwhelmed with her great

sorrow, she went on her road, wailing out this lamentation: ‘Dead

are both my sons and my husband dead upon the road’.

In der Heimath findet sie auch ihr Eltemhaus vom Sturm
zerstort und die Ihrigen todt. Sie zerreiflt ihre Kleider imd irrt

wahnsinnig weiter, indem sie dem obigen Ruf ‘Dead . . road’ die

Worte zusetzt: ‘And my mother and father and kinsfolk they

burn on one funeral pyre’, also = dem Inhalt der citirten Psalmstelle.

So hatte Patacara die Nichtigkeit alien irdischen Verhaltnisse

an sich selbst erfahren, und leicht gewann Buddha sie fiir seine

Lehre und seine Gremeinde.

Auffallend ist, dafl die oben citirten Verse, welche Patacara’s

Leiden resumiren, im 63. Psalme stehen, welchen dieKisa-gotami
spricht, und dafl Patacara hier gar nicht genannt wird, so dafl es

aussieht, als ob es die Erlebnisse der Kisa-gotami seien. Dagegen
zn dem Liede no 47 der Patacara (Davids p. 73), welches nichts

von solchen traurigen Erlebnissen berichtet, gibt der Commentar
des Dhammapala die oben mitgetheilte Eassung der Geschichte

(Davids S. 69/70). Davids p. XXI sucht diese Schwierigkeit so zu
losen : das entsprechende Lied der Patacara, von dem das Apadana
und der Commentar sprachen, sei verloren gegangen. In der tibe-

tanischen Version scheint Kisa-gotami an Stelle der Patacara ge-

treten zu sein.

(Kisa-gotami). Eine Geschichte ahnlicher Art gab es in Ti-

bet. Sie weicht im Anfang und im Schlufl vollstandig ab, aber

die Mitte geht uns an und deckt sich mit der oben gegebenen
Darstellung. Zuerst hat sie Anton von Schiefner ins Deutsche
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iibersetzt (Bulletin de I’Acad^mie . . de St. Petersbourg XXI 1876

S. 485—493); dann hat W. R. S. Ralston sie anfgenommen in:

Tibetan Tales . . transl. by A. v. Scbiefner, done into the English

from the German by Ralston, .1882 London (in Berlin) p. 216

—

226 : Krisa Gautami.

Schiefner S. 485 gibt folgende Einleitung: Krisa Gautami

(Kandjur XI. Blatt 122—130). Der Hauptsache nach wird die

nachfolgende Erzahlung im 25. Capital des Dsanglun^) mitgetheilt,

nur ist die Tragerin derselben die Bhikshuni Utpalavarna (s. Psalm

LXIV); Krea Gautami (bei den Siidbnddhisten Kisagotami) ist

durch die von Cap. Rogers aus dem Barmanischen iibersetzten

•Buddhaghosa’s Parables’ (London 1870) p. 981f.
,
neuerdings be-

kannt geworden und hat dem Prof. Rhode anf der Philologenver-

sammlung zu Rostock (s. Zft fiir das Gymnasialwesen 1876 Febr.

S. 118) Anlafi zu Vergleichnngen mit griechischen Erzahlungen

gegeben (Rohde, Roman 2. Aufl. 1900 S. 598/9 behandelt die schone

Sage, welche der Commentar zu Therigatha no 63 mittheUt) ^).

Zugesetzt ist zunachst eine lange, ziemlich dumme Einleitung.

Dann folgt (bei Schiefner S. 490) folgender, dem obigen paralleler

Text: Xachdem sie lange geweint hatte und sehr traurig ge-

worden war, schaute sie nach alien Weltgegenden, nahm den neu-

geborenen Knaben an den Busen, ergrilF den alteren an der Hand
und begab sich auf den Weg. Da unerwartet ein starker Regen
gefallen und Seen, Teiche, Brunnen voll von Wasser und der Weg
vom Flusse iiberschwemmt war, dachte sie, da6, wenn sie mit

ihren Kindern zusammen libers Wasser ginge, sowohl diese als sie

selbst zu Schaden kommen wiirden, deBhalb sollten einstweilen

die Kinder zuerst hiniiber (over separately Ralston). Den altern

Sohn setzte sie ans Ufer des Flosses, den jiingern nahm sie, ging

hiniiber und legte ihn am Ufer nieder. Als sie darauf nach dem
alteren hiniiber ging und bis in die Mitte des Flusses gelangte.

1) (Dsangluu) oder der Weise und der Thor, aus dem Tibetischen iibersetzt .

.

von I. J. Schmidt, Petersburg 1843 S. 208. Die dumme Einleitung fehlt bier.

Die Scene am Flusse wird ahnlich und die verschiedenen folgenden Ereignisse

werden wenigstens ziemlich ahnlich erziihlt. Den SchluB bildet im Dsanglun eine

Erkliirung dieser ihrer Erlebnisse als die Folgen von Siinden und Verdiensten
in friiheren Existenzen. Mit den Erlebnissen der Uppalavanija (Therigatha no 64)
bestfeht keine Ahnlichkeit.

2) Ralstons Ubersetzung ist die von Knowles, Folk-Tales of Kashmir
1893 p. 165 citirte ‘variant in Tibetan Tales, the story of ‘Krisa Gautami’ p. 222,
223. Ogden rubricirt sie in seiner Tabelle als ‘Tibetan version’. Bousset (S.
O02/3) sucht vergebens den Text (s. oben S. 769).
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warde der jungere Knabe von einem Schakal davon getragen.

Die Mutter aber, in die Mitte des Flusses gelangt, scheucbte die

Hand schwenkend den Schakal. Der altere Knabe glaubte, daB

die Mutter ihn rufe, und sprang ins Wasser; da aber das Ufer

sehr abschiissig war, kam er um, so wie er fiel. Die Mutter eilte

dem Schakal nach, welcher das Kind fallen liefi und davon lief.

Als die Mutter es betrachtete, fand sie es todt und warf es, nacb-

dem sie geweint hatte, ins Wasser. Als sie aber nun auch den

alteren Sohn vom Wasser einhergetragen sah, wurde sie noch un-

ruhiger, eilte ihm nach und fand, da6 auch dieser schon gestorben

war. So des Mannes und der Kinder beraubt, gerieth sie in

Verzweiflung und saB, nur den Unterkorper bedeckt, allein am
Ufer. Sie horte das Sansen des Windes, das Rauschen des Waldes
und der Wogen, sowie das vielfache Singen der Vogel und weh-

klagte-iiber den Verlust des Mannes und der beiden Kinder, mit

Gramesthranen und Schluchzen bin und her irrend. Dann wird

noch der Hauseinsturz und der Tod aller Angehorigen kurz be-

richtet, ahnlich wie im Pali-Commentar.

Dann ist ein geschmackloser langerer ScbluB hinzugefiigfc

:

Ivisa Gotami heirathet einen Weber : er schlagt sie oft und zwingt

sie, ihr Kind in 01 zn sieden und zu essen
;
dem entlauft sie. Ein

Karawanenfuhrer heirathet sie: er wird von Raubern erschlagen.

Der Ranberhauptmann heirathet sie : er wird vom Konig erscblagen.

Sie kommt in das Frauengemach des Konigs: der Konig stirbt

und sie wird in das Grabmal gesteckt. Als Grabrauber dies er-

brechen
,
kommt sie heraus und irrt dann wahnsinnig und halb-

nackt nmher, bis sie endlich zu Buddha kommt. Dieser letzte

Theil findet sich auch im Dsanglnn und wird noch mit Handlungen
in friiheren Existenzen erklart.

Also : die Therigatha im 2./3. Jahrh. vor Christus sprechen

nur vom Tod der beiden Sohne, sagen aber nichts von einem FluB-
iibergsing. Dieser kommt aber schon in dem Apadana im 1./2.

Jht nach Chr. vor und spielt eine grofie Rolle bei Dhammapala
und Buddhaghosa im 5./6. Jht nach Chr. und in dem etwas spateren
tibetischen Kandjur (und Dsanglnn). Bei den beiden ersteren raubt
ein Habicht das Heine Kind, bei den Tibetanem ein Schakal und
ein Wolf. Knowles hat in seinen Folk-Tales of Ka-shmir schon
1888 die tibetanische Gautami-Geschichte mit der Placidas - Sage
und mit der Kaschmir- und Pendschab-Fassnng unserer Wander-
geschichte zusammen gesteUt. Dann hat M. Gas ter 1893 Bode’s

tibersetznng der Patacara-Geschichte Buddhaghosa’s gelesen und
in demselben Bande des Journal of the Royal Asiatic Society in

Kgl. Gee, d. Wise. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1916. Heft 5. 52
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einer kurzen Note (S. 869—871) sie fur das Original von vielen

ahnlichen Erzahlnngen im Osten and Westen (anch Clementinen

und Placidas) erklart und gesprochen von einem ‘elaborate study

on tbe series of tales, which turn round the peculiar loss of wife

(or husband) and children, and their finding again after a lapse

of time, and under vastly changed circumstances’. Einen ganz

ahnlichen Plan verfolgte Ogden in der Dissertation von Balti-

more 1900; doch kannte er (aus Knowles) nur die tibetanische Oe-

schichte der Krisa Gautami (p. 24); Gerould (Publications of

the Modem Language Association XII 1904 p. 335—448) weifi von

Nichts; Bousset kennt die Patacara-Geschichte und Gaster’s

Urtheil, dann Ogdens Notizen aus der tibetanischen Krisa -Gau-

tami Geschichte.

Gas ter, welcher in Buddhaghosa’s Geschichte der Patacara

die Vorlage unserer Wandergesehichte findet, verkennt natiirlich

nicht den grofien TJnterschied beider. Er sagt daruber : The theme

is somewhat obscured in the Indian form. The tale does not end

in the happy way, in which the other literary parallels make it

end. The Buddhist tale has undoubtely changed and been adapted

to the circumstances, in order to explain the conversion and pree-

minence obtained by Patacara. The primitive form has been better

preserved in the other literatures, where the wife (or the hus-

band) after long trouble and many sufferings are re-united with

their children.

Ogden, dcr Gaster’s Ansicht nicht kannte, sondern durch

Knowles zum tibetanischen Text gefiihrt wurde, urtheilt p. 24

ahnlich wie Gaster: The Thibetan version bears a general resem-

blance to this type of story and, I believe, must have been pro-

duced in unconscious imitation of, or in deliberate variation from,

this type (= die gewohnliche orientalische Art). I incline to the

latter alternative, because the reserved resemblance is marked:

the departure from home of hero and heroine; the birth of one

child, the taking of the hero
;
the loss and death of the children

;

the violation (weitere Heirathen?) of the heroine. The story is

the same, except that the outcome in each instance is infortunate

instead of satisfactory, and only till the unhappy heroine takes

refuge in religion does she find rest. I should, therefore, consider

this version modeled on the general type, hut intentionally per-

verted to convey a moral lesson.

Dem Urtheile Gaster’s und Ogden’s schliefit Bousset S. 602/3
sich durchaus an. Die Geschichte der Patacara oder Kisa-gotami
sei eine absichtliche buddhistische Verdrehung einer volksthiim-
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lichen bekannten indischen, also vorbuddhistischen Geschichte.

Dieses Vorbild sei aber nnsere Wandergeschichte gewesen. Wah-
rend das altindische Vorbild in wenig veranderter Form in die

andern, besonders westlichen Lander sich verbreitete, sei diese re-

ligiose Verdrehnng, d. h. die Geschichte von Patacara-Kisagotami

in den Landern des Bnddhismus weit verbreitet worden. Da diese

buddhistische Verdrehnng im 1./2. Jahrhundert nach Chr., ja viel-

leicht schon zur Zeit der Therigatha (2./3. Jahrhundert vor Chr.)

vorhanden war, so wiirde das noch hohere Alter des indischen

volksthiimlichen Vorbildes absolut feststehen. Bis jetzt fehlt

freilich jede andere sichere Spur, dafi das indische Vorbild in so

alter Zeit existirt habe.

Allein ist denn die von Gaster-Ogden-Bousset behauptete Iden-

titat unserer gewohnlichen Wandergeschichte und der bnddhisti-

schen Geschichte von Patacara-Kisagotami so sicher? Bonsset be-

ginnt seine Beweisfiihrung mit den Worten ‘Man erkennt (in der

Patacara-Geschichte) den Typus unserer Erzahlung kaum wieder

so stark ist sie hier verwandelt’ und schlieBt sie ‘Wenn unsere

Vermuthung richtig ist’ etc. Es handelt sich hier wirklich nur

um Vermuthungen.

Die Patacarageschichte enthalt erstens nur die erste ungliick-

licbe Halite der Wandergeschichte. Mann und Kinder werden
nicht von der Mutter getrennt, um spater wieder gliicklich mit

ihr vereinigt zu werden, sondern alle drei verderben sie und sterben

sie sogleich. Das verlangt das Ziel der Patacarageschichte: Pa-

tacara soil alles Ungliick erleben, das ein Weib erleben kann:

Mann, Kinder, Eltern und Verwandte sieht sie todt.

WeBhalb, konnte man einwenden, bleibt Patacara (Kisagotami)

nicht zu Hause und erlebt da den Tod des Mannes
,
der Kinder,

der Eltem und der Verwandten? Da6 sie All das im Wald und

Wasser selbst erlebt, das beweist doch gerade die Nachahmung
der Wandergeschichte. Ja, fur trockene Gelehrte

,
nicht fiir das

unmittelbar empfindende Volk und nicht fiir die Erzahlungskiinstler,

welche das Empfinden des Volkes kannten imd mit packenden

Schilderungen sich ihm anzupassen suchten. Die UngliicksfaUe des

Weibes werden als viel barter empfunden, wenn es im wilden

Walde gebiert, da den Mann von der Giftschlange getodet findet

und ebenda selbst erlebt, wie beide Sohne vom reifienden FluB

und von wilden Thieren getodet werden.

Wenn aber der buddhistische Dichter der Patacara - Kisago-

tami-Geschichte wirklich unsere Wandergeschichte als Vorbild be-

niitzt hatte, wefihalb hat er sein Vorbild verdreht? War denn
52*
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die tragische Wirkung der Patacarageschichte nicht genau die-

selbe
,
wenn Patacara nach der Gebnrt des zweiten Sohnes miter-

lebte
,
wie der Vater versachte die beiden Kinder Uber den ge-

fahrlicben Strom hiniiber zn tragen, wie dann beide durch wilde

Thiere oder Wassersgewalt vor ihren Augen vernngliickten und

zuletzt der Vater selbst durch das Wasser ertrankt oder von einem

Alligator zerfleischt wurde? Wefihalb sollte der Umdichter seine

A^orlage so verlassen und abgeandert haben ? Man bedenke auch,

welche RoUe in bewaldeten und Liigeligen Gegenden des Orients

kleinere Wasserlaufe spielen. Sie sind zahlreich und sie zu durch-

waten, ist oft eine Lust und eine Erqnickung. Aber nach Regen-

giissen schwellen sie rasch an und Sitnationen, wie die der Pata-

cara, treten leicbt ein.

Aus diesen Griinden halte ich die Patacarageschichte fiir ori-

ginal und nicht fiir eine Verstiimraelung und eine Verdrehnng

einer altindischen popularen Fassung nnserer Wandergescbichte,

von welcher keinerlei sonstige Spur zu finden ist.

Die bnddhistische Geschichte von Vessantara oder (tibe-

tanisch) Visvantara (Gerould 345/6, Bousset 603/4) weicht von

nnserer Wandergescbichte zu sehr ab, als daB ich mich fiir be-

rechtigt hielte, sie als eine Version derselben hier zu besprechen.

Ebenso wenig kann ich die von Gerould S. 344 und von

Bousset S. 504/5 besprochene Geschichte aus dem Dacakumara-
saritam als eine Variante nnserer Wandergescbichte anerkennen.

Knowles, Folk- Tales of Kashmir S. 165 nennt als Version

nnserer Wandergescbichte die Geschichte von Swet-Basanta
in Lai Bchari Day, Folk- tales of Bengal, London 1883 p. 93

—

107. Auch in dieser. sehr dummen Geschichte finde ich absolut

keine Variante nnserer Wandergescbichte. Es ist ziemlich sicher,

dab diese bengalische Geschichte es ist, welche Ogden in seiner

Tafel und sonst mit Hindoo Version bezeichnet (freilich ‘adapted

to the needs of the narrative’). Der Theil dieser Geschichte, wel-
cher wohl Knowles zum Citiren verlockt hat, dafi Swet’s Frau
im Walde gebiert, dann der verlassenen Frau das schone Kind
mit einem todten vertauscht wind und daB spater Mutter und Sohn
durch die Stimme der Natur sich erkennen, findet sich auch in

der Sammlung von Marie Frere, welche A. Passow aus dem Eng-
lischen Ubersetzt und mit dem Titel ‘Marchen aus der indischen
^ ergangenheit’ in Jena (1874) herausgegeben hat; vgl. die Ge-
Rchichte Panch-Phul-Ranee, S. 193 ffl.

Es bleiben von den oben bezeichncten Geschichten zwei iibrig,
le eschichte aus Kaschmir und die aus dem Pendschab.
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Aus Ogdens Andeutnngen hat Bousset S. 506/7 versncht, die beiden

Geschichten zu reconstruiren. Da beide Geschichten wirkliche Va-

rianten unserer Wandergeschichte sind, so gehe ich naher daranf

ein. Freilich indisch sind die beiden Geschichten, aber nicht alt-

indisch.

Bev. J. Hinton Knowles, Folk- Tales of Kashmir, gibt

S. 154—165 die Geschichte mit dem Titel ‘Pride abased’, und mit

der Note : ‘Der Erzahler heifit Maknnd Bayii, der wohnt in Suthh,

Srinagar’. (K).

In alten Zeiten wurde ein sehr hochmiithiger Konig von einem

Nachbar besiegt and vertrieben. Mit Frau und 2 Knaben floh er

an das Meer. Der Kapitan eines segelfertigen Schiffes versprach,

sie mitzunehmen
;
doch, als er die Schonheit der Frau sah

,
nahm

er nur diese an Bord und liefi die drei Anderen am Ufer zuriick.

Die Frau wies die Werbung des Kapitans entschieden zuriick
,

so

dafi er sie an einen mitfahrenden reichen Kaufmann verkaufte.

Dem sagte sie zuletzt zu, ihn nach 2 Jahren zn heirathen, wenn
sie bis dahin Mann und Kinder nicht wieder gefunden habe. Der
zuriickgelassene Konig irrte hilflos mit den Kindem an der Kiiste,

bis er an einen Flu6 kam. Er trug den einen Knaben glucklich

hiniiber und wollte den andem nachholen; da ri6 ihn der Strom
um und er versank. Ein Fischer brachte die jammernden Knaben
zusammen in sein Haus und erzog sie mit seiner Frau wie eigene

Kinder. Als sie die Schule durchgemacht batten, lemten sie das

Fischen. Ein Riesenfisch gerieth auf eine seichte Bank des Flusses.

Wie viele Andern, wollte auch ein Topfer spat Abends sich ein

Stiick davon abhauen
;
da forderte er einen lebenden Menschen

aus dem Fisch ans Tageslicht, welchen er und seine Frau auf-

nahmen und pflegten. Nach einigen Monaten starb der Konig
des Landes und sein Elephant und Falke (hawk) warden ausge-

sendet, urn einen neuen Konig zu wahlen. Sie kamen auch am
Hause des Topfers vorbei, vor welchem der wunderbar Errettete

stand. Der Elephant kniete vor ihm und der Falke setzte sich

auf seine Hand. So wurde er als Konig eingesetzt. Als eifriger

Fischer (aus Gesundheitsrucksichten) wurde er mit dem alten

Fischer bekannt und nahm die 2 Adoptivsohne in seinen Dienst.

In dies Land bam auch der Kaufmann, zeigte dem Konig seine

kostbaren Juwelen und Stoffe und bat urn Schutz. Als Wachen
warden ihm die beiden Briider gesendet. Als sie eines Nachts
nicht schlafen konnten, erzahlte der altere ihre eigene Geschichte.

Die Mutter lag nebenan und horte Alles. Sie erkannte, da6 dies

ihre eigenen Sohne seien. Dies bestatigte ein Gesprach mit Beiden.
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Sie erzahlte auch ihr Schicksal; die 2 Jabre Prist gingen zu Ende;

um vom Kaufmann frei zn werden, entwarf sie mit ihnen folgende

List. In der nacbsten Nacbt erbob sie lautes Geschrei und sagte

dem Kanfmann, die beiden Wiicbter batten ibr Gewalt anthun

wollen. Er lied beide vor den Konig bringen nnd verklagte sie.

Ancb die Mutter wurde zum Verbor gebolt und bericbtete, was

sie des Nachts gebbrt babe. Darnacb seien die Beiden ihre Sobne,

sie aber frei von ibrem Heirathsversprecben. Der Konig gab nun

sicb zu erkennen nnd erzablte seine eigenen Erlebnisse. Als die

Sobne regierungsfahig waren, uberlied er ibnen die Regiemng.

R. C. Temple’s Legends of tbe Panjab, Band III London

Triibner 1900 (= no XXXV—LIX) entbalt nicbt weniger als 7

Dicbtungen, als deren Verfasser sicb nennt Kisbn Lai und Shib

Kanwar (aucb Shibkanwar), seine Frau: no XLI, XLII, XLV,
XLVI, LVI, LVII und LVIII. Diese 7 Gedicbte sind verfadt in

Strophen zu je 6 gereimten Zeilen. Der Reim dieser 6 Zeilen

ist Paar-Reitn. Dieser hat jedocb die Eigenthiimlichkeit
,
dad er

im 1. und 2. Verse jeder Strophe einsilbig sein kann, wahrend
er im 3. und 4., im 5. und 6. Verse fast immer zweisilbig ist.

Die Folge ist, dad die ersten Zeilen der Strophen oft mit einem

einsilbigen Worte schlieden, wahrend die 3.—6. Zeilen regelmadig

mit Wortern von mindestens 2 Silben schlieden. 5 Gedicbte

trennen die Strophen (auch no LVII p. 349—356 konnte durch-

aus so gedruckt werden); aber in zweien greifen die Strophen oft

in einander (no LVI S. 333—339 : 200 Zeilen, d. h. 33 Strophen +
2 Dichterzeilen; und no LVIII p. 364—411 besteht aus 2 groden

Theilen : V. 1—366 = 1 + 60 Strophen nnd die Dicbterverse 367

und 368; dann folgt der halb so grode zweite Theil: V. 369—554
= 1 + 30 Strophen und die Dicbterverse 555 und 556.

IJnsere Geschichte (P) ist in no XLV S. 97—125 enthalten =
56 Strophen und 2 Dichterzeilen, The story of Sarwar and Nir.

Temple fiigt zu dem Titel hinzu; as told by a celebrated bard
from Baraut in the Merath district. Vielleicht ist es Absicbt des
Dichters, dad mit Strophe 28 der Schauplatz der Geschichte sich
andert und auch das Geschick der Familie. Die Strophen 1—27
spielen in Amba s Reich Puna und schildern das Ungluck seiner
Familie; die letzten 28 Strophen spielen im Reiche Ujjain und
schildern die gliickliche Vereinigung der Familie Amba’s.

Amba war Raja von Puna, seine Frau Amli, ihre Sohne Sar-
war und Kxr. Fakir kam mit seinem Bettelruf in Amba’s
Garten and heB s.cl, .km meWen. Amba m,d Amli eilten mit .MenGaben an dm,. Dock er mmmt nnr etwas Nakmng and sagt, er
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begehre Anderes. Als ihm die Erfiillung seines Wunsches ver-

heiBen ist, begehrt er Theil an Allem (Str. 8 give me every part

of thee or lose thy virtue). Nach knrzem Berathen wird des Fa-

kirs Wnnsch erfiillt; die Eltern verlassen mit den 2 Sohnen ihr

Land xmd leben im Wald von Friichten nnd Wurzeln (Str. 11).

Die Frau gibt ihre Halskette (bodice) dem Mann, er solle sie im
Bazar (in Benares) verkaufen und dafiir Essen fiir die hungrigen

Kinder bringen. Amba ging zum Kaufmann Kundan und bot die

Halskette zum Kauf. Dieser erkundigt sich eifrig nach Amli.

Amba sagt, sie sei unter dem Bananenbaum (banyan tree) ge-

blieben
,
und fordert 10 000 (rupees) fiir die Kette. Kundan laBt

ihn im Laden, eilt mit einer Sanfte zu Amli und heiBt sie unter

Vorzeigung der Kette, ihm zu folgen; dann laBt er sie in sein

Haus tragen. Endlich gibt er in seinem Laden dem Amba die

Kette zuriick; er konne so viel Geld nicht auftreiben (Str. 17).

Amba hort von den 2 Sohnen, was bei ihnen vorgefallen war. Im
fremden Lande weiB er sich nicht zu helfen und

,
als die Kinder

klagen, verspricht er, sie zur Mutter zu bringen. Er nimmt sie

auf die Schulter. Da kommt er an einen Flu6
;
iiber diesen tragt

er zuerst Sarwar; als er zu Nir zuriickkehren wollte, packte ihn

ein Alligator (Str. 23). Des Morgens fand ein Wascher die wei-

nenden Knaben und brachte sie in sein Haas, wo ein Brahmane
sie unterrichtete. Nach 12 Jahren gingen sie nach TJjjain (Str. 27).

Der Raja von Ujjain bestellte Sarwar und Nir als Wachter
der Frauengemacher und gewann sie lieb (Str. 31). Ein Fischer

fing einen Alligator und fand in dessen Bauch den lebenden Amba.
Der Raja von TJjjain lieb sich von ihm seine ganze Geschichte er-

zahlen, nahm ihn als Sohn an und, als er nach 20 Jahren starb,

ward Amba Raja von Ujjain (Str. 39). Der Kaufmann Kundan
spricht mit Amli, sie solle sein Weib werden. Sie sagt zu; dock
vorher woUe sie im Ganges baden. Auf dem Zuge dahin, machen
sie Halt in Ujjain. Kundan meldet sich beim Kbnig Amla und
bittet fur die Nacht um Wachen fiir seine Zelte (Str. 44). Sar-

war und Nir hielten die Wache und sprachen von ihrem Schicksal

und von ihren Eltern. Die Mutter horte ihre Reden und erkannte
ihre Sohne. Sie erhob den Ruf ‘Diebe’ und lieb die Beiden vor
den Konig bringen. Da verlangte sie ein Verhor. AUes klarte

sich auf. Kundan wurde gehenkt, alle Andern aber lebten gliicklich

(Str. 55).

Diese beiden Fassungen sind erst im Ende des vorigen Jahr-
hunderts von Englandern aus dem Mund von Indern aufgezeichnet
worden. Sie sind also nicht altindisch, sondem modem. Uber den
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Dichter Kishn Lai und seinen Strophenban (P) konnte ich nichts

welter finden. Diese beiden Fassongen der GrescMchte, aus Kaschmir

(K) und aus dem Pendschab (P), stimmen in wesentlichen Stiicken

iiberein mit der Fassung, welche den in Mittel und Vorder-Asien

verbreiteten Versionen zu Grunde liegt. Ein Konig wird dnrch

Krieg vertrieben (K), die Frau auf einem SchitF entfulirt (K)
;
der

Vater tragt den einen Knaben iiber den Fln6, wird dann von

beiden getrennt ;
der Vater wird von Elefant oder Adler zum

Konig eines andern Reiches erwahlt. Die Knaben werden von

Anwohnern des Flusses gerettet und erzogen und treten in die

Dienste des Konigs, ihres Vaters
;
eben dahin kommt im Schiff die

geraubte Frau; zu ihrer Bewachung werden die beiden Sohne ge-

schickt und erzahlen des Nachts ihre Schicksale
;

die Frau hort

das und erkennt ihre Sohne
;
durch eine Liige und Anklage kommt

es zur Untersuchung durch den Konig und so zur Losung der

ganzen Verwicklung.

Aber diese beiden indischen Geschichten bringen auch starke

Verschiedcnheiten von den ubrigen Fassnngen, die also in-

dische Erfindungen und Neuerungen sind, so besonders, daJS der

Vater im Flu6 von einem Riesenfisch (K) oder einem Alligator

(P) vcrschlungen wird, dann nach Monaten (K) oder Jahren (P)

lebend aus dessen Bauch befreit wird, Neu ist in K der anfang-

liche Hochmuth des Konigs; besonders stark ist die Fabel in P
dadurch geandert und geneuert

,
dafi keine Rede ist vom Meer

oder einem Schiffe und da6 Kundan, der Kaufmann von Benares,

eingefuhrt wird. Ihm will der Konig aus Noth den Schmuck der

Konigin verkaufen, und er raubt mit Hinterlist die Fran in einer

Sanfte aus dem Wald in seine Wohnung; bringt viel spater mit

einer Karawane sie nach TJjjain, damit sie im Ganges bade.

Dann geht P mit den Jahren mehr als verschwenderisch nm. So

raubt Kundan die Frau: aber es vergehen mindestens 6 Jahre

(27. Str.), bis die 2 Sohne nach TJjjain ziehen, dann gut 20 Jahre

(39. Str.), bis Amba Konig in TJjjain wird : da erst spricht Kundan
der Frau vom Heirathen (40. Str.).

Die bagisehe Fassang der Wandersage. Ernst Kuhn in

Munchen machte mich aufmerksam auf das 4. Heft der Malaio-

Polynesischen Forschungen von Dr. Renward Brandstetter (Luzern
1895, 27 S. in 4®), welches enthalt: Die Geschichte von Konig
Indjilai. ‘Eine bugische Erzahlung ins Deutsche ubersetzt’. Diese
Bugier oder Buginesen bewohnen einen Theil der siidwestlichen
Halbinsel von Celebes. Der bugische Text ist gedruckt von B. F.
Matthes im I. Theil seiner ‘Boeginesche Chrestomathie’ S. 28—64.
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Im III. Theil 1872 gibt er S. 2/4 einige Bemerkungen dazu. Der

bngiscke Text sei die Bearbeitung einer malaischen Greschickte vom

Fiirsten Bispoe-Eadja *). Die Einwohner sollen diese Erzahltmg auch

das Tnrteltaubenbnch nennen. Es gebe davon einen bngischen und

einen makassarischen Text
;
diese seien nur spracblich verschieden.

Der Konig Indjilai und seine Frau Sitti Sapia batten 2 Sohne:

Abeduledjomali und Abeduledjulali.

In seinem Garten sieht der Konig eine Turteltaube un^ holt sie

mit dem Blasrohr herunter. Sie hittet, sie ivolle Him 3 gate Lehren

gehen, ivenn er sie frei lasse. Dock vom siclieren Baum herunter,

nennt sie ihn einen Bummhopf. Drei Tage verfolgt er sie und ser-

reifit Kleiduvg und Leih; dock er behommt nur neiien Spott zu hiiren.

Der dumme Streich des Konigs wurde bekannt, und er wurde

defihalb abgesetzt. Mit Frau und Sohnen verlieB er die Heimat.

Sie hamen auf ein grojies Feld, atif dem ein Baum stand. Baraiif

hatte die Turteltaube ihr Nest. Unter dem Baume hielten sie Siesta.

Der jiingere Sohn ruhte nicht
,

bis ihn endlich der Vater die jungen

Turteltauben, deren Mutter nicht amcesend /car, zum Spielen herunter

holte. Als die Turteltaube ham, betete sie zu Allah: Hrcnne Kinder,

Gotten mid Gattin, wie sie mich von mcinen Kindern getrennt hahcn.

Ah cs Abend wurde, hrachte Indjilai die Jungen icieder in ihr Nest.

Mit Einbruch der Nacht gelangten die Wanderer an den Rand
des Waldes und an einen so breiten Flu6, da6 das andere Ufer

nicht deutlich zu sehen war. Suchend fand Indjilai nur einen

Kahn, der aber nur 3 Menschen faBte. Also fuhr er zuerst seine

Frau hiniiber. Ein Fischer
,

der inzwischen bei den znriickge-

lassenen Kindern vorbeifuhr, sah sie und nahm sie mit. Indjilai

hatte indessen seine Frau ausgesetzt und wollte nun die Kinder

nachholen. Doch er fand sie nicht. Wahrend er suchte, fuhr bei

der am anderen Ufer wartenden Frau ein Kaufmann mit seinem

Schiff vorbei, sah die Frau, holte sie in sein Schiff und fuhr weiter.

Der zuriickkehrende Indjilai suchte nun naeh seiner Frau — vergeb-

lich — und durchirrte jammernd die Walder. Im Land Biladuta-

1) Mattes sagt S. 2: Dit verhaal is een’ geheel vrije Boegiuesehe liewer-

king van een’ Maleische ‘hikayat, bekend onder den naam van Geschiedenis van
r\j

Vorst Sispoe-Badja, of juister: Poespa - Wiradja (Tijdschrift v. Neerl. Indie,

Jaarg. 1849, Afl. 7), waanan man reeds in bet in 1842 verschenen eerste stnkje

van Meur singe’s Maleiscb Leesboek een gedeelte vinden kan, en die later in

1849 in haar geheel is uitgegeven en van aanteckeningen voorzien door J. C.

Fraissinet. Men vergelijke ook Dr. J. J. de Hollander’s Handleiding bij de beoe-

fening der Maleische Taal- en Letterknnde, Tweede drnk, waar men o. a. een’

korte inhoudsopgave aantreft.
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senipi war der Konig gestorben. Der Reichselephant wurde aus-

geschickt, einen neuen Konig zu bringen. Dieser Elephant fand

den Indjilai im Wald, zwang ihn sich anf seinen Riicken zu setzen

nnd brachte ihn so als Konig heim. Das Land war outer dem
neuen Konig gliicklich.

Als die Turteltanhe Hire Jttngen icieder im ISest fand, widerricf

sie ihren Finch nnd hat Gott, Indjilai ivieder mit Frau und Kindcrn

zu vereinufen.

Der Eischer horte von seinem neuen, guten Konige und brachte

ihm die erwachsenen Briider (kbniglicher Art) als Diener. Der Konig
machte sie zu seinen Beteldosentragern nnd hatte sie gern.

Anch der Kaufmann, der die Eran geraubt hatte, wurde durch

den Ruf des Konigs in die Residenz gelockt. Er machte gute

Greschafte. Zuletzt erbat er eine Abschiedsandienz nnd iiberreichte

dem Indjilai schone Geschenke. Der lud ihn dringend ein, wenig-

stens die Nacht bei ihm im Palast zuzubringen. Der Kaufmann
entgegnete, seine Erau sei auf dem Schiff nnd diese konne er nicht

mit dem wilden SchifFsvolk allein lassen. Indjilai sandte die beiden

Junglinge auf das Schiff, um abwechselnd Wache zu halten. Doch
der Jtingere wollte gegen Morgen die Wache nicht iibernehmen,

sondem noch schlafen. Der Altere machte ihm Vorwiirfe iiber

semen Eigensinn. So habe er anch dadurch, daji er einst durchaus

mit den Jungen der Turteltanhe spielen icolltc, sie alle ins Unglikk

gehrachf. Diese und ahnliche Reden horte die Erau
,
erkannte

daran ihre Sohne und umarmte sie mit ziemlichem Geschrei. Die

Schiffsmannschaft erwachte und meinte, die Beiden wollten die

Erau vergewaltigen. Der Larm wurde anch vom Konig gehort.

Als er die Anklage horte, befahl er die zwei Junglinge zu dem
Henker zu fuhuen. Der Henker fragte, ob die Schnld der Beiden

durch Untersuchung sicher gestellt sei. Als das nicht bekraftigt

werden konnte, erzahlte der Henker eine Geschichte, wie ein un-

gerecht Angeklagter vorschnell getddtet worden sei, und weigerte

sich die beiden Junglinge hinzurichten. So ging es beim ersten,

beim zweiten und beim dritten Henker. Da endlich ordnete In-

djilai genaue Untersuchung an in feierlicher Gerichtssitzung. Da
kam die Wahrheit an den Tag und Vater, Mutter und Kinder er-

kannten einander. Bald wurde der altere Sohn Konig, der jtingere

Oberpriester.

‘Die Turteltanhe aher war keine geuohnliche Turteltanhe, sie war
em Heiliger. Dieser hatte sich in die Turteltanhe inharnirt und hatte
em Konig Indjilai diese Frufung auferlegt. Er hatte gesehen, dad
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der Konig die ihm von Allah gestellte Lehensavfgahe sonst nicht er-

fiillen wiirde. JJnd dalier hatte er sick als Turteltaube fangen lussen’.

Diese bugische Version ist vielleicht die zierlichste Bliithey

welche dieses Sagenschlinggewachs getrieben hat. Sie setzt sich

freilich, wie keine andere Version der orientalischen Wanderge-

schiehte, aus 2 Bestandtheilen znsammen. Der eine besteht aus

der Turteltaubengeschichte nnd den 3 Greschichten, welche die drei

Henker erzahlen. Das sind aber Znsatze, die sich leicht erkennen

nnd leicht wegschneiden lassen. Ich habe sie deBhalb schief drncken

lassen. Sieht man ans diesen Zusatzen, mit welcher Lust die Er-

zahler fabulirten, so sieht man anderseits mit TJberraschnng , wie

treu die Wandergeschichte selbst wiedergegeben ist nnd wie fast

alle wesentlichen Ziige der bugischen Geschichte in den arabisch-

turkisch-persischen Fassnngen sich finden.

Die malaische (siamesische) Fassang. Je mehr die bngische

Fassnng mir gefiel, desto mehr verlangte mich, den schon 1849

von Fraissinet veroffentlichten malaischen Text kennen zu lernen,

der ihre Vorlage sein sollte (s. S. 781 Note), znmal da das Vor-

bild nnd das Nachbild doch in manchem Stuck verschieden sein

sollten. Zuletzt richtete ich an Professor Dr. Renward Brand-
stetter in Luzern, dem wir die Ubersetzung der bugischen Fas-

sang verdanken, der aber auch ein griindlicher Kenner der malai-

schen Sprache ist, die Bitte, ob er mir eine Inhaltsubersicht der

malaischen Fassung geben woUe. Seiner groBen Giite verdanke

ich die folgenden Mittheilungen

:

Die Geschichte des GroBkonigs Bispu Radja*)
vom Lande Astana Pur a Nagara. Es ist eine siamesische

Geschichte, auf malayisch nacherzablt *). Es lebte ein Konig in

einem Reich, auf Siamesisch t -b k 4- s -h 1 + a®), ins Malayische iiber-

setzt: Astana Pura Nagara geheiBen. Dieser Konig hieB Bispu

Radja, seine Gemahlin Puteri Komala K6sna‘); die zwei unmiin-

1) Nach De Hollander ist der richtige Name Puspa Wiradja.

2) ‘dipindahkan’ : Dies kann bedeuten ‘ubersetzen’ oder auch (freier) ‘nach-

erzahlen’.

3) t+ k-t-s + l + a. Die Vokale zwischen den Konsonanten sind nicht ge-

schrieben, und ich habe kein Hilfsmittel, um sie zu erkennen
;
aber ich vermuthe,

es liege eine Entstellung des altindischen Stadtenamens Taksa^ilk vor. Es sind

ja auch alle andern Namen altindiscb, keiner siamesisch. Damit weist die sia-

mesische Version auf die Sanskritliteratur hin. Der Text selber meint allerdings,

t + k-J-s-f-l + a sei siamesisch und bedeute ins Malayische uhersetzt ; astana

pura nagara.

4) Das altindische Lehnwort putri wird im Malayischen putdr'i ausgesprochen.

komala ist ein wunderbarer Edelstein. kesna ist aus altindisch krspa entstellt.
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digen Sdlme hatten die Namen Djaya Indera und Djaya Tjand6ra.

Der Konig regirte weise und gerecht, vor allem aber war er milde

und menschenfreundlich^). Da faBte der Bruder des Konigs den

EntscbluB, ihn vom Throne zu stofien. TJm jedes Blutvergiefien zu

verhiiten, zog es der menschenfreundliche Bispu Radja vor, mit

den Seinen das Land zu verlassen und sein Schicksal in die Hande
der glorreichen erhabenen Giotter zu legen^).

Die Flucht wird nun gleich erzahlt wie im Indjilai S. 6—7.

Nur die zweite Turteltaubengeschichte ist viel blasser. Sie lautet

bloB; Die beiden Sohnlein sahen ein Nest mit jungen Papageien

und wollten mit ihnen spielen. Nach einigem Bedenken (es sei eine

Siinde, Mutter und Kinder zu trennen) holte der Konig die Vogel

herunter; die Knaben spielten mit ihnen; dann trug der Vater

sie wieder ins Nest, zur Freude der Papageienmutter. Anders als

im Indjilai (S. 7/8) erzahlt ist der Ubergang iiber den 3000 Paden

breitenFluB; der Vater lieB die 2 Knaben am Ufer zuriick und

Versuchte seine Frau hinuber zu tragen. Grofie Fische schauten

mitleidsvoll zu und trugen dann beide hinuber. Hierauf erfolgte,

wie Indj. S. 8, der Raub der Mutter einerseits durch einen Schiffs-

herrn, und der beiden Kinder anderseits durch einen Fischer.

Die folgenden Geschehnisse sind gleich erzahlt wie im Indjilai

S. 7—15. Nur hat der malayische Text eine Einzelheit mehr, die

Indjilai S. 11 fehlt. Sie lautet: Dem Konig fiel die Ahnlichkeit

der beiden Knai)en, welche der Fischer ihm anbot, mit seinen

eigenen Sohnen auf; aber der Fischer konnte ihn uberzeugen, daB

es seine, des Fischers, Kinder seien. Indj. S. 14 mahnt der altere

Brader den jungeren, sie miiBten des Konigs Befehl gut erfullen;

denn sie seien koniglichen Bints. Der jungere weiB nichts davon,

und so wird ihm das Schicksal der Familie erzahlt.

Statt der drei Henhergeschicitten Indjilai S. 16—24 folgen im
mnlayischen Texte vier Tmwdrtergeschichten und diese sind so ein-

geleitet ; Der Konig befahl seinem Henker, die beiden Pagen —
es waren seine eigenen Sbhne, ohne daB er es wuBte — sofort,

also um Mitternacht, aus der Stadt zu fiihren und zu toten. Der
Henker nahm die Pagen, ging zum Osttor und weckte den Tor-
warter. Dieser, neugierig, lieB sich zuerst erzahlen, was man
den Pagen zur Last lege, land dabei, daB man voreilig gehandelt

;

li Die Episode mit der Turteltaube, in meinem Indjilai S. 1—5, fehlt also
in der malayischen Version.

2) Die dewata mnlya raya = die glorreichen erhabenen Gutter werden in
unserm Text oft als Lenker des Schicksals genannt.
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dafi die Sache zu wenig antersucht sei
;
es sei auch niemals Branch

gewesen, jemand um Mitternacht hinzurichten. Kurz, er weigerte

sich, das Tor zu offnen. Und zu seiner Rechtfertigung erzahlte

er noch eine Geschichte, wie jemand voreilig eine Totung veran-

lafit nnd es nachher bitter bereut babe. Daranf geht der Henker

zum Slid-, West-, Nordtor; hberall spielt sich die gleiche Scene

ab, so dab der Henker nicht aus der Stadt kommen und die Hin-

richtung nicht vollziehen kann.

Von den vier Torwartergeschichten decken sich die erste,

zweite, vierte mit den drei Henkergeschichten im IndjUai S. 16

bis 24.

Die dritte malayische Geschichte, die im Indjilai fehlt, lautet

:

‘Bauersleute hatten ein zahmes Wiesel, das ihnen sehr lieb war;

denn in ihrer Abwesenheit hiitete es ihr Haus und ihre Wiegen-

kinder. Einst iiberfiel eine Schlange die beiden Wiegenkinder und

bib sie todt. Das Wiesel kam zu spat, um die Kinder zu retten

;

allein es verfolgte die Schlange
,
und es gelang ihm

,
sie tot zu

beiben. Als die Bauersleute heim kamen nnd ihre toten Kinder

und das Wiesel mit blutiger Schnauze erblickten, hielten sie dieses

fur den Mbrder und erschlugen es. Spater entdeckten sie die

totgebissene Schlange, errieten den Zusammenhang und bereut en

es bitter, den treuen Wachter schuldlos getotet zu haben’.

Der Henker begibt sich nun, — es war unterdessen Morgen
geworden, mit den beiden Pagen wieder zum Konig und erzahlt

ihm, was er an den vier Toren erlebt. Da wird dieser stutzig

und beschliebt eine einlabliche Untersuchung.

Diese Untersuchung und ihr Ergebnib wird gleich erzahlt, wie
im Indjilai S. 25—27

;
doch fehlt natxirlich der Vorwurf wegen

der Turteltauben, Indj. S. 26.

Der Schlub der Erzahlung ist im malayischen Text weitlau-

figer als im Indjilai S. 27. Er lautet: ‘Kach der Wiedervereini-
gung der Eltern und der Kinder wurden im ganzen Land frohe
Feste gefeiert. Gangere Zeit lebten die vier glUcklich miteinander.

Da reifte im Herzen des Konigs der Entschlub, er wolle sich ganz
dem Dienste der glorreichen erhabenen Gotter widmen und also

als Konig abdanken. Er berief die Reichsgroben und fragte sie,

ob sie seinen alteren Sohn, Djaya Indgra, als seinen Nachfolger
anerkennen woUten. Diese waren einverstanden und nach langen
Vorbereitungen fand die Kronung des neuen Konigs unter groben
Festlichkeiten — die einlablich beschrieben werden — statt.

Jetzt fiihrte der Konig seinen Plan aus, und lebte nur noch dem
Dienst der Gotter. Unterdessen war im Lande Astana Pura
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Nagara der Usurpator gestorben. Die Reichsgrofien batten scbon

von den wnnderbaren Scbicksalen ibres geflobenen rechtmafiigen

Konigs nnd seiner Angeborigen gebort. Sie scbickten daher eine

Oesandtscbaft an Djaya Indera nnd baten ibn, sicb des verwaisten

D.eicbes anzunebmen. Dieser ernannte seinen jiingeren Bruder,

Djaya Tjandera, znm Herrscber des vaterlicben Reicbes, nnd gab

ibm beilsame Lebren mit. Unter nngebeuerm Jubel wnrde der

neue Konig in Astana Para Nagara empfangen.

Diese Mittbeilungen Brandstetters klaren die Entwicklung
dieser Wandergescbicbte. Zunachst der siamesiscb-malaiscben nnd
der bugischen Fassnngen. Die Identitat der Tborwarter- nnd der

Henkergescbicbten zeigt, da6 wirlicb der malaiscbe Text die Vor-

lage des bngiscben gewesen ist. Also ist die ganze Turteltauben-

gescbicbte nur eine Erfindung
,

ein Znsatz des Bugiers. Ebenso
sind die Tborwartergescbicbten des siamesiscb-malaiscben Textes,

von denen sonst keine Spur zu finden ist, nur ein Zusatz der be-

treffenden Eassung. Es sind aucb rein auBerlicbe Zusatze, keine

Anderungen, welcbe mit dem Innern der Geschicbte zusammen-
hangen, und sie lassen sicb fast obne Mdbe von dem Ganzen ab-

losen. Denen, welcbe sie zugefugt baben, scbeint fur ibre Er-

zablerzwecke die Geschicbte zu kurz gewesen zu sein; sie baben

durcb jene bequemen Zusatze sie verlangert.

Die Urform der orientalischen Wandergescbicbte. Wenn
wir von der siamesiscb-malaiscben und von der bugiseben Eassung

die ofFenbaren Zusatze wegsebneiden und die iibrig bleibende Ge-

sebiebte selbst betraebten, so zeigt sicb, dab dieselbe mit den ara-

biseb- persiseb- tiirkiseben Eassungen merkwiirdig iibereinstimmt.

Eur micb ergibt sicb nun zum SebluB eine neue Aufgabe. Icb

babe bebauptet, daB das spannende Mittelstdck der Placidaslegende

nach 700 aus dem grieebiseben Texte der Legende ausgeschnitten

und in Vorder- oder Mittelasien zu einer selbstandigen Gesebiebte

in einer orientalischen Spracbe um- und ausgearbeitet worden sei.

Es gilt nun, aus dem Wirrwarr der vielen orientalischen Ver-

sionen diese Drform herauszuschalen
,

in welcher diese Geschicbte

zuerst den orientalischen Erzahlern zu ibrem weitern Gebrauch
iiberantwortet worden ist. Dabei sind verschiedene Umstande zu
beaebten. Das Erzahlen ist eine freie Kunst. Der Erzahler darf
die Geschicbte abandem

,
wie er will

,
aber sie muB den Horern

gefallen. Dafttr ist eine Hauptbedingung, daB sie den Ansebauungen
und Gefiiblen der Horer entspriebt. Im Placidastext ist der
Held Reicbsfeldberr und nach langem Elend wird er wieder
g ucklicb als Eeldherr. Das ist unkiinstlerisch. In der selbstan-
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digen, orientalischen Greschichte ist der Held ein Konig and, als

nach langem Leiden ihm das Griiick wieder lachelt, wird er wieder

Konig. Im Placidastext werden die beiden Briider nach der festen

Ordnung des romischen Staates, welche der Grieche Kap. 16 nennt,

regelrecht ausgehoben and kommen so zu ihrem Vater, dem Ober-

kommandanten. Das war romisches Kecht. Daiiir fehlte dem
orientalischen Volk das VerstandniS. In der orientalischen Ge-

schichte werden die beiden Jiinglinge aaf diesem oder jenem Wege
Diener, Pagen, Trabanten oder Beteldosentrager des Konigs.

Am wichtigsten ist es, daS die Erzahlangen den Anschaaangen

iiber die sociale Stellang des Weibes entsprechen. Ein empfind-

licher Pankt war da in der Placidaslegende das Schicksal seiner

vomehmen Gemahlin. Sie wird die Bente eines SchifFsherrn, and

erst nach II Jahren tritt sie wieder an die Seite ihres Gemahls.

Da verlangt die Decenz, daB sie inzwischen nicht die Bettgenossin

des Ranbers gewesen ist. Der lateinische and der griechische

Text berichten wiederholt ihre Unberuhrtheit ,
and vor Allem

lassen sie den Schiffsherrn baldigst sterben. Ihre nachherige Stel-

lang in der barbarischen Grenzstadt wird etwas im Dunkel ge-

halten (s. S. 753/4). Doch als das romische Heer siegreich einzieht

and sie in seinen Reihen ihre eigenen Sohne wiederfindet, geht

sie znm Feldherrn: ‘Civis Romana sam and a barbaro incontami-

nata, and das sind meine Sohne’. Eiir Orientalen aufierhalb der

romischen Rechtssphare waxen das fast nndenkbare Verhaltnisse.

Da ist die Fran nichts ohne den schutzenden Mann. DeBhalb finden

sich hier in der orientalischen Fassung durchgreifende Anderangen.

Der Schiffsberr bleibt leben bis zam SchluB, behalt die Frau bei

sich im SchifF and kommt mit ihr am Ende auch in die Stadt, wo
der Mann Konig and die Sohne seine Diener sind. Die beiden

Sohne werden als Wache aaf das Schiff geschickt and aus ihren

Gesprachen von der Mutter als ihre Sohne erkannt. Das Yer-
haltnifi der Frau znm Schiffsherrn wahrend langer Jahre wird hie

and da gar nicht beriihrt, wie in der malaisch bugischen Fassung.

Mitnnter gebraucht sie ihre weiblichen Kiinste and erreicht eine

Zeit der Schonung. Wahrscheinlich hat in der ersten orienta-

lischen Umarbeitang die Frau gegen die Liebe des Schiffsherrn

sich hartnackig gewehrt and wurde defihalb in einen Kasten ein-

gesperrt im Schiff mitgefiihrt, wie noch heute solche Haremskasten
auf den tiirkischen Passagierschiffen sollen zu sehen sein. Denn
dann pafit am besten der gewohnliche and wohl urspriingliche

SchluB der orientalischen Geschichte, daB die Frau, als sie ihre

Sohne erkennt, laut anfangt zu schreien, diese woUten sie verge-
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waltigen, ond durch diese List es erreicht, dafi sie aus dem ver-

horgenen Schiffsversteck in die offene Gerichtshalle des Kdnigs

gebracht wird. Bei jeder Verscbiedenheit des griechischen Pla-

cidastextes and der orientalischen Geschichte miissen wir also fragen,

ob ein derartiger Grand zar Umanderung vorgelegen haben kann.

Die orientalischen Versionen sind ein banter Schwarm voll

der seltsamsten Zasatze and Abandernngen, so da6 man oft rathlos

nach dem richtigen Wege snchen muB. Da mag man oft niit fol-

gendem Wegweiser sich znrecht finden, Sobald alle oder etliche

orientalischen Versionen oder aach nnr eine einzige dasselbe bringen

wie der griechische Placidastext
,

so ist dieser Bericht der echte

and stand in der ersten orientalischen Anspragung der Geschichte.

So ist ein Hauptstiick der Geschichte der Bericht tiber den

Raab der Frau and liber den FlnBiibergang der Kinder. Zaerst

entfiihrt ein Kapitan in seinem Schilfe die Frau. Ich habe dann

oben S. 751/3 dargelegt, wie umstandlich der Placidastext schil-

dert, wie der Vater einen Sohn nach dem andern iiber den FluB

tragen will and wie wilde Thiere die beiden Sbhne forttragen,

den einen ein Lowe, den zweiten ein Wolf. Gehen wir nun die

orientalischen Versionen darch, so finden wir bei Bonsset S. 481

no 2 : zuerst 'wird die Frau durch einen Kaufmann geraubt and

entfiihrt (im Schitf). Dann am FluB tragt er den einen Sohn fiber

den FluB
;
da wird der am Ufer zurfickgebliebene andere von einem

Wolfe geraubt, und, als er dem zu Hilfe eilt, reiBt ihm der Strom

den ersten fort’. no 6 (S. 489): 'Seine Frau wird von Piraten

geraubt’ . . . ‘Ein Wolf raubt den einen der beiden Knaben. Als

er mit dem anderen einen Flufi fiberschreiten will, wird ihm dieser

vom Strom entrissen. Der eine wird von Hirten
,

die ihn dem

Wolf entreiBen, aufgezogen: der andere von einem Fischer aus

dem Strome aufgefischt’. Also hier trat wenigstens ein Wolf
auf; weiterhin wird kein Raubthier erwahnt. Denn no 3 (S. 48^)

berichtet: ‘die Frau wird von dem Schiffsherrn geraubt’; ‘Vater

und Sohne kommen an einen groBen FluB und der Vater schwimmt
mit dem jungeren hinfiber. In der Mitte des Flusses laBt er den

Knaben fallen, da der Strom ihm zu stark geworden ist’. no 5

(S. 488) ‘Ein Handelsherr lockt die Frau auf sein Schiff und fahrt

mit ihr von dannen’. Der Vater ‘kommt mit den Sohnen an einen

FluB
;
den einen tragt er hinfiber, wird aber, wie er zurfickkehrt,

um den zweiten zu holen, von den Fluten fortgerissen’. Nach
der Version von Kaschmir (Knowles S. 156) wird die Frau von
einem Schiffsherrn entffihrt. Der Vater kam mit den Sohnen an
einen FlnB und ‘he got across safely with one of his sons, and
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was returning to fetch the other, when the force of the current

overcame him, and he was . . drowned’. Starker verandert sind

die folgenden Versionen: no 1 (S. 479) Den Fluchtlingen (Vater,

Mutter, beide Sohne) ‘stellt ein seichter Meeresarm sich als Hinder-

nifi entgegen. Der Konig tragt seine beiden Sohne hiniiber und

setzt sie am jenseitigen Ufer ah. Als er dann ,'anch seine Frau

heriiber geholt hat, findet er die beiden Knaben nicht mehr am
Platze’. Stark geandert sind die iibrigen Versionen: no 4 (S.

487) ‘Mann, Frau und Kinder besteigen ein SchifP, aber das Schiff

geht zu Grrunde und die gesamte Familie wird getrennt’. In no 8

(S. 493) werden in der Steppe die beiden Kmaben von Raubern

geraubt
,

die Fran von einem Reitersmann entfnhrt’. In no 7

(S. 491) kommt ein Frauenraub oder Flnfiiibergang nicht vor.

Die orientalische Urform der Wandergeschichte, welche aus

dem griechischen Placidastext umgearbeitet war
,

stand offenbar

dem griechischen Text noch ziemlich nahe; vgl. no 2 nnd 6. Die

ubrigen Versionen geben ein immer blasseres Bild ihrer Vorlage.

Man versuche, Bousset’s Lehre zu folgen und die orientalischen

Fassungen als Vorliiufer und der griechischen gleichberechtigt zu

verstehen. Wo ist da eine vemunftige Entwicklung?

Hervorzuheben ist noch: ganz wie in dem griechischen Pla-

cidastext, ebenso wird in diesen orientalischen Versionen zuerst

(am Meer) die Frau von einem Schiffsherrn geraubt; erst spater

kommen Vater und Sohne an den Flu6.

Kun finden wir in der bugischen Version (s. S. 781/2 = In-

djilai S. 7/8), eine andere und sebr einfache Schilderung dessen,

worauf es hier ankommt, d. h. der Trennung der Familie. Vater,

Mutter und die 2 Sohne kommen an einen FluB
,
der so breit

war, daB man von einem Ufer aus einen Menschen, der am
andern Ufer stand, nicht sehen konnte. Der Vater suchte also

einen Kahn und fand endlich einen, der aber hochstens drei Per-

sonen faBte. Zuerst brachte er seine Frau hiniiber und lieB sie

aussteigen. Gerade in der Zeit fuhr ein Fischer mit seinem Kahn
am andern Ufer an den verlassenen Kindern vorbei, sah sie und
brachte sie in seinen Kahn und in sein Hans. Der Vater fuhr

jetzt zuriick, um die Kinder nachzuholen. Gerade in der Zeit

fuhr am andern Ufer an der einsamen Mutter ein Kaufmann mit

seinem Schiff vorbei; wie er die schone Frau sah, brachte er sie

in sein Schiff und segelte weiter. Der Vater fand natiirlich seine

Kinder nicht und, als er nach langem Suchen an das andere Ufer

zu seiner Frau zuriickkehren wollte, fand er auch diese nicht und
irrte nun wehklagend in den Waldem umher. Die Aufgabe des

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. Heft 5. 53
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Erzahlers, die Familie za trennen, ist so mit Hilfe des zu kleinen

Kahnes ganz einfach, griindiich tmd rasch gelost.

TTnter anderen Umstanden konnte]] man schwanken
,
welche

Darstellnng die nrspriingliche sei. Aber hier ist sicker: da die

Darstellung der iibrigen orientalischen Versionen hier mit der grie-

chischen stimmt und aus ihr excerpirt ist, so ist diese hinterin-

dische Darstellung nur der geistreiche Einfall eines Weitererzahlers,

sehr geschickt und fein erfunden, aber eben nur seine Erfindung,

eine Interpolation, zu welcher vielleicht die iiberfahrenden Fische

des Malaien (S. 784) den AnlaB gegeben haben.

Viele andere Verschiedenheiten finden sick in den versckie-

denen orientalischen Versionen. Sie zu brandmarken, brauckts

meistens nickt lange Untersnchungen und Vergleickungen. Sie

verrathen sick durch die Wildheit und Keckkeit der Phantastik.

Den orientalischen Erzaklungskiinstlern
,
besonders den indischen

ging es oft wie den unsern. Von all den spannenden Erzahlungen

wurden die BLdrer abgespannt. Um sie wieder anzulocken oder,

wie man jetzt sagt, um ihre Nerven aufzupeitschen, iiberboten

mancke Erzahler sick in den tollsten Erfindungen. So bringt im

grieckischen Text Placidas die Zeit seiner Erniedrigung als Feld-

hliter kin: in den Versionen aus Kascbmir und aus dem Pendschab

bringt er diese Zeit (Monate oder Jahre) im Baucke eines V?^al-

fisches oder Alligators zu und kommt erst ans frokliche Tages-

lickt, als das Thier auf den Strand gerath und das Volk sick

Fleisckstiicke zum Essen abhackt^).

1) Die Kaschmirversion (s. S. 777) hat sonst auch recht lederne Zuge; so

im Anfang die Hofleute, die auf des Konigs Frage; Wo sonst ist es so prachtig

wie bei uns ? stets autworten ; Nowhere else
;
die Knahen, welche brav zur Schule

gehen und Alles lernen, was der Lchrer sie lehren kann
;
den allzu eifrigen KOnig,

dem die Hofarzte Sport verordnen. In der Pendschabversion (s. S, 778) sind

auBer dem Alligator noch andere Neuerungen, so besonders der Fakir, dann Kun-
dan, der den Schmuck der hungernden Ebnigin kaufen soli, aber statt dessen

heimlich im Walde die schone Frau in eine Sanfte packt und in sein Haus schafft,

wo er ihr nach gut 30 Jahren von Heirath spricht. Ich glaube K und P sind in

vielen Stiicken Fabrikate des 19. Jahrhts. Jedenfalls war das Urtheil Bousset’s,

der freilich nur die magern Notizen Ogden’s kannte, etwas voreilig und ungliick-

lich, wenn er S. 541 den fur ihn so wichtigen indischen Ursprung der Geschichte
so skizzirt : So wird es sehr wahrscheinlich, daB die von Ogden nachgewiesenen
Marclien aus Kaschmir und dem Pendschab, die den Charakter des urspriinglichen
Man hens viel getreuer erhalten haben, mit leichter Umwandelung direkt der alten
indischen, vorbuddhistischen Volkserzahlung entstammen.

.
^*'*®*®*' recht ubel, was man als indische Folklore genieSen muB. So

pre m der S. 769 und 776 citirten Geschichte von Swet und Basanta ein junger
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Ich will versuchen
,
nach diesen Grundsatzen die Form fest-

zusetzen, welche das Mittelstuck der griechischen Placidaslegende

erhalten hat, als dasselbe nach 700 ausgeschnitten wurde und in einer

orientalischen Sprache zum ersten Mai als selbstandige Geschichte

auftrat, die Urform der verschiedenen orientalischen Ver-
sion en. Sie ist natiirlich an der Grenze des griechischen Kul-

turgebietes entstanden. Ich schweige, soweit es angeht, von den

spatern Zusatzen nnd Abanderangen in den einzelnen Versionen.

Der Held der Geschichte ist im Griechischen ein Feldherr.

Das paBte wenig znr selbstandigen Geschichte. In der Urform

wnrde er deBhalb zum Konig gemacht; einzelne or. Versionen

setzten statt dessen wieder einen Kanfmann, Holzhacker oder

Schulzen.

Im Griech. Text wird demHelden angekhndigt, dafi er schweres

Ungliick erleiden miisse, nnd dann ihm znr Wahl gestellt, ob er

sogleich oder spater das Leid durchmachen wolle. Diese Wahl
scheint in die orientalische Urform heruber genommen worden zu

sein. Denn die armenische Version, bei Bousset no 2 (S. 481),

wird damit eroffnet; s. oben S. 758 nnd 764. Doch als Anfang
einer selbstandigen Geschichte ist eine solche Wahl eigentlich selt-

sam; so ist begreiflich, dafi sie in keiner andem or. Version sich

findet.

Im Griech. geht der Feldherr mit Frau und Sohnen auBer

Land; als Grand wird Scham iiber erlittene Verarmnng angegeben.

In der or. Urform wurde der Konig von einem andern mit Wafien-

gewalt vertrieben
;
nur einzelne or. Versionen bringen diesen oder

jenen andern Grand.

Wie im Griechischen, so wurde gewiB auch in der <yr. Urform

Mann die Hanptrolle, der durch den GenuB eines besonderen Fisches sich die

Eigenschaft erworben hat, daB er, wenn er lacht, Perien, wenn er weint, Dia-

manten von sich gibt, nnd mit dem nun ein schlauer Kanfmann Haufen Geldes

verdient, der ihn einfangt und bald ihn mit Federn kitzeln nnd zum Lachen
bringen laBt, bald mit spitzen Eisen peinigen laBt bis zum Weinen. Dessen wiirdig

ist der SchluB: die Verhaltnisse der Personen sind so verwirrt, dafi kein Mensch
sich zurecht findet. Da muB 'ein Kalb Klarheit schaffen. Ein Jungling will nachts

einsteigen zu einer Frau, die in Wahrheit seine Mutter ist. Er muB fiber das

Dach eines Kalberstalles kriechen und hort, wie unter ihm das altere Kalb dem
jfingeren klagt, wie verkommen jetzt die Menschen seien; da sei eben der Jfing-

ling daran, mit seiner eigenen Mutter Incest zu verfiben; zum Beweise setzt es

dem jungen Kalbe die ganze Verwicklung der Geschichte auseinander. Der Jfing-

ling hort das und halt sich zurfick, feiert aber am nachsten Tag einen frohlichen

Anagnorismos mit seiner Mutter. MuB solches Zeug mit Muhe gesammelt und
anf gutem Papier gedruckt werden?

53 *
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zuerst (am Meer) die Fran dutch die List eiues Schiffsherrn ent-

fiihrt; dann kam der Vater mit den Kindern an einen Find; beim

Ubergang warden die Kinder vom Vater getrennt ; s. oben S. 788/9.

Im Grieckischen wehklagft der vereinsamte Feldherr, dann wird

er Feldhiiter; nach 14 Jahren wird er in der Noth gesucht and

wird wieder Feldherr. In der or. JJrform irrte der einstige Konig

weklagend dutch die Walder, wird dann in einem fremden Staat,

dessen Konig gestorben war, wieder Konig. Diese Wahl ge-

scbieht in no 1 (S. 480) dutch den weiBen Keichselephanten
,

in

no 2 dutch einen weiBen Adler; in Kaschmir (S. 777) durch einen

weiBen Reichselephanten und einen Adler, in der malaischen und

bugischen Version dutch den Reichselephanten.

Die beiden Briider werden im Grieckischen in der Nahe des

Flusses in 2 verschiedenen Dorfem von Hirten und von Bauern

erzogen, dann nach 14 Jahren fiir das groBe Heer, daB ihr Vater

commandiren soil, ausgehoben und, da sie ihm gefallen, bald zu

Centurionen ernannt. In der or. Urform hat wohl ein Fischer

am FluB sie aufgezogen
;
denn no 6 (S. 489) sagt : Der eine Knabe

wird von Hirten, die ihn dem Wolfe entreiBen, aufgezogen; der

der andere von einem Fischer ans dem Strome aufgefischt; und

nur einen Fischer nennen die Fassungen aus Kaschmir, aus dem
Malaier und Bugierland; einen Wascher nennt ihn die aus dem
Pendschab. Dann lieB die or. Urform sie in die Dienste des ko-

niglichen Vaters kommen; in Kaschmir, Mai. und Bugisch pra-

sentirt sie der Fischer dazu dem Konig.

Im grieckischen Placidastext wird die geraubte Frau von dem
Schiffsherrn in seine Heimath, eine Grrenzstadt des benachbarten

Barbarenlandes gebracht. Sie bleibt unberiihrt. Als er bald stirbt,

wird sie selbstandig und ernahrte sich als Huterin eines Grartens.

Als der Feldherr siegreich einmarschirt
,
kommen die Sohne, die

Centurionen, in die Wohnung der Frau und aus ihren Erzahlungen

erkennt sie, daB das ihre Sohne sind : s. oben S. 754/5.

In der orientalischen Urform war hier, wie S. 787 gesagt, Vieles

geandert. Der Schiffsherr lebt bis zu Ende und fiihrt auf seinen

Handelsreisen die Frau mit sich. Ja, no 1 und 2 (S. 480/1) sagen,

sie sei in eine Kiste eingesperrt gewesen und zwar, wie no 1 aus-

drucklich beifiigt, deBhalb weil sie nicht seine Frau werden wollte.

Zuletzt kommt die Frau mit dem Kaufmann auch in die Stadt,
in welcher ihr Mann als Konig und die unerkannten Sohne als

seine Trabanten sich befinden. Die beiden Sohne werden auf das
SchiflF gesendet, um da Wache zu halten. Zur Unterhaltung
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sprechen sie von ihren Eltem; diese Reden hort die Frau durch

die diinne Holzwand und erkennt, daB das ihre Sohne sind.

Wahrscheinlich stand anch schon in der so stark umgear-

beiteten orientalischen TJrform der Grond, weBhalb die Wache
auf das Schiff gesendet wurde, so angegeben, wie wir ikn in den

ersten orientalischen Versionen lesen. Denn no 6, 7 und 8 fallen

hier iiberhanpt ans
;
in den Versionen aus Kaschmir und aus dem

Pendschab und in no 1 (S. 480) soUen sie die kostbaren Waaren
des Kanfmanns beschiitzen: aber in alien andem Versionen ist der

Grund ein anderer, eigenthumlicher. In no 2 sollen sie einfach

die Frau bewachen
;
aber in no 3, 4 und 6, dann in der malaischen

und bugischen Fassnng ladt der Konig den Kaufmann, der ibm

einen Abschiedsbesucb macbt, ein, noch diese Nacht bei ibm im

Palast zu bleiben, und sendet, als dieser sich weigert, weil er seine

Frau im Scbiff behiiten musse, die beiden Trabanten dorthin.

Zum AbschluB des griechischen Textes gebt die Frau zum Feld-

herm; Mann und Frau erkennen sich und dann anch Eltem und

Sohne. Das Heer feiert das Freadenfest mit.

In der orientalischen TJrform war hier wahrscheinlich noch eine

starke Anderung hereingebracht. Mutter und Sohne batten sich

im Schiffe erkannt; aber es fehlte noch der Konig. Wie konnte

man ihn mit den Dreien zusammenbringen. Den Kunstgriff des

Umarbeiters zeigen die meisten Versionen. In no 1 und 2 findet

der Kaufmann die Frau und die 2 Junglinge beisammen und ver-

klagt sie deBhalb beim Konig. Aber in no 3, 4, B und in der Ver-

sion aus Kaschmir schreit die Frau absichtlich und in der malai-

schen und bugischen unabsichtlich so, daB der Schein entsteht, die

Junglinge woUten ihr Gewalt anthun; in der Pendschab-Version

ruft die Frau: ‘Diebe’; (no 6, 7 und 8 fallen aus). Uberall ist

der Erfolg der gleiche: die drei werden in das Konigsgericht ge-

bracht. Da erkennen sich Mann und Frau, Eltem und Sohne.

Die 4 Thorwarter- oder Henkergeschichten
, welche die sia-

mesisch-malaische und die bugische Version im Schlusse znsetzen,

wamen vor allzu raschem und unbedachtem Handeln. Sie sind also

innerlich verwandt mit den von fiousset S. 492 erwahnten.

n. Die Abschrift der ^testen lateinischen Fassung im
Clm. 4585.

Den oben (S. 746—762) besprochenen und vertheidigten latei-

nischen Text der Placidaslegende habe ich 1915 herausgegeben nach
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6

Handschriften. All diese liegen in italienischen Bibliotheken.

So mochte man daran denken
,
da6 dieser Text auf dieses Land

beschrankt gewesen sei, und mochte anch die Heimat des ans

diesem Text hervorgegangenen schonen Rythmns in diesem Lande

snchen. Aber nach Zusendung meiner Arbeit schrieb mir der

miinchener Oberbibliothekar Dr. Leidinger
,

als er das Initium

meines Textes in die dortige Sammlnng lateinischer Initien (vgl.

hieriiber Zft. f. Kirchengeschichte XVII 244) babe eintragen wollen,

habe er gesehen, dab anch die miinchener Handschrift 45H5 (Be-

nedictbenem no 85 fol. 59 b—65 b denselben Text enthalte. Da
anch der kritische § 32 in dieser Hft sich fand, erbat ich mir

eine Photographic.

Diese Sammlnng von Martyrien nnd ahnlichen Stiicken ist im

9. Jahrhnndert geschrieben von einer ziemlich derben deutschen

Hand, ohne besondere Eigenthiimlichkeiten. Die erste Hand (1)

schrieb ziemlich nachlassig; eine zweite (2) hat sehr viele Stellen

gebessert oder geandert. Ich hielt es far richtig, znr Controlle

der von mir gedrnckten italienischen IJberliefernng die Lesarten

dieser alten nordischen Handschrift mitzntheilen. Die italienischen

Handschriften habe ich 1915 S. 272 bezeichnet:

5 = Vatican 5771; s. 9/10 f. 228—231.

6 = Vatican 6933: s. 12 f. 130-133.

7 = Vatican 7810; s. 11 f. 99—102, Cassineser Schrift.

8 = Ambrosiana E 84 inf.
;

s. 12 f. 239.

S = Rom, Bibl. Vitt. Em., Sessorianus 5; s. 11 f. 146.

Cas = Casinensis codex 145; s. Ilf. 483—488. Abgedrnckt in

Bibliotheca Casinensis Tomi III Florilegium p. 451—454.

Ich bezeichne hier die miinchner Handschrift 4585 mit 4; sind

Lesarten geandert, so bezeichne ich mit 1 die Lesarten der 1.

Hand, dagegen mit 2 die Lesart der andernden Hand.

Freilich, vergleichen wir die Lesarten von CIm 4585 mit den

andem nnd fragen nach ihrem Werthe, so ergibt sich kein klares

Verhaltnifi. Sehr oft tritt diese no 4 zusammen mit no 5, der

altesten italienischen Handschrift. Oft treten 4. 5. 6. 8 zusammen,
nnd manche durch diese Handschriften bezeugte Lesart konnte wohl
in den Text genommen werden. Doch hervorragend gate neue

Lesarten fehlen anch in dieser Handschrift. Z. B. der Schln6 von

§ 3 und der Anfang von § 20 ist hier ebenso entstellt wie sonst.

Die Handschriften .treten noch nicht in verschiedene Familien
klar auseinander. Doch das ist ja hanfig der Fall, wenn von sehr
vielen Abschriften viele verloren sind. Die erhaltenen wenigen
sind dann meistens schwer zn grnppiren.
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Aber dieser Text wurde bis jetzt kanm unterschieden von

dem gewohnlichen lateinischen Text und defihalb wenig stadirt.

Wahrscheinlich werden noch mancbe Abscbriften desselben anf-

tauchen und zur Atifklarung des Handschriftenverhaltnisses bei-

tragen, so weit dies bei weit verbreiteten Legenden iiberbaupt

zu hoffen ist.

Vherschrift: PASSIO IIAETYRIS EUSTASIUS; ^aerst ist ge-

lUrzt: EUSTASII, dann von anderer Hand EUSTACHII iiberge-

schriehen § 1 nach dieb
;

ist radirt L mit Qnerstrkh (nel ?) 1 ido-

rnm, 2 lo s. 1. 1 f^uicia, 2 add r iiber e exhibente, am Rand

p {Rest tveggeschnitten) 4 hat stets placidas, nie placidus 1 diui-

tissimus, 2 dit- quam et in anro et in arg. 4 (5) inlnstris
;
Erat

:

am Rande: r (= require? die Construction der Satze schien unsicher)

suis uel matre (4. 6. 8) dum e 1, s. 1. eet 2 ut ex audito, ex

Jiaben (S'. 5. 6 1 contremescerent, 2 hat i iiber es sepias eius;

Erat ei et cons, (richtig?)

§ 2 exiuit 1, exiret 2 (6) quae apparuerant perquerendum

1, i iiber er 2 uerticemontis 1 & stans (5. 6. 7. 8): 2 et ge-

tilgt locum altissimum 1 (6. 6), loco altissimo 2 [fol. 69 bj 1

preualuerit, 2 preualeret adpropinquare.

§ 3 cerui
;
Et apparuit signum 1 : die 2. Hand hat Et exmngirt

und vor signum sugesetzt g (ergo) inlustrantem 0, dann tu

und so sind oft einsilbige Worter gclcennzeichnet elymosinis ue^

narem 4 (5. 6. 7) retiam 1 (7): retia 2 salutis uenationis.

§ 4 quod auditum 1
,
quo audito 2 pre eriges 1 ,

i uber

es 2 credes 1, i iiber es 2 absoluat stait abluat sortibus 1,

b Uber t 2 meis (fol. 60a) uel dixit fehlt in 4.

§ 5 uitam aetemam 4 (5. 6. 8) possedeatis 1, i Uber ed 2

quodcumque nobis 4 (8).

§ 6 qui dum indicauerunt 1 (6), indicarent 2 primgenitum

1, 0 add. 2 eius uocauit 4 (5. 6. 8) agapium 1, t add. 2 theo-

pistum. Nam et matrem 4 (B. 6. s
;

vgl. theopistennam 7) eorum
uocauit 4 (5. 6. 8) theopistent 1, am Uber ent 2 communione 1,

uommunionis 2.

§ 7 ipsum(?) 1, ipsi 2 baptismum
[

f. 60 b seculum 1, se-

culo 2 (temptationes) om. 4 habere ex hoc 4 (B) es om. 1,

add. 2 fueiis in tribulationibus 4 (5. 6. 8) consolacionibus 4

§ 8 domo sua 1 (B) : domum suam 2 decedere 1 ,
ed id

corr. 2 egritudine 4 sunt 1, cent 2 superuenerunt 4 (5. 6. 8)

deripientes 1, de zu di corr. 2 et vor arg. om 4 (5. 7) nihil 4

aliud : amplius 4 (5. 6. 8) nach ei ist & radirt in 4 nisi
: quam

4 (5. 6. 8) eorum et nisi quod 1 (5)
:
quo 2 (S. 6).
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§ 9 peruenientes 4 mare/ ingressi 4 (et om.) naaim 4 (8)

nanim. Erant ibi barbari 1] 2 setzt vor ibi zu : aut dicere
|

f. 61a
Nauclerms 1, naucler ns, so ist i fast stets in 4 wegradirt am
Rand der 1. Zeile {bis nanlnm) steht r (require) qui 4 habentibus

eis quod 4 (5. 6 ;
8) dare 1, darent 2 nauclerins 1 (5. 6. 7. 8),

nauclerus 2.

§ 10 sentiuit 1, sensit 2 nanclerinm 1 (5. 6. 7. 8) sibi.

Subito 4 (5. 6. 7) et ist tor dereliquit radirt
;

(et haben 5. 7. 8)

ipsorum 4 (5. 8) nauclerium 1 (5. 6. 7. 8) ,
nauclerum 2 fuge-

bat 4 gemens et plorans 4 (5. 6; 8) et om. vor dicens 4 (5.

6. 7) filii mi 4 (5).

§ 11 tristia hei Meyer ist Druckfelder statt tristitia eorum
am. 4 (5. 8) in om. 4 (5) et alium 4 (5. 6. 8) humera sua I

(6. 7): humeros suos 2 reuertere 1, reuerti 2 peruenerit 1,

perueniret 2

§ 13 aqua 1 (5. 7. 8) ; aquam 2 permisit
|

f. 61 b bona 1

:

bonu 2 quod 4 (7. S) erat ei 4 (5. 7. 8) futnra 1, u iiber a 2

§ 13 effugatus 4 (5- 6) inlesum 4 aratore 1, ribns iiber

re 2 puerura (?) 1, puero 2 et habitauit cum 1 : habitauit et

ipse 2 mnltis temporibas 4 (5. 7. Cas.).

§ 14 (mibi) om. 4 (5. 8) et vor ecce om. 4 (8) consolaren-

tur 4 (6. S) agres
[

feras 1, acres f. 2 (ab) vor omni om. 4 (6. 6)

uxore traditus sum
|

f. 62 a 4 dne • dne tollerantiam 1: das 2
dfie tilyte 2 n om. 1, add. 2.

§ 15 quadam 1, quendam 2 operare 1, i iiber re 2 uiuibat

1, i e corr. 2 mercidibus 1, ci zu ce eorr. 2 singulis annis 4,

davor ist p (mit einem Striche) radirt loco XII annis 1, o iiber i 2.

§ 16 Nauclerins 1 ;
i tilgte 2 Die von niir notirte Anderung

talem gratiam usiv. steht in 8 Nauclerins 1, i 2 Nauclerins 1,

i tilgte 2 ille 1, e i corr. 2.

§ 17 uastaretur 4 fines 1, e .tm i corr. 2 sepius 4 alieni-

gena 1, na zu nae corr. 2 antiocus 4 inquirentum 4 (5. 8. Cas.)

§ 18 ipse 1, ipsi 2 custus 1, tu zu to corr. 2 agnorum 1,

agrorum 2 Das ziceite (eum) om. 4 (6) Nam et ipse 4 (5. 6. 8)

At ipse 1, i iiber e 2 nobis
|

f. 62 b causa 4 (7. 8) quern 1,

qui 2 donum 1 ,
dono 2 qneritis 4 uenite reficere aput 4

(= 5) censentientes eos sibi perduxit in 4 (5. 8) reficerent

ipsi ap. 4 (5. 8) aput 1, apud 2.

§ 19 senso 1, v iiber o 2 illi om. 4 (5. 7. 8 S) quereba-
tui 4 abinuicem 1, abi. 2 habent (?) 1, habet 2 qnerebamus 4.

§ 20 Der verderbte Anfang ist = 5. 6. 7. S
:
Quo bicto haec

omnia nota facta sunt in his locis ex eo uel de iussione imp. 4
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imperiale 1 (5): i iSter le 2 in 1 (5. 7. S) m 2 (6) exerciti 1,

vs i^er ti 2 ab ipso 1 (5. 8), abipsv 2 ruffi 1 (5) rafi 2 ce-

teris 1 (5), o itber i 2 decore 4 foi
|

f, 63 a.

§ 21 barbaris 1, o iiber i 2 oponio 1 ,
i iiber po 2 proeli-

atnr, o iiher u 2 bello 1 (7. 8), v iiber o 2 barbari et fagiemnt

in solo 4 (5. 6. 8) in solo auditu opinionis 4 (5. 6) nicum 1,

dariiber qnendam 2 tradidernnt ne 4 (6. 6) danmaretnr 1, n

iiber et 2.

§ 22 quodam 1 (5. 6. 7) : en iiber o 2 adsistebant 1, n tUgte

2 intuebat 5. 8; in 4 kann das Zeichen fiir nr von 2 sein. eins

bains 1, dann ist eins diirchgestrichen

§ 23 abinuicem 4 (5. 8) referebator (?) 1, referebat 2 nach

recolo hat 1 me, 2 tilgte es decore. Sed frater 4 mens innior

4 (5. 8) in naue 1 (5), im iiber e 2 de naue 1, i iiber e 2

nidemns 1, i iiber e 2 ignorabo 1, ignore 2 mens nobisenm 4

(5. 6. 8) cum gemitu et fletu 4 (5. 6. 8) me
|

f. 63 b
|

pater

ad ripam 4 (5. 6. 8) minorem alia parte 4 (5)

§ 24 tuns, etiam qua 1, tuns . etiam qnia 2, tuns, namque eine

3. Hand memorabo 4 mens om. 4 (5. 6. 7) flumen hat 2, 1 scheint

gehabt zu haben flumine (6. 6) cum ipsis 4 (6. 8) temporibus multis

4 (5. 6. 8). longum 1, longa 2 tempore 1 (5), tempera 2 ab-

inuicem 4 (5. 6).

§ 25 eo: & 4 deteneretur, i iiber en 2 qui 1 (5), qu§ 2

a te derel. 4 (5. 6. 8) naue 1, i iiber e 2 aput 1, apud 2

nauclerium 1, i radirte 2 ipse 2 (ipsi? 1).

§ 26 earn
|

f. 64 a gaudio 4 (5. 6. 7) commisti 1, commesti

2
(
6 . 8).

§ 27 psentia 1 (6. S), psentia 2 abinuicem 4 (5. 6) conti-

gerat 4 (5) admirabantur 1 (5. 7): admirabatur 2 omnes 1,

omnis 2 pro 1, radirt von 2 ipsius 4 barbarorum 4 (6. 6. 8)

patria 1 (5), patriam 2.

§ 28 regrederetur 4 (5. 8. S) mortuos 1, v iiber os 2 quod

recessit nictoria triumpbali 1, wd>ei cum vor uictoria zugesetzt ist

von 2(!) cum omni exercitu 4 (5. 6. 8) uxoris uel filiorum 4

(5. 6) quo pacto 4 templo 1 (5. 6), v iiber o 2 dann loieder

templo 1, V iiber o 2 eius aut filii 4 (5. 6).

§ 29 dixit
I

f. 64 b quare (dixit) tiach Et om. 4 deinter 1

(6. 7), inter 2 (S. 6).

§ 30 arena manus 1? in 4 leones 4 (5. 7. 8. S) talem 1,

tale 2 ereo mit Rasiir vor er 1, v iiber o 2 conbnrendum 4.

§ 31 uaisehereo 1, uasjerev 2 succenso 1 ,
v iiber o 2 re-

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist Klasse. 1916. Heft 5. 54
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cluderetur 1, n uber et 2 (8) hanc 1 (5), v iiher a 2 conspectu

tnu 1, beide u corrigirt su o 2.

§ 33 quaesierit (7. S) mare 1, i e 2 locum 1, loco 2

liberetur 4 (S) ubique ergo dne 4 (5. 8) super nos 4 defen-

sioni tuae 1, s uber it 2 auxilia 1 ,
^ iiher ia 2 sentiantur 1

(5. 7. S), ur iilgie 2 liberationem et consolationem 4 (5. 6. 8)

paradyso 4 (7. S) conlo
[

f. 65 a centur . . ut in 4 mit Basur vor

nt (aut? 1) celeste 1, i Uber e 2.

§ 33 Et hue 1, abhuc 2 separati 4 (7) ergo 4 (7); auch

codex 5 hat ergo ut adunati in sepnlchro praev. 4 (B. 6. 8)

egrotis 4 gloria 4 (5. 8. Cas.) et audita 1, exaudita 2.

§ 34 uasehereo igni succenso 1, uas herev igne succensv 2

ymnum 4 subcepti 4 sunt om, 4 (5) in caelum et om. 4 (5. 6. 8)

Sed sicut nec 4 = 5 conbnsta 4 inlesi 4 uaso 1, uase 2

hereo 4 Quos 4 (5. 6) capilli 4 (5. 6. 8. S) incendia 4 (5. 7.

8) magis 1, magicis 2.

§ 35 magno 1, magna 2 magna
|

f. 65 b ex superuenientes

4 (5. 7) in quiescent, scheinen sc von 2. Hand in hleinerer Basur

geschrieben zu sein entem persecutionem 1, ente persecutione 2.

§ 36 quorum sacra deuotione mense mai die 4 nicensimo 1,

2 tilgte n caelebramus 4 honor gloria et potestas in 4, vor in

hat 2 ein Verweisungszeichen gesetet und bei diesem am Bande ergdnzt

(c)um patre et spiritu sancto seculorum. Amen.

tiber die Handschrift der Placidas-Legende in Monte
Gassino no 145.

Bei der Ausgabe des alten lateinischen Textes der Placidas-

Legende hat mir der Casinensis 145 besondere Schwierigkeiten

bereitet, vgl. S. 270/1 des Jahrgangs 1915 dieser Nachrichten. Ich

habe mir zuletzt die Uberzeugung erarbeitet, daB in Monte-Cassino

um 1080 fiir diese Prachthandschrift der vorliegende holprige Text

der Placidas-Legende moglichst geglattet worden sei. Doch der

Text dieser Handschrift ist dai’aus nur ein Mai, 1887, gedruckt

worden, in dem Flordegium des III. Bandes der Bibliotheca Ca-

sinensis S. 451/4; und manchmal kamen mir Zweifel, ob nicht viel-

leicht der Monch, welcher die Abschrift und dann den Dmck be-

sorgte, ihm AnstoBiges beseitigt und geglattet habe. DeBhalb
beniitzte ich gem die Gelegenheit und liefi mir das Stuck photo-

graphiren. Die Copie erhielt ich am 25. Juli 1915.
Gem iiberzeugte ich mich, daB der Abdruck der Handschrift

*



die alteste lateinische Fassnng der Placidas-E astasias-Legende. 799

im Florilegium vortrefflich und genau ist, ja da6 dabei aoffallend

wenig menschliche Irrthiimer vorgekommen sind. Ich fand nur

folgende Kleinigkeiten
: (§ 11 hat die Hft lacrimis, nicht lacrymis).

§ 13 hat die Hft mit den andern ‘qui raptus est a Inpo’, nicht

‘raptos erat’. (§ 20 pnlchriores Hft, nicht pulcriores). § 22 hat

atich diese Handschrift mnlier eins (ej mit Querstrich) assistens, nicht

ei. ebenda ignorabat qnod, wie die anderen Handschriften, nicht

ignorabant. (§ 25 michi, nicht mihi, dominns) § 27 in praesen-

tiam hat diese Hft, wie die andem. § 32 fehlt durchaus. Die

Schwierigkeiten, mit denen ich 1915 S. 270/1 gekampft habe, sind

also wirklich vorhanden.

Der Bluthezeit der Schreibschule von Monte Cassino entspricht

die Interpunction. Sie ist betrachthch geregelt: / iiber der

Zeile bezeichnet einen Sinneseinschnitt
,
der schwacher ist als der

von nns mit einem Comma (,) bezeichnete. entspricht etwa nn-

serm Comma (,)
.entspricht unserm Punkt (.). Das Ende von

Abschnitten ist dnrch Haufung von Punkten mit einem Comma
gekennzeichnet •

;

• oder •
:

• Die Frage wird gem dnrch 2 Zeichen,

eines im Anfang, ein anderes im Schlnfi des Satzes, gekennzeichnet.

So § 18 et qu^ causa est uobis ad inquirendum eum '!’ und spater

:

qudmodo noui quern qu^ritis •!• oder § 29: quare non introisti in

templum / ad offerenda libamina diis nostris •!• Viele Worter sind

accentuirt: Placidas sonderbarer Weise fast stets auf der Silbe as.

Wie viele Legendentexte, so ist auch dieser in Lectionen gethedt.

Das pafit AHes zu dem, was ich vermuthet habe: in dieser Hft

zeigt sich die Schreiber- und Gelehrtenschule von Monte-Cassino in

ihrer Blttthe.

Nachtrag zu S. 784 zweiter Absatz ‘dnrch einen Fischer’

:

Dnrch die Fiigung der Gotter blieb die Ehre der Kbnigin nnver-

letzt.



£00 Wilhelm Mejer, die &lteste latein. Fassnng d. Placidas-Eost.-Legende.

Ubersicht.

S, 746—760 Bespreclmng der von Bousset erhobenen Anhlagen
gegen den altesten lateinischen Text; s. das VerzeiclmiB S. 760 Nc4e.

S. 761 Die griechische TJmarbeitung. S. 762 Bonsset’s nnd Anderer

folkloristiscbe Tbeorie fiber die orientaliscbe Wandergescbiebte und

S. 764 Bonsset’s bierans gebolten ‘entscbeidenden Beweise’. S. 765 W.
Meyer’s Ansicbt, dafi die orient. Wandergescbiebte ein Anssebnitt aus

dem Flacidastexte
,

also von Westen nacb Osten gewandert ist. S. 766

Die damacb sicb ergebende Ordnung der Texte. S. 768— 786 Nacbtrag

zu Bousaet’s Bespreebung der indiseben Versionen dieser Wanderge-

sebiebte. S. 769 Die baddhistisebe Gesebiebte derPatacara oder Kisa-

gotami, S. 776 Die Gesebiebte von Swet-Basanta (s. S. 791). S. 777

Knowles Gesebiebte ana Kasebmir. S. 778 Temple’s Gesebiebte aus

dem Pendsebab, ein Gedicbt des Kasbn Lai. S. 780 Die bugisebe
Gesebiebte vom Konig Indjilai. S. 793 Die siamesiscb -mal ai s cbe
Gesebiebte des GroBkonigs Bispn Badja. S. 786—793 Die Drform
der orientaHseben Wandergescbiebte. S. 786 Vorbemerkungen (Feldberr.

Ausbebmig, RoUe des Weibes. FluBubergang). S. 791 Vergleichung

des griech. Placidastextes und der orientaliscben Urfonn.

II. S. 793—798 Collation der neu gefundenen Abachiift des la-

teinischen Textes im Clm. 4585. S. 798/9 Nacbtrag fiber die Hft Monte
Cassino no 145.
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Aelteres kartographisches Material in deutschen

Bibliotheken *).

Pnnfter Bericht fiber die Jahre 1910—1913.

Von

W. Bnge -Bautzen.

Vorgelegt von H. Wagner in der Sitzung vom 15. Jannar 1916.

Dieser ffinfte und letzte Bericht enthalt einerseits die Ergeb-

nisse der Beisen, die ich 1910 und 1913 ansgeffihrt babe, anderer-

seits bringt er die Beschreibungen alien der Texte (Handschriften

und Drucke), die nach dem im I. Bericht mitgeteilten Plan wahrend
der ganzen Zeit meiner Arbeit aufgenommen und bescbrieben worden
sind. Ich bin bestrebt gewesen, das ganze in Frage bommende
Material Ifickenlos zu sammeln und ganz genau zu beschreiben

;

ich bin mir aber wohl bewufit, dad es auch beim besten Willen

auderordentlich schwer ist, beideZiele zu erreichen. Wahrschein-

lich habe ich doch manches fibersehen. Vielleicht liegen noch

1) Vgl. Nachrichten der K. Gesellschait der WisBenacbaiten zu Qdttingeu,

phil.-hist. Klasse 1904, 1—66 (I. und II. Bericht, zitiert I. Ber.), 1906, 1—39

(zitiert III. Ber.) und 1911, 35—166 (zitiert IV. Ber.); ich verweise auf diese

Berichte auch vregen der Ahkurzungen, die ich angewendet habe. Neu kommen
hinzu ; Brunet = Brunet, Manuel du libraire 1860 f. — Graesse = Graesse, Tr5sor

de livres rares 1869 f. — Harrisse, B. A. V. = Harrisse, Bibliotheca Americana ve-

tustissima, 1866, 1872. — Proctor = Proctor, Index to the early printed books in

the British Museum 1898 f. — Sacc. Col. = Baccolta di document! e studi pubbli-

cati della K. Commissione Colombiana 1892—94. — Temaux-Compans = Temaux-
Compans, Biblioth5que Asiatique et Africaine 1841. — UzieDi = G. Uzielli e P.

Amat di S. Pilippo, Studi biografici e bibliografici 11. Bd. Boma 1882. — Weller

= Weller, Kepertorium typographicum 1864.

Kgl. Ces. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1916. Bciheft 1
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Karten and Texte in Bibliotheken *), die icb nicht besacht babe.

Oder ich babe die betreffenden Angaben in den Katalogen iiber-

seben, was vor allem dadorcb verursacbt worden sein kann, dab

1) Folgende Bibliotheken habe ich besucht (die Nummem siad die in

Schwenkea AdreBbuch der deutschen Bibliotheken 1893): nr. 14. 29. 46. 56. 63.

73. 74. 105. 140. 174. 181. 207. 230. 247. 249. 261. 263. 310. 321. 333. 346. 352.

360. 364. 365. 372. 409. 412. 428. 431. 446. 477. 480. 485. 491. 499. 519. 522.

542. 557. 582. 584. 690. 598. 641. 655. 656. 664. 633. 693. 694. 699. 706. 709.

716. 742. 761. 765. 770. 786. 805. 806. 816. 836. 839. 846. 891. 908. 913. 953.

958. 972. 991. 992. 1001. 1005. 1008. 1011. 1017. 1023. 1036. 1064. 1065. 1032.

1105. 1137. 1167. 1172. 1182. 1192. 1218. 1237. 1310. 1314. 1348. 1356. 1333.

1365 a. 1372. 1375. 1446. 1452. 1511. 1528. 1534. 1541. 1544. 1553. 1573. 1574.

1581. 1600. 1605. 1614. AuBerdem: Basel, Universitatabibl.
;

Berlin, Institut fur

Meereskunde
;
Dresden, Mathem.-phys. Salon

;
Numberg, Kreisarchiv

;
Stuttgart,

Kgl. Karten- und Plankabinett; Wiesbaden, Staatsarchir. Schriftlich erledigt:

nr. 446. 1046; nach Litteraturangaben : nr. 660.

Folgende Bibliotheken haben mir auf eine Anfrage hin — ich schickte ein

Rundschreiben aus, in dem der Zweck des Untemehmens auseinandergesetzt war —
geantwortet, daB nichts, was in Frage kame, vorhanden ware: nr. 1. 13. 22. 32.

38. 39. 45. 53. 64. 65. 67. 68. 88. 89. 95. 106. 107. 136. 137. 155. 166. 173. 176.

196. 203. 205. 219. 220. 226. 228. 236. 238, 240. 274. 280. 283. 293. 297. 305.

307. 309. 314. 332. 334. 338. 342. 363. 369. 374. 380. 423. 425. 441. 453. 455—
457. 459. 460. 474. 479. 506. 513. 530. 637. 538. 540. 547. 548. 563, 578. 604.

607. 610. 616. 624. 636. 640. 670. 671. 675. 678. 695. 700. 707. 712. 718. 719.

722. 724. 732. 738. 740. 746. 753. 759. 771. 778. 783. 796, 798. 800. 803. 8>3.

824. 842. 862. 876. 880. 881. 888. 893. 906. 910 (z. Z. nicht benutzbar). 915. 934

—936. 939. 943. 945. 946. 951 (verkauft), 955. 971. 980. 998. 1016. 1028. 1031.

1057. 1058. 1078. 1100—1102. 1110. 1123. 1124. 1126. 1131. 1145. 1147. 1155.

1157. 1157 a (existiert nicht mehr). 1159—1162. 1179, 1180. 1183. 1196. 1200 -
1202. 1204, 1212. 1229. 1252. 1260. 1261. 1269. 1272. 1276. 1287. 1295. 1298.

1306. 1312. 1313. 1323. 1330. 1341. 1343. 1366. 1370. 1382. 1386. 1397. 1414.

1420. 1421. 1429, 1432. 1438 (und doch ist etwas vorhanden, vgl. nr. II 28. 47).

1440. 1453. 1473. 1475. 1481. 1494. 1500. 1502. 1504. 1510. 1519. 1543. 1548
(nicht zuganglich). 1550. 1554. 1580. 1593. 1607.

Auf meine Anfrage ist keine Antwort eingegangen von : nr. 5. 12. 25. 26.

42. 48. 55. 62. 71. 81. 87. 96. 100. 101. 104. 138. 164. 167. 179. 200. 201. 211.

216. 221—225. 246. 250. 252. 255. 296. 303. 304. 328. 335. 341. 347. 353. 355.
357. 366. 407. 410. 416. 421. 422. 427. 435. 440. 445. 462—465. 472. 475. 484.
486. 488. 493. 517a. 536. 544—546. 551—553. 576. 577 . 589. 602. 603. 621. 623.
627. 629. 630. 650. 681. 715. 720. 723. 729. 733. 747. 748. 754. 760. 769. 772.
775. 779. 780. 799. 802. 810. 812. 827. 829—831. 834. 847. 850. 862—855. 858.
859. 863 -865. 894. 898. 901. 907. 937. 938. 947. 952. 968. 981. 997. 1010. 1015.
1033. 1037. 1045. 1048. 1049. 1055. 1067. 1107. 1112. 1119. 1120. 1143. 1152.
1158. 1163. 1165. 1166. 1178. 1187. 1197. 1207. 1214. 1216. 1221 1224-1226.

1S97 !qoq ’300. 1302. 1307. 1320. 1321.

1390 laoo ^359. 1360. 1362. 1368. 1389.
96. 1399. 1405—1407. 1409. 1410. 1415. 1427. 1428. 1435. 1447—
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die Kataloge der verschiedenen Bibliotheken durchaus nicht nach

demselben Prinzip angelegt sind; in manchen Bibliotheken gab es

nnr Bealkataloge, in anderen wieder nor Nominalkataloge, hier

nnd da fehlten sie iiberhanpt oder waren, besonders was Sammel*

bande anlangt, ungeniigend. Wie schwer es ist, voUig genane Be-

schreibungen, vor allem diplomatisch genane Abschriften von Texten

mit abweichender Orthographie za geben, wei6 jeder, der einmal

solche Abschriften selbst gemacht oder von anderen gemachte Ab-

schriften mit den Originalen verglichen hat. Wenn ich also anch

nicht behanpten kann, dafi ich das Ziel, das ich mir gesteckt babe,

vollig erreicht habe, so glanbe ich doch, da6 meine Sammlungen,

ich mochte sagen, als Krystallisationspunkt dienen konnen, an

den alles, was in deutschen Bibliotheken noch zum Vorschein kommt,

angeschlossen werden kann. Im einzelnen bemerke ich noch, da6

die Werke Apians, Honters nnd Vadians planmaBig weggelassen

worden sind, teils weil es schon Bibliographieen davon gibt, teils

wed sie in so zahlreichen Exemplaren vorhanden sind, dafi sie in

den Rahmen dieser Sammlnng nicht hineingehoren. Dieser letzte

{jrrnnd ist anch dafiir mafigebend gewesen, dafi die Bayrischen

Landtafeln Philipp Apians nicht aufgenommen worden sind. Urn die

Litteratnrangaben nicht zu sehr zn hanfen, habe ich die altere

Bibliographic nor da angefuhrt, wo es notig war.

Beim Abschlnfi dieses letzten Berichtes ist es mir ein Be-

dnrfnis, der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen zu

danken, die die Mittel zur Ansfuhrung der Katalogisierung zur

Verfiigung gestellt hat, nnd Herrn Geh. Regierungsrat Prof. Dr,

H. Wagner, der es veranlaBt hat, daB diese Arbeit mir iiber-

tragen wurde. Denn sie ist mir fiir fast anderthalb Jahrzehnte

GenuB nnd Frende gewesen.

Gern ware ich von der einfachen Sammelarbeit zur Ver-

arbeitung des neugewonnenen Materials weiter geschritten; das

hatte aber die Arbeit bei der mir zur Verfiignng stehenden Zeit

— aufier einem eimnaligen Urlanb von 6 Wochen habe ich nnr

meine Schnlferien verwenden konnen — soweit ausgedehnt, daB

ein AbschluB kanm zu ermoglichen gewesen ware. Ich hoffe spater

in rnhigeren Zeiten die Gelegenheit zu finden, das eine oder andere

Stiick ausfuhrlicher zu behandeln.

SchlieBlich habe ich anch diesmaJ Veranlassung, den Bibliotheks-

1449. 1471. 1482. 1493. 1497. 1501. 1503. 1506. 1509. 1516. 1521. 1525. 1530.

1533. 1547. 1351. 1563—1565. 1567. 1570. 1571. 1590. 1591. 1595. 1596. 1599.

1601—1604. 1611.

Die Erlaubnis zur Bemitzung wurde verweigert bei nr. 1052.

1 *
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verwaltxmgen for das Entgegenkommen za danken, das sie mir an
Ort und Stelle erwiesen, und fiir die mancherlei Anskiinfte, die

sie mir walirend der Abfassnng and Dracklegong des Berichtes

erteilt haben.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21 .

22 .

23 .

24.

25 .

26 .

27 .

28 .

Inhaitsverzeichnis.

I. Karten.

A. Handschriftliche Karten.

a. Portulankarten and Seeatlanten.

Anonymns, Mittelmeer, vor 1453.

Roselli, Mittelmeer, 1464.

(Agnese), Seeatlas, 1536.

Agnese

,

(Agnese),

» I

n j

» 1

77 7

77 7

77 7

77 7

1542.

1543.

1544.

vor 1540.

77 77

nach 1540.

zw. 1540 nnd 1663.

nach 1540.

Vigliarolns, Mittelmeer, 1680.

MiUo, Seeatlas, 1586.

Martines, Seeatlas, 1591.

Anonymns, Mittelmeer, 16. Jahrh.

„ , „ , Mitte des 16. Jahrh.

Doetszoon, Atlantische Khsten von Afriha and Enropa, 16C7.

Gerritsz, Snmatra, 1620.

„ ,
Siidostasiatische Inseln, 1621.

„ ,
Indischer Ozean, 1622.

Anonymns, Westeuropa and Nordafrika, Ende des 16., An-
fang des 17. Jahrh.

Anonymns, Siidostasien mit den Inseln, 1. Halfte des 17. Jahrh.
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b. Landerkarten.
29.

Anonymas, Teile von Mittel- nnd Osteuropa, Ende des 15.

Jahrh.

B. Gedruckte Karten.

a. Einzelkarten.

30. Etzlanb-Grlogkendon, Mitteleuropa, 1501.

31. Einaens, Weltkarte, (1534), 1536.

32. ( „ ), „ ,
1541.

33. Finaens, , ,
o. J.

34. Castaldo, Spanien, 1544.

35. Anonymns, Umgebnng von Rom, 1547.

36. Mercator, Europa, 1554.

37. Vopelins, Rheinkarte, 1555.

38. Geminns, Spanien, 1555.

39. ALnonymna, Umgebnng von Rom, 1667.

40. Bernardos a Potte, Holland, 1653—1568.

41. Jacobus Daven(tria), Brabant, 1568.

42. Bernard van den Potte, Friesland (1666), 1669.

43. Stopios, Flandern, 1659.

44. Gastaldi, Deutschland, 1659.

45. Jacobos Daventr(ia), Seeland, 1660.

46. Jolivet, Frankreich, 1660.

47. Petrus de Hobilibus, Umgebung von Rom, 1660.

48. Stella, Mitteleuropa, 1560.

49. Helvigius, Italien, 1661.

50. Helwig, Schlesien, 1661.

51. Camocius, Lombardei, 1560, 1562.

62.

Anonymus, Belgien, 1663.

53. Camocius, GroBbritannien, 1663.

54. F(inaeus), Frankreich, 1663.

56. Forlani, Holland, 1668.

56. Contareni, Europa, 1564.

57. Mercator, England, 1564.

68. D. Bertelli, Italien, 1565,

69. F. Bertelli, Osterreich-Ungarn, 1565.

60. „ ,
Weltkarte, 1565.

61. Hierssfogel, Ungam u. s. w., 1666.

62. Camotins, Friesland, 1566.

63. Castaldi, Donaugebiet, 1566.

64. Gastaldo, Piemont, 1566.
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65. Finaeus, Weltkarte, 1566.

66. Forlani, Grrieclienland, 1566.

67. Lachinns, Schweiz, 1566.

68. Stopius, Afriba, 1566.

69. Ziindt, Ungam, 1567.

70. Camotins, Enropa, 1568.

71. Castaldo, Polen, 1568.

72. Maschop, Munsterland, 1568.

73. Jo. und Lucas a Dentecum, Holland, 1669.

74. Ligorins, Belgien, 1669 (?).

76.

Scultetns, MeiBen und Lansitz, (1568), 1569.

76. Laicbsteen und Sgrothenus, Palastina, (1556), 1670.

77. Hogenberg, Flandem, o. J.

78. Anonymus, Korsica, o. J.

79. „ ,
Malta, o. J.

80. „ ,
Majorca, o. J.

81. „ ,
Minorca, o. J.

82. „ ,
Neapolitanisches Reich, o. J.

83. „ ,
Sardinien, o. J.

84. „ , „ ,
0. J.

86. Camocius, Palastina, o. J.

b. Sammelbande.

86. Atlas in Breslau.

Anhang.

n, Texte.

A. HandscJiriften.

a. Entdeckungsgeschichte.

1. Monetarius (Miinzer), Brief, 1493.

2. „ » >
Entdeckung von Gruinea, 1494. 1495.

3. Valentin Ferdinand, Portugiesische Entdeckungen.

4. Konrad Peutinger, Briefe und Berichte.

5. Springer, Indienfahrt.

6. Lucas Rem, Tagebucb, 1494—1641.

7. Anonymus, Neue Zeitung aus Presilgland, 1514.
8. Pirkheimer, Abschrift, 1522.
9. Sedelius, Briefe, 1531.
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b. Segelanweisnngen.

10. Anonymns, Portolan, 1296.

11. „ ,
Seebuch, 14. Jahrh.

12. „ ,
Portolan, 15. Jahrb.

13. Bondehnont, Inselbuch, 1420.

14. Anxerinus (Bondelmont), Inselbnch.

15. Duarte Barboso, Kiistenbescbreibmig, Anf. des 16. Jahrh.

16. (De Nicolay), La navigation d’environ le royaume d’Ecosse,

Mitte des 16. Jahrh.

c. Lehrbiicher.

17. Eck, Introductorium breve cosmographicum, 1506.

B. Drucke.

a. Entdecknngsgeschichte.

1. Einzelschriften.

18.

—24. Columbus, Brief.

25.—45. Vespucci, Brief.

46. 47. Vespucci, Keisen, 1509.

48. Montario (Miinzer), Brief.

49. Emanuel, Konig von Portugal, Brief (1605).

50. 61. Emanuel, rex Lusitaniae, Obedientia, 1505.

52. 53. Anonymus, Fahrt von Lissabon nach Indien.

54. Emanuel, rex Portugaliae, Gesta, 1506.

55. 56. Emanuel, rex Portugaliae, Gesta, 1507.

67. Emanuel, rex Portugaliae, Taprobane insule . . acquisitio.

68. „ „ 71 }
Epistola.

59. „ „ 77 7
Geschichte.

60. „ „ n 7
Epistola.

61. „ „ „ ,
Brief, l508.

62. a— d. Sprenger, Merfart, 1509—1511.

63. (Vespucci — Sprenger).

64.

— 70. Emanuel, rex Portugaliae, Epistola, 1513.

71. „ , . „ ,
Brief, 1513.

72. „ , „ ? ) Obedientia.

73. 74. Anonymus, Copia der neuen Zeitung aus Presilgland.

75. Anonymus, Die SchiflFung.

76. Emanuel, rex Portugaliae, Epistola, 1520.

77. Anonymus, Sendbrief, 1520.

78. „ 7
Newe Zeytung.
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79. Anonymns, Newe Zeytung.

80. Cortes, Carta de relacion, 1522.

81. „ , „ tercera de relacion, 1523.

82. Schoner, de nuper repertis insnlis, 1523.

83. Maximilianns Transylvanns, de Molnccis insnlis, 1523.

84 . „ , , „ „ „ ,
1524.

85. Anonymns, Letera.

86. „ ,
Newe Zeytnng.

87. „ ,
Copey etlicher Briefe.

88. „ ,
Nnova della presa della gran citta de Din.

89. 90. Johannes, rex PortngaJiae, 1536.

91. Cartier, Brief recit, 1545.

2. Sammelwerke.

92. Montalboddo, Paesi nnovamente retronati, 1507.

93. Archangelns Madrignanns, Itinerarinm Portngalensinm, 1506.

94. Bnchamer, Newe nnbekanthe Landte, 1508.

95. Ghetelen, Nye vnbekande Lande, 1508.

96. 97. Mathnrin dn Redoner, Le nonvean monde.

b. Segelanweisnngen..

98 Bartolomeo da li Sonetti, (Isolario), zw. 1478 nnd 1485.

99.

Anonymns, Portolan, 1490.

c. Lehrbucher.

100. Anonymns, Der dentscbe Ptolemans.

101. Lndd, specnli orbis declaratio, 1507.

102. „ ,
Erclamis vnd vBIegnng, 1507.

103—108. Waldseemiiller, Cosmographiae introdnctio, 1607—1509.

109. Anonymns, Der Weltkngel Beschrybnng, 1609.

110. „ ,
Globus mnndi, 1509.

111. 112. Ringmann, Instrnctio, 1611.

113. Schoner, Incnlentissima . . . descriptio, 1515.

114 „ , Incnlentissima . . . descriptio.

116. 116. Pranciscus Monachns, De orbis situ, 1525 (?), 1566.

117. 118. Lanrentins Friess, TJslegung, 1525. 1627.

149.
„ ^ j Underweisnng, 1630.

120. Schoner, opuscnlnm geographicnm, 1633.
121. Sebastianns Cabotus, Declaratio, 1544.
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I. Kartell.

A. JSandschriftliche Karten.

a, Portulankarten and Seeatlanten.

1. Anonymns, Mittelmeer, vor 1453
;
ca. 1 : 0^/2 Mill.

Handzeichmmg auf Pergament. 910x 590mm (in der westlich

angesetzten Zunge gemessen). Orientierung laBt sich nicht sicher

bestimmen. Am Westrand ist noch als erster Ted einer Inschrift

zn lesen : Rafel . . . ,
wahrscheinlich der Rest des Namens eines

Besitzers, nicht des Zeichners.

Mittelmeer mit Sehwarzem Meer in der ublichen Ausfuhrung der Portulan-

karten. Von den Auflenkusten Europas und Afrikas nur die ersten Strecken

westlich von Gibraltar. Im Inneren nur ein paar Stadte. Viel Fahnen. Daraus,

daB uber Konstantinopel noch nicht der Halbmond steht, kann man schlieBen,

daB die Karte vor 1453 gemacht worden ist. Am West- und Sudrand mehrere

MeilenmaBstabe
,

unbenannt, die groBeren Teile sind abwechselnd in 5 Unter-

abteilungen (= je 10 Miglien) zerlegt
; 6 groBe Teile (= 300 Miglien) = 67 mm.

KompaBrosen uberspinnen das Ganze, die Zentralrose ist in Nordgriechenland. Ohne

Gradangaben. Gibraltar—Spartivento (1900 km) = 350 mm; Issischer Meerbusen

—

Sp. (2160 km) = 333 mm; Konstantinopel—Sp. (1150 km) = 218 mm; Genua

—

Sp. (965 km) = 175 mm
;
G.—Tunis (850 km) = 160 mm.

Berlin, Institnt fiir Meereskunde, J 541.

Pnbl. : K. Kretschmer, Die italienischen Portulane des Mittel-

alters 1909, 133 f.

2. Petrus Boselli, Mittelmeer, 1464; ca. 1 : 6V2 Mill.

Handzeichnnng anf Pergament. Die Orientierung lafit sich

nicht bestimmen. TlnregelmaBiger Rand, besonders in der west-

lichen Halfte beschadigt
;

ca. 800 (770) mm x 660 (650) mm ;
die

groBte Breite war 930 mm, in der am Westrand angesetzten

Zunge. Links oben: Petrus Roselli conposuit hanc cartam
||
In

ciuitate Maioricarum anno domini
||
'M* CCCCLXIIII.

Mittelmeer mit der atlantischen AuBenkuste von Afrika und Europa. Im
O Teile des Boten Meeres, im N die siidliche Ostsee. Ostlich von Uanemark

horen die portulanm^ig geschriebenen Namen auf. Dieses Meer ist dann blau

gestrichelt, das andere sonst nicht. Im SQdende von Skandinavien portulanmafiig

geschriebene Namen, darunter rogostoch, das aber auch richtig auf dem deutschen

Festland ostlich von Danemark angegeben ist. Legenden in Nordafrika und in

der Ostsee, z. B. Aquesta mar es apellade mar delamanya de suecia
||
e de gotilandia

gapiau (?) que sta mar sta engelade
||
Sis messos de Ian; .... Bilder von Fursten,

im Innem groBe Stadtevignetten. In Nordafrika der Atlas, in Europa die Alpen

als grfine Gebirgskette. Einige Flusse. Viele Fahnen. Rhodos (rodes) mit weiSem

Kreuz in rotem Feld. Westlich von Irland die Ills de brezill, die noch einmal in

den Inseln ndrdlich von den Eanarischen Inseln vorkommt. Ohne Gradangaben.

KompaBrosen flberspinnen dag Ganze, Zentralrose im Tjrrhenischen Meer. Mehrere
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MeilenmaBstabe, die grorBeren Teile mit 5 Unterabteilungen, 10 groBe Teile (=

500 Miglien) = 95 mm. Gibraltar—Spartivento (1900 km) = 298 mm; Konstan-

tinopel—Sp. (1150km) = 189mm; Issischer Meerbusen—Sp. (2160km) = 291mm;

Genua—Sp. (955 km) = 150 mm; G.—Tunis (850 km) = 132 mm.

Niirnberg, German. Mnsenm.

Litt. : Uzielli 11 101 nr. 127.— K. Kretschmer, Die italienischen

Portolane des Mittelalters 1909, 137 nr. 44.

3—15. Baptists Agnese, Atlanten.

Samtliehe Atlanten bestehen aus Karten, die mit der Hand auf Pergament

gezeichnet sind. Die Karten aind, wenn nicht anders angegeben, nach N orientiert.

Die Mehrzahl der Atlanten enthalt ubereinstimmend eine Reihe von 10 Karten

(nr. 3,1—10). Alle Karten -weisen dieselbe Handschrift auf. Der Ausfiihrung

nacb kann man zwei Arten unterseheiden. Die einen sind reine Portulankarten,

bei denen das Binnenland gar nicht oder nur wenig beriicksichtigt ist. Die fein

gezeichneten Kustenlinien sind von einem farbigen, meist blauen Rand umzogen;

KompaBrosen uberspinnen das Kartenbild. Die anderen werden im Gegensatz

hierzu am besten als Landerkarten bezeichnet, da sie wie andere Landkarten das

ganze Land, nicht nur die Ktiste darstellen. Bei ihnen ist gewohnlich das Land

mit einem grunlichgelben Ton flberzogen, die KompaBrosen fehlen oft. Nur die

Nummem 4, 5, 6 tragen den Namen des Verfassers, aber auch die anderen sind

unbedingt als Werke von B. Agnese anzusehen; sie weisen die unverkennbaren

Merkmale der Agnese-Atlanten auf, sodaB Ober ihre Herkunft gar kein Zweifel

entstehen kann. Ebenso fehlt bei den meisten das Jahr der Herstellung; bei der

Tveitgehenden Ubereinstimmung der einzelnen Exemplare und Karten kbnnte viel-

leicht eine genaxie Vergleichung eine annahemde Datierung ermoglichen. Man

kann wohl im allgemeinen annehmen, daB die Atlanten, die einen reichen Inhalt

haben, jflnger sind
;
im einzelnen lassen die Darstellungen der pazifischen KQste

von Zentral- und Mittelamerika in einigen Atlanten einen Fortschritt erkennen,

nach dem man diese in spatere Zeit setzen kann. (S. Ruge, Petermanns Mitt.

Erg.-Heft 106, 58). Den MaBstab habe ich womoglich nach den Gradangaben be-

rechnet
;
wo diese fehlten, nach den MeilenmaBstaben und Entfemungsmessungen.

K. Kretschmer hat in der Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. Berlin 1896, 362 alle bis

dahin bekannten Atlanten des B. Agnese zusammengestellt (er hat dabei nr. 14

iibersehen)
;

zu den von ihm genannten 7 deutschen, kommen weitere 6 hinzu,

sodaB jetzt Deutschland nach Italien die meisten aufzuweisen hat. Ich lasse nun

die Beschreibungen der einzelnen Atlanten folgen, und zwar gebe ich zuerst die

datierten (nr. 3—6), dann die undatierten und unbenannten.

3. (Baptists Agnese), 1536. (nr. 7 bei Kretschmer).

Branner, goldgeprefiter Lederband, geschlossen 162 x 222 mm,
14 Blatt zn 158 x 217 mm.

Inhalt: l.Bl. r. leer. — 1. Bl. v. Tabula declin. Signonim lineae eclipticae. —
2 r. leer. Von spaterer Hand einige lateinische Verse fiber den Tierkreis. —
2 V. 3 r. kreisformige Darstellung des Tierkreises. Darin die Jahreszahl 1536. —
Karten: 1. (3 v. 4 r.). GroBer Ozean, mit Amerika im O, und der asiatischen

Inselwelt im W
; ca. 1 : 74 MiO. An der Westkfiste von Zentralamerika sind die

nordbchsten Namen topoque und rio serrado, an der von Sfidamerika prouinaia
de siera. Dann fehlt die Kfiste bis alcipelego und c, de todos. s. in elstreto de



Aelteres kartograplusches Material in deutschen Bibliotheken. IX

ferdinado de magalanes. Im W die INSVLE • MALVCH'E. Breiten von 60“ S

—

60“ N, 5 : 5“ angegeben. 10“ = 16 mm. Meridiane sind nieht angegeben. EompaS-
rosen. Breitenmafistab : mia 100 da ponto a ponto, 10 TeUe (= 1000 Miglien) =
21 mm. — 2. (4 v. 5 r.). Atlantischer Ozean mit Amerika, Europa, Afirika; ca.

1 : 74 Mill. In Sudamerika, das MVNDVS NOWS heiBt, wie auf Earte 1

zwischen provinaia de siera und alcipelego keine Namen. Europa bis russia.

Breiten von 5 : 6“ von 60“ S— 60“ N angegeben
,

10“ = 16 mm. Langen fehlen.

KompaBrosen. MeilenmaBstab: mia 100 da punto a punto, 10 Teile (= 1000

Miglien) = 21 mm. — 3. (5 v. 6 r.) Indischer Ozean
;
ca. 1 : 74 Mill. Die Kusten

AMkas und Asiens, von Kamerun bis China. Breiten- und MeilenmaBstab wie

auf Karte 2. KompaBrosen. — 4. (6 v. 7 r.) Nordwest- und Mitteleuropa ca.

1 : 11 Mill. Bis Hamburg, GroBbritannien, Golf von Genua nordliche Halfte von

Spanien. Ohne Gradangaben. MeilenmaBstab ohne Beischrift, 4 Teile, abwechselnd

mit 5 Unterabteilungen, (= 200 Miglien) = 24 mm. KompaBrosen. C. Finisterre

—

C. Creus (1025 km) = 96 mm; C. F.—Brest (1720 km) = 59 mm. — 5. (7 v. 8 r.)

Pyrenaenhalbinsel und Nordwestafrika; ca. 1 : 1 Mill. Ohne Gradangaben. Meilen-

maBstab Tvie auf Karte 4. KompaBrosen. C. Finisterre—C. Creus (1025 km) =
96 mm. Gibraltar—C. Cr. (1000 km) = 93 mm. — 6. (8 v. 9 r.) Westliches Mittel-

meer; ca. 1 ; 6350000. Ohne Gradangaben. MeilenmaBstab, ohne Beischrift,

2 Teile, einer in 5 Unterabteilungen zerlegt, (= 100 Miglien) = 19 mm. KompaB-

rosen. Gibraltar—C. Creus (1000 km) = 160 mm. — 7. (9 v. 10 r.). Mittelstuck

des Mittelmeeres
;

ca. 1 : 6 360 000. Ohne Gradangaben. MeilenmaBstab wie bei

Karte 6. KompaBrosen. Genua— Spartivento (955 km) = 150 mm; Venedig

—

Otranto (755 km) = 130 mm; Nordkuste von Sizilien (270 km) = 45 mm. —
8. (10 V. 11 r.). Ostliches Mittebneer; ca. 1 : 6350000. Ohne Gradangaben.

MeilenmaBstab wie auf Karte 6. KompaBrosen. Spartivento — Konstantinopel

(1150 km) = 185 mm. — 9. (11 v. 12 r.). Schwarzes Meer; ca. 1 : 6 350000.

Ohne Gradangaben. MeilenmaBstab wie auf Karte 6. KompaBrosen. Bosporus

—

Fhasis (1050 km) = 200 mm. — 10. (12 v. 13 r.). Weltkarte; ca. 1 : 151 Mill.

Die Erdteile sind grQn ausgemalt. Im Innem Namen, Flusse, Stadte, Gebirge.

Die Kustenzeichnung Asiens ist ptolemaisch, Kalifomien fehlt noch. Die Keise-

linie nach den Molukken ist angegeben. Bingsherum 12 Windkopfe. Innerhalb

der elliptischen Umrahmung Langen und Breiten von 15 : 15“ ausgezogen, die

Breiten sind gerade, die Langen gekrummt. Die Langen sind von W—O fol-

gendermaBen gezahlt : 90, 75 ... 15, 90 ... 15, 15 .. . 90, 15 . . . 90. 15“ =
11 mm. Ohne KompaBrosen und MeilemnaBstab. — 13 v. 14 leer.

Dresden, Kgl. Bibl. Mscr. F. 140*'.

Litt. : Uzielli II 128 nr. 168. — S. Rnge, Peterm. Mitt., Erg.-

Heft 106, 57.

4. Baptista Agnese, 1542.

Goldgeprefiter Lederband, geschlossen 166 x 240 mm, 19 Blatt

zu 164x228 mm. Auf der 9. Karte steht: baptista agnese Jannensis

fecit
II
uenetijs 1542 .... Junij.

Inhalt: 1. 2. 3. Bl. leer. — 4 r. leerer Rahmen fur ein Wappen. — 4 v.

Tabellen, — 5 r. Sphare. — 5 v, 6 r. Tierkreis. — Karten; 1. (6 v. 7 r.). GroBer

Ozean; 1:71600000. Stimmt mit nr. 3,1 uberein, mit Ausnahme folgender Ab-
weichungen: An der Westkuste von Nordamerika sind die auBersten Namen:
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plaia tabursa, y. blanca. Die Halbinsel von Kalifomien ist angegeben, die letzten

Namen an derWesteeite sind lo8 cazaneg nnd punta enguno. Nordlich deg Golfeg

von Kalifomien gteht : mar uennoio (!) que en
||
la canal de plena mar

||
ai . XI.

brazas baxa mar viij. Auf dem Aquator eind die Langen von W—O angegeben:

90, 80 ... 10, 90 .. . 40, (30) ;
die Breiten ebenfalls von 10 : 10®, von 60° N

—

60° S; 10° = 15,5 mm. Meilenmafiatab
,

eingeteilt wie nr. 3, 1 = 21,5 mm. —
2. (7 T. 8 r.). Atlantigcher Ozean; ca. 1 ; 71600000. Langen vom Nullmeridian

nach 0 und W, von 10 : 10°, von 10—90, Breiten und MaBe wie auf der vorigen

Karte. — 3. (8 v. 9 r.). Indigcher Ozean; ca. 1 ; 71600000. Langen von W—

O

30, 40 ... 90, 10 ... 70; Breiten und MaBe wie auf der vorigen Karte. —
4. (9 V. 10 r.). Nordwegt- und Mitteleuropa ; ca. 1 : S*/* Mill. MeilenmaBgtab

(= 200 Miglien) = 28 mm. Entfemungen*): 126, 80 mm. — 5. (10 v. 11 r.).

Pyrenaenhalbingel und Nordwegtafrika
;

ca. 1 : 8V2 Mill. MeilenmaBgtab wie auf

voriger Karte. Entfemungen: 126,123 mm. — 6. (11 v. 12 r.) — 9. (14 v. 15 r.).

Westliches, mittleres, dgtlicbea Mittelmeer, Schwarzeg Meer; ca. 1:6155000.

MeilenmaBgtab (= 200 Miglien) = 38,5 mm. Entfemungen: 163, 151, 130, 46,

185, 203 mm. — 10. (15 v. 16 r.). Weltkarte; ca. 1 : 148 Mill. Langen und

Breiten aind von 15:15° auggezogen; 15° = ca. 11,25 mm. — 11. (16 v. 17 r.).

Atlantigcher Ozean
;

ca. 1 : 105‘/j Mill. SQdamerika
,

Zentralamerika ,
68tlicheg

Nordamerika, Europa, Wegtagien big znr Halfte des Kaspischen Meereg, Afrika.

Dae Land iat g;riln iibermalt. Ohne Namen. Im kreiafSrmigen Gradnetz (Durch-

messer 193 mm) gind die Breiten ala gerade Linien, die Langen alg Kreiabogen

von 10 : 10° auggezogen. — 17 v. 18. 19 leer.

Cassel, Standische Landesbibl. Ms. Hist, 4®, nr, 6.

5. Baptists Agnese, 1643. (nr. 17 bei Kretschmer),

GoldgepreBter Lederband. 17 Blatt zu 131 x 198 mm. Auf

der 9. Karte steht: baptista agnese fecit uenetijs
||
1543 die 18. fe-

braarij.

Inhalt: 1. Bl. r. Widmung aug spaterer Zeit, 24. Juny 1656. — 1. Bl. v.

leer. — 2 r. leer. — 2 v. Deklinationstabellen. — 3 r. Spharen. — 3 v. 4 r. Tier-

kreia. — Karten: 1. (4 v. 5 r.). GroBer Ozean; ca. 1:89 Mill. An der West-

kugte von Amerika igt die Halbinsel Kalifomien alg letztee angegeben; die n6rd-

lichgten Namen aind p‘» taburga, y. blanca
;
in Kalifomien p. scodido und pt» en-

guno. Auf der Mittellinie die Breiten von 10: 10°, von 60° S — 60° N angegeben,

10° = 12,5 mm. Ebenso auf dem Aquator die Langen von 10 : 10°. Die ZShlung

beginnt am Ostrand mit 40, steigt weatwarts bis 90, beginnt wieder mit 10 und

steigt nochmala bis 90. KompaBroaen. MeilenmaBgtab, eingeteilt wie nr. 3, 1 =
17,5 mm. — 2. (5 v. 6 r.). AtlantiacBer Ozean

;
ca. 1 : 89 Mill. Die Langen auf

dem Aquator von 10 : 10° angegeben, vom Nullmeridian in der Mitte nach O und

W bis 90° gezahlt. MeilenmaBgtab wie auf der vorigen Karte. — 3. (6 v. 7 r.).

Indischer Ozean
; ca. 1 : 89 Mill. Langen von 10 : 10° auf dem Aquator ange-

geben, von W—O 30°—90°, 10°—70°. 10® =12,5 mm. MeilenmaBgtab wie Karte 1.

— 4. (7 V. 8 r.) Nordwest- und Mitteleuropa; ca. 1 : ID/z Mill. Big zur nord-

westlichen Halfte dea Mittelmeerg. MeilenmaBgtab (= 200 Miglien) = 20,5 mm.
Entfemungen: 97,61 mm. — 5. (8 v. 9 r.). Pyrenaenhalbingel und Nordwegt-
afrika; ca. 1 : ll*/2 Mill. MeilenmaBgtab wie auf der vorigen Karte. Entfemungen:

) Hier und weiterhin gind die bei nr. 3 angegebenen Strecken gemeint.
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99,93 mm. — 6. (9 v. 10 r.) — 9. (12 y. 13 r.). Westliches, mittleres, ostliches

Mittelmeer, Schwarzes Meer; ca. 1:9400000. Meilenmafistab (= 200 Miglien)

= 28mm. — 10. (13 v. 14 r.). Agaischea Meer; ca. 1:6300000. Ohne Grad-

angaben. Kompafirosen. Meilenmafistab (= 100 Miglien) = 19 mm. Darda-

nellen—Bospoma (270 km) = 38 mm; Konstantinopel—Spartivento (1150 km) =
187 mm ;

Nordkuste von Candia (260 km) = 38 mm
;
Saloniki—Landeiniti (355 km)

= 73 mm; C. Baba— C. Crio (Sudwestkleinasien) (320 km) = 51 mm. — 11. (14 v.

15 r.). Weltkarte; ca. 1:208 MUl. Stimmt mit nr. 3, 10; nur ist Kalifomien

angegeben, und an den Langen- und Breitenkreisen stehen keine Zahlen. 15° =
8 mm. — 12. (15 v. 16 r.). Atlantiacher Ozean

;
ca. 1 : 128 Mill. Die Erdteile

Amerika, Afrika, Europa, Westasien, grun ubermalt, mit atukerem Band, aber

ohne scharfe Kustenlinien. Keine Innenzeichnung und keine Namen. Kreis-

formiges Gradnetz, 12 Meridiane und 12 Breitenkreise von 15:15°; 15° = 13 mm.

— 16 V. 17 leer.

Grotha, Herzogl. Bibl. cod. mem. 11 146.

Litt. ; Wieser, Sitz.-Ber. Akad. Wien, phil. -hist. Cl. 1876,

82. Band, 543. — TJzielli II 132 nr. 177, wo falschlich am Anfang

1546 als Entstehnngsjahr angegeben ist, wahrend S. 134 richtig

1543 steht. Den Fehler hat Kretschmer ubernommen. — S. Ruge,

Peterm. Mitt., Erg.-Heft 106, 65.

6. Baptlsta Agnese, 1544, (nr. 15 bei Kretschmer),

Goldgeprehter Lederband, geschlossen 176 x255 mm, 15 Blatt

zu 172 X 240 mm. Anf der 9. Karte steht: baptista Janngsis

fecit
II
uenetijs 1644 die 5. februarij.

Inhalt : 1. Bl. leer. — 2 r. leeres Wappenschild. — 2 v. Deklinations-

tabellen. — 3 r. Himmelsglobua, Tierkreis mit blauen Zeichen auf goldenem Grund.

In der Mitte Erdkugel mit gruner Erde. — 3 v. 4 r. Tierkreis, Erde in der

Mitte. — Karten: 1. ^4 v. 5 r.). Grofier Ozean; ca. 1:71600000. Die Halbinsel

Kalifomien ist bis pu enguno angegeben. Langen von W—O: 20, 10, 90— 10,

90 — 40 ;
Breiten von 60° N—60° S. Die Strecken fur 10 : 10° sind nicht ganz gleich-

mafiig, im Durchschnitt = 15,5 mm. Meilenmafistab (= 1000 Miglien) = 21,5 mm.

— 2. (5 V. 6 r.). Atlantiacher Ozean; ca. 1 ; 71600000. Langen von der Mitte

nach O und W 10—90. Breiten und Mafie wie auf der vorigen Karte. — 3. (6 v.

7 r.). Indischer Ozean; ca. 1 : 71600000. Langen auf dem Aquator angegeben,

40"—90°, 10°—80°
;
Breiten von 60° S— 50° N. Mafie wie auf der vorigen Karte.

— 4. (7 V. 8 r.). Nordwest- und Mitteleuropa
;
ca. 1: IIV3 Mill. 100 Miglien =

11 mm. Entfemungen: 95,58 mm. — 5. (8 v. 9 r.). Pyrenaenhalbinsel und Nord-

westafrika
;

ca. 1 : 8‘/2 MUl. MeUenmafistab (= 100 Miglien) = 14 mm. Ent-

femungen- 127, 119. — 6. (9 V. 10 r.) — 9. (12 v. 13 r.) = nr. 3, 6-9. — 10.

(13 V. 14 r.). Weltkarte; ca. 1: 151 Mill. Stimmt ebenfalls mit nr. 3, 10 uberein,

nur ist Kalifomien angegeben und die Langen sind nicht gezahlt. — 14 v. 15 leer.

Dresden, Kgl. Bibl. Msc. F. 140 a.

Litt.: Wieser, Sitz.-Ber. Akad. Wien, phil. -hist. Cl., 1876,

82. Band, 543. — Uzielli 11 131, nr. 176. — S. Rage, Peterm.

Mitt., Erg.-Heft 106, 67.
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7. (Baptists Agnese), vor 1540 (nr. 28 bei Kretschmer).

Goldgeprefiter Lederband, geschlossen 166 x 237 mm, 15 Blatt

zu 161 X 224 mm.
Inhalt: 1. Bl. leer. — 2 v. Tabelle. — 3 v. 4 r. Tierkreis. — Karten:

1. (4 V. 5 r.). Grofier Oiean; ca. 1 : 71600000. An der Westkuste Zentral-

amerikas ist rio serrado der leUte Name. Auf dem Aquator von W—O die

Langen von 10 : 10“ angegeben, von 90— 10, 90—70 ;
10“ = 15,5 mm. Auf den

Mittellinien die Breiten von 60“ S—60“N. MeilenmaBstab (= 1000 Miglien)= 21,5 mm.
— 2. (5 V. 6 r.). Atlantischer Ozean; ca. 1:71600000. Auf dem Aquator von

der Mittellinie nach O und W 10,20—90, 10“ = 15,5 mm; auf der Mittellinie die

Breiten von 5:5“ angegeben. MeilenmaBstab wie auf der vorigen Karte. —
3. (6 T. 7 r.). Indischer Ozean; ca. 1:71600000. Auf dem Aquator die Langen

von W—O angegeben 30, 40 . . . 90, 10 . . . 80. Die Breiten ebenfalls von

10: 10“, von 60“S—60“N. MeilenmaBstab wie auf der vorigen Karte. — 4. (7 v.

8 r.). Nordwest- und Mitteleuropa
;

ca. 1 : lO'/* Mill. MeilenmaBstab (= 100

Miglien) = 12,5 mm. Entfemungen: 97,61 mm. — 5. (8 v. 9 r.). Pyrenaenhalb-

insel und Nordwestafrika
;

ca. 1 : IOV4 Mill. MeilenmaBstab wie auf der vorigen

Karte. Entfemungen: 97,93 mm. — 6. (9 v. 10 r.) — 9. (12 v. 13 r.) = nr. 3,

6— 9, auch die MaBe und Entfemungen stimmen fast uberall ganz genau. —
10. (13 V. 14 r.). Weltkarte; ca. 1: 151 Mill. Stimmt ebenfaUs mit nr. 3, 10. —
14 V. 15 leer.

Miincheii, Hof- und Staatsbibl. Cod. icon. 136.

Litt. : Schmeller, Abh. d. I. Cl. Akad. Miinchen 1843, IV,

Abt. 1, 1847, 255. — Kunstmann, Entdeckung Amerikas 1859,

146. — Uzielli II 128, nr. 169 (ungenau).

8. (Baptists Agnesc), vor 1540 (nr. 54 bei Kretschmer).

GepreBter Lederband, geschlossen 165 x 238 mm, 15 Blatt.

Inhalt: 1. Blatt, 2 r. leer. — 2 v. Deklinationstabellen. — 3 r. leer. — 3 v.

4 r. Tierkreis. — Karten: 1. (4 v. 5 r.). GroBer Ozean; ca, 1 : 71'/2 Mill. Stimmt

iiberein mit nr. 3, 1. Auf dem Aquator von W—O die Langen 10, 90, 80 . . .

10, 90 . . . 50, die Breiten in der Mitte von 60“ S—60“ N angegeben
;

10“ =
15,5 mm. MeilenmaBstab (= 1000 Miglien) = 20,5 mm. — 2. (5 v. 6 r.). Atlanti-

scher Ozean; ca. 1 : 70/2 Mill. Breiten von (60“) 50“ S— 55“, 40“ (verschrieben

fur 00“) N, von 5:5"; die Langen von 10 : 10“ eingeteilt, aber nicht numeriert
,

10“

= 20,5 mm. MeilenmaBstab wie auf der vorigen Karte. — 3. (6 v. 7 r.). Indi-

scher Ozean; ca. 1 : 71‘/2 Mill. Ohne Langen- und Breitengrade. MeilenmaBstab

(= 1000 Miglien) = 21,5 mm. — 4. (7 v. 8 r.). Nordwest- und Mitteleuropa; ca.

1 : 11,1 Mill. MeilenmaBstab (=200 Miglien) = 21,5 mm. Entfemungen: 96,60 ram.

— 5. (8 V. 9 r.). Pyrenaenhalbinsel und Nordwestafrika
;
ca. 1 : 11,1 Mill. Meilen-

maBstab wie auf der vorigen Karte. Entfemungen: 95,93 mm. — 6. (9 v. 10 r.)

— 9. (12 V. 13 r.) = nr. 3, 6—9, auch die MaBe und Entfemungen stimmen fast

uberall ganz genau iiberein. — 10. (13 v. 14 r.). Weltkarte; ca. 1 : 151 Mill. =
nr. 3, 10. Langen und Breiten von 15 : 15“, aber beide unnumeriert. — 14 v.

15 leer.

Berlin, Kgl. Bibl. Msc. Hamilton 628.

9* (Baptists Agnese), nach 1540 (nr. 31 bei Kretschmer).
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GoldgepreBter, brauner Lederband, geschlossen 180 x 265 mm,

14 Blatt.

Inhalt : 1. Bl. leer. — 2 r. Sphare mit Planetensystem. — 2 t. 3 r. Tier-

kreis. — Karten: 1. (3 v. 4 r.). GroBer Ozean; ca. 1 : Tl'/a Mill. In Kalifomien

punta enguno als letzter Name. Die Langen auf dem Aquator von W—O von

10 ; 10“ (= 15,5 mm) von 10, 90 ... 10, 90 .. . 30, die Breiten von 60“ S

—

60“ N angegeben. MeilenmaBstab (= 1000 Migben) = 21,5 mm. — 2. (4 v. 5 r.).

Atlantischer Ozean; ca. 1 : 71*/j Mill. Die Langen von der Mittellinie 10—90

nach O und W
;

10“ = 15,5 mm. Breiten und MeilenmaBstab -wie auf Karte 1. —
. (5 V. 6 r.). Indischer Ozean: ca. 1 : 71Vi Mill. Breiten von 50“ S— 60“ N,

Langen 30“—90“, 10“—70“. MeilenmaBstab wie auf der vorigen Karte. — 4. (6 v.

7 r.). Nordwest- und Mitteleuropa
;

ca. 1 ; 12,4 Mill. MeilenmaBstab (= 100

Miglien) = 10,5 mm. C. Finisterre—Brest (720 km) = 55 mm. Im Innem blaue

Flusse, grune Walder, graugrune Hugelketten, Binnenstadte mit Vignetten. —
5. (7 V. 8 r.). Pyrenaenbalbinsel und Nordwestafrika

;
ca. 1 : S'/j Mill. Meilen-

maBstab (— 100 Miglien) = 14 mm. Gibraltar—C. Creus (1000 km) = 122 mm.
Innenzeichnung wie bei der vorigen Karte. — 6. (8 v. 9 r.) — 9. (11 v. 12 r.)

= nr. 3, 6—9, aueh MaBe und Entfemungen stimmen fast ganz genau
;
auf Karte 9

fehlt der MeilenmaBstab. — 10. (12 v. 13 r.). Weltkarte
;

ca. 1 : 144^/^ Mill.

15“ = 11,5 mm. Langen und Breiten ohne Bezeichnung. — 13 v. f. Auseinander-

setzungen uber die GrOBe eines Grades, des Erdumfangs, Entfemung des Mondes
. s. w.

Wolfenbuttel, Herzogl. Bibl. 4. 1. Aug.

Litt. : Uzielli II 155, nr. 231.

10. (Baptista igiicse), nach 1540 (nr. 53 bei Kretschmer).

GoldgepreBter Lederband, geschlossen 295 x 450 mm, 20 Blatt

zu 298 X 438 mm.
Inhalt: l.Bl. leer. — 2 r. Sphare. — 2 v. 3r. Spharen. — Karten: 1. (3 v.

4 r.). GroBer Ozean
;
ca. 1:39 600 000. An der Kuste von KaUfomien der letzte

Name punta enguno. Auf dem Aquator die Langen angegeben: 55, 60 . . . 90,

90 ... 5, 90 ... 50 ;
5“ = 13,5— 14,5 mm. Die Breiten ebenfalls von 5 : 5“,

von 60“ S—60“ N; 5“ = 14 mm. MeilenmaBstab (= 1000 Miglien) = 40,5 mm.
— 2. (4 V. 5 r.). Atlantischer Ozean; ca. 1:39600000. Auf dem Aquator die

Langen 90, 85 ... 5, 5 ... 90 ;
die Breiten von 60“ S—60“ N, 10“ = 28.5 mm.

MeilenmaBstab wie auf Karte 1. — 3. (5v. 6r.). Indischer Ozean
;
ca. 1:39600000.

Breiten von 55“ S—55“ N
;
auf dem Aquator die Langen angegeben, aber nicht

numeriert. MeilenmaBsta" wie auf Karte 1. — 4. (6 v. 7 r.). Nordwest- und
Mitteleuropa; ca. 1:7840000. Reicht im O weiter als gewohnlich, bis zum west-

lichen Teil des Schwarzen Meeres. Die Zeichnung der Mittelmeerkusten ist offen-

bar nicht im richtigen Verhaltnis angesetzt, daher stehen die Innen- und AuBen-
kuste der Pyrenaenhalbinsel falsch zu einander, und Italien ist viel zu schmal ge-

worden. MeilenmaBstab (= 150 Miglien) = 23,5 mm. Finisterre—Brest (720 mm)
= 92 mm. — 5. (7v. 8r.) Pyrenaenhalbinsel und Nordwestafrika

;
ca. 1:4740000.

MeilenmaBstab (= 200 Miglien) = 50,5 mm. Entfemungen : 219,212 mm.
6. (8 V. 9 r.). Westliches Mittelmeer

;
ca. 1 : 4 800000. MeilenmaBstab (= 200

Miglien) = 50 mm. Gibraltar— C. Creus (1000 km) = 209 mm; Bayonne— C.

Cr. (410 km) = 95 mm. — 7. (9 v. 10 r.). Ostliches Mittelmeer; ca. 1:4800000.
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,

MeOenmaBstab wie auf der Torigen Karte. NordkOste von SizOien (270 km) =
60 mm; Spartivento—Issiacher Meerbusen (2160 km) = 385mm; Sp.—Konstan-

tinopel (1150 km) = 250 mm; Uardanellen—Bosporus (270 km) = 53 mm; C. S.

Maria— C. Crio (320 km) = 69 mm. — 8. (10 v. 11 r.). Schwaizes Meer; ca.

1:3366500. MeilenmaBstab (= 100 Miglien) = 31,5 mm. Entfemung: 338mm.
— 9. (11 v. 12 r.). Agaisches Meer; ca. 1:1680000. MeilenmaBstab (= 100

Miglien) = 72 mm. Creta O—W (260 km) = 167 mm; Dardanellen— Bosporus

(270 km) = 150 mm; C. Baba—C. Crio (320 km) = 203 mm. — 10. (12 v. 13 r.).

Pyrenaenhalbinsel
; ca. 1 : 3 Mill. Landerkarte, nicht Portulankarte. Ausfuhrliche

Innenzeichnung mit Flussen, Bergen, Orten. Grunlicbgelber Ton uber dem Ganzen.

EompaBrosen. Ohne MeilenmaBstab. C. Finisterre—C. Creus (1025 km) = 340 mm;
Gibraltar—C. Cr. (1000 km) = 322 mm; Bayonne—C. Cr. (410 km) = 145 mm.

—

11. (13 V. 14 r.). Italien; ca. 1:3 MDl. EbenfaUs Landerkarte mit viel Innen-

zeichnung. Das Land mit grunlichgelbem Ton ubeizogen, blaugrOne Gebirge.

KompaBrosen. MeilenmaBstab (= 100 Miglien) = 39 mm. Genua— Spartivento

(955 km) = 310 mm; NordkOste von Sizilien (270km) = 94 mm; Venedig

—

Otranto (755 km) = 260 mm. — 12. (14 v. 15 r.). Osteuropa und Westasien;

ca. 1:11 Mill. Landerkarte. Im O bis SCITHIA, im W bis belgrado. KompaB-

rosen. MeilenmaBstab, 10 Teile ohne Beischrift = 42 mm
;

die Bedeutung der

Teile ist unklar. Sinope—Str. von Eertsch (400 km) = 36 nun
;
Moskau—Str. v.

K. (1140 km) = 107 mm; Bosporus—Phasis (1050 km) == 94 mm. — 13. (15 v.

16 r.). Nordeuropa; ca. 1 : 15*/4 Mill. Landerkarte. Am Nordrand ragt herein

GRVTLANDIE PARS. GroB und breit ISLANDIA, viel zu nahe an Europa.

Die skandinavische Halbinsel hat eine Gestalt, die z. B. an Ptolemaeus 1548 er-

innert. Am Nordende Skandinaviens eine Zeichnung mit der Unterschrift : rubeum

pannum asta leuatum adorant. Dieselbe Zeichnung und Inschrift IV. Ber. nr. 45.

Im SW ein Teil von GroBbritannien. Im S die hollandische und deutsche Kilste.

In Polen steht SIGISMVNDVS . . POLONIE MAGNVS . DVX . LITVANIE.
Daneben von fremder Hand

:
parvint au Trone en 1587, mourut en 1645. Welcher

von den drei Sigismunden gemeint ist , laBt sich nicht bestimmt sagen
;

sicher

ist es nicht der durch die Beischrift bezeichnete S. Ill (1587— 1632); denn der

spateste datierte Atlas Agneses stammt von 1564, seine alteste bekannte Arbeit

von 1514. Wenn die oben (S. 10) ausgesprochene Ansicht richtig ist, daB die

reichhaltigeren Atlanten in die spatere Periode zu setzen sind, so kame Sigis-

mund II. (1548—1572) in Frage. Am Unken Rand Breiten angegeben, von 50

—

90” N, 10® = 70—71 mm. Der Nordrand von Skandinavien liegt unter 90”.

MeilenmaBstab fehlt. Bergen—Lubeck (790 km) = 80 mm
;
Rostock—L. (95 km)

= 18 mm; Danzig—Bornholm (40 km) = 38 mm. — 14. (16 v. 17 r.). Palastina;

ca. 1:570000. Landerkarte. Nach O orientiert. Land gelblichgrfin, blaue Flusse

und Seen. Jordan sehr breit. KompaBrosen. Ohne Gradangaben. MeilenmaB-
stab : mia 5 da punto a punto

;
danach 10 Miglien = 21,5 mm. Jaffa—Jerusalem

(55km) = 75 mm; Sidon—Damaskus (^48 km) = 142 mm; Jerusalem—D. (116 km)
= 340 mm. — 15. (17 v. 18 r.). Weltkarte; ca. 1:90 Mill. Von der gewohn-
lichen Zeichnung (z. B. nr. 8, 10) einige vrichtigere Abweichungen, z. B. Sudost-

asien zeigt keinen ptolemaischen EinfluB. Langen und Breiten sind zwar einge-

tedt, aber nicht numeriert; 15” = 18,5 mm. — 16. (18 v. 19 r.). Piemont; ca.

1 600000. Landerkarte. Im N bis NOVARA, im W im allgemeinen die Alpen,
daruber hinaus der Oberlauf von Saone und Rhone, im O bis piasenza. Ohne
Gradangaben und MeilenmaBstab. Alessandria—Turin (78 km) = 155 mm

;
Monaco
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—T. (150 km) = 199 mm
;
M.—Alessandria (160 km) = 286 mm. — 19 v. 20 r.

Angaben iiber die Grdfie der Erde u. s. w. — 20 v. leer.

Berlin, Kgl. Bibl. Msc. Hamilton 529.

11. (Baptista Agnese), nach 1540.

GroldgepreBter Ledereinband
,

gescblossen 171 x 247 nun, 18

Blatt zu 170X 236 mm.
Inhalt; Bl. 1. 2. 3 r. leer. — 3 v. 4 r. unausgefulltes Wappenschild. — 4 v.

Tabellen. — 5 r. Sph^e. — 5 v. 6 r. Tierkreis. — Karten : 1. (6 y. 7 r.). Gro6er

Ozean; ca. 1:71600000. Halbinsel Kalifomien angegeben. Auf dem Aquator

die Langen von W—O 10, 90, 80 . . . 10, 90 . . . 40; 10® = 16,5 mm. Die Breiten,

ebenfaUs von 10 ; 10®, von 60® S—60® N. MeilenmaBstab (= 1000 Miglien) = 15 mm.
— 2. (7 V. 8 r.). Atlantischer Ozean; ca. 1:71600000. Langen auf dem Aquator

von der Mitte nach O und W von 10—90; Breiten und MeUenmaBstab wie auf

der vorigen Karte. — 3. (8 v. 9 r.). Indischer Ozean; ca. 1:71600000. Langen

und Breiten auch Her von 10 : 10® angegeben, MeilenmaBstab wie auf der vorigen

Karte. — 4. (9 v. 10 r.). Nordwest- und Mitteleuropa
;
ca. 1:8860000. Meilen-

maBstab (= 200 Miglien) = 28 mm. C. Finisterre—Brest (720 km) = 79 mm. —
5. (10 V. 11 r.). Pyrenaenhalbinsel und Nordwestafirika

;
ca. 1 : 8860000. Meilen-

maBstab wie auf der vorigen Karte. Gibraltar—C. Creus (1000 km) =115 mm. —
6. (11 V. 12 r.) — 9. (14 v. 15 r.). Die ublichen drei Mittelmeerkarten und das

Schwarze Meer; ca. 1 : 6317000. MeilenmaBstab (= 200 Miglien) = 39 mm.

Gibraltar—C. Creus (1000km) = 156 mm: Genua—Spartivento (955 km) = 156mm:

Spartivento—Meerbusen von Issos (2160 km)= 290 mm; Bosporus—Phasis (1050 km)

= 197 mm. — 10. (15 V. 16 r.). Weltkarte; ca. 1 : 148 Mill. Gewohnliche Dar-

stellung. Langen und Breiten eingeteilt, aber nicht numeriert. 15® = 11,25 mm.
— 11. (16 V. 17 r.). Atlantischer Ozean; ca. 1:102 Mill. Halbmesser des kreis-

runden Gradnetzes = 98 mm. — 17 v. 18 leer.

Wolfegg (Wurttemberg), Fiirstl. Kupferstich - Kabinett X,

nr. 21.

12. (Baptista Agnese), zwischen 1540 und 1563.

Goldgeprefiter Lederband, 178x 250 mm, 15 Blatt.

Inhalt: 1 Bl. r. leer. — 1 v.: REVEEENDISSIMVS Tl] CHKISTO PATEK
DI?S

II
HIERONIMVS RVFFAVLT

1|
ABBAS SACTI VEDASTI

||
ET SANCTI

ADRIANI. Dazu gehOrt die Bemerkung auf der Innenseite des Ruckendeckels,

von spaterer Hand: Abt Hieron. Ruffault zu S. Vaaast in Arras 1537—1563 an

der Spitze jenes niederlandischen Benediktinerklosters. — 2 r. Wappen. — 2 v.

Tabellen. — 3 r. Spharen. — 3 v. 4 r. Tierkreis. — Karten : 1. (4 v. 6 r.). GroBer

Ozean; ca. 1:71600000. In Kalifomien die letzten Namen p*. tabursa, y. blanca.

Breiten von 60® N—60® S, 10® = 15,5 mm. Auf dem Aquator die Meridiane

ebenfaUs von 10 ; 10®. MeilenmaBstab ; mia 100 da puto a poto, 10 solcher Teile

= 22 mm. — 2. (5 v. 6 r.). Atlantischer Ozean; ca. 1:71600000. Langen und

Breiten von 10 ; 10® angegeben. MeilenmaBstab wie auf Karte 1. — 3. (6 v. 7 r.).

Indischer Ozean; ca. 1:71600000. MeilenmaBstab wie auf Karte 1. Breiten von

500 s— 60® N. — 4. (7 V. 8 r.). Nordwest- und Mitteleuropa; ca. 1 ; 11 MiU.

MeilenmaBstab (= 200 Miglien) = 22 mm. C. Finisterre—C. Creus (1025 km) =
95mm. — 5. (8 v. 9 r). Pyrenaenhalbinsel und Nordwestafirika; ca. 1:8170000.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.diist, Klasse. 1916. Beiheft. 2
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,

Entfemungen : 128, 120 mm
;

der MeilenmaBstab ist wie auf der vorigen Karte,

obgleich die Zeichnung in bedeutend grofierem MaBstab abgefaBt ist. — 6. (9 v.

10 r.) — 8. (11 V. 12 r.). Das westliche, mittlere und ostliche Mittebneer;

ca. 1 : 67j Mill. MeilenmaBstab (= 100 Miglien) = 19 mm. Gibraltar—C. Creus

( 1000 km) = 162 mm
;
Genua—Spartivento (955 km) = 154 mm

;
Issischer Meer-

bnsen— Sp. (2160 km) = 290 mm. — 9. (12 v. 13 r.). Sehwarzes Meer; ca.

1 ; 5 Mill. Ohne MeilenmaBstab. Bosporus — Phasis (1050 km) = 204 mm. — 10.

(13 V. 14 r.). Weltkarte in der ublichen Art; ca. 1 : 150 Mill. — 14 v. 15 leer.

Wernigerode, Fiirstl. StoUberg-Wernigerodische Bibl. Zi. 14.

13. (Baptista ignese), nach 1540.

Lederband mit einfachen Croldstreifen am Rand, geschlossen

132 X 198 mm.
Inhalt; 1. Bl. r. leer. — 1 v. ; Reuerendissimo Illustrissimo & Serenissimo ij

Principi ac Domino Domino Adolpho Ad:
||
ministratori sanctae Coloniensis Eccle-

siae
II
Sacri Romani Imperij per Italiam Archi:

\
canceUario. Principi Electori

Westphaliae et
||
Angariae Ducj &c Dno meo gratissimo. Dazu mit Bleistift hinzu-

gefugt: Adolf von Schaumburg, Administrator*) 1535— 1546. — 2 r. IVappen. —
2 V. 3 r. leer. — 3 v. Tabellen. — 4 r. Sphare. — 4 v. 5 r. leer. — 5 v. 6 r.

Tierkreis. — 6 v. 7 r. leer. — Karten; 1. (7 v. 8r.). GroBerOzean; ca. 1 ; 88800000.

In Kalifomien der letzte Name; p. engono. Langen von 10: lO": von W—O 90,

80 ... 10, 90 ... 40; 10“ = 12—13 mm; Breiten von 60“ S—60“ N. Meilen-

mafistab; mia 100 da punto a puto, danaoh 1000 Miglien = 17 mm. — 2. (8 v.

9 r.). Atlantischer Ozean; ca. 1:88800000. Langen von der Mitte nach O und

W 10—90 ;
10“ = 12,5 mm. Breiten und MeilenmaBstab wie auf voriger Karte.

— 3. (9 V. 10 r.). Indiseher Ozean; ca. 1:88800000. Langen von 0—W [10,

20, 30] 40 ... 90, 10 ... 70; Breiten, MaBe und MeilenmaBstab, wie auf der

vorigen Karte. — 4. (10 v. 11 r.). Nordwest- und Mitteleuropa
;

ca. 1:11 Mill.

Bayonne -- C. Creus (410 km) — 38 mm. MeilenmaBstab (250 Miglien) = 27,5 mm.
— 5. (11 V. 12 r.). Pyrenaenhalbinsel und Nordwestafrika

;
ca. 1:11 Mill. Bay-

onne— C. Creus (410 km) = 39 mm. MeilenmaBstab wie auf der vorigen Karte.

— 6 . (12 V. 13 r.) — 9. (15 v. 16 r.). Westliches, mittleres, ostliches Mittel-

meer, Schwarzes Meer ; ca. 1 ; 9 Mill. MeilenmaBstab (= 200 Miglien) = 27,5 mm.
Dardanellen—Bosporus (270 km) = 30 mm. — 10. (16 v. 17 r.). Agaisches Meer;

ca. 1 : 6‘,4 Mill. MeilenmaBstab (= 100 Miglien) = 18,5 mm. Dardanellen—

Bosporus (270 km) = 37 mm; Konstantinopel—Spartivento (1150 km) = 190 mra;

KretaW—O (260 km)= 37,5mm ; Saloniki—Landermiti (355 km) = 72 mm ; C. Baba
—C. Crio (320 km) = 52 mm. — 11 . (17 v. 18 r.). Weltkarte; ca. 1:208 Mill.

Normal. — 12. (18 v. 19 r.). Atlantischer Ozean; ca. 1:130 Mill. Im Osten und
Westen die begrenzenden ErdteUe. Grade von 10 : 10“ eingeteilt; 10“ = 85 mm.

Harff a./Erft. SchloBbibl. Handschr. 61.

14. (Baptista Agnese), nach 1540.

Groldgeprefiter Lederband, geschlossen 275 x 385 mm, 24 Blatt,
276 X 370 mm.

Inhalt; 1. Bl. leer. — 2. r. Wappenschild, auf dem von spaterer Hand ein-
geschrieben ist ; Ex Haereditate Herwartiana. — 2 v. Tabellen. — 3 r. Sphare. —

) viebnehr Koadjutor (Zedler, Universallexikon I 543).
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3 T. 4 r. Planetensphare. — Karten: 1. (4 v. 5 r.). GroBer 0*ean; ca. 1:4774

Mill. Letzter Name in Kalifomien ist punta enguno. — LSngen auf dem Aquator

Ton W—O 40, 50 ... 90, 90 .. . 10, 90 ... 50; Breiten 60»S—60oN; 10“ =
23.5 mm. MeilenmaBstab : mia 100 da punto a poto

;
danacb 1000 Miglien =

33.5 mm. — 2. (5 t. 6 r.). Atlantischer Ozean
;

ea. 1 : 4774 Mill. Langen von

W—O 10, 90, 80 ... 10, 10 ... 90: Breiten und MeilenmaBstab wie auf der

Torigen Karte. — 3. (6 v. 7 r.). Indiseher Ozean
;
ca. 1 ; 3978 Mill. Langen von

W — O 35, 40, 45 . . . 90, 5, 10 . . . 90; Breiten ebenfalls von 5 : 5“, 50“ S

—

50” N; 5“ = 14 mm. MeilenmaBstab: mia 100 da ponto a ponto, danacb 1000

Miglien = 40,5 mm. — 4, (7 v. 8 r.). Nordwest- und Mitteleuropa
;

ca. 1:87*

Mill. MeilenmaBstab (= 300 Miglien) = 41,5 mm. Entfemungen : 130,86 mm. —
5. (8 V. 9 r.). Pyrenaenhalbinael und Nordwestafrika

;
ca. 1:674 MiU- Meilen-

maBstab (= 300 Miglien) = 57 mm; Entfemungen: 168,165 mm. — 6. (9 v. 10 r.).

M^estliches Mittelmeer; ca. 1 : 6270000. MeilenmaBstab (= 300 Miglien) = 57 mm.
Gibraltar—C. Creus (1000 km) = 158 mm; Bayonne—C. Cr. (410 km) = 69 mm;
Genua—Spartivento (955 km) = 154 mm; Venedig—Otranto (780 km) = 130 mm;
Nordkuste von SizUien (270 km) = 46 mm. — 7. (10 v. 11 r.). Ostliehes Mittel-

meer; ca. 1:4970000. MeilenmaBstab (= 160 Miglien) = 38 mm. Spartivento

—Iss. Meerbusen (2160 km) = 382 mm; C. Baba—C. Crio (320 km) = 70 mm;
Alexandrette— El Areisch (640 km) = 123 mm. — 8. (11 v. 12 r.). Schwarzes

Meer; ca. 1:372 MeilenmaBstab (= 200 Miglien) = 63 mm. Entfemung:

330 mm. — 9. (12 v. 13 r.). Italien; ca. 1 : 4 Mill. MeilenmaBstab (= 100 Miglien)

= 30 mm. Genua—Spartivento (955 km) = 245 mm
;
Venedig—Otranto (780 km)

= 205 mm; Nordkuste von Sizilien (270 km) = 71 mm. — 10. (IS v. 14 r.i.

Agiiisches Meer; ca. 1:273 MiU. MeilenmaBstab (= 100 Miglien) = 50 mm.

Dardanellen—Bosporus (270 km) = 105 mm; Konstantinopel—Athen (565 km) =
243mm; Greta W—O (260km) = 115mm; Saloniki— Landermiti (355 km) =
188 mm; C. Baba— C. Crio (320 km) = 140 mm. — 11. (14 v. 15 r.). Palastina;

ca. 1 : 570000. Landerkarte. Grungelbliches Land, blaue Flusse
;

Ortsvignetten

;

besonders ausgezeichnet Jerusalem. MeilenmaBstab: mia 5 da ponto a ponto,

danacb 25 Miglien = 54 mm. Entfemungen (s. nr. 10, 14): 60, 119, 285 mm.

—

12. (15 V. 16 r.). Osteuropa und Westasien; ca. 1 : 137* Mill. Landerkarte.

(Uberschrift: MOSCHOVIAE • TABVLA). Im S. bis Sudspitze des Peloponnes,

im O bis SCYTHIA • INTRA • IMAVM • MONTEM, im N Euste des Nordmeers

;

im W bis buda. Grunlichgelbes Land, kleine Flusse, Stadtevignetten. Breiten-

skala links, 44“—72“ N, 1“ = 8,5 mm, 10“ = 84 mm. EompaBrosen. Ohne Meilen-

maBstab. Entfemungen (vgl. nr. 10, 12); 32, 108, 87 mm. — 13. (16 v. 17 r.).

Weltkarte; ca. 1:927* MiU. Die normale Form. Langen von 15:15“ = 18 mm,

aber nicht durchgehends gezahlt. — 14. (17 v. 18 r.). PjTenaenhalbinsel
;

ca.

1 : 3850000. Stimmt mit nr. 10, 10, nur ist ein MeilenmaBstab (= 100 Miglien)

= 31mm vorhanden. Entfemungen: 274, 260, 113 mm. — 15. (18 v. 19 r.).

Nordeuropa; ca. 1:137* Mill. Landerkarte. Gelblichgrunes Land. Island sehr

groB. Viel Ortschaften, Bilder von Konigen. Im blaugeweUten Meer Ungeheuer.

Links Breitenskala (54“) 55“—90“
;

1“ = 8 mm
;

10“ = 81,5 mm. 90“ ist unge-

fahr der Nordrand der Karte. Lubeck— Rostock (95 km) = 20 mm; Danzig

—

Bornholm (40km) = 40mm. — 16. (19 v. 20 r.). Italien; ca. 1 : 4 Mill. Lander-

karte. Grunlichgelbes Land mit viel Innenzeichnung. Im W bis rodanus f., im

O bis uber saloniki, im S bis zur Sudspitze von Sizilien
;
im N bis zu den Alpen.

KompaBrosen. MeilenmaBstab und Entfemungen stimmen fast voUig mit Karte 9.

2 *
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— 17. (20v. 21r.). Cypem; ca. 1:525000. Landerkarte. Kompafirosen. Meilen-

maSstab : 5, 10 . . ,
25 = 57 mm. C. Araauti—C. Andreas (225 km) = 445 mm

;

C. Rormakiti— C. Gata (97 km) = 187 mm. — 18. (21 v. 22 r.). Greta; ca.

1 : 566 000. Landerkarte. Kompafirosen. Meilenmafistab 10, 20 = 46 mm. Lange

der Insel W—O (260 km) = 435 mm. — 22 v. 23 r. Angaben iiber die Grofie

der Erde u. 8. yr. ;
vgl. oben nr. 10, 13 v. f. Die Angabe, dafi 1® = 66^/3 miliaria

ist, stimmt durcbaus nicht zu den aus den Meilenmafistaben zu entnehmenden

Miglien. — 19. (23 v. 24 r.). SizQien; ca. 1:745000. Landerkarte. KompaB-
rosen. Meilenmafistab 10, 20 ... 50 = 82,.5 mm. Marsala— Messina (270 km)
= 400 mm.

Miinchen, Universitatsbibl. Cod. Msc. 337“ fol.

Litt.: Ennstmann, EntdeckungAmerikas 1859, 145 f. — S. Rage,

Peterm. Mitt., Erg.-Heft 106, 65 (nicbt 13, sondem 18 Karten!). —
Oberhammer, Die Insel Cypem 1903, I 408.

Pnbl. : 1. a. 2. Karte bei Konstmann, Atlas, Taf. VI, VIl (aber

die bstlichen Teile nicht genau).

15. (Baptista Agiicse), nach 1540.

Sammetband (spateren TJrsprnngs), geschlossen 177x 254 mm,
15 Blatt zu 177 x 248 mm.

Inhalt: 1. Blatt leer. — 2 r. Sphere. — 2 v. 3 r. Tierkreis. — Karten:

1. (3 V. 4 r.). Grofier Ozean; ca. 1:71600000. Letzter Name in Kalifomien:

punta enguno. Langen auf dem Aquator von W— O: 50, 60 ... 90, 90 ..

.

10,

90 . , . 50. 10® = 15,5 mm (aber sehr ungleichmafiig abgeteilt). Breitenangaben

feblen, sind offenbar vergessen. Meilenmafistab: mia 100 da p5to a poto, danach

1000 Miglien = 21,5 mm. — 2. (4 v. 5 r.). Atlantiscber Ozean; ca. 1:71600000.

Langen von der Mitte nach O nnd W 10, 20 . . . 90, Breiten von 60® S—60® N

;

10® schvranken zwischen 12,5 und 18,5 mm. Meilenmafistab vrie auf der vorigen

Karte. — 3. (5 v. 6 r.). Indischer Ozean; ca. 1:71600000. Langen von W—

O

(30), 40 ... 90, 10 ... 90; 10® sehr ungleichmafiig 14— 16,5 mm. Breiten fehlen.

Meilenmafistab wie auf der vorigen Karte. — 4. (6 v. 7 r). Nordwest- und Mittel-

europa; ca. 1 : 11270000. Im Innem Landemomen, blaue FlilBse, graue Gebirge,

in LITVANI.® MAGNVS DVCATVS ein gruner Wald. Binnenstadte mit Vig-

netten. Meilenmafistab (= 400 Miglien) = 43,5 mm. Entfemungen: 98,60 mm.
5. (7 T. 8 r.). Pyrenaenhalbinsel und Nordwestafrika

;
ca. 1 : S’/j MQl. Blaue

Elusse, blaugrflne Gebirge, Stadteidgnetten. Meilenmafistab (= 200 Miglien) =
27,5 mm. Entfemungen: 127,118 mm. — 6. (8 v. 9 r.) — 8. 10 v. Hr.). West-
liches, mittleres, ostliches Mittelmeer; ca. 1 : 6275000. Meilenmafistab (=200
Miglien) = 38 mm. Entfemungen : 160, 153, 130, 45, 189 mm. — 9. (11 v. 12 r.).

Schvrarzes Meer; ca. 1:6*/, Mill. Meilenmafistab (= 200 Miglien) = 29 mm.
Entfemung: 230 mm. — 10. (12 v. 13 r.). Nordeuropa; ca. 1 : 21 Mill. Landerkarte.

Am Nordrand ragt an 2 Stellen GRVNTLADIE.
i|
PARS herein. ISLANDIA groB

und breit, viel zu nahe an Skandinavien. Im SW ein Teil von Schottland und
England. Im S die hollandische und deutsche Kuste. Am Nordrand von Skan-
dinavien ein rotes, goldverziertes Tuch auf einer Stange, von zwei Menschen an-

etet, dazu die Beischrift : mbeum pannum asta leuatum adorat (vgl. nr. 10,13).
as Festland gelbgrun; im graugrilnen Meer zwei Seetiere und ein Schiff. Auf
ni .an e verschiedene Konige. Am Westrand Gradeinteilung, 56®— (90®); 10® =
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53 mm. Ohne MeilenmaBstab. Skandinavien von N—S (1860 km) = 162 mm;
Bergen—Labeck (790 km) = 51mm; Rostock—L. (95 km) = 13 mm; Danzig

—

Bornholm (40 km) = 24 mm. — 11. (13 v. 14 r.). Weltkarte; ca. 1 ; 148 MilL

Die gewohnliche Form. Langen und Breiten von 15:15®; 15® = 11,25 mm. —
14 V. 15 r. MaBangaben, entprechen denen in nr. 9 genau.

Konigsberg, Universitatsbibl. Ms. 2446.

16. Dominicus Tigliarolus, Mittelmeer, 1580
;
ca. 1 : OVs Mill.

Handzeiclmung auf Pergament. Dem Titel, den Lander- und

Binnenstadtenamen , den Zahlen der Breitenskala nach ist die

Karte nachW orientiert. 370 (365) x 558 (560) mm, in der westlich

angesetzten Zunge 700 mm. Am Westrand: Presbiter Dominicus

Vigliarolus Calaber stilensis
||
Mefecit in inclyta vrbe Neapoli 1580.

Mittelmeer mit den atlantischen AuBenkusten von den Kanarischen Inseln

bis Noruegia und suetia mit dem (zu klein gezeichneten) Bottnischen Meerbusen.

Im O das ganze Schwarze Meer. Feine Kustenzeichnung, mit Gold umrandert.

Im Inneren dicke, blaue Fliisse, einige groBe Stadtebilder, z. B. II Cairo, latana,

Vienna, Paris. Viele Fursten, stebend oder auf dem Tron sitzend. Fahnen. Am
Nord- und Sudrand je 3 Windkopfe, ebenso einer am Westrand. Rhodos und

Malta mit weiBem Kreuz auf rotem Gmnd. In der westlichen Zunge Maria mit

dem vom Kreuz abgenommenen Jesus auf dem Schofie. Am linken Rand eine

Breitenskala, (24®) 25®—66® N, 10® — 83 mm. Der daraus berechnete MaBstab

(1:13373000) stimmt gar nicht zu dem aus MeilenmaBstab und Entfemungen.

Daher ist er unberucksichtigt geblieben. Kompafirosen iiber das Game, Zentral-

rose in Sdditalien. Am Nord- und Sudrand je zwei MaBstabe, ohne Beischrift,

10 Teile (= 500 Miglien) = 63 mm. Gibraltar—Spartivento (1900 km) = 203 mm;
Konstantinopel— Sp. (1150 km) = 127mm; K.— Fasso (1050 km) = 135 mm;
Spartivento—Issischer Meerbusen (2160 km) = 194 mm; Genua— Sp. (955 km) =
102 mm

;
G.— Tunis (850 km) = 90 mm. Am Ostrand finden sich Spuren ,

daB

das Blatt einmal eingeheftet gewesen ist.

Berlin, Kgl. Bibl. libri picti A. 82.

Litt.: Periplus 65, wo aber (nach Erman) falschlicherweise

1630 als Jahreszabl angegeben ist; vgl. Hamy, bull, de geogr.

hist, et descr. 1888, 17.

17. Antonias Millo, Seeatlas, 1586.

Goldgeprefiter Lederband, geschlossen 405 x 626 mm. GroBe
der 30 Pergamentblatter 390 x 510 mm. Die Zeichnung der Karten,

die aUe nach N orientiert sind, ist nicht sehr fein
;
bunte Farben

und Gold sind verwendet. Eein gemeinschaftlicber MaBstab; die

Zahlen, die fiir die einzelnen Karten gegeben werden, sind, wo es

moglich war, aus der Breitenskala berechnet. Die ersten 6 Karten
sind von KompaBrosen nbersponnen. Auf der letzten Karte steht:

DESCEITTIONE DEL
1|
LA GEOGRAFIA MODE

||
RNA DI

TVTTA LA G
i|
REGIA M • D • LXXXVI

||
ANTONIVS Millo • F.

Inhalt: 1. Bl. r. Bild des Meeres, in bunten Farben, daruber MARE OC-
CEANO. Am rechten Rande das C: S: VICENTE. — 1. Bl. v. FIGVRA DELA
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SPHERA ACCIDENTALE. Darunter eine Sphare. — 2. Bl. r. CORSO DEL
SOLE ET DELA LVNA. Zum Gebrauch mit drehbaren Scheiben eingerichtet. —
2. V. FIGVRA DELLA SPHERA SVBSTANTIALE. Die Erde im Zentram, die

Spharen des Mondes, der Planeten, des Zodiaco, die 9. Spera, und als 10. Primo

Mobile. — 3 r. Text uberL’arte da naoicare.— 1. Karte (3 v. 4 r.). Sudlicher Teil

Ton Nordamerika, Zentralamerika und Nordkuste von Sudamerika
;
ca. 1:15300000.

Im W nicht bis Kalifomien, im N bis TERA NOVA, nordlich von I.ABORADOR.
In Nordamerika MONDO NOVO und viele andere Landemamen ; in Sudamerika

CASTILGIA DE LORO und PERV. Yukatan ist Halbinsel. Innenzeiehnung

mit Fliissen, Bergen und Stadten. Breitenskala (S®) 2“ S— 65“ (66“) N; 1“ =
7—7,5 mm, 10“ = 725 mm. ZentralkompaBrose ostlich von Florida. Am Sud-

rand; Schala da milgia 100 da ponto a ponto, 100 = 10,5— 11,5 mm, 1000 =
109 mm. Lange von Cuba (1150 km) = 105 mm. — 4 v. 5 r. Text uber Cuba,

Spagnola, Jamaicha, Peru. — 2. Karte (5 v. 6 r.). Sudamerika
;

ca. 1 : 15V9 Mill.

Die Zeichnung erinnert an Eorlani (III. Ber. nr. 26, 49). Im Innem voll von

Bergen, Flussen, Seen, Ortsehaften. Im Erdteil steht PERV. Der Amazonen-

strom von SW nach NO. Sudlich des STRETO DE M.\GALIANES ein Siid-

land TERRA DE FVOGO. Breitenskala (71“) 70“ S— 18“ N, 10“ = 71,5 mm.
Magellanstrafie—Panama (7100 km) == 505 mm. MeilenmaBstab unten und oben:

Schala da miglia 100 da ponto a ponto, 1000 — 108,5 mm. — 6 v. 7 r. Text

uber Islanda, isole Hebride et Orcade, Gotolandia. — 3. Karte (7 v. 8 r.). Atlan-

tiseher Ozean zwischen Nordwestafirika, Sudwesteuropa und Nordostsudamerika

;

ca. 1 ; 13 Mill. Im O bis Ragusi uechio an der Dalmatiniscben Kuste
;
im NW

ein Stuck von Nordamerika. Breitenskala 4“ S—50“ N, 10“ = 85 mm. Meilen-

maBstab: Schala de milglia 100 da ponto a ponto, 1000= 113—114 mm. C. Verde

—Str. V. Gibraltar (2880 km) = 200 mm. — 8 v. 9 r. Text uber die Entternung

der terra di Bacalaos bis Capo di finisterra und le Almasones zum Capo uerde

u. 8. w. — 4. Karte (9 v. 10 r.). Ost- und Sudafrika von den Svrten und Ka-
merun an, Arabien; ca. 1: 12400000—12900000. Innenzeiehnung Berge, Flusse,

Seen, Stadte. Breitenskala 33“ S— 26“ N (aber die Karte reicht weiter bis in die

Breite von Konstantinopel), 10“ = 86—89,5 mm, Unten Schala de milglia 100

da ponto a ponto, 1000 = 115 mm. C. d. guten Hoffnung—C. Guardafui (6100 km)
= 487 mm. — 10 v. Hr. Text uber Sumatra und die isole Moluche. — 5. Karte

(11 V. 12 r.). Siidostasien mit Inseln; ca. 1:13290000— 13536000. Breitenskala

127j“ S—44“ N, 10“ = 82—8372 mm- MeilenmaBstab: Schala de miglia 100 da

ponto a ponto, 1000 = 119,5 mm. Lange von Sumatra (1750 km) = 103 mm;
Sudspitze von Malaka— Sudspitze von Kambodscha (800 km) = 76 mm; Nord-
kuste von Java (1000 km) = 67 mm. — 12 v. 13 r. Text: del napamondo (!).

—
6. Karte (13 v. 14 r.). Mittelmeer und Schwarzes Meer

;
ca. 1:6530000—66860(X).

VielWappen und Fahnen; auf der Pyrenaenhalbinsel nur ISPANIA mit Wappen.
Breitenskala 25“N—52“N, 10“ = 166—170 mm. MeilenmaBstab, ohne Beischrift,

aber die 12 Teile, die abwechselnd durch Punkte in 5 Unterabteilungen zerlegt

tverden, sind = 6(K) Miglien, 500 = 116 mm. Gibraltar— Spartivento (1900 km)
= 315 mm

;
Genua—Sp. (955 km) = 150 mm; Konstantinopel—Sp. (1150 km) =

189 mm
; Genua—Tunis (850 km) = 146 mm. — 14 v. 15 r. Text uber die Welt-

karte und Per la carta da navicar. — 7. Karte (15 v. 16 r.). Ost- und Nordsee

;

ca. 1:37, Mill. Unten rechts: SEPTEMTRIONA
jj
LIOVM REGIONVM

i|

SVETIAE GOTHIAE
1|
NORVEGIAE DANIAE

[i
ANTONIVS Millo

(j
F. Im N

18 uber die ORCADES, Sudskandinavien bis nordlich von BERGE, im O bis
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EIGA, im S bis COLONIA, an der Kuste bis CALETVM, im W ein Teil ron

England. Der Inhalt stimmt zu I. Ber. nr. 37. Innenzeicbnung. Breitenskala

50® N— 64® N, 10® = 317 mm. MeilenmaBstab, 4 grofie TeUe, zu je 5 kleinen

Teilen, = 200 Miglien = 120mm. — 16 .v. 17 r. Text; De la altezza del Sole

per saper il locho done Ihomo si trovi. — 8. Karte (17 v. 18 r.). FLANDRIAE
DESCRTPTIO; ca. 1 ; 275 000. Viel Innenzeicbnung, Flusse, Walder, Orts-

vignetten, Wappen; erinnert an Tramezini (I. Ber. nr. 67, 12). Im N bis WALA-
CARIA INSVLA (Walchem), im O bis MACLINIA (Mecheln), BRVXELL^,
HANDOVERPIA; im S bis DVACVM und VALENTIAE, im W hort die

eigentlicbe Zeichnung bei GRAVELINGA auf, dann ist noch CALETVM an-

gegeben. Ohne Gradangaben. MeilenmaBstab ; Miglia di flandria n“ 10 = 174 mm.
Ostende— Douai (96 km) = 342 mm; Graevelingen— Antwerpen (165 km) =
603 mm. — 18 t. 19 r. Fortsetzung des Torigen Textes. — 9. Karte (19 v. 20 r.).

M
BRITANNIA INSVLA

|1
QVAE E DVO REGNA

|1
ANGLIAM ET SCO

||
TIA

CON HIBERNIA
;
ca. 1 ; 27j MiU. Der Titel ist offenbar entstellt aus einem

Titel wie III. Ber. nr. 29, 8. GroBbritannien mit einem Stuck franzosischer und

belgischer Kilste. Die Zeichnung erinnert an Kupferstichkarten wie z, B. I. Ber.

nr. 67, 2 : IV. Ber. nr. 90, 12. Innenzeicbnung. Breitenskala 49® N— 64“ N; 10®

= 490 mm. MeilenmaBstab ohne Beischrift, 3 groBe Teile (=r 150 Meilen) =
92 mm. C. Landsend— North Foreland (530 km) = 280 mm; C. Duncansby—
N. F. (855 km) = 452 mm. — 20 v. 21 r. Fortsetzung des rorigen Textes. —
10. Karte (21 v. 22 r.). TVTA LA FRANCIA

; ca. 1 ; 2440000. Im N bis

LONDRA, ira O bis BERNA (Bern), im S Nordsaum von Spanien. Breiten

43® N—52® N, 1® == 45,5 mm. MeilenmaBstab wie auf Karte 9, aber 102 mm
groB. Paris— Toulon (695 km) = 285 mm; P.— Bayonne (665 km) = 262 mm,
Lyon—Genf (110 km) = 60 mm. — 22 v. 23 r. Fortsetzung des vorigen Textes.

— 11. Karte (23 v. 24 r.). LA SPAGNA; ca. 1:2220000— 2410000. Spanien

mit einem Stuck afrikanischer Kuste bis Arger. Breiten 36® N — 44® N, 1® =
46—50 mm. MeilenmaBstab, 4 TeUe (= 200 Miglien) = 137 mm. Lissabon —
Coimbra (185 km) = 60 mm; C. Finisterre — C. Tarifa (825 km) == 385 mm;
Toledo— Valencia (315 km) = 155mm. — 24 v. 25 r. Text; De la alteza de

li poll. — 12. Karte (25 v. 26 r.). PAESE DE SVICERl; ca. 1 ; 853 000—
^74000. Im N bis AGVST.\ VINDELICA; im O bis Verona, im S bis Alesan-

dria, im W bis Geneua. Der Inhalt nicht ganz so groB wie III. Ber. nr. 29, 23,

woran die Bergzeichnung erinnert. Der LACVS PODAMICVS (Bodensee) zieht

sich von SO nach NW. Breiten 45*— 48® N, 1® = 127—130 mm. L'nten links

Miliaria Eluetiae n® 15 = 173 mm. Mailand— Basel (265 km) = 435 mm; Genf
—Chur (272 km) = 442 mm. — 26 v. 27 r. Fortsetzung des vorigen Textes. —
13. Karte (27 v. 28 r.). TVTA. LA

||
DESCRI

|1
CION

1|
DE ITA

1|
LIA

;
ca. 1 ; 2

Mill. Im O bis CEFALONIA, im S Stuck von SARDEGNA und Sizilien, im IV

bis GENEVRA (Genf), im N bis Trieste. Viel feinere Zeichnung als die vorigen

Karten, erinnert an Gastaldi. Breiten 38®—45®, 1* = 56 mm. MeilenmaBstab wie

auf Karte 11. Genua— Tarent (810 km) = 397 mm; G.— Venedig (290 km) —
170 mm. — 28 V. 29 r. Fortsetzung des vorigen Textes. — 14. Karte (29 v. 30 r.).

Griechenland. mit dem oben angegebenen Titel
;
ca. 1:2220000. Im N bis Ragusi

undRodosto; im O bis zur Westkiiste von Kleinasien, im W bis zur Shdostspitze

von Italien. Breiten (ganz ungleichmaBig) 35®—43® N, 1® = ca. 50 mm. Unten
MeilenmaBstab: SCHA DE MIA 100 = 82 mm. Saloniki— Athen (305 km) =
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235 mm; Korfu (Stadt)—A. (395 km) = 245 mm
; C.—Saloiiiki (295 km) = 200inm.

— 30 V. Text: Altura de molti lochi (Polhohen).

Berlin, Kgl. Bibl. Mscr. Hamilton 446.

18. Joan Martines, Seeatlaa, 1591.

Grofier Atlas
,

in goldgeprefitem Lederband
,
290 x 413 mm

die Blattgrofie. Auf Karte 14 steht: Joan martjnes De messina

cosmographo Del Hey nro
||
Segnor En napoles Any 1591. Bis anf

die letzte Earte sind alle von KompaBrosen iibersponnen. Die

Karten sind auf Pergament gezeicbnet und gehen immer iiber

2 Blatt. Sie sind anfierordentUch fein und prachtig ausgefiihrt.

Die Kiistenlinien sind mit Gold oder einer andem Farbe um-
randert. Alle Earteu sind nach N orientiert. 4 (oder 5) ver-

schiedene MaBstabe sind angewendet. Sie lassen sich nicht genau

bestimmen, da die Zeichnung nicht iiberall gleichmaBig ist und

da die aus den Gradangaben, den MeUenmaBstaben und den Ent-

fernungen berechneten Zahlen nicht iibereinstimmen. Ich gebe im

folgenden die sich aus den Gradangaben ergebenden MaBstabe an

und fiige die Zahlen hinzu, nach denen man die anderen berechnen

kann.

Inhalt; 1. Mittel- tmd Westeuropa bis Danemark, OroSbritannieii und Irland,

Mittelmeer, Schwanies Meer; ca. 1:12800000. Die zwei MeilenmafistSbe zeigen

die grofieren Teile durch Punkte abwechselnd in 5 Unterabteilungen zerlegt, deren

jede offenbar als 10 Miglien anzusehen ist. 10 groBe Teile = 60 mm. Breiten-

skala von IS" N—63“ N, 10“ = 86,5 mm. Gibraltar— Spartivento (1900 km) =
175 mm; Genua—Tunis (850 km) = 80 mm; G.—Spartivento (955 km) = 87 mm.
— 2. Nordlicher Atlantischer Ozean; ca. 1 : 15V« Mill. Breitenskala von 3“ S

—

70“ N, 10“ = 72 mm. 10 Teile des MeilenmaBstabs (= 500 Miglien) = 56 mm.

C. Finisterre— Sadwestspitze von Irland (950 km) = 62 mm; C. Verde— Str. von

Gibraltar (2830 km) = 169mm
;
C. V.—C. Bojador (1430 km) = 95 mm. — 3. Golf

von Mexiko mit den anschlieBenden Kusten von Nord- und SGdamerika
;

ca. 1 : 14,8

Mill. Nordamerika bis zum Lorenzgolf, der sich tief ins Festland hineinzieht, sGd-

amerikanische WestkGste von Panama an. Im Innem einige FlGsse. Breitenskala

(6“) 5“ S—68“ N, 10“ = 75 mm. 10 Teile des MeilenmaBstabs (= 500 Miglien)

= 55 mm. Cuba "W—O (1150 km) = 99 mm. — 4. Atlantischer Ozean zwischen

SGdamerika und Guinea
;

ca. 1 : 14,8 Mill. Nordostvorsprung von SGdamerika,

vom La Plata bis Qber den Orinoko hinaus. In der Nordostecke ein StGck der

Kuste von Guinea. Breitenskala 36“ 8—16“ N, 10“ = 75 mm. 10 Teile des

MeilenmaBstabs (= 500 Miglien) = 56 mm. — 5. Sudtrestliches SGdamerika
; ca.

1 : 13,7 MiU. Die ganze Westkuste, die Ostkuste bis zum La Plata. Feuerland
als Insel, sudlich davon Land angedeutet. Bei der Meerenge dazwischen steht:

Canal descubierto por nugnos de silua piloto portuges de Fran: drache (bezieht
sich auf dessen Fahrt 1578). Breitenskala 63“ S—10“ N, 10“ = 80,5— 81 mm.
10 TeUe des MeilenmaBstabs (= 500 Miglien) = 55 mm. C. Froward—Panama
(7100 km) = 485 mm. — 6. Zentral- und Nordamerika; ca. 1 : 14,7 Mill. Kali-
ormen ist Insel. Unter 45“ biegt die Westkuste von Nordamerika in spitzem
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Winkel nach O um, im auBersten NO hangt Nordamerika durch eine ganz schmale

Landenge mit einem nordlichen Land zusammen. Breitenskala (1«) 2“ N— 53“ N,
10“ = 75,5 mm. 10 Teile des MeilenmaBatabs (= 500 Migiien) = 55 mm. —
7. Nordkuste von NOVA GVINEA imd das Meer nordlich davon

;
ca. 1 ; 14,7 Mill.

Breitenskala 15“ S— 37“ (38“)N, 10“ = 75,5 mm. 10 Teile des MeilenmaSstabs

(= 500 Migiien) = 55,5 mm. — 8. Atlantische Kuste von Afrika
;
ca. 1 ; 14,5—15

Mill. Breitenskala 39“ S— 37“ N, 10“ = 74— 76,5 mm. 10 Teile des Meilen-

maBstabs (= 500 Migiien) = 55,5 mm. Nadelkap—Kongomundung (3300 km) =
212 mm; C. Verde—Str. v. Gibraltar (2830 km) = 171mm. — 9. Ostliche Halite

von Afrika mit West- und Sudkuste Arabiens; ca. 1: 14,6—15 Mill. Breitenskala

41“ S—34“ N, 10“ = 74—76 mm. 10 Teile des MeilenmaBstabs (= 500 Migiien)

= 55,5 mm. Cap d. gluten Hoffnung—C. Guardafui (6100 km) = 455 mm; Mada-
gaskar (1700 km) = 122 mm. — 10. Karte. Nordindischer Ozean. Breitenskala

9“ S—41“ N, rmgleich eingeteilt; denn 41“—31“ = 83 mm, aber 1“ N—9“ S =
73.5 mm. 10 Teile des MeilenmaBstabs (= 500 Migiien) = 55,5 mm. StraBe von

Ormuz—C. Comorin (3000 km) = 230 mm; Suez—Aden (2300 km) = 188 mm. —
11. Ostasien mit Inseln; ca. 1 ; 14,7— 16,1 MiU. Sumatra heiBt TRAPOBANA (!),

von lAVA MAGIOR nur die Nordkuste, dstlich NOVA GVINEA. Korea, nicht

benannt, ist Insel. Breitenskala 19“ S—55® N, 10“ = 73,5—75,5 mm. 10 Teile

des MeilenmaBstabs (= 500 Migiien) = 55,5 mm. Lange von Sumatra (1760 km)

= 99 mm. — 12. Nordeuropa; ca. 1:8,04—8,25 Mill. Breitenskala 43“—72“ N,

10“ = 134,5—138 mm. 10 Telle des MeilenmaBstabs = 99 mm. Brest—Finisterre

(720 km) = 96 mm. — 13. Sizilien; ca. 1;870<XX). In der ganzen Art ab-

rveichend von den ubrigen Karten, viel Innenz«chnung, Ortschaften, Berge, Fliisse.

Ohne Breitenskala. MeilenmaBstab mit Zahlen 10 , 20, . . . 150; 100 Teile =
167.5 mm. Marsala—Messina (270 km) = 305 mm; C. Passaro—Messina (172 km)
= 200mm; C. P.—Marsala (270 km) = 313 mm. — 14. Weltkarte; ca. 1 ; 80 Mill.

An Nova guinea schlieBt sich ein riesiges Sudland, das den ganzen unteren Rand
einnimmt. Dann TERRA INCOGNITA; es reicbt Biidlich von iaua maior (Java)

mit dem Namen BEACH
||
LVCACH bis 15“ S nach N. Um den Nordpol einige

Inseln, eine davon hat im S den Namen noua zemla. Elliptisches Gradnetz, die

Breiten gradlinig von 10 : 10“ ausgezogen, 10“ = 13,5 mm. Die Langen, ebenfalls

von 10 : 10“, gekrummt, bis auf den Mittelmeridian 0“. Ohne MeilenmaBstab.

Berlin, Kgl. Bibl. Msc. Hamilton 430.

19. Anonymns, Mittelmeer, o. J. (16. Jahrh.)
;
ca. 1 : 6425000.

Handzeichnung auf Pergament. Orientiemng, ob N oder S,

laBt sich nicht ganz genau bestimmen
;
574 (665)x 315 mm. Die

Karte ist offenbar im O abgeschnitten, denn die ZentralkompaB-

rose (sudlich von Neapel) liegt rechts der Mitte.

Mittelmeergebiet. Im O bis Satalia in Kleinasien, im W bis Irland, im N bis

zur Sudkuste der Ostsee. An Innenzeichnung nur einige Berge und drei groBe

Stadtevignetten. Malta und Rhodos mit weiBem Kreuz auf rotem Grunde. Spanien

O—W viel zu breit. Ohne Gradangaben. KompaBrosen fiber das Ganze; Zentral-

rose 8. o. 13teiliger MeilenmaBstab = 120 mm
;
jeder Teil (= 50 Migiien) ab-

wechselnd in 5 Unterabteilungen zerlegt. Gibraltar— Spartivento (1900 km) =
296 mm; Konstantinopel— Sp. (1150 km) = 187 mm; Genua — Sp. (955 km) =
149 mm ;

Marseille—Algier (750 km) = 121 mm.

Konigsberg i. Pr., Universitatsbibl. 2404.
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30. Anonymns, Mittelmeer, o. J. (Mitte des 16. Jahrb.);

ea. 1 : 6’, 2 Mill.

Handzeichnung auf Pergament. 605 x 480mm
,

im inneren

Kartenrand gemessen. Ohne Titel.

Mittelmeer mit Schwarzem Meer, im O bis zum Roten Meer. Im Innem der

Lander einige groCe Stadtebilder, z. B. von Venedig, Genua u. a. Viele Fahnen

mit Wappen. Konstantinopel turkisch. Die Zeichnung klar und fein, die Kusten-

linie fein rotbraun umrandeit. Ohne Gradangaben. Kompafirosen fiber das

Ganze, 2 Zentralrosen im Tyrrhenisehen Meer und bei Rhodes. MeilenmaBstabe

oben und unten. Die groBeren Teile abivechselnd durch Punkte in 5 Untei-

abteilungen zerlegt, 10 groBe Teile (= 500 Miglien) = 98,5 mm. Spartivento

—

Issischer Meerbusen (2160 km) = 289 mm; Sp. — Konstantinopel (1150 km) =
188 mm, Sp.—Genua (955 km) = 146 mm, G.—Tunis (850 km) = 132 mm.

Berlin, Institut f. Meeresknnde, J. 606. Abgesehen von ein

paar Lochern, gut erbalten.

21. Anoiiymus. Mittelmeer, o. J. (16. Jahrli.)
;
ca. 1: 7^/2 Mill.

Handzeichnung auf Pergament 579 (587) x 390 (405) mm.
Orientierung laBt sich nicht angeben, da aneb die grofien Lander-

namen verschieden orientiert sind.

Mittelmeer, ohne Schwarzes Meer, im W nicht ganz biz zur StraBe von Gi-

braltar. Rohe Zeichnung, die Kusten verschiedenartig umrandert. Grobe Schrift.

Im Innem einige Flusse, bosonders in Tunis und Agypten, mit Seen. Golgatha

(ohne Namen) mit 3 riesigen Kreuzen. Sehr bunt ausgemalte Windrosen, Zentral-

kompaBrose in Sizilien, auch sonstige bunte Malereien. Rhodes und Malta mit

weiBem Kreuz auf rotem Grunde. Die Kustenlegenden sind italienisch, die groBen

Landeniamen franzdsisch, z. B. EVROPE, ASIE, oder lateinisch, AFRICA, BAR-
BARIA. MeilenmaBstab am Sud- und Nordrand

,
die groBen Teile abwechselnd

durch Punkte in 5 Unterabteilungen zerlegt; 10 groBe Teile (= 500 Miglien)

= 99 mm. Konstantinopel— Spartivento (1900 km) = 193 ram; Issischer Meer-

busen—Sp. (2160 km) = 293 mra; Genua—Sp. (955 km) = 143 mm; G.—Tunis

(850 km) = 133 mm.

Berlin, Kgl. Bibl. T. 4265.

33. Coriielis Doctszoon, Atlantische Kiisten von Afrika und
Europa, 1607; ca. 1:7700000.

Handzeichnung auf Pergament. Nach N orientiert. 720 X
915 mm (auf der Zentralrose gemessen). Unten rechts in ver-

ziertem Rahmen : By my Comelis Doetszoon
||
woonende tot Edam

in de
1|
vier heemskinderen

||
Anno. 1607.

Im S bis 12“ hi, im N YSLANT, ganz Skandinavien, im O big zum Agaischen
Meer. 3.ragt den Charakter der Portulankarten, Im Innem Landemamen, z. B.
BARBARIA, Pomeren, Gasconge. Westlich von Irland: Brazyl. Am linken Rand
Breitenskala 12“ N-TS" N, 1» = 14,5 mm, 10« = 148 mm. Centralrose in der
iskaya. Viel bunte Farben und Gold, einige bunte KompaBrosen. Drei Meilen-

ma stabe
,

die aber mcht ganz gleichmaBig sind, 100 Meilen = 95, 97, 96,5 mm.
tlazu zweimal die Untersebrift : Duytsche Mylen 15 voor Een graadt. C. Finisterre
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—Brest (720 km) = 88 mm
;
Gibraltar—Spartivento (1900 km) = 249 mm ; Gemia

—

Tunis (850 km) = 111mm; G.—Spartivento (955 km) = 129 mm.

Berlin, Kgl. Bibl. Ziemlich stark zerknittert.

33. Hessel Clerritsz, Sumatra, 1620; ca. 1:1670000.

Handzeichnung auf Pergament. Hack 0 orientiert. 895 x
995 mm (in der Mitte gemessen). Oben rechts : CIO lOCXX

||
By

Hessel Grerritsz
||
met Octroy

|1
vande E. H. M. Heeren de

||
Staten

r

Gen. der Veenighde
||
Nederlanden.

Sumatra mit den umliegenden Inseln, z. B. Banca, Billiton, und einem Stuck

der hinterindischen Kiiste. Kilstenzeichnung
;

nur ein paar Flusse reichen ins

Innere. Aequinoctiael ausgezogen, die Breiten sind auf einer Skala am linken

Eande angegeben, von 5 ; 5‘ eingeteilt, von 10 : 10' bezeichnet; 8" 30'—6° 20' (25') N,

1» = 66—67 mm. KompaBrosen, die Zentralrose im Innern von SAMATRA.
MeilenmaBstab : Duytsche mylen ^^ftien voor een graedt der Breedten, 5, 10 ... 50

= 222 mm. Lange von Sumatra (1750 km) = 990 mm.

Berlin, Kgl. Bibl.

34. Hessel Gerritsz, Sudostasiatische Inseln, 1621; ca. 1:

6400000.

Handzeichnnng auf Pergament. Nach N orientiert. 818 X
860 mm. Oben links : CIO . 10 . C . XXI

||
By Hessel Gerritsz

||
met

Octroy
II
van de E. H. M. Heeren

||
de Staten Generael

||
der xreenichde

Hederlanden.

In der Sudwestecke die Nordostkuste von Sumatra, asiatische Kuste von

MALAYA bis zum Sudende von CORAI (Corea), das aber in seinem weiteren

Verlaufe fehlt, lAPAN, im S BORNEO, QELEBES, GILOLO, Papouas (Neu-

Guinea); im O LVQON mit Manilla. Die Rusten sind bunt umrandert. Breiten-

skala in der ostlichen Halfte (3") 2" S— 38® (39®) N, 1® = 20,5 mm. Linea ae-

quinoctialis und Tropicus Cancri ausgezogen. Zwei MeilenmaBstabe, der eine zu

100 (= 136 mm), der andere zu 90 Duytsche mylen lyftien voor een graed' der

Breedten. KompaBrosen. Zentralrose im NO von LVCON. Sudspitze von Ma-

laka—Manila (2400 km) = 410 mm; Malaka—Sudspitze von Kambodscha (800 km)

= 165 mm.

Berlin
,
Kgl. Bibl.

35. Hessel Gerritsz, Indischer Ozean, 1622; ca. 1:10 Mill.

Handzeichnnng auf Pergament. Nach N orientiert. 1017

(1005)X 856 (848) mm. In Nordostafrika: t Amsterdam
||
by Hessel

gerritsz:
||

met octroy
||
Vande E: h: m®. heeren de Staten

||
ge-

nerael der vereenichde
||
nederlanden

||
A®. 1622.

Im W bis B; de S: Martin, nordlich von der Tafelbay und dem Cabo de

bona Esperanca. Dann die Kusten von Afrika und Asien bis zur Sudspitze von

Malaka (von der Ostkuste nur ein kleiner Teil und ohne Namen), SAMATRA.

Im Sudosten die eben erst (1616) entdeckte Westkuste von Australien mit den

Inschriften ; tlandt van Eendracht, darin (von S nach N) de delslandt, F. Hout-
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mans abredhees, Dirckhartogs tee, Jacob remons rivier. Das Rote Meer bat

im N nur e i n e n Zipfel, den Meerbusen von Sue*. Nur Kustenzeichnung. An der

Sudspitze Ton AMka Meerestiefen angegeben. KompaSrosen. Aquator und beide

AVendekreise ausgezogen. Die Breitengrade auf einer Skala, die mitten durch die

Karte geht, 47“ S—31“ N; 1“ = 11mm, 10“ = 107 mm. Meilenmafistab rechts

der Mitte 10, 20 ... 90 Duytsche mylen • 15 • op een graad, = 65,5 mm, die

Spatien abwechselnd in 5 Unterabteilungen zerlegt. Lange von Sumatra (1750 km)

= 163 nun; Str. von Ormus— C. Comorin (3000km) = 285 mm; C. d. guten

HofFnung— C. Guardafui (6100 km) = 615 mm. Die Karte ist vor allem wegen

der australischen Entdeckungen wichtig; sie ist 5 Jahre jftnger als die gedruckte

Karte desselben Verfaasers von 1627, die in den Remarkable Maps II 4 wieder

herausgegeben ist.

Berlin
,
Kgl. Bibl.

26. Anonymus, Westeuropa undNordafrika, 0 . J. (Ended. 16.,

Anfang d. 17. Jahrh.); ca. 1 : 7*/t Mill.

Handzeichnung auf Pergament. Nach den groBen Lander-

namen nach W orientiert
,

nach den Zablen der Breitenskala

nach N. 585 x 400 mm.
Westliches Mittelmeer, atlantische Kusten von Nordafiika und Westeuropa.

Im O bis C. busardo in Algier, S. margarita dstlich von marseille, im N bis

ISOOSSE, im S bis c. carbo unter 21“ N an der aMkanischen Kuste. Ausfuhrung

ebenso rob und plump und bunt wie auf nr. 22. ZentralkompaBrose an der West-

kflste von Portugal. Kustenlegenden italienisch, LSndemamen franzosiscb, z. B.

FRANCE, ANGLETERRE, oder ebenfalls italieniscb, z. B. OLANDA. Auf der

Pyrenaenhalbinsel nur der eine Landemame SPAGNE und nur ein Wappen; das

kbnnte auf die Zeit zwischen 1581 — 1640 deuten, wo Spanien fiber Portugal

berrscbte. Am Westrand in 2 mal gebrochener Linie die Breiten (20“) 21“—59“N
angegeben; 10“= 145mm. Meilenmafistab am Sfidrand, 10 Teile (= 500 Miglien)

= 98 mm. C. Finisterre— Brest (720 km) = 90 mm; C. F.— Gibraltar (825 km)

= 122 mm; C. F.—C. Creus (1025 km) = 174 mm.

Berlin, Kgl. Bibl. T. 301.

27. Anonymus, Siidostasien mit den Inseln, o. J. (1. Halfte

des 17. Jahrh.); ca. 1 : B‘/* Mill.

Handzeichnnng auf Pergament. Nach N orientiert. 905 x
745 mm (uber die Zentralrose gemessen).

Im SW die Nordostkfiste von SAMATRA, asiatische Kfiste von MALACCA
bis I.\PAN. Philippinen mit ManUba auf LVSON. Der Sfidrand schneidet durch

BORNEO, QELEBES, XILOLO und die Custe van de papouas. Nur Kfisten-

zeichnung. Aequinoctialis und Tropicus Cancri ausgezogen. Breiten auf einer

Skala angeben (2“ S)—37“ N, 1“ = 20 mm, 10“ = 202 mm. Zentralrose an der

Ostkflste von Luson. Meilenmafistab 10, 20 . . . 120 (= 162 mm) und 10, 20 . .

.

80 (= 108 mm). Duytsche mylen vyftien voor (oder op) een graed(t). Sfidspitze

'on Malaka— Manila (2400 km) = 410mm; Sudspitze von Kambodscha (800km)
= 163 mm. Die Karte zeigt dieselbe Handschrift wie die von H. Gerritsz.

Berlin, Kgl. Bibl.
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38. Anonymns^ Siidostasien mit den Inseln, o. J. (2. Halfte

des 17. Jahrh.)
;

ca. 1 : 10 Mill.

Handzeiclmung anf Pergament. Nach-’N orientiert. 78B x
850 mm.

Inhalt ahnlich wie I. Ber. nr. 18: im W bis Vorderindien, Ceylon, im N bis

uber Korea, das als Insel gezeicbnet ist, die Hauptinsel von Japan liegt ostwest-

lich. Im SO NOVA GVINEA. Im S Java (lAPAN), aber ohne Siidkuste.

Celebes ganz falscb. Die Zeichnung roher als in nr. 25. .®QVINOCTIALIS nnd
TROPICVS CANCm ausgezogen. Breitenskala in der Nahe des rechten Sandes,

(18“) 17° S—59° N, 1° = 11 mm. Zwei MeilenmaBstabe, in Asien und in der See unter

13°—14° S, ohne Zahlen, das Spatium ist aber zu 10 Meilen zu rechnen = 7,4 mm.
Beischrift: Dnytsehe mylen tot V3rflien in een graed. ZentralkompaBrose nord-

nrestlich der Philippinen. Nordkuste von Java (1000 km) = 84 mm
;
Sudspitze

der Halbinsel Malaka—Manila (2400 km) = 230 mm
;
bis zur Sudspitze von Kam-

bodscha (800 km) = 100 mm.

Berlin, Kgl. Bibl.

b. Landerkarten.

29. Anonymas, Teile von Mittel- und Ostenropa, Ende des

15. Jahrbunderts.

Handzeicbnungen auf Vorder- und Riickseite eines Pergament-

blattes. Nach N orientiert. 289 (293) x 197 mm.
1. (Vorderseite). Nordwestdeutschland mit den Niederlanden

;

ca. 1:3 MiU.

Im N bis lubec, im O bis pranndb'g, im S bis esling, imW bis Normandia,

douer. Oanz rohe Zeichnung. Die Kuste nach Art der Seekarten, die FluBlaufe

entsprechen nur ganz im Allgemeinen der Wirklichkeit. Einige Gebirge sind durch

fluchtige braune Pinselstriche angedeutet. Ortschaften, Landemamen, wenige,

fluchtig gezogene Grenzlinien. Kegelprojektion
, die unbenannten Langen und

Breiten sind von 1° : 1° ausgezogen
;
1° = 36,5 mm. Aus der Richtung der Langen-

und Breitenkreise und der Erhaltung der Namen am unteren Rand ist mit Sicher-

heit zu erkennen, da6 die Karte nach O und S weiter reichte; wahrscheinlich ist

sie nur das nordwestliche Viertel einer Karte von ganz Deutschland. Auf den

beiden westlichen Langenkreisen sind MeilenmaSstabe eingeteilt, links mit den

Zahlen 25, 30 . . . 90, rechts 5, 10 . . . 55. Von den kleineren links gehen ca.

157a, von den groBeren rechts ca. 1272 auf 1°, also wird es sich um „gemeine“

und „groBe“ deutsche Meilen handeln.

2. (Riickseite). Osteuropa. ca. 1:7 Mill.

Im N bis uber rieg (Riga) und darbot (Dorpat?), ein Teil von Svecia, im O
bis zur Halbinsel Krim, im S bis clausenb’g, im W bis (Stralsu)nt. Die Zeichnung

ist aufierordentlich schlecht erhalten, zum groSen Teil Uberhaupt nicht mehr zu

erkennen. Das Blatt ist ursprunglich nach W und S fortgesetzt gewesen, es ist

also der nordostliche Teil einer groBeren Karte, die ahnlich wie die Cusanische

Mitteleuropa umfaBt hat. Kustenlinie nach Seekartenart. Lauf der Flusse sehr

ungenau, Oder, Weichsel, Teil der Donau mit vielen Nebenflussen. Terrain-

zeichnung kaum noch zu erkennen. Die L^everhaltnisse der Orte sind stellen-
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n eise verschoben
,

z. B. kunigspk liegt uordlich von memeL Landschaftanamen

iind viel Grenzlinien. Die iinbenannten Langen und Breiten sind von 1** ; 1“ aus-

gezogen, 1“ = 16,5 mm. Trapezf. Proj. A. Wolkenhauer (s. u.) setzt die Karten

in das Ende des 15. Jahrhunderts
, vor 1479, und vermutet den Verfaaser im

Schulerkreise Regiomontana.

Koblenz
,
Kgl. Staatsarchiv.

Litt. u. Publ. : A. Wolkenhauer, Kachrichten d. K. Gesellschaft

der Wissensch. zu Gottingen, phil.-hist. Kl. 1910, 17 f. Danach ist

die vorstehende Beschreibung gemacht.

B. Gedntchte Karten.

a. Einzelkarten.

30. Etzlaab-Glogkendon, Mitteleuropa, 1501; ca. 1:3700000.

Holzschnitt auf Papier. Nacb S orientiert. 383 x 492 (489) mm.
Oben queruber : Das sein dy lantstrassen dnrch das Romisch reych

von einem Kunigreych zw dem andern dy an Tewtsche land

stossen von meilen zw meiln mit puncten verzaichnet. Unten

rechts: Getruckt von Georg glogk=
||
endon zw Nurnbergk. 15t)l,

Im S bis Unteritalien, W bis ANGLIAE PARS, PARISIVS und BARSAlio
(Barcelona), N bis Schottland, das ptolemaisch -westostlich umgebogen ist, Teil

von DENMARCE und Halbinsel Jutland, O bis marieburg, OPEN, StraBenzuge.

Am rechten Rande Climata cum horis longioris diej. Breitenangaben am linken

Rande 58”— 40“ N, 1" = 27,5 mm. Unten Meilenmafistab 10, 20 . . . 210 = 382 mm.
Unten in der Mitte KompaB mit MiBweisiing. Links davon steht : Dyse Carta

begreift bey viij« vnd xx. stet vnd hellt inn nach der brait ij® vnd x meil Nach

der hoch ii'. vnd ,1 Lxx meil. Vnd lenden daran newn kunigreich Wer mm
wissen Tvolt wye weit von einer Stat zw der andern j|sey Der zel dy punct zwisclin

den selben zwaien stetn, Bo wirt er dan erkennen dy meil als vil man ir zellt ]l

Szo aber kain punct zwischn den furgenomen stetn verzaichnet werden Nym ainen

zirckl vnnd miB mit
jj
im ab dy weit der stet dy selbig czirklweit setz hie auf dyse

punct der ytzlicher thut ein gemeine teutsche meil Ij der yde hellt zehntausend

schrit ; r\j

.

Rechts vom KompaB steht ; Dy gelegnhat der stet einer gegn der

andern veimerk also Setz einen campast auf den gemaltn ader an
||
dy seitten des

briefs vnd ruck den brief biB dy zunglen der campast auf einander sagn den szo

dy carta
j;
vnuemickt beleibt Bo ligt ein ytzliche stat wy sy gelegn ist Den setz

den campast auf dy punct zwair
||
furgenomen stet mit der seittn vnd merk wy

dy zung stee also stet sy auch wen man zwischn yn wandert. Coin—Dresden
(475km) = 131mm; Regensburg— Berlin (400 km) = 109 mm; Hamburg— B.
(250 km) = 88 mm. — Uber den Verfasser vgl. I. Ber. nr. 33.

Lbbau, Stadtbibl., angebunden an Ptolemaeus von 1486. II A.
P- 1. Vgl. Peterm. Mitteil. 1908, 663.

Anderes Exempl.: Wien, Hauslab-Liechtenstein’sche Bibl.
liitt.; A. Wolkenhauer, Deutsche Geogr. Blatter, XXVI, 1903.
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31. Orontias Finaeus, Weltkarte, (1534) 1536; ca. 1 : 5900000.

Holzscknitt auf Papier, l^ach N orientiert. 374 (zwischen

der Umrahmnng der Inschriften gemessen) (464) X 412 mra. Oben
queriiber : RECENS, ET INTEGRA ORRIS . DESCRIPTIO. Am
untemKarteiirand : ORONTIVS E. DELPH. REGI’ MATHEMATIC’
EACIEBAT. Links unten: ORONTIVS F. DELPH.

|1
Regius Mathe-

maticaru interpres : ||
Studioso Lectori, S. D. P. H DECIMVS QVIN-

TVS CIRCITER
||
agitur annus

,
candide Lector

,
quo vninersam

||

Orbis terrarum designationem in banc buma-
j]
ni cordis effigiem pri-

mum redegimns aber am ScbluS stebt nacb Vale, Luteciq Pari-

siorum nocb Cal. Maij, M. D. XXXIIII. Und recbts unten stebt

nacb der ANNOTATIO anstatt Parisiis Folgendes: Hiero. Gor-

montius cnrabat imprimi Lutetiae Pa=
||
risiorum. Anno Cbristi

M. D. XXXVI.
II
Virescit unlnere uirtus.

Die Zeichnung der Weltkarte ist = Gallois, de Orontio Finaeo 1890, PI. I.

Herzformige Proj., 10 ; lO” == 18 — 19 mm. Die Karte ist deshalb besonders

vrichtig, weil sie die Jahreszabl entbalt, die Gallois a. a. O. 39 fur das von ibm

publizierte Blatt erschlossen hatte. Es ist offenbar die Ausgabe, nacb der Gesner

seine bei Gallois zitierte Beschreibung gemacht bat.

Niirnberg, German. Mus.
,

Halle 77.

32. (Orontins Finaeus), Weltkarte, 1541; ca. 1 : 8 Mill.

Kupfersticb anf Papier. 415 x 285 mm. Oben in bandartigem

Ornament: NOVA, ET INTEGRA VNIVERSI ORBIS DESCRIP-
TIO. Unten in einfachem Rahmen : CHRISTIANVS WECHE= I

las lectori. S.
||
EXCVDIMVS, LECTOR

||
studiose Vale i!

Ex scnto Basiliensi.
||
M. D. XLI.

Weltkarte. Asien und Amerika hangen zusammen. GroBes Sudland TERRA
AVSTRALIS RE

||

center inuenta, sed nondu plene cognita. Die BRASIEUE
REGIO reicht bis ca. 25“ S. In Sudamerika: AMERICA. An der Westkuste

ist Cattigora der sudlichste Name. Doppelherzformige Proj. Langen- und Breiten-

kreise von 10: lO" ausgezogen, 10“ = ca. 13,5 mm, Nordpol— Sudpol = 248 mm.

Niirnberg, German. Mas., Landkartensamml.
,
Erdkarten.

Litt. : Gallois
,
De Orontio Finaeo 1890, 39 Anm. 2 erwahnt

eine Ausgabe von 1540, aber nicht die von 1541.

33. Orontius Finaeus, Weltkarte, o. J.; ca. 1:6100000.

Kupfersticb auf Papier. Nacb N orientiert. 450x 439 (442) mm.

Oben queriiber in bandartigem Ornament: COSMOGAPHIA VNI-

VERSALIS AB ORONTIO OLIM DESCRIPTA. Oben links im

Zwickel Bild von CLAVDIVS PTOLOMEVS, recbts ORONTIVS,

unten links POMPONIVS MELA, recbts STRABONVS. Am un-

tem Rand: Jacobus fracbus. fee.; recbts Rafael, faitel for (! ?.)

Weltkarte in herzfoamiger Proj. Zeichnung stimmt ganz zu Gallois, de Orontio

Finaeo 1890 PI. I, die Namen stimmen nicht immer. In Sudamerika fehlt Catti-
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gora, an der Noidkuste von Sfidamerika steht K. Grandis, Plaga, S. Rocus, R. S.

Lutiae, auch sonat finden sich Abweichungen in der Orthographie. Das Meer ist

pnnktiert. 10® = 17—18,5 nun. Nordpol—Sudpol 326 mm. Gallois kennt diese

Ausgabe nicht.

Niimberg, German. Mas.; Landkartensamml. , Erdkarten.

34. Oiacomo Castaldo, Spanien, 1544; ca. 1 : IV2 Mill.

Knpferstich anf Papier. 4 Blatt. Nach N orientiert. 920 x
669 (667) mm. Oben in der Mitte: LA SPANA. Unten links in

verziertem Rahmen : Giacomo Castaldo Piemontese de Villa franca,

Cosmographo.
||
Alii Spettatori. Salute.

||
Qnesta e la nera descrit-

tione di tutta la Spagna da me composta per
||
comnne ntilita degli

huomini (et) meritamente dedicata in Segno di
||
gratitndine al Molto

jll. Signor Don Diego Hurtado de Mendoza
||
dignissimo Orator

Cesareo neUa jnclita Citta di Venetia .... Voi uedetela, legge-

tela, et uiaete felicj. jn Venetia. 1544. Nach diesem Titel er-

scheint der Zweifel bei Grande, notizie 4, ob Villefranca der Ge-

bartsort Gastaldis ist, unberechtigt.

Im NO ein Stack Frankreich, im S Noidrand von Alirika, Berge. Flusse,

Ortachaften. Im wellenfonnig gezeicbneten Meer Schiffe und Ungeheuer. Rechtw.

Plattk. Gradangaben am Bande. Unten und oben (2®) 10'—21®, 1® = 48,5

—

49,5 mm; links und rechts (35®) 10'— 45°, 1° = 66,5—67,5 mm. AuSerdem sind

links die langsten Tage, rechts die Klimate in spanischer Sprache angegeben.

Ohne MeilenmaBstab. C. Finisterre—G. Creus (1025 km) = 738 mm; Gibraltar

—

C. Cr. (1000 km) = 680 mm; Almeria— Madrid (410 km) = 284 mm; Toledo—
Valencia (315 km) = 245 mm, C. Finisterre—Tarifa (825 km) = 593 mm.

Breslau, Stadtbibl. Fa. 3.

Andere Exempl. : Br. Mas. I 1497, II 3873. — Madrid, Bibl.

nacional (Wieder, Nederlandsche hist.-geogr. documenten in Spanje

1915, 153).

Litt. : Marcel, Revue bispanique VI 1899, 186.

35. Anonymas, Umgebung von Rom, 1547
;

ca. 1 : 41 500.

Knpferstich auf Papier, 6 Blatt in 2 Reihen ubereiuander.

Nach NOzO orientiert. 1227 (1242) x 1104 (1090) mm. Oben
links in reich verziertem Rahmen: Con quanta fatica io mi sia

ingegnato di esprimere i ques
1|
te carte il paese di Roma, c6 tutti

li edificij et luoghi notabUi p spa=
||

tio di. XV ' in XX • miglia

pon^do anco in mezo la pia’ta di Roma
||

. . . . Unten rechts in

verziertem Rahmen: Ex Motu proprio
{|
deUa S*^ di N. S. PP.*

Paulo ni
II

et con Priuilegio dUa IH.“» Sig*.*
||

di Venet® et d8o
Excel!’. Duca di

||
Fiorenza p Anj Diecj etcj

||
M. D. XLVII,

Im NO bis TIBOLI, SO bis LA RICCU, SW bis zur Mflndung des ARONE
VME, NW bis BR.4CC1ANO. Viel Innenzeichnung, Hugel, Baume, groBe Orts-
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vignetten, dichtes StraBennetz. Ohne Gradnetz. Links unten: MISVRA DELLE
MIGLIA.

II
Tutto questo spatio contiene miglia sei. I, 11 ... VI = 215 Trim

Tivoli—Ostia (45 km) = 1030 mm; Castell S. Angelo—Ostia (20 km) = 510 mm.
Vielleicht ist es die Karte, die in den Epist. Ortelianae ed. Hessels, nr. 185 erwahnt
wird; Ph. Wingen fragt am 1. IX. 1690 an, ob Ortelius die Karte vom Territorinm

Komanum in 6 Bl. haben will.

Breslau, Stadtbibl. Gb. 158.

36. Gerardus Mercator, Europa, 1554; ca. 1:4 Mill.

Kupferstich auf Papier. 16 Blatt in 3 Reihen iibereinander.

Nach N orientiert. 1469 (1454)x 12(X) (1195) mm. Oben links in

reich verziertemRahmen: Benenolo lectori.
||
EVROPAM descripturi

primum cnrauimus vt spacia meridianis parallelisqj inter=||cepta

q5 minimu a rectangolari specie, quam in terrestri sphera habent,

distraherentur .... n. s. w. iiber die mathematischen Gmndlagen
und die Herstellung der Karte. Darnnter, ebenfalls in reich ver-

ziertem Rahmen: REVERENDISS. ET ILLVSTRTSS. DOMINO
||

D. ANTONIO PERRENOT
||
ATREBATENSIVM EPISCOPO,

\\

IMP. CAROLI. V. AVGVSTI PRIMO CONSILIARIO,
||
LITE-

RARVM STVDIORVMQ. OMNIVM
||
VNICO FAVTORI

|1
GE-

RARDVS MERCATOR RVPELMONDANVS
||
DEDICABAT. In

der linken unteren Ecke ohne Rahmen: Absolutum & ennlgatnm

est opus
II
Duysburgi anno Dni 1554, mense

||
Octobri, per Gerar-

dum Mercatore
||
Rupelmondannm. Unten in der Mitte, ebenfalls

ohne Rahmen : Cum priuilegio Caes.^ Mai.*^’* ad decennium ne quis
||

in Germania superiore & inferiore, Elandria omnibusqj
||
locis quq

eidem Suq Maiestati parent, andeat hanc Eu||ropq tabulam im-

primere, aut alibi impressam vendere,
|!
constituta poena mulctq

arbitrariq quq in mandato contijinetur. Cum qquali item priui-

legio Ulustrifi: Senatus
||
Veneti ad annos totidem.

Langen- und Breitenkreise von 5 :
6<’ ausgezogen, 6 '> Breite auf dem 40. Langen-

kreis gemessen, der allein nicht gekrummt ist, = 127—128 mm. Uber die ver-

scbiedenen Meilen und ihr Verhaltnis zu einander berichtet eine groBe Legende

am linken Band. Darunter sind zusammengestellt ; Italica maiora 100 = 43 mm,
minora 100 = 36 mm

;
Anglia comunia 200 = 98,5 mm

;
Scocica communia 180

= 96,5 mm; Bispan; minima, Francig com. 100 = 102 mm; Gallie com; Hispanica

com : 70 = 91 mm ;
Burgundig, Lotharingig 70 = 98 mm

;
Aragoniq communia,

Prouincig 60 = 94,5 mm; Germanica c5m: Guasconica 60 = 103 mm; Franconig

50 = 93 mm
;

Saxonica Gelrica . maiora 50 = 102 mm
;

Suecig, Scanif , Sueuig

30 = 78 mm. C. Finisterre— C. Creus (1025 km) = 270 mm; Gibraltar— C. Cr.

(1000 km) = 240 mm; Paris— Toulon (695 km) = 183 mm; P.— Trier (325 km)
= 92 mm ;

Gibraltar—C. Spartivento (1900 km) = 540 mm
;
Genua—Tunis (850 km)

= 228 mm. Breite Zierleiste um das Ganze.

Breslau, Stadtbibl. Auf Leinwand und Pappe aufgezogen.

Bunt.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nacbrichten. Phil.-hist, iqasse. 1916. Beiheft. 3
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Publ. : Drei Karten von Gr. Mercater. Herausgeg. von der

Ges. f. Erdk., Berlin 1891.

Litt. : Heyer, Ztschr. f. wissensch. Geographie (Kettler) VII
1890, 379, 474, 507. — Reinhard, Znr Entwickelung d. Karten-
bildes d. Britischen Inseln, 1909, 92. — Averdnnk n. Muller, Ger-
hard Mercator. (Peterm. Mitt., Erg.-Heft 1914, 182, 53).

37. Caspar Vopelias, Rheinkarte, 1655; ca. 1:600000.
Die 1. Auflage der im I. Ber. nr. 46 beschriebenen Karte. 1553

X 542 mm mit Zierleiste nnd Text, aber ohne schwarzen Rahmen;
1602 X 374 mm innerer Kartenrahmen. Die Abweichung von den
MaBen im I. Ber. nr. 46 wird anf Rechnung der breiten Zierleiste

zn setzen sein. Die Inschriften stimmen iiberein (in dem Text
links oben ist der letzte Bncbstabe des Vomamens Caspar in Ma-
jnskel zu schreiben und rechts oben mud es heifien Quern priscae

gentes statt Qaam), nur die Jahreszabl lautet M. D. LV. Die

Erklarung ist uberschrieben; BREVIS HVIVS RHENANI [I

TRACTVS AC POTISSIMARVM EIVS
||
PARTIVM EXPLI-

CATIO,
II
de<^

;
primis Priscorum popn-||loram sedibus.

Wolfenbiittel, Herzogl. Bibl.

Publ.: H. Michow (Hamburg) hat die Ausgabe von 1658 in

Facsimiledruck veroffentlicht. Exemplare sind von ihm zu beziehen.

38. Thomas Geminas, Spanien, 1655; ca. 1 : D/z Mill.

Kupferstich auf Papier. 4 Blatt. Nach N orientiert. 895 x
724 mm. Unten rechts in verziertem Rahmen : InuictiB et Sere-

ni6. PHILIPPO et MARL® D. G. Regi et Regin^ Angl: Frac+

Neap+ Hierus
||
et Hiber .... Es folgt eine Auseinandersetzung

iiber den Wert der Arbeit ... in hu=jlius Pinacis ^ditione, qua
exhibere locupletiBimi illius Hispaniarum regni ueram, quo ad eius

fieri potest, descriptionem (dieses Wort ist nachtraglich zwischen
den Zeilen zugefiigt worden) studuimus .... Hunc nostrum la-

borem uisum est non alij, qj V. utriusqj Ma dedicare, ubi uno
obtutu lustrare

||
ingentes ampliBimi nobiliBimiqj Regni, cuius here-

ditati tu Philippe Rex potentiss. natus es, tu uero SereniB. Re-
gina nomini

||
innupsisti fines poBitis. Deus Opti. Max. V+ M+ in-

columes q5 diutissime felicitet. Londini. T. Geminus. Oben links

in bandartigem Ornament imMeer: NOVA DESCRIPTIO HISPA-
NLE. IJnten links in reich verziertem Rahmen : Climax Leucarum,
quam sub=||scripsimus, in singnlas leucas quatu||or miliaria Ita-
ca continet. Itaque folgt Anweisung zum Entfernungs-

messen. Dariiber Excusum Londini per
||
Thomam

||
Geminum

||
1565.
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Im NO GALLIC PARS ohne Innemeicbnung, im S sehmaler Streifen von

Afrika. In Spanien Flusse, Berge, Baume, Vignetten. Im gemalten Meer Sehiffe

und Ungeheuer. Unten rechts groBes Wappen. Trapezf. Proj. Gradangaben am
Rande. Unten (3“ 38') 40'— 20“ (5'), die Zahlen 12—19 sind falsch gestochen

als 21, 31, 41, 51, 61, 71, 91 (81 fehlt, ist wobl verklebt), 1“ = 54—56 mm;
oben (2“ 35') 3“—21® 50', aber die Zahlen der Grade sind verklebt, 1® = 46 mm;
links (34® 47') 36®—45® (12') ;

rechts beginnt es erst bei (34® 55'), 1® = 69—70 mm.

Im Meer KompaBrosen ausgezogen. Unten links, rechts der oben erwahnten In-

schrift: SCALA+LEVCABVM4-HISPANICARVM+5, 10 .... 30 = 118mm;
JO = 173^^ Leucae. Am linken Rand in verziertem Rahmen : EL grado de las

leguas que be«||mos sotoscrito en cada una||de las leguas contiene quatro
||
millas

de Italia. Dann Anweisung fiber Entfemungsmessen Trie oben. C. Finisterre

—

C. Creus (1025km) = 786 mm; Gibraltar—C. Or. (1000 km) = 750mm; Almeria

—Madrid (410 km) = 281 mm
;
Toledo—Valencia (315 km)= 229 mm; C. Finisterre

—Tarifa (825 km) = 580 mm. Die Zeichnung stimmt nicht mit Gastaldi (s. oben

nr. 34), sie ist besser, da Spanien westostlich nicht so auseinandergezogen ist.

Breslaa, Stadtbibl. Eolle 34. Auf Leinewand gezogen mit

schwarzem Rand. ^
Anderes Exempl. : London, s. Marcel.

Litt. : Marcel, Revue hispanique VI 1899, 187 f.

39. Anooymas, Umgebung von Rom, 1557; ca. 1:314000.

Kupferstich auf Papier. Nach NO orientiert, 427 x 316 mm.
Oben in der Mitte in verziertem Rahmen: TERRITORIO DI
ROMA. Unten rechts in verziertem Rahmen: NOVA

||
DESRIT-

TIONE (!) II
DEL TERRITORIO

||
DI ROMA

||
CON TVTTE LE

|j

CITTA, VILLE
||:
CASTELLI, MONTI,

||
VIE, FIVMI, ET

'!

PONTI.
II
1557.

Oben bis Oleuano, rechts bis Gaeta, Ciprano, unten bis zum Meer, links bis

Spoleti, Ciuitauechia. Im punktierten Meer Schiff und Ungeheuer. StraBen,

Hfigel, Baume. Ohne Gradangaben. MeilenmaBstab ; Cinque miglia = 38 mm.
Monte Circello — Spoleto (180 km) = 428 mm; Civitavechia— Ceprano (152 km)

= 495 mm
;
Ostia—Tivoli (45 km) = 213 mm.

Breslau, Stadtbibl. Gb. 160.

40. Beriiardus a Putte, Holland, 1653—1558; ca. 1 : 177000.

Holzschnitt auf Papier, 9 Blatt in 3 Reihen iibereinander.

Nach N orientiert. 792 (787) x 1 105 mm. Oben im Meer auf

einem von einem Drachen gehaltenen Blatt : HoUandt. Links oben

Wappen mit 2 Saulen, PLVS OVLTRE. Darunter in reich ver-

ziertem Rahmen: D. CAROLO. V. RO. IMP. AVG.
||
Germaniae,

Hispaniarnm etc. Regi, .... hoc opus dedicatum, Bemardus a

Putte Typoglyphus
||
Antuerpianus imitabatur, Anno. M. D. LVI.

Darunter: CANDIDO LECTORI.
||
HAbes in hac tabula Lector,

expressam ad topographiae ve-||ritatem
,

Hollandorum expensis,

3*
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Hollandiam Comitatum
||
cam prouincia Traiectensi . . . Daranter

dasselbe franzosisch and hollandisch. Noch weiter onten: Gheprint

Thantwerpen op die Lombaerde
||

veste, aldemaest Simon Cock,

by my Ber-l|naert vanden patte, figuersnyder.
||
Int laer ons

Heeron. M. CCCCC.
||
LVIII. den. XIX. Februarij. Unten rechts,

ebenfalls in verziertem Bithmen : Opus absolutum Anno M. D. LIII.

mense Julio,
||
Gubemante Hollandiam & Prouinciam Tra-

||
iecten-

sem IllustriB. Domino Renato Principe Au
||
raicae ....

Holland im N bis zum Ausgang von De Zuyder Zee, im O bis Campe, im S

bis Boxtel, sudlich von t/Hertoghen Bosch, im W das Meer. Hugelketten, Dunen,

Wasserlaufe, Ortsvignetten, gemaltes Meer mit vielen Schiffen. Oben rechts in groBem

Rabmen: Grauen ende Grauinnen van Hol»|ilant, Seelant en Vrieslant, fortgefOhrt

bis 1566. In der Grundlage stimmt die Zeichnung vollig mit Ortelius, theatrum 1570

nr. 19, sie zeigt aber doch auch wichtige Unterschiede. So z. B. hat unsere Karte

nordlich von Alkmar und Egmont Meer, Ortelius dagegen ; Die Kynser wech u. s. w.

Die Insel Wieringen liegt ganz firei, die Ansatze am Lande nach ihr bin fehlen.

Auchan Rheinmundungsgebiet sind Unterschiede bemerkbar. Ohne Gradangaben.

Im Zuider See 32strahlige Kompafirose mit hoUandischen Bezeichnungen. Am
linken Rand MeilenmaBstab ; Cleyne Hollants milen Miliaria minora Holland

1—6 = 184 mm; Middelbaer milen Miliaria mediocria 1—4 = 154 mm; Grote

milen Miliaria magna. quinq^ milium passuum 1—4 = 185 mm. Daneben Fassus

quinq5 II
pedes continet. Leyden— Dordrecht (40 km) == 225 mm

;
L. — Utrecht

(45 km) = 253 mm
;
Herzogenbusch—U. (46,5 km) = 263 mm

;
Edam—U. (46,5 km)

= 263 mm.

Breslau, Stadtbibl. RoUe 37. Auf Leinewand gezogen, bunt :

einige Locher, sonst gut erhalten.

Litt. : Denuc4, Oud-Xederlandsche kaartmakers I 1912, 74.

41. Jacobus DaTeD(tria), Brabant, 1658; ca. 1:190000.

flolzschnitt auf Papier. 6 Blatt in 3 Reihen zu je 2 uber-

einander. Nach N orientiert. 766 (760) x 827 mm. Oben in der

Mitte: DVCATVS BRABANTIiE. Unten links in einfachem

Rahmen: CANCELLARIO SENATVI
||
POPVLOQ; BRABAN-

TI^
11
lACOBVS DAVEN.

||
DEDICAVIT.

I
Gheprint by my

Arnout Nicolai Fi-Hguersnyder, op die Lombaerde
H
Veste tot

Antwerpen.
|1

1558.

Im N und S nicht ganz so weit vrie Ortelius, theatrum 1570 nr. 16, mit dem auch
die Zeichnung, besonders an den Kusten, nicht ganz stimmt. Im N bis Mundung
des Mosa iluuius, der das Land im O und N der Hauptsache nach begrenzt, aber
im SO reicht die Zeichnung weiter

;
Aken, upen, Lemborch liegen am Ostrande

der Karte nordsudlich zu einander. Im S bis CO • NAMVRC . . . PARS ;
im W

Mundung des Schelde flu. Die Karte ist bunt bemalt, Ortsvignetten, Flusse,
Wilder, im SO Berge. Im gewellten Meer Schiffe. Wappen. Ringsherum breite
Zierleiste mit Furstenbildem. Obne Gradangaben. Unten in der Mitte ein Kompafl
mit ostl. Abweicbung. Unten rechts MeilenmaBstab : hueren ghaens 5 = 118 mm.

rechts eine groBe Legende : IN dese chaerte is bescreuen nae der conste



Aelteres kartographiaches Material in deutschen Bibliotheken. 37

der geometrien, ende opt compas met
||
grooten arbeyt, ende diligentie bet hertooch-

dom van Brabant met sinen fron-
|)
tieren .... Dann folgt eine Anweisung zum

Distanzmessen
;
man soil den Zirkel setzen : ... op die scala bier onder op hueren

gaens ghemaect, om dat die mylen in Bra-
||
bant seer onghelyck syn .... Namur

—Venlo (135 km) = 724 mm; Aken—Antwerpen (127 km) = 661 mm
;
Herzogen-

busch—Namur (140 km) = 724 mm.

Breslau, Stadtbibl. RoUe nr. 40. Etwas beschadigt, vor allem

im siidlichen Teil mehrfach abgesplittert.

Litt. : Denuce, Oud-Nederlandsche kaartmakers I 1912, 49, 57.

— Wieder, Nederlandsche hist.-geogr. docnmenten in Spanje,

1915, 16. In dem Kartenkatalog von Viglins ab Aytta (Messa-

ger des sciences 1862, 429 f.) wird genannt : Brabantiae descriptio

per Jacobus Daventriensem 1536.

43. Bernaerd van den Putte, Friesland (1545), 1559; ca.

1 : 180000-

Holzschnitt auf Papier. 9 Blatt in 3 Reihen (die oberste

ganz schmal) iiber einander. Nacb N orientiert. 789 X 884

(889) mm. Oben in der Mitte in verziertem Rahmen: Frieslandt.

Unten links in reich verziertem Rahmen in lateinischer, hol-

landischer, franzosischer Sprache historische Notizen iiber Fries-

land. Darunter: Geprint Thantwerpen op de Lomi|baer de veste

in den gulden Rinck
||
by my Bernaerd van den putte

||
Figuer-

snyder-
||

1559. Am linken Rand in verziertem Rahmen; ANNO.
M. D. XLV.

II
Generoso Heroe Domino Maximiliano

||
ab Egmonda

Comite in Bneren, etc. . . .

Friesland im N bis zum Meer, im O bis oldersum, stromauf von Eemden,

im S bis Loehem, im W bis Hoorn. Im gewellten Meer vieleWappen und Schiffe.

Die Zeichnung stimmt mit Ortelius, theatrum 1570 nr. 29, der ostlich der Linie von

•oldersum sehr durftig wird
,
weil diese Kar tehier nicbt weiter reicht. Ohne Grad-

angaben. MeilenmaBstab unten: Cleyne Friessche milen. Milliaria Fhrisia minora 1—

4

= 157 mm; Middelbaer milen Mediocria milliaria 1—3 = 141 mm; Groote Friesse

mylen Fhrisia milliaria magna 6500 passuum 1,2 = 116 mm. Daneben Fassus

quinq3 pedes continet. Deventer— Groningen (111km) = 583 mm; Leuwarden

—Gr. (52 km) = 282 mm ;
L.—Zwolle (28 km) = 166 mm.

Breslau, Stadtbibl. RoUe 46. Auf Leinewand gezogen, bunt.

Litt.: Denuc4, Oud-Nederlandsche kaartmakers I 1912, 74.

43. Nicolaus Stopius, Flandem, 1559; ca. 1:575000.

2 Blatt, 477 (478) x 393 (395) mm. Die Karte gleicht sehr

III. Ber. nr. 29, 13. Aber die Inschrift unten rechts ist anders

eingeteilt: Flandria, Caroli V. Aug. Imp. max. natione lUu-

strifiima, Belgic§
||
Prouinciae est Comitatus longe nobUissimus,

H^c a
II
Septentrione .... Huius igitur — impertire stimmt.

Dann geht’s weiter: Ad Signum Bibliothecae Diui Marci:
||
Do-
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minicus Zenoi Venetas excidebat. Venetijs M’D'L'VIIII. Die

Zahlen fiir die MeilenmaBstabe sind : 163,5, 121, 128 mm
;

fiir die

gemessenen Entfemungen : 426, 183 mm.

Breslan, Stadtbibl. Pc. 36 and 36 a.

Anderes Exempl. : Brussel, Kgl. Bibliothek.

Litt. : J. van Raemdonck, La grande Carte de Flandre par

Gerard Mercator 18. — De Vreese, Leekebijdragen tot de ge-

schiedenis van Vlaanderen (K. Vlaamsche Academic voor taal- en

letterkunde) 1912, 120.

44. Jacopo di Gastaldl, Deutschland, 1559; ca. 1:4700000.

Kupferstich anf Papier. Nach N orientiert. 339 (274) x 241

(239) mm. Oben qneriiber, aufierhalb der Karte: GERBIANIA.
Unten links auBerbalb: In Venetia appresso

||
Donato BerteUi

||

libraro al segno del
|j
San Marco. Unten links innerhalb: Opera

di Jacopo di
||

Gastaldi Cosmografo
||
In Venetia

|1
MDLVUII.

Unten rechts auBerhalb: Dominico Zenoi
||
Venetiano Fecit.

Inhalt = HI. Ber. nr. 29, 21. Die Entfemung der Breitenkreise, wenn man
senkrecht miBt, 22,5—24 mm, 10® — 234,5 mm. Coin—Dresden (475 km) = 107 mm

:

Wien—Pettau (200 km) = 40 mm.

Berlin, Kgl. BibL L. 26.

Andere Exempl. : Breslan, Universitatsbibl. (s. u. nr. 86, 13). —
Breslan, Stadtbibl. Q a 3. — Br. Mns. 1 1496, 1535. Vgl. I. Ber. nr. 54.

Litt.: Castellani, catalogo ragionato deUe pin rare . . . opere

geografiche a stampa ... del coUegio Romano 247, nr. 94 a.

45. Jacobus Daaentr(ia), Seeland, 1560; ca. 1:178000.

Kupferstich anf Papier. 4 Blatt. Nach N orientiert. 700 x
613 mm. Am linken Rand in verziertem Rahmen : Illustrifi. Prin-

cipi Gulielmo a NaBan Dei gratia Principi
||
Orani§, Comiti a

Nassau, Catzenellenbogen, ....
||
Domino suo Clementifiimo

|(
Gn-

lielmns SylviJ* typographus Regius dedicabat. Unten rechts in

groBem, verziertem Rahmen : ZELANDIA
||
Z6LANDIA inferioris

Germaniae pars .... und dann die hollandische Ubersetzung.

Damnter: Cautnm est literis Regijs ne quis hanc
||
Zelandi^ de-

scriptionem intra annos
||
decern vUo modo imitetnr. Rechts davon

:

Jacobus Dauentr.
||
geograph, regi.9 faciebat. Rechts davon : ANT-

VERPLE
II
Excndebat Gulielmns Sylvia typographus

||
Regins ad

insigne angeli anrei
||
An® 1560.

Seeland im N bis Grauesande an der Kuste nordlich der Rheinmundungen

;

m O bis Kedichem am Lingen fl. und DrOgelen ostlich von Berge und Dordrecht,
un S bis Middelburch, sudlich der Rheinmundungen. Elufilaufe und Kanale, an
der Kaste DOnen, im gevrellten Meere viel Schiffe. Die Karte ist bunt, breite
lerleiste darum, links oben im Meer 3 groBe Wappen. Ohne Gradangaben.
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Unten rechts MeUenmafistab
;
ubereinander : Cleene milen 1, 2 ... 6 miliaria parua

= 173 mm ; Middelbare 5 (ohne Zablen) mediocria = 185 mm
;
PaBus continet

qninque pedes; groot milen 1, 2, 3, 4 magna = 181 mm. Middelburg— Ant-

werpen (64 km) = 384 mm; Dordrecht—A. (68 km) = 376 mm; D.—Delft (31 km)
= 165 mm. Ortelius, theatrum 1570 nr. 18 hangt ganz von der Karte ab, hat aber

viele Peinheiten weggelasaen, so die Einteilung des Landes durch Damme, die

Daventria durch punktierte Linien angegeben hat, wie er es in seiner Erklarung

rechts sagt: .... Notantur verb aggeres pnnctis veluti in lineolas paBim per

insulas deductas.

Breslau, Stadtbibl. Pb. 68. Die Karte ist auf Leinewand
aufgezogen tmd mit einem schwarzen Rand umgeben.

Anderes Exempl. : Florenz, (Wieder, Nederlandsche hist.-geogr.

documenten in Spanje, 1915, 16).

Litt. : Denuce, Ond-Nederlandsche kaartmakers I 1912, 57. —
In dem Katalog von Viglins ab Aytta (s. o. nr. 41) wird erwahnt

Zelandiae descriptio per Jacobnm Daventriensem o. J.

46. Joannes Joliret, Frankreich, 1560; ca. 1:1650000.

Holzschnitt anf Papier. Nach N orientiert. 4 Bl. 773 (775)

X 489 (488) mm. Oben anfierhalb des Rabmens : Nonuelle descrip-

tion des Gaules, anec les confins Dalemaigne, et Italye. Unten:

lOANNES lOLIVET INVENTOR. 1560. Von links uber den

oberen Rand nach rechts nm die Karte hernm: LA TERRE ET
LE CONTENV D’ICELLE

|1
APPARTIENT A LETERNEL

AVSSY LE MONDE ET
||
CEVLX QVI Y HABITENT. PSAL. 24.

Oben rechts in verziertem Rahmen : Aux lecteurs saint.
||
Suinant

le commandement du Roy, J’ay faict la
||
visitation de ses Royan-

mes .... SchlieBt : Anec priuilege dn Roy. Darunter ebenfalls

in verziertem Rahmen : Adnertissement.
j|
Pour aisement cognoi-

stre II
les proninces et villes metropolitaines

||
. . . . A Paris, par

||

Olinier Trnchet, Rue montorgueU
||
an bon pasteur. Et Richard

||

Breton, Rue S. Jacques,
||
a I’ecreuisse.

Im N bis Nimegen, im O bis Pola, im S bis Pampelune, im "W bis zum Meer.

Die Zeichnung stimmt zu Ortelius, theatrum 1570 nr. 9, nur reicht sie im O weiter. Im
gewellten Meer Schiffe. Trapezf. Proj. Unten 15"—37", 1" = 35 mm, oben (I272")

13"— 40", 1" = 28 mm; links und rechts (41 Vi®) 42"— 51(72)", 1" = 47 mm.
MeilenmaBstab am linken Band im Meer , ohne Beischrift

,
3 Teile = 56 mm.

Paris—Antwerpen (310 km) = 188 mm
;

P.—^Toulon (695 km) = 350 mm
;
Lyon

— Genf (110 km) = 84 mm
;

L.— Turin (230 km) = 172 mm; Bayonne— Basel

(835 km) = 470 mm; Marseille— Bouen (760 km) = 385 mm. Die Karte ist

bisher nur aus Ortelius, theatrum 1570 nr. 9 und dem catalogue auctorum (Joannes

Joliuetus Galliam, Parisiis, apud Oliuerium Truchetum 1560) bekannt gewesen.

Breslau, Stadtbibl. La. 7. Anf Leinewand gezogen, bunt mit

breitem, schwarzem Rand.

Litt.: Denned, Ond-Nederlandsche kaartmakers I 1912, 54.
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47. Petrns de Nobilibns, Umgebung von Rom, 1560; ca.

1 : 300000.

Kupferstich auf Papier. Nach NO orientiert. 446 (443) x
319 mm. Oben in der Mitte in verziertem Rahmen : PARSE DI
ROMA. Unten rechts tmter dem papstlichen Wappen: 1560. Am
untem Rande der Karte : Petri de Nobilibns Formis.

Inhalt = oben nr. 39. Im punktierten Meer viele kleine Schiffe und ein Un-

geheuer. MeilenmaBstab : Cinque migla (!) = 28 mm. Die oben nr. 39 angege-

benen Entfemungen betragen hier 443, 515, 225 mm.

Breslau, Stadtbibl. Gb. 162.

48. Tllemannns Stella, Mittelenropa, 1560
;

ca. 1 : 4 Mill.

= I. Ber. nr. 49 mit folgenden Abweichnngen : 367 (368) x
543 (540) mm, kreisformige TJmrabmnng 285 X 297 mm. Der Titel

oben ist folgendermafien geschrieben : Die gemeine Landtaffel des
|1

Deutschen Landes/ Etwan durcb Herrn
||
Sebastiannm Munstemm

geordnet/ nun aber vernewert vnd
||
gebessert/ Durcb TUemannum

Stellam von Sigen. Unten steht : Dem Dorchleuchtigen vnd Hoch-

gebor= linen Fiirsten vnd Herm/ Herrn Johann Albrech«||tenHertzogen

zu Meckelnburg/ Fiirsten zu Wenden/
||
Grauen zn Schwerin/ der

Lande Rostock vnd Stargard
||
HErrn/ seinem Gnedigen Herrn/ hat

diese Landtaffel
||
Dedicirt Tilemannus Stella von Sigen/ im Jar 1560.

Berlin, Kgl. Bibl. L 20.

49. Martinas Helvigias, Italien, 1561; ca. 1:2250000.

Holzschiutt auf Papier. Nach N orientiert. 517 (488) x 333 mm.

In der Mitte unten in einfachem Rahmen: MARTINVS HELVI-
GIUS Lectori S. D.

1|
VEteris Italiae situm hac Tabula Ptolo*

|

maeus depinxit in opere suo. Estqj haec
||
Sexta Europe tabula.

Hanc nos in gratia stu-||diosae iuuentutis seorsim excusam edi-

mus . . . . Tu Lector vale, & hac ta=||bnla fruere. Datum Vratis:

ex Schola MasHgdalaea. Die S. Martini Episcopi. Anno
||
CHRISTI.

M. D. LXI.
II
Excusa Vratislauiae in Officina Crispini Scharffenbergij.

Unten rechts ein Monogramm GWR, dariiber 1561, darnnter Men.

Nouembr.

Italien in ptolemaischer Zeichnung. Tiber und Arno hangen nicht zusammen.

Im N Alpen, im W Niceae (Nizza), im S die Nordostspitze von Sizilien, im O die

Sudostspitze von Italien. Trapezf. Proj. Unten und oben (28'>) 29"—43", unten 1" =
35 mm, oben = 32 mm; links und rechts (38") 39"— 45" (45"), 1" = 44 mm.
Rechts Tom Titel MeilenmaBstab: 5, 10 ... 30 Germaniea, 20, 40 ... 120 Italica

= je 90 mm; Genua—Tarent (810km) = 423 mm
;
Rom—T. (425 km) = 198mm;

Venedig—Ancona (225 km) = 88 mm; Rom—A. (220 km) = 90 mm.

Breslau, Stadtbibl. Ga. 2.

Litt. : Heyer, Zeitschr. d. Vereins f. Geschichte und Altertum
Schlesiens XXm, 1889, 196.
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50. Martinus Ilelwig, ScMesien, 1561
;

ca. 1 : 550 000.

Holzschnitt anf Pergament. 4 Blatt. Nach S orientiert. 723

(720)X 566 mm. Oben rechts in verziertem Rahmen : Dem Edlen
Erenuesten vnd Namhafftigen Herrn Niclas Rehdinger des Rathes

vnd
II
Camerer zuBrefilaw/ entpeut Martinas Helwig von der Nei6/

seinen dienst.
||
ES sindt diese zeit Namhafftiger Herr / viel vn

maneherley Tafeln anBgangen/ dars||dureh viel Hochberumbte Edle
Lender/ auch frembde wilde Barbarische nnh ans

||
licht gebracht

vn kundig worden/ Darnmb es nicht ein wenig zn norwnn8n, das

jnn so
II
langer zeit vnser Hebes Vaterlandt Schlesie so gar hindan

gesetzet vn vortunckelt bliebe=
||

. . . . Geben inn Brefilaw den

14. Septemb. jm 1561. Jar. Darunter in der Verzierung des Rah-

mens : H KRON. Am untern Rand in einfach verziertem Rahmen

:

Mit Ro. Kay. Ma. befreyang
||
jm Romischen Reich nit nach ||zn-

drucke/ Anch mit besonderm
||
Priuilegio der Cron zn BehsHmen

anff Zehn Jar.
||
Znr Neifi /

bey Johan. Creatzig. Die Jahreszabl

1561 steht auch noch anf dem siidwestlichen Blatt nnter der rechten

Ecke des Titelrahmens.

Im N bis Peisern, nordHch von BRESLAW, im O bia Schedlitz, nordlich

von Sathor am VISTVLA’ FLV% im S bis FONS ODERAE, im W bis BAVDZE.
Die Zeichnung ist im allgemeinen gut. Um das Ganze eine Zierleiste mit Wappen.

Gradangaben am Rande. Unten (N) 42“ 28'—(37“) 33', 1“ = 124 mm; oben (S)

42® 26'—(37®) 37', 1® = 124—128 mm; rechts und links (49®) 48'—52® 13', 1® =
200 mm. Oben in der Mitte KompaB mit dstlicher MiBweisung. Breslau—
Bautzen (180 km) = 324 mm; Br.—NeiBe (73 km) = 144 mm; Br.—Czenstochau

(149 km) = 290 mm.

Breslau, Stadtbibl., in einem Rahmen.
Pnbl. (nach einem spateren Nachdruck) : Breslau 1889, H. Lesser.

Litt. : Heyer, Ztschr. d. Vereins f. Geschichte nnd Altertum

Schlesiens XXIII
, 1889, 177. — Katalog der Ausstellung des

XIII. deutschen Geographentages zn Breslau 1901, 21.

51. Joannes Franciscns Camocins, Lombardei, 1560, 1562;

c». 1:625000.
Die Karte stimmt mit dem UI. Ber. nr. 29, 26 uberein, nur steht hinter dem

letzten Wort Formis in der linken Ecke noch 1562, und die sich schneidenden

Linien fehlen.

Breslau, Stadtbibl. Gb. 65.

53. AnonymnS; Belgien, 1563; ca. 1:860000.
Die Karte stimmt mit IV. Ber. nr. 89, 22 vollig uberein, nur tragt sie die

Jahreszahl M. D. LXIII.

Breslau, Stadtbibl. Pc. 3.

53. Camocins, GroBbritannien, 1563; ca. 1:3 Mill.

Knpferstich auf Papier. Nach N orientiert. 341 (339) x 470 mm.
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Oben links ohne Rahmen : BRITANNIA • INSVLA • QVAE • DVO •
H

REGNA • CONTINET • ANGLIAM • ET • SCO||TIAM • CVM • HI-
BERNIA • ADIACENTE. Links am Rande ohne Rahmen: HI-
BERNIA Insula non loge a Britan=||nia in Oceano sita

Am nnteren Rande in einfachem Rahmen: BRITANIA Insularum
in Europa existentium maxn||ma Am Ende: CVN (!)

PRIVLEGIO
(!) SVMI PONTIEICIS (!) MDLXHI

||
VENETHS,

EX CAMOCn FORMIS.
Inhalt = in. Ber. nr. 29, 8.

Breslau, Stadtbibl. Ka. 5.

Anderes Exempl.: Brit. Museum.
Litt. : Reinhard, Zur Entwickelung d. Kartenbildes d. Britischen

Inseln, 1909, 88.

54. Orontius F(inaen8), Frankreich, 1563; ca. 1:3700000.
Die Karte stimmt bis auf die Jahreszahl MDLXIII vollig mit HI. Ber. nr. 29, 19

uberein; man kann deutlich erkennen, daS die beiden letzten Striche nachtraglicb

angefugt sind.

Breslau, Stadtbibl. La. 8.

55. Panins Forlani, Holland, 1563; ca. 1:470000.
Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 371 X 476 mm.

GELRI^ CLIVLE||IVLIiE,NEC NON1|ALIARVM REGl-||ONVM
ADIACEIINTIVM NOVA

||
DESCRIPTIO

||
ANNO MDLXm.

1|

VENETIIS.
II
Apud Joannem Franciscum Camociu.

||
Pauli Forlani

Veronensis incidente.

Inhalt = I. Ber. nr. 53, wo die Zahl 67 mm fur die milliaria magna in

71,5 mm zu andem ist.

Breslau, Stadtbibl. Pb 42.

56. Joannes Petrns Contareni, Europa, 1564; ca. 1 : SVa Mill.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 16 Blatt in 4
Reihen tibereinander. 1710 x 1270 (1264) mm. Oben links auf
Bl. 1 in reich verziertem Rahmen: VENETIIS

||
M D • LXHII

1|

lOANNlS PETRI CONTARENI
||
ElegantiBima totius Enrop%e,

ac partis Asiae, nec
||
non littomm Africae descriptio jn lucem

nunc edisjlta, qui non sine maximis uigilijs earn ab egre=||gijs
Geo^aphis paBim colligens, et jn aere post=||modum jncisam
studiosis spectandam praebuit.

|j
CVM PRIVILEGIO PER AN-

GROTLANDIA (das N steht im Spiegelbild)
;
im O die

im <5 V
Meeres und nordliches Ende des Peraischen Meerbusens;

>Pgji
. ^ ^

Syrten, nur von der ostlichen Syrte fehlt der sudlichste

Snanier V
reihenweise punktiert ist und in dem ein Schiff fahrt.

Italien nach^^nsn*'
’ das Mittelmeer zu breit W—O; daher lauft

OSO, und die Rhone von NO nach SW. Der Rheinlauf ist gut.
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Spera flu (Spree) mundet in die Ostsee. Viel Hugelreihen, Flusse, Orte. Gradangaben

am Kande. Unten (die Einteilung reicht imW uber den Rand der eigentlichen Karte

in den Eahmen hinein) (T" 30') 8°—81» (20'); 1® = 23,5 mm; oben (275«) 305®

—150® (178®), 1® = 6—7 mm. Von 305®—150® sind die ersten Ansatze der Langen

angegeben, als flachgekrummte, fast von bnks nach rechts laufende Linien. Dazu

paflt nun gamicht, daB unter 66® der CIRCVLO ARTICO als gerade Linie an-

gedeutet ist. Links (29® 50') 30®—80® (30'), 1® = 24,5 mm
;

rechts (29® 45') 30®

—80® (25'). AuBerdem links die Tabelle der langsten Tage. Sudlich von Italian

eine groBe KompaBrose und Scala di miglia, 30. 60 . . . 360 = 148 mm. C. Fi-

nisterre—C. Creus (1025 km) = 320 mm
;

Gibraltar—C. Cr. (1000 km) = 237 mm

;

Paris—Toulon (695 km) = 172 mm; P.—Trier (325 km) = 121mm; Gibraltar

—

C. Spartivento (1900 km) = 622 mm; Genua—Tunis (850 km) = 248 mm. Erwahnt

wird die Karte in den Zugangsverzeichnissen der Kunstkammer in Dresden vom
Jahre 1595 ; Mappa totius Europae et partis Asiae nec non litomm Africae per

Joannem Petrum Contarenum ao. 64 (Hantzseh, Landkartenbestande 12) und eine

Ausgabe von 1572 in dem Epistulae Ortelianae, ed. Hessels, nr. 170. Bisher war

kein Exemplar bekannt.

Breslan, Stadtbibl. Ea. 4.

57. Gerardus Mercator, England, 1564; ca. 1 : 943000,

Kupferstich auf Papier. 8 Blatt. Nach W orientiert. 1271

(1267) X 872 (876) mm. Oben in der Mitte in verziertem Rahmen:
ANGLIAE SCOTIAE

||
& Hibernia noua descriptio. Unten links

ohne Rahmen : Absolutnm & ||
euulgatom DaysHburgi anno Do

|j

mini 1564. Oben links, ebenfalls ohne Rahmen : Cum gratia &
priuilegio Regiae

||
Maiestatis per Brabantiam Flan*||driam reli-

qnamq^ Germaniam infej|riorem ad annos 6. Unten rechts in

verziertem Rahmen: Gerardus Mercator lectori salutem
||
Obtnlit

mihi candide lector amicus quidam singnlaris hanc Britannicarum

insularum descriptionem
,
multa sane diligentia & ((

summa fide

congestam, rogans vt pro nostro modulo conciunatam in multa

exemplaria diflPunderem, quod cum amico denega^lre nollem ....

earn tibi
||
qualem accepi exhibeo, ....

Britische Inseln. Ohne Gradnetz. Unten in der Mitte: Scala miliarium An-
glicorum, 50 = 91 mm. Sudwestecke—Dower (520 km) = 560 mm; Dunsbyhead
—D. (885 km) = 923 mm.

Breslau, Stadtbibl.

Publ.: Drei Karten von G. Mercator. Herausgeg. von der

Ges. f. Erdk., Berlin 1891.

Litt. : Reinhard, Zur Entwickelung d. Kartenbildes d. Britischen

Inseln, 1909, 101.

58. Donato Bertelli, Italien, 1665 (?); ca. 1:2 Mill .

Kupferstich auf Papier. 2 Batt nebeneinander. Nach N orien-

tiert. 669 (564) X 402 (398) mm, Oben fiber der Karte : ITALIA
NVOVA. Unten in verziertem Rahmen; Cedan I’altrui fatiche



44 W. Ruge

al sudor nostro
||
Poi che Tltalia habbiam ridutto a tale,

||
Che

non puo diligente opra mortale
||
Altmi mostrarla in piu lodato

inchiostro
1|
Alla libraria de I’lnsegna del • S • Marco

||
Donato Ber-

telli 1B6IIII1 (!) II
Domenego. ^E. F.

Italien, im N Trieste, W Ifizza, S Catania, O Durazzo. Die Halbinsel lauft

von WNW nach OSO. Innenzeichnung mit Bergen, Flussen, kleinen Orts-

vignetten. Im gestrichelten Meer Schiffe und Ungeheuer. Rechtwinkl. Platt-

karte. Unten und oben (28") 29“—46“, 1“ = 31,5 mm
;

rechts und links (38“)

39“—457i“, 1“ = ca. 53 mm. Ohne MeilenmaBstab. Genua—Tarent (810 km) =
441 mm; Rom—T. (425 km) = 222 mm; Venedig—Ancona (225 km) = 105 mm;
Rom—A. (220 km) = 114 mm.

Breslau, Stadtbibl. Ga. 4.

Andere Exempl. : Vgl. Br. Mus. I 2020: Italia Nuova . . . .

(By) D. Bertelli, (Venice) 1558. — Another copy, with date altered

to 1569.

59. Ferando Berteli, Osterreich - Ungam, 1565; ca. 1:1V*
Mill.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 433 (429)x 266

(271) mm. Oben in einfach verziertem Rahmen: AVSTRIA E
VNGARIA NOVA DESCRIPCIO. Unten rechts, ohne Rahmen:
Ferando. berteli. exc. 1565.

Die Karte deckt sich inhaltlich fast vbllig mit IV. Ber. nr. 90, 60.

Breslau, Stadtbibl. Na. 5.

Anderes Exempl.: Madrid, Bibl. nacional (Wieder, Neder-

landsche hist.-geogr. documenten in Spanje, 1915, 154).

60. Ferando Berteli, Weltkarte, 1565; ca. 1:45 Mill.

734x403 mm. Links unten steht nur Ferando berteli Exc.

1565 (die letzte 5 ist aber nnklar). Moglicherweise ist der Name
Forlani oben dariiber abgeschliffen, man sieht noch einen Strich.

Sonst stimmt alles zum I. Ber. nr. 67, 1.

Breslau, Stadtbibl. a a. 28.

61 . Augustin Hierasfogel, Ungam u. S.W., 1565; ca. 1:350000.

Holzscbnitt auf Papier. 12 Blatt in 3 Reihen iibereinander.

Nach S orientiert. 1507 (1496) x 802 mm. Oben queriiber NO^
ET HACTENVS NON VISA REGNORV ATQVE PROVIN-

^GEL
TIARW PER A/GVSTl HIRSFO= DESCRIPTIO- Oben links

in verziertem Rahmen: Zu Ehr der Romischen zu Hungern vnd
Behaim Kiin. May.

||
Ertzhertzogen zu Osterreich Ist disc Carta

der kiinigreich
||
Fiirstenthumb

/ Grafschafften / Herrschafften /
vnd

Landen
||
hungern

/ Bossen / Crabaten / Dalmatian / windisch lande. I

Biruey-Steir darinnen die FiirstHch Graffschafft Cilly
j|

gelegen.
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Kemdten. Crain, vnd seine anraychenden Herrschafften windisch

marck. Metling, Mitterbnrg.
||
Karst vnd Gortz. Anch Isterreich

so vil zn gelegenheyt der Granitz diser Christenlichen Land vnnd
|j

Tenscher Nation gegen dem Tyrannen dem Tiircken vnd seiner

gegen Granitz von neten zu grundt
||
vnd mererm verstandt des

Mors. Gepiirgs vn paB dnrch die sein taglich einfell beachehen.

Allem Krieg6|(wesen niitzlich vnd fiirdersam. Dnrch Augustin

HierBfogel verfaBt vnd zusamen tragen worden. Unten links in

einfachem Rahmen: Gedruckt zu Nurmberg/ dnrch
||
Hans Weygel

/

Formschneider
/
beim

|1
Sonnen Bad. Im jahr. 1565.

Inhaltlich und der Zeichnung nach deckt sick die K.arte mit Ortelius, theatrum

1570 nr. 41 ;
nur reicht sie im O weiter. Im S bis Sara (Zara), im W bis VILLACH,

im N ungefahr bis zum FL. DRAG. Etwas grober Schnitt. Das Bergland stark

markiert, die Flusse ganz besonders bunt. Walder, Ortsvignetten. Viel Wappeu.

Ohne Gradangaben. Unter dem Titel links oben MeilenmaBstab : 1, 2, ... 18 =
385 mm, aber ohne Beischrift. Villach—Zara (300 km) = 727 mm

;
V.—Marburg

a./Drau (140 km) = 484 mm; Zara— M. (275 km) = 688 mm. Die Rarte war

bisher nur aus Ortelius, theatrum und dem catalogue auctorum bekannt und gait

als verschoUen.

Breslau, Stadtbibl. Rolle 43.

Litt. : Oberhummer und v. Wieser, Die Karten des W. Lazius,

1906, 19. 53.

63. Joannes Franciscos Camotins , Friesland, 1566
;

ca. 1

:

400000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 371 (36B) x
461 mm. Unten links in verziertem Rahmen: FRISIAE AN-
TICVISSIMAE (!) 11

TRANS RHENVM PROVING
||
ET

||
ADIA-

CENTIVM REGIONV
||
NOVA ET EXACTA

||
DESCRIPTIO

;|

VENETIIS
II
10: FRANCISCI CAMO- HTn FORMIS AD

||
SIG-

NVM PIRA.||MIDIS
\\
a. LXVI ^

Inhalt = III. Ber. nr. 29, 17.

Breslau, Stadtbibl. Pb. 22.

Litt.: Denuce, Oud-Nederlandsche kaartmakers I 1912, 57.

63. Giacomo Castaldi, Donaugebiet, 1566; ca. 1:1700000.
Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 3 Blatt neben-

einander
;
das 2. und 3. = I. Ber. nr. 67, 27 n. 29. Ich beschreibe

hier nur das 1 . Blatt. 336 (326) x 498 (499) mm. Unten in der

Mitte in einfachem Rahmen: Opera de M. Giac.™° Castaldi Pia-

montese Cosmografo in Venetia
|1
Disegno particolare de Regni,

e Regioni, che son da Venetia, a
||

Costatinopoli, et da Costan-

tinopoli, a Vienna, d’Austria, et da
||
Vienna, a Praga Citta regal

di Boemia, et aUa Citta regal di
||
Polonia, et altri paesi fuori de
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detti aiaggi, come si oede di=j|stintamente nel disegno. Danmter
aciBerhalb der TJmrahmung: Da Paolo Furlani Veronese intagliata

con diligentia in merzaria al segno della Colona.

Im Is bis Vratislauia, im W bis Landau am Isera f., im S bis Ancona.

Trapezf. Proj. Gradangaben am Rande. Unten (33“ 32') 34“— 41“ (3'), 1“= 44,5 mm;
oben (32^»35') 33<>—40“ (3fi'). l“ = 40,5mm; links (43“) 44“— (50“48') 51“, 1“ =
63,5—64,5 mm. Im COLFO DI VENETIA eine IBstrahlige RompaBrose. Uber

dem Titel: Scala di miglia jtaliani, 10, 20 . . . 50 = 44,5 mm. Linz—Wien
(156 km) == 82 mm; Fiume—W. (355 km) = 176 mm.

Breslau, Stadtbibl. Nb. 3 nnd 3 a.

Litt. : Grande, notizie 63. — Marinelli, nr. 539.

64. Jacomo Gastaldo, Piemont, 1566; ca. 1:400000.

Kupferstich anf Papier. Nach N orientiert. 487,5 (488,6) x
369 (367) mm.

Die Karte ist = IV. Ber. nr. 89,45, bis auf die Jahreszabl;| Mj.Dj.I,XVI,

der man die Korrektur ganz deutlich ansieht. AuBerdem steht davor ; VENETIIS,
' und unten innerhalb des Rahmens: Exc. Camotij formis.

Breslau, Stadtbibl. Gb. 40.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 66, — Br. Mus. I 52, 647, 1497

;

II 2807, 3034, 3287, 3291, 4111, — Supplem. Archivo stor. Lomb.

II 1901, 2.

Litt.: Grande, notizie 60, wo aber der Titel der Karte in

vielen Einzelheiten ungenau angegeben ist.

65. Orontins Finaens, Weltkarte, 1666; ca. 1:6100000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. Innenumrahmung

des Blattes 584 (582) x 515 (517) mm. Die groBte Breite der

eigentlichen Karte W—0 445 mm, Nordpol—Siidpol 392 mm. Oben:

Cosmographia xmiuersalis ab Orontio olim descripta. Oben links

auf einer von einer Figur gehaltenen Tafel: lOANKES
||
PAV-

LVS
II
Cimerlinus

||
VERONE

||
SIS

||
in aes

||
incidebat

||
ANNO

||
1566.

Unten links auf der Vorderseite eines Altars: 111““ Viro Henrico
Dno Matreuors, &

1|
Comiti Arandelliae etc. Dno suo Colendi6“.

|

Tunc bene instituti homines fuisse mihi nidentur .... Vale
||
Tuq

amplitudinis deditiB®.
|j
Jo: Panins Cimerlinus Veronen. Unten I P, c

— Jo. Panins Cimerlinus.

Vi' eltkarte. Asien und Amerika hangen zusammen, 20“ N der Scheitelpunkt
der Kuste. In Sudamerika: AMERICA. In Nordamerika kein Gesamtname, die

asiatischen Namen reichen sehr weit nach O. An der Westkuste von Sudamerika
Cartigora. Sudostasiens Darstellung ptolemaisch beeinfluBt. Am Nordpol Inseln,
am Sudpol groBer Kontinent, TERRA AVSTRALIS NVPER INVENTA, SED

Zvrei Vorsprunge, bis 25“ S reichend, REGIO
LIS und BRASILLIE REGIO. In Sfldamerika BRASILIA. Herzformige



Aelteres kartographisches Material in deutschen Bibliotheken. 47

Proj.
;
10 : 10® ausgezogen, 10® = 19—20 mm am 0® gemessen. Beichlieher Bild-

schmuck henim.

Breslau, Stadtbibl. A a. 30.

Andere Exemplars : Brit. Mus. I 817, II 4544. — Madrid. Bibl.

d. Konigs (Bol. see. geogr. Madrid XXVI 1889, 375). — Wien,

Hauslab - Liecbtensteinsche Bibliothek (Mitteil. d. k. k. geogr. Gres.

Wien 1886, 388). — Lafreri nr. 4.

Publ. : F. A. S. 89.

66. Panlo Forlani, Grriechenland, 1566; ca. 1:2V2 Mill.

Kupferstich auf Papier. 2 Blatt nebeneinander. Nacb N orien-

tiert. 613 (611,5) x 399 mm. Oben qneriiber: TOTIVS GrRAE-

CIAE DESCRIPTIO. Unten links in verziertem Rahmen: CAN-
DIDO LECTORI • S •

II
QVA diligentia nouae huius Graeciae choro-

graphia,
II
aliarumqj nommllarum adiacentium regionum, insularnmq,

|[

descripta sit, ipsa tabella ostendere poterit, si cum alijs hactenns
||

imprefiis conferre non grauaberis .... Vale.
||
VENETIIS

||
lo. Fr.

Camocij aereis formis ad signum
||
Pyramidis.

||
M_»_D-i-LXVI-i-

1|

Paulo forlani Veronese fecit.

Balkanhalbinsel im N bis Mesebria, im O bis zur Linie Armena—Magidus,

im S ganz Kreta, das aber zu nordlich liegt
, im W bis Taras. Im punktierten

Meer Schiffe und Ungeheuer. Nur Breitenangaben am Hnken Band (33® 55')

35®—(44® 55') 45®, 1® = 36,5 mm. Unten rechts MeilenmaBstab : Migliaria 20,

40 . . . 100 = 64,5 mm
;
Stadia 200, 400 . . . 1000 == 73,5 mm. Konstantinopel

—

Saloniki (510 km) = 200 mm ; K.—Athen (565 km) = 230 mm.

Breslau, Stadtbibl. He. 5.

67. Vincentias Lnehinus, Schweiz, 1566; ca. 1:720000.

Kupferstich auf Papier. 2 Blatt nebeneinander. Nach N orien-

tiert. 565 (579) x 400 mm. Unten links in verziertem Rahmen

:

Jodoco a Meggen Lucernati Praetorianorum Praefecto
||
Heluetios

olim uir clariss. nuc (!) Suiceros GaUorum gentem bellicosissimam

fuisse .... Am Ende steht: Venetijs Anno 1566. Apud Vin-

centius (!) Lnehinus (!).

Inhalt = III. Ber. nr. 29,23, nur reicht die Karte im W nicht ganz so weit,

Gratianopolis fehlt. Auch die Art der Zeichnung ist dieselbe. Ohne Gradangaben.
Unter dem Titel: Miliaria Eluetiae 1, 2, 3 .... 10 = 79 mm. Mailand—Basel

(265 km) = 360 mm
;
Genf—Leuk (der Ort hat keinen Namen) (115 km) = 172 mm

;

Bern—SchafFhausen (125 km) = 166 mm.

Breslau, Stadtbibl. Oa. 3.

68. Nicolaus Stopius, Afrika, 1566
;

ca. 1 : 19 Mill.

Die Karte stimmt bis auf die Jahreszahl vdllig mit IV. Ber. nr. 87.36

uberein.

Breslau, Stadtbibl. Ca. 8.

Litt.: Periplus 130.
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69. Mathias Zfindt, Ungam, 1567; ca. 1:750000.

Kupferstich auf Papier. 6 Blatt, die nicht gam genau an-

einander passen, in 2 Reihen iibereinander. Nach N orientiert.

870 X 502 (495) mm. Oben queruber : Nenwe vnd Griindtliche be-

schreibunge Des Ganczen Kunigreichs Hangem mit den Anstossenden

Landen. Unten in verziertemRabmen: NOVA TOTIVS VNGARI.E
DESCRIPTIO ACCVRA-IITA ET DILIGENS DESVMPTA EX
PLVRIBVS ALIORUM

||
EDITIS COSMOGRAPHICIS CHARTIS

ET TYPIS MREIS IN=
||
CISA A MATTHIA CYNTHIO NORIM-

BERGENSI ANNO
||
A CHRISTO NATO • M D-LXVII.

||
Ein

Nenwe warhafftige beschreibnng Des ganczen Vngerlandts mit

Snnderem
||

fleyfi anfs Anderen LanthaflFeln Zu samen gebracbt

vnnd in druck ver||ferttiget durcb Mathias Zundten Zu Norm-
berg.

II
Im Jar nach Christ! gebnrt

||

1567'
||
Cum gratia & Priui-

legio sacrae Caesareae Maiestatis.

Im N bis Fontes Tibisci (Theisquelle), im O fast bis zur Mundung des

Aluta, im S ein wenig uber den SAVW. FLV. hinaus, im W bis Stockraw, ober-

halb Wien. Das Donauknie bei Woczen nicht scharf genug. Viel Baume, StSdte-

bilder
,
kampfende Heere. Auf Blatt 2 eine Kompafirose

;
danach ist die Karte

nach NO orientiert. Ohne Gradangaben. Unten Germanica MUia, und zwar mit

2 Skalen, die eine mit 8, die andere mit 6 Teilen, deren jeder wieder in 4 Unter-

abteilungen zerlegt ist
;
beide Skalen 81 mm, ohne Beischrift. Wien—Ofen (220 km)

= 325 mm; W.— Peterwardein (426 km) — 605 mm; Szegedin— P. (115 km) =
135 mm.

Breslau, Stadtbibl. N c. 5 und 5*.

Litt. : Oberhummer u. v. Wieser, die Karten des W. Lazius,

1906, 46, wo der Titel der Karte nicht ganz genau angegeben ist.

70. Johannes Franeiseas CamotiaS; Europa, 1568; ca. 1:12

MiU.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 375 (377) x 269

(466) mm. Unten links in verziertem Rahmen : EVROPAE
BREVIS, AC NOVISSIMA

||
DESCRIPTIO •

||
VENETIIS. Apud

Johaimem Fran™ Camotiu.
||
M.D.LXVIII.

||
Cum Priuilegio.

Im N bis zur sudlichen Halfte von Skandinarien; im O bis zum Ostende

des Schwarzen Meeres, im S ein Streifen von Nordafrika, im W bis zum Meer.

Roher Stick mit schlechter Zeichnung, das Mittelmeer ist W—0 zu groB. Im
punktierten Meer Schiffe und Ungeheuer. Rechtwinklige Plattkarte (?). Unten
5“— 65“ 0, 5“ = 31mm; oben ebenso groBe Teile abgeteilt, aber nicht numeriert;

links und rechts 30“—65® N, 5® = 48 min - Ohne MeilenmaBstab. C. Finisterre

—

C. Creus (1025 km) = 81mm; Gibraltar— C. Cr. (1000 km) = 69 mm; Paris

—

loulon (695 km) = 46 mm; Gibraltar— Spartirento (1900 km) = 158 mm; Genua
—Tunis (850 km) = 67 mm.

Breslau, Stadtbibl. Ea. 6.

Andere Exempl. : Triest, Lloyd (Mitteil. d. k. k. geogr. Ges.
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Wien, XXXIV, 1891, 318). — Madrid, Bibl. nacional (Wieder,

Xederlandsche hist.-geogr. docnmenten in Spanje, 1915, 153).

71. Jacomo Castaldo, Polen, 1568; ca. 1:3350000.

Kupferstich anf Papier. Nach N orientiert. 502 (505)x 363

(357) mm. Unten links der Mitte in einfachem Rahmen : A Benigni

lettori.
II
Di'M‘ Jacomo Castaldo ui si rapresenta

||
la prima parte

della descrittione del
||
Regno di Polonia, con la sna scala di

miglia
||
jntagliata da Paolo fnrlani ueronese al segno

||
della Co-

lonna. Venetia I’anno. 1568.

Im N bis zum Nordende des Bottnischen Meerbusens und Sudende des

WeiBen Meers (GOLFO GBADVICH), im O bis Basilougrod am Volga, f., im S

bis Duneborg (Dunaburg), im W bis Vender lago (Wettersee). Flusse, Walder,

Berge, Vignetten, punktiertes Meer. Trapezf. Proj. Unten (37® 50') 39®—69®,

10® = 160 mm; oben (31 Yj°) 32®—75®, 10® = 116 mm; links und rechts (59Vi°)
60»—70(7*)®, 10® = 330 mm. Im GOLFO OSTEE.GOTHICO eine lOstrahlige

KompaBrose. tlber dem Titel : Scala di miglia jtaliani, 20, 40 ... 80 = 36 mm.
Stockholm—Moskau (1210 km) = 333 mm; Ounaburg—M. (680 km) = 141mm.
1. Ber. nr. 67, 23 ist das sudlich anschlieBende Blatt.

Breslau, Stadtbibl. Me. 3.

Andere Exempl. : Lafreri nr. 34. — Br. Mas. II 3325.

Publ. : F. A. Fig. 79.

Litt. : Grande, notizie 65.

73. Godefridns Maschop, Miinsterland, 1568; ca. 1:165000.
Kupferstich anf Papier. 9 Blatt in 3 Reihen iibereinander.

Nach O orientiert. 1030 (1045) x 795 (787) mm. Oben in der

Mitte in einfacbem Rabmen: REITERATA EPISCOPAT VS
||

MONASTERIENSIS GEOGRAHIPHICA DESCRIPTIO CVI
||

ADDITA EST ET OSNA=||BRVGENSlS PER GOD.||EFRIDV
MASCHOP

II
EMBRICEXSEM

||
COSMOGRA^||PHVM

||
Remigius

Hogenbergus Sculpsit. Oben rechts in einfach verziertem Rahmen:
HENRICVS VRANIVS RESSENSIS AD CAXDIDVM LECTO-
REM. Es folgen 8 Distichen. Unten links in einem einfachen

Rahmen, fiber dem ein grofies Wappen ist: Reuerendiss: lUu-
strissimoq5 Principi ac

||
Domino Domino Joanni e Comitibus

||
ab

Hoya Episcopo Monasteriesis
||
administratori Osnabrugensis,

||
po-

stnlato paderbornesis
||
Ecclesiarum Bemard9 Mollems. Folgen

19 Distichen. Unten rechts in verziertem Rahmen: Godefridus

Maschop Embri=||censis ad lectorem.
||
Westphalia .... Schliefit:

Vale 10 Kal: sep: A" 1568.

Die Zeichnung deckt sich mit Ortelius (theatrum 1570 nr. 24), der im Catalogus

auctomm 1570 als Erscheinungsjabr 1558, in alien spateren Ausgaben aber richtig

1568 angibt. Im O bis DVLMANHORST und DIEFHOLT, im S bis zu DE LYP,
Kgl. Oes. d. Viss. Nachricfaten. PhBoIog.-histor. Klasse. 1916. Beiheft 4
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unterhalb deren Quelle die Stadt LYP liegt, im W bis BOICHOLT, im N bis

OLDENBORGH. Ringsherum eine bunte Zierleiste. Ohne Gradangaben. Unten

rechts MeilenmaBstab : 2 Mag, 2 Co, 3 Par Miliaria = 125,5 mm, 92 mm, 109 mm.
Bocholt—Munster (70 km) = 445 mm; Lippstadt—M. (59 km) = 344 mm; Osna-

bruck—M. (45 km) = 265 mm. Bisher war die Karte nur in der Nachbildung

bei Ortelius bekannt.

Breslau, Stadtbibl. Rolle 32. Die Karte ist bunt, die ein-

zelnen Gebiete sind verschieden gefarbt, sodaB die Deutlichkeit

der Zeichnung und Schrift darunter gelitten hat.

Litt. : De Vreese, Leekebijdragen tot de geschiedenis van

Vlaanderen (K. Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde),

1912, 116.

73. Joannes nnd Lucas a Dnetecn , Holland, 1 569, ca. 1 : 250000.

Kupferstich auf Papier. 6 Blatt in 2 Reihen iibereinander.

Nach N orientiert. 864 (867)X 817 mm. Am linken Rand von Bl. 1

in reichverziertem Rahmen; IN DESE CAERTE
|1

is beschreuen

nae der conste
||
der Geographie tgraefscap va

||
Hollandt, ende

tlandt van
||
Htricht met die omleggen=||de andere Landen daer

ae«||stotende, Oock alle niewe
j|
dijckaigien aenwaBen ende

||
andere

veranderinghen
, ||

.... Darunter: Joannes a Duetecu Lucas a

Duetecu
||
fecerunt.

||
Anno. 1569. geprint

I
in Hollandt in des

||

Grauenhage bij mij
||
Nicolaus Liefrincx

||
Voortstaede op die Zale.

Bl. 4 links : Met gratie eh priuilegie der Coninclijke Ma’® ....

Im N bis zum Sudende des DoUaert, 0 bis NOORTHOORN sudlich

daron, S bis zu den Rheinmiindungen. Ein feiner Stick mit vielen Einzelheiten,

Wasserlaufen, Kanalen, Waldem, Ortsvignetten. Im Meer Schiffe. Ohne Grad-

angaben. Im ZVYDER ZEE eine 32strahlige KompaBrose. Am linken Rand
von Bl. 4 MeilenmaBstab: Cleyne Hollantsche mylen, 1, 2 ... 6 = 131mm;
Middelbare Hollantsche mylen 1, 2, 3, 4 = 110 mm; Grote Hollantsche mylen

1, 2, 3, 4 = 131 mm. Leyden—Dordrecht (40 km) = 158 mm
;
Leyden—Utrecht

(45 km) = 178 mm
;
Edam—U. (46,3 km) = 191 mm.

Breslau, Stadtbibl. Pb. 5. Auf Leinewand aufgezogen, bunt
mit schwarzem Rand darum.

Litt.: Denuc4, Oud-Nederlandsche kaartmakers I 1912, 202.

74. Pyrrhus Ligorius, Belgien, 1569 (?); ca. 1:860000.
Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 487 x 370 mm.

Unten links in verziertem Rahmen: La nona & uera descrittion
|1

deUa GaUia Beglica. Unten rechts: DESCRIPTIO TOTIVS GAL-
LIA) BEL||GICA)

II
Pyorho Ligorio Neapolit. anctore.

||
ROMA).

M. D. LXVIIH (oder LXIIIIII?, die Striche sind nicht genau zu
erfennen)

|| MichaeUs Tramezini formis. Non sine Summi
||
Pont.

^ eneti Senatus priuilegio ad decenium
||
Sebastianus de Regibus

Liodiensis incidebat.
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Zeichnung nnd Inhalt = IV. Ber. nr. 89,22. Das Meet ist stark gewellt.

MeilenmaBstab unten rechts : MilL Gallica.
(| 1, 2 ... 5 = 19,5 mm

||
Pro Bra-

bantia
j]
Hannoniae parte et

||
pro Campinia

||
5 Teile

1|
Pro Flandria oceiden.

||
Leodio

Xuxemburgo e Arduea
||
6 Teile

|]
Pro inferiori Germania Campa>

||
nia Cliuia Guel-

dria
||
5 Teile ||. Die Entfemungen von IV. Ber. nr. 89,22 Bind bier 425, 331, 260,

164, 110 mm.

Breslau, Stadtbibl. Pc. 4.

Litt. : Denucd, Oud-Nederlandsche kaartmakers I 1912, 202.

75. Bartolemaens Senltetas, MeiBen und Lausitz (1568) 1569

;

ca. 1 : 860 000.

Holzschnitt auf Papier. Nacb N orientiert. 366 (356) x 261

(259) mm. Oben aufierhalb des Randes : Tabula chorographica Mis-

niae & Lusatiae regionum.
||
Landtaffel der Marggraffthiimer Meissen

vnd Lausitz/ sampt den Grrentzen
||

anderer anstossenden Re-

gionen; Darinnen fiirnemlich jre Stadte/ Schlosser/ Flecken vnd

Marckt etc. auch die WasserfliiB / G-ebirg vnd
||
Wald / etc. soviel

difimals miiglich vnd im wissen/ ordentlich begriffen/ mit jren

Orten vnd Stellen/ wie sie allesampt von vnd gegen
||
einander

gestalt vnd gelegen sind. AuBgangen vnd gedruckt zu Gorlitz

M. D. LXIX. Im Maio. Links in einfachem Rabmen: Dem durch-

leuchtLIIgisten/ Hochgebome Piirsten
||
vnd Herrn/ Herrn Au-

gusto / Herjltzogen zu Sachssen, des heiligen
||
Rom. Reicbs Ertz-

marschalchen
||

. . . . seinem gnedigste Herrn
||
zu sondern ehren

vnd wolgefal=||len / Jetzund anfenglich vT auffs
||
new beschrieben

vn zugericht.
|{
Dxircb jrer Chur. F. G. vnterthe=)|nigsten vnd ge-

horsamaten.
1|
M. Bartolemaeum Scultetum Gor.

||
der Geometrischen

kiinsten
||
liebhaber. Unten links in einfachem Rabmen : Epigr. In

Tab. Misniae. C. M. G. L. Dann 8 Distichen. Uber dem Meilen-

maflstab links : MENSE
|{
Martio

;
rechts : 1568.

Im N bis Belitz, nordostlich von WITTENBERG, im O bis LAVBEN,
ostbch von GORLITZ, im S bis PRAGE, im W bis Gothen (Gotha). Bunte

Flusse, Walder, Berge, Ortschaften. Zeichnung im allgemeinen gut. Gradangaben

am Rande. Trapezf. Proj. Unten (28" 15') 20'—32" 30' (34'), 1" = 83 mm; oben
{28" 9') 10'—32" 40' (42'), 1" = 78,5 mm

;
links und rechts (50" 6') 10' 52" (4'),

1" == 129mm. Oben rechts KompaB mit dstlicher Abweichung. Unten; SCALA
MILLIARIVM GERMANICORVM

||
Grosse meilen 17 = 165 mm

1|
Kleine meilen

20 = 172mm. Leipzig— Dresden (100 km) = 101 mm; Strehla— Joaehimstal

(112 km) = 116 mm.

Breslau, Stadtbibl. Sd. 3.

Publ. : Schmidt, Kurfiirst August von Sachsen als Geograph,

1898, 9. — Hantzsch, Die altesten gedruckten Karten der sachs.-

thiiringischen Lander, 1905, Taf. II. Diese Reproduktionen sind

aber nach einem Abzug von den noch vorhandenen Holzstocken
gemacht, auf denen Titel und Inschriften fehlen.

4 *
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76. Petrus Laicksteen nnd Christianns Sgrothenns, Palastina,

(1556) 1570; ca. 1:288000.

Kupferstich auf Papier. 9 Blatt in 3 Reihen iibereinander.

isach N orientiert. 1084 (1083) x 1034 mm. Oben in der Mitte

in bandartigem Ornament: Nona descriptio amplissimae Sanctae

Terrae, quam M'.
||
Petros Laicksteen Astronomus perambnlanit

ac visitauit.
||
An®, redetionis. 1656. per Christiannm Sgrotbennm

Reg. Ma^*® Hispan. etc.
||
Geographnm coUecta. a®. 1570. Auf dem

6. Bl. in reich verziertem Rahmen : REVERENDISS. IN CHRISTO
PATRI

II
ET ILLVSTRISS. DOMINO.

||
D. GERARDO A GROIS-

BEECK EPISCOPO
||
LEODIENSI, DVCI BVLLONENSI, MAE-

CHLIIONI FRANCIMONTANO, COMITI LOSHISENSI, ETC .

SACR. ROMAN. IMPERH
1(
PRINCIPI, OMNIVM BONARV

ARTIV
II
PATRONO.

||
HIERONYMVS COCVS,

||
PICTOR, DE-

yOTIS*
II
SIME DEDI=

||
CABAT. Unten links in reich ver-

ziertem Rahmen: M. Petms Laicksteen Astronomns
||
Lectori

|[

Quamtu (!) studium et laborem in his finibus amplissimae Sanct®.

terrf
||
peragrandis

,
propter veram ac solidam rerum et locomm

cognitionem
||
asseqnendam snbinerimns, facile ij ....

||
... .

agnoscere possnnt Porro qnem admodn
||
Sancte Terrq

descriptionem per snas locornm certas distantias atque
||
mensnras

distinctam, studio nostro et labore particnlatim quidem
||
asseqnuti

sumus, ita eandem snmmatim quasi ex vna tabula assequi
1|
prae

ingenij tennitate non valemns. Qnamobrem hoc totnm
||
negocium

M. Christiano Sgrotheno. Reg. Ma^'®. Hispan. etc.
||
fideli Geograph,

commisimns, vt hunc nostru laborem ex vna tabula
||
coUigeret

• • • • II
• . . . Vale. Darunter, nnter dem MaBstab: Cautum est

Regio Prioilegio ne qnis hanc nouam Sancte Terr^ descriptio- ||ne

prater Hyeronimnm Cock hinc ad decennium imprimat sub poenis in

eodem indictus (!) ||
prout latins patet in literis debite super eo ex-

peditis Bruxellae IX die
||
junij. 1570. —

||
Vander Aa. In der linken

unteren Ecke: Joannes a Dnetecum
|)
Lucas a Duetecnm. Fecerunt.

Unten rechts in reich verziertem Rahmen lange Erklarnng : Pale-

stinam .... Im Toten Meer (LACVS ASPHALTITES) in ein-

iachem Rahmen : Imprimd en Anuers pres
||
dn Pand des tapissiers^

a
II

1 enseigne des quatre Vents,
1|
en la maison de Jerony*|lmus Cocq.

Palastina, im N bis Berithus, im O bis Mens Arnon im NO vom Toten Meer,
im S bis zum sudlichen Teil des Toten Meeres, im W bis sum Meer. Die Richtung

Flusse, Jordanlauf stark gewunden. Berge, Ortschaften

vene
•^I'gabe des Wegs der Israeliten: Via per quam filij Israel

Grad V
' ^ gewellten Meer viel Schiffe und einige Ungeheuer. Ohne

anga en. StundenmaBstab unten links ; HORiE ITINERIS 1,2.... 12 ==
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159 mm. Joppe—Jerusalem (65 km) = 204 mm; Sidon—Gaza (250 km) = 870 mm;
S.—Tiberias (89 km) = 291 mm.

In der linken oberen Ecke ist eine Spezialkarte, die in kleinerem Mafistab

ein groBeres Gebiet umfaBt. Nach N orientiert. 348 X 522 mm. In einem Orna-

ment, das einem aufgewickelten Blatt gleicht : Candido Lectori
||
Quod vastum ....

Unde non inTtile fore putaui, si minorem
||
bane Tabulam tanquam subsidiariam,

maiori
II

isti adderem, in q;ja descriptionem Sanctg Terrg
j|

integre qnidem sed

angustiori spacio repetiuimus,
||
et errabundum illud iter

,
per desertum annis

||

quadraginta filiorum Israel simul explicuimus .... Vale. Im N bis Berithus, im

O bis Nahaliel ostlich vom Nordende des Toten Meeres, im S bis Chayro und
PASS MAEIS RVBRI, im “W bis Chayro. Ausfiihrung wie auf der Hauptkarte

mit Angabe des Marsches der Israeliten. Ohne Gradangaben. StundenmaBstab :

Horae itineris 1, 2 ... . 10, 20, 30 = 88,5 mm. Die oben gemessenen Ent-

femungen betragen bier 43, 196, 65 mm. Danach ist der MaBstab ca. 1:1 300 000.

Die Karte wird erwahnt von Ortelius, tbeatrum 1595 : Petrus L. ludaeam per-

lustrans eius loca descripsit, quam descriptionem Christianus Schrot in tabulam

redegit. Exstat Antverpiae apud Hieronymum Cock 1570.

Breslaa, Stadtbibl. Bb. 65.

Litt. : Robricht, Bibl. geogr. Palaestinae, 1890, 604 nr. 67. —
Denned, Oad-Nederlandsche kaartmakers I 1912, 126. — Wieder,

Nederlandsche hist.-geogr. doenmenten in Spanje, 1916, 41.

77. Bemigias Hogenberg, Flandem, o. J.; ca. 1:370000.

Knpferstich auf Papier. Nach N orientiert 494 (497) x 360

(364) mm. Oben links in einfachem Rahmen: PLANDRIA.E RE-
CENS EXACTAQ-

||
DESCRIPTION Dann kommt nock eine

Zeichenerklarnng. Unten rechts: Insculpebat Remigins Hooghen-
berchghe Macchliniefi.

Flandem imW bis Bolongne, CALETVM (Calais), N bis MIDDELBVRGVM
auf WALACHRIA INSVLA (Walcheren), O bis MACLINIA, 8 bis DVACVM
(Douai). Die Zeiebnung deckt sich genau mit Cellarius, speculum orbis 1578, 36.

Mit der Hand koloriert. Nur fur die bedeutenderen Siedlungen lateinische Namen
und Vignetten, sonst einfache, rot ausgefullte Kreise mit moderoen Namen. Im
weUenformig sebrafSerten Meer ein Schiff, Kopf eines Ungebeuers

, Wappen.
Reebtw. Plattk. Gradangaben am Rande. Unten und oben (22“ 51') 23“—26“ 60'

(53') 0, 1“ = 123 mm; reebts und links (49“ 59') 50“—51“ 40' (50'), 1“ = 196 mm.
Unten links MeilenmaBstab : lusta Miliaria Flandrica itineris Vnius bore, 1, 2 ... .

13 = 166,5 mm. Miliaria maius (!) 9 = 127 mm
; MiUaria magna 9 = 142 mm.

Calais— Antwerpen (185 km) = 480 mm; Ostende— Douai (96 km) = 270 mm;
Antwerpen— Gent (51km) = 135mm; A.— Middelburg (62 km) = 173 mm;
BrQgge—Calais (100 km) = 262 mm; Ostende—Ypem (43 km) = 118 mm. Die
Karte ist einer Handsebrift beigefugt, die uber Flandriscbe Fursten u. s. w. handelt

und in der das letzte Datum 1562 ist. Danach ist es nicht unwahrscheinlicb,

daB die Karte ungeMbr aus dieser Zeit stammt.

Miinchen, Hof- nnd Staatsbibl. cod. icon. 265. De Vreese (s. n.)

116 f. setzt sie zwischen 1653 und 1662.

Pnbl. n. Litt. : De Vreese, Leekebijdragen tot de geschiedenis
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van Vlaandern (K. Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde)

1912, 96.

78. Anonymas, Corsica, o, J.
;
ca. 1 : 625000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert. 187x 293 (290) mm.
Oben links in einfachem B.ahmen; CIRNVS sine Corsica jnsula est

jn
II
mari ligustico circuitus 322. mill. paf||&uu ninni et annimAlinm

ferrocifiimi
||
et gignit homines fortes ad labores et

||
militiam.

Inhalt nnd Zeichnung der Karte = III. Ber. nr. 29, 31. Vgl. IV. Ber. nr. 67.

Breslan, Stadtbibl. Grc. 72.

79. Anonymns, Malta, o. J.; ca. 1:170000.

Kupferstich auf Papier. Nach W. orientiert. 181x 248 mm.
Oben links in verziertem Rahmen: Melita insnla, ab Sicilia disinn-

|[

eta Cotono sen Gofiipio. In der Insel MALTA.
Malta mit einem Stuck der Isola di gozzo am oberen Kartenrand. Sonst

Btimmt alles zu IV. Ber. nr. 90, 106.

Breslau, Stadtbibl. Gc. 30.

80. Anonymns, Majorca, o. J.
;

ca. 1 : 485 000.

Kupferstich auf Papier. Nach W orientiert, aber rechts

MEZZODI, links TRAMONTANA. 177 (178) x 249 mm.
Alles flbrige atimmt mit I. Ber. nr. 67, 4 Uberein.

Breslau, Stadtbibl. Fb. 61.

81. Anonymns, Menorca, o. J.
;

ca. 1:200000.

Kupferstich auf Papier. Nach N orientiert
,

aber rechts

PONENTE, links LEVATE, unten MEZZODI. 172 x 241 mm.
Sonst alles = I. Ber. nr. 67, 5, wo das 1. Wort des Textes in MINORICA

zu andem ist und beim letzten die Endsilbe nicht sicher gelesen werden kann.

Breslau, Stadtbibl. Fb. 66 .

82. Anonymns, Neapolitanisches Reich, o. J.; ca. 1 : IV4 Mill.

Kupferstich auf Papier. Nach NO orientiert. 486 x326 mm.
Oben in bandartigem Ornament: REGNO DI NAPOLI.

Unteritalien von der Linie Rom — Ancona. Sizilien bis zum Etna; dieses

Stack ist aber als selbstandige Insel gezeichnet. Die Namen der Himmelsrichtungen
LEVANTE, OSTRO, PONENTE sind ganz ausgeschrieben

;
man kann erkennen,

da6 bei alien die letzten Buchstaben nachtraglich angesetzt sind. Unten in der
Mitte Scala de le Miglia 20, . . . 80 = 71 mm. Die Entfemungen haben mit
Abweichungen von 1—3 mm dieselbe GroBe wie die im III. Ber. nr. 15. Vgl. I. Ber.
nr. 64.

Breslau, Stadtbibl. Gb. 184.

83. Anonymns, Sardinien, o. J.
;

ca. 1:1 Mill.
Inhalt und Zeichnung = I. Ber. nr. 67, 51. Nur fehlt der Name des Ver-

tassers, und die Lange der Insel von S—N (270 km) ist = 268 mm
Breslau, Stadtbibl. Gc. 61.
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84. Anonymus, Sardinien, o. J.; ca. 1:930000.

Kupferstich anf Papier. Nach N orientiert. 201 (199) x
301 mm. Links oben in verziertem Rabmen: Sardinia insnla,

inter Africu, et Tyr=|lrheiin pelagus sita: magnitndine
||
562 mill,

pas : . . . . fonti=||bns, salnbribus, prestantiBima.

Ausfuhrung — IV. Ber. nr. 90, 103 b.

Breslan, Stadtbibl. Glc. 60.

85. Joannes Franeiscns Gamoeins^ Palastina, obne Jahr
;
ca.

1 : 580000.

Kupferstich anf Papier. Nach O orientiert. 481 (478) x
249 mm. Oben qneriiber in einer Zeile: SITVS, TERRE,

SANCTE, IVXTA, NVMERV, FILIOl^t, ISRAEL, PER, APICES,

SEV, PVCTA, DIVISVS (das erste I ist in’s D hineingesetzt).

Unten rechts: Apnd Joannem Pranciscnm Camocinm.

Palastina mit Einteilung fur die einzelnen TRIBVS. Im O bis Bosra, nunc

idumea, S bis Gaza und Bersabe, W bis zum Meer, N bis Sidon. Rechtw. Plattk.

nach der Gradeinteilung am Rande, aber die Zahlung der Grade ist unverstandlich.

Unten und oben 5, 10, 15 ... . 80, 82; jeder Teil, der -wieder in 6 Unter-

abteilungen eingeteilt ist, = 29 mm; links und rechts (45) 40, 35 ... . 5, 1 Teil

= 31mm. Sidon—Tiberias (89 km) = 181mm; S.—Gaza (250 km) = 438 mm;
Joppe—Jerusalem (55 km) = ca. 80 mm.

Breslau, Stadtbibl. Bb. 57.

Litt. : Rohricht, Bibliotheca geographica Palaestinae 1890, 610,

nr. 135.

b. Sammelbande.

86. In der Universitatsbibliothek zn Breslau *) findet sich ein

diinner Band (ohne Signatur) in sehr verbranchtem und verbenltem

Pergament
,

geschlossen 290x 470 mm. Er enthalt 27 Karten,

lanter Kupferstiche. AuBerdem ist eine anonyme Weltkarte lose

hineingelegt = IV. Ber. nr. 87, 2. Die eingehefteten Karten sind

folgende

:

1. Ant(onla8) Sal(amanca); Weltkarte, o. J. = EH. Ber.

nr. 29, 3. Anderes Exempl. : Breslau, Stadtbibl. A a. 24.

2. Jacobns Gastaldi, Weltkarte, 1560 = III. Ber. nr. 29, 4.

3. Nicollo del dolfinatto^ Atlantischer Ozean, 1560 = IV. Ber.

nr. 89, 74.

4. Anonymns, Irland, o. J.
;
ca. 1:2 Mill.

1) Der im F. A. 136 erwahnte Atlas, der sich in der Breslauer Stadt-

bibliothek befand, ist aufgelost worden
;
die meisten der oben aufgefubrten Karten

werden aus ibm stammen.
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Nach S orientiert. 180 (184) x 265 (258) mm. Oben links in

einfachem Eahmen : HIBERNIA sine IRLANDA insula
||
maxima

inter Britanniam & Hifpaniam si=||ta .... & mnsica gandent.

lahalt = I. Ber. nr. 67, 7. Dundalk—Galway (195 km) = 103 mm. Die Inael

NO—SW (490 km) = 244 mm.

5. Anonymns, Island, o. J. = IV. Ber. nr. 90, 11.

'
6. Anonymas, England, 1556 = HI. Ber. nr. 29, 8.

7. Yliicentins LaeUnns, Spanien, 1559 = lY. Ber. nr. 90, 14.

8. Anonymns, Majorca, o. J. = IV. Ber. nr. 87, 44.

9. Anonymas, Menorca, o. J. = IV. Ber. nr. 87, 45.

10. Michaelis Tramezini, Flandem, 1555 = I. Ber. nr. 67, 12.

11. Michaelis Tramezini, Brabant, 1558 = III. Ber. nr. 29, 14.

12. Michaelis TramcziBi, Friesland, 1558= 111. Ber. nr. 29, 17.

13. Jacopo di Gastaldi, Deutschland, 1559 = oben nr. 44.

14. Anonymns, Osterreich-IJngam, o. J. = I. Ber. nr. 67, 30.

15. Ant(onia8) Salamanca, Schweiz, 1555 = III. Ber. nr. 29,23.

16. Jacomo Gastaldo, Piemont, 1556 = III. Ber. nr. 29, 25.

17. Anonymas, Lombardei, 1556 = IV. Ber. nr. 90, 82, nur

steht in dem Schild unten links nur die Jahreszahl 1556 and kein

Name.

18. Hieronimo Bell’ Armato, Toskana, 1558 = IV. Ber.

nr. 51.

19. Anonymas, Gebiet von Rom, 1557; ca. 1:270000.
Die Karte stimmt mit IV. Ber. nr. 90, 89 uberein, nur die Jahreszahl weicht

ab und die Worte Con priuilegio fehlen.

20. Anonymas, Neapolitanisches Reich, o. J.
;
ca. 1 : 1 100000.

Nach NO orientiert. 481 x 303 (302) mm. Oben' in band-

artigem Ornament: REGNO DI NAPOLI. Unten links steht

nichts.

Inhalt = III. Ber. nr. 15. Ohne Gradnetz und Kompafirosen. In der Mitte

unten MeilenmaBstab : Scala de le Miglia = 73 mm, aber ohne Einteilung. Die

letzten sechs der III. Ber. nr. 15 angegebenen Entfemungen haben hier folgende

MaBe; 377, 210, 260, 243, 242, 360 mm. Vgl. IV. Ber. nr. 89, 52 und 90, 97.

21. Anonymas, Corsica, o. J. = IV. Ber. nr. 67.

22. Fahias Liclnias, Sardinien, o. J. = III. Ber. nr. 29, 30.

23. Anonymas, Elba, o. J. = III. Ber. nr. 29, 32.

24. Anonymas, Sicilien, o. J. = I. Ber. nr. 67, 50.

25. Sebastianas de Begibas, Kreta, 1559 = I. Ber. nr. 67, 58.

26. B. F., Cypem, 1560 = I. Ber. nr. 67, 61.

27. Anonymns, Ansicht von Parma.



Aelteres kartographisches Material in deutschen Bibliotheken. 57

Anhang.

Ztim Schlufi sind noch die Karten anzufiiliren, die schon in

den vorigen Berichten genaa beschrieben sind, nnd von denen sich

noch andere Exemplare gefunden haben.

Lnchinus, Lombardei, 1558 = IV. Ber. nr. 90, 82.

Exempl. : Breslau, Universitatsbibl. Schles. Ges. B. Mappe
X 16.

Nelli, Afrika nnd Asien, 1564 (1565) = I. Ber. nr. 67, 73—75,

Exempl.: Breslau, Stadtbibl. Ca. 6, 1—3.

Bertelli, Italien, 1565 = I. Ber. nr. 67, 36.

Exempl.: Breslau, Stadtbibl. Ga. 3. «
F. Bertelli, Menorca, o. J. = I. Ber. nr. 67, 5.

Exempl.: Breslau, Stadtbibl. Fb. 65.

Gastaldi, Korsica, o. J. = I. Ber. nr. 67, 42.

Exempl.: Breslau, Stadtbibl. Gc. 70.

(Cornelius Anthonii), Danemark nnd die umliegenden Lander,

1562 = I. Ber. nr. 67, 20.

Exempl.: Breslau, Stadtbibl, la. 3 und 3*.

F. Bertelli, Gotland, o. J, = I. Ber. nr. 67, 22.

Exempl.: Breslau, Stadtbibl. Ib. 50.

Luchinus, Lombardei, 1558 = lY. Ber. nr. 90, 82.

Exempl,: Breslau, Universitatsbibl. Schles. Ges. B. Mappe
X 16.

Oleatns, Holland, 1567 = I. Ber. nr. 67, 14.

Exempl. : Breslau, Stadtbibl. P b. 3.

IL Texte.

J . Handschriften.

a. Entdeckungsgeschichte.

1. Monetarlns (Mfinzer), Brief an Johann II. (Bruchstuck),

1493.

Papierhandschrift. Enthalt einen Teil des Briefes, den Hie-
ronymus Miinzer am 14. Juli 1493 an Johann It. von Portugal
uber den Seeweg nach ;^thay iu lateinischer Fassnng gerichtet
hat. Die portugiesische Ubersetzung s. u. nr, 48.

Munchen, Hof- n. Staatsbibl. in Incun. c. a. 424. 4®.



58 W. Ruge,

Pabl. n. Litt. : Stauber, R., Die Schedelsche Bibliothek (Studiea

n. Darstellnngen aus d. Gebiet d. Geschichte VI 2, 3, hrsg. von

Grauert) 1908, 89, 231. — Vignand, Histoire critique de la grande

Entreprise de Chr. Colomb, 1911 II 414 f., 447 f., 620 f. Vgl.

auBerdem u. nr. 48.

3. Monetarius (Miinzer), Entdecknng von Guinea, 1494, 1495.

Papierbandschrift. Enthalt Itinerarinm sine
||

Peregrinatio

ExceUellntissimi viri artiu
||
ac vtrinsqve medicine

||
doctoris Hie-

roni
II
monetarij de Felt»||kirchen Ciuis

||
Nuremberg=||ensis. Darin

fol. 280 f. Nachrichten De Innentione AfFrice’ maritime et occi-

dentalis vel genee Per Infantem heinricum Portngallie.

Miinclen, Hof- und Staatsbibl. Clm. 431.

Publ. (nicht ganz genau) u. Litt.: Knnstmann, Abh. Akad.

Miinchen, philos.-philol. Cl. VII, II. Abt. 289. 348 f.

3. Valentin Ferdinand, Portugiesische Entdeckungen, 1604,

1505, 1607.

1. Papierbandschrift. Uber die Fabrt Kabrals.

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Mscr. Histor. nr. 248, Bl. 64—55.

Publ.: Knnstmann, Abh. Akad. Miinchen, philos.-philol. Cl.

1860, VIII, I. Abt. 788 f.

2. Dieselbe Handschrift, Bl. 57—58. Uber die Fahrt der

Portugiesen nach Indien 1505. Beginnt: Valentinus Morauus doc-

tori praestantissimo Conrado Peutinger Augustensi. S. und schlieBt:

Vale ex Vlixbona Die XVI Augusti Anno M. D. V.

Publ. : a. a. 0. S. 787 f. — B. Greitf (26. Jahresbericht d.

histor. Kreisvereins im Regierungsbezirk von Schwaben u. Neu-

burg f. d. Jahr 1860), Augsburg 1861, 172 hat den 2. Teil des

Briefes nach einer Handschrift der Augsburger Stadtbibliothek

veroffentlicht (s. u. nr. 4).

3. Papierbandschrift. Tiber die portugiesischen Entdeckungen

an den afrikanischen Kiisten in Indien, auf den atlantischen Inseln

und Inselgruppen, 1507. Die einzelnen Bestandteile des Sammel-

werks und die Stellen, an denen sie publiziert sind, findet man
am bequemsten zusammengestellt bei S. Ruge, 27. Jahresbericht

des Vereins fiir Erdkunde zu Dresden 1901, 146 f. — Uber V. Fer-

dinand vgl. Bohme, Die groBen Reisebeschreibungen des 16. Jahr-

hunderts, 1904, 9.

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. Cod. Hisp. Cl. I 27.

4. Briefe und Berichte iiber die friihsten Reisen nach Amerika
und Indien, aus Dr. Conrad Peniingers NachlaB. Papierhand-
schriften.
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Augsburg, Kreis- und Stadtbibliothek.

Pnbl. : B, Greiff (26. Jahresbericht d. histor. Kreisvereius im

Eegierungsbezirk von Schwaben u. Neuburg f. d. Jahr 1860),

Augsburg 1861, 113 f. — Hiinimerich, Vasco da Gama 1898, 193

(das Original zu dem 4. Stiick der Sammlung bei GreiflF S. 133 f.).

5. Springer, Indienfahrt, Anfang des 16. Jahrhunderts.

Papierhandschrift, 10 Blatt, 30 Zeilen anf der voUen Seite.

Kings um den Text ein breiter Saum freigelassen. Geschrieben

Anfang des 16. Jahrhunderts, also bald nach der Riickkehr Sprin-

gers 1507. Ohne Bilder. 1. Bl. r. : Relatio balthasaris springer

de maxia sua
||
marina peg’natioe ex ptib5 hollandie i vlix||bona

portugalie ac delde p occeanu australe (!) ||
versus polo atharticu

in indiam et ei9 isulas
||
Ego balthasar springer induct? pre||cibns

amicoru simul et ai rcei
||
attractus delectatione 10. Bl. v.

:

a quo discedetes i directu
||
xv die nouebris tande vlixbone portu

itrauim?. Fis.

Giefien, Fniversitatsbibl. Handschr. nr. 219, Bl. 36—45.

Publ. : Voyage litt^raire de deux religieux B^nedictins, heraus-

gegeben von Martene und Durand, Paris 1724, 361 ff.

Litt. : Schulze, Balthasar Springers Indienfahrt 1902, 8.

6. Beni, Lucas, Tagebuch aus den Jahren 1494—1541. Papier-

handschriften.

Augsburg, Kreis- und Stadtbibliothek.

Publ. : B. Greiff, a. a. 0. 1 f.

7. Anonymns, New Zeitung au6 presillanndt, 1514.

Papierhandschrift. Auf der AuBenseite steht die Aufschrift:

„New zeitung au6 presillanndt". Der Text beginnt: „Zeytung So

eiin schiff pracht hat So von portugal auBgefaren ist“ und gibt

den Anfang des gedruckten Flugblattes (s. u. nr. 73. 74) mit Jahres-

zahl: ^Wifit das auf 12 October 1514 ain Schiff aus presillanndt

hie ankomen ist . . .
.“

Augsburg, Puggersches Archiv, Brasilien 1515, 65. 1, 3.

Litt.: Habler, Zeitschr. d. Ges. f. Erdk., Berlin 1895, 352.

8. Plrkheimer, .Abschrift der ^Newen zeittung" (s. nr. 78),

datiert vom 19. III. 1522.

Nurnberg, Stadtbibl. Pirkheimers Handschr. nr. 99.

9. Wolfgang Sedelins, Abschrift zweier Briefe, 1531.

Papierhandschrift. Auf Bl. 1 steht Ff Vuolgangg Sedeli?
||

Anno dnj. 1531.

Bl. 326: DVE EPISTOLE HL||STORICE DE INSVLIS
||

INDIE DE MAN- IIDATO DL||VI CAHIRO^jLI
(|
HISPANIE



60 Rwge,

REGIS R0MAEI=11Q(VE) IMPERII C^SARIS NV=liPER liTVEN-

TIS
II
QVAS VO=||CANT

||
MO.||DO

||
NOVAM HISPANI^ —

Bl. 327: EPISTOLA PRIOR IOAN-||MS SEBASTIANI DOL^I
CANONIS CAPITA=||NEI INVICTISjUSIMI CARO ||LI HIS

||

PA=||NIE REGIS, ETC. ROMANI
||
IMPERII CESARIS SEM^

||

PER AVGVSTI
II
EIDEM DE-||STL||NATA, NARRATIVA

RERV
II
QVAS IN OCEANO NVPER

||
EXPERTI SVNT LV=

||

STRATORES
||
HISPA^INI. — Del Cano war anf der Pahrt von

Magalhaes Fiihrer der Victoria.

Publ. : SchmeUer, Abh. Akad. Miincben. philos.-philol. Cl. IV 1,

1844, 264 f.

Bl. 335: EPISTOLA - ALTERA
||
DE INSVLIS PER EER<||

DINANDVM
II

MAGELLA=||NVM
||

POR*||TVGALLENSEM
NONNVL-IILOSQ(VE) ALIOS AD HOC

||
NEGOCIVM|| DELEC=||

TOSySVB INVICTISSIMO IMPE=||RATORE CAROLO HIS=||

PANIE REGE NV||PER INVEN.||TIS AB
||
AVH|THORE

HACTENVS NOBIS
||
INCOGNITO EDL||TA. — Beginnt Bl.

336: Reuerendissime ac illustrissie
||

princeps & domine, domie
||

mi unice humillimam co||mendationem die||bus una ex

qninque illis nauibus ...... SchlnB Bl. 378: Datum uallis oleti.

Die 0*||ctobris. Anno Domini. M. D. 22. — Es ist eine

Abschrift des Briefes des Maximiiianus Transylvanus fiber die Fahrt
des Magalhaes. S. u. nr. 83. 84.

Bl. 341 zwei Karten : 1., Sfidostasien nach Ptolemaeus, 2., Sud-

ostasien nach den ‘Hydrographi’. 121 x 52 mm. Nach N orientiert.

Vorder- nnd Hinterindien
,

der westliche Teil der 4. Halbinsel,

mit Sinus Gangeticus und Sinus magnus. Hinterindien lang nach S
gezogen wie anf der Carta Marina Waldseemiillers von 1516.

Langen sind offenbar unten und oben eingeteilt, aber ohne Zahlen
und nicht fibereinstimmend in der GroBe mit denen der daruber-
stehenden Ptolemaischen Zeichnnng. Breitenangaben rechts nnd
links von (ca. 7“) 10® S—30® N, 5® = 6,76 mm.

Mfinchen, Hof- und Staatsbibl. Clm. 18695.

Litt. : SchmeUer a. a. 0.

b. Segelanweisungen.
10. Anonymns, Portolan, 1296.

Pergamenthandschrift. 106 Blatter zu 21 Zeilen. 1. Bl. r.:

o
dm nri ihu xpi amen. Incipit liber conpassuQ.

M. cc : Lxxxxvj. De mense januarij fait inceptu opus istud.
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Lo conpasso de nauegare. A qnesto sie lo compasso e la

starea de la terra sicomo se regnarda en quante millara pere

starea en primamente da lo capo de san niceco auenire de nere

spagna uer lenante. Segelanweisong fiir das Mittelmeer mit dem
Schiwarzen Meer, BL 105 and 106 sind von anderer Hand ge-

schrieben. Bl. 106 v. schliefit: Qua e coplito de uolgere tucto

entorno lo mare maiore da leuate e da ponente cioe lo mare
maiore de romania dentro a costantinopoli. Explicit liber portuum
totins maris in quo potest nanigari deo gratias Amen. Qui scripsit

scribat semper cum domino uiuat. — Es ist der alteste datierte

Portolan, der bekannt ist. Er fehlt bei Kretschmer, Die ita-

lienischen Portolane des Mittelalters, 1909, nnd stimmt mit keinem

der dort veroflPentlichten Portolane iiberein.

Berlin, Kgl. Bibl. Mscr. Hamilton 396.

11. Anonymns, Seebuch, 14. Jahrh.

Papierhandschrift, 70 Blatter. Segelanweisnngen fiir die at-

lantischen Kiisten Europas.

Hamburg, Kommerzbibl.

Publ. : Koppmann, Das Seebuch, 1876.

13. Anonymns, Portolan, 15. Jahrh.

Papierhandschrift. 67 Blatt, die in 2 Spalten auf 38 Zeilen

beschrieben sind. Beginnt
:
Questo sie portolan ch(e) nauega p tuto

el mondo. Chomezando da lisbona he vegneremo p la banda de

ponente, e si zerzeremo tuto el mondo A1 nome del bon yh(e)n.

Chomenzeremo da lisbona fino al chauo de san vizezo sie mia.

170. p ost° algua chossa x/sso el garbi. Es folgt eine Segel-

anweisung fiir Kiisten und Inseln des Mittelmeers, einschlieBlich

des Schwarzen Meers. Bl. 65 v. kommt die atlantische AuBen-

kiiste
:
Questo sie chopasso e portolano

||
S tarifa p tuta la spagna

e la galizia el cholfo d baiona I torno I torno (!), E p la Stagna

e p lo rasso d san maio e p tuta normadia e pichardia i fina I

flandra e po toma, p la engelterra i fina al chauo de chornouaia

Bl. 67 V. : Sapie ch(e) nny semo passadi i engelterra e

vegneremo p la chosta i fina a la girlanda. Finis deo gras.

Laus deo sit nome dni bnditum (!). Amen. — Der Portolan fehlt

bei Kretschmer, Die italienischen Portolane des Mittelalters, 1909,

nnd stimmt auch mit keinem der dort veroffentlichten Portolane

iiberein.

Berlin, Kgl. Bibl. Cod. Ital. 172 fol.

13. Christoforns Bondelmunt, Inselbuch, 1420.

Papierhandschr. in Leder gebunden, 162x 305 mm. Auf dem
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1. Bl. des Textes: CHRISTOFORVS : BON||DELMONT: FIO-

RENTIA: PR||ESBITER. HVNC : MISIT: CAR-
1|
DINALI

:

lORDANO: DE VRSLUNIS: M. CCCC. XX.

98 Blatt. Beschreibtmg von Kreta nnd den griechischen In-

seln in der gekiirzten Fassung. Im Text Inselkarten. AuBerdem

Bl. 81 erne kreisrunde Weltkarte von 145 mm Durckmesser. Rohe

Umrisse. Afrika selbstandiger Erdteil, ohne Znsammenhang mit

Siidostasien. Bl. 82 v. und 83 r. Italien; ca. 1:3700000. Zeich-

nung der Kiisten got; Innenzeichnnng gibt Fliisse, Glebirge, Stadte.

Arno und Tiber hangen zusammen. Genua— Tarent (810 km) =
233 mm; Xordkiiste von Sizilien (270 km) = 70 mm; Ancona—
Tarent (470 km) = 140 mm

;
Alessandria — Ravenna (290 km) =

70 mm.
Berlin, Kgl. Bibl. Msc. Hamilton 108.

Publ. : Die oben beschriebene Weltkarte im Periplus S. Ill,

Fig. 50.

Litt. : Legrand, Description des lies de I’Archipel par Chr.

Buondelmonte (Publ. ecole langues orient, viv. 4® s^rie, XIV,

1897). — Jacobs, Cristoforo Buondelmonti (Festschr. f. A. Wil-

manns, 1903), 313 f.

14. Anxerinns (Bondelmont), Inselbnch.

Papierhandschrift. Bl. 21—51 enthalt den liber insularum.

Beginnt: Constitui pater reuerendissime iordane cardinalis meis

itineribus tibi librnm
j|
insularum cicladum atq5 aliarum in cir-

cuitu sparsarum destinare figur
|j
arum vna atq5 suis temporibus

priscis usque in hodiernum gestis. SchlieBt auf Bl. 51: Christo-

phorus ego anxerinns venerande pater primum tibi affectanter

misi ... — Uber die Form Anxerinns vgl. Legrand, a. a. 0. XXVI.
Diisseldorf, Staatsarchiv G. 13.

Litt. : s. vor. nr.

15. Duarte Barboso^ Kustenbeschreibung des Indischen Ozeans,

Anfang des 16. Jahrhunderts.

Papierhandschriften.
Spanische Fassung.

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. Cod. hisp. 8 und 12.

Litt. : E. J. Stanley, A description of the coasts of East
Africa and Malabar in the begiiming of the sixteenth century by
Duarte Barbosa. Hakluyt Soc. 1866. — Wieder, Nederlandsche
hist.-geogr. documenten in Spanje, 1915, 188.

Deutsche Fassimg. Beginnt ; Abschrifft der relaciones vnnd
bericht So durch Duraten Barboso ain portugalisch treffenlicher
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vnnd bey Kho Mt von portugal ansechlicher glaabwirdigcr man
So die gesagtenn ding alle selbs personlich gesehen vnnd als ainer

der anf den erstenn schiffen so weilenndt Kunig Emanuel von Por-

tugal jm . . . [freigelassen, uad dann nicht ausgefiillt] Jar zn er-

findung frembder lennder vnnd Iimsnlen per India ausgesanndt selbs

erfaren Vnnd dem Khunig von portugal also nach lenngs was sie

vff sollicher fart von Cabo de buena sperantza bis genn CalUcnt

Harsingna thina Vnnd Maluco zu wasser vnnd anf Lannd gesehenn

vnnd erfaren, sowol die art vnnd gelegenhait der Lennder als die

Ceremonias Vnnd gebreuch der Innwonner zn bericht geschribenn

vnnd coroniciert hat. — Bl. 124: Dis Buch hab Ich. Iheronimus

Seits vonn AugBpurg aus spanischer Zunge Inns teutsch bracht

vnnd vertentschet auff 28 tag nouembris Im Jar 1530 . . .

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Mscr. (Geschichte) nr. 213 fol. —
Ebenfalls dentsche Eassung in Miinchen, Hof- und Staatsbibl.

Cgm. 934 und 953.

Hollandische Fassnng. 16. Jahrhundert. Beginnt: De cabe

van sint sabasteam. Alz men ghepasseert es de cabe van bona

esperanca

Heidelberg, Universitatsbibl. Cod. Pal. Germ. 150.

Litfc. : WUken, Fr., Geschichte der Bildnng, Beranbung und
Vemichtung der alten Heidelbergischen Biichersammlungen, 1817,

362 f. — Wille, Die deutschen Pfalzer Handschriften des 16. und
17. Jahrhunderts in der Universitatsbibl. in Heidelberg, 1903, 18.

Beide haben nicht erkannt, dafi cs eine Ubersetzung von Duarte

Barboso ist.

16. (De Nicolay, Sicnr d’Arfreville), La navigation d’environ

le royaume d’Escosse» Mitte des 16. Jahrhdts.

Pergamenthandschrift in weichem, goldgeprefitem Ledereinband,

geschlossen 165 x 223 mm, 19 Blatt. — 1. Bl. r. leer. — v. KompaB-
rose. — 2. Bl. r.: LA NAVIGATION D’ENVIRON

||
Le Royaume

d’Escosse, auec les
||
haures, Raddes, profonditez, dalgez, & aprou-

chemens des Portz
||
& Isles adiacentes du d Roy®. — 2. Bl. v.

leer. — 3. Bl. r.: La Nauigation d’Escosse.
||
Ceste nauigation est

diuisee
||
en quatre parties

||
LA Premiere, contient le passage de-

puis
II
I’Haure du Lith, aux principalles

||
parties d’Escosse, tirant

an fluue de
||
Humbre.

||
La seconde du mesme haure du lith,

rsj

iusqs
II
a Donngesby, en Cathnes.

||
La tierce, de Doungesby iusques

a la
II
Mule

||
de Kynteir.

||
La quatrieme, et demiere paxtie, de la

mule
II
de Kynteir iusques a la mule de Gallonay et

||
a la riuiere

de Soluay.
||
En chascnne des dictes naui*

||
gations sont declarees
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V. choses
II
La premiere est la course de la Mar4e.

||
Le temps que

la mer entre & sort.
1|

— 3. Bl. v. L’aprouchement des costes
|1

Les veues d’vne terre a I’anltre
||
Les Haores, Raddes, profonditez

& II
les danglers. — Der Text reicht bis Bl. 16 v. und schlieBt:

Bin de la nanigation d’enniron
j|
la coste d’Escosse. — Bl. 16 leer.

Bl. 17 doppelt so gro6 wie die andern, zusammengefaltet, enthalt

eine Karte von Schottland
;
ca. 1:2 Mill. Handzeichnung auf Per-

gament. Nach N orientiert. 285 (275) x 376 mm. Uberschrift

:

Charte de la Nanigation du Royanme d’Escosse. Ohne Verfasser

and Jahr. Schottland und der nordliche Strich von England, im

N die ORCHADES INSVLAE, im W die HEBRIDES INSVLAE,
nnd HYBERNIAE PARS. Hanptsachlich Kiistenzeichnnng, recht

gut, vollig frei von Ptolemaens, ohne die fiir die Seekarten cha-

rakteristische Zeichnnngsweise. Im Innem Fliisse, Berge, aber

keine Stadte, Landschaftsnamen. Diese Namen sind englisch, die

der Meere und Inselgruppen sind lateinisch. Langenkreise oben

und unten 15®—22® 0, 1® = 34,5 mm
;

Breitenkreise rechts und
links 56®—62® N, 1® = 63,5 mm. AuBerdem 32 strahlige Kompafi-

rosen. Am rechten Rand die ptolemaischen Angaben iiber die

Tageslangen. Rechts unten auBerhalb des Randes MeUenmaBstab,
Milliaria, 6 Teile, die wieder halbiert sind, = 64,5 mm, ohne In-

schrift. Edinburg— Glasgow (65 km) = 30 mm
;
C. Duncansby

—

innerster Winkel des Solway F. (400 km) = 240 mm; C. D.

—

Edinburg (300 km) = 188 mm. — Bl. 18 leer. — Bl. 19 r. Mond-
tafel, V. leer. — Das Ganze ist eine kiirzere Fassung von „La
navigation du roy d’Escosse, Jacques cinquiesme du nom, antour
de son royaume .... soubz la conduite d’Alexandre Lyndsay . • •

par De Nicolay, Sieur d’Arfreville . . .

.“ Paris 1683 (nach einer Mit-
teilung der Verwaltung der Stadtbibl. in Breslau, die nnter der
Signatur 4 F 1289 den seltenen Druck besitzt).

Berlin, Kgl. Bibl. Ms. Hamilton 38.

c. Lehrbiicher.

17. Johannes Eck
, Introductorium breve cosmographicum,

1506.

Papierhandschrift. 1. Bl. r. ; Introductoriu breue Cosmogra-
pbicu

II
Jo. eccij ad Ptolemej

||
tabulas vtiUssimti

||
1506. Darnnter

von jiingerer Hand: Ex Biblioth. Academ. Ingolstadi. — Bl. 3 r.

begmnt der Text mit allgemeinen Definitionen und Inhaltsver-
^ichi^. Bl. 4 r. f. Definition der Kugel

,
des Kreises u. s. w.

liun^xmg des Himmels in Grade, die Zonen. Dabei die Be-
merkung : An autem iUa zona inter Tropi Capricomi sit habitata,
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diu dubitatu fnit .... Sed temporibns nostris Regia classis Lu-

sitania nuc Portugallia dicta Alberico Vesputio ductore scrupulum

omnibus deposuit. Eins navigatione inuenta est ea zona habitata

a magna multitudine hominum. — Weiterhin iiber Parallelen, Kli-

mata, GradeinteUung und Grofie der Erde. Den BeschluB macht
eine kurze Landerkunde von Asia, Aphrica, Enropa. Die neuen

Entdeckungen werden nicht beriihrt, nar ganz nebenbei wird ein-

mal AJbericus Vesputins genannt. Am ScbluB ein Jo. Eckij pro-

loquiu, unterscbrieben 1506, 1508, 1510. Der Text zeigt mehr-

fach enge Beriihrung mit WaldseemuUers Cosmographiae intro-

ductio 1607.

Miinchen, Universitatsbibl. Cod. Msc. 800, 4". — Basel, Uni-

versitatsbibl. A. N. VII 1 nr. 7.

Litt. : S. Gunther, Joh. Eck als Geograph (Forschungen zur

Kultur- nnd Litteraturgesch. Bayems IT. 1894).

B. Drucke,

a. Entdeckungsgeschichte.

1. Einzelschriften.

18. Colnmbas, Epistola, o. O. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): <1 Epistola Christofori Colom:
cui qtas nostra multu debet : de

||
Insulis Indiq supra Gangem nuper

innentis. Ad quas perqui»|(rendas octauo antea mense auspicijs

(et) qre inuictissimi Feman=||di Hispaniarum Regis missus fuerat:

ad Magnificum dnm Ra||phaelem Sanxis : eiusdem serenissimi Regis
Tesaurariu missa:

||
quam nobUis ac litteratus vir Aliander de

Cosco ab Hispano
||
ideomate in latinnm conuertit: tertio kal’s

Maij • M cccc • xciij •
||
Pontificatus Alexandri Sexti Anno Primo.

||

QtJoniam susceptq prouintiq rem perfectam me cosecutum
||
fnisse

gratum tibi fore scio : .... — 4. Bl. r. Ende des Briefes : Hqc vt
gesta sunt

i|
sic breniter enarrata. TJale. Ulisbong pridie idus

Martij.
|1
Christoforas Colom Oceanq classis Prqfectns. — 4. BL v.

;

a Epigramma • R • L • de Corbaria Episcopi Montispalusij •
||
Ad

Inuictissimnm Regem Hispaniarum.

4“. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Coblenz
,

Stadtbibl.
;

Beiband zu Methodius. — Maihin^en
TJndat. 4® 32. — Freiburg, Universitatsbibl. I. 8016. — Freiberg,

Gymnasialbibl. XII 4® 12.

KeI. Ces. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist Klasse. 19I& Beiheft. 6
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Pabl. : Euge, Gresch. d. Zeitalters d. Entdeckangen 1881, 262

(1. Seite).

Litt. : Harrisse
,

• B A V nr. 1. — Eacc. Col. I 1, LX nr. 1.

(ein Exempl. soil in Miinchen, royal libr., sein; stimmt nicht),

VI 20 nr. 43.

19. Colnmbns, Epistola, o. O. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): De Insulis inuentis
|1
Epistola

Cristoferi Colom (coi etas nostra
||
mnltu debet : de Insulis in mari

Indico nup
||
innetis. Ad qnas perquirendas octauo antea

||
mense:

auspicijs et ere Inuictissimi Fernandi
|{
Hispaniamm Eegis missus

fnerat) ad Mag=||nificum dnm Eaphaelej Sanxis: eiusde sere=
||

nissimi Eegis Thesanrariu missa. qnam nobijllis ac litteratg vir

Aliander 8 Cosco: ab Hjs=||pano ydeomate in latinu conuertit:

tercio kl’s
||
Maij. M. cccc. xciij. Pontificatns Alexandri

||
Sexti

Anno Primo.

(Q)Uoniam suscepte proointie rem p»||fectam me ^secutum

fuisse
:
grata tiflbi fore scio : . . . . — 8. Bl. v. : Hec vt gesta

sunt sic breuiter enar=||rata. Uale. Ulisbone pridie ydus Marcij.
||

Cristoforg Colom Oceane classis Prefectg.
||
Epigrama. E. L. de Cor-

baria Episcopi
||
Montispalnsii 11 Ad Inuictissimu Eege Hispaniar(nm).

8». 8 Blatt. Pag. ; I, II, III [4—8].

Basel, Universitatsbibl. D. E. VIII, 10 nr. 4. — Miinchen,

Hof- und Staatsbibl. 8®. Ear. B*", friiher Cim. 231b. — Berlin,

Kgl. Bibl. Ux 7470.

Litt.: Harrisse, BAV nr. 2. — Eacc. Col. I, 1, LX nr. 2;

XI 21, nr. 47.

20. Colambas, Epistola, Eom, 1493.

l.Bl. r. (in gotischer Schrift): ci Epistola Christofori Colom:
cui etas nostra multum debet: de

||
Insulis Indie supra Gangem

nuper inuetis. Ad quas perquiren||das octauo antea mense au-

spiciis (et) ere inuictissimorum Fernandi
||
ac Helisabet Hispaniar(um)

Eegu missus fnerat: ad Magnified dnm
||
Gabrielem Sanches:

eorundem serenissimorum Eegum Tesau=||rariu missa: Qua ge-

nerosus ac litteratus vir Leander de Cosco ab
||
Hispano idiomate

in latinu couertit: tertio Kalen Maij. M. cccc.
||
xc. iij. Pontificatns

Alexandri Sexti Anno Primo.

QTJoniam suscepte prouincie rem perfectam me conse||cutum
fuisse grata tibi fore scio : . . . — 3. Bl. v. : Hec vt gesta sunt sic

breuiter enarrata. Uale.
||
Uilisbone pridie idus Martij.

||
Christo-

forus Colom Oceane classis Prefectus.
|1 Q[ Epigramma. E. L. de

Corbaria Epi Montispalusij. Ad In
j|
victissimum Eegem Hispa-
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niarain. — An Ende der Seite : ci Impressit Rome Eacharins Ar-
genteus Anno dni • M ' ccccxciii. — 4. Bl. leer.

4“. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Munchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. Cim. 231. — Breslau,

Stadtbibl. 4 V 74, 15.

Litt. : Harrisse, BAV nr. 3. — Race. Col. I 1, LXT nr. 8;

VI 19 nr. 42. — Proctor I, 2, 3870.

21. Coiambus, Epistola, o. 0. u. J.

l.Bl. r. (in gotischer Schrift): CE Epistola Christofori Colom:

cni etas nostra multu debet : de
||
Insulis Indie supra Gangem nuper

inuetis. Ad quas perqren||das octauo antea mense auspiciis et ere

inuictissimor(um) Eernadi et
||
Helisabet Hispaniar(nni) Regu missus

fuerat: ad magnificum dSm
||
Gabrielem Sanchis eorunde serenissi-

mor(um) Regum Tesaurariu
||
missa

:
qua nobilis ac litteratus vir

Leander de Cosco ab Hispa||no idiomate in latinum couertit tertio

Kal’s Mail. M. cccc. xciii
||
Pontificatus Alexandri Sexti Anno primo.

||

Quoniam suscepte prouintie rem perfectam me consecutum foisse

gratum tibi fore scio .... — 3.'B1. v, : Hec ut gesta sunt sic

breuiter enarrata. Uale.
||

TJlisbone pridie Idus Martij.
1|
Christo-

forus Colom Oceane classis Prefectus. — 4. Bl. v. : fl[ Epigramma •

R • L • de Corbaria Episcopi Montispalusii
||
Ad Inuictissimum Re-

gem Hispaniarum.
40 . 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Hamburg, Commerzbibl. 1173, 1, 2 (2 Exempl.).

Litt.: Harrisse, BAY nr. 4 (das dort erwahnte Munchener
Exemplar ist nicht vorhanden). — Race. Col. 1 1, LXI. nr. 9. VI 19

nr. 41.

22. Coiambus, Epistola, Paris, 0 . J.

1. Bl. r. (in gotischer Sebrift): a Epistola de insulis re||pertis

de nouo. Impressa
||
parisius in capo gaillardi

jj
— 1, Bl. v. : Epi-

gramma. R. L. de corbaria
||
Episcopi Montispalusti. Ad

||
In-

nictissimu Regem hispaniaru.
|1
4 Distichen. — a. ij r. : Epistola Chri-

stofori Colllom: cui etas nfa multu debet: de Insulis indie supra

Gangem
||
nuper inuentis. Ad quas perquiredas octauo antea mense

au||spicijs et ere inuictissimi Eernandi Hispaniarum Regis missus
||

fuerat: ad magnificu dn5 Raphaelem Sanxis: eiusde serenissi||mi

Regis Tesaurariu missa
:

qua nobilis ac Ifatus vir Aliader
||
de

Cosco ab Hispano ideomate in latino conuertit : tercio kl’s
||
Maij.

M. cccc. xciij. Potificatus Alexadri. VI. Anno primo
: ||

quonia

suscepte prouin||cie re perfecta me consecutu fuisse gratu tibi

fore scio
: ||

. . . . — 4. Bl. v. : Hec vt gesta sunt
||
sic breuiter

5*
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enarrata. TJale. TJlisbone pridie Idns Marcij.
||
Christoforas Colom

Oceane classis Prefectus.

4“. 4 Blatt. Pag.
:

[a], aij, [aj, 4].

Gottingen, Universitatsbibl. 8®, Hist. Amer. I 502.

Litt. : Harrisse bei Promis, V., Lettera di Cristoforo Co-
lombo (1892). — Race. Col. I 1, LX nr. 4, VI 21 nr. 48.

23. Colnmbns, de insnlis nnper innentis, 1494.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : In laudem Serenissi
||
(von bier an

Antiqua) mi Ferdinandi Hispaniar(nm) regis/ Bethi=|lcae & regni

Granatae/ obsidio/ victoria/ & ||
triiiphns / Et de Insnlis in mari

Indico
II
nnper innentis. — Darnnter Holzschnitt

,
73 x 110 mm,

Konig von Spanien, dariiber (in gotischer Schrift): Femandns-
Rex- hyspanie. — Bl. [dds] r.: l-4-9-4‘

||
NIHIL SINE CAUSA*

|j

I B. — V. (in gotischer Schrift) : De Insnlis nnper in
||
mari In-

dico repertis. — Damnter Holzschnitt, 75 x 111 mm, Landnng des

Schiffes darstellend, mit der IJberschrift (in gotischen Bnehstaben)

:

Insnla hyspana. — Bl. [dde) r. (in gotischer Schrift): De Insnlis

nnper innentis
||
(in Antiqna) : Epistola Christoferi Colom (cni etas

nostra mnl>||tnm debet : de Insnlis in mari Indico nnper inuen»
jj

tis: ad qnas perquirendas octano antea mense: an=||spiciis & Qre

innictissimi Femandi HispaniarS Re=||gis missns fnerat) ad Magni-
ficu dominu Raphae=||lem Sanxis: einsdem serenissimi Regis The-

sanraril|nm missa: qnam nobilis ac litteratns vir Aliander
||
de

Cosco: ab Hispano ideomate: in latinnm con=||nertit: tercio Ka-
lendas Maii. M. cccc. xciij. Pontifisljcatns Alexandri Sexti Anno
primo. — Bl. ee v. Holzschnitt 79 x 112 mm, Meer mit den Inseln

Fernada, hyspana, ysabella, salnatoris, Conceptois marie nnd
Schiffen. — Bl. ee iij v. Holzschnitt 75 x 113 mm, Kiiste einer

Insel, mit der Uberschrift: Insula hyspana. — Bl. [eesj r. (in An-
tiqna): Vale. Vlisbon?/ pridie ydus Marcii.

||
Cliristoforns Colom

Oceanic^ classis Praefectus. — Bl. [e ee] v. Holzschnitt, 75x 114 mm,
dazn Zierleiste oben und nnten, SchifF mit voUen Segeln, quer
daruber (in gotischen Lettem) : Oceanica Classis.

4®. Der eigentliche Brief steht anf 7 Blatt [dde], ee, eeii,

eeiij, eeiiij, [eesje], dazn der Holzschnitt anf [dds] v. Der Brief
ist Anhang zu dem Festspiel, das Carolus Verardus zur Feier des
Falls von Granada gedichtet hat. Bl. a a ij r. (in Antiqna)

:

Caroli Verardi Caesenatis Cubicnlarii Pontificii in
||
historiam Bae-

ticam ad R. P. Raphaelem Riarium
||
S. Georgii Diaconnm Car-

dinalem.

Heidelberg, Universitatsbibl. Cod. Heid. 366, 78. — Karlsruhe,
Hof- und Landesbibl. cod. Rastatt 23. — Basel, Universitatsbibl.



Aelteres kartographisches Material in deutschen Bibliotheken. 69

E. C. IV. 99. 4®. — Munchen, Hof- mid Staatsbibl. 4®. P. 0. lat.

123, 5 und Inc. c. a. 4®. 1163. — WeiBenbnrg i. Bayem, Stadt-

bibL Nr. 734. — Breslau, Stadtbibl. Ink. 92. — Freiberg, Grym-

nasialbibl. XII 4°. 12, aber nur die ersten Blatter. — Bremen,

Stadtbibl. YII. 11 b. 24 nr. 14. — Hamburg, Stadtbibl. AC VI 79.

Leipzig, Universitatsbibl. libri sep. 6591b, und 1843 i/6. — Mann-
heim, OflFentl. Bibl. Inc. 97. 96. — Bamberg, Kgl. Bibl.Inc. Ill 33.

— Bonn, Universitatsbibl. DK 215. — Micbelstadt, Kirchenbibl.

A 80 b. — Wolfenbiittel, Herzogl. Bibl. (friiher Helmstedt, T 609 i).

Litt. : Harrisse, BAV nr. 15. —
34. Columbns, Brief, Strafiburg, 1497.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Eyn schon hiibsch lesen von

etlichen infilen
||
die do in kurtzen zyten funden synd durch de

||

kiinig von hispania+ vnd sagt vo groBen wun||derlichen dingen

die in deselbe infilen synd+ — Darunter Holzsehnitt; Der Konig
mit Begleitung vorChristus. — 1. Bl. v. leer. — aij r: DEr houpt-

man der schifFung des m6rs Cristoferus cos||lon von hispania

schribt dem kiinig von hispania v6
||
den infilen des lands Indie . . .

— [bs] r. : Getuetschet vfi der katUonischen zungen vndvfi (!) dem
latin

II
zu Ulm+ .... — Am SchluB [bs] r. : Getruckt zu strafiburg

vff gnineck vo meister Bartlomefi
||
kiistler ym iar+ M + cccc + xcvij +

vff sant Jeronymus tag+ — [bs] v. Derselbe Holzsehnitt wie am
Anfang. — [bi] leer.

4». 8 Blatt. Pag.: [a], aij, [03 , J, b, bij, [b,, 4].

Bamberg, Kgl. Bibl. Ic. U 17. — Munchen, Hof- und Staats-

bibl. 4®. Cim. 231® Bar. 6®. — Miinchen, Universitatsbibl. 4". Inc.

Germ. 16 (das 1. Blatt fehlt).

Publ. : Habler, Der deutsche Kolumbusbrief, 1900. (Facsimile).

— Huge, Gesch. d. Zeitalters d. Entdeckungen 1881, 263 f. (1. und
3. Seite).

Litt. : Harrisse, B A V nr. 19. — Schmidt, Repertoire bibliogr.

strasbourgeois 1893, IV 2, V nr. 1 (beschreibt den Holzsehnitt mit
den Worten: le roi d’Espagne re9oit Colomb.). — Race. Col. VI 27
nr. 69 (Holzsehnitt : Colombo ricevuto dal Re di Spagna).

35. Vespucci, Mnndus novus, Augsburg, 1504.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Mundns Nouns. — 1. Bl. v.

:

Albericus vespucius Laurentio
||
Petri de medicis salutem plurimam

dicit.
II
— 4. Bl. V. : Ex italica in latinam lihguam iocudus inter-

pres hac epistolam vertit vt
||
latini oes intelligant multa mi-

rada in dies reperiant (et) eor(um) comprima||tur audacia qui celu

et maiestatem scrutari : et plus sapere q5 liceat sapere
||
volunt

:



70 W. Ruge,

qnando a tanto tempore quo mxindTis cepit ignota sit vastitas
||

terre (et) qne contmeatur in ea.
||
Magister johanes otmar: viadelice

impressit Auguste
jj
Anno nuUesimo quingentesimo quarto. Laus Deo.

4°. 4 Blatt. Ohne Paginiening.

Mainz, Stadtbibl. Incun. b. 19. 4°. — Miinchen, TJniversitats-

bibl. Hist. aux. 910. 4®. (Libri rari 4) ;
es fehlen aber die letzten

beiden Worte; Laus Deo.

Litt. : Harrisse, B A V nr. 31. — Race. Col. VI 206 nr. 1323.

— Proctor II 10662. — Zu den verschiedenen Ausgaben des Ve-
spuccibriefes (nr. 25—45) ist zu vergleichen : Sarnow und Triiben-

bach, Mundus Novus 1903.

26. Vespucci, Von den nawen Insulen, Leipzig, 1505.

l.Bl. r. (in gotischer Schrift) : Von den nawen Insulen vnnd
i|

Landen so itzt kurtzliche erfun||den sint dnrch den Konigk von
||

Portugal. — Darunter Holzschnitt, einen wilden Mann darstellend.

— Aij r.; Von der nawen werlt
|| C[ Das erste Capittel.

|| Cl Al-

beriens Vespucius sageth vil heyles
||
vnd gates Laurencio Petri

de medicis. — 8. Bl. r. : V6 welscher tznngen yn die Latinisch,

vB itzt
II
yn Deutseb, eyn giiter swatzman disc Epistel

||
gekart

hat, das alle latinischen vnd deutsche
||
verstehn wieuil wanders

tegliche gefunden wirt, vn der
||
kiinheit ader freuelich vornehmen

vndergetrackt vnd ge||stilt werde, die den hymmel vB sein ge-

walt vnd maiestat
||
erfaren wollen, vB mehr wissen woUen dan

sich getzimt
||
So dock vo solcher tzeit her do die werlt hat an-

gefangllen, vnbekant sey gewesen die weyte des erdtreichs, vnd
||

das yn yr ist. — <l Gretmckt tzu Leybsigck durch Wolfgangk
||

Muller (sunst Stocklin) nach Cristgebarth
||
ym funfftzehenhun-

dertisten vnd funfPten iare.

40. 8 Blatt. Pag.: [A,] Aij, Aiij, [A,], B, B ij, Biij, [B,],

Leipzig, Universitatsbibl. Libri sep. 6600. — Jena, Univer-
sitatsbibl. Ph. XI. q. 1 (6). — Zwickau, Ratsschulbibl. XXTT.
IX. 6. 4®.

Litt.: Harrisse, BAV add. nr. 20 (das dort genannte Exem-
plar ist nicht mehr zu finden). — Race. Col. VI 207 nr. 1330.

27. Vespucci, Von der nuwen Welt, Strafiburg, 1506.
Das 1. Blatt fehlt. Aij r. : O’ Von der Nuwen welt.

||
Al-

bericus vesputius sagt vil heils
||
vn guts Lauretio petri de me-

dicis
II
Das erst Capitel.

||
IN vergangnen tagen . . . Letztes Bl. r.

:

O V6 Italischer zung in die Latinisch vn yetz in teut)|sch Ein
guter schwatzman dise epistel gekert hat, das

||
alle latinischen

vn teiitschen verstaden wie vil wun||ders teglich funden wirt/
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vnd deren kieuheit od’ freuel
||
fumemmen vnd’trnckt vnd gestilt

werde/ die den hy||mel vnd syn gewalt vn mayestat erfaren

woUet / vn
||
mer wissen wollent dan sich gezymet / So doch von

|1

soUiclier zyt her do die welt hat angefangen vnbekat
||
sye ge-

wesen die wyte des ertrichs vn des das in ir ist. C[ G-etmckt zn

Strafibnrg von Mathis hiip£P||vff. in dem Fiintzehenhnndertste vn

funffte Jar.
||

4'’. Ursprunglich 8 Blatt. Pag. [A], A ij, A iij, [AJ, B, B ij, [B3
, 4].

Berlin, Kgl. Bibl. Ut. 2778. — Die Ansgabe wird in der

Liitteratnr nicht erwahnt; sie fehlt anch bei Schmidt, Repertoire

bibliogr. strasbonrgeois 1893.

38. Vespucci, De ora antarctica, Strafibnrg, 1505.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): De ora antarctica
||
per regem

Portugallie
||
pridem inuenta. — Darunter zwei Holzschnitte

;
oben

:

vier nackte Wilde, unten : funf Schiffe. — 1. Bl. v. : €1 M. Ring-

mannns Philesins. U.
||
Jacobo Brnno sno Achati. S. p. d. — Der

Brief schliefit : IJale cnrsim Argentine ex scholis nris KaP. Angnsti

Anno M. d. v. — 2, Bl. r.: <I De terra snb cardine Antarctica

per regem Portngallie pri=|ldem inuenta. M. Ringmanni PhResij

Carmen.
|j
Rnra papyriferus . . . (11 Disticha) . . non naso Rhino-

cerontis. Aue. — 2. Bl. v.: Albericns vesputins Lanrentio pe||tri

de medicis salute ptima dicit.
||
— 6. Bl. r. : EX Italica in Latinam

lingua iocundus interpres hanc eplam
||
vertit. vt Jatini omnes in-

telligant qj multa miranda indies re|)periant, et eorum cOprimatur

andacia. qui Celum et maiestate scru|]tari: et plus sape qs liceat

.sape volunt. qn a tanto tempore quo mun|]dus cepit ignota sit va-

stitas terre. et que contineatur in eo. — Dann die Dreiecksfigur

und darunter: Et ego Johanes michaelis clicus
||
TJibergensis dioceP:

. . . . pns et pso=||naliter fui Rhome in palacio sctissimi dni nostri

Julij pape -ii- in 9si||storio publico: Dum et qn oratores reg5

Portugallie fecerim (!) prefa|lto sanctissimo dno Jtdio obedientia.

et inter cetera/ de et sup ista ter=||ra/ vt premittit/ nouiter in-

uenta: quod pnti meo cyrogpho ptestor.
||
Impressum Argentine

per Mathiam hupfuff. M. v®. v.
||
6. Bl. v. leer.

40. 6 Blatt. Pag.: [A,, 2], Aiij, Aiiij, [A5,,].

Berlin, Kgl. Bibl. Libri rari. oct. 229. — Darmstadt, Girofi-

herzgl. Hofbibl. 0. 2382, 10. — Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Gleogr.

Vespucci 4®. — Miinchen, Universitatsbibl. Itin. 126. 4°. (Libri

rari 3). ~ Freiburg i. Br., Universitatsbibl. J. 5567. — Miinchen,

Hof- und Staatsbibl. 4®. Rar. 5*, friiher Cim. 230“ — Strafibnrg,

Universitatsbibl. Do. XXVII Cimelien.
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Litt. : Harrisse, B A V nr. 39. — (D’Avezac), Martin Hyla-

comylus (Extrait des Annales des voyages 1866), 91. — Race.

Col. VI 206 nr. 1324. — Proctor II 10011. — Schmidt, Reper-

toire bibliogr. strasbourgeois 1893, V nr. 41.

39. Vespucci, Von den nnwen Insnlen, StraBbnrg 1506.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Von den niiwe In=||sule vnd

landen so yetz kiirtzlichen
||
erfnnden synt durch den Kiinig von

Portugal!. — Darunter dieselben Holzschnitte wie in nr. 28. —
1 Bl. V. zwei Holzschnitte: 1) Alter imd junger Mann am Meer,

in dem ein Schiff und vier Ungeheuer sind; 2) Konig und ein

Mann am Meer, links ein SchiflP. — Aij r.: <1 Von der Niieven

welt.
II
Albericus vespotius sagt vil heils

||
vn guts lauretio petri

de medicis. — Letztes Bl. r. : V6 Italischer zug in die Latinisch

vn yetz in teut||sch Ein guter schwatzma dise epistel gekert

hat, das
||
(letztes Bl. v.) alle latinischen vnd teiitschen verstanden

wie vil
II
wnnders teglich funde wirt, vn deren kienheit oder

||
freuel

furnemmen vndertrnckt vnd gestilt werde/
||
die den hymmel vnd

syn gewalt vnd mayestat er»l|faren wollent/ vnd mer wissen

woUent dan sich g8||zymet/ So doch vD sollicher zyt her do die

welt hat
II
angefangen vnbekant sye gewesen die wyte des ert«

[|

richs vnd des das in ir ist. etc.
1| C[ Getruckt zu StraBburg in dem

fiinfftzejjhundersten vnd sehB Jar. — Auf diesem Bl. ist der

zweite Holzschnitt vom 1. Bl. v. wiederholt.

40. 8 Blatt. Pag.: [A,], Aij, Aiij, [A4], B, Bij, Biij, [B,].

Berlin, Kgl. Bibl. 4®. Ut 2780.

Litt. : Harrisse, B A V nr. 40. — Race. Col. VI 207 nr. 1333.

— Schmidt, Repertoire bibliogr. strasbourgeois 1893, V nr. 50 (mit

anderer Zeilenabteilung).

30. Vespucci, Von den newen Insulen, Leipzig, 1506.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Von den newen Insulen^) vnd
lan=|lden so yetz kurtzlichen erfundenn

||
seynd durch den Kunig

von Portygal. — Darunter zwei Holzschnitte, der obere stellt vier

nackte Menschen dar, der untere eine Landnng von funf SchifPen.

— Aij r. : Albericus vesputis sagt vil heyls
||
vnd gutes Laurentio

Petri de medicis. — 6. Blatt v. : Aufi Italischer tzung in die Latinisch

vnd itzund in deutzsch
||
eyn guter schwatzman di6e epistel gekert

hat / das alle latinische
|j
vnd deutzschen verstanden wie vil wunders

teglich funde wirt
||
vnd deren kunheyt oder freuel furgenommen

vndergedruckt vn
||
gestilt werde / die den hymel vn seyn gewalt

1) Der 2. Buchstabe ist u statt n.
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v5 mayestat erfarn
||
wollent / vn mer wissen wollent den sich ge-

tzymet So doch v6
||
solchertzeit her do die welt hat angefange

vnbekant sey gewesen
||
dy weyte des ertreichs vnd das do yn yx

ist.
II
Gedrnckt tzu Leypsick durch Baccalariu Martinmn

||
Landefi-

berg Im iar Ttausentfnnfhnndert vnd sechs. — Darunter zwei

Wappenschilde.

4®. 6 Blatt. Pag.; [A], Aij, Aiij, [A4—*].

Bremen, Stadtbibl. XII. 4. b. 94 No. 6.

Litt. : Harrisse, BAV nr. 41’. (^Excessively rare Tract“). —
Race. Col. VI 206 nr. 1334. — Proctor n 11278.

31. Vespucci, Van den nygen Insulen, Magdeburg, 1506.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Van den nyge Insnlen vnd
||

landen so ytznndt kortliken
||
befunden sindt dorch den ko»||ningk

van Portugal. — Darnnter Holzschnitt, der offenbar ans zwei

Stiicken znsammengesetzt ist. Links zwei nackte WUde, rechts

ein stehender Mann, der einem sitzenden Konig einen Brief uber-

reicht. — 1. Bl. v. leer. — Aij r. : Van der nygen werlt
)|
Dat

erste Capittel H a; Albericns Vespucins secht vele heyles
||
vnd

gudes Laurentio Petri de medicis.
||
IN vorgangen dagen ... —

8. Bl. r. : UTh. welscher tungen in de latinische / vS ytznndt
|1
in

diides ein guder dichter dysse Epistel gekert
j|
hefPt. dat alle la-

tinischen vnd diidischen vorsthan/ wo
||
vele wanders degelik ge-

funden wert
/
vnd der konheit

|(
edder freuelick vornemen vnder-

gedriicket vn gestillet
||
werden/ de den hemel vnd syne gewalt

vnd mayestat
||
erfaren woUen / vnd mer weten wollen den sick

tymet
1|
So doch van soUiker tydt her dat de werlt heft stage-

[|

fangen vnbekant sindt gewest de wyde des ertrickes/
||
vnd wat

in or ifi.
||
Gedrnckt to Magdeborch van Jacob

1|
Winter. Na Cristi

vnses lenen heren ge||borth Tnsent veffhandert vnd se6 Jar
4®. 8 Blatt. Pag.: [A], Aij, [A3 ,,], B, Bij,

[63 ,,].

Braunschweig, Stadtbibl. C 57. 4®. Der Brack ist bis jetzt

onbekannt.

33. Vespucci, Mnndus novas, o. O. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Mnndas Nonas. — 1. Bl. v.

:

Albericns vespucins Laurentio
||
Petri de medicis salntem plurimam

dicit.
II

— 4. Bl. V. : Ex italica in latinam linguam iocndns interpres

hac epistolam vertit vt
||
latini oes intelligant 55 multa mirada in

dies reperiant et eor(nm) comprima||tar andacia qni celu et maiestatem
serntari: et plus sapere qj liceat sapere

||
volant: quando a tanto

tempore qao mnndus cepit ignota sit vastitas
||
terre et que con-

tineatnr in ea.
||
Laus Deo.

4®. 4 Blatt. Ohne Paginierung.
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Hamburg, Commerzbibl. 1174, 4.

Litt. : Harrisse, B A V nr. 22. — Race. Col. VI 203 nr. 1310.

33. Vespucci, Mundus novas, o. 0. n. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Mundus nouns.
1|
(in Antiqua)

:

ALBERICVS VESPVTIVS LAVRENTIO
||
PETRI DE MEDICIS

SALVTEM PLVRI||MAM DIGIT.
|1
— 4. Bl. v. (in gotischer Schrift):

Ex Italica in Latinam linguam iocundus interpres hanc epistolam
|1

vertit vt latini omnes intelligant qj multa miranda indies reperian|[

tur. et eorum comprimatur andacia. qui Celum et maiestatem scru-

tari. et
1|
plus sapere q5 liceat sapere volunt. quando a tanto tem-

pore quo mundus
||
cepit ignota sit vastitas terre. et que con-

tineantur in eo.
1|
(in Antiqua) LAVS DEO.

4<’. 4 Blatt. Ohne Paginierang.

Hamburg, Commerzbibl. 1174, 3. — Darmstadt, GroBherzogl.

Hofbibl. 0. 2382, 12. — Niirnberg
,
German. Mus. Bibl. Scheurl

40 383 (387).

Litt. : Harrisse, B A V nr. 23. — Race. Col. VI 203 nr. 1311.

34. Vespucci, Mundus novus, 0 . 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Mundus nouns.
||
Albericus

Vesputius Laurentio Petri
||

de medicis Salutem plurimam dicit.
|j

— 4. Bl. v.: Of Ex Italia (!) in Latina lingua iocundus interpres

hanc epistola
||
vertit. vt latini omes intelligant qj multa mirada

indies reperian||tur. et eor(um) coprimatur audatia. qui Celum et

maiestate scrutari. et
||
plus sapere q5 liceat sapere volunt. qn a

tanto tepore quo mudus
||
cepit ignota sit vastitas terre. et que

contineant(ar) in eo.
1|
Laus deo.

4°. 4 Blatt. Ohne Faginierung.

Wurzburg, Universitatsbibl. It. q. 233.

Litt.: Harrisse, BA V nr. 24. — Race. Col. VI 203 nr. 1312.

35. Vespucci, Mundus novus, 0 . 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Mudus nouns.
|f d Albericus

vesputius Laurentio petri de medicis
||
Salutem plurimam dicit. —

4. Bl. r. : EX Italica in Latinam linguam iocundus interpres hac
episto||lam vertit. vt latini omnes intelligant qj multa mirada in

dies
II
repiantur. (et) eor(um) (com)primatur audacia. qui Celum (et)

maiestatem
||
scrutari. (et) plus sapere qs liceat sapere volunt. qn a

tanto tpe quo mun»||dus cepit ignota sit vastitas terre. (et) que
(con)tineantur in eo.

||
Laus deo. — 4. Bl. v. : Holzschnitt, Jungfrau

Maria mit dem Jesuskind und einer Heiligen.
4®. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Coin, Stadtbibl. G.B. XI, 174».
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Litt. : Vielleicht = Harrisse, B A V add. nr. 12, wenn die Ab-
weicbnngen des dort angegebenen Textes auf imgenaae Wieder-

gabe znruckzufiihren sind. — Eacc. Col. VI 205 nr. 1320.

36. Vespucci, Mundus novas, o. O. n. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Mundus
||
Nonas — 1. Bl. v.

:

Albericvs vespucius Laurentio Petri de meljdicis salutem plorimam
dicit.

II
— 4. Bl. r. : Ex italica in latinam linguam iocundus inter-

r\j

pres hanc epistolam vertit, vt latini oes
||
intelligant qj mnlta mi-

randa indies reperiantur et eorum comprimatur audatia q ||
celum

et maiestatem scrutari et plus sapere qj liceat sapere volant,

quando a tanto tempo=||re quo mudns cepit ignota sit vastitas

terre. et que contineantur in ea.
|1
Laos Deo. — 4. Bl. v. leer.

4'*. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Hamburg, Commerzbibl. 1174, 5.

Litt.: Harrisse, B AV nr. 30; add. nr. 14. Harrisse vermutet
richtig, dad beide Nummern dieselbe Ausgabe sind; die ‘mysterious

abbreviations’ der Beschreibung, die er fiir nr. 30 benutzt hat,

sind die Anfangs- and Endworte der einzelnen Seiten. — Eacc.

Col. VI 205 nr. 1319.

37. Vespucci, Mundus novus, o. 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : M^undus Nonas
||
a De natura

et maribus (et) ceteris id gnis gets II 9^® i nouo mudo opera (et)

impesis serenissimi
||
portugallie regis superioribus anis inuento

||

Albericus vesputius Lauretio petri de medicis Salute plurima
dicit — 4. Bl. r. : EX Italica in Latinam linguam iocundus interpres

hac episto||lam vertit. vt latini omnes inteEigant qs mnlta mirada
in dies

|1
repiantur. et eor(um)

,
(con)primatur audacia. qui Celum

(et) maiestatem
||
scrutari (et) plus sapere qs liceat sapere volant,

qn tanto tpe quo mundus
||
cepit ignota sit vastitas terre (et) que

(con)tineantur in eo
|| « Laus deo.

4“. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Gottingen, TJniversitatsbibl. Hist. Amer. I 621.

Litt.: Harrisse, B AV nr. 29. — Eacc. Col. VI 204 nr. 1316.

38. Vespucci, De novo mundo, (Eostock, 1505).

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Epistola Albericij.
||
De nouo

mundo. — Darunter Holzschnitt in einfachem Eahmen, links Wilder
mit Bogen and zwei Pfeilen, rechts eine Wilde. — 1. Bl. v.: Mundus
nouns

II
Albericus Vesputius laurentio petri

||
de medicis Salutem

plurimam dicit. — 4. Bl. r.: Ex italica in latina lingua iocundus
interpres hanc epistolam vertit vt latini omnes

||
inteEigant qua

multa miranda indies reperiatnr et eor(um) coprimatur audacia qui
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celn (!) II
et maiestate eius scrntari et plus sapere qua liceat sapere

volant quado a tanto tempo
||
re quo mundus cepit ignota sit vastitas

terre et que contineantur in ea — 4. Bl. v. Halbkugel der Alten Welt.

Fol. 4 Blatt. Pag.; [a], aij, [aj,

Frankfurt, Stadtbibl. Amer. gen. 12. fol.

Publ.: Sarnow und Triibenbach, Mundus Novus 1903. (Facsi-

«, mile).

Litt. : Harrisse
,
B A V add. nr. 13. — Race. Col. VI 205

nr. 1321.

39. Yespueei, o. 0. (Paris) u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Alberic9 vespuccig lauretio
||

(in Antiqua) petri francisci de medicis Salutem plurima dicit. —
Darunter ein Bachdruckerzeichen in Holzschnitt, zwei Affen am
Fu6 eines Baumes, auf einer am Baum hangenden wappenschild-

ahnlichen Tafel steht (in gotischer Schrift): felix. TJnter dem
Bild (in gotischer Schrift): lehan lambert — 1. Bl. v. leer. —
6. Bl. r. (in Antiqua): ci Ex italiaca in latina linguam iocundus

interpres hanc episto=||lam vertit vt latini omnes intelligant q5
multa miranda indies re||periantnr. & eorum coprimatur audacia.

qui celum & maiestatem
||
scrntari

/ & plus sapere q liceat sapere

volunt qn a tanto tempore
||
quo mundus cepit ignota sit vastitas

terre & q cotineantur in ea.

4®. 6 Blatt. Pag.
;

[a.], a. ii., a. iii, (4—6].

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Geogr. Vespucci. 4°.

Litt. : Harrisse, B A V nr. 26. — Race. Col. VI 204 nr. 1314.

40. Yespueei, Von der nen gefunden Region, Niimberg, o. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Von der new gefunnde Re-

gion die wol
II
ein welt genennt mag werden/ Durch den Cristen-

lichen Kiillnig von Portugal!/ wuimderbarlich erfunden. — Darunter

Holzschnitt: Der Konig von Portugal mit Panzer und Schwert,

in der Rechten das Scepter haltend, in der Linken das Schild auf

den Boden stiitzend. — 1. Bl. v.: Albericns Vespuctins Laurentio

Petri Francisci
||
de medicis vil grueB.

||

— 6. Bl. r. : CI Au6 Ita-

lischr sperach in latein der hiibsch Tolmetsch dise Epistel gezogenn
||

hat vmb das dlle (!) lateiner verstannden wie vH grosser wunder-
lichen dinngen

||
von tag zu tag funden/ Vnd die freuelmut vertruckt

werden denen die den hy||mel vnd gottes maiestat zu erfaren vnnd
mer wissen vnd versteen woUen dan

||
gebiirlich ist So von so vil

zeyt her als die welt geschafPen unbekant gewesen
||
ist die wilde

gelegenheit des ertrichs vnd der menschen vnd die darin
||
won-

hafftig seind/ AuB latein ist dist missiue in Teiitsch gezogeauB
dem exem^llplar das von PariB kam ym maien monet nach
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Christi gebnrt/ Fiinfftzenhnnlldert vnnd Fanffjar.
||
d Gedrockt

yn Nuremberg
||
durch Wolffganng

{|
Hueber.

||
—

_

Darunter drei

Wappen.
4“. 6 Blatt. Pag.: [AJ, Aij, Aiij, [A 4—,].

Hamburg, Comioerzbibl. 1174, 6. — Frankfurt a. M., Stadt-

bibl. Hist. B. IV 53, 9. — Munchen, Universitatsbibl. 4°. Itin. 123

(4® Libri rari 2). — Munchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. Cim. 230^.

Litt. : Harrisse, B A V nr. 33. — Race. Col. VI 206 nr. 1326.

41. Vespucci, Von der neu gefnnden Region, 0 . 0. n. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Von der neiiw gefnnden Re-

gion
II

die wol ain welt genent mag werden/ durch den Cristen-

Hchen
||
kunig von portugal / wunderbarlich erfnnden. — Darunter

Holzschnitt 91 x 116 mm, den Konig von Portugal darstellend. —
1. Bl. V.: Albericus Vespuctins Laurentio

||
Petri Francisci de me-

dicis vil gruB. — 7. Bl. v. : AuB ytalischer sprach in latein

der hubsch Tolmetsch disc Epi||stel gezogen hat vmb das alle la-

teiner verstanden wie vil grosser
||
wunderlichen dingen von tag

zd tag fnnden. Vnd die freuelm&t
||
vertruckt werden denen die

den hymel vnd gottes maiestat zu erfa||ren vnd mer wissen vnd

versteen wollen dann gebiirlich ist. So
||
von so vil zeyt her als

die welt geschaffen vnbekannt gewesen ist
||
die wilde gelegenhait

des erdtrichs vnd der menschen vnd dingen
||
die darinn wonhafftig

seind AuB latein ist diB missiue in Teutsch
||
gezogen auB dem

Exemplar das von PariB kam im mayen mo>||net nach Christ! ge-

burt. XV. hundert vnd fiinff jar.

4®. 8 Blatt. Pag.; [A, Aj]. Aiij, Aiiij, [Aj—g].

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. Rar. 5‘, fruher Cim. 230*

(das 8. Blatt ist nicht vorhanden).

Litt. : Harrisse, B A V nr. 34 (das wohl nicht ganz genau ist).

— Race. Col. VI 207 nr. 1382. — Proctor II 10613 (?).

43. Vespucci, Von der neu gefnnden Region, 0 . O. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Von der neii gefnnden
||
Re-

gion so wol ein welt genempt mag werden / ||
durch den Criste-

lichen kiinig/ von Portigal/
||
wimderbarlich erfnnden/ — Darunter

Holzschnitt: Konig von Portugal mit Schild. — 1. Bl. r.: Albericus

Vespuccius Laurentio
||
Petri Francisci de Medicis viel gruB. —

Am Ende: IJB ytalischer sprach in latin der hiipsch Tollmetsch

dyB
II
epistel gezoge hat vmb das alle latiner verstande wie vil

||

grosser wunderlichen dingen von tag zd tag funde/ Un
||
die frefel-

mftt vertruckt werde dene die den himel vnd got||tes maiestat ze

erfaren vnd me wissen vn verstan wollen
||
denn geburlich ist /
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So von so vil zitt har als die welt ge=
||
schaffen vnbekat gewesen

ist die wilde gelegeheyt des ertljrichs vnd der mensche vn dinge

die dar in wohafft synd
||
Ufi latin ist difi missiue in Tiitsch ge-

zogen v6 dem exem||plar das von Parifi kam im Meyen monet

mitle Nach
|1
Cristus geburt •XV • hundert vnd fiinff iar.

4P. 8 Blatt. Pag.; [A], Aij, Aiij, Aiiij [A5_g].

Basel, Universitatsbibl. F. P. VII^ 8 nr. 4. 4®.

Litt. : Harrisse, B A V nr. 37. — Race. Col. VI 206 nr. 1327.

43. Vespucci, Von der neu gefunden Region, o. O. u. J.

1. B1 r. (in gotischer Sebrift): Von der nen gefnnden Region

die wol
11
ein welt genent mag werden / dutch den Cristenlichen

kiinig
H
von portigal/ wnnderbarlich erfnnden. — Darunter Holz-

schnitt
,
Konig von Portugal mit Scepter in der Rechten. —

1. Bl. V.: Alberieus Vespuctius Lanrentio Petri H
Francisci de me-

dicis vil grufi. — 7. Bl. v. : <I An6 ytalischer sprach in latein d

hiibsch Tollmetsch dvBe Epi^Hstel gezogen hat vmb das alle lateinner

verstanden wie vil grosser
||
wunderlichen dingen von tag zn tag

fanden/ Vnnd die freuelmnt
||
vertriickt werden denen die den hymel

vnd gottes maiestat ze erfal|ren vnd met wissen vnnd versteen

woUen dann gebiirlich ist/ So H von so vil zeytt her als die welt

geschaffen vnbekannt gewesen ist H die wilde gelegenheyt des ert-

richs vnd der menschen vnd dyngen H Die darinn wonhafFtig seind/

Au6 lateyn ist dy6 missine in Tensch H gezogen auB dem Exemplar

das von ParyB kam im meyen mo^Hnet Nach Christ! geburt. XV.
hundert vnd funff jar.

4°. 8 Blatt. Pag.: [A], Aij, Aiij, Aiiij, [A^—g,, Ag leer].

Bamberg, Kgl. Bibl. Inc. typ. Ic. II 17. — Dresden, Kgl. Bibl.

Hist. Amer. 149, 36.

Litt. : Harrisse, B A V nr. 38. (Die Abweichungen sind wohl

auf TJngenauigkeit der Wiedergabe zuruckzufiihren). — Race. Col.

VI 206 nr. 1320. — Proctor II 10982. — Ruge, Zeitalter der Ent-

deckungen 1881, 333 f., wo auch Bl. 1 facsimiliert ist.

44. Vespucci, Von der neuen gefundenen Region, o. 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): a Von der neiiwen gefunde H

Region/ die wol ein wellt genennt mag werden. H
durch den

Cristenlichen kiinig von Portugal / gar H Wunderlich vnd selczam

erfnnden. — Darunter ein Holzschnitt, mit der Uberschrift; Der
kiinig von Portugal. — 1. Bl. v. : Alberieus vespuccius Lau||rencio

Petri francisci de medicis vil griiB ic. — 10. Bl. v.: flf AuB yta-
lischer sprach in latein der hiibsch Tulh||metsch disc Epistel ge-
zogen hat vmb das alle lateijlner verstanden wir (!) vil grosser
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wunderlichen din=||geii von tag zu tag fonden Vn die frauelmfit

ver--||merckt werden/ denen dye den hymel vnnd gottes
||
mayster

zu erfaren vnd mer wissen vnnd versteen
||
woUen dann gepiirlich

ist So von so vil zeyt her
||
als die welt geschaffen vnbekannt ge-

wesen ist die
||
willde gelegenheyt des erdtrichs vr der menschen

||

vnnd dingen die darinn wonhafiPtig seind. Au6 la||tem ist did mis-

sine in teiitsch gezogen anfi dem ex=||emplar das von PariB kam jm
Mayen monat na|(ch Cristi gepurdt XV. hundert vnd fiinff jar.

40. 10 Blatt. Pag.; [a], aij, aiij, [ai—el, !>• bij, [3, ^l-

Miinchen, Hof- nnd Staatsbibl. 4®. Rar. 5*“, friiher Cim. 230'*.

Litt. : Harrisse, B A V add. nr. 21 (nicht ganz genau). —
Race. Col. VI 207, nr. 1331.

45, Vespucci, Die nen gefondenen Menschen, 0 . 0. u. J.

Das sind die new gefunde mensche od volcker In form vn

gestalt Als sie hie stend dnrch de Cristenlichen
||
Kiinig von

Portngall/ gar wnnnderbarlich erfunden. — Darnnter Holzschnitt

240X 170 mm, Meerenge mit drei Schiffen, anf dem Lande rechts

nnd links Indianer nnd Indianerinnen. Darnnter beginnt der

Text : <I Albericns vespnetins Laurentio petri Franciscij vil grues

. . . . SchloB: Vnd dise Epistel au6 Yta||lischer sprach in Latein/

vn yetz gedentsch. Der htibsch tholmetsch gezoge hat. Vmb das

alle lateiner vn deiitsche v’standen/ wie vil grosser vn wnnder-

licher dinge
||
von tag zn tag gefunden/ vn offenbar werden.

VndiB missine in deiitsch gezoge/ AnB dem exemplar das von

Parifi kam ym Mayen monat. Nach Cristi geburt
||
Fiinfftzehen-

hundert vn fnnff Jare.

Glut altkolorierter Einblattdrnck, Breite nnd Hohe der Schrift-

kolumne 245 x 376 mm, 42 Zeilen. Es ist eine Art Auszug ans

der gewohnlichen Fassnng des Vespnccibriefs; er enthalt vor aUem
die SchUderung der Sitten. Der Text stimmt nicht durchaus mit

dem der vollstandigen Ansgaben.

W olfenbiittel
,

Herzogl. Bibl. 26 QuodHb. Helmst. 2®. Der
Druck ist bis jetzt unbekannt.

46. Vespucci, Reisen, StraBburg, 1509.

1. Bl. r. (in schwabacher Schrift): DiB biichlin saget wie die

zwe
II
durchluchtigste herre her Fernandns. K. zu Castilien

||
vnd

herr Emanuel. K. zu Portugal haben das weyte
||
mbr ersuchet vnnd

funden vil Insulen/ vnnd ein Niiwe
||
welt von wilden nackenden

Leiiten/ vormals vnbekant. — Darnnter Holzschnitt, Stadt an der

Kiiste, links oben in bandformigem Rahmen: LISIBONA, an der

Kuste ein Schiff, Konig und sein Begleiter am Lande, auf sie treten
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von rechts her zwei Manner zu, der erste mit einem Brief. —
Aij r. : Vorred v6 der niiwen welt

||
Dem dnrchleuchtigsten fiirste

||

vnd herren / herren Reinharten knnig zn Hiemsalem
||
vnd Sycilien/

hertzogen zu Lotringen/ Embeiit Ame||ricus Vesputius sein de-

miitige ere erbiit mit zymlicher
|1
sein selbs emphelnng. — Es folgt

nun der Bericht fiber die vier Reisen Vespuccis
;
am Schlufi (Fs r.)

steht: Americus Vesputius zfi LiBbon. — (Fs v.): Derselbe Holz-

schnitt wie auf dem Titelblatt. — (Fe r.) : Gedruckt zu StraBburg

durch Jobane Grfiniger
{|
Tm iar. M'CCCCC'IX" vff mitfast. Wie

du aber dye
1|
kugel vn beschreibung der gantzenn welt verston

soltt / II
wfirst du hernach finden vnnd lesen.

4<>. 32 Blatt. Pag.; [A], Aij, Aiij, Aiiij; B, Bij, Biij, Biiij [Bj, ,], C, Cij,

Ciij, Ciiij, [Cs. ,], D, Bij, Diij, Biiij, E, Eij, Eiij, Eiiij, [E5, ,], F, Fij, Fiij,

F iiij, [Fs, «].

Wolfenbfittel, Herzogl. Bibl. Cimeliotbeca VI, 87. 4°,

Litt. : Harrisse, BAV add. nr. 31. — Race. Col. VI 210

nr. 1346.

47, Genau denselben Text gibt eine andere Ausgabe; nur

in der SchluBbemerknng bietet sie ,vfF Letare" anstatt „vff

mitfast “.

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Geogr. Vespucci. 4°. — Frei-

burg i. Br., Universitatsbibl. I. 4672“. — Mfinchen, Hof- u. Staats-

bibl. 4®. Am. A. 390. — Nfirnberg, German. Mus. Inc. 7633. —
Strafiburg, Universitatsbibl. Do. XXV Cimelien.

Litt. : Harrisse, BAV nr. 62. — Race. Col. VI 210 nr. 1345.

— Fischer und v. Wieser, Cosmographiae introductio, 1907,26. —
Schmidt, Repertoire bibliogr. strasbourgeois 1893, I nr. 101.

48. Montario (Munzer), Brief an Johann II., Anfang des

16. Jahrh.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Tractado da spera do mundo

tyrada de latim em li||guoagem com ha carta que huu gramde

doutorale
|1
man mando ua orey de pnrtugall dom Joham el se-

gudo. — Darunter eine Sphare. Das Buch ist ein Anszug ans der

Sphaera mundi des Johannes de Sacrobosco.

Der Brief steht Bl. [et] v. 24. Zeile f.: A cartta que enuion

hieronimo montario doutor aJema
||
da ^idade de norub’ga em ale-

mania ao serenissimo rey do
||
Joham o segudo de portugall sob’

o descob’mento do ma||ar oceano (et) p(ro)uen9a do gnde ca de catay

tirada de lati en li||guajen por mstre aluaro da torre mstre en

theologia da or||dem de sam domingos pregador do dicto senhor
rey . . . und schlieBt: vale, de numberga vi||la da alta alemanba
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a. 14. de jnlho: salutis de mill (et) qna||trocemtos (et) nonventa

(et) tres anos.

4‘>. 20 Blatt. Pag.
:

[a,— J, b, [bo—^*1,
ebengo e—e.

Miinclien, Hof- imd Staatsbibl. Rar. 204.

Publ. u. Lift.: E. do Canto, im Archive dos Azores I 1878—
1880, 444. — Harrisse. Discovery of North-America 1892, 393. —
Grauert im Histor. Jahrbuch d. Gorres-GeseUschaft 1908, 315. —
Vgl. oben nr. 1.

49. Emanuel, Konig von Portugal, Brief (Rom 1505).

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): «[ Copia de vna littera del

Re de PortagaUo madata
||
al Re de CasteUa del \naggio (e) successo

de India.
||
BEnche catholico Re (e) signore dapoi il trafico (e) co-

mer=||tio in le parte de India ....
TJnvoUstandig, 4. Bl. [a*] v. schlieBt, mitten im Satz aufhorend

:

fece arma]|re certe naue p venire sopra le quatro nre le

quale p. XX. giorni. — Handelt von der Reise Cabrals 1500 nnd,

von [a4] V. an, von der Fahrt des Gonzalvo Maletra nach Indien 1501
Es fehlt die Halfte. Bisher sind nur drei Exemplare dieses Briefes

bekannt.

4». 4 Blatt. Pag. : a, a ij, [a,, J.

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. Eur. 346, 46.

Publ.: Burnell, A. C., The Italian version of a Letter from
the King of Portugal to the King of Castilla. London 1881
(nicht im Handel). — Peragallo, P., Carta de el-rei D. Manuel ao
rei catholico. Lisboa 1892 (auch in den Memorias da Academia
Real das sciencias de Lisboa 1892). — Pacsimileausgabe von Eu-
genio do Canto 1906 (nicht im Handel).

Litt. : Race. Col. VI 86 nr. 561—562*.

50. Emanuel rex Lnsltaniae, Obedientia, o. 0. u. J.

1. BL r. (in Antiqua) : Obedientia Potentissimi EmanueHs Lu-
sitaniae

1|
Regis &c. per clarissimnm Juris. V. consultum

||
Dieghnm

Pacettu Oratorem ad Juliu • 11 • Pont •
||
Max • Aimo Dni • M • D • V •

Pridie No-Junii-
||
PEriclem Atheniensem Oratorem ilium ce||le-

berrimu: — SchluB 4. Bl. v.: Deum optimum/ maxi-
mum/

II
praecantes / ut te secundu felicemq5 ppetuo tueatur.

(|
DIXI.

4”. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Zeitz, Kgl. Stiftsbibl. Epist. quart. 27, 2.

Litt. : Race. Col. VI 86 nr. 562. — Harrisse, Americas Ves-
puccius 1895, 28.

51. Emanuel rex Lnsltaniae, Obedientia, o. 0. u. J.
•

1. Bl. r. (in Antiqua): a Obedientia Potentissimi EmanueHs
Kgl. Ges. d. Wiss. Nachriebten. ntQolog.-histor. Klasse. 1916. Beiheft. 6
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Lusitaniae
||
Regis zc-f-per clarissimam Jurist-V+c5sultum Die -

||

ghrun Pacettom Oratorem ad Julium-J-II-fPonti-f-
||
Max -j-Anno

Dni + M + D -f V -t- Pridie No -)- Jnnii + II
PEriclem Atheniensem

Oratorem illu
||
celeberrimnm + .... — Sctlufi 4. Bl. v. : . . . .

Deum optimnm/ ma'||ximnm/ praecantes/ ut te secundum felicemq5
per-||petuo tueatnr+

||
DIXI+

Handelt von den portngiesischen Kampfen in Afrika, Arabien

and Indien.

4°. 4 Blatt. Ohne Paginierang.

Frankfurt a. M., Stadtbibl. Praed. 2324, 22.

Pnbl. : Facsimileausgabe von Eugenio do Canto 1906 (nicht

im Handel).

52. Anonymiis, Fahrt von Lissabon nach Indien, o. O. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Den rechte weg auB zu faren

von Li6|lbona gen Kallakuth. vO meyl zu meyl
||
Auch wie der

kunig von Portigal yetz newlich vil galeen vn na||ben wider zu

ersuchen vnd bezwingen newe land vnnd jnseUen
||
dutch kalla-

kuth in Indien zu faren. Dnrch sein hanbtman also
|1
bestelt als

hernach getruckt stet gar von seltzsamen dingen. — Darunter

Holzschnitt, Insel mit Berg, stebender jnnger Mann mit Hellebarde

links, liegender Wilder mit Bogen recbts. Dazwischen ein Dreieck.

Rechts im Meet Teil eines Schiffes. — 1. Bl. v. : Holzschnittkarte

der ostl. Halbkugel, die Asia, Europa, Affrica in roben Umrissen

zeigt. Dazu der Text: <l Dise Spere nacb Ptbolomeus bescbrei-

bug des ertricbs wirt
||
eucb lernen vnd vnder weyssen die gelegen-

bait der landen bey
||
welcber linien vnd gradus Auch ist die

nach gesetzt figur / in yr
||
halten alle vor geschribne ding von

newen inseln vnd lande die
||
man yetz in kurtz gefunden hat /

das dan den philozophi lange
||
zeit verporgen ist gewessen. Man

vind auch dar in verzeichnet
||
Nnrmberg LiBwona vnd kallakuth

mit puncten vnd ainzalig
||
puchstaben in diser figur. — 4. Bl. r.

:

Der Holzschnitt von Bl. 1 r. wiederholt, v. leer.

4°. 4 Blatt. Ohne Paginierang.

Hannover, Kgl. Bibl. XII A, 2*. — Frankfurt a. M., Stadtbibl.

Misc. var. 538, 9. — Freiburg i. Br., Universitatsbibl. J. 4672m, 3.

— Zwickau, Ratsschulbibl. XXIY. X. 14, 8. 4“.

Litt.: Temaux-Compans nr. 75. — Weller nr. 305. — Brunet
IV 1135. — Teilweise abgedruckt bei Sarnow und Trubenbach,
Mundus Novus 1903, 12. — Proctor II 11047.

56. Anonymus, Fahrt von Lissabon nach Indien, o. 0. u. J.
1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Den rechten weg auB zu faren
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v6 Lifi=|lbona gen. Kallakuth von meyl zn meyl
||
Anch wie der

Kunig von Portigal yetz newlich. vill Galeen vnd
|{
naben wider

zn ersnchen vnd bezwingen newe landt vnd Insellen
/ ||

dnrcb kalla-

kuth in Indien zn faren/ Dutch sein haubtman also be=||stelt als

hernach getruckt stet gar von seltzsamen dingen.— Darnnter Holz-

schnitt wie auf der anderen Ausgabe, s. o. nr. 52. — 1. Bl. v. : Holz-

schnittkarte der ostl. Halbkugel, die Asia, Europa, Affrica in rohen

Umrissen zeigt. Dazn der Text; Cl Dise spere nach Ptholomeus

beschreybung des erdreychs wirdt
||
each lernen vnd vnderweysen

die gelegenheyt der landen bey wel=||cher linien vnd grads Anch
ist die nach gesetzt figur/ in jr halten alle

||
nach geschribne

ding von newen Inseln vnd landen die man yetz
|1
in kurtz ge-

funden hat/ das dan den Philosophi lange zeyt verborgen
j]
ist ge-

wesen. Man findt auch darin verzej’^chnet Numberg/ Li6=||bona

vn kallakuth mit puckten vn einzalig buchstaben in der figur. —
4. Bl. r. : Derselbe Holzschnitt wie 1. Bl. r.; 4. Bl. v. leer.

4“. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Bamberg, Kgl. Bibl. Inc. typ. Ic. II. 17. — Wolfenbuttel,

Herzogl. Bibl. — Miinchen, Universitatsbibl. 4®. Libri rari 5

(4“ Hist. aux. 1270, 7).

Litt. : Weller nr. 304. — Proctor 11 10966. — Aufierdem

vorige nr.

54. Emanuel, rex Portugaliac, G-esta. Rom, 1506.

1. Bl. r. (in gotischer Schiift) : GEsta proxime per Portugalen H

ses in India : Ethiopia
:
(et) aliis

||
orinetalibus (!) terris. — 1. Bl. v.

:

leer. — II r.: a Gesta (pro)xime p portugalen in iudia: ethiopia

{et) alijs orientaljlibus terris. a serenissimo Emauuele portugalie

rege ad R. d.
|1
d. G. epm. portueH sacroscte Ro. ec. cardinale

portugalen mi»|lssa: (et) de eiusde dni Cardinalis madato honora-

biKs viri Pe=||tri alfonsi malherio decretor(um) doctoris ac eiusde

dni Cardinaljlis pfati capellani industria (et) correctiOe in vrbe im-

pressa.
1|
QUis loq^uet(ur) potetias dni: ... — 6. Bl. r. : ci Impressum

Rome per Joannem Besicken An=||no • M • cccccvi Die • vij • mensis

Kouembris.

4". 6 Blatt. Pag.
: [1], II, iij, [4—6].

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4*. Hist. As. 233.

Litt. : Temaux-Compans nr. 77. — Graesse III 73. — Brunet
II 1571. — Harrisse, Americas Vespuccius 1895, 30 f. — Bull,

geogr. hist, et descr. 1906, 246.

Publ. : PacsimUeausgabe von Eugenio do Canto 1906 (nicht im
Buchhandel).

6 *
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55. Emannel, rex Portagaliae, Gesta, Coin, 1507.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift); GEsta pfoxime per Poftuga-H

lenses i India. EtHopia. (et) alijs
||
orietalibus terris. — Darunter

ein Holzschnitt, das Uhristnskind mit zwei Frauen darstellend.

TJnten nnd rechts eine Zierleiste. — 1. Bl. v. : derselbe Holz-

scbnitt, oben, unten, rechts eine Zierleiste. — 2. Bl. r.: Copia

quaruda rerum noniter
||
gestamm per serenissima regem portigalie

missa ex Eomana curia Se||quitur et de verbo ad verbu (con)cordat

put notarins infra scriptus in fine
|1
fidem facit.

|| €I Gesta proximo

p portugalen in india. ethiopia (et) alijs orietalib(ns) terr(is)
(|
a sere-

nissimo Emanuele portugalie rege ad. R. d. d. G. Epm portnen
||

sacrosancte B,o. ec. cardinale portugalen missa. (et) de einsdem dni

Cardiljnalis madatobonorabilis viriPetri alfonsi malhereo decretor(nm)

docto||ris ac einsdem domini CardinaUs prefati capeUani industria

(et) corre=||ctione in vrbe impressa.
||
QUis loqnet(nr) potetias dni:

. . . . — 4. Bl. V.: <I Impressnm Rome per Joannem Besicken Anno
• M • cccccvi Die

1|
vij • mensis Nouembris

|1
Q Presens copia col-

lationatione diligenti facta concordat cum sna
||

vera originali

copia ex Romana Curia missa. qd ego Joanes approbatus

notaries aactori>||tate manu propria hie subtus me subscribens.
||

<r Impressnm colonie Anno dni • M • ccccc vij
|1
Prima die mensis

Febmarij p me Joannem
1|
Landen commorante infra sedecim do-

mos. — Darunter zwei kleine Holzschnitte.
4°. 4 Blatt. Ohne Paginiening.

Giefien, Universitatsbibl. S 7725 (9) Inc. — Coin, Stadtbibl.

G. B. XI, 498».

Litt. : Panzer, Annales XI 395 nr. 137. — Temaux-Compans
nr. 81. — Brunet II 1571. — Graesse III 73. — Harrisse, Americus
Vespuccius 1895, 30 f. — Proctor II 10487.

56. Emannel, rex Portngaliae, Gesta, Niimberg, 1507

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Gesta proxime p Portugalen. in

Inlldia. Ethiopia (et) alijs orietalibus terris. a serenissimo Emanuele
||

portugalie rege ad R. d. d. G. epm portuefi. sacrosete Ro. ecclie
|1

cardinale portugalen. missa. et de eiusde dni Cardinalis mada-||to

honorabilis viri Petri Alfonsi malherio decretoru doctoris ac
||
einsd6

dni Cardinalis prefati capellani indnstria (et) correctioe in
||
vrbe

edita. Darunter das portugiesische Wappen, links von einem
federgeschmiickten Wilden

, rechts von einer nackten Fran ge-
halten. l.Bl. v.

:
Quis loquet(ur) potetias dni — 4. Bl. r.

:

Impressnm Nurenberge per dnm Jo-||hannem Weyssenburger. Anno
(MD) vij.

4". 4 Blatt. Pag.; [A], Aij, Aiij, [A^].
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Hannover, Kgl. Bibl. XII ^ 2* (vgl. Incunab. Katalog 244). —
Frankfort, Stadtbibl. Hist. B. IV, 53, 6. — Miinchen, Hof- and
Staatsbibl. 4°. Hist. Asiae 234.

Litt. : Panzer, Annales VII 445 nr. 43. — Brunet II 1571. —
Ternaux-Compans nr. 80 (dort aber ungenauer Titel). — Graesse

III 73. — Harrisse, Americas Vespoccius 1895, 30 fP. — Proctor

II 11048.

57. Emailael, rex Portngaliae, Taprobane insole

acqoisitio, o. O. o. J.

1. Bl. r. (in gotiscker Schrift) : Taprobane Insole
||
Orientalis

Ethiopie acqoisitio/
11
Et potentissimi inibi Regis, sex alijs regib9

imperantis sub=||iogatio / naoalisqj belli victoriosa com Sarracenis

propo=|lgnatio ; ac alia gloriosa/ per Portugalen nooiter de Anno
|1

domini Millesimoqoingentesimoseptimo gesta. — 1. Bl. v. leer. —
ij r. : SAnctissimo in christo ac bea||tissimo patri dno dno Jnlio

dioina (pro)oidentia H sommo pontifici: denotissim9 eius sanctitat(is)

fili9
II
Emanoel dei gra rex Portogalie : et Algarbior(nm) . . . huilima

btGr(nm) pedum
||
oscola. — Feldzog gegen Taprobane. Am Ende

von ij r. : .... proximo Don Laorentiu de Almeida filiu armata

classe mi=|lsit. (sc. der Vizekonig) ad infestada hostio littora ac

terras, q etia / vt erat iossus.
||
accessit ad insula iUa nominatissima

Taprobanam. alter(um) ali||qoando orbem existimata : nuc ipsor(um)

lingua Zeylom appel||latam .... SchluB aof iij v. : Ex oppido
|1

Abrantes. XXV • Septembris •M • D • VIE. — 4. Bl. leer.

4». 4 Blatt. Pag.
: [1], ij, iij, [4].

Bamberg, Kgl. Bibl. Inc. typ. E. VI. 7. — Miinchen, Hof-

und Staatsbibl. 4°. Hist. As. 177.

Litt.: Brunet, Soppl. 2, 727.

58. Emanuel, rex Portugaliae, Epistola, o. 0. o. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Epistola serenissimi Regis Por-

tollgalie ad Julio papam Seconldu de victoria contra mfi||deles ha-

bita. — 1. Bl. V. leer. — 2. Bl. r. (in Antiqoa): SAnctissimo in

xpo patri & dno domino
||
lolio dioina prouidetia sommo Pontifi||ci

Deootissimus eius -f S -f filius Emanoel
||
dei gratia Rex Portogalie

& algarbior(om) — 4. Bl. v.: Ex oppido
||
Abrantes -hxxv-H

Septembris+M + cccccvii-1-. Inhalt = nr. 57.

4“. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Miinchen, Hof- and Staatsbibl. 4®. Hist. Asiae 178 (mit gleich-

zeitigen handschriftlichen Bemerkungen).

Litt. : Brunet II 968.
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59. Emanuel, ESnig von Portugal, Geschichte, o. 0. a. J.

(Deutsche Ausgabe von nr. 54— 66).

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Geschichte knrtzlich dnrch die

von
II

Portugalien jn India / Morenland / vnd andern erdtrich

— Darunter das portugiesische Wappen, mit Krone dariiber,

links von einem federgeschmiickten WUden, rechts von einer

nackten Fran gehalten. — 1. Bl. v. : Geschicht knrtzlich dnrch

die VO porjltngalien in India. Morenland vnnd andern ertrich des

anff=||gangs von dem dnrchlenchtigisten Emanuele Konig portn-

ga=||lie zn dem hochwirdigisten hem/ herren. G. bischoff por-

tnensem
||
Allerheiligisten Romischen kirchen Cardinal portngalien-

sem
II
zngeschickt vnd von yetzgemeltes Cardinals gebiet dnrch

dye
II
knnstreichibeit vn bessernng des hochwirdigen mans Petri

Al||fonsi Malherio jn den geistlichen rechten Doctor Auch des ob
||

gemeltes cardinals Capella zn Rom gemacht. — Am Ende der

Seite : Darub nott geacht
||
dnrch obgemelten aller weysten konig zn

senden jn gewappeten
||
(Bl. 2) schiffen vor vergages jar M. ccccc. vj.

als lage jar vo jm da hyn
||
an6 gewoheit gesandet hat ein forder-

lichen hanbtman .... Darub da hyn gesant den wolgeborn vn

strege man
||
fnr sich ei koniglicher stathalter herre Franciscil vo

Almeida ... — 6. Bl. r. am Ende: . . . vnd seine hawBfraw: wirt

bereyten sich als ein vertrawtte
j|
gesponB gezirt mit yerem man.

4'>. 6 Blatt. Pag.: [A], Aij, Aiij, Aiiij, [A5, j],

Dresden, Kgl. Bibl. ffist. Amer. 149, 44, 2. — Frankfurt,

Stadtbibl. Misc. var. 538*.

Litt. : Schulze, Balthasar Springers Indienfahrt, 1902, 68.

60. Emanuel, rex Portngaliae, epistola, o. 0. n. J.

1 Bl. r. Wappen. Darunter (in gotischer Schrift): Sere-

nissimi Emanuelis Portn:||gallie Regis ad Jnlinm. II. Pont.
||
max.

Epistola de Proninciis : Ciui||tatibus : Terris
:

(et) locis Orietalis
||

partis: sue ditioni fideiq;^ christia=||ne nonissime per enm snbactis. —
1. Bl. V. leer. — 2. Bl. r. (in Antiqua): SAnctissimo in xpo patri

ac Beatissimo
||
domino dno Julio dinina pronidentia

||
summo Pon-

tifici Deuotissimus einsde
||
Sanctitatis filins Emanuel dei gra rex

||

Portugalliae & Algarbiorum .... — 4. Bl. v. : Ex Al=||chochete

• xij • Junii + M + d + viii 4-

Handelt von dem Feldzug der Portugiesen gegen Arabien,

Socotra, Ormus 1606.
4“. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Frankfurt a. M.
,

Stadtbibl. 2324, 24. — Miinchen, Hof- nnd
Staatsbibl. H. Eccl. 263.

Litt. : Panzer, Annales XI 500 nr. 27*. — Brunet 11 968.
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61. Emannel, ESnig TOn Portogal, Brief, o. 0. u. J. (Deut-

sche Ausgabe von nr. 60).

1 . Bl. r. (in gotischer Schrift) : Ein abschrifft eines sandtbriefes

So
II
vnserm allerheyligisten vater dem Bapst Julio dem andem

ge||sandt ist/ von dem allerdurchleuchtigisten Fursten vnd herren/
||

herren Emanuel Kunig zn Porthogal ic. an dem zwelfften tag
||
des

Brachmonds/ jm . M . ccccc . viij . jare/ von wunderbarHchen
||
raysen

vnd scbiefFarten / vnd eroberung landt/ stet/ vnd merckt/
||
auch

grosser manschlachtung der hayden / — Darnnter Holzschnitt,

tlberreichung des Briefes an den Papst darstellend. — 1. Bl. v.

:

<I Dem allerheyligsten vater in Christo / vnd allerseligsten herren
||

Herren Julio / au6 gotlicher ordnung allerhosten bischoffe / sagt
||

seiner heyligkeyt andechtigster snne Emannel (vo gotes gnaden
||

Kunig zu Porthogal/ vnd Algarbien/ .... — 4. Bl. v. : Datum
au6 Alcochethe/ am zwelfften tage Junij/ des Brach>||mondes/ jm
funfftzehenhunderten vnd achten Jaren.

|| CI Darnach am viervnd-

zwayntzigisten tage JuKj/ des Hew=||mondes/ auch in disem jare

Tausent funffhundert vnd achten / 1|
ist auBgangen schrifftliche bot-

schaffte aufi LiBbona/ von einem
||
erbern glaubwirdigen kauff-

manne / welches namen wol bekant
||
ist / wie das diser obgemelte

allerdarchleuchtigiste kunig zu Por‘||thogal habe gesandt in Bar-

baria funfftzig schieffe wol gerdste/
||
Vnd damit bey sibenhundert

raysigen zu RoBe / vnd bey vier||tawsent fuBknechten /

Was aber sein Kunigkliche maiestate mit sulchem volcke
||
schaffen

woUe, ist ditzmals in der gemeyn noch vnbekante/ ....
40

. 4 Blatt. Pag.
: [1], ij, iij, [4],

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. Hist. As. 179.

Litt. : Weller nr. 426. — Proctor II 11080 [a. 1508 July 24.].

63 a. Sprenger, Merfart, 1509.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Die Merfart v5 erfarung niiwer
||

Schiffnng vnd Wege zu viln onerkanten Inseln vnd Ku=||nigreichen

wie ich Balthasar Spre||ger sollichs selbs: in kurtzuer-

schyne zeiten: gesehen vn erfaren habe. ic — Darnnter in Holz-

schnitt ein Wappen, unter diesem (in Antiqua): GEDRVCKT
||

ANNO
II
M D^IX^

II

— 1. Bl. v. : Sprengers Wappen. —
3. Bl. r. Bild: GENEA, Wilder mit drei Speeren nach rechts;

V. BBd: GENNEA, Wilde mit zwei Bindem. — 4. Bl. v. BUd:
Baum. — 5. Bl. v. Bild: Wilder mit kleinem Knaben. — 6. Bl. r.

BUd: WUde mit Kind an der Brust. — 7. Bl. r. Bild: Baum. —
8. Bl. r. BUd: Mann in faltigem Gewand. — v. BUd: Frau mit

Knaben an der Hand. — 10. Bl. v. BUd: INDIA MAI®, WUder
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mit Speer. — 11. Bl. r. Bild: Wilde mit langemHaar. — 12. Bl. v.

Bild; • INDIA -MAIOR, Wilder mit Schwert and SchUd nach

rechts. — 13. Bl. r. Bild ; Wilder mit Bogen nach links. — SchluB

dij V.: Die Merfart Balthaser Sprengers in einer Sum geoffen-

bart
II
hat hie ir end erlangt Im iar noch Christus geburt * 1 • 5 • 0

' 9 •

— Als 15. Bl. angehangt der nach links gehende Zug des Konigs

von Gutschin. Daruber steht (in gotischen Buchstaben) : Die Co-

ninck van Gutscbin met sinen hoffluyden
||
REX GOSCI SIDE GUT-

SCMIN.
4“. 14 Blatt. Pag.: [ai—^’, b, c, [j-J, [d], dij.

Frankfurt a. M., Stadtbibl. Misc. var. 538, 7. — Miinchen, Hof-

und Staatsbibl. 4“. It. sing. 330, 11; in diesem Exemplar steht

iiber dem letzten Bild (in gotischer Schrift, die obere Halfte fast

ganz wegeschnitten) : Der Triumph des Kunigks von Gutschin mit

seinen Spieleuten vnd [Hofgsyjnde,
i|
TRIVMPHVS REGIS GOSCI

SIVE GVTSCMIN- -IHS- — Rechts unten steht 1509.

Publ. : Pr. Schulze, Balthasar Springers Indienfahrt, 1902

(Facsimile).

Die Sprenger’sche Indienfahrt behandeln folgende Holzschnitte

:

63 b. Balthasar Springer, Indienfahrt 1508.

5 Blatt, je 280 mm hoch und 210 mm breit, neben einander.

1) Links oben Springers Wappen mit, dem Namen : B. Springer.

— Dann der folgende Text; Dise nachuolgenden figiiren des

wandels vnnd gebrauchs der kiinigreich mitt hilffe des
|i
almech-

tigen gots, Von kiiniglicher wUrde, Emanuel zu Portugal be*

sucht, gefunde vh
||
zum tail bestriten auch mitteutscher nacion

namhaffiger kaufleiit, Der Fucker, Wel||ser, Hochstetter, Hirsch-

fogel Der im Hof vnd anderen, des icb. Balthassar Springer v5
|j

FilB als ain bestelter von wegen der Welser zu Augspurg mich

auf soliche schiffung vnd solichs erfarn vnd
||
selbs angeben hab,

znm trucke, wie hie gesehen wirtt.
||

’H • Burgkmair zu Augspurg.—
Dann ein Bild: .IN.GENNEA, Kind nach rechts, Mann nach rechts,

Frau und Kind nach links. Der zu dem Bild gehorige Text be-

ginnt: Zum dem ersten zu Lisibona ainer Portugalische haubtstat

fiire wir au6 an de xxx
|(
tag martii im iar Mccccc vn v . . . .

—
2) Text: Darnach furen wir in das land Allago das geet by6

an den anstofi Arabia ....
Dazu ein Bild: .IN ALLAGO, Fran mit Kind nach rechts,

Mann nach rechts, Kind nach links.

3) Text: Als wir in Arabiam kamen sahen wir sy beklaidet
als hie nachfiguriert ist . . . .
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Dazu ein Bild: .IN. ARABIA, Mann nach rechts, Kind und

Frau nach links.

4) Text: Von Cananor dem kiinigreich schifften wir in groB

Indiam da gond die mensche gantz nackent ....
SchlieBt: In Callicuten seind vR lent auB sant Thomas landt,

die auch chrysten seind vnd volck v6 an||dern landen vnd na-

fionen id
Dazu ein Bild: GrROS. INDIA., Frau nach rechts mit Papagei,

Kind nach links, dabei das Wort MAMAHE, zwei Wilde nach

links.

5) Fortsetzung des Bildes, sechs Wilde, einer greift die Frau

an die Brust. Kein Text,

SchloB Ramhof, Familienarchiv der Welser. (Die Beschreibung

ist nach der photographischen Nachbildung im Maximiliansmusenm

in Augsburg gemacht).

6) Drei Blatt, jedes 260—265 mm hoch und alle zusammen
1108 mm breit. DER KVNIG VON GVTZIN mit groBem

Gefolge. Links oben an dem Rest eines Baumes auf einer

Tafel die Inschrift : . Offenbar hat eine Art Titel hin-

kommen sollen; denn der Baum ist eckig verschnitten, und auch

die Waffen der rechts folgenden Leute sind abgeschnitten.

Nr. 6 gehort offenbar zu No. 1—5.

Berlin, Kupferstichkabinet, Hans Burckmaier 111 M, B 77.

62 e. Dasselbe 1511.

Holzschnitt. 5 Blatt, 1880 m (zusammengesetzt) x 260 mm.

1) Links oben: Dise nachuolgende figuren- des wandels vnd
gebra=|(uchs der kunigreich- mit hilff des almechtigen go-||tes- von
koniglicher wird zu portegal besucht • gefunden

||
vnd zum tavl he-

stritten vnd hat Balteser springer von
||
tiltz (!) durch sein selbs

wacknus vnd erfaren wider vnd v6
||
newen • vnnd gantz recht in

diser form zu bringen an=||geben • vnnd derhalb gelaub vnd warhafft

vnderri=||cht gethann- vnnd damit das- so vor in seine namen
||
ge-

druckt worden oder hinfur anderst dan wie herin be=||griffe vn zu
sehe ist- gedruckt wnrde domit dyselbe abgelait. — Darunter:

Der nackenden moren wandel mit wer in
||
Genea. — Dazu ein

Bild: IN ’GENEA. Mann mit drei Speeren in der Mitte, links

Kind, rechts Frau mit Kind. — Weiter rechts : Die bedeckung

vnnd zier der Altten vnnd
||
Jungen in allago vnd ir geschiech

von led||er also. — Darunter Bild: IN ALLAGO, das noch hin-

iiberreicht auf das 2. Blatt.
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2) Oben die Inschrift: Der Arrabischen art sitten vnd be-

claydllung von mann vnnd weibspersonen. — Darunter Bild: IN
ARABIA. — Weiter rechts : Also ist der gebrauch menschlicher

||

gescHechte in dem grossen Indien. — Darunter das Bild: DAS
GROS INDIA. Links Frau mit Kind, bei dem beigeschrieben ist :

JVIAMANE; rechts Frau mit zwei Kindem. Das Bild reicht auf

das 3. Blatt.

3) Figurenreiches Blatt, im Hintergrund ein Zng mit Kamelen

und Elephanten.

4) und 5) An das vorhergehende Bild schlieBt sich eine Dar-

stellung des Gefolges des Konigs von Gutzin an. An einem Baum
steht 1511. Oben rechts: Des konigs zn gutzin- hofiFleut vnnd

vnderthon gebrauche
||
vnd monier vnnd auch der konig zn kananor •

banderan •
||
vnnd kolan also wonend • xxxx • meU hinter kalekut

|f

DER KVNIG VON GVTZIN.
Berlin, Kupferstichkabinet 111 M. (nach Mitteilung der Ver-

waltung ist es ein nicht sehr alter Druck). — Dresden, Knpfer-

stichkabinet der Sekundogenitur 656, 86184—188 (nach Mitteilung

der Verwaltung sind es spatere und schlechte alte Abdrucke).

63 d. Dasselbe, 1509, 1541.

Auf Bl. 1 links unten steht: Jorg Glogbendon und auf Bl. 4

auf einer am mittleren Baum hangenden Tafel 1509. Aufierdem

sind an den Unterrandern noch fortlaufend spatere Papierstreifen

mit je 5 neunzeUigen Versen in Druckschrift angeklebt, von denen

der letzte die Unterschrift tragt : Albrecht Glockenthon Illuminist
||

1-54-1-
Gotha, Museum des Herzogl. Hauses. (Ich habe die Blatter

nicht selbst gesehen und verdanke die Angaben dariiber der Di-

rektion des Museums).

Publ. : V. Derschau und Becker, Holzschnitte alter deutscher

Meister in den Originalplatten gesammelt 1808. (II B. 25, 1508,

Bl. 6).

Litt. : Bartsch, Le peintre graveur 1808, VII 222, nr. 75 u.

223 nr. 77. — Passavant, le peintre-graveur 1862, III 267. — Frei-

herr von Welser, Holzschnitt von Hans Burkmair (Zeitschr. d.

histor. Vereins fiir Schwaben und Neuburg II 1876, 123). —
Mother, Deutsche Bucherillustration 1888, 131 f. zn nr. 1—5 der
Ansg. 1508. — Harrisse, Americns Vespnccius 1896, 42 f.

—
Schulze, Balthasar Springers Indienfahrt 1902, 10. — Dodgson,
Catalogue of early german and flemish woodcuts in the British
Museum 11 1911, 71.
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63. (Vespncci-Sprenger), De nouo mondo, Antwerpen, o. J.

Flngblatt 276 x 400 mm. tJberschrift (in gotischer Schrift)

:

De none mondo. — Daranf 36 Zeden in groBem Dmck, 26 Zeilen in

kleinerem Drnck. Am SchlnB: Actnm antwerpie p me Johanne
||

de doesborch. — Zerfallt in 6 Abschnitte, zn 9, 15, 9, 12, 11, 25
Zeilen. Vom 2. Abschnitt an hat jeder eine neue Uberschrift, die

immer ganz rechts ain Eande steht: De G'enea, De Allago, De
Arabia, Maior India, India sen regnnm Gntschi[n].

Der 1. Abschnitt beginnt: rignra degetiu i Armenica (Drnck-

fehler fiir America) mire (sed no onino cognite) magnitndis insnla

Geminis nauigatioih9 in occi||detali occeano ab ao. dni. M.cccc.xcvi.

vsq5 ad M. cccc. xcix. decursis p magni et excelletis viru Albericu
||

vespntiu inssu et madato icliti regis Insitanie .... ma||iore

sni pte iueta .... — Es folgen einige Bemerknngen ans dem
Briefe des Vespucci. — Der 2. Abschnitt beginnt: NOnam por-

tugaleze nanigatioes a ciuitate lisiboa pfecim(us) ... — Der 3. Ab-
schnitt beginnt : Post hec deueni(mns) ad Allago cOtermina Arabie

.... — Der 4. Abschnitt beginnt: VEnietibns nob’ I Arabia vi-

dim(us) eos vestitos i modum fignratum .... — Der 5. Abschnitt

beginnt : TAnde ad regnu gosci sine gutschl vt recetiorib(ns) cosmo-

graph(is) placet pernenimus .... — Der 6. Abschnitt beginnt : Ex
regno Cananor denerd(mus) ad idia maiore .... Hier haben nnr
die ersten drei Zeilen die normale Lange, Z. 4—25 sind viel

kiirzer, weil der Banm rechts von einem Bild eingenommen wird.

Abschnitt 2—6 geben einen kurzen Bericht fiber die Indien-

fahrt Balthasar Sprengers von 1505—1506 (s. o. nr. 62»), aller-

dings ohne seinen Namen zn nennen. Diese Fassnng ist bisher

nnbekannt, sie deckt sich inhaltlich am meisten mit der vlamischen

Ansgabe, vgl. Coote, the voyage from Lisbon to India 1506—1506.

London 1894. Am linken Band des Blattes ist ein Streifen von
67 mm Breite ffir sechs Holzschnitte freigelassen, in einfachen

Kahmen (nngefahr 67 x 67). Der oberste hat keine Uberschrift

(wohl abgeschnitten), er stellt einen Wilden mit Kopfschmnck dar,

nnd eine Fran, mit demselben Schmnck, die zwei kleine Kinder
sangt. Am linken Rand ist nnter einem Banmstamm ein Feaer
gemacht, in dessen Ranch Teile eines menschlichen Korpers ge-

ranchert werden. Die nachsten Holzschnitte GENNEA, IN • AL-
LAGO

,
IN : ARABIA

,
MAIOR : INDIA (gilt ffir zwei) nnd

der 7. rechts nnten ohne Bezeichnnng (ca. 147 x 110) sind ver-

kleinerte Spiegelbilder der Bnrkmaierschen Holzschnitte. Vgl.

nr. 62»-‘’.

Anf der Rfickseite ein die ganze Flache einnehmender Holz-
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schnitt mit der Uberschrift : Nonu precepts Non con||capisces

uxorem proximi tui.

Rostock, Universitatsbibl., friilier eingeklebt in Opera Hie-

ronymi, Basil. 1516, Bd. 5. 6. Das Blatt ist am Eande teilweise

beschnitten and vielfach beschadigt, bier and da, besonders in der

rechten nnteren Ecke, sind Locher von Bohrwiirmern gefressen.

Litt. : W. Rage, Deutsche Litteratnrztg 1903. 359. — Sarnow
and Trubenbach, Mundns Novus 1903, 10.

64. Emanuel, rex Portngaliae, Epistola, Rom, 1513.

1. Bl. r. (in Antiqua): EPISTOLA
||

Potentissimi / ac in-

uictissimi Ema>||naeKs Regis Portngaliae & Algarbiornm.
||
&c.

De Victoriis habitis in India
||
& Malacha. Ad. S. in Christo

Patrem &
(|
Dhm nostrum Dnm Leonem -XU Pont. Maximum. —

Darunter das portugiesische Wappen. — 1. Bl. v. leer. — Aii r.

:

[s]Anctissimo in Christo Patri/ ac bea||tissimo Dno Dno nostro

E. S. ad<||ditissimus filius Emanuel Dei gra||tia Rex Portugalliae

& Algarbior(um)
||

. . . . — 6. Bl. r. : Dat. in Vrbe nostra Olisipone.

8. idus
II
Junias Anno Dni, M. D. XIII.

|1
Romae impressa per Ja-

cobum
II
Mazochium. 9. Augusti. — Brief des Konigs Emanuel von

Portngal an Leo X. fiber die Eroberung von Malaka durch die

Portugiesen 1511. — Abgedruckt bei Grynaeus, Novus orbis 1532,

184 f.

4“. 6 Blatt, Pag.: [A], Aii, Aiiij, [Aj—b].

Munchen, Hof- und Staatsbibl. A. gr. a. 277, 11.

Litt. : Ternaux-Compans nr. 99. — Brunet II 969 ;
suppl. 1, 441.

65. Emanuel, rex Portngaliae, Epistola, Wien, 1513.

1. Bl. r. (in Antiqua): EPISTOLA POTENTISSIMI
||
ac In-

uictissimi Emanuelis Regis Portngaliae,
||
& Algarbiorum+ &c+ De

Victoriis ha>||bitis in India, & Malacha+
||
Ad+ Sh- in Christo Patre

||

& DominS nostru+
||
Do+ Leonem+ X+

1|
Pont+ Maxi=||mam+— 1. Bl. v.:

lACOBVS SPIEGEL SELESTENSIS IMPE. LEGVM
1(
Licetia-

tus. Cqs. Secret. & archiducalis ab epl’is. Lectori S.
|(
QVAM PRI-

mum sequente ad Leonem Pont. Max. epistola ... ex urbe . . .

Reueredissio Georgio Anti||stiti Viennen, . . . missam rei nouita||te

captus relegisse ... — 2. Bl. r. : SAnctissimo in Christo Patri,

ac beatissimo
|(
Domino Domino nostro+ E" S+ additissimus

||
filius

Emanuel Dei gratia Rex Portugalliae & ||
Algarbior(um) .... —

4. Bl. V.: Dat+ in Vrbe nostra 01isiphone+ 8. Idus lunias^ Anno
Do=|lmiui 4- M- D+XIII+

||
Viennae impressa per Hieronymu Vietore

||

& Joannem Singrenium+ xvi+ Ka-|llendas Octobris+
4®, 4 Biatt. Ohne Paginierung.
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Miinchen, Hof- tmd Staatsbibl. 4®. Hist. As. 181.

litt. : Panzer, Annales IX 18 nr. 97. — Temaux - Compans

nr. 101. — Brunet 11 969 ;
snppl. 1, 441.

66. Emanuel, rex Portugaliae, Epistola, Coin, 1513.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : EPISTOjjla Potentissimi ac in-

uictissimi
||
Emannelis Reg(is) Portugalie et Al||garbior(nm) :c de

victorijs habit(is)
||
in India (et) Malacha. ad

||
S. in christo pfem

||
et

dnm nostr(um)
||
dnm Leo||ne -x-

||
pot.

||
Maximum. — Damnter das

portugiesische Wappen.— 1. Bl. v. : SAnctissimo in Christo patri/ ac

beatissimo dno/ do=||mino nostro E. S. additissimus filius Emanuel
||

dei gratia Rex PortugalHe (et) Algarbior(nm) .... — 3. Bl. v.

:

O Dat(um) in Vrbe nostra Olisipone. 8. Idns lunias. Anno
||
domini.

M. D. Xin.
II fl[ Colonie jmpressa per Hermannu

||
Guytschaiff.

17. (viell. 15.) Septembri. — 4. Bl. r.
:

grober Holzschnitt, Jung-

frau Maria mit Christuskind im Strahlenkranz. — 4. Bl. v. leer.

4 ’‘. 4 Blatt. Nur das Blatt ij ist paginiert.

Berlin, Konigl. Bibl. Q q 1983 R.

Litt. : Proctor, II, I, 10574 (falschlich 1515 statt 1513).

67. Emanuel, rex Portugaliae, Epistola, Erfurt, 1513.

1. Bl. r. (in Antiqua): EPISTOLA POTENTISSIMI AC
||
in-

uictissimi Emannelis Regis Portugali® & ||
Algarbiorum. &c. De

victorijs habi=||tis in India & Malacha. Ad. S. in
||
Christo patrem

& dominu
||
nostrum dominu Leo||nem. X. Pont.

||
Maxi«||ma. — Dar-

unter das Druckerzeichen von M. Maler in Erfurt, ein Lowe halt

ein Schild mit zwei verschrankten M. Auf bandformigem Ornament

in gotischer Schrift: Mathes
||
Maler de

||
ErfPor=||dia:- — 1. Bl. v.

:

[s]Anctissimo in Christo Patri/ ac beatissimo
||
dno Dno nostro

E. S. additissimus fiKus
||
Emanuel dei gratia Rex Portugalliae &

Alllgarbior(um) .... — 4. Bl. v. : Dat. in Vrbe nostra Olisipone.

Vin. idus Iu=||nias Anno domini. M, D. XIII.
|| o Impressum Er-

phordiq per Mattheum maler.

40. 4 Blatt. Papinierung: [A], Aij, Aiij, [A,].

Bamberg, Kgl. Bibl. Inc. typ. E. VI. 27. — Maihingen, Fiirstl.

Oettingen-WaUersteinsche Fideikommifibibl. IV 13. 140. 4®.

Litt. : Panzer, Annales VI 505 nr. 73. — Brunet II 969.

68. Emanuel, rex Portugaliae, Epistola, 0 . 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Epistola Potentissimi ac Innicti=|(

ssimi Emannelis Regis Portugal||lie (et) Algarbior(um) tc. de Victo-

riis in
||
India (et) Malacha : Ad S. in xpo

||
Patrem (et) dominu

nostrum dnm
||
Leonem- X Pont. Max. — Darunter das portugiesische

Wappen. — 1. Bl. v. leer. — 2. Bl. r. (in Antiqua): SAnctissimo
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in xpo Patri/ ac Beatissimo dno dno nostro
|1
E. S. additissimus

filius Emanuel Dei gratia Rex Porta=||galliae & Algarbior(um) /

.... — 4. Bl. r. : Datfum) in
jj
Vrbe nfa Vlyxbon. Octauo Id.

lunias. Anno dni. M. D. XIII.

4". 4 Btatt. Ohne Paginierung.

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4*^. Hist. As. 180.

Litt.: Ternaux-Compans nr. 101. — Proctor II 11091 (?).
—

Stanber, Die Schedelsche Bibliothek 1908, 174.

69. Emanuel, rex Portngaliae, Epistola, o. 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Epistola potentissi||mi ac inuictis-

fiimi EmanueUs re=|gis Portugalie et Algarbio»||ru. ic. de victorijs

habitis
|1
in India (et) Malacha. ad

||
S. in christo patre et

|1
dnm no-

stru. dnm
||
Leone decimu.

||
pont. maximu

1|
M. D. XIII. — Darunter

in Holzschnitt das portugiesische Wappen. — 1. Bl. v. leer. —
2. Bl. r. : Sanctissimo in christo patri. ac be‘||atissimo dno dno E. S.

Additissim5 filiy Emanuel dei gracia
||
rex Portugalie et Algar-

bioru .... — 4. Bl. r. : Dat in vrbe
||
nostra Olisipone. viij. idus

lunias. Anno dni. M. D. xiij.

40
. 4 Blatt. Ohne Paginierang.

Frankfurt, Stadtbibl. Hist. B. IV. 53. 7. — Miinchen, Hof-

nnd Staatsbibl. 4°. Hist. As. 180*.

Litt. : Temaux - Compans nr. 101. — Brunet II 969 (es laBt

sich nicht sicher erkennen, welche Ausgabe dort gemeint ist)i

70. Emanuel, rex Portugaliae, Triumphus, o. 0. u. J.

1. Bl. r. (in Antiqua): TRIVMPHVS EMANYELIS CHRISTI
|1

anissimi Porthugalliorum Regis de infide||libus Acquisitus Leoni-X-

Pon. max.
||
Epistolari munere conscriptus. — Darunter in Holzschnitt

das portugiesische Wappen. — 1. Bl. v. : REVERENDISSIMO IH
CHRISTO PATRI

||
D. Henrico familie baronu de heuen. antistiti

Curien.
||
& Argentinen. e ecclie Thesaurario : loan. Gui||da Eiusde

Elemosinari.9 sese cOmendat
||
INGENTI me gaudio affecit reuere-

dissime pr victoria
||
Regis portugallie de sarraceni qua ejda eius

ad. P . Max.
||
declarat Ar(]gentoraci • iij • non. octob. 1 . 5 . 1 . 3.

— Aij r.: EPISTOLA POTENTISSIMI : AC INVICTIS||simi

Emanuelis Regis portugallie et Algarbioru
jj
De victorijs habitis

in India & Malacha. Ad
||
S. in Christo patre & dominu nostru

do||minum Leonem. X. Pont. Maximum.
\\
SANCTISSIMO i christo

pH: ac beatissimo
|1
Dno Dno nfo E. S. additissimus filius Emauel

||

Dei gra Rex portugallie & Algarbioru .... — 4. Bl. v. : Dat. in

Vr||be nostra Olisipone. 8. ydg Junias Anno dni. M. d. xiii.

4“. 4 Blatt. Paginierung; [A], Aij, A iij, [A,].
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Munchen, Hof- tmd Staatsbibl. 4®. Port. 6*.

Litt.: Brunet H 969. — Proctor II 9928.

71. Emannel; ESnig ron Portugal^ Brief, Angsbnrg, 1513.

(Deutsche Ausgabe von nr. 64—70).

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Abtruck ains la=j|teinischen

sandtbrienes an babst--||liche heiligkeit/ von kiinigklicher wnrde zu

Portegall/
II
dis iars ausgangen/ von d eroberte stadt Malacha/

an
II
deren kiinigreychen vnnd herrschaftn in India i auch

||
gegen

aufgangk der Snnnen/ erstlich zu Rom auf ‘IX*
||
tag Augusti in

latein getruckt/ vnd nachmaln anf ‘ V*
||
tag Septembris/ zu Augs-

purg in tewtsch gebracht/
1|
zum teil articnl weis gestelt/ alles

dest bas zu vermer=||cken/, vnd in gedachtnns zu erhalten/ —
Darunter das portugiesische Wappen. — 5. Bl. v.: O Geben in

vnser Stadt Olisipone auf den sechsten
||
tag des Monats Junij jn

dem Funfzehenhundersten vn drei«||tzehenden jare/ des herm . . . .

Getruckt zu Augspurg
||
Durch Erhart oglin. — Bl. 6 leer,

4“. 6 Blatt. Pag.: [A], Aij, Aiij, [A^-J.

Berlin, Kgl. Bibl. Flugschr. 1513, 1.— Munchen, Universitats-

bibl. 4®. Hist. 3395; Hof- und Staatsbibl. 4®. Hist. As. 182.

Litt. : Panzer, Annalen I 355 nr. 758, — Ternaux - Compans

nr. 96. — Proctor II 10714.

73. Emanael, E9nig von Portugal, Obedientia, o. 0. u. J.

(nach 1513).

1. Bl. r. (in Antiqua): EMAHVELIS LVSITAN: AL||GAR-
BIOR: AFRICAE AETHI||OPIAE ARABIAE PERSIAE

||
IN-

DIAE REG. INVICTISS:
||
OBEDIENTIA. — Darunter das por-

tugiesische Wappen, ringsherum eine breite Zierleiste. — Aij r.

:

Dieghi Pacecchi lur -t- Consult -f In praestanda Obe||dientia pro

Emanuele Lnsitanor: Rege In||uictiss:/ Leoni -p X. Pont -|- Opt + j|

Max -b dicta Oratio -f ||
ELoquar an sileam ? . . . . — b ij v. ; In

Dei Opt -b Max + ||
gloriam sempiterna Amen -] 7. und 8. Bl.

Verse. — Handelt von den Kampfen der Portugiesen in Indien

und Afrika.

4“. 8 Blatt. Pag.: [a], aij, [as,,], b, bij, [bj, J.

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Span. u. portug. Gesch. Emanuel
4®. — Munchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. A Gr. a. 277, 10 und
4®. Eur. 346, 51.

Litt. : Brunet, Suppl. 1, 441. — Race. Col. VI 91 nr. 582^*®.

73. Anonymns, Copia der neuen Zeitung aus Presilgland,

o. 0. u. J. (s. o. nr. 7).

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Copia der Newen Zeytung
|j
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aufi Presillg Landt. — Daranter Holzschnitt, der eine Stadt an

der Meereskiiste darstellt, gegeniiber zwei felsige Inseln. Auf
dem Meer ein grofies SchiiF, das offenbar die Inseln bescbieBt.

Anfierdem noch fiinf Schiffe, von denen drei ganz klein sind. —
1. Bl. V. leer. — A ij r. ; ITem wist, das auff den Zwelfften

||
tag des

Monadts Octobers Ein Schiff anfi Presillg||landt bye an ist knmmen
.... — 3. Bl. V. am Ende : Sie sagen auch das volck an dem

||

selbigen ort werdt bi6 in Hundert vnd Viertzig Jar alt. — [A4
]
leer.

40. 4 Blatt. [A,], Aij, [A3, J.

Dresden, Kgl. Bibl. Hist. Amer. 149, 44, 1. — Miincben, Hof-

nnd Staatsbibl. 4°. Am. A. 96. — Zwickau, Ratsschulbibl. XXIV.
X. 14, 15. 4°. — Leipzig, Universitatsbibl. Libri sep. 2231.

Publ. : S. Rnge im 4. o. 5. Jabresbericht d. Vereins f. Erdkunde

zn Dresden 1868. — v. Wieser, Magalhaes-StraBe 1881, 85 99 f.

Litt. (aufier den genannten Scbriften): Weller, Die ersten

dentschen Zeitungen (Bibl. d. litter. Vereins zn Stuttgart CXI. Band

1872) 87 (die Angabe iiber das Leipziger Exemplar trifft nicbt zn).

— Habler in der Ztscbr. der GeseUscb. f. Erdknnde zn Berlin

1895,362. — L. Rosenthal bot in seinem Katalog 111, 1904, nr. 395

ein Exemplar fiir 16000 Mk. an.

74. Anonymas, Copia der nenen Zeitnng ans Presilg Land,

Augsburg, 0 . J. (s. 0 . nr. 7).

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Copia der Newen eytung (!) ||

ausz Presilg Landt — Damnter das portugiesische Wappen. —
1. Bl. v. leer. — 2. Bl. r. : ITem wist dz auff den Zwelff'||ten

tag des Monadts Octobers Ein Schiff au6
||
Presillig land bye an

ist komen .... — 4. Bl. r. : Sy sagn auch
||
das volck an dem

selbigen ort werd bi6 in hunndert vnnd
||
viertzig Jar alt.

||
Cl Ge-

truckt zu Augspurg durch Erhart oglin.

4“. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Miincben, Hof- und Staatsbibl. 4®. Enr. 346, 47. — Niimberg,

German. Mns. Bibl. Scheurl. 433 (370) p. 41.

Publ. : W eller, die ersten deutschen Zeitungen (Bibl. d. litter.

Vereins zu Stuttgart CXI. Band. 1872) 87.

Litt.: s. vorige nr.

75. Anonymns, Die Schiffung, 0 . 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Die schiffung mitt
||
dem Lanndt

der
II
Gulden Insel gefunde durch

||
Hem Johan v6 Angliara

||
Hawpt-

man des Cristen||lichen Kiinigs vo Hisjlpania. gar hubsQh
||
ding zu

bore mit
||
alien yren leben

||
vnd sit=l|ten 4* — Darum eine breite

Zierleiste. — 1. Bl. v. leer. — 2. Bl. r. : Mit der hilff des Aller-
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gutigisten vnd grossn gottes / za ziehe
||
an die end vns anff gelegt

v6 dem Christenlichen vnnd aller
||
Saligisten Carolo kiinig vo

Hispania. Ich aller getrewester
|(
diener Johan von Angliara vn

vnwirdiger Hawptman do schied wir vns von dannen aoB
benelch vnsers Christen^pichen Kiinigs von Calesse in Hispania

anfi znfarn in Gali=||cut/ ... — Schlufi 3. Bl. v. : Vnd antwortten

die schanckung anlF.|| das best/ Wie vns der ander anfi der andem
Insel gegebenn

|(
hett. — 4. Bl. leer.

4“. 4 Blatter. Ohne Paginierung.

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. It. sing. 330, 1. — Ham-
burg, Conunerzbibl. 1175.

Litt. : Harrisse, BAV nr. 102.

76. Emanuel, rex Portugaliae, Epistola, o. 0. n. J.

1. Bl. r. (in Antiqua): EPISTOLA « INVICTISSIMI REGIS
|1

Portugalliae ad LEONEM
||
X. P. M. super foedere

||
inito cnm

Presbyte»||ro lOANNE
||
Aethiopiae

||
Rege. — 1. Bl. v. : EXEM-

PLVM LITTERARVM SEREj|niss. & Innictissimi Regis Portu-

gaUiae, ad Sanctis<||simu Dominu. N. super Rebus gestis in mari
||

Rnbro, & foedere inito cQ presbytero
||
Joane rege Aethiopiae po-

tetissimo.
|1
SAnctissimo in Christo Patri ac beatissimo

||
dho, dno

nro. E. S. deuotissim9 filius Ema=|(nuel Dei gra Rex Portugalliae

& Algar=||bior(um) ... — 2. Bl. v. . . . Datu OLisipone Octauo
Idus M[aj] (?) II

Anno Natalis Dominici. M. D. XX.
4°. 2 Blatt. Ohne Paginierung.

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4*. Port. 36, 1 (etwas be-

schadigt).

77. Anonymns, Sendbrief, Numberg, 1620.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Ein auszug ettlicher
||
send-

brieff dem aller durchleiichtigisten
||
grofimechtigiste Fiirsten vnd

Herren Herren Carl Romischen vnd
||
Hyspanische Konig ic. vn-

serm gnedigen hem durch ire verordent
||
Hanptleut / von wegen

einer newgefnnde Inseln, der selbe gelegen||heit vnd jnwoner
sitten vn gewonheite inhaltend vor knrtzuerschi=||nen tagen zu-

gesandt. — Darunter Holzschnitt, Kampf zwischen Landtruppen
und Schiff darstellend. — 1. Bl. v. leer. — 2. Bl. r. ; ALs man
zalt nach Christ! ge»||purt tausendt fiinffhundert vnd neuntzehen

Jar . . . . — 7. Bl. V. : Getrucbt in der keiserlichen Stat Niirm-

berg durch
||
Eryderichen Peypus/ vnd seligklich volend

||
am

17. tag Marcij / des jars do man
||
zalt nach Christ! vnsers lieben

[|

heiTcn geburt. M. D. XX. — 8. Bl. leer.

Die Elugschrift berichtet fiber die Expeditionen von Francisco
Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. PhU.-hist. iCasse. 1916. Beiheft. 7
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Herandez de Cordoba nach Yokatan, von Juan de Grijalva und
Cortes.

40
. 8 Blatt. Pag.: [A], Aij, iij, [A,], B, Bij, Biij, [B,].

Frankfort, Stadtbibl. Hist. B. IV, 53, 19. — Miinchen, Hof-
nnd Staatsbibl. d". Am. A. 26. — Zwickau, Ratsschnlbibl. 4®.

XXIV. Vm. 18, 21. — Augsburg, Stadtbibl., wo aber die Signatur
Aij fehlt.

Litt. : Harrisse, BAV nr. 105, — Gallois, les geographes alle-

mands 1890, 90. — Winsor, Narr. and crit. hist. II 403. — Proctor
I nr. 11135.

78. Anonymns, Neue Zeitung, o. 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Newe zeittung. von dem lande.

das die
|1
Sponier funden haben ym 1521. iare genant Jucatan.

||

Newe zeittung v6 PruBla/ vo Kay : Ma : hofe 18 Martze. 1522.
||

Newe zceyt von des Turcken halben von Offen geschrieben. —
Unter dem Titel Holzschnitt, der die Opferung kleiner Kinder
darstellt. — 1, Bl. v.: Item die Sponier. seint auBgefaren. zu

)|

SuuUia bis in die insel Cuba. ... — 4. Bl. v. : . . . . vil ander

ding sagt man von dem landt/ vS
||
schreybt das vil dauon zn-

schreyben werhe. — Dann kommen auf Bl. B und Bij die beiden

andern, auf dem Titel genannten Flogschriften.
4*’. 4 Blatt, Pag.: [A, Aij], A iij, [AJ, — S. 0 . nr. 8.

Berlin, Elgl. Bibl. Flugschr. 1522, 4. — Freiberg, Gymnasial-
bibl. — Wolfenbiittel, Herzogl. Bibl. 108, 17 Quodl. 4P. — Dresden,

Kgl, Bibl. Hist. eccl. E 225, 31. — Hamburg, Stadtbibl. HA VI
161. — Augsburg, Stadtbibl. 4”, Gs. — Breslau, Universitatsbibl.

H. rec, HI Qo. in 123.

Litt.: Harrisse, BAV add. nr. 70. — Weller, Die ersten deut-

schen Zeitungen (Bibl. d. litter. Vereins zu Stuttgart CXI. Band,
1872) 91.

79. Anonymns, Newe zeytung, 0 . 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Ein schone
||
Newe zeytung so

Kayserlich
||
Mayestet auB India yetz

||
nemlich zukommen seind.

||

Gar hUpsch v6 den Newen
|1
ynseln / vnd von yxem sytten

1|
gar

kurtzweylig zii leesen. — Unter dem Titel Wappen mit zwei-
kopfigem Adler, von Greifen gehalten. Um das Ganze eine breite
Zierleiste. — 1, Bl. v. : <i Etlych newe zeytung. So Kayserlich

||

Mayestat auB India yetzund nemlych
||
zn kommen seind. — Die

Flugschiift handelt von Columbus, Cortes, Magalhaes (Wagelanus).
4'>. 8 Blatt. Pag.: [A]. Aij, iij, [A,], B, Bij, Biij, [BJ. Ohne Angabe Ton

rt und Jahr, aber auf Biij 5. Zeile v. unten eteht: . . . am. vj
f|
tag Septembris

djses. xxij. Jar
/ nur aim mit. xviij. peraone

|1
wider komen ....
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Frankfort a. M., Stadtbibl. Hist. B. IV, 53, 17. — Miinchen,

Hof- ond Staatsbibl. 4®. Am. A. 430. — Nurnberg, Herman. Mas.

Bibl. Scheorl 444 (417) p. 348. — Wolfenbiittel, Herzogl. Bibl.

188 Qoodlibetica 4®.

Publ. : WeUer, Die ersten deotschen Zeitungen (Bibl. d. litter.

Vereios zu Stuttgart CXI. Band, 1872) 38, 91.

Litt. : Wieser, Magalhaes-Strafie 75, Amo. 1. — Harrisse, BAV
nr. 115.

80. Cortes, Carta de relacion, Sevilla, 1522.

1. Bl. r. im oberen Teil tronender Konig in Holzschnitt,

darunter (in gotischer Schrift) : Carta de relacio ebiada a sn. S.

majestad del epa=|ldor nro senor por el capita general dela nuena

spana : llamado fernado cor||tes. En la ql haze relacio 8 las tierras

y proulcias sin cueto q ha desenbierto
||
nnenamete en el yncata

del ano de . xix . a esta pte
: y ha sometido ala corona

||
real de

so S. M [d4] V. : fl[ La presente carta de relacion fne im-

pressa en la mny noble (y) muy leal ciudad de Se'Huilla: por

Jacobo croberger aleman. A. viij. dias de Noniebre. Ano de

M. d. (y) xxij.

Fol. 28 Blatt. Pag.: [a], aij, aiij, aiiij, [aj-g]; b, bij, biij, biiij, [bj-g],

c = b, d, dij, [dj, g].

Gottingen, Universitatsbibl. 4®. Hist. Amer. II 138.

Litt. : Harrisse, B AV nr. 118.

81. Cortes, Carta tercera de relacion, Sevilla, 1523.

1. Bl. r. im oberen Teil derselbe Holzschnitt eines tronenden

Konigs, daruber (in gotischer Schrift): <i Carta tercera de relacio

:

embiada por Fema||do cortes capitan (y) justicia mayor del yucatan

llamado la nuena espana
||
del mar oceano : al mny alto y poten-

tissimo cesar (y) iuictissimo senor do
||
Carlos emperador . . . . de

las
II
cosas sucedidas (y) muy dignas de admiracion en la conqnista

y recnpe=||racion de la muy grande (y) marauiUosa ciudad de Te-

mixtitan: .... [de] r: <i La psente carta 8 relacio fne impressa

e la mny,noble (y) muy leal ciudad b seuUla por
||
Jacobo erSberger

aJema: acabo se a. xxx. dias de marpo: ano 8 mill (y) qninietos

(y) xxiij.

Fol. 30 Blatt. Pag.: [a], aij, aiij, aiiij, [aj-g], b, bij, biij, biiij, [bg-g],

c = b, d, -dij, diij, diiij, [dg.

Gottingen, Universitatsbibl. 4®. Hist. Amer. II 138.

Litt. ; Harrisse, B AV nr. 121.]

82. SchUner, de nuper . . . repertis insulis, Kircherenbach,

1523.

1 *
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1. Bl. r. (in Antiqna): DE NVPER
\\
SVB CASTILIAE AC

PORTYGA=||liae Regibns SereniBimis repertis Insnlis ac Regi=|l

onibus, Joannis Scboner Charolipolitani epistojjla & Globus Geo-

grapbicus, seriem nauigaj|tionum annotantibus. ClariBimo at=||q5

disertiBimo uiro Dno Reyme>||ro de Streytpergk, ecclesiae
|i
Baben-

bergensis Cano||mco dicatae. — 4. Bl. r. ; Timiripae, Anno Incar-

nationis do||minicae Millesimo quingente=||simo uigesimoter||tio.

4“. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Bamberg, Kgl. Bibl. R. B. Misc. o 5/2.

Publ.: Varnbagen, Reimpression fidele d’une lettre de Jean

Scboner .... ecrite en 1523. St. Petersbourg, 1872. — Wieser,

Magalbaes - StraBe 1881, 116. — Stevens and Coote, Johannes

Scboner 1888 (Facsimile).

Litt. : Stevens and Coote, a. a. 0., 152. — Scbottenlober, Zen-

tralbl. f. Bibliotbekswesen 1907, 152.

83. Maxlmilianns Transylvanus, de Moluccis insnlis, Koln, 1523.

1. Bl. r. (in Antiqua) innerhalb eines breiten Zierrabmens:

DE MOLVCCIS IN
II
(cursiv)sulis, itemq; alijs plnribus miradis,

quae
(|
nouissima Castellanorum nauigatio Se<||reniss. Imperatoris

Caroli. V. auspicio
||
suscepta, nuper inuenit: MaximUiani

||
Transyl-

uani ad Reuerendiss. Cardina-||lem Saltzburgensem epistola lectu

per-llquam iucunda.
||
— 1. Bl. v.: REVERENDISSIME (cursiv) ac

Illustriss. Domine, do-||tnine mi unice, bumilli. commen. Redijt his

diebus
||
una ex quinq

;
illis nauibus ... — [B?] v. : . . . in occi-

dentem remeauvit. Reuerendissimae
||
D. T. me humillime com-

mendo. Datum Vallisoleti die
j|
XXIIII Octobris M. D. XXII.

||

E. Reuerendiss. ac. Illustriss. D. T.
||
Humillimus & per||petuus

seruitor.
|1

Maximilianus
||

Transyluanus.
||

Coloniae in aedibus

Encharij Ceruicomi. Anno uir^Hginei partus. M. D. XXIII.
mense

||
lanuario. — Vgl. oben nr. 9.

8“. 16 Blatt. Pag.: [A], Aij, Aiij, A, (!), Av, [A,_8], B, Bij, Biij, aiiij, Bv,

[Bs] leer. .

Bamberg, Kgl. Bibl. R. B. Misc. o. 5. — Freiburg i. Br.,

Universitatsbibl. J. 5763, m.

Publ.: Stevens and Coote, Johannes Scboner 1888 (Facsimile).

— Wieser, Magalbaes - StraBe 1881, 109 f. (Der einleitende Teil).

Litt.: Harrisse, BAV nr. 122. — Wieser, a. a. O. 107 f. —
Gallois, les geographes allemands 1890, 90. — Denned, Eerste
vlaamsch taal- en geschiedkundig congres.

84. Maximilianns Transilvanns, de Moluccis insnlis, Rom,
1524.
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l.Bl. B r. (in Antiqaa): MAXIMILIANVS CAESARIS
|1
IN-

VICTISSIMI A
II
SECRETIS

||
Reuerendissimo. D. D. Mathaeo Car-

dinali
||
Salzeburgensi. . S . P . D

. ||
[r] EDIIT HIS DIEBUS

||
una

ex qninq5 illis nauibus ... — [Ds] r. : . . . in occidentem remeanit.

— [De] V.: ROMAE IN AEDIBVS
||
E. MINITII CALVI

||
ANNO

M. DXXIIII.
II
MENSE

||
EEB.

4». 14 Blatt. Pag.: B, Bii, fB^, C, Cii, [C3 ,
D, Dii, Diii, [Di-e].

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. It. sing. 159’''*. 4“. (Die ersten

4 Blatt feblen).

Litt. : S. nr. 83 und Harrisse, BAY nr. 124.

85. Anonymns, Letera, o. O. u. J.

1. Bl. [A] r. (in Antiqna): LETERA DE
||
(in gotischer Schrift)

:

La nobil cipta : nouamente ritronata alle
||
Indie con H costnmi (e)

modi del sno Re (e)
||
soi popnli : Li modi del suo adorare con la

||

bella vsanza de le donne loro: (e) de le dna p||sone ermafrodite

donate da quel Re al
||
Capitano de larmata.

||
(in Cnrsiv) : ERamo

gia partiti, da le Ysole, aquistate, & con
||
boon uento, nanigando,

con quatro naue, per il cappo,
|j
di bona salute, per x . .

.

ii giorni

continui, solcamo molte mij|glia di mare, a Saluamento ... — Am
26. Tage treffen sie anf eine Kiiste, mit einer groBen Stadt. —
Aij r. : Imprima, la Citta e nominata Zhanal & ha uno bellissi<(|mo

porto. — [Ai] V. : Sono ormai • vi • mesi, cbe qua se ritrouamo,

done con la gra=||tia de N. S. habbiamo. principiata una chiesa

dedicata a San||ta maria gloriosa, de bona salute, .... — SchlieBt:

El. V. S. V. Al Suo. D. L. S.
||
Data in Peru adi. xxv. de Nouem-

bre.
II
Del MDXXXIIII.

4''. 4 Blatt. Pag.: [A], Aij, [A,,

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4*. It. sing. 330, 7.

Litt.: Brunet III 1021. — Harrisse, BAY nr. 191 (. . . of the

original of this plaqnette, we can find no traces). — Race. Col.

YI 108 nr. 641 (andere Ausgaben).

86. Anonymas, Newe Zeytung, o. O. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Newe Zeytung
|1
aus Hispanien

vnd
II

Italien.
||
Mense Febrnario.

||
1534.

||
— 1. Bl. v. leer. —

2. Bl. r. : Newe zeitung
||
vom Tiircken. — iij, r. in der Mitte:

Newe Zeitung ans Hispania.
||
Die Keyserliche Maiestet Hauptleut

vnd Agen||ten haben abermals in Indian newe Insel gefun=||den vn
erobert/ Dan es haben K. M. Stathalter

||
ans Panumya/ in India

gelege/ warhafftiglich ge||schriben vnd seiner Maiestet anzeygt/
||

das auff den
|1
xv. tag Martij im xxxiij. jar/ in Nichacunhna ein

||

schiff ans Perhn ankomen sey / welches brieff von
||
Francisco Pis-
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carlo K. M. oberster regente/ gebra=||cht hat, wie sie zu Perhu

angelendet/ das eingeno'|(men haben ... — Den Schlufi des Flug-

blaties bildet eine Nachricht fiber eine Gesandtschaft zn den Tfirken,

die datiert ist: Dat. vt supra xviij
1|
Jannarij. Anno 1534.

4®. 4 Blatt. Pag.
: [1], ij, iij, [4],

Frankfort a. M., Stadtbibl. Hist. B. IV, 53, 36. — Mfinchen,

Hof- and Staatsbibl. 4®. Tore. 82/3 m.

Litt. : Harrisse, B AV nr. 195.

87. Anonymns^ Copey etlicher Briefe, o, 0. o. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Copey etKcher brieff
||
so au6

Hispania kninme
||
seindt/ anzaygent die eygenschafft des/

||
Newen

Lands/ so newlich von Kay.
||
May. Armadi aufPdem newen

||
Mor

gefonden ist worden/
||
dnrch die Hispanier.

||
M. D. XXXV. —

1. Bl. V.: ITem es ist vor etlichen
||
Jaren/ dnrch Kay. May.

benelch aa6ge=|(faren aufi Hispania/ ein Hispanischer Her/|| Fran-

cisco de Pysaria genandt .... — 3. Bl. r. : Solches gnt hat ob|[

genanter Herr Francisco de Pisaria/ sampt mannen
||
vnnd frawen/

vnnd anch Indianischen schafe von
||
Elpem dnrch Nycoarchna gehn

Sant. Lncas in
||
Antholosia mit zway schyffen geschickt/ welches

||

leyt jnn hohe Hispania/ bey Hispaly/ wo sy an kume
||
sein jm

Mertzen des vierondreysigist Jar/ — 4. Bl. r. : Solche zeyttung

ist aoB
II
Hyspanischer sprach/ in die Frantzosische getransfer||tirt

worden/ darnach in Nyderlendisch vnd Hoch»||tensch (!) sprach.

Disc zway schyff hat ein glanbwfir<||diger Mann mit nammen
Mayster Adolff Kay.

1|
May. Secretari in Hyspania abladen sehen.

4®. 4 Blatt. Ohne Paginierung.

Berlin, Kgl. Bibl. Flogschr. 1535, 23. — Mfinchen, Univer-

sitatsbibl. 4®. Libri rari 5. — Mfinchen, Hof- nnd Staatsbibl. 4®.

Am. A. 95.— Nfimberg, German. Mns. Bibl. Schenrl. 479 (499) p. 233.

Litt. : Harrisse, BA V add. nr. 108.

88. Anonymas, Nnova della presa della gran Citta de Diu,

0 . 0. n. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Nuona della pre||sa della gran
Citta de Din per lo

||
inoittissimo Re di Portogal»||lo, (e) de lar-

tegliaria, (e) gran||di8simo tesoro, che den||tro vi si trono. — Damnter
das portngiesische Wappen. — 1. Bl. v. leer. — Aij r. (in Antiqna)

:

DE VNA LITTERA D’ENVERS
||

scritta aUi VIII. de Lnglio.
M. D. XXXVI.

II
PEr littere de 29+ & de 30+ di

||
Magio de Lis-

bona de mio fra>||tello, ho inteso come Simone
||
Ferriera era

gionto con nn Ga||leone de I’India, & portana Iit<||tere de Nano
de Cagna ... — SchlieBt [A*] r. : ... a’l Papa, come Capo, & a
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I’altri
II
Prendpi Christiani. — Handelt von der Erwerbnng der

Stadt Din 1535.

40. 4Blatt. Pag.: [A], Aij, [A3,4]-

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4. Hist. As. 598.

Litt. : Temanx-Compans, nr. 231. — Brnnet, Snpplem. 2, 51.

89. Johannes^ rex Fortngaliae, Litterae, o. 0. n. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Serenissimi atqj
||

(in Cursiv-

schrift) Inuictissimi Portugalliae & Algarbiornm Regis
||

Litterae,

Ad Sanctissimnm +D + H + Panlnni+ III+
||
Pont + Max + Super insigni

Victoria, Rebusq[5 ||
feliciter in Oriente gestis + — Darnnter das por-

tugiesische Wappen. — 1. Bl. v. : Sanctissime in Christo Pater, ac

beatissime Domine+
||
JOannes + D + G+ Rex Portugalliae

|1
& Algar-

biorum dtra & ultra
||
mare ... — [B2

]
v. : ... Datae Eborae die

||

XX + Julij + M + D + XXXVI + — Bericht iiber die Erwerbung von
Din 1535.

40. 6 Blatt. Pag.: [A], Aij, [A3. 4]. B, [B.].

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. Hist. As. 437,

Litt.: Ternanx-Compans, nr. 249fiihrt eineAnsgabean: Viennae

Austriae. J. Syngrenius. — Graesse, Suppl4m. 281.

90. Johannes, rex Portngalliae, Literae, o. 0, u. J.

1. Bl. r. (in Antiqua): SERENISSIMI
||
ATQVE INVICTIS-

SIMI
II

portngiilliae & Algarbiornm Re<||gis Literae
,
ad S. D. N.

Pau'lllnm III. Pont. Max. super in|jsigni nictoria, rebusqj
||

foe-

liciter in Oriente
||

gestis. — 1. Bl. v. leer. — Aij r.: SANC-
TISSIME

II
IN CHRISTO PATER, AC

||
beatissime Domine.

||

lOANNES D. G. REX PORTV>||galliae & Algarbiornm, citra &
nl||tra mare ... — Biij v.: Datae Eborae, die XX. Julij. An.

D.
II
M. D. XXXVI. — [B4

]
r. : Alma, Spicifera, Elaua,

||
CERES.

||— Darnnter Holzschnitt, weibliche Eignr, mit der Unterschrift

:

Ni purges & molas, non
||
comedes. — [B4] v. leer.

40. 8 Blatt. Pag.: [A], Aij, Aiij, [AJ, B, Bij. Biij, [BJ.

Darmstadt, GroBherzogl. Hofbibl. 0. 1178.

Litt.: Brunet, Suppl^m. 1, 698.

91. Cartier, Brief recit, Paris, 1545.

1. Bl. r. (in Antiqua): Brief recit, & ||
snccincte narration,

de la naniga=||tion faicte es ysles de Canada, Ho=||chelage & Sa-

guenay & autres, auec
||
particulieres meurs, langaige, & ce||ri-

monies des habitans d’iceUes : fort
||
delectable a veoir. — Unter

einem Buchdruckerzeichen, (Mann links, Baumstamm, an dem ein

Wappen mit R hangt, rechts): Auec priuilege.
||
(Cursiv) On les uend

a Paris an second pillier en la grand
||
salle du Palais, & en la rue



neufae nostredame a
||
I’enseigne de lescu de frace, par Ponce

Roffet diet
||
Panchenr, & Anthoine le Clerc freres.

{|
1545.

8“ 48 Blatt. Pag.; [A], Aii, Aiii, Aiii (statt Aiiii), [Aj—g], b, bii, biii,

biiii, [bj-g], C, D, E, F = b (bei E steht Ej statt Eii).

Berlin, Konigl. Bibl. Libr. impr. rar. Oct. 160.

Publ. : D’Avezac
,

Bref recit et snccincte narration ....
Reimpression. Paris, 1863.

Litt. : Harrisse
,
B AV nr. 267. (Kennt nnr ein Exemplar im

Brit. Mas.).

2. Sammelwerke.

92. Montalboddo, Paesi nnovamente retronati, Vicentia, 1507.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): CUM PRIUILEGIO
||
(Auf

bandartigem Ornament): Paesi Noanmente retronati. Et Nouo
Mondo da Alberico Vesputio Florentino intitulato. — 1. Bl. v.

leer. — 2. Bl. r. (in Antiqna): Tabula Comunis.
||
El primo che

ha trouato la nauigatione per Loceano nerso
||
mezodi. c. i.

—
Das Inhaltsverzeichnis endet 6. Bl. r. : Of Finis Tabnle comnnis. —
6. Bl. V.: o Montalboddo Fracan. al suo amicissimo Joanimaria||

Anzolello Vicentino. S. — [Ds] v. : <I Stampato in Vicentia cu

la impensa de Mgro
||

Henrico Vicentino : & diligente cura &
inda||stria de Zamaria suo fiol nel, M. ccccc vii. a

1|
di. iii. de No-

uembre.
(|
Cum gratia & ||

priuilegio p ani. x. como nella
||
sua

BoUa appare: che pjjsoa del Dominio Ve||neto no ardisca I||pri-

merlo.
|| ||

.

4<’. 6 Einleitungsblatt und 120 Blatt. Pag.: [-f], + ii, +iii, [+ 4
—

6], a,

aii, [aj, g] u. s. w. bis t, dann v—z, &, ? 1^, A—D.

Munchen, Universitatsbibl. 4®. Itin. 16 (4® Libri rari 1). —
Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. It. coll. 26 yi.

Litt.: (D’Avezac), Martin Hylacomylus (Extrait des Annales
des voyages 1866) 67. — Harrisse, B A V add. nr. 26. — Race.

Col. V 2, 138, 209
;
VI 156 nr. 1000. — Ruge in der Festschrift der

Hamburgischen Amerikafeier 1892, 108, 126. — Bohme, Die groBen
Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts 1904, 15 f. — Rivista geogr.
Ital. XII 1905, 284.

93. Archangelus Madrignanns, Itinerarium Portugallensium,
Mailand, 1508. (Ubersetzung von nr. 92).

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Itinerariu Portugallesiu e Lusi-
tania in India (et) in|lde in occidentem (et) demum ad aq^uilonem. —
Darunter Karte von Afrika, Holzscbnitt, 170 x 227 mm. — 1. Bl. v.
(in Antiqua) : Presbyteri Francisci Tantii Comigeri Epigramma
Ad Jafredum Ca||rolum. Delphinatus Praesidem & Mediolani
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Senatus Vicecancellariu.
||
De Itinerario Portugallensium. Ab Ar-

cbagelo Carenalensi Latinitate
|j
donate. — Dann 7 Distichen. —

Aii r. : Magnifico Domino Jafredo Karoli. I. V. cosolto Delphinatus

praesidi
: ||

ac Mediolai uicecacellario : niro eruditissimo : Arcban-

gelus Madrigna||nus Careualensis : ordinis cisterciensis. S. D. P.

— 8. Bl. r. Schlnfi des Briefes; Mediolani kalendis Juniis

. M . CCCCC . Vni.
II
FINIS. — B r. : ITINERARIVM Portn-

gallensium ex VUsbona i Indiam nec
||
non in Occidentem ac Se-

temptriong: ex Vernacnlo sermone in
||
latinum tradactum. Inter-

prete Arcbangelo Madrignano Medio||lanense Monacho Careuallensi.
||

Jo. Mariae Vicentino Montaboldus Francanus salntem.
||
— Letztes

Bl. V.: Operi suprema manus imposita est kalendis qnintilibns.

Lndonico gal||liar(um) rege hnius nrbis iclite sceptra regete. Julio

secado pctifice maxi=||ma orthodoxa fide feliciter moderate: anno

nfae salutis. M. D. VIII.

Fol. 96 Blatt. Pag.: [.\], Aii, Aiii, Aiiii, [Aj—g], B, Bii u. s. w. wie A,

ebenso C; D, Dii, Dili, [D^_g], E, F wie B; G wie D; H wie B; I wie D; K, L,

M wie B
;
N wie D. AuBerdem sind die Blatter von B an oben paginiert, mehr-

fach aUerdings falsch.

Heidelberg, Universitatsbibl. A. 566*. — Karlsruhe, Hof- und

Landesbibl. *Mc. 40 (stark zerfressen). — Miinchen, Universitats-

bibl. fol. Itin. 14^^. — Miinchen, Hof- und Staatsbibl. Fol. It.

sing. 31. — Augsburg, Stadtbibl. 2 Exemplare. Adlig. von Ano-
nius 1514 fol. und Adlig. von Ludovicus 1511 fol. — Breslau,

Universitatsbibl. Hist. un. 11. fol. 6. In diesem Ex. stehen hinter

[As] zwei Blatter aa, [aas] mit einem Index: Index subsequentis

operis. — Gottingen, Universitatsbibl. Itiner. 176'’. Die letzten

Bogen M und N sind falsch gebunden. — Berlin, Kgl. Bibl. Ps.

5985. — Dresden, Kgl. Bibl. Geogr. B. 22 fol. — Mainz, Stadt-

bibl. E. 4. a. 60; es fehlt Bl. Aij—[A?] — Hamburg, Commerz-
bibl. 1126.

Publ. : Die Karte von Afrika in verkleinertem MaBstabe: F. A. 66

Fig. 37. — Bohme, Die groBen Reisesammlungen des 16. Jahr-

hunderts 1904, 26.

Litt. : Harrisse, B AV nr. 58. — Wieser, Magalhaes - StraBe

1881, 16 f. - F.A. 40. 67. — Periplus 129. — Race. Col. Y 2,

139, VI 152 nr. 985. — Bohme, a. a. 0. 25 f.

94. Ruchamer, Newe unbekanthe Landte, Niimberg, 1508

(tibersetzung von nr. 92).

1. Bl. r. : Auf einem verschlungenen Bande : Newe
||
vnbe-

kanthe
||
landte

||
Und

||
ein

||
newe

||
weldte

||
in

||
kurtz

||
verganger

jj

zeythe
||
erfunden. — Letztes Bl. vor dem Register v. : tt Also hat
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,

ein endte dieses Biichlein, wel‘||clies ati6 wellischer sprach in

die dewtschen
|1
gebrachte vnd gemachte ist worden, durch

||
den

wirdige vnd hochgelahrten herre Job=||sten Rnchamer der freyen

kiinste, vnd artz=jjenneien Doctore &c. Vnd durch mich Geor-Hgen

Stuchfien zu Niireinbergk, Gedrnckte
||
vnd volendte nach Christi

vnsers lieben her||ren gebordte. M. ccccc. viij. Jare, am Mit^ljwoch

sancti Mathei, des heiligen apostols
||
abenthe der do was der

zweyntzigiste tage
||
des Monadts Septembris.

Fol. 68Blatt. Pag.: [a,], aij, aiij, aiiij, [aj, ,], b, bij, biij. biiij, «]>

c—k= b; 1, lij, liij, [h]. Dann das Register aufBlatt i, ij, iij, [J. Text in zwei Spalten.

Hamburg, Commerzbibl. 1174. — Miinchen, Universitatsbibl.

fol. Libri rari 3 u. 4. — Leipzig, Universitatsbibl. Mathem. 34/6

und Hist. Helv. 7. — Oldenburg, GroBherzogl. Bibl. — Berlin,

Konigl. Bibl. fol. P s 5987. — Niirnberg, Stadtbibl., math. fol. 786.

— Gottingen, Universitatsbibl. Itinerar. 263“, — Wolfenbiittel,

Herzogl. Bibl. 156, 10, Quodlib. fol. — Schweinfurt, Stadtbibl.

Hr. 7082. — Dresden, Kgl. Bibl. Geogr. B. 23.

Litt. : Harrisse, BAV nr. 57. —• Proctor II 11081, — Rnge,

Gesch. d. Zeitalters d. Entdeckungen 1881, 233 und in der Fest'

schrift der Hamburgischen Amerikafeier 1892 , 108, 126. —
(D’Avezac), Martin Hylacomylus (Extrait des Annales des voyages

1866), 67. — Bohme, Die groBen Reisesammlungen des 16. Jahr-

hunderts 1904, 29 f. — Race. Col. V 2, 139; VI 153 nr. 986.

95. Ohetelen, Nye vnbekande lande, Niirnberg, 1508. (Uber-

setzung von nr. 94).

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Nye vnbekande lande. Unde
eine nye Werldt in korter vorgangener tyd gefunden. (Jedes

Wort steht einzeln, ebenso angeordnet wie bei der hochdeutschen

Ausgabe nr. 94).

1, Blatt V., auf zwei kleinen, voranstehenden Zeilen: Enem
etliken anschouwer desses Bokes entbuet

||
Henningus Ghetelen

sinen denst vn vruntschop
||

Dann : Myt gunst vn wyllen des werdigen vnde hochgelereden
heren Josten Ruchamer

|[
der vryen kunste vnde arstedye Doctoren

JC. Welker dyt Boeck hefft erstmaels gemaket
||
vth derr walschen

in hochdfldesch, dorch bede vnde anlangent ener siner gude vrflnde
|1

So hebbe ick Henningus Ghetelen (vth der keyserliben vryen Stadt
Liibeck geboren)

||
vor my genamen, dyt Boeck to maken vnde to

wandelen vth dei hochdudeschen in
||
myne moderlike sprake,

alse men redet in den loffwerdigen Hensesteden, vnde ok in den
|[

wyd beropenden landen Sassen Marcke Pomeren Priissen Mekelen-
borch Holsten ic. . . . Dixi.
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Am Ende der Seite : Eiusdem Henninghi Ghethelen Lubecensis
|(

& adolescentoli Hexastichon Ad lectores.

Eaomit insignis Stncbs calcographia Georgi

Teutonico: ex Franco: iam nona regna stilo.

Quo patet aethiopnm mores & regna: reuelat

En mnndi populos: & simolachra noni.

Mira (legas) nostris animalia pandit ocellis

Monstra sed hnmanis enolat apia iocis.

H
TELOS
G

Hieranf folgt der Text, nnd zwar in zwei Kolnmnen.

[I4] V. rechte Kolnmne: ci Also hefft dyt Boeck einen ende/

welker
||
vth Walscher sprake in de Hoechdudeschen

||
gebrocht vnde

gemaket is, dorch den werdi=||gen vnde hoechgeleerden beren Jostcn

Ru«|[cliamer der vryen kiinste vnde arstedyen Do*l|ctoren tc. Dar
na dorch Henningu Ghetelen

||
vth der keyserliken Stadt Lfibeck

gebaren in
||
desse sine Moderliken Sprake vorwandelt,

||
Vnde

ddrch my Jflrgen Stdchfien to Nii‘||reinberch Gedrficket v5 Vnlendet

na Christi
||
vnses lenen heren gebort. M. ccccc. viij. jare

||
am Auende

Elizabeth der hilligen Wedewe
||
dede dar was am achteyenden

dage Noue=||bris des Wyntermaens.
||

Henninghi Ghetelen Mbecensis
||
Distichon.

||

Vasta periclo sceptra graui scrutata Colubi.

Regis et insignis Emannelis ope.

H
TELOS

G.

Hieranf Register I, II, III, [4]. [4] r. am Ende der rechten

Colnmne : Also hefft ein ende dat Register
|1
auer dyt Bokelin.

Fol. Pag.; [a], aii, aiii, aiiii, [aj, a,], b, bii, biii, biiii, [bj, b,] u. s. w.

bis [k,], 1, lij, liij, [I,].

Konigsberg, Stadtbibl. M 104/2. — Stuttgart, Kgl. Landesbibl.

Geogr. Lande, 4®. (Es fehlen darin [a], aiii, aiiii). — Wolfen-

buttel, Herzogl. Bibl. 26 Quodl. Helmst. 2”.

Litt. : Harrisse, BAY add. nr. 29 mit auBerordentlich vielen

Fehlem. — Qut, bis anf wenige Fehler, ist die Abschrift in dem
Catalogue de la collection .... de feu M. Serge Sobolewski, List

und Franke 1873 nr. 4070. — Uber Hans (Johannes) van Ghetelen

vgl. K. E. H. Krause (Jahrbucher des Vereins fiir niederdeutsche

Sprachforschung, Bremen 1877, 96—98), der seine Angaben mit
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den Worten schliefit: „Den Verbleib des Sobolewskischen Exem-
plars der „„Nyen unbekanden ]ande““ zu erfahren, ware auch fiir

die Kenntnis der mnd. Sprache von Bedeutung*. Dieses Exemplar

ist in die Carter-Brown-Bibliothek in Providence E. J. gekommen

;

D. B. Shumway *) hat dariiber gehandelt (in derselben Zeitschrift

1907, 53; 1908, 113). — Race. Col. V 2, 139; VI 163 nr. 987.

96. Mathnrin du Sedoner, Le nouveau monde, Paris, o. J.

(TJbersetzung von nr. 92.)

1. Bl. r. (Das Gesperrte ist rot): SEnsuyt le nou«||ueau
mode et na||nigations: fai»||ctes par Emeric de vespuce Elorentin/

Des
II
pays et isles nonuellemet trouuez/ aupauat

||

a nous Tcogneuz/ Tat en lethiope q arrabie ||Calichut et aul-

tres plusieurs regions estra||ges Traslate de Italien en

Lague fracoyse
||
par mathurin dn redouer licencie es

1 0 i X. — Darunter Holzschnitt, den Tierkreis darstellend. Am Ende

der Seite: On les vent a Paris en la rue neufue nostre
||

dame a lenseigne de Lescu de France. — Letztes Bl. v.:

a Cy finist le liure intitule le nouueau monde, et nauigacibs
||
de

almeric de vespue des nauigacios faictes par le roy de por=||tngal

es pays des mores et autres regios et diners pays. In||prime

nouuellement a Paris.

4°. 92 Blatt. Pag.: [A], Aij, A iij, [A^], ai, aii, aiii, [aj, u.s. w. bis t;

e, m, t habeu 8 Blatt, z. B. ei, eii, eiii, eiii,
[65—g]. Daneben geht oben eine

Paginierung her von ai an = Pueil. i, aii = Fueillet ii, u. s. w.
;
aber 0 i =

Fiieillet X (anstatt IX), so geht’s weiter, daher ist [tj = LXXXIX, eigentlich

LXXXVIII
;
Fueillet XXXVI ist falsch als XXXII bezeichnet.

Hamburg, Commerzbibl. 1173.

Litt. : Harrisse, B AV nr. 83 oder add. nr. 46. — Race. Col.

V 2, 139; VI 154 nr. 989. — Bohme, die groBen Reisesammlungen

des 16. Jahrhunderts 1904, 36 f.

97. Hatharin du Redouer, Le nouveau monde, Paris, 0 . J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift, das Gesperrte rot): SEnsuyt
le No u=||ueau monde (et) na|(uigations: Fai = ||ctes par Emeric

de vespuce Elorentin/ Des
|(
pays (e t) isles nouuellemet

trouuez / au pauat a
||
no9 Icongneuz Tat en lethiope q arabie/

calb||chut/ (et) aultres plusieurs regios estrages -XIX- —
Darunter der Tierkreis. — fl[ OnlesvendaParis a lenseigne
Sainct iehan bap||tiste en la Rue neufue Nostre dame
pres Saincte gene = ||uiefue des ardans. Jehan iannot. —
Letztes Bl. v. : <i Cy finist le liure intitule le nouueau mode/ (et)

1) l)en Hinweis auf dessen Aufsatze verdanke ich Herm Geheimrat Sievers
in Leipzig.
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nauigatios
||
de Almeric de vespue/ des nanigatios faictes p le roy

de por||tugal es pays des mores et anltres regions et diners pays
||

Imprime nonuellement a Paris par Jehan Janot.
4®. 92 Blatt. Pag.; |wie nr. 96, nur ist, von einigen Versehen rm einzelnen

abgesehen, die Seitenzahlung oben richtig; sie endet daher auch mit LXXXVUL
Wolfenbiittel, Herzogl. Bibl. 13518, fruher Helmstedt, Ehe-

mal. Universitatsbibl. T. 81.

Litt. : Harrisse, B A V nr. 84. — Race. Col. V 2, 139
;
VI 154

nr. 990. — Bohme, (s. nr. 96) 36 f.

b. Segelanweisungen.

98. Bartolomeo da li Sonettf, Isolario, (Venedig, Gruilelmns

Tridinensis [Anima mia], friihestens 1485) ^).

Obne Titel. Der Verfasser nennt sich Bl. 2 r.
:

per me bon
venitian bartholomio da li soneti .... nnd Bl. 3 r.

:
per me bar-

tolomeo da li sonetti. — 1. Bl. r. : A1 Dino Cinquecento cinqne e

diece
||
Tre cinq 5 a do Mil nnlla tre e do vn ceto

||
nnBa. questa

opra dar pin cha altri lecce. — tlber die Bedeutung dieser Worte
nnd ihre Beziebung anf den Dogen Jnan Mocenico (1478—1485)

vgl. E. Jacobs bei Hiller v. Gartringen, Die Insel Thera 1899
I, 380 f. — Beschreibnng der griechischen Inseln, dazn Karten.

56 Blatt in Lagen zu 12, 10, 8 (ala b paginiert), 6, 6, 8, 6.

Berlin, Kgl. Bibl. Inc. 4215, 5.

Ditt. (auBer Jacobs): Castellani, catalogo ragionato delle piii

rare e pin important! opere geografiche a stampa, che si conser-

vano neUa biblioteca del CoUegio Romano 1876, 66. — Periplns
71. — F.A. 36. 104.

99. Anonym as, Portolan, Venedig, 1490.

1. Bl. leer. — aij r.
:
Questa e vna opera necessaria a tutti li

nauigati chi vano in di«||aerse parte del mondo per laqual tutti se

amaistrano a cognoscere
||
starie fundi colfi vale porti corsi dacque

e maree comiciando da la
||
cita de cadex in spagna dretamente

fina nel porto de le schiuse pas||sando p icanali fra laixola de in-

gelterra e la terra ferma scorendo le
||
bache de fiadra fina ala

ixola de irlanda mostrando tuti i corsi e tra|juersi dal ponente fino

al leuante done eiercitano naueganti chi va|Ino per mar e per ogni
parte del mondo. cu iloro nauili nanegado.

Letztes Blatt v. : Finito lo libro cbiamado portolano composto
per vno zentilo||mo veniciano lo qual a veduto tute queste parte
anti scrite le

||
quale sono vtilissime per tuti inanichanti che voleno

1) Nach Mitteiliing dea Herrn Prof. Vouillieme in Berlin.
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sectiramen||te naaichar (con) lor naailij indiuerse parte del mondo
||

Laus deo amen
||
Impresso cmn diligentia in la citade de Venexia

per Bemar||dino rizo da nonaria stampador 1490 adi 6 nouembrio.
80. 82 Blatt. Pag.: [a], aij, aiij, aiiij, [as-g], b, bij, biij, biiij, [bj-g],

ebenso c, d, e; f, fij, fiij, [A], Aij, Aiij, Aiiij, [Aj-g], B, Bij, Biij, Biiij.

[Ba-g]. ebenso C, D; E, Eij, [Eg,

Berlin, Kgl. Bibl. Inc. 4135, 5.

Pnbl.: Kretschmer, Die italienischen Portolane des Mittel-

alters 1909, 420—552. Vgl. dazn S. 220. — Proctor 4957. —
Keichling

,
Appendices ad Hainii - Copingeri repertorium typo-

graphicnm 1908 f. Ill 1907, 156.

. c. Lehrbiicher.

100. Anonymns
,
Der dentsche Ptolemans

,
(Niirnberg

, Gr.

Stnchs‘), ca. 1487-1490).

1. Bl. V. (in gotischer Schrift): Inuitatio lectoris in cosmo-

graphiam clandi
||
ptolomei Alexandrini noniter ideomate germa«||

no cstextam incipit foeliciter. — Folgen 1 2 Distichen. — a* r. : F.in

einleitung diss bnchleins
||
yn die knnst Cosmographia. — Ohne

Kolophon.
8». 35 Blatt und eine Weltkarte. Pag.: [a], a,, [ag—g], b„ bj, [bg—g], c„

Cl, [cg-g], di, dj, [dg-g], e,, [eg-J, [Cg] fehlt.

Miinchen, Hof- nnd Staatsbibl. 8®. Inc. s. a. 74. — Berlin,

Kgl. Bibl. Inc. 1915*).

Pnbl. n. Litt. : Jos. Fischer, S. I., Der „dentsche Ptolemans®, 1910
(nach dieser FacsimUeansgabe habe ich die Beschreibnng gemacht).

101 . Lndd, specnli orbis declaratio, StraBbnrg, 1507.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Specnli Orbis snccinctiss. sed
||

neq^ poenitenda neq^;
|| inelegans Declara=||tio et Canon. — Darunter

Holzschnitt mit dem Planetensystem, rechts von oben nach nnten:
Foelices animae qnibns haec cognoscere primnm

||
Inqj domes sn-

peras scandere enra fait. — Links, ebenfalls von oben nach nnten

:

Non frnstra signornm obitns specniamnr et ortus
||
Temporibnsq^

parem dinersis qnattnor annum. — Darnnter: Renato SiciliaeRegi 2C.

dicatum. 1. Bl. v. : Philesij Vogesigenae si distvjc^ov de exi«|lmijs

landibns inclytiss.
||
Renati Solymornm

||
ac Siciliae regis K.

||
et

Gnalteri Lnddi
||
einsde aleretis.— Folgen 10 Distichen: Ipsnm-paret.

aij r: Inclytissimo Renato Hiem=j|salem/ et Siciliq Regi. Jc.

Dnci Lnthoringi^
||
ac Barn. Gnalterns Lndd einsdem

1|
a secretis

et CanoniensDeodatensis
jj
sese hnmiliter comendat. — Schliefit: Vale

1) Nach Mitteilung von Herrn Prof. Voulli^me in Berlin.
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Rex iuclytissime / et me habeas comendatu
||
ex oppido diui Deo-

dati Anno Millesimo qngentesimo (et) septimo.
||

— 4. Bl. v. : Decla-|(

rationis in spe=||cnlu orbis p Graalthe||ru Lndd Canonicu diui
||

Deodati Ulnstrissimi Rena||ti Solymornm ac Siciliae regis
||

ic

secretarium dignissimu
|j
diligenter paratnm

|1
et industria Joan»||nis

Griiingeri
||
Argetin. im=||pressum f Finis.

4”. 4 Blatt. Pag.: [a], aij, aiij, [a^]. Daneben oben Fo. II, Fo. III., nil.

Leipzig, Universitatsbibl. Mathem. 34, 4.

Litt.
:

(D’Avezac), Martin Hylacomylus (Extrait des Annales

des voyages 1866), 61. (Seine Beschreibnng stimmt nicht ganz). —
Harrisse, B AV nr. 49 (iibersetzt die versicnli falsch). — Wieser,

Magalhaes-Strafie 1881, 118 Anm. — Gallois, Les geographes aUe-

mands 1890, 45. — Schmidt, Repertoire bibliogr. strasbourgeois

1893, nr. 85. — Proctor II nr. 9904.

102. Lndd, Erclamis vnd vfilegung, StraBbnrg, 1507.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Erclarnis vnd vfilegung der

Fi«||gur vnd Spiegels der welt. — Darunter Holzschnitt mit dem
Planetensystem. — 1. Bl. v. Vorred

||
An den durchlenchtigsten

Renatum Kiinig zu
||
Hierusalem vnd SicUien etc. Hertzogg

||
zu

Lutringen vnd Bar etc.
||
So die menschen .

. H . . hab ich Walter Lud
de||mutiger Thumherr zu sant Diedolt . . . Datum zu sant Diedolt

in dem M • ccccc • vnd vj • iiar. — 4. Bl. v. : End der erclarnifi

Speculi orbis/ durch dg wirdige herre Herr Waltern Ludden
||
ge-

macht/ vn Joanem Griininger zu Strafiburg getruckt. Anno*

M • cccccvij.

Folio. 4 Blatt. Pag.: [a], aij und oben U, aiij und oben III, [aj oben mi.

Breslau, Universitatsbibl. Phys. IV. fol. 115. (Das einzige

bekannte Exemplar).

103. Waldseemuller, Cosmographiae introductio, St. Die,

25. IV. 1507.

l.Bl. r. (inAntiqua): COSMOGRAPHIAE INTRODV=|lCTIO/

CVM QVIBVSIIDAM GE0ME|1TRIAE
||
AC

|1
ASTRONO||MIAE

PRINCIPIIS AD
|j
EAM REM NECESSARIIS.

||
Insuper quatuor

Americi Ve=||spucij nauigationes.
j]
Vniuersalis Cosmographiq de-

scriptio
II
tam in solido qs piano / eis etiam

||
insertis quQ Ptholo-

m^o
II
ignota a nuperis

||
reperta sunt.

||
DISTICHON.

||
Cum deus

astra regat/ & terrae climata Caesar
||
Nec tellus nec eis sydera

mains habent.
||

— 1. Bl. v. : MAXIMILIANO CAESARI AV-
GVSTO

II
PHILESrVS VOGESIGENA.

||
Cum tua sit vastum

Maiestas sacra per orbem ||
. . . 5 Disticha . . . ||

Qui mira praesens

arte parauit opus.
||
o TcAoff

||
— Aij r. : DIVO MAXIMILIANO
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,

CAESAEI AVIIGVSTO MARTINVS ILACO||MILVS FOELI-
CITA||TEM OPTAT.

||
Si nrnltas adijsse regiones, & populorii

vltimos
II
vidisse/ no sola volnptariu sed etiam in vita c5dnci||bile

est .... quis oro innictissime Caesar Maximiliane, regio||nu . . . .

Qnis inqaa
||
illoru omniu ritus ac mores ex libris .cognoscere in||-

cundu ac vtile esse inficias ibitV Sane (ut dica quod
||
mea fert

opinio) .... SchlieBt Aij v. : .... me satis foecisse intellexero.

Vale Caesar inclytissi.
||
Ex oppido diui Deodati. Anno post natu

Saluato||rem supra sesquimUlesimu septimo. — bij r. schlieBt die

Einleitung: Finis introductionis. — bij v. : Philesius Vogesigena
||

Lectori
||
Eura papirifero .... 11 Distichen .... Ehinocerontis ha-

bens
II
o Talog, — biij r.: QVATVOE AMEEICI VE=||SPVTn NA-

VIGATIONES
II
Eius qui subsequente ter=||rarum descriptio=||ne de

vnlgari
1|
Gallico in

||
Latinii

||
trastuljlit.

||
Decastichon ad lectorem:

jj

Aspicies ... 5 Distichen . . . non facientis opus. — Dann: Item

distichon ad eundem
(1
Cum noua — habes

||
o Talog.

||
— biij v.

:

Illastrissimo Eenato Iherusalem
||
& Sicili^ regi/ duci Lotho||ringiQ

ac Barn. Ame=||ricus Vesputius hu=||mile reuerentia & ||
debita re-

cOme||dationem. — [fe] r. : Americus Vesputius in Lisbona. — Auf
dem Eest der Seite ein Buehdruckerzeichen mit S. D.

;
G. L.

;

N. L.
;
M,I. (Diese ineinander geschlnngen). — Darunter: Finitfl.

vij. kl’ Maij
||
Anno supra sesqui||millesimum vij. — Zu beiden

Seiten je ein Distichon: Vrbs Deodate — premet.

4». 52 Blatt. Pag.: [A], Aij, Aiij, Aiiij, [A5 , ,], B, Bij, Biij, p*], a, aij, aiij,

aiiij, dann ein eingelegtes Blatt, [aj—j], b—d= a; e, eij, eiij, [ei], f, fij, fiij, fiiij, [fj, b].

Schlettstadt, Stadtbibl.— Leipzig, Universitatsbibl. Ges.Werke

65, 3. — Gottingen, TJniversitatsbibl. Geogr. 623. 4“.

Publ. : Fischer und v. Wieser, Cosmographiae Introdnctio, 1907

(Facsimile). — v. Wieser, Die Cosmographiae introdnctio des Martin

Waldseemiiller, 1907.

Litt.: (D’Avezac), Martin Hylacomylus (Extrait des Annales

des voyages 1866). — Harrisse, B A V nr. 44
;
add. 24. — Eacc. Col.

V 2, 139 VI 209, nr. 1340.

104. Waldseemuller, Cosmosgraphiae introdnctio, St. Di^,

25. IV. 1507.

l.BLr. (in Antiqua): COSMOGRAPHIAE INTRODVCTIO/
||

CVM QVIBVSDAM
||
GEOMETRIAE

||
AC

1|
ASTRONO||MIAE

PRINCIPIIS
II
AD EAM REM NECESSARIIS

||
Insuper quatuor

Americi Ve>||spucij nauigationes.
||
Vniuersalis Cbosmographiae (!)

descriptio
||
tam in solido q5plano, eis etiam

||
insertis quQ Ptholo-

m§o
11
ignota a nuperis

||
reperta

||
sunt.

||
DISTICHON

||
Cum dens

astra regat/ & terrae climata Caesar
||
Nec tellus nec eis sydera
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mains habent. — 1. Bl. v. : D].VO MAXIMILIANO CAESARI
SEMHIPER AVGVSTO/ GYNNASIVM (!) VOS||AGENSE NON
RUDIBVS INDO||CTISVE ARTIVM HVMANIjlTATIS COM-
MENTATORIIIBVS NVNC EXVL=||TANS: GLORIAM

||
CVN

FOELICI
II
DESIDERAT

|1
PRINCIPA||TV.

|(
SI MVLTAS ADI-

ISSE REGIONES ET
||
popnloru vltimos vidisse/ no solum vo-

luptarium/
1|
sed etiam in vita condacibile est. . . . Quis o Caesar

inuictissime
||
regionnm ... — A ij r.

:
Quis inqna illoru omnin

ritns ac mores/ ex libris
||
cognoscere: incnndnm ac vtile esse

inficias ibit? Sa=||ne (vt sapientom fert opinio) .... — Schliefit

Aij V.: ... nos satisfecisse intellexmimus. Vale caesar in||cly-

iissime. Ex snperins memoraio sancti Beodati
||
oppido. Anno

post natnm Salnatore supra sesqui||millesimnm septimo. — Von
da an = nr. 103.

Miinchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. Math. A. 152“. (Bl. Aij

— [As] falsch gebnnden). — Zwickau, Ratsschulbibl. XXIV, XII.

2, 17. — Wurzburg, Universitatsbibl. It. q. 233. — Dresden, Kgl.

Bibl. Lit. Rom. B. 3031/3. — Halle, Universitatsbibl. Oa 958 (an

Oc 184). — Berlin, Kgl. Bibl. Libri impr. rar. Quart 10 (= Po.

5054 nr. 20). — Leipzig, Universitatsbibl. Astronom. 438. —
Bonn, Universitatsbibl. 4®. 0. 379 V 2, 139 f.

Litt. : S. vorigenr. Harrisse, BAV nr.45.— Race. Col. V 2, 139f.

105. (WaldseemBller), Cosmograpbiae introdnetio, St. Di4,

29. Vni. 1607.

1. Bl. r. (in Antiqua) : COSMOGRAPBIAE
||
INTRODVCTIO

||

CVM QVIBVSIIDAM GEOME||TRIAE
||
AC

||
ASTRONO||MIAE

PRINCIPIIS AD
11
EAM REM NECESSARIIS

||
Insnper quattnor

Americi
||
Vespucij nauigationes.

||
Vniuersalis Cosmograpbiae de-

scriptio tam
||
in solido q3plano/ eis etiam insertis

||
quae Ptholo-

mqo ignota a nu|| peris reperta sunt.
||
DISTHYCON (!) ||

Cum dens

astra regat/ & terrae climata Caesar
||
Nec tellus/ nec eis sydera

mains habent.
||

— 1. Bl. v.: DIVO MAXIMILIANO CAESARI
SEMIIPER AVGVSTO GYMNASIVM

(|
VOSAGENSE NON RV-

DIBVS II
INDOCTISVE ARTIVM HV||MANITATIS COMMEN|-

TATORLBVS NVNC EX||VLTANS GLORIAM
||
CVM FOELICI

||

DESIDERAT
||
PRINCI||PATV.

||
SI MVLTAS ADIISSE RE-

GIONES ET
II

populorum vltimos vidisse/ non solum voluptari»|

um: sed etiam in vita condudbUe est . .
.
Quis o Caesar in=||nic-

tissime (!) regionnm ... |1
Aij r.; Quis inqua illornm (!) omnia ritus

ac mores/ ex li*|jbris cognoscere: iucQdum ac vtile esse infimaa

ibit?
II
Sane (vt sapientu fert opinio) Schliefit Aij v. : . . . .

Kgl. Ocs. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1916. Bciheft 8
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nos satisfecisse Itellexerimns. Yale caesar m(!)||inclytissime. Ex
saperins memorato sancti Beodati

||
oppido. Anno post natom

Salnatore sopra sesqxii<|{millesimnm septimo. — [B4]r. schlieSt die

Introductio mit den Worten: Finis introdnctionis. Es beginnt

neue Paginierong: A r.: QVATTVOE AMERICI
||
YESPVTII

NAVIjlGrATIONES
]1
Eins qui snbseqnente terrarum

||
descriptione

vulgari Gal=||lico in latinom
||
transtnlit.

||
Decastidion ad lectorem.

|1

Aspicies ... 5 Disticben . . . non facientis opus. — Dann : Item di-

stycbon ad eonde
||
Cum nona — babes

||
o TsXog, HA v. ; Pbilesius

Vogesigena
||
Lectori

||
Eora papirifero ... 11 Disticben . . . Rbi-

nocerontis babens.
||
o Tslog, — Aij r. : Illnstrissimo renato Ibera-

salem & Sicili^
||
regi/ duci Lotboringi^ ac Bain. Ame||ricTis Vespu-

cius bnmilem re<||aerentiam/ & debitam re*||comendationem.
||

—
[f4] r. : Americas Vesputius in Lisbona. — Dasselbe Bucbdrucker-

zeicben wie in der 1. Anfiage (s. o. nr. 103). Damnter: Finitu

iiij. kl’ Septe^’llbris Anno supra ses||quuaillesimu. vij. — Zu beiden

Seiten die Disticha: Vrbs Deodate. — premet.
4» 52 Blatt Pag.: [A], Aij, Aiij, Aiiij,

[j,, ,], B, Bij, Biij, Biiij, [„*],

C. Cij, [a, J, D, Dij, Diij, [DJ, A, Aij, Aiij, Aiiij, Av, [.-g], b, bij, biij, y,
c == b, d, dij, diij, diiij, dv, [g-g], e, f = b.

Erfurt, Zgl. Bibl. Mathem. q. 184. (Die Reisen des Vespucci

fehlen). — Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Geogr. Introductio. 4®. (es

fehlen Bl. Diij, [D4]). — Miincben, Universitatsbibl. 4®. 863. Math.

(Inclusum 74). Darin die Glareanuskarten
;

vgl. III. Ber. nr. 8. 9,

aber viel kleiner als die Bonner. 260 x 190 mm das Blatt. —
Basel, Universitatsbibl. A. N. VII. 1 nr. 5. 4®. — Freiburg i. Br.,

Universitatsbibl. I 2047. — Augsburg, Stadtbibl. — Leipzig, Uni-

versitatsbibl. Astronom. 438; (obne die Reisen des Vespucci). —
Berlin, Kgl. Bibl. 4®. Ut 2790 (nur die Reisen des Vespucci). —
Dresden, Kgl. BibL Geogr. C. 64B (nur die Reisen Vespuccis). —
Wolfenbiittel, HerzogL Bibl. 4®. Cim. V 86.

Litt. ; S. nr. 103. — Harrisse, BAY nr. 46. — Race. Col. VI
209 nr. 1341.

106. Waldseemfiller, Cosmograpbiae introductio, St. Di6, 29.

Vm. 1B07.

Stimmt BL [Aj, Aij, [Ais, Aa] mit der 1. AuBage (nr. 103)
bberein, sonst gleicbt sie voUig der 3. Anflage (nr. 105); [Aa]
endet daber: Hinc & Vergilius in Geor, vrahrend B r. beginnt:
Quinqj tenent coelom zonae, sodafi feblt: gicis ait.

Miinchen, Hof- und StaatsbibL 4®. Am. A. 174 (das dnzige ia
Europa befindlicbe Exemplar).

Litt. : S. nr. 103. — Harrissa, B AV nr. 47.
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107. Waldseemfiller, Cosmographiae introdnctio, Strafibarg,

1509.

1 . Bl. r. (in gotischer Schrift) : Cosmographie intro||dnctio : com
quibasdam *) Geome>||trig ac Astronomig prmci||pijs ad earn

|| ne-

cessarijs.
||
Insnper qaattnorAmend Ueljspadj nanigationes.

|j
TTniner*

salis Cosmographig descriptio
||
tarn in solido qs piano / eis etiam

|j

insertis qng Ptholomgo
||
ignota/ a nnperis

||
reperta sunt.

||
Com dens

astra regat/ et terrg climata Cgsar
||
Nec tellas / nec eis sydera mains

babent. — 1. Bl. v. : Maximiliano Cesari
||
Angosto. Fhilesins

||

Uogesigena.
||
Cum tna .... (5 Distichen) .... arte paranit opus. —

Aij r.: Dino Maximiliano
||
Cgsari Angosto Martinns

||
Ilacomilns

foelidtate
||
optat.

||
SI mnltas adijsse regiones

||
et popnlor(nm) vlti-

mos vidisse / no soln volnptariu S5 ||
etia in vita 9dndbile est ....

qnis oro inoictissime Cgsar
||
Maximiliane regionu .... Qnis inqna

iIIor(nm) omniu
||
ritns ac mores ex libris cognoscere incnndn ac vtile

esse inficias
||
ibit. Sane (vt dies qd mea fert opinio

||
. . . SchHefit

:

... me satis foecisse intellexero. Vale Cqsar inclytissi. H Ex oppido

dini Deodati. Anno post nata5 Salnatorem sapra H sesqnimillesimnm

septimo. — Dr. (in gotischer Schrift): Quattnor Americi vespu«||tij

Nanigationes.
||
Philesins Uogesigena

|(
Lectori.

|1
Rnra papirifero . .

.

11 Distichen . . . non nasnm Rhinocerontis habens. — Dann: Item di-

stichon ad enndem
||
Cam nona ... — lector babes. — D. v. : An-

teloqninm
||
Eins qni sabseqnente (!) terra=||ram descriptione de vnl-

gari Gallico
||

in Latind transtnlit Decasti‘||chon ad lectorem.
||

Aspicies ... 5 Distichen . . . facientis opns.
||
lUnstrissimo Renato

JHiernllsalem (et) Sicilig regi/ dud Lothoringiq ac
||
Barn. Americas

Uesputins ha*Hmile renerentia (et) debits
||
recomendatione. —

jEs] r. : Americas Uesputins in Lisbona.
|I
Pressit apad Argen-

tora=|[cos hoc opus Ingeniosus vir Joannes
||

griiniger. Anno post

natd sal-||uatore supra sesqaimil’||lesimd Nono.
||
Joanne Adelpho

Mnlicho Argentinen castigatore.

40. 32 Blatt. Pag.: [A], Aii, Aiii, (AJ, B, Bii, Biii, [BJ, C, Cii, Ciii,

Ciiii, [Cs,*], D = B, E = C, F, Fii, Fiii, Fiiii, V, [F,-,].

Berlin, Kgl. BibL Po. 5050. 4®. — Darmstadt, GroSherzogl.

Hofbibl. G 67, 6. — Gottingen, UniversitatsbibL Geogr. 623'’. —
Coin, Stadtbibl. GB VUI 253*. — Jena, UniversitatsbibL Math. VII

q. 16 (5). — Miinchen, UniversitatsbibL 4®. Math. 864, — Frei*

burg L Br., UniversitatsbibL J. 8146 (aber nnr der 2. Teil mit den

Reisen des Vespntias, von D an). •— Miinchen, Hof- and Staats-

bibl. 4®. Math. A. 162*. — Augsburg, Stadtbibl. (ohne die Reisen

des Vesputias).

1) Das i aieht einem t sekr khnBck.

8*
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Litt. : Harrisse, BA V nr. 60. — Race. Col. VI 209 nr. 1342.

— C. Schmidt, Repertoire bibliogr. strasbonrgeois 1893. I nr. 109.

— Proctor II nr. 9915.

108. (Waldseemflller), Cosmographiae introdnetio, o. 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Cosmographie introdu=||ctio cum
qnibnsda geome||trie ac Astronomie principijs ad earn rem necessarijs.

— Damnter ein Holzscbnitt. Unter diesem : Disthycon.
||
Cum deus

astra regat. (et) terre climata Cesar
||
Nec tellus, nec eis sydera

maius habent. — 1 . Bl. v. beginnt gleich der Text, der sich als eine

Kiirzung der Waldseerniiller’schen Introductio darstellt. Er schlieBt

11. Bl. V.: Finis introdnetionis. Die Reisen des Vespucci fehlen.

4". 12 Blatt. Pag.: [A,_J, B, [B,_,], C, [C,-,]. [CJ ist leer.

Wurzburg, Universitatsbibl. It. q. 236. Dieser Auszug ist

bisher nicht bekannt.

109. Anonymns, Der weltbugel Beschrybung, Strafiburg, 1509.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Der weltkugel||Bescbrybug der

welt vnd de6 ga||tzc Ertreichs hie angezbgt vn vergleicbt einer

rotunde
||
knglen/ die dan snnderlich gemaebt hie zu geborede/

dar|(in der kauffmS vnd ein ietlicber seben vn mercken mag
||

wie die menschen vnde gege vns wone vn wie die Son||vmbgang/

herin beschriben mit vU seltzame dinge. — Darunter kreisformiger

Holzscbnitt, in ganz rohen Umrissen Europa, Afrika, einen Teil

von Asien und den auBersten Vorsprung von Siidamerika (niiw

welt) darstellend. — 1. Bl. v. : Die figur der hymlische spberen
|[

da bey du die nachgonde ding
||
aUe verston magst Ist alsns. —

Darunter die entsprechende Figur. — Aij r. : Ein kurtze liepliche

vorrede in die be|lschreibung des Ertreichs. — Von Aiij r. folgt

dann in 12 Kapiteln eine astronomische Geograpbie. SchluB auf

dem 16. Bl. r. : Getruckt zu StraBburg. Von Jobanne
||
griiniger.

im Jar. M. D. IX. vff ostem
||
Jobanne Adelpbo castigatore. —

[Cs] V. leer.

4«. 16 Blatt. Pag.: [A], Aii, A.iii, Aiiii, [A^, .], B, Bii, [B3, J. C, Cii,

[C3], Ciiii, [Ca,,].

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Geograpbie. Vespucci. 4®. — Frei-

burg i.Br., Universitatsbibl. J. 4672 m. — Niimberg, German. Mus.
Inc. 6661,

Litt. : Harrisse, B A V add. nr. 32. — Race. Col. VI 210 nr. 1345.

Schmidt, Repertoire bibliogr. strasbonrgeois 1893. I nr, 103. —
Fischer und von Wieser, Cosmographiae introductio 1907.

110. Anonymus, Globus mnndi, StraBburg, 1509, (Lateinische
Ausgabe von nr. 109.)



Aelteres kartographisches Material in deutschen Bibliotheken. 117

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : Grlobns mundi
||
Declaxatio sine

descriptio mundi
||
et totius orbis terrarum. globule rotundo com-

parati ut spera soli|[da. Qua cniuis etia mediocriter docto ad

oc[ula viderje licet an=||tipodes esse, quo(rum) pedes nostris oppo-

siti sunt. Et qu[alit]er in vna-||quaq5 orbis parte homines vitam

agere queunt salutare. sole sin-||gn]a terrq loca iUustrante. quq

tamen terra in vacuo a[er]e pendere
||
videtur : solo dei nutu suste-

tata. aliisqj permultis de quarta orbis
||
terraru parte nuper ab

Americo reperta. — Darunter die alte Hemisphare (wie in nr. 109). —
1. Bl. V. : Globus mundi

||
Eigura sphere celestis. qua sequg||tia

cuncta intelliguntnr. — Aij r. : De mundi globo
||
Breue antelo-

q[nium in de||scriptionem orbis terre. — 14. Bl. r.: TJalete feliciter ex
|(

Argentina vltima Augusti. Anno post natu saluatorg. M. D. IX.
||

Joannes griiniger impri||mebat. Adelpho
||
castigatore.

40. 14 Blatt. Pag.: [A], Aij, Aiij, [AJ, B, Bij, [B3, 4], C, Cij, [C3], Ciiij,

[C3. J.

Berlin, Kgl. Bibl. 4°. Po 1659, 1.

Publ.: Faksimile bei U. Hopli, Mailand 1896. — F. A. S. 40,

Fig. 22 (die Hemisphare).

Litt. : Harrisse, BAV nr. 61. — (D’Avezac), Martin Hyla-

comylus (Extrait des Annales des voyages 1866), 114. — Race. Col.

VI 210 nr. 1345. — Gallois, Les g^ographes allemands 1890, 48. —
Schmidt, Repertoire bibliogr. strasbourgeois 1893, I nr. 104. —
Proctor II nr. 99.

111. Bingmann, instructio, StraBburg, 1511.

1. Bl. r. (in Antique) : INSTRVCTIO MANVDVCTIONEM
i|

PRESTANS IN CARTAM ITTNE|[RARIAM MARTINI HILA-

COIIMILI: CVM LVCVLENIITIORI IPSIVS EVIIROPAE ENAR^H
RATIONE

11
A RINIIGMANNO PHILESIO CONSCRIPTA. —

Aij r.: lUustrissimo principi Anthonio Lothoringiq ac
||
Barri

Duci. :c. Martinus Hylacomilus sese
||
humiliter commodat ....

Vale princeps illustrissime Ex oppido diui Deodati.
||
Anno dni.

M. D. xi. kl. Martij. — B r. : Descriptio Europae
||
Philesius Vo-

gesigena Martino Hylacomilo S. P. D. — Eiij v. : Argentorati Ex
Officina Impressoriae Joannis Gruninger:

||
Julio Secundo Pontifice

Maximo in ecclesia praesi=||dente, Maximilianoqj Caesare Rhomano
||

Augusto: inclyto: victorioso, Et
||
Ludouico. xij. poten=|[tissimo

GaUo||rum rege
||

Christiani orbis habe=||nas vnanimiter ac fqli-

cissime tra||ctantibus. Anno salutis. M. D. xi. Men||se Aprili. —
Die Karte, zu der der Text gehort, ist von Fr. v. Wieser 1893

*n Miinchen pnbliziert worden.

4®. 24 Blatt. Pag.: [A], Aij, Aiij und III, [A,] IIII, B und V, Bij und
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VI, Biij und Vn, [BJ und Vm, C und IX, Cij und IX (!), Ciij und X (!),

CiSj nnd XV (!), [Cj-g], XH, XU. XV, XV (I), D und XV (I), Dij und XVI,

Diij und XVn, pDg], XYUI, E und XIX, Eij und XX, Eiij und XXI, [EJ leer.

Jena, Universitatsbibl. Greogr. I. q. 2. — Munchen, Univer-

sitatsbibl. 4“. Hist. aax. 722. — Mnnchen, Hof- und Staatsbibl.

It. coll. 22“. 4”; pract. 25, 11. 4®; H. sept. 59, 1. 4®. — Nurn-

berg, German. Mas. Bibl. Schenrl 433 (370) p. 1. — Berlin, EgL
BibL 4®. Ps 3000. — Wolfenbiittel, Herzogl. Bibl. 83, friiher

Helmst. 4®.

Litt. : Panzer VI 52. 213. — (D’Avezac), Martin Hylacomylus

(Extrait des Annales des voyages 1866), 136 f. — Gallois, Les

g^ographes aUemands 1890, 57. — Proctor 11 9922 (wo irrtumlich

introductio stebt).

112. BiDgmann, instmctio, StraBbnrg, 1511.

1. Bl. r. (in Antiqua): INSTRVCTIO MANVDVCTIONEM ||

PRESTANS IN CARTAM 1TINE||RARIAM MARTINI HILA-
COIIMILI: CVM LVCVLEN.llTIORI IPSIVS EV.||ROPAE ENAR.|!

RATIONE II A RIN||GMANNO PHtLESIO CONSCRIPTA.— Aij r.

:

Illustrissimo Prindpi Antbonio Lothoringiae ac
||
Barri Dnci : Mar-

tinas Hylacomylus sese
||
bumiliter conunendat . . . VALE princeps

illustrissime
||
Ex oppido Diui Deodati. — B r. : Descriptio Euro-

pae
II
Pbilesras Vogesigena Martino Hylacomylo S. P. D. — Eiij v.:

Argentorati Ex Officina Impressoria Joannis Gruninger:
||
Julio

Secundo Pontifice Maximo in ecdesia presi"||dete Maximilianoqs

Caesare Rbomano
||
Augusto : inclyto : victorioso. Et

||
Ludonico.

XII. poten«||tissimo Gal‘||lo=||ram Rege.
||
Cbristiani orbis babe||nas:

vnanimiter ac felicissime tra||ctantibu8. Anno salutis. M. D. XI.

Men»||se Aprili.

4®. 22 Blatt. Pag.; [A], Aij und oben U, A iij und UI, [Ag] UU, B und V
Bij nnd VI, Biij und VU, [BJ VUI, C und IX, Cij und X, Ciij und XI, [Cg—g]
XU, XIII, XIIII, D und XV, Dij und XVI, Diij und XVII, [DJ XVUI, E und

XIX, Eij und XX, Eiij und XXI, [Eg] leer.

Dresden, Kgl. Bibl. Lit. Rom. B. 3031/4. — Muncben, Hof-

und Staatsbibl. A. gr. a. 277, 6.

Litt.: S. vorige nr. und Scbmidt, Repertoire bibliogr. stras-

bourgeois 1893, I nr. 121,

113. Joannes SehSner, Inculentissima . . . descriptio, Num-
berg, 1515.

1. Bl. r. (in gotischer Scbrift): Luculentissima quaeda
||
terrae

totitis descriptio : cu multis vtilissimis Cos«
||
(in Antiqua) mogra-

pbiae iniciis. Nouaqj & q ante fuit verier Europae nostrae for-

ma=|!tio. Praeterea, EluuiorO: montiu: prouintiarQ : Vrbiu; & gen-
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tiTiia ^ pluri>||mora veiostissima nomina recentioribos admixta to-

cabulis. Malta etia
||
qaae diligens lector nooa vsaiqs fatora in-

ueniet.
||
(in gotischer Schrift) Ad Lectore Joannis Hiltner Lichten-

felsefi.
II
(in Antiqna) EPIGrRAMMA.

||
— Folgen vier Distichen.

||

(in gotischer Schrift) : Cum Priuilegio Inaictis. Bomanorh Impera.
||

Maximiliani per Octo annos : ne qnis imprimat
: H ant imprimere

procnret codices hos : cnm Globis
||
Cosmographicis : snb malcta

qninqnaginta flore>||nornm Benen. et amissione omnia exemplariom.

— 1. Bl. V. Wappen. — a ij r. : Benerendissimo in chri||sto Patri

ac domino. Dno Georgio ecclesiae
||

(in Antiqna) BabenbergeS.

Episcopo dignissimo: domino ac patrono sno grati>||osissimo : Joannes

Schoner Charolipolitanus
:
praesbyter: Mathema||ticas hnmilime (!)

sese cOmendat .... Anno deihcae natinitatis Millesimo'||qningen-

tesimodecimoqointo Nono Calendas Aprilis. — [Le] r. : <i Impressnm

Noribergae i excusoria officina
||
Joannis Stnchssen. Anno domini.

1515.

4®. 80 Blatt. Pag.; [a], aii, aiii, aiiii, av, [aj—s], b, bii, biii, biiii, bv,

[b,], [A], Aii, Aiii, Aiiii, Av, [A.-g], B, Bii, Biii, Biiii, Bv, [Bj-g], C, Cii,

Ciii, Ciiii, ebenso D, E, F
;

G, Gii, Giii, [Gg]; H, I = H; K, Kii, Kiii, Kiiii,

[Kg—g], L, Lii, Liii, Liiii, Lv, [L,]. Von Aii = Fo. 1 an sind die Blatter

auch noeh gezahlt [Lg] = Fo. 65.

Hannover, Kestner-Museum U 293. — Gottingen, Universitats-

bibl. 4®. Geogr. 363. — Namberg, Stadtbibl. math. 4°. 861 and 860.

— Leipzig, Universitatsbibl. Lndr. a. Vk. 107 f.— Miinchen, Hof- and
Staatsbibl. 4®. Geogr. univ. 102‘. — Miinchen, Universitatsbibl. 4®.

Hist. aux. 656. — Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Geogr. — Wolfen-

biittel, Herzogl. Bibl. 72. Qnodl. 4®.— Bamberg, Kgl. Bibl. M. V. 1.

— Augsburg, Stadtbibl. — Jena, Universitatsbibl. Geogr. I q 3.

Litt. : Harrisse, BAV nr. 80. — Wieser, Magalhaes - Stra6e

1881, 19 f. — Gallois, Les g^ographes aUemands 1890, 78 f. 102 f.

— Stevens and Coote, Johannes Schoner 1888, 149 nr. 2 (nicht ganz

genau). — Schottenloher im Zentralbl. f. Bibliothekswesen XXIV
1907, 145.

114. Joannes SehSner, luculentissima . . . descriptio, o. 0. u. J.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift): Luculentissima quedam ter||re

totins descriptio : ctt mul|ltis vtUissimis Cosmographie iniciis.

Nouaqs
1|
et qs ante fuit verier Europe nostre forma|ltio. Preterea.

Eluuiorum. montium pro||uintiaru vrbium et gentium qj plu-||rimoru

vetussima (!) nomina recetio||ribus admixta vocabulis.
||
Malta etiam

que dilijlgens lector no|iaa vsuiq5 fuHtura inuejlniet H Ad lectorem

Jannes (!) Hilt||ner Lichtenfelsen. Epigramma. — Folgen vier Di-

stichen. Das Privileg fehlt. — 1. Bl. v.: Benerendissimo in christo
||



120 W. Kuge,

patri ac domino Domino Georgio ecdesie Babeber||ge5. episcopo

dignissimo: domino ac patrono sno gra|(ciosissimo : Joannes Schoner

Charolipolitanns ps||byter: matbematic9 bumilime sese commendat.

. . . . [Aii] r. : ... Anno deifice natinitatis Millesimoqningentesimo
||

decimoqninto (!) Nono Caledas Aprilis. — Nicbt nnr der iibrige

Satz des Bnches weicht von dem der vorherigen nr. vollig ab,

sondem es fehlen auch z. B. die Register, die in nr. 113 auf

Blatt aiiii—[be] stehen. Anch das Register am Ende (nr. 113,

Blatt Liiii v.—[Le] r.) und die Angabe von Drnckort nnd Druck-

jahr fehlen. Das Buch schliefit mit den 9 Distichen des Joannes

HUtner auf einen Himmelsglobns Schoners.

4". 74 Blatt. Pag.: [A], Aii, Aiii, [A^-g], b, bij, [bj, ci, [cj], ciii,

[cj, B, [Bj], Biii, [B^], A, Aij, [Aa.i], ebenso B, C
;
D, Dij, Diij, [D*-,]

E—G = A, nur statt Gij stehtdaFij, Hi, Hij, [Hj, 4], li, lii, [13,4] K, L=A;
M, [M,_4], N, Nij, Niij, Niiij, Nv, [Ns],

Liibeck, Stadtbibl. Geogr. 4°. 533. Das einzige bisher be-

kannte Exemplar dieser Ansgabe; das von J. Eischer, Die Ent-

decknngen der Normannen in Amerika 1902, 60 f., Anm. 3 erwahnte

Exemplar der Miinchener Hof- und Staatsbibl., das wahrscheinlich

mit dem Liibecker iibereinstimmt, la6t sich nicbt aufBnden.

115. Franciscus Monachns, De orbis situ ac descriptione,

Antwerpen, 1524 (?).

l.Bl. r. (in Antiqua): DE ORBIS
||
SITV AC DESCRIPTIONE,

AD RE
II
(in Cursivschrift)uerendis8. D. archiepiscopum Panormi-

tanum,
||
Francisci, Monachi ordinis Fraciscani,

||
epistola sane qua

luculenta. In qua
|1
Ptolemaei, caeterorumqj supe|(riorvi geogra-

phorum hal||lucinatio refellitur,
||
alia^; praeterea

||
de recens

||
inaen||

tis
II
terris, mari, insulis. Deditione papae Joannis De situ

||
Para-

disi, & dimensione miliarium ad pro||portione graduum coeli, prae-

clara
||
& memoratu digna recen||sentur. — 1. BL v. und 2. Bl. r.

:

Die ostliche und die westliche Halbkngel mit den Uberschriften

(in Antiqua) : Hoc orbis Hemisphaerium cedit regi Lusitaniae und
Hoc orbis Hemisphaerium cedit regi Hispaniae. — 2. v. : lOANNES
CARONDELETVS, AR.||CHIEPISCOPVS PANORMITA.||NVS
FRANCISCO MONA=||CHO SVO S.

||

— As r.: REVERENDISS.
PARITER, AC IL=||lustrissimo domino Archiepiscopo Panormi||tano,

Joanni Carondeleto, Fram||ciscns Monachus, Salute. — [B?] v.

:

EXCVDEBAT MARTINVS CAE=||sar, expensis honesti viri Ro-
landi BoUaert, com=||morantis Antuerpiae iuxta portam Ca»||merq,

sub intersignio maio*||ris falconis albi. — [Ba] v. Buchdrucker-
zeichen von Martin Kaiser, auf einem Band: SOLA FIDES SVF-
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FICIT.— Darunter zwei Lowen zu beiden Seiten eines Wappens M K.

Unter dem Ganzen steht 1524 (die letzte Zahl ist nicht klar).

8®. 16 Blatt. Pag.: [Aj, 2], A3, A^, fAj—3], B, Bj, [B3], B^, [^Bj—g].

Stuttgart, Kgl. Landesbibl. Geogr. 12®.

Publ. : GaUois, de Orontio Piuaeo 87—105. — Die beiden Halb-

kugeln : Gallois a. a. 0 . 43. — Periplus fig. 41 (nach einer andern

Ansgabe).— Harrisse, Discovery of North-America 548. — Michow
in der Festschrift der Hambnrgischen Amerika-Feier 1892, 18.

Litt. : Giallois a. a. 0 . 41 und Les geographes allemands 202. —
Harrisse, BAV nr. 131 und a. a. O. 282 f. 548 f. — S. Huge,

Peterm. Mitt. Erg. -Heft 106, 47. — Kretschmer, Entdeckung

Amerikas 415. — Periplus 98. 100, Anm. 1. — Denuc4, Eerste

vlaamsch taal- en geschiedkundig congres.

116. Frftnciscus Monachns, Dasselbo, de orbis situ ac de-

scriptione, Antwerpen, 1565.

Titel(inAntiqua): DE OEBIS
||
SITV, AC DESCRI-l|PTIONE,

AD REVERENDISS.
||
D. Archiepiscopum Panormitanum

,
Fran-jj

cisci, Monachi ordinis Franciscani, epistola
||
sane quam lucnlenta

.... ANTVERPIAE,
||
Excudebat Joannes Withagius.

1|
Anno 1565.

8“. 19 Blatt. Pag.
;
[F], F3, F3, F4, F5, [Fj_e], G, Gj, G3, G4, G5, [Gj—g],

H. Hj, [Ha].

Berlin, Kgl. Bibl. 8®. 18, 2. — Miinchen, Hof- und Staatsbibl.

8®. It. sing. 448, 1. — CeUe, Kirchenministerialbibl. Ta 103:6.

117. Laarentias Frless, Uslegung der Mercarthen, Strafiburg,

1525.

l.Bl. r. (in gotischer Schrift): USlegung der Mer||carthen oder

Cartha Marina
||
Darin man sehen mag/ wa einer in der welt

sey/ vnd wa ein ietlich
1|
Land/ Wasser vnd Stat gelege ist. Das

als in de biichlin zefinde. — 1. Bl. v. : Dem Ersamen hern Jo-

hann Grieninger H Burger vnd Buchtrucker zu Strafiburg
||
embiiwt

ich Laurentius Friefi/ natiirlicher
||
Philosophus heyl

||
. . . . Geben

zu Strafiburg vff die stund do die Sonne was im • xxj grad vnd
||

xl • minnten der fisch. des Jars do man zalt. 1525. — [Ee] xxxiii r.

:

Getruckt zu Strafiburg von
||
Johannes Grieninger/ vnd

||
vollendet

vfP vnser Lie|lben Frawen abent der
|1
geburt. Jm Jar

||
1 • 5 • 2 • 5.

Fol. 33 Blatt. Pag.
:

[A], A ij — [E,]
;
daneben sind die Blatter durch la-

teiniacbe Zahlen bezeichnet, die aber vielfach falscb gind. Diese ^Uslegung^ ist

der Text zn IV. Ber. nr. 36 .

Konigsberg, Stadtbibl. N 104®. — Miincben, TJniversitatsbibl.

2® libri rari 5. — Maihingen, Fiirstl. Ottingen - Wallersteinsche

Fideikommifibibl. IV 214 fol. — Gottingen, TJniversitatsbibl.

Geogr. 624 fol.



122 W. Huge,

Litt. : Harrisse, BAV nr. 133. — Gallois, Les g^ographes

allemands 1890, 65. — Fischer nnd v. Wieser, Die alteste Karte mit

dem Namen Amerika 1903, 22. — Fehlt bei Schmidt, Repertoire

bibliogr. strasbonrgeois 1893.

118. Laarentias Frisins, Uslegnng der mercarthen, StraB-

burg, 1527.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : TJSlegung der mercar||then oder

Cartha Marina Darin
||
man sehen mag/ wo einer in der wellt sey/

vnd wo
II
em yetlich Landt/ Wasser vnd Stadt

||
gelegen ist. Das

aJles in dem
||
biichlin zu finden. — Darnnter der Doppeladler. —

1. Bl. V.: Dem Ersamen Johan Grieninger Biirger vnd
||
Buch-

trucker zn Strafiburg/
1|
embiiwt ich Lanretins

||
Friefi/ natiirli*j|cher

Philoso=||phas heyl .... Geben zn Strafiburg vff
||
die stand da die

Sonne was im • xxi
.
grad vnd • xl • minnten der fisch.

||
des Jais

da man zalt M. D. XXV. — [DsJ XVI r. : Getmckt zn Strafiburg

von
II
Johannes Grieninger/ vnd

||
voUendet vff sant Erasi||mus tag.

Im Jar.
||
1 • 5 • 2 • 7.

Fol. 26 Blatt. Pag.; [A], Aij, Aiij und in [A4_e], B, Bij, [84-,], C, Cij

und XV, Ciij und XV, Ciiij und XVI, [C5] XVIII, [C»], D und XIX, Dij und

XX, Diij und XXI, Diiij und XXII, Dv und XXni, [D,] XXIUI, [D,] XXV,
[D,] XVI [!].

Dresden, Kgl. Bibl. Geogr. A 45. — Miinchen, Universitats-

bibl. 2®. Libri rari 6. (2® Hist. anx. 633*). — Miinchen, Hof- and

Staatsbibl. fol. Geogr. nniv. 28. (Die Paginiemng von A ist ab-

weichend). — Basel, Universitatsbibl. ET I 4* fol. — Hamburg,

CommerzbibL 1237.

Litt.: S. vorige nr. — Harrisse, BAV add. nr. 83. —
Schmidt, Repertoire bibliogr. strasbonrgeois 1893, I nr. 233.

119. Laorentias Friess, Underweisnng und Ufilegunge der

Cartha Marina, Strafiburg, 1530.

1. Bl. r. (in gotischer Schrift) : UNderweisung
||
vnd vfilegunge |1

der Cartha Marina oder die mer||carte/ Darin man sehen mag/
wa einer in d’ welt sy/ vnd wa ein ytlich

||
land/ wasser vnd stet

lige/ als in de biichlin angezogt vn in d’ charte zu sehen. —
1. Bl. V.: Dem ersamen Johan Grienynger Biirger vnnd Buch-

trucker
||
zu Strafiburg / enbiiwt ich Laarentias Friefi

||
natiirlicher

Philosophus heyl .... Geben zu Stafiburg (!) vff die stxmd da die

Sonne was im xxi- gad (!) vnd
||
xl. minnten der fisch. des Jars

da man zalt M. D. xxv. — [De] r. : Gedruckt zu Strafiburg von
||

Johannes Grieninger vnd
||
vollendt vff Sant Jorge

||
abent. Jm

jar M.D.XXX.
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Fol. 22 Blatt. Pag,: [Aj,,], Aiij, Aiiij, [Aj,,], B, Bij, Biij, [BJ, C, Cij,

Ciij, Ciiij, [C 5,,], D, Dij, Diij, Diiij, [Dj, ,].

Wolfenbuttel, Herzogl. BibL 9. 5. Geographicornm. — Mun-
chen, Hof- xmd Staatsbibl. fol. Geogr. nniv. 28®.

Litt. : S. nr. 118. — Honstmami, Entdeckung Amerikas 1859,

138 f. — flarrisse, BAV nr. 158; add. nr. 90. — Schmidt, B,4-

pertoire bibliogr. strasbonrgeois 1893, I nr. 246.

130. Joannes SehSner, opnscnlnm geographicnm, Niimberg,

1533.

1. Bl. r. (in Antiqua): lOANNIS SCHO.||NERI CAROLO-
STADII OPVSCV=||LVM GEOGRAPHICVM EX DIVERSORVM
Liybris ac cartis snmma cnra & dRigentia coIle>||ctam, accommo-

datnm ad recenter ela>||boratnm ab eodem globnm de>||scriptionis

terrenae.
||
lOACHIMI CAMERARII. — Folgen 5 Distichen. —

1. Bl. V.: Globus. — A2 r.: ILLVSTRISS. PRINCIPI AC DO-
MINO, DOMlIlmino (!) Joanni Fridericho Dnci Saxoniae, Mar-

chioni
||
Misniae. Elector! Imperial! etc. Domino S. be||nigniss.

Joannes Schonerus Carolo=llstadias S. D. — SchlieBt Aa v. : Ex
nrbe Norica Id. Nouembris.

||
Anno XXXTII. — Ohne Kolophon.

4®. 22 Blatt. P^.
:

[A], Aj, A,, [A4], B, B2, Bs, [B4], ebenso C, D ; E,

Ej, E3 ,
E4,

[E5, 4], [Ej] leer.

Dresden, Kgl. BibL Geogr. A 600, 52, 4°; Geogr. A. 529

(Blatt [E«] fehlt). — Berlin, Kgl. BibL Po. 5240. — Frankfurt,

Stadtbibl. Astronom. 290.— Bonn, Dniversitatsbibl. M 246= 0. 381,

4®. — Jena, Universitatsbibl. Geogr. I q. 4®. — Miinchen, Dniver-

sitatsbibl. S-B Math. 4®. (BL [Ee] fehlt); 4®. Hist. aux. 618. —
Munchen, Hof- und Staatsbibl. 4®. Geogr. univ. 103. — Breslau,

Universitatsbibl. Hist. un. 11. Qu. 731. — Wolfenbuttel, Herzogl.

BibL 171, 56 Quodlib. 4®. — Niimberg, Stadtbibl. Geogr. 860®.

Litt.: Harrisse, BAV nr. 178. — Stevens and Coote, Johaimes

Schoner 1888, 158, nr. 19 (nicht ganz genan).

121. Sebastianns Cabotns, declaratio chartae novae navi-

gatoriae domini almirantis, 1544.

1. BL r. (in Antiqua): DECLARATIO
||
CHART.® NOV.®

NAVI-IIGATORM! DOMINI
1|
ALMIRANTIS.

|1
— Aij r.: genan

dasselbe. Dann : No. 1.
|1
ARCHITALASSYS Dominus

||
Christo-

S
horns Colon: natione Ligur,

||
. . . Nun kommen 16 Nummem, in

enen die einzelnen Punkte der Karte beschrieben werden.— No. 17.
||

SEBASTIANYS Cabotus dux & archign»||bernius S. c. c. m. dni.

Caroli Imperatoris huins nomi«||nis quinti, & regis Hispaniae do-

mini nostri summam
||
nuhi mannm imposnit, & ad forma banc
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protrahens,
||
plana fignra me deliniaoit, anno ab orbe redempto,

na=||timtate domini nostri Jesn Christi M. D. XTiTTTT. ... — Dij r.

begmnt ein spanischer Text: LOS Astrologos a^erca de los anti-

guos dinidian
||
latierra segii sn latitad en siete partes ... — Dij v.

beginnt der spanische Text: DECLARATIO
||
TABVLiE NAVI-

GATORI.®
II
DEL ALMIRANTE, aber er enthalt 22 Nnnunem.

40. 24Blatt. Pag.: [A^ Aij, Aiij, [AJ, B, Bij, Biij, [BJ-[FJ regel-

maBig.

Miinchen, TJniversitatsbibl. 4°. Libri rari, (4® Hist. anx.

1270. S.-N. 74). (Das einzige in Europa beiannte Exemplar.)
Litt. : Winship, Cabot bibliography 1900, 19 nr. 65. — tlber

die Karte selbst vgl. S. Rnge, Peterm. Mitt. Erg. -Heft 106, 66.
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Namensverzeichnis.

I. Karten.

(EnthMt auch die in dep friiheren Berichten aufgefuhrten Earten; I = I. u. II.

Bericht, lU = III. Bericht u. s. w.; weggelassen ist die Rubrik „Anonymus“.

Die in Klammern stehenden Zahlen bezeichnen die Earten und Drucke, auf

denen der Name nicht an erster SteUe steht oder fiir die er nur vermntungsweise

angenommen ist.)

Van der Aa V 76.

A. A. IV 89, 106.

G. A. IV 85, 83. 89, 95. 91, 14.

Adam (IV 63).

Agnese I 7. (8). V 3—15.

Amman IV 62.

Apianns, Georgius (IV 39).

—
,
Petrus IV 40. 86, 1.

—
,
Philippus IV 86, 26—48.

Argaria IV 85, 86.

.... atinia III 7.

Aventinus IV 34. 39. 90, 46.

Avinea IV 87. 76.

D. B. IV 70. 87,72.

F. B. IV 88, 6.

N. B. IV 90, 2.

Beatricius IV 85,81,89. 89,92.

Becharius IV 4.

Bebaim IV 92.

Beke IV 44.

Bell’ Armato I 67, 19. IV 51. 87, 22.

90, 84. 91, 11. V 86, 18.

Bertel(l)i, Donato (PV 77. 86, 66). 90, 60.

91,21 (V 44). V 58.

Bertel(l)i, Ferando I 67, 4, 5, 9, 15, 17,

22, 36, 38, 48, 51, 53—56, 77, 79, 81.

(I 54. 59. 67, 1, 3, 19, 24, 41, 61,

73—75, 82). ni 24. 25. 21. 26).

IV 59. 61. 64. 82. 85, 38, 39, 73. 86,

69, 72, 76, 84, 85. 87, 4, 12, 17, 42.

88, 2, 7, 10, 19. 89, 41, 48. 90, 111.

91, 2, 16, 32, 34, 36. Anhang. (IV 86,

69. 90, 115a). V 59, 60. Anhang.

—
,
Luca I 67, 68. IV 86, 116. 87, 54.

89, 103. (IV 65).

Bokel I 25 (26. 27).

Boleavus IV 87, 24.

Bonhomme IV 90, 80, 99.

Bonifacio IV 91, 43.

Bossius I 67, 12, (16. Ill 29, 14 18,

23, 40).

Bramb. IV 86, 75.

Breton (V 46).

Breuille IV 87, 75.

Bruegel IV 87, 67.

Bulionius (de Bullion) I 42.

Bnssemacher (IV 74).

Caesar (IV 44).

Camotius (Camocius) I 67, 62. Ill 29, 26.

(29, 4, 48). IV 85, (59), 62. 87, (13),

20, 25, (27), 28, (35, 36). 41. 91, 28.

V 51. 53. (55). 62. (66). 70. 85.

Cartarus (Earterus) IV 60. (61).

Castaldi s. Gastaldi.

Cerrus IV 79. 91, 35.

Cimerlinus (V 65).

Clusius IV 86, 13, 14.

Cock, Hieronymus, I 39. 52. 67, 67. (40.

42). IV 86, 82. 87, 52, 70, 79. 90, 32.

(V 76).

Cock, Simon (V 40).

Contareni V 56.

Copo III 26. IV 91, 9.

Cornelius Anthonii I 37. (67, 20). V An-
hang.

Crato (IV 86, 104).

Creutzig (V 50).

Nic. Cusanus I 32. IV Anhang.

J. (a) Daventria 1 43. (56. 57). IV 89, 25.

27. V 41. 45.

Desliens III 3.

J. n. L. a Deutecum (Duetecum) I. (50).

58. 66. IV 86, 11, 100, 121. 90,20,
34. V 73. (76).

Doetszoon V 22.

Dreuer I 28.

Duchettus IV 50. 91, 12.

Erlinger IV 37.

£(t)zlanb (I 33. IV 24. 25. 32. 38. 75.

V 30).

B. F. 1 67, 61. V 86, 26.

Fernandez III 1. 2.

Finaeus HI 29, 10. IV 43. 86, 16 b. V
31. (32). 33. 54. 65.
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Florianas III 29, 1, 2. IV 85, 1. 89, la,

lb. 90, 4.

Forlani Forlano (Furlani) I 53. (54). 67,

1, 3, 11, 18, (19, 23, 29), 33-35, 37,

39, 41, 59, (60), 69,78. UI 21—23. (27.

29, 4). 29, 45, (48), 49. IV 65. 85,

4, 17, 18, 31, 36, 63, 69—70, 2. 86, 2,

15, 68, 71, 109, 122. 87, 6, 9, 11, 13,

26, 29, 31, (36), 37—39, 66, 88. 88,

8, 9, 12, 13. 89, 19, 36, 75, 79, 1, 2,

88. 90, 18, 79, 128, 131. 91, 8, An-
bang. Y 55. (63). 66. (71).

Frachus (V 33).

Freducci I 3. 4.

Frisius IV 36.

Froschower IV 72 b.

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi) I 40. 51.

54. 59. 63. 67, 23, 24, 27, 29, 42,

60, 82. Ill 19. 27. 29, 4, 21, 24, 25,

33, 40, 42—44. IV 73. 77. 80. 81. 85,

5, 28, 29, 32—34, 45—47, 51a, 55, 66,

67. 86, 21, 67, 69, 70, 92, 92a, 94—97,
110—114. 87, 1, 14, 15, (16), 19, 27,

32—35. 88, 1, 14. 89, 4, 31—33, (37

—39), 43, 45, 54, 56, 71, 72. 90, 6,

40, 56, 57, 71, 73, 76, 121, 122, 125,

126. 91, 8, 30, 31, 38—42, 44—46.
Anbang. V 34. 44. 63. 64. 71. 86, 2,

13, 16. Anbang.
Della Gatta HI 29, 47. IV 85, 65, 89, 70.

90, 123.

Geminns V 38.

Gemma Frisius I 70.

Gerritsz V 23—25.

Giolito (III 29, 21, 25).

Glareanus III 8. 9. IV 23.

Glockendon (Glogkendon) (IV 38). V 30.

Gormontius (Gourmont) (I 35. IV 43.

V 31).

Grienynger (Griginger) IV (36). 90,59.

Hanns IV 31.

Hartmann IV 96.

Heiden III 33.

Helvigius V 49. 50.

Hierssl'ogel V 61.

Hofmeister (IV 72).

Hogenberg (I 67, 25). IV 86, 23, 59, 62.

90, 42. V (72). 77.

Homem III 5.

Hood IV 21.

Hubscbmaim (IV 90, 64).

Isengrinius (IV 57).

Joacbimins IV 78,
G. de Jode I 47. (48. 50. 56—68. 61. 63).

IV 86. (6, 7, 19, 54—66), 64, 91. 90,

JoUvetus rV 86, 17. V 46. 98.

Jorins IV 90, 91.

A. V. K. s. Cartarns.

Kaerins IV 86, 63.

Kron (V 50).

Lafreri I 55. 67, 43, 47, 64. HI 29, 35,

(40). IV (50). 85, 6, (33), 37. 52,80,

(86), 87, 88, 90, 92. 86, 78, 83. 89,

5, 47, 60, 87, 90, 96—101. 90, 91,

105, 107. 91, 19, 20, 37.

Laicksteen V 76.

Lazius I 60. (61). IV 86, 56 a, 86—89.

90, 61.

Licinius I (51). 67, 28, (42). IH 29, (25),

30, 31, (42, 44), 67. IV 85, (29, 33),

50, 51, (55). (86, 94, 111). 87, (32),

49. 89, (57), 58. 90, 71, 104 a, b.

91, 17, 18. V 86, 22.

Liefrincx (V 73).

Ligorins I 45. 67, 26, 44, 49, 57. HI 29,

11. IV 85, 13, 20, 30, 44, 54. 86,

16 a. 87, 50. 89,13,18,53. 90,25,

63. 91, 23. V 74.

G. L. A. = Lily (TV 90, 12).

Lorichs I 24.

Lnchinus IV 52. 89, 42, 49. 90, 14, 82,

86. 91, 6, 15. V 67. 86, 7. Anbang.
• Liitzenkirchen (IV 84).

Lycosthenes (IV 57).

B. M. IV 90, 124.

Magdeburg HI 13. 20.

Maiolo, Jacobus IV 14.

— ,
Vesconte IV 11.

Marlines V 18.

Maschop IV 90, 45. V 72.

Mellinger I 67, 32. IV Anbang.
Mercator, A. Ill 14.

— . G. I (70). 71. lY 86, 3—5, 8-10.
Anbang. V 36. 57.

Meyerpeck I 67, 6. IV (78). 86, 60.

Michaelis I 23.

Millo 1 14. V 17.

Mogiol IV 63.

Mompere IV 87, 90.

de Mongenet IV 97.

Munster (I 49). IV 3. 35. (56). (V 48).

Murer IV 72.

Musinus I 48.

Julius de Musis (IV 85, 2. 89, 2).

G. a Myrica (I 70).

Nelli I 67, 66, 73, (74). IV 86, 81, 99.

87, 56. V Anbang.
A. Nicolai (I 37. Y 41).

Nicolaus Nicolai (Nicolo del dolfinatto)

I 34. lU 29, 48. lY 87, ». 89, 74.

90, 7. V 86, 3.

Da Nobilibna V 47,
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Olaus Magnus I (35). IV 45.

Olgiatus (Oleatus) I 67, 13, 14. (lY 86,

69. 91, 40, 42). V Anhang.
Olina I 15.

Oporinus (lY 86, 56 a).

Orlandi (IV 50).

Orontius (IV 85, 17).

OrteUus IV 86, 6, 7, 18, 19, 98, 99, 115,

118. 90, 8, 26, 48, 60, 52, 55, 81,

102, 114. 120, 127.

Ortl IV 30.

Oterscbaden IV 88, 15, 16.

A ; pa IV 71.

Pagano IV 87, 23. 90, 117, 118.

Panades III 4.

Stefano du Ferae III 29, 70, 71.

Pograbins IV 86, 93.

Sta. Por. IV 89, 34.

Praetorius III 34. IV 95.

Ptolemaeus I 2. IV 2.

Bemardus a Putte (Puteanos) I (31). 44.

(65). V 40. 42.

Pyramius I 36.

Rafael (V 33).

Seb. a Regibus (diRe) I (45). 67,2, (26,

49, 57), 58. Ill 29, 7, (38). IV 85,

10, (13, 14). 89, 11, 18. 90, 116 b.

91, 1, V (74). 86, 26.

Reich IV 46.

Reinel IV 5. (12).

Ribero I (10). 11.

RoseUi V 2.

Rnscelli IV 85, 3. 89, 6a,b.

A. S. IV 85, 79. 89, 89. 90, 83.

J. S. IV 53.

Salamanca, Antonins 111 29, 3, 19, 23, 27,

46,55,61,68. IV 85, 41, 66. 89,20.

90, 5, 41, 92. 91, 5. V 86, 1, 15.

—
,

Franciscus III 29, 38. IV 85, 53.

90, 112.

Salnat de Pilestrina IV 9.

Sambuens IV 90, 64, 66.

Sebarffenbergius (V 49).

Scbissler III 10—12.

SebOner (I 68. 69. IH 30). IV 98.

Scolari (IV 81).

Scoltetus V 75.

Sebastianus III 29, 69. IV 85, 84.

Secco I 50. IV 85, 14. 89, 15. 90, 15.

Seltzlin IV 86, 60, 51.

Sgrothenus (Sgrothonus) IV 86, 57, 58,

119, 120. V 76.

Sophianns IV 86, 89 a, b.

Speckel IV 86, 52.

N. St. IV 85, 59. 86, 101. 87, 40. 88, 3.

SteUa 1 49. Ill 17. IV 56. 86, 103, 104.
V 48.

Stopius III 29, 13. IV 85, 59. 86, 65.
87, 36. 89, 23, 68. V 43, 68.

Susato rV 87, 10.

Sylvius (V 45).

Tettius IV 90, 98.

Thevet IV 87, 80.

Thomas de Rnbis (IV 45).

Thoms I 22.

Tomasso IV 90, 47.

Torrentinus (IV 44).

Tramezini 1 (45. 57). 67, 12, 16, (26, 49,
57). Ill 29, 14—18, 22. IV 85, 2,

(13, 14), 21—26. 89, 2, 3, 24, 26, 28,
35. 90, 27, 31, 35, 37, 38, 54, 96. 91,
22, 25-27, 29. V (74). 86, 10—12.

Truchet (V 46).

Tschndi IV 57.

A. V. IV 90, 3.

Vavassore IV 41. 42.

Vaz Dourado IV 20.

Vico (III 29, 21).

Vigliarolus V 16.

Vopell(Vopelius) I 31. 46. 47. 65. Ill 32.

IV 58. 84. 86, 53—56. 90, 43, 44.
V 37.

H. W. IV 84.

Waldseemuller I (29). 30.

Wechelus (V 32).

Weygel (Weigel) (IV 54. V 61).
Wied I 41. 67, 25. IV 86, 77. 90, 58.
van den Wijngaerde IV 87, 74.

Woelriot (IV 86, 79).

Wurm (IV 54).

W. Z. IV 28.

Zalterius I 67, 70, 76. IV 76. (79. 80).

85, (17), 68. 95. 87, 7. 88, 5, 18.

89, (76), 88,
Zell Christoph (IV 46).

Zeell (Zell), Heinrich III 16. IV 86, 25.
Zenoi (I 67, 54). Ill 29, 9, (10). IV 66.

86, (16 b), 66. 87, 18, 21, 58, 62—64,
82, 84—86. 89, 14. (V 43. 44).

Z(i)mmennann (IV 86, 86—89).
Zamdt(en), (Cynthius) I 67, 63. IV 74.

86, 61, 80, 102. 87, 61, 83, 87. 90,
70, 109, 116. V 69.

IL Texte.
Anonymus 7. 10—12. 52. 59. 73—75. 77. Anxerinns 14.

79. 85—88. 99. 109. 110. Archangelus Madrignanus 9S.
Anthoine le Cleie 91. Argenteus 20.
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Barboso 15.

Bartolomeo da li Sonetti 98.

Besicken 54. 55.

Bollaert 115.

Bondelmont 13.

Borgkmair 62 b.

Cabot 121.

Calvus 84.

Caesar 115.

Cartier 91.

Cervicornus 83.

Columbus 18—24.

Cortes 80. 81.

Cronberger 80. 81.

Job. de Doesborch 63.

Eck 17.

Emannel, Konig von Portngal 49—51.

54—61. 64—72. 76.

Faucbeur 91.

Ferdinand 3.

Franciscus Monachus 115. 116.

FrieB 117. 118. 119.

Gaillardus 22.

Gbetelen 95.

Glogkendon Albrecht und Jorg 62d.
Gruni(n)ger (Grieninger) 46. 47. 101. 102.

107. 109—112. 117-119.
Guytschaiff 66.

Henrico Vicentino 92.

Hueber 40.

Hupfifvff 27. 28.

llacomilus 103. 106. 107.

Janot 97.

Johannes, Konig von Portugal 89. 90.

Kaiser 115.

Kiistler 24.

Landen 55. ^
Landefiberg 30.

Ludd 101. 102.

Maler 67.

Mathurin de Bedoner 96. 97.

Maximilianos Transylvanns 83. 84.

Mazochius 64.

Montalboddo 92.

Monetarius, Montario s. Munzer.
Mulichns 107.

Muller 26.

Munzer (Montario, Monetarius) 1. 2. 48.

de Nicolay 16.

Oglin 71. 74.

Otmar 25.

Pentinger 4.

Peypus 77.

Pirkheimer 8.

Ptolemaens 100.

Rem 6.

Bingmann 111. 112.

Roffet 91.

Ruchamer 94.

SchSner 82. 113. 114. 120.

Sedelins 9.

Seits 15.

Singrenins 65.

Springer (Sprenger) 6. 62 a—d. 63.

Stockiin 26.

Stuchfien 94. 95. 113.

Vespucci 25—47. 63.

Vietor 65.

WaldseemuUer 103. (104. 105). 106. 107.

(108).

Weyssenburger 56.

Winter 31.

Withagius 116.
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