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Neues iiber Epikur imd seine Schule

(Fortsetzmig ^)).

Von

JBolbert Philippson, Magdeburg.

Vorgelegt von M. Pohlenz in der Sitzung vom 24. Januar 1930.

2 .

Ein ganz anderes Greprage als der erste Papyrus tragen die

drei folgendeu, die der verdienstvolle Herausgeber unter der

Summer II zusammenfaBt. Wabreiid in jenem der Meister selbst

seine Lehre erortert, wird in diesen von Angeborigen seiner Scbule

Leben und Gresinnnng Epiburs und seiner Ereunde auf Gerund ihrer

Briefe dargestellt. Aber sie sind nicht weniger aufscMuBreicb und

wichtig. Denn ,sie enthalten, wie %vir seben werden, Tatsacben,

die uns bisber unbekannt waren.

a.

An ibren Anfang bat Vogliano mit Eecht den pap. Here. 176

gesetzt; denn von ibm ist verbaltnismaBig viel vorbanden und weit

mebr als von den beiden andern. Die am besten erbaltenen Ko-

lumnen (Er. 5 X—XXVIII) bat V. sebon unter dem Titel „Nuove

lettere cTiEpicuro e dei suoi scolari" (Bologna 1928) mit -wertvollen

Anmerkungen und (jetzt wiederbolten) Lichtbilddrucken seiner ans-

gezeiebneten Nachzeicbnungen der Papyrusblatter berausgegeben.

Icb babe diese Ansgabe im Grnomon 1928 (B. 4 H. 7/8) S. 384ff.

(vgl. ebd. H. 9 S. 531) besproeben und kann mich fiir diesen Teil

des Papyrus begnligen, auf die dortige Bespreebung zu verweisen.

Hun bat aber V. in der neuen Ansgabe auBer den genannten er-

baltenen Kolumnen aucb die vorbergebenden veroffentlicbt und

dazu anbangsweise 31 Eragmente (3 sind verloren), die nicht in

der Ursebrift, sondern mxr in Heapler Nachzeicbnnngen vorbanden

sind. Es ist begreiflicb, dafi Y. cliese beiden Eragmentreiben von

seiner ersten Ansgabe, die mbglicbst Sichere.s bringen sollte, aus-

1) S. 1929, Heft 2, S. 127.
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schloB. Demi jene ersten Kolumneii; von denen die Papyrusreste

erlialten blieben, sind selir liickenhaftj einige enthalten nur nocb

Bucbstabenj einzeln oder in vereinzelten Grruppen. Iinmerhin ist

hier das Vorbandene durcb V.s Lesungen gesicliert, Dagegen be-

sitzen wir die Ictztgenannten Praginente moist nur in den JSTach-

zeicbnungen der unzuverlassigenj des Griechisclien unkundigenj

nicht immer gewissenbaftenNeapolitaner^Lobnarbeiter, Wir bauen

also bei diesen ancli sehr zerstiickelten liesten auf einer reclit

zweifelhaften Grundlage. Dazu kommt der Verdacht, dab einzeliu^

Biickstabengruppen anklebende Pester oberer oder untcrer Papyrus-

blatter, sog. sovra- iind sottopostij sind, die man bier nicbt wie

am Papyrus selbst durch ibre Lage zu den sonstigen Scbriftzeicbeu

als solcbe erkennen kann. Das alles inacbt die Erganzungsversucbe

oft unsicher iind verfiibrt zu willklirlicben Anderungen des Uber"

lieferten. V. erklart daber : Nur ein r)dii)us konne diese Ratsel

Ibsen.

Aber ganz so schlimin liegt die Sacbe doch nicbt. Es sind

nanilicb zwei dieser Eragmente nocb in allerdings seit ibrer Ab-

zeichnung weiter bescbiidigten Papyrusfetzen erhalten, die V. in

seiner Lesung mitteilt. Der Vergleicb beider IJbeidieferungen er-

gibt nun, dab die Abzeicbnungen, abgeseben von einzelnen Ver-

seben oder Willkurlicbkeiten, ricbtig sind, also eine bedingt >sicbere

Grrundlage bieten. Schon V. bat einiges ergiinzt. Ich selbst bin

weit liber ilin binausgegangen, indem icb Sicheres oder Wabrscbein-

licbes dui’cli passende Bindeglieder unter Beriicksicbtigung des

Zeilenumfanges (IB bis bocbstens 20 Bucbstaben) in Ziisammenhang

brachte. Diese konnen oft ebensogut durcb andere ersetzt werden,

das ist aber unwichtig, da sie fiir den Sinn obne Belang sind.

Anf diese Weise glaube icb z. T. liberraschende Ergebnisse von,

grobem Werte erzielt zu baben. Icb wende micb also zuerst zu

diesen 31 Eragmenten (S. 90—96, vgl. S. XVI f. und S. 56).

V. bat nach der Wiedergabe ibrer oberen und unteran Pander
drei Grruppen unterscbieden : obere, mittlere und untere Kolumnen-

teile (die Zahl der Zeilen war bier urspriinglicb 31). Er hat aber

aucb aiigenomnien, dab ilire Peihenfolge umzukeliren ist (S. 90), so

dab z. B. 34 am Anfang, 4 am Ende stand (1—3 sind vorloren) ^).

1) Diese Annalime beruht auf einer Entdeckung Yogliaiios, die er an den

noch unbertihrten Herkulaner Rollen gemacht bat, und die das Verfabren der

Entfalter bei diesen „scorze“ erklart. Diese Entdeckimg, die aucb fiir andere

Papyri als unsere von grofier Wicbtigkeit ist, wird er in einem besonderen Auf-

satze veroifentlichen.
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Es wird sich im folgenden ergeben, dafi maiichc untei’ dieseii Erag~

menten sich untereinaiider fortsetzen, Selbstverstandlich machen

die Versuche, den Text der Eragmente herznstellen imd zn er-

ganzen, ihren Inhalt nnd Ziisammenhang zu bestimmen, nicht den

Ansprnch eiidgiiltig zti sein. Ich hoffe vielmehr, dafi sie neue nnd

bessere anregen.

Ich beginne mit den 31 Fragmenteii der Neapler Naclizeichnung

in der von Vogliano vermnteten Reihenfolge ^).

34 (n 1) S. 96.

Z. 6 V. u. tov]r^ [a(pa\vC(j[ac

t]b :jtoXctLHb[v] yQ(i[g)a

""dXXd^ m]C^ (pri^Lv^ [sv 'ya

roig iJt]oXLTcxotg S[v SQa

oix hv]xsv 6 7toXi[ux6g'^

1, xul iitojo^dg^

Zweifellos liaben wir hier Auszilge aus einem Briefe, in dein

der Empfanger von der Politik abgeniahnt wird. Nun kennen

wir Bruchstlicke dieses Inhalts aus einem Briefe Epikurs an Ido-

meneus (vgl. Us. fr. 132—134), der nicht nur in Lampsakos eine

hervorragende politische Stellung einnahm, sondern auch zu den

Diadochenhofen in Beziehung stand. Aus diesem wird auch unser

Fragment stammen. — Z. 6 f. „Dies (die Seelenruhe) vernichte die

Politik". Zu €<(pavL^aiv vergL Pliilod. Ehet. I S. 217, 6 dg)avc^ov0L

Tidg aQStdg,

33 (u 2) S. 96.

Z. 5 V. u. [[l]] 0 da liovog cov [avroxa-

Xijg xriv Ttagd [xrlg TtbXa-

cog %ccl xov v6[^ov ol'a-

xai [Xv]m]g ^v[rj^f}v ijte--

Qiajaead'ac xcd[g Qt6\Xa6LV y^ovijg].

Derselbe Inhalt wie in Nr. 34.

32 (u 3) S. 96.

Z. 7 V. u. [si

da xriv Toju (a)7tb

l-i&v] djcd^ovvog &Q[yC-

ccv dv]oiiCa[v] Xsyecg, (pa-

Q0v6ag d]vd l7c]dv i^iiav

xdg TcdXsjcg

1) Der Nummer der Neapler Naclizeichnuiig fuge ich in Klammer die Voglianos

und die Buchstaben o (oberer Teil), m (mittlerer), u (unterer) zu; auBerdem die

Seite der Ausgabe.
1 *
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av oiTc 8]lxv[(]av

sisQys^i&v,]

Aus demselben. Briefe. — Die Z. 7 war scbon im pap. ver-

schrieben: aus ccbtov &7tb hatte der Scbreiber 'b^tb gemacbt, dann

stand vielleicht in seiner Vorlage 8ia67ccci3i mit iibergescbriebenem

TtccQuy (=s dtM:!taQayiiccT(ov) ;
8ia(37t()c6fi6c; aucli Pbilod. JI. c. 10, 18,

Dazn mochte ich folgende Bragmente ziehen:

26 (ml) S. 96.

[ovtoo <f olyiaC

6b 7t^d6ag a\tv%iag

7eB(]666d'aL‘ td yScQ lI[cc-

Q(h]6rjg %al fLBv6ytip[v ti-

vmv] ovz abtmv ‘Yi%z\(dv

5 dxojvdg zb zotg [6ot

0viiJto]vov6Lv sxo[v6Log

&Vy iva]^il zd 6ov —
Z. 3 „Denn das (Schlimme) mbgest du aiifheitern, indem dn^

wenn anch einiges bleibt, ihm nicbt nnterliegst iind deinen Leidens-

genossen ein freiwilliger Heifer bist“.

Der Reihenfolge nacli gehort vielleicht noch zii diesem Briefe

ein mittleres Fragment, dessen Herstellung aber sehr fraglich ist.

24 (m 2) S. 95.

1
.

[zotavzag dh voyiC-

%[Xiiv dXXayv

7Co]XX^v xal zotg d[Q%ov-

6lv] dymvCccg €l6^dXX£L\v'

5. on] fScQ — (bg Bi(p\ 0'i}r(D[['u]] /3o[n-

X6]ii£vog- 0 ZL ZB bv 6Q[yov

zb xazd zdds 6£ccvz[p

%ccl ye zi6[lv^ olg

zcbzcDv] yidXi0z[a ^sXsi ito-

bXv^ k7Cl0ZBXX\p.

Z, 5 bI^)^ = vgl. fr. 22, 6 el(p amg = bItcs, Z. Q 5 zC zb

bv (vielleicht verschrieben fur bzcovv) = jedwedes. Z. 7 zb xazd

rdds — politisches.

Nun beginnt eine Reihe von Bruchstiicken, die einem Briefe

Oder einer Schrift iiber Epikur entstammen; ich glaube yon Ido-

meneus. Denn um ihn handelt es sich in diesem Abschnitte unsres

Buches. Aufierdem wird offers von Epikur^^Wie-^vog^in Ver-

storbenen gesprochen: auBer Hermarch hat ihn von seinenlNacbsten

ntir Idomeneus iiberlebt.



Neues iiber Epikur und seine J^chule.

31(ii4)S. 96.

5 V. u. uccl a[}iov0ag

^ 7C0QB(C)av
[?J

olkol

cbv rd Bva\yxla

d6\a% a\vtag &7t[(i6ccg

30 (u 3) S. 96.

5 V. n. cl yQccq)(x>v

TCQdg (i]s XsysL Ttai

icad'"^ 0^/] dv rgditov zccl ye-

Xmv ev\(h6\a\g rjya Si} tijv

0%OX^V Xal E7t')]^SV.

Z. 3 dv mit Aorist iterativ. „Was er aber {ml—Ss) in seineni

Schreiben sagt, iibt er (vielleiclit aiicb, nnd anf diese Weise

pflegte er mit Lacheln die Schule zu einigen und zu leiten und

festigte sie“.

29 (u 6) S. 96.
1

Z. 8 Y. u. [SiTfi
— — cc%s-]

d'avBv] vixv^[()c%]cbv^ [yQdcpBL

d%oiid]ag avryjg twv \Iv%g)v*

5. BTtC 'ra] xbXbi M7itQod(h[QOv

idojcoTtCa rsXBV'V')]-

6av%og^ BdziSi

ygd^lag %oXXfit %a%ei~

1 . S'/i^Bi yByQ]acpBV*

Z. 2f. ^oXXfiL %cctBidil0BL {L A.?) „init vielem Verstandnis" (fiir

weibliclie Eigenart). Das mta wiirde bier ein Herablassen ausdxiicken.

An welclie Frau der erste Brief gerichtet, wer der gefallene

Verwandtej welcbe Seescblacht (bei Salamis 306 ?) gemeintist, weifi

icb nicbt. Batis, die Empfangerin des zweiten Briefes, war die

Grattin des Idomeneus und Scbwester Metrodors, der nacb Celsus

(s. Korte, Metrod. fr. 46) an Wassersucht litt.

22 (m 3) S. 95.

[jrpbg Mry'

rpdjdcopoi/ S7CL0toXii[v

yQd](pSL ygdcpcov &X]Xa

tBi]7C6tv q)LXrar[a

5. iv T]6p ^[dX-

r Bl](p^ mg iXd'et^ [ii'i-

%bi6^ oi>] XQ^i Sit* [i^B-

%SLv d]Xlcct[g Sd^aig*

Zu Tm, das bier natiirlicb unsicber ist, vgl. Er. 4 col. I 4, wo

Tsg) iiberliefert ist. Der Brief ist wobl von Epikur. Metrodor und

der Freund, den Epikur griiBen laiJt, miiBten dann zur Zeit in Teos
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geweilt und wahrsqheinlicli Nausiphanes gehbrt haben. DaMetrodor

330/329 geboren ist (TJsener Index S. 412), so wird seine Bekannt-

schaft mit Epikiir erst in die Zeit von dessen Schtilgrnndnng (310)

Oder kurz vorher fallen. Vielleickt ist also dieser Brief noch von

Kolophon Oder sckon von Mitylene gesckrieben und es lieBe sich

Z. 1 erganzen: ^[^vcdv jtQog %rL, da aber in diesem ganzen

Abschnitte von Idomeneus und Leonteus die Rede ist, Z. B: h T]^(p

%ov(pvvti /ls)[ov]tBL Die UclXai waren eiiie Wamung vor

Nausiphanes. Ick komme darauf bei 4 1 zuriick.

Eine grofiere Zahl von Eragmenten, die ich. nun un AnscliluB

an Voglianos Anordnung folgen lasso, dreht sich uni eine Ketzerei

in der epikureischen Scbule, die ich Hermes 1925 S. 478 if. und

Grnomon 1928 S. 393 festgestellt babe. Unsre Fi'agmente er-

ganzen die dort gegebenen Belege in willkoinmener Weise. Ich

schicke das zuxn Verstandnis Notige kurz voraus. Der junge Py-

thokles, damals in Lampsakos, hatte entgegen der Lehre des Meisters,

aber iin AnschluiJ an eine Schrift nsQi d-e^v des benilimten Mathe-

matikers und AstroiiomenEudoxos, dessen Schule noch in dem benach-

barten Kyzikos bestand, eine Gottervielheit geleugnet und die beideii

bedeutendsten Vertreter der epikureischen Schule in Lampsakos, Ido-

meneus und vermutlich Leonteus, fiir seine Ansicht gewonnen. Epikur

schreibt darauf einen j,weitberuhmten“ Brief an sie, in dem er

Pythokles wegen seiner »Tugend milde behandelt, die alteren scharfer

tadelt, in der Hauptsache aber sich gegen Eudoxos wendet. Da
dieser jedoch^ wie es scheint, ohne Erfolg blieb, fahrt er mit

Hermarchos nach Lampsakos (Metrodor und Polyainos leiten unterdes

die Schule in Athen), und dort gelingt es ihm, personlich den Streit

beizulegen. ISTach Kol. 25 ist er dann wohl nach Kolophon ge-

fahren, wo, wenn aucli nicht mehr sein Vater lebte, aber eine

Zweigschule bestand (Phyrson und Hegesianax, Us. 151, 3 Anm.).

Nach obiger Kolumne scheint Pythokles sich damals ^a^oycc^a

(oder Ms^cayidb) zTjg Mayv'}]6Cag (am Maiander, nahe bei Kolophon),

vielleicht seiner Heimat, befunden zu haben; dort sucht ihn im
Auftrage seines Seelenleiters Polyainos Hermarchos auf und bringt

ihn zur Vernunft.

Yon den bezuglichen Eragmenten gehbrt (nach Voglianos Reihen-

folge) zuerst Nr. 28 (u 7) her
;

fiir dessen unmittelbare Eortsetzung

halte ich aber Nr. 23 (o 1 und pap. fr. la) und Nr. 11, 7—12, also

mittleres Stiick). Yon diesem letzten Stiicke hat schon Y. S. XYI f.

nachgewiesen, daB er den Abzeichner falschlich an fr. 11 ange-

schlossen hat (vieUeicht sottoposto).
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It. 28. Mvv
6(dv (pa]v£ig %ai 0%(p-

Titstg n[ok}jatyqv %al

tovTCm t]srQa[y[^]x6Tog

e%et ve]ccv[Cov] fxa-

'd’rj0€c ^eod’rj] oidh ^6vov

tov &dB]lq)6v ^ov

fr. 23. a'i)]tby tBd'BCQQYiKdd''' [i;-

^Ctg T]0Vt(DV T^iv a7t6d\SL-

^CV ^€]7t07}fis'p0vg S[vC-

cov ivt^] oi%la bvxov &\y

zal Il\vd'OKXyg e6Tiv * [aA-

V om] h6y.Bv [ovx(o yea-

fr. 11, 7. Qol mvdrjjxoo &0X€ %ccl

X8yov]x6g xi Ilv^'OxXi'-

01)^ T»]v SOKO'VV-

xcov ^£qI ^]e^v bIvuv

aSykov !>cccxd] xrjv q)'60tv

oi xoi)x^ ^L0]^sv [S]t; [rot

—

ovxo\

Diese Zeilen stammen aus einem Briefe, yielleiclit dem in

il. naQQr}6. fr. 6 erwahnten, Epikurs an Leonteus. DaB Mys, der

bei Epikur ungefahr dieselbe Rolle spielte, wie Tiro bei OicerOj

auch an diesem Streite im Sinne seines Herrn von Athen aus teil-

nahnij sehen wir aus dem fr. 163 Us. (vgl. auch uiiten fr. 5 c. I 28ff.).

Der dortige noch nicht mannbare [xaxQayiK&g) Jungling ist natlirKch

Pythokles. Sehr intenessant ist, da6 dieser die Uottheit fiir ein

mSylov cpx}06o erklart hat and Epikur dies trotz der wahrnehmbaren

Grotterbilder zugibt. Darliber habe ich Hermes 1916 nnd 1918 ge-

handelt.

Die nun folgenden unteren Eragmente wage ich nur mit Vor-

behalt dem Briefe oder den Briefen an die Lampsakener iiber den

Gotterstreit zuzurechnen; meine Erganzungen sindz. T. sehr fraglich.

27 (n 8) S. 96.

[o^

yccQ {x)iv\ £[t (ob) ro XoiTthv

%al Tcdvxa [eUxe ysQcov sl-

XB viog 6v\dccC^G)v (pccvfj-

1) Nach Voglianos freundlicher Mitteilung sind mebrere Zeicben an dieser

Stelle und so aucb das M von M[vv] zweifelbaft. Den ScbluB des fr. erg^nze

icb ^‘Hsi ydiQ TtQbs on v[sd]viaHog’ Also wS-re der Brief von einem Damps a-

kener.
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6. $]st\ hfiBv

ivog X^iiBv [sQyov^ S)v

av tQ6jt(DL dvv[cc(fl6d*cc

yQccq)8a ex 'yQa(pi[d(oVj

ci]vTilv til[v TtQdvOLUV.

„Demi niclit wissen wir, ob in Zuknnft nnd in allem ein Grreis

Oder Jlingling gllxckselig sein wird, und niclit wissen wir aus einem

Gotterwerk, wie wir axis einem kleinen Gremalde(?) den Maler

(erkennen) konnten, die Vorseknng selbst". — Ich nehme als m5g-

lieh an, daB Epikur Her den von Pytliokles und Eudoxos vertre-

tenen Begriff der GFottheit bestreitet.

26 (u 9) S. 96.

[ovx

B6%iv a7t[eiQov viov elg

rrjv dKQOtlcctfiv ^og)&v

5 . 67ti'Xccta^o[yi^a0d’ccL

rd^iVy (geschweige), &a[7tSQ ai-

xvx^ sEg %v <3tdd[tov^

BTcl xmv 7CQ06[^a%^tm^

dtavorj^ldtcov ccyeiv,

Hier wiirde es sich um Pythokles kandeln.

Nock fraglicker ist Wortlaut und Inbalt bei

21 (u 10) k 96,

[Trot)] ^aht\l^v6[g 0oy ecpi-

ol xcitijlyoQov' iv-

v6st] xal xijv ^ExiXovQ[ov

xad'IduteQ tsCvov(jcc[v i-

^i0t]oXiiv xal TO 6v[^^a-

xolg Xdyoig \xotg

'bpidg^ x(x)Xvov0\lv aya—vaxxelv.

So sielit die Stelle wie eine Maknung etwa des Idomeneus an

PytkOkies aus: „Nack deinem Besseren streben wir Anklager, be-

denke auck den gleicksam anspornenden Brief Epikurs usw.

Sickerer gekort kierker das nackste mittlere Bruchstiick und

vielleickt auck die beiden folgenden.

20 (m 4) S. 94.

[xhv

1 , diiaQx[dvovxa iivd'i-

x&g (0)vvoQmv xd 7t[dvxa

alxlav x'^v elg d[XXo xa-

xdyov0av aid %'eov dyov-
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5. rcc* dt’ O'® dij rQ6yto[v

ri 6)d'Og tov 'd's((ov} 7tSQL\rQS~

7t]atai

„indem er begriif, dafi der Irreiide (Pythokles) in Mythenart in

allem die aiiderswohin fiilirende Ursache auf Gott zuriickfithrte".

18 (m 5) S. 94.

[iv S' iil-

%]\i ro'U'Po
•

^0\(p^aiv 0vn7ti-

TCXBl tic XOLTCOC St[cc t€ 01]-

^BLOV tavth cjtQoyclpTttovv''

iyv[oi]0]ai* iv alX[7]i

5. df (pccLVBtaL tijv

ti0yiBVY]V :;r£[[i]]p6 [tov

'^£0?^] si(pQO0yy7]v alTtoqiai-

v£Lv'\ 'oXag tocg t\ov-

tcov t]a'd(to)XoyC\ag di]-

[X&v.

„Iii einem andern (Briefe) sagte er dies: ^Damit fallt zusammen,

dafi man die iibrigen Tatsaclien walirt imd durcli den ZeickenscKliifi

dieselbe Vorstellnng fortschreitend bildet’
;

in einem andern aber

scheint er die fiir Gott geforderte Sicherlieit nacliznweisenj indem

er gaiiz und gar die Tantologien dieser an den Tag legt.“

1st das annahernd ricktig, so stimmt es mit der doppelten

Weise der Gotter “ Erkenntnis, wie ich sie in obigen Herinesanf-

satzen dargelegt liabe, iiberein: tic Xoiitd sind die Erge1)nisse der

inneren 'Wahrnebmung anf Grand der Gotteiidole (menschliclie

Gestalt, Seligkeit, Zahl usw.)? abgesehen von den falscben An-

scbaunngen der Menge (Weltregierung, TJnsittlichkeit). Durch den

Zeiclienschlufi (i7tLXoyL0^6g) wird dasselbe erweitert (ntgoKdcttmv) er-

wiesen. Besonders zweifelhaft ist mir Evvofi0ai
;
es mlifite i7tvvo^0cci

lieifien. E'bq)QO0vvri ist die aidaviiovla der Gotten
;
tovtmv kbnnten

Eudoxos, Pythokles iisw. sein, aber auch die Stoiker. Aus diesem

Eragmente wiirde sich ergeben, dafi Epiknr mehrere Briefe liber

diesen Streit geschriebeii hat.

16 (m 6) S. 94.

\

7tQ0cpa-\vr1g ovv [al dLag)£QG)v btcbl-

v(pv^ dXXic xal 7ta[Q^ &^(po-

tBQcov dLa<p6Q(p tlgoTtcy* oi-

S* ctv aitbg sv ^y[g,

5. ov tgdTtov tyg v[Xi]g

q)ocgj t0v cciJ.aQt[t^v ya-
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otv aya^'hg [stri^

Haxic] tijv iy%si.[^8VYiv

£vvoia\v .

Es konnte sicR Her uin die Pronoia der Grotter liandeln, die

nach Epikurs hauflgem Einwande die Verantwortlichkeit der Meii-

8clien aufhebt. Die beiden Gregnerj von denen sich der Angeredete

(Pythokles?) trotz ahnlicker Ansiclit nnterscbied
,

dlirften dann

Eiidoxos (Platon) oder die Stoiker sein.

Siclier gelioren in diesen Zusammenhang die er^ten obereu

Bruchstilckej von denen icli o 1 (fr. 28) schon berangezogen ha1)e.

14 (o 2) S. 93,

\^E7CSLdd'}i Tlv^'oycX^g ij dxovcDv Xoyi6^oi)q 7toiovv-\

rog i/ ^cctaX‘)'icp[%'ivxa)v (tmv) i-

l,iG)v aQl6x(Dv* 3h Hv-
d'oxXdovg 67CLt(i[l^st,g

6ov XtTtaQag o^Gccg^

VB^s0iq6]i' [dXXd

/io) xljvxdiisvla dvad'SQixcdvcoiiEiK

Beilegung des Streites. Zum Anfang vergl. meinc Ergiinzung

von KoL 2B in Gnomon a. a. 0. S. 394 f, Vielleicht bier ein Brief

Kpiknrs an Idomeneus aus Kolopkon.

11 (o 3) S. 93.

6 ^CCTCCCQLOg]

^Cog]^ b XTjxvd'og [av

li6vo]g iiilv bL'--

}], i^rl] rrjXtxovto

xp insQ xd d'et-

a siSaliJiyov jiCog xijv

Se dvva^Lj^l ElXrjcpsv btcI-

[axiiiov]

,

Die nock iibrigen Bruclistitcke wilrden sick ineistj soweit ihr

Inhalt bestimmbar ist, iinter die drei Gesicktspunkte verteilen lassen,

die ick fiir die biskerigen feststellen zu konnen glanbte. Das -wurde

aber die dnrck Vogliano woklbegrlindete Reikenfolge storen. Ick

nekme daher an, daB wir Her Ausziige aus Briefen Epikurs und
des Idomeneus kaben, die diesen betreffen. Denn um ikn handelt

es sick in diesem Abscknitte. DaB dabei auck sckon bekandelte

Gegenstande beriihrt werden, befreindet nickt. Vielleickt gelingt

es einem andern, auck fiir sie nock bekerrsckende Gesicktspunkte

zu finden. Ick gebe sie nach den drei Kategorien (u, m, o) und
und innerkalb dieser nack ikrer Nximmerfolge.
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19 (u 11) S. 94.

[^e^vi]do ^ IsQcoTtlsovg]

tov K]aQog tov [iv IIeiqcci-

st riy[e^ovs'6[ovTog

%al] tmv ^itad'rjl^dtcjv

%ai] %Qay\xdxmv {iq)^ d to'bg) {)7t^ [avxov

sid]a'yo^8vovg [^ysv.

dXXjd s^Lol dbg \s%stv,

dx%* &]vB^dt[svda.

Brief Epikurs an Idomeiiens : Unruhe des Kriegers und Rtilie des

Weisen. Uber denKarerHierokles unddie420Atlienerj die eri.J, 287/6,

damals nnr als OfSzier, in die Eestiing lockte nnd die der Kommandant

Heraklides niedermetzeln liefi, vgl. Belocli, Gr. Gescli* Illa^ S. 247.

17 (u 12) S. 94.

xal 7tQ(iyfx[a(ji ^ocl

d6y^a\6i, 0siiid\xa avtm

lKa]vmg \yQd-

(pBt ^Md[tccv'

oiv] BK tf^g tov rifliiBQov

XBd'VYixjbtog iivijl^rjg

1. ^dovij] oi) 6i [— aito-

[Xaitai.

Die beiden Namen vermntete schon Vogliaiio. Tiber Tbemista

vgL Us. Index, iiber PMlistas Crdnert, Kolotes S. 69. Es bestatigt

sick hier, da6 dieser zu den nnmittelbaren Anhangern Epikurs ge-

horte, vielleickt, da er nack Crbnert aus dem doriscken Kleinasien

stammte, zn der Zweigsckule in Bkodos. Jedenfalls beiindet er

sick zur Zeit nickt in Lampsakos, da Themista an ikn sckreibt.

Ihr Brief betrifft den Tod ihres Gatten Leontens, so dab vielleicht

kier schon von ikm gekandelt wird, — Z, 1 oi> JJt{dv? Znm

Fehlen des Artikls vgl. v'^ (fta) (id d'aovg, ^Qog d'swv

'

(Cronert

Mem. Here. S. 206).

16 (ii 13) S. 94.

tQ6^G)i %al aplov-*

^Bv^ ^Qog tovr^ ddtd[(pOQa

tdya]d'd alyai nlaldta* [oi5-

tol (pCt\dLV Oiv (pBQOVT[Bg

tijv &]ylav [[5]] Ttaiidsdd'^ bI[x6-

t(Dg ak]yovvT6g wg y.[sC^ov d-

yad'd ^d]dLV BL[vat ^]Ey.a[d'ri—xdtsg,

Vielleicht aus einer Schrift (des Leontens ?) iiber die Adia-

phorie der Kyniker oder Stoiker.
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13 (m 7) S. 93.

[%ovg d’ idimtccg «'dro~]

^dtcog ^[avtag xdyad'ov

sXXsi^ovTa\g oiSavog

bgwiiav* iv aXXij d’* ’'kv

totg 7CccQE^svyiis[voLg

5. avtmv &ycc%'olg i!6[pg

(laQccvthv* iv ci[XXj]

t6‘ '^%]ata(5tQeq)[ovtai

TtoXXol ai]^6ii6vo[L

%ccl cc{}tmv] rjttcoiiEvoc

[^ccXXov fj ciXXcov},

Das doppelte iv aXXrj (sc. mK^roXy}) zeigt, clali Ausziige aus

unsren Briefen iiber die Politik, wohl an Idomeneus, vorliegen.

Z. 5 V. u. ai)t^v = rav &Q%6vt(x>v, Ebenso im folgenden Fragment.

12 (m 8) S. 93.

djfiov

rovd’ d7to0]TQsg)ovt(x[g

Exs^d'ac] ravTrig &7to-

XitE'vtov] SLccycoyYjg tCo-

6 . Xctixov s7to]ovvvo xbv a-

QL0tov fiCo]v iXXaCTtov-

0’’
'fidovm]v }tal Sid xov-

to %al Ttdvtog x]ov dX-

[Xov dyccd'ov,

Z. 3 f. djCoXhevtog Aristotel. Politik. 7, 7 (1327^ 26), Z. 2 tovd'

= tov TCoXmnov fiCov, — Z. 1 &7to0tQig)ovt(, apogr.
;
oder dyto^tgi-

(fovtsg (iTtoiovvvo Z, 5) ? — Z. 3. Der Artikel fehlt hanfig bei den
Here, hinter O'Stog, fraglick, ob dnrcli dTtXco^Lg.

9 (o. 4) S. 92,

I'l^vavtLOvto dh

1. 7c]oXXotg &vti7cd\Xoig ov-

dXXd TT^og Ts tov —
-] iirjv dvxiyQdijfalytd ti-

v^] iTtLdtoXijv 7cal [tdg

B. 6]a7tQdg drjfiTjyoQCag

y] dvtid'Svtcc TtQopdg

cevt^v tebv 7CQayiid[tcDV

y]£y6vi]^evov STtdlyco-

yo]v §7x1 xfii i()Cv[xov

7caxi0t7j]t 0vfig)OQd\L

d€lXV'6(D]v xovxov —
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Das TtQo^dg zeigt, dafi es sich um einen Brief wahrscheirilich

Epikurs, dock wokl an Idomeneus handelt. Offenbar verteidigt er

im Hinblick auf diesen sein ^i60ag, Der Gregrer Z. 2 fp. kbnnte

Nansipkanes sein, der ja die kTaturpkilosophie fiir den Weg zur

Rketorik nnd Politik ei*klarte und deshalb von Epikur aiifs kef-

tigste getadelt wiirde. Neu ware dann, dafi er sick wirklich po-

litisck betatigt und dadurck ins TJngliick gestiirzt hatte. Nicht

unmoglick in der damaligen Zeit.

Die nock iibrigen Eragmente machen entschieden den Eindruck,

als seien sie einer Sckrift des Idomeneus liber Epikur entnommen,

also wokl derselben, die wir oben (S. B) aus dem fr. u 4 (31) ff.

erschlossen. VieUeicht stammt auch der dazwischenliegende Bericht

liber den theologiscken Streit aus ikr.

8 (o 5) S. 92.

1. tfj [jtQ^6t7lU

B^fiys Sxd[tBQOV

\
&6t6 dvBTSiVs[v (triv xslga). axf-

tmv dcpGOVog :itQ6[d^viiog

5. %al 0'ui?CL)[ff dvcc-

XQO^(py tcbi XOLd[6Q(pL

^EitCmvQog sicod's [%hv

'b7tSQri(pdvG)g ica[T:d rt J-

q)t0td]y^SVOV y{6ta3tBL d'SLV.

7 (o 6) S. 92.

1. [svovd'et'i](pa rovg dgyL^oiidvovg]

dtalticov eXitCd^ ai-

tmv %ccK^g^ TtOLOvvtmv

tbv alXov] dvntvTtTj-

06LV Xdyco^v xccvd zovg

5. tgdTtovg] * a'brivlixiv

ovtiX) ys]voy,iv(x)v tot-

odrcov ^XsiTtstacy scpriv,

td HccrccXafipd-

vovtag e]ii7toSL€LVj

10 . piri TtdXiv ysts]o(}Ql^OL-

[sv iavtoijg

Verfakren gegen Zornige! Die Eragmente erinnem an Pkilo-

dems UsqI iTtsQrjcpccvtag. Der Spreckende oder Schreibende dock wokl

Epikur (7, 7 sipriv).

6 (o 7) S. 91.

[dtv%ovvta SlcctsXslv tov &8i-

1 . Kov^ Sd’sv xai i'v tivi i7ti6^
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xoXlm eygccg)')] [koI tbv

K'6qiov aitov ai}[vbv dsdcd-

ta [^ij ol avtl-

Ot()cX[[l']]oL d7tO0[v€^^&C TtbXS’-

cog utQoq)ccvovg [bvvog tov

%ivd'6vov, di[b Hccl oi fic-

a{i)taxoi yivov-

iv (pQ0v%C6i [tov iiil-

Xo]vtogj tobg 16[%vqote'

fifj cpo(^ov-

[fievoo
*

Die bekannte Lehre Epikurs.

6 (o8) S. 91.

1 . ^Eitlxovgov ^o6[^r}-

6o]iJbsv^ o^oov ijgyxlsv iiy^ag

di[a0rgo<p7jgj 6 dcddl^xcDv

&p]s7tL(jtgsip(ccv tov

5. xal t^iv dtglsiit-

av] dLd7t[v]gqv %al t
[
i)v

<piXo60(pCav Bi[gifiv{riv^ tfjg Tts-}

Ttgoojiihjjg tbv

Tpoy] SiatsCvag %g^[i/ dXo-

10 .
ystv] dovX[LK^g

^go6B]%Biv rgtg vdfioig,

Hier spixreiL wir deutlich. dea warmen Ton des Idoineneus, und

in dem dovXcx^g und tetg vdy^ocg Z. 10 f. spielt er sogar anf einen

Epikurbrief an ihii an, vgl. fr. 134 Us. ygdg^oov Tcgbg ^IdoiiBvia dice-*

xsXs^staL ybii vbyoig . . . dovXB'6ovta Die wichtigste Nach-

richt liber das Verhaltnis der beiden Manner und zwar uber dessen

Beginn bringt das letzte Eragmeiit. Vogliano erklart S. 90, dafi

die beiden Kolumnen des fr. 4 die oberen Stiicke zn den beiden

des inittleren fr. 10 bilden. Leider ist nnr 4 col. I wiederherstell-

bar, aber desto inlialtreicber,

4 V (o 9) S. 91.

[Bjtil^xovgov

1 . xal

[avtbv ol]xatov cpC-

Xov^ oix alg tovto aro-

gsvd'alg, bv] Tbgo 7Cqo0-

B%oir}6dy.riv\ tovrov ol-

bfisvog xal bii\ovoYiaB(C)^
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ABovt\6cCy ml
XQ}jpis^' avt^

ScTtTdiisvot rr]]g oltjg

,
• Sidax'^g avtov K]ai —

Da die Erganzungen sich genau an die iiberlieferten Bucli-*

staben und Zwischenraume halteiij so darf ich eine gewisse "Wahr-

sclieinlichkeit fiir sie lieanspruclien, zumal das Ganze in sick so

einen guten Sinn gil)t. Dann ware die erste Bekanntscliaft des

Idomenens mit Epikur in Teos erfolgt, woliin sick dieser

zn diesem Zwecke begeben liatte“, vielleiclit nm Nausipkanes zu

horen. Ick hatte zuerst an Epikurs ersten Anfenthalt in Teos

gedacht vor dem Jalire 323, in dem er sick von dort nach Atken

begab, nm seinenEphebendienst zu leisten (vgk Strabon B. 14 p. 638).

Poklenz ineint aber, die Erg. 131 nnd 138 Ds. legten die Annakme
nakcj dafi Idomenens erkeblick jilnger als Epikur sei; vielleickt

babe dieser jedock von Kolopkon aus, wokin er sick von Atken zn

seinem Vater begab, nock einmal Teos anfgesncktj bevor er im

J. 310 eine eigene Sckule in Mytilene nnd dann in Lampsakos er-

ofFnete. Dieser zweite Anfenthalt in Teos ist zwar nicht iiber-

liefertj aber mbglick. Bei ihm ware dann die Bekanntschaft mit

Idomenens nnd dnrck dessen Vermittlnng mit Leonteus, vielleickt

anck mit Metrodor erfolgt. Wenn meine Herstellnng des Erg. 22

(oben S. 6) nngefalir ricktig ware, wiirden Metrodor nnd Leontens

znr Zeit des dort erwahnten Briefes Epiknrs an jenen in Teos

geweilt kaben. Das Sckreiben fiele nm das Jakr 310, in dem

Metrodor etwa 19 Jakr alt war, nnd ware von Kolopkon oder

schon von Mitylene gesandt. Die Bemerknng Erg. 23, 7 f. (on %gii

G}t iiCBQXsiv fxXkaig bewiese, wenn ricktig erganzt, dafi

Epiknr znr Zeit sckon anf eigenen EiiBen stand, was ja anck der

sonstigen tlberliefernng entspricht. Es ware weiterhin anznnekmen,

dafi Epiknr dnrck obige in Teos gewonnenen Erennde veranlaBt

sei, seine Scknle von Mitylene nach Lampsakos zn verlegen, —
Zu dem Infinitiv 6iiovo'i](^s^ vgl. Crbnert Memor. Hercul. S. 219 und

den dort Anm. 3 in einer Inschrift vom Jahre 334 v. Ckr. sick

findenden Infin. diJtoSo^sv. Die Angleichung des scklieBenden v

an folgenden Lippenlant ist in den alteren epiknreischen Sckriften

kanfig, ebenso das Eeklen des stnmmen Jota (nacli A^ogliano) ^).

1) Da 0 9 mit m 9 in besagter Weise zusammenhangt, kiJnnte man unter-

suchen, ob nicbt o 8 zu m 8 gehort und so versuchen, die Stucke untereinander

zu verbinden. Dabei kame aucb in Betracht, dafi fr. 11^ mittleres St&ck zu 28 (o 1)

ist und, wenn wirklich sottoposto, o 1 von o 3 mindestens 4Koluinen (nach Vogliano)
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An diese nur in den AbzeicRnungen erhaltenen B'ragmente

schliefien sich nnd, wie wir sehen werden, wahrsclieinlich obne

grofien Zwischenranm die auch im Original vorhandenen bis znm
SchliLSse des Bucbes. Diese sind ebenfalls sehr zerstiickelt, aber

fiir das meiste sind wir docli nicbt mebr anf die Abzeicbnungen

in Oxford nnd Neapel angewiesen, sonderen besitzen nun die sicberen

Lesungen des Papyrus durch Vogliano. Wie schon gesagtj werde
icb bier nur anf die Pragmente 2—6 KoL IX, die in Voglianos

zweiter Ausgabe des Papyrus neu hinzugekommen sind, naher ein-

geben.

In Pr. 2 I—IV ist leider nicbts Grenaues zu lesen; selbst die

Eigennamen, deren Spuren vorliegen konnten, bat Vogliano mit

Pecht als fraglich bezeicbnet. Ergiebiger scheint mir

fr. 3 (S. 25).

1. [t® dh
I
triv Jtcc0av] d*smQst0d'at dt-

da%iiv r]iiv ^ETtiKovQGOL

avtp %]()cl Totg tcsqI

aivbv %Oiv]ijv

6 . fiatv te tijjv (xarddo^tv

t63v yay]Qafiiiav(ov 'fj-

fbtv {i7tL0toX&v) siQi^]6at.g dvd'Qco^itov

rfjg d:jtcc]v dvva^avrjg

d'a&v ^aK]ccQc6trjtog^ wv ov

10. 7CoXXo6]tr}^6QCOv alvac

doTcai iKaCvw %a[l x&v

^cc6L]k^(ov Sa%%L-

%hv

Das 'y]iitv Z. 6 f. zeigt
,

dafi bier ein unmittelbarer Grefabrte

Epikurs scbreibt. Wir haben es wobl noch mit der Scbrift des

Idomeneus zu tun, aus der vermutlicb ein groJSer Teil der eben

besprocbenen Eragmente und besonders die letzten stainmen und
die das Geprage eines Protreptilcos tragen. So aucb dieses, das

vielleicbt dem Sclilusse angebort. Weiiigstens wendet sich der

Verfasser wieder dem theologiscben Streite zu, diesesmal aber, wie

es scbeint, in Hinsicbt auf Leonteus. der neben Pytbokles Haupt-
beteiligter war und der aucb in den folgendenKolumnen bebandelt

wird. Der Streit wird dann nocbmals im letzten Teile (5 XXV)
beriibrt, wo Polyainos bebandelt wird, der Mentor des Pytbokles.

abstande, Ich iiberlasse diese Untersucbung anderen: zumal erst Voglianos n^bere

Erorterung dieser Verhaltnisse abzuwarten ist.
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4 IT (S. 26; 4 I ist unergiebig).

3. [si yoiQ avayvw-

6ei [taiLftriv ij ccXXtiv

5. h%i6%oXiiv yQa%t^v

avtG}v^ [cc^L6t^(j6cg

tolg &vta[ycDvi6talg^

oidslg vo[[jLtst 8^ ccit^v

aXrid'fj [stvai — Kal

10 . }isv[o]vtog [rov vsCxovg —
tbv utQog ’ETtllxovQOv

ij M7]T:gd8a)[^ov t'^Xov* oi>

yd:Q 8Xov a]J,7i6vtag

u] ^jjsvdog [vTtovXov

15. ti[vTccg s{)-

[QrjasL.

Gregner scheiaen widerlegt zu werden, die die Unterwerfung
des Leonteus und Pytliokles nicht fiir anfrichtig Helten. Ob der

Verfasser Her selbst spricbt oder einen Brief anfiihrt, mochte ich

nicbt nach &vayv6(Ssh (Z. 3/4) entscheiden; man konnte auch —
0s't[m xind djtc(jt7j0sc (Z, 6) erganzen.

5 I (S. 27).

€v 8s XdyojJc xal tvyx^'

vsts a]i'tol co (= ijd roiirw, o) XeysuluL^

(i)^] fti) aitol ol i7ta[yco-

vL^6]^svoi aitb 8l-

a6rQ]sg)G)6c ^ [li] ds- xtX^ bis Z. 11 = Vogliano.

12. aitbv (tbv Xoyov)^ ol 8h ccQQij-

rag] ys (^[l]tL(xg mqslvocl^

Sl' &g o]x)x 6[^oXoysL

16. [og slvai^ Xs'yco^cv * Sta]

[ronr’ o]iv 7toB^0d'G)v

7ts]iQav [t&v iia6toXG)v

cdg x(x.%a[%QB%Bi tbv

AB]ovtea* [^^B^cpo^aL^ (pri^iv^

20. si] iiii ybstk [%aQQri6Cag

ol]ov tbv] 8o[vX]ov

XBysLv] §0L[xag (5]t xal

tciQQ'rjtcc 7t(iv]t a[v sl]7t(D *

Sati yCCQ i^B]tC([(jd']£Lgj

25. Ott] tbv fiLO[v 7C]s7tv]vilB-

VG)g 8E]K(i6iv [i]vs(pd-

vrj iiycov itmv*

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Kl. 1930. Heft 1. 2
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Z. 21 ware Mys gemeint, naoh fr. 28 hatte ihn Idomeixeu«

Oder Leonteus bei diesem AnlaB verspottet.

6- II (S. 28).

5. xit

'yayovdta iyc t?ig

GftoXTjg yQacpsCdrig] [iol

%al tfjg ^EtcCkov-

QQV ABOVtB]pg [^} Eltl-

mvQov jrapjl 6(i[6v] v\y\v

.

yQaTttfjg ml xijv ai]ti^a\v.

5 III (S. 29).

20
. [mi iv vy

TCQog ^HQa[}cXBCd7jv^ .

Ttov xolg y [alXotg xotg

t]s 2]ta)t[KOtg fidXtav’ aTCt-

0t]stVy ovg dKO'6-

2B. Big X6yovg * rflg yccQ di-

axQCijjBoog bv [/xot ysvo-

[living xul 'b(p' [EQ^aQxov

b[^6v]ov vvv [Uv^'oxXbI

i7ag)av[d'hrog^ oiov Xa-

30. Xv^Bvcov xal [tobv iQudmv^

liriSs[^(a^] iJi[BVBLV dLa(poQdv,

Wer ist dieser Heraldeides, an den liier Epikur iiber seinen

Streit mit den Lampsakanern nnd dessen Schlichtung scbreibt ? In

IIsqI ytccQQTjaCccg kommt der Name zweimal vor. In fr. 20 keiBt

es dort; Man mnB einen irrenden Ereiind freimiitig, aber mitMilde
zurechtweisen cag — vatatai— b'^Eitmovgog — %Qog ^HQmXalSyiv hv^ ick

erganze sTttatoXf] rivi, Es ist sehr moglicb., daJS das derselbe Brief

wie der an nnsrer Stelle erwahnte ist, wo von der Versbbnnng
mit den Lampsakanern die Rede ist. Denn Herakleides braucbt
an obiger Stelle nicht der Stinder zu sein. In fr. 49 derselben

Philodemsckrift wird ein Herakleides ofiPenbar von Epiknr gelobt,

weil er dem Meister Irrttlmer eines Schulgenossen angezeigt bat.

In den 11gay slat Pbilodems (einer nicht minder wichtigen Schrift,

deren Herausgabe wir anch von Vogliano erhoffen durfen) col. 30*"

berichtet Epikur in einein Briefe von den Beitragen verschiedener

Erennde; dab ei wird Herakleides (Z. 3) genannt. Walirscheinlich

ist es an alien vier Stellen derselbe nnd ein Anhanger Epiknrs,
nicht der Pontiker, wie Usener annahm (Index nnter dem Namen).
Nun ersehen wir ans den UgayiiazBlai (col. 33"'), daiJ Epikur zu den
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mazedonisclien Machtliabern in Beziehmig stand, imd Beloch. (a. a. 0-

IIIB* S. 382 fF.) weist nach, daB ein HeraHeides i. d. J. 294—ca. 283

mazedonischer Kommandant des Peiraieus war. col. 26, 32

nnsrer Schrift mtiBte aber der besagte Streit, Epikurs Reise nacli

Asieii and die Versobnnng, ijtl tqCtov zlionXiovg^ also in das Jahr

288/7 fallen. Es liegt also nabe, in diesem Offizier unsren Epikur-

frennd zn sucben. Er ist in den aclitziger Jakren, dnrcli den oben

zu fr. 19 erwahnten Hierokles ersetzt. Vielleicht bat er sicb im Rube-

stand nocb naber anEpikiu* angescblossen, xtnd da er gewifi von seineni

Konige, deni er bedeutende Dienste geleistet batte, reicblicb be-

lohnt war, die Schule init Greld unterstiitzt, wie das von dem

Herableides in Tl, <jiaQQ. angedeutet wird. Bezeicbnend ist, da6

er, wenn meine Herstellung nnsrer Kolumne ricbtig ist, aucb zu

den Stoikern in Beziebnng stebt. Denn der Konig Antiogonos

(xonatas war ein Bewunderer Zenons und zog spater Scbiiler von

ihm an seinen Hof. — Zn Hermarcb Z. 12 vgL Fr. 5 Col. 25, 23 f.

S. 51 und meine Erganznng im Grnomon a. a. 0. — Z. 31 nach der

altera delineatio bei Vogliano (Anm.).

Daran mtissen . sicb unmittelbar fr. 5 c. IV und V scblieBen.

Die Herstellung einiger liickenhaften Zeilen bleibt allerdings aiich

bier bedenklicb.

5 IV (S. 30).

1. da] %ov ml (pa'6Xoi[g

7tQo6f[%ovtcc 6{b 8B%s0%'aC) odda {8i8m) x6 [ys

^stsTJvccl 001 trig 86-

v]
“*^0 ai}toi)g oixsLOv[v.

5. B(i]v d’ ago/ ys to

op t\rlg SLad'd0Ba)g 6xb([vov

r(J]r/d[p]6g 7tQ07tC:ittB[LV

q)Ci(v]'}][tat]^ dvrix6(v)tms [an

ti7tL]tV%^CCL t&V 00V

:tQlv] g)avvofi6v(x)v; ^]XV iit-

ai\vB0[io 0]b bv tfi ik[7t(8v

(?f] (bQL0n[Bvrji]v 7t[ov'ij0siv

tijv xa]t& [tovtov TcXdvrjv.

Wir batten bier die Fortsetzung des Briefes an Herakleides.

Der Mann (Z. 6), vor dem Epikur ibn warnt, ware Zenon, Z. 5ff‘.

„Wenn mir das Merkzeicben des Seelenzustandes jenes Mannes vor

Augen zu treten scbemt, so rechne icb angemessener Weise daranf,

bei dir die fritheren Anscbatiungen wiederzutreffen“ (sx) g)Q0v^ trj

sebr fraglicb !}.

2 *
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Im folgenden kehrt der Verfasser zu Leonteus zaruck.

5 IV 19. [tcsqI Jeovricog

ygdcpsi yfdp oi5 ^ovov

5Cp6g ro'Djtovj akkd [tcoI-

Xotg* S}v iyo) to'bg &[X-

Xovg (Jgpjflg

6oii{ah) S JaovtBt fQd-

2B. ^ldo]^£vi(og ’jS7Ci%[o'd-

pp 6]vv7C8itX£vx[6tog

Totg T^] dXXoig xai Xacii-

jtpo[rp] ‘ naQcc7tXy]0LG^g xai

^pbg t[bv A£o]vr£[(x, to d'slov

30. 7t]dcv d[v]sX6vt[cc y^dipsi*

TCQog 'I8opi£[vYa [y]ccp i7t[hQ

B V a'6rov (pd]K6Xov yaygcc-

(pev ’ ^&07tsQ ey6y ^rj-

Aeovte\(Dg, %al 6'b

Bpoi tav] XoiTtmv (piXo^v

B. p;BpiV7]0]av dQd'^g.

ot> ydQ] tiva 6(pQ6vtc~‘

lov ro] ^QG)tOV

dy(Qvi\div [K\a,l tb

BfCOV TtXsJoVBXtSlV,

Wicttig ist Zeile 2B ff. Wir batten obeu (S. 6) gesehen, daB

Epikur i. J. 288/7 zuerst nach Lampsakos und, nachdem er sick

dort mit seinen alten Erennden liber den Streitpunkt geeinigt

katte, wakrsckeinlick nack Kolopkon fiihr. Zu seinen Begleitem

gekorte Hermarch and nach ansrer Stelle aach Idomeneas. Leonteas

war za Haase geblieben. da Epikar an ihn schrieb. — Z. V 1 g)d-

zbXov (ein Haafen Briefe) ist, wie mir Vogliano schreibt, die Ver-

matang eines jangen Berliner Grelehrten, Otfried Miiller
;
ich hatte

aach schoii daran gedacht.

Mit 5 VI geht der Verfasser za einem neaen GresichtspanktCy

den Greldspenden des Leonteus far die Schale, liber. Epikar schreibt

:

B VI (S. 32).

[si dh Xa-

1. ^covj b0ov dv BQ\ydtYii

&Qxfi^ ^yQajjjcc did y£X]oLov

StL ""tdg

0afisv roarp *5 oi TcaQ^ av-

5, t^v iTtXovtri^cCy 8]L6tL
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to] dijkovv xolg /It-

ovv6loLg\ %ogrjystv a-

• 0 ^rjS^ sig dQyfjt

%CiQU7tX^0lQV KCCd'C(3ta6-

10. %''\cci 7te(pv%aii[Bv 6()]0’[w^*

8]r«v o\p]v [rtg dtdc ro'vtov

6H[t]a[TQoq)atv rjiiocg vo-

—
24. ^7tC rjf tm

y{v[£6d'ai TtejQat 6-

mfov \%Bii%s u
Aov’* /l]£ov[tsa Vjoi)

TtXov [£V£}C£]v iTt^ [&V^oS\o\v

T^v7t[d:g %ccX-

30. xsCag [vtvdg

5 VII (S. 33),

26. ''\%a%'d-

7tEQ £lQ['y]av [8d|o;g ov~

Ttco [-rotajdrag, o[vt iXsys-

to aXeiijjag 6[avtbv a-

XC^K[£6d'aL ' trjv d’ 'bito-

'il;i]a[v Bi]6s[L 67c6]d'8v [y^]vs-

VIII 1. tcct [to]v 7t[Xo'6tov . avtov

Ss liob t[sX£vti^^()cvtog

6 Tcatg [aTtsdst^sv o-

Xov to [%tYjlJlCC 0 te £V[OL-

xoX6y[og tcbv g)avsQ]&v [la-

QC3V totiltov 7CQo]dr]X^V

tovg ys t[6Kovg Tcal] tTjg

S[s]^L0ta[g tdg civ

tL\y^fig t[^v tot]o'6tcov

8^ccz6[doov fi]vt(x>v ko6-

liiSlcov tivdg %'B6£(g

TCQog xaX^O'bg bXlyovg'

a 8
Yj

2So(ibvbI v[o[it£t]g

[ov X6yov d^ta 86^£lv.

VIII 30. 7tB]tQ& t£ [&7t6-

XB^d'at t
]
o ['0

]
8v6[voBtv^ ort

IX 1. xaxcjg x]ivr^['d'7jva]t to d-

yavazTBLV [i^ttv] tcb-

qI to'bg h b}l)[Bt ri^Giv'] kcc[1
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ip Totg &vOi)]^[cc-'

5. XCav S%ov6l[v* S)v

Cpli^LV s%[s]c tloLOVTO %\al

hv tovg 0[7tovdalov]g

a^sX]sl[p] o['l)]g SLCc[(pSQ6tV t]6

vvv TTjg [;rptV gpcXtag

10. Ja]o[pT6vg (t£ €t)]i6 ‘'Idoiisvs \iq)

6x]cC0tOV &07C6Q 6V otd^ 5u

Sip^ffTTig* oi 'ydg }]XC0m

^(hvtojv [rcoi Asovtat

0{)cv]v(p[v ai]0d'dv7j'

Z, 12 i(pL0tccvav (sc. tiiv SidvoLav) = bemei’keii, vgl. AristoteleSj

Index S. 305 a 2 ff. Z. 8 miiBte ts eigontlicli liinter ong stehen. —
VIII 30 ff. „Und icli versnclie mich feindlicher Gresinnnng zu ent-

halten, well Zurnen eine schlechte Seelenbewegung ist in bezug

auf Leute, die wir vor Augen baben, nnd auf solcbe, die in einem

schiefen Verbaltnis zu iins stehen; ich glaube nun, da6 bei keinem

von diesen ein soldier Zustand iiatxirlich ist iind dafi andrerseits

die Sittlichgesinnten sich um sie nicht klimmern, und daJ8 sie sich

jetzt von ihrer fruheren Freundschaft scheiden". — Z. 10 i(p axaatov

= BTtl 7CaV.

Mit col. X beginnt der Teil des Textes, den Vogliano schon

in der friiheren Ausgabe verofFentlicht hat. Ich habe nieiner er-

wahnten Besprechnng im Gnomon iiur weniges hinzuzufiigen.

,

Aus den eben von mir behandelten, auch mir bis dahin unbe-

kannten Fraginenten ging hervor, daB in ihnen Idomeneus und

Leonteus besprochen werden. So behalt Vogliano mir gegenliber

recht mit seiner Ansicht, daB auch in den folgenden Kolumnen I)is

XXI noch von Leonteus die Rede ist. Metrodor, an den ich dachte,

weil in c. X ff. von seinem Streite mit seinem Bruder gehandelt

wird, inuB im verlorenen ersten Teile oder in einem vorhergehenden

Buche besprochen sein.

In c. X—XII tritt Leonteus als Vermittler zwischen den feind-

Kchen Briidern, Metrodor und Timokrates, auf und wird dann nach

seinem MiBerfolg c. XV von Epikur aufgefordert am Hofe des

Lysimachos gegen diesen zu wirken. Dazwischen c. XIII—XIV
werden Stellen aus einem Briefe, wohl des Leonteus, liber den Tod
des Mentorides, des anderen Bruders Metrodors angeflihrt. In

c. XVI auBert wohl Epikur seine Sorge um einen kranken Schuler

(Pythokles ?) in einem Briefe an Leonteus
;

c. XVII—XXI handeln

von einem Apollodoros und seinem Tode. Nach XVIII 1 alCayg

IIv^oKXiovg war es wohl dessen Bruder. Eine neue Lesung Voglianos
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16, 36 auTB . V . . , ta = zal Asovrsl ts (17, 10 f. xal — Tt^bg

novQov) zeigt, daB der erste Brief an Leonteus, der zweite an

Epikur ist. Der Schreiber beider ist derselbe nacb 17, 10 ff., aber

kann weder Leonteus noch Pythokles sein, vielleicht Polyainos

(Z. 17, 6 wobl a%alXatr6^svog^ niclit -v(p)^ der Mentor des Pyttokles,

dem also auch dessen Bruder am Herzen lag. Er mti6 aiif Besuch

in Lampsakos gewesen sein, als Apollodor starb. Der letzte Brief

iiber diesen, wobl scbon c. 18 iinten begimiend, stammt nack 20, 4

von Pythokles selbst, der von dem Bruder eine liebevolle Charak-

teristik gibt. Mit c. 22 oder wolil schon mit c. 21 unten beginnt

der Abschnitt iiber Polyainos, der bis ans Ende desBiiches reichk

Dem im Gnomon Gesagten mSchte ich hier nichts hinzufiigen.

b.

Die beiden Papyri (1289 und 1232), die Bruchstllcke aus Phi-

lodems Werk UaQl Eiti^o^gov aufbewahren, tragen ein ahnliches

Geprage wie der pap, 176. Ich neige daher aus diesem Grunde

und anderen, die ich im Gnomon a. a. 0. S. 387 auseinandergesetzt

• habe, dazu, in Philodem auch den Yerfasser der Schrift liber die

Freunde Epikurs (so kann man den Inhalt des pap. 176 ])ezeichnen)

zu sehen. Auch in der neuen Schrift werden Briefe zu Zeugen

gerufen (p. 1289 fr, 1,7); dafi wir in ihr langere AuBerungen des

Verfassers selbst als dort finden, kann an der Geringfligigkeit der

Reste liegen.

Denn von pap. 1289 besitzen wir nur auBer einem allein in

der Abzeichnung erhaltenen Fragment (I), das nicht herstellbar

ist, nur die oberen Zeilen von 4 Kolumiien, und den Titel

d'^iLOv Usq! ’ETttxovQov /S', aus dem wir sehen, daB die Schrift min-

destens zwei Bticher umfaBte. Aber wertvoll sind auch diese

Triimmer im hochsten Grade. Da Yogliano das meiste schon in

ausgezeichneter Weise festgestellt hat, bringe ich den Text in

tTbersetzung und meine neuen Erganzungen in Anmerkungen,

Fr. 6 11 (S. 59).

Es erbrtert Epikurs Verhalten gegen Krankungen und gegen

die Machthaber.

„Er begniigte sich die schlimmsten ^) Beleidigungen gewisser

Leute verhindert zu haben. Zum Entgelt aber den Charakter

(seiner Gegner) anzugreifen, hielt er eines Philosophen nicht fiir

wurdig, wie seine Schriften darlegen und sein ganzes Leben be-

1) Vor Z. 1 etwa [tytavbv ivo^t^s tu£ 7ia%^-]6ra]g,
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zeugt. Denn aucli sonst liefi er sich weder von der Demokratie

nock von einem Alleinherrsclier oder &ymnasiarclien bewirten und

klatscbte dabei iiack Art von Sophisten unweisen Mannern Beifall

Philodem konnte das erste nicbt bebanpten, wenn er die

Lasterreden, die von Epikur nns iiberliefert sind, fiir wabx bielt.

Audi ich erachte sie mit Cronert fiir boswillige Ealschungen (vgl.

im ersten Teile meines Anfsatzes S. 148).

Er, 6 III (S. 60).

Epikur konnte liber Irrlebren seiner Anhanger unwillig sein.

Aber sicli iin Zorn zu Schmalningen liinreiben zti lassen, iniBbil-

ligte er,

[Was er] iiber einen 'Astoonorngeometer’ sagt^), stellt er (den

Bekauptnngen) des Xenophanes sowie des Idomenens nnd Leontens

nebst Anhangern zur Seite, die in der Atifhebung des Beweises

(von dem Dasein der G-otter) zu weit vorgegangen sind, und er

scheint iiber ihre Worte als schlechte zu ziirnen. Aber einen ge-

wissen Stachel in sich erregen zu lassen, um dem Zorn das Wort
zu reden, und sich so zu jeder Art Beschimpfung herabzulassen,

verwarf er^^ ^).

Im ersten Satz (Z. 1—11) ist wieder von dem Streit um die

Gotter die Rede, den wir in pap. 17 b dreimal und in IIsqI

eimnal erwahnt fanden. Hier lernen wir, daB Idomenens und
Leonteus von einem Astronomen und Mathematiker (Eudoxos nach

JT. TCUQQ.) beeinflxlBt war, der seinerseits mit Xenophanes (11 B 34 D)

darin iibereinstimmte, daB man iiber die (Volks-)Gotter nichts Ge-

naaes wissen konne, Pythokles wird hier nicht erwahnt, weil

Epikur, wie wir auch an obigen Stellen erfahren, die Schuld den

Alteren zumiBt^).

1) 2i, B. avvs%Q\_6T\st' (oder [Go\cpiax[(bv dCn^rjv (oder

%dQt>v7) av\8QCiGi fii] tfogDotg],

2) S:GTQoXoy\s] schreibt V. auf Grand seiner Lesiing. Am.Anfang erg^nzt

er 0 Xsysi.

3) Z. 11 TO d' STCl Ttciv

X}vfi7}g {%£l]vov^s[v]ov

T]tv6g o[t'(yrp(ot?) iv cc'b[T&i

t6 [t^ d'ypb&jL gvvti-

‘ncitapcc^vstv ccneyva*].

tnb oi'GTQOv Slnofj^hri Plat. Rep. 577 e, vgl. Phaidr, 240 d.

4) In JT. 7CCCQQ. fr. 6, 6 wurde ich, der Handschrift folgend, 7tva[TLv] 'd's&v

fiir Tf^Guv schreihen ; denn es handelt sich nicht um den Glauben, sondern um die

Erforschung.
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Fr. 6 IV (S. 60).

Es wird weiter von seinei'* Eriedfertigkeit gesproclieii.

„(Er tadelte) alle, die (ihren Zorn iiber Gegiier) ergiefien. Denii

bis aufs Blut zii verwtinden, dazii schickte er sick niclit einmal in

der ersten Regung an^); anch rackte er sich nicht an ihnen auf

Grand einer eignen Erregung noch selbst einer Lasterung, die ihn

und seine ganze Scliule l)esudelte, sondern iiberwand jeclesmal mit

wissenscbaftlicben Griinden ibren Unverstand oder vielmehr Walm-
sinn, wenn^) sie sick der sie beherrsckenden Tolllieit bewu6t warden,

und brackte sie so zum A.ufatmen“.

Er. 6 V (S. 61j.

Sein Verkalten gegen den abtrlinnigen Timokrates, den alteren

Bruder Metrodors.

„(Er wies) ihn andrerseits freundlxcli (zureckt), als erausEifer-

suckt gegen den
j
Ungeren Bruder mid aus angeborener Verkekrt-

keit sick gewandelt hatte. Allerdings misckte er sick sckon als

junger Mann und nock der Leitung bediirftig unter AuBenstekende,

mit ihnen schwatzend und nack gewissen Sopkisten sckielend. ALs

^er sick aber sckon uns entgegengestellt und dock sick nock nicht

ganz andern zugewandt katte“ — ^). Wir wissen aus pap. 176,

daB er dann mit seinem Bruder Metrodor keftig ziisaimnengeriet

und Leonteus auf Epikurs Veranlassung zu vermitteln versuckte.

— Enter den Sopkisten sind yielleickt kTaasipkanes oder dessen

Sckliler (Diotimos? Antidoros?) zu versteken. —
Von dem pap. 1232 sind 9 Eragmente erlialten, von denen

Vogliano 3 nicht mitteilt, offenbar als unergiebig. Sie entkalten

nur obere Teile von Kolumnen. Vom Titel (am Ende) sind zwei

Zeilen vorkanden : Regl ^{Ltcikovqqv. Eickt nur der Gegen-

stand der Sckrift gleickt dem der vorigen, sondern auch die Eorni.

Die Ckarakteristik des Meisters gesckieht oft durck Zitate aus

Briefen oder vielleickt Sckriften des Schulkauptes und seiner Sckiiler.

Aus fr. 3 ist nickts Zusammenkangendes zu gewinnen, (Ein-

zelne Worter sind fiir unsere Aufgabe zwecklos.)

Er. V (S. 65).

Z. 1, £^i] Xagivov [df (yQcc(p6v)

TtQog ^I6l]ccov [roujroi'* ""SsSt-

-a hyiov %C\vSvvov^ av [gij

8vvi]%Yii^ xal 0viil3oX[ov i]-

1) Z. 3 o'bd' iiiiXl[rias]v.

%) Z. 11 ff. si —
;

c. Acc. z. B. Isokr. 1, 52.

3) Z. 13 f. %oc't[ccvcca]Trjaci(g) s-avrbv ovx [alXovg ScTciavrfl.
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8. fitv jcgldtTBe&ai, tov [e^t-

tov xal it[6tov dgi[ysiv.

(Jharinos ist der Archon des J. 291/90. Piir Z. 2 kommt Arkesilaos

nach dem Zusammenliange nicht in BetracM. Ein Jolaos wird in

Philodems Leben des Philonides als dessen Lehrer erwahnt (fr. 9, 6,

(Jronert Kolotes S. 88). Wenn die Lebenszeit des Philonides aller-

dings, wie Ci’onert a. a. 0. ineint, in das zweite Jahrhundert fiele,

so kame dieser Jolaos bier nicht in Betracht. Aber ich babe scbon

in der Phil. Wchnscbr. 1924 Sp. 329 gezeigt, daB die (Irundlagen

seiner Berechnung fraglicb sind. Iinmerbin ist es auch meine obige

Erganzung. Aber daS Epikur bier scherzhaft von den Beitragen

seiner wolilbabenden Anbanger znin Unterbalt der Scbule spriclit,

ist wahrscheinlicb (vgl. oben S. 20 P.).

Fr. 6 I (S. 66).

'

,,'Die Sitte anstatt der (Sitte) jener hatte er (Tiuiokrates) be-

obacbten miissen^), wie sie bei tins obwaltete. Denn diese nnsre

Lehre hat auch der bewahrt ^), der das (von T.) (xesagte vernommen
hatte (Epikur). Also, lieber Leonteus, geziemt ('.s mir nicht zu

spotteln und den Mund zwecklos aufzureiBen, indein ich inich sol-'

cher (AuBerungen des T.) erinnere, und dies auf die zeitgemaBe
Aufforderung Epikurs bin zu befolgen, daB es einem echten Natur-
kundigen nicht zieme zu schwatzen und zu spotteln’. Und weiter:

'Epikur fordert immer liohe Q-esinnung, weil —
"Wir haben hier ein Schreiben Metrodors an Leonteus als den

Vermittler (s. oben S. 22) iiber das Verhalten gegen die Ausfalle

des Tirtiokrates, wie es Epikur fordert. Zu dessen Charakteristik

dient die Stelle (s. oben S. 28). Vogliano betont S. 128 mit .Recht,

dafi mit yv^^iog g)v0ioX6yog wohl auf den unechten, namlich Timo-
krates, angespielt wird, der nach raeiner Vermxttnng zu hTausi-

phane.s iibergegangen ist.

Er. 6 11 (S. 67).

Brief Epikurs an Metrodor iiber das Lebensziel.

„Deiui was in Bezug auf das Unsichtbare moglich erscheint,

niuB, wie du sagen wirst, angeeignet und das Verborgene und
Schwierige nach dem, was dn ofPenbar siehst, und dem, was Be-
stiitigung erwarten laBt, und den Grefiihlen auch bei alien prak-
tischen Grelegenheiten des Lebens von ihm moglichst gut verfolgt

l) Z. 1 ff. [tb yciQ s&os t/jestV avtl tot) i%si]va)v [«]r bxps^lrjKSv. Das Perf.

mit dv ungewShnlich; vielleicht uiqieiXijnBi. Z. 6 m’vlgjvXdiJag.
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werden nacli dem der Natur uutzbringenden Ziele^). (10) Denn
was konnte icli (« flir 0[ot) Metrodor, solange ([^]o3j) die Grelegen-

lieit von der Hoffnnng entbloBt wurde und der sinnlicben Lust,

(solange) aber auch die Dauer (imiilovi) d’] der dantbaren Freude

an dem, was uns zuteil ward, aufgegeben wurde, als etwas wie

einen natiilichen Zustand bewahren ?

Fr. 6 III (S. 68).

Ausfnhrungen Philodems(?) iiber das Ziel (Grenugsainkeit).

„Man muiJ sicli auch von Unruhe und einer durch TJnverstaud

hervorgerufenen verkelirten Seelenverfassung aiif jede Weise fern-

halten und von dem, was bei der Menge iippige Lebensweise nahrt^).

Epikur niin verstand^) allein von den Menschen nach Menandros,

was er Ziel nennt und das Ursachlichste von allem, und hinterlieB

uns das. Jeder nainlich, der erkannt hat (tmp ['yv6vt(o]v), daB er

langere Zeit danach (nach Erkenntnis des Zieles) unbeunruhigt

bleibt, wird niemals hinter der hbchsten Seligkeit und Sicherheit

(der der Grotter) zuriickbleiben. Denn da er die Grrundlagen des

genannten Zustandes (der Seligkeit), zu denen auch die Grenlig-

samkeit gehort {sv cdg xal [fi avxdQKsia)^ gerettet hat —
Den Menanderspruch stellt Vogliano S. 126 so her: ro (o?)

l^ilv ralog
|

ocal rcjv a^tavtcov cciudyraxov Xayco, Das ^hv deutet auf

einen folgenden Gregensatz (s. die folgende Kolumne).

IJ 1. [S yag uv]

7C£j(?[£. i;]ou iii] 6\acpovg

^Qoanolrit^ov tu a§7}Xa

Tied xaXsTtcCj Fev ^vagy'jcblg cci'a-

Q'T} %ai 7CQ06[^tvovtcc %cci

roj] 7vd&ri %ldv ^Qcc%'CL]yiots

av tov I3[^v H]citgoLg d-

%gov Ev ^iCDHrjso: %tX.

2) Z. 2. 8si: ta[QCi%fig dvolai

ta ysvoiJi>E\yrig cpccvX'jrig [cv-

(>td6SG}]g O'bSivcc rgoTtlov

utfjciG'd'ciL t[ov -O'* 0 diaitav

qpeO T9]'uqp£[(>]<^a' xotg ^oX]Xotg,

3) Z. 0. i7tiord[^(iSvo}g ['uccva] Msveev’-

dgov |LiO'i>o[s

sTCLGtcig, wie V. schreibt, scheinfc mir keinen Sinn zu geben (hoebstens im-

0tijGag vgl. oben S. 22) ;
der W^egfall von (jiEPog ist vielleicht durch das darunter

stehende fiovog veranJaBt.
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Fr. 7 III (S. 69).

Handelt von der Greniigsamkeit und ihrem Gregensatz.

Z. 2. ^Wenn diese (die tlppigen) gar Ungesetzlickes tmi, wie

ist es moglicli (ihnen) nicht das Bekaftetsein mit Ungluck bei-

zulegen?^). Was aber die wirtscliaftlicbe Gestaltung des Beitrages

zu den gemeinsameii Mahlzeiten betrifFt. so ist es die Hanptsacbe

sich ancb von denen freizumachen, die von bier oder dort Tlber-

inaBiges zusteiiern wollen. Aucb werden wir nicbt meinen, dafi in

Bezug auf jene dies nns erinnerungswert istj wie es nns bei den

(wahrhaft) Niitzliclien ersclieint. Denn niemand von den bei der

Menge Weitliinberiilimten ist es gelnngen etwas Nixtzlicbes zii tun

und ein seliges Leben zii filhren. "\^"^enn aber einer sicb im schonen

Sinne auszeichnet —
Fr. 8 I (S. 70).

Diese Koliimne, die nocli von der recbten Art Feste zu feiern

handelt, hatVogliano so trefflich hergestellt und erlaiitert, dafi ich

wenig zu andern oder zuzusetzen babe. Trotzdem mbchte ich sie,

die er mit Beoht
5
,reginam columnarum in papyris adservatarum"

nennt, in der t)bersetzung bringen, den Anfang nach ineiner von

V. unter dem Strich angeflihrten Erganzung.

„[Man mufi die Feste feiern weder] iinAnschluB [an die Ziigel-

losen] — denn deren Leben folgt, wie er nns liberzeugte, mehr
XJnerfreuliches — noch den mit innerer Unrulie Belasteten, sondern,

indem man die Ideale der besten und seligsten Wesen (der Grotter)

1) Z. 2 rjovtcov ccv

^oov]v[tci}v a]vo^a %al Sc-

zvxl^ca

Ti fiij 6\vva[i^z\av
;

2) Z. 6. i]v Sh T7JI

ttsqI tov l^'ojccvov ol'novo-

%v[QtWtCCtOV'] %Ci\ X(£i-

g)7j6]cc6d'[at icTch r&v

Tj Ev&av[ds\ vTtlsQOLjaofx^-

10. vcov* oujd’ 6l]s rovg (?)

llVl/jll7l[g VOfLlOvJflSV TOV-

T a^iov rjfiLv slg Tovg

XQria^iilovg' ovdsvl y[a]p rav

15. Tcagk xlpig Ttoykloig

TtofisvcDv avvB^(xiv]s

'StOlBtV 7] lL\a%dQlOV [/J/ov

SidyBLV* Bi xig sv dQt]ctEVBL —
Den Artikel vor hst^vog (Z. 18) kann icb sonst nicbt belegen.
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im Gedachtnis behalt. sie (die Gbtter) in lieiterer Weise einladeii

sowie sonst die Hausgenossen alle und ancli von den Anfien-

stehenden iiberlianpt niemand iibergelienj soweit sie sein (des Gast-

gebers) und seiner Freunde Wolilwollen besitzen^. I)as folgende

ist an sicb verstandlich.

Die Stelle kann natiirlich ein Zitat sein, weim auch nicht

von Epikur
,
wenn icli ricktig Z. 2 stcskse erganzte. Icli sehe

aber keinen Grund, warum man nicht diese und andere auch sti-

listisch ansprechende Stellen dem Philodem zutrauen sollte. Seine

vermeintliclie Stillosigkeit kommt z. T. auf unsre, seiner Hersteller,

.Reohnung, z. T. flndet sie sich in seinen hypomnematischen Schriften,

wie in den gleichen des Aristoteles und Epikurs selbst. Man trifft

aber auch tadellos geschriebene, ja schpne Stellen; ich verweise

nur auf Rhetorica 11 271, 30 ff. (von mir iibersetzt in meiner „Eechts-

philos. d. Epik., Archiv f. Gesch. d. Philos. 1910 S. 330), wo er den

guten Staatsmann definiert.

Er. 8 II (S. 71).

Epikurs Gliick im Sterben.

Die ersten Zeilen (1—8) sind nicht herzustellen, aber einzelne

erhaltene Wbrter deuten schon auf das Sterbelager (1. —
6. a^6d'Evovvti\ 6. ^SQait—7 if. %ad'&%SQ—{scp^iq.

Z. 8 „ (Stelle dir ihn vor, wie er —

)

und in Anwesenheit aller

seiner Freunde am Tage starb, mid dn wirst das menschen-

nabgiiche Gliick deren beurteilen konnen, die gewissenhaft beob-

achten, was er durch sich erkannt hat liber das Gute und liber die

rechte Haltung im Leben“^).

Z. 16 — „wenn dii seine Worte und Taten betrachtest, ihn

als Vorbild flir das rechte Leben im Leben und Sterben und als

Richter iiber uns benutzest, ihn immer im Leben im Gedachtnis

behaltst und aus demselben Grunde flir Freundscliaft empfanglich

1) Ida behalte das von V, zuerst beabsidatigte und von der Uberlieferung

gegebene yslccv&g bei. Das poetische Wort entspricbt der Mer gebobenen Spracbe.

Es sagt, dafi die Einladung der Gbtter nur ein heiteres Spiel ist.

2) Z. 8. Kal [itdvvosv

[r&v cptloav 7tQ6]6yLvofiiv(av tst-

TaQCc%at\$szcctcccov

tcc* OVtCO TiQ^LVSCg VTJV TCSQt

^QWTtov ^Dcnaglcclv r&v dyiQi^&lg

aa^ovtcov, d t€&£]olyQ7]TC(t Sl

tov TtSQV t&ycc^ov v.ctl TtjSQL

[tov §LQV evE^^ag],
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nnd alien seinen Lehren folgsain bist, wirst dii gereclit und gliicklicli

,

leben“ i).

Vielleicht aus einem nachtraglicben Briefe Hermarchs, der

selbst nicht am Todestage Epikurs zugegen war. — Da6 dieser

am 14^®“ Tage seiner Krankheit starb, berichtet Diogenes Laertios

(S. 367, 5 ITs.).

Er. 9 I (S. 72).

Wieder liber den Segen, den Epiknr aucb nach dem Tode spendet

nnd iiber die IJnseligkeit der anderen, die die walirc Ereundscbaft

entbehren. Ans einem Briefe: Z. 8ff. „(Aucb nacb seinem Tode)

kbnntest du das erhabenste Griiick von dem Manne empfangen, wemi
dn danernd seine Worte dankbar in dir nalirtest und so von den

zustromenden Griitern Seelenruhe erbieltst. Denn die bocbste Freude

bewahrst du dir, indem dii seine Seligkeit miterlebst" ^).

Z. 18 ff. „(Du wirst finden, dafi die andern die wahre Freund-

scbaft nicbt kennen und desbalb) niemals die hocliste Fabigkeit

(znm Griiick) und die Grrundlage des Lebens erlangen. Wie sollte

das anders sein? Da sich bei alien aucli der Verkehr mit einander

unangemessen verbalt, lierrscbt durchaus Armut an Freundeii im
schonen Sinne und fast Ein6de“ %

1) Z. 16. ['O’fiwpcov to^g

l6'yovg utgoil^ELg cchvo^

XQ^fi£v6g Tr]8 tov ^ta[Zo-u

TtccQaSsfyfic^TL] %al %]ccl

rslevtaiv %al i}^mv ah-'

t&i ^ iv %ata-'

-aelg di^ tca^Tjs ahtdv, g)iXLag

t §% zTjg ahtfjg] ahlag (isv

dE%tiV.6g, naaijv ScKoXov^av

de doypbaacy ^L^na^cog ts k«1

\_%ala}g

2) Z. 3. [kojI iLTCoQ'avovtog] ^Tth]

rsvy^a il^oxoivarov

VGLV ic7c]b ticvdQbg^ bI ah tovg

loyovg %x%.

Z. 15. [av^&v xfji iTishov],

3) Z. 18. rvyxdvovjtag ohTtota [t?5s ia^d-

trig §vvd](isoi>g —
Z. 20 f. s^aiaLcog (?) TCa-lai. nal T]fjg

Z. 23 f. (p^Xcov o[1q)9 [TtBv^a yial axsSbv
[

iativ,}
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Ft, 9 II (S. 73).

Polemik (gegeii Zenon uni die Stoa ?).

Z. 3. jjEs ist leeres Geschwaiz, wenn sie glaiibeii, wir erlitten

dieses ebenfalls, „iiamlicli da6 unsre Ansicbten anf grandlosen Vor-

aussetzmigen beruhten".

Z. 9. „Deswegen bebaupten seine Anliaiigerj wir mafiten uns

eiiie ganzlicb verfehlte mid offenbar veraclitliclie Ansicbt an, und

wahrend sie alle zugloicb'mit Eifer und Neid (schreien), da6 die

ganze Annabme niclit (nur scHecht sei, sondern dafi die. welche

den Lustgefiihlen) folgen, ungliicklicb sein und versldavt werden

wiirden, obwolil sie das Gregenteil beanspruchteiij sind die Anlianger

seiner Philosophie immer groBtenteils mit den eigenen Leiden be-

liaftet und bringeii so ihr Leben aus dem Grleichgewicht^ ^).

Man kbnnte an Kleantlies’ IIsq} rjSovTjg (I 552 und 658 Am.)
denken, —

Mit dieser Koluinne. deren letzte Zeilen febleHj scliloB das

Buell. Wir wissen nicht, ob der Titel urspriinglicli eine Buchzalil

liatte. War es der Fall, so geliorte es zu dem Werke, dessen

zweites Buck ich vorher besproclien liabe, und war wobl nacli dem
Inbalte der letzten Kolumnen, die vom Tode Epikurs handeln, und

nacb deren geliobenem Tone das letzte. Andrenfalls verbielt es

sich zu dem groberen Werke wie das einbandige Hypomnematikon
IIsqI QTjtoQLx^g zu den mehrbandigen Hypomnemata.

In fr. 6 III stelit links von Z. 10 ein 6, sicher ein stichometrisclies

Zeichen. Danach waren urspriinglicli etwa 30 Kolumnen vorausge-

gangen und inindestens 60—70 waren nocli gefolgt. Das ist durchaus

moglich, obwolil wir nur nock Bruclistiicke von 6 oder wenn ick

das Sottoposto 8 II am Eande initzaklej 6 besitzen. Denn zwischen

den Eragmenten konnen unbestimmbar viele ausgefallen sein. —

1
)

Z. 3. XrjQog ol'sa-

7)^&g] tovlro 7t\dGXSCV

ro]vQ [tro] (la-

raLCogl to [vs]vo^lg[(isvov

Z. 9, '^ov-

t6 {_q)]cc6Lv %tI,

Z, 14. !Jb£ta ctcovdfig >ial

l^'tjXov Tt^acav v7t6[X‘r}'ij)Lv] ov

[flOVOV TCCCKTjV stvai ^Oibvtesjf

\6cXlcc %al rovg '^^ovatg ctijo-]

fi£VOv[g dtvxvf^]s(i)v

^QC^[nod](cG)<d’7]G£G<d’CCC TltX.

Z. 23. avvFxovt dxld'EGi,^ dvdc[t(xtov rhv §^ov 7totovvt£g].
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Wir kbnnen mm bemessen, welcben DaiLk:''wir dem Herausgeber

dafiir schuldeiij daB er in jalirelaixgem Bemiihen, mit einer be-

wundernswerten G-eduld nnd Kunst tins ancli von diesen drei

Schriften gerettet hat, was zn rotten war, denn was sie tins

Neues tiber Epikur und seine Schule bringen, ist, atich wenn wir

ntir das Sichere beriicksichtigen, auf das sich Vogliano mit Recht

beschrankt hat, auJBerordentlich viel. Und einiges Wahrscheinliche

hoiFe ich dank der von mehiein Freunde geschaffcneii Grttndlage

hinzugefiigt zu haben*

Unsre Kenntnis von der epikureischen Lehre erweitern sie

nicht. Eerner erzahlen sie alle drei nicht das Leben ihrer Helden,

sondern schildern ineist auf Grund von brieflichen Selbstzeugnisscn

Oder von untereinander gewecliselten Briefen deren Gesinnung, ihr

Verhaltnis ztt einander und zu ihrer Uinwelt. * Mittelbar ergeben

sich aber dabei viele neue lebensgeschichtliche Tatsachen. Man
kann daher jetzt ein vielfach erweitertes Bild von Epikur und

seinen Fretinden geben. Trotzdem wird man gut tun, damit noch

zu warten. Wir diirfen demnachst eine gleich sicker begriindete

Atisgabe zweier biographischer Werke Philodems, des pap. 1418

(Ugccy^arstat) und 1005 {Ughg —) erwarten. Von ihnen ist

eine nicht minder groBe Bereicherung ttnsres Wissens von der

aufiereii Geschichte der epikureischen Schule zu erhoffen. Nament-

lich zeigt tins der erstere, von dem ich schon einige wichtige Ko-

Itimnen kenne, Epiktirs Verhaltnis zu den politischen GroBen seiner

Zeit in neuem Lichte. Audi ftir die so dunkle Diadochengeschichte

fallt dabei einiges ab.



Beitrage zur Textkritik der Lieder Bertrans von Born, II

(Schliifi).

Von

Caii Appel (Breslau).

Vorgelegt in der Sitzung am 7. Februar X930.

Bortsetzung der textkritischen Bemerkungen
(1929, S. 233—263).

Lied 23. Uberliefert in ADFIK,
V. 9—13. Ancaras i aura ris, E he lieu amaran nos Et acolhiran los

pros E daran dels harbaris^ Si volon qu^ab lor remanha. Da
V. 49 Frederis und 51 Aenris als flektierte Foi’ni statt Acs im
Reim stelien, liegt die Prage nahe, ob nickt auck Mer ris fiir

Ties steht, wodurch deim oline Weiteres das Siibjekt fiir amaran

^

acolhiran^ daran, volon gegeben ware: „Es wird nock Reiche
geben“, die es jetzt, wie Str. 1 ansfiihrt, nickt zti geben sekeint.

Aber m. W. ist ein solches ris = rics in den sekr zaklreicken

Reimreihen auf As nie belegt. Ueberdies bleibt die Sekwierig-

keit, dafi fur remanha ein Subjekt fehlt. Tkomas anderte;

Sils platz quom ah lor remanha^ indem er sick an P : Sil plai

qom ah anlehnt. Aber, wenn auck die sekr abweickenden
Lesarten yon P ein Problem fiir sick bleiben, werden wir
dieser Hs fiir unsere Passiing kier dock selbstandigen Wert
versagen miissen. TJeberdies kat Stimming vielleickt Reckt
fiir Bertran sils plaU = si lor plat^ abzuleknen. Subjekt-

loses remaner in einer Bedeutang, die kier passen wiirde,

etwa
5
,daB es (d. h. was an Vorteilkaftem gesekeken wird) bei

iknen yerkarre“ ist m. W. auck nickt belegt. So wird in

der Tat „als Subjekt aus y. 9 ris zu erganzen sein“ (Anm.

St^ zu y. 13), aber nickt eigentlick, wie Stimming sagt
:
„als

Symbol der Preundlickkeit, der Zuyorkommenkeit^', sondern

als Bezeicknung des froklicken kofiseken Lebens.

17. ressis Grlossar „feige", Tkomas: „sans 6nergie(?)^S Supplw.

VII 262^ „sckwach, kraftlos, klaglick".

19. soteira s. Supplw. VII 849^. Hinter clis y. 20 besser Semi-

kolon, kinter remanha y. 21 Ausrufungszeicken. Eemanha
also kekrt y. 13 und y. 21 als Reimwort wieder. Man wird

aber deskalb dock nickt in y. 13 init Ckabaneaxi Si volon

dab lor rei n'anha lesen woUen.
33. Die Sekwierigkeiten dieses Verses sekeinen mir bisker nickt

gelost zu sein.

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 1. 3
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AD liaben: Ben uolgra len ma cbatisis

IK
j5

mas
yj

B lorn e si auzis.

St.^ deiitet: Ben volgra Ten ma chauzis

St.®'® „ en ma-1 „

Thomas „ „ lo mal
,,

Aus den Amnerkungen der Ansgaben geht hervor, daB
Stimming en ma libersetzt: „in seiner G-ewalt", den ganzen
Vers also: „wohl wiirde ich wollen, er (oder: ich?) sahe ihn

in seiner Gewalt". Thomas doch wohl: „wohl wiirde ich

wollen, er sahe (= erkennte?) das UebeF. Die TJebersetzung

Stimmings ist im Zusammenhang kaum befriedigendj die von
Thomas entfemt sich von den Handschriften noch weiter als

Stimmings zweite Lesung. Aus den vorhergehenden Vcrsen
geht hervor, daB Lenio^i hier nicht jjdas Limousin^ ist, wie
Stimming and Thomas in ihren Glossaren libersetzen, sondern
Bertran stellt hier das Land unter dem Bilde eines Pferdes
vor, das Lemod heiBt. Dieser „Limoiisiner“ aber hinkt, weil
er ein Ueberbein hat. Dieses Ueberbein mnS nun behandelt
werden, und zwar indem zwei Haarseile (Eiterbander) durch-
gezogen werden (v. 35). Derjenige aber, der diese Operation
zu vollziehen hat, ist natliriich der Marschalk, der marescal

oder manescal] und so sehe ich hinter den Schreibungen der

Handschriften das altfrz. mareschaiicir

,

von dem Godefroj’-

V 170® den Beleg gibt: qui acquiert son vivre et ce quemestier
li est de marescliaucir chevals et de medeciner et guerir

hestes; also: ben volgra Ven marchau^is „daB er ihn deswegen
arztlich behandelte^, oder mit Prafix : Venmarchauzis „daB
er ihn in die Behandlung des mareschalc gabe^S oder mit
IJmstellung der beiden Silben : hen volgrad manescJiausis „da6
er ihn arztlich behandelte“.

34. le^eros ist nicht „in MuBe befindlich^' (Glossar), sondern, wie
das Supplw. V 392'' erklart, „Zeit, Gelegenheit habend, im
Stande“. Hs E umschreibt: poderos.

46—48 verstehe ich nicht.

Lied 24,

V. 3f. JS venrad reis galhartjs e pros, Qu^anc lo reis JRichart^ no fo

taus. Die 1. Ausgabe Stimmings bemerkt
:
„Zu erganzen ist

:

,wie er jetzt sein wird‘, d. h. Konig Richard ist nie so mutig
und wacker gewesen, wie er nun sein wird“. Oder soli viel-

leicht in V. 4 stehen: lo corns Richart^, so dafi der jetzige
Konig mit dem friiheren Grafen verglichen wird? Das Lied
steht nur in ADIK, und Stimming sagt mit Recht, daB
schon deren Yorlage verstiimmelt war.

13. (nostre bare) n'estaran vergonhos Com lo lops qu^al laU es en-

clauSf Quan nostre reis poira mest nos atendre, Atendre wird
im Glossar der 1. Ausgabe fiir diese Stelle mit „aufmei"ken,
aufpassen“ libersetzt. Die 3. Ausgabe gibt, ohne Stellen-
bezeichnung: „intr. aufpassen, gehorchen“. „Geh{)rchen‘‘ (das
in der 1. Ausgabe fehlt) wird sich auf 1, 7 beziehen, so dafi
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aucli Mer wieder „aufpasseii“ gilt, Bei Thomas bezielit sich

wohl ^s’occuper de“ auf diese Stelle, Und so kann man ja
verstehen: „wenn der Konig sich (mit den Angelegenheiten)
linker nns beschaftigen tann“. Aber es liegt sehr nahe zii

andern Quan nostre rei poirB (== poirem) mest nos atendre.

Oder darf man etwa ohne jede Aenderung verstehen: rei[s}s

poira . . . atendre „erwartet werden kann**?

14. Die Hs A hat nuls d'els no s’en poira defendre^ und, da
Stimming in der Begel dieser Hs folgt, liegt kein Grrund
vor aus DIK poiran aufzunehmen, wenngleich diese Kon-
strnktion anch moglich ist.

15. Die Hss haben mesprendre. Thomas fuhrte dafur reprendre

ein, und Stimming ist ihm darin gefolgt. Das Supplw. Y
256^ erklart die Aenderung fiir unndtig, da mesprendre

anch jjtadeln^ heiJ3en kann. Dreilich kehrt mesprendre v. 38
als Reiinwort wieder. Aber einmal ist dort die Bedeutuug
eine andere: Levy iibersetzt es, ebenda257% „TJebles zufiigen,

schadigen, zu Grunde richten", und dann gilt das Verbot
der Wiederkehr gleicher Heimwbrter nicht mit gleicher Kraft
fiir das Sirventes wie fiir das Liebeslied. An der eben-

genannten Stelle kehrt Levy in v. 38 von cossilh zrnn cossid

der ersten Auflage zmiick, das doch in den Hss zu stehen
scheint, in A jedenfalls steht.

26. lasclo Glossar „AVegelagerer
5

Strauchdieb‘*; vgl. Supplw. I
130^ und H. Carstens, Die Tenzonen aus dem Kreise der

Trobadors . . . d’IJisel, 1914, zu YI, 17.

28. Yielleicht schreibt man besser ^de-fraus^ indem man das s

nicht als Plural-^ versteht, sondern als adverbiales, das dem
zusammengesetzten adverbialen Ausdruck angehangt wird
s. Chrestomathie S. XII^

Lied 25. Zu' den beiden Handschriften C und B tritt noch
a^, s, Bertoni, n® 201.

Y. B. Stimming iibersetzt 'mort bier mit „Ruin, Ungllick", und in

der Tat ist die Yerwendung des Wortes an dieser Stelle

bemerkeiiswert. Kolsen (Litbl. 1919, 390) will lesen: qual

mort a e qnal dan,

7. Was heifit: quals dots es quar el (Konig Philipp) be non es

pros E quar Peitaus vai ab Franca merman? Stimming
auBert sich nicht dazu. Thomas sagt (p. 73 Anm.) : II est

etrange de voir le Poitou, possession de Richard, mentionne

ici, comme s’il appartenait au roi de Prance. Peut-etre faut

il corriger les manascrits et lire: E quar Fransa vai ah

Peitau merman^, Aber anch diesen geanderten Yers iiber-

setzt er nicht. Er fligt hinzu: „On pourrait aussi songer,

en conservaiit Pordre des mots, a reinplacer Peitaus par

^^Pontius^ le Pontieu‘^ Peitau steht doch wohl hier im Sinne

von lo senher de Peitau 35, 8, lo senher cui es Peitaus 13, 59,

und wie Peitau 28, 25 von der Razo verstanden worden ist.

Genieint ist, daB Poitou (d. h. der Herr von Poitou, also

Richard) Prankreich Schaden zufiigt. Hs a^ zeigt: qar Peiteu

B*
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mi si Fmnm merman, also : da Poitou so Praukreicli schmalert^

verringert, scliadigt“.. Das soil offenbar der Sinn des Verses
sein. Aber CH babeii ah Fransa. Darf man versteben:

„Poitou geht so mit Prankreich um, dafi er es scbadigt“ ?

8. sai steht nicbt in den Hss. C tind li baben si, a^ E sen

richarU^ das als E^ en R, verstanden werden kann* Aber
sai entspricht so gut dein lai des v. IB, und wieder dem sai

des V. 19, dafi man die Aenderting Stimmings gern annebmen
wird, — Es ist bemerkenswert, daB jede Strophe aiuBer der
ersten mit E beginnt.

14 Levy SuppL Vil 676*^ miter soan 6 bait dieso Stelle flir

nnklar; ich glaube, daB man sicb bei der Deutnng Stimmings
berubigen kann.

16. Hs a^ bestatigt mit passeret^ das passeraU in C gegenilber
perdigals R (so aucb scbon Andrescn Z. f*Spr. u.L. 42, II, 41).

19. Hs nennt Ricbard bier „Graf“ (freilicb ist die Lesung;
Qel cons nears qil ha tolgut ugan syntaktiscb nicbt einwand-
frei). Lewent, Archiv 133, 216, bait daher das Datum 1194,
das Stimming in der 3. Auflage ansetzt (friiber nahm er

1188 an), nicht fiir moglicb.

21. Vgl. Supplw. YII 705 sobredeman. bat qe-il tol sohre des-

man^ und qued te statt quel te wird man annebmen dlirfen

(„ibin gegenilber^); tolre aber stebt ja scbon v. 19. Kami
sobre desman beiBen „au£ Rixekforderung hin“

26, tot ades que Stimming „besonders da^^, Tbomas „maintenant
surtout que“. Liegen fur diese Bedeutung andere Beispiele

vor? Altfe. beiBt ades aucb „zugleicb“ s. Tobler-Lommatzsch
I 139^ Man kann que von sembla abhangig machen: „Diese
Missetat sebeint mir ein VerdruB, und zugleich, daB er

(Ricbard) dadurcb meineidig wird“. So scheiint aucb a^ zu
versteben: Aquest forfaits mi sembla despla^er E tot ades qe

(lies qe-s?) uaia perjuran,

27. Das r das Stimming mit Recbt vermifit, stebt in aL' Qed
rei[s] navars Va donat ad espos. Dafilr feblt dort im naebsten
Vers das unentbebrlicbe a sa filha, — Ellr es schlagt Levy
a vor.

32. {E ja Frances no-n aian bon esper) Quar an lor tout qu'om sol

sai tan temer. So St. seit der ersten Auflage. Die Hs bat
statt tout] tot, Tbomas sebrieb

:
Quar om lor toll , , aber

St. wendet mit Recbt ein, daB die 3. Praes. tol^ nicbt tolt^

beiBe. Aber sebreibt man nicbt besser: Quar a lor tout . , ..

„denn er (Philipp) bat ibnen geraubt, was man bier so zu
fxirebten pflegte (nairdich die G-eltung ibrer Worte und ibrer
Eorderungen, die man jetzt verspottet)“. Hinter temer besser
Doppelpunkt als Komma.

35. Kolsen will lesen R. ab B. (Litbl. 1919,
36 ff. In S. 40 wiirde man mit a^ lesen konnen : E BocJiafort e-

qant tolgut nos an und so unter Zugrundelegung des Stimming-
seben Textes vielleicbt eine befriedigende Lesung berstellen

;

aber es geschabe durcb eine bedenklicbe Misebung der Hand-
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schriften. Die TJeberlieferung der Strophe ist in den Mann-
skripten so stark abweichend, dafi eine znyerlassige Her-
stellnng einstweilen kaum inoglich erscheint.

Lied 26 steht anch in ineiner Chrestomathie Nr, 68.

V. 2. Fiir qu^ statt qui ygl. Schultz-Grora, Zeitschr. 42, 3B7 zii 23,

53; Cereainon ed. Jeanroy IV 20.

7. Stimmicg nnd Thomas schreiben: (e no not) sa fianm^ St.

Grlossar „Siclierheit“, Thomas „(confiance) ireve^^; die Chrest.

s'aflanm „Sicherstellung, Verti'ag", vgl. Supplw. I 26‘^ Anch
V. 22 ist afiat^ jjSichergestellt^, 4, 35 se afiar „sich vertragen^^

10. Die Anmerkung, die das Komma hinter quartiers verteidigt,

ist m. E. unzntreffend
;

quartiers verlangt eine Bestimmung.
21. saumier Grlossar

5
,Samntier“. Das Supplw, VII 484^ iiber-

setzt wohl besser „Lasttiertreiber“, wie schon Raynouard
„anier“.

23. Nach St. hat die Hs qui. Weshalb soil das gegen que ans-

getauscht werden?
25. Die Anknlipfung der ersten Tornada an die 8. Strophe ist

inangelhaft. Das Gredicht von Peire Cardeiial (No. 56 MGr
517), das der Eorm Bertrans folgt, hat 4 Strophen. Viel-

leicht ist hier in der einzigen Handschrift, die das Gredicht

enthalt, eine Strophe fortgefallen. Und welcher Konig ist

hier geineint, da das Miei-Sirventes dock von zwei Konigen
sprechen will? Dem vierten Verse nach ist wohl von Konig
Alfons die Rede; aber vielleicht gab eben eine uns fehlende

Strophe Klarheit.

Lied 27.

V. 4. Die drei Handschriften, die das Fragment ubeiiiefern, schreiben

nicht puoc^ sondern puoic^ und diese Foxmi sollte man nicht

beseitigeii.

9. congrenh. In der 1, Ansgabe erkliirt Stimming sehr allge-

mein: „Instrument des Hufschmids^^, seit der 2, ^NotstalP^

eine Debersetzung, welche dem technisch nnerfahrenen Leser
anch wenig oder nichts sagt. Besser Raynouard II, 458

:

„travail, instrument de marechal, avec leq^uel on tient les

chevaux suspendus". Katalanisch ist congreny „Schraubstock

der Schreiner “ (Vogel), aber auch: eine „maqnina de fusta

pera subjectar las cavalcaduras que no volen dexarse ferrar

6 curar^^ (Labernia, congreny de manescal).

Lied 28.

V. 2. Hinter voia wlirde ich lieber Doppelpunkt als Komma setzen:

ebenso v. 10 hinter onor,

4. Sos preU a las autras enoia.^ Qii'una no i a que ren i noia.

Das zweite i bezieht sich auf son preU] das erste aber ist

doch wohl lokal : dort bei denAnderen, dort wo dieAiideren

sind; also auf dem Wege zum neufrz. : il y a.

5. loia Grlossar „gewinnen^‘, Thomas ^attirer, gagner^^ Warum
nicht im urspriinglichen Sinne: „(mieten,) in Sold nehmen*^?

Alle, die ihre Schonheit sehen, werden Soldner in ihrem Dienst.
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11. pregador Glossar ^Anbeter^^ Das Wort liat in cler Miiine-

sprache einen tecbnischeii Sinn: Supplw. VI 497% mit Yer-
weis anf III 46^: „Liebhaber der der Dame seine Liebe
offenbart hat“.

13. mesquina wird durcb v. 17 erklart: senibla conil de Vescpiina:

(so kindlicb,) so schlank, so zart ist sie. .

14. ah color de rchina kann sick nickt mehr anf das Haar be-

ziehen, das sanr genannt worden ist, soiidern anf die Farbe
der Wangen, So setzt man hinter saur besser ein Koinma.

25 f. Ans diesen Versen hat die Razo gemacht, daB FranMaent
die Bewerbnngen Richards von Poiton, Raimons von Ton-
lonse nsw. zn Gnnsten Bertrans abgewiesen hatte. So wii^d

es nathrlich nicht gemeint sein, sondern: ,jSi le Roi m’avait

donn^ Paris sa grand ville. . .

“

30. tener char Glossar „in Ehren halten‘% Hier kann man deni

eigentlichen Sinne nahe bleiben: „tener halten, nicht billig

weggeben, hochhalten“.

36. sonar Glossar „anreden“. Ebenso Supplw. VII 814^, Viel-

leicht kommt aber dem Sinne dieser Stelle die ib. 815^ unter
sonar 12 angegebene Bedentnng „zusammenrnfen“ noch naher.

42. gdbar Glossar „scherzen, spotten“: besser „prahlen“, siehe

Supplw. IV 2^ gabar 4.

61. Das Glossar'^ tibersetzt recor „bringe“! S. dazuLevy Supplw.
VII 120'^ recorre 3, wo die Aenderung von Chabaneau und
Thomas : mos chantars recor („recourt^‘) mitgeteilt wird.

Die zweite Tornada steht nur in OEM; und auch dort in

unsicherer Gestalt, wie denn liberhaupt diese Hss fiir unser
Gedicht unzuverlassig sind, s. die erste Auflage besonders
S. 320. Die Tornada aber als unecht zu streichen, liegt doch
keine Veranlassung vor.

Lied 29. Dieses Fragment einer Kanzone (denn um ein solches

handelt es sick doch wohl) steht nur in den Handschriften FIK.
Eine ernstere Schwierigkeit des Verstandnisses scheint in v. 5 vor-
zuliegen. Die Hss haben dort, nach Stimmings Angabe

:

(Cortesia e solatz e domneis
S^en ven a nos)

F: el cor estei anceis

IK: „ „ esteian „

St,^ schrieb: el cars estej' enceis „und das Herz sei entflamint^^

Thomas: el cars estei anceis^ das doch wohl heifien soli: „und das
Herz sei zuvor^^ (dort im Limousin, wo die gefeierte Dame alsbald
eintreffen wird). Chabaneau schlug vor (Rdb. 31, 604): ol cor estet

anceis „wo das Herz (schon) zuvor war“. In beiden Fallen ist

also offenbar das Herz der Dame gemeint. Den Vorschlag Cha-
baneaus hat Stimming fiir die 2. und 3. Auflage angenommen. Die
Handschriften haben aber el cor und dann zweifellos den Kon-
junktiv von estar, Die^ beiden folgenden Verse und die folgende
Strophe redeii davon, wie die Empfangenden beschaffen sein sollen,

um der Dame nach Gebiihr zu huldigen. Wie ware es, wenn der
Dichter vorher hatte sagen wollen: Jois und FreU, DeporU und
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Graie0a nsw. werden mii dex’ Dame eintreffen. Aber im Hei'zen
mogen sie schon vorher sein, damit man das mbge tun

kbnnen, wodnrch die Dame umworben iind gewonnen wird. Ich

wiirde also hinter nos Piinkt, kinter anceis Doppelpnnkt setzen,

wie aiich Doppelpnnkt hinter quesa v. 7, denn die zweite Strophe

erlantert niir die letzten beiden Verse der ersten. So verstehen

doch jedenfalls IK den flinften Vers. Aber dort ist eine Silbe

znviel: estejan miceis. Und freilich wiirde man zu den yielen Sub-

jekten: jois e pret0 nsw. einen Plnral erwarten. Aber es stand

ja soeben der Singular: ve a nos, nnd so mnl5 anch hier der

Sing, estef, wie in P, geniigen.

Lied 30.

V. 9 nnd 10. Levy bespricht diese Verse im Snpplw. Ill 186“-

nnten, ohne zn einem bestimmten Ergebnis zu gelangen.

[22 ff. St. : Aquesta vos die que mante Pre^ e joi, tan amoln (St. 2, 3:

ama- 1%) honor, Joven e solats: et amor acolh, dona e rete

Grat de toU cels que se conve. Thomas schreibt: tant ama
onor. Die Handschriften scheinen alle das n zu haben. Aber
was ist ’n oder -n? Ich mbchte aman als Partizip verstehen,

die Worte von tan bis amor in Parenthese setzen nnd

acolh an mante pre0 e joi ankniipfen: . . . que mante Pre^

e joi (tan aman honor, Joven e solat^ et amor) acoTh . . .

grat, . . .

27. Lies mit Lewent Jenan,

36. al cars wird von Stimming im Grlossar^ »<^ilig" iibersetzt.

Die 3. Anflage gibt keine Ansknnft. Thomas iibertragt

im Glussar cors ^course, conconrs“, wobei „conconrs“ sich

wohl an£ unsere Stelle beziehen soli. In beiden Pallen soil

on horn met tan d'aver doch wohl heiBen: j,wo man so hohes

Gut (als Preis des Laufens) setzt“ {on bei Stimming be-

ziehnngslos: ndoi’t wo", bei Thomas anf cors bezogen). Die

Anffassnng von Thomas wird den Vorzng verdienen, wenn
cors in der Tat „concours, Wettlauf" bezeichnet. Mir ist

kein Beleg dafiir bekamit. Bei Guillem Magret, Aigua pueia

contramon v. 39 : En Espaigna a un^ pon . . . Cine pilars i a

seignors {pilars -seignors ^Herrenpfeiler, machtige Pfeiler";

der Heransgeber Nandieth fafit anders auf) E ben a mil ca-

valhs cars, Tan es belhs de plana via scheint cors zu be-

denten: „Ranm znm Laufen (fur Tausend Rosse)". Das kann

znm Sinn unserer Stelle iiberleiten: ^Laufbahn".

39. servire Glossar „dienstfertig “5 Thomas „serviable", Levy

Supplw. VII 620^ „dienstfertig". Hier ist aber dabei daran

zu denken, dab servir im besonderen den Minnedienst he-

zeichnet: per lor fo premiers servirs trobat0 lobt Albert im

Partimen mit dem Monch seine Katalanen (Chrest.^ 97, 19).

62. En Bos ist, wie die Anmerkung sagt, der Sohn Raimon II.

von Turenne, d. h. Boson III., der selbst 1191 Vizegraf von

Turenne wurde. Er war das alteste von Raimons seeks

Kindern. Nach dem Ton, in welchem Bertran hier von

Boson spricht, scheint es sich um einen recht jungen Men-



40 Carl Appel,

scheiXj wolil nocli tim einen Knaben, zu handeln (daher eslire

y, B3). Wir kennen das Jahr seiner Greburt nicht. Sein

Vater ist 1143 geboren. Boson III. starb „apr^s 1197 et avant

1200, lie laissant qiie denx filles^ (Strob.ski, Ldgende amou-
reuse de Bertran do Born, p. 1B9). Man wird also seine

(3-eburt etwa zwiscben 1165 und 1175 ansetzen diirfen.

Strofiski datiert die beiden Lieder A% Lemom nnd Gel que

chamja (IsTo. 29 und 30) „vers 1185“ (p. 97), indem er der

Razo zu 29 folgend na Ouischarda mit der Gruischarde von
Beaujeu identifiziert

,
die Archambaud VI. von Comborn

heiratete, und diese Heirat ansetzt „probablement apres 1184,

mais pas longteinps apr6s cette date, sans doute vers 1184
a 1187“ (p. 67). jbiese Datiemng ist aber keineswegs siclier.

8ie berulit auf einem SchluB ex silentio: „Gr-eoffroi de Vigeois

ne inentionne pas ce mariage, tout en paiiant du mariage
de Helias, frere am6 dArchambaut“. Ueberdies fragt es sich

•auch nock, ob es sich in der Tat um diese Gruischarda

handelt. Das einzig feststehende Datum flir die Liebesdich-

tung Bertrans bleibt das Jahr 1182 filr die Lieder 34 und 35.

Aber es soli doch darauf hingewiesen werden, daB wir
iin ersten Teil dieser Beitr^e, S. 250 f. das Lied 30 als, viel-

leicht, Nacliahmung eines Liedes G-aucelm Daidits erkannten,
flir das Strofiski das Datum 1187 ansetzt.

53. Zu eslire vgl. Stipplw. Ill 234®- „unterscheiden, erkennen(?)“,

Chabaneau: „deviner, predire“.

Lied 31. Das Eseondicli steht auch in meiner Chrestomathie
unter Ho. 35. Der wesentlichste Unterschied der beiden Textge-
staltungen bestelit darin, daB Stimming die vorletzte Strophe meines
Textes fiir unecht erklart und daher (nachdem er sie in der 1. Auf-
lage in Parenthese gestellt hatte) auslaBt. Thomas hatte sie in

eine Anmerkung an den PtiB der Seite gesetzt, indem er bemerkte
(p. 109): jjQuelques manuscrits contiennent une huitifeme strophe,

qui fait bien Teffet d’une interpolation“, Stimming gibt in der
1. Auflage S. 154 vier Grriinde an, die ihn veranlassen, sie fur un-
echt zu erklaren: „erstens, weil sie sich nicht in alien Hand-
schriften einer Grruppe befindet, namlich nur in CDRT, nicht aber
in E, sodann, weil die letzte Zeile eine Wiederholung eines anderen
Verses ist, die Strophe auch sonst inhaltlich liinter den ubrigen
zuriicksteht, endlich, weil eine Kanzone hochstens sieben Strophen
haben darf“. All diese Grriinde sind aber nicht wirklich beweis-
kraftig. Stimming teilt die 10 Handschriften, die das Lied ent-

halten, in 2 Grruppen: ABDIK und REFCT. Die Zusammenge-
horigkeit der ei’sten 5 Handschriften steht auBer Zweifel. Da-
gegen ist die Greschlossenheit von REFCT, und im besonderen die

Stellung von E, sehr fraglich. Grerade an einer fehlerhaften Auf-
nahme der unechten Strophe wiirde doch, nach Stimmings Stamm-
baum, E teilnehmeii miissen. Gregen den vierten Gfriind liefie sich

einwenden, daB die Eigenschaft des Liedes als Kanzone ja gar
nicht feststeht. Die Leys selbst, welche jene an sich keineswegs
ausnahmslos giltige Regel liber die Zahl der Kanzonenstrophen
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geben (das Lied Quant Vaura doussa s'amarms von Cercanion z. B.
Eat 8 Stroplien, ebenso wie Bernart de Yentadorns Lo gens temps
de pascor (No. 28) mid Lo terns vai e ven e vire (No. 30); Can lo

boschatges es (No. 40) hat sogar 9 Str.opheii, ohne daB man
dem Gredicht den Cnaraktcr als Kanzone wird abspreclien kbiinen),
machen ans dem Escondieh erne besondere Klasse. Die Ea0O zn
Bertran 29 (^1) neiint Jeu m'escondisc ein Sirventes, imd flir das Sir-

ventes gilt jene Bescbranknng in der Zahl der Strophen sicker
nicht. Der dritte Grrund beriiht auf eincrn siibjektiven Werturtei],
daSj auch wenn man es zugibt, nock niclit entsckeidend ware, Aber
ich selic weder in Wert noch, was wiclitiger waroj in Stilart einen
wesentlichen Ilnterschied zwischen dieser Strophe und z. B. der
sechsten, die ebenso nnruhig von einem AnlaB des Mififallens zum
anderen eilt. Wenn abor diese 6. Strophe anf denselben Yers
ansginge wie die zweifelhafte (Stimmings zweiter Grrund)

,
so

kbnnte man sich aus verschiedenen Grrtinden auch damit abfinden.

In der Tat ist das aber auch gar nicht der Ball. Die vier Hand-
schriften, welche v. 48 enthalten, G'FRT, weichen alle in der Gre-

stalt yon 36 bezw. 48 in verschiedener Art von einander ab.

Die TJeberlieferung des ganzes Stiickes ist liberbaupt sehr iin-

sicher. Yielleicht ist der Yerfasser selbst zu einer ganz festen

Gf-estalt seiner Dichtung nicht gelangt, oder ist wenigstens eine

sichere Niederschrift nicht ilberliefert worden, Ich habe mich nicht

veranlaBt gesehen, die achtc Strophe einfach zii unterdrlicken, habe
sie vielmehr, freilich in kleineren Typen als die anderen gedrnckt,

bestehen lassen.

Die Yarianten von 0 hat mein Text besonders zusammenge-
stellt. Bemerkenswert ist in ihnen einerseits die Vermeidung der

wiederkehrenden Beimworter, die in den anderen Handschriften

begegnen. Y. 27 und 30 bringen in sehr auffallender Art zwei-

mal amar im Heim. C schreibt in v. 27 E Viis en Vautre non si

puesca fisar^ in 30 Si eit vengui per vos a gualiar^ und bekommt so

amar fur v. 36 frei : E sien agui cor d''antra domn'amar^ and comtar^

das V. 36 steht, ftlr v. 48: Si no^us menti quhus o anet comtar. Die

Wiederholung von portier in v. 29 und 34 wird veinnieden, indein

V. 29 ai'quier dafxir eintritt.

Berner aber ist die Beihenfolge der Strophen in G beachtens-

wert: 1278653 (4 und 9 fehlen). So stehen die beiden Strophen,

die von Jagdvogeln handeln, neben einander. Es findet eine ge-

wisse Steigerung in der Unerwiinschtheit der vorausgesetzten Dinge
statt, und dasjenige das als Schlimmstes bezeichnet wird {no mi

puosc orar plus d'encombrier) steht an letzter Stelle (freilich kann
man andererseits sagen, daB die Frage in v* 41, 42 einen wirkungs-

vollen AbschluB bildet).

Da bei der gewohnlichen Stellung von G in der Ueberliefermig

kaum anzunehmen ist, daB diese Handschrift fiir dieses Lied liber

eine ganz besonders gute Yorlage verfiigte, muB man denken, daB

der Text in sehr intelligenter Weise liberarbeitet worden ist, eine

Yermutung die uns bei C auch sonst nahetritt (s. Jiaimbaut von

Orange S. 77 Anm. 1).
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TJeber die einzelnen Lesarten ist niclit viel zii «agen. Die
einzige starkere Abweidmng ist, daB ich v. 42 dem gras aus ABDIK
gort aus CFT (EE, fehlen) vorgezogeii babe* Das Wort scbeint sicb

mir ebeuso durch die Bedentung zu empfehlen wie diirch seine

geringere Haufigkeit in der Trobadorsprache, so dafi elier gras fllr

gort als gort fiir gras von den Kopisten eiiigesetzt sein wird.

V. 1. Zu esGondire s. Supplw. Ill 186^ se e, 6).

11. de^irier s. Supplw. II 228‘^

13. sobrier Cllossar ^starker, grbBer“. In der 1. Auflagc ^ge-

wicbtig, gewaltig", tind das war zutreffender, vgl. Bupplw.
VII 727”' s. 3). Chrest. „auBerordentlich“.

20. haratar wird im Grlossar mit „gewinnen“ iibersetzt, und auch
Thomas sagt „jouer, gagner au jeu“. Damit wird dem Wort
bier schwerlich geniige getan. Das Wort kommt dreirnal

bei unserem Dicbter vor und in alien drei Fallen ist es

scbwierig die Bedentung bestimmt anzugeben, wie der Be-
griff des Wortstammes in sexnen XJmrxssen iiberbaupt nicht

leicbt faBbar ist. Es lohnt sicb wohl, seiner Entwiekelung
nacbzugehen.

Als Grrundbedeutung von haratar werden wir, fllr das

Provenzaliscbe wenigstens, „bandeln“ annehmen dilrfen, und
zwar zunacbst im eigentlicben Sinne. Diese Bedentung wurde
etwa voiiiegen, wenn Eayn. richtig iibersetzte: Compraran
ni barataran negu aver „achfeteront et trafiqueront aucun
avoir “ (Lexique 11183^), also: „sie verbandeln irgend ein

Gut“. Aber nur der Zusammenhang kann dort denrichtigen
Sinn klar stellen.

Neben der eigentlicben Bedentung muB das Wort aber
aucb denselben iibertragenen Sinn gebabt haben den unser
jjhandeln" hat = „tun, verfahren, sicb benebmen“, denn das
Verbalsubstantiv barat}x^\&i „Handlungsweise, Benehmen^^ und
dann „Art“. So Siinders Eeue (Such. Dkm. S. 239) v. 791:
der Peccat de malesa: Tant mi sah flac e feni e de frev ol

baratj c'ades mi laissa correr^ cant iei penedensat. Anderer-
seits beim Eambaut de Vaqueiras, Eissamen ai gerreiat

(Scbultz-Gora, Elementarbucb S. 161) v. 39 3dai$ nom creirai

en ren daiiia ni veia^ Nim fiarai en dompna d^aut harat^
und ganz entsprecbend in der Tenzone des Alberjat und
des Gaudi (Studi 8,481) v. 36 7io*us taign domna d^aut barat^
wo de Lollis mit Eecht iibersetzt (Studi 9, 170): „modo di

fare" ovvero „stato, condizione".

Dann ist barat die konkrete „Hand]ung", das „Unter-
nebmen". So Eambaut de Vaqueiras Brief III 14 (Scbultz-
Gora S. 52): Et ai ah vos fait maint cartes bar at

^
wo der

Herausgeber iibersetzt: „Mancben artigen Streicb babe icb

mit eucb vollfiibrt", und andererseits Uc de St Circ 9, 19 (Sal-

verda de Grave p. 46) : E par lor (den dompnas desconoissens)

cortesi’a Engans e falsetaU, E lor nescis harat^ Jois e hella

coindia (Uebersetzung: les plus lionteux marches joie et ele-

gance; besser An. du Midi 25, 347 „folle conduite").
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Ebenso ist das weiblicbe harata die ,jHandlnngsweise“

:

Boma, hen sapchaU que vostra avals harata E vostra fou-
daU fet0 perdre Damiata Griiillem Figueira D'un sirventes, y. 29.

Diese Verwendungen zeigen, da6 die Bedeutung voa
harat zunacbst keine Nuance von gut oder bose entlialt. Aber,
wie noch mebr die altfranzosiscke als die altprovenzalische
Verwendung beweist, war der Begriff des eigentlicben Han~
delns in baratar mit der Yorstellnng einer Betriebsamkeit,
einer Regsamkeit verbunden, die zur Idee der Unruhe und
Unordnung ftihren koimte. So kami es scbon in den beiden
letzten Stellen sein. Oder Raimbaxit d’Aurenga B {Als durs
crus) v. 7 : a pauc lo cars no m^esclaia Per so qHeu ai vist e

proat Be lor malserva harata und ebenda y. 20: E qecs

per aquel eis mercat A Vautre cohP et aplata Son vergoignos

aval bar at
Bei Tomier e Palaizi, Be chantar farai y. 58 (Chrest.

No. 70): Nostre cardenals Soiorna e harata E prent hels

ostals, Be que Beus Vahata wird man einen pejorativen Sinn
annebmen diirfen.

In der Vida Peire Vidals (Anglade p. 159 Z. 1) heiBt es

:

E li pastor ah lor cas lo cassero ed bar at era si malamen
qidel en fo portaU per mart. Raynouard ilbersetzt II 183
^yhouspiller^^

,

Aucb se haratar ^sick benekmen, es treiben^' seken wir
init tadelndem Adverb yerbunden : Alias, tan mal si harata
Brut0 c'^ab vieilla s'acoata Makn Gred. 578 Str. 3.

In der Bedeutung des eigentlicken Handelns spezialisierte

sick die Verwendung yon haratar anf eine gewisse Art yon
Gescbaften. Breviari 17890 zeigt, dafi harata ad espera ein

„Gescka£t auf Zeit^^ bedeutet und wie es gekandkabt wurde:
Mercadier pecco issamen Lurs mercadarias venden, Falsan pes,

falsan me^uras, Et en liioc de far usuras Fan bar at as ad
espera, Venden hlat, pebre e sera, E vendon o assaU plus car

Per raso d^aquel esperar. E sabon cert quedh comprador Sera

non compro per amor Que sera lor fassa mestiers, arts o fan

per aver denier
s,

Et aquo non es mas harat.
Dieses Gesckaft anf Zeit war natlirlick mit Abgabe

einer Biirgschaft, eines Pfandes verbunden. Ein deutlickes

Bild eines solchen, an sick einwandfreien, baratar gibt H. Brunei,

Les plus anciennes ckartes en langxie provencale 343, 6 IF.

:

B. Buram li . . dis aissi: „ Peire d’Auriag, aquest •£* sol Wen
Eernad de Te^a eds *cL' sol. que deve0 a'n Peire de Sent Ana-
toli VOS prestare en aital manera, si vos maleva0 de mi les • cl*

sol. que deve0 a n'A^emar del Pont, de que a en pein0 de vos

la onor de Val Berald, e direi vos per que vol (1. Person) que

d'aquest - cl* sol. de n^Azemar del Pont vos haratcB ab mi,

car Amnar les me deu e fa m'en tort, & 'ool (1. Person) mais

la harata ah vos que ab lu^^. Also Peire dAnriag soli das

Geld von R. Duran nekmen und sick ikm gegeniiber durch

das Pfand yerpflickten, das er bisker dem Azemar del Pont
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verpfandet hat. Se baratar ah aim heifit „jd gegeniiber eine

(Pfand-)Verpfl.iclitiing libernehmen^*, harata ist das ^Pfand-
geschaft^^, die „Pfandyerpflicbtung^^ So begegnet harata

aiiBerordentlich oft in den Dokumenten. Die TJeberschrift

dieses Aktes bei Brunei ist: ^^Aisso es remembransa de denies

e de bar at as que ag Peire d'Auriag ab B. Duran (343, 1),

und so an anderen bei Brunei iin Grlossaire imter harata an-

gefillirten Stellen. So auch Arclu Narbonne 208% 14 ff. Per
barata de manleute qiie^s fassa d^aver e que Vaver se venda aqui

meteis, page horn per Vaver e non per deniers^ ed corratier non
aia pus dhma reva de cascun, so es assaher del haratador
quevolra la harata^ e del comprador e del vendedor. Ebenda
208^, 12, 31 u. s. w. Dami aucli die Aufeeiclinung solcher

(und anderer Schuld-) Verpflichtmig Gout. Auvillars 161

p. 210: Es costuma que ly drapiers et ly merciers tengan papiers

en lors obradors et en aquels pappiers que escrivon lors deudes
(Scliulden die man bei ilinen macht) et que y meten Vincarnation

de Van^ del mes et del dia en quals seran faches las barat as
dels deudes (und diese Aufzeicliniingen sollcn anerkannt
werdeii). Eochegude fiihrt an: 8id fils es en poder del paire^

et el fai alcuna harata^ so cs alcun contrail, lo paire es ten-

gut^ de tant cant es lo pecidis del fil,

Pagar a barata IxeiBt „mit einer solcben Pfandverpflicb-
tiing bezalilen^^ : A XVIII de ginier, que partic en B. Esteve

d’esta Vila per anar a Monpeylier per asemprar lo senK Ar-
naut Baynaut per pagar lo senhor ed autres mereadiers a
barata o caique causa de que poguesem paguar lo senhor dels

II francs per ftioc que avia enpau&at^ novelamen, Douze
comptes Albi I 162 § 790 (das Grlossaire iibersetzt a harata

m. E. unrioktig durch „a q[uelq^ue prix que ce soit“).

So ist denn auch baratar „auf rfand geben oder nehmen“

:

Oonegut es que si nulhs horn deu me torn („von meinem Erbe^^

s. Supplw. VIII 292 torn 25, 27) se bente o bar ate mayson
0 terre ab autre homi, ou bar ate o crompe mayson o terre, et

dent0 an et die prepari aquero que costa o cosiat aura . , dey
crubar la cause deu torn Eors B^arn S. 13B § 86 (die Ueber-
setzung hat m. E. unrichtig: „^changer“^. So heiJBt auch
baratar im Beleg, den Supplw. I 126'' aus Crois. Alb. 2781
anfizlirt, nicht „verbaufen“ sonderii „verpfanden“ : Ah aitant

se partiron e van s^en adobar. Gascus al melhs que poc se

pres a enansar. Bar a tan e malevan per lors cors arre^ar.
Prestar a barat ist „auf Pfand leihen": Hor sa, mestre

hr atay re que vos eU, Escotatz me haisi un pauc. Vos vos
etz tot jorn perforsat De prestar vostre argent a brat, Blatz,
vis, safras he autras mercadarias Per destruire las gens maridas,
Mysteres prov. 7340. So denn auch prendre barata eine
^PfandverpQichtung eingehen“ in* bildlicheni Sinne: Oes non
avion barata presa De que li paga fos empresa Lo Sapte sans
per sagramen Mamenca 7179 (Grloss. ungenau „march6, con-
trat cominerciale"). Die Frauen ftihlen sich unsicher, ob sie
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die gewlinsclite Zalilting erhalteii werden, da sie keine Pfaiid--

verpfliclitung in der Hand kaben.
Ancli haratar allein ist = prestar a barat So im Bei-

spiel Lev.ys ans Guiraut Riqnier (S. 208) 83, 130 so que Va
prestat^ Gremt e bar at at No pot a iorn cobrar Supplw. I

126^ „vorscliieBen“. So erklart sick dennj dafi im Donat
proensal 285.28 haratar glossiert wil’d als „stnlte vel dolose

expendere^^ = „(Geld) leiheii".

Das passiviscke Partizip aker licifit „verpfandet, ver-

sckxildet“ : . Bes non pot decha^er Tan tost del tot senhor, Com
cant non a temor Ni aicJia de fracJmra; Oar pus que s'asegura

En vieure bar at at ^ ^
Pane e pauc^ $0 sapehaU^ Despenden,

alongan, Serven e refrescan, Montan iotas sa^os (indem die

Schulden immer koker steigen), Pot leu venir alliors. E pueis

es escarnit^f Car cascus mat U dih Giiir. Riq[uier 78, 203 (S. 161).

Baratador und baraiier ist derjenige der Pfandgeschafte

macht, mid zwar sowokl derjenige der das Geld ausleikt,

wie der der es nimmt, s. S. 44 aus Arck. kTarbonne 208® mid

(unter prestar a barat) aus Mysteres prov. 7337. „Sckuldner“

in Gout. Corbarieu S. 118 Z. 2 : E si nulhs horn se clamava

d^autre de deude^ e ho cofessava . los dits senhors fasso pagar

lo baratier apres los XV dias,

Es ist aber leickt begreiflick, daB barataria, baratier

weiter den Sinn von „Wucker“, „Wiicherer“ annimmt. In

den Mysteres prov. 7295 gestekt Avarecia: , . iey tenguda iota

ma vida Hen brat arias he en usuj'as, Dieselbe Ziisammen-

stellung sekon bei Rayn. II 183^ ; Son vedadas usuras et autras

bar atarias. In den Gout. Montreal (Aude) keifit es 31, 3;

de fota crida que^s fassa am trompa a requesta de horn de Mon-

rial^ aia VencantairCj per cascuna crida que fara per les cnires

acostumas^ * 11 * d, tor,^ e sps fa per envocaeio de baratier s •iiii*

d. tor. Das Glossaire libersetzt j,usurier“, allerdings anch

j,brocanteur, par exten. marckand", aber wokl mit Unrecht.

Die erhohte Taxe sekeint in der Tat fiir ^iisurier^* zu

spreckenj daker denn auck das „(stnlte vel) dolose expem

dere“ des Donat.
TJnd so wird denn haratar^

barat^ barata direkt zu „be-

triigen^, jjBetrug^. Raya. II 183^ zitiert aus Vices et

Vertus: subtils en autres engannar 0 decebre 0 haratar. Bei

Peire Cardenal FalsedaU (Mahn W. II 192) v. 12 Feunia

vens amor E malvestat^ honor
^
E peccat^ cassa sanctor E barata

simplem] Ckrest. 115. 210 (Breviari): son de bona voluntat Ses

cossentir en lunh barat; Marcabru 4, 37: Lo preU del dan e

del barat , . . Ant moillerat^ und so gebrauckt Marcabru^ oft

haratar^ barat, baratier
j

baratairiU vom Trug in der Liebe

„Betrug^ ist dock wokl auck die Bedeutung Elamenca

241 (ebenso wie 1138, 6207) : benvolenm non es oi res mats

fins barata, Car, si conseil neis^ demandaU, Non trobares qui

jad VOS don^ Si non i conois lo sieu pron. P. Meyer libersetzt
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hier „aftaire coinmerciale", aber in so allgemeinem Sinn heifit

hamt das nicht.

Baratador ist „ Sellwindier : Chrest. 96,31 quan li

deutor (die Grlaubiger) Mi van apres tot torn segiien^ Vus me
lira, Vautre ms pren^ Em^apellon baratador

^

Yeu volgr'esser

mort^ sens parlar; baratier aber auch ^Nichtsniitz^, „Lnmp^‘

im weiteren Sinne: grans baratiers fo de jogar e d'estar

en taverna, per que ades fo paubres e ses arnes (Rayn.

vergondd").

Wenn wir nun von diesem langen Exkars (der aber

wobl durch das auch kulturliistorisclie Interesse dieser Wort-
grnppe gerechtfertigt wird) zii Bertran zuriickkebren, seben

wir, dab an unserer Stellc baratar jedenfalls niebt einfacli

„(im Spiel) gewinnen" beibt. Wir werden iibersetzen dlirfen:

,,80 mdge es inir da niebt gelingen einen Heller (auf Pfandj

zu leiben“, und zwar im gleicben Doppelsinn wie beim
deutseben ^leiben", entweder: man moge mir keinen Heller

leihen, so dafi das Spiel zu dem icb micb eben gesetzt babe,

gar nicht znstande kommt, oder aber: „es moge mir niebt

mbglieb sein, einen Heller auszuleiben", namlicb an den, der

mir gegenixber verloren bat (bares Greld setzt Bertran bei

seinem Mitspieler niebt voraus). Da der Gewinn in den
nachsten beiden Versen weggewiinsebt wird, wird in diesem

Verse bier der erste Sinn gelten. Etir den aucb denkbaren
Sinn: ;,mbge icb keinen Heller erlisten, erscbwindeln konnen"
wurde mir eine Parallele feblen.

Ganz anders die zweite Stelle 37, 19 E puois lieu e gen

bar at a E*l vei adrech e alinhatj Lau qu’en proem s'abata.

Hier heibt baratar offenbar „bandeln, sieb benebmen“ und
wir werden an die domna d^aut barat erinnert.

An der dritten Stelle 40, 40 Vielhs (es honi) si pot guandir
ses baratar beiBt das Wort wobl: ^verpfanden, versetzen,

Schulden machen", „Alt (scblecbt) ist er, wenn er weg-
kommen kann obne etwas von seinem Besitz zu verpfanden“,
d. b. wenn er es fertig bekommt, niebts zu verpfanden (was
ibm die Mittel geben wiirde, seine ritterlicben Eigensebaften
zu betatigen). Wir denken dabei an die Barone der Croi-

sade, die haratan e malevan per lors cors arremr. Diese Be-
deutung stimmt zu den von Bertran in dem Gedicbt ausge-
sprochenen Ansebauungen und fiigt sicb natiirlicb an den
vorbergehenden Vers, vgL aucb v. 25 Joves es horn que lo sieu

ben enguatge und v. 33 Vielhs es rics hom, quan re no met en
guatge.

V. 21. taula presa babe icb in Anfubrungsstricbe gesetzt, indem icb

diese Worte als den Ausruf verstebe, durcb den der Ge-
winnende im Spiel seinen Sieg ankiindet. Die prazise Auf-
fassung der auf das Brettsmel bezliglicben Ausdriicke wiirde
eine genaue Kenntnis der Spielregeln verlangen.

22. Zu reir-amr ist Supplw. VII 185^ und das Glossar meiner
Cbrestomatbie. zu vergleichen (vor allem aucb Tiktin, Archiv
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127, 168, der axich aiif altfrz. Jiamrt (a) arnere main ver-

weist); ebenso fiir

25. par^onier s. Siipplw. VI 91^

29, sirven Glossar „Beainter^^ Vielinehr ^Kneclit, EuBsoldat"

s. Siipplw. VII 664^ 5. 2.

In den Amnerkiingen zu diesem Gredicht verweist Stiniming

auf ein katalaixisclies &ediclit des Lorenz Mallol. Wichtiger ist,

daft Petrarca seine Kanzone Sil dissi mai im AnschluB an das

JEscondich Bertrans gedichtet haben ward.

Lied 33. Audi dieses Lied steht, als No. 21, in meiner Chresto-

inathie. Es wird von der Razo (z. 21 bei St, Sirventes genannt.

Dazu bietet die Form, so weit wir seben, keinen AnlaB. Zwar
kekrt die gleicbe Reimfolge bei Aimeric de Pegnlhan No. 40 wieder,

aber mit anderen Silbenzahlen, also mit anderer Melodie. TJnd iiber"

dies’ wiirde ja allenfalls Aimeric Bertran nacligeahmt haben konnen,

nicht umgekebrt. Ebenso wenig aber ist der Inhalt Sirventes-

artig. Der Verfasser der Razo scheint geneigt zn sein, schlechtweg

jede Dichtmig des Poeta armoriim als Sirventes zn bezeichnen.

Beachtenswert ist wieder die mehrfache Wiederholmig gleicher

R,eimworter : vos 2, 22, 63, semhlan 7, 18, lais 25, 56, deman 27, 47.

Zur Textgestaltnng ist kaum etwas zn bemerken. V. 39 schreibt

Thomas per tot^ Stimming bringt keine Varianten zu seiner Lesnng
per tot0, Hinter amoros v. 23 hat Stimming keine Interpnnktion

gesetzt, Thomas ein Komma. Besser wird noch ein Semikolon

sein. Ebenso setze ich hinter aiuda 29 Semikolon.

V. 14, tieira wird im Grlossar „Schmuck“ iibersetzt, von Eaynouard
nnd Thomas „tonrntire‘^, vgl. Supplw. VIII 99^ t 3. Ich

glanbe die Bedentung „Art“ ansetzen zu dilrfen, die sick

ans „Reihe, Rang“ leicht entwickeln kanii; vgl, de male tere

Chrest. 1, 461 Hs 0 (Laisse 533) in einer Tirade anf -qre,

-qira^ -ieira.

17, achaptar Grlossar „kaufen, holen“. Rayiiouard hatte (II 275)

„sol]iciter“ iibersetzt, Thomas „demander, mendier“. Der
Sinn des Wortes ist zn unbestimmt („erwerben, erkanfen,

erbitten, einsammcln^^ n. s. w.), als daB man cine zweifellos

genane Debersetzung geben konnte. Ich habe in der Chresto-

mathie „sich verschaffen“ angesetzt; wobei es unansgesprochen

bleibt, auf welche Weise das Verschaifen erfolgt,

19. soissehre Grlossar „entlelinen“. Chrest. „aiifnehmen, anflesen,

znsammensnchen“. Supplw, VII 767^ soiseuhut „erborgt, nn-

wirklich, Schein-“. Es wird anch hier nicht wohl moglich

sein, den Sinn zn prazisieren.

24. sobrieira s. Supplw* VII 730‘^.

26. sofrais, Weshalb steht das PerfectnmV War der Cembeli

ans dem Gresichtskreis des Dichters nnd seiner Horer ans-

* geschieden ?

32. ad estros Grlossar „sofort“
;
oder „flirwahr“ ? s. Supp^lw. Ill 353^

40. a saubuda „ofFenbar“, Chrest. „oifenkiindig“
,
Supplw. VII

480^ „wie alle Welt weiB, bekanntlich^.

42. faissos St.^ „Manieren“, St.^ „Grestalt, Zttg“. Die folgenden
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Verse sclieinen zii beweisen, dab es sich. nichi nur um tiuBere,

sondern auch um innere Eigenscliaften haiidelt. So paBt

etwa „Beschaffen]leit‘^

48. premn Griossar „gepriesen, gescliatzt“, oder „schatzbar, treB-

licb“, Don. pro. 42, 26 pretio dignus, s. Supplw. VI 633^.

54. presentieira Griossar; Subst. „Spenderin“, Gurest. Aj. „frei-

gebig, bereit (zu)^. Supplw. VI 54P p. 3) ^entgegeukom-
mend".

59. reconogiida: Griossar reconoisser ,,kennen“. (Jhrest. „aner-

kennen“, SuppL VII 116^ 14) part. ;,anerkaniit, beriilimt^.

64. lecJiadieira Glossar, Subst. ;;Feinschmeckeriu", Ohrest. -dier

Adj. „leckerhaft, liistern“, und entsprechend 66 lechai Cllossar

„wahlerisch“, Clirest. „lustern, begicrig", vgl. Supplw. TV
349^’. Nacli lechais v. 66 besser Doppelpunkt.

Lied 33. Das Gedicbt findet sicli aucb in der Handscbrift a^

(Bertoni no. 199) in einer Eassung, die den Hss DV sehr nahe steht.

Die Verse 19—22 bat Levy scbon in seiner Besprecbung der

ersten Auflage (Literaturblatt XI, 1890, 234) anders gelesen und
diese Lesung im Supplw. I 9** unter absolver und 26®" unter afiamen

wiederbolt. Stimming bat davon merkwtirdigerweise keine Notiz
genommen. Ich mocbte nur nocb hinter faidiU ein Komma setzen.

denn V. 20 scbeint mir mit V. 22 zusainmenzugehoren

:

E cel que mante faiditz.

Per honor de se mezeis,

Quail fan bos acordamens,
Asol los afiamens.

„Wer sicb der Verfebmten annimint, lost, wenn sie'Erieden niacbeii,

zur Ebre fiir sicb selbst die Verj)flicbtungen auf (die sie namlicb
ibm gegenliber baben)“. Das wiirde dein entsprecben, was in der

Ba0O erzablt wird. IJnd obne JRa^o wird die Strophe unter keinen
Dmstanden verstandlicb gewesen sein.

V. 32. Mas vor dem Imperativ fordert zu dem entgegengesetzten
Tun auf, als man nach dem Voraufgebenden erwarten konnte.
Man darf etwa iibersetzen: „macbt docb Eure Handlungen
so gut, daB Eucb gute Xacbrede dafur folgt!"

35. le^er Glossar „Erlaubnis, Gelegenbeit^^ Levy fragt, Supplw.
IV 391*^ unter 4), ob man nicbt „Ereude“ iibersetzen soil.

Vielleicbt: „die es sicb gestatten diirfen, Debles zu tun“?
57. Kolsen will (Littblatt 1919, 391) in V, 47 lesen: Que sahon

terr^ atener^ um das als Reimwort doppelte tener zu ver-
meiden. Icb mocbte lieber bier scbreiben; Fer la costuni"

atener, vgl. Guernes de Pont-Sainte-Maxence, S. Thomas
V. 827 E volt Vil li pramettent guarder e atenir Les ti-

mes del regne,

75. Mas els non estrenh correis^ Sol qif/ah els s’en an Vargens,
Som puois s^en es mod dizens. Die Stelle wird von Levy
Supplw. I 378 besprocben, der Cbabaneaus friibere Lesung
undErklarung anfiibrt: el no-n estrenh correis „il n’en serre
pas plus fort sa cemture“ (le pluriel pour le singulier) semble
une locution adverbiale signifiant „il ne s’en soucie pas“,
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selbst aber vorscblagt
:
„und es bait sie nicbt ab, wenn man

.

Oder vielleicbt besser
:
^mid iiicbts halt sie davon zurlickj wenn

man aiich . 1st Gorrei bier nicbt der Glirtel, der das Geld
entbalt, oder an dem die Geldborse h&gt? Das Geld nam«
lich, das die >scblecbten Eeichen als Lbsegeld beim Turnier
gewonnen baben. „Wenn man aucb hernacb ubel von ihnen
spricbt, der Gilrtel driicbt sie nicbt, wenn sie niir das Geld
bei sicb baben^^ (CF: ah el „wenn sie nnr mit ihm. dem
Glirtel, das Geld baben^^).

86. guerrejar ah torneis scbeint bier dem Geldgewinn bei den
Turnieren, von dem die vorhergebende Strophe spricbt, gegen-
iiberzusteben, also: „daB man dem Kampf ztiliebe, und nicbt

des Geldes wegen, zum Turniere ginge.“

Lied 34 (^9). Das Lied stebt aucb in der Handscbrift (Ber-

toni No. 194), und zwar gebort diese zur Grnppe ABCEET, die

den Handscbriften DFIK gegeniiberstebt. Am meisten stimmt
mit GET uberein.

Die Herstellung des Liedes bereitet mancberlei Scbwierigkeiten,

die mir von den Herausgebern nicbt alle uberwunden scbeinen.

Deberrascbend ist scbon die Form des Ganzen, indetn das Lied
nach der Art der Reime: ena ais und ia os in zwei ungleiche

Gruppen: 2 + 3 zerfallt. Das ist ein tingewbbliches Verhalten.

/Wie erklart es sicb? Es ist leicht ersicbtlicb, dafi 1 und 2, und
4 und 5j ubereinstiminend verliebten Inbalts sind. Str. 3 dagegen
ist sirventesartig. Die ersten beiden Strophen handeln von einer

scbonen Lena. Strophe 3 redet von „der Sachsm^*, die, wie wir scbon

saben (1929, S. 239), nacb der Ba^o und nacb der ubereinstimmenden
Erklarung der Kommentatoren die Herzogin Mathilde von Sachsen

sein soil. Darf sicb die vierte Strophe mit ibrein sehr gewagten
Inbalt aiif die so offenkundig genannte „Sachsin^^ beziebenV Die

Strophenfolge ist nicbt in alien Handscbriften die gleicbe. In der

Eeibe 1 2 3 4 6 steben sie in ABCETa^; DFIK baben: 1 2 4 3 5,

E: 1 2 4 6 3. Die dritte Strophe also wechselt ibren Ort (viel-

leicht weil sie im Blatt der ursprunglicben Niederscbrift am Rande
stand, oder aus irgend einem anderen tins unerkennbaren Grunde).

Das natiirlicbe ist, dafi die vier Liebesstrophen 1 2 und 4 6 binter-

einander folgen. Dann kommt, scbon als eine Art von Tornadem
strophe, Str. 3. IJnd an sie scbliefit sicb, sebr natiirlicb, die eigent-

liche Tornada 6. Also die ricbtige Folge ware dann die in E, wo
aber freilicb die Tornada feblt. Diese stebt merkwiirdigerweise

nur in CE, die demnacb eine besondere Vorzugsstellung einzu-

nebmen scbeinen, obne dab aber die Lesarten diese Vorzugsstellung

bestatigen. Ebenso wenig ist das aber aucb mit E der Fall. —
Ob iibrigens la Saissa nicbt etwa mit der Lena identisch, und ob

dann nicbt das Inkognito dieser Saissa sebr durchsicbtig ist, ist

eine andere, bistoriscb-kulturhistoriscbe, Frage. Konnte im beson-

deren die (bei Stimming) vierte Strophe mit ihrem lllsternen, und

fast baretiscben, Lob der Frauenscbonbeit sicb auf die Herzogin

von Sachsen bezieben? Der Trobador batte vielleicbt antworten

konnen, dab gerade die Ausdriicke dieses Lobes es iiber alle niederen

Oes. d* Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 1. ^
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Realxtaten der Liebe binanslieben. Das Notwendige war vielleicbt

nurj daiJ die Konvention des Iiikognito gewahrt wurde.

Der Text bei Stimming uiid bei Thomas schliefit sich iin All-

gemeineii an die Grruppe ABCERT, aber docb mit sehr bemerkens-
werten Ausnahmen. In V. 22 haben mir DEIK das in den Text
gesetzte Ravena (ABa^ baben torena, GET carena^ R garena\ In
V. 36 steht sais(s)a in DIK und allerdings aucli in B und R, in

ACETa^ dagegen sais{s)i (in E fassa). In v. 9 liaben beide Heraus-
geber lisa in den Text gesetzt, das in DPIK steht, wahrend ABa^
fresca haben, GET grass(a). In V. 28 steht nur in DEIH das rich-

tige pare, Wenn hier aber DFIK vorgezogen werden, sind auch
noch manche andere ihrer Lesarten zu erwagen. Sehr fraglich ist,

was in V. 19 stehen soil. Was bei Stimming und Thomas steht:

fis verays, hndet sich genati so in keiner Handschrift.

AB haben fis essais,

a’ fis e saiSj

GE fis e nays^

R fis e ueraySj

T fins e gaiSj

DEIK don mapais.

Die beiden Herausgeber gehen also vom einzigen R aus, das
aber zwischen den beiden Adjektiven noch e hat und so eine Silbe

zu viel zahlt.

Mit fis e{s)sais^ fis e nays weiB ich nichts anzufangen. Eine
vereinzelte Lesart von T wird aus so yielen Handschriften niemand
in den Text setzen wollen, wenn sie auch verstandlich ist. Mit
don m^apais in DEIK dagegen wiirde man sich sehr wohl abfinden
kbnnen: „von aller irdischen Schonheit, mit der ich mich „nahre“.

(Mit gutem Recht hat librigens Levy in seinem Petit Dictionnaire,

entgegen dem Supplement-Wbrterbuch, sowohl apaisar wie apaiser

als Infinitiv angesetzt; apaiser steht auBer Zweifel in Graucelm
Eaidit, Qes nom tuelh, v. 24 [Kolsen, Dichtungen S. 4], wahrend
apais als 1. Pers. sowohl dem einen wie dem anderen Verb ge-
hbren kann. Mistral hat apeissa „paitre“, aber kein '^apaisse). So
konnte man die Lesart von DEIK in den Text setzen, wenn nicht
gerade das Schwanken der anderen Grruppe auf eine schwer ver-
standliche Eassnng der Vorlage hinwiese. Ich wiirde vorziehen
den Vers offen stehen zu lassen, also nur Punkte zu setzen.

Sehr verlockend ist dagegen v. 48 in der Eassung von DEIK.
Der Dichter sieht die Schbnheiten der Dame sich bei der Ent-
kleidnng enthtlllen. Sie wird schoner, wenn man sie entgiirtet:

Et on horn plus n^ostaria Guarnizos^ Seria^n plus enveios^ Que la

noch fai purer dia La gola^ e quvn vezia Plus en jos, ToU lo mans
en genmria, Statt dieses letzten Verses steht in DEIK: ToU lo

mens n^alumpnaria „wiirde die ganze Welt davon erglanzen". Das
setzt den Gredanken: la noch fai purer dia steigernd fort und ist

kraftvoUer als die in den Text gesetzte Eassung.

Zu den Versen des gedruckten Textes:

V. 1. Gha0ut0 sui de mal en pena: Eine Steigerung von mal zu
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pena liegt wolil nicht vor. Die beiden Worter siiid gleich-

wertig, so dafi der Dichter nur eine Besserung seiner Lage in

Abrede stellt.

6. Fiir deschadena haben die Handschriften ABRa^ descontena,

und Kolsen setzt daher ein descontenar an (LitbL 1919, 391),

flir das er auf contenansa verweist. Von den beiden Belegen
flir contenansa = confenensa bei Levy Suppl. I 340^ ist aber
der erste zweifellos eine franzosiscbe Lautnng, der zweite
ist unsicber. Anf keinen Ball dai'f man aus iknen ein ^con-

tenar = contenir konstruieren. Bei Marcoat (Dejeanne An.
du Midi XV 362, Jeanroy Jongleurs et troubadours gaseous

p. 13 V. 18 stekt contena im Reim. Das ist aber = contenda

{ses contena = ses contenda) und hilft uns hier nickt. Dem
Sinne nack konnte man allenfalls an ein "^discontinuat denken

;

aber damit lassen sick die Laute wieder nickt vereinen.

9. Lena ist natiirlick im Wortspiel der Name, zugleich aber
auck das Adj., dessen weiblidie Form lena auck bei Ram-
bertino Buyalelli, Fois vei v. B2 im Reim stekt (Bertoni p. 54)
und ebenso Marcoat, Mentre m'obri v. 12 (Jeanroy, Jongleurs
et troubadours gaseous p. 12).

12. Die Anmerkuiig sagt mit Recht, dafi dijous de Id Cena „Grrun“

donnerstag^^ ist. Das Wesentliche ist kier aber, dad der
Dickter sick bezeichnet als zwar nock in strengen Fasten-
tagen stekend, aber dock unmittelbar vor ikrem Ende.

13. mena Glossar „G-estalt“. Vielmekr ,,Art“ vgL Supplw. V
187^ und Mistral meno „espece, qualite, maniere, facon, sorte“.

DFIK lesen statt es] std, das auck guten Sinn gibt.

49. Doncs he^s (tanh) stekt in ABR; in GET al ques, F a ques^

DIK e ques^ a^ alques. Hierdurck sekeint a im Anfang der

Stropke gesickert. So ist wokl zu lesen A\ (oder Ail), que-s

tanh .
.
„Ack! Denn Liebe muB mich tbten“ {que begriindet

den voraufgehenden Anruf, s. Tobler Verm. Beitr. 61 f.).

51. en perdos iibersetzt das Grlossar „vergeblich“. Das Supplw.
VI 236^ mbckte es als „okne XJmstande, ohne Weiteres, ganz-

lick^^ verstehen, flir welcke Bedeutung es andere Beispiele

beibringt. Jedenfalls gekbrt en perdos zu qu'amors m^aucia

V. 49, und so kann man vielleickt bei „umsonst, okne Ent-
gelt“ = okne dad ich etwas von meinem Tode kabe (conosc

que ja non er mia v. 53), bleiben, das im Supplw. unter 5)

mehrfach belegt wird.

Hinter sia y. 50 seize ick also Komina; vorker sekon

Semikolon statt Komma kinter hais v. 15, ria v. 26.

Lied 35. Das 34. Lied besingt, wie wir sahen, eine gaia lisa

Lena. Das 35. wendet sick an na Lana (y. 7). Die Kommen-
tatoren sind einig darin, beide Namen auf (Reselbe Person zu be-

zieken (Diez Leben und Werke^ S. 175 f., Stimming, Tkomas, Ber-

gert, Die von den Trobadors genannten oder gefeierten Damen,
S. 22). Woker aber die Versekiedenkeit der Namensform? Stimming

4-*
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setzt sich gar leicht dariiber hinweg: ^Lena ist eine Abkiirzimg

fiir Elena, . . In dem Liede 35, das ebenfalls der Herzogin Mathilde

gewidmet ist, braucbt der Dickter denselben Vergleich, nnr nennt

er sie dort dem Heim zuLiebe, Lana^ (Anna, zu 34, 9). Ebenso

Bergert S. 22 nnd 81 Anm. 1. Vorsichtiger fragt Thomas, p. 122,

note 2: y^Lana est-il vraiment nne alteration de Lena (Helene) pour

le besoin de la rime?" Wir sind heut weniger schnell bereit als

Stimming, solch willkiiiiiche Aenderungen „dem Beim zii Liebe" an-

zunehmen. Eraglos aber ist, daB der Verfasser der Ea0O des 36. Liedes

in Lana den Namen Helene sah, den er falschlich der Schwester des

Konigs Bxchard, d. h. der Tochter Heinrichs II., der Grattin Hein-

rich des Lowen, der Saissa^ zuschrieb. Wie erklart sich nun die

verschiedene Eorm Lena und Lana'} Den Schliissel bieten die

Eormen Eleina^ welche die Handschriften EIK der Ba^o (s. Stim-

ming ^ S. 109), mid laina^ welche DIK im Liede selbst v. 7 (siehe

Stimming^ S. 160} zeigen. Bertran sang diese Lieder nicht entrels

Lemo0is, nicht in Shdfrankreich, sondern saij en Normandia (34, 61),

am Hofe des Konigs von England. Dort war seine Helena, und

er nannte sie bald provenzalisch Lena^ bald Ldfna in der Aus-

sprache ihrer anglonormannischen Mundart (vgl. z. B. Stimming,

der anglonorm. Boeve de Haumtone S. 196 und 200) und zog dann

die Grleichung Laine semaine certaine: Lana setmana certana, Wie
weit er sonst seine Sprache etwa der der nbrdlichen Hmgebung
anpaBte, ob er auch semd^ne^ certaine u. s.w. im Heime sprach, wissen

wir nicht. Die Handschriften, oder wenigstens die Varianten Stim-

mings, geben, abgesehen von jeiiem laina in DIK, auch beim Reime
-ana nichts davon zu erkemien ^).

V. Iff. Wie die ersten Verse des Liedes zu verstehen sind, sagt

weder Stimming noch Thomas; und Diez, der die Strophen
3—6 iibersetzt (L. u. W.^ 174), hat die ersten beiden iiber-

gegangen. Levy behandelt die Stelle unter disnar (das

Stimming nicht richtig, aber freilich durch die Ba^o verfiihrt,

mit „zu Mittag essen" iibersetzt) Supplw. II 261 f. und teilt

dort auch meinc Auffassung mit, die ich auch heut noch flir

zutreffend halte. Wenn auch die Graststatte, die Vorrate,

das Eeuer noch so veidockend waren, flir die Stimmung des

Dichters ist es heut kein Morgen um zu essen. Nattirlich

setzt das voraus, daB die genannten Bedingungen im Augen-
blick nicht zutreffen, und so ist denn doch die in der Ba0O
geschijderte Situation ungefahr gegeben.

6. e degra^m estar soau bekennt Levy (Supplw. VII 866^ unter

suau 13) nicht genau zu verstehen, und der Sinn scheint mir
in der Tat sehr unbestimmt zu sein.

9. saludar Grlossar „grll6en". Die Bedeutuug ist hier doch
„Lebewohl sagen, Abschied nehmen von", wie faire sdlu-

damens Supplw. VII 433^, wo fa^entz saludamens = vale-

1) Daran, dafi in der Pastorelle Marcabrus Jost^una sehissa die Piss Ca im
Reim vilayna, layna u. s. w. schreiben, soli bier nur nebenbei erinnert werden.

Eine Erblarung hierfur ist m. W. nicht versucht worden.
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faciens ist. TJnd so fahrt der DicMer fort : Mos JSels SenJier

e mos Bels Cembelis Quieiran oi niais qui las lau,

15. quotidian Griossar „gelaufig, vertrant^. Das genligt liier

docii niclit. In der gelaiifigsten Yerwendung des Wortes:
paiiem nostrum quotidianum da nobis hodie (Lucas 11, 3) ist

der Sinn: „das uns taglich. notwendige Brot gib uns
lieute“. Davon ausgebend aucli Mer: „jhre Liebe ist mir
iinmer so iiotwendig‘‘.

17. Es sollte Binnenreim anf -ar steben.

21 if. In 21 stebt in DEIK statt eU : es. Vielleiclit darf man
lesen

:

E quar es tan sobr’ autras sobeirana

Vostra valors, xi'er plus au:

Qu’onrada n’er la corona romana,
Si*l vostre cbaps s^i enclau.

Das Wesentlicbe ware dabei das prophezeiende er in v, 22,

das freilich in keiner Handscbrift zu steben scheint. Be-
denklicb ist bei Stiinming, Tbomas und in der vorgescblagenen
Eassung, daJS au adverbial steben wiirde, wabrend man das
Adjektiv auta erwartet. Aber ich sebe nicbt, wie anders
verstanden werden konnte (ne plus $'a^l „und mebr [= er-

babeneres] nicbt gebort wird“ wiirde inindestens verlangen,

dab que am Anfang der nacbsten Zeile gestrioben wird).

28. Was unter feutre emperiau zu verstebeii ist, koniien wir nicbt

sagen, da wm nicbt wissen, wie das Kissen bescbaifen war.

32. Fanjau: die Annierkung weist bei Peire Yidal nocb eine

zweite Stelle nach, wo Fanjau als Ort der Liebe .und der
Freude bezeicbnet wird. Dort ist oflFenbar wirklicb das un-
weit von Carcassonne (s. v. 23) gelegene Fanjeaux gemeint.

Wie aber stebt es bier, wo den Einwobnern von Fanjau
besonders gastlicbe Eigenscbaften zugescbrieben werden ?

Handelt es sicb vielleicht, wie bei Lieucata und Damiata 37,

29, 31, um ein Wortspiel: fan jau, jau als Subst. „Freude‘‘?

jau neben* weist das Supplw. IV 86*^ nach (wo auf der-

selben Spalte gewiJB jaui statt javi zu lesen ist). Conjaujsfir

beifit bekanntlich „freundlicb begrliBen, willkoinmen beiJBen“.

Lied 36 (D7). S. 1929, 257 ff. zu No. 20.

Lied 37 (^16). Auob flir dieses Lied ist zu vergleichen was
zu No. 20 gesagt ist.

Y. 7. mafar Glossar ^scbadigen^^. Levy iibersetzt, Supplw. Y 143%
„welken macben" unter Hinweis auf altfrz. mate7\ Godefroy
„fl6trir“. Aucb Mistral gibt als Bedeutung von mata „geler

les sommit^s des plantes“.

12. asiata. Dieses Wort macbt groBe Scbwierigkeiten, s. Supplw.

I 89^ (s. aucb lY 329^ unter lata). Die Anmerkung Stim-

mings verweist wie das Supplw. auf Chabaneaus Deutung
(Rev. 31, 606): substantif collectif se rattachant a aisi „de~

raeure, lieu qu’on habite‘% und auf Thomas „assiette, de-
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rneure". Die Bedeutung „Wohimng“ weist Stimming (librigens

mit xinzntreffeiider Argunientierung) zurlick, iind in der Tat

sind die vorausgesetzten Herleitungen des Wortes sebr be-

denklich. Vielleicht bat Stimming mit seiner Dentmig ;,Sippe“

dock Recbt, aber nicht indem man, nach seinem Vorschlag,

esclata daflir einsetzt, sondern dessen Synonym escata. Escata

stebt in den Handscbriften neben esclata sowobl bei Raim-
bant d’Anrenga Als durs crus cozens v. 21 (Stndi medieval!

II 416) wie bei Griiilb. Kgueira, D'un sirventes far v. 34 (Levy
S. 37), so daB die Dorm gesicbert ist. Ein vostra'scata wiirde

vom liberlieferten vostrasiata nur in einem Biicbstaben ab-

weicben. Aber freilicb bat der Vers dann eine Silbe zix

wenig. Man wiirde also vostra escata einfilbren miissen.

17. Von dem bandscbriftlicben Vautres o ha tot laissat ist kein

AnlaB abzugelien, s. v. 30.

19. haratar s. S. 46 zu 31, 20.

20. alinJiat G-lossar^ ,,redlicb“, ® „^erade (fig.)^S Tbomas „droit,

loyaF. Das altfrz. alignie wird in erster Linie von der

Korpergestalt gebrancbt „gerade, woblbescbaften, geschickt“.

Warum nicht aucb bier in gleicliem Sinn: „da ich ihn ge-

scbickt mid wohlbescbaffen sebe“ ? S. Elamenca 1589 Le nas

fon beU et avinem, Lones e dreiU e ben alinat^.

21. sc abatre en Grlossar „sicb einlassen aiif“. Vielmehr „sich

stlirzen anf“, wie ein Vogel, der sicb anf seine Beiite stlirzt;

im Gregensatz zum Anderen, der o a tot laissat,

22. Dafi n'Atempre ein Spielmann sei, wie die Anmerkung zn

11, 47 sagt, wird m. E. gerade durcb diese Stelle bier wider-

legt, da sicb Bertran ihm gegeniiberstellt. Eber konnte

n’Atempre, der es macbt coma esparviers Qne^s laissa quan a

randonat^ derselbe sein, von dem v. 17 die Rede ist. Aber
das bleibt nattirlicb durchaiis fraglicb.

25. Zu salius „Spiirbiind“ s. Supplw. dS?®*. Das Bild vom Splir-

bund wird bis zum V. 28 fortgesetzt, wie das Verb glatir

dort zeigt. Dem entsprechend sind die Ansdriicke in den
Versen 2B—28 zu versteben. So ist rota bier nicht „Scbaar“,

wie Glossar* iibersetzt. Die 1. Auflage hatte besser „Weg“,
Tbomas „route“, freilicb mit einem Eragezeichen. Tobler-

Lommatzscb bringen iinter aroter aus Fergus 4, 7 : Li veneor

les chiens aroutent „in Bewegung setzen“. In solchem Zu-
sammenhang ist es wobl: „Die Hunde au£ den Weg, aiif die

Spur des Wildes setzen", und so bier: „icb mache es wie
der Spiirbund: so bald icb micb auf die Spur des Wildes
setze“ == „sobald icb eine Sacbe unternebme“. Und ist nun
nicht der sahus aficha.t der „auf die Spur gesetzte‘‘ Hund?
Mistral bat „ficber, enfoncer dans la terre; ajuster, viser“.

So macbt es docb der Jager, daB er die Nase seines Hundes
auf die Spur des Wildes setzt.

Recht leicbt haben es sicb die Herausgeber mit den
merkwiirdigen Deklinationsformen dieses Stiickes gemacht.
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Stimming sagt in der 1. Ausgabe (8.262, Anm. zu 16,

j,Dxe Handschrift hat hier, wie v. 15, fulhetas (statt des im
Text stehenden fulheta), . , Gfegen die Aimahme, dafi wir es

mit einer Person, Nainens fulheta^ zvl tun haben, scheint

cochat und devalat in v. 3 nnd 4: zu sprechen, da diese wie
Pluralformen aussehen. . . Es wird nichts tibrig bleiben, als

des Reiines wegen eine Abweichung von der Flexion anzu-

nehmen, gerade wie 17, 13.“ Die 3. Auflage ilbergelit die

Frage mit Stillschweigen. Thomas folgt dem Texte Stim-

mings ohne sich zn anBern.

Wir entschliefien aus heut nur sehr nngern, bei einem

Trobador alterer Zeit eine Verletznng der Flexion „des

Reimes wegen^^ anznnehmen. IJnd hier handelt es^ sich ja

nicht nnr nm Nominativ- oder Akkusativform. Die Hand-
schrift schreibt Fulhetas nnd somit einen ganz deutlichen

Plural. V. 12 sehen wir, da6, nach Stimmings AnsicM, nicht

nur von einem Spielmann Folheta sondern auch von seiner

„Sippe“ die Rede ist, und eine Mehrheit von Personen wird

jedenfalls von dem us no passet des 14. Verses vorausgesetzt.

Wir erhalten in den beiden ersten Strophen das anschauliche

Bild einer Joglarfamilie, die zur frlihen Friihlingszeit, allzu

friih nach Bertrans Meinung, von den Bergen herniedersteigt,

um ihrer Armut aufzuhelfen. Bemerkenswert ist auch, dal5

Bertran seine Spielleute durchaus mit tu anzureden pflegt.

So stets Papiol (4,57; 10,83; 11,50 u. s.w.), so Gruilhelme

30, 51, Arnaut 40, 41. Hier gebraucht er vos, Dem Plural

aber steht nun wieder gegenliber, dafi enserrat v. 13 ein

Akkusativ Singularis ist, und soudadiers v. 16 ein ISTominativ

Singularis, beide durch den Reim gesichert. Soil man an-

nehmen, dafi Bertran durcheinander bald die „Sippe“ des

Spielmanns anredet, bald deren Oberhaupt allein? Im 36.

Liede steht als Anrede in der Handschrift der Singular FuU
beta. Dann aber wird immer vos gebraucht. Wenn der In-

halt der ersten Strophe auch wohl von einer Gruppe von
Fulhetas gelten konnte, bezieht sich die zweite doch wohl
inhaltlich wie grammatisch {semhlat^ Saram; da6 stets

den Akkusativ hinter sich hat, scheiut durch Supplw* VII
560 f. semblar 1 sicher gestellt) nur auf einem Fulheta (frei-

lich steht auch hier wieder v. 13 eU . . , mal estan im Reim,

also eigentlich mit einem Nom. plur.
;
und der Vergleich com

avals gens de Savoia statt com avals hom oder ahnlich konnte

allenfalls auch fiir eine Mehrheit geltend gemacht werden).

Wie ist aus diesen Schwierigkeiten herauszukoinmen *? Soil

man wirklich grammatische Nachlassigkeit zngeben?

Kolsen will (Litbl. 1919, 391“) 37, 3 lesen vos vei statt

vos und dann ist hier die Flexion in Ordmxng; aber ist

das Mittel nicht gar zu einfach?

Lied 38 (^24). Dieses Lied, das auch in meiner Clirestoinathie

unter No. 81 steht, ist von Chabaneau (Revdlrom. 25, 231 if.) Ber-
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trail de Born abgesproclien. Er weist darauf hin, daB ein anderes

Sirventes in derselben Handsckrift M, das die gleiche Form nnd die

gleichen Reime zeigt: Er ai ieu tendut mon trahuc tind das von
ihm a. a. 0. veroffentliclit wird, einein unbekannten Dicbter Lan-
telmet del Agliilhon zugeschrieben werde, Zwisclien diesem Sir-

ventes mid den politischen Liedern Bertrans findet Chabaneau nmi
„nne analogic si evidente et si 6troite; qne tout le monde en sera

frappe" und zielit daraus den ScliluB, dab die Handschrift eine

Verwecbselmig der beiden Attributionen begangen liabe nnd daB

das Sirventes joglaresc flir Mailoli von Lantelmet, das diesem zu-

geschriebenc Sirventes dagegen von Bertran de Born sei.

DaB die Aiisdrucksweise in jenem Liede Er ai ieu tendut leb-

liaft an Bertran erinnert, ist unleugbarj mid man wtirde geneigt

sein, die gescliickte Hyjiothese Chabaneaus anznnelimen, wenn die

beiden Lieder in der Handschrift nebeneinander standen, so daB
eine Verschiebung der Namen sicli leicht hatte vollzielien kdnnen.
Das ist aber nicht der Fall. Sie stehen dort durch viele Blatter
getrennt. So wiirde also der VertauschmigsprozeB hochstens auf
einer friiheren Ueberlieferungsstufe erfolgt sein kbnnen.

Wenn wir nmi bei den Folhetaliedern sahen, daB Bertran deni

Sirve^ites joglaresc dieselbe Form gibt wie dem Liede, das er dem
Spiehnann zmn Vortrag mitg'ab, kann man zu dem ScliliiB gefiihrt

werden, daB beide Lieder JBertrans Eigentum sind. — Weshalb
aber den unbekannten Lantelmet seines Eigentums berauben? Er
entnalim die Form dem Sirventes joglaresc^ die Aiisdrucksweise den
von Chabaneau niit Recht verglichenen Liedern Bertrans. ITnd es

wurde ihm urn so leichter, die Art Bertrans bis auf Aehnlichkeiten
des Wortlauts zu treffen, als er charakteristische Reime: ’uc und
das bei Bernart auch sonst begegnende -alha herubernahin. Bei
genauerem Hinhbren glaube ich in dem Liede dock eine andere
Stimme als die Bertrans zu vernehmen.

Aber sogar bei dem Mailoli-Lied (oder Maioli-Lied, s. Andresen
Z.f. Spr.u.Lit. 41, II, S. 41) melden sich Bedenken gegen Bertran als

Verfasser. Die Anmerkiing Stimmings znm Namen Raimon de
Planel v. 43 weist darauf bin, daB Chabaneau und Schultz - Grora
einen Raimon de Planel in Dokumenten aus den Jahren 1233 und
1243 gefunden haben. Sollte es sich hier um dieselbe Person
handeln, so ware natrirlich Bertran de Born als Verfasser ausge-
schlossen.

V. 5. cJiampio Griossar „Kampe“. Thomas tibersetzt champion,
combattant a gages", und zum letzteren stimmt meine Chresto-
mathie: „Soldner“.- Der Champion ist einer der fiir einen
anderen ficht. Man konnte ihn mieten. S. Tobler-Lommatzsch
205®-, 13—16 aus Beamnanoir 38, 15: et li aucun louoient cam-
pions en tele maniere que il se devoient comhatre en toutes que-
reles qu'il aroient a fere^ ou hones ou malveses, Daher die

herabsetzende Bedeutung, die das Wort aiinehmen konnte.

Bemerkenswert ist, daB der Dichter hier, wie es scheint,

sein eigenes, Lied in die Bezeichnung curalha einbegreift.
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8. solat^ Grlossar ;,irnterlialtting
5
Scherz“. Hier eher: „Gresell-

scliaft"
;

„Eiire Gresellscliaft ist mir lastig^S s. Supplw. VII
776^ solaU 6.

.

20. nualhos Grlossar jjiiiclitsnutzig", besser Thomas ^paresseux",
Chrest. „trage“.

25. chabessalha Grlossar: jjKaputze, Kopfbedeckiing". Die dm-
hessalha bedeckt, wie Siipplw. 1 180^ mit Recht anch gerade
aus dieser Stelle geschlossen wird, den oberen Rumpl.
direst. „eme Art KrageninanteD. Vgl. aucli die Belcge fiir

chevegaiTle Grodefroy II 111°.

30. lasclo s. zu 24, 25.

36. Die ventalha ist nicht der „untere Teil des Helms'* (Grlossar),

sondern ein Teil des den Kopf bedeckenden Kettenpaiuzers
(s. Siipplw. VIII, 649^). Daher hier elm e ventalha,

46. sordeis^ die Hs zeigt sorde% und Levy inochte, Supplw. VII
826°'j an dieser Form festhalten. Aber er verweist auf mai
iieben mais^ und dainit wird die Form ohne s denn doch als

sekundar gekennzeichnet.

Lied 39 (^39, Thomas p. 143),

V. 7. al vostr^ ops. Das Grlossar iibersetzt „in Eurer Seele“. Das
ist sehr frei. Grenauer Levy, Supplw. V 500^^ ops 8: „init

Riicksicht auf Eure Interessen, im Hinblick auf Euch^^, oder
einfach „fur Euch“,

12. Lieber Koinma statt Semikolon, dagegen Semikolon nach
hesonlia v. 14.

13. Lies c'om statt mn. So schoii Thomas.

15. jonJier Grlossar und Anmerkung „ankommen“. Das Supplw.
IV 266 bezieht das Wort gewib mit Recht auf die fleisch-

liche Vereiiiigung („daB die Dame das Kominen des Drut
wiinscht, ist, da sie ihm eineii Boteii geschickt hat, doch
gewiB und selbstverstandlich“).

18. de ves wiirde ich hier in einem Worte schreiben.

28. derate, Alle Handschriften (ADIK) haben in der ersten

Silbe a, Haben wir das Recht dieses daratjs in derat0 zu
andern? — sonha. Das Grlossar iibersetzt ^Besorgnis*^ und
das wird im Supplw. VII 818^ abzeptiert. Ich wiirde lieber,

wie Schultz-Grora, se dar sonha mit se dar sonh (Supplw. V
818®') gleichstellen

:
„sich kiimmerii urn, nach etwas fragen^G

27 f. Ob ein Reicher geeignet ist, geliebt zu werden, ist mehr-
, fach diskutiert worden, s. meinen Raimbaut von Orange S, 16f.

38. Mais am rire e gahixr Ab midons quo nien somonha, Im G^lossar

der ersten Ausgabe erklart Stimming zu dieser Stelle: ^so-

mondre rfl, sich Vorwiirfe maclien (uber)“. ITnd ebeiiso, ohne
Stellenangabe, in der dritten Aiiflage. Man wird verstehen
diirfen: „ich habe lieber, daB meine Dame micli zum lachen
und scherzen aulfordere als daB ich . s. somonre Supplw.
VII 807^
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41—48. Diese Strophe bespricht Levy eingehend im Supplw,
n 365 tinier embronhar ohne sich zu einer Deutung zu ent-

schlieBen. DaB sie uiis iinklar bleibt, ist nm so bedaner-

licher, da in ihr vielleicht der Schliissel fiir das Verstandnis
des ganzen Liedes liegt. Bei Stimming ^

:

41 Mon chan vir yes n’Azemar,
Que en s’onor s^abria,

Cm nostre senher char

Sa paiicha Lombardia;
46 Tan gen sap domneiar

Qne no-s chamja ni s^embronha
Per menassas, anz ressonha
Lemotg’ ed fai reserrar.

V. 42 lautet in den Handschriften iibereinstiinmend
:
qui sonor

en sahria, Stimming und Thomas haben das in verschiedener
Art umgestaltet. Die unmittelbare TJebersetzang des Ueber-
lieferten konnte sein: „(ich wende mein Lied an Herrn
Azeniar) der seine Ehre darans erfahren sollte", d. h. der,

wenn er anf die Worte meines Liedes horen wollte, daraus
erkennen konnte und sollte, was seine Ehre verlangt. Kami
es niclit dabei verbleiben? — V. 43. char soli nach der
Anmerknng Stimmings von chardar ^btirsten, kratzen, strie-

geln^ kommen. Der Konjunktiv dieses Wortes muBte aber
doch chart heiBen. Eher noch ist das Verbum carar (car steht

in den Handschriften) wohl, wie Andresen Zeitschrift 14,

217 will, mit cairar „equarrir“ gleichznstellen, aber natiir-

lich nicht „des Eeimes wegen", sondern als das im Don. pro.

33**, 18 angefithrte carar „qnadrare“ s. Supplw. I 210^. —
V. 47. res{s)onhar wird von Stimming^ „ sich furchten“ ilber-

setzt, von Thomas „songer a (faire)“, von Chabaneau „veiller

(sur)“, und ihm folgt Stimming in der dritten Auflage:
^jsorgen (f1ir)“. Das Wort wird von Stimming (Anm. der
ersten Ausgabe) gewiB zutreffend mit dem altfrz. resoignier

identifiziert, das im allgemeinen „flirchten“ bedeutet. Die
ursprlingliclie Bedeutung ist aber doch wohl „sorgen, Sorge
tragen“, und zwar zunachst wohl „fur etwas", dann aber
auch „iun etwas“ (vgl. dtsch, j,besorgen“). Im altfrz. scheint

„sorgen fiir etwas“ nur ganz vereinzelt aufzutreten fs. Grode-
froy VII lOP „donner tons ses soins a‘*). Im Allgemeinen
ist es ,,sorgen urn, furchten fiir" (vgl. dtsch. „Besorgnis").
Im Provenzalischen wird resonhar nur mit unserer Stelle

hier belegt (Supplw. VII 263^), und die Bedeutung scheint
die gleiche zu sein wie die des zu v. 23 genannten se dar
sonh(a) de^ frz. soigner jjSorgen fur etwas“. — Aber die Deu-
tung des Wortes hangt eng zusammen mit der iVuffassung
des folgenden Verses

:

Die Handschriften haben fiir v. 48

:

Lemozi(n) fai reserar AD
Limo(t)gel fai reserar IK.
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Stimming schloB sicli zuerst an AD: am resonlia, Lemomi
fai reserar^ nncl iibersetzte reserar „iiinsc]iliefien, iimstelleii ‘^5

daher auch die Enge treibeHj in Not brmgen“. Er be-

zog nostre senher anf JRichard (S. 92) imdverstand: „Richard
werde Limousin zusammenschnilren", und sich nicht durch
Drohungen zom Nachgeben bringen lassen. — Thomas geht
von den Handschriften IK aus. Er schreibt: an0 ressonha

Lemoges fairs serar, Er nimnit n^Ademar als Subjekt und
tibersetzt „Ademar songe a faire assi^ger Limoges^' (p. 145).^

— In der dritten Auflage sclilieJJt sich Stimming noch enger
als Thomas an IK: am resonha Lemotg' ed fai reserrar, Nach
dem Glossar iibersetzt er jetzt: „vielmehr sorgt er filr Li-

moges und l^t es befestigen".

Die Verse beziehen sich, wie es scheint, auf die Belage-

rung von Limoges, die im Jahre 1183 stattfand (yom 1. Marz
bis zum 17. April s. Cartellieri, Philipp IT. August, Kbnig
von Erankreich, I 216 Anxn. 1). Dann ist aber nostre senher

V. 43 wobl nicht Richard, sondern Heinrich II. Richard
hatte sich zwar, im wechselnden Streit der Briider unter-

einander und gegen den Yater, in jenen Monaten mit dem
Vater versbhnt, wahrend der junge Heinrich und Gottfried

gegen ihn kampften, aber die Belagerung von Limoges wurde
von Heinrich II. gefilhrt und nicht von dem hbchst unzu-
verlassigen Richard. Dieser schlichten Bezeichnung nostre

senher entspricht es auch, wenn Bertran sonst Heinrich II.

als mosenhor lo rei 3, 52 {mosenhor lo rei annaf 7, 1’9) oder

nur lo rei 3, 9 ; 6, 31
;

7, 1 benennt, wie es ja auch an sich

natllrlich war^).

Eraglich ist dami wieder, wen wir als Subjekt des 45.

Verses nehmen sollen: ob nostre senher^ wie Stimming will

1) Auch im Kreuzliede IS, 1 hatte Stimming ^ 30 Anm. nostre senher auf

Richard bezogeii

:

Nostre senher somonis el mezeis

Totz los arditz e-ls valens e-ls prezatz,

Qu’anc inais guerra ni cocha nod destreis,

Mas d’aquesta si te fort per grevatz.

Thomas dagegen (p, 79)
:

„Notre Seigneur, c’est4-dire Jdsus-Ghrist lui-meme, et

non Richard Coeur-de-Lion“. Stimming beharrt in der dritten Ausgabe bei seiner

Meinung (s. Anm. zu v. 1). Vielleicht wieder mit Unrecht. Yon flichard ist im
10. Verse die Rede. Dagegen kann man auch bier als nostre senher sehr wohl
Heinrich 11. verstehen, denn Heinrich hatte nicht nur im Jahre 1188 selbst das

Kreuz genommen, sondern er hatte gleich darauf auch alien seinen IJntertanen

in Frankreicb, und dann auch in England, eine hohe Kreuzzugssteuer auferlegt

(s. Ramsay, Angevin Empire p. 235 f.). Nachdriicklicher konnte ihnen wohl das

Interesse am Krenzzug, von dem die ersten Verse des Liedes reden, nicht klargemacht

werden, Und wenn die Worte des dritten Verses von dem stets unruhigen Richard

gewih nicht konnten, fiir Heinrich IL, der dem Kampf gern aus-

wich and w-r; schlofi und Versprechungen gab (mit dem Vorbehalt

freilich, da6 er sie nicht halten brauchte), waren sie nicht unzutreffend. Aber
vielleicht hat Thomas doch Recht nostre senher auf Gott zu beziehen, obwohl der

dritte Vers dann auch bedenklich ist. Die Kampfe gegen die Unglaubigen batten

nach mittelalterlicher Auffassung doch auch ihn immer angehen miissen.
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(s* Anm.), Oder Ademarj wie Thomas versteht. Es gilt Her-
fiir aucli das Eolgende, und das gauze Gediclit, ricntig auf-

zufasseiij xiiid da liegt nun die groBte Scliwierigkeit der

Strophe. Wenn auch grammatisch die Lesung von Thomas
und die von Stimniing moglich zu sein scheint (altfrz. wird
ressoignier sowohl mit dein Akkiisativohjekt verhunden, wie

mit h 4- Infiixitiy, wie auch mit dem reinen Infinitiv s. Grode-

froy VII 101^)j so will mir doch weder die eine noch die

andere recht liberzeugend erschemen. Zunachst ist die Frage
ob Lemomn mit AD oder Limotge mit IK anzunehmon ist.

Thomas und in der dritten Auflage auch Stimming haben
sich fur Limotge entschieden, wohl weil „das Limousin zu-

^sammensclinitren“ nicht annehmbar erscheint und ^eil wir

von einer Belagerung der Stadt Limoges wissen. Anders
ware.eSj wenn wir in LemojsL wie wir filr 23, 30 angenommcn
haben, bildlich den Namen eines Pferdes, an Stelle des Landes,

erkennen dlirften. Dann konnte man yerstehen: „er sorgt

filr den Limousiner und laBt ihm den Grurt fest anziehen"

(frz. „serrer les sangles^, Mistral unter sarra : se sarro trop

„elle se sangle trop“), wobei denn der Sinn dieses Bildes in

verschiedener Bichtung gedeutet werden konnte. Beachtens-

wert ist aber nun, dafi sowohl tier wie v. 61 domneiar in

einer Verbindung mit politischen Dingen gebraucht wird, die

die tibliche Bedeutung dieses Wortes auszuschlieiJen scheint.

Was hat der Prauendienst mit der Lombardia^ mit Lemo^i

Oder Limotge, mit Peitau und Guasconha zu tun? Ob nicht

auch domneiar hier bildlich gebraucht wird, und ob wir nicht

hiervon ausgehend das ganze Lied politisch zu verstehen

haben? Ich meine so, daB etwa Limoges die Dame ist, von
welcher der „senher en coms^ gerufen worden ist, zu der er

aber nicht geeilt ist, wie es der Liebhaber tun sollte, well

er vor der Grefahr sich fiirchtet, die ihm zwischen Bera (oder

Leira d. h. Loire, s. Andresen Z. frz. Spr. u. Lit. 42, II, S. 41 f.)

und Dordonha droht. ITnd so verhohnt ihn Bertran seiner

vilania wegen. Das Gedicht konnte dann etwa vor der Be-
lagerung von Limoges oder wahrend ihrer Dauer entstanden

sein, zu einer Zeit als der „Herr Graf^* fern von Limoges
war, und zwar konnte mit dem Grafen Jaufre gemeint sein,

der Graf der Bretagne, von dem die Tornada ja sagt no sap

domneiar, Bertran stand natilrlich nicht auf seiner Seite

sondern auf der „unseres Herrn“ (v. 43), und so ware die

Tornada wie das ganze Lied als Hohn zu verstehen.

Das alles ist nur eine Hypothese. Aber sie ist doch
wohl der Erwagung wert. Wenn sich Bertran in einem
Liede das Land Limousin als ein Pferd vorstellt, weshalb
sollte er nicht in einem anderen von der Stadt Limoges als

von einer Dame reden? Eine sichere Entscheidmig, ob wir
es in dem Liede nur mit der Verspottung einer banalen
Liebesaventure oder mit einer geistvollen politischen Satire
zu tun haben, hatte uns wohl nur eine zeitgenossische Baiso
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geben konnen. Dem satirischen Bilcle entspraclie das Lemotge
der Handschriften IK {Limogia wie der Name latinisiert

wurde) als Bezeidmiing der Domna
^

die dem G-rafen die

Botsckaft gesaiidt katte, die aber jetzt auch von Hemricli II.

geminnt wird, Serrar oder reserrar ware das jjScliniiren“

der Dame, aber ancli natiirlicli das „EinschlieJ3en“ der Stadt,

Also: „lcli wende mein Lied zum Herrn Ademar (von Li-

moges), weil er daraus erfakren sollte, was seine Ehre ist,

dem miser Herr (Heinrick II.) seine Ideine Lombardei^) be-

schneiden mbge. So gut wein er {nostre senher) Minnedienst
zn iiben, dab er sick nickt andert, nicht nntreu wird und
nickt (wie senher en corns v. 21—24) sick vor Drokungen
fiircktet, sondern er sorgt filr Frau Limogia und dafiir dafi

sie geschnlirt ist (da6 sie wokl umschlossen, belagert wird)^^ ^).

49. Ob s'eslonha „sick entfernt^ oder „sick fernhalt" bedeutet,

ist nur durck Kenntnis der Sacklage zu entsckeiden. An
sick kann das Verbum, wie das altfrz. soi esloignier^ das eine

wie das andere keifien.

Lied 40 (^7, Tkomas p. 131). Das Gredickt ist auck in Cres-

cini’s M'anuale p. 197) entkalten. Es stekt in den Handschriften
C und M. Stimming folgt im wesentlicken der Hs C jjwenn nickt

der Sinn, die Grrammatik oder eine Liicke in dem Manuscript auf
M zu recurrieren zwingen“ (1. Auflage S. 137). IJnd dem Texte
Stimmings folgt wieder im allgemeinen Crescini. Die Abweickungen
zwiscken beiden sind nickt sekr zaklreick nock wesentlick (abge-

seken davon, dab die dritte Strophe in M feklt). Einige aber

miissen besprochen werden.

V. 1—4 lautet bei Stimming libereinstimmend mit C:
Bel m’es, quan vei ckamjar lo senhoratge

Edh vielk laissan als joves lor maisos,

E ckascus pot giquir a son linkatge

Aitans d’enfans que Tus puoscE esser pros.

M kat (nack den Variantenangaben in St.^. Die Abweickungen
von C werden knrsiv kervorgekoben)

:

Belk m’es quan vei camjar lo senhoratge^

gue-l vieilk laisson als joves lur maizos,

e cascus pot laissar en son linkatge

tant0 filhs qe Vuns puesca hen esser pros.

In V. 3 stekt also laissar statt giquir, Qiquir ersckeint sti-

listisck besser, indem dadurck die Wiederkekr von laissar

in Vers 2 und 3 vermieden wird. Ist aber giquir = laissar

Ick kenne es nur in der Bedeutung „verlassen, iiberlassen,

fakren lassen, aufgeben, absteken von“ u. s.w., dann auck

1) Seine Yizegrafschaft, die Bertran seine Lombardei nennt, weil er ein

lornbarti eine feige Kramerseele, ist. Vgl. 2, 39 : Talairan no trota ni salh JYt nos
muou de son arenalh Ni no geta lama ni dai% Anz viu a guisa de I oml art

2) d (ed fai reserrar) sollte freilich la sein, wenn es nicht etwa als Dativ

hei faire Inf, stehen kann „niacht, daS sie sick schnurt" = „da0 sie geschnurt

wird". A und D haben es iiherliaupt nicht.
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„zulassen“ etc., aber iiicbt „]ainterlassen^. Hat der Philo-

loge, der liinter C stebt, das Wort etwa eingefiilirt, um jene

Wiederbolung zn vermeiden, aber mit mangelbaftem Bedeu-
tungs^efiilil fiir das allmablicli verblassende Wort? V. 4 ist

m M jedenfalls niclit schlechter als in C.

9. C: Vielha la tenc dona pus capelaja

M: Per vielha tenc dona ma capelaja.

St.^ liest wie C, ohne den Vers deuten zu konnen. Tobler
schlng vor (s. Anm. bei St.^): c'a pel laja „wenn sie hab-
liche Hant hat“.

Daher St*^: Per vielha tenh domna pnois qti'a pel latge,

St.® liest: Per vielha tenh domna puois qua pelatge

im Anschlufi an Levy, Supplw. 1, 20B „wenn sie Ans-
fallen der Haare, Haarlosigkeit, hat“.

Thomas: Per velha tenc domna mas chapel latge

mit engerem AnschliiB an M: „du moment qn^elle

laisse le chapeau, qu’elle cesse de se parer la tete“.

Crescini liest wie Stimming®.

Levy hat pelatge in der genannten Bedeutung angenommen,
ohne es sonst belegen zu konnen. Pelar kanu heiBen „die

Haare ainsziehen, auszupfen“ (s. Supplw. VI 190^), und so

mag pelatge wohl auch das Schwinden der Haare bezeichnen,

das durch Krankheit oder Alter entsteht. Aber paBt das

eigentlich hier? Die Strophe handelt fast nur von der Hran
in ihrem Liebesverhalten, und auch die anders gearteten
letzten beiden Verse reden von ihrem geselligen Benehmen,
nicht von kdrperlichen Eigenheiten. Sollte hier ganz isoliert

von einem ziemlich ausgefallenen korperlichen Mangel die

Rede sein? — Die Erklarungen von Tobler und Thomas
sind aber noch weniger befriedigend. Es ist gewagt, eine

weitere Vermutung auszusprechen : Es gibt ein r das seinen
Strich unter die Linie verlaiigert, etwa p. Nehmen wir,

von M ausgehend, an, dafi dieses r gestanden habe und zu

p verlesen sei, so kommen wir zu maearelatge. Dieses Wort
existiert: njm. macarelage „maquerellage, Kuppelei" (apr. ma-
carela „Kupplerin“ steht Levy V So batten wir also

Per vielha tenc don^a maearelatge „eine Erau die sich ver-
kuppeln laBt“ oder „die (selbst) verkuppelt^.

1. C: Vielha la tenc, si de dos drutz s^apaya.
M: „ „ „ pos de sos „ si paya.

Die Herausgeber folgen C, und hierbei ist auch nur gegen
eine gewisse Doppelsinnigkeit etwas einzuwenden, Natiirlich

heiBt se apaiar hier nicht „sich zufrieden geben mit“, sondern
„sich (d. h. ihre Liiste) befriedigen mit (zweien statt einem)
M sagt: „ich halte sie fiir alt, wenn sie sich von ihren
Buhlen hezahlt, wenn sie von ihnen Geld nimmt“. Hier ist

der Plural anstoBig. Der Frau wird dock wohl unter alien

Umstanden nur ein Liebhaber zugestanden worden sein (von
dem sie natiirlich sich ihre Liebe nicht bezahlen lassen durfte).
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Soli man deshalb lieber bei C vei’bleiben ? Unter alien

TJmstanden aber ist der Reim -atge sehr auffallend, der mit

lat. pacare kanin vereinbar ist.

13, 14 fehlen in C. So steht ma Vha ops de fachell nur in M.

Stimining libersetzt fachel ^Zaubermittel", Thomas „sortilege‘^,

Crescini „stregoneria“. Lev^^ erhebt Snpplw. Ill 369 Be-

denkeii gegen den Sinn und gegen die Konstrnktion des

Verses.

17. C (bier die einzige Handscbriftj: Joves dona. Ob mit Stim-

ming Joves es dona oder mit Crescini Jov'es d. zu lesen ist,

. wird kaixm mit Sicberheit zn entscbeiden sein.

2B. engatjar Glossar St.^ ^riskiereii", „emsetzen“. Vielmehr

„verpfaiiden^^ Thomas „engager“, Crescini „iiigaggiare, im-

pegnare^.

27. ostatge Glossar: „Geisel, Biirgscbaft", Siipplw. V 543^ „Be-

wirtung“.

29. arclia Glossar: Snpplw. ITG®- „Trube, Kasten, Lade“.

31, 32. 0 hat : Jove se te quan li plai domnejar
et es joves qnan ben Taman jnglar

M: Per joved tenc qan ben neilha iogar

et es joves qan sap ben doimeiar.

Stiinming (und ibm folgend Thomas) bat sicb zaerst gaiiz

an C angescblossen. In dev zweiten und dritten Anflage
scbreibt er dagegen:

Joves si te, quan li platz domneiar,

Et es joves, quan be vuolba jogar,

kombiniert also die Lesungen von C und M, vrobl urn die

Wiederbolung des JBeimworts joglar in v. 15 und 32 zu ver-

meiden. Crescini scblieBt sicb in beiden Versen ganz an M.
Man sieht aber niebt ein, wesbalb er dann iiicht anch scion

in den beiden voraufgebenden Versen M folgt:

Joves qant art s’arcba ni son vaissel,

Joves qan vol bastir cort e cembelh.

Bafi der strenge Parallelismus der Konstruktion joves si te

aufgeboben wird, spricbt dock eher zu gunsten dieser Eassung.

Eine Sicberheit fiir die Herstellung des Textes gibt es aber

in solcben Efflen natiirlich nicht.

38. Also nicbt nur der Ileberflub wird fllr tadelnswert erklart,

sondern auch schon der Besitz eines einzigen Pferdes ? Aber
anders wird dock nicbt zu versteben sein.

40. guandir ses haratar. Levy hat Supplw. IV 34, gegeiiiiber

den Beutungen Stimmings, Thomas und Crescinis, den Sinn

des Verses in Zweifel gelassen. Mit Recbt. JBaratar ist

nicbt „gewimien“ oder „ spiel6n“, s. oben S. 46 zu 31, 20.

41. Crescini folgt dem Vorsclilag, den zur ersten Auflage Tobler

gemacbt batte (s. Stimming ^ Anm.) : Mon sirventes port de

velh e novel ArnauU joglars a Richart . • . Ich glaube mit

Recht.
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44. Kolsen will einen Gregensatz von tesaur vielh iind tesaur jove

nielli annehmen, sondern schlagt vor zu lesen: Qu^ab tesaur

pot jove pret0 gua^anhar, so dafi dem „alien Scliatz“ ^frisclier

Ruhni" gegenliberstelit. Das lafit sich erwagen. Aber ancli

tesaur jove, ein Schatz, den man niclit alt werden laJBt, gibt

einen guten Sinn, und so ist AnlaB zur Aendernng kaiim

vorhanden.



III.

Allg, Sprachwiss. u. ostl. Kulturkreise

Kielhorns Handschriften- Sammlung.

Verzeichnis der atts Franz Kielhorns NachlaB 1908 der Grottinger

Universitats-Bibliothek iiberwiesenen Sanskrit -Handschriften.

Von

Bichard Flck, Grottingen.

Vorgelegt von E. Si eg in der Sitzung am 22. Marz 1980.

Im Jahre 1908 sind der Grottinger Universitats-Bibliotliek

aus dem NachlaB des am 19. Marz 1908 verstorbenen Grottinger

Sanskritisten !Franz Kielborn die nachstebend yerzeichneten 91 Hand-
schriften dnrcb seine Witwe geschenkt worden. Entsprechend den
an die Schenkung gekniipften Bedingungen ist zunachst ein knrzes

Verzeichnis der Handschriften in der Chronik der Uniyersitat Grot-

tingen fiir 1908, S. 6—8 veroffentlicht worden, an dessen Stelle

jetzt die folgende atisfiihrlichere Beschreibung treten soil.

Eaelborn war 1866 als Lehrer des Sanskrit (nominell als Pro-

fessor der orientalisohen Sprachen) nacb Indien an das Deccan
College in Puna berufen worden nnd hat dieses Amt bis zn seiner

Eiickkehr nacb Europa im Jahre 1881 innegehabt. Seine Wirk-
samkeit in Indien blieb aber nicht auf die Austibung seiner Lehr-

tatigkeit beschrankt: zn anderen dienstlichen Pflichten trat schon

bald die Aufgabe, gemeinsam mit Blihler flir die indische Regierung

die Sammlung von Sanskrithandschriften in der Bombay Presidency

und den Central Provinces in die Wege zu leiten und zu tlber-

wachen. Die Eesultate seiner Sammeltatigkeit sind in folgenden

Veroffentlichungen niedergelegt

:

1. A classified alphabetical Catalogue of Sanskrit MSS. in the

southern division of the Bombay Presidency. Bombay 1869.

2. A Catalogue of Sanskrit manuscripts existing in the Central

Provinces. Nagpur 1874.

3. Report on the Search for Sanskrit manuscripts in the Bom-
bay Presidency during the year 1880—81. Bombay 1881»

4. (Report fiber Kauf von Sanskrithandschriften : ohne TiteL

Vorrede dat. Poona, 30. Nov. 1881, gedriickt in Bombay) ^).

1) Nicht in der Gottinger Bibliothek. Die Bibliothek der Deutscben Morgen-

landiscben Gesellscbaft in Halle besitzt ein Exemplar.

Qes. d, Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse, 1930. Heftl. 5
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Es lag nahe, da6 Kielhorn in der Zeit seines Aufenthalts in

Indien auch die eine oder andere ilin besonders interessierende

Handschrift fllr sicli selbst kaiiflich. zu erwerben oder, wenn das

nicht moglich war, fiir sicb kopieren zu lassen beimilit war. Aus

diesem Bestreben ist Kielborns Handschriften - Sammlung, die im

ganzen rund 176 Handschriften umfaBt hat, hervorgegangen. Hier-

von hat er schon zu seinen Lebzeiten 83 in den Jahren 1887—1892

der Gbttinger Bibliothek geschenkt und in dem von ihm 1894 ver-

fafiten Verzeichnis der Sanskrit-Handschriften selbst beschrieben.

Einige andere, die er nach auswarts verliehen hatte, scheinen nicht

an ihn zuruckgeschickt zu sein: wenigstens babe ich die vier in

der Vorrede zu Kirstes Ausgabe von Hemacandras Dhatupatha

(Wien 1901) als Kielhorn gehbrig erwahnten Handschriften nirgends

nachweisen konnen. Auch sind die in Kielhorns Brief vein 6. Marz 1876

(abgedruckt: Indische Studien. Bd. 14. 1876, S. 160) als in seinem

Besitz befindlich bezeichneten Siksas im Sammelband 158 nur zum

Teil enthalten.

Zeigen die oben angefiihrten Listen, daB sich Kielhorns SammeL
tatigkeit liber alie Grebiete der Sanskrit-Literatur erstreckte, so

war es natlirlich, dafi sich sein Interesse ganz besonders seinem

eigentlichen Arbeitsfeld, der Grrammatik, zuwandte. Infolgedessen

fallen von den Handschriften seines Hachlasses 46 (Hr. 173—218)

unter die grammatische Literatur. Zum Veda (Brahmana, Sutra,

Vedaaga) gehoren die Nr. 151—162, zur klassischen Literatur auBer

Grrammatik (Kavya, Nlti, Katha, Lexikographie, Poetik, Pliilo-

sophie, Astrologie) die Nr. 163—172 und 219—232. Den SchluB

bilden die zur Jaina- Literatur gehorigen. Nr. 233—235 sowie

1 Sammelband, Bruchstlicke, 1 Telugu - Handschrift und 1 Mappe.

Wie in dieser Anordnung so hat sich die Beschreibung auch

in AuiJerlichkeiten an das Kielhornsche, die Nr. 1—160 umfassende

Verzeichnis angeschlossen. Auch hier ist, wo etwas anderes nicht

bemerkt ist, die Hs. eine Papier-Hs. und die Schrift Nagari.

Fllr Rat und BKlfe, namentlich bei Verzeichnung der gram-

matischen Handschriften, bin ich meinem Freunde Sieg zu Dank
verpflichtet, ebenso meinem Lehrer Prof. Hermann Jacobi, dem
auch die Beschreibung der Jaina-Handschrift 236 zu verdanken ist.

Der Zamindar von Kapileswarapuram, Sree Balusu Buchi Sarvara-

yadu Gram, hatte die Freundlichkeit, mir IJmschrift und Inhalt

einer ihm libersandten PhotograpHe eines Palmblattes der Nr. 240

mitzuteilen. R. Fick.

1) Yerzeichnis der Handschriften im Preufiischen Staate. 1. Hannover. 3. G5t-

tingen. Bd. 3. 1894, S. 416—462.
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Sanskrit 151 111 BL 27|- cm breit, 12 cm boch ge-

sclirieben 1479 (Sanivat 1535).

Tandy ahralimana.
Scblufi anf BL 111? : iti pancavirri^ah prapathalm^ . . . sam&ptalt

II
. . . samOptam codam Chdndogyam Tandyam ndnia hrali-

manam^ . . . sanimt 163B varse pau^amase hiMapalc^e 13 frayodasyaiii

iudhe ’dyeM sHvrddliancuiare malinmranankenedani JiMdtam
||

. . .

Sanskrit 152 47, 127 S. 16| cm Breit, 21 cm Bocli

19. Jlidt.

Hirany alic sin’s Gr'hyasutra mit Matrdatta’

s

Kom-
mentar. (Benutzt vonKirste zu seiner Ausgabe Wien 1889. Vgl
Preface, S. VI.)

Sanskrit 153 12 BL 33 cm breit, 21|^ cm boch um
1866 angefertigte Abscbrift eiaer 1791 (Sake 1713) gescbriebenen Hs.

Maliasvatnin’

s

Kommentar zmn B/iSsifcasffiira. Vgl. Ind.

Studien. Bd. 10, S. 397 ff.

BL 1^: AtJm Mahasvamihrta BhasiJcavrttih. Oben links:

[Pranjz Kielborn. Poona Nov. 1866. corrected by myself from

the original Ms.

Sanskrit 154 27 BL, gezahlt als BL 26—52 18 cm breit,

10 cm hoch GroBe
,
unbeholfene Schrift geschrieben 1816

(k^ake 1738). Am nnteren Band mehrerer Blatter ist die Schrift

zum Ted abgeschnitten, das letzte BL ist stark beschadigt.

NaiyliantuTia. Akzentuiert. Die Akzente sind mit roter

Tinte geschrieben.

Der Anfang fehlt. BL 26“ beginnt : uydli
\

Mrdnyam
|

pe^uh . . .

Vgl. The Nirukta with comm. ed. by Satyavrata Sdma^rami (Biblio-

theca Indica.) Vol. 1. 1882, S. 18.

Schlud anf BL 62*’: . . . devapatnyo devapatnya ity ekatnm(Sa)t

padani
||

6'
||

agnir dravinoda advo vdyuh syeno ’dvinau sat
|| . . . iti

Naighanitihe pahcanw ’dhydyah
j|
iU Naighantulic sam-apta(I)

||

sake 1738 . .

.

Am Rande von BL 26“ : P. Kielhorn from Prof. Biihler 1864.

Sanskrit 155 409 BL, gezahlt als BL 1—136, 1—60, 1—65,

1—69, 1—79. 2B-J- cm breit, 12 cm hoch BL 1 bis Mitte von

BL 85*’ sorgfaltig geschrieben, dann in groberer und ungleichmafii-

gerer Schrift fortgesetzt. 18. oder 19. Jhdt.

Durga’ s NiriiMahh as y a. PUrvasatka.

BL 1“ : Pranz Kielhorn Poona 1866. NiruMahJiasya.

Schlufi auf BL 79*’: Nirulctavrttau purva^afkah samaptah
||

6 *
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Sanskrit 156 181 BL, gezahlt als Bl. 1—47, 49—130 (48 ist

bei der Zahlung ubersprungen), 1—62. Auf BL 96—130 lauft eine

zwexte ZaMung : 1—36 nebenher 24 cm breit, 9|- cm bocli

Kleine, gut lesbare Scbrift von zwei verschiedenen Handen: die

erste bricbt im Text von adhyaya 16, pada 2 auf BL 130^ ab, die

andere setzt den Text nacb einer Liicke von etwa 10 Zeilen fort.

18. Oder 19. Jbdt.

D %(, rg a’ s Nirtt htahlid a. Uttara^atlca,

BL 1^: Niruhtabhasye ttUara§atMrami]iah

SchluB aufBL62‘*: Durgacfjdrya(f) hrtcmMjvdrtlidijdm NiriiMa^

vrUlh(/)
II

Sanskrit 157 56 BL 33 cm breit, 14 cm boch Schone,

kraftige Schrift 19. Jbdt.

SJcandasvdMin' s Niriihtatiha. VgL F. Kielborn, ACata-
logue of Sanskrit Mss. existing in the Central Provinces. 1874,

S. 8 . Nr. 39.

Sanskrit 158 80 BL (2 ungez., BL 1—26, 4 ungez., BL 1—20,

4 ungez., BL 1—3, BL 1—10, 12 ungez. BL) 21 |^ cm breit, 34 cm
bocb Moderne Kopien urn 1874.

Siksd- Literatur . Sammelband.

BL 1 von Kielborn gescbriebene tJbersicbt beginnend: j^ihsM-

Literature, la Ycljnavalhja-^ihshd b: Brlhaclydjnavcdkya - silcsM.

2 . Mdnduld-siJcshct 3. AjpisaU-sikshd usw. Von den 17 auf dem
Blatt verzeicbneten l^iksas sind in dem Sammelband aber nur die

nacbstebend aufgefiibrten entbalten.

Bl. 2: MdndiiU Sihsha from 3 MSS. F. Kielliorn. MS. is

incompL, written about 1660 A. D.

BL 3 (= gez. BL 1): Mdnduhi Bihshd^ copied from an old

MS.; compared with a modern copy (C.) also with another modem
copy obtained by Biibler from Junagadb (B).

BL 27 (= gez. BL 25) scbliefit : Ui ilfaw6?'2^(verbessert : du)klsih8a

samajpt^.

BL 28—30: 3Ian(hVci Sikshct, Var. Readings.

BL 33 (= gez. Bl. 1): Ndradt-^ikshd.
BL 60 (= gez. BL 20) scbliefit : Hi Ndracllsiksa samd^ta

j|
samkhya

[

240
II
samvat 1769 ...

BL 51 u. 52: Vydsasiksd. Brucbstiick einer Abscbrift.

BL 53 u. 54: Madhyandinlsiksa, Vers 1—14.

Rl. 55^57 g02;, BL 1—3): AtJiarmnaprdtUdkhycL BL 3^

scbliefit: Atharmne samUtalaksanagrcmtlieFrdti4akliyamulasutr^^^ sam-
purnam

.|| samvat 1918 (1862) ...



Kielhorns Handschriften- Sammlung. 69

BL.68—67 (= gez. Bl. 1—10): Sarvasammatasihsa beginnt

:

Izfpalum vamdam devmn prcmipatija gajananam
|
dvitvMlnam pm-

valcsymni laksanam Sarvasammatam
||
1

1|
Vgl. A. 0. Frankes Aus-

gabe, Grottinger Diss. 1886.

BL 68—80: ISTotizen von Kielkorn ziir Siksa-Literatur, entb.

u. a. Zitate des TaittiriyapratiS. Berner Brief an Kielhorn von
Rajendralala Mitra dat. 5. 10. 74 nnd von Biihler dat. 6. 10. 74.

Sanskrit 169 6 Bl. 21 cm breit, 34 cm koch Am Kopf
der Hs. Bleistiftnotiz Kielboriis : Copied from a Qrantha MS. FK.
Poona Jan. 21. 1877. Received fr. Dr. Burnell.

Naradasihsa.
Anfang : Athatah svamsasira^m sarvesam vodaniscayairi ticcanUa-

visesad dJii smrdnyaivarri pravartate
[
1

Schlufi auf Bl. 6^: Ui NdradlyaHhsa samdptd
||

Sanskrit 160 7 BL 22 cm breit, 11|^ cm hock 17. oder

18. Jhdt.

Sihsdpanjilcd, Kommentar zur PdninlyaH'ksa,
BL D begimit: snGanesdya nm)iah\\pdtu vo nihisagrdm mati-

liemnah SarasvciM
[

prajnetaraparicchedam vacasaiva Imrotl yd
||
1

1|
chandah-

IccdpaniniMdni mvrtdnlha suriMih
||
Hlcsd tv avivrtd yasmdt tasmdt

tdm vivrnoniy aliam
|| ^ ||

. . .

SchliiB auf BL Ui Silisdpanjihd samdptd \\sr%r astuPitha-

sdT(isyupandmahaNdrdyandcdryatanujena Vastidevenedam lilihitam
|

. . .

Sanskrit 161 4 BL 31|* cm breit, 20 cm lioch ge-

schrieben 1869 (Sake 1791). _
Tristiparoiahlhdsya, Kommentar zmu Trmqjar'iici. (Taitt. Ar.

X, 48 ff.)

Anfang auf BL 1^: snGanesdya namah
||
atha jndnapmtihandliaka’-

'brahmahatyddipdpanivrttiJietavas Tr i s tip a rn a ndmamantrd iicyanie

tatra prathamam mantmm aha
||
hxihmam eki mam

|[
madhum eht mam

||

Ijrahmam eva madhum etu rndyi
||

. . . VgL Taitt. Ar. ed. Raj. Mitra.

(Bibl. Ind.) 1872, S. 867 ff.

Schlufi auf BL 3^: Ui Trisnparnahhdsyam samdptam\\ Sake

1791 II
^uhlandmasamvat

||

Sanskrit 163 13 BL 20| cm breit, 17 cm koch 19. Jhdt.

BL 4 auf der Riickseite leer.

Anantadeva' s Samshdra'kausUi'bha^ Abscknitt iiber Adop-

tion. Vgl. die Ausg. Bombay 1861, BL 41^—48,

Sanskrit 163 50 BL 36^ cm breit, 16^ cm koch 161

Verse. Deutliche Schrift 19. Jhdt.
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AmariiSataha (Amaru's Srngarasataha)

.

mit d. Komm.
des KoJcasairilliava, Vgl. Das Amarupataka in seinen Recen-

sionen dargestellt von Richard Simon. 1893, S. 11.

Sanskrit 164 295 BL, gezahlt als Bl. 1—165. 156^*®, 166—294.

21 cm breitj 12|- cm hoch Schone, in kraftigen nnd gleichmafiigen

Devanagarl-Lettern anf starkem Papier geschriebene Hs. 19. Jhdt.

SchluBschrift beschadigt.

Sana's Harsacarita,
Schlufi anf BL 294^: iti malidlmvm%Bunavlmd^^ srlHarsa-

carite astamah(!) ucclivdsakah samd(ptali)
||

. . . Da neben der

Zahl der granthas (4200) die Lesarten (z. B. die Marginalien anf

BL 2^) damit hbereinstimmen, liegt wohl eine Kopie des von Riilirer

in seiner Ansgabe Bombay 1909 als A bezeichneten Ms. vor.

Sanskrit 165 13 BL 32| cm breit, 11 cm hoch ge-

schrieben 1869 (Sake 1791).

Jaganndtha Sanditaraja's Asvadhdti. Gedicht in 26

Strophen mit Komm.
Anfang anf BL 1^

:

anMJirtahsitijam ai^hanahhijnahosisanhdnlmrasyasiisamam
||

tanlzdncdpam anulaoihdsatalcsatajapanJodvarUsitasaram
||

tvam Mmadam viMtaranMmnam danujaJcam Icdl.anodinam

anantaMya vatsa hha/ja tarn ImlcmiegliariigahamlcaralidrimpiL-

sam
II
1

II

Sanskrit 166 49 BL 34L cm breit, 114 cm hoch

19. Jhdt.

Sliaismlx^arinaya des Batnahheta StJcsita, des Sohnes

YOU Lalcsmldhara. 127 Verse mit Kommentar SindumddJiavatosin%
des Madhva, des Sohnes von Govinddrya.

Anfang anf BL 2^

:

yasyopavitagima eva plianamdicdl^avali'-sornliah Imcapatiyati (!)

mmoNidge
||

tasmai manidsticnainasdm avasdnas%mne candrardhamaulisirase (!)

maliase namasyd
||
1 1|

Sanskrit 167 3 BL 23J cm breit, 10 cm hoch 17. oder

18. Jhdt.

B am a lo rsnahdvy a (BamahrsnavilomaMvya) des S Ury a d e v

a

o4,er Surya^ des Sohnes von Suganalm JMnddhirdja. Ein sog.

vilomdlcsaraMvyaj ein Gedicht, dessen einzelne Strophen silbenweise

auch von hinten gelesen werden konnen. Der bei J. Haeberlin,

Kdvya-SangraluL 1847, S, 463 if. abgedrnckte Text beginnt BL 2^,

Z. 4 V. 0.
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Sanskrit 168 19 Bl. 33 cm breit, 21 cm hoch ge-

schrieben 1868.

BhartrharV s Nltisataha.

Sanskrit 169 91 BL (a) 1 ungez. BL, 39 gez. BL (b) 51 BL,

gezahlt als 2—B2 32 cm breit, 17-| cm lioch Die 5 ersten

BL von b sind stark beschadigt. 17. oder 18. Jhdt.

Zwei Pragmente des Pa n catantr a
,
Buck 1

.

(a) Vorderseite des nngez. BL:
||

Soi/aro2xmtarai(lhij(isyc^^^^^^

Riickseite leer.

BL 1^: srlniahaOanapataije namah
||
srigumve naniah

|1
hlSamsm-

tyai namah
||
Das im iibrigen leere BL entbalt nur nock axif der

Vorderseite die Randbezeicknung srih und xmten die Zeile: anu(!)

ca madclattam vrttim hlmnjMandm panditdndm pancasatl tisthaii. tato

yathd macltyamanorathdh siddhim ydnti tathd ... Vgl. Pancatantra

ed. Kielhorn I. 3. ed. 1879, 8. 2.

BL 2®- beginnt: Icnyatdm iti
||
tatrailmh provdca

|1
. . .

BL 39^ Z. 13: (JPapaU^ddUeesthitam nivedaydm dsa
||
atha te

mjapitrusdli Pdp)ahuddJmn samlsdhJidydm pratilanibyah (!) Pharma-

buddhih (!) prasamsya idam ucnli
||
athavd sadJw idam itcyate

||

updyam (!)

cintayet prdjnas tafIiopdyam(!) na(!) cintayet
\\
pasyato balamurlchasya

nalmlena liatd bahah
||
Pa-manalcah

|1
Ivatham etat so ImavU

jj
Vgl. Kiel-

korn a. a. 0. S. 105.

Fragment (a) brickt also mit SchluB der 19. Erzahlung des

1. Buches ab.

(b) BL 2* : tena etdn pii(trd)n mdsasaikena yadi nitiscLstrajMn na

karomi'
||
tatah svandmapardydgam Icansydmi

||

BL 52^ sckliefit : na camtir esdmantrindTn sdmaddma(!) hliede sadhyesn.

Fragment (b) brickt demnack in dem ScklnB der Rakmen-

erzaklung des 1. Bnckes, der auf die 30. Erzaklung folgt, ab. Es

gekort zur Rezension des Purnabhadra (Textus ornatior) nnd, da

am Rand reckts unten die Bezeichnung Bdma^ stekt, vielleickt

zn dem von Hertel (Pancatantra. 1914, S. 21) erwaknten Jaina-Ms.

des Bdmamisra. Die Randbezeicknung links oben deutet wokl auf

den Titel Pancopdlohydna (pam^ pd^), Dagegen liegt im Fragment

(a), das im allgemeinen mit der Kielkorn - Bliklerschen i^usgabe

iibereinstimmt, eine Fassiing des Textus simplicior vor,

Sanskrit 170 68 BL 20| cm breit, 11 cm hock Fekler-

hafte moderne Abschrift um 1870.

SimhdsanadvdtrimHha.
Stimmt im Anfang mit den von Weber (Ind. Studien. Bd, 15.

1878, S. 260 if.) als Jainica recensio bezeickneten Hss. tiberein.
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Bl. 68^ schliefit : Bhojas tn jaladhimeWialdyas(!)ahhandasd-

sancis dram rardja
|

lalcsnam(!)
|(

iti Simhdsanadvdtrimsihd
smndptd

||

Sanskrit 171 160 nur auf der Vorderseite beschriebene BL
20 cm breitj 32 cm hocli Moderne Abschrift um 1870.

Sivaddsa' s Vetdlajoa^cavimsatiha,

Sanskrit 172 16 BL, gezahlt als BL 5—20. 22 cm breit,

11 cm^ Locli 18. Oder 19. JMt.

Sivaddsa^ s Vetdlajpaitcavimdatihd, Am Anfang unvoll-

standig.

BL 5^ beginnt: ddriJcayd ^waiyalisi hlmtvd
(
uMa^ri ca

|

tustaham

tava varam hrulii
\

rdjnolctam
\

he mdtah yadi Uistd ^si farhi imdni

mrtaMni jlvaya . . .

Sanskrit 173 59 BL, gezatlt als BL 8—66. 19|* cm breit,

lOjcm hocli Der Anfang feMt, eine Anzabl Blatter sind am
Band, die letzten auch im Text bescliadigt. Gresclirieben 1494

(Samvat 1660).

Pdoiini^s Astadhydy%, Fragment.

Anfang anf BL 8^: (vihhdsa) hrni (1. 4. 98) Jah parasniaipadam

(1. 4. 99) ,,, iti prathamasyddhyayasya cakirthah pddah
||

. . .

ScHufi anf BL 66^
:

(jharo) jhari savarne (8. 4. 66) u(dd)U(Xd

amiddttasya svaritah (8. 4. 66)
|

noddUasvaritodayam aGdrgyaKci(s)ya-‘

paGdIavandm (8. 4. 67)
|

a a (8. 4. 68) Ui
\

iti astamddhydyasya

caturihah padah
||

. . . iti suimpdihah samdptah
||

. . . k'^i sutrasahasrdni

tathd nava satdni ca
|

Ucur navatisutrdni Pdninih krtavdn svayam
|

. . .

sanivai 1550 varse . . .

Dem Text geht voraus ein Blatt mit der Aufschrift: Astd-

(dhyd)iji . . . samvat 1550 . . . Mit Bleistift: F. Kielhorn from

Bhaijdarkar.

Sanskrit 174 45 BL 24cm breit, 11 cm Loch. geschrieben

1807 (^ake 1729).

Astddhydylpdtha, Bdnini' s Astddhydyl,

Sanskrit 175 165 Palmblatter, davon BL 1 und 4 unbe-

schrieben, zwischen zwei Holzdeckeln in 38 cm breitem, 9 cm hohem
Pappkasten. Die Blatter nnd Holzdeckel sind an zwei Seiten

durchlocht nnd werden von einer hindnrchgezogenen Schnur zu-

sammengehalten. Ebenso bei den folgenden jSTrr. 176—180. Der

vordere Holzdeckel tragt die Anfschrift in Devanagari : Mahdhhdsye

jyrathamadvUlyatrtlyddhydyah. Dann folgt die Bemerknng: 1®^, 2^^^

and 8^^ Adhayas. But in the last of the 3^^ adyaya few lines are

required.
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Patanjali' s Mahabhdsya, Adhy. 1. 2. 3 in Grrantlia-Clia-

rakteren. Den Palmblattern liegt auf zwei Papier -Qnartblattera

eine von Enelhorn in Grrantha - Ckarakteren angefertigte Absckrift

des Schlusses von Adliy. 3 bei, beginnend mit 3. 4. 110: atah
\

Mm idarn jusy dhdrayrahanam . . .

Sanskrit 176 106 Palmblatter in 38 cm breitem, 8J cm hohem
Pappkasten. Die vielfack dnrch Wurmfrafi stark bescliadigten

Blatter liegen zwischen zwei Holzdeckeln.

Pata nj ali' s Malidhhdsya, Adby. 4 in (xrantha-Cliarakteren,

Der vordere Holzdeckel tragt die Aufsclirift in Devanagarl:

MaMbhdsye cakcrtMdhydyah, Dann folgt die Bernerkung :
4*^ adkyaya

complete, nnsetteled.

Sanskrit 177 99 Palmblatter in 36 cm breitem, 9^ cm hohem
Pappkasten, Das letzte Blatt ist unbeschrieben.

Patanjali^ s Mahdbhdsya, Adhy.4 in Grantha-Charakteren,

Bl. 1 aufgeklebt in Devanagari-Schrift: MaliOblidsye catnrthd-

dhydyah.

Sanskrit 178 30 Palmblatter in 50 cm breitem nnd 4| cm
hohem Pappkasten. BL 1 nnd 30 dienen als Schntz ftir die alteren

dazwischen liegenden.

Pat a njaW sMalidhhdsy a
,
Adhy . 5, in Grrantha-Charakteren.

BL !“ in Grrantha : Malidhlidsyc panccmddhydyah. In Devana-

garl, ebenfalls eingeritzt : vydhiranahlidsye jyancamddhydyalu

Sanskrit 179 83 Palmblatter in 38 cm breitem, 6| cm hohem

Pappkasten. BL 1^, 2, 3, 82, 83 sind leer nnd dienen als Schutz

fhr die alteren dazwischen liegenden, dnrch WnrmfraB vielfach

beschadigten Blatter.

Patanjali\sMahdhhdsyaj Adhy. 5, in Grrantha-Charakteren.

BL 1*^ in Grrantha: vydlmranamalidVhdsye pancamddliydyaljt,

Sanskrit 180 290 Palmblatter, davon BL 1, 102, 289, 290

unbeschrieben, zwischen zwei Holzdeckeln in 38|- cm breitem,

7^ cm hohem Pappkasten. Der vordere Holzdeckel tragt die Aut-

schrift in Devanagarl : MaJidhhdsye sa^thasaptamastamddhydydli. Dann

folgt die Bemerkung: 6*^ 7^^ 8^^ adhyaya are complete.

PatanjalV s Malidhlidsya
^
Adhy. 6—8 in Grrantha-Cha-

rakteren.

Sanskrit 181 14 BL 33 cm breit, 21 cm hoch Voran-

geht ein Blatt blauen Schreibpapiers mit dem Vermerk yon Kiel-

horns Hand : Srimadhliagavat-Kdtydyan a - viracliito Vd rttiTcap d-

fhaJi from a Poona MS. P. Kielhorn. Greschrieben um 1870. Mit

Blaustiftnotizen Kielhorns.
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Sanskrit 183 231 nnr anf der Vorderseite bescbriebene BL
20cmbreit5 23|-cmboch Voran gebt das nacbstebende TitelbL,

eine Widmnng an Prof. Bendall und ein vom 2. Pebr. 1900 da-

tierter Brief Bendalls an denVerf., der anscheinend das Ms., nach-

dem er es von Bendall zurltckerhalten hatte, znsammen mit seinem

Brief an Kielhorn geschickt liat. Verbessez'ungen mit roter Tinte

and Bleistift von Kielhorns Hand.

(J. W. Stratooi:) Alphabetical Lists of KatyayancCs Vdrttihas

and of the Verses in the Vydh(mna}n>alial)lim^ as edited by
Prof. Eielhorn.

Sanskrit 183 Zwei Bancle mit insgesaint 464 Bl. 31 cm
breit, 13 cm boch geschrieben 1408 (Samvat 1464).

JaydditycCs und Vdm ana s Kdsilcd,

Bd. 1 enthalt Adhyaya 1 (Bl 1—59, Rllckseite von 59 leer),

Adhyaya 2 (BL 60-99), Adhyaya 3 (Bl. 101-176; die Zahl 100

ist bei der Zahlung iibersprungen).

Bd. 2 enthat Adhyaya 4 (BL 177—206, 214—230, 230"^^ 231,

232, 232*’^^ 233—242, 244—249^ Z. 6), Adhyaya 6 (Bl. 249^ Z. 6—
Bl. 263, 266—312), Adhyaya 6 (Bl. 313—377), Adhyaya 7 (Bl. 378

—417), Adhyaya 8 (Bl. 418—472). Im 4. Adhyaya beginnt atif

Bl. 216 eine neue mit 40 anfangende Zahlung nebenherzulaufen.

]\Iit Adhyaya 6, der ebenso wie Adhyaya 7 von anderer Hand
geschrieben zu sein scheint, setzt wiederum eine neue Zahlung ein,

doch wird mit BL 405 die alte Zahlung (anfangs neben der heuen)

wieder aufgenommen.

BL 206^ schliefit mit Adhy. 4, Pada 2, 47 und BL 214 beginnt

mit PMa 2, 98. Die 7 fehlenden Blatter haben also Adhy. 4, Pada 2,

48—97 enthalten. Das fehlende Bl. 264 (88 neuer Zahlung) reicht

von Adhy. 5, Pada 1, 132 : ramanlyasya hhdvaJi Ircrma vd bis 6, 2. 5

:

(sa)mafthasamdso drastavyah.

Der Text beginnt auf BL 1^ : om namo Ganesdya
||
JPdninaycnamah

|

vrttaii bhdsye tatJid dlMiindmapardyancidisu
|

vipralvirnasya tantrasya Icriyate sdrasamgrahali
|1
1 H

Schlub auf BL 472^ : . . . samvat 1464: varse dsadhadinasya trtl-

ydyam tithan manmathasamvatsare pttnya (?)Kdsikdpustalmm UlMtain
||

... Es folgen undeutliche Zusatze von spaterer Hand iiber

die Person des Schreibers: KdpUajndtlyaydjmlia Agnisarma Fava-

ndiha(?) . . .

Sanskrit 184 Drei GrroBfoliobande mit insgesamt 1038 nur

einseitig beschriebenen Bl. 47 cm breit, 27|- cm hoch Moderne
Kopie (um 1870).
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Jayaditya's und Vdmana\s Kdsihd,
Bd. 1 enthalt Adhyayal (Bl. 1, 3—144; das feMende Bl. 2 reicht

von Ijl. 2: Mjocs ca bis I, . 1.4: (rhjdre p'atividlidnam ImHavyam)
und Adby. 2 (Bl. 1—17, 16^^^ 17^^«, 18—60, 62—95

;
die Zabl 61

ist bei der Zahlung tibersprungen). Von 1, 4. 62—2, 4. 85 sind

links am Band die Sutras von Kielhorn gezaklt, auch finden sich.

rechts einige Bleistiftverbesseriingen von seiner Hand.
Bd. 2 enthat Adby. 3 (Bl. 1—120, 120^*^ 121—164, 164^^«,

166—180) und Adby. 4 (Bl. 1—43, 45—50, 52—156, 156^^ 157—173;
die ZiiFern 44 und 61 sind bei der Zablung iibersprungen).

Bd. 3 entbat Adby. 5 (1 ungez. BL, BL 1—132, Z. 12), Adby. 6

(BL 132, Z. 13—21, BL 1-178, Z. 1—14), Adby. 7 (BL 1 = 178,

Z. 15—26, BL 2—53, 66—79, Z. 1—14), Adby. 8 (BL 1 = 79, Z. 16

—28, BL 2—22, 22^^^, 23—40, 42—68). In Adby. 7 ist die ZifFer 54,

in Adby. 8 die Ziffer 41 bei der Blattzablung tibersprungen. In

Bd. 3 lauft neben der Blattzablung nocb eine Bogenzablung her.

Sanskrit 185 121 BL, gezablt als BL 4—124. BL 1—3
feblen. 23| cm breit, 11 cm bocb Deutlicbe Hs., gescbriebeii

1478 (Samvat 1584).

Rdmacandra' s PrahriydJcaumndl, Der Anfang, dasscmd/w-

praMrana^ ist 1895 in der Zeitscbrift Grandha Pmdarsanl (Gmntha-

pradarsani) erscbienen.

BL 4®- beginnt
:

(uixi rMJnyati
|

uparkdrlyati
||
oa siq^y apisnleh

|

ad upasargat SiqxViatcm rUjprag tiUam va
]

iqxtrsahMyati] iiparsahliiyati
|

nx^arsahhi yati\ savarnyat Ivarnayralianam
]
prcdharlyati \i^ralMriyati ]

. .

.

Scblufi auf BL 124^: iti srim(dixira})i(iliamsaxxxrivraj(^^^^^

mad G 0j) ala G aryafjimqMjyaxxddahsyasnmad R ama c an dracaryahrta

Pral^riy ahaumudl samapta^ . . . samvat 1634 varse
|

varsokrtau
|

daksinayane x>'y'athamah*avanamasG\ siiklaxxtkse
\

arStamyam tUliaii
\
hlian-

mavasare
||

adyelia mtmindraimravastaiyajyotimjJanarddanatmajena

. . . Visvanatlieneyam Pr ahriyakanmudl^ UJiJiita samagrd
|1

. • .

Sanskrit 186 174 BL (1 ungez. BL, BL 1—65, 65^^ 66—171,

1 ungez. BL) Teilweise, namentlicb im Anfang, verwiscbte und

undeutlicbe Hs., gescbrieben 1626 (Sake 1448).

R am a c a n d r a' s Prahriy a h a itm n d l.

BL 89^^: iti dvinddaiwahiya
|1

itl sriRamacandracdryaviraci-

tayam Pf ahriy aha iimndy am sidxintam samaptim adlmuhat .

sake 1448
||

vyayanamasamvatsarG margasiramase siiMaxxikse pauma-'

masyam indtivasare JDaniodaranama suhantam samapUm agamayat
|(

Sanskrit 187 196 BL, gezablt als BL 1—79, 81—98, 104,

106, 110—138, 146, 166-208, 211—216, 223, 243 (statt 224),
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228—230, 239—244, 246—249. BL 53, 56, 57, 68—79, 103 sind

von spaterer Hand anf ueuerem Papier geschrieben, BL 99—102,

106—108 Sind leer, BL 80, 109, 139—144, 146—164, 209, 210,

217—222, 226—227, 231—238, 246 fehlen. Das erste Blatt am
Rande beschadigt. 27|-cm breit, 10|^ cm hoch 18. oder 19. Jhdt.

li am a c an d r a' s Fr ah r i y a k a n ))i n

Beginnt anf BL 1^: MGopljanaVallahlidya
1|
^rlmadVitfhalam

cinamya F^ninyadimimm CfufUn
j

Prakriyakauniiidim hirmmah
Pdnimyannsdrinm

|

1
|

amn
|

flh
]

eon
]

aitmo
|

Imyavaraf
|

. . .

Sanskrit 188 438 BL (1 ungez. BL, BL 1—437.) BL 1% 122^
260“', 261“-, 301*^, 384^, SSb®- sind nnbeschrieben 26 cm breit, 11|- cm
hocb Am Rande einiger BL Grlosse. Der Text der SiddMnta-

kminiud^ ist durch Rotstift hervorgeboben Geschrieben 1800

(Samvat 1856).

Bhattoji B^hsita' s Prattdhamanoramd, Kommentar zur

Siddhantak anm n d IJnvollstandig.

Anfang anf BL 1^; MGanddMsdya nm)iah\\snmadAmhikd jayat%i\\

dhydyan dhydyamparam hrthma Hmdram smdramguror gircih
|
Siddhantar

kmmtid^vydJchydm Imrinah JPrmidhamanorcmidm
||

. . . wie in der Ansg.

mit d. Kommentar des Haridiksita. Benares 1901. Im Text der

Randglosse: MryaMranyagarhhavydvrttaye idam, statt karyah'ahma-

JiiranyagarhJiavydvrtfa^^^ idam. Auch sonst abweichend von der Aus-

gabe.

BL 260": . . . iti srlB h attojiJDl k sit a viracitdyClm Br au dh a -

manofarndyani SiddMnkdmumtidfvydhhydydrn pmvdrddha'm samdjgtim

agamat
||
^uhJiam astu

|1
samvat 1856 varse ^ake 17 ^i^irartau nttara-

yanagateMsuryejpausamdsikr^apakse saptamydni tithaii . . , Solhardma-

sittendmMrdmma svdtmapafhandrthaonManoramapUrvarddJiam alekhi
||

Sanskrit 189 339 BL, gezahlt als BL 1—300, 401—439. Die
Zahlxmg springt von 300 anf 401 ohne Lilcke im Text. BL 297*^ leer.

Geschrieben 1794 (Samvat 1860).

Bhattoji Diksita's Baldakanstuhlia. Adhy. 1, Pada 1.

Hrsg. als No. 3 if. der Cankamhhdsamskrtagranthamdlu, 1898.

BL 122^ ; . . . tafhd ca gldjisthetl sutre slokavarttikayn snor (!) gitvdn

na sfhaikdrali !mhitor(!) itvasasamdt. gimdbhdvas trisit smdryah sryuko

’nittvam kagor itor iti. Jayddityo py evani. Vdmanas tu gldjisthas

cety atm sthd d ity dkdram prasMsya vaht(! fm: ksmi?)pratyaydntasya

tistatm'(!)dkdm eva na tit Uvam iti rydkJiydnad eva stJidsnoh siddhau

na . . , Am Rande mit Blaustift von Kielhorns Hand : III, 2, 139
Jayaditya, Vamana see VII, 2, 11.

Schlufi anf BL 439^: iti srwidvannmhttaratnasya Laksmidhareh (!)



Kielhorns Handschriften - Sammlung. 77

Smreh sunima Bhattojihhatfena Icrte S ntdahaustithhe jpratha-

masyMhydyasya ])ratliame pade mmamcmi dhnikam pddas ca samdptah
samvat 1850 Samai nama Ayahana Sitdnltdjmam Somvdra liJchd

Jorsnadaydla Imyastha
|

. . .

Sanskrit 190 14 BL 28^ cm breit, 13 cm hoch 19, Jhdt.

JBhartrhari' s Vdhjap a diy a, Fragment. Kanda Ides Aga-
masamuGcaya und Anfang von kaiida 2.

BL 14^ schlieBt : sdlxdnksamyiwcvm tena na sarmmi tulyalahsanarn,

sd(hdn]csavayavam)

Sanskrit 191 55 BL, gezahlt als BL 1—53, denen je 1 nn-

gezahltes BL vorangeht nnd folgt. Moderne Abscbrift einer samvat

1834 (1778) datierten Hs. Auf dem ersten nnd letzten BL Notizen

von Kielborns Hand.

BliartrharV s Vahyapad^ya.
BL 53^ schlieBt : iti hhagavat (!)B h a r t r h a r i hrfe Vahyapadlye

trUyah Tcandah, samdpta ceyam Vdhyadlpilid samvat 1884 , . .

Sanskrit 193 36 BL, gezahlt als S. 1—71 17 cm breit,

21^ cm hoch Moderne Abschrift; die Linien laufen wagerecht
zum oberen E-ande. Anf BL 1^ Bleistiftvermerk : From Calcutta

F. Kielhorn. G-eschrieben 1875.

(Bhartrhari =) Harivrsaljha' s Vahyapadlya. Agama-
samuccaya oder BraJimaJcanda.

SckluB auf S . 70 f. : ifI Ha ri v r s ah ha mahavaiyaharanaviradte
Vdhy apadlye dgamasamuccayo ndma hrahnalmndam samdptam

||

samvat 1931 , . , %m 1875.

Sanskrit 193 49 BL 34x| cm breit, 16 cm hoch 9—11

Linien GrroBe, deiitliche Schrift von derselben Hand wie Hr. 190

Geschrieben 1875 (Sainvat 1931).

(Bhartrhari =) Harivrsahha^ s Vahyapadiy aprahdsa.
Brahmakdnda 1, betitelt Agamasaniuccaya. Kommentai\ zu Bhar-
trhari' s Vakyapadlya^ Ka^ida 1.

Anfang anf BL 1^: srlGane4aya namah
||
anadinidhanam hrahma-

sahdatattvam yad alcsaram vivartfate 'rthahhdvena prakriyd jagato yatahl

, . . Gleichlantend mit der Ansgabe der Benares Sanskrit Series

(Hos. 11, 19, 24. 1884-87).

SchlnB anf BL 49^: iti srlmalidvaiydJcaranaHarivrsahhavira-

cite Vdky apad%y aprahdse Agamasamuccayo ndma Brahnahandarri

prathamam samdptam
||

. . . sammt 1931 phdlgimamdse siMapakse 2

mangalavdrsare 4rlRdmacandrdya namo na^naJi
i

. . .

Anf BL 49^ Bleistiftvermerk von Kielhorns Hand ; From Be*-

nares F. Kielhorn.
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Sanskrit 194 62 BL, gezahlt als BL 1—32, 1—30 21 cm
breit, 32^ cm liocli Vorn 1 BL mit Bemerkungen iiber TJmfang

tind Einteilung des Helarajiya von Kielborns Hand zweier

Handschriften desselben Textes 19. Jbdt.

Helaraja' s Vdh ap a diy aprahzrnapr ale a4

a

,
Komm. zu

BliartTharV s Vdhypad%ya. Zwei Fragmente.

BL 1*^ (von 1) Bleistifteintragung Kielborns : F. Kielborn.

Ileldrdja. Kancla 3, SamuddeSa 1 & beginning of 2. From
Sb§.strT at Sagar.

BL V (von 1 11 . II): 4^^lGanesaya namali\snFaia^j^^^^
||

niratam evam tdvat. yasmin sammuleh(ddm praydti riicirahi , . . wie in

der Aiisgabe der Benares Sanskrit Series, No. 96. 1905.

BL 28®-, Z. 7 (von I) iind BL 26^, Z. 3 (von II) : iti Blmtirdja-

tanayaHe Id r dja tanayalertc Pr a Je % rn ap r a h did jdtisamtidde^ah pm-
. . .

Sanskrit 195 108 BL 20| cm breit, 26|- cm boch

19. Jbdt.

Heldrdja' s Helarajiya, Fragment einer modernen Kopie

.

Anfang anf BL 1^: atlia Heldrdjlyam
|(
asamagrapadagatdn arthan

viedrya samagrapadavisaydrtlidn viedrayitum pancapralcdravrU(!)padavi-

cdrahprastdpyaie tatrapratJiamasamdnddMliaranataddJdtavrddhivicdrah.,.

Bricbt auf BL 108“ ab mit den Worten: hhedamatre pxivartatc

yadd samlandliavaj jdtis sdpn drai^yapaddrthatcidvayor apl sa^

Sanskrit 196 604 BL, gezablt als BL (a) 1—78, 96—179,

(b) 1—77, (c) 1—32, 32bis, .^62, (d) 1—63, (e) 1—12, 14—66,

(f) 1—83, (g) 1—58, (b) 1 —44 27|- cm breit, 11 cm bocb,

Griit lesbare Hs., das Papier ist aber sebr briicbig; gegen SebluB

sind Stiicke abgebrockelt, aneb sind die letzten Blatter diircb Wurm-
fraB besebadigt Greschrieben 1685 (samvat 1741).

Kaiyata^ s Bhcisy apradlpa

,

Komm. zii PatanjalV s Ma-
lidhlidsy a,

(a) BL 1“: F. Kielborn 1876.

BL 1^.* ... om navio Niagavate Ndrdyandya
\

sarvdkdram nirdhdvaon visvadhyaksam atlndriyam
||

sadasadrupatatUam adr^yam mdyaydvrUaih
||
1

||

jnanalocanasarnlaksyam ndrdyanam ajam viblmm
||

pranamya paramdtmdnam sarvavidyavidliayinam
||
2

||

(b) BL 44“ : . . . MmanmahopadJiydyaJ%iyyatapidraKaiyyata krte

Mahahlidsyapr adlpe ^stamasyddliydyasya caturtlie pade prafhamam

dhnikam \\pdda^ cdstamddhydyas ea samdpiah
||

drstvd sastranividvadhhyo
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yatliaprajnam yathagamam lihasyadipam vyacViattemayi Kaiyyato Jal-

yatatmajah
||

. . . ||
savivat 1741 var^e asddJialirmdsastliydm saniv^saro

snmahapavitrasarasixit^paUcme likJiitam idam piistalco/m Okasahhacanda-

jena Krparamena
||

. . .

Sanskrit 197 Vier Bande init insgesamt 1374 BL 25 cm

breit, 11 cm hocli geschrieben 1797 (Sake 1719).

Nag ojlhliattcC s B4idsyapradipo(l(d)yoia’ und Kaiyatd $

Bhasy ap r a d ip «

.

Bd. 1 entMlt : Adliyaya 1, Pada 1, Abnika 1—9 (Bl. 1—96, 95^'^

96—165, 167—300).

Bd. 2 enthalt: Adbyaya 1, Pada 2, Abnika 1—3 (Bl. 1—52),

Pada 3, Abnika 1-2 (BL 1—48), Abnika 3—4 (BL 1-35, 36^^ 36,

36bis^ 37—62, 52^^ 62^^^ 64, 66, 66^^ 56—59, 69^^ 60, 61, 61^^

62—65), Adbyaya 2 (BL 1—150).

Bd. 3 entbalt: AdbyayaS (BL 1—124), Adbyaya4 (BL 1—86),

Adbyaya 6 (BL 1—80, 82—93, 93^^^ 94—112).

Bd. 4 entbalt: Adbyaya 6 (Bl.l—16, 18—65, 76—186), Adbyaya

7

(BL 1—82), Adbyaya 8 (BL 1—34, 36—76. Von BL 28 lauft eine

neue mit 1 beginnende Zablung nebenber.)

Adbyaya 7 scblieBt auf BL 82^: iti Kaiy dtafikaiimrmiam

saptamddliyayah,

ScblnB von Adby. 8 anf BL 75®- : iti MSkrihJiattasiitaSaUgariJiaja-

KdlopanamakaNdg ojihh attakrie Bhasyapradipodyote 'stamadhyd-

yasya caUiHhe pade prathamam dhnikam pddo 'dhydyas ca samdptah . .

.

idam pustakam MldmakopandmalmJandrda-ndtmajaSrlnivdsdcdrydnam
||

. . . Sake 1719 tatsamvatsare likhitam H . . .

Sanskrit 198 9 BL 25 cm breit, ll|-cm bocb 18. oder

19. Jbdt.

Nagojlhha.ttd s Jnapakasamgraha, Sammlung der Jnapahas

im Mahdhhdsya,
Anfang auf BL 1®: 8nGane4aya namah

||
a i ten

|

aMro vivrtta

upadistah
||
praknyddasaydm cet yatra a a iti pratydpattwacanam jiia-

pakam
|| r II

prakrtivad anukaranam hhavati
|

; . .

BL 9®*, Z. 5: iti MmatKdJopakhyaNdgojllhaftaviracitah Jnd->

pakasamgrahah sampurnah . . .

Sanskrit 199 6 BL 33 cm breit, 21 cm bocb Moderne

Absebrift (um 1870).

Nagoj^hhattd s JnapakasamgraJia,

BL 6^ scblieJBt: . . . iti pratisedlio jhdpayatinimiiakmyinor(!) yathd-

samkhyatn neti stund stiih (P. 8. 4. 41) toh 0i pratisodJio (!) jiiapayaml-
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takaryi'^ (!) yath&sainJcJiyam neti iti dnmatK&lopokhyaNay ojthhaffa-
vimcito Jn&pahasamgrahah sampUrnah,

\\
^nJcrspM'panam

\\

Sanskrit 300 12 Bl. 33| cm breit, 21 cm hoch. Mo-
deme Abschrift (um 1870).

Nayoj^hhafta’s Jflupahasamgrah a.

Bl. 12'' scUiefit : sto imnO, stuna stub. (P. 8. 4. 40. 41) |
a?tamo

’(Ihyayah
||

iti
||
JHapahasayigrahah sam&ptah

|

Sanskrit 201 34 Bl. 32 cm breit, 21 cm hoch Auf
den ersten Seiten Bleistiftverbesserungen von Kielhorns Hand.
Anf Bl. 1—14 und Bl. 32—34 sind die Anfange der Sutren mit
Botstift gekennzeichnet 19. Jhdt.

Nag ojibhapfa’ s Prafyahhyanasamgraha.
Anfang auf Bl. 1'’

: 1|
'Mh

|1
r I h sUtrc JMrah pratyahhyatoh patha

em n«/S(verbessert in: jya)yan iti hha^ye . . .

SchlnB anf Bl. 34“: ... iti srlmatKalopOkliyaNag ojllhatta-
viracitah Praty ahJiy anas ayigrahab sampurncih

||
. . .

Sanskrit 303 41 Bl. 34 cm breit, 22 cm hoch Mo-
derne Abschrift Bl. 1“ tragt den Vermerk: Franz Kielhorn,

Poona 1866.

Bruchsttick von Nagojibhatfa’ s Baldendti.4ehhara, Kom-
mentar zur Siddhantahaumudl. Eeicht bis zum SchluB des

PariPhasapralcaranci. Vgl. die Ausgabe in der Kail Sanskrit Series.

5. 1927.

Sanskrit 303 3 Bande mit insgesamt 979 Bl. 18 cm breit,

21^ cm hoch Von Kielhorn angefertigte Devanagarl-Kopie
Anf der Ehckseite des letzten leeren Blattes von Bd. 2: F. Kiel-

horn Poona 1876.

Madhavlyadhatuvrttib. Kommentar von Sayana oder

Madhava, dem Brnder des ;Sa«/ana, zma. DhakipafJia. Ga^a 1—10
xmi Namadhatuvrtti. Vgl. Westergaard, Eadices p. llf. und
Pandit. K. S. Yol. 4—8, 17—19.

Bd. 1 enthalt auf Bl. 1—513 Gapa 1 (Bhvodigana), Bd. 2 anf
Bl. 1—376 Gapa 2—10. Schlnfi von Bd. 2: iti pfirvadahsinapadci-

masamtidradMharalcamparajasutasanigamamaJiar&jamaMyantrina Ma-
yanasutma Madhavasahodarena Sayanaryena viradtayam Bha-
tuvrttau curadayah sampwnali ...

Bd. 3 enthalt Namadhatuvrtti anf 91 Bl., gezahlt als Bl.l—68,

68*”®, 69—89; das letzte Bl. ist nngezahlt. Schhefit inZeile3 des

letzten Blattes : iti 8ayan en a viradteyam pratyayantaNamadhd-
tuvrttih samapta

||
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Sanskrit 304 14 Bl. 26 cm breit, 11 cm hocli ge-

sdirieben 1427 (Samvat 1483).

Phifsutravrtti, Kommentar zu Sanfanava s Fliitsutra.

Vgl. die Ausgabe von Kielborn (Abb. f. d. Kunde d. Morgenl. Bd, 4.

Nr. 2. 1866).

Anfang auf BL 1^; ... mKrmayanamah\ namcih\\

j.Ms dk
I

%)his antocldtto hhavafl
\

kirn cedayi phis itl
\

pratiimdikapradar-

S(mdrtli(im
|

Sdntanavdedryo hi pratlpmlUmsya phis itl samjhCm akrta
]

arthamd adhatur apratyaycdi pmtipadika'm
|

plds
\

kritaddliiiasamdsds

ceti
II

ditthah
\

(UpiUhah
\

dmrah
|

tdmmh
|

karUd
|

harUd
\

aupayavaJi
\

kdpaiavah
|

rdjapiirusah
|

h'dhmmiakmibctlah
|

svaravidhdne a antodatta

itl ca pmkrdntam
\

1 ,

SchluB auf BL 14^: ...
|1

iti Phissutr avritih samdptd
|1

. . .

samvat 1488 pfansamidi 11 Mmme likdiUam
||

Sanskrit 205 9 BL 33 cm breit, 10-| cm hocb um 1870.

Phifsutravrttk Kielborn’s Kopie der Nr. 204.

Sanskrit 20G 110 BL 21 cm breit, 17| cm bocli

Abschrift der India Office Mss. 98"^ und 98^ (Nr. 700. 701).

Von Kielborn selbst gescbrieben. VgL K."s Ansg, S. If.

I. Phifsutravrtti. 10 doppelseitig bescbriebene BL
II. Svaraniahjari

,

Abbandlung iiber vediscbe Akzente, von

Nrsimh'a, dem Sobn des Emlrdcarya^ 98 einseitig bescbriebene BL

Sanskrit 307 14 BL 28 cm breit, 12-|- cm hocb 15, oder

16. Jhdt,

Sarvararman s KdtantrasUtra. Der SchltiB von 4, 6 feblt.

BL 14^ schlieBt mit 4. 6. 33, 34 : saptamymn ca pramdnasaiyoh
||

ttpa. Vgl. Kdtanira ed. hy J. Eggeling. (BibL Ind. N. S. 396. 397).

1878 ,p. 432 f.

Sanskrit 208% 308^ 18|- cm breit, 23 cm bocb Von Kiel-

born 22./24. Jan. 1877 in Umscbrift bergestellte Kopien der Hss.

Add. 1691, IV. V. VI der Nniv.-BibL Cambridge.

a) Candr ago min' s Cdndravydkarana aiebst Koinm. zu

V. 4. Dem Text geben voraus 4 BL mit Bemerkungen K.’s uber

die Bucbstaben und Ligaturen der H>s. B3 ungez. BL Vgl.

Bendall, Cat. of tbe Buddbist Sanskrit Mss. in tbe Univ. Libr.,

Cambridge 1883, S. 180 u. B. Liebich’s Ausg. d. Oandravrtti (Abb.

f. d. Kunde d. Morgenl. 14). 1918, S. X.

b) Anandadattd s Paddhati. Brucbstiick von A.’s Komm.

zum Gdndravydkarana I. 3. Vgl. Bendall a. a. 0. S. 181.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Kl. 1930. Heft 1. 6
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Sanskrit 309 IBO Bl. 2B^cm breit, 12|^cin bocb

Scbbne sorgsame Jama-Devanagarl-Sclirift gescliriebeii 1673

(Samvat 1729).

GandraMrtV s Kommentar (Saho dhika) zur Sarasvatl-
prahriyd des Amohhutisvarup a.

Anfang aiif Bl/ 1^^: om namah siddham
||
4^^%§draddyai nanmh

||

namo 'stn sarvvahalyanapadmaMnanahMsvate
|

. . . wie in der Ausg.

von Yasudev L. S. Pansikar. P. 1. 1907, S. 1.

ScUnB auf BL IBO®*: iti h^imanNagapiinyatapagacchadhirdjahM^^

rahasrl Gandr a hirtti sUriviradtd srTS a r asv a t a v y ah ar a n a s y a

dipiha sampurnd . . . sammt 1729 varse mdrgasimsmdi 9 somardsani

Uhhitani
II

. . .

Sanskrit 310 69 BL 21|- cm breit, 33J cm hoch Moderne

Kopie Mit Verbesserungen von Kielhorns Hand um 1870.

Kondahhatta (Kanndabhattay s Vaiy dharanabliusa-
oias^ra nebst dem von ihm selbst verf. Komm, Sphotavada,

Der Anfang des Textes (Vers 1 u. 2, 4 if.) stimmt iiberein mit

derAnsg. von K. P. Trivedi (Bombay Sanskr. Ser. 70). 191B, S. 261 ff.,

dock feblt in der Hs. Vers 8 der Ansg.

SchliiB anf BL 69^ wie in der Ansg. S. 607 mit kleinen Ab-

weichnngen.

Sanskrit 311 Zwei'Bde, zns. 209 gez. BL 17 cm breit,

21 cm kocli Moderne Abschrift nm 1870.

Sahatayand s Vydharana. Grrammatik des S., BiUchAhhi-

nava-^dhatdyana genannt. Vgl. Kielhorn, On the Grrainmar

of Sakatayana. In: Ind. Ant. 16. 1887, S. 24^. n. ders. : DieS^aka-

tayana-Grammatik. In: NGGW. Phil.-hist. KL 1894, S. Iff.

Bd. 1: 109 gez. BL Voran gehen zwei nngez. BL, deren erstes

den Namen A. Burnell tr^t nnd eine schwer lesbare Bleistiftnotiz

von Kielhorns Hand : Prom Munda b. Idri(?) — Collated with indep.

Ms. of text only from so labelled Pancasandhi
;

das andere BL
enthalt eine Berechnung der Zahl der Kegeln (3236).

Bd. 2 : Alphabetical Index to the Sutras of Cakatayana. 98

gez. BL

Sanskrit 313 7 BL 12|~ cm breit, 27 cm hoch Ge-

schrieben in Jaina-Devan^ari 16. oder 17. Jhdt.

H em a c a n d r a'

s

Kommentar zu seinem Linganusasana(MrA
der von R. 0. Franke zu seiner Dissertation „Hemacandra’s Lin-'

ganucasana", Gottingen 1886, benutzten Hss.), enthaltend den An-
fang bis zum strllmga. Vers 6.
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BL 7^ scMieBt: Imnduli Imndutili sampat striyam liaravUese ^pi

sampadhliutmi gundntare MmcU samhhdsane hti.

Sanskrit 313 816 S. 19 cm breit^ 21|cm hoch Von
Kielhorn angefertigte Abscbrift eines in Kolhapur befindlichen Ms.

Mit Bleistiftzusatzen Kielborns um 1870.

Ahh ay acandr asiddhant a s u rV s Pra hr iyd s a ongr a h a. Eiii

Auszug aus Sdhatayana' s Balddmisasana mit einem Komm.
Vgl. Kielhorn, On the grammar of Sakatayana, S. 2B.

Sanskrit 314 5 BL 27| cm breit, 10^ cm hoch ge-

schrieben 1813 (^ake 1735).

NandiheHaraTidsiha, Die Kdiilza oder Kdriha des

NandiJcesvara. Panini’s Sutra 1 als mystische Interpretation

des iSivasutra in 28 Slokas behandelt, mit dem Komm. des XIpa-

onanyu, Vgl. Hall’s Index Nr. 214 f. Weber 1627.

Sanskrit 315 7B1. 26 cm breit^ ll^cm hoch 19. Jhdt.

Vdhy av dda des liaghunatha BironianL Vgl. den bei

Kajendraldla Mitra, Notices of Sanskrit Mss. Vol. 4. 1878, S. 265.

Nr. 1692 angefiihrten kommentierten Text.

Sanskrit 316 8 BL 27 cm breit, 13 cm hoch 17. oder

18. Jhdt.

Mdtrhdvi v e Jo a des Xs a '))i c n d r a
,
des Sohnes von BJiudhara.

Schreiblehre. Vgl. Biihler’s Keport on Sanskrit Mss. 1874—75, S. 12.

BL 1^ beginnt; SrlGanesdya namah
||
pranamydJiam iriyam vdnim

sisoT ausadJmmd dhitam
||
mUdIcsardm lipwi (!) ml^syo vireJcair jolana-

pustidam
II
1

II
lipir vd matrJoa ndma granthasyolotam yatlid sndam

|(
sisyo

'dliyetd samdJohydtas cacdryo Wiydpaloo guruli
|1
2

||

Sanskrit 217 5 BL 26| cm breit, 12 cm hoch Jaina-

Devanagarl 17. oder 18. Jhdt.

SahdaprahJiedandmamdla,
BL 5^ schlieBt : . . . tatlid Jiy apasyad adraJosid ity airdrtlie fori-

ydpadam
|

apaJi payas tanuTcurvad ity anyaira padadvayam
j|
SB iti

Sahdaprahliedandm am dld sanidptd ...

Sanskrit 318 17 BL, gezahlt als BL 1—8, 10—18. . BL 9

und der SchluB fehlen Der Anfang des Textes und der Kolophon

jedes Adhyaya sind mit roterTinte geschrieben 17. oder 18. Jhdt.

JnaneSvara' s Sal) dahlias a. Pragment, bis zum Anfang

von Adhy. 12 reichend.
^

BL 1**': jTianesvarl Sahdahlidsa,

BL 1^: srlGanesdya namah
||
srijndneivaraya namali

||
Jndm^vari

tipanamhdahlidsd
||
prathama (!) adlidyali 1

|| ||
B

(|
sabdahraJima

|J

6 *
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vedamrnavapii o ahJradika
||
4 deva o svarupa

||
5 Ikhevana o hodana

||

6 ambarasapUra o vastrabanka
||
9 sadaha o agrahhaga

\\
10 , , .

Bl. 18^: . . . ekadaso ^dhyayasampUrnam(!)
||
dvadaso ^dhyayd(!)-

prdrambha
||

. . . SchlieBt : anuMtco o cakra
||
siidavam o yeJcdkdratd

||

55 cavarem o mastaka
||

Sanskrit 219 247 BL, gez^t als BL 1—38, 1*—209*
30 cm breit, 10 cm liocli Die einzelnen Blatter liegen lose in

Umschlagen, das G-anze in einem Pappkasten. Das Papier ein-

zelner Blatter ist so zerbrechlicli, daiJ bei leisester Berulirung Stilcke

abbrockeln DieScliriftist Jaina-Devanagari 17. oder 18. Jhdt.

Hemacandrd' s Ahhidhdnacintdmani

^

init seinem eigenen

Kommentar, Vgl. die Ansg. von Bobtlingk-Rieu. 1847, S. V.

BL 1^
: Am Eande : ndmamala. Z. 1 beginnt : . .

.
praniyatyarhaiah

siddhah sdngasahddmisdsanali
|

rudkayaugikamisrdndm ndmndm mdldm
tanomy ahaon

|(
1

BL 38^ scblieJBt : ity acarya srlRemacandraviracitaydm Ahhi-
dlidn acini dmanau ndmamdldydon sdmcmyakdmlali sasthah . . .

BL 1*^: Am Eande: Raimandmamdldvrtti
||
Z. 1 beginnt:

arliam
||
dharmatirthakrtam vacam natvd . . . wie bei Bbktlingk-Eieu.

BL 209* scblieBt : samapta ceyam Abhidhanacintamaner
ndmamdldyas pika . . .

Sanskrit 220 21 BL 27 cm lioch, 12|. cm breit Jaina-

Devanagari 17. oder 18, Jhdt.

Hemacandra' s AbhidhanacintamanL Fragment des

Textes von Kanda 1—6. '

Sanskrit 221 206 BL, gezahlt als BL 1—35, 35^'^ 36—205
23 cm breit, 35 cm hoch Enropaisches liniiertes Papier, nur auf
der Vorderseite beschrieben Von Kielliorn selbst angefertigte

Kopie mit vereinzelten Bleistift-Korrektnren von seiner Hand
nm 1870.

Hemacandra' s AbkidJiunacintdmani mit seinem eigenen
Kommentar. Fragment.

BL 205 schlieBt mit dem Ivomm. zu Vers 213 von kanda 2
(= 299 der Ansgabe Boehtlingk-Eieu).

Sanskrit 222 14 BL 28 cm breit, 13 cm hoch Die
Worttrennung und die zii erklarenden Wbrter sind durch rote

Tinte gekennzeichnet. Glossen am Eande 18. oder 19. Jhdt.
Medinlkara' s Medinikosa, Fragment.
Anfang anf BL 1^'

: srlGanesdya namah
||
Vrsankaya namas tasmai

yasya maidivilambini
\
jatdvesfmiajdvi sobhnm viblidvayati Jdhnavi

||
. .

.

wie in der Ansg. Calcutta 1808.
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Briclit auf Bl. 14^ im cdntavdrga ab bei den Worten; catriJi
||

digdesakalesu vdcyavat tritaye ^vyayam
||
puspita,

Sanskrit 333 5 BL 21 cm breit, 11-| cm hoch 17. oder

18. Jbdt.

Visvasambhu'' s Ehahsarandmamdli Jc a, Verzeichnis von

einsilbigen Wortern in 116 Versen. Vgl. Eajendralala Mitra, No-

tices of Sanskr. Mss. Vol. 8. 1886, Nr. 2639.

Beginnt auf Bl. 1®-
: sri: Ganemya namali

||
dhyaivd natva ninhsymi-

tahlcarane harma sadalcsinany
||
Icriyate nutand nmnamdlailcdlcsaramdUJid

iMii--’-
ScliluB auf BL 6^: ha harse caiva Jiimsdydra Mre hare harau ca

hah
II
haus tydge carane jyddhah hsah Jcsam Jcsetre hsaye grhe

|(
15

||
iti

srlVisv asamthiipranUd Ekahsar andmamdlihd samdptd\\,,.

Sanskrit 334 4 BL 22J- cm breit, 12J cm hocli 18. oder

19. Jlidt,

Blidskara Sari's Ekdhs ar anighantiL
ScliluB auf BL4^: iti Bhdskar asuriviracitah Ekdhsara-

n igha n t u h samdptah
||
idam pustakam srlTriyopandmnd Kdsi-

bhattena likhitam
||

. . .

Sanskrit 335 120 BL 35J cm breit, 14^- cm liocb.

18. Oder 19. Jbdt.

Bh anudatta' s Ras amahjarl mit dem Kommentar Vyan-

g yarthahaumudi Yon Ananta Randita^ demSokne des Tryam-

haka,

Anfang auf BL 1^ : srlGanesaya namah
||
snSarasvatyai namali

||

srigimibhyo namah
||
sarve sddhujandh sadd yatahrdd satsampradayctd

alayi . . . wie in der Ausg. yon E. S. Tailanga (Benares Sanskr.

Ser. VoL 21). 1904, S. 1.

ScliluB auf BL 120®': iti . . . M TryamhakaPamJitatmajAnanta-

Panditaviracita . . . sruandrahhanukutuhalakumiidavanavikasim Rasa-

manjarl Vyagy drthakaumudl(!) sapurnatdm(!) agamat
||

. • .

Sanskrit 336 167 BL, gezablfc als BL 1—28, 1 ungez. BL,

BL 1—44, 1—69, 1 leeres BL, Bl. 1—22. Voran gehen 2 BL mit

Notizen von Kielhorn’s Hand auf der Vorderseite des 1. BL
34|- cm breit, 22 cm bocli geschrieben 1874 (Sake 1796).

Kumdrila' s TantravdrttiJca, Komm. zu Sabarasvdmin'

s

Mimdmsdsutr abhdsya. Adliy. 1, Pada2 bis Adby.2, P. 3. Prag-

ment, dem Anfang derAusg. vonGrangadhara Sastrin (Benares Sanskr.

Ser. Vol. 3. 1903) bis S. 628 eiitsprechend.

BL44^ vonAdhy. 1 scklieBt: iti BhaftaKiimdrilakrtau Mimdm-
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sOl,hhasyavivarane dviUyadhyayasyajprathamaj^Mdh . Salce 1796

dhdtdndmasamvatsare mdhe pausakrsnapratipad drojaravivdra
||
tad dine

likhitam samdptim agamat
||
Ddtem itiupandmnd Sdstrind likhitam

idam
||
^riGane^drpanam astu

||

Sanskrit 337 76 BI, gezahlt als Bl. B, 6, 8, 9—48, 6B—97

28 cm breit, 10 cm hoch 16. oder 17. Jhdt.

Kumarila' s Tuptikd oder Tubdu^l (Tupudiisi)
^

die

letzten neim Biicher seines Komm. zu Sahara svdmin' s Mimdni-
sdsutrahhdsya. Fragment, vom 1. Pada des 4. adhyaya bis

zum 3. pada des 9* adhyaya reichend. Vgl. Grangadbara’s Ausg.

(Benares Sanskr. Ser. Vol. 18. 1904).

Bl. B^ beginnt: yam eva siddhanto nydyali
|

arthdhhidhdnakarma

ca Wiavisyatd samyogasya tannimittatvdt tadartho hi vidMyate
|1

. . .

Bl. 97^ scblieBt: medham ity atra^ catvdrah paksah avikd . . .

Sanskrit 338 44 BL, gezahlt als BL 2—45 25| cm breit,

12 cm hoch 18. Jhdt. (1728?)

Gadadhara' sVyutpattivada. Fragment : Anfang und SchluJS

fehlen. VgL die Atisg. der Nirnaya Sagara Press. Bombay 1911,

S. 10. Am Rande rechts nnten: Nrsimha.

BL 2^ oben: 1650. Der Text beginnt: vibJiaktyd bahiUvavi-

ruddliam ekatvam vivah^itam tac ca prakrtyarthatdvac chedakapramiti-

karanatve ^nveti
|

BL 39*^ Z. 7 V. u.
; ||

iti prathamakliandam samaptam
||

BL 45^ schlieBt: kusumani vd srajam karotUyadau kasadipadoUa-

radviUydkftau visayatdvUe^am eva hodhayati kasadyucchedakatayas

tatra kaiam ityddau dvitlydrthaJi purvavat srajddipaddrthavinyasavise-

savisistaku°

Sanskrit 339 46 BL (1 ungezahlteSj.BL 1—45) 33 cm
breit, 21|-cm hoch geschrieben 1869 (^ake 1791).

Gaoiges a (Gangesvara/ s Tattv acini dmani , Ammia-
nakhanda.

SchluB anf BLIB*^: iti h'lmahopddhyayaGaug esvaraviracite Tatt-

vacintdma nau Anumandkhyo dvitiyah paricchedah . . . saka 1791 svMa-

ndmasamvatsare daksindyane gnsmarttau suklapakse dasamydm titihau

bhdnuvdsare taddine samdptam
||

Sanskrit 330 174 BL, gezahlt als BL 1—35, 33—55, 109—224.

31cm breit, 14 cm hoch Voran einBl. braunen Packpapiers

mit der Aufschrift von Kielhorn’s Hand: ^Ny ay a- Fragments^

,

Die drei Fragmente zeigen mit xlusnahme von BL 109—111, die

auf engen Linien mit kleiner Schrift geschrieben sind, groBe dent-
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liche, von verscliiedeiien Handen herrlllirende Devanagari 18. oder

19. JMt.

Der Band enthalt Bruchstlicke von:

1. Gadadhara’ s Vyutpattivada.

2. Visvandtha F ancdnana^ s Siddhantamuhtcivall oder

Nyayasiddhantamuhtavall.
3. Qadadhara' s Gadadharl, Komm. zur Taitvacintd-

manidldhiti des Raghundtha Siromani.

Sanskrit 231 26 Bl. 32 cm breit, 12 cm hocli ge-

schrieben 1862 (^ake 1784).

MaJiimnahstava (MahimndJchyastuti), dem Puspadanta

ziigeschrieben, mit dem Komm. des MadhusUdana Sdfasvati.

Anfang anf Bl. I*': srlGanesdya namah
||
avighnam astu

||

Vis-

veSvaram gurum natvd Mahimndhhyastuter ayam purvdcdryakrtd(!)

vydkhydsamgrdhah hriyate mayd
|| 1 ||

. . .

ScklnB anf Bl. 26^: iti sri(ma)tparamahaonsaparivrajakdGdrya-

srimad VisvesvaraSarasvaticarandravindamadhukarenaMadhusudana-
Sarasvattsamdhhyddhdrena henacit viracitd M,a'him(n)dkliyastuti-

vydhhyd paripurnd
||
samdsniali Sarasvatyd yaddkhya (!) Madhusu-

danali
||
teneyam nirmitd tiled vidvajjanamanohard

||
samdpteyaviMahhnna-

vydMyd
||
Ghugryopdhva Saddsivabhattaimajena ndmnd Ganeiena lihhi-

tam
II
tasyaivedam pustaleaon

||
samdptihdlah sake 1784 dundahhtndma'-

samvatsare
||
pausasudi rdhd 15 ravivdsare caturthaydme samdptim

agamat
|(

. . .

Sanskrit 232 3 BL 32 cm breit, 13|- cm kocli 19. Jhdt.

Satpanedsikd von Prthuyasas, dem Sohn des Vardha-
mihira, 56 Strophen astrologischen Inbalts. Vgl. Weber 861.

BL 1^ beginnt:

snGanesdya namah
||
guruhhyo namah

|j

pranipatya ravhn murdhna Vardhamihirdtmajena sadyayasasd
||

prasne hrtdrthagahand pardrtham uddi^ya Frthnyasasd
||
1

1|

cyutir vilagnad hibukd(!)ca vrddhir madhydt pravdso 'stamaydn

nivrttih
)|

vdeyaon grahaih prasnavilognahaldd grham pravisto hibuke

pravdsi
||

SckluB auf BL3^: iti snVardliamihiratmajaPrthnyaso-
viracitd Satpahedsikd samdpti(m a)ganiat . , .

Sanskrit 233 86 BL, gez. als BL 1, 4—82, 6 iingez. BL
28|- cm breit, 9 cm koch Sekone, mit 15 Miniaturen gesckmiickte

Handsekrift, geschrieben in Jaina-Devanagarl. Der Text ist in

der Mitte durck einen breiten Streifen in zwei Kolumnen geteilt
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tind an den Seiten mit Randern von ungefahr derselben Breite

verselien* Oben und unten, an den Randern und (seltenei*) in der

Mitte Grlossen 17. oder 18. Jlidt.

BliadrahahiC $ Kalpasutra.
BL 82^^ scblieBt: uvadamsei tti

||
hemi \\pajjosavan^lcappo sammatto[

||

dasasuahharndhasBa atthamam ajjhayanam
|1
cha

|1
gramtha^lo 1216

||

Es folgen 6 BL eines fragmentariscLen Jaina-Textes, der be-

ginnt: hayapadiniyapayd^votitthunna ikarauJcalanilau
|

. . .

Sanskrit 3S4 40 BL 27|- cm breit, 16 cm Loch. ge~

schriebeii 1437 (Saiuvat 1493).

Merutiiiig d* s JBalavalodha mit dem von ihin selbst ver-

faBten Kommentar. Vgl. R. B. Hiralal, Cat. of Sanskrit and Prakrit

Mss. in the Central Prov. and Berar. 1926, Nr. 8169.

Anfang auf BL 1^ : om notva svalilchitaya hdlavahodhahetave vfUer

durgra (!)padany esam(!) vivrnomi sam^satah
||
tatrudau mangaldrtham

istadevatdnamasMragarbhah purvacdryapranUah sarvadarsamsarrimatali

slokah
II

. .

.

SchluB auf BL40^: , , , iti srlMenttung asuriviracite Bala-
valodhe svopajMcatuskavrttitippanike sasthah padali samaptah

||

. . . samvat MBS varse
[
paiisamdse krsnapakse 2 tithaii

||
ihaumadine

|

. . . lakhitam (!) . . .

Sanskrit 335 65 BL 26| cm breit, 13 cm hoch ge-

schrieben in Jaina-Devanagari 18. oder 19. Jhdt.

Bruchstiick einer Fa'inna-8si,mmlung^ enthaltend:

3. Painna: JBhattaparinna v. 82 bis SchluB auf BL 11^.

9. Painna: mahapaccakkhanam, schlieBt auf BL 16^.

4. Painna: samthara, unvollstandig, geht bis v. 93.

Mit IJbersetzung in Alt-Guzerati. Beigegeb. sind

:

1. Auszug aus Hemacandrd s svopajM OhandomisasanavrttL
(Hrsg. Bombay, Nirnaya Sagara Pr. 1912.) Die Hs. ist wertlos,

der Text stark entstellt.

2. Bruchstiicke eines arzthchen Vademecums (Rezepte, arzt-

liche Vorschriften, Mantras und Zaubermittel in Sanskrit und Alt-

Ouzerati).

Es folgen auf 17, 4 und je 1 BL kleinere Bruchstiicke von
Sanskrit - Texten.

Sanskrit 336 12 BL 27 cm breit, 13 cm hoch 19. Jhdt.

Grantliasamastanirnay a, Verzeichnis von Sanskrit -Werken,

hauptsachlich der Jaina-Literatur, mit Angabe der Abfassungszeit.

Sanskrit 337 410 BL, gezahlt als BL 1—18, 1—31, 1-96,
183—259, 250^—259^ 260—310, 36—44, 68—73, 1—26, 1—36,
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1 Tingez. Bl. Vorangeht ein Blatt braiinen Packpapiers niit der

von Kielliorn geschriebenen Inlialtsangabe; Sringarasatalca, Dasa-

humara, Sulap^ni, NaisJiadhatlka, Aran(y)aUliasliya, 33 cm breit,

23 cm hocli Pammell^and moderner Kopien (um 1870), enthaltend

:

1. Srngarasataha des Aari mit Kommentar. Bl. 1

— 18. Kopie eines Sake 1693 (1771) geschriebenen Ms.

2. Dasahumdcar arita des Dandin, BL 1—31.

3. Prdyascittaviveha des Sulaj)dni, BL 1—96.

4. Mallindtlia'

s

Kommentar J^vatii ZMmNaisadliacarita
des Briharsa. Pragmeait umfassend Sarga 6, 86—15, 74. BL 133

—259, 250^—269% 260—310.

6. Sdyana's Kommentar zum Ait ar eydr any alca» Pragment

umfassend Teile von Aranyaka 1 u. 2 und Ar. 3—6. BL 36—44,

68—73, 1—26, 1—35, 1 ungez, BL

Sanskrit 238 6 BL 23 cm breit, 17 cm liocli Sammel-

band von 4 Bruclistilcken 18. und 19. Jhdt. Enthalt:

1. SchluB von: Gandravarnasutr ani, 1 nur auf der Riick-

seite beschriebenes BL VgL Liebich in NGGrW. 1895, S. 274.

2. Fragment von Kaiyata'

s

Kommentar zu JPatanjali^

s

'

Malidlhasy a, 3 BL, gez. als BL 1, 11, 12. BL I'beginnt mit

dem Komm. zu P. 7. 1. 1 (yuvor anahau),

3 . Fragment eines Kommentars zu B hattoj idlksita^

s

Siddhantahaumudl. Am Rand der Riickseite: Kau° Vi°, also

vielleicht Bhdshara' s (8iddhdnta)kaumudfvildsa, und zwar
zu P. 7. 4. 13 (loe' nah), 1 BL

4. Anfang des Siv a sahasr anaman. 1 BL

Sanskrit 239 220 Palmblatt-Fragmente in 6 Lagen zwischen

9 Holzdeckeln in 43 cm breitem, 13|- cm hohem Pappkasten. Von
den Palmblattern ist keins vollstandig erhalten; die meisten sind

an der rechten oder linken, einige an beiden Seiten verstilmmelt.

Die 1. Lage, gez'dhlt als BL 81 ff., umfaBt 9BL In ihrem Schrift-

charakter stimmen die Palmblatter zum groBen Teil genau liberein

mit der auf Tafel I von "Webers Handschriften- Verzeichnis Bd. 2,

Abt. 3 gegebenen Probe der UttaradhyayanaUM,

Fragmente der legendariscJi-historischen Jaina-Lite-
ratnr» BL 81“- von Lage 1 beginnt: mam ava duhkhe caraditah

|

69 tatah sahddnusdrena ydvad yavail sardv iva
[

tavad dvdm apasyavo (!)

hhaginwi hliartur dtmanah
||

. . . Aus dem Vorkommen der Namen
Triprsthahhuh (BL 81b, Z. 3) und Brlvijayah (BL 82 b, Z. 4) ist zu

schlieBen, daB es sich um eine Geschichte handelt, in der der erste

Vasudeva TriprstJia, der walirend des TtrtJia tireydmsa's lebte, und
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sein Sohn Smijaya eine Holle spielen. Triprsfha ist einer der 63

saMTcdpimisas, deren Geschichte in Hemacandra^ s TrisastiSaldikar-

purusacaritra behandelt wird. H., der inparva4j sargal, Vers 867

nur die Namen der Sohne des Triprstha, namlicli Snvijaya nnd

Vijaya, nennt^ erzahlt sonst nichts von ihnen. Vielleicht gehoren

die Bruchstiicke zu einem der Sreymnsandthacaritras des Mdnatunga

Oder des Ajitasiojiha (vgL Jain Granthavall p. 240).

Sanskrit 340 136 Palmblatter zwischen zwei Holzdeckeln

in 28^ cm breitem, 7^ cm hohem Pappkasten.

Telugu- Hands chri ft. BL 136^ : sngnrave gati, praya^^citta

npavdsa 12^ ekahhiMa f)0, Jcalasabhiseka 1, pancamrtdbU^eka 10, mnhu-

gdhhisehaf?) 12 ^
aharadana 24 gha^ta(?) 6000, gandJiaphaladhupa

Urthaydtra 7, sanghapujd 70, tadupari.

Sanskrit 341 1 Mappe, enth, 9 Paszikel mit 123 Bl. Darnnter

1. 3 Pasz. mit Farihhasds (from Mababhasyaj 18 BL; from

Mahabbasya not in Paribhasendu^ekliara, 2 Bl.
;
from Siddliantakau-

mudi, 8 BL);

2. „Konkordanz zur DlidtiwrUi^
,
11 BL

;

3. ^Extracts from the Nirnay asindhu of Kanial aka-

rabhatfa. No. 1. Prom the first pariccheda^^ 11 BL
Perner handschriftl. Material zu verbffentlichten Zeitschriften-

Aufsatzen, Notizen zur ind. Grammatik, Literatiir, Chronologic^

Schrift usw., einzelne Blatter Handschriften - Kopien, Listen von

Handschriften u. a.

I, Titel der Werke.

Ahhidhdnacintdmani, Hemacandra

219 220 221

Amariisataka 163

Astadhydyt, Panini 173 174

Asvadhap; Jagannatha Pan dita-

raja 16B

Atharvanaprdtisdkhja 158

Ekdhsarandmamcilikd, Vi^va^am-

bhu 223

Ekaksaranighantu, Bhaskara Suri

224

Aitareydramjaka^ Komm. des Sa-

yana 237

Kalpasutra, Bhadrabahu 233

Kdtantrasutra, ^^arvavarman 297

Kdrikd s. Kdsikci

Kdsika (Kdrikd), NandikeSvara,

mit Komm. des Upamanyu 214

Kctsikd, Jayaditya nnd Vamana
183 184

QrhyasUtra s. Hiranyakesigrhyasu-

ira 152

Qranthasamastanirnaya 236

Candravarnasiitra 238

Gdndravydkarana, Candragomin
208"
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Candravyalcarana^ Komto. Paddhati,

Anandadatta 208^

GhandonuscisanavrUi^ Hemacandra

235

Jlvatu^ Mallinatlia 237

JMpaJcasamgraha^ Nagojibhatta,

198 199 200

TuptlM (TiiMusi, Tiipiidusi)^^'yi-

jTLarila, Komm. zii Sabarasva-

min, MimamsasUtrabhasya 227

Tattvacintamani^ Grangesa 229

Tattvaeintamanidldhitij Raghuna-

tba&romanijKomm. Oadadhar%

Gadadhara 230

TantravartUka, Kumarila, Komm.
zu Mlmdmscisutrabhasya, x^aba-*

rasvamin 226

Tandyabrahmana 151

Trisuparnabhasya 161

PasaJcumdracarita, Dandin 237

Dhdhipdtha, Komm. 203

JDhdtuvrtti s. Namadhatuvrtti

Nandihesvarakasihd s. Kcisikd

Ndmadhdkivrtti^ Sayana (JIadhava)

203

— Konkordaiiz 241

Ndmamdld s. Abhidlidnacintamani^

Hemacandra
Ndradasihsa (Ndradisiksd) 158 159

NiruktatlJcdy Skandasvamin 157

NiruktabMsya, Durga 156 166

NirnayasindhUj Kamalakarabhatta

241

NUiMaJca, Bbartrhari 168

Naighantuka 154

Naisadhacarita, Siikarsa, Komm

.

J^vdtu, Mallinatha 237

NyayasiddhantamuktavaU s.

Siddhcintamuktavall

Painna 235

Pancatantra 169

Paddhati^ Anandadatta, Komm. zu
Odndravyakarana, Candragomin

208^

Pdnimyasiksd^ Komm. 160

Pakriyakaumudi, Ramacandra 186

186 187

PrakriyasamgraJia^Ahhsiy2ica>ndYSi-

siddbantasuri 213

Praiydkhydnasamgraha^ Nagoji-

bhatta 201

Prayascittaviveka^ Sulapani 237

Praudhamanoramd, Bhattoji Dlksi-

ta, Komm. zur Siddhantakau-

mudi 188

PhitsUtravrUi (PhissutravrUi)

,

Komm. zu PhitsUtra^ ^antanava

204 206 206
Bdlavabodha^ Merutuiiga 234

Bindumadhavatosim^ Madkvaj

Komm. zu Bhaismiparinaya 166
Bhdsikavrtti^ Komm. zu Bhasika-

sutra 153

Bhdsyapradlpa^ Kaiyata, Komm.
zu MdhdhMsya^ Patafijali 196

197

Bhasyapradipoddyota^ N%oji-
bbatta, Komm. zu Mahdbhdsyctj

Patanjali 197

Bhaismiparinaya, RatnaklietaDlk~

sita 166

Mahdbhdsya, Patanjali 174—180
— Komm. des Kaiyata 238
— Paribhdsds 241

Mahimnahstava (Mahimndkhyastti-

ti), Puspadanta 231

Mdnduhl^ik^ 168

Matrkdvweka, Ksemendra 216

MddhavlyadhatuvrUi, Sayana

(Madhava), Komm. zu Dhdhi-

patha 203

Madhyandimsiksa 168
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MmamsdsutrahJiasya^ Sabarasva-

min, Ivomm. Tantravdrttika^ Kix-

marila 226

— Komm. Tuptika^ Kumarila 227

Medinikosa^ Medinikara 222

Iiasamaftja)% Bhannclaita 226

Rdmahfmakdvya {Bdmakrsnavilo-

malcdvya)^ Suryadeva 167

Linganu^dsana^ Hemacandra,

Komm. 212

Vdkyapadiya^ Bhartrliari (Harivr-

§ablia) 191 192

Vdkyapadiyaprakdsa
,
Bhartrhari,

Komm. zu Vakyapadiya 193

Vdkyapadlyaprakirnaprakasa (He-

lardjiya)^ Komm. zu Vakyapa-

d%ya 194 19B

Vakyavada^ Kagliunatha Siromani

215

Varttikapathaf Katy^yana 181 182

Vetdlapancavimsatikd, ^ivadasa

171 172

VaiydkaranahMsanasdraj Konda-

bhatt-a 210

Vyangyarthakaumiidl^ Ananta Paxi-

dita, Komm. zu Easama^jan^

Bhanudatta 22B

Vydsasiksd 158

Vyutpattivada^ Gradadliara 228 230

SatpancaMkdj Prtliuyasas 232

Sabdakaiishibha
,

Bbattoji Diksita

189;

SaMaprobhedanamamdld, Makes-

^
vara 217

SaMahliasd^ Jnanesvara 218

SaMdnusdsana, Sakatayana, Ausz.

mit Komm. 213

mldendtthkhara^ Kagojibkatta,

Komm. zu Siddhantakaumudl 202
if

A'ifea-Literatur, Sammelband 158

Hiksdpanjikd^ Komm. zu Pdninl-

ycmksa 160

Hivasahasranaman 238

tirngdrasataka^ Amaru 163

Srngdrasaiakaf Bhartrhari 237

Samskdrakaustubha^ Anantadeva

162

Sarvasammatasiksd 158

Sdrasvatlprakriyd, Anubliutisvarfi-

pa, Komm. Subodhika, Candra-

kirti 209

SindidsanadvatrimMka 170

Siddhantakaumudl^ Bliattoji Bik-

^ita, Komm. Prandhamanorama

188

— Homm. Sabdenduhkhara, Kago-

jibhatta 202

— Komm. Siddhantakaimiid^vilctsa,

Bkaskara 238

SiddhclntamuktavaU (Nyayasiddhrm-

tamuktaval%), VisvanathaPanca-

nana 230

Subodhika^ Caudrakirti, Komm. zu

SdrasvaUprakriyd 209

Sphofavadaj Ko^idabbat-ta, Komm.
zu Vaiydkaranabhusanasdra 210

Svaramaujan, Nrsimka 206

Harsacarita^ Sana 164

Hiranyakesigrhyasutra 152

Helardjiya, Helaraja s. Vdkyapa-

dlyapraklrnaprakasa

Haimandmamdlavrtti s. AbMdhdna-

cintdmani^ Hemacandra

Jaina-Literatur, legendarisch - ki-

storiscke 239

Konkordanz zur Dhdtuvrtti 241

JVya^a-Fragmente 230

Telugu-Handsckrift 240
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2. Namen der Autoren.

AnantaPanditaj Sohn des Tryam- CandrakTrti, Komm. zu
baka, VyangyartJialmumud^ SdrasvaUjoralcriya 209

Komm. zu EasamaTijari, Bha- Caudragomiii, Oandravydlmrana

nudatta 225 208^

Anantadeva, SamsMTahauBtulha — Komm. Eaddhati, Anaiidadatta

162 208^

Anubliutisvarupa, Jagannatka Panditaraja, Aha-
Komm. Suhodliika^ Candra- dMi% 165

kirti 209 Jayaditya, Kdsikd 183 184

Abkayacandrasiddhantasurij Pra- Jnane^vara, Sabdabhasa 218

kriyasamgraha 213 Dandin, Dasakumdracarita 237

Abhinava-Sakatayana s. Sakata- Durga, Niniktabhosya 166 166

yana
^ NandikeSvara, Kasikd (Kdrikd)

Srngarasataka mit Komm. des Upamanyu 214
Anandadatta, Paddhati 208^ Kagojlbbatta, J^dpakasamgraha

Upamanyu, Komm. zu Nandikeh 198 199 200
varakdsikd 214 — PratyakhymasamgraJia 201

Kamalakarabliatta, Nirnayasindliu — Bhasyapradipoddyota^ Komm.
241 zu Mahdbhdsya 197

Katyayana, Varttikapatha 181 182 — SabdendusekJiara^ Komm. zu

Siddhantakaumiidi 202

Kysiniha, Sokn des Rudr^carya,

Svaramanjan 206

Pancanana s. Visvanatha

Patanjali, Mahdbhdsya 174—180

min 226 — Komm. des Kaiyata 238

Kaiyata, Bhasyapradfpa^ Komm. — Komm. Blidsyapradipa 196 197

zuilfak7&to^a,Patanjalil96197 — Komm. Bhasyapradipoddyota

Kokasambbaya, Komm. zn Ama- 197

ruhtaka 163 — Paribhdsds 241

Kondabbatta (Kaundabliatta), Vai- Panini, Astodhyayi 173 174

ydkaranabhusmiasdra 210
— Komm. Spliofavada 210

Kaundabbatta s. Kondabbatta

Ksemendra, Sobn des Bbudbara,

Mdtrkciviveka 216

GrangeSa (Grangesvara), TaUvacin-

tdmani 229

Gradadbara, Gadadharz, Komm. zu

Tattvacintamanidldhiti 230

Gadadbara, VyutpaUivada 228 230

Pusj)adanta, Mahimnahstava 231

Prtbuya^as, Sobn des Varabami-

bira, Satpancdsikd 232

Bana, Harsacarita 164

Bbattoji Diksita, Praudhamano-

ramd 188

— tiabdakausiubha 189

— Siddhantakauinudif Komm. Sab-

dendusekhara^ Nagojibhatta 202

Kumarila, Tuptlkd (Tubduh, Tu-

piidusl)^ Komm. zu Mimdnisa-

siitrdblidsya^ ^abarasvamin 227

— Tantravdrttika^ Komm. zu Mi-

mamsdsiitrablidsya
,

Sabarasya-
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Bhattoji Diksita, SiddhantaJcau-

mudfj Komm. Siddhantalcaumu-

dwilasa, Bhaskara 238

Bhadrabahu, KalpasUtra 233

Bhartrbari, NltUataka 168

— Srngarasataka 237

— (Harivrsabha), Vdhyapadiya u,

Komm. VGjcyapadiyaprahaSa 191

192 193

Bhanudattaj Basamanjarl 226

Bhaskara, Siddhmtalcaumudwilasa

238

Bhaskara Suri, Ekahsaranighantu

2k
Madhiisudana Sarasvatl,Komm. zu

MaJiimnahstava^ Pu^padanta 231

Madhva, Sohn des Grovindarya,

Bindumadhavatosinl^ Komm, zu

Bhaismiparinaya 166

Mallinatha, Jlvahi, Komm. zu

Naisadhacarita 237

Mahasvamin, Komm. zu Bhdsika-

sutra 153

MaheSvara, Sabda(pra)b1iedandma-

mdld 217

Matrdatta, Komm. zu Hiranya-

keHgrhyasutra 152

Madhaya s. Sayana

Medinikara, Medinikosa 222

Merutuhga, Bdldvabodha 234

Raghunatha^iromaiii, Tattvacintd-

manididhiti, Komm. Gadadlian^

Gradadhara 230
— Vakyavada 216

Ratnakheta Diksita, Bhaismlpari-

nay

a

166

Ramacandra, Bmlcriydkaumudi 186

186 187

Vamana, Kasika 183 184

Vi^yauathaPaficanana, Siddhanta-

muktavali (Nyayasiddhantamuk-

tavali) 230 !

I Vi^yaSambhu, Ekdksarandma-

mdlikd 223

Sabarasyamin, MimamsdsUtrobha-

syaj Komm. Tantravdrttikaj Ku-
marila 226

— Komm. Tupt^ka^ Kumarila 227

Saryayarman, KatantrasUira 207

^akatayana (Abhinaya-Sakateya-

na), Vydkarana 211

— Hahddnuscisana^ Ausz.m.Komm.
213

Santanaya, BJiitslltra^ Komm. Bhit-

siitravrtti 204 206 206

^^iromani s. RaghuiiEtha

&yadasa, Vetdlapancaviriisatilca 171

172

Sulapani, Prayascittaviveka 237

^riharsa, Naisadhacarita^ Komm.
Bvdtu, Mallinatha 237

Sarasyati s. Madhustidana

Sayana (Madhaya), Madhavlyadha-

tuvrU% Komm. zum Dhdtupdtha

203
— NdmadhcUuvrtti 203

— Komm. zu Aitareydranyaka 237

Stiryadeya (Surya), Sohn des Suga-

naka JnSLnadhiraj a, Bdmakrsna-

kdvya 167

Skandasyamin, NiniktaUkd 157

Hariyrsabha s. Bhartrhari

Hiranyake^in 152

Hemacandra, Abhidhanacintamani

219 220 2k
— Chandonusasanavrtti 236

— Lingdnusasana, Komm. 212

Helaraja, VakyapadiyapraMrnapra-

kasa (Helardjlya) 194 195

Straton, J. W., Lists of Katyas

yana’s Varttikas 182







11.

Mittl. u. Neuere Qescli.

Die Oriflamme und das franzdsische JSTationalgefiihL

Von

Herlbert Meyer.

Yorgelegt in der Sitzung am 9. Mai 1980.

Eine Untersuclitiiig tlber die Entwicklung des deutschen Konigs-

banners^) fiihrte mich zu der Erkenntnis, daB die Bln i- oder

Eeuerfahne, ein scblicbt rotes Pabnentucb, das seit den Tagen
der Sachsenkdnige an der heiligen Lanze befestigt, sich in meh-

rere wimpelartige Zungen teilte und wie eine rote Elamme iiber

dem Heere wehte, das Banner gewesen ist, das die deutschen.

Kdnige seit den Zeiten der Karolinger bis zu den Kreuzzligen als

Heer- und Lehensfahne ausschlieblich geflihrt haben iind das iii-

folge der Hinzufugung des Kreuzzeichens seitdem in dem Kreuz-
banner anfgegangen ist. Das niehrfach gezungelte rote Banner

begegnet nun auch unter dem Namen „ Oriflamme “ (auriflamma) als

Eeldzeichen der franzdsischen Kdnige des Mittelalters. Der Ge-

danke liegt nahej dafi es sich um das gleiche, bis in frankische

Zeit zuriickreichende Wahrzeichen handelt, das sich in beiden

Teilreichen des Erankenreichs durch die Jahrhunderte erhalten

hat. Diese Vermutiing wird nahezu zur Gewiflheit durch dieBeob-

achtung, dafl schon merowingische Kdnige^) auf ihren Mlinzen

eine Wimpelfahne der. gleichen Art^) tragen, wie sie uns auf

1) Zeitschrift der Sayigny-Stiftung fiir Bechtsgescliiclite, Jahrgang 50 (1930)

Germanist. Abt, S. 310 ff.: „Die rote Fahne".

2) Ebd. S. 346 Anm. 1.

3) Fiir Deutschland haben wir von den Zeiten der Karolinger bis ins hohe

Mittelalter eine ununterbrochene Tradition. Fiir Frankreich fehlt es bisher noch

an einer entsprechenden Untersuchung und Zusammenstellung des Materials und

der Abbildungen. W. G. Perrin, British flags (1922) p. 13 weist auf zwei

karolingische Buchdeckel von geschnitztem Elfenbein hin, die sich im South Ken-

sington Museum befinden und von denen der eine aus dem neunten, der andere

aus dem zehnten Jabrbundert stamrat. Auf ihnen begegnet gleichfalls die dreifach

gezungelte, am Elaggenstocb befestigte Fabne ohne Fabnenbild. Aller Wahr-

scheinlicbkeit nach diirften diese Schnitzereien doch wohl virestfrankiscber Herkunft

sein. Ein dritter Buchdeckel, den Perrin erwahnt, aus dem 12. Jahrhundert,

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 2. 7.
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Siegelii und Mlinzen deutscher Konige des Mittelalters hanfig be-

gegnet^).

Freilicb eiitspricht diese Aiiffassnng dnrcbaus nicbt der uixter den

franzosisclien Grelebrteii lierrschenden Meinung. Aucli in Frankreicbi

ist man zwar vielfach geneigt, in der Oriflamme das Banner Karls
des GrroUen zii sehen, als das sie von der franzosisch-enNational-

dichtung des Mittelalters gepriesen wird. Aber seltsamerweise

glanbt man, dafi das Banner, das in liistorisclierZeit seit dem

12. Jabrlinndert unter dem Namen der Oriflamme bekannt ist,

eben jene rote Feuerfahne, nicht identiscli sei mit der alten

Oriflamme Kaiser Karls. Seit Du Oange^) herrscht in der fran-

zbsisclien Literatnr die Ansiclit, daB keine liistoriscbe Beziehnng

bestehe zwiscben dem Banner Karls des GroBen und der roten
Fahne des lieiligen Dionysius, die seit dem 12. Jab.rhundert

den Namen Oriflamme geflihrt babe. Dabei hat man eines nicht

erwogen: selbst wenn das in St. Denis verwahrte Exemplar der

Fahne als EeHquie unecht gewesen sein, d. h. nur durch die Le-
gende mit Karl dem GroBen in Beziehnng gestanden haben sollte,

kann dennoch die Tradition zu Becht bestehen, daB schon die

alten Frankenkonige, also auch Karl, ein solches rotes Banner

gefiihrt batten. Du Cange, der keine Kenntnis vom Rolandslied

gebabt zu haben scheint, hat offenbar angenommen, daB man die

Oriflamme erst ini 13. oder 14. Jahrhundert mit Karl dem GroBen

in Verbindung gebracht habe^). Da die spateren Aiitoren trotz

Kenntnis von der Oriflamme Karls im Eolandsliede an seiner An-
sicht festhielten, muBten sie folgerecht an zwei verschiedene

tragt ein kleines Andreaskreuz, wie es seit den Kreuzziigen aucb auf den Abbil-

dungen des deutscben Konigsbanners vorkommt
;

vgl. rote Fahne S. 334 Anm. 1

u. 2, 338 Anm.

1) Siehe meine Abhandlung Tiber die rote Fahne, a. a. 0. S. 326 f. Anm. 3, 335 f.

Anm. 1 ;
vgl. auch die Fiirstensiegel S. 334 f. Anm. 2 sowie die Darstellung der Beleh-

nung vomSarg des Adeloch, StraBburg 11.— 12. Jahrhundert bei F. X. Kr au s, Kunst
und Alterthum in Els.-Lothr. I (1877) S. 535 Fig. 166 c und auf bayerischen Munzen
des 12. Jahrh. bei J. E. Obermayr, Hist. Nachricht von Bayerischen Munzen
(1763) Taf. 6, 7, 8 Nr. 83, 97, 109, auch die von Herzogen mit der Fahnenlanze

ebd. Tafel 1, 4, 7 Nr. 16, 57, 93, 94, 99, 100, 102; dazu das Siegel Herzog Heinrichs

von 1045 bei Gust. A. Seyler, Geschichte der Siegel (1894) S. 263 Fig. 201.

2) „De la banniere de Saint Denys et de FOriflamme", Glossarium X (ed.

Favre, 1887), S, 59 ff. bzw. VII (1850), S. 71 fP., auch I s. v. auriflamma.

3) Ebenso schon Auguste Galland, Traite historique et tres-curieux

des anoiennes enseignes et dtendards de France (1637), hier benutzt nach dem Druck
von 1782, S. 69ff., auch G. Daniel, Histoire de la Milice fran§oise I (1724)

p. 356ss. undRey, Histoire du drapeau et des couleurs et des insignes de la

Monarchie fran^aise I (1837), p. 158 ss.
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Banner des gleichen Namens glauben ^). Die Fahne Karls sei grim

Oder blau gewesen, wabrend das rote Banner eine Kirchenfahne

der Abtei St. Denis gewesen sei, die erst Ludwig VI. im Jahre

1124 als erster franzosischer Konig im Kampfe gegen Kaiser

Heinrich V. gefiihrt habe.

Nun kann freilich gar kein Zweifel sein, daB der Name ^anrea

flamma“ auf eine rote Fahne weist. Das Grold ist in der alten

Sprache bei uns wie bei andern Vblkern rot, wie umgekehrt

Wahrzeichen in roter Farbe golden genannt werden^). Die Quellen,

die uns von der Mstorischen Oriflamme erzahlen, heben besonders

die schlicht rote Farbe hervor, so Gruilelmus Brito bei der

Schilderung der Schlacht von Bouvines von 1214 in seiner Philippis

lib. XI, 32—39 (H.-Francois Delaborde, Oeuvres de Kigord

et de Gruillaume le Breton II, 1885, p. 319, Soci^td de Thistoire

de France, Nr. 69, auch in MGr. hist,, SS. 26, S. 367 Z. 31 ff.)

:

At regi satis est tenues crispare per auras

Vexillum simplex, cendato simplice textum^),

Splendoris rubei, lethania qualiter uti

Ecclesiana solet certis ex more diebus^).

Quod cum flamma habeat vulgariter aurea nomen,

1) Marius Sepet, Le drapeau de la France (1873; erv^eiterter Abdruck

au8 der Bevue des questions Mstoriques, Jahrg. 5, Bd. 10, 1871, S. 148 ff.) iiber-

schreibt das erste Buck seiner Scbrift: „Les deux Oriflammes“. Ebenso behandelt

Gustave Desjardins, Becberches sur les drapeaux fran^ais (1874) im ersten

Kapitel die „Oriflamme de Charlemagne", im zweiten die „ Oriflamme de Saint Denis".

2) Vgl. Eva Wunderlich, Die Bedeutung der roten Farbe imKultus der

Griecben und ROmer (1925), Religionsgeschichtliche Yersuche und Vorarbeiten

20. 1, S. 2. Goldrot sind auch die Konigsbanner der Angelsachsen; Bedwulf

V. 47, 1022, 2768, Be da, Hist. eccl. Ill 11.

3) cendatum, cendalum, afrz. cendal, mhd. zindM, ein kostbarer Seidenstoff.

4) Der Gebrauch von blutroten Fahnen bei kirchlichen Festen erkl§<rt sich,

wie ich in meiner Abhandlung iiber die rote Fahne, S. 337 ff., ausfiihre, dadurcb,

dafl man in Deutschland und Frankreich seit dem Hochmittelalter dem auferstan-

denen Christus und dem Agnus Dei die rote Kbnigsfahne als Attribut auf Bild-

werken beigegeben hat. Sie tritt anstelle des Kreiizstabes, der vorher das Ab-

zeichen des siegreichen Erlosers bezw. der ecclesia victrix ist, und wird daher

auch oft am Kreuzstab befestigt. Die Form des Fahnentuches ist die gleiche

mebrfach gewimpelte wie bezm Kdnigsbanner
;
auch in das Banner des gOttlichen

Konigs der Welt wird seit den Kreuzziigen das weiBe Kreuz eingefiigt. Die

Kunst der Neuzeit bevorzugt jedoch die weifie Fahne mit dem roten Kreuz, das

sg. Georgsbanner, das im ersten Kreuzzug aufgekommen sein diirfte und auch

in Deutschland spater oft mit dem Konigshanner verwechselt wird. Das rote

Banner Christi und der siegreichen Kirche ist nicht identisch mit dem sg. vexillum

S. Petri, das der Papst mehrfach Yorkampfern des christlichen Glaubens ver-

7*
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Omnibus in belUs habet omnia signa preire^);

Quod regi praestare solet Dionysius abbas,

Ad bellum quotiens sumptis proficiscitiir armis.

Diese Verse sind von Gruillaume Griiiart in seiner „Brancbe des

royaux Lignages" in franzosiscber Spracbe wiedergegeben worden

(y. 1161—64, J.-A, Buchon

,

Collection des Cbroniques nation.

fran(?. VII, 1828, p. 69, vgl. aucli v. 2898—2901, ebd. VIII, p. 118):

Oriflambe est tine banniere

Aucun poi plus forte que guimple,

De cendal roujoiant et simple,

Sans portraiture d’autre afaire.

Weiter heifit cs in der „Istore et Cbronique de Flandres" (M.

Kervyn de Lettenbove, I, 1879, p. 345, ColL de Cbroniques

beiges 20.1): Et tenoit en sa main une lance, k quoy I’oriflambe

estoit atacbie, d’un vermeil samit^), guise de gonfanon ^ trois

queues“^). Zu beacbten ist aucb der Bericbt eines Englanders

lieben bat (vgl. Du Cange 8, p. 301), so aucb Wilbeira dem Eroberer fiir die

Gewinnung Englands (Tavernier, Zur Vorgescbicbte des Rolandsliedes 1903,

S. 182, Zeitscbrift f. franzosiscbe Spracbe 41, 1913, 8. 60 Anin. 36; W. G. Perrin,

British flags, 1922, p. 13 ss., 21 ss.). Wir kennen das Ausseben dieser Fabne von

der Stickerei von Bayeux, wo sie als Hauptbanner Wilbelms des Eroberers wieder-

gegeben ist. Die Grundfarbe des Banners ist gelb. Es tragt in der Mitte ein

gelbes Scbaufelkreuz auf weiflem Grund zwiscben 4 kleinen Eundschilden
;

vgl.

die farbige Abbildung bei Perrin, Tafel I flg. 3. Spater wurden dera Banner

die Scbliissel Petri eingefiigt
;
bei den Kreuzfabnen, die im 13. Jh. auf papstlicben

Miinzen vorkoinmen, bandelt es sicb also urn die Fabne Petri und nicbt, wie ich

(Rote Fabne, S. 332 Anm.) annabm, um die Siegesfabne Cbristi. Die weiB-gelbe

Fabne Petri ist nacb der Zeit Wilhelms des Eroberers von den Normannen und

den englischen Konigen nicbt mehr gefubrt worden.

1) Ygl. aucb des gleicben Verfassers „Gesta Philippi Augusti", § 183 (Dela-

borde I, 1882, p. 271, MG. SS. 26, p. 308): „vexillum beati Dionysii, quod omnes

precedere in bella debebat". Dazu Cb. Len lent, La poesie patriotique en France

au moyen age (1891) p. 161
:
„Le drapeau rouge, si compromis depuis, dtait alors

le signe sacre, Pdtendard national par excellence, ayant le pas sur toutes les

bannieres". Ygl. aucb Guillebert de Metz, Description de la ville de Paris

sous Charles YI (1443) bei Le Roux de Lincy et L. M. Tdsserand, Paris

et ses bistoriens (1867) p. 150: „L’orifiambe est une baniere vermeille a cinq

franges, borddes de boupes de vert
;

si doit estre portde plus baulte et par dessus

les banieres royaux"

.

2) samit, ein kostbarer SeidenstofP, nicbt blob im Sinne unseres „Sammet“

gebraucbt, oft golddurcbwirkt, bier von bochroter Farbe (vermeil).

3) Ygl. aucb Raoul de Presles iiber die Einbringung der Orifiamme im

Jabre 1328 bei Le Roux de Lincy und Tisserand, p. 258: „Et si portet

seul le Roy loriflambe en bataille, cest assavoir ung glaive tout dor^, ou est

attacbi^e une baniere vermeille".
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aus dem 12. Jalarhundert, des Greryasins von Canterbury
zum Jabre 1184 (Historical works, ed. ’William Stubbs, I, 1879,

p. 309, Rerum Britann. Scriptores Nr. 73); „Protulit bac vice rex

Rrancorum Pbilippus sign urn regis Karoli, quod a tempore

praefati principis usque in praesens signum erat in Prancia

mortis vel victoriae",

Mag man aucb mit Du Cange (a. a. 0., S. 60) die Zuschreibung

an Karl den Grrofien auf die Karlslegende zuruckfubren, so gibt

docb die Angabe zu denken, daB man in dem roten Banner ein

„ signum mortis “ erblickte. Das ist derselbe altertiimlicbe Zug,

der aucb der deutscben Blutfabne eignet: die rote Parbe als die

des B lutes, des To des oder des beiligen Lebens. Wie das

deutscbe Banner „Blut“- oder „Peuerfabne“ beifit, so finden wir

also aucb bei seiner' franzosiscben Entsprecbung den Gredanken,

daB die Pahne Blutfabne ist^), iniVerein mit der Zuriickfiibrung

auf das Peuer, die in dem Namen Orifiamme erkennbar wird.

Dieser G-edanke aber ist altgermaniscb. Das blutrote Pahnen-

tucb, das erst im Pelde als Zeicben des Krieges an die Lanze

gebunden wird, stebt in Parallele zu dem roten Kriegsscbild des

germaniscben Nordens, im Gegensatz zu dem weiBen Priedens-

scbild^). Wir finden die Sitte nun aber tatsacblicb aucb sonst im

mittelalterlicben Prankreicb. Urns Jabr 1299 uberfiel eine fran-

zbsiscb - normanniscbe Handelsflotte eine Anzabl von engliscben

Scbiifen, die im Scbutze der britiscben Kiiste ankerten. In dem

Bericht, der iiber den 'tlberfall dem engliscben Konig erstattet

wurde, beiBt es^), daB die normanniscben Scbiffe bewaffiuet waren

und in eigentiimlicber Weise geflaggt batten; es waren namlicb

„au somet de cbecun mast baneres desplees de rouge cendal,

cbecune banere de II aunes de large et XXX de long
;

lesquels

baneres sount appellees baucans"^), et la gent d’Engleterre les

1) Ygl. auch RichervonSenonesS. 15. (Mon. Germ. hist. SS. 25, p. 295. 12):

„ut video quod auriflamma ista humanum sitit sanguinem . hodie earn

sanguine adversariorura potabo".

2) Vgl. meine rote Fahne, S. 346 Anm., 350 Anm. 1, iiber das „vexillum

bellicum“ und seine Weihe ebd. S. 351 f. Anm. 2.

3) Publications of the Navy Records Society Tol. 49; Documents relating to

Law and Custom of the Sea, ed. by R. G. Marsden I (1915) p. 55; aucb Col-

lection de documents inddits sur Phistoire de France I 13, Lettres de Rois I (1839)

p, 392 SS., besonders S. 396 f.

4) Im Original heifit es bier „bausans“; docb ist das Wort zu verbessern

gemafi dem nachher folgenden Passus „Et pur ce que les Normans par lour utrage

et par lur coupe ont commence et continuee la dite guerre, et out envay et

essailly vostre gent ove(c) signe de guerre mortelee, cest assavoir de les



100 Herbert Meyer,

appellent stremeres
;
et celes baneres signefient mort saunz

remedie et mortele guerre en toz les lieux ou mariners sent;

et en cele forme et en tiele maiiere Normanns vyndx'ent sur vos

gentz, et les assaillerent fellounessement et en centre la pees avant

crie“. Diese aufFallenden roten Kriegsfahnen sind nun trotz des

noi*manniscIien Namens
3
,baucan“ nicht auf den Norden besebrankt,

wie die Stelle selbst ergibt. Sondern es handelt siclx nm einen

allgemeinen seerecbtlichen Branch. In England hat er sich bis in

die neueste Zeit erhalten und ist noch im Jahre 1647 in die amt'

lichen „Instructions “ fiirdieElotte aufgenommen worden; dieBezeich-

nung fur die Flagge war im 17. Jahrhundert „the bloudy Colors^^^).

DaB der Branch auch im k 6 nig lichen Frank reich zur

Zeit der Kreuzziige bekannt und verbreitet war, zeigt eine

Miniatur ans dem »}ahre 1203, welche die Anknnft der franzo-

sischen Kreuzfalirerflotte des dritten Kreuzzuges in Konstantinopel

darstellt^). Auf diesem Bilde wehen von den Mastspitzen samt-

licher Schiffe zweiteilige Wimpel nach Art der Bancans von heller

blutroter Farbe, in denen ein dnnkelrotes Krenz steht. Nun wnrde
bekanntlich bei der Vereinbarnng von 1188 den Englandern ein

weiBes, den Franzosen ein rotes und den Ylamen ein griines Krenz
zngeteilt^); erst nach einigen Jahren wnrde das dahin geandert'^),

daB die Englander das rote (spater sogen. Greorgskreuz) und die

Franzosen ein weiBes Krenz fiihrten. Das Bild zeigt also die

ditz bancans” ... Ygl. aucli nocli weiterbin, wo es heiBt, daB nacli der

Kriegssitte zur See, „ou le dit banc an soit leve”, kein Schadensersatz geleistet

werde. Das Wort ist altnordisch und bedeutet „Zeichen”; es entspriebt dem alt-

ergliscben „be^cen” (been). Ansebeinend im Zusammenbang mit unserm Fall wurdein

England 1324 angeordnet (1. c. p. 50 nach Add. Ms. 17364), daB neuerbaute konig-

liche Sebiffe mit baucans ausgeriistet werden sollten. In meiner Abbandlung liber

die „rote Fabne”, S. 346, wo die Erzablung aus zweiter Hand wiedergegeben

wurde, ist der Fehler abandons” statt „baucans“ zu berichtigen.

1) W. G. Perrin, British Flags (1922), p, 159 s., 161. Ebendort Tafel I

Nr. 11 die farbige Abbildung eines „baucan“.

2) Bei G. Hanotaux, Histoire de la Nation fran9aise VII: Histoire mili-

taire et navale von J. Colin (1925), Tafel II bei S. 128 nach einer Handsebrift

der Pariser Nationalbibliotbek.

3) Perrin, p. 18,37, Paul Went zke, Die deutschenFarben (1927) S. 112.

4) Ansebeinend dadurcb, daB Bicbard Lowenherz einseitig auf seinen Sebiffen

das Georgsbanner biBte; Wentzke a. a. 0., Bar lo w Cumb erl and, History

of the Dnion Jack and Flags of the Empire, 3. ed. (1909), p. 44 s. Perrin, der

die Georgsfabne nicht vor 1277 in England nachweisen kann, hat diese Tatsache
offenbar iiherseben.

5) Der Kaiser flihrte anfangs ein goldenes Kreuz, an dessen Stelle erst unter

Heinrich VI. 1194 gleichfalls das weiBe Kreuz trat; vgl. rote Fahne S. 331 Anm. 2.
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fraiiz osische Kreuzzngsfahne ans dem Anfang des dritten

Kreuzznges. Es ist uberaus bezeicbneiid, da6 man trotz der
scblecbten Erkennbarkeit, die sich aus der Anbringung eines roten
Kreuzes auf blntrotem Grrunde ergeben muiite nnd trotz der keral-

dischen Bedenken, die dein entgegenstanden, an der roten Gruiid-

farbe des Kriegsbanners festhielt. Eot war eben ofFenbar die fiir

ein Kriegsbanner seit alters einzig mogliche Earbe. Dali

das Banner Ludwigs YII. iin zweiten Ivreuzzug rot war, bedarf
zwar in diesem Zusammenbang keiner Hervorbebung, da er nach
dem Vorbilde Ludwigs VI. die Oriflamme yon St. Denis erbob ^)5

als er im Jahre 1147 in den Eiieg zog^). Aber ancb die franzb-

siscben Kriegsbelden des e r s t e n Kreuzzuges batten rote Banner
gefiibrt. So bericbtet Eulcber yon Chartres von dem ^yexil-

Inm Boamundi rubicundum" und Robert erzablt von dem „ comes

Normannus aureum vexillum in dextra vibrans^^ ^). Das rote Banner
war also alter als die Oriflamme von St. Denis.

So ist es denn begreiflicb, dafl man sicli bemlibt bat, den an-

scbeinenden Widerspruch in der Dberlieferung zu uberbrilcken und
zu erkl&’cn. Auf einein zeitgenossiscben Bilde Karls des Grroflen,

das Papst Leo III. einige Jabre vor der Kaiserkrbnung im Tri-
kliniuin des Laterans bat anbringen lassen, liberreicbt der bei-

lige Petrus dem knienden Kbnig ein blaues Banner, das, wie

wir aus anderen Nacbrichten wissen, das Banner der Stadt Eom
sein mufl, das Leo Karl dem OroBen als Wahrzeicben der Patricias --

wiirde iibersenden lieB^). Eni rotes Banner, das auf der anderen

Seite des gleicben Mosaiks Christus dem Kaiser Konstantin iiber-

gibt, soil das „labarum“, also das roniiscbe Reicbsbanner, dar-

1) Micbel Fdlibien, Distoire de PAbbaye Royale de Saint-Denys (1706),

p. 182.

2) Im Felde wurde die Oriflamme oder ein ihr nachgebildetes Banner

mit dem Kreuzzeicben gefiibrt, wie die Abbildungen auf Glasgemalden der Abtei

St. Denis zeigen, die von Hermann Hefele in seiner Ubersetzung von Alberts

von Aachen Geschichto des ersten Kreuzzuges I (1923) bei S. 64 nach Licht-

bildern wiedergegeben sind. Die Darstellung bei Wentzke S. 85, wonach erst-

malig Ludwig IX. die Oriflamme auf seinem Kreuzzug mit sich gefiibrt babe und

die Fahne erst im vierzehnten Jahrhundert mit dem Kreuzzeicben belegt worden

sei, gebt also fehl.

3) Heinrich Hagenmeyer, Fulcberi Carnotensis Historia Hierosolymi-

tana (1095—1127) (1913), S. 234, Lib. I c. 17. 6; der Bericbt wird von Albert

von Aachen bestatigt.

4) Robert! Monachi Historia Iberosolimitana III 10, Recueil des bistoriens

des Croisades, Hist, occidentaux III (1866), p. 761.

5) Uber dieses Bild und die darauf beziiglicben Streitfragen siebe meine

Abb. iiber „Die rote Fabne“, S. 346 ff. Anm.
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stellen^). Beide Banner seien — so meint man — miteihander

yerwecliselt worden, tind so sei an die Stelle der romischien Faline

Karls des G-rojBen spater das rote Banner des romisclien Eeichs

getreten, Man hat sogar den Versuch gemacht, die Konstantin-

seite des Mosaiks anf Karl den GrroBen umzudeuten der in der

nrspriinglichen Grestalt des Bildes dargestellt gewesen sei; aber

das scheitert an der Tatsache, daB nns Kopien auch von dem

alteren Zustande erhalten sind. So ist denn die Darstellung wenig

iiberzeugend, die etwa L^on Gran tier von der Entwicklnng der

Oriflamme gibt,

„Grefreid dAnjou portct I’orie flambe;

Seint Piere fut, si aveit num Romaine;

Mais de Munjoie iloec out pris eschange“.

(Grottfried von Anjou tragt die goldene Plammenfahne. Sie war
St. Peter’s und fiihrte einst den Namen ^R6merin“, dock spater

anderte sie ihn anf „Montjoie^^)

Zu diesenVersen des Eolandsliedes (3092—95)^) aufiert Grautier^)

sich wie folgt: „Die alteste Darstellang der Oriflamme finden wir

in den Mosaiken des Trikliniums von St. Johann vom Lateran zu

Eom (9. Jahrhundert). Auf dem einen dieser beiden Bilder sieht

man, wie Karl der GrroBe aus den Handen des heiligen Petrus ein

griines^) Banner empfangt, das die Standarte der Stadt Eom oder

der Papste ist. Auf dem zweiten Mosaik empfangt der gleiche

Konig Karl aus den Handen Christi ein rotes Banner ®), die Plagge

des Eeichs. Und dann ist es so gekommen, daB der Verfasser

des Eolandsliedes und unsere anderen Dichter die beiden Banner

miteinander verwechselt haben. In dem roten Banner haben sie

1) Die Form ist freilich, ebenso wie bei dem Banner der Stadt Rom, die der

germaniscben Wimpelfabne, die unmittelbar am Speer befestigt ist. Sie war unter

dem EinfiuB der Germanen im acbten Jahrhundert die im byzantinischen Heere

iibliche geworden, wie ich a, a. 0. zeige.

2) Desjardins, S. 3ff. Ihm folgt noch 1927 F. L o t, Romania 53, p, 339 s.

3) Hier angefiihrt nach Joseph Bddier, La Chanson de Roland, publide

d’apres le manuscrit d’Oxford et traduite (1924), p. 234. Zur Ubersetzung vgl.

auch seine Ldgendes ^piques 11 (1908), p. 229 s.

4) La Chanson de Roland, p. 278 s., n. 3093
;
auch schon Epopdes frangaises

III, 2. dd. (1880), p. 124 s., n. 2.

5) Die grune Farbe des heutigen Mosaiks erklart sich, wie ich in meiner

Abhandlung ansfiihre, wohl daraus, daB das metallische Blau des alten Bildes im

Laufe der Jahrhunderte griinliche Farbung angenommen hatte. So ward bei der

Neugestaltung im 18. Jahrhundert aus der blauen Fahne eine griine.

6) Hier folgt Gautier der Auffassung Desjardins, die oben widerlegt

wurde, daB an Stelle Konstantins fruher Karl der GroBe gestanden habe.
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die FaKne der Papste, die des heiligen Petrus, erkennen wollen,

die den Namen „La Eomaine^ fiilirte. Nock spater, gegen Ans-

gang des 11. Jahrhunderts, als die Kapetingerkonige Grafen des

Yexin und Vogte der Abtei St. Denis geworden waren, verknilpften

sie die Erinnerung an die alte rote Eahne Karls des GroBen mit

der Tatsacke dieser neuen Oriflamme, die sie aus St. Denis zu

kolen pflegten. Kurz, es ist eine Versckmelznng oder Vermischung

eingetreten zwisclien der karolingisclien mid der kapetingiscken

Oriflamme

Diese ganze.Lelire von den beiden Oriflammen war so lange

verstandlich, als man davon ausging, dafl das Polandslied aus deiii

elften Jahrhundert stamme und einen noch weit alteren kistoriscken

Kern eckter Dberlief erung entkalte. Gaston Paris
nakm sogar an, daB die alte Oriflamme Karl dem GroBen wirklick

in Rom iibergeben worden sei. Durck einen gliicklicken Zufall sei

ein Stiick alter tiberlieferung aus dem 8. Jakrkundert der Besserungs-

wut der spateren Bearbeiter des Nationalepos entgangen. Seit

Josepk B4dier^) kann diese Lekre als endgiiltig erledigt an-

geseken werden. Vier Tatsacken sind es, die in miserer Stelle des

Rolandsliedes den Ansckein kistoriscker Tradition erwecken:

die Personlickkeit Gottfrieds v. Anjou, der Hiigel, von dem

sick den Rompilgern zuerst ein Blick auf die ewige Stadt bot und

der daker den Namen „Moiis gaudii" (franzbsisck : Montjoie)
trug^) und der gleicklautende Kriegsruf der Eranzosen; endlick

die Dbergabe der FakneRoms an den Kaiser Karl. Run ist

Gottfried v. Anjou zwar eine kistoriscke Personlickkeit, gelibrt

aber erst dem 10. Jakrkundert an. Seit dem Ende des gleicken

Jakrkunderts tragt der Monte Mario auck den Beinamen „mons

gaudii“, und erst im 12. Jakrkundert ist das Wort Montjoie zum

Kriegsruf der franzosiscken Konige geworden^). So wird denn

1) Histoire po^tique de Charlemagne (1865 bezw. Neudruck 1906), p. 458.

2) Les l^gendes dpiques, Recherches sur la formation des Chansons de geste,

4 Bde (1908—1913), insbesondere II, S. 228 if., 238 f., IV S. 460,

3) Suger, Vie de Louis le Gros c. 9, ed. Auguste Molinier, Coll, de

textes 4 (1887) p. 29. Vgl. Sepet, p. 27 (159) s., 269 ss., Desjardins, p. 8.

4) Der alteste Fall scheint der vonOrdericus Vitalis, Historiae eccle-

siasticae XII 12 (dd. Aug. Le Provost IV, 1852, p. Soc. de I’hist. de France Xr. 7)

herichtete vom Jahre 1119 zu sein, wo es sich urn eine Schlacht zwischen Ludwig VI.

und den Normannen handelte; A. Mari gn an, La tapisserie de Bayeux (1902),

p. 178 s., vgl. 176 s. Der Verfasser, der in der Schlacht zugegen war, hat den

von ihm nach dem Klange falsch aufgefaBten Ruf, der ihm also offenbar neu

war, mit „Meum gaudium" iihersetzt. In Wahrheit sind jedoch solche Rufe regel-

maBig von Ortsnamen gebildet. In unserm Fall bedeutet er dem Sinne nach
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auch der letzte Ziig sicher nicM alt sein, sondern entweder anf

gelelirte Eorschungen in den j,Annales regni Prancorum“ ziiriick-

gelien, in denen von der tlbersendung der Fahne Roms an Karl die

Rede ist oder aber, was noch wabrscheinlicher ist, anf einen Spiel-

mann, der anf einer Romfahrt das Bild des Laterans gesehen liat.

Bodier hat ja ganz allgeniein nachgewiesen^), daB die alteren

Chansons do geste znmeist erst dem zwolften Jahrlinndert an-

gehbren; das Rolandslied selbst^) hat er friihestens utn 1100

angesetzt^), zeitweise dem ersten Jahrzohnt des zwolften fahr-

hnnderts zugewiesen ®). DaB in ihm das franzbsische Konigsbanner

anf Petrns znruckgefiihrt wird nnd den Namen Roms tragt, ist

der Gedankenwclt der Geistlichkeit dieser Zeit ent-

„Boin“. Ludwig hat also richt nur die Fahne, sondern auch den Kriegsruf Karls

des Groben auf Grand des Rolandsliedes aufgenommen, woraus sich zwingend

dessen Entstehung vor 1110 ergibt; Tavernier, Zeitschr. f, franz. Spracbe 38

(1911), S. 119, 131 ff., 39 (1912), S. 139, auch schon „Zur Vorgeschichte des Rolands-

liedes“ (1903), S. 103 f. Der Name „Montjoie“ bezeiclinete ja beides
;
„in Montjoie

hat die Fahne dort (d, h. auf Mons Gaudii) ibren Namen geandert“ werden wir v. 3095

richtig deuten. Wie Tavernier ausfiihrt, wird es der Doppelsinn von „en-

seigne“, der sowohl das Feldzeichen wie den Kriegsruf umfaBt, gewesen sein, der

zu der Doppelbenennung gefiihrt hat; vgl. auch v. 1234, 1978 f., 2510 sowie Ta-

vernier 38, S. 132. Das gleiche gilt ftir vexillum, insigne und signura; Du
Cange 8, p. 301 s. v. vexillum.

1) MG. hist., SS. I, p. 182 Ao. 796
:
„vexillum Romanae urbis eidem direxit“.

2) IV S. 452 ff., 462 fF.; vgl. auch „De la formation des Chansons de geste

Romania 41 (1912), S. 5j6P., insbes. 23jBP., 30 f.

8) Fur dessen Datierung ist der Nachweis von Marignan, p. 133 ss.,

141 ss. maBgebend geworden, daB dieses Lied uberall den EinfluB der Kreuzziige

erkennen lilBt, also nicht vor 1100 entstanden sein kann (p. 164).

4) III (1912), S. 366. Heute wieder 1098—1100; Commentaires, 2. (1927), p. 59.

5) Chanson de Roland, p. Ill: „vers Tan 1110“. Trotz der gelebrten For-

schungen von P. Boissonade, Du Noveau sur la Chanson de Roland (1923),

der das Lied nach 1120, aber vor 1124 ansetzen will, bin ich geneigt, mit Tavernier

anzunehmen, daB es im Jahre 1106 vor dem franzosischen Konigshof vorgetragen

wurde; Ztschr. f. franzosische Sprache 39 (1912), S. 157 £P., 41 (1913), S. 86 f. Vgl.

oben S. 103f. Anm. 4 gegen Boissonnade p. 273 s., 434, vor allem aber die

vernichtende Kritik von F. Lot, Romania 54 (1928), p. 362 ss. Somit war der

kapetingische Konigshof von diesem Augenblick an mit der besonderen Form,

die die Karlslegende im Rolandsliede gefunden hatte, vertraut, hochst wahr-

scheinlich auch der spatere Abt Suger von St. Denis, der als Schulfreund dem
Thronfolger, dem spateren Konig Ludwig VI. nahe stand. In Ermangelung der

Kenntnis dieser Zusammenhange hatte fruher Lenient, p. 6, 26, 43, angenommen,

daB das Epos erst nach Erhebung der Oriflamme von St. Denis im Jahre 1124

verfaBt worden sei, da er glaubte, daB der Dichter in ihm das Banner Ludwigs VI.

verewigt habe. Er hat damit keine Nachfolge gefunden.
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sprungen ^). Der Klerus, Ibesonders die fiihrenden K1 o s t e r
,
waren

Trager der tJberlieferung^). Sie feierten Karl als den groBen
Wohltater der Kirche und sein fraiikisclies Reicli als die gol-

dene Zeit, da die Kloster unter seinem Zepter bliihten. Durcli

Predigt mid Pilgerziige seien diese G'edanken allgemein verbreitet

worden und so auch durch die Spielleute in die Chansons gelangt,

die gleichfalls dem Ruhme Frankreichs galten, das man mit dem
Keiche Karls identifiziert babe. Im Mittelpunkt eines jeden der

Epen babe eine der groJBen Abteien gestanden, und die Moncbe
batten aucb selbst an der Bearbeitung der Epen und der Verbrei-

tung dieser Gredicbte mitgewirkt ^). So seien die Epen aufgebaut

auf der Tradition der galliscben Kircbe und ein Zeugnis rein
franzosiscben G-eistes und Nationalgefubls und batten niclits

zu tun mit den germaniscben Volksstammen der alien Zeit. Nur
als Idealgestalt der kircblichen Kreise und der von ibnen in-

spirierten Dicbtung sei der alte Germaiienberrscber, der deutscb

gesprocben und in Aachen auf deutscbem Boden residiert habe^),

zum franzosiscben Nationalbelden geworden* In Deutsch-

land sei die Karlsdicbtung nicbt einheimiscb, sondern erst von

Prankreicb eingeflihrt. Heimat der Dicbtung und aller ibrer

Legenden sei „la douce France die die Spielleute mit einer

leidenscbaftlicben Inbrunst verebrten. So sei das Bolandslied im

wabren und vollsten Sinne ein Nationalepos Frankr eichs,

Diese Lebre B^dier ’s ist beute, soweit die Ablehnung alter

bistoriscber Tatsacben als Grundlage der Legendenstoffe in

Frage kommt, im allgemeinen herrscbend geworden^), wemi aucb

1) Bedier, IV, S. 460. Man wird dabei auch damit rechnen mussen, dafi

Turold, derVerfasser des Eolandsliedes, als Normanne natdrlich auch Kenntnis

von dem „vexillum S. Petri“ hatte, das der Papst seinerzeit Wilhelm dem Er-

oberer iibersandt hatte; vgl. oben S. 97 f. Anm. 4. Tavernier ist sogar geneigt,

in ihm den Anreger und Besitzer der groBen Stickerei von Bayeux zu erhlicken,

auf der das Banner abgebildet ist. Naturlich hat diese gelb-weiBe Kreuzfahne

aher nichts mit dem roten franzosiscben Konigsbanner zu tun und ist auch zu

trennen von der blauen Fahne Eoms auf dem Trikliniumbilde, die Turold auf

seiner Eomreise wobl auch mit eigenen Augen gesehen hat.

2) BddierlV S. 465. tJber St. Denis S. Vgl. auch A. Hessel, Odo

von Cluni und das franzosische Kulturproblem im friihen Mittelalter, Histor.

Zeitschrift 128, S. 18 if.

3) Vgl. z. B. Ill, S. 68 ff., 88 if.

4) IV S. 437
:

,,11 dtait un Germain. II parlait uu dialecte germanique. Les

antiquissima carmina qu’il fit re’cueillir etaient des chants germaniques. Ses resi-

dences favorites s’appellentHerstal, Spire, Aix-la-Chapelle, Ingelheim, Worms, Treves,

Mayence, Cologne, Francfort, et c’est a peine s’il fit en Neustrie des brefs sejours.^‘

5) Roland selbst freilich ist als geschichtliche Personlichkeit und GroBer
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immerhin filr einzeliie Epen, so von Rudolf Zenker fiir die

Chanson d’lsembart ^), seitdem nachgewiesen worden ist, dafi histo-

rische Ereignisse schon des 9. Jahrhunderts in ihnen eine Rolle

spielen. Vor allem aber ist die Grundanffassmig Bedier\s liber

den national-fr anzosischen TJrsprung der Chansons in dieser

Form niclit haltbar; durch die Forschungen von Wilhelm Ta-
vernier iind Leonardo Olschki ist sic bereits wesentlich ver-

tieft und berichtigt worden. Haben dock gerade franzosische Histo-

riker wie »Tacques Flach^) uns gezeigb, daB es ein franzosisches

Nationalgefiihl bis in die Zeiten der ersten Kapetinger nicht

gegeben hat^), da6 man in Prankreicli vielmchr anch nach dem
Vertrag von Verdun an dem G-edanken des frankischen
Weltreiches, das germanische und romanische Gebietsteile um-

fafitCj festgelialten und die Zugehorigkeit auch des ostfrankischen

Reiches, Lothringens, Burgunds und Italiens zum regnum Pran-

corum fortdauernd behauptet hat"^). Weit entfernt, ein gallisch-

romanisches Nationalgefiihl zu entwickeln, hat man also die ger-

manischen Nachbarlander als befreundete Glieder seines eigenen

Staatswesens empfunden. K. L, Z im in e rm an n hat im einzelnen

nachgewiesen, wie in den alteren Chansons de geste die germani-

schen Stamme, Bayern, Sachsen, Friesen, Alemannen usw. durch-

aus giinstig beurteilt werden und als befreundete und zugehorige

Mitstreiter erscheinen Im Rolands lied werden uns Vers

3026 ff. die einzelnen Kontingente des Heeres, darunter die Bayern,

Alemannen, Sachsen*^), Normannen, Bretonen, Flamen, Friesen, Lo-

thringer und Burgunder vorgefiihrt, und besonders werden die

bayerischen Lehensleute des Konigs gepriesen: kein Volk habe

Karl mehr geliebt neben den Franken, Die Verschiedenheit der

Sprache spielt gar keine Rolle. Sie alle gehoren zusammen als

des Reicbs gesichert durcb zwei Denare Karls des GroBen, die seinen Kamen
tragen; Menadier, Amtl. Bericbte a. d. Kgl. Kimstsammlungen 22 (Berlin 1911),

Sp. 268 f. m. Abb. 162. Boissonnade, p. 315 ss. beacbtet das nicht.

1) Romanische Forschungen 39 (1926), S. 433 ff.

2) Les origines de I’ancienne France III (1904), p. 127 ss., 158 ss.

3) Ygl. auch den Nachweis Marignans, p. 143, daB die „dulcis patria"

(douce France) auf antike literarische Tradition zuriickgeht, die auf Vermittlung

der gelehrten kirchlichen Prosaliteratur beruht.

4) Ebd. S. 173 ff., 187 ff,

5) Die Beurteilung der Deutschen in der franzosischen Literatur des Mittel-

alters, Roman. Forschungen 29 (1911), S. 230 ff., 298 f., 301 ff.

6) Ygl. auch Tavernier, Zeitschr. f. franzos. Sprache und Literatur 41

(1913), S. 52.

7) Da6 im Urtext die „Sachsen“ standen, hat Tavernier a. a, 0. bewiesen.
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Grlieder des christliclien Weltreiclis^). Gemeiiasaine Feinde sind

ilineii alien die TJnglaubigen, die Heiden. Die Franken aber sind

die cliris tliclien Herr en der Welt, deren Aufgabe es ist,

allenthalben die Schwachen zu schtitzen nnd die Kirche nnd ihre

Diener zu schirmen. Waren doch in der Tat im Osten und im

Westen die j,Franci“ in der Auifassung der Zeit zu den Freien,

den Vornehmen, den Gliedern des Herrenstandes geworden,

die im Dienste Gottes und des Kbnigs die Waffen zu filhren ge-

wiirdigt sind ^). Und Karl der Grofie ist im Sinne dieser — nicM

franzosischen — sondern frankisch-mittelalterlich en —
Auffassung der von Gott gebronte Weltherrscher, der Schirmherr

der Cbristenlieit
,

der Verbreiter des katholisclien Glaubens, in

dessen Dienst alle Ideale des Rittertums gestellt sind und dessen

siegreichem Scliwert alle Feinde des Glaubens erliegen. Das Ideal

des „regnum Francorum" ist also kein nationales sondern ein

int ernationales, das des kir ckliclien Imperialismns.

Und so ist es denn nur folgerecht, dafi auch das Banner Karls,

die Oriflamme des Eolandsliedes, die Fahne des keiligen Petrus
und der rbmischen Kircke ist.

Aber mit diesem Ideal gebt ein anderes in den Liedern

Hand in Hand, Neben dem religibsen Glauben an Christi Welt-

reick auf Erden steht das sentimentale Gefiikl der Ankanglickkeit

an den keimiscken Stamm und seine Art und an die Heimaterde.

Jedes der Lieder feiert von den legendariscken Heldengescklech-

tern besonders jcne, die der Heimat des Dickters oder seinem

keimiscken Kloster nakestanden. Und die Heiden vergieflen Tranen,

wenn sie dieser Heimat gedenken. Kickt das Weltreick Karls er-

weckt dieses Heimatgefiikl, auch nicht das romanisck spreckende

Gallien in seiner Gesaintkeit, sondern eine der Landschaften, aus

denen sick dieses zusammensetzt. Unter ihiien alien aber tritt

immer bekerrschender die Landschaft kervor, die im Herzen des

alien salfrankiscken Gallien gelegen, im engeren Sinne den Namen

Franzien tragt und deren Kern das Gebiet von Paris bildet,

die Isle-de-France.

Hier liegt dieKeimzelle des franzosischen National-

gef-iikls, das von Anbeginn an in Paris wurzelte. Aus dem

1) Ygl. auch etwa Yers 3700 ff.; dort v. 3793 auch „Thiois“, ferner 3976 f.

2) Ygl. Flach, S. 158ff. So wird es denn auch dahei bleiben miissen, daB

die Chansons de geste naus dem Geiste dieser adligen Kriegerkaste", also aus

germanisch-mittelalterlichem Emphnden heraus gehoren sind; H. Mo if, Kultur

der Gegenwart 1 11 . 1 (1909), S. 145 f. Anders wieder B o i s s o n n a d e , p. 297 ss.

;

vgl dagegen Lot, p. 372 n. 4.



108 Herbert Meyer,

franzisch-pariserischen Heimatsgefiilil ist allmahlich mit der gei-

stigen and politischen Gewinnnng des ganzen Landes durch die in

Paris lebenden kapetingisclien Kbnige die ganz Frankreicb

umfassende Vaterlandsliebe der Pranzosen geworden. Das Heimat-

geftxhl filr das kleine Franzien nun liatte anch schon der Dichter

des Rolaiidsliedes; insofern war er, um mit ihm and Bddier zu

sprechen
:
„un Franc do France" ^). Zwar ist der Sitz Karls nacb

diesem Liede nock in Aachen, Dort ist Karls Palast and seine

Kapelle (v. 2917, 3696 tf., 3706). Aber diese Stadt ist ohne Am
schaaang and Farbe aas der Tradition iibcrnominen; er, dor „en

France ad Ais" residiert (v. 2556), ist doch schon „li emperere

Carles de France dulce" (y. 16), and „la douce France" ^) ist die

geliebte lieimat Franzien oder besser Nor df r ankreicli^) ohne

Itiicksicht aaf die territorialen Grenzen, das franzbsisch sprechende

Land and Yolk, das in Paris~St. Denis seinen geistigen Mittel-

pankt sieht and durch dieKreazzagsbegeisterang aach see-

lisch gemeinsain erfaJBt wird. Das gilt nan damals aach fiir die

Normandie, wie denn der Dichter des Rolandsliedes selbst, Ta-
ro Id, bis 1104 Bischof von Bayeax, ein edler Normanne and
Hofmann Wilhelms II., Herzogs - der Normandie and Kbnigs von
England, war^), wahrend sein Lied zaerst aaf der Hochzeit der
franzbsischen Konigstochter mit dem normannischen
Kr euzzagshelden Bohemand von Tarent in Chartres
im Jahre 1106 erklang^). Danach ist das Lied also von einem

Normannen gedichtet, aber von einem Geistlichen, der die ganze

literarische and gelehrte Tradition der gallischen Kirche in sich

aufgenommen hatte, ferner far ein iiberwiegend aas Franzosen aas

Franzien bestehendes Pablikam, and in einem Orte Franziens erst-

mals vorgetragen ®). Erst diese Erkenntnisse, die wir dem aasge-

1) Vers 177, 804; im gleichen Sinn begegnet auch schon „Franceis de

France^‘ 808. Vgl. Lot, Romania 54, p. 374 ss.

2) Vers 109, 116, 360, 573, 702, 706, 1054, 1064, 1194, 1210, 1223, 1695,

1861, 1927, 1985, 2017, 2379, 2431, 2579, 2661, 2773, 3579, 3673.

3) Flach III, S, 202; Wilh. Tavernier, Zur Vorgeschichte des alt-

franzosischen Rolandsliedes (1903), S. 92 f., 104 f,, Anm. 190; Lot, p. 375.

4) Tavernier, S. 193ff. Anm. 364, Zeitschrift fur franzos. Sprache und
Lit. 37 (1911), S. lOSlf., 38 (1911), S. 118£, 39 (1912), S. 138ff., 41 (1913),

S. 49£, Zeitschrift f. romanische Philologie 38 (1917), S. 99 ff., 412 if,, 703 ff.; vgl.

Bddier III, S. 387 fP. Boissonnade, p. 484ss., will in einem spateren nor-

mannischen Kleriker Wilhelm Turold den Verfasser sehen; dagegen Lot, p. 362,

373 s.. 375 s.

5) Tavernier, Ztschr. f. franzos. Sprache 39 (1912), S. 157 if., 41 (1913),

S. 49 ff. Vgl. oben S. 104 Anm. 5.

6) Tavernier a.a. 0. 39, S. 157ff., 41, S. 86 f.
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zeiclineten deatsclien Forscher Tavernier verdanken, sichern uns
den festen Standpnnkt, von dem aus wir den geistigen und tat-

sachlichen Zusammenhangen gerecht werden kdnnen, auf die es

uns ankommt^).

Olsckki^) hat nun gezeigt, wie in den spateren Epen
diese nordfranzosische Heimat, besonders Paris, mit genauester

Ortskenntnis geschildert wird, sodafi diese Diclitungen eine wick-
tige Quelle der Lokalgeschichte darstellen. Er hat aber vor allem

nachgewiesen ^), wie, lange be vor Paris wirtschaftliclier und gei-

stiger Mittelpunkt Prankreichs geworden war, die Geistlichen und
die Spielleute in ihm schon den idealen Mittelpunkt des

Landes gesehen haben. Und das war moglichj weil sich init der

Stadt, in der die Kapetinger als G-rafen von Paris residierten,

St. Denis zu einer geistigen Einheit verband^), das Kloster,
das alien andern den Pang abzulaufen bestimmt war, das Haus-
kloster der Kapetinger, das schon in merowingischer Priihzeit als

Eesidenz und Begrabnisstatte der Kbnige diente, das von Dagobert
und Karl dem Kahlen filrstlich ausgestattet wurde, das alle an-

deren an (xelehrsamkeit libertraf und das vor allem die Werkstatte
der Geschichtsschreiber Erankreichs war. So sagt denn auch im
Kolandsliede (v. 972 f.) der Heerfiihrer des Heidenfiirsten

:
„In

Jahresfrist will ich die Hand auf Frankreich legen und Einkehr
halten in die Burg^) von St. Denis (el burc de seint Denise)^. In

1) Zwar ist schon vor Tavernier oft auf Tnrold hingewiesen worden;

aher es handelte sich dabei stets um unbewiesene und daber allgemein abgelehnte

Hypothesen. Anderseits ist die Bedeutung, die St. Denis fur die Ausbreitung des

Rolandsliedes hatte, schon im Jahre 1883 von Edward Schroder klar erkannt

und fur die Erlienntnis der Entstehung der deutschen Fassung verwertet worden
(Zeitschrift fur Deutsches Alterthum 27, S. 70 ff.). Schroder hat diese in gliick-

licher Weise mit der Eeise Heinrichs des Stolzen nach Paris im Jahre 1131 in

Verbindung gebracht, die im wesentlichen Pilgerfahrt war. Offenbar hahe Hein-

rich eine Handschrift des franzosischen Kolandsliedes aus St. Denis mitgebracht.

Der Pfaffe Konrad, der deutsche Bearbeiter, habe sich vielleicht in seiner Be-

gleitung hefunden, jedenfalls aber sofort nach der Riickkehr in Regensburg die

Urschrift erhalten und dort iibertragen (S. 781). Zustimmend Bddier, Comm,,

p. 40 s. n. 1.

2) L. Olschki, Paris nach den altfranzosischen nationalen Epen (1913).

3) Der ideale Mittelpunkt Frankreichs im Mittelalter in Wirklichkeit und

Dichtung (1913). Voll zustimmend Karl YoBler, Frankreichs Kultur und

Sprache, 2. Aufl. (1929), S. 371

4) Olschki, Mittelpunkt, S. 51 ff.

5) „Castrum“; der ^vicus^ der Abtei wurde von Karl dem Kahlen befestigt:

Ldon Levillain, Bibliotheque de I’dcole des chartes 86 (1925) p. 94, 87 (1926)

p. 84 s.
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alinliclier Weise hat die Kreuzzugshegeistertmgj die das Lied durch-

weht, zu einer Verschmelzung der gefeierten Helden der Gregen-

.A\rart mit denen der Karlslegende nnd zn einer TJmdentung des

Hofes von Karl dem GrroBen auf den kapetingischen Konigs-
hof gefuhrt^).

Wollten wir jetzt vorschnell axis alledem Rilckschliisse auf

das uns am Herzen liegende Problem ziehen, so konnten wir sagen:

Nun wohl; auch hier hat sich jene eigentiimliche Verschmelzung

des Idrchlichen Imperialismus mit dem Pariserischen Heimatsgefiihl

vollzogen. Die Oriflamme, das Banner lioms und St. Peters, ist

zugleich die Kirchenfahne von St. Denis. Zur groBeren Ehre

Grottes und des ftihrenden Klosters hat der geistliche Dichter dem
Kaiser Karl und dessen Nachfolgern das Banner der Abtei in die

Hande gegeben. In der Tat begegnet dieser Irrtum, daB die histo-

rische Oriflamme ursprilnglich nur die Abteifahne von St.

Denis gewesen sei und der oifentlichrechtlichen Bedeutung ent-

behrt habe, wie schon bei Gr alland^), Du Cange^), Sepet^), so

auch noch bei Olschki®). Dennoch ist es ein Irrtum®). Mag

1) Tavernier, Ztschr. f, franzos. Sprache 41, S. 66 if. In Tedbald

de Reins ist der Thronfolger Ludwig zu erkennen, S. 74ff. Es gait, das Konigs-

baus und ganz Franzien fiir den Kreuzzugsgedanken zu gewinnen, in den das Lied

ausklingt. Anders Boissonnade, p. 388 ss.

2) p, 69 s., 78 s.

3) p. 69.

4)

.p. 33s. (162).

6) Mittelpunkt S. 56.

6) Er sebeint erstmalig veranlafit worden zu sein durcb die oben S. 97 an-

gefiibrten Yerse der Pbilippis, in denen das Rot des Banners dem der Kirchen-

fabnen verglicben wird: „splendoris rubei, letania qualiter uti ecclesiana solet

certis ex more diebus." Daraus bat Pater Daniel, p. 356 den SchluB gezogen,

dab die aubere Form des Banners der der Prozessionsfabnen entsproeben babe,

d. b. dab es niebt an der Lanze, sondern an einem daranbangenden Querstab be-

festigt gewesen sei. Er bringt denn auch zu S. 363 auf Tafel 34 eine pban-

tastische Abbildung, die offenbar in Anlebnung an das Labarum gesebalien wurde,

und das, obwobl er selbst, S. 360, nacb Doublet die Beschreibung des im

Kircbensebatz von St. Denis befindlicben Feldzeicbens vom Jabre 1534 bringt,

wonacb es sicb um eine Fabne bandelt „en fagon d’un gonfanon fort caduque,

envelopp6 autour d’un baston convert de cuivre dord et un fer longuet aigu au

bout“ (Jacques Doublet, Histoire de FAbbaye de S. Denys en France (1625),

p. 304). Aucb aus alien sonstigen Besebreibungen und Abbildungen wissen wir,

dab das Fabnentucb unmittelbar an dem vergoldeten Lanzenschaft befestigt war.

Siebe Abb. nr. 1 bei Le Roux deLincy etTisserand, p. 259, Tafel 1 fig. 3

bei Desjardins (vgl, S. 11) nacb dem Bilde von Henri, mardchal de France,

Sire d’Argentan et du Mez aus dem 13. Jabrb. von einem Fenster der Katbedrale

von Chartres, aucb bei Arthur Maury, Les emblemes et les drapeaux de la
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auch sclion Wilhelm Brito um 1300 anf Grund der Tatsache,

•dajB der franzosische Konig das Banner jeweils vom Abt von St.

Denis zu „entleihen“ pflegte, in ihm eine Kirchenfahne erhlicht

hahen: Wir werden sehen, daB die urspriinglichen Quellen einen

andern Ursprnng ei’harten.

Vor allem aber ist zn beachten, daB das Rolandslied bei der

Erwahnnng der Orifiamme gar nicht dieses Banner, sondern —
eine andere „Earchenfahne“ iin Auge hat. Anch hier liegt ein

historischer Kern zngrunde. Gottfried von Anjon tragt

nach dem Rolandslied das Banner nnd er ist, wie erwahntj eine

historische Personlichkeit ^). Es ist aber nicht zufallig, daB gerade

er die Eahne fiihrt. Schon in Vers 106 wird er bezeichnet als „le

rei gunfanuniers“, also als Inhaber des Bannertrageramtes, und

das ist er im Leben tatsachlich gewesen. „Gaiifridus martellns

comes Andegavensis“ ftihrte in den Kriegen des Kbnigs von Frank-

reich das vexillum beati Martini, und ebenso Geoffroi le Barbu

France (1904), p. 271, und ohne Farben, aber mit dem Bilde des Tragers in

ganzer Figur bei Le deVaublanc, La France au temps des Croisades 11

(1844), p. 47, noch besser mit Nacbbildung des ganzen Fensterbildes, auf dem der

heilige Dionysius dem Marscball das Banner iiberreicht, bei Alb ert von’Aachen,
Geschichte des ersten Kreuzzuges, ubersetzt von Hermann Hefele, II (1923)

bei S. 96. I^er Irrtum Daniels wurde dann von Rey I, p. 167 ss., 169ss. weiter

ausgesponnen; und so findet sich eine dieser Vorstellung entsprechende Abbil-

dung in Gestalt einer Prozessionsfabne auch noch bei Le Comte L. de
Bouilld, Les Drapeaux frangais, 2. dd. (1875), Tafel I Hr. 3 bei S. 11. Bei dem

durcli Daniel veranlaBten Irrtum spielt iibrigens auch eine Yerwechslung mit

den Parocbialfahnen eine Rolle; vgl. p. 71s. und Bouille, p. 20s. nebst Tab I

Abb. 2, In der Tat klingt der Bericbt Wilhelm Britos (Del ah or de I,

p. 281s.) § 191 (auch MG. Hist. SS. 26 p. 311) an die Hacbricht des Ordericus
Vital is (unten S. 125 f. Anm. 4) an: „Interea adveniunt legiones communiaram qne

ad hospitia processerant et vexillum beati Dionysii et accurrunt quantocius ad

aciem regis, ubi videbant signum regale, vexillum videlicet fioribus lilii distinc-

tum“, Danach scheint Brito, der von der Existenz zweier Konigsbanner vrohl

nicbts wuBte, die Orifiamme tats§.chlicb fur eine Kircbenfahne gebalten zu haben.

In Wahrheit ist das Verlialtnis zwischen Orifiamme und Lilienbanner das gleiche

wie zwischen Kreuzbanner und Adlerfahne in Deutschland, Jenes war das Reichs-

banner, die allgemeine Heerfabne, dieses das personJiche Wahrzeicben des Ko-

nigs, das jeweils seinen Standort angibt. Die gleiche Zweiheit begegnet in Eng-

land vom elften bis zum dreizebnten Jahrhundert; Perrin 1. c. p. 32 ss. Uber

das franzosische Lilienbanner siebe Sepet, p. 58 (173) ss,, 286 ss., nebst Tafel II

no. 1 u. 2, Wentzke, S. 111.

1) Der Dichter ist freilicli* bei der Benennung des Einzelnen bestrebt, das

ganze Gescblecbt zu ebren. So dachte er wobl in erster Linie an dessen lebenden

Vertreter, Geoffroi Martel II, der seinem Konige Heinrich nahestand und mit

diesem bei der Wiedereinnahme von Turolds Bischofsstadt Bayeux zusammenge-

Oes. d, Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse, 1930. Heft 2. S
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unter Konig Philippi); spater netmen die Grrafen von Anjou®) das

Erbamt als Seneschall oder Dapifer und damit das Reclit in An-
sprucli, die Bannertrager der Konige von Erankreich zu sein®).

Was ist nun das Banner des keiligen Martin? Man

wirkt hatte; Tavernier Zeitschr. f. franz. Spracbe 41, S. 71ff, Mit diesem

Helclenjdngling, der kurz nach dem ersten Vortrag des Rolandsliedes tel, ver-

kniipften sich aber in der Vorstellung des Dichters und seiner H5rer die friiheren

Tr^ger des gleicben Namens, Geoffroi Grisegonelle (960—987) und Gooifroi Martel

(1040—60)
;
vgl. auch scbon Vorgescbichte, S. 178. Anders Boi ssonnade p. 400 ss.

1)

Vgl die Belege bei Galland, p. 25s., Sepet p, 18s. n. (155 n. 1), be-

sonders Rodulfus Glaber, Historiae Lib. V cap. II 19 (Maurice Prou,
Baoul Glaber, 1886, Collection de textes pour servir a I’etude et I’enseign. de

I’histoire I, p. 129): „Quod Gozfredus conperiens expetivit auxilium beat! Mar-
tini .... Indeque accepto sigillo, imp onens illud propriae bastae,
cum exercitu . .

.
perrexit . . . Nulli dubium est, beato Martino auxiliante,

qui ilium pie invocaverat suorum inimicorum victorem extitisse*^. Banach scheint

der erste Anlafi zur Fulirung dieses Banners die erstrebte und in den Jahren

1043—44 durchgefiihrte Eroberung von Tours und der Touraine gewesen zu sein,

DaB es sicb urn das (iffentliche Heerbannex handelt, ergibt sich aus der Urkunde
Geoffroi le Barbu’s von 1066 (P aul March egay, Archives d’Anjou J,

1843, p. 368 ss.) fiir das Kloster St. Maur, in der (p. 359) zugestanden wird, dafi

die Leiite. dieses Klosters zu keinem anderen Kriegsdienst gezwungen werden

dilrfen, sondern nur „vexillo Sancti Martini in exercitum pergant."

2) Die Grafen von Anjou waren eines der groBten Herrengeschlechter Frank-

reichs; Louis Halph en, Le Comte d’Anjou au XI© sifecle, Flachlll, p. 537 ss.,

E. Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France IV (1891),

p. 721s., auch Sepet p. 265 ss., Augustin Flic he, Le regne de Philippe Io»',

roi de France (1912) p. 138 ss. In der Person von Heinrich II. Plantagenet be-

stieg es spMer den Thron Englands.

3) Der Anspruch taucht erst in der Zeit auf, als die Grafen von Anjou

Konige von England sind, und die Quelle, auf die er sich sttttzt, der Traktat „De
Majoratu et Senescalcia Franciae“ (Halphen et Poupardin, Chroniques des

Comtes d’Anjou, Collection etc. 48, 1913, p. 239ss.) ist uberaus verdachtig (vgl.

Luchaire, Louis VI., 1890, p. 325s.), so daB Paul Vio llet, Histoire des insti-

tutions politiques et administratives de la France 11 (1898), p. 109 n. 3, 111, an-

nimmt, daB er erst durch das Streben des iibermachtigen Vasallen, sich liber den

Lehnsherrn zu erheben und dessen ersten Hofbeamten, den Seneschall, zu nomi-
nieren, hervorgerufen worden sei; vgl. dort auch die erhebliche Literatur liber

diese Frage, die bier auf sich beruhen mag. Zu beachten- ist, daB die Grafen
von Anjou die Wlirde eines Kanonikus von St. Martin, dessen Abt der Kdnig
von Frankreich war, flir sich in Anspruch nahmen (Historia Gaufredi ducis;

Chroniques I c. p. 193)*, vgl dazu Galland, p. 18s., wo ein Bitual von St.

Martin zitiert wird: „ Comes Andegaviae est Canonicus de consuetudine
;

ipse habet vexillum B. Martini, quotiens vadit in bello, praeterquam contra Begem
Franciae". Vgl auch J. Declareuil, Histoire gdndrale du droit frangais (1925),

p. 458. Vbllig abwegig ist es, wenn Boissonnado, p. 404 s., 434 den angeb-
licben Zusammenhang des Bolandsliedes mit den Anspriichen des Hauses Anjou
und dem Traktat fiir die spate Batierung der Dichtung verwertet.
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hat es zusammengebracht init einem Symbol, das xms schon in

merowingischer Zeit begegnet, der „cappa“ des heiligen

Martin von Tours, einer Eeliquie, die im Palatium des Kbnigs

aufbewahrt wurde und auf die schon im 7. Jahrhundert Eide ge-

leistet wurden^). Sie befand sich friih im Besitze der arnulfin-”

gischen Hausmeier und wurde von ihnen und den karolingischen

Konigen, nach dem Bericht des Walahfrid Strabo und des

Monches von St. Grallen, mit in den Krieg und die Schlacht

genommen^), um sich so des Beistandes des kriegerischen Heiligen

und damit des Sieges zu versichern. Die Reliquie bestand in einem

Edeidungsstiick, entweder dem Mantelchen, das der heilige Martin

mit seinem Schwert zerteilte, um die Blofie des Heilands, der ihm

als Settler erschien, damit zu bedecken ^), oder in einem Hnterge-

wand, in dem er nach einer anderen Legende als Bischof von Tours

die Messe las, nachdem er einem Armen das Oberkleid gegeben

hatte. Wahrscheinlicher ist wohl, dafi es sich um die kriegerische

Reliquie, den heiligen Reitermantel handelte; nur auf ihn pafit

die Bezeichnung cappa oder cappella. Von diesem Heiligtum emp-

fing das Oratorium, der Betraum der Kbnigspfalz, den Hamen cap-

pella, der dann Ausdehnung auf alle Privatkirchen fand. Hach

ihm hiefi der Priester, der die Reliquie verwahrte und in der

Schlacht trug, cappellanus und nach ihm der Chor der Greist-

lichen, der ihm unterstellt war, die frankische Hof-Kapelle. In

den spateren Quellen schwindet jedoch jede Spur von dieser Reli-

quie und ihrem Kult^). Eiir Erankreich durchaus begreifhch, da

sie sich seit der Zeit Karls des GrroBen zweifellos dauernd auf

deutschem Boden in Aachen befand. Da sie ancb unter den

1) Wilk Liiders, Capella, Archiv fiir Urkundenforschung II (1909), S. Iff.,

8ff., Flach III, p.459 n. 3.

2) Luders, S. 12f., 14ff., Harry BreBlau, Handbuch der Urkundem

lehre I, 2. Aufl. (1912), S. 406f., Fiacb, III, p. 458ss., aucli schon Dn Cange,

II, p. 112 s, V. Capa S. Martini, ferner Georg Waitz, Deutsche Verfassungs-

geschichte III, 2. Aufl. (1883), S. 616 f.

3) Carl Albrecht Bernoulli, Die Heiligen der Merowinger (1900),

S. 8; iiber St. Martin zu Tours als Beichsheiligtum S. 222ff. und Martin als

Nationalheiligen S. 205ff., 254 ff.

4) Luders, S. 19f., Flach, p. 459, Br eBlau 406f., Du Cange be.,

Waitz, S. 517.

5) Schon seit Karl Martell war die Machtstellung des heiligen Martin als

Schirmherrn des Eeichs durch den heiligen Dionysius zuruckgedrangt worden

;

Luders, S. 22 f., L o t ,
Komania 53, p. 338 n. 1. Aber doch „verior Sankt Martin

von Tours seinen Charakter als Beichsheiligtum erst im eigentlichen Mittelalter

einigermafien an die Ahtei St. Denis“; Bernoulli, S. 226,

8
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Aacliener Rcliquien in den spateren Jahrlmnderten nicht melir er-

wahnt wird, ist sie vielleicht bei der Plnnderung des Mxinsters

durcli die Normannen zngrunde gegangen.

Aber wie dem auch sein mag, sicher hat das Banner des hei-

ligen Martin, wie schon DiiCange^) erkannte^), nichts mit der

Eeliqnie zu tnn. Es ist nichts anderes als das Konigsbanner, das

der Graf von Anjou im Eelde fiihrte, der als koniglicher Vogt des

Klosters St. Martin dessen Schirmh.err war^). Oder sollte viel-

leicht die gleiche Entwicklung, die man filr das Banner von St.

Denis behauptet liat, auch in Tours stattgefunden haben^)? Sollte

ein privates Kirohenbanner zum Konigsbannor geworden sein ? Ich

glaube, das ist hier vrie in St. Denis vbllig ausgeschlossen schon

deshalb, weil Trager des Banners der Vogt im alten Sinne des

Wortes, einer der GroBen des Reiches war, der nur den Konig
liber sich anerkannte, und nicht ein Lehns- oder Dienstmann des

Klosters. Naher liegt also umgekehrt der SchluB, dafi eine Heer-
fahne in beiden Fallen deshalb, weil sie in Eriedenszeiten auf

dem Altar eines der groBen Heiligen Frankreichs aufbe-

wahrt wurde, seinen Namen empfing, ruhte doch auf ihr der

1) s. V. vexillum S. Martini, VIII p. 300. Dagegen nnterscliied Gall and,
der zuerst ausfuhrlich liber „la Cbappe de Saint-Martin" handelte, p. 1—36, nicht

zwischen der Keliquie mid dem Feldzeicben,

2) Ebenso spMer G. Daniel p. 351 ss., und Sepet, p. 15 ss. (154) n. 1, 19

(155) n. VSllig phantastiscb ist, was Key I, p. 149 ss. liber das Aussehen des,

Feldzeichens, insbesondere iiber die blaue Farbe, tlber die uns cine Menge von

AutoritSiten belehren sollen, berichtet. Dennoch hat Graf Bouilld, a. a. 0.,

S. 11, Taf. I Nr. 1 uns daraufhin noch in unserer Zeit eine farbige Ahbildung des

Banners gegeben. Auch A. Dupr^, Revue des SocMtds Savantes 6® sdrie I

(1875), p. 153, weifi von der blauen Farbe des Banners, offenbar nur weil blau

die biscbofliche Farbe ist.

3) Ygl. die Urhunde von 1090 bei Paul Marchegay, Archives d’Anjou I

(1843), p. 356; Sepet, p. 17s. n. 1 (155 n. 1), 265s., 268.

4) So ungefabr Sepet, p. 16 ss. (154 ss.). Dagegen hat er sich spater der

Einsicht nicht verschlieBen konnen, dafi das Banner schon friih offentlich-recht-

liche Bedeutung hatte. Im Nachtrage S. 266 ss. nimmt er daher zunachst eine

Entwicklung zum erblichen Haushanner der Grafen von Anjou, dann zum Her-

zogs- und schliefilich zum Kcinigshanner an. Noch weniger wird man ihm folgen

konnen, wenn er (S. 267 ss.) das blaue Lilienbanner auf das Martinsbanner zuriick-

ftihren will, obwohl er an der Scheidung Du Canges zwischen cappa und vexil-

lum festhalt und sich somit auch nicht auf die angebliche blaue Farbe der er-

steren stutzen kann. Er sagt einfach
:

„La banniere de saint Martin etait, ce

semble, bleue. Le bleu est la couleur des confesseurs de la foi.“ Und damit ist

alles bewiesen. Schliefilich (S. 280) will er mit diesem blauen Banner auch noch
das blaue Banner Roms auf dem Trikliniumhilde als die angebliche historische

Oriflamme Karls des GroBen sich verschmelzen lassen.
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Segen des machtigen Fiirsprecliers. Vor allem aber weist der Um-
stand, dafi fiir beide selbstandig der Name Oriflamme anftritt,

daraiif bin, daJB es sicb. nm alte Konigsbanner, und zwar um
rote Fabnen gebandelt baben muB. Endlich waren beide Kloster

Eigenkloster des Konigs, sie befanden sicb schon in der Zeit

Karls des Kablen unter unmittelbarer Verwaltung des Konigs

und ebenso baben die Kapetinger seit der Zeit Hugos des GrroBen

die Verwaltung selbst gefiihrt und waren spaterbin Laienabte

beider Stifter^). Es ist vbllig ausgescblosseuj daB fiir diese je

eine andere Eabne im Felde geflibrt worden ware als die des

koniglicben Herrn und Abtes. In St. DeniS; wo die Kapetinger

die Hausberren waren und sicb gern aufbielteuj befand sicb die

koniglicbe Scbatzkammer, und bier warden die Reicbsinsignien auf-

bewahrt®). So lag es nabe, dem Heiligen aucb das Konigsbanner

anzuvertrauen. Dafi wir so gezwungen werden, mit mebreren

Exemplaren der' Oriflamme als Konigsbannern zu recbnen, bedeutet

kein Hindernis; denn wir wissen, dafi die Hofamter und unter

ihnen aucb das des Bannertragers mehrfacb besetzt zu werden

pflegten^), und scbon das Kolandslied zeigt uns, dafi es fiir die

einzelnen Heeresabteilungeii je eine Oriflamme gab^). Es ist also

aucb in Erankreicb ebenso wie in Deutschland so gewesen, daB

das Konigsbanner urspriinglicb nicbts als ein Symbol war, bei

dem das einzelne Exemplar keine mafigebende Rolle spielte®).

Wabrend in Deutschland seit dem Aufkommen der beiligen Lanze

der Fabnenscbaft den Cbarakter des Heiligtums, der Segen spen-

1) Karl Voigt, Die karolingische Klosterpolitik und der Niedergang des

westfr^nkischen Konigtums (1917) S. 34f. (Stutz, Kirchenreclitliche Abkand-

lungen 90/91), iSmile Lesne, Histoire de la propri^t^ eccl^siastique en France

II 2 (1926), p. 17, 150, 155, 173, 176, 207.

2) Voigt, S. 130ff., auch unten S. 123 Anm. 1.

3) Urk. von 1120 bei Tardif, Monuments historiques, Cartons des rois (1866)

Nr. 379, p, 213 ;
vgl. F. Lot, Romania 53 p. 340, S ep et, p. 32s. (161) n. 1, 275 s.

4) Werner, Romaniscbe Forschungen 25, S. 374 f., 400, 404.

5) Aucb fiibrt jeder Herr seinen eigenen „gonfanon“. Bei der Selbstandig-

keit, die die „ Seigneurs" dem Konige gegeniiber seit dem Niedergang des karo»

lingiscben Konigtums batten, ist es begreiflicb, dafi nicbt alle das rote Konigs-

banner fiibren, sondern dafi uns im Rolandslied auch weiBe, blaue und gelbe gon-

fanous begegnen; v. 1800, 3922, vgl. 857, 1400, 3006, vgl. Marignan, p. 87

n. 1. Tatsacblicb fiibrt denn aucb im franzosiscben Heere jedes Kontingent sein

„signum" oder „vexillum regium", jeder Seigneur seinen „gonfanon"; Flacb III,

p. 470 s., 474 n. 3. Die Verscbiedenfarbigkeit scbeint zwecks besserer UnterscbeL

dung im ersten Kreuzzug aufgekommen zu sein.

6) Es ist also keineswegs so, daB bier die franzosische Lebre von den meb-

reren Oriflammen wieder aufgenommen wiirde.
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denden Eelxqnie, erhielt^), war es in Frankreich. das Fahnentuch,

das in Friedenszeiten auf dem Altar des Heiligen lag nnd im

Kriegsfall an die Lanze gebunden wurde, welches Heiltums-

"Wert erlangte, wie es nns in dem oben angefiihrten Bericbt des

Raoul Grlaber liber Grottfried von Anjou nnd das vexillum beati

Martini gescbildert wird; ^accepto sigillo, imponens illud propriae

bastae, cum exercitu perrexit“. ImRolandslied ist das nock

nicht der Fall Als Roland die Nacbhut iibernimmt, bei der sick

Grottfried yon Anjou, der Bannertrager, nickt befindet, da bindet

er, wie nns in Yers 707 bericktet wird, die Fahne an seine Lanze,

als er das Naken der Peinde bemerkt. Wir kaben also anzu-

nehmen, dafi jeder Anfiikrer im Besitz eines roten Pahnentuckes

ist, das er erst iinmittelbar vor dem Kampf am Speer be-

festigt. Grenau so erzaklt uns das Nibelungenlied B 159B von

Yolker von Alzeye, als ein feindlicker tlberfall droht: „Er bant

ouck zeime scafte ein zeichen, daz was rot“.

In der Tat ist die legendariscke Bedeutung gerade der Ori-
flamme vonSt. Denis zweifellos erst seit dem Jakre 1124
zu datieren, als Ludwig YI. das Banner am Altar der Kloster-

kircke in Empfang nahm. Auck in dem Berickt Suger ’ s in seiner

Lebensbesckreibung Ludwigs^) nnd in der TJrkiinde^), die

Ludwig bei der levatio vexilli ausstellte, ist von der Bezeichnung

als Banner von St. Denis nock koine Rede. Es feklt auck

nock die Bezugnakme auf Karl den Grrofien. Beides findet sick

erst in dem Berickt einer Weltckronik, die auf Grrund der Jakr-

blicker der Abtei St. Denis tiber die Erkebung des Banners im
Jakre 1190 beim dritten Kreuzzug bericktet. Dort^) keifit es, der

Konig Pkilipp IL August sei dabei von dem Wunsche bewogen

gewesen, „dem Braucke seiner Yorfakren zu folgen, insbesondere

dem Beispiel Konig Karls des GroSen, der zuerst die Oriflamme

Oder das Banner des heiligen Dionysius gegen die Peinde des

Gekreuzigten trug und das keilige Land befreite. Sie waren
gewdknt, diese Pakne von dem Altar des rukmreicken Martyrers

1) Meine „rote Fahne«, S. 327 ff., 352.

2) Vie de Louis le Gros par Suger, Auguste Molinier c. 27 (Col-

lection de Textes pour servir k IMtude et ^ Penseignement de I’bistoire 4, 1887)

p. 102, vgl. p. 142s., neuerdings auch die Ausgabe von Henri Waquet, Suger,

vie de Louis VI le Gros (1929, Les classiques de I’histoire de France au moyen
c^ge 11), p. 220 s., c. 28.

3) Jules Tardif, Monuments Mstoriques (1866), p. 217 ss., Nr. 391.

4) Mazarine-Hs. 2017, abgedruckt beiAlexanderCartellieri, Philipp II

.

August, Konig von Frankreich II (1906) S. 283 f.
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zu nehmen, indem sie zugleich huldigend ihre Dienstpfliclit gerade

diesem Heiligen gegeniiber anerkannteHj in Hinsicht der Grrafschaft

Vexin, die jetzt dein Konige zustelit. War das gesckelienj so ging

es stracks mit deix Waffen gegen den Feind; denn die alien Ko-

nige batten vielfacb durcb Erfabrnng gelernt, dafi nacb Entfaltnng

des Banners die Feinde wundersam erscbreckt alsbald besiegt den

Eticken kebrten.“ Wir finden bier die Legende iiber dieErbebnng

der Oriflamme von St. Denis durcb Karl den GrroBen vor seinem

Kreuzzug ins beilige Land bereits in derselben Form, in der sie

urn 1200 in dem Liede Anseis de Cartage, Yers 9450, be-

gegnet^).

TTnd wie stebt es mit jener altesten Quelle, die tins von

der Erbebung des Banners durcb Ludwig VI. berichtet ? 1st wirk-

licb damals erst die Oriflamme von St. Denis neu gescbaffen

worden? 1st damals etwa durcb ein gescbicktes Zusammenspiel

zwiscben dem Kbnig und dem klugen Abt Suger, dem spateren

Eegenten und Minister Ludwigs VII., kilnstlicb in Anlehnung an

die im Rolandslied niedergelegte Legende ein ’ franzb sisches

Kationalbeiligtum bergestellt worden? Nacbdem die Ori-

flamme Karls des GroBen, die Fabne Eoms und St. Peters, als

unbistoriscb das Feld bat raumen miissen, scbeint nacb der

unter den franzosiscben Historikern berrscbenden Auffassung aller-

1) Ygl. Bedier III, S. 149, Olschki, Mittelpunkt, S. 58f. Es ist also

nicht ricktig, wenn Oswald Holder*Egger, Neiies Arcliiv der Ges. f. alt.

deutsche Geschichtskunde 26 (1900), S. 191 f. meint, da6 sie frukestens im 13.

Jakrkundert ausgebildet worden sei. Ebenso ist es ein Irrtiim, dafi das Wort

„auriflamma“ im 12. Jli. - „nock unerkort" sei und daB dieses in franzosiscker

Spracke erst bei Guillaume Guiart zu Anfang des 14. Jks. vorkomme. Auck kier

wieder gekt der Irrtum auf Du Cange zuriick. — Wesentlick spaterer Zeit als

Maz.-Hs. 2017 gekbrt der Berickt Kickers von Senones 3. 15 (Mon. Germ.

Hist. SS. 25, p. 295.1) zum Jakre 1214 an: „Kex vero secum de Parisius vexillum

Karoli Magni quod vulgo auriflamma vocatur, quod numquam, ut fertur, a tem-

pore ipsius Karoli pro aliqua necessitate a secretario regis expositum fuerat, in

ipso belle apportaverat^*. Cartellieri IV 2 (1922), S. 458 Anm. 2 nimmt an-

sekeinend auck kier eine Verweckslung mit dem Lilienkanner an; vgl, auck

Sepet p. 59s. (173) n.2 (4), 273ss. Dock weist Sepet, p. 32s. (161)n. 1 darauf

kin, dafi das „secretarium regis“ der Kirckensekatz des Klosters St. Denis sei;

Ygl. auck S. 275 f. Die Kackrickt, dafi das Banner vor Pkilipp August von

keinem andern KOnige gefiikrt wurde, trifft weder fur die Oriflamme nock fur das

Lilienkanner zu (unricktig Wentzke, S. 21; vgl, aber S. Ill); Sepet, p. 276

n. 2 will daker vor „pro aliqua necessitate^ ein „nisi“ einsekieben. Vgl. dazu

Guillebert de Metz bei Le Koux de Lincy et Tisserand p. 150: „Si

ont tenus les anciens qu’elle ne doit point estre desploy^e sans tr^s grant nec-

cessit^,"
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dings kaum etwas anderes iibrig zu bleibeii, als einen solcben

frommen Betrug als Entstehiingsursache des Nationalbanners an--

zuerkemien. Es ist anffallendj dafi sick seit den siebziger Jabren

nnd besonders nach. der Veroffentlicbung des grofien Werks von

B6dier tiber die Legende im Volksepos kein franzosiscber Histo-

riker mit dei' geschicbtlichen Oriflamme beschaftigt bai^). XJnd

dock hat scbon Paulin Paris im Jabre 1836 unter Berufung anf

die Konigsnrkunde von 1124 betont®), daB or nicbt daran

glanben konne, dafi erst seitdem die Oriflamme von St. Denis

zum Konigsbanner geworden sci. Sei dock der lieilige Dionysius
seit alten Zeiten ein Sebirmherr des Reiclis^) und filhrc dock

nicbt nur des Konigs Banner, sondern er sclbst den bTamen

des Konigs oder Kaisers von St. Denis

In der Tat scheint mir die ITrkunde vollen Beweis dafiir zu erbrin-

gen, dafi dieses Banner seit alters eineLebens-undHeerfabne®),

1) Erst im Jahr 1927 bat Ferdinand Lot, Romania 58, p. 336—340 das

Sebweigen gebroeben.

2) Li Roman de Garin le Loberain II (1835), p. 121 ss, n. 2; vgl. dazu

LeYicomte deYaublanc, La France au temps des Croisades II (1844),

p. 43 s.

3) Ygl. jetzt besonders Lot, Ic. p. 340s. Man beaebte aucb, dafi nach dem
Rolandslied, v. 2847, der Knauf von Rolands Sebwert Durendal Reliq^uien birgt,

darunter Haare des beiligen Dionysius. M. E. spriebt dieser Zug entschieden fur

den geistlicben Stand des Diebters und zeugt fur die Yerehrung, die er dem
Kationalbeiligen zollte. Ygl dazu Tavernier

,

Yorgescbichte, S. 142 Anm, 2345.

4) Ygl. Olscbki, S. 64; entspreebend beifien die Grofien des Reiebs „les

barons de Saint-Denis", ebd. S. 54.

5) Leider fehlen in Frankreicb Untersuebungen iiber die Fahne als Investi-

tursymbol, wie wir sie fur Deutschland besitzen. Mit der Zersetzung des Lebns-
wesens ist dort der Lebnsformalismus aucb weit friiber verscbwunden. Ferner
tritt in Frankreicb das dinglicbe Recbtsverbaltnis gegeniiber dem personlicben

Treuverbaltnis zuruck. Acbille Luebaire, Manuel des Institutions frangaises

(1892), p. 184 ss., 219ss.; Ferdinand Lot, Fideles ou Yassaux? (1904), Aug.
Dumas, Nouv. revue bistor. de droit 44 (1920), p. 159ss., 218ss., 347 ss., Oli-
vier Martin, Histoire de la Coutume de la Prdvotd et Yicomt^ de Paris I

(1922) p. 256 ss., insbes. p. 263 ss., Emile Ch^non Histoire gdnerale du droit

fran^ais I (1926), p. 725 ss. Aber bis zum Beginn des 13. Jbs. sind doch luvestitur-

symbole zur Belebnung erforderlicb, Martin, p. 268, Declareuil, p. 188 n. 39,

238, 254, 259, Dumas, p. 370 (vgl. aucb Flacb, III, p. 352 n. 1), und es be-

steht kein Zweifel, daB das Lebnsverbaltnis zum koniglicben Kriegsdienst unter
dessen Banner verpfliebtet, Martin p. 259s. DaB unter den versebiedenen Investi-

tursymbolen aucb Fabnen eine Rolle spielen, zeigen die Cbansons de geste;
W. Homuth, Romanisebe Forsebungen 39 (1926) S, 260. Und in ihren Siegeln
ftibren die franzosiseben Fiirsten und Herren den bildlosen, mehrfacb gewimpelten
gonfanon gleicb den Deutseben; vgl. die Abbiidungen aus dem 12. Jb. bei Ldon
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also ein Konigsbanner^) war iind niclit die Kirchenfahne der

Abteij daB ferner die Sitte der Niederlegung und Erhebung am
Altar von St. Denis bis in alte Zeiten zuriickreiclit. Die Be-
deutung des Aktes von 1124 ist danach iinr darin zu erblicken,

dafi damals ein durck die Beziekungcn zu dem Sckutzheiligen
des Konigskauses geweiktes Exemplar der koaiiglicken
Heerfakne zum klauptbanner des Eeicks erkoben wurde. An
diese Eeliquie konnte dann der Grlaube des Volks anknlipfen und
sie mit dem ganzen Nimbus der legendariscken Oriflamme Karls

des GroBen umkiillen.

Ein Eorscker des 18. Jakrkunderts, Lebeuf^), hat zwar die

Ecktkeit der TJrkunde Ludwigs VI. von 1124 bezweifelt; aber diese

Bedenken, die wesentlick auf der Benutzung der gefalsckten „ de-

scription, eines Bericktes iiber die Eeliquien von St. Denis, berukten,

sowie auf der Erwaknung des „indictumn, eines Jahrmarktes

von St. Denis, die beide, wie Lebeuf annakm, erst einer wesent-

lick spateren Zeit angekbrten, konnen heute als beseitigt gelten ^).

Die Ealsckung ist sicker viel alter, und der Jakrinarkt diirfte urns

Jahr 1100 bereits bestanden kaben. Keiner der modernen Forscker

kat irgendwelcke Zweifel an der Ecktkeit der TJrkunde, die als

besiegeltes Original in Paris vorkanden ist, geauBert, und iiberall

ist sie als echt verwertet worden^). In der Urkunde nun keifit

Gautier, La chevalerie (1883) p. 708s., 716 ss,, 722, Fig. 126, 127, 132, 135,

136, Chanson de Roland, p. 387 s. fig. 5—7, und aus dem 12. und 13. Jh. bei

Alwin Schultz, Das hofische Lehen zur Zeit der Minnesinger II, 2. Aufi.

(1889) S. 65, 84, Fig. 44, 75. Die Fahne hatte also auch in Frankreich die gleiche

Bedeutung wie bei uns, ihren Trager als Inhaher koniglicher Hoheitsrechte aus-

zuweisen.

1) So denn auch F. Lot, Romania 53 (1927) S. 338, dessen an versteckter

Stelle erschienener Exkurs mir erst hei der Korrektur hekannt wurde.

2) Histoire de la yille et de tout le diocese de Paris I, nouvelle ^d. (1883),

p. 539, Saint-Denis, Histoire du Landit.

3) Ygl. unten S. 131 f. Anm. 4 und 132 Anm. 2, 3.

4) So von dem Herausgeher Tardif, von Molinier a. a. 0., S. 105 Anm. 1,

von Achille Luchaire, Louis YI le Gros (1890), p. 160 Nr. 348, von Ger-

hard Rauschen, Die Legende Karls des Grofien im 11. und 12. Jh. (1890),

S. 99 (Publikationen der Ges. f. Rhein. Geschichtsk. 7), Historisches Jahrbuch 15

(1894), S. 265, von Auguste Longnon, La formation de I’unite frangaise (Lo-

gons de 1889—90, puhl. 1922), p. 73, von Otto Cartellieri, Aht Suger von

Saint Denis (1898), S. 83, 132 Nr. 38, von FI a ch III, (1904), S. 320f., von

Jules Goulet, Etudes sur Pancien poeme frangais du Yoyage de Charlemagne

en Orient (1907), p. 210, 233 (Publ. de la Soc. p. I’dtude des langues romanes

19), von Max Buchner, Histor. Jahrbuch 42 (1922), S. 22 f., von F. Lot,

1 . c., p. 336 ss. und von Waq[uet a. a. 0., S, 221 Anm. 3. Einzig H. Disseln-
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es: Der Konig sei auf die Nachriclit von der Absicht Kaiser Hein-

idclisV., mit Heeresgewalt in Krankreich einzndringen, „nacli der

Sitte seinerVorganger “ znder Kathedrale der allerheiligsten

Martyrer geeilt
;
in Gegenwart des Abtes Snger habe er die Fakne

vom Altar der lieiligen Martyrer erhoben, jene Kahne, „die vsich

anf die Grafschaft Vexin bezielit, die wir von den Heiligen

zu Lelieii tragen, indem wir den alten Branch nnscrer Vor-
ganger waliren nnd ilim nacheifern nach dem Rechte des

Bannertragers, wie es die Grafen des Vcxin gcwohnt
waren zn tnn.“ In der Darstellnng Suger’s ist die IJrknnde,

wie der Wortlant ergibt, benutzt. Hier lassen dieWortc „vexi]*

lum ab altari suscipiens quod de comitatii Vilcassini quo ad ecclc-

Siam feodatus est spectat“ vielleicht noch deutlicher erkennen, daB

es sich urn die Lehensfahne der Grafschaft handelt.

Der Tatbestand ist also der, da6 bis zum Jahre 1124 die

Grafen des Vexin als Bannertrager die Faline erhoben haben und
daB Konig Ludwig, der ihr Nachfolger in der Grafschaft ge-

worden ist, auch als Konig ihrem Beispiel folgt. Die Bezeichnung

„antecessores“ (Vorgiinger) ist zweifellos miBverstandlich, insofern

darunter auch die friiheren Konig

e

verstanden werden kbnnen^);

und der Bericht hber die Erhebung von 1190 zeigt, daB man in

der Tat bald die alte Sitte der „levatio vexilli" auf die friiheren
Konige bis auf Karl den GroBen hinauf zuriickgefuhrt hat^),

kbtter, Aachens groBe Heiligtiimer (1009), S. 24 iluBert noch Zweifel mit Be-

rufung auf L e b e u f.

1) Vgl. oben S. 116 Anm. 2. Das precibse Latein Sugers ist zwar nicht

leicht zu entwirren; doch kann hier kein Zweifel seio, daB sich „(iuod“ auf

nvexillum*^ bezieht, wahrend der Text der Urkunde „vexillum de altario beatorum
martyrum, ad quod coiuitatus Vilcassini, quern nos ab ipsis in feodum liabemus,

spectare dinoscitur" Zweifel daruber lassen konnte, ob das „quod“ sich auf

„vexillum“ oder auf „altarium“ bezieht. Man wird die Interpretation Sugers

gelten lassen mussen. Vgl. dazu auch unten S. 132.

2) Beim ersten Vorkommen in der Urkunde, wo der Konig erwahnt, er

sei auf die Nachricht von der Bedrohung des Reichs, nach Beratung „cum pala-

tinis nostris^S zum Munster geeilt „niore antecessorum nostrorum“ und habe in

Gegenwart der GroBen des Reichs den Reliquienschrein („eosdem patronos nostros")

auf den Altar der Kirche setzen lassen, welche „antiquorum regum liberalitate"

ausgeschmuckt worden sei, kann das Wort iiberhaupt nur die Konige bedeuten.

Und es ist viel verlangt, wenn die wortlich anklingende Wendung „morem anti-

quum antecessorum nostrorum servantes et imitantes" nach der Erwahnung der
Belehnung mit der Grafschaft Vexin nur noch auf die Vorg8,nger Ludwigs im
Grafen amt bezogen werden soil, Vgl. auch lilmile Chdnon, Histoire g(5nt‘-

rale du droit fran^ais I (1926) p. 566 n. 3, Lot, p. 339 n. 2,

3) Daraus ergab sich dann ganz von selbst der SchluB, dafi gerade dieses
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Mag seiiij dafi dieses MiBverstandnis nicht angewollt gewesen ist;

an der historischen Tatsachcj die uns bezilglich der alien Grafen

des Vilcassinum berichtet wird, werden wir niclit zweifeln diirfen

Die Grafen vom Vexin geborten zn den ^principes", den

Groben des Reicbs^). Sie waren Vbgte, d. h. Scbirmlierr en

des Klosters St. Denis iind Lebensleute der franzosisclien

Kbnige^) noch in kapetingischer Zeit wie dieTatsacke beweist,

dafi einer der ersten Kbnige ans diesem Geschlecht das Obereigen-

tnm der Grafscliaft an den Herzog der Normandie^) abgetreten

heilige Exemplar der alien Konigsfahne schon von Karl demGroBen her-

ruhre. Bald lieB man sich aber aucb daran nicbt gentigen. In dem oben ange-

fiihrten Gedicht des GuillaumeGuiart wird die Geschicbte der Oriflamme von

St. Denis bis in dieMer o wingers eit auf die groBen Stifter nnd WohMter des

Klosters zuriickgefiihrt (v. 1155, Buchon VII, p. 69): „Li roy Dagobert la fist

£aire“. So war St. Denis um eine groBe Reliquie reicher geworder. Diese batte

zu Beginn des 14-. Jabrbunderts ja auch in der Tat schon ein betrachtliches Alter,

da sie wohl sicher bis ins 11. Jahrhundert zuriickreichte. Im Jahre 1534 war

sie, wie der friiher angefiihrte Bericht bei Doublet, p. 304, zeigt, bereits „fort

caduque". Es ist daher durchaus glaubhaft, daB man schon im 13. und 14, Jh.

nicht mehr das kostbare Original, sondern eine „oriflambe contrefaite" mit ins

Feld nahm (GuilaumeGuiart, v. 21296, vgl. 20426 ss., Recueil des historiens

des Gaules et de la France 22, 1865, p. 298, 290 nebst Anm. 10), so daB das

Heiligtum selbst dem Stift verbiieben ist auch in den Fallen, wo die Feinde

sich riihmen konnten, die Oriflamme des Kbnigs in der Schlacht erbeutet zu

haben. Das ist sogar mit Sicherheit aus spateren Abbildungen des Feldzeichens

zu ersehen. Denn danach waren diese Kachbildungen in ihrer Form modisch

verandert und verziert durch eingewirkte goldene Sonnen und Sterne, aucb durcb

Inschriften wie „Montjoie St, Denis“, und schlieBlich auch zweifarbig rot und gelb;

vgl. meine rote Fahne S. 341 f. Anm. 3, auch die Abbildungen 2 und 3 aus dem

14. und 15. Jh. bei Le Roux de Lincy und Tisserand, p. 259 und bei

S epet, Tafel I, Abb. 3 und 4, und dazu S. 312.

1) Dnmoglich kann es auf Erfindung beruhen, daB das Banner die Lehns-

und Heerfahne des Vexin war und im Kriegsfall seit alten Zeiten von den Grafen

am Altar eingeholt zu werden pflegte. Denn tiber diese Dinge wuBte doch Jeder-

mann in der Grafschaft Bescheid.

2) Flach, III, S. 525ff., Auguste Dumas, Nouv. revue historique de

droit 44 (1920), p. 348s., F. Lot, Romania 58, p. 388.

3) Flach III S. 525. Sie waren schon in karolingischer Zeit Grafen, vom

Konige und nicht von der Abtei bestellt. Nach Declareuil, p. 191, soil die Graf-

schaft aus der Vogtei iiber das Stift St. Denis hervorgegangen sein. Der „pagus

Wilcasinus“ wird jedoch schon zur Zeit Ludwigs des Frommen in den „Gesta

Dagoberti" erwtot
;
M. G. hist., Script, rer. Merowing. II, p. 408, 27, und dazu

Buchner, Hist. Jahrb. 47 (1927), S. 254f.

4) Ferdinand Lot, Etudes sur le regne de Hugues Capet (1903), p. 190

(Bibliothfeque de I’dcole des hautes dtudes 147).

5) Beim Aussterben des alten Grafengeschlechts batte sie also ihm und nicht

dem K6nig von Frankreich heimfallen mussen; diesem stand damals weder das
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Philipp ist es dann gelungen, die Grafschaft mitWaffen-

gewalt zurlickzuerwerbeii^)j mid er hat sie seinem Hausgut einver-

leibt mid seinem Sohne Ludwig zu Lehen gegeben^). Davon,

dafi die Grafschaft von dein Kloster St. Denis lehenriihrig ge-

wesen sei^), wissen wir aus keiner andoren Quelle^), Es ist

bezeichnend, daS Sugerselbst in seiner spateren Schrift iiber

seine Verwaltmig des Stifts iind der Klostergiiter keinen weiteren

Reclitstitel flir die Lehnsherrlichkeit seines Klosters liber das ,Vil“

cassinmn^ anfllhren kann als den, daB Ludwig VI. im Jahre 1124

„in pleno capitulo beati Dionysii professus est, se al) co habere et

jure signiferi, si rex non esset, hominiiim ci del)ere“. Wolil sind

die Abte von St. Denis seit Jahrhunderten durch Schenkungen

franzbsischer Konige in den Besitz einzelner Ortschaften und Giiter

innerhalb der Grafschaft gelangt. Aber vom Erwerb der ganzen
Grafschaft kann wohl kamii die Rede sein’’^). Wahrscheinlich hat

Ludwig nur seine Eigenschaft als Vogt von St. Denis in lehen-

Ober- noch das IJntereigentum zu. Gerade dieser vollige Verlust der altfran-*

zischen Grafschaft war offenbar der AnlaB zu dem von der Bevolkerung oder

wenigstens der Eitterschaft stark unterstiitzten Eroberungskriege.

1) Ch. Pfister, Etudes sur le regne de Eobert le Pieux (1885) p. 217

(Ebdh. G4), Flach, p. 628ss., Ferd. Lot, Fideles ou vassaux? (1904) p. 197.

2) Flach, p. 531, 533 s. Ao. 1076, Fliche, p. 147 ss., 274.

3) Lu chair e, Louis VI, p. XIV s., 4 Nr. 4, Ap. 1092, vgl. Hist, des Insti-

tutions Monarchi(tues I (1883), p. 132 ss., Fliche, p. 79, 83 s. Also war Ludwig VI.

allerdings Lehnstrager der Grafschaft, aber von seinem Vater, dem Konige her;

und seit er selbst Kbnig war, hatte sich das Ober- und Untereigentum in seiner

Person vereinigt; vgl. Long non, Formation de Punitd, p. 73.

4) Wie trotzdem auf Grand der Vorgknge von 1124 von den franzdsischen

Historikern angenommen wird, vgl. Luchaire, p. LXXVIll s., Flach, p. 320s., 534.

Ebenso der deutsche Historiker Buchner, Historisches Jahrbuch 42 (1922), S. 22,

Erst im Jahre 1927 hat F. Lot, Eomania 53, p. 336 ss. auf die inneren Wider-

spriicbe des Berichts iiber den Lehnsnexus hingewiesen und des sen Unglaubwiir-

digkeit hervorgehoben

5) So schon G. Paris, Eomania 31 (1902), p. 446 n. 2.

6) „De rebus in administratione sua gestis c. 4 (A.Lecoy de laMarche,
Oeuvres completes de Suger, 1867, p. 161 s., Soc. de Phist. de France 44). Was
der Herausgeber, S. 442 ff., iiber den Erwerb unter Dagobert oder einem seiner

Nachfolger sagt, beruht auf kritiklosem Nachsprechen der spateren Uberlieferung

von St. Denis. Bas gleicbe gilt von A. Huguenin, Suger et la Monarchie fran-

caise (1857), p. 19, und Sepet, p. 34 (162).

7) Man beachte auch die vorsichtige Ausdrucksweise beiMichelF^libien,
Hist, de PAbbaye Eoyale de Saint-Denis (1706) p. 155 : Allein der Graf des Vexin
hatte das Eecht, die Oriflamme zu tragen „soit en qualite d’avoue de Pdglise de

S. Denys, soit comme premier homme lige et premier vassal de PAbbaye“. Zwei-

felnd daher auch Longnon, Formation de Punite', p. 73.
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rechtliclie, wenn auch nicht ganz ziitreffeBde Ansdriicke einlaiillen

wollen; moglicherweise liandelt es sick auch um eine Verwechslung
zwischen der Stellung, die der Graf als Obervogt gebabt hatte,

mit der lekensreclitlich abhangigen, die den spateren Untervbgten,

;,bajiili“, des Klosters zukam.

An sich wiirde darin nicbts Auffalliges zu finden sein, dafi

der Konig die Grafscbaft von einem kircblichen Stift zu Lehen
empfangt. Nnr scbeint es auffallend, da(3 Suger ausdrllcklicb er-

wabnt, daB Ludwig die Fabne yon dem Altar des Heiligen „tan-

(juam a domino suo“ empfangt^). In der ausflihrliclieren Hand-
schrift die Hoi der-Egg er^) in wesentlich spatere Zeit ver-

legen will, wird uns, offenbar anf Grund der Angaben Sugers in

seiner Schrift liber die Stiftsyerwaltung, eine nabereErklarung
gegeben. Der Konig babe gesagt, daB die „bajulatio“ dieses Altars

von rechtswegen dem Grafen des Vexin zustebe und daB er wegen
der gleichen Grafschaft der Kirche den Treueid zu leisten gebabt

baben wiirde, wenn nicbt die Wiirde des Konigs dem entgegen

stande. Flacb^) ist es aufgefallen, daB in dieser Weise der

Mangel des bomagium entscbuldigt wird, und meint, daraus

scbliefien zu kbnnen, daB die Stelle aus einer Zeit stamme, in

der die lebenrecbtlicbe Form des bomagium in jedem Fall streng

innegebalten wurde, aucb wenn es sicb um den Konig als Lebens-

mann bandelte, wabrend das im Jabre 1124 nocb nicbt der Fall

war^). Viel naber liegt m. E. die Annabme, daB in Wabrbeit die

ganze Berufung auf einen Belehnungsakt nur dazu erfunden war,

um dem Konig die Stellung als Kacbfolger der angeblicben

1) Das soli naturlich nicbt nur die gebtihrende Ehrfurcht vor dem Scbutz-

patron zum Ausdruck bringen; sondern es beibt: „als ob das Kloster sein Lebns-

berr w§-re“. In Wabrbeit war, wie oben geseben, umgekebrt der Konig der

Herr des Klosters, das scbon unter den Karolingern koniglicbes Eigenkloster

war und die gleicbe Stellung unter den Kapetingern einnabm; der Konig fiihrte

den Titel eines Abtes von St. Denis wabrend des ganzen „ancien regime", ebenso

wie er Abt von St. Martin in Tours war; Lot, Hugues Capet, p. 226.

2) In der Ausgabe Moliniers, S. 142 f.

3) a.a. 0. S. 192.

4) a. a. 0. Ilf, S. 320 f.

5) Umgekebrt glaubt Cbdnon I, p. 600 s. aus unserer Stelle folgern zu diirfen,

daB der Konig, nacbdem er aus den Grundsatzen des Lebnrecbts seinerseits Hutzen

gezogen batte, es verstanden babe, sicb diesen Pflicbten mit Berufung auf seine

koniglicbe Gewalt zu entzieben. Er siebt darin also eine spatere Entwicklung,

In Wabrbeit ist das bomagium als Untertaneneid in der Tat fiir den Konig be-

grifflich ausgescblossen, wie die vonCbdnon angefiihrte Urkunde Philipp Augusts ,

von 1185 klar ergibt.
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Leliensmannen des heiligen Dionysius zu verschaffen,
walirend in Wahrlieit sein Reclit anf die Grrafschaft auf Eroberungs-

recbt, also nicht anf einem Nachfolgetitel berubte. Im librigen

sind die Bedenken Holder-Eggers gegen das Alter der Hand-

schrift F wesentlicli durck unsere Stelle kervorgerufen worden;

denn in ikr wird die Fahne ausdrlicklick bezeichnet als „auriflamma

que vexillum beati Dionysii dicitur". Ebenso keiBt es, der Konig

wolle „more priscorum regum“ die Oriflamme vom Altare nehmen,

Beides konne erst ein Mann des 14. Jakrkunderts gesckrieben

kaben^). In Wahrheit ist jedock die Legende, die die Oriflamme

von St. Denis mit dem Banner Karls des GroBen gleicksetzt, wie

wir geseken haben, ja sckon im Laufe des 12. Jakrkunderts ent-

wickelt worden^).

Aber mag man sick dazu stellen, wie man will; sicker liegt

nickt der mindeste Grund vor, die Bezeicknung ^Oriflamme" fiir

eine Neuerung zu kalten, tritt sie dock sckon im Rolandslied
auf und zwar, wie wir geseken kaben, mit Bezug auf ein anderes
Exemplar des Konigsbanners, das von Gottfried von Anjou gefiikrte

5
,vexillum beati Martini“. Beide Faknen trugen also die Farbe

des Goldes oder des B lutes, beide waren Anwendungsfalle des

Symbols, das seit alter Zeit die kbniglicke Gewalt bei den Franken,

insbesondere die Heergewalt bezeicknete. Und ebenso bestekt nickt

der mindeste Grund, an der Alterttlmlickkeit des Brandies zu

zweifeln, das im Frieden von der Lanze losgebundene Bannertuck

an geweikter Statte aufzubewahren. War dock, wie uns

der Berickt Suger’s zeigt, mit dem Akt der Erkebung des Banners

ein feierlickes Hockamt verbunden, wobei das Fahnentuck auf dem
Altar unter dem Allerkeiligsten lag, und tritt uns dock eine der-

artige „benedictio yexilli bellici" ^hon in dem Kronungs-
formular des 10. Jakrkunderts entgegen^). Ick kabe mick

1) Zustimmend Waquet, p. XXIII n. 3.

2) Bericlitet docli scbou der Englander Gervasius von Canterbury im Jahre

1184, dafi das Banner seit der Zeit Karls des GroBen in Frankreich als Blut-

fabne und Streitbanner gelte
;
oben S. 99.

3) DaB das auch bei der Oriflamme von St. Denis der Fall war, zeigen spS,'

tere Berichte uber die Erbebung, wonacb „est mise ceste baniere ployde dessoulz

les corporaulx, ou est consacr^ le corps de Notre Seigneur und nacbber „le

chevalier porte - oriflamme plagait F^toffe b^nie autour de son cou etla

gardait ainsi jusqu’au moment de la d^ployer sur le champ de bataille" (Raoul
de Presles, angefiibrt bei Sepet, p. 44s. bezw. 167s., vgl. Le Roux de
Lincy et Tisserand, p. 149). Man hielt also an der alten Sitte fest, das

Tuch erst auf dem Schlachtfeld an die Lanze zu binden.

4) Abgedruckt bei Melchior Hittorp, De divinis Cathol. Ecclesiae officiis
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daher fixr berechtigt gebalten, die Vermutung auszusprechen, dafi

die christlicLe Kirclie einen kirclilicben Weiheakt an die Stelle

beidnischen Zanbers gesetzt babe. Diese Vermutung wird

wesentlicb gestiitzt durcb die jetzt erkannte Tatsacbe, da6 in

Frankreicb die Niederlegiiiig des Fabnentucbes an geweiliter Statte

iiblich war; so wie die alten Grermanen nach dem Bericht des

Tacitus^) ibre Feldzeichen in Friedenszeiten in ibren Heilig-

tiimern aufzubewabren pflegten. So ist denn aucb die Sitte der

Aufbewabrung am Altar nicbt bescbrankt gewesen auf die beiden

Oriflammen von St. Denis iind St. Martin^). Nur sind diese

beiden, da es sicb um die b eiden gr oJS en Scbutzpatr one
des frankiscben Reicbes bandelt, zu besonderer Verebrung and zu

besonderem Anseben emporgestiegen ®). Ist die Rolle der Martins-

fabne zn unserer Zeit bereits ausgespielt, so bat die Oriflamme

von St. Denis mit dem Jabre 1124 ibren Siegeszug angetreten, der

zugleicb der Siegeszug des kapetingiscben Kbnigtums des grbfleren

Frankreicbs war.

An sicb ist librigens die Moglicbkeit keineswegs zu verneinen,

daB die Oriflamme von St. Denis aucb scbon vor 1124 von besoii-

derer Bedeutung war^). Denn der Konig legt in seiner IJrkunde

(Coloniae 1568) p. I68s., vgl. A. Luchaire, Histoire de France II (1901) p. 141

und meine „Rote Fabne", S. 351 f., 353. Aucb in Byzanz bat man eine solche

Fabnenweihe gekannt
;
Du Cange 8 p. 299 s. v. vexillum.

1) Germania c. 7; vgl. Historiae 4 c. 22.

2) tiber weitere Falle dieser Art bericbtet Du Cange 1. c. p. 300.

3) Es lag nabe, besonders kriegerische Heilige wie S. Martin, S. Georg
* und S. Mauritius zu Scbutzbeiligen der Kriegsfabne zu stempeln. So bat bekannt-

licb S. Georg im ersten Kreuzzug als Taufpate des vexillum crucis, des Banners

mit dem roten Kreuzzeicben gedient, das spater zur Fabne Genuas und Englands

wurde; vgl. W. G. Perrin, British flags (1922), p. 23 ss., 35 ss, Ferner sei an

ein drittes Banner erinnert, das den Namen des beiligen Moritz tragt und gleicb

dem Martins- und Dionysiusbanner auf Karl den Groflen zuriickgefiibt wird.

Von ibm bericbtet Wilb. von Malmesbury, De gestis Begum Anglorum II

§ 135, ed. William Stubbs, Scriptores rerum Britannicarum Nr. 90 (1887), I p. 150

:

Vexillum Mauricii beatissimi martyris et Tbebae legionis principis, quo idem rex

in bello Hispano quaralibet infestos et confertos inimicorum cuneos dirumpere

et in fugam solitus erat cogere". Vielleicbt diirfen wir in dieser Fabne, die

JEtbelstan von England im Jabre 927 von dem Vater Hugo Capets, Herzog Hugo

dem GroBen von Franzien, zum Gescbenk erhielt und die nach der Legende gleicb-

falls dem Kampf gegen die XJnglaubigen gedient baben soil, ein drittes Exem-

plar der Oriflamme sehen; vgl. DuCange, s. v. vexillum Mauricii p. 301, Sepet,

p. 23 (157) und Perrin, p. 32. Ein viertes ist moglicberweise das Banner der

Sires deCombour in der Bretagne, die nach Boissonnad e, p. 407, als „signiferi

sancti Samsonis" vorkommen. Vgl. aucb Du Cange I, p. 109, s. v. advocati.

4) A. Huguenin, Suger et la monarchie francaise (1857), p. 21, bebauptet,
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besonderes Grewiclit atif den TJmstand, dafi er anf Grand seiner

Graferrechte die Fahne „signiferi jure^^ erhebe. Mit der Erkenntnis,

dab die Oriflamme keine Kircbenfahne von St. Denis war, entfallt

ancb die Notigung, in dem „Signifer“ den Piihrer der Stiffsfahne

zii erblicken. Ferner erlibrigt sick auf Grand unserer Erkenntnis

der alten Sitte, die Heerfahne am Altar anfznbewabren, der Answeg,

den Eerd. Lot einscklagt, das Konigs banner als den Gegen-

stand des angeblichen Lekens der Grafen des Vexin anzusehn, so

dab diese zwar nickt die Grafsckaft, aber das Bannertrageramt

vom Stiff St. Denis empfangen batten. Dieses habo dann spatcr

aus dem Bannerlehen eine Landleike gemackt ^). Wie soil aber

das Kloster imstande gewesen sein, die im Konigssckatz za St. Denis

befindliche Eahne samt dem Konigsamt des Bannertragers zu ver-

leiken? Die Sckwierigkeit wird dnrck diese Dentung nickt geringer.

Dann batten die Moncke ja scklieblick anck die Konigskrone selbst

zu Leken geben konnen. Es ist vielmekr durckaus mbglick, dab im
ducatus Franciae die Grafen vom Vexin kerkommlick die Trager des

koniglicken Hauptbanners waren wie die Grafen von Anjou als Herren

von Tours die des Martinsbanners^). Der ungekeure Erfolg, den Lud-

wig VI. mit der Entfaltung dieses Kriegsbanners katte, das Zu-

saminenstromen zaklloserMannsckaften aus ganzFrankreick zum Heer

des Kbnigs, durck das sick Heinrich V. veranlabt sah, von seinem

Angriff abzustelien, nock eke er die Grenze Frankreicks tiber-

sckritten katte, labt sick psychologisck nickt durck einen gelun-

genenBetrug erklaren; sondern es miissen eindrucksvolle gesckickt-

licke Tatsacken vorkanden gewesen sein, die dem Banner ein

da6 Abt Adam von St. Denis bereits im Jahre 1099 dem jungen Ludwig als

Tbronfolger anlablich seiner Wehrbaftmachung die Oriflamme am Altar ubergeben

babe, urn sie zur Yerteidigimg der Grafschaft Vexin zu fuhren. Die Quellen, ins-

besondere Ordericus Vitalis, erzablen nichts dayon; vgL aucb Fliche, p. 79 ss.,

301 ss. Moglicherweise bandelt es sich um die Stelie Historia Ecclesiastica Liber

11. 34 (ed. Aug. Le Prdvost IV, 1852, Soc. de I’Histoire de France Nr. 7,

p. 285), wo von dem Aufgebot durch die Biscbofe „cum vexillis et parochianis

omnibus^ die Rede ist; vgl. Flach III, p. 380s. n. 4. Dagegen diirfte wobl

anzunehmen sein, dafi die Fahne bei der Belebnung Ludwigs mit der Grafschaft

durch seinen Vater Verwendung fand. Die Quellen berichten uns auch bieriiber

nichts. Naturlich ist es nicht moglich, dieses Faktum fur die Datierung des

Rolandsliedes zu verwenden, wie es Graevell, Die Charakteristik der Personen

im Rolandsliede (Heilbronn 1880, erweiterte Marburger Diss.), S. 159 getau hat.

1) Romania 53 (1927) p. 338 s.

2) Sie batten ihrerseits wieder einen „signifer comitis", ein Amt, das in

Verbindung mit dem des „conndtable‘^ zuerst im Jahre 1016 als erbliches Lehen
der Herren von Chemille auftritt; Louis Halphen, Le comte d’Anjou au
Xle siecle (1906), p. 103, 163 n. 3, 192.
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besonderes Anseben im Volke Frankreicbs schon vorher gegeben
batten. Unmoglicb bat der Konig in seiner TJrkunde, die er bei

derErbebnng derFabne selbst ansstellte, nnwahreDinge bebaupten

konnen, die von Jedermann leicbt batten widerlegt werden konnen.

Es muB richtig gewesen sein, daB seit alters die Grrafen vom Vexin
das Banner von St. Denis als die Fabne Franziens gefiibrt baben.

Aber diese Tatsache einte sich jetzt mit der durcb dieKloster

des Landes, durcb die Pilger und Spielleute verbreiteten Legende
des Rolandsliedes

,

daB die Oriflamme das alte Banner
Karl s des Grr ofl en sei. So ward das vermutlicb altbeidniscbe Heer-

banner, die goldne Feuerfabne der Franken, auf Grrund der kircb-

lichen Tradition zum Banner Boms und St. Peters, das der beilige

Scbirmberr Frankreicbs dem Konige verleibt ^). TJnd so wurde aus

der Fabne F r an ziens, aus dem Banner der Grrafen desYexin, das

der Konig alsseineigener Fabnentrager erhob, das Banner

des groBeren Fr ankreicb ^), das die kluge Politik der kape-

tingiscbenKonige und ibrer Berater gescbaffen bat, unter denen nicht

zuletzt der groBe Staatsmann Suger, der jetzige Abt von St. Denis,

eineRolle spielte ®). Sie baben es nicbt nur verstanden, von der Isle-

1) Wie Ludwig VI. ja kurz zuvor im Jahre 1119 den Scklaclitruf Karls

„Moiitjoie“ (Rom) aus dem Rolandsliede ubernommen katte. Es ist unverstand-

licb, wie Boissonnade, p. 273 s., 434, 444, beide Tatsachen bemerken und doch

die Dicbtung zeitlich zwiscben beide setzen kann. Natiirlicb entstammt dem Rolands-

lied die Beziebung auf Karl den GroBen, Rom und St. Peter. „Romaine“ und

„Montjoie“ sind die Namen der Fabne, die der kirchlicben Tradition angehoren.

Die Bezeicbnung „orie flambe“ aber ist nicbt der dichteriscbe Name des Banners

im Rolandsliede, sondern nur die Ubersetzung der altgermanischen Bezeicbnung

der Heerfabne, entsprecbend dem „segn eall-gylden“ im Bedwulf v. 2768, wie denn

aucb die an Ludwig VII. gericbtete sibyllinische Weissagung vom Jabre 1147, die

docb die Oriflamme im Auge bat, verkiindet, er solle seine „vexiUa rosea“ bis

ans Ende der Welt fiibren (Wilb. Giesebrecbt, Gescbicbte der deutschen

Kaiserzeit IV, 2. Bearb., 1877, S. 505 f., vgl. S. 602). Deren leuchtendes Gold-

oder Blutrot bat nichts zu tun mit Rom, dem kaiserlicben Gold und dem Purpur

der Casaren (vgl. meine rote Fabne S. 340, 344 f.). .

2) Damit scheint mir bezuglicb der Oriflamme die Frage beantwortet zu

sein, die A. Cartellieri a. a. 0. 11, S. 284 Anm. 1 aufwirft: „Wann und wie die

Karl den Groflen verherrlicbenden Vorstellungen, bei denen neben der Oriflamme

aucb an die zwolf Pairs zu erinnern ist, aus der Literatur in die Politik einge-

drungen sind, bedarf genauerer Prufung“. Cartellieri macbt bei dieser Ge-

legenbeit wie aucb in Bd. I (1899—1900) S. 145 Anm. 3 und IV 2 (1922) S. 458

Anm. 2 niitzlicbe, wenn aucb keineswegs erschopfende Angaben zur Literatur der

Oriflamme; vgl. aucb schon Tavernier, Vorgeschichte, S. 182 f. Anm.

3) Vgi. dazuPfister, p. 85 ss., 140 ss., Mignet, Essaisur la formation territo-

riale et politique de la France, Notices et memoires bistoriques II (1843), p. 153 ss.,

A. von Daniels, System und Gescbicbte des franzos. und rbein. CivilprozeB-

Ges. d. Wiss. Nachrichten, Phil.-Hist. Kl. 1930. Heft 2 .
9
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de-France aus ihr Herzogtum nnd ihr Dominium, mit dein im groBeren

Teile Galliens nur scliwacliliclieKonigsrechte verbunden waren, abzu-

runden durch den Erwerb einer Landscbaft nach der anderen, sie

haben es besonders auch vermocht, dem groBen Frankreicb, das

sie schufen, die Liebe und Verelirung zuzuwendeiij die ibr

kleines Heimatland

,

„la douce France", auf Grand der Karls-

legende und der Dicbtung im Volke besaB. Das geschah durcli

Verscbmelzung jenes engeren geftihlsinaBigen Begriffes France

mit dem des groBen Frankenreichs aus den Tagon Karls desGroBen^).

So trug der eben erwachte franzdsische Patriotismus von seinem

Anfang an den Stempel der Ausdehnungspolitik^). Wie
Karls Eeicb keine Greiizen der Sprache und der Stamme kannte,

so griff auch der jange franzdsische Nationalismus liber die natlir-

lichen Grenzen hinaus, die seitdem durch die tatsachlich vollzogene

Bildung der beiden groBen Sprachgebiete, des Romanentums und

des Deutschtums, entstanden waren. Im Mittelpunkt des neu er-

wacbten Strebens steht der Gedanke des kirchlichen Imperialismus.

Der Kdnig derPranken ist der Schirmherr der Christenlieit;

ihin kommt es zu, die Welt und besonders die heiligen Statten

vor der Herrschaft der Dnglaubigen zu bewahren. So hat das

kapetingische Konigtum die Begeisterung der K r e u z z ii g e als

seine besondere heilige Aufgabe in sich aufgenommen. Und schon

zwei Jahrzehnte nach der ersten Erhebung konnte Suger die Ori-

flamme dem Kachfolger Ludwigs VI. zum zweiten Kreuzzug liber-

recbtes I (1849), S. 132ff., AcbilleLucbaire, Histoire des institutions monar-

chiques de la France, 2 vol. (1883), Manuel des inst. franc. '(1892), p. 457 ss.,

E. Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France 5 (1893), p. 282ss.,

491 ss,, 6 (1895), p. Iss., Rich. Schmidt, Allgemeine Staatslehre II 2 (1903),

(Hand- und Lehrbuch d. Staatswiss. Ill 2), S. 399ff., 410 ff., Flach III, p. 55 ss.,

143 ss., 199 ss., 209 ss., 285 ss., VoBler, S. 23ff., AugusteLongnon, Origenes

et formation de la nationality frangaise (1912), p. 72 ss., La formation de Punite,

frangaise (1922), p. 3, 48 ff., 65 ff., Hessel a. a. 0,, S. 25. L mile Chy non,
Histoire generale du droit frangais I (1926), p. 465 ss., 566 ss., 693 ss.

1) Flach, III, p. 200: „les Gapytiens n’ont cesse de pretendre qu’avec la

couronne des Francs carolingiens (Karolinorum Francoruin), ils avaient acquis la

couronne de tons les Francs (regnura Francorum),. la supreraatie sur les autres

nations qui composaient I’empire de Charlemagne, la preeminence sur les chefs

qui les gouvernaient, meme sur le souverain germanique malgry son titre d’em-

pereur“. Das geschah in hewuBtem Gegensatz zu den deutschen Konigen, die

seit Heinrich I. bestrebt waren, ihr Reich auf neue, vom frankischen Konigtum
unabliangige nationale Grundlage zu stellen, wie Flach, S. 195 ff. anerkennt.

2) Fritz Kern, Die Anfange der franzosischen Ausdehnungspolitik bis

zum Jahre 1308 (1910), S. 3 ff., 7 ff., 58 f., 66.
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geben, urn selbst an Stelle des abwesenden Ludwig VII. die Regent-

schaft liber dessen Reich zu ubernehmen.

Aber auch die inn ere Erstarkung Erankreichs und der Er-
werb neuen Kronlandes durch seine Herrscher vollzieht sich

ganz in den Bahnen, wie sie uns das Rolands lied ftir die Ent-

stehung des alten Frankenreichs Karls des GrroBen schildert. Der
sterbende Roland wendet sich (v. 2322—34) in einem Abschieds-

spruch an sein Schwert Durendal mit der Aufzahlung aller der

Lander, die er dein Frankenreich und dem Kaiser durch seine

WafFe gewonnen habe. „Mit ihr habe ich ihm erobert das Anjou
und die Bretagne, mit ihr habe ich gewonnen Poitou und Maine.

Ich habe ihm erobert die freie Kormandie, mit ihr habe ich ihm
gewonnen die Provence und Aquitanien, die Lombardei und das

ganze Rbmerland. Ich habe ihm Bayern erobert und alle flamischen

Lande, Burgund und Konstantinopel, das ihm Lehnspflicht leistet,

und Sachsen, das seinem Herrscherwillen untersteht. Mit ihr habe

ich ihm Schottland erobert und England, die jetzt sein Hausgut
bilden ^). Mit ihrer Hilfe habe ich so viele Lander und (xebiete

erobert, die jetzt Karl der WeiBbart in Handen hat“. Wir sehen:

die Vorstellung iiber die Entwicklung des Frankenreichs unter

Karl dem GrroBen, von der das Rolandslied ausgeht, kniipft an

das gegenwartige kleine kapetingische Dominium an. Erst

Roland hat dem Kaiser die anderen franzosischen Lander und
ebenso den germanischen Osten, das langobardische Italien, und
liber die wirklichen Grrenzen seines Weltreiches phantastisch hinaus-

greifend auch Konstantinopel, England und Schottland erobert^).

Ahnlich wie die Chansons de geste, an merowingische Erinnerungen

ankniipfend, aber die groBe Zukunft vorahnend, Paris und St. Denis

zum idealen Mittelpunkt ganz Frankreichs umgepragt haben, so

haben sie durch Hi iie in dentung der gegenwartigen kleinen An-
fange des kapetingischen Frankreichs in die Friihzeit der

Karlsperiode eine Ver schmelzung von Gregenwart und
Yergangenheit

,
von Heimatgef lihl und religiosem Im-

perialismus vollzogen, welche die fruchtbarsten Keime fiir eine

glanzende Zukunft enthielt, wenn es einem genialen Staatsmann

gelang, sie in rechter Stunde zur Entwicklung zu bringen,

Koch am Ausgang des 11. Jahrhunderts, zur Zeit des ersten

Kreuzzuges, herrschte durchaus der nach auBen auf die Bekehrung

1) Vgl. T avernier

,

Zeitschr. f. roman. Phil. 38 (1917), S. 708 f.
;
der Dichter

hat hier offenhar Ereignisse seiner eigenen Zeit, die Gewinnung Englands dutch

die Normannen, in Karls Zeiten zuriickverlegt.

2) Vgl. auch Kern, S. 12.

9 *
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•and TJnterwerfung der Heiden, der Moslim, gerichtete religiose

Imperialismns. Es ist die Stimmung des Rolandsliedes selbst, das

den Kampf gegen die Mauren in Spanien predigt, der den Ans-

gangspunkt fiir den Krenzzug gebildet hat. Dieser war zwar tat-

sachlich eine rein franzosische Angelegenheit, aber es ist eine Sache

der homines Eranci im alten Sinne, der frankischen Barone aus

alien Ganen and Stammen, die sich- als Glieder des allgemeinen

christlichen Ritterordens verbnnden fiihlen, nicht eine Sache der

Nation.

Das wnrde anders, als jener groBe Staatsmann sich fand, der

die starken AngrifPskrafte des gallischen Lehnsadels in den Dienst

des kapetingischen Konigs und einer vaterlandischen Sache stellte,

der zuin ersten Mai diesen religiosen Idealismus zum Kampf fiir

allgem eine franzosische Inter ess en gegen christliche Nicht-

franzosen, gegen das deutsche Kaiserreich, wachrief. Als die Konigs-

macht des Ostreiches dnrch den Kampf mit dem Papsttum geschwacht

war und anderseits der Papst vor seinem natlirlichen Beschiitzer

Schutz in Erankreich suchte, da war dessen Stunde gekommen, die

groBen Traditionen des alten Prankenreichs zu Gunsten des fran-

zosischen Konigs wieder anfzunehmen ^). "War nicht er, der Konig
desWestreichSj der erstgeborene Karlserbe, und der deutsche
Konig seit dem Aussterben der Karolinger und dem Dbergang der

Herrschaft an die Sachsen ein XJsurpator, der sich zu Unrecht

anmafitcj den Kaisernamen Karls zu fiihren?^) Der heilige Yater

selbst hatte das Recht des Erankenkonigs, die Schirmherrschaft

liber die Kirche auszuuben, durch die Tat anerkannt. In Paris

herrschte der wahreKaiser, der „Emperere de St. Denis“ . Seine

Aufgabe war es, sein heiliges rotes Banner nach Rom und Jeru-

salem zu fiihren um den Papst und die Christenheit von ange-

maBter Zwingherrschaft und dem Druck der IJnglaubigen zu

befreien. Gott war sichtlich mit den Konigen ans dem Hause
der Kapetinger, den echten Erben der Karolinger. Schon wuchs
das Reich wie in den Tagen Karls. Gott wiirde auch mit ihin

sein beim Zuge zum heiligen Grabe. Aber zuvor gait es, den

falschen Kaiser zu stiirzen und den Stammen, die sich zu Unrecht

von Erankreich losgerissen batten, beizubringen, daB sie sich seinem

1) Vgl. auch Arnold Oskar Meyer, Die Wurzeln der deutsch - franzo*

sischen Erbfeindschaft, „Zum geschichtlicben Yerstandnis des grofien Krieges‘^,

2. Aufl. (1916), S. 10 if.

2) Ygl. Flach III, p. 200ss., Declareuil, p. 430 ss.

3) Ygl. die oben S. 127 Anin. 1 angefuhrte Prophetie: „et figantur vexilla

tua rosea usque ad extremes labores Herculis*^.
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Willen zu beugen batten. ^France la solne" ^), gait es wieder-

herzustellen, das einzig freie Land gegeniiber alien andern^),

die zTir Unfreibeit geboren sind.

Ecbte religiose Begeisterung war es, dieSnger, den Abt yon

St. Denis, beberrscbte nnd ibm Siegeszuversicbt einbaucbte, als in-

folge des Eingreifens Frankreicbs in den Streit zwiscben Papst

nnd Kaiser mm wirklicb ein Krieg init Dentscbland drobte. Da
sab Suger, daB die Stunde Frankreicbs, die Stnnde znr Befreiung

der beiligen Kircbe nnd znr Erbobnng seines Klosters und des

heiligen Dionysius gekomnaen war. Es gait dasBannerKarls
zn erbeben, die Orifiamme, die Frankreicbs Scbntzbeiliger ver-

wabrte, nnd das Heine Franzien, la donee France, znr alten GrroBe

von Karls Frankenreicb zu erboben. Der fromme nnd Huge Be-

rater des Konigs nnd des Bapstes tat ganz gewiB alles znr Ebre

Grottes, aber anch ans Liebe znr Heimat und zn seinem Kloster,

die beide in ganz besonderem Sebntze G-ottes standen. Wie er den

stolzen Dom erriebtete, der nirgend in der Welt seinesgleichen

batte, die erste groBe gotisebe Mnnsterkircbe ®), wie er den Keli-

qniensebatz biitete nnd vermebrte, den dieses Miinster barg^), so

1) Rolandslied v. 2311.

2) Flach III p. 203: „Seiile done la France ne depend de personne et corn-

mande aux autres nations. Elle est la terre franche de tout lien de sujetion, la

terre litre par excellence, ^France la solue**^. Vgl. auch Bddier III, p. 452;

anders freilich Chanson v. 2311 und Commentaires, p. 337 s. v. „asoldre“.

3) Vgl. seine Schrift DeconsecrationeEcclesiaeSancti Dionysii, Oeuvres p. 213.

4) Vgl. iiber diesen das Inventar von 1505 (Memoires de la Societe de

I’histoire de Paris et de Pile de France 28 (1901), Paris 1902, p. 463 ss.) und von

1739 (ebd. p. 199 ss.) ferner Felibien, Histoire de PAbbaye de Saint-Denys,

(1706), p. 536 ss., Bd diet IV, p. 174, und Olschki, Mittelpunkt, S, 54 Anm. 5.

Die Reliquien sind seit Alters, wie iiblich, mit Hilfe von Falschungen gestiitzt

worden. Die hervorragendste war die Lebensbeschreibung des Heiligen Dionysius

von dem Abte Hilduin, durch welche die Meinung verbreitet wurde, dafi der Mar-

tyrer vom Montmartre identisch sei mit dem groBen griechischen Pleiligen Dionysios

Areopagita; vgl. dazu Ferd. Lot, Romania 53 (1927), p. 340s. n. 5, und Max
Buchner, Quellenfalschungen II (1928), S. 54 ff. Als spater der Leichnam des

Griechen gefunden wurde, hat man sich zur Sicherheit auch diesen noch vom

Papst schenken lassen, so daB man den Heiligen doppelt in St. Denis verwahrte.

Um 1100 hat dann einMonch von St. Denis zur Stiitzung derEchtheit einer Anzahl

von Reliquien, die von Aachen nach seinem Kloster gelang^ sein sollen, die schon

erwahnte „Descriptio“ verfaBt. Wenn Buchner dieAnsicht vertritt, daBdieReihe

dieser Falschungen, die er durch eine Anzahl weiterer (vgl. auch Heft 1, 1926

und Histor. Jahrbuch 47 (1927), S. 252 ff.) vermehren will, darauf gerichtet seien, fur

den Abt von St. Denis eine Art Vizepapsttum zu schafen, so wird das wohl mit Recht

abgelehnt. DaB es Suger gelungen ist, in mancher Hinsicht eine Stellung iiber

dem Konige zu erlangen, haben wir oben gesehen. Und ein gewisser Zusammen-



132 Herbert Meyer

war er aucli bestrebt, das Banner des heiligen Dionysius, das alte

rote Konigsbanner, das die Grrafen vom Vexin gefiibrt batten, zu

einem JsTationalbeiligttiin ganz Franbreicbs zii macben, zn einem

Banner, nnter dem Grott selbst sein anserwabltes Volk znm Siege

fxibren wlirde, das berufen war, die Welt zu beberrscben.

Seine iiber rag end e Per sonlicbkeit muB es gewesen sein,

von der der Plan ausgegangen ist, diircb Erbebnng des alten Reicbs-

banners Karls des Grofien am Altar von St. Denis den Kapetinger-
konig zum Trager der grofien Traditionen des regnum Prancorum

und der cbristKchen Kii^cbe mid Ritterscbaft zu macben. Die Kcinigs-

urkunde von 1124 weist, wie Ferdinand Lot in Ubereinstim-

mung mit Mayol de Luppe betont, in ihrer Latinitat deutlicb

den Stil Sugers auf^). Er war der Verfasser. Der Lobn, den

Ludwig sofort durcb Verleibung der Einktinfte des bendit, des

zentralen Jabrmarktes von Paris und St. Denis ^)j erteilte, der

bezeicbnenderweise den angeblich von Aacben berubergekommenen

Namen ^indictum^^ tragt^), zeigt die Dankbarkeit des Konigs fur

den weisen Rat des Abtes^). Nocb weit wertvoller war der Er-

werb der Lehnsberrlicbkeit liber das Vexin, der stillschweigend in

der Konigsurkunde anerkannt wurde, und die Erhebung des konig-

licben Hausklosters sogar liber den Kbnig selbst^). Der bocbste

hang mit dem spateren Gallikanismus mag in der Tat vielleicht besteben. Uber

die Descriptio vgl. Bddier IV, p. 122 ss. und die oben S. 119 Anm. 3 angefiibrten

Schriften von Rauscben, Goulet, p. 169 ff., auch Disselnko tter, S. 16 ff.,

67 ff. Vgl. ferner unten Anm. 5.

1) Bomania 53, p. 339 n. 3.

2) Vgl. das Regest bei Luchaire, Louis VI., Nr. 348, p. 160 mit Nr. 316,

p. 145 s. von 1122. Ferner Suger, De administr., Oeuvres, p, 157.

3) Disselnkotter, S. 23 ff., 71 if., Goulet, p. 210 ss.

4) Es ist also nicbt so, wie Lot, p. 339, meint, daB Suger den von den

groBen Ereignissen ganz in Anspruch genommenen Konig uberrumpelt und nur

zum Vorteil seines Klosters gebandelt hatte.

, 5) Eine gefalscbte Urkunde Karls des GroBen yon angeblich Ao. 813, iiber

die eingehend Max Buchner, Historisches Jahrbuch 42 (1922), S. 12E, 250ff.

gebandelt bat, ubertreibt diesen Gedanken ins Groteske, indem sie den Kaiser be-

kennen laBt, daB er die Krone des Fraukenreicbs von Gott und dem heiligen Dio-

nysius innehabe, also ganz Frankreicb zum Leben des gtifts stempelt. Die gleiche

Urkunde verleiht dem Heiligen die Krone und das Recht, bei der Bestatigung

aller Bischofe und Erzbiscbofe mitzuwirken, und macht den Abt zum Haupt

aller Kircben im Reicbe Karls. Buchner schiebt Suger diese Falscbung zu

(S. 21 ff., 256 ff.), der damit den doppelten Zweck der Betonung der Unabbangig-

keit des Reiches nacb auBen und der Bekampfung seines Rivalen, des Erzbiscbofs

von Reims, im Ange gehabt babe. Obne im einzelnen dazu Stellung zu nebmen,

mocbte icb aussprecben, daB mir so ungebeuerliche Ubertreibungen scblecht zu

dem klugen Politiker Suger zu stimmen scheinen. Ein Zusammenhang mit dessen
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Lolin fiir den Abt aber war es, wenn sein Kloster nun wirklicb
der geistige und politiscbe Mittelpunkt Frankreichs wilrde, wie die

Spielleute sangen, wenn sein Konig zum Kaiser von St. Denis
wurde, wie das Konigsbanner zum Diony siusbanner ge-

worden war.

Nicht in vollem Uiafange ist dieser Traum in Erfllllung ge-

gangen. Wie Suger es erleben mufite, daJB sein Konig vom zweiten

Kreuzzug sieglos beimkebrte, so bat er auch nicht die ersehnte

Niederwerfung des deutschen Reiches und die Kaiserkrone auf dein

Haupte des Kapetingers erblickt. Aber Grrofieres hat er erreicht.

Der Erfolg den die Erhebung der Oriflamme im Jahre 112d: hatte,

ist von ihm in seiner Vita Ludovici ganz gewiB iibertrieben ge-

schildert worden Aber iminerhin war es dock wohl wirklich so,

daB das Aufgebot des Konigs in ganz ungewohnlichem MaBe von

der franzosischen Ritterschaft befolgt wurde. Und die Tatsache,

daB Heinrich V. den beabsichtigten Rachezug aufgab, muBte in den

religios erregten Zeiten den Eindruck erwecken, daB der Heilige
ein Wunder getan habe. Der Glaube an das Banner Karls
des GroBen in der Hand des Kapetingers war iin Herzen

des franzosischen Volkes fest begriindet. Damit war die Vei"-

schmelzung der religibsen und dichterischen Tradition mit den

politischen Zielen und Idealen des franzosischen Kbnigtuins voll-

endet. Und zum ersten Mai in der Geschichte der neueren Zeit

tritt uns in dem Bericht Suger's liber jene an sich nicht weltbe-

wegenden Ereignisse das stolze BewuBtsein eines Konigs entgegen,

der ein Yolk, eine Ration hinter sich weiB, Das franzdsische
Rationalgef iihl war geboren und mit ihm der franzdsische

Chauvinismus. Jene beiden Dinge, die unzertrennlich scheinen

!

Als der Konig seinen Kriegsaufruf an die versammelten franzosischen

Barone erlaBt, da rufen sie ihm nach Suger’s Bericht zu: „Auf!

mutig ihnen entgegen in ihr Land! Die Deutschen sollen sich nicht

ungestraft brllsten, sie hatten Erankreich betreten, die Herrin der

Lander. Mdge sie der Lohn ihrer Erechheit lieber in ihrem Lande

ereilen, das oftmals bezwungen, kraft frankiscjien Kdnigsrechts den

Franken untertan ist.“ Soweit es ihnen aber gelungen sei, in das

Land einzubrechen, solle man sie in die Elucht schlagen und nieder-

Lebenswerk besteht zwar woM sicher, aber sollte die Falschung nicbt von einem

ungeschickten Nachfolger oder Nachahmer Siigers herriihren, der die Gedanken-

gange der echten Urkunde von 1120 (Tardif, Mon. hist. n. 379, p. 213) weiter-

spann? Vgl. Lot, 1. c. p. 340.

1) Vgl. Luchaire, Louis VL, p. CXXXVIIs., 0. Car tell ieri, Suger, S. 17.

2) Vgl. auch Luchaire, Histoire des lustituiions Mon. 11(1883), p. 46 s., 259 s.
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werfen, mitleidslos niedermetzeln wie die Heiden, die Sarazenen,

and die Leichen der Barbaren unbeerdigt den Wblfen nnd Raben

vorwerfen zu ibrer ewigen Scbmach. Die Verteidigung des Vater-

landes gebiete und rechtfertige solche Grransamkeit ^).

Kein Zweifel, diese Worte, so uncbristlich sie klingen, ent-

stammen dem Denken tind Duhlen des frommen Abts von St. Denis ^).

Es ist kein Zufall, daB die Dentscben den Heiden nnd Sarazenen

gleichgestellt werden. Denn Mer spricht ein Mann, der die Tra-
dition der Karlslegende nnd die Kr enzzugsbegeisternng des

Rolandsliedes in die politiscbe Praxis nmsetzt. Weil Karl liber

die dentscben Stamme geboten hat, kommt dem Kdnig der Eranzosen

als seinem Nachfolger gleichfalls die Herrscbaft ilber diese zu. Aber

Suger gebt noch weiter. Wie das Rolandslied liber alle gescbicbt-

lichen Tatsacben binans die ganze Welt dem Eroberer Karl untertan

sein laBt, so erkennt aucb Suger keine andere Nation als gleicb-

berechtigt neben dem milden Erankreicb an. In dem gleicben Werke,

das zumDenkmal seines wildenDeutscben-Hasses geworden ist, flndet

sicb ein Aussprucb, der gegen eine andere Nation gericbtet ist, die

damals liber einen Teil franzosiscb redenden Landes gebot. Dnge-

recht sei es, wenn der engliscbe Konig nacb der Herrscbaft liber

Erankreicb tracbte. „IInd da es weder dem gottlicben Recht nocb

der natlirlicben Vernunft entspricbt, dafi die Pranken den Englan-

dern untertan sind, sondern vielmebr umgekebrt die Englander den

Eranken untertan sein miissen, so hat der Ausgang der Dinge die

Hoffnung des Konigs verworfen®).“ Als ein Opfer des gottlicben

Zornes ist er gefallen.

Diese Ausspriiche Suger’s steben nun aber nicht vereinzelt da.

DaB er nur das Sprachrobr eines Volks empfinden

s

war,

das fortan alle durcb die mittelalterlicben Grewalten erricbteten

Damme durcbbracb nnd das seitdem unaufbaltsam sicb Bahn ge-

brocben bat in den auf Ausdebnung seiner Grenzen, auf Wieder-

gewinnung des grofi-frankiscben Reichs gericbteten Kriegen Erank-

reicbs, die man spater als Rennions-Kriege bezeicbnete und
recbtfertigte, das tritt uns in Suger’s Tagen entgegen in der jaben
Wandlung, die sicb in der franzosiscben Dicbtung und Yolks-

1) In der Ausgabe von Molinier p. 102 s., von Waquet p. 222; vgl. aucb

Kern, S. 11.

2) Ygl. aucb 0. Cart ellieri, S. 114 f.

3) c. 1 bei Molinier p. 7 s., Waquet p. 10s. Vgl. 0. Cartellieri,
S. 114 Anm. 1, dessen Deutung der Stelle icb beipflicbte. Ygl. dagegen tibrigens

aucb Le coy delaMarcbe, Oeuvres de Suger, p. IV, anderseits Buchner,
Hist. Jabrbucb 42, S. 255.
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stimmung yollzielit. Seit der Erliebung der Oriflamme yon 1124

sind in den franzosischen Volksepen die Deutsclien nicht mehr die

befreundeten Mitstreiter, deren Tapferkeit nnd deren kriegerische

und sittlicke Vorziige man preist. Sondern der Deutsche wird immer
mehr zu dem yerhaflten Eeinde oder zur Karrikatur^ zum Zerr-
bild, dem man alle Laster und Eehler andichtet^). Man vergleiche

mit den Schilderungen des Rolandsliedes die der Sachsenkriege bei

Jean Bode 1. So hat Suger durch die Jahrhunderte fortgey^irkt,

freilich nicht nur im Bosen gegen uns, sondern auch im Guteii

zum Heile seines Landes, dessen gewaltiger Aufschwung mit seinem

Konige Ludwig VI. begann, Grluckiiches Land, dem es beschieden

war, yon Suger’s Tagen bis zu Eichelieu, dafl die Vorkampfer der

Kirche zugleich die seines Nationalstaats waren!

1) Zimmermann, Boman. Forsch. 29 (1911), S. 257 £, insbes. S. 284 ff.,

299, 309; vgl. aucli Tavernier, Zeitschrift 41 (1913), S. 65 und E. Diimmler,
tiber den furor Teutonicus, Sitzungsbericbte der PreulS. Akad. d. Wiss. zu Berlin

1897 I, S. 120 ff. Auch Diimmler siebt in den Worten Sugers das -Stichwort, das

die Stimmen der bosen Nachrede ausgelost hat.



IV. Nenere Philol.

Germanisch

Ulfilas Ali^liabet.

Von

Ednai'd Hermann.

Vorgelegt in der Sitzung am 6. Juni 19B0.

Bekannte Uberlieferungen sagen, daB Ulflla flir die Groten ein

neues Alphabet erfnnden babe. Dariiberj wie er dieses Alphabet

gebildet hat, besitzen wir eine axisgedehnte wissenschaftliche Lite-

ratur, Ohne mich auf eine Kritik der vielen Theorien einzulassen,

will ich hier nur einige grundsatzliche Gredanken entwickeln, nm
daraiif meine eigene Ansicht anfztibaxien.

Wir wissen yon Auxentius, dem Schiller des TJlfila, dafi der

Gotenbischof in drei Sprachen predigte und schrieb, in: Gotisch,

Griechisch und Lateinisch. Man wird also annehmen dlirfen, daB

Ulfila, als er daran ging, das gotische Alphabet zu schaffen, in

den Schreibkiinsten der gotischen Runenschrift, der griechischen

und der lateinischen IJnziale seiner Zeit bewandert war. Fiir seine

neue Schrift standen ihm demnach die Zeichen dieser drei Alphabete

zur Yerfilgung.

Ein Vergleich der Buchstaben und die Tatsache, daB er wie

im Griechischen die Buchstaben als Zahlzeichen verwendete, lehren

gleichmaBig, daB er im groBen ganzen die griechische Unziale zu-

grunde legte.

Mit den griechischen Buchstaben kam er aber nicht aus
;
denn

die Laute des Griechischen und des Gotischen entsprechen sich

nicht genau und nicht vollstandig. Wo das Griechische nicht aus-

reichte, muBte er entweder neue Zeichen erfinden, oder er konnte

lateinische oder Runen-Buchstaben zu Hilfe holen. Wie hat er

es gemacht?

Aus dem Griechischen stammen seine Zeichen fur a, &, d, e

und zwar Epsilon), i, h, Z, m, n, p, tj tv (Ypsilon als zweiter.

(Bestandteil der w-Diphthonge), ch (Chei), sowie fur 90 und 900

Dem Lateinischen sind entnommen: h, r, f, der Runenschrift

:
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u, 0 , XJnbekannter Herknnft sind: g, ])^ h. Anffallig dabei ist,

daB die griecHscken Unzialzeicken fiir Eta, Theta, Oinikron, Phei

und Omega keine Verwendnng gefunden haben.

Nach welclien Grundsatzen ist Elfila verfahren? Um sie her-

aaszubekominen, fragt man, glaube ich, am besten zuerst nach der

Entstehung der drei Eremdbuchstaben g, h. Hat Ulfila diese

drei Bnchstaben erfunden? Wozu branchte er ein neues Zeichen

fiir ^ zu erfinden, geniigte das griechische 'B’ nicht? Man hat ein-

gewandt, daB der Laiit des griechischen Theta dein des gotischen

|)orn nicht genau entsprach. Aber genau entsprechen sich die

Laute zweier Sprachen liberhaupt selten. tlber gewisse Unstimmig-

keiten in dieser Hinsicht mnBte Ulfila hinwegsehen. Ob die DiiFe-

renz bei Theta und porn besonders groB war, wissen wir nicht.

Es bleibt unter alien Umstanden merkwiirdig, daB er das Theta

nicht benutzt hat. Nun sieht aber sein h dem Theta sehr ahnlich

und sein porn dem Phei. Das konnen dock keine Erfindungen

Ulfilas sein. Ungeschickter hatten seine Erfindungen wii’klich nicht

ausfallen konnen. Und mit dem g ist es nicht besser: es gleicht

ungefahr dem u der lateinischen Unziale. Es scheint inir daher

ausgeschlossen, dafi diese drei Zeichen von Ulfila frei erfunden

Oder mit Riicksicht auf Bnchstaben des Griechischen und des La-

teinischen init ganz anderer Bedeutung geschaffen sind. Dann aber

bleibt, wie es mir scheint, nichts anderes ilbrig, als daB sie dem

gotischen Runenalphabet entstammen. Leider kennen wir ja die

Runen der Goten nur sehr unvollstandig, und gerade die Buch-

staben fiir g, ^ ^), h fehlen. Die Annahme, daB g, j5, h dem Runen-

alphabet angehbren, wird manchem etwas gewagt erscheinen
;
aber

jede bisherige Theorie hat ebenfalls einen Teil dieser Bnchstaben

den Runen zugeschrieben oder fiir den anderen Teil, wenn nicht

fiir alle drei, ohne Begrlindung angenommen, daB die entsprechenden

Runenbuchstaben vbllig anders aussahen.

Damit konnen wir Ulfilas Grundsatze fiir Eestlegung seines

Alphabets auf die Spur kommen; 1. Wo die griechischen Buch-

staben nicht ausreichen, treten die Bnchstaben der Runen oder

der lateinischen Unziale erganzend ein. 2. Ptir Laute, die dem

Griechischen wie dem Lateinischen fehlen, werden die Runenzeichen

1) Falls Marstrander Norsk. Tidsk. Sprogv. Ill 65 f. mehrere skandinavisclie

Runeninschriften mit Recht fiir gotisch kiilt, wiirde ein gotisches Runenzeichen

fiir ^ belegt sein. Gegen M. konnte vielleicht sprechen, daB in dem Fupark von

Kylfver die Runen fiir die gotischen Laute und h fehlen.
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benutzt: daber IJlfilas h mid wolil auch j, j mnfi sich in der

Ausspracbe von dem spirantisohen g in got. sigis jedenfalls nnter-

scliieden haben. Vermntlich deckte es sicb auch nicht mit dem
spirantischen y etwa in yCvogcci oder dem g in lat. gilvus, 3, Die

Buchstaben diirfen einander nicht zu ahnlich sein: daher das pom
aus den Rnnen, weil das Theta dem fc, flir das es gax keine andere

Wahl gab, fast gleichsah; daher auch das f der lateinischen Un-
ziale und nicht das Phei, das dem pom in seiner Grestalt zu nahe

kam. Ulfilas porn unterscbeidet sich von dem porn von Kylfver,

abgesehen von der notwendigen Rundung, durch den Bogen links

der senkrechten Hasta; dieser Bogen ist aber nur der Anschwung
zu dem Bogen rechts. 4. Buchstaben, die bei gleicher Gestalt in

den drei Alphabeten verschiedene Bedeutung haben, sind gemieden;

daher das runische u] denn das lateinische u sah aus wie das

Zeichen flir g, bei dem es einen anderen iVusweg nicht gab
;
daher

das lateinische r und s, weil Rho und Sigma dem lateinischen

bezw. c und dem runischen w, bezw. h sehr ahnlich waren; daher

auch das lateinische Ji und nicht vielleicht das runische li, da dieses

mit dem Eta der gidechischen Schrift zusammenfiel.

Man konnte dagegen einwenden, dafi das % in dem g der

Runen wiederkehrte* Aber darauf ist zu antworten, daB TJlfila

das % aus religibsen Grlinden beibehalten haben wird, um den

Namen des Heilands im Anlaut nicht zu verandern.

Es bleibt nur noch das den Runen entstammende o-Zeichen

fur die Erklarung iibrig. Warum hat Ulfila weder Omikron noch

Omega benutzt? Bei dem Omega war, glaube ich, die AhnKchkeit

mit dem porn hinderlich. Bei dem Omikron, dem obendrein das

lateinische o glich, wohl die mit dem n^f-Zeichen oder dem h der

Runen. AuBerdem diirfte auch der Name des Omikron storend

gewirkt haben. Das Omikron trug den Namen On, was wohl den

AnlaB dazu gab, daB das u im Alphabet an die Stelle des Omi-
kron rlickte.

Dafi Ulfila fiir den gutturalen Nasal nach griechischem Vor-

bild das g benutzte, ist ebenso natlirlich, wie daB er den oiFenen

6-Laut mit ai in griechischer Weise schrieb. Die Verbindung au
flir den offenen o-Laut war nicht nur eine Analogic der Schreib-

weise des offenen e-Lautes, sondern obendrein durch die vulgare

Aussprache des lateinischen au gegeben.

1) Das lateinische bedeutete keinen Labiovelar, kam also fiir Ulfila nicht

in Betracht.
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Nicht benutzt hat Ulfila aus dem griechischen Alphabet die

drei Doppelbuchstaben : Stigma, Xei und Psei. Bei dem ersten

dieser drei Zeichen handelt es sich wohl bereits um das Stigma,

nicht um das "Wan, wie man gemeint hat. Es scheint mir be~

zeichnend, daB Ulfila ihre Stellen gleichmafiig benutzt hat, um
die drei Laute unterzubringen, die er mit griechischen oder latei-

nischen Buchstaben liberhaupt nicht hatte decken konnen, weil

diese Laute in diesen beiden Sprachen fehlten : 7v>,



V.

Religionswissenschaft.

Schleiermachers Hermeneiitik in ilirer Bedeutiing fur

seine religionswissenscliaftliclie Arbeit.

Von

Georg Wobbermin.

Vorgelegt in der Sitzung am 6. Juni 1930.

Seit Elide des Weltkcieges ist in der deutsdien Theologie ein

lieftiger Streit liber die Bedentung Sclileiermaclier>s entbrannt. In

der Zeit vor dem Weltkriege stand Sclileiermaclier fast nnbestritten

— wenn aucb. vorbehaltlich der verscbiedenartigsten Stelliing-

nahmen zu alien Einzelfragen — in dem Ansehen, der Begrllnder

einer nenen, dem inodernen Greistesleben entspreckenden Epoclie

theologischer Arbeit zu sein. Heute wird ilim von den Vertretern

der sog. dialektiscben Theologie — Karl Barth, Emil Brunner,

Friedr. Gogarten — entweder diese Bedentung uberhaiipt bestritten,

Oder sie wird doch unter eine rein negative Beurteilung gestellt:

er dtirfe nicht als Ftihrer anerkannt, sondern mllsse als Irrefllhrer

bekampft und ausgeschaltet werden. Dieser Sachverhalt geht zu-

nachst darauf znrilck, dafi Schleiermacher die theologische Arbeit

grundsatzlich im Sinne religionswissenschaftlicher Arbeit gefaBt

und fassen gelelirt hat. Er hat die alte, aus der Scholastik

stammende Definition, die Theologie sei die Wissenschaft von Gott,

die doctrina de deo, abgelehnt. Eine Wissenschaft von Gott gebe

es fur kritisches, also fiir wissenschaftliches Denken, nicht, und
konne es nicht geben. Nur als Wissenschaft von der Religion —
in ihrem geschichtlichen und seelischen Bestande, also historisch

und psychologisch genommen — sei theologische Arbeit wissen-

schaftlich berechtigt.

Jene dialektische Theologie will demgegeniiber zu der alten

scholastischen Definition und der ganzen mit ihr gegebenen Denk-
weise zuriick. Das hangt mit einer allgemeinen Hinneigung zur
Scholastik zusammen, die ja heute auch innerhalb der philosophischen

Arbeit mannigfach liervortritt. Dabei wird dann aber die Polemik
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gegen Sclileiermacher in der Hauptsache folgendermafien begriindet.

Es wird gefragt, ob Scbleiermachers eigene Gesamtposition dnrch

genuin religiose Motive bedingt ist nnd ob ihre Intention dahin geht,

diesen spezifisch religibsen Motiven mbglichst eindentigen Ansdrnck

zn verscliafFen
;

oder aber, ob das nicht der Eall ist, ob vielmehr

jene Gesarntposition lediglich der Ausdruck einer spekulativen Koii-

strnktion ist nnd zwar dann einer spekulativen Konstruktion, die

wesentlich im Sinne der Schellingschen Identitatsphilososophie

aufgebaut ist. In diesem letzteren Ealle ware Scbleiermachers

Position nicbts weiter, als eine Einzelform, eine bestimmte Nuance

der Schellingschen Identitatsphilosophie, die in einer obersten, noch

undifferenzierten Einheit der Weltgegensatze — in der noch un-

diiferenzierten Einheit von Materie und Geist — das letzte, hochste,

alien einzelnen Existenzformen und Existenzstufen zugrunde liegende

Urprinzip des Caseins sieht.

Diese letztgenannte Auffassung wird heute von den Anhangern

jener sog. dialektischen Theologie vertreten. Ausfiihrlich und ein-

gehend hat sie zumal Emil Brunner zu begrlinden versucht in

seinem Buch „Die Mystik und das Wort", das erstmalig 1924,

in 2. Aufl. im vorigen Jahre erschienen ist^).

Dab eine solche Auffassung iiberhaupt in Erage kommt, ist

dadurch veranlabt, dab Schleiermacher allerdings durch die Iden-

titatsphilosophie beeinfluBt worden ist und daB er — wenn ich

die Problemlage zunachst mbglichst unbefangen und objektiv zu

formulieren suche — seine religionswissenschaftliche Position zur

Identitatsphilosophie in Beziehung zu setzen gesucht hat. Er hat

das besonders in seinen eigenen erkenntnistheoretischen Versuchen

getan, seinen Yersuchen einer erkenntnistheoretischen Metaphysik,

wie sie in seiner nach seinem Tode auf Grund von Yorlesungen

herausgegebenen Dialektik vorliegen. Es fragt sich nur, wie eben

diese In-Beziehung-Setzung ihrerseits zu beurteilen ist, was hier

das Primare und was das Sekundare ist; ob also jene In-Beziehung-

Setzung selbst zur primaren Grundintention Scbleiermachers gehbrt

oder ob sie als eine nachtragliche, vor allem als eine sachlich se-

kundare anzusehen ist, von der die primare Grundintention unab-

hangig ist.

DaB der Sachverhalt so, wie eben skizziert, zu beurteilen

ist, und nicht in der umgekehrten Richtung, wie Barth, Brunner

und ihre Ereunde wollen, dafiir sprechen von vornherein zwei

1) Tubingen, J. C. B. Mobr. — Der Untertitel lautet : Der Gegensatz zwischen

moderner Keligionsauffassung und christlichem Glauben, dargestellt an der Theo-

logie Scbleiermachers.



142 Georg Wobbermin

gewichtige TJmstande. Namlicli 1.: Bei jenen genannten Ver-

STicheii ist Schleiermacher nicht zu einem einlieitlichen Ergebnis

gekommen. Seine Dialektik zeigt vielmehr mit jedem neaen Aiif-

rifi eine nene, von der friilieren abweickende Form des Versnches.

XJixd 2.: Andererseits kat Schleiermacker im Riickblick anf seine

Lebensarbeit anfs allerbestimmteste ausgesprocken
,

daB seiner

eigenen Absiclit nach. seine religionswissenschaftliche Position von

seinen erkenntnistheoretisch-speknlativen Bemiihungen nnabhangig

sein sollten.

IndeB die Entscheidnng kann doch erst im Hinblick auf

das vorlxegende Gresamtmaterial gewonnen werden. Und da be-

finden wir nns insofern in einer giinstigen Situation, als Sckleier-

maclier selbst nns die Grnndsatze entwickelt hat, nach denen seines

Erachtens die Auslegung fremder Autoren zu geschehen hat. Selt-

samer Weise sind nun freilich diese Grnndsatze in der hentigen

Schleiermacher-Kontroverse bisher langst nicht genhgend berlick-

sichtigt Worden. Ja, jene Wortfiihrer des im Angenblick modemen
Schleiermacher-Verstandnisses lassen sie vollig nnbeachtet. Doch
kann im Ernst nicht zweifelhaft sein, daB jedenfalls fllr die

Auslegung Schleiermachers selbst die von ihm vertretenen Grund-

satze einer sachgemaBen Auslegung literarischer Produkte beriick-

sichtigt werden miissen, wie immer im iibrigen diese Grnndsatze

zu beurteilen sein inogen. Da es doch eben die Grnndsatze Schleier-

machers sind, ist nicht nur das Eecht, sondern durchaus die Pflicht

in Anspruch zu nehmen, sie auf ihn selbst anzuwenden.

Dargelegt hat Schleiermacher diese hermeneutischen Grund-

satze in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissen-

schaften unter dem zusammenfassenden Titel „tJber den Begriif

der Hermeneutik“ ^). Sie sind abgedruckt in Bd. Ill der philo-

sophischen Reihe seiner gesammelten Werke. AuBerdem sind aus

dem NachlaB Schleiermachers Yorlesungen herausgegeben liber

„Hermenentik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue
Testament" (enthalten in Bd. VII der theologischen Reihe seiner

Werke). In diesen Yorlesungen hat Schleiermacher seine herme-

neutischen Grnndsatze fiir die Auslegung des Neuen Testaments

zu verwenden gesucht. Die Grnndsatze selbst sind aber von ihm

in jenen beiden Akademie-Abhandlungen scharfer und klarer her-

ausgearbeitet. Schleiermacher entwickelt sie dort in der Ausein-

andersetzung mit den Philologen Friedr. Aug.Wolf und Friedrich Ast.

In tlbereinstimmung mit ihnen legt er groBtes Gewicht auf

1) Gelesen in den Plenarsitzungen am 13. YlII. 1829 und am 22. X. 1829.
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die Einsiclit, daB war jedes Verstaxidnis eines Ganzen durch das

Verstandnis des Einzelnen bedingt ist, ebenso aber aucb umgekelirt

das Verstandnis des Einzelnen jeweilig durch das Verstandnis des

betreiFenden Ganzen, daB also ein Zirkel wechselseitiger Klarung

zwischen Einzelnem und Ganzem nicht nur unvermeidlich, sondern

gerade methodisch fundamental ist. Von hier aus gelit dann aber

Schleiermacher zu eigenen Aufstellungen weiter. Entschiedener

als jene macht er den Begriff des Verstehens zum Grundbe-

griff der Hermeneutik und gleichzeitig faBt er diesen Begriff des

Verstehens scharfer als sie, indem er ihn unter psychologische Be*"

leuchtung riickt und ihn psychologisch genauer bestimmt. Er be-

tont vom psychologischen Gesichtspunkt aus zunachst, daB die

hermeneutische Aufgabe keineswegs nur literarischen Produktionen

gegeniiber bestehe, sondern durchaus auch gegenliber jeder rniind-

lichen Bede von irgendwelcher Bedeutsamkeit. „Ich ergreife mich“,

sagt er zur Begrtindung dieser These, „sehr oft mitten im ver-

trauliclien Gesprach auf hermeneutischen Operationen, wenn ich

mich mit einem gewohnlichen Grade des Verstehens nicht begniige,

sondern zu erforschen suche, wie sich wohl in dem Ereunde der

IJbergang von einem Gedanken zum anderen gemacht habe, oder

wenn ich nachspiire, mit welchen Ansichten, UrteHen und Bestre-

bungen es wohl zusammenhangt, daB er sich liber einen besprochenen

Gegenstand gei^ade so xtnd nicht anders ausdrlickt.^

Die hier bestehende Analogie sei nun auch fiir die Auslegung

von Schriftwerken sehr beachtenswert. Denn der mllndlichen Rede

gegeniiber sei der Anreiz groBer und deshalb die Aufgabe deut-

licher, eine Reihe von Gedanken des Betreffenden zugleich als

einen hervorbrechenden Lebensmoment
,

als eine Betatigung und

demgemaB als einen Ausdruck seines ganzen geistigen Wesens zu

verstehen. Dementsprechend mtisse auch der Ausleger von Schrift-

werken die Aufmerksamkeit auf die innere Geistestatigkeit des

Schriftstellers lenken; er miisse den ganzen inneren Verlauf der

komponierenden Tatigkeit des Schriftstellers zu begreifen suchen

und zu dem Zweck den inneren Hergang im Geiste und Gemiit

desselben zu eiffassen bestrebt sein. In diesem Sinne gehbre

die psychologische Problemstellung notwendig zur

hermeneutischen Aufgabe.
Deshalb will Schleiermacher fiir die Hermeneutik im ganzen

zwei Teilaufgaben unterschieden wissen, die zwar standig inein-

andergreifen mliBten, die aber doch ihrem methodischen Ansatz

und ihrer methodischen Tendenz zufolge prinzipiell verschieden

seien, so daB es sich urn eine wirkliche gegenseitige Erg^zung

Ges. d. Wiss, Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 2.
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zweier verschiedenartiger Prinzipien handle. In dieser Weise er-

fordere die Hermeneutik die grainmatisch-historische Aufgabe einer-

seits, die psychologische Aufgabe andererseits. l)ie grammatisch-

historische Aufgabe sei in sich selbst einheitlicli. Ihre beiden Teil-

momentej das grainmatische und das historischej seien nicht gegen-

einander zu verselbstandigen, wie Wolf gewollt hatte. Andererseits

miijBte aber die psychologische Aufgabe besonders genannt

werden, da sonst der hermeneutische Prozeh nicht imstande sei,

von den sprachlichen Ausdrucksformen bis in die Tiefe der Ge-

dankenerzeugung und also bis zu den letzten treibeiiden Motiven

dieser Gedankenerzeugung durchzudringen. Erst hierdurch werde

aber ein wirkliclies Verstehen der betrefPendcn Gedauken — etwa

der Ideenlehre Platons — mbglich.

Die Berechtigungj ja Notwendigkeit dieser Doppelseitigkeit

der hermeneutischen Aufgabe sucht Schleiermacher im Hinblick

auf das vorher genannte Prinzip der Wechselbeziehung von Ein-

zelnem und Ganzem noch genauer so zu begriinden. Jedes Schrift-

stlick, argumentiert er, ist in zweifacher Hinsicht ein Einzelnes im

Verhaltnis zu einem groBeren Ganzen. Es ist erstlich ein Einzelnes

oder ein Toil im Verhaltnis zu der sprachlich und historisch zu-

sammengehorigen Literaturgruppe, der es einzugliedern ist. Nur
aus diesem Ganzen heraus ist es zu verstehen. Das ergibt die

grammatisch-historische Aufgabe. Es ist aber zugleich auch ein

Einzelnes im Verhffltnis zu einem groBeren Ganzen als Tat seines

DrheberSj wie Schleiermacher sich ausdriickt, die mit seinen anderen

Taten das Ganze seines Lebens bildet; es ist also nur aus diesem

heraus zu verstehen, d. h. aus seiner Gemiitsart und Lebenshaltiing

als ganzer, aus seiner Einstellung zur Erage nach dem Sinn des

Lebens liberhaupt. Das ergibt die psychologische Aufgabe.

Diese hermeneutischen Grundsatze Schleiermachers sollen nun
hier nicht auf ihre allgemeine Bereclitigung hin geprltft werden.

Hier handelt es sich nur darum, sie fiir das Verstandnis Schleier-

machers selbst heranzuziehen. Auf eins ist dabei noch im Voraus

hinzuweiseii. Wenn Schleiermacher die psychologische Seite der

Hermeneutik so stark betont und dabei die Eorderung stellt, der

innere Hergang bei der Konzeption des Autors miisse aufgedeckt

werden, der psychische ProzeB der Erzeugung und Verknlipfung

von Gedanken, so konnte diese Eorinulierung den Anschein er-

wecken, als sei die ganze Betrachtung subjektivistisch und also

psychologisch im psychologistischen Sinne, als stelle Schleiermacher

die entscheidende Aufgabe gerade dahin, den Gemiitszustand des

Autors als solchen zu erkennen. Indes so meint es dock Schleier-
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maclier ganz und gar nicht. Zu voller theoretischer Klarheit ist

er freilich in dieser Hinsiclit nicht gekommen. Aber was er meint

und will, wird aus seinen naheren Ansfizhrungen hinreichend deut-

lich. Alles Subjektive ist ihm nur Mittel zum Zweck, nm an das

daliinter liegende Objektive heranzukommen. Seine psychologisclie

Betrachtung ist, in moderner Terminologie gesprochen, durch und
durch intentional. Hire Intention geht auf das, was der Autor

sachlich meint, auf sein vorj^cc, nicht auf seine um wied(n'

in moderner Terminologie zu reden; sie geht auf den Gredanken-*

gehalt Oder Sinngehalt seiner Ausfiihrungen und zwar auf den
Sinngehalt, der den letzten Motiven seines Denkens entspricht.

Was ergibt sich nun von hier aus fiir die Beurtexlung der

vorhergenannten Streitfrage? Lafit sich die These rechtfertigen,

Schleiermachers religionswissenschaftliche G-esamtposition sei nur

der Ausdruck seiner identitatsphilosophischen Spekulation? Wenn
diese These als berechtigt gelten sollte, milBte fiir

die Auslegung Schleiermachers eben die psycholo-.
gische Betrachtung ausgeschaltet werden, auf die er

selbst so groJSes G-ewicht legt.

Denn alles, was wir von der persdnlichen Denkweise und

Lebenshaltung Schleiermachers wissen, spricht gegen die These.

Insonderheit miiBten fur die Beurteilung grundsatzlich die Aus-

fuhrungen ausgeschaltet werden, die Schleiermacher in seinen Briefen

an seine Breunde gibt, denen er gewohnheitsmaBig xiber den Fort-

schritt seiner wissenschaftlichen Arbeiten Bericlit erstattete. Und
es miifite erst recht jede Beriicksichtigung seiner Predigten aus-

gesclialtet werden. In der Tat vertritt denn auch Brunner in dem

genannten Buch diesen Standpunkt: fur die Entscheidung der

ganzen Streitfrage dlirften die brieflichen Ausfiihrungen Schleier-

machers grundsatzlich nicht beriicksichtigt werden und ebensowenig

die Predigten. Sehen wir zunachst von den Predigten ab. Bei

ihnen kompliziert sich die Problemlage. Aber Brunner macht seine

grundsatzliche Forderung mit gleicher Scharfe schon gegeniiber

den brieflichen Ausfiihrungen Schleiermachers geltend. In Betracht

kommen besonders die eingehenden Darlegungen Schleiermachers

an seinen Schuler und jtingeren Kollegen, Dr. Liicke, der hier in

Grottingen lehrte. In ihnen erlautert Schleiermacher die Grund-

position seines Hauptwerkes gerade in der Bichtung der in diesem

Hauptwerk selbst nachdrlicklichst vorangestellten These, daB die

religionswissenschaftliche Arbeit sich in ihrem eigenen Zusammen-

hange von jedem EinfluB philosophisch-spekulativer Theorien frei

halten rniisse, und daB ihm gerade der Versuch der geschlossenen

10 *
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Diirchflihrmig dieses metliodisclien Grrundsatzes die entsclieidende

Hauptsache an seinem ganzen Hanptwerk sei. Er unterstelle es

vorbehaltlos imd bedingungslos der Kritik nnter diesem Gesiclits-

punkt.

Brunner fordert, diese Darlegungen Scbleiermachers dtirt'ten als

briefliche AuBerungen fiir das Verstandnis des Haiiptwerkes grund-

satzlicli nicht in Betracbt gezogen werden. Denn damit werde die

Interpretation des Hauptwerkes auf das falscbe Greleise historisclx-

biograpbiscber Interessen abgeschoben. Solcbe historiscb-biographi-

schen Interessen muBten fur die Interpretation ganz aiis dem Spiel

bleiben. Sie batten fiir die Idrcbenhistorische Erforscliung des Ent-

wicklmigsganges Scbleiermachers ihr gates llecht, aber aucli nur

fiir diese. Eiir die Interpretation seines Hauptwerkes selbst diirften

sie nicht beriicksichtigt werden. Vielmehr aniisse dieseinter-
pretation abgesehen von aller Zeitbedingtheit und
desbalb obne Rlicksicht auf den p er s onliclien Trager
yorgenommen werden.

In dieser Eorderung spitzt sich die Auffassung Brunners und

damit die ganze Problemlage aufs scharfste zu. Interpretation

eines literariscben Werkes abgeseben von aller Zeitbedingtheit und

desbalb obne Bucksicht auf seinen personlicben Trager! Das ist

genau das Gregenteil dessen, was Schleiermacber in dem BegrifF

des psycbologisclien Moments der Auslegung zusammenfaBt und

als Eorderung sacbgemaBen Verstandnisses eines Scbriftwerkes auf-

stellt. Nun soil bier wieder nicht ganz allgemein gefragt werden,

ob Interpretation eines literariscben Werkes abgesehen von aller

Zeitbedingtheit und obne Rixcksicbt auf den personlicben Trager

iiberbaupt moglicb ist und ob sie, wenn mogHch, das Ideal der

Interpretation darstellt. In Brunners Auslegung Scbleiermachers

liegt es jedenfalls so: er scbafft sich mit jenem Grundsatz die

Moglicbkeit, fiir das Verstandnis des Scbleiermacherscben Werkes
den pbilosopbiscb-spekulativen Einscblag, der gegen die Absicbt

Scbleiermachers infolge seiner Zeitbedingtheit und aus derselben

beraus in sein Werk hineingekommen ist, in den Yordergrund

zu rlicken und ibn daun zum allein entscbeidenden Prinzip der

Interpretation zu macben. Denn alles, was sich diesem Prinzip

nicht fiigt und sich mit ibm nicht vereinigen laBt, wird von
Brunner zur Seite geschoben. Das ist nun aber docb in diesem

Falle oifensicbtlicb die Vergewaltigung des Antors. Denn auf

diese Weise kommt gerade seine Grundintention nicbt zur Geltungj

sie wird vielmehr in ilir voiles Gegenteil verkebrt.

Von bier aus ist dann aucb noclx die grundsatzlicbe Nicbt-
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Beriicksichtigung der Predigten zu beleuchten. In dieser Frage

ist ja gewiB die Stellungnahnie sckwieriger. Sie liegen in ganz

anderer Bicktiing nnd haben eine ganz andere Aiifgabe, als es bei

religionswissenschaftliclier Arbeit der Fall ist. Filr das Ver-

standnis der letzteren werden die Predigten daker nnr indirekt,

nicht direkt, zu verwerten sein; und atich die indirekte Verwertiing

wird nur mit groBter Vorsicbt geschehen dlirfen. Aber die Forde-

rung Brunners, daB sie grundsatzlich ilberbaupt niclit beriicksicb-

tigt werden dlirften, sondern grundsatzlich unbeacbtet bleiben

niiiBten, ist sachlicli unberecktigt, ja sie ist letztlicli eine Absur-

ditat* Wenn ein akademiscker Tkeologe gleichzeitig Predigttatig-

keit ausiibt, muB er die letztere natllrlich mit seiner religions-

wissensckaftlichen Arbeit in Einklang kalten, wenn anders er

ilberkaupt ernst genommen werden will und ernst genommen werden

soli. Nun bestreitet auch Brunner nicht, daB Schleiermacher nach

beiden Seiten ernst zu nehmen ist. Folglich ist dann aber jene

seine in Frage stekende Forderung unberecktigt und unkaltbar.

Sie ist es um so inekr, als gerade bei Sckleiermacker nock ein

weiterer Umstand kinzukomint. Sckleiermacker kat seine Predigt-

tatigkeit ganz direkt, bewuBter und ausgesprockener Weise zu

seiner akademiscken Lekrtatigkeit in Beziekung gesetzt. Er kat

jene als Erganzung und Korrelat zu dieser letzteren empfunden

und ausgellbt, Er war iiberzeugt, durck diese doppelseitige Wirk-

samkeit das Verkaltnis von Wissensckaft und Frbminigkeit am
besten ansckaulich macken zu konnen ^). TJnd daB er sick in dieser

1) Aus Schleiermacliers Leben. In Briefen, Bd. II, 2, Aufl. Berlin 1860,

S. 17: „Neulicb babe icb auch einmal wieder gepredigt. Mich verlangt recht, in

meinem eigenen Amte wieder von dem heiligsten offentlich reden zu konnen. “ —
A. a. 0, S. 17/18: „Yor acht Tagen habe ich zum ersten Male hier eigentlich ge-

predigt in der Kirche (noch nicbt in meinem Amte, das ist leider noch im weiten

Felde, sondern nur fiir einen andern) dabei babe ich eine groBe Freude gehabt

an Steffens, der es zufallig erfuhr und in der Kirche war, wie lebendig er nach-

her begeistert war und mich gliicMich pries iim das schdne Geschaft und bezeugte,

es ware doch das einzige, wo man gleich fertig und im Mittelpunkt ware und

ein notwendiges Korrelat der wissenschaftlichen Ansicht, die doch immer nur

halb vollendet ware — gerade wie ich das Verhaltnis in meiner Ethik aufge-

stellt habe.“
‘ A, a. 0., S. 43/44

:
„Ich meines Theils sehe wohl ein, daB ich mit keiner

Gemeinde so eins werden kann als mit einer akademischen, aber freilich muB ich

sie mil erst bilden und sie wird immer nur aus Wenigen bestehen. Zugleicb

vom Katbeder berab aus wissenschaftlichen Prinzipien lebren und von der Kanzel

mich ganz in die Spbare der Ungebildeten versetzen — ausgenommen Landleute,

mit denen wiirde icb es konnen — das wi’irde mir sehr scbwer werden. Das kann

icb aber recht lebendig boffen, durch das Verhaltnis meiner Kanzelvortrage zu
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Uberzeugung nicht geirrt hat, das haben ihm nicht mir viele seiner

Schiller, sondern anch Manner anderer Pakultaten bezeugt, wie

z. B. Wilh, V. Humboldt und der Philosoph Steffens ^),

meinen Vorlesungen den Studierenden das Verbaltnis der Spekulation and der

Frommigkeit recbt anschanlich zu machen und sie so von beiden Orten zugleich

zu erleuchten und zu erwkrmen.“

A. a. 0., Bd. IV, Berlin 1863, S. 156: «Denn wunderbar genug linden meine

Predigten Gnade und werden bier aucb von Herrenhutischen Familien besucht,

Bunter ist wobl kein Fischzug als mein kirchlicbes Auditorium: lierrnhuter,

Juden, getaufte und ungetaufte, junge Philosophen und Pbilologen, elegante Damen,

und das schbne Bild vom h. Antonins mu6 mir immer vorschweben. Indes holfe

ich, etwas mufi doch wobl hie und da angeregt werden.“

1) A. a. 0., Bd. 11, S. 18, vgl. Anm. 1. — W. v. Humboldt, Briefe an eine

Freundin, herausgeg. von Albert Leitzmann, Bd. II, Leipzig 1909, S. 343
:

„Seine

Starke war seine tief zum Herzen dringende Rede im Predigen und bei alien

geistlichen Verrichtungen. Man hatte unrecht, das Beredsamkeit zu nennen, da

es vollig frei von aller Kunst war; es war die iiberzeugende, eindringende und

hinreifiende Ergiefiung eines Gefuhls, das nicht sowohl von dem seltensten Geiste

erleuchtet wurde, als vielmehr ihm von selbst gleiohgestimmt zur Seite ging.

Schieiermacher hatte von Hatur ein kindlich einfach glauhiges Gerniit, sein Glaube

entsprang ganz eigentlich aus dem Herzen. Baneben hatte er doch aber aucb

einen entschiedenen Hang zur Spekulation, er bekleidete aucb und mit ganz

gleicbem Beifall und Gliick ein philosophisches Lebramt neben dem theologischen

an der Universitat in Berlin, und seine Sittenlehre, ein ganz pbilosophiscbes Werk,

steht in der genauesten Verbindung mit seiner Dogmatik. Spekulation und Glaube

warden oft als einander feindselig gegeniiberstehend angesehen, aber diesem Manne
war es gerade eigentiimlich, sie auf das innigste miteinander zu verkniipfen, ohne

weder der Freiheit und Tiefe der einen, noch der Einfachheit des andren Eintrag

zu tun.“ — Yon Schleiermachers eigenen Schiilern sei A, Twesten genannt, der Nach-

folger Schleiermachers auf dem. Berliner Lebrstuhl. In der Gediicbtnisrede, die

Twesten am Tage der hundertsten Wiederkehr des Geburtstages Schleiermachers

in der Berliner TJniversitat gehalten hat („Zur Erinnerung an Friedrich Daniel

Ernst Schieiermacher”, Berlin 1869, S. 29), sagte er: „Durch seine Predigten hoffte

er zunachst den Studierenden der Theologie das Verbaltnis der Wissenscliaft und

der Frommigkeit recht anschaulich zu machen, und sie so von beiden Seiten, von

Kanzel und Katheder aus, zu erleuchten und zu erwarmen. Aber von dem zahl-

reichen Auditorium, welches seine Predigten um ihn versammelten, bildeten aucb

Studierende aller Fakultaten einen bedeutenden Theil. Sie fanden sich angezogen

und belehrt durch .die Klarheit und Einfachheit, mit welcher Schieiermacher die

Schxift auszulegen, schwierige Fragen zu beantworten, Zweifel zu losen, Grund-

satze des Glaubens und Lebens zu entwickeln wufite, wobei der Apparat kritischer

Oder dialektischer Erorterungen vOllig zuriicktrat, aber die Frucht derselben in

eihdringender .Tiefe und Bcharfe zu Tage lag.”

Aus der neueren Literatur nenne icb . nocb das Urteil eines der griindlichsten

gegenwartigen Kenner Schleiermachers
, dasjenige Johannes Bauers („Schleier-

macher als patriotischer Prediger”, 1908, S. 149): „V^er Schieiermacher als Theo«

logen verstehen will, ohne ihn als Prediger zu wurdigen, wird ihm nach seinem

eigenen Urteile und nach dem seiner Schuler und Horer niemals gerecht.”
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Auch das positive Argument, das Brunner zugunsten seiner

Stellungnahme noch hinzufugt, ist nicht stichhaltig, Schleiermacher

sei Symboliker; er lehre den symboliscben Cliarakter der religiosen

Spracbe. Dadurcb rechtfertige sicb filr ibn selbst sein Verfabren,

mit den Mitteln der llberlieferten kircblicb-religiosen Spracbe einen

ganz andersartigen, rein pbilosophiscb - speknlativen Inbalt znni

Ausdruck zu briugen. Nun ist ricbtig, dab Scbleiermacher die

Einsicbt in den symboliscben Charakter der religiosen Spracbe

starker beacbtet und gescblossener durcligefiibrt bat, als es bis

dabin gescbeben war. Aber das ist an und flir sicb durchaus im
Interesse der Klarstellung der religiosen XJberzeugung selbst. Daher
verwickelt sicb denn aucb Brunner an diesem Punkt mit seiner

Argumentation in einen eigenartigen Widersprucb. Er gibt seiner-

seits zu, dab scblieBlicb jeder Tbeologe Symboliker ist und sein

muB, da ja alle Aussagen znm Ausdruck des Grottlicben unzulang-

licb seien. Indes nun will Brunner einen prinzipiellen Unterscbied

festlegen in der Art, wie jeder Tbeologe Symboliker sein mufi und
der Art, wie Scbleiermacher es gewesen ist. Sachgemafi milBten die

Wertunterscbiede der verscbiedenen Symbole herausgestellt werden.

Fur Scbleiermacher aber gebe es solcbe Wertunterscbiede uber--

baupt nicbt, flir ibn seien alle Symbole in gleicber Weise unange-’

messen. Er sei also Symboliker im Sinne eines vollstandigen tbeo-

logiscben Agnostizismus. Diese letztere Behauptung ist eine freie

Konstruktion
,

die nicbt nur dem Sacbverbalt nicbt entspricht,

sondern ibn geradezu auf den Kopf stellt. Denn Schleiermachers

gauzes Bemiiben in seinem Hauptwerk geht gerade dabin, aus den

iiberlieferten symboliscben Ausdrucksformen den entscbeidenden

Sinngebalt der religiosen 'Oberzeugung nacb MaBgabe ibrer eigenen

religiosen Grrundmotive und Grundtendenzen berauszuarbeiten. Wie
weit ihm im einzelnen diese Absicbt gelungen ist, das mufi freilicb

von Fall zu Fall gepriift werden. End einer gewissenbaften Prti-

fung ergibt sicb meines Eracbtens, dafi es ibm allerdings nur teil-

weise gelungen ist, dafi aber andererseits doch wirklicb beacbtens-

werte Ansatze in der genannten Ricbtung bei ibm voiiiegen.

Jedenfalls — und darauf kommt es bier zunacbst an — entbehrt

der Versuch Brunners, das Verfabren Scbleiermacbers a priori in

Bausch und Bogen zu verurteilen, einer eindeutigen und psycho-

logisch zureicbenden Begriindung.

Und abnlicb ist scblieBlicb iiber die Art zu urteilen, wie

Brunner mit Scbleiermacbers eigener Dialektik argumentiert. Aucb
bier liegt der Fehler wieder in der Ricbtung, die Scbleiermacbers

Hermeneutik mit dem Begriff „psycbologiscb“ bezeicbnet. Denn
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Brunners Argumentation ist aucli in dieser Hinsiclit ganzlich un-

psychologiscli. Dies Drteil gilt sclion fur Brunners ganze Ver-

wertung der Dialektik Sckleiermachers, sofern er die auBerordent-

lichen Schwierigkeiten ganz unbeachtet laBt; die der unfertige

Zustand dieses von Schleiermacher nicht selbst herausgegebenen

Werkes in sich schlieBt^). Wohl laBt sicli der von Schleiermacher

bier vertretene erkenntnistheoretische Standpimkt im weiteston

Sinne als identitatsphilosophisch bezeichnen. Aber diese identitats-

philosophische Position umfaBt in den verschiedenen Entwtirfen

der Schleiernaacherschen Dialektik sp viole und so starke Ver-

schiedenheiten der Grundbetrachtung und Grundposition selbst,

daB schon deshalb Brunners Verwertung des Begriifcs Identitats-

philosophie unsachlich und unberechtigt ist. Aber das kann in

unserem jetzigen Zusammenhange noch nicht genauer behandelt

werden.

Dagegen ist noch auf Polgendes zu verweisen. Pilr den Ge-

saintstandpunkt der Dialektik Schleiermachers ist eine Betrach-

tung liber das Verhaltnis von Einzelwissenschaft und Philosophie

charakteristisch, ja nicht bloB charakteristiscb, sondern von liber-

greifender Bedeutung, die von Brunner wieder uberhaupt nicht

beaehtet wird und an der Brunners Auslegung Schleiermachers

scheitert, Schleiermacher hat namlich die hbchste Schatzung fiir

die empirische Wissenschaft, flir das reale Wissen und die reale

Wissenschaft, wie er in seiner Terminologie sagt. Er lehnt dcm-

gemaB mit groBter Entschiedenheit jede Art Philosophie ab, die

direkt oder indirekt eine solche Schatzung der realen Wissen

-

schaft ausschlieBt. In dieser Hinsicht steht er im scharfsten

Gegensatz gerade gegen Fichte und Schelling. Dnd das gilt

durchaus auch gegeniiber der identitatsphilosophischen Lehre

Schellings. „Es ist anmaBend, unmittelbar Philosophie als Wissen-

schaft vorzutragen und ungehorig
,

sie denen vorzutragen
,

flir

welche teils der vrissenschaftliche Zustand (nur) vorlibergehend

ist, oder welche doch zunachst und uberwiegend im realen Wissen '

leben sollten". So lautet § 23 des Entwurfs von 1814. Und diese

Aiiffassung ist immer festgehalten worden, Schleiermacher vertritt

sie ebenso im Hinblick auf die Geisteswissenschaften wie auf die

Uaturwissenschaften. In bezug auf die letzteren betont er, wie

1) Ygh das Vorwort des Herausgebers der Dialektik, L. Jonas (Samtl. Werke,

Philosopbiscbe Reihe, Bd. IV, 2. Teil). Vgl. auBerdem J. Halpern, Schleier-

m ackers Dialektik, mit Unterstiitzung der Kgl. preuBischen Akadetnie der Wissen-

scbaften berausgegeben, Berlin 1903, Einleitung des Herausgebers; — Georg

Webrung, Die Dialektik Schleiermachers, Tubingen 1920, Einleitung.
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^scliwankend alle spekulatxven Tlieorien iiber die Natur sind und

welclie Fortschritte das Wissen tim die Natur durck die entgegen-

gesetzte Verfahrungsweise gemacht hat“ ^). Er fordert deslialb

als conditio sine qua non eines normalen Philosophie-Betriebes, die

pliilosopMscbe Reflexion miisse die Bezieliung auf die reale Wissen-

scliaft unbedingt festhalten und aufs gewissenkafteste beackten.

Reale Wissensckaft und Philosophie inuBten neben und miteinander

gefdrdert, der Vollendung immer mehr angenahert werden. Eben
deshalb sei aber aucli fur die Pkilosophie eine absolute Vollendung

iiberkaixpt ausgescklossen^). Und was so nach Sckleiermackers

Betracktung fiir das Verkaltnis von realer Wissensckaft und Pkilo-

sopkie im allgetneinen gilt, das gilt dementspreckend auck speziell

fiir das Verkaltnis von Religionswissensckaft und Religionsphilo-

sopkie. Von versckiedenenAusgangspunkten ausgekend
und nack versckiedenen Prinzipien arbeitend sollen

sie im Endziel auf einander zustreben. Aber der mog-

lichst weitgekende Ausgleich und Zusammenklang gehort an den

Scklufi, nickt an den Anfang.

Unter diesen G-esicktspunkt muB also auck das Verkaltnis der

religionswissensckaftlicken Arbeit Sckleiermackers zur zeitgenossi-

scken • sowie zu seiner eigenen Identitatspkilosopkie gestellt werden,

Das ergibt dann aber einen ganz anderen Ansatz fiir die Beurtei-

lungj als Brunner und seine Freunde ihn aufstellen, und es ergibt

mit einem solcken der Intention Sckleiermackers allein entsprechenden

Ansatz die Moglickkeit einer unbefangenen Wilrdigung der tkeo-

logisck - religionswissenschaftlick en Aufstellungen Sckleiermackers,

wahrend die Brunner, Bartk, Grogarten die letzteren von vornkerein

in einseitiger Weise nach MaBgabe eines vorgefaflten MiBverstand-

nisses vergewaltigen.

Welcke iibergreifende Bedeutung aber fur Sckleiermackers ge-

samte Lebensarbeit jene Bestimmung liber das Verkaltnis von re-

aler Wissensckaft und Pkilosophie hat, belegt nock waiter der

Umstand, daB er sie auck sonst bei besonders bedeutsamer Ge-

legenkeit mit groBtem Nackdruck vertreten hat. So vor allem in

der die Griindung der Berliner Universitat mitvorbereitenden Sckrift

:

„Gelegentlicke Gedanken iiber Universitaten in deutsckem Sinn“^).

Hier suckt er die Beziehungen aufzuhellen, die sachgemaB zwiscken

kbkeren Sckulen, Universitaten und Akademien der Wissensckaft

besteken. Die kbkeren Sckulen sollen (abgeseken von ihrer er-

1) A. a. 0., S. 559 (Entwurf E nach Jonas; Vorlesungsnachschrift).

2) A. a. 0., S. 13 ff. (§ 29ff. des Entwurfs von 1814).

3) Friedr. Schleiermachers samtliche Werke, Zur Philosophie, Bd. I, S. 535 ff.
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zielierisclien Aiifgabe), Kenntnisse vermitteln, d. h. das wichtigste

bisher gewonnene Wissen weitergeben und an ihm die geistigen

Krafte iiben. Die Akademien der Wissenschaft sollen in eigener

wissenscbaftliclier Porschungsarbeit das Wissen reinigen und mebren.

Zwisclien beiden stehen die Universitaten. Sie baben zwar teil. an

den Aiifgaben jener zweij die eine fortfiibrend, die andere vor-

bereitend nnd einleitend. Aber die spezifiscbe Aufgabe der TJni-

versitaten ist cine andere. Es ist die^ den wissenscbaftlicben G*eist

als solcben, den Geist wissenscbaftlicben Denkens und Forscbens,

zii wecken und zu pflogen; diesen Geist der Wissenschaft, der auf

den Schulen nocb nicbt oder docb nur ganz anfangerhaft ausge-

bildet werden kann, und der andererseits in den Akademien der

Wissenscbaft als Arbeitsbedingung vorausgesetzt wird.

Iin AnschluB an diese Gedankenfubrung konimt dann Scbleier-

inacher aucb bier auf das Verbaltnis von realer Wissenscbaft und

Philosophic zu sprecben. Und aucb bier wird der vorber genannte

Standpunkt mit groBein Nacbdruck vertreten. Unverkennbar ricbtet

sicb; wenn aucb die Namen nicbt genannt werden, die Warnung
vor jeder Pbilosophie in der Form der leeren Spekulation und der

starke Hinweis auf die Notwendigkeit und Bedeutung alles realen

Wissens gegen Fichte und Scbelling. Ausgleich und Zusammcn-

stimmung aber gilt aucb bier nur als Ausblick auf das Ende der

Arbeit, nicbt als ihr Anfang ^).

TJnter die Beleucbtung dieses G-esichtspunktes ist daber aucb

das yiel miUbraucbte W ort zu riicken, das uns als eines der letzten

von Scbleiermacbers Todeslager erhalten ist, „er miisse die tiefsten

spekulativen Gedanken denken und die seien ibm vollig eins mit

den innigsten religiosen Empfindungen“ ^). Fiir die Beurteilung

des wissenscliaftlich-metliodiscben Arbeitsbetriebes Scbleiermacbers

darf dieser Ausspruch des Sterbenden als eindeutiges Kriterimn

recbtmaBig nicbt verwendet werden.

1) Vgl, hierzu die treffJiche Darlegung von Georg Wehrung: Die Dialektik

Sclileiermachers, 1920, S. 58.

2) Aus Sclileiermachers Leben. In Briefen. Bd. II, S. 511.
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Altertumswissenscliaft

Parinenidesstudien.

Yon

Hermann Frankel - Gottingen.

Vorgelegt von M. Pohlenz in der Sitzung am 6. Juni 1930.

Die folgenden TJntersucliungen siiid hanptsaclilicL. an der mafi-

gebenden Ansgabe nnd Ubersetziing der Parmenidesfragmente von

Diels, und an der grundlegenden Deutung der parinenideischen

Lehre durch Reinhardt orientiert. Flir die historische Einreihmig

ware anf Cassirers Darstellnng zn verweisen, und fllr die Seinslebre

als absoluten Einsatz auf die aufschliiBreiclie Analyse von Misch ^).

Im folgenden soli nun durch Kritik und Interpretation von

Originalfragmenten undZeugnissen unsre bisher erreichte Kenntnis

der parmenideischen Lehre in wesentlichen Teilen berichtigt und

erweitert werden. Besonders kommt es nair darauf an, den genauen

Kontakt mit demWortlaut des Originaltextes so herzustellen, wie

man es bei der Interpretation eines h^einen’ Dichtertextes fiir selbst-

verstandlich halt, dagegen bei einem streng philosophischen, sach-

gebundenen Text leicht versaumt. Hier scheint der Gregenstand,

unabhangig von dem mehr zufalligen Wortlaut, flir sich selbst zu

sprechen. End dock wird inanches elementar mifiverstanden, und

bleibt vieles vom Besten, Eigensten und Lebendigsten der Lehre

solange verloren, als man sich nicht entschlieBt, das Werk als ein

1) Die Ansgaben: Parmenides’ Lehrgedicbt griech. und deutsch von Diels

1897; Poetarum Philos. Fragmenta ed. Diels 1901, unter Nummer 4 (die heste

Edition); Die Fragmente der Vorsokratiker griech. und deutsch von Diels, unter

Nri 18, 4. Auflage (Abdruck der dritten mit Nachtragen) 1922. Die Zahlung ist

in, alien Ausgaben von Diels die gleicbe. — Eeinhardt, Parmenides und die Ge-

scbichte der griechischen Philosophie, Bonn 1916. Die geschichtliche Entwicklung

ist umkonstruiert, und im einzelnen ist manches bedenklich; im ganzen aber ist

die Lehre des Parmenides aus ihren Tiefen heraus mit Ernst ergriffen und ver-

-standen. — Cassirer, Die Philosophie der Griechen von den Anfangen bis Platon,

(in Dessoirs Lehrbuch der Philosophie) 1925. — Misch, Der Weg in die Philosophie,

1926 bes. S. 103 ff. — Wenigstens ein allgemeiner Hinweis auf die groBe Unter-

suchung von Alois Patin darf hier nicht fehlen (Parmenides im Kampfe gegen

Heraklit, Fleck. Jabrbb. 25. Supplement 1899 S. 489—660). Die Ahsonderlichkeit

des schwerfliissigen Buchs hat seiner Wirkun^ mehr als billig ist geschadei Unsre

folgenden Darlegungen kommen den seinigen im einzelnen nicht selten nahe.
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episches Grediclit der Epoche zii lesen, in der es entstand, nnd von

der Spi'acliform aus die eigentliclie historische Ersclieiniing zu erfassen.

In der Darstellmig sind diese Studien so gehalten, daB sie

nur den Text von Diels als TJnterlage voraiissetzen.

I, Die Auffalirt.

Zu dein Bild vom stolzen Musenwagen, init dem das Epos des

Parmenides beginntj bietet Pindars C. 01ymj)isclies Gediclit eine

genaue Parallele. Sie reiclit derart bis in Einzelziigc und bis in

den Wortlant Mnein, daB wir einen besonderen Ziisammenhang

zwisclien den Gedichteii annehmen miissen; etwa so, daB beide von

deinselben Original abliangen. In diesem Original wcrden die iiber-

einstimmenden Ziige ahnlich nahe bei einander gestanden haben,

wie sic bed Pindar in wenigen Versen vereint sind, wahrend sie

sich. bei Parmenides auf eine langere Strecke verteilen:

Pindar, Oly. 6, 22—27 Parmenides Fragment 1

0Cvrig^ aXXd ijd^r] got 1 ^iTCTtoi reel [is cpeQ0v6iv o6ov

6d'S'i/og rj^iidvm/ a td%og^ ocpQcc % iTcl d'V[ibg indvoi^ uti[i7tov,

%6Xsvd'(p iv xad'aQa fid(3o[isv i%sb ji^ i g bdbv jiyj^ccv tco-

OKxov^ XB TCQbg dvSQmv XvcpTj^iov dyov6ai

Kai yhog, KsXvai ydQ dXXdv

bdbv kys[iovav0ab xa'drav stcl- B xovgac 6’ bd bv '{j'ysii 6 v svov
dxavtacj 0xsq)dvovg iv VXv[i7tLa 17 tal ds (TtvXcct) dva7txd[isvccb

iTtsi ds^avto. %qy} xqCvvv %vXag (lieBen mich ein in das Eeicli

vfivoov dv a7titvd[iBv avtalg. derzu bericlitendenWahrheit)

.

Beide Dichter tiberlassen sich auf ilirer Eahrt auBerpersonlichen

Gewalten; die mnsische Kraft tragt und bewegt, lenkt und fiihrt

ihr Schaffen. Pindar gibt nun dem Bild nocli eine besondere Wen-
dung, indem er das Gespann, das den Weij leitd, mit den sieg-

reichen Maultieren gleichsetzt, Diese iiberraschende Zuspitzung

begriindet und erklart er sofort selbst: n)ef/cn des Sm/es, den sie in

Ohfnuna erramjen^ 'loissen die Tierc den Weej hessev als andre ,zh

n'eisen. Das bedeutet: der Ruhm des eben errungenen Sieges ist

es, der dem Eeierlied und dem Preis der Menschen den Weg weist

riickwarts zu den Alinen des Geschlechts und ihrer Heimat. Denn
natllrlich ist der Wey einer solchen Musenfahrt zugleich beides:

der Gang der Yerse, und der Gang der in diesen Versen ausge-

sprochenen Yorstellungen, Gedanken und sonstigen Inhalte. Wort
und Gedanke, Bede und Gegenstand sind eins fiir die arcbaische

Zeit, und sie sind es in besonderem Sinne fiir Parmenides. Der
Wey Oder die Eahrt, die im folgenden dargestellt wird, ist der

Gang des parmenideischen Denkens; nicht irgend ein Weg, den



Parmenidesstudien, 155

man mit einem von Sonnentoclitern geleiteten wirklichen Wagen
fahren konnte.

Indem wir nun in die Einzelauslegung eintreten, fassen wir

den ersten Vers, wie es nicht anders inoglich. ist, in eins zusammen;
Die Mossej die mich hingen^ soioelt jewells mein Wille ... — nun
keiBt es nicht : verlmigt^ sondern mit befremdendem Ausdruck : ror-

drimjt^ anlangt. Der Wille also reist in die Feme, und der Musen-

wagen, Rede und Gedanke, folgt ihm nach bis zuin gleichen Ziel.

Ahnlich sagt Hesiod, daB seine Dichtung, nicht eingeschrankt durch

die Grenzen privater und blirgerlicher Erfahrung, die Kraft hat,

bdieUges'^) Lied zu singen.

Im zweiten Vers wird durch das Imperfekt ^igitov das was
eben allgemein gesagt war, zu einem besonderen Fall aktualisiert.

Jetzt wird die geistige Reise geschildert werden, die im folgenden

Epos berichtet, und damit auch vollzogen wird. Denn ein den-

kerischer Vorgang kann nicht anders erzahlt werden, als daB er

zugleich erneuert und wiederholt wird. Immer wenn das Epos

rezitiert wird, geschieht eine solche Auffahrt, ergeht eine solche

Offenbarung. Auch ftir den Dichter selbst war sie nicht ein ein-

maliges Erlebnis, sondern der oft wiederholte Gang seines Den-

kens^). In der Darstellung, die als Ganzes praterital als Bericht

liber Vergangenes gehalten ist, verkniipfen sich daher mit den Er-

eignissen Zlige, die einen mehr oder rein statarischen Karakter

haben, wie er der parmenideischen Erkenntnislehre gemaB ist. Die

Einsicht ist ja bei Parmenides nicht ein Akt, sondern eine Existenz-

form. Sobald die Gottin ihre BegrllBung vollendet hat, hort liber-

haupt jede Bewegung auf, und nur die Lehre entfaltet sich Stuck

um Stuck in ruhiger Darlegung.

Der Nebensatz des zweiten Verses meint: naclidem sie niicli

dies GedicM (diesen Gedankenweg) mit dem ersten Fers, der ehen

crldang, lidben heginnen lassen, Wenn dem Pfad das Beiwort tcoIv-

q)rjliog gegeben wird, das sonst der Sanger (% 376) oder das Lied

(Find. Isthm. 8, 58) erhalt, so wird der Weg des Liedes mit vieler

Mingender Bede ausgestattet ^). Der Weg ist utoXvcprjgog, wie die

Rosse ^olvcpQa6roL sind (Vers 4)^).

1) Zum Opt. vgl. Kuhner-Gerth II 451 f.

2) Dcd'saipDitov £>cH'662; dazu Antidoron (B'estschr. f. Wackernagel) 281.

3) So erklart sich der Iterativsatz 1, 8 ;
vgl. Wilamowitz, Hermes 34, 203 f.

4) cp7]^7i ist nicht Btilmj sondern allgemein Kunde^ hedeutungsvolleSi uirlc-

sanies Wort. Die souverane Volksversammhing, in der Bedeutsames verhandelt

wird, heiBt deshalb bei Homer ^150 ayoQT] (nicht MarMl) 7t:oXvq>r}gos. Genau so

ist bei Herodot 5, 79 ira delphischen Orakel, nach Ausweis des Zusammenhangs,
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Besondere Schwierigkeiten macht der dritte Vers. Halten wir

an der tJberliefermig fest, so ist Sac^av die Muse dieses Gredichts,

und identisch noit der ^sd von Vei'S 22. Gemeint ist etwas, das

auf den Mensclien als Kraft wirkt, und darum gottlick ist nnd

Gottin lieiJBt: die Kraft der ErkenntniSj und der Lehre als Lelir-

inhalt, und der Lelire als Lehrverkiindigung. Muse kat Parmenides

sie niclit nennen wollen; der Name war zu stark mit Vorstellungen

belastetj^ die er fern halten wollte. Andern wir aber daC^ovog mit

Stein u. a. in datiiovsgj so waren liier schon die Hcliaden einge-

fiihrt. Der Eelativsatz kann ebenso gut an dk Gotfin, wie an

den Wer/ anschlieBen. Alle diese Moglichkeiten sind sachlicli gleicli-

artig (und deshalb ist die Wahl zwischen ihnen schwer), weil die

Punktion der Gottin ixnd des Weges und der Madchen die gleiche

ist: sie ftihren zur Erkenntnis.

Der nicht leicht zu deutende Eelativsatz des dritten Verses

lenkt ins Praesens zuriick, in die allgemeine zeitlose Aussageforiii.

Dadurch; und ebenso durch seinen Inhalt, stellt er sicli zu dem
des ersten Verses. Beide werden verstandlich

,
wenn man ein

homerisches Gleichnis dahinter stellt:

O 80 Sg 3’ civ ai^ri v6og dvEQog^ og ir’ iTtl ytoXXyjv

yalav ihriXv^'mg^ cpQs6l TtsvmXCiiipb voij67}

8h]V^ <?) ^svd'a, flEVOLVT^l^&C tE TtoXXd

oiQcuTtvmg fiE^iavLcc dbSTttato %6tvia "’'JrlQrj,

Phr Parmenides lag das Hauptinteresse des Gleichnisses auf der

menschlichen Seite. Wie beim Gott Willen und Geschehn Eines

sind, so vermag des Menschen v6og sich im Augenblick an jeden

Ort zu versetzen, den er kennt. Denn iXriXvd'6g meint ja die

durch Erfahrung gewonnene vorherige Bekanntschaft, das Wissen

:

so ist es identisch mit dem Etdcog des Parmenides. Die Erkenntnis-

kraft (die Gottin, oder der Weg) fu/irt den Wissmden^ den der das

Ziel schon kennt ^), an Jeden helieiigcn Ort. Der Wille dringt vor

bis ans feme Ziel (£g)i%dvsc)j und die Erkenntnis vermag ihm zu

folgen, weil sie Kenntnis ist: in diesem (vorherigen) Kennen des

Erkannten pragt sich, wenn unsre Deutung richtig ist, wieder der

statarische Cfaarakter des parmenideischen Denkens aus, wie er in

Pgt. 3 ausdrllcklich festgestellt wird^). Der Vers besagt also

nolvcpTifiog Deckwort flir uUri. Vielgeruhmt beiBt ^oXvcprm>og nirgends. Der
Name des Kyklopen wird irgendwie mit der Sangeskunst zusammenliangen, die

ihm in spEterer Zeit zugeschriehen wird; vgl. den Sangernamen ^rjiiLog,

5) Fiir dies Ttolv- vgl: Snell, Die Ausdrucke fur den Begrilf des Wissens 67 f.

1) tiber den Wortsinn von otdcc siehe Hermes 60, 185.

2) &6tr}, das wol die richtige Lesung ist, meint Orterj und erklart sich
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etwa: Ich ftthr cmf dcr BciJin geistiger Vergeg(mw(\rtigung (vgL2, 1),

die dem Wissenden cdle Fernen ersehlieBt^),

In der folgenden Darstellnng sind zwei Dinge mit einem

groBen Aufwand an sinnlichen Elementen geschildert : die Schnel-

ligkeit der Fahrt und das Tor. Eine solclie Ansstattung mit gegen-

standlichen Einzelziigen ist aber nichts anderes, wie die archaische

Form der Hervorbebung und des Naclidrucks ^). Sie darf uns nicbt

dazu verfiihren, auch im librigen ein materielles Bild der Reise zu

postulieren, uns mit Kombinationen, Erganzungen und Ruckschllissen

urn dessen Herstellung zu bemuhen, und den gemeinten Fahrtweg

nebst seinen Stationen ermitteln zu woUen. Solcbe Versucbe sind

mebrfach unternommen worden
;

sie baben kein Ergebnis gezeitigt,

das aucb dann einleucbtend bliebe, wenn man es unmittelbar neben

den Text stellt. Die Worte des Parmenides zeigen vielinebrj daB

es einen lokalisierbaren Fahrtweg nicbt gibt. Sondem es gibt

nur : ein Reich, das verlassen wird (das der Nacbt, des sinnlicben

und irdiscben Yerbaltens); ein Fabrtziel (das Reich des Lichts, der

Sonne und der Wahrheit); und dazwischen ein Tor (das Tor der

Erkenntnis). Im Bild erscbeinen nun dieselben Dinge in mebr-

facber Brecbung gleicbsain vervielfaltigt. Aucb diese archaische

Wiederbolung bedeutsamer Angaben darf uns nicbt beirren. So

wird das eine und selbe, der Aufstieg von der Racbt zuin Licbt,

in drei Versen (9—11) nicbt weniger als viermal symbolisiert.

Zuerst in der Benennung der Krafte, die diesen Aufstieg leiten,

als SonnemnMcben
;

dann im Verlassen des Nacbtbauses; dann

im Zuriickwerfen des Scbleiers, mit dem die Madcben vordein ihr

Haupt verbiillt batten; und scbliefilicb im zu durchfabrenden Tor,

das die Pfade von Tag und Nacbt scbeidet. Jedes dieser Dinge

meint den Durcbbrucb des Geistes zur Klarbeit. Nimmt man diese

zwanglos aus dem homerischen Gleichnis und Stellen wie o: 3 idBv aatsa. Diesmal

freilich strebt die Fabrt nicht einem der menscblichen aanri sondern bewegt

sicb fern von der Menselien Ffaden (1, 27). — Die zielsicbere Fabrt des sldm

auf diesem Weg, bat ihr genaues Gegenstuck in der PQotol stSoteg

ovdsv TcXdtTOwai (6, 4).

1) Aucb bierzu darf man Pindarisches vergleicben, z. B. Nem. 5, 19 ff. — In

Lucrezens Preis des Epikur kebrt nicbt nur dieser Gedanke wieder (omne m7nen-

sum peragravit mente animogue) ;
sondern voran gebt aucb effringere lit arta

turae primus portarum daustra eupiret, und extra processit longe flammantia moenia

7mmdi (1, 71 ff.) — was dem parmenideischen Flammentor (1, 13) der Erkenntnis

sebr nabe kommt, durcb das der Benker die menscbliche Welt verlaBt.

2) Vgl. diese Nacbr. 1924, 95 £

3) Am eindrucksYollsten Kranz, Berliner Sitz.-Ber. 1916 S. 1168. Der Auf-

satz bat im librigen unsre Kenntnis des Epos sebr gefordert, und in der wicb-

tigen Frage der Anordnung Diels sowol widerlegt wie uberzeugt.
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Bedentung fort, urn den Bildern einen Eigenwert zu geben, so

wird das Granze verworren nnd haltlos. LaBt man aber diircb

jeden der Einzelzllge den eigentlicben Sinn hindurchscheinen, tind

sieht man die Einheitliclikeit aucb in dem was mebrheitlich gesagt

ist, so wird das Granze einfach nnd monumental. Was in dem

Auffahrtsbild gezeigt wird, ist nicht viel melir als dies: da6

sonnenhafte, Huge Krafte (die Rosse und die Madclien) den Er-

kennenden und Verkiindenden auf klingendem Pfad tragen und

fiilaren
;
da6 die Eabrt scliwindelnd schnell ist und gewaltsam

;
und

daB es ein groBer Augenblick ist, wenn das machtige Tor des

Weltbegreifens aufspringt vor dem vom Schicksal erwahlten Mann.

Ilm dieses sehen und andern sagen zu konnen, hat Par-

menides alles an Vorstellungen, Bildern und Pragungen, an Ge-

danken und Worten tibernommen, was vor ihm iiber Licbt und

Nacbt und liber die Kraft undVollmacbt desDenkens gesagt war.

Desbalb yerstebn wir ibn leicbter und sicberer, wenn wir solcben

Zusammenliangen nacbgehn. Aber scblieBlicb sind alle fremden

Anregungen dock in einem neuen, parmenideischen Gebilde auf-

gegangen und untergegangen, das in seiner Einzigartigkeit letzt-

licb nur aus sich verstanden werden kann.

IL Dike.

In der letzten Zusammenfassung baben wir die seltsame Gestalt

der Dike nocb libergangen, die das atberische Tor des Licbts als

seine BescblieBerin biitet. Was bedeutet dies Bild, und was be-

deutet uberbaupt Sckt} bei Parmenides?

Im groBeren Zusammenbang des gesamten Dikebildes aucb die

parmenideiscbe Dike zu sehen, ist zweimal versucbt worden. Hirzel,

der in seinem Bucb ^Themis, Dike und Verwandtes’ (1907) ein

auBerordentlicb reicbes Material vorlegte, bat gerade die parmeni-

deiscbe Dike nicbt einzureiben vermocbt. Er deutet sie nicbt,

sondern protestiert gegen ibr Erscbeinen in diesem Gedicht: „Ibrem
Inbalt nacb bat die ‘WahrbeiP des Parmenides mit einer Gottin

des Recbts und nocb dazu mit der 8(%ri TtoXvTtoLvog nicbts zu tun^G

Daran scblieBt sicb die Erklarung aus der falscben Analogie : weil es

bei der &ly]d'£ta in einem andern Sinne so bergebracbt gewesen sei,

scbeine aucb Parmenides seine Wahrbeit mit Dike verbunden zu baben
(S. 116 Anm. 2). — Ebrenberg, der 1921 ^Die Recbtsidee im friiben

Griecbentum’ berauszustellen unternabm, will (bes. S. 92 ff.) von
zwei Seiten her der parmenideischen Dike beikommen. Parmenides
soli die Dike „als Weltprinzip“ von Anaximander tibernommen
baben — und zwar aucb wieder nicht passend llbernommen baben

:
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„die Pugen sind noch zu erkennen". Andrerseits sei die Dike des

Prooemiums orphiscli. In der Identitat der beiden abei'* jjVer-

eiiiigt sich religiose Mystik und pMlosophiscbe Doktrxn; auch die

orpbische Torwacliterin ist fiir Parmenides Symbol des Weltprinzips^.

DaB man fragend alles, was wir sonst liber Dike wissen, neben

die parmenideiscke Dike bait, nm zu priifen ob es in ihr mit ent**

halten sein kann, ist gewifi geboten. Sehr oft ist ja der Interpret

der archaischen (und auch noch der spateren) griechischen Literatiir

genbtigt, unsi'e spezialisierten und atomisierten Bcgritfe zu. iiber-

winden, und von ihnen denWeg zu alteren und machtigeren Kon-

zeptionen zuritckzufinden. Prei von den Schranken einer systema-

tischen Sonderung und Vereinzelung der Wirklichkeitsgebiete, wie

sie unsern Blick beengen, umgreifen solche archaischen Konzeptionen

ebenso sinnvoll wie kraftig weite Lebensbereiche, und zeigen sie

unter einem einheitlichen Aspekt. Aber eben diese komplexe ISTatur

der Begrijffe macht es auch moglich, daB in gewissen Zusammen-

hiingen eine besondere, weniger zentrale Eigenheit des Begriifs

vorwiegend oder ausschlieBlich ins Auge gefaBt wurde,

Jedenfalls ist es unsre erste Aufgabe, aus dem Text des Par-

menides selbst festzustellen, was er mit seiner Dike gemeint hat,

in der Erwartung, daB er wirklich etwas gemeint hat. End zwar

werden wir, in der Holfnung, daB wie alles bei diesem Denker, so

auch die Dikekonzeption eine geschlossene Einheit sei, an der

Stelle beginnen dilrfen, die uns als die zuganglichste erscheint, um
von ihr aus zu den andern zu gelangen.

In 8, 14 halt Dilce in Fesseln . . .
,
genau wie dvdyxrj in SO,

und ^oLQa in 37. Was wird von ihr festgehalten? Nacli allge-

meiner Auffassung Werden und Vergehn, Die Infinitive w&en also

ohne Artikel substantiviert zu accusativischer Eunktion, was sprach-

lich bedenklich ist^). Sachlich wiirde die Eesselung bedeuten, daB

Werden und Vergehn in ihre Nichtexistenz und Unrichtigkeit ein-

gesperrt blieben, was noch bedenklicher ist. Vollends unmoglich

wird aber diese Auffassung durch die beiden genannten Entspre-

chungen. Denn bei ihnen ist, sehr sinngemaB, gerade das Sein in

seiner unverandeidichen, unbeweglichen Ewigkeit und Einzigkeit

wie in Banden festgelegt. Dagegen erscheinen Werden und Ver-

gehn nirgends als gebunden — was ja bei der Natur dieser Gregen-

stande unvorstellbar ware. Sondern das Werden, das in der

sinnlichen^Welt dem positiv aktiven Element des Eeuers zuge-

ordnet wird, ist in der Welt des Seins geldscM (8, 21); wahrend

1) Vgl. 8, 36 im Accusativ rb vostv gegen blotes vobcv im Nominativ 34.

Ges.d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist, Kl. 1930. Heft 2. H
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.
das Vergelm, entsprechend der Dumpfheit und VergeBlichkeit des

negativen Elements in der similichen Welt, sick in der Welt des

Seins durch Verschollenlieit selbst aufhebt (8,21; vgl. aucb 4-, 6f.).

limlich. wird der Weg des Nichtseins 8, 17 hd Seiie gelassm un-
crlcannt unlenanni. An einer andern Stelle wird dn Wcrden niemals

zugclassen (8, 12), und 8, 28 wirdWerden und Vergebn verstojSen

beidemale von der gleicken Kraft nicstcg (s. u. S. 162). Hack ikrer

VerstoBnng nun kaben die irrigen Vorstellungen des Werdens und
Vergekns, wie es dort mit sckbnem Doppelsinn, oder vielmekr
Tiefsinn, keiBt: fern in die Irre gehn rnussen. Dies unsickere
Umkerirren in der Verbannung,,ist das Gregenteil einer Fessdimg,
wie sie dem Sein zuteil wird. Also ist in 8, 14 Objekt der Eessolung
das Sein oder Seiende, das eben mit bezeichnet war. Dann
ist dvCrgii ,ganz normal mit dem Infinitiv konstruiert wie iS) usw.

:

I>ike hat {es, das Sein) nicM freigegeben weder m werden noch su ver-

geJin; sie hat die Fesselung nicht gehckert, sondcrn halt fcst.

Was ist nun also in 8, 14 mit der FiJce gemeint und bezeicknet V

Die Fcssel, mit der sie das Sein bindet, ist zunachst Ausdruck
einer VerSindlickkeit, wie sie dem Reckt zukommt, Ebenso sind
Moira und AnanJcc bindende Grewalten; so konnon diese drei in
gleicker Eunktion ersckeinen (8, 14; 30^)-, 37% An unsrer Stelle
ist aber darum FiJcc genannt und keine der andern Normen, weil
sofort von der Entsehddung gesprocken werden soil. Wie bei
einem ProzeB 8C%ri mafigeblick ist fiir die kqIois, so auek bei der
xQloig soldier Lehrentsckeidungen. Mit 6C%yi ist also hier die Verbind-
lickkeit gemeint, nack der die Zweifelsfrage richtig zu entsckeiden
ist, wie wir mit einem Wort sagen, das von Rechi abgeleitet ist.

Gregen diese Deutung lieBe sick vom Text ker einwenden, dafi
Dike dann in ikrer Bedeutung sckwanken wiirde; sie sei einmal
die logiscke Norm ricktiger Denkentscheidung, und einmal das.
faktische Gresetz der WirkKckkeit. Denn sie fesselt das Sein, nickt
unser Denken iiber das Sein. Wenn dies ein ernstlicker Einwand
ist, so gilt er fiir Parmenides nickt, weil bei ikm, da Einsickt und
Sem zusammenfallt (Egt. 6), auck die Norm des ricktigen Denkens

1) Auch hierzu bietet Lucrez sehr nahe Anklange: xfiXt ydV
SI dXn^e erscheint bei ihm Wort fiir Wort wieder als avius a vera

onge ratione vagaris (2,82) und quod tamen a vera longe ratione repulsum est (1, 880).
2) AnanHee ist hier auch insofern von JDilce verschieden, als sie Mu£ ist

mcht Soil (iiber den Satz und Zusammenhang s. u. S. 189). Daher das Beiwort
KeaTBQjj, das nicht starJc bedeutet, sondern sicirlcer, uberlegm, zwingend.

3) Mona ist ein Mufi der Bestimmung und heftet sich gern an einzelne Per-
sonen oder Objekte : dir ist es bestinmt . . . Daher erscheint hier goiga in Verbindung
mit em betonten to ys: gerade dieses hat Moira gebunden unUweglich zu sein.
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von dem Gresetz der Wirklichkeit nicht getrennt werden kann.
. Was

sich dem Denken als richtig erweist, ist deslialb wirklich.. So
dllrfen wii* allgemein argumentieren; der Text enthalt aber nocb.

einen besonderen Hinweis in diesem Sinne. Dike lafit die Fesseln

nickt locker im HinUich auf dies iin wissenden Hinblick namlick

auf die angefiihrten Argnmente. Dike lafit wirklich. sein, was (zii-

folge der ricMigen Denkentscheidimg) so sein soil.

Dike ist also bier die der Ivonsequenz; einer Kon-
sequenzj die fiir die Sacbverbalte ebenso bindend ist wie fur das

Denken liber sie. Sie regelt, was wir flir den betreff*enden Gregen-

stand nach seinem Wesen und dem G-esetz seiner JSTatur als einzig

angemessen erwarten kbnnen und miissen. Dike fallt die Ent-

sclieidung im Sinne des Seins, aus der inneren Konsequenz heraus,

und mit alien wesensmafiigen Konsequenzen.

Was bat denn aber eine solcbe Dike mit der sonst bekannten

gemein? Die Antwort auf dieseFrage miissen wir noch zurlickstellen.

Wir begnligen uns zanacbst mit der allgemeinen Auskunft, dafi Par-

menides jedenfalls den liberkommenen Recbtsbegriff sehr ein-

scbranken mufite, wenn er ilin in die ereignislose Welt des reinen

Seins herllbernabm ^). Allerdings muB ibm irgend ein Zusammen-

bang diese Herlibernalime ermoglicbt haben.

Andrerseits stellen sicli sofort innerhalb des Parmenidestextes

einige Bestatigungen ein. Wir baben in Dike die Norm der

Wesensricbtigkeit und der Denkricbtigkeit finden wollen, die fiir

das Verfabren des Parmenides so eigentlimlicli bezeichnend ist.

Verfaliren beifit bei Parmenides Weg\ und wirklicb stebt der Weg,
auf dem er die Wabrbeit erreicbt, imter dem Zeicben der Dike

1) svsHcc ist nicht eine allgemein kausale PrS,position, sondern bedeutet nur:

wi Hinblick auf.

2) In zwei Eichtungen konnte man suchen, urn fiir die Bike Yon 8, 14 noch

etwas Yon dem gewbhniichen Eechtsbegriff zti retten. Dike konnte den Nebensinn

des Ans^pruehs haben : das Sein hat einen Ansprnch auf Freiheit von dem ent~

wilrdigenden Eingriff des Werden s und Vergehens (entsprechend etwa in 8,32).

Aber Dike bindet das Sein in Fesseln: die Wirklichkeit ist ein leidendes Objekt

dieser Justiz, nicht eine Partei die ihren Anspruch durchsetzt. Zweitens konnte

man (mit Ehrenberg, s. o. S. 158, u. a.) an eine Beziehung zu Anaximander

denken. Wahrend dort alles Werden Eechtsbruch ist, und alles Vergehn wieder

.gut machende Herstellung des Eechts, wiirde das Sein des Parmenides im un-

gestarten Beclit festgehalten : es gibt keine Yeranderung. So ware die altere Lehre

halb ilbernommen und halb berichtigt. Aber auch diese These wird durch den

Wortlaut widerlegt. Durch xov sl'vsna ist hier Dike auf eine Argumentation fest-

gelegt, die mit der Lehre Anaximanders nichts zu tun hat; und ebenso ist die

gleich genannte 'HQiaig ganz andrer Art.
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(I
5
I4 . 27f.). Ferner mliBte diese Dike nalie Beziehungen zu

Tinserm Begriff der Evidem kabeix: nnd wirklich finden sick in

genauer Parallele zu Dike Worterj die deutlick auf die Evidenz

kinweisen. So ist in 4, 4 der Weg der ricktigen Erkenntnis ein

Weg der der dock sonst als Weg der Dike gilt; 8
,
12

stekt neben Dike (
8

, 14) die Tcl^tiog i€f%vg in ahnlicker Eunktion;

und 8
,
28 kat %l6%ig aXrjd'rig dem Sinne nach das Grleicke zu leisten

wie 8, 14 Dike. Es ist iibrigens interessant zu sehn, wie stark

Parmenides auck den Sinn des Wortes ^^6tLg einsckrankt. Was
im gewoknlicken Leben ganz allgeinein VerlfWUcMrJt^ Treuo, Zu-

trmen bedeutet, ist bei ikm zur GewiBheit geworden — mit eiinu"

aknlichen Verengiing und besonderen Wendung, wie sie der Bc-

griif der Dike bei ikm erfukr.

Wenn atifier dem intellektuellen und sacklicken Moment der

strikten Konsequenz nock irgend etwas in dieser Dikevorstellung

entkalten sein soil, so kann es nur das Eine sein: die Wtirde und

besondere Majestat der Norm, der Parmenides mit einer so stolzen

und eifervollen Hingabe dient. Die sckonungslose Strenge der von

ikm erkannten Wakrheit ersckien ikm als so aknlick mit dem
strengen Reckt, daJB er immer wieder den wicktigsten Gregenstand

seiner Lekre, das Einzig Giiltige, wie ein Opfer der Gerecktigkeit

von ikr in Eesseln und Bande und Grefangensckaft eingescklossen

sein labt. TJnd von der Seite des erkennenden Subjekts ker wird

diese Strenge und Energie und Klarkeit des Denkens eine Art

von moraliscker Wtirde filr ikn bedeuten, vergleichbar der Reckt-

lichkeit im Gremeinsckaftsleben.

Aber dies letzte ist vorerst nur eine Vermutung. Die Be-

statigung werden wir nickt in der Darstellung des Lekrinkalts

suchen, sondern in der Sckilderung des Ei^kenutnisaktes und Ver-

fakrens, des Weges parmenideisck gesprochen. Auf den Weg der

Offenbarung die seiner wartet, kaben den Denker nack 1, 28 %'igig

ts Si%Yi ts entsandt Der ansckliefiende Satz sagt, dafi er nun alles

erfakren miisse — verstandlick genug, wenn Dike die BicMigJoeit

ist. Wer einmal auf den Weg des ricktigen Denkens gelangt ist,

fiir den ist die Erreickung des Ziels und der Anblick der Wakr-
keit gesickert und gewissermafien flllUg^). Aber schon d'Egig laBt

uns an etwas weiteres denken: daran dafi Parmenides diesen Weg
befakren durfte. Ausdriicldick weist das Verbum ^QOvTtsfiiljav auf

1} Svidem ist hier die gegebene Ubersetzung fiir den Namen der Kraft,

die bei Parmenides ivi Gefolge der Walirheit stebt, wie sonst die Uet^d) Betomng
im Gefolge der Aphrodite.

2) tiber %QB6i siehe n. S. 183.
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den Angenblick, in dem er zur Eichtigkeit zugelassen wiirde,

Diese Zulassung znr Eichtigkeit ist natitrlich etwas anderes wie

die Ricktigkeit selbst. Die Zulassung gebt iiur noch die Person

des Denkers an, nickt mehr zugleich die Sachverhalte, zu deren

Richtigkeit und Erkenntnis er zugelassen wird. Unci dock soil

auch hier JDilce den Ausschlag gegeben haben. Kann das dieselbe

Dike sein, die innerlialb der Licktbereiclie wirkt? Ist die Tor-

kiiterin Dike init der andern identisch, die des AVeges waited: und

das Sein bindet?

Dock bleiben wir zunackst nock bei unsrer Stelle. Der Weg
lauft auBerhalh des Menschenjpfades, Danack ist cliese Erkenntnis

den Menseken im allgemeinen nickt zuganglick, und es ist ein

seltenes Gliick, wenn Parmenides ikr nackgekn darf. Das Grliick,

die besondere Griiade die Parmenides widerfuhr, wird mit ovvc

^olQa ica%ri noch ausdrlicklick genannt, und als ikm vorbestimmt

bezeicknet. Sei wiTllcommen sagt die Gbttin, indem sie diese Be-

grllBungsformel mit ikrem urspriinglicke'li Wortsinn Sei wohl ge-

Iwmmen wieder autfiillt: Freue dich deiner AnJeunff, denn Imne

schlecMe Filgimg entsandte dich attf don me von Menschen lefalirenen

Wege hierher^ sondern Dike und Themis^). In dieser leickt zu deu-

tenden Brachylogie ist der Zwisekengedanke entkalten, da6 es

nickt eben eine gute Piigung ist, wenn man den Weg der Nicht-

Dike, der Unricktigkext, den Menschenpfad wandeln mufi. Als

Gegenteil der iloIqcc muTj erhalt Dike nock einen besonderen Glanz

:

eine Wiirde und Auszeichnung wird von ikr verlichen, oder eine

Wiirdigkeit von ikr belohnt. Dafi diese Auszeichnung mit dem

Gespann (26 rvj 1) und nock mekr mit dem Geleit durck die unsterb-

lichen Madcken in einem gewissen Zusammenkang stekt, sekeinen

die erstenWorte der BegriiJBung anzudeuten, wenn auch nur durck

einfacke Nebeneinanderstellung der beiden Pakten.

Mit klaren Worten wird dies ausgesprocken an der ersten

Dikestelle, der wir uns nun zuwenden (1, 14). Das Tor des Lickts

und der Wahrkeit bffnet sick vor Parmenides erst auf die milde^)-

und Ichge Eiirsprache der Sonnenmadeken. Dike bffnet es; und

zwar Al%7
]

Ttol'tiTtoivog. Wie ist das Beiwort kier zu verstekn —
wenn es iiberhaupt zu verstekn ist? Womit straft diese Dike?

1) Genau die gleiche Begrufiungsform kehrt wieder (die Zwischenglieder sind

vorlauiig ratselhaft) bei Yergil, Aen. 1,387: Quisguis es, hand credo invisus cae-

lesiihus auras vitalis carpis, Tyriam gui adveoieris (vgl. hdvoiv 25) urbem.

2) MccXccnol Xoyoi sind einem Bittgesuch angemessen; aber sie passen auch

insofern zu den Lichtgestalten, als Parmenides das Licht an sich viilde nennt

(8, 57 i]7CLOv).
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Auf die letzte Frage gibt der Text eine klare Antwort. Die

SeliUlssel heiBeii Vergelter^)] Dike loknt durch Offnen des Tors, und

straftj indem sie es vor dem Eingang Suckenden verschlossen halt.

Auch ihre Vergeltung und ihre Strafe bat es wieder nnr mit Er-

kenntnis zu tun; auch diese Funktion ist in die parmenideische

Lehre einhezogen und auf ihre Besonderheit ausgerichtet,

Fragen wir nun aber weiter, was denn itberhaupt und hier

so yergolten wird, so scheint der Zusammenhang unbefriedigende

und zwiespaltige Antwort zu geben. Wenn die Madchen eintrcten

diirfen, so ist ja das Lichtreich ihre Heimat, zu der sie immer

Zutritt haben; von Lohn kann kaum die Rede sein. Bei Parme-

nides wiederum kann von Verdienst und Recht zum Eintritt des-

halb kaum gesprochen werden, weil er die Zulassung nicht eignem

Tun verdankt, sondern sie als eine Gnade durch den Fiirspruch

der MMchen erhalt. Nur wenn wir die verschiedenen Personen

miteinander verschmelzen diirften, wiirde der Widerspruch sich

losen; wenn Parmenides selbst die Lichtkraft der Madchen als

Verdienst und eigne Wiirde zugerechnet werden dlirfte, ware seine

Zulassung zum Lichtreich gerechter Lohn.

In der Tat darf man, ja muB man, so verfahren. Wir iesen

die Werke der archaischen griechischen Literatur falsch, wenn wir

unsere Vorstellung von der gescblossenen Person in sie einfiihren,

und wenn wir den Gott der mit dem Menschen und durch ihn

wirkt, als etwas Fremdes von ihm gesondert halten. Sprechen wir

in solchen Fallen etwa dayon, dab nicht der Mensch, sondern der

Gott die Tat getan oder den Gedanken gefaSt habe, so ist die

Antithese meist auf ihren beiden Seiten unrichtig. Die Person
hat sozusagen noch keine undurchlassige AuBenhaut, und der Gott
ist keineswegs etwas bloB Fremdes. Krafte stromen in den Menschen
frei hinein^); er weiB daB sie gottlich sind, weil sie liber ihn

kommen wie eine Gabe und Gnade — oder auch, wie ein Fluch
und eine GeiBel. Sie sind spontan, und lassen sich nicht aus den
mechanischen und motivischen Gegebenheiteii ableiten; sie trans-

zendieren seine eigne Person, und haben Weltgeltung und Welt-
wirkung. IJnd dock darf er die Krafte die . in ihn einzogen, seine

Krafte, ein Stiick der eignen Natur nennen, die durch sie erhoht

1) jifioL^oL* ^§1. ScvtccTtodozt'nijv. ‘Hcc'kwv egycov SciioL^bv

tviicoqCccv i%ticcci Suidas 1163; ^Antinol . . . %d^Lv a^oigbv tijv 6lvxC%ccqiv East, ziir

Ilias 960 (vermittelt durch Cronerts Lexikon). Wenn im gleichen Vers Ttoivri

und Scfioi^dg erscheinen, kann iiber den Sinn dieses letzten Worts wol kein Zweifel sein.

2) VgL Pfeiffer, Gottheit und Individuum in der fruhgriech. Lyrik, PhiloJ.

84, 137.
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und geadelt wird. Es ist etwa so, wie -wenn wir Graben and Be-
gabungen dem Trager zugleicb ziireclinen und nicbt ziireclinen

Eignes Yerdienst und gbttliclies Greschenk sind kein Widerspruch,

wenn es sicli uin Dinge kandelt, die in die Natur und Substanz

des Menscken hineinreichen. Je groBer eines Menscken Natur ist,

desto mehr Gottlicbes ist in ihr und kommt zu ihr. Yerdienst

und Gliick verketten sich in diesem Sinne wesenhaft und gerecht,

nicht nach Zufall und Willktir.

Urn zu Parmenides zuriickzukebren : die Sonnent()chter sind,

auck weni\ sie ttnsMilieh heiBen, nickts Aufieres und Fremdes. In

dem langen Textstiick von 1, 6 bis 21 kommt kein ich vor, sondern

die Sonnenmadchen, von denen ausschlieBlick gesproohen wird, ver~

treten und ersetzen es. Sie sind, in unsre Spracke ubersetzt, des

Denkers eigne Erkenntnistriebe, die zum Licht streben. ISTack

des Parmenides eigner Lehre, sind sie das lickthafte Element seiner

individuellen Natur, das reick und stark genug ist, urn das Irdisck

Dunkle seiner Menscklickkeit zu ilberwiegen und unsckMlick zu

macken. Sie sind ein Teil seiner Person, diese Licktkrafte, und
zugleick ein Teil der die ganze Welt, durckwaltenden und bauenden

Urkraft Lickt. So bestatigt sick unsre Deutung des Eingangs an

der parmenideischen Tkeorie der Erkenntnis, wie sie okne Bild

und Symbol in Fgt. 16 vorgetragen wird^).

Nun hat sick der Denker diese Lichtnatur nickt selbst ge-

geben; sie stammt aus unerkannten Tiefen, iioiga ovvl ocamj hat

sie ikm verliekn. Aber nackdem er dies Y^esen einmal hat, ist es

ein natltrlicker Lohn, die wesensricktige Konseg^uenz, ist es mit

einem Wort daB er zur Erkenntnis zugelassen wird^). Die

vergeltende Dike ist, wie die bindende, eine Norm der inneren

Konsequenz und der Wesensricktigkeit : entspreckend der Natur

{(pvdtg 16, 3) des Denkers laBt sie ihn seine Leistung vollbringen.

Damit ware die Dike-Idee des Parmenides als sinnvoll und ein-

keitlich erwiesen. Wir werden nun zu fragen kaben, ob und wie

sie mit der sonstigen Dikevorstellung zusammenkangt.

Fiir die naken Beziehungen zwischen „Beckt und Wahrkeit“

im griechiscken Altertum liefert Hirzel (auf S. 108—24 seines Werks)

zaklreicke Nachweise. Insbesondere gibt er (S. 112 Anm. 2) ein

1) Daher die sowohl stolze wie derniitige Haltung des scbopferischen Denkers

Parmenides (Kranz, Neue Jahrb. 1924, 05).

2) Freilich bedarf dies Fragment nocb einer Untersuchung
;

sie soli gleich

anscblieBend geflibrt werden (u. S. 169 if.).

3) Moiqcc und kommen sich auch bier nahe, wie wir es oben (S. 160)

fur 8, 14 + 3’7 fanden.
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Verzeichiiis von Stellen, an denen „was wahr ist, gerecht ge~

naimt" werde^). Von diesen Stellen ist aber nur eine fiir uns

brauchbar (Soph. Aias 547), imd diese in anderm Sinne als Hirzel

sie auifafite. Znm Toil sind die Steilen miBverstanden und im

iibrigen wird ausnahmslos darum vom lieclit gesprochen, weil die

Wahidieit dazu dienen soli, das Recht zu verwirklichen
;

sei es

nun daB in einem ProzeB das Urteil gereclit ausfallen soil ^), sei es

daB sonst bestimmte Interessen durcli eine Abweichung von der

Wahrheit verletzt wiirden^). Da der Grrieclie das Grebiet des S(%cciov

weiter spannt als wir das der Grerechtigkeit, da er liberhatipt alles

was wir herechtigte Interessen nennen wiirden, der Dike nnterstellt,

so ist immer wenn solche Interessen zu schiitzen sind, der Hinweis

auf Dike am Platze. Alle noch von Hirzel angefilhrten Stellen

sind dieser Art. Nirgends ist die Wahrheit umbenannt, sodaB sie

nun den Namen BecM erhielte, und ware doch Wahrheit geblieben.

Sondern das wahrhaftige Verhalten wird, gemaB der Norm unter

der es tatsachlich in der Situation steht, als ein gerechtes be-

zeichnet.

All das hat mit der Dike des Parmenides nichts zu tun. Denn
in all diesen Pallen war die Wahrheit der Weg zur Dike: urn

jemandem gerecht zu werden, muBte man wahr sein. Bei Par-

menides aber offnet Dike den Weg zur Wahrheit: um die Wahr-
heit zu gewinnen, muBte man der Wirklichkeit und ihren strengen

Gresetzen gerecht werden^).

Granz anders ist dagegen die Dike gesehn, die z. B. in einem
Ausdruck wie Soph. Aias B47 gemeint ist: {Mein Sohn wird heine

FnrcM hahen^

sl'^EQ dcocatcog 6g.bg xk '3tatQ6%^6v^

1) Der umgekehrte Fall, daB wahr stiinde wo wir gereclit erwarter, bleibt

hier bei Seite.

2) Fiir 8i%aimg u. a. im Sinne von tatsachlich (also wirJdich, nicbt wahrl)
Oder ernstlich wird kein Beleg nachgewiesen

;
die angeblicken Beispiele sind alle

anders zu deuten, ebenso die von Gottf. Hermann zu Aisch. Es® 588 zitierten.

das scbone Gebet bei Antiphon 1, 13 : Ttsgl dh xcbv ysvogsvoiv
QdaogoiL vg>iv dirjyrjGccc^at rrjv dXij^SLav ^L%r\ 8s %v§SQvri6sisv.

4) Wer eine Mitteilung oder Bestellung empfangt, hat ein berechtigtes Tn-

teresse an der Wahrheit (Richtigkeit und Vollstilndigbeit)
;

er wiirde sonst zu
falschem, schadlichem Verhalten veranlaBt. Daher die Konzeption eines dCnaLog
ccyyslog Soph. Trach. 346 ff., 410 f. — Wenn Menschen nach Verdienst geruhmt
werden, ist das Lob zugleich ^mhr und gerecht (Eurip. Hiket. 869).

5) Was man gemeinhin unter Mecht versteht, fallt bei Parmenides vollig
aus, ebenso wie das ganze Gebiet der Ethik. Zu der Nachricht liber Parmenides
als Gesetzgeber (A 1,23) vgl. Jaeger, Berl. Sitz.-Ber. 1928, S. 415 Anm. 1.
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d.i. im%n ernicM nur durcJi das FaMiim der Ahsta-mmingy sondern seinvm

yamm Wesen nach (vgl. (p'iaig B49) mein SoJm ist, Wenn die Natnr des

Kindes der des Erzeugers gleicht, dann ist der Sohn rlcJitiy seines

Vaters Kind. Hier bezeichnet Dike die Korm der Einheit eines

geschlosseneii Typos : von dean Menschen der des Aias Sohn ist,

kann und inuB man Eurclitlosigkeit erwarten.

Damit sind wir in den Bereich derjcnigen Dike eingetreten,

die man, mit Jaegers Ausdruck, „diG Logik des Natnriiotwendigen"

nennen konnte. Die Eormnlierung paBt aufs genaneste zii der

Dike, die wir bei Parmenides gefunden . haben, Gepragt wurde

sie aber (init einer etwas andern Geltnng) vielmehr fair das Dikebild

Solons, der mebr als einmal in Grleicbnissen und Bildern j,eine

der absoluten Notwendigkeit des Naturgeschekens entsprechende

kausale Zwangslanfigkeit auf politisckein nnd sozialen Gebiet auf-

zeigt“ Hier haben wir also eine immanente Dike, eine Dike der

inneren Logik eines Verlaufs oder eines Verlialtens, eine Dike der

WesensgeinaBheit oder NaturgemaBheit.

Hierher gehort auch der Sprachgebrauch der Mediziner, wie

ihn Diels (Berk Sitz.-Ber, 1910, 1149) und Melikoif-Tolstoi (Hermes

1929, 389) herausgestellt haben. Sie konnten nicht nnr den na-

tnrJicJien Tod im Kontrast zum 13/^acog als dioccciog bezeichiien. Die

hippokratische Schrift hcsqI ccyiicbv iibertragt das Gegensatzpaar

auch auf die Knochenbriiche. Daran ist insofern iiicbts bemerkens-

wert, als ja der Bruch eine pCcc ist, die der Natur angetan wird.

Als 8l%aiog wird aber nicht nur da-s Eaktum des unverletzten

Zustandes bezeichnet, sondern auch nach dem Bruch die Korm fiir

die ricMiye naturgemaBe Lage, die vom Arzt nach Moglichkeit

wieder hergestellt werden soli. Also ist SCnaiog nahmjenidB^ xmss&nd,

Hchtig, normal^ und ^Caiog almorm, natunuidrig^ falsch: FxQfjv Fov

IrjtQOv t&v kKTttm^icov re %al xarrjyydtcov Sg id'vtatcc 7tovBl6d'ai rag

^atatddiag' avtri ydg ^ Si^aior dr riq)v6Lg,.. OC ysv ohv yriSav

TtQo^ovXsvovregy ovdev e^()cyagrdvov6cv Sg aid to srolu, amog yap 6

STCLdedyevog rrjv %alQa a^opsyai ovrwg, {)7tb r^jg St^xcclag g)v0i,og

dvay%a^6yBvog" ol de irjrpol 0o(pil6iievQi d^d'Bv^ e0xiv ol dyaptdvovOLv

(Anfang, II S. 46 Kilh). Ferner: b:it(og %atdra6iv dtxccCrjv, xal yi}

^taCriv^ 0%iq0BL rb xatarjybg rov 66yarog (cap. 30 S. 90, 14 Kilh) u. o.

Besonders eigenartig und bezeichnend ist der Gebrauch von SCmiog

1) Jaeger, Berl. Sitz.-Ber. 1925, 79. 81, Auch das Gewittergleichnis (S. 81

Aum. 1) kann in diesem Sinne verstanden werden; es spricht von dem typischen

Fruhiingsgewitter, das nach dem langen triiben Winter die gleichmahige Sommer-

helle liber das attische Land herauffiihrt. Notwendig folgt der klare Sommer

schlieBlich auf die dunklen Monate (diese Nachr. 1924, S. 96 Anm. 1).
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gegeben, dab die Einreibung etwas gezwungen ist. Parmenides

gebe nur eine summariscbe Zwei-Elemententbeorie
;
Wahrnehmung

nnd Denken bebandle er als identiscb (dies nach Aristoteles Me-

taph. r 1009 b 12). Wenn Theophrast damit Pecbt bat, so lage

keine ‘Wahrnebmnngstbeorie vor, sondern eher eine Theorie der

Entstehung von "Weltbildern. Nun gibt es Wahrnehmung bei Par-

menides nur in dem einen Weltbild, dem irrtumliclien
;

desbalb

beiBt ihm das Auge tmseliencl^ und das Grebor IfmnvoU (1, 35, vgL

Gbtt. Grel. Anz. 1928, 271 Anm. 2). Wenn tinser Fragment nun

durchweg auf den Komplex von Wahrnehmung und Denken Bezug

batte, wiirde es von moglicber Erkenntnis der Wahrbeit tibei’haupt

nicbt sprecben, Aber dann bleibt eine Liicke im System: wie

konnte Parmenides zur Erkenntnis gelangen? Versueben wir, auf

diese Fragen und Voriiberlegungen vom Text Auskunft zu erbalten.

Zunaebst: was ist mit v6oq im zweiten, und mit vdrjfia im vierten

Vers gemeint? Niemals bezeiebnet voog das Organ (oder Vermogen,

Oder den Akt und Inbalt) der WaJirnehmmg
]

aucb das Verbum
vostv meint nicbt die Wahrnebmung als solche, sondern es um-

scblieBt mindestens nocb auBer ihr die Deutung des Wabrgenom-
menen, oder die zum Eingriff bereite Reaktion auf das wahrge-

nommene Ereignis. Nostv ist nicbt sehen, sondern hegreifen^ rr-

Iccnneny (hircliscliaun^ so begreifen daS man iveiB wie man mt reagieren

nnd einmgyrifen hat, erdenlrn^). Man kann es mit dem gewahr

werden wiedergeben, wie es bei uns in unteren Spracbscbichten

lebendig ist. Bei Parmenides fallt naturgemaB die Spbare des ban-

delnden Eeagierens aus, und der Gebrauch des Verbums besebrankt

sicb auf den Sinn des tbeoretiseben Durebsebauens. In dieser Vor-

stellung des Durebsebauens liegt nun sebon, daB das Wirkliche

richtig erkannt wind; etwa wie im deutseben erhennen, verstehi^),

einsehn. So kommt es, daB Parmenides von voslv nur im Sinne

des riebtigen Denkens, des Einsehms spricht, und daB bei ihm
voslv geradezu mit dem Sein und der Wirklicbkeit zusammenfallen
kann (Fgt. 5; 6, 1), Danacb wird aucb v6og bei ibm positiv zu deuten

sein als die ElnsicM] nicbt aber als ein Denken, das ebensowol
falscb wie richtig sein kann^).

1) Vgl. Bohme, Die Seele und das Ich (1929) 24£f.
;
52 if.

;
Schottlander, Hermes

1927, 435 ff.; 1929, 228 ff. Fiir Homer, und damit fiir den ganzen Aufbau der Be^
deutungs- und Verwendungsgescliiclite, ist Schottlander nach Bohme zu berichtigen.

2) Ausdriicke wie miBverstelm, falsch verstelm sind leicht paradoxe Zu-
sammenziehungen : man glaubt zu verstehn, wahrend man tatsachlich miBdeutet
Oder falsch auffaBt.

3) Semonides Fgt. 1, 3 spricht voog den Menschen iiberhaupt ab, und lilBt
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Diese letzte Annalime scheint nun durch eine der drei Beleg-

stellen ftir voog bei Parmenides widerlegt zu werdeii : Fgt. 6, 6

aiiYj%avCrj yScg iv avr&v 6%ri^s6iv Id'vvsc ^lay^tov voov. Hier ist

doch. der v6og das Organ eines irrigen, verkebrten Denkens. Aber

der Ausdriick kann nicht so verwertet werden. Denn fiir das

Wesen der Ja-Nein- Sager bat Parmenides' eine spottiscke Be-

schreibung gegeben, die in sich widerspriichsvoll ist, aucb wenn
wir von v6og absebn. Da id'vvco bedeutet: (fmidr df^tKars

halten, stebt es weder init a^7]%ccvirj noch mit utXaymog im Ein-

klang. Ililflose UnentscMosseiiheit stcuert prikise den Kars das

ireiben Lassens an — so etwa kann man den ironiscben und para-

doxen Ansdruck nmscbreiben. Der Widerspruch in TclayKrog v6og

braucbt also nicbt aufgelost zu werden: v6og pafit zu aber

7tXay%x6g zu d^rjxccvC')]. Die EinsicJd dieser Leute ist eine schivanhend

irrige. Und zwar imierlmlh Hirer eignen Briist: mit ibrer doppelten

Stellungnabme verfeblen sie nicbt nur den gemeinten Gregenstand,

sondern bereits als Haltung, in sicb, ist solcbe NichtentscliGidung^)

ein Irrtum und Irresteuern. Diese hobniscbe Kritik an der grund-

satzlicben Proklamierung des Widersprucbs, ist das Komplement zu

der boben Verebrung fiir die strenge ^l%ri der Folgerichtigkeit

und der bindenden Entscbeidung. — An der zweiten Stelle be-

zeicbnet v6og obne Zweifel pragnant und positiv wertend ddeEin-

sicht (2, 1), das den Sinnen liberlegene Vermogen des ricbtigen

Denkens ^).

Ebenso obne Beiwort gesetzt (denn xihg ist nicbt dasselbe wie

tolog)^ stebt v6og in unserin Fragment 16, 1 offenbar in positivem

Sinn, und der Satz ist wie die Nacbbildung Emped. 106 nacb der

positiven Seite bin ausgeiucbtet
:
je nacli der MiscJmng der /if It; —

d. i. je nacb ibrem Grebalt an Licht — steM Einsichf dem Ein^elnen

ihn Go,tt vorbehalten sein; und zwax darura weil nur Gott vorher weiB was ge-

schelin wird, wahrend der Mensch blofi hofft, und weil Gott vollbringt was er

will (er hat das taXog), wahrend der Mensch sich bloB bemuht.

1) Die von Diels akzeptierten handschriftlichen Schreibungen Ttlccyitog und

iTtXdxd'riaccv 8, 28 beurt’eile ich nicht anders, wie z. B. die Korruptel dcp^cclfioteyi'va

fiir -rsyitroj Eurip. Aik. 184 (mgr. Lautwandel, vgl. Dieterich, Byz. Archiv 1, 114?).

2) Dies meint wol dyiQiTcc (pvloc Vers 7 (vgl. Hdt. 8, 124, 1).

3) Der Vers ist zum groBeren Teil unverstandlich
;

ich halte den Text fiir

korrupt. Denn es kann nicht sein, daB o/tcog den beiden gegensatzlichen Begriffen

vorangestellt ware, und daB iiberhaupt die Worte nach dem Prinzip des Vexier-

spiels gestellt waren. Objekt und Pradikat laBt sich nicht unterscheiden
;

der

Zusammenhang mit dem folgenden ist hbchst prekar. Gesichert ist nur die Ver-

bindung Xsvcgb voa durch die Begleitworte des Clemens und die Nachbildung des

Empedokles 17, 21. (Vgl. Friedlander, Platon I 12 Anm. 2.)
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mir Seiie^), Das TCccQsatYiKsv (so zu schreiben) wird man im vollen

Sinn nehmen konnen, den es bei Homer und sonst oft bat^): die

gottlicbe Kraft steht beglinstigend und helfend neben dem Menscben.

So wird der Parmenides der Auffahrt von den Liclitkraften des

v6og geleitet und zum Ziel gebraclit.

Der zweite Satz des Fragments besagt nach der geltenden

Auifassung: Denn ein mid dccsselhe ists ivas denU hei den Mmischen,

alien imd eimelnen: die Beschaffenheit seiner (des v6og) Organe, Was
bedentet das? Und was bedeutet es Mer? Inwiefern begriindet

{yd^g) der Satz den yorangehendeii ? Inwiefern bringt er etwas

neiies liber den zu begriindenden Satz hinaus? Inwiefern sagt er

liberbaupt etwas aus was niclit cine platte Selbstverstandlichkeit

ware, wenn man schon einmal an Benhorgane glaubt? Spracklich

ist die wertlose Deutung nock dazii erstens dadurcb erkauft, daB

man unter g^sXog das Organ versteht — was es nie keiBt; auch in

der Entleknung des Empedokles 63, 1 meint g^sldcov (pv6og vielmebr

den gesamten Ban des Leibes. Nicht Organe, sondern ganze Men-

schen laBt Parmenides durch die Zusammensetzung der Grund-

stoffe so Oder so konstitiiiert werden^), bier und im ersten Vers.

Zweitens ware die Wortstellung so vertrackt und sinnwidrig, dafi

die Ubersetzung sie einscbneidend verandern muB, wenn sie sicb

verstandlicb macben will. ScblieBlicb ist es unerwlinscbt, wenn
aucb nicbt unmbglicb (vgl. Pgt. 4, 2), wenn das Relativum der

betonten Identitat Siteg dasselle was auch in abgeblaBter Bedeutung

gebraucbt ware, sodaB es seinen Gegenstand nicbt als einen iden-

tiscben zum zweiten Mai aufnahme, sondern ibn zum ersten Mai
setzte als das was^).

1) DaB zu E%sl sich verlidlt nicht auch wieder (wie Diels will) v6og das

Suhjekt ist, lehrt der Sinu, und von aufien die genauen Analogieen Homer 6 136 f.;

Archil. 68; Emi3ed. 108, Suhjekt ist vielmebr der Einzelmensch. Dieses Suhjekt

der letreffende Menseh ware nach der uhlichen archaischen Weise stillschweigend

zu erganzen (diese Nadir, 1924, 89 Anm. 2), wenn indctox richtig ware. Doch
ist das Wort (nach Liddell and Scott) vor Herodot nicht helegt; und vor alleni

handelt es sich sichtlich nicht um die Frage der momentanen Konstellationen,

sondern der wesenhaften menschlichen Konstitutionen ((pvasig). Das 7colv7tldy%tmv

hraucht nicbt den zeitlichen Wechsel der Beschaffenheit zu hezeichnen, sondern

es wird, wie sonst hei Parmenides, die Unsicherheit des Irrtums meinen,

wie sie in der menschlichen Konstitution begriindet ist. Also werden wir, auch

gegen die Uherlieferung, %%aatos zu lesen haben.

2) Z. B. Pindar Py. 8, 71 xco/aoi [lev adv^islsc ^i%cc 'jfccQsatcc'ne* Dagegen
abgeschwacht Emped. 108.

3) Ygl. Patin, S. 627 f. — Wie Gott. Gel. Anz. 1922, 193 f. gezeigt wurde,

gibt es in dieser Zeit noch kein eigentliches Wort fiir den lehendigen Leib, son-

dern nur Ausdriicke wie Glieder,

4) tiber tceq vgl. Glotta 14, 6 ff.
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Vielmehr fordert uns dies Relativum der Identitat geradezu

aufj es mit dem Ausdruck der Identitat in Korrelation zu bringen,

der ihm vorangelit. To avxo . . . o%bq beifit dann: dasselhe, welches

atich ... So stebt bei Homer ^ 64: a% da to^ricov twv ccit^v^ oi tcbq

tBKov liX%lvoov §a0ilfia. Damit ist der Einsatz gefunden urn den

Satz neu zii denten. Jetzt wird o%aQ zum Accusativ; wir baben

ja aucb keinen AnlaB zu fragen was eigentlich im Menseben das

Denkende sei, sondern wir wollen etwas ixber das Gredacbte boren:

inwiefern bangt seine Qualitat mit der des Menseben zu-

sammen? Daraiif antwortet der Satz; Denn das glelche ist, w(fs

man denld, die Natur der Glieder. Subjekt und Objekt des Denkens

sind ibrer Natur nach gleich: der licbtbafte Menscb denkt Licht-

baftes, der nacbtbafte Dumpfes (s. u. S. 177 Anm. 4). Die beiden

Elemente denken^) sicb selbst und das ibnen GremaBe, aucb im

Menseben und als konstituierende Bestandteile seiner Glieder^).

Aucb bier gilt eine Art von Identitat zwiseben Sein und Denken;

so tritt s0tL mit Nacbdruck an die Spitze des Verses, urn das Ist,

was man^) denlit, in seinem Zusammenfall eindringlicb zu macben.

Ereilicb ist es keine materielle Identitat (der Menscb siebt niebt

sicb selbst), sondern eine qualitative: seine eigne ^sXecov (p^0ig

oder %Qdc0Lg, wie die Worte es sebr prazis formulieren, siebt er

rings um sicb ber; er erlebt eine gleicbartige "Welt urn sicb, eine

gemisebte, mebr oder wenige unreine. Jetzt wird der Satz aller-

dings zu einer scblagenden Begrllndung dafiir, da6 der Menscb

Erkenntnis bat je nach dem Licbtgebalt seiner eignen Natur, Nacb

den SchluBworten des Satzes gilt die Hegel far alle Mensclicn,

und filr jeden, Damit wird das ccvd'QcoTCoL^i des vorigen Satzes

aufgenommen und prazisiert. Filr alle Mensclien: so sind alle

Menseben zu unreinem, unvollkommenem Denken und Vorstelleii

verurteilt, entspreebend der allgemeinen menscbbcbeii Konstitution

aus zwei Elementen^). Mit dem zweiten Grlied aber und filr jeden

Menschen wird auf die individuellen Untersebiede bingewiesen,

Jedes einzelnen Menschen groBere oder geringere Einsicht berubt

1) 'uccl olcag de Ttav xb ov ^%blv xivcl yv&Giv referiert Theopiirast A 46.

2) Eben dies bezeugt und belegt Tbeophrast bauptsachlich in seinem Bericht.

3) Statt des unbestimmten man, kann man aucb die cpvGig ^eIbojv zum Sub-

jekt von cpQovht. macben; der Sinn andert sicb niebt,

4) Docb ware es iinbistoriscb (s. o. S. 164), wenn wir versteben wollten,

der Menscb projiziere einseitig seine Natur nacb auBen, und werde so zum ein-

zigen Sebopfer der Scbeinwelt. Vielmebr ist ofiPenbar ein Zirkel gemeint: der

Menscb ist zugleicb aucb ein Geschopf dieser Scbeinwelt. Sie stebt ibm niebt

nur gegenuber, sondern sie reiebt in seine Substanz binein, erftillt und tragt ibn.
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auf der Beimiscliung von Licht, die ihm das Scliicksal beim Aufbau

seiner q)^6bg reichliclier oder karger gewakrt hat.

Schwierig bleibt der letzte Satz des Fragments. Wie so

vieles im Text des Parmenides, lafit er sich nicht ganz befriedi-

gend deuten. Tlieoplirast paraphrasiert den Satz mit tb

iTtSQ^dUov rj Da nun, wie wir sahen, vdTjiia die Ein-

sivld, das riclitUfe Denim bezeichnet (vgl. 8, 34. 50), ware auch

dieser Satz positiv ausgerichtet, und bei dem mehr ware nur an

ein Mehr von Licht gedacht. Es ist auch an sich natilrlich, dafi

eine Aussage liber die Denkleistang auf das Licht als das Element

der Erkenntnis abgestellt ist.

Das Neue an diesem Satz ist die Einfilhriing der Majoritiit,

und ferner der Ersatz von voog EinslcM als Verniogen durch vdrjgcc

Emsicht als volhogcner AM. Beides steht miteinander in Verbin-

dung durch den Ausdruck der Identitat : ein Mehr an Licht in einer

onenschlichen Natur, ist reine und voile Erhenntnis der WirhlkhlcelL

Die allgemein menschliche Beimischung von hTacht kann durch ein

tibergewicht an Licht unschadlich gemacht werden. Wir scheinen

also hier eine Erklarung daftir zu haben, dab dem Menschen Par-

menides die ubermenschliche Wahrheit offenbar iind ziiganglich

wurde. So waren es im Bilde des Eingangs die Lichtkrafte seiner

eignen Natur, die ihm wesensgemaB den Zugang erwirkten zu dem
Pfad fern von der Menschen Weg, und zur reinen Wahrheit.

Ungedeutet ist hierbei aber das ydg i), aind die Kiirze des

Ausdrucks bleibt befremdlich.

IV. Die sinnliche Welt: ihre Konstituent en und das
Kontinuum (8,51—61; 9).

Der zweite Teil von Parmenides^ G-edicht beschrieb die sinn-

liche Welt. Der Denker zeigte das Entstehn der Welt aus ihren

beiden Elementen, und an diesem Vorgang lieB er zugleich den
Ban- und Funktionsplan des fertigen Ganzen bis in Einzelheiten

hinein deutlich werden.

Indem so die innere Struktur dieses Gebildes dargelegt wird,

ist auch das zugrunde liegende Axiom aufgedeckt, auf dessen Gllltig-

keit das Ganze und jede Einzelheit sichtHch beruht. Der Irrtum
nnd Schein wird auf seinen Grundfehler zuruckgefilhrt. So er-

halten wir erstens AufschluB iiber die immanente Eichtigkeit dieser

vollstandig geschlossenen Welt, und wir sehen auch ein, daB und

1) Das unbequeme Wort fortzukonjizieren ist wohl allzu billig {xh # av).

Yielleicht ist das ydg nicht ganz prazis verwandt; oder es weist nicht auf das
unmittelbar Vorhergehende, sondern weiter zuriick.
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warum diese Welt filr jedes ihrer G-lieder, fllr jeden Mensclien,

eine verbindliche Scheingliltigkeit hat. Wir lernen aber zweitens,

wo der prinzipielle” Fehler zii suchen ist, bei dessen Beseitigung

der ganze Ban aufgelioben nnd sozusagen fortgewischt wird.

Dieser Schachtelung, mit der nach einem falschen Ansatz ein

fllr diesen Ansatz richtiger Fortgang zu entwickeln ist, wird nicht

nuv der Wortlaut sondern aiich der Ban der Darlegung gerecht.

Zuerst wird eine truyeriscliv Ordimnfj der Itrde angeldiiidigt (8, 52)^

und daraufhin der falsche Ansatz gebracht, mit einem nochinaligen

Hinweis auf seine Falscliheit (54). Sofort dahinter aber wird die

weiter zu schildernde Stmhtur als einleucMend bezeichnet (60), und

der zu gewinnenden Deutung nachgerllhmt, dah sie die fiir mensch-

Hche Betrachtung beste ist.

Der Hinweis auf die Fehlerhaftigkeit (54) kann sick auf die

blofie Feststellung bescliranken, weil schon yorher ausfiikrliche

Beweise gegeben waren (z. B. 8, 36 ff.). In diesem Vers 54 scheint

das xSiv nicht gtW zu fordern, sondern srsQrjv. Aber stsQrjv wilrde

bedeuten, dafi zwar die eine Gestalt gestrichen werden miisse, die

andre aber, das Licht, so wie sie angesetzt wird, richtig sei. Nun
ist bisher nichts uber das Wesen und den Nainen der beiden Ge-

stalten ausgesagt; nur ihre Zweizahl wurde festgestellt. Ilnd an

eben diesem Punkt setzt, mit gutem Bedacht, die Kritik ein: Zwei

ist falsch, eine JEins davon MUe man nicht ansetmi diirfen^)* Die

Stelle berechtigt uns also nicht dazu, das Licht der Scheinwelt

einfach mit dem Seienden der wirldichen Welt gleichzusetzen, auch

wenn zwischen der positiven Seite der sinnlichen Welt, nnd dem
wirklich Existenten notwendig gewisse Ahnlichkeiten und Be-

ziehungen bestehn.

Das Licht ist onit sich selhst identisch

;

also sind fiir Parmenides

hell und M^cht und milde nicht eigentlich yon einander verschiedene

Qualitaten, sondern alle sind nur Spielarten der Lichthaftigkeit

des Lichten. Da entsprechendes auch fllr die Nacht gilt, laht sich

llberhaupt alles auf Grand seiner Qualitaten (dvvdc^atg) einem der

beiden Elemente zuordnen, oder auf beide aufteilen (Fgt. 9, 1/2

;

sprachlich nicht ganz durchsichtig). Dann ist kontinuierlich der

ganze Raum durch die beiden Gestalten erfiillt. Denn die Quali-

taten sind einander in einer Weise entgegengesetzt, die man koni'

1) Vgl. -Diels in der Sonderausgabe. — Ein Irrtum in der Deutung der

ersten Versbalfte ist in den Vorsokratikern berichtigt, aber von der alten Auf-

fassung ist noch die Interpunktion stehn geblieben. Naturiich umfabt die Paren-

tbese die beiden prasentiscben Verben gemeinsam, die in die prateritale Dar-

stellung einscbneiden.

Ges. d, Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 2. 12
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plementar nennen konnte. Hell iind Dunkel, Warm tind Kalt sind

logisch und faktiscli so aneinander gebunden, da6 ein Weiiiger *

z. B. von Hell notwendig ein Mekr von Dunkel bedxngt. Unab-

hangig also von den Anteilen die jedes der beiden Elemente stellt,

bleibt sick die Summe in jedem Eall und bei jedem Wecbsel stets

gleich. LicM und NacM, fjememsam fitllen jeden Bereich restlo^i

mis. So stebt es wbrtlich bei Parmenides: %av %Xbov icfxlv b(iov

(pdsog ml vvKtbg dipdvtov . . . aiKpoteQmv^), Scbwierig ist nur

Icli mbckte es nicbt mit Bignone (Empedocle, 191G S. 541 f.) als (yuiid

(fiimtitativmnente verstebn. An sicb bezeicbnet ceiog jede belicl)ige Art

von Gleicbbeit
;
und wenn bei Empedokles gleicbfalLs die Elemente

foa Ttdvm heifien, so weist der Zusammenbang (17, 27) keineswegs auf

G-leicbbeit der Menge, sondern vielmebr auf die G'leicbwertigkeit

und prinzipiell gleicbe Eunktion. Ebenso an unsrer Parmenides-

stelle: Licbt und Nacbt sollen als gleicbwertig angesebn werden,

und insbesondere bei dem, was bier in Frage stebt, der Raum-
erfiillung, gilt es als (jhicli^ ob in einer Raumpartikel Licbt oder

Nacbt angetroifen wird: ATles ist crfullt von Liclit-nnd-umvalirnelnn-

barer ^yNacM-gemdnsmn^ beiden cjleich(ivertk))en.

Aucb der begrlindende Scblufisatz scbliefit sicb nun vollkommen

an, wenn man ibn folgendermafien auffafit. Mi-taiiii cum dat. be-

deutet: ich f/elidre eineni Kreise an, bin Toil einer Gesccmiheit^). Dann
lieifit der Satz: Denn heinem von beiden (jehort nicUs cm. KeinDing
(oder Raum) ^), kein Teil eines Binges ist nicbt entweder ein Stuck

Dunkel, oder ein Stlick Licbt, oder zu gewissen Teilen Licbt und
Nacbt.

1) Tt^v ist nicht das All (das wiirde wol aucli bei Parmenides Tcav heiBen),

sondern alles: jeder einzelne beliebige Teil der sinnlicben Welt. — biiov meint

offenbar nicbt migleichy sondern msammen, gemeinsam; es vollzieht die Addition.

2) iiq)dvTov ist nicbt ornamental, sondern weist darauf bin, daB aucb das

Nicbt Wabrnebmbare bei dieser These als ein Etwas zu gelten bat, das Negative

als ein Quasi-Positives.-

3) Selten ist bei Homer ein Gebraucb dieses Wortes, der bier nicbt in

Frage kommt: man gebt von der Gesamtbeit aus, und stellt fest daB es iinter

diesen auch . . . gibt (nur H 227 und F 109). Ganz iiberwiegend ist das Verburn in

umgekehrter Riebtung verwandt: man gebt vom einzelnen Menseben aus, und
stellt fest daB er einer Gruppe angelwrt. Die Beispiele bandeln meist von der

2ugehorigkeit zu den Lebenden, z. B. W 47
:

^cootat. [isrstco. Unsrer vStelle

kommt E 85 sebr nahe: TvdsCdriv S* o{)% dv yvotpg tcoxsqolgl ifs

TQchsaGLv 6[iiXsoL ^ A%aioig d. i. oh er ein Troer todre imd m deren bgcXog

gelwrte^ oder ein Achaier.

4) Wie weit es fiir Parmenides sebon den Begriff eines selbstandigen Eaumes
gab, bleibe dabingestellt, Mit der Bebauptung einer vollstandigen Ausfiillung

(bier und 8, 22 if.) wird der bloBe, eventuell leere Raum eber geleugnet als anerkannt.
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Der Ban dieser beiden Satze 9, 3/4 ist logiscli von einer nicht

zu iibertreffenden Prazision. Die vorangehende positive Behaup-

tung einer restlosen Erflillung, begriindet der ScMnfisatz dadurcli,

daf3 er negativ das Vorliandensein von Resten ausschliejBt. Bern

Kern des positiven Satzes entsprechen die zugebbrigen Negationen

(Ttctv— ^riSsVj a^(p6tBQa — ilbers Krenz : 7tav ^liov cc^q)o-

tBQG)V^ iTtsl OvdstSQip ^BXa lXl]dBV ^).

Die erschbpfende Erfilllung kam, wie wir saben, durcli den

komplementaren Karakter der benntzten Gregensatze zustande ^),

Indem das Eeblen eines Positiven (Licbt) als Setzung des defizienten

Modus (Dunkel) betracbtet wurde, wird dies dnrcb Verneinung

ges'etzte ^ri "6v zu einem Quasi-So/. Die Spracbe bot bierzu die

Dorm dar, indem sie zwei Negationen unterscbied, eine aufbebende

ov und eine setzende So gab sie das Instrument und den

besonderen AnlaB, nacb der Zulassigkeit einer positio negativa

ernstlicb zu fragen, Parmenides laBt das Negativ Gesetzte nur in

der sinnlicben Welt als Quasi-Positives gelten: neben dem Hellen

stebt bier das Nicbtbelle, das Dunkle, als ein gleicbes und

zweites. Die Unklarbeiten die sicb daraus ergeben, darf man dem
Denker nicbt. zur Last legen, der eben dies fllr den Grundfebler

der scbeinbaren Welt erklart. So verscbwimmen auf dem Gebiet

der Erkenntnis und des Denkens in dieser Welt miteinander das

Vergessen, das Nicbt-Erkennen^), und das Wabrnebmen des Ne-

1) Ist die Form fiTi^sv darum gewahlt, weil ovdh nach ovdsTiga ekvas be-

deuten wiirde, statt niclits^^

2) Auch nicbtkomplementare Gegensatze wie Mannlich-weiblicb werden durch

Gleichsetzung mit dem Elementargegensatz Hell-dunkel komplementar. Dann

mussen sie aucli gradierbar sein. Parmenides hat diese Konsequenz gezogen:

wie Fgt. 18 zeigt, gibt es mehr oder weniger mannliche Manner je nach der

Mischung der cpvGig, (An Zwitter, wie Diels annahm, ist nicht gedacht.) Wenn

sich neben diesen Graden von Mannlichkeit und Weiblichkeit doch immer die

absolute Scheidung in Mannlich und Weiblich behauptet, so bestand ja auch

neben den Graden der Wahrheitserkenntnis die absolute Scheidung in mensch-

licbe und gottliche, je nach der Majoritat von Hell oder Dunkel.

3) Ein Verbot ist kein aufgehobener Befehl, sondern der Befehl eines Ne-

gativen
;
ein negierter Bedingungssatz bezeichnet nicht eine aufgehobene Bedingung,

sondern ein giiltiges ^venn mit negativem Inhalt.

4) Wer die Anfangsworte von 8, 59 mit dunUe Naclit iibersetzen will, muB

auch den Text andern und alccnv herstellen. Wer das uberlieferte stehn

lassen will, mufi vielmehr dumpfe^ unempfindliche^ unwissende iibersetzen. —
Semonides bezieht 5, 21 den Typos der indolenten Frau, die nicht Gut und Schlecht

iveiJ], auf das Bild des negativen Elements Erde. (Als Gegenstuck erscheint die

Frau mit der willkurlichen, unberechenbaren Spontaneitat als Ebenbild des Meeres.

Hier liegt eine Art von philosophischer Theorie zutage: die Welt wird gedeutet

12 ^
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gativ Gresetzten : der Tote denkt aucli imd nimmt waiir, nur eben

seiner negativen Natur entsprecheiid bort er das Schweigen, fiihlt

er die Kalte (A 46).

Y. Die sinnliche Welt: ibr gescbicbt eter Ban
nnd die D aim on (A 37; B 10—16).

TJnsre ansfiibrlicbste Facbricbt ilber den GesamtaufriB der

sinnlicben Welt bei Parmenides (A 37) stebt bei Stobaios nnd

stammt ans Aetios, also ans Tbeophrast. Den ersten Satz ver-

stebe icb so : Parmenides nimmt hermigelegte Hinge an, (imme.r)

ahweehselnd einen atis deni Dunnm nnd einrn ans dem Festen; nmter

ans LicM nnd NacM gemlsiMe pJwiscJim diesen, DaB iTtdcllrjlog (immer)

ahweehselnd ineint, sebeint mir nacb der Wortbildnng nnd dem Zn-

saminenbang evident; der nene Liddell and Scott belegt iiberdies

diese Bedentnng ans Pbilon II S. 221, 18 Wendland-Cobn : 1^%'ri %al

&vcig>vrj6Lg STtccXX'tjXcDg 6%6dht^ h% %Q(h%rig rjlixCag §K()c6r(p 6'6vBi6bv.

Damit ist der Satz klar nnd vollstandig geworden
;
die verschiednen

Erganznngsversnche erubrigen sicb,

Halten wir nun dieseii Satz Tbeopbrasts neben die dnrch

Simplikios vermittelten Originalverse 12, 1/2, so bestatigt sicb

erstens, daB er eine Paraphrase dieserYerse ist, nnd daB er Wort
fiir Wort als Paraphrase der Yerse verstanden werden kann. Often-

bar faBte Tbeophrast den zweiten Yers so anf : Die (jeweils auf

jedan Fenerrmg) folgenden Hinge sind ausNacM; nnd dazwisedhcn (als

tihergang an den Gren^en) scMeM ein Zusat^ von Feuer ein (in die

dem Feuer henachharten Rand^onen der Nachtringe). Zweitens aber

zeigt sicb, daB die Paraphrase falscb ist. Die richtige Dentnng
der Yerse ist: Denn die engeren erganzt die Paraphrase) sind^)

aus dem Widerspiel eines aktiv-feinen, impulsiven Elements Meer, und eines

trkgen passiven Elements Erde, Wunderlick genug, wie Semonides dies Paar

mitten zwiseken seine an Tieren orientierten Frauenkaraktere eingereiht hat.)

1) Mit den Bingen sind offenbar sowol ringfbrmige Streifen und Sternbahnen

gemeint, als auch ganze gewolbte Schichten und Kugelschalen. Die Ungenauigkeit

darf nicht auffallen, da ja allgemein die Sternbahnen nicht als Linien gerechnet

werden, sondern als ganze Sfaren, die durch die Sterne und ihre Bahnen be-

stimmt sind. — arsfpdv}] bezeichnet nach Ausweis der Lexika alle mdglichen ring-

formigen Gebilde, ausgenommen den Kranz (ati(pavog). Dies scheint mir keine

ausreichende Grundlage, um unsrererseits die wunderliche Wiedergabe Kram zu

pfiegen. Cicero schreibt zwar coronae simile, kennzeichnet aber sofort diesen

Vergleich (nicht Terminus) als einen Notbehelf, indem er das griechische Wort
hinzufiigt.

2) Es muB Ttlgwcci geschrieben werden, wegen des metrischen Fehlers,.

wegen des folgenden Praesens istca, und weil Tbeopbrasts Paraphrase pr^sentiscli

ist. Im ilhrigen deckt sich die ohige Wiedergabe mit der von Diels.
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erfiiTlt mit tmgemiseJdem- Fcner; die dann folcjenden mit Nacht^ in die

eAn Anteil Feuers elnschleBt,

Theophrasts Referat iiberspringt dann zunaclist die anschlieBenden

Verse, und teilt statt dessenmit: Kal to otsQLBj^^ov ds Ttd^ccg t£i%ovg

6i%7]v (^tsgebv 'h%&Q%Biv^ i(p’ cb 7iVQ6d7]g 6%s(pAvYi^ xai to ^aoalxatov

TtsQl 0 (o Boeckh; bv F: mv P) Tt&Xiv %vQm8rig. Nach Par-

menides besteht also sowolil die anfierste Scliale wie der innerste

Kern aus dem Pesten, aus reiner Kacht. Nacb den beiden Relativ-

satzen des Zeugnisses wltrde min an diese beiden Nachtringe je

ein Lichtring angrenzen — nnd zwar notwendig an den auBersten

nach innen, an den innersten nacli auBen. Von diesen Licktringen

kann der erste mit dem Atlier identisch sein, den Parmenides mehr-

mals nennt (10, 1; 11, 2). Der andre, mit dem der Weltkern (die

Erde) umglirtet wird, ist ganz seltsam. Sein.Ansatz vertragt sick

ziidem nickt im mindesten mit der Darstellung in der zweiten

Halfte desselben theopkrastiseken Berickts. Aber diese Haupt-
schwierigkeit der Rekonstruktion lafit sick nun leickt losen, nacli-

dem wir den Sinn des ersten Satzes bei Theopkrast klargestellt

liaben. Tkeophrast interpretierte ja den Text dakin, daB nack

Parmenides die Lickt- und Nacktringe alternierten
;

demgemaB
legte er auck um die Erde einen Feuerring. So konnen wir diese

Angabe, als eine Folgerang aus der erkaltenen falscken Auslegung

des erkaltenen eckten Textes, sowol verstekn als auck eliminieren.

Nack dieser kritiseken Auslosung von nackweislicken MiB-

verstandnissen, gelangen wir zu einem Gresamtbild, in das die

sonstigen Nackrickten ilber die parmenideiseke Tkeorie vom Welt-

bau vollkommen eingekn.

Die Darstellung des Parmenides begann mit der auBersten

Grrenze. Wie eine Mauer umgibt der bXv^Ttog B6%atog (11, 2) das

Weltall. Er bestekt aus reiner Nackt (der Nackthimmel); unver-

misekt, ohne den belebenden Zusatz, ist diese Sekale gewisser-

maBen tot, und in ikrer absoluten, rein materiellen Dickte voll-

kommen abschlieBend und undurckdringlick. Die von ihr einge-

scklossene Welt sckicktete sick nack der Sekwere: tavta (die

beiden Elemente) a7tB%Qi%'ri s'natBQme'' (so zu sekreiben) sxdtSQa

(Sekolion zu 8, 60 dicixo^^ov). Das Leickte stieg aiif, das Sekwere

sank nieder, das Gremisekte blieb in der Schwebe. So ist alles

nack dem Licktgekalt geordnet: Bonn die engcreu (im Vergleick

mit dem vorker genannten Himmel) Hinge sind mid remem Fcner

1) Vgl. die uralten Vorstellungen vom steinernen Himmel (Reichelt, Idg.

Forschungen 32, 23).
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crfillU, die darauf folgenden (noch. engeren) (jcmiseht (12, 1/2). Mit

den reinen Lichtringen sind die Spharen des Athers und die Bahnen

der Sonne und der andern Sterne gemeint (10, 1/2). Je tiefer wir

nun herabsteigen, desto dunkelbaltiger werden die Spharen. So

ist die MilchstraBe dunkler als die Sonne, und wieder dunkler als

die HimmelsmUch der Mend (B 11,2; A 43). Der Mond begrenzte

wol die unterste gemischte, sekon sehr unreine Zone, und war
zugleich das bestimmende Sinnbild dieser sublunaren Welt (B 14. 15).

Seine halbschlacktige Doppelnatur pragt sick mit wundervoller

Prazision in dem doppel- und tiefsinnigen Beiwort NacJd-LwM aus

;

inimer blickt sein limulcmf/e (10, 4) zur Sonne kin, von dor es sein

eignes, vielmehr fremdes Licht empfangt. So wird das sekwere

Patkos dieser Verse vom Mond zu verstekn sein: wie der Mensch

mit seiner unreinen Doppelnatur, so ist der Mond an die tiefe ir~

diseke Spkare gebunden, und wendet sick dock immer dem reinen

Lickt der Hoke zu. — Ganz zu innerst und unterst rukt als

sekwerstes die Erde, wiederum wie die oberste Grenze aus reiner

Nackt geformt^).

Es bleibt nur nock der SekluB des Fragments 12 und die

Mitte von Tkeopkrasts Berickt zu interpretieren
;

die berufene

Frage nack dem Sitz der alles steuernden Gottin, die in jeder

Verbindung und Misekung wirksam ist, muB nock beantwortet

werden. Simplikios versetzt diese Kraft in die Mitte aller Binge,

wahrend Tkeopkrast sie mit dem mittelsten der gemischten Binge
identifiziert. Beide Mitteilungen filhren auf unsern erhaltenen

Originaltext mit seinem vieldeutigen h ghm tovtcov. Also sind

beide Angaben fixr uns unverbindlick und wertlos; sie berukn nicht

auf unabkangiger Kenntnis, sondern nur auf dem Material das

wir fiir diesen Punkt vollstandig selbst besitzen. Wie sollen wir
nun die Stelle verstekn? In der Sacke kat, wie ick glaube, Bein-

kardt (S. 12f.) ungefakr das Bicktige postuliert: „die Gewaltige
kaim dock wol an keinem andern Orte tkronen, als wo Naclit und
Flamme durckeinanderfakren und sick paaren und miscken“. Eben
dies und nickts andres kat auck mit seinen Worten Parmenides
gesagt. ZiviscJien diesen^ namlick den eben genannten beiden Ele-

1) Nach Frank (Platon und die sag. Pythagoreer 198 if.) ist die Erde fur

Parmenides eine flache, runde Scheibe
;
docli vgl. Friedlander, Platon I 243 Anm. 1.

Wie die Welt unterhalb der Erde gedaebt war, wird aus der Uberlieferung

nicht deutlich, — Ganz unklar bleibt ferner, wie Parmenides die Ankiindigung
erfullt hat, die notweiidige Entstehung der festen Himmelsgrenze nachzuweisen

(10, 6f.). Was trieb diesen schweren Stoff in die hochste Hohe ? — Das Element
Luft haben Kranz und Reinhardt in A 22 gestrichen, und Diels stimmte zu.
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meiiten, waltet die vermischende Kraft; .twisclien ist eine sehr

gelaufige Bedeutung von av iLsom cum gen. ^). Eine feste Lokali-

sierung ist mit diesem imnitten^) iiberliaupt niclit gegeben; sondern

iiberall wo in den unreinen, zweibeitlicben ScHchten LicLt iind

Nacht sicli bertihren und begegnen, zwingt sie die Elemente zur

Vermischnng und die G-escblecbter zur Paarung und alsclieulicliem

frehilren ^).

VI. Parmenides und Anaximander (8,26—33; 42—49).

Die Untersucliung wie sie bisher gefubrt wurde, hat deutlich

erkennen lassen, daiJ es nicht angelit die Philosophieen dieser eigen-

willigen Epoclie aus den Berichten liber sie zu rekonstruieren.

Auch wenn unsre Berichterstatter die einzelne Aussage materiell

zutreflFend wiedergeben, bleibt sie dock immer nach ihrer Tendenz

und ihrem eigentlichen Sinn solange unbestimmt, wenn nicht irre-

filhrend, bis originaler Text hinzutritt, mit dem sie auf irgend

eine Weise kombiniert werden kann. Ohne solchen erhaltenen

Text kann eigentlich nichts gewonnen werden wie schwankende

Schattenbilder, ^qox^v aWayla %an6vra)v. Mancher vielleicht laBt

sich an diesen leeren Eormen genilgen, in der Meinung, die ^pri-

mitiven’ Philosophen batten sich ihrex’seits mit ein paar haus-

backenen Behauptungen ohne Blut und Leben begniigt. Andre

wieder glauben, die Eormen aus ihrer Fantasie ausfiillen zu komien;

und doch gibt die unendliche Vieldeutigkeit z. B. der Aussage

Alles ist Wasser (oder Fetter usw.) dem Patenden keine Chaiicen,

das Pichtige zu treifen. Daher liegen fiir uns die Mbglichkeiten

von echter Kenntnis und eigentlichem Verstandnis fast Punkt fiir

Punkt verschieden hoch und tief. Wir miissen immer bereit sein

zu herzhaftem Verzicht: quod vides perisse, perditum ducas. TJud

wir dlirfen uns andrerseits immer bemuhn, so hoch hinauf zu ge-

langen als unser Material uns tragt — freilich im immer wachen

Bewufitsein des jeweils erreichten oder nicht erreicbten Niveaus.

1) Z. B. Xenophon Anabasis 2, 2, 3 : iv iubgco Kcd ^aadscog d T^ygrjg

utozafLog, Ferner Platon Euthyd. 271 a usw.

2) Wenn man an unsrer Stelle das harmlose inmitten miByerstand, als solle

es ivi Zentnm bedeuten, so gab allerdings der Zusammenhang dazu einen sugge-

stiven AnstoB.

3) Zum Text ist noch zu bemerken, daB die Herstelluug von Vers 4 bei

Diels unglticklicb ist. Das itdvxa ist bier nicht gut, und die Stellung des er-

ganzten ^ hinter tcccvtcc, und sogar nocb binter yccQj ist unmdglicb. Man wird

auf eine der alteren Xonjekturen 7t&6Lv, Ttdvtav oder vcdvtri zuriickgreifen. —
Ebenso kann in (3, 1 ein binter xQ'ij gestelltes to nicht Demonstrativum sein.
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Frageii wir nun einmal summariscli, welche Meister der vor-

Hassisclien Zeit uns llberliaupt einigermafien faBbar sind, so sind

es nur yier : Hesiod, dessen pbilosopbische Aiislegnng iiberwiegend

nocb aiisstebt — sie wiirde reicbe und teilweise erstaunliche Er-

gebnisse zeitigen konnen; Anaximander, dessen einer erhaltener

Satz ganze Packen yon Eeferaten aufzuwiegen vermag; Heraklit;

und Parmenides, dessen Kenntnis wir zum groBen Teil dem be-

wufiten Willen des Simplikios yerdanken, in letzter Weltstunde ein

solches Werk in seiner originalen Porm der Nacliwelt zu iibor-

mitteln (zur Pliysik S. IM, 28). Dazu kommt in erheblichem Abstand

die geringere Gestalt des Xeiioplianes ^). Thales und Pythagoras

yerschwinden ganz im Dnnkel, da sie iiberhaupt kcin geschrie-

benes Werk hinterlassen haben; fiir Pythagoras kommt noch weiter

erschwerend hinzu, daB seine Schule alle spateren Erkenntnisse auf

den Meister zurlickzufuhren pflegte (Jambh Vors. 46, D 6 Ende).

Der Gang nun der Philosophiegeschichte in dieser Zeit ist sehr

eigenttxmlich. Altere Einzelerkenntnisse und Einzelbehauptungen

werden in erstaunlichem IJmfang beibehalten und mitgenommen;

unverhaltnismaBig wenig an gedanklichem Gut wird preisgegeben

und liegen gelassen^). Diese Empfanglichkeit wird kompensiert

durch eine ebenso erstaunliche Eiicksichtslosigkeit und produktiye

Kraft neuer Sinngebung; sodaB jeder neue IJmbau des Weltbildes

zugleich als konservierender, fast pietatyoller Ausbau, und als

trotzige, selbstsichere Zerstorung und Neubau erscheint. Zustini-

mung und Widerspruch gegenliber den Lehren der Vorganger yer-

einigen sich zu einer Korrektur, in welcher der berichtigte Gegen-

1) tiber Xenophanes vgl. Hermes 60, 174 (dazu Wilamowitz Hermes 61, 280 f.).

Es ware erganzend noch die Gotteslehre des Xenophanes aus genauer Interpre-

tation und Kombination der Berichte und Originalfragmente wiederherzustellen*

Auch hier diirfen die spateren antiken Ausdeutungen, von Platon angefangen, nur

als produktive Umdeutungen angesehn werden. Treffend sagt Stenzel jetzt in

seiner ^Metaphysik des Altertums’ (S. 39)
:
„Die oft riicksichtslose problemgeschicht-

liche Methode der alten Philosophiegeschichte scheint schon zu Platons Zeiten

den Xenophanes zum Pantheisten gemacht und seinen Gott der Welt gleichgesetzt

zu haben Damit berichtigt Stenzel seine friihere Aiiffassung, hach welcher der

Gott des Parmenides die als Totalitat gefaBte Wirklichkeit der Welt ist, die als

Ganzes denkt, sieht und hort usw. (Antike 1, 252, 1925). In der Tat ist diese

Gleichsetzung, die xenophanische Aussagen iiber Gott einfach auf die Welt iiber-

tragt, nicht haltbar. Noch weniger aber ist Stenzels jetziger Versuch berechtigt,

die beiden Welten des Parmenides zu einem %v ra Ttdvtoc uccXovfisvcc zu vereinen,

wie Platon es sehr summarisch den JSleaten von Xenophanes und noch friiher an
zuschreibt (Xocp. 242d).

2) Darauf weist vStenzel in der ‘Metaphysik’ mehrfach bin.
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stand zii Grunde gelat, urn in andrer Gestalt iieu zu erstelin.

Einer solchen iiberwiegend polemischen Beziehiing soli im folgenden

nachgegangen werden.

Um Anaximanders Lehre mit der des Parmenides zu konfron-

tieren, kann man sie etwa folgendermafien darstellen.

Wenn ilberhanpt die Philosopbie dieser Zeit ihr Geprage

durch den Willen erhalt, im inachtigen Akt des Erkennens durcli

die aiiBeren Gegebenlieiten zii einem ^Eigentlicben^ hinter ihnen

durclizustoBen, so sind bei Anaximander die beiden Scliickten eines

Vordergrandes und Hintergrnndes besonders klar geschieden. Das

vordergrlindlicke Gesckekn ist eine Verkettung von Geburt, Leben

.und Tod. Atcs welcheni das Werden ist dem Seiendm^ m dieseni ivird

mich das Yergelin (Vors. 2, 9) — so scklingt Anaximander die Tat-

sachen des Werdens, Seins und Vergebns fiinffaltig in einander

:

Werden ist, und Vergelm tvird- — wird zu neuem Sein ^). Dies verhalt

sick so %cc%ic TO %QBmv, Wollte man %qb6v bier mit Notwendufkeit

wiedergeben, so batte man der Sacbe und der Spracbe Gewalt

angetan. Wir sind ja nicbt in dem Bereicb einer sinnfrei zwiii-

genden Mechanik. Die Worter des Stammes %Qri- bezeichnen ein

Sollen und Selmldig Sein, ein Gelranchm und BraitcJihar Sdn, nicbt

ein Milssen und TJnvermeidhar Sein. Durcb den Zusatz %am to ^qbAv

wird also diese Eegel des Gescbebns nicbt als finstere Macbt auf

den Tbron des Despoten erbobeUj sondern als berecbtigt und eiiv

sicbtig legitimiert. Wer sagt, billigt stets das Erfordernis

und erkennt es an. Wie es in der Ordnung ist meinen die Worte,

Nun scblieBt aucb der zweite Satz mit seinem ydQ ricbtig an;

er zeigt deutlicher, wieso dies in der Ordnung ist: Bmn sie gehen

einander BecMsitiBe nnd Ersatz fur ihr Ubcrgreifen^) nacli der Zeit

GeheiJi^). Die Zeit bringt also fiir die Scbuldigkeit (%QB(bv) den

1) Die heraklitischen Vorklange in Sache und Sprache werden nun deutlick

(vgl. Snell, Hermes 61, 353 £, bes. 360 f,), wenn wirklicli der Wortlaut, wie es

den Ansebein bat, ganz der des Originals ist. — Wie die Praposition ii von

yhsatg ressortiert, so ffe von ep'd^ogd,

2) Vgl. Jaeger, Reiebsgriindungsrede an der tJnivers. Berlin 1924 S. 5.

3) Ordnung, System beifit nacb dem Material der Lexika erst im

4. Jahrbundert (mit Gen. des Systembildners z. B, Aristoteles IIol. B 1268 a 15 i}

r.). Im 5. Jabrhundert bezeiebnet das Substantiv den zur Befebls-

einheit zusammengescblossenen T^'uppenkorper u. a.,'S0wie den zugewiesenen Standotii

(z. B. Aiseb. 396). Das Yerbum tdcaco beiBt festsetzen, anordnen, hesUmmen

(vgl, Bauer, Lex. zum NT), und sebeint sicb zunachst auf den Bereicb der legi-

timen Yerfiigungen zu besebranken, durcb die der dazu Berechtigte jemanden an

seinen Platz stellt und ihm Pflicbten auferlegt. Das Wort hat militarischen und

juristiseben Charakter.
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Falligkeitstermin, wie bei Pindai' 01. 10, 7 E%a%'Bv yag k7tEX%-cov 6

ybaXXcov XQOvog ^^ibv %araC<j%vva %QBog^).

Von sonstigen Normen, unter denen die Welt der Erfahrung

bei Anaximander stand, kennen wir nur eine: die (xebundenheit

der Urgegensatze Kalt nnd Warm aneinander. Denn die Zeng-

nisse werden wir daliin verstehn milssen, dab niclits Einzelm^.s

werdend aus dcm a^tBiQov heranstritt, sender nur gemeinsam die

Gegensatze (Pgt. 9. 16). So erklaren sicli wohl die in seinem

Weltbild immer wiederkehrenden Gebilde, in denen die Gegensatze

wie Kern nnd Scliale znsammengespannt sind. Einc Eeiierkugel

nmscliliebt die Erdspkare, wie dieliinde den Baum (Fgt. 10). Dio

Sternbabnen sind Fenerringc, von Dimkelheit umsclilossen (wie von

Schlauchen, wtirden wir sagen): nur an einer Stelle sprliht da.s

Licht des Gestirns liervor wie ans dem Mundstiick eines Blasebalgs

(Egt. 11. 18. 21. 22). Der Mensch hat sich im Wasser gebildet

als ein Schalentier, nnd hat erst als er anfs Land hberging, seine

Rinde abgeworfen (Egt. 30). All dies ist sichtlicli eine Vorstufe

fiir die aus den beiden Urgegensatzen gebildete parmenideisclie

Welt der Erfahrung.

Als ihr Urgrund liegt nun hinter dieser Erfahrungsscliicht das

das Unbegrenzt-Indifferente ^). Aus ihm scheidni sich die

unendlich vielen Welten nnd alle Einzeldinge am, nm nach dem
Ablauf ihrer Zeit wieder in ihn zuruckzukehren. Diese lillckkehr

des Vergehns ist aber, wie jener Satz besagte, nichts anderes wie

das Werden von Neuem; nnd das utcslqov ist nichts anderes wie

StofF nnd Ablauf des unendlichen Lebensprozesses selbst, aufgefafit

nicht nur als die Summe alles Einzelnen, sondern als das iiber-

greifende Ganze. In diesem ewigen ProzeB gleicht sich fort-

wahrend alles nach einer positiv indiiferenten Seite hin ans. Wie aus

der Summation des immer neuen Werdeunrechts im Ganzen Eecht

wil'd, weil jeder der Partner vergehend einem andern zu gleichem

Unrecht des Werdens verhilft nnd damit die eigne Schuld blifit^),

1) Ygl. Schadewaldt, Der Aufbau des pindar. Epinikion 273 Anm. 2.

2) DaB das Wort dies beides meint: Unendlichkeit, und den Mangel einer

bestimmten Qualitiit, darf wobl jetzt als allgemeine Ansebauung gelten. Danach

ist %iQcc£ zugleich das Ende und das formgebende Fertigsein.

3) Ancb Solon riibrt einraal an die Idee eines Keebts, das aus dem stetigen

Wecbsel von Unreebt resultiert. Die Getter sebenken dem Menschen nur Vorteil-

baftes; aber die Unersattlichkeit der Menschen laBt daraus keinen ausgeglichnen

Ziistand der allgemeinen Befriedigung hervorgebn. So flihrt ibr Unverstand einen

andern Ausgleicb berbei; den Mechanismus eines standigen, selbstverscbuldeten

Gliickswecbsels, bei dem Gott im Recht ist: tCg civ noQsasLSv aTtawag^ (SebluB

der groBen Elegie, vgl. diese Nachr, 1924 S, 97 Anm. 1). —
• Bei Heraklit fallen
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so lebt in der Summation, als das Ganze und als Urgrund des

ewigeiiWechsels, ein niclit sterbendes, nicU alferndes (Fgt. 11; 15).

Standiges Altern und Sterben, und standige Geburt, hebeii sicli

nacb der positiven Seite bin auf zu ewigem Dasein in unverwelk-

licher Jugendfulle. TJnd ebenso beben sicb die Gegensatze auf

zum positiv Indifferenten.

So sind die beiden Scbicbten, die Anaximander siebt, durchaus

auf einander bezogen, und nur aus dieser Bezogenlieit zu verstebn.

Sie kommt spracblicb in dein von Anaximander gebraucbten Wort

aQxrj zum. Ausdruck : die Dinge und Ereignisse baben im Hzslqov

ihre und das ccTtsiQov erfabrt in den Dingen und Ereignissen

seine Realisierung.

Nun scbreibt Stenzel auch dem Einen des Parmenides einen

solcben ap^-Cbarakter gegeniiber der sinnlicben Welt zu: „Das

starre, feste, allem zu Grunde liegende Sein, erbalt seinen Sinn erst

durcb die Gegenliberstellung eines in ilam, durcb es bindurcb sicb

Entwickelnden“. Die Welt der Doxa sei bei Parmenides in die

Welt des Seins eingebaut, indem beide vom gleicben JcsQag urn-

scblossen werden; „das Sein, das in diesem 'Einen' eingescblossen

ist, ist ja die &qxV ^^^b alles dessen, was in diesem Ganzen ge-

scbiebt, sicb verandert, entsteht, vergeht" (Metapbysik S. B4, und

entsprecbend durcb die ganze Darstellung). Nacb dieser iiber-

rascbenden Auffassung wiirde die Lebre des Parmenides mit der

anaximandriscben zur Konvergenz gebracbt. Ibre Eigenart ware

abgescbwacbt und ibre Strenge geinildert; und die Gescbicbte der

griecbiscben Pbilosopbie ware um cine bedeutsame Scbwenkung

armer, und daftir in ibrein Gesamtverlauf umso barmoniscber ge-

worden.

Eragen wir nacb autbentiscben Unterlagen filr diese neue

These, so werden wir sie vergebens sucben^), obwol sie in den

vollstandig erbaltenen (SimpL S. 144, 26 f.) Darlegungen desMeisters

liber das Sein nicbt feblen dilrften. Zudem lauft die Verscbmelzung

der beiden Welten schnurstracks der parmenideiscben Grundtendenz

zuwider. Mit klaren und fast pedantiscben Worten scheidet in dem

Gedicbt die oifenbarende Gottin. die beiden Peiche von einander.

Nirgends wird die Erage einer Beziehung zwischen ibnen aucb nur

von feme berlihrt; so diirfen wir aucb keine Beziebungen von uns

aus berstellen. Unvermeidlicb war nur der Nacbweis, dafi einem

Recht und Unrecht, wie andre Gegensatze, vor Gott nach der positiven Seite bin

zum Recht zusammen (Fgt. 102).

1) fiber den Zeugniswert der allgemeinen platoiiischen Aiigabe s. o. S. 182 Anm. 1.
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Angeliorigen dieserWelt wie Parmenides die Erkenntnis der Wirk-

lickkeit moglich ist; wir liaben gesekn, wie er (ansckeinend) ge-

liefert wurde (s. o. S. 174). Unvermeidlicli waren ferner gewisse

Ahnliclikeiten zwiscken beiden Welten; waren sie dock beide

Schopfungen desselben G-eistes, und miiBten beide zum Teil den-

selben Postulaten geniigen (z: B. dem der gleicbmafiigen Raum-
erfilllung). Aber von Ahnliclikeiten bis zu einem tatsachlichen

Zusaminenfall ist noch ein weiter Weg. Und wie sehr scharft es

Parmenides seinen Horern ein, daB es auBer dem von ihm demon-

strierten, veranderungslosen Sein nichts andrcs und zweites gebeii

kann
;
daB dies Eine ganz und einzig ist. Jede der beiden Welten

ist ein in sick solbst ganz gesclilossener Zirkel: die Wcdt dor

Zweiheit sowol, wie die der Einheit,

Aber wir braixclien nicht nur allgemein zu argumentieren,

Parmenides selbst setzt sick in zwei Abschnitten seines Gedickts mit

der ^c:;t£f.poa/-These Anaximanders poleinisck auseinander (8, 26—33

;

42—49).

Zunachst sind einige textliche Vorfragen zu klS-ren.

Vers 29/30 schreibt Diels so :

tavtov % iv rcc'btM te fjbivov bccvto ts

%0^tC0S h'llTfsdoV CiV^L ^EVSl.

Im Kommentar der Sonderausgabe fiilirt er aber nur Griinde an, die gegen don

von ihm bevorzugten Text sprechen; „Die Fassung desProklos rccvthv iv

^ifivsL %ix^" Ecivro ts nsvtccL konnte wegen den Anschein der Urkundlich-

kcit erwecken. Das Original, Fgt, 26, 1 des Xenophanes, hat in der Tat alsl

d" iv ravt^ TCLvovfMEvog Das scheint mir durchschlagend, Es bleibt

aber, ganz unabhS-ngig von dieser Frage, die unertragliche Tautologie des dop-

pelten Bleibens mit dem gleichen Inhalt des Bleibens. Eine Akzentkorrektur hilft

dem auf einfache Weise ab, und beseitigt auch den storenden Wechsel zweier

Prasensformen und fifiVst:

tccvtbv d* iv sccvrd ts %EttaV)

%0^tC0£ E^TtsdoV aV^L flSVSL,

Vers 32. Zweimal kurz hinter einander, 8, 32 und 34, gebraucht Parme-

nides das Wort ovvsycsv, Beidemal legt Diels ihm eine Bedeutung bei, die fiir

das nicht ungewohnliche Wort singular ist; und zwar beidemal eine verschiedene.

Die Bedeutungsgeschichte des Worts liegt fiir Homer sehr einfach. In der

Bias (34 Belege) hat ovvs^cc nur Eine Bedeutung und Verwemiung, Wahrend der

iibergeordnete Satz einen Affekt oder ein Verhalten bezeichnet, wird in einem mit

ovvsiici eingefiihrten Nebensatz die Tatsache genannt, die fiir das Verhalten oder

den Affekt das Motiv abgibt^). Die Xebensatzkonjunktion fiihrt also als moti-

1) Motive fiir Affekthandlungen, z.B. A411; Motive fiir einen Affekt (und

damit zugleich den Gegenstand und Inhalt der Freude, des Argers usw.) z. B.

A 684, iV461; das Motiv (und damit zugleich den Eechtsgrund) fiir eine Benen-
nimg z.B. iT140; und ahnliches. — Die gegenteilige Bemerkung bei Nilsson,

Causalsatze (1907) 47 verstehe ich nicht.
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vierendes well einen Tatbestand in das BewuBtseiu einer Person ein. In der

Odyssee^) (31 Belege) tritt eine zweite Fimktion hinzu: die Konjunktion leitet

auch Inbaltssatze nach einem Verbum seutiendi oder declarandi ein. Aucb bier

also bezeicbet der Nebensatz einen BewuBtseinsinbalt; und auch bier ist die Be-

ziebung des Worts zii svs'xa ivi Hinhliclc auf . . . verstandlich.

Fur Eine Homerstelle wird nun dem ovvsna die demonstrative Bedeutung

infolgedessen ziigescbrieben. Das ist aber schon darum ausgescblossen, weil es

sicb nicbt um eine Motivierung im BewuBtsein handeln wiirde, sondern um eine

mecbaniscbe Venirsachung:

I 505 'q Gd'SvcnQT) te %al aQTLTtog^ ovvE-aa Ttdcccg

utoXXbv 'b7th% TtQod'sst. (p-d'dvst Si ts, Ttdaccv in alav

pXdntovG^ dvd'Qanovg.

Vielmebr bezeichnet ovvs%ci auch bier das Motiv, und zwar den Erkenntnis- oder

Rechtsgrund, aus dem die Aussage gemacbt wird (vgl. Stt U 35) : ich lege Ate

diese Mgenschaft hei, loeil sie alle uberlioU ^). Dagegen ist bei Pindar wirklich

zweimal ein demonstrativ motivierendes ovveyisv im Hinblich hierauf belegt^).

Sonstige Beispiele sind mir nicbt bekannt.

Also hat die Dielssche Ubersetzung fur 8, 32 darum nur sehr geringe Gewahr
5

sie ist aber auch durch den Zusammenbang ausgescblossen. Der Themis-^dA.z

wiirde aus dem AnanTze-%d,iz folgen. Das ist an sicb schon unmoglicb : es kann nur

&vdy%i] aus Q'iiiig folgen, nicbt umgekehrt. AuBerdem aber wiirde der T/^e?n^s-Satz

in dem Mangel-^^Az eine zweite Begrundung nachgeschickt erhalten, als ware die

erste nicht vorhanden. Tatsachlich ist sie nicbt vorbanden; sondern nur eine

stetige Kette, in der dreimal der folgende Satz den vorangehenden begriindet mit

ydg, ovvsytsv (Erkenntnisgrund),

Vers 83. Den Vers einleucbtend berzustellen ist noch nicht gelungen. Was
bei Diels steht, ist nicbt riclitig. Wenn i6v dieFunktion der bedingenden Wieder-

aufnahme hatte, konnte es nur das , intSsvig aufnehmen, nicht aber das

SctsXsvtritov ELvccL des vorigen Verses. Aber es ist uberhaupt ausgescblossen, daB

Parmenides das fiir ihn so gewicbtige Wort iov dazu gebraucbt hatte, damit es

bloB tecbniscb abkiirzend, ohne eignen Inbalt, als Kopula ein eben genanntes Pra-

dikat vertrate.

Vers 40. Die Auslegung von Diels widerlegt sicb schon durch ibre Kiinst-

lichkeit und die Haufung der Singularithten. 01 ist offenbar der Dativ des

Reflexivpronomens, wie er z. B. Horn. ;i 483 den Vers eroffnet: siqIi selbst alh

seitig gleich, — "Ey'nvQSi ist nicht selten beinahe schon ein Terminus fur das

1) Vielleicht auch an Einer wunderlichen Iliasstelle, A 21 : bier scbeint die

Konjunktion doppelt nach vorwarts und riickwarts bezogen zu sein, einmal als

weil motivierend, und einmal als daB den Inhalt angebend. — Ein singulares

ovvEzcx, steht auch in der Odyssee: y 61 im'Sinne von ov evsm.

2) Es ergibt sicb die bemerkenswerte Folgerung, daB der an dieser Stelle

redende Pboinix die Gestalt einer solcben Ate wissentlicb improvisiert, indem er

sie in hesiodischer Weise aus den an ibr beobachteten Eigenschaften aufbaut.

3) Py. 9, 93 ;
Pai. 6, 127 (Hinweis von Maas in Schroders Pythienkommentar).

4) Dielsens Auffassung des zweiten ovveksv in 8, 34 scbeint mir gleicbfalls un-

richtig; sie kann nur auf die eine singulars Homerstelle (y 61 s. 0. Anm. 1) gestiitzt

werden. Ich fasse das Wort auch bier in seiner normalen Bedeutung, s- u. S. 190.
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elementare empirische Faktum, daB einem etwas Tatsachliches begegnet^). Gerade

die sclilichte Wirklichkeit des Begegnenden und der Begegnung wird in diesem

Wort besonders betont. Wie iiberzeugend miiBten dann die Belegstellen sein, wenn

fiir das Yerbum der Sinn eines bloBen Zielens bewiesen werden sollte! Diels

verweist zunachst auf ^821. Es bandelt sich urn einen Scbeinkampf; beide

Gegner zielen nicht nur, sondern markieren ernsthafte Stiche, was scbon daraus

ersichtlich ist, dafi der eine den ScMld des Gegners ganz durchstoBt. Die

Homerscbolien glossieren %vqb richtig mit die raoderne These, hier

lUge einimporfekt de conatu vor, ist nicht diskutabeL Noch weniger kann dann die

Bedeutung zielen ins Priisens iibernommen werden. An den beiden andern zum

Beleg angefiihrten Stellen ist es ein Berg oder Baum, der 'kvqbl (Apollon.

2, 363 ;
Kallim. 6, 37). Natixrlich heifit dies nur crreicht den Jither

;
zielen wttrdo

nach dem Ather jeder Grashalm.

Nun konnen wir uns einer positiven Betraclitung der beiden

Absclinitte zuwenden, die dann besonders lebendig werden, wenn
wir sie als eine Korrektur der anaximandrisclien These und der

ap^-Lehren iiberhaupt auffassen^).

Parmenides beginnt 8, 26 mit der Feststellung, dafi dds SeBi

a%ivYi%ov daUfinclet ^), was wir mit dem Doppelausdruck nnhcweglicli-

miverdmlerlich wiedergeben imissen, weil uns ein gemeinsames Wort
fur beides fehlt. Schon damit wird der anaximandrisclien Aii-

schauung widersproclien, und iiberhaupt alien sonstigen Annalimen.

Noch wortgetreuer wird aber der Widerspruch gegen die These

vom a%siQov durch die Behauptung, dafi diese Fesselung das Sein

in Ttelgaxa bindet. Was meint Parmenides mit dem Wort? In

Prage kommen die drei Bedeutungen, die in Anaximanders Ansatz

eines gemeinsam getroffen waren: 1) das rdunilkhe Endc,

die der Ausdelimmy

;

2) die ^cMlicJie Greme

;

3) das duJSerste Ziel

nnd seine realisicrende Errciclmng ^), . die bestmimte Endfcmn (vgl. Jte-

Qaivoo). Pilr Parmenides wollen wir die erste Bedeutung noch fraglich

sein lassen. Die dritte gilt ohne Zweifel fiir ihn mit; wahrend die

zweite ebenso zweifellos fur ihn ausgeschlossen ist. Der Ausdruck

wird also auf jeden Fall nicht mehr in seinem alten runden Sinn

gebraucht; er ist vielleicht mehr zur polemischen Bejahung des

von Anaximander Verneinten eingeflihrt, als aus eigenem Recht

wegen seiner Brauchbarkeit fiir die hier vorzutragende Lehre. So

bedarf er einer vorsichtigen Auslegung. An unsrer Stelle schliefit

1) Berl. Klass.-Texte 3 S. 30; vermittelt durch Liddell and Scott. — In

einem solchen Sinne verwendet ^y%vQ(b schon Archilochos (68) und Heraklit (17).

2) Die Frage der Beziehungen zu Heraklit lasse ich vereinfachend bei Seite.

3) kxiv ist bei Parmenides selten bloBe Kopula. Das subjektlose

der Kern seiner Lehre, kann nur unvollkommen durch Umschreibungen iiber-

setzt werden: Sein findet statt o. a.

4) Ygl. Pindar 01. 2, 3,4; Py. 1, 81; 4, 220 (nach F 350). — Was bedeutet

7CSLQCCT B%BLv in Parm. 10, 6 V
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der Text eine Mifideutung ins Zeitliche dadurch aus, da6 er gleich an-

schlieBend die Anfangs- und Endlosigkeit des Seins ausdrlicklicli fest-

stellt. Der anschliefiende Kausalsatz begriindet dann von neuem das

dxCvrjTov (im Sinne von unverdmlerlich), sowie das dvaQ%ov &7tav6tov.

Man konnte schon nach diesem ersten Satz des Abschnitts

veraititenj daB die (jroBen Fessehi^ die dem Sein von den nelgara

angelegt sind, dieses vor allein gegen die Haupteigenscbaft des

aTtSLQov zu sichern bestimmt sind: namlich gegen die Labilitat,

mit der es als ein Lebendiges in die wecbselnden E-ealisierungen

hineingleitet. Der zweite Satz (29/30) gibt dies nock dentlicker

zu erkennen. Das Sein ist immer dasscTbe, an seTber Stelle. Es

liegt iccvtdy d. h. es bildet nickt die Dntersckicht zu einem

andern, in dem es sick realisierte
;
es ist nickt He aQxv v'on etwas.

In diesem Satz gipfelt ofFenbar der Abscknitt.

Es folgt eine dreigestufte Begrilndiing fiir das eben besckrie-

bene An sick Sein des Seins. Wieder wird von den Eesseln des

TtslQag gesprochen, die es rings abscklieBen Eragen wir, wogegen

das Sein durck die Eesselung ahgesperrt wird, so ist in der par-

menideiscken Seinswelt ein solcker Partner nickt vorkanden. ‘Wol

aber in der anaximandrischen These: es gibt nock eine Vorder-

griindwelt, in die kinein sick die ccQ%yj fortwakrend entfaltet“)*

Die festbaltende Mackt ist nack Vers 30 dvdyKrjy und ikr Tun wird

dadurck begriindet, daB das Gregenteil nickt d'sgig sein wiirde.

Weil es unerlauU, tmmldssig sein wurde, eine solcke Annakme zu

machen, bestekt eine Notwendigkeit fiir den gegenteiligen Sack-

verhalt. Die Unzulassigkeit wird ihrerseits wieder damit begrlin-

det, daB die Annakme ein nock eines weiteren bcdihfUges, mivolh

standiges Sein bekaupten wiirde.

Welcke Ajinakme? Die, daB das Sein (x'V£X8'6'V')]rov ware. Das

Wort bezeicknet in alter Sprache niemals den raumlicken Ab-

schluB, sondern es meint immer unvolkogen, nicM mnvirUichi^ niclit

mi seinem Ziel gelwmmen. Das richtet sick wieder so deutlick wie

moglick gegen die a^^^T^-Theorie. Ware das Sein eine bloBe dQ%yi^

ein auf seine Eormung {TCsCgam) zum definiten Gegenstand, war-

1) Der VersschluB drftqplg stammt vielleiclit aus Homer N 706, wo

auch eine Bindung (das Jocb) Subjekt ist. Die Homerstelle kann nur bedeuten:

ein eimiges Jocfi fa/Jt die Here auf leiden Seiten m gemeinsam eintrdclitiger

Arbeit susammen, Denn wenn man dficplg Mgysi als halt trennend anseinander

versteht, bat man das Gleicbnis auf den Kopf gestellt. So mu6 bier UQysi, be-

fremdlicber Weise, den ZusammenscliluB rneinen, der ja immer aucb ein fest-

haltender AbscliluB gegen die Ilmgebung ist.

2) Hatiirlicb bestebt an sicb aucb die Moglicbkeit, daB iigyst in abge-

scbwacbtem Sinn gebraucbt ware, vgl. die vor. Anm.
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tencles bloBes Etwas, so ware es nocli unfertig, und des Vollzuges

(ta^svryf) bediirftig {iTtidavag).

Der folgende Abschnitt (34—41) versichert mit neuer Energie>

dafi es bei diesem geschelinslosen Seiix sein Bewenden hat, und

daB auBerlialb dessen nicbts ist. Er setzt neu ein mit der Eest-

stellung: DasselM ist Erlmmen^ und Erlcennen desist Wegeii ibres

positiven (Jliarabters kann die Einsickt niclits andres aufschlieBen

wie Wirklichkeit; es kann keine Einsickt des Nicktseienden gebcn

— so etwa wlirden wir den ebcn ausgesprockenen Satz begriinden.

Parmenides aber gekt umgekehrt vom Sein axis
;
und er gekt iin

ZusammensckluB von Erkenntnis und Wirklichkeit viel weitei\

Sie sind nickt ein Akt und sein Inkalt, sondern sie fallen in

gesckeknsloser, einheitlicker Wirklickkeit zusammen: Donn nuM
oline (las Sewndc wirst dii dcts woyin es austfesprocJien 1st findmi: das

lirlmimnu IJenn es (jiht nicMs ^weites nehen dem Seienden, well es

loesmismliBig gam und frei von Geschehn Ist Daker sind die mensck-

licken Vorstellungen bloBe Namen; es gibt kein’W’erden-und-Vergekn,

kein Sein-und-Nicktsein, keine Bewegung und keine Veranderung.

Von hier gelangt Parmenides wieder zum Ttatgag zuriick —
das wie sick nun klar gezeigt kat, dem Sein die l)estimmte^ feHuje

Form verleikt, in der es ruken und verharren kann in Ewigkeit.

Wollten wir diese Eorm als eine raumliche Grenze und Gestalt

betrackten, so katten wir den Gedanken des Parmenides triviali-

siert^). Und auBerdem waren wir gleick aucli wieder der Spracke

nickt gereckt geworden; tatala^iiivov bezeicknet ganz gewiB nickt

das Mmmlich Algesclilossene, sondern gleickfalls das Volhogene und

Fertige, Weil ein hides %siQag da ist, ist das Sein allseitig volh

zogen, Uber den Weilsatz greift der Nachsatz inhaltlick nur mit

TtdvTod'sv hinaus, das mit Nackdruck den Yd’s erofFnet (die Inter-

punktion von Diels wird ricktig sein); also ist dies allseitig der

Kern der Aussage. Es ist nun mekr als unwakrsckeinlich, daB

mit dem Tcdvtod'av kier etwas andres gemeint ware wie in Vers 49.

Dann bedeutet es auck kier nickt : von auJhn, von alien Seiten seiner

Umgebung her, sondern: aus (und in) alien BicMm%gcn inncrhaVb des

Seins, Die Darstellung gekt also nunmekr auf die innere Struktur

des Seins iiber: wie als Ganzes (26—33), so ist das Sein auck in

alien seinen Teilen und in jeder Kicktung fertig; es ist gleick-

m^ig, und okne irgend ein Gefalle von einem Teil kin zum andern.

Das klingt solange etwas sonderbar, als wir uns nickt daran er-

1) DaB auch Theophrast (Farm. A 7) dem Sein des Parmenides Kugel-

gestalt zusctireibt (in Verbindung mit der mindestens miBverstandlichen Formel

tV to Ttav), bedeutet nichts gegentiber dem erhaltenen Originaltext.
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innern, welclie Rolle in der Philosophie der Zeit die als Element

gedachte ihren Wandlungen spielte* Bei Anaximenes

znm Beispiel ist die Lnft die Urform, und alles andre sind nnr

Spielarten nnd Grestalten derselben Luft. Die Lnft stellt also eine

besonders ausgezeichnete, bohere, starkere, reinere Seinsform dar.

Es bestebn Seinsgrade, nnd ein G-efalle das den Wandel bewirkt anf

der Bahn anfwarts oder abwarts, zum starkeren oder schwaclieren

Sein. Das weist Parmenides hier ab; nnd in diesein Znsammen-

hang erscheint das Kngelgleichnis. Dies Grleichnis nennt die eben-

mafiige G-estalt der Engel nnr als Voraussetznng; den Q-egenstand

des Vergleichs bildet nicht die Enndheit und Eorm nnd Grrenze,

sondern das ansgeglichene Kraftespiel in einer so ver-

teilten Grewichtsmasse gleich dem GewicM eines wolgenm-

deten Bodies ist es von der Mitte her uberall von aiisgeglichener Kraft

Wie im Innern eines genanen Balles keine Grewichtskrafte frei

werden, sondern er stets nm seine Mitte balanziert: so rnht das

Sein in sick im Grleicbgewicbt, nnd es gibt in ihm kein Grefalle,

das Teile einer letzten Eorm und Situation erst znfiihren wiirde.

Nun folgt die Begriindung : Venn weder um einen Betrag gsl^ov nock

um einen Betrag geringer darf es hier oder dort sein, Hier kbnnte in

der Tat gsl^ov anf die ranmliche Ansdehnung weisen (fiir ^aiovsQov

gilt das scbon nicht mehr nnbedingt). Von der Ansdehnung wurde

man weiter anf das Vorhandensein einer aufieren Grrenze schlieBen

konnen, nnd mit der nachsten Eolgernng die Kngelform fiir das

parmenideische Sein postulieren
;
dann konnte man anf das Engel-

bild zurlickkommen, und so fort. Aber alles dies ergibt sich nur

dann, wenn man den geringsten Anhalt zu ergreifen bereit ist,

um selbstandig nnd eigenmachtig die Angaben des Parmenides ins

Sinnlich-Ranmliche zu hbersetzen und zu iibertragen, auch gegen

den Wortsinn. Und zugleich gegen die oft ansgesprochenen Grrund-

satze der Lehre. Wenn das Sein eine Grrenze hatte, so mlijBte

jenseits dieser Grrenze, neben und anBer dem Sein, entweder ein

zweites Sein bestehn, oder ein Nichtsein. Beide Annahmen sind

fllr Parmenides gleich nnertr%lich. Was er meint, liegt jenseits

aller Vorstellbarkeit; was er zu sagen hat, steht an den Grenzen

dessen, was iiberhanpt noch von Sprache bewaltigt werden kann.

So ware es nicht verwunderlich, wenn gelegentlich der Ansdrnck

nnrein bliebe, nnd allerlei Eebensinn mitschleppte der doch nicht

mit gelten darf^). Das Wort get^ov nun bezeichnet von Anfang

1) Ygl Herodot 1, 82, 4 im Zusammenhang.

2) Von Stenzel zu Unrecht mit Fldclie iibersetzt (Metaph. 51).

3) Freilich werden wir nicht erwarten, da6 der Ausdruck geradezu falsch wfire,

und wir werden ihn nie in einem Sinne auslegen diirfen, den er iiberhaupt nicht hat.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse, im Heft 2. 1'^
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an zugleich die korperlicli grofiere Ansdehnnng, wie aucli sonst

jede h-ohere GrroBe (z. B, %mhv ^sl^ov N120: groBeres Ungliick;

liBltov W 693 : ekvas wertvoUeres, ein hoherer Preis). Und fiir nnsre

Stelle beweist der Bortgang, da6 wir das Moment der ranmliclieri

Ausdehming abzusclialten haben. Denn die weitere Begriindung

fiir das NicJit- iist^ov NicU- ^atdtsQov weist unzweideutig auf die

innere Dynamik bin, nicht auf die Ausdebnung; [idXlov ist ein

Adverb des Grades, nicbt ein Adjektiv der Ausdebnung: Penn

weder giU es Nicht Seiende$(?)f das es (das Sein) hindGrn(?) wilrdc

0ur GleicJmciBiglceit m gelangen; noch klmnte Sdendes hicr odvr dart

in mehr Oder tveniger intensivem Grade sein als andres SeiendeSj %Ddl

es gam unangreifhar ist Wieder wird durcb das Wort ii6vkov die

absolute Vollkommenbeit des Seins mit einem fast religiosen Wort
sanktioniert, wie mit d'diiig Vers 32. Und nun folgt abschlieBend,

als letztes und viertes Glied der langen Begriindungskette fiir die

Fertigkeit des immer rubenden und vollzogenen Seins — ein er-

neater Ausdruck dieser gleicbmaBigen Fertigkeit. Im Zirkel lauft ja,

wie Parmenides es selbst sagt (Fgt. 3), sein Denken; es bestatigt sich

an sicb selbst, wie aucb das Sein in sich selbst rubt: Penn sich von

alien Seiten her gleiehmdBig gldch begegnei es gleichmdBig seinen TtsCgcctcc

— Oder um das lebendig empirische genauer wiederzugeben

:

erfdhrt es allenvdrts seine Endformen. Das Sein ist in jeder Ricbtung

gleicbmaBig zu seiner Ausformung gelangt. So aucb die Lehre von

der Wirklicbkeit
;
mit diesem Wort wird sie bescblossen.

1) d^&g wird zu beiden gebdren, zu laov sowol wie zu iy-avgeu

Anaximander: 183 ff.

Hippokrates (Si'Koaog): 167 f.

Homer 168 f.

{ovvs%cc)

:

186 f.

1 505: 187

ISr 706: 1801

Lucrez 1, 71 if. : 157^

1, 880; 2, 81: 160^

Parmenides A 7 : 190^

37: 178 ff.

4:3: 180

46: 169 ff. 177 f.

B 1, Iff.: 154ff. 165

1, U: 163 ff.

1, 24 ff.: 162 f.

1,35: 170

2, 1: 171

4,4: 162

6, 1 : 18P
6, 5f.: 171

8, 12: 162

Parmenides B 8, 14 ff. : 159 ff.

8, 17: 160

8, 21: 159 f,

8, 26--49 : 186 ff.

8, 28: 160. 162. 171^

8, 30 : 1602

8, 37: 1608. ICS®

8, 51 ff.: 174 ff.

8, 60 Scholion : 179
9: 175 ff.

10—15; 178 ff.

16: 169 ff.

18; 1772

Pindar Olymp. 6, 22 ff. : 154
Pyth. 1,2: 168^

Semonides 1, 3 : 1708

5, 21 ff.: 177^

Solon {dt%7i): 167
Sophokles Aias 547 : 166 f.

Track. 346 ff., 410 f.: 166^

Verg. Aeneis 1, 387: 163i
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MittL u. Nenere Gesch.

Kunstgeschichte

Leonhard Euler’s „verschollene8“ Bildnis

imd sein Maler.

Von

Hermann Tiiiersc]].

Mit 4 Tafeln, 1 Textabbildung und 1 Stammbaura als Beilage.

In vorlaufiger Mitteilung vorgelegt in der Sitzung am 10. Jannar 1930.

Wer sich auf fremdes J'achgebiet begibt, wird bei allem Be-

niilhen, die zu behandelnde Materie vollstandig zu erfassen, stets

Grefahr lanfen, daB ibm trotzdem nicht alles sogleich erreichbar

wird. So erging es mir bei dieser ikonographisclien Studie. Ob~

wobl ich weit and breit alles abgesncht and viele Mathematiber,

Kanstbistoriber and Maseainsleiter nacb dem verscbwundenen 01-

bild gefragt batte, das Emanael Handmann von Leonhard Ealer

„1766“ in Berlin gemalt bat, und das dann dem Stenglin’scben

Scbabblatt von 1768 in Petersburg als Vorlage gedient baben maJB ^),

war es zanachst so anaaffindbar, daB nur die resignierte ScblaB-

folgerang librig blieb: das Bild scbeint fiir immer verloren, es

wird yerinatlicb in dem Petersburger Brand von 1771, der Eulers

fast ganze Habe vernicbtete, zagrande gegangen sein (Zur Ik.

S. 21). Obwohl nicbts anderes moglicb scbien, als zu diesem be-

drlickenden Ergebnis sich zu entscblieBen, lebte docb im Stillen die

Hoffnung weiter : vielleicbt bilft das Erscbeinen des Aufsatzes daza,

die Aufmerksamkeit der zastandigen Eacbleate starker darauf bin-

zulenken und dadurcb docb nocb eine Spur des verschoUenen

Bildes aafzufinden ?

!

1) Vgl. meinen Aufsatz „Zur Ikonographie Leonhard und Johann Albrecht

Eulers“ bier in den Nachricbten d. Ges. d. Wiss. zu GSttingen 1929, Heft 3,

S, 264—289. Im Folgenden citiert — mit der Paginierung des Separatabzugs —
als ; z. Ik.

Seitdem ist erscbienen: OttoSpieB, Leonhard Euler. Ein Beitrag zur

Geistesgescbicbte des 18. Jabrh. Frauenfeld—Leipzig 1929. (63/64. Bandcben der

Serie „Die Schweiz im Deutscben Geistesleben“). Wieviel ich dieser geistvollen,

lebendig geschriebenen, iiberall das Wesentliche anschaulich berausbebenden Dar-

stellung verdanke, wird aus dem Folgenden selbst am deutlicbsten bervorgehen.

Ges. d, Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 3. 1“^
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Nnr wenige Tage nach dem Erscheinen meiner Studie rief

miclL der Direktor unserer Stadtischen Oberrealschule Her, Herr

Oberstudiendirektor Dr. Walter Lietzm a nil, telepboniscb an: er

glanbe, einer Spur aiif der Spur zu sein, IJnd es war wirklicb so.

Er iibersandte mir zwei Veroifentlichungen, in denen zu meinem

grdfiten Erstaunen das fragliche Bild nach einer anscheinend vor-

zuglichen Bhotographie nicht nur abgebildet war, sondern woraus

auch zu ersehen war, daB dieses Bild als Illustration seinen Weg
sogar schon in unsere Schulbiicher gefunden hatte!

Zunachst hatte das Bildnis in einer Autotypie reproduziert

B. Gr. Teiibner als Titelbild in seinem „Verlagskatalog (groBe (102.)

Ausgabe) auf dem Grebiete der Mathematik, Naturwissenschaften,

Technik nebst Grrenzwissenschaften^^ (Leipzig und Berlin 1912),

welche der urn diese Wissenschaften so verdiente Verlag den Teil-

nehmern des V. Internationalen Mathematikerkongresses in Cam-
bridge (August 1912) gewidmet hatte. Das Vorwort begrllndet

diesen mit einem Paksimile des Namenszuges Eulers versehenen

Titelschmuck kurz dahin, daB der Teubner’sche Verlag gleichsam

unter dem Zeichen Leonhard Eulers stehe, seitdem die Schweize-

rische Naturforschende Gresellschaft ihm die Herausgabe der groBen

neuen Eulerausgabe— opera omnia — iibertragen habe. Als einzigen

AufschluB tragt die Autotypie am unteren Rande links den Ver-

merk: „Mit Grenehmigung der Optischen Anstalt C. P. Groerz“.

Ganz gleichartig, nur nicht in braunlichem, sondern gewohn-

lichem, schwarzem Ton gehalten ist die wiederum als Titelbild'

stolz vorangestellte Autotypie in dem von Studienrat Dr. Pritz

Malsch in Siegen fiir hohere Schulen herausgegebenen Lehr- und

tlbungsbuch der Mathematik „Zahl und Raum“ 2, Heft, 2. Teil

(Leipzig, Quelle und Meyer, 1926), Hier steht unter der Abbildung

der Yermerk: „Mit giitiger Erlaubnis des Herrn Oberschulrats

Prof. Dr. P. Ziihlke, Cassel, ver6ffentlicht“.

Das war ein wichtiger Pingerzeig, der dazu noch in aller-

nachste Nahe zu fiihren schien; wenn auch dabei wiederum, fast

geheimnisvoll, verschwiegen war, wo und in wesson Besitz das

Original sich befinde.

Trotz der Nahe Kassels war aber der auf Inspektionsreisen in

der Provinz meist abwesende Schulmann nur schwer zu erreichen.

Nach Wochen endlich konnte ich von ihm am eben vergangenen

Neujahi'stage erfahren, wie er zu der mit seiner Erlaubnis ver-

offentlichten Photographic gekommen war. Und nun stellte sich

heraus, welches die Quelle der beiden vorhin genannten Abbildungen

gewesen war: eine mit warm gelblichem Unterton hergestellte
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Aiitotypiej besser als die beiden von ihr abbangigen, veroffentlicht

am Kopf der „Sitzungsbericbte der Berliner Mathematiscben Gre-

sellscbaft" Jahrg. XI (Leipzig und Berlin, 1912). In dem kurzen,

diese Abbildung begleitenden Text (S. 2/3) des verstorbenen Ber-

liner Greometers J. Knoblauch (datiort vom Xovember 1911) wird

mitgeteilt, daJB die zugrundeliegende schone Photographie in richtiger

Wurdigung des seltenen Gregenstandes mit aufierordentlicher Sorg-

falt und XJmsicht hergestellt worden war, nacbdem eine fruliere

Aufnalime sich als unzureichend erwiesen hatte. Die schone iieue

Aufnahme war auf Anregung eben von Dr. P. Zilhlke durch Prof.

Dr. P. Schmidt von der Techn. Hochschule Karlsruhe mit einem

Groerz Celor-Doppelanastigmat der bekannten optischen Anstalt

C. P. Goerz in Priedenau und auf Kosten des Inhabers dieser Pirnia,

Kommerzienrat C. P, Goerz in Berlin-Grunewald, hergestellt worden.

Diese Aufnahme, von der mir Herr Oberschulrat Dr. Ziihlke in

dankenswerter Weise seinen Abzug zur Verfiigung stellte, gibt

auch unsere Tafel I wieder.

Das wichtigste aber war, was die kurze Mitteilung Knoblauch’s

iiber den Verbleib und den Besitzer des Bildes aussagte. Das Bild

war also nicht verloren, nicht verbrannt, sondern existierte noch,

und zwar bei uns in Deutschland selbst!

Pin Beispiel, wie tief eingreifend, zerstbrend, hinwegspiilend

der Weltkrieg auch in solchen Pragen gewirkt hat! Seine unge-

heuren Geschehnisse batten wie so vieles Andere und so viel

Wichtigeres auch die Erinnerung an diese in der Hauptstadt des

Beiches doch gewih nicht an ganz verborgener Stelle herausge-

kommene Verbffentlichung so vollig verschwinden lassen, dafi sie

mir wahrend eines ganzen Jahres darauf gerichteter Nachforschungen

doch niemand hatte nennen konnen, und erst durch den Appell meines

Aufsatzes allinahlich eine Erinnerung daran wieder auftauchte.

“Was J. Knoblauch iiber den Yersteck — man kann bei der

Abgelegenheit des Ortes sowie der fast vblligen Dnbekanntheit

seines Aufenthaltes dort wirklich von einem solchen reden — mit-

teilt, sei hier wortlich angefiihrt:
5
,Vor etwa 70 Jahren entdeckte

der Oberbaurat von Blihler (Stuttgart) bei einer Trodlerin in

Ravensburg ein grbfieres ungerahmtes Olgemalde, das, von der Be-

sitzerin als wertlos betraclitet, als Schutzdecke fiir andere Gegen-

stande diente. Er erkannte in dem Bilde sofort ein Portrat Leon-

hard Eulers, erwarb es infolgedessen trotz mehrerer Beschadigungen,

die es, librigens nur an unwesentlichen Stellen, aufwies, und liefi

es von einem Stuttgarter Maler nachbessern, so da6 namentlich

einige Knicke jetzt nicht ohne genaueste IJntersuchung zu erkennen

14 *
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sind. Nach von Blihlers Tode kam das Gremalde znerst durck ver-

wandtschaftlicke Beziekniig in den Besitz des Oberamts-Banmexsters

Ulrick Mayr in Neuenblirg (Wtirttemberg); spater vererbte es

sich auf dessen Sohn, Herrn Greh. Banrat Ernst Mayr, friiher in

Hagenan, seit 1909 in Neuenblirg, in dessen Hause es sich noch

befindet. Zur Kenntnis der Berliner Mathematischen Gresellschaft

sind diese von dein jetzigen Eigentiimer herriihrenden Mitteilungen

zuerst durch Herrn C. Cranz gelangt, der von seinem Schwager,

Herrn Konsal K. Rueff in IJlin auf das Vorliaixdensein des Bildes

aufmerksain geinacht worden war und dann selixst mit Herrn Greh.

Baurat Mayr in Verbindung getreten ist/^

Auf meine erste, nach Neuenblirg gerichtete Anfrago voll Be-

sorgnis, ob der Besitzer des Bildes noch lebe, erhielt ich vom dortigen

SchultheiBenamt als Bestatigung meiner Befurchtung die Nachricht,

daB Herr Geh. Baurat Mayr schon fast vor einem Jahrzehnt (1921)

verstorben sei; daB aber seine Nichte, Fraulein Anna B ohm, noch

in Neuenblirg wohne. An die init dieser, der jetzigen Besitzerin

des Bildes, daraufhin sich entspinnende Korrespondenz anschlieBend

konnte ich am 23. April ds. Js. das Bild in Neuenblirg selbst be-

sichtigen.

Der Besuch in dem alten traulichen Stadtchen, in der Mitte

etwa zwischen Pforzheim und Wildbad gelegen, umrahmt von
dunlden Waldern, an der rasch stromenden, munter schaumenden
Enz, liberragt von dem von prahistorischen Ringwallen und Siede-

lungen umgebenen alten SchloB auf stattlicher Hohe war an sich

ein Genufi. Das behabige alte Stammhaus der Eamilie, mit dem
Gasthaus „zmn SchifF“ am EuB des Burgberges als Doppelhaus
zusammengebaut, in seiner ganzen alten Einrichtung und mit dem sorg-

sam gepflegten Terrassengarten noch ganz geflillt mit Erinnerungen

des 18. und frlihen 19. Jahrhunderts, betreut von seiner pietatvollen

freundlichen Erbin — das war einen Abstecher in das stille Tal
wert! Ich durfte das Bild aus dem Wolinzimmer, wo es als Haupt-
stiick liber dem Sofa prangt, hinaus ins Ereie tragen und genau
betrachten, erhielt wichtige Auskllnfte vor allem liber seinen eigent-

lichen Entdecker, der es vor nun bald 90 Jahren ganz zuMlig ge-

funden, aber dann gliicklicherweise durch sofortigen Ankauf vor
dem sicher drohenden TJntergang gerettet hat.

„Anna Bbhm, durch ihre Mutter Luise Bohm geb. Mayr eine

Nichte des letzten Besitzers des Eulerbildes Geheimen Baurats
Ernst Mayr, der ihr das Bild testamentlich vermachte, eine UrgroB-
nichte des damaligen Entdeckers, des Oberbaurats Georg ‘Willi.

Christian v. Biihler wuBte auf Grand der in der Eamilie lebendig
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gebliebenen miindliclien Tradition noch zu berichten, daB jene

Trodlerin in Ravensburg das Eulerbild anf einer Anktion er~
steigert katte, und dafi der kinderlos verstorbene Tlrgrofionkel

es anf einer seiner vielen, durch das wurttembergiscke Land fiihrenden

Dienstreisen um das Jahr 1840 kerum dort erworben katte. Aus
der Hinterlassensckaft dieses TJrgroBonkels besitzt Erl. Bohm noch

zahlreiche Kupfersticke, meist Portrats, aber auch einige Landsckaften,

die meist nock in iliren alten Rahmen die Wande ikrer Zimmer
sckmlicken. Der alte TJrgroBonkel ist ein leidensckaftlicher Sainmler

gewesen und sein Haus in der EberkardstraBe in Stuttgart ange-

ftillt mit alten Sticken, Gemalden, Biickern und anderen Merkwlirdig-

keiten. Eine groBe Mappe mit vielen nock ungerakmten Kupfer-

sticken ist spater gelegentlick eines Besuchs in Neuenbiirg yon

einer an alter Q-rapkik interessierten GrroBnickte des Oberbaurats,

auck einer geb. Biihler, nack Wien mitgenommen worden. Etwa
im Jahr 1860—62 kam das Bild, gleickzeitig mit den Kupfersticken,

durck die verwandtsckaftlicke Beziekung in das Haus des damaligen

Oberamtsbaumeisters TJlrick Mayr, dessen Grattin eine Nickte des

Oberbaurats Greorg Wilk. Christian v. Bllhler war. Frau Marie Mayr,

geb. Biihler, war als Mutter von Luise Bokm, geb. Mayr, und des

Gekeimrats Ernst Mayr, die GrroBmutter von Frl. Bokm. Hack dem
Tode von Frau Marie Mayr, geb. Btlkler, 1903 kam das Bild in den

Besitz ikres Soknes Greheimen Baurats Ernst Mayr, der von 1874

bis 1909 im ElsaB (Hagenau) als Reicksbeamter tatig war und
dann nack seiner Pensionierung in seine Heimatstadt Neuenbiirg

zurlickkekrte, woselbst er im September 1921 unverkeiratet starb. —
Aus demselben Stadtcken Neuenbiirg stammt auck Frau Berta

Rueif; sie war die Tockter des dortigen Dekans Cranz und ver-

heiratete sick 1895 mit GrroBkaufmann Rueif nack IJlm. Dieser,

Herr Konsul Rueff, kam als Sckwiegersokn von Dekan Cranz ge-

legentlick eines Besucks ins Mayr^scke Haus und sak so das

Eulerbild; er mackte seinen Sckwager, den Matkematiker Hein-

rich Cranz in Berlin, darauf aufmerksam. Professor Cranz wuBte

nun die Matkematiscke Gresellsckaft in Berlin fiir das Bild zu

interessieren. So kam es, daB Berliner Matkematiker zuerst von

der Existenz des Bildes erfahren und sick um die Herstellung

einer Pkotograpkie desselben bemiiht kaben^^ ^).

Wie wenig man sick aber damals auck in Berlin iiber die ikono-

grapkischen Zusammenkange klar geworden war, beweist die Tat-

sacke, daB man, obwohl die unmittelbare Abkangigkeit des Stenglin-

1) Dies nach Mitteilungen von Frl. A. Bohm selbst.
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sclien Schabblattes (Z. Ik. Taf. IV) von ihm gar nicbt zu tiberseben war,

doch vor der entscbeidenden Prage zaghaft Halt machte: ;;’Wie

sich das Gemalde zn dem von E. Handmann im Jahre 1766 ge-

malten Original verkalt, nach dem der Stick angefertigt worden

ist, Avird sick schwerlick feststellen lassen“. DaB das Bild in

Nenenbiirg tatsacklick das Original selbst ist, das so sckmerzlick

vermiBte, viel gesuckte, wurde miv alsbald zur frpken GewiBheit.

Znnackst mnB ick aber nock einmal zu dem ersten Entdecker

des Bildes, Oberbanrat G. W. Chr. vonBiihler (1797—1859), zu-

riickkekren, Wie war es moglich, daB dieser vorwiegend natur-

wissensckaftlich interessierte Teckniker, dieser Ingenieur und Geo-

gnost in der bos niitgenommenen, ihres einstigen Eakmens olfonbar

sekon seit langerem verlustig gegangenen und nur nock als Sekutz-

decke flir alten Trodelkram dienenden, unanseknlick gewordenen
alien Leinwand, wie J. Knoblauch ausdriicklick sagt, s o f o r t ein

Portrat Leonhard Eulers erkannte?! Diese Aussage schien mir

erst wenig glaublickj aber bald erkannte ick, wie zutreifend sie ist.

Dem kurzenNekrolog, den kein geringerer als Oskar von Eraas
in den „Jakreskeften des Vereins fitr Vaterlandiscke Naturkunde
inWurtiemberg^^ 16. Jahrg, (1860), S. 24/26 auf v. Buhler veroffent-

licht hat, ist zu entnekmen, wie Wertvolles dieser griindlicke und
mit zahester Energie seine wissensckaftlicken Liebkabereien ver-

folgende Mann im Laufe seines iiberaus tatigen Lebens uberall iin

sckwabischen Lande gesammelt hat. Mit einer gewissen Habsuckt ge-

radezu brachte er 40 Jahre lang unermiidlick alles zusammen, was flir

die Palaontologie und Geologie seiner Heimat zu sickeren Resultaten

zu fiikren schien
;
selbst seine Dienstuntergebenen leitete er zu solchem

Sammeln an. Seine reiche geognostiseke Collection ist nock heute

ein Kemstllck der Staatlicken Naturaliensammlung im Museum zu

Stuttgart. Auck kistoriseke Eorschungen hat von Bitkler betrieben.

So schrieb er auf Grund eingekender arckivaliscker Studien eine

ausfiikiiicke fiinfbandige Geschickte der Saline Hall, die nur nie

gedruckt worden ist. In den Jahren 1827—41 katte er als StraBen-

bauinspektor seinen Amtssitz in Ulm, wo die steinerne Donaubriicke

sein bleibendes Werk ist. Mit dem damals einsetzenden Eisenbakn-

bau hat er sick nickt mekr reckt befreunden konnen. Von Ulm aus

aber hat er namentlick der Bodenseegegend seine besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. Auf einer seiner Dienstreisen dortkin muB
er in Kavensburg unvermutet auf das Eulerbild gestoBen sein.

DaB dieser rlikrige, emsige und vielseitig angeregte Mann auck
Gemalde und vor allem Stiche gesammelt hat, wurde oben schon
gesagt. An 30 Portratsticke aus seinem Besitz — die meisten von
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dem beliebteSten und angesebensteii deutscben Bilduisstecber des

18. Jahrhuxiderts, dem Leipziger J. F. Bause, — hangen nocb beute

im alten Stammbaus zu Neuenbiirgj die uamliaftesteiL Geistesgrofien

des 18. und friiben 19. Jabrhunderts darstellend: Kant, Moses

Mendelssohn, Gellert, Wieland, Ernesti, Platner, Bodmer, Rabener,

Tischbein, Zbllner, Hofprediger Sack, Spalding, Weise, Lessing,

Leibnitz, Chodowiecki, Zollikofer, Forster, Iselin, Winckelmann,

Hagedorn, Uz, Bamberg u. a. Einige heroische italienische Land-

schaften von verschiedenen franzosischen Stechern (Le Blanc u. a.)

gestochen, vor allem nach Gabriel Perelle, und Tierstlicke Giaco-

boni’s treten dagegen mehr zuriick. Unter jenen Portratstichen,

die von Blibler besaB, befand sick nun auch ein Exemplar des be-

kannten Stiches von Christian von Mechel nach dem Easier Aula-

bilde : der Kopf Leonhard Eulers im ovalen Stemmedaillon; Himmels-

globus, "Winkel, Zirkel, Fernrohr und ein Blatt mit einer Kreis-

zeichnung als pragnante Symbole flir den „Meister der Hinimels-

mechanik" vom Stecher hinzugefugt.

Auf Grund dieses in seinem Besitze befindlichen Kupferstiches

und besonders mit Hilfe des eben genannten attributiven Beiwerkes

soil von Biihler sogleicb erkannt haben — und das darf nach dem
soeben Bericbteten jetzt als durchaus glaubhaft hingenommen

warden — daB der auf der Ravensburger Leinwand Bargestellte

tatsacblich Leonhard Euler war. Die im Stick scharf ausgepragten

Gesichtsziige des groBen Gelehrten stimmten mit denen auf der

Leinwand tatsacblich tiberein. Der treffliche Baurat hatte vbllig

Recht und wirktich einen ausgezeichneten Eund gemacht.

Nun zu dem Bilde selbst. Ich sah es in dem schlichten Gold-*

rahmen, den es nach seiner sichtlich vorsichtigen und schonenden

Wiederherstellung in Stuttgart — den Namen des Restaurators

konnte ich leider nicht erfahren — vor ca. 90 Jahren durch von

Biihler bekoinmen hat. Die GroBe hat schon J. Knoblauch mit

1,38 m Hoke und 1,04 m Breite richtig angegehen. Er hat auch

schon angemerkt, daB die Riickseite keine Signatur tragt, — bei

Handmann ganz ungewohnlich, der dort stets mit eleganter lateini-

scher Kursive sick zu verewigen pflegt. Ganz offensichtlich ist

aber seinerzeit in Stuttgart die vielfach briichige, besonders gegen

die Rander kin beschadigte Leinwand in ihrer ganzen Ausdehnung

non iiberzogen, das Gemalde also vollstandig rentoiliert worden.

„Die Leinwand fiihlt sick auffallend stark an unter den Holzleisten

auf der Riickseite'^, bestatigt mir Fraulein Bohm. Die vermutlich

docb vorhandene Signatur wird also unter der dariibergezogenen
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neuen Leinwand anf der defekten alten noch. stecken; eine Rontgen-

aufnahme wiirde sie mit Siokerkeit feststellen kbnnen.

Was den Erkaltungszustand der Malerei selbst anlangt, so siekt

man vielfack die vielen dilnnen Spriinge und Risse der gealterten Lein-

wand; auck im j,verputeten“ Gesickt, wo die Parbsckickt jetzt be-

sonders dilnn ersckeint. Am gestreiften Seidenrock, den Euler tragt,

sind besonders die sckwarzlicken Ealtentiefen von einem dlinnen,

blaulick-violetten sckimmelartigen Belag bedeckt, der nur als Einwir-

kung von Peucktigkeit zu erklaren ist.

Das Gresickt Eulers ist sekr bestimmt, fast derb modelliert;

der Eleisckton, wie auck auf den Handen, warmes Grelb mit rbt-

lickem Sckimmer an den Lidrandern, auf den Wangen und am
Halse. Kraftig kelles Zinnoberrot sitzt auf dem Nasenrilcken, den

Randern der Nasenflugel, den Lippen und Ohrlappcken; grunlicke

Tone an Oberlippe und Kinn. Die Augen sind blaugrau, das reckte

Auge durck die Krankkeit sckon sekr zusammengezogen. Die weiSe

Perdcke an denScklafen mit je drei Lockenrollen und griin-grauer

Detaillierung gekt auf der im Sckatten liegenden r. Seite ganz un-

vermittelt in dunkles Braun liber. Die Modellierung der ziemlick

plumpen Finger laBt trotz der als Sckatten aufgesetzten rotlicken

Tone zu wlinscken librig; vollig unmoglick aber ist dieAndeutung

der groJBtenteils verdeckten linken Hand.

Hemdkragen, Ckabot, umgescklagene Armel und Beinkleider

sind weiB mit griinlick-gelben Schattierungen; das den Kragen zu-

sammenkaltende Band blausckwarz. Ebenso der Kragen und der

einfassende Saum des weiten streifigen Seidenmantels. Auf diesem

weckseln breite dunkelgrline Streifen ab mit weniger breiten und
ganz sckmalen weiklicken Streifen. Das weiBe, aus der Tascke
des weiten Mantels keraus kangende Nastuck zeigt ein sckmales

orangegelbes Randcken.

Die perspektiviscke Darstellung der libermaBig lang gestreckten

Stukllekne ist wenig gliicklick geraten; braunes Holz mit kellgelb

aufgesetzten Licktern. Der Rokokotisck, an dem Euler sitzt, zeigt

braunes gemasertes Holz mit horizontal gerillter messinggelber

metallener Randleiste rings um die sckwarze Tisckflacke — also

wokl eine Sckiefertafel zum Recknen, wie sie spater in Petersburg
Eulers Arbeitstisch auck katte^), — und vergoldeter Musckelung am
Stiitzbrett unten.

Auf diesem Tisck lehnen aneinander zukinterst zwei Folianten

mit goldgepreBten Lederriicken und zinnoberroten Titelsckildern,

1) Vgl. 0- Spiefi, Leonh. Euler S, 194.
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die astronomisdien Inhalt verraten. Mit zitronengelber Farbe ist

auf dem eiaen aafgepinselt HALLEII/TABULa (sic!), auf dem
andern drei mir vorerst undeatliclie Buclistabenzeilen libereinander.

Davor ein zierliches silbernes, zylindrisclies TintenfaB ‘init spiraliger

Rillung aaBen -and lebendig blitzenden Refiexliclitern. Eine weiBe

G-ansefeder steckt darin, eiixe zwoite scbeint seitlich. davon zu liegen,

die dritte mit scliwarz eingetaucbter Spitze bait Euler iu der

rechten Hand, wie im Schreiben nacbdenklich innekaltend und sick

nack rechts herumwendend. Vor dem TiiitenfaB liegt auf der

scbwarzen Tischfiaclie nock etwas wie ein flaches braunes Eutteral

und ein stahlerner Zirkel mit messinggelbem Oberteil.

Der Sckreibende kat ein groBeres, kartenartiges Blatt mit

Paltung und unmittelbar dariiberliegend ein aufgescklagenes Heft

aus drei Blattlagen in Quarto auf dem Tisck vor sick. Entratseln

und einen reckten Sinn in die Zeilen und Recknungen bringen zu

wollen, welcke mit dem Pins el auf diese Papiere eingetragen sind,

ware verlorene Zeit. Deutlick ist nur, daB eine mathematiscke

Abkandlung in lateiniscker Spracke^) gemeint, bezw. vorge-

tausckt ist. Man erkennt; cZ . . . Legi . . . undar . . . idenda; dann:

adproU magnitas Tanagm, Die meisten Zeilen sind aber vollig sinn-

lose Buckstabenzusammenstoppelungen, aus denen auck kein Pack-

mann etwas vernlinftiges wird kerauslesen konnen. Auf der flack

liegenden Seite des aufgescklagenen Manuskriptes war dem Maler

dies Gesckreibsel selbst so unbequem geworden, daB er im Hin-

pinseln der Buchstabem’eiken auf eininal in eine viel zu steile

Ricktung geriet. Von kingesckriebenen Rechnungen konnte ich er-

kennen als einfackste unendlicke geoinetriscke Reiken zwei umnittel-

bar libereinander stekende, ansckeinend ganz gleicklautende Eolgen:

1/4 ^ q- i/ie + V25 + . . . mit dem unverstandlicken Ende ^^/oo ^).

DaB es Handmann in solcken Fallen nickt genau nakm, daB

es ibrn nur auf einen ungefakren Gesamteindruck ankam und er das

Ubrige unbektimmert frei bekandelte, wissen wir sckon aus dem

Easier Bildnis Jokann Albrecht Eulers, des Sohnes (vgL z. Ik. S. 6).

Im Hintergrund stekt in der unteren Ecke links ein kellblau

bemalter Globus in braunem Holzreifen, flacker, horizontal liegender

Sckeibe, einem jjStundenwinkel", auf seinem Sckeitel, wie er zur

damals iiblicken Ausstattung eines ricktigen Himmelsglokus geliort,

1) Dies entsprach der Sitte der Zeit
;
auch in seinen Briefen bediente sich

Euler des Lateins oder Franzosischen, seltener des Deutschen. Vgl. 0. SpieB S. 197,

2) Gemeint ist wohl: Vod = durch Unendlich.
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imd schrag iincl ditnii liber die JKugelflaclie verlaufendem hellroten

Streifen.

"Uber der Stuhlleline sieht man links hinter etwas zur Seite

gestrichenem, olivgrlinem Vorliang drei Reihen grofier Folianten

iiberemander stekenj wieder mit in teilweise yerblabtem Zitronengelb

angedeiiteter Groldpressnng und zinnoberroten Riickenschildern.

(lanz unten erkennt man nock deutlich die Bandzahl III, in der

mittleren Reike einen dreizeiligen Buclxtitel, wovon aber nur die

unterste Zeile lesbar ist : T. VII.

Diese Biicherreihen stehen, in einer Wandnische, die rechts

seitlick durck eine senkrechte, in drei flachen Bahnen verlaufendo

Leiste eingefafit ist. Die daran ansckliedende Hintergrundswand

zeigt olivbrannen Ton nnd ist geflissentlick so abgetontj daB sie

nach oben zu dunkler, nack unten kin aber urn den Kopf des Dar-

gestellten, dem sie als rukige Bolie zu dienen kat, wesentlick

lickter wird, Rechts ist zwiscken olivbrannen Vorkangen die hell

besckienene Laibung eines koken Fensters sicktbar, durck welches

das Lickt in den Ramn fallt.

Oberblickt man okne Voreingenominenkeit das Granze, so kann

an der Handmannscken Autorsckaft des Bildes nicht der leiseste

Zweifel seiii. Grerade an seinen Sckwacken kann man es sicker

als ein Werk Handinanns erkennen. Sorgfaltig und mit Liebe sind

nur die wesentlicken Hauptsacken gegeben: das Gesicht und das

reizvolle, maleriscke Kostiim. Alles andere ist nickt nur neben-

sacklich, sondern z. T. geradezu lieblos bekandelt und von geringerem

Wert, vermutlick gar nickt mekr nack dem Leben, sondern spater

erst mekr oder weniger aus der Erinnerung oder auck ganz frei kin-

zugefiigt. Ftir Farbigkeit im Kostiim katte Handmann stets etwas

iibrig, und kier geliugen ihm vorzliglicke und zarte Wirkungen,

wie man auck bei seinen neun Musen im SckleiBkeimer Depot
an vielen guteii Variationen beobackten kann. Verzeicknungen

aber, wie bei der linken Hand Eulers, perspektivisclie Sckwacken,

wie bei der zu langen, uberschmachtigen Stukllekne und dem etwas
zuin Ei verdrllckten Globus auf unserm Bilde kommen auck sonst

bei Handmann vor, Solche ganz auffallende TJngleickwertigkeiten

zeigen auck andere Bilder von ikm^). Auck spater nock ist, wie

1) Diese heiden Charakteristika Handmannscher Arbeiten, das positive — ge-

sunder Farbensinn •— wie das negative — Starke zeichnerische Entgleisungen —
hat auch 0. v. Taube im Alig. Kiinstlerlexikon XV, 584 und Easier Jahrb. 1923,

198 schon angemerkt
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man hort, manclies nnfertig bei ibm liegen geblieben und, was noch

feblte an Arbeit, zum Fertigmachen andren Handen liberlassen

worden (vgL Easier Jahrbuch 1923, 198 und 223
;

0. v. Taube).

So kdnnte es auch bier gegangen sein. Trotzdem darf man ver-

muten, dad dieses stattliche Bildnis Leonhard Eulers ursprlinglich

nicht weniger gut ausgefiihrt und gewirkt liaben wird als das

gliicklicherweise vortrefflich erhaltene Bildnis seines Sohnes Johann
Albrecht in Basel (z. Ik. Taf. I).

Lehrreich ist, wie Johann Stenglin, der schwabische, nach

Petersburg iibergesiedelte Stecher, in seinein Schabblatt (z. Ik.

Tafel rV) sich diesem Handmannschen Bilde gegeniiber verhalten

hat. Er sieht die Eehler und Schwachen seiner Vorlage sehr wohl

und sucht sie zu verbessern, das Granze in den sachlichen Einzel-

heiten deutlicher zu interpretieren, Dafi er die Hohe des Bildes

verringert, und dem Raume dadurch die Stattlichkeit und Yor-

nehinheit des Yorbildes nimmt, ist allerdings keine Yerbesserung.

Dem Himmelsglobus in der Ecke links unten gibt er richtig

das ihm zustehende voile Kugelyolumen, malt ihm das Tierbild

des groBen Baren unmifiyerstandlich auf den spharischen Leib, laBt

den oben herumgehenden Holzreifen weg, dafiir aber den Stunden-

krets mit der Gradeinteilung und dem beweglichen Zeiger daran

sehr yiel deutlicher sehen. Der yerzeichneten, schwachlichen Stuhl-

lehne gibt Stenglin groBere Festigkeit und GleichmaBigkeit
;

die

Randeinfassung der Biichernische forint er zu einem Zierpaneel

des Wandfeldes hinten um, das ihm sonst zu kahl erschien.

Gegen all diese kleinen Yeranderungen lieBe sich nicht das

Geringste einwenden. Erheblich yerschlechtert schon scheint das

silberne TintenfaB in seiner nun wirklich miBgliickten Perspektive

und Yergroberung. Ins Plumpe yerandert ist auch der gemuschelte

Ausschnitt des Tischunterteiles. Erheblich vermdert ist aber

schliefilich auch das allerwichtigste : das Gesicht Eulers selbst.

Die feinen, geistyoll markigen Zuge sind fast zu einer schwammig

feisten Karrikatur entstellt. Die hTase ist unfeiner geworden, das

kranke rechte Auge zu weit gebiFnet, so daB nun ein schielender

Ausdruck entsteht. Die bedeutende Stirn tritt gegen das zu groB

gewordene, grobe Untergesicht zu sehr zurlick, wodurch der Ge~

samtausdruck ganz wesentlich yerschlechtert wird. Alle Feinheiten

um Mund und Kinn sind yerloren gegangen. Die Nebeneinandej?-

stellung der beiden Kbpfe auf unserer Tafel II bedarf keines

weiteren Kommentars. Die graphische Technik kann man fiir die

eingetretene Yerschlechterung nicht allein yerantwortlich machen.
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So dankbar man
,

bisker Stenglin sein durfte, daB er nns durcli

seiner Scbabkunst das j,verscliollene“ Gremalde Handmanns wenigstens

in einem Nachklang gerettet hat, so entschieden muB man jetzt,

wo dieses endlich wieder znganglich wird, zugeben, daB er sein

Vorbild leider in ganz wesentlichen Zhgen, in der Physiognomie

Eulers selbst, verschlechtert, getrllbt, ja entstellt hat^). Dies ist

um so auffallender, als der Stecher weder drtlich noch zeitlicli

von seinem Modell getrennt war: Stenglin lebte gleichzeitig mit

Euler im gleichen Petersburg, er konnte den groBen Gelehrten,

wenn er wollte, t^lich sehen. Das Schabblatt ist datiert ins Jahr

1768: damals war Euler erst vor zwei Jaliren aus Berlin nacli

Petersburg zurlickgekehrt und hatte noch 15 Jahre dort zu leben.

Dazu war das Schabblatt ein oflizielles Dokument
:
gefertigt im Auf-

trag der russischen Akademie selbst. VgL z. Ik. S. 14/16. DaB

wir Eulers Ziige nun trotz aller Wechselfalle, die die Leinwand

durchgemacht hat, in annahernd originaler Scharfe und Treue end-

lich wieder vor uns haben, ist der Hauptgewinn der Wiederauf-

findung des Bildes in ISTeuenblirg.

DaB dieses Portrat schon gleich nach seiner Entstehung —
und zwar in der Schweiz selbst — von fachmannisclier Seite ge-

biihrend beachtet wurde — geht, wie ich jetzt sehe, aus einer

wichtigen Bemerkung von Handmanns Freund Joh. Gasp. Fiissli,

Gesch. d. ersten Kiinstler i. d. Schweitz, II, 221 hervor. Diese ist

zugleich ein fast sicherer Beweis fiir die hier von Anfang an ver-

tretene Vermutung, daB das fragliche Bildnis wirklich erst drei

Jahre nach dem Berliner Aufenthalt und in Bern gemalt worden

ist. Von dort aus wird es Handmann Fiissli zur Priifung tiber-

sandt haben, Dieser erzahlt: „Handmann hatte so viele Freundschaft

fiir mich, daB er mir eines dieser Bildnisse zur Einsicht iiberschickte.

Es war der grosse Mathematiker Euler; - - ich prlifte dieses

Bild sehr genau, ohne auf die Freundschaft acht zu haben. - ~

Euler sitzt an einem Tische, worauf Biicher und Papier liegen, - -

Kopf und Hande sind ohne Tadel gezeichnet, mit einem frischen

1) Nur durch einen Druckfehler ist auf Tafel IV meines friiheren Aufsatzes

der Yorname Stenglins mit P. statt mit J(ohann) angegehen. — Die schwabische

Kliustlerfamilie der Stenglin, die drei Jahrhunderte hindurch als Baumeister, Maler

und Stecher in ihrer alten Heimat tatig waren, ist in ihrer verwandtschaftlichen

Beziehung untereinander noch nicht vollstandig aufgeklart.

2) Lediglich auf Rechnung dieser Stenglin^schen Entstellung ist die neuer-

liche Charakterisierung bei Otto Spiefi, Leonb. Euler S. 159 zu setzen: „Ein runder

Kopf mit etwas plumpen Ziigen , . Man dehkt iinwillkurlich an Friedrichs d. Gr.

unfreundliche Bemerkung: „un gros cyclope de geometre!^^
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und marMcliten Pinsel gemahlt, das Q-ewand nach dem besten Ge-

scliinack geworfFen, wie wirkliche Natur. Ueberhaupt herrscbt im

Ganzen eine edle Uebereinstimmung und geistreiche Handlung.“

Hier wird also gerade heraus gesagt, daB der eine der beiden Lands-

leute, die Handmann in Berlin 1763 malte, eben Leonhard Euler

gewesen ist, DaB der andre dann Job. Albrecht, der Sohn, war,

wie ich z. Ik. S. 19 schon vermutet hatte, wird damit wohl zur Ge-

wiBheit. DaB Fiissli, als er 1770 jenen Passus veroftentlielite, das

Bild also nicht erst nach Eulers Tod, sondern vermutlich schon

bald nach seiner Pertigstellung und noch vor seiner Ablieferung

an Euler gesehen hat, ist ebenfalls damit erwiesen. DaB aber Eiissli

wirklich das Neuenblirger Bild und nicht etwa das Basler Aulabild

meint, scheint mir mit Bestimmtheit aus der Erwahnung der Bucher

auf dem Tisch und der Hervorhebung des geschmackvollen und

natiirlichen „Wurfes“ des Gewandes hervorzugehen. Auf dem

Aulabild fehlen die Bucher auf dem Tisch und liegt das ganz

anders geartete Gewand enger an, es ist nicht „geworfen“.

Die Gesichtsziige auf dem Bild in Neuenbiirg stehen freilich

dem trefflichen Bild in der Aula der Basler IJniversitat (z. Ik.

Taf. V a) so nahe, dafi sie als identisch mit diesen bezeichnet werden

ditrfen. Ich zweifle nicht, daB, wenn Handmann das Bild in Neuen-

blirg nicht geradezu gleichzeitig mit dem. Basler Aulabild gemalt

hat, die beiden Bilder doch in ihrer ersten Anlage irgendwie aus

ein und demselben Jahr stammen; daB das Neuenbiirger Bild zum

mindesten unmittelbar abhangig ist von dem Basler Aulabild,

selbst wenn es erst spater in Anlehnung an dieses gemalt sein

sollte. In seiner Grundlage muB es also ebenfalls noch aus dem Jahre

1753 stammen. Waren nicht gerade aus den Jahren 1750—53 Euler’s

Briefe verloren (0. SpieB, S. 107 u. 228, Anm. 18), so wliBten

wir wohl sicher Bescheid, wann genau Euler Handman gesessen hat.

Die Datierungsfrage der drei Handmannschen Bilder Leonhard

Eulers, die erst so verworren und kaum losbar schien (z. Ik. S. 13),

wiirde sich sehr einfach aufklaren, wenn eine bisher zuriickgehaltene

Vermutung, daB — auBer vielleicht anderen Skizzen — das Basler

PastelP) von 1753 die Hauptvorlage fur die beiden Olbilder

von 1756 zu Basel und Neuenbiirg gewesen ist, sich bestatigen

sollte. Dies scheint wirklich der Pall zu sein nach einer neuer-

lichen Mitteilung Herrn Dr. W. Ueberwassers von der OiFent-

1) In der Basler Offentlichen Knnstsammlung seit 1849, als Geschenk des

Herrn Rudolf Bischoff-Merian. (Mitteilung von Herrn Dr. Ueberwasser.)
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lichen Kunstsaminlnng in Basel, cler Grelegenheit hatte, das Olbild

in der Aula (z. Ik. Taf. Va) mit dem Pastell in der von ihm mit-

betreuten Sammlnng (ebenda Taf. II) genau zn vergleichen und

als Ergebnis, das wohl allgemein einlenchten wird, mir also sohrieb :

„Das Portrait Leonhard Eulers in der Aula der Easier TJniversitat

ist offenbar eine ins Reprasentative iibersetzte Replik des von

Emanuel Handmann geinalten Pastellbildnisses in der Offentlichen

Kunstsammlung. Alle portratmaBigen Ziige (Antlitz, Augen, Nase,

Mundj Ealten, Kopfhaltung, Augenriclitung) entsprechen genau, Hin-

gegen ist die reizende Hausgewandung (Kopftiich
;
blauer, gestreifter

Rock) gegen reprasentatives Habit (Periicke, grauer Seidenrock,

Tlillmanschetten) vertauscht. Dazu gelxort auch das groBere Bild-

format, das Arme, Hande und Buck hinzukommen laBt, urn einen

Gelelirten in reprasentativer GroBe darzustellen. Eiir diese Hinzu-

fiigungen und Erweiterungen hat .es offenbar keiner persbnlichen

Sitzung des Dargestellten bedurft. So ist denn auch das aufge-

schlagene Buch von keinem erheblichen Wert fiir den direkten

Zusammenhang mit Euler. Es genligt die Andeutung von ein

paar geometrischen Eiguren (einige konzentrische Kreise, das Hexa-

gramin) auf der einen Seite, um die mathematische Materie ahnen

zu lassen. Die Handschrift auf der andern Seite „tut so“, wie
wenn es handschriftliche Ziige waren. Worte oder einen lesbaren

Text enthalten sie nicht, wie das nach der Art der bloB reprasen-

tativen Erweiterung des Bildes ja auch kaum zu erwarten ist.“

Wie mir scheint, ist damit das ganz unmitt elbar nach
dem Leben erfaBte Pastell als die Grundlage der
beiden i J. 17B6 in Bern gemalten Olbilder endgiiltig
erwiesen und zwar wird jenes 1753 in Berlin ent-
standen s ein . Die vorziigliche Erische und Lebendigkeit des Pastells

gegeniiber dergroBeren Gehaltenheit der beiden Olgemaldeist dadurch

erklart, und deren matte, geringere Partien sind in Verbinduiig mit
E. Handmanns sonstiger Arbeitsweise vollends verstandlichgeworden.

Eiir die Gewandtheit, mit der damalige Kiinstler einen be-

liebigen Kopf zu kostumieren verstanden und daftir, daB gerade

Handmann an solche Arbeitsteilung schon in jungen Jahren gewohnt
war, weist Dr. IJeberwasser mit Recht auch auf die Notiz bei Eiissli,

a. a. 0. Ill, 216 bin, wo es gelegentlich der Reis.e Handmanns mit seinem

schwedischen Ereunde Horling^) von Paris nach Rom und ihrer

gemeinsamen, auf Erwerb des notigen Reisegelds abgesehenen Tatig-

1) Job. Frederik Horling, Miniaturist und Portratist, spater Hofmaler in

Stockholm (1718—1786). Vgl. x\llg. Kiinstler-Lex. XVII, 217.
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keit im Frukjahr 1743 in Lyon keifit: „sie malten (dort) viele Bild-

nisse mit allgemeinem Beifall
;
sie teilten die Arbeit so, da6 Hand-

mann die Kopfe und Horling die Kleider malte'‘. Also schon damals

war es Handmann ganz gelaufig, sich nur mit den Gresichtszligen

abzugeben, alles Beiwerk aber andren Handen zu liberlassen!

Uberaus prachtig ist auf dein Bilde Handmanns in ISTeuenbilrg das

farbige Seidenkostiim, das Euler tragt. Das streifige Bandersystem

der Musterung ist dasselbe wie beiin Bildnis des Solines^). Aber

nun, da auch seine Farben bekannt sind, ist die Annakme, dab

Vater und Sobn etwa ein und dasselbe Q-ewandsttick getragen

batten (z. Ik. S. 15), hinfallig geworden. Sie batten vielmebr

jeder fur sick ein solck angenehm leicktes, bequeines und sckones

Hauskleid sick gegonnt und zwar der Altersstufe und der Wiirde

entspreckend in guter Abstufung der Farbtone : beiin Vater sind die

Tone ernst, schwer und gemessen, beim Sokne lickter, keller, freund-

licker. In beiden Fallen scheint der Stoff gestreifter Taffet ge~

wesen zu sein
;
dieser war gerade damals, wie es sckeint, besonders

beliebt. (Vgl. 0. Hintze, Die preuB. Seidenindustrie im 18. Jk. Bd.lII,

45 : in einigen Orten wie in Turin mackten die Taffetarbeiter eine

liesondere Abteilung der Seidenweber aus; Bd. II S. 688: gestreiftes

'Zeug; S. 706/7: Taffet.) Weite Seidenmantel dieser Art mit ent-

spreckendem Kopftuch waren damals so beliebt, dafi man sie in

der Tat die Uniform der Kopfarbeiter, der Gelehrten und Kiinstler

des 18. Jakrhunderts nennen kbnnte. Es lieBen sick mancke Bei-

spiele daflir anfilhren^). Die Photograpkie des in Berner Privat-

besitz befindlicken Portrats eines franzosiscken Grelekrten, in dein

1) Zu diesem sei uoch nachgetragen das Weniger, was ich iiher seine Pro-

venienz von seinem heutigen Besitzer erfahren konnte: es scheint darauf hinzu-

deuten, dafi dies Bild einst im Besitze des Kunstlers selbst gewesen ist. Nur Easier

Familienforschung konnte hier noch weiter eindringen. Herr Dr. von der Miihll-

Kochlin schrieb mir: „Ich babe micb bei Herrn Prof. Handmann (s. z. Ik. 3) nacb

der Abstammung des Bildes erkundigt. Docb konnte er mir leider keine nabere

Anskunft geben, er glaubt, dafi das Bild von seinem Grofivater gekauft worden

ist. (Von den verarmten Nachkommen des Dargestellten ?). Sp^ter kam es in den

Besitz meiner Urgrofimutter Frau Yischer-Handmami (Tante von Herrn Prof. Hand-

mann), nacb deren Tode an ihre Tochter Frau Bacbofen-Vischer. Im Jahre 1918

ging das Bild an deren Tochter Frau von der Mtibll-Bachofen iiber, nacb deren

Tode icb im Jabre 1925 das Bild erhielt".

2) Klopstock tragt auf dem 1789 gemalten Bilde A. Hickel’s im Lesesaal

der Stadtbibliotbek zu Hamburg unter seinem dicken Flausmantel eine rotgrau

scbrag gestreifte Weste aus offenbar abnlicbem Stoff. Vgl. die gute Heliogravure

bei A. Licbtwark, Das Bildnis in Hamburg II, zu S. 16.
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man P. N. Bessey de la Chapelle^) vermutet, vom Jahre 1746, mit

groBer Periicke, mit Newton’s „Natnralis philosopkiae principia

Abb. 1. P.N. Bessey de la Cliapelle(?)

Gemalde von L. Tocqu^. Bern, Privatbesitz.

mathematical aufgeschlagen nnd einem Harnisch vor sich auf dem
Tisch zeigt ein unseren beiden Eiilerbildern iiberaus nahekommendes

1) Bekannt durch verschiedene tibersetzungen deutscher und englischerWerke

ins Franzbsische und als Herausgeber der gebeimen Correspondenz Robert Cecils

mit Konig Jacob lY. von Scbottland (London 1766).
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Seidenkostiim. Der weite Mantel ist mit einem regelmaBigen Weeksel

dimkler, breiter mid vieler heller, ganz schmaler Streifen versehen.

Anch die Farbtone der Streifen kominen denen des Seideninantels

aiif Joh. Albr. Eulers Bild (z. Ik. S. 5) anfierordentlich nahe. &raf

Arnanld Doria in seiner MonograpMe itber den Maler des Bildes,

Louis Toeque^) (Les Beaux Arts, Edition d^etudes et de do-

cuments, Paris), bezeichnet sie folgendermaBen: „robe de chambre

en soie a larges rayiires vert-bleu, alternant avec de fines raies

gris bleu fonce, gris bleu clair, beige fonce et beige clair". Die

Signatur steht auf der in kompleinentaren Sinn dazu rot gewahlten

Tapete. Den wertvollen Hinweis auf das interessante Bild ver-

danke ich der immer neu bewahrten Hilfsbereitschaft von Dr. A.

Burckhardt-Burckhardt in Basel, die Erlaubnis es Her mit ab-

bilden zu dlirfen, der Giite des Besitzers, Herm Dr. A. von
Erlach in Bern.

Erst durch Hinweis meines liiesigen Kollegen Prof. P. E. Schramm

wurde icli auf 0. Hintze’s vorhin genaniite vorzltgliche Dar-

stellung der preuBischen Seidenindustrie iin 18. Jahrh. (3 Bde.

1892) aufmerksam, mit welchem auf Schmoller’s Anregung hin die

Berliner Akademie ihre wichtige Serie ^x^icta Borussica, Denkmaler

der preuBischen Staatsverwaltung" in wlirdigster Weise eroffnet

hat. Da ist gescliildert, wie diese jiingste unter den vielen euro-

pmschen Seidenindustrieen, abnehmend erst seit dem Beginn des

19. Jahrhunderts und endgltltig erledigt dann durch den Zoll-

vereintarif von 1866, in der Hauptsache eine Schopfung der

merkaiitilistischen Grewerl)epolitik Friedrichs des G-roBen gewesen

ist: „eine ojffentliche Angelegenheit, in kaum minder barter Arbeit

geschaifen als die politisclie Selbstandigkeit PreuBens selbst“ —
die vornehmste, kostbarste und kunstreichste von nun an der

gesamten europmsclien Textilmanufakturen. Als Sitz des Hofes

war Berlin selbst der beste Konsument fur die kostliche Luxus-

ware. Schon unter dem GroBen Kurfiirsten waren hunderte von

vertriebenen franzosischen Eamilien in die Mark gekommen,

welche sich .auf diese feine Kunst verstanden, „em vorziigliches

Menschenmaterial zur Verwirklichung der lange gehegten Plane

des Kurfiirsten". Die erste Seidenmanufaktur in Berlin eroffiiete

1687 Jean Biet aus Paris (Bd. I, 3. Dber das Privilegium der

Akademie und Leibnizens Beimihungen siehe Bd. Ill, 91 ff.).

Gundling, dem Prasidenten der Sozietat, wurde „das Departement

1) Geb. 1696 in Paris, f 1772; schon in jungen Jabren selir geschatzter Bildnis-

inaler; besonders Fiirstenbildnisse. Ygl. Singer, Allg. K. Lex.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Pliil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 3 .
15
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aller Seidenwlirmer im ganzen Lande“ iibertragen. Neu ange-

kommenen Refugi4s aus Orange zeicknete der groJSe Konig eigen-

handig im Jahre 1717 auf einer Karte des Tiergartens Platze

ziir Anlage von Maulbeerplantagen ein (Bd, I. 22). Mit welcli

eifriger und wachsamer Plirsorge sich Friedricli der GroJ3e in den

dem siebenjalirigen Kriege voransgehenden 1^2 Jahrzelinten fiir

den Seidenban eingesetzt katj ist von Hintze Bd* III, Kap. 4 und 6

ausMbrlicb gescbildert. Die franzosiscke Kolonie wiirde noch ener-

giscber als bisher fiir die Seidenmannfaktur herangezogen, die

geistlichen Stiftungenj besonders die Waisenhauser zii Pilanzscliubui

von Lebrlingen lierangeliolt, Geldpramien fiir Plantage.n aiisgesetzt

und alles amtlich in grofiem Stile organisiert, aucb regelmafiig

wiederkehrende Warenschau eingefiihrt. Zn Anfang des sie[)eii-

jahrigen Krieges soli es etwa 100000 Maulbeerbanme in Prenfien

gegeben baben und sollen 4000 Personen in Berlin und Potsdam

in der Seidenmanufaktur beschaftigt gewesen sein. Vor allem

in Lyon katte der Konig gesckickte Seidenvreber anwerben lassen,

meist Katkoliken, die nun zu den .Refugids der alten franzosi-

scken Kolonie in Berlin kinzukamen, und denen zuliebe auck der

Ban der katkoliscken Kirche befordert wurde. Alles inchtete sick,

Teckniker und Kiinstler, nack dem Muster von Lyon. Nur eines

vermiBte der Konig nock : die reckte geschaftlicke Initiative, diidi-

scker Zwisckenhandel freilich muBte sckon mit groBter Strenge

unterbunden werden.

Das Kostiim als solches kat also bei Euler, Vater und Sokn, so

wenig Absonderliches, daB man sick fast wundern imiBte, wenn es

anders ware. Wer aber nock nack einer besonderen Beziekung des

Hanses Euler zur damaligen Berliner Seidenmanufaktur sucken

wollte, der konnte mit einer gewissen Aussickt auf Glaul)kaftigkeit

nock an folgendes erinnern. In eben jenen Jakren, in denen die

beiden Euler 1762 sick mit so sichtlicker Ereude in ikre damals

gewiB nock neuen sckdnen Seidenmantel kullten, war es ein Sckweizer

und ausgerecknet ein Busier Landsmann, Jokann Rudolf Eaesck,
ein Glied der bekannten, weitverzweigteii und auf jso vielen Ge-

bieten sekr verdienten Busier Patrizierfamilie, dem Eriedrick der

GroBe unter Ernennung zum Gek. Einanzrat (Juni 1750) die ge-

samte Leitung jenes gleick zu Anfang seiner Regierung fiir die

Verwaltung gesckaffenen „V. Departements“ anvertraut katte, und
welcliem die Sorge fltr Handel und Industrie in ganz PreuBen

iibertragen war (Hintze III, 114, 139, 144). Meist in unmittel-

barem Verkekr mit dem Konig selbst, der sick persbnlich der

Seidenfiirsorge bis ins Kleinste und aufs Genaueste annahm,
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ist es Faesch wesentlich mit zu verdanken gewesen, wenn zu Be-
ginii des siebenjahrigen Krieges die Seidenmanufaktur in Berlin

nickt nur als gesickert gelten koimte, sondern auch dafi sie die

Unbilden des Krieges selbst verkaltnismaBig gut zu iiberstehen

vermockte. Auck die Leitung des eben damals (1750) durck die

Initiative des Konigs selbst gegriindeten Seidenmagazins der zu

bearbeitenden Rokstolfe (am WilkelmiDlatz) war Faesch anfangs mi-

mittelbar und ganz persbnlich anvertraut. DaB er in dieser Stellung

den Einkauf des Rokmaterials lieber durck die Firmen seiner

Vaterstadt Basel statt unmittelbar aus Italien bezogen haben

wollte, ist menscklick, kat aber ansckeinend dock dazu gefiikrt,

daJB ikm 1762 die Einkaufsgeschafte entzogen und nur nock
die Oberleitung des Seidenmagazins belassen wurde. Aber nock
die Kabinettsordre vom 18. Juli 1750 gegen den verheerenden

Sckleickhandel der Juden mit SeidenstoiFen ist fiir die Durckfukrung
der angeordneten GregenmaBnahmen in erster Linie an Faesch ge-

ricktet (Hintze I, 212/13). DaB Euler Faesch nickt gekannt und
nickt mit ikm Fiiklung bekommen kaben sollte in Berlin, ist schwer

vorstellbar bei der prominenten Stellung, die die beiden Sckweizer,

wenn auck in so ganz versckiedenen Stellungen, damals dort ein-

genommen kaben. DaB es eine derartige auck personlicke Beziehung

gewesen sein konnte, die Euler die feinen Berliner Seidenstoife

nakebrackte, kat umsomekr ftir sick, als sick damals die Beziekungen

der Seidenindustrie zur Akademie der Wissensckaften sckon seit

einem Jakrzeknt gelost katten, wie sick denn auck kein weiteres

Beispiel des Seidenkostilms bei Berliner Akademikern — bisker

wenigstens — einzustellen sckemt. Auch muB das Interesse der Aka-

demie selbst flir das ikr im Grrunde gewaltsam aufgedrangte Seiden-

monopol frilke wieder erloscken sein. Sckon im Jakre 1714

katte sie sick dessen in einem eigenen Sckreiben begeben, so daB

1717 der Rat Pfeiffer sick um dieses nun frei gewordene Privileg

bewerben konnte. (Hintze I, 20 und 21). Aber nock 1739 gekoren

die Maulbeerbaume auf den Wallen der Sozietat der Wissensckaften,

fiir die von dem Refugi4 L. Bastidon, als er ikre unentgeltlicke Nutz-

nieBung erbat, eine geringe Pachtsumme verlangt wird (I, 41).

Die nakeliegendeVermutung, daB sick von solck sckonen, band-

artig gestreiften Berliner Seidenstoffen auck nock Originalreste

miiBten erhalten kaben, bestatigte sick alsbald. Die wicktige

Kostumbibliotkek des Freikerrn von Lipperlieide, jetzt verbunden

mit der Kunstgewerbesckule in Berlin, ergab zwar nickts kierfiir.

Dagegen fand ick in der kostbaren Stoffsammlung im SchloBmuseuni

zu Berlin vier Rakmen mit Stoffmustern ganz unserer Art, die mir

15 *
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der Leiter der Sammliing, HerrTL Falkenberg, in freundlichster

Weise znm Stadium heraiisgeben lieB. Die darauf angebracbteiij

wobl noch you J. Lessing herrlihrenden Bezeicbnungen sind heute

freilich nur noch ungefalir richtig, die Bezeichnung „orientalisch“

jedenfalls mit Vorsicht aufzunehmen. Ich konnte ixn ganzen elf

verschiedene Seidenproben notieren, meist mit weiBem, seltener

mit braunem Grrunde, in einem Dalle mit zitronengelbera, in einem

anderen mit ganz besonders prachtigem kirschrotem Grunde. Die

in bald schmalen, bald breiten Blindeln, immcr aber rhythmisch

fein und wirkmigsvoll ziisammengefaBten schmalen Streifen loseii

einander ab in den allerverschiedciisten "Par))en, imnier aber gut

zusammengestimmt mit den Tonen der GrundflMie. Dabei ist

deutlich, wie um die Mitte des 18. Jahrhunderts die gesamte

Dekoration nur aus >solchen nebeneinander her laufenden, einfachen

bunten Bahnen besteht, in wohltuender Vornehmheit und Euhe;

wie daun aber, und zwar zunehmend gegen das Ende des 18. Jahr-

hunderts bin, eine neue Mode einsetzt, namlich die Grundflache

mit bunten Blilmchen zu bestreuen. Ich habe leider keinen Ein-

blick in die Geschiclite der Seidenindustrie von Lyon gewinnen

konnen^). welche in so violen Stiicken das unmittelbare Vorbild filr die

zu Berlin gewesen ist (vgl. oben S. 210). Aber ich mochte vermuten,

daB die uninittelbaren Vorbilder fiir diese l)eiden eben genannten

Berliner Musterungen ebenfalls in Lyon zu suchen sind^). Zu-

weilen hat man den Eindruck, als seien diese gestreiften Flachen

einfach aus einer Addition, einem Zusarameuweben schmaler bunter

Seidenbander entstanden. Das braucht nicht buchstablich so gewesen

zu sein, die buntgestreiften Seidenbander konnen allein schon durch

ihre Musterung eine optische Anregung zur beschriebenen Gliederung

gestreifter Elachen gegeben haben.

Nun erhebt sicli noch eine Erage: Wie kam das Bild von Peters-

burg nach Ravensburg? Das wird sich wohl niemals mehr ganz auf-

1) Das grohe Tafelwerk des Direktors des j,Musee Historique des Tissus de

la Chambre de Commerce^ in Lyon, Kaymond Cox „L’art de d^corer les tissus"

(1900) war mir nicht zugauglich.

2) Der gegenwWige Direktor des Musee Historique des Tissus in Lyon, sicher

der umfassendsten Sammlung kostharer Seidenstoife, die es gibt, Herr Henri

d’ Hennezel batte die Giite mir auf meine Anfrage bestatigend mitzuteilen: „ Quant au

de'cor a rayures il se rapprocbe beaucoup a celui qui a ete tissd a partie de la

seconde moitie du XVIIL siecle dans un grand nombre de manufactures. Celles

de Lyon ont certainement fabrique ces tissus qui servaient a Pbabillement : on en

trouve beaucoup d’exemples dans les recueils de modes et spccialement de modes

feminines, pouvant etre dat^es de 1760 h 1790“.
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hellen lassen; vermnten lafit sicli jedoch Folgendes. Nacli des

Vaters Leonhard Tod (1783) wird das Gemalde in den Besitz des

altesten Sohnes, Johann Albrecht Eulers, libergegangen sein; nach

dessen gleichfalls in Petersburg erfolgtem Tode (1800) in den Be-

sitz von dessen Kindern. Wahrend von den beiden jiingeren Sohnen
Leonhards, Karl, dem Mediziner, und Christoph, dem Militar, eine

liberaus reich verzweigte, stets technisch und mathematisch gut

veranlagte Descendenz in angesehensten Stellungen — Ingenieure,

Admirale, Generale — mehrfach verschwagert mit clem russischen

Adel, in einem Falle selber auch mit dem erblichen Adel aus-

gezeichnet, in Kufiland ^) verblieben ist bis auf eine ganz neuerliche

Emigration, ist die Nachkominenschaft Johann Albrecht Eulers, der

in den letzten Jahren seines Lebens von Schulden bedriickt war,

frlihe vollig verarmt. Seine vier Sohne verschwinden ganzlich im

Dunkeln^). „Wie ich horte, sollen die Nachkommen Johann Al-

brechts bald nach dessen Tod wieder nach Deutschland gezogen

sein“, teilte mir brieflich Otto SpieB in Basel mit. Nur unbestimmt

hat sich ein Greriicht von Kachkommen in Deutschland erhalten.

Sie scheinen jedenfalls nicht in EuBland geblieben, sondern in die

alte Heimat zurlickgekehrt zu sein. (Vgl. Prof. Ed, His, in den

„Basler Nachrichten“ 1930, 3. Eebruar.) Von zweien seiner vier

Tbchter steht dies langst fest, sie warden die Gattinnen wieder

zweier Easier Mathematiber, die eine als Erau des treuesten Ge-

hilfen ihres GroBvaters ^), des bekannten NiklansFufi, (gest. 1826),

die andere, Charlotte,- verheiratet mit einem jiingeren Jakob Ber-

noulli (1759—89)^). Es liegt also nahe zu vermnten, daB irgend-

wie mit dem E.iickzug der verarmten Sohne Johann j^lbrechts und

ihrer Habe in die alte Heimat auch das stattliche Bildnis des GroB-

vaters dorthin zurlickgelangte und schlieBlich bei der volligen Auf-

losung des Vermbgens in der alten Stammgegend nbrdlich vom

Bodensee^) zur Auktion gekommen ist, unter traurigen TJmstanden,

1) Fur Genealogen und Freunde der Eiilerschen Familie gebe ich in der

Beilage einen Stammbaum dieser bisher nie in einer Ubersicht bekannt gewordenen

Verbreitung der russischen Eulers, den ich wiederum der giitigen Vermittlung

Dr. A. Burckhardts in Basel verdanke.

2) Ygl. 0. Spiefi, a. a. 0. S. 217.

3) 0. SpieB, L. Euler S. 193/4, gibt ihm mit Becht die Bolle eines Eckermann

beim alten Euler.

4) Ebenda S. 215.

5) In Oberschwaben und nordlich von Lindau, wo sich der in Siidwestdeutsch-

land nicht seltene, vom lateinischen olla abgeleitete alte Berufsname= Tdpfer

noch im Ortsnamen Aulendorf erhalten hat. Vgl. Fr. Burckhardt, Zur Genealogie

der Familie Euler in Basel: Basler Jabrb. 1908, 69 BP. Dazu jetzt 0. SpieB, S.31.
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die den hohen Enhm des Namens batten verblassen lassen. Audi

zeitlich stimmt damit gut ilberein, dad dies kurz vor 1840 gewesen

sein muB, als eben die Trodlerin von .Ravensburg die Leinwand auf

einer Auktion erstand. Vgl. oben S. 195. Fur die Ricbtigkeit

dieser Vermutung spricht ja auch schon der Umstand, da6 das

Bildnis Joh. Albr. Eulers selbst seit geraumer Zeit in altem Easier

Familienbesitz ist, Vgl. oben S. 207. Dieses muB also ebenfalLs, ver-

mutlich durcb Vererbung an eine der beiden nacb Basel verlieirateten

Tochter, irgendwie seinen Weg von Petersburg in die Schweiz zu-

riickgefunden haben.

Da diese Studie in kunstgescliichtlicher Richtung dazu bei-

getragen hat, Emanuel Handmann, den aus dem „Baselbiet^

stammenden Berner Portratisten des 18. Jalirlis. wieder in unseren

Gresicbtskreis zu rlicken, wird es erwlinsdxt sein, diesen fleiJBigen,

solid geschulten und gut beobachtenden Bildnismaler auch in seinem

sorgfaltigen Selbstportrat noch kennen zu lernen. Wir kannten

seine Ziige bisher nur aus der bescheidenen Radierung seines

Schweizer Landsmanns Joh. Rud. Schellenberg aus Winterthur, die

der kurzen Lebensskizze Handmanns bei Joh. Casp. Fiissli a. a. 0.

S- 210 ff. beigegeben ist. Handmann erscheint dort in ovalein

Medaillon mit demselben Kostllm wie im Selbstportrat, nur ohne

Perllcke, dafiir mit einem malerisclien Kreinpenhut fiber dem natlirlich

gelockten Eaar — und um mindestens ein Jahi’zehnt jugendlicher.

Handmanns Selbstportrat wird hier nach einer Aufnahme des

Photograpben Scbwier in Weimar zum ersten Mai verbffentlicht

(Tafel III) ^), mit gtltiger Erlaubnis seines Besitzers Dr. Otto Frei-

lierrn vonTaube, frliber in Weimar, jetzt in Gauting bei Mtincheii.

Dieser besitzt noch iiber 30 beglaubigte Bilder Handmanns, die er

aus altem Familienbesitz von Jerwakant in Estliland, dem alten

Gut des^ Obersten Karl Friedrich von StaaP), heriibergerettet bat.

Frh. von Taube hat, wie schon erwahnt, auch den Artikel liber Hand-
mann im Allgemeinen Klinstlerlexikon verfaBt und auBerdem im Easier

Jalirbuch 1923, 195 ff. acbt Originalbiiefe des Kiinstlers veroffent-

licht. Ich spreche ihm flir die Publikationserlaubnis auch hier auf-

1) Am oberen Rande hier etwas gekurzt.

2) Als dieser 1789 starb, hinterlieB er Jerwakant seinem Adoptivsobn Otto

Heinrich von Taube, in dessen Familie dann das Gut mit allem Mobiliar bis 1891

verblieben ist. Vgl. Oncken im Jahrb. f. Oldenburg. Geschichte XII 1903, 1 if.
—

Die im Easier Jahrb. 1923, S. 223, Anm. 7 zu S. 197 erwahnte Abbildung feblt

dort, doch ist des Bildes selbst kurz Erwahnung getan. Dies ist iibrigens schon

.177.4 brieflich bezeugt als ein Geschenk. des Kiinstlers selbst an v. Staal.
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richtigen Dank aus. Das farbig sehr fein abgestimmte Bild ist unter-

lebensgrob. Handmann, an>scheinend von inittlerer Statur, sitzt nach

rechts bin mit einer angefangenen Kopfzeicbnnng in dem aufs Knie

gelegten Zeicbenbucb nnd dein Stift im Messingbalter in der

Bechten, gespannt zum Bescbauer beransblickend. Im Hinter-

grnnd vor der— wie so oft bei Handmann— braunlicb olivgriinen

Wand oben die damals so beliebte scbwere, pathetiscbe Draperie eines

dunkelolivgriinen Vorhangs, und aiif der Staffelei ein angefangenes

Gemalde. Handmann tragt weiffe Perlicke liber dem breiten, ge-

suud geroteten Gresicbt mit den munteren, braiinen Augen. Sein

Rock ist rotbraun, Kniebosen und Strllmpfe schwarz, die Weste

weifi. Der Stuhl grlin gebliimt llberzogen, mit inessinggelben

Nageln und brauner Lebne. Braun ist aucb die Staffelei, auf der

ledergelben Mappe liegt blaugraues Zeicbenpapier.

Die Signatur auf der Riickseite der Leinwand (Taf. Ill) lautet

:

JEm. Handmann, JBasiliensis

Academiae JBologniae Socles (sic!)

Pictor iniaginis Sui

1780,

Sie ist ein gutes Beispiel fur die kalligrapbiscb elegante RegelmaBig-

keit (Easier Jahrb. 1923, 197), mit der Handmann stets seine Bilder

binten signierte, bier freilicb noch gezierter und ausfllhrlicber denn

sonst, als bei seinem eigenen Bildnis. Aucb der lateiniscbe Scbnitzer

spricbt fiir die Hand des Kiinstlers selbst. Gescbicbtlicb wertvoll

ist die Bezeicbnung aucb deswegen, weil wir aus ihr allein die

Tatsache erfabren, daB Handmann Mitglied der Malerakademie von

San Luca in Bologna gewesen ist. Vgl. Allg. Klinstlerlex. XV, 583.

Unter dem wenig Sicberen, das wir iiber Emanuel Handmanns

Reise nacb Deutschland im Jabre 1753 wissen, stebt die Xotiz,

daB er auf seinem Wege nacb Berlin Kassel besucbt babe (z. Ik.

S. 2), obne daB man freilicb etwas Naheres iiber seinen Aufentbalt

doi’t erfiibre. Und doch gibt es gerade in Kassel ein Dokuinent,

das in diesem Zusammenbang nocb genannt zu werden verdient,

wenn es aucb fiir jenen Aufentbalt an sicb nicbts ergibt, so docb

einen Beitrag fiir Handmann selbst. Die Herren von der Kasseler

Galerie und dem Hessiscben Landesmuseum, Direktor Prof. Dr. Luth-

mer und Dr. R. Hallo, baben micb freundlicbst darauf aufmerksam

gemacbt; ibnen werden aucb die Pbotographien verdankt, die

unsrer Tafel IV zugrunde liegen. Es bandelt sicb um ein Olgemalde,

das den Bildbauer Job. August Nabl d. A. (1710—1781) darstellt,

der seit 1746 in Bern ansassig und — naturalisierter Scbweizer —
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mit Handmann befreundet war. Semen gleichnamigen, 1752 in Bern

geborenen Solin, Job. Aug. Nabl d. J., bat in seinen Anfangen

Handmann nocb in Bern ini Bildnismalen unterricbtet ^). Solcber

Zusaminenbang gerat spater freilich so sehr in Vergessenbeit, daB

nocb bei H. KnackfiiB, trescbicbte der KgL Kunstakadeniie zii Kassel

(1908) S. 59 unci 60 jenes Portrat in Kassel als ein Work Job.

Heinr. Tisclibeins cl. A. besprocben und abgebildet ist. Das Bildnis

(Taf. IVa) ist erst 1902/03 aus dem Kunstbandel in Kassel erworben

(Inventar Nr. 668 a) und tragt auf der Itixckseite auf altem Zettol

die Notiz „gemalt 17BB zu Bern“. Die im neuen Katalog der Kasseler

Galerie (1929, S. 33) geauBerte Vermutung, daB dies Bild naeli

einem anderen von Job. Melchior Wyrsch (1732—89) im Histori-

schen Museum zu Bern gemalt sei, bestittigt sick indessen nicbt.

Bei dem Berner Bild ^) handelt es sicb vielmehr, wie mir der jetzt

beste Kenner Nabls, Dr. Bleibaum, Konservator der Kunstdenk-

maler im Keg.-Bezirk Kassel, dessen Buck iiber NahPs Lebens-

werk demnMist erscheinen wird, versicbert, mit Bestimmtheit um
ein andertbalb Jahrzebnte spateres Bild, nun wirklich von der Hand
Johann Heinr. Tisclibeins d. A. . Nahl ist da wiederum als Bild-

bauer dargestellt und zwar, wie er eine Buste eben dieses Tiscbbein

modelliert bat. Die vSignatur ^Vyrscli 1754“ binten auf dem
Eahmen — nicbt auf der Leinwand — des Berner Bildes ist, wie
Dr. Bleibaum ausdriicklicb versicbert, nicbt zeitgenossiscb^).

Das Kasseler Bild ist, wie aucb Bleibaum annimmt, in Bern

entstanden, nocb bevor Nabl im Jabre 1765 die Schweiz verlieB.

Nabl ist lebensgroB dargestellt als Bruststlick von vorn, den Blick

fast scbwarmeriscb nacb recbts oben emporgericbtet. Zu dem
zitronengelben Rock, den er tr%t, ist als Komplementarfarbe ein

blaugrilner Hintergrund gewahlt. Graublau sind aucb die Augen,

grauweiB das Haar liber dem warm rotlicben, glattrasierten Gresicbt

mit den gesund roten Lippen. Grilnliche Tone scbimmern auf

Oberlippe und seitlicb am Kinn. Am Halsrand des Hemdes und
an den Armeln lugen grauscbwarze Scbntirbander bervor. Scbwacli,

1) Vgl.Nagler, Kiinstlerlex. X 105, u. 103/4; Schweizer Kiinstler Lex. II, 466/7.

2) Eingetragen im dortigen Inventar als Xr. 1956
:

„Portrat des Bildhauers

Nahl. Gemalt von J. M. Wyrsch, Leinwand 88/64 cm".

3) Mit Recht also ist das Stuck nicht in J. Amberg’s Liste der Werke
Wyrsch’s im Schweizer Kiinstler Lexikon III, 534 if. aufgenommen worden. Dieser

treffliche, geistvolle Schweizer Portr^tist mit einem erfrischend realistischen Ein-

schlag war i. J. 1754 zweiundzwanzigjahrig eben erst aus Italien zuriickgekehrt.

Die Statten seiner iiberaus fruchtbaren uud segensreichen Wirksamkeit sind vor

allem Solothurn, Besangon und Luzern.
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wie des ofteren bei Handmann, sind wieder die dicken, weiiig durch-

modellierten HandCj niclit ganz frei von Verzeiclinung auch Oberarme
iind Schnltern. Der von beiden Handen fest gefaBte Hammer, die

bartige Bitste vorn, eine andere ins Profil gestellte Biiste im Hinter-

grnnd nnd der Meifiel zeigen anf deutlichste den Bildhauer an.

Was entscbieden fiir Handmannsclie Arbeit spricht, ist wieder

die fein gewahlte Parbengebung
;
denn diese in ihrer reicken Abwechs-

lungsfahigkeit ist fitrilm, wie man an alien seinenWerken, am besten

vielleicbt an den im Depot der SchleiBheimer Galcrie befindlicken Ge-
malden, erselien kann (vgL oben S. 202), besonders bezeichnend. Niclit

nur an den zehn kleinen Bildern dort, die Pallas und die neun

Musen darstellen, sondern auch an den groBen Eiirstenbildnissen,

wie besonders den sorgfaltigst und wiederholt von Handmann gemalten

beiden Prinzen Peter und August von Holstein-Gottorp ^). Die Gegen-

liberstellung mit dem temperamentvoll gehaltenen Tischbein’schen

Bild in Bern, das ich mit giitiger Erlaubnis der Direktion des

dortigen Historischen Museums hier (Taf. IVb) gleichfalls abbilden

darf, laBt freilich nicht den mindesten Zweifel darilber, bei welchem
der beiden Maler die groBeren kllnstlerischen Qualitaten liegen. Immer-
hin ist nunmehr ein sicherer Handmann in Kassel und ein sicherer

Tischbein in Bern wiedergewonnen. Wyrsch scheidet in diesein

Palle ganzlicli aus.

Auf Emmanuel Handmann’s Lebenswerk, von dem ja nocli

zahlreiche Proben erhalten sind, und seine Stellung innerhalb der

Portratmaler des 18. Jhs. iiberhaupt weiter einzugehen, ist liier

nicht der Ort. Das wird uns vielleicht, mit Vorlegung des ganzeii

Oeuvres, eine Easier oder Berner Arbeit einmal schenken. Der

von den Berner Patriziern, auch Albr. v. Haller, geschatzte Meister,

von dem portratiert zu sein damals zum guten Ton gehorte, ver-

diente eine solche Monographic. Vielleicht wiirde sie auch dazu

fiihren gerade das— hofFentlich nur zeitweilig— verschollene Hand-

mann-Bildnis. A. v. Hallers, das von den Stechern besonders gern

und haufig copiert worden ist^), wieder zum Vorschein zu bringen.

1) tiber diese, die Handmann w^hrend ihres iiber vier Jahre dauernden Auf-

enthaltes in Bern oft sehen konnte, vgl. H. Oncken im Jahrbuch f, Geschichte des

Herzogtums Oldenburg, Bd. XII, 1903, Iflf. Ferner: Otto Frh. v. Taube imBasler

Jahrbuch. 1923, 195 ff. Diesem verdanke ich es auch, und mit ihm Herrn Konser-

vator Prof. Mayer in SchleiBheim, daB ich die dort deponierten Handmannschen

Gem^de eingehend besichtigen konnte. Sie sind wieder iiberaus ungleich in ibrer

Qualitat. tiber ihre Entstehung berichten die von Frh. v. Taube a. a. 0. veroffent-

lichten Briefe Handmanns selbst.

2) Vgl. A. Weese, Die Bildnisse Albr, v. Hallers (Bern 1909), S. 36—40 mit

Abb. 18—20.



Nachtrag zn Seite 212.

Erst naclitraglicli hatte ich in Berlin Grelegenheit, die Spezial-

litei’atnr liber SeidenstoiFe vollstandiger einzusehen; meine Ver-

mutnng, daB flir die Berliner gestreiften StofFe wiederum Lyon
das Vorbild abgegeben hat, fand ich vollauf bestatigt. In deni oben

Anm. 1 angeftihrten Werke von R. Cox stellt dieser p. XVIII als

das eigentliche Charakteristikiim desZowi^XF-Stilesfest: des 6tofFes

semes de bouquets et de flours dans une ordonnance de lignes
verticales ondul6es. Dann falirt er fort, indem er als Kenn-
zeichen des von den damals wiedcr entdeckten pompejanisclum

Wandmalereien beeinfluBten Louis XFi-Stiles hcrvorhcbt: ^Fordon-

nance verticale onduli^e succfedela ligne verticale rigide senide

des memos bouquets, des memes fleurettes, mais plus greles, de pro-

portions moindres". Auch der die Abbildungen pL 103 und 110, nr.

1—9 erlauternde Text p. 33 hebt als Charakteristikum des Loins XVI
noch einmal „rordonnance architecturale de lignes verticales,
detail floral plus petit que nature“ hervor. Darauf fuBend und mit
einem Hinweis auf die Tafeln 308—310 bei J. Lessing, Die Cewebe-
sainmlung des Kunstgewerbemuseums Berlin (1900) erklart auch
Otto V. Falcke, Kimstgeschichte der Seidenindustrie (1913) II, 138

:

„das ausklingende Rofcoko hinterlaBt als gangbarsten Typus die

Streifenmuster, bei denen gerade Bander an Stelle der bc-

wegten Rokokowellen die Flache senkrecht zerlegen,“
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Mittl. u. Neuere Qescli.

Kunstgeschichte

Weitere Beitrage ziir Ikonographie

Leonhard nnd Johann Albrecht Euler’s.

Von

Hermann Thiersch.

Mit 6 Tafeln und 3 Textabbildungen.

Vorgelegt in der Sitzung am 18. Juli 1930.

Zur Abrundiing der beiden vorausgebenden Enlerstudien freue

ich inich, endlich noch einige weitere ikonograpbische Dokumente

vorlegen zu konnen, die mir seither in guten PhotograpMen er-

reichbar geworden sind, nnd mit deren VerofFentlichnng bier im

Text nnd anf den nenen Tafeln I—VI die Reibe der Bildnisse

Leonbard Enlers, von unbedentenden anonymen Linien-Sticben ab-

geseben, nnn vollstandig vorgelegt sein diirfte. Die plastiscben

Werke seien diesmal vorangestellt. Dann sollen einige Berichti-

gungen nnd erganzende Bemerknngen zu den Olgemfflden folgen,

die graphischen Blatter endlicb den ScbluB bilden.

Es bandelt sicb in dem alien nm den Mann, mit dessen Tod,

inn mit 0. SpieB (Leonb. Enler S. 222) zn reden, „das Prinzipat

der Matbematik von den Scbweizern anf die Dentscben iiberge-

gangen“ ist, nnd der von nnserni Grbttinger GanB abgelost wnrde

als dem Ersten einer ganz nenen, tiefer bobrenden Beibe. Anch

liber einem wicbtigen Bildnis des jungen GrauB bat ja eine in nn-

sicber gewordener Erinnernng erstannlicb festwurzelnde irrige

Tradition lange Zeit als verdnnkelnde Wolke gescbwebt. Sie ist

zwar von Felix Klein nnd Karl Scbwarzscbild (Nacbr. d. Gres. d.

Wiss. z. Grottingen, 1903, G-escbaftl. Mitteilnngen S. 118 ff.) in ihrer

TJnbaltbarkeit erkannt nnd verscbencbt worden, docb wird ihr

Scbatten erst dann ganz gewicben sein, wenn jenes damals ver-

geblicb gesncbte, nnn aber nicbt nnr wiedergefnndene
,

sondern

erfrenlicher Weise kiirzlicb ancb in den Besitz nnsrer Grdttinger

Sternwarte llbergegangene kbstlicbe Pastell des 26jabrigen GranB

in wlirdiger Weise ancb verbffentlicbt sein wird. So mag gerade

eine Grbttinger Bemlibnng in dieser ikonograpbiscb weiter ans-
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holenden Studie anch. Leonliard Euler zu Eliren gestattet seiuj wenn-

gleicL. sie aus naheliegenden Grrimden darauf verzichten muBj samt-

liche Stlicke lllckenlos in Abbildungen zu zeigen
,
was an sich

wiinscbenswert ware, und in abnlicben Eallen andrerseits tatsacb-

licli gescbehen ist.

Von scheinbar erstaiinlicher Natumahe, ja fast zu weitgehen-

dem Realismus ist die geistvolle Charakteristik in der einzigen

Medaille, die es von Euler gibt: modelliert von Abraham Abram-
son (Taf. L a). Uber diesen Stempelschneider der friederizianischen

Zeit, seine scharfe Beobachtungsgabe, die Lauterkeit seines Wesens,

die Tragik seines Lebens, seine ktinstlerische Wandlung vom Kokoko

zam Klassizismus gibt jetzt die mit vielen Tafeln und eingehendem

Oeuvre-Katalog ausgestattete Monographie Tassilo Hoffmanns „Ja-

kob Abraham und Abraham Abrainson“ (Schriften zur Eorderung

derWissenschaft des Jiidentums Nr. 31, Frankfurt a. M. 1927) aus-

fiihrlich Kunde. Von jtidisch-polnischer Famiiie abstammend, vom
eigenen Vater Jakob Abraham (1723—1800) in der Kunst des

Stempelschneidens unterwiesen, hat Abramson drei preuBischen

Monarchen als koniglicher Hofsiegelstecher und Medailleur gedient.

Von Schadow und Chodowiecki geschatzt und gestutzt war er als

Professor der Stempelschneidekunst der erste Jude in der preu-

Bischen Akademie der bildenden Kilnste. In den Portratmedaillen

liegt seine Starke. Die Denkmiinze mit dera ausdrucksvollen

Bildnis des greisen Friedrich des GroBen (Taf. 31) ist, wenn
auch erst nach dessen Tode herausgebracht

,
eine seiner besten

Leistungen^). Schon als Zwanzigjahriger hatte Abramson den Plan

gefaBt, die bedeutendsten Kopfe Deutschlands in Meclaillen zu ver-

ewigen. Dber ein Dutzend solcher Bildnisse gab er in dem Jahr-

zehnt 1774—84 heraiis. IJnter ihnen auch Leonhard Euler. Sein 1780

gedrucktes Verzeichnis ^Deutsche Gelehrte" nennt auBerdem Sulzer,

Eamler, Mendelssohn, Spalding, Daniel Bernoulli, Kant, Lessing.

Abramson arbeitete solche Portrats aber erst spater stets nach
dem Leben und zu diesem Zweck eigene Reisen unternehmend,
um die groBen Manner jeweils an Ort und Stelle kennen zu

1) Er war auch ein guter Kenner der gesamten alteren Numismatik und
noch in seinem 1801 erschienenen Schriftchen „Versuch uber den Geschmack auf
Medaillen und Mlinzen der Neueren im Vergleich mit jenen aus alteren Zeiten“
hat er ganz im Sinne von heute eine Lanze daflir gebrochen, die zeitgenossische

Miinzpragung aus ihrer prosaischen Ntichternheit zu erlosen durch Darstellung
wichtiger geschichtlicher Begebenheiten und bedeutender Bildnisse aus der vater-

landischen Geschichte, um auch auf diese Weise edle Kunst unter das Volk zu
bringen und der gangbaren Miinze historische Wtirde zu verleihen.
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lernen, zu beobachten und mit seiner feinen Grabe der Einfuhluiig

pragnant wiederzugeben. So modellierte er auf Grand einer 1796

nnternommenen Reise nacli Gotha, Weimar, Jena und Kassel u. a.

auch Schiller, Wieland und Loeffler. Im Jahre darauf ebenso

die GroBen von Hamburg, Hannover und Halberstadt. Der Weg
fiihrte ihn diesmal auch nach Helrnstedt und Gottingen, wo er

die Ziige von mindestens 9 Professoren unserer Georgia Augusta

in Medaillen festgehalten hat, so Eiehhorn, Lichtenberg, Kastner,

Blumenbach (in jungen Jahren), Heyne, Schlbzer, Meiners und

dazu noch Johannes v. Muller, damals in Kassel. Putter und

Bbhmer, die damals in einem Zeitabstand von 7 Jahren (1789—1796)

ihr 50jahriges Professorenjubilaum bcgingen, erhielten nach lang-

wierigen Verhandlungen im Senate, wobei Lichtenberg fiir den

Kilnstier eintretend gegen Heyne Stellung nahm, zusammen eine

gemeinsame Medaille^).

Von diesein scharfen Beobachter Abramson stammt — wenn

auch nur indirekt — auch die Eulerinedaille (Tah I. a) ^), welche

in hervorragendem MaBe die Vorziige auch seiner anderen besten

Biistenschnitte zeigt. Das ist Euler, wie er in seiner von inanchen

Sorgen und Bitternissen getrllbten Berliner Zeit ausgesehen haben

mag, in jenen Jahren, da er die Riickkehr in die Schweizer Heimat

— die er ja nie mehr wiedersehen sollte !
— erwogen zu haben

scheint (vgL 0. SpieB S. 106/7). Der Schadel vorne schon ganz

kahl, am Hinterkopf locldges nattirliches Haar liber der hier etwas

ilbertrieben weit zurilckfliehenden Stirn, wie sie ahnlich zwar auch

die beiden Bilstcn Rachette’s in Leningrad zeigcn, aber keines der

Olgemalde. Darunter das kleine, aber helle Auge schon mit vier

KrahenfilBen am auBeren Winkel. Die Nase weit und schrag

vorspringend mit groBem, dicken Knorpelende
;
ganz senkrecht da-

gegen absetzend die ilberaus hohe Oberlippe. Die gesenkten Mund-

winkel eingekniffen, das Kinn aber energisch, test und kraftig.

Vom Nasenfliigel her die geschweifte groBe Eurche, die auch auf

den Olbildern die hagere Wange vorn begrenzt. Das groBe lang-

liche Ohr, das auf den Olbildern unter der Perilcke immer vollig

1) T. Hoffmann, T. 41 u. 42; dazu T. 21. Vgl. S. 31 u. 112, wo auch iiher

die im Archiv der Gotfinger Univ.-Bibliothek vorhandenen Akten und Briefe kurz

berichtet ist. Diese besitzt auch noch 12 Gipsabgiisse Gottinger Gelehrten-Medaillen,

die z. T. (Baldinger, Osiander, Beckmann, Stromeyer, Heeren, Waldeck) auch auf

Abramson’sche Arbeiten zuriickgehen, als solche nur noch nicht erkannt.

2) T. Hoffmann, S. 118, nr. 201, Taf. 22, Dm. 42 mm. Es giht Exemplare

in Silber, Bronze, Eisen und Blei.



222 Hermann Thierscli,

verschwindet
5
wird tier von. einer siclielformigeii Locke nur in

seiner Mitte nberschnitten.

Auf der Elickseite der Medaille sielit man die G-erate des

Astronomen, die Attribute des „Meisters der Himmelsmecbanik^^

Eine in eigentiimlicli perspektivischer Schragricktung bocbgerich-

tete Rechentafel mit mathematiscben Eiguren darauf (Kreis,

Parabel, Dreieck) und ein Eernrohr dahinter; dazu eine Ar-

millarspliare xnit Tierkreisband und ein liegender ZirkeL Die

gauze Gruppe aufgebaut auf dein horizontal liegenden Deckel eines

Rechenbuchs mit melireren Blattlagen. Die Angabe nur des G(^-

burtsjahres 1707, wie die Prasenzform der Umschrift „ radio de-

scribit orbem" wllrde allein schon erkennen lassen, daB die Me-

daille noch bei Lebzeiten Eulers geschaffen worden ist, — auch

wenn sie nicht 1778 in Meufiels’ Teutschem Kiinstlerlexikon er-

wahnt worden ware, wie dies alles T. Hoffmann S. 118 schon

richtig hervorhebt. TJnd dock kann die Medaille ganz unmoglick

noch in Euler’s Berliner Zeit, also vor 1766 entstanden sein, wie

denn auch T. Hoffmann erst das Jahr 1777 (?) daflir annimmt. Da-

mals war Euler ja langst nicht mehr in Berlin, zudem wurde

Abramson erst 1764 geboren. Da dieser nie in Petersburg gewesen

ist und dort Euler hatte aufnehmen konnen, da andrerseits das

Allg. K. Lex. I, 31 feststellt, daB Abramson bis zu seiner Kunst-

reise von 1788—92 iinmer nur nach fremder Angabe und Zeicli-

nung gearbeitet hat, so wird die naheliegende Vermutung das

Richtige treffen, daB Abramson fiir seine Eulermedaille eine Skizze

von andrer Hand noch aus der Zeit vor 1766, also noch aus Euler’s

Berliner Zeit selbst benutzt hat. Von wem diese Skizze stammte,

hat die kunstgeschichtliche Eorschung erst noch festzustellen.

Kaum wird sie vom Vater herriihren, dem der Sohn im Portriit-

fach iiberlegen war. Dock kbmite einer der beiden Meil’s, Bern-

hard Rode und vor allem Chodowieczki in Erage konimen, von

denen wir wissen, daB sie fiir Medaillen Abrahams wie Abramsons

zeichnerische Vorlagen geliefert haben. Vgl. die Belege bei

T. Hoffmann S. 15, 32, 47, 56. Eiir seine Wieland-Medaille 1777

hat Abramson eine Zeichnung sogar Goethe’s mitbenutzt, zu seiner

Kantmedaille 1784 konnte er eine aus Konigsberg eingesandte

Tonpaste verwerten (ebenda S. 39 u. 151). DaB Abramson erst

seit dem Anfang der 90 er Jahre seine Portratmedaillen stets (xd

vivum arbeitete, betont auch T. Hoffmann (S. 30, 39, 40).

Die realistischen Ziige der Eulermedaille stammen jedenfalLs

von einer unmittelbar nach dem Leben gefertigten Zeichnung jenes

Unbekannten. Wenn sie aber nun in libertriebener Weise zur
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Darstellnng kamen, so wird das der Hand Abramsons zuzusclireiben

sein, der eben aus Mangel eigener Kenntnis Eulers sich unvermerkt

mehr nnd niehr von den von der Wirklichkeit des Lebens entfernt

hat. Diese Erklarung der fast an Karrikatur grenzenden Dar-

stellung Euler’s bei Abramson scheint mir plansibler zn sein als

die Annahme einer aus Petersburg iibersandten Vorlage. Eine

solche hatte unmoglich eine von Rachettes’ Medaillon in Paris,

entstanden 1781 in Petersburg, so vollig verscliiedene Physio-

gnomic hervorrufen konnen.

Nicht eine Medaille wie Enestrom (Bibliotheca Mathematica

11. Polge Bd. 7 1906/07 S. 374) irrtiimlich angibt, sondern ein

stattliches Relief in Gips ist ein lebensgrofies Medaillon von J.Ra-
‘chette’s Hand, welches der tJberlieferung nach, liber die indesseii

in den Akten der Pariser Akademie selbst keinerlei Notiz zu finden

ist, als ein Geschenk der Petersburger Akademie an diejenige von

Paris gekommen ist. Hier verdanke ioh die wichtigen Angaben
und die schone Photographic, nach der unsere Tafel II hergestellt

ist, wieder der besonderen Giite des Herrn Francois Reni6 von der

Academic des Inscriptions et Belles lettres in Paris. Das nicht

vollig intakt erhaltene ovale Relief mit dem etwa lebensgro£en

Profil Eulers nach links hangt in vergoldetem, zierlich profiliertem

Rahmen seit langem im Zimmer des standigen Sekretars der Aca-

demic des Sciences. Hbhe 50 cm, Breite 40 cm; die Bliste selbst

ist 33 cm hoch. Auf dem Halsabschnitte leicht eingetieft die

Signatur „Rachette f. 1781“. Der Name Eulers dagegen ist erst

in spaterer Zeit mit Bleistift vorne auf den Reliefgrund aufge-.

schrieben. Eine riickwarts angebrachte Etikette bezeugt nur, dah

das Stiick auf der retrospektiven Schau der Weltausstellung von

1900 in Paris mitausgestellt war.

Hier handelt es sich wieder um ein ikonographisch besonders

bedeutsames Dokument, .da es mit ganz unmittelbarer Kenntnis des

Lebens entstanden ist, freilich in der Autfassung ein verwunderlich

grofier Gegensatz zu der Berliner Medaille Abramsons. Das Relief

in Paris zeigt Euler in einer liberaus freundlichen und liebens-

wlirdigen Art, als sollte das Wohlbebagen der nur durch die

Augenkrankheit getriibten spateren Petersburger Jahre, die innere

Heiterkeit des blinden Greises zum Ausdruck gebracht werden.

Dies Bildnis ist auch literarisch bezeugt. In einem kurzen Lebens-

abriB Rachette’s, wie mir Herr Dr. Nikolaus Bauer von der

Staatlichen Ermitage zu Leningrad mitteilt, verfaBt von D. F. Kobe-

koyum, dem ehemaligen Direktor der Offentlichen Bibliothek in
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Petersburg, und erscliienen in ^Nacbrichten liber Kunst^ (russisch)

1883, beiBt es S. 636—46
:
„Ilachette war gut mit Euler bekannt imd

hat noch bei dessen Lebzeiten ein Medallion von ihm gemacht.

Walirscheinlicli wurde nach diesem Medallion, das von der Aka-

demie der Wissenschaften nach Paris iibersandt wurde, das gra-

vierte Brustkild von P. Dupin (le jeune) in Paris hergestellt/^

Das Pariser Medallion hat also in noch hoherem Grradc die

Vorzuge lebendigster Authentizitat — da unmittelbar nach dem
Leben entstanden — als die beiden Blisten Rachette’s in Lenin-

grad selbst, die beide nachweislich erst nach Eulers Tod inodel-

liert worden sind. Die Studie des Medallions wonige Jahre vor-

her mufi ihnen aber ganz unmittelbar ziigute gekommen scin. Hiex'

lernen wir nun die plastische Gestaltung von Schadel und Stirn,

die Linien von Mund, Nase und Kinn fiir die letzten Lebens-

jahre Eulers ahnlich genau kennen, wie auf der Denkmlinze Abram-

sons flir Eulers mittlere Jahre. Alles ist fleisclilger, rundlicher

geworden im Gesicht, so dafi die Berliner Pragung hager und doch

in der Knappheit ihrer Eormen und fast haJBlichen Ziige heroisch

geistvoll erscheint gegen die weiche Eiille in Petersburg. Welches

Doppelkinn hier! Das wellige natlirliche Haar dagegen hat sich

noch starker gelichtet. Mit Rachette’s Medaillon verglichen sieht

Abramson’s Medaille fast bizarr aus
,
auch wenn man die otwas

mehr nach hinteniiber gehende Haltuiig des Kopfes in Rechnung

zieht, die ubrigens — wohl mit der Blindheit Eulers zusammcn-

hangend — auch die Rachette’sche Bliste von 1784 hat. Es fehlt

am Pariser Medaillon auch die starre senkrechte Linie der hohen

.

Oberlippe, was man durch Ausfallen der oberen Zahne im hohen

Alter wird erklaren mllssen, worauf auch das nur zwei Jahre

friiher gemalte Bildnis von Darbes (z. Ik. Tafel III) mit seinen

schon sehr weichen Partien um den Mund hinzuweisen scheint.

Aber nicht ohne weiteres laBt sich verstehen, dafi die Euhruhg

der Stirnlinie und die Eorm der Ohrmuschel sich im Lauf der Jahre

so stark verandert haben sollten. Da scheint Rachette das person-

lich Individuelle zugunsten eines weniger auffallenden Typischen

ebensosehr verwischt zu haben, wie Abramson gerade jenes Indi-

viduelle iibertrieben stark betont hat. —
Die friihesten postumen Darstellungen sind fraglos die beiden

klarmorwerke in der russischen Akademie zu Leningrad (z. Ik.

Tafel Via und &), die beide auf eben denselben J. Rachette zuriick-

gehen: die signierte und auf 1784 datierte, also unmittelbar nach

Eulers Tod entstandene Bixste und die monumentale
,

uiisignierte

und undatierte Herme. Beide Werke beruhen noch auf genauer
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Kenntnis, d. h. auf guter, langjahriger personlicher Kenntnis der

lebenden Persdnlicbkeit, wie soeben dargetan, vermutlicb auch
auf der Vorsfufe des eben bescbriebenen, 1781 flir die Pariser

Akademie gefertigten Medaillous zn Paris. Solange ich iiicbts

Naheres liber die beiden plastischeu Werke in Leningrad hatte in

Erfabrung bringen konnen, glaubte ich (z. Ik. S. 22), die Biiste

spater als die Herme ansetzen zu miissen, wogegen alsbald Otto
SpieB in Basel brieflicli Bedenken erliob. Es kann fiicb auch ge-

rade umgekelirt verbalten, was sicher freilich auck nichtzu erweisen

ist: die Biiste (&) eine Vorstudie zur Herme (a) sein. Wenn diese

erst 1785 zur Aufstellung gekommen ist, so ist sie dock sckon fast

1^/2 Jakre vorker in Auftrag gegeben worden, wie aus den

Petersburger Sitzungsprotokollen kervorgekt, von denen mir V. L.

Kommarov, jetzt standiger Sekretar der russisclien Akademie in

Leningrad, freundlickst Ausziige libersandte, und deren Hauptinkalt

in den „Acta Hova Academiae Scientiarum Petropolitanae" Tom.
I—II als „Historia ad annum 1783 et 1784“ seit langem (1787

und 88) verbifentlickt ist. Daraus ergibt sick folgender Hergang.

Knapp vierzekn Tage nack Eulers Tod ward dieser der Aka-
demie in ihrer ersten seitdem stattfindenden Sitzung am 20. August
1783 durck den getreuen Niklaus EuB kurz mitgeteilt. Der Staatsrat

von Steklin verliest einen deutschen Hekrolog auf den Toten, der

mehr als 56 Jakre der Petersburger Akademie angekort hatte.

„Apres cette lecture, Mrs. les Acaddmiciens et Adjoints vivement touches

d’une perte si grande et si g^neralement sentie furent d’avis, que I’konneur

do I’Academie exigeoit, qu’ils fissent quelque ckose pour la m^moire d’un

nom si cher aux sciences,* ils resolurent en consequence uiianimement, de

faire driger a leurs depens un monument ti feu leur illustre Confrere, se

flattant, que Madame la Princesse de Daschkow^) ne I'efusera pas son

approbation k cette marque de leur vdndration et de leurs regrets. Son
Excellence applaudit non seulement k cette resolution, inais promit encore

d’y contribuer pour sa personne.“ (Tome I, p. 22),

In der Sitzung vom 23. Oktober 1783 verliest dann N. PuB
unter gespanntester Aufmerksamkeit und Teilnahme seine beriikmte

Gedacktnisrede. ,iSon Excellence y vint vdtue en deuil: tous les Aca-

demiciens et Adjoints le furent de meme. S. E. Msgr. I’^rclieveque de

Mokilow honora cette solemnite de sa presence, et il s’y trouva aiissi plu-

sieurs Acad^miciens honoraires, ainsi que les amis et la famille du defunt

1) Mit ihren ersten, autokratisch veranlagten Prasidenten und Direktoren

hatte die Petersburger Akademie kein Gliick gehabt. So ernannte Katharina 11.

schlieBlich ihre geistvolle Freundiu, die Furstin Daschkow zum Prasidenten. Mit

welcher Verehrung und Aufmerksamkeit diese Euler’s Bedeutung Gerechtigkeit

widerfahren liefi, ist jetzt auch bei 0. SpieB S. 198 ff. nachzulesen. Sie ist die

im Folgenden immer wieder genannte Excellenz.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse, 1930. Heft 3. 16
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qni en avoient ayertia. La lecture fit un effet touchant sur tout Taudi-

toire, et uii morne silence prouva encore plus, que les expressions les plus

fortes de la Hh^torique, combien le defunt etoit gdndralement regrettd*'

(ebenda p. 26/73).

Am 15. Marz 1784 bericlitet das Sitzungsprotokoll Bd. Ill;

S. 728—29 folgendes : „Madame la Princesse Directeur envoya h la Con-

f($rence une colonne de marbro destind k servir de piddestal au buste de

feu Monsieur Leonard Euler, que les Acaddmiciens font faire k lours de-

pens. Ils re9urent ce present avec d’autant plus de reconnaissance, {|iiTls

le regardent comme un monument public de la haute estime qxio son Ex-

cellence conserve pour le grand liomme, dont la mdmoire lour est si chdre.^'

Am 25. August desselben Jabres wird cine Konimission ge-

wahlt; die iiber eine wiirdige Aufstellung der Bilste beraten und

bescblieBeii soil. Die „Histoire“ Bd. II, S. 11 bemerkt dazu: „11

fut nommd un comite pour prendre des engagements avec M. Bacbette, un
des meilleurs sculpteurs de la ville, qui avoit encore Pavantage d’avoir nori

seulement frdquente beaucoup le defunt, mais qui en avoit ddja fait avec

le plus beureux succds le mddaillon apres vie, II fut done arretd, que cet

artiste feroit le buste du defunt Acaddmicien en raarbre de Carrare: et

Madame la Princesse outre la part, qu’elle avoit a la ddpense, envoya cldja

le 15 Mars une tres belle colonne de marbre, qui fut placee a la salle

d’assembldes et entoiirde d’un treillage do fer, pour servir de piedestal a

ce buste. M. Racbette s’en acquitta k la grande satisfaction de toiite

TAcaddmie, et reussit dans la ressemblaiico k un point, que jiersonne ne

nidconuut dans le marbre les traits du grand liomme qu’il i’eprdsente.“

In der ersten, auBerordentlicben Sitzung des lahres 1785, am
14. Januar, die eigens dafiir anberaumt worden war, wurde die von

den Mitgliedern der Akademie gestiftete Bilste feierliclist von der

ftlrstlichen Prasidentin selbst auf den von ihr personlicli gestif-

teten Sockel gestellt^). „Son Excellence Madame la Prince.sse Direc-

teur se rendit k 11 b. avant midi dans la salle de Conferences. Apres
une courte exposition du motif, qui Favait engage k convoquer cette Assem-
blee extraordinaire, et qui fut de rendre un temoigange solennel du grand
cas, qu’elle fait des mcrites du ddfunt Academien Leonard Euler, Son Ex-

1) Die Schwierigkeit, da6 dieser stets als ein saulenartiger, also runder

Schaft und das Bildnis als Biiste und nicht als Hernie bezeichnet wird, wiegt

nicht schwer. Weniger leicht kann man sich vorstellen, daB die Dame den

schweren Marniorkopf der Herme eigenhandig zu seinem Untersatz hingetrageu

und darauf gestellt haben soli. Nimmt man alle die angegebenen Stellen wort-

lich — was man aber vielleicht gar nicht darf ! —
, so muBte man zu dem SchluB

kommen, dafi bier die kleinere und leichtere Biiste und nicht die schwere Ilerme

gemeint sei, was aher aus anderen Grlinden wieder nicht wahrscheinlich ist.

Leider war es mir nicht moglich, durch briefliche Anfrage in Leningrad diese

kleine Unklarheit zu beseitigen. Ebensoweiiig leider konnte ich Photographien
erbalten von den reizvollen Scheerenschnitten, welche in den Rilumen der dortigen
Akademie hangend Euler im Kreise seiner Familie und seiner Zeitgenossen dar-
stellen sollen.
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cellence s’approche de la salle vis-a-vis du fauteuil du President, et y posa

elle meme le buste de ce grand gdometre fait en marbre de Oarriere (sic)

par M. Kachette, Maitre des Modeles de la Fabrique Imperiale de Porce-

laine de St. Petersbourg et profeaseur honoraire de I’Academie Royale de

Peinture et Sculpture de Berlin. Madame la Princesse de Daschkov pour-

auivit apres cet acte en disant: „L’Academic peut se glorider d’avoir pos-

sddti un homme si grand dans les sciences et il est pour moi un lionneur

et une satisfaction d’avoir pose en votre presence Timage de ce savant

plein de mdrites un vrai ornement de cctte salle. “ Ce buste, dont la

beaute et la parfaite resserablance fait bonneur au cise.au et au gdnie de

I’artiste, a etd exdcutd aux ddpens de Messieurs les Acaddmiciens et Ad-

joints et Son Excellence leur illustre Chef y a de plus contribud la magni-

fique colonne qui lul sert de piddestal.“

Dies Protokoll (Bd. II, S. 792), das von dem gedruckten Be-

richt „Histoire“ II, p. 12 etwas abweicht, ist von Johann Albrecht

Euler selbst, dem Soline, als Sekretar der Akademie unterzeichnet.

Die damals feierlichst aufgestellte Herme gibt in der Tat von dem

geistigen Eoiunat des Mathematikerfiirsten die whrdigste Vorstel-

Inng. Enter den rundplastischen Bildnissen Eulers steht sie an

Monumentalitat und physiognomischer Treue unerreicht da. And-

reas Speiser-Ziirich schrieb mir dazu: „Eur die Eulerbiographie

ist das von hbchstem Wert; denn man muB dock versuchen, au.s

der bisherigen mesquinen
,

muckerischen Charakterisierung des

Mamies herauszukommen
,
und dazu ist eine wiirdige Darstellung

seines AuBeren von ganz unschatzbarem Wert!"

Die monnmentale Ehrung Leonhard Eulers durck feierliche

Aufstellung der Marmorherme in der Petersburger Akademie wurde

rasch der ganzen gebildeten Welt bekannt, Zu ihrer Eernwirkung

gehort sicker auck der Wunsck von Euler’s Vaterstadt Basel, ein

entspreckendes Denkmal selbst zu besitzen. Vielleickt war es su-

gar gerade das Vorkandensein eines zweiten Marmorbildnisses des

Gefeierten in Petersburg, sei es in Euler’s, sei es in EuB’ens Ea-

milie, sei es in Rachette’s, des Klinstlers eigenem Besitz, was

diesem Wunsck in der Sckweizer Heiinat besondere Mahrung gab.

Sollte diese Annakme zutretFen, so darf man weiter vermuten, daB

eben Niklaus EuB es gewesen ist, der seinen Baslern diesen Ge-

danken nahegelegt haben wird — es ist ja das gleicke Jahr 1785,

in dem einerseits die Marmorbiiste in Petersburg aufgestellt, an-

drerseits in Basel der Wunsck laut wird, ein solckes Marmorwerk

gleickfalls zu besitzen! —
,
ein Gedanke, der dann aber aus irgend-

welcken Grllnden sick nickt kat verwirklicken lassen. Nack dem

Sckeitern dieses Planes ist es vielleickt wiederum Nik. EuB ge-

wesen, der den Ankauf wenigstens eines Gemaldes ftir Basel ver-

16 *
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mittelt hat, vermutlich aus seines Scliwiegervaters, des altesten

Sohnes, Johann Albrecht Euler’s Besitz. Vgl. oben S. 213/4. Ver-

standlich ware dann auch, dafi dieser Sohn gerade das heute in

der Easier TTniversitatsaula hangende Bild wegzugeben bereit war.

Von dem reprasentativen, stattlicheren Bild, dem mit dem weiten

Seidenmantel, hatte er sich dann als dem Gegenstiick zu seinem

eigenen iin entsprechenden Kostilm nicht trennen wollen. Eine an-

dere Herkunft als im engeren oder weiteren Sinn aus der Familie

Euler’s selbst in Petersburg laBt sich fiir das 1784 oder 1785 er-

worbene Easier Aulabild ja gar nicht denken, wenn auch keinerlex

Nachricht bisher dessen Provenienz aufliellt.

Meine Bemiihungen, itber die Herkunft dieses Handmanxx-

schen Gemaldes in der Easier TTniversitatsaula Sicheres zu er-

fahren, filhrten leider zu keinein endgultigen Ergebnis. Immerhin
gelang es durch glitige Vefmittlung der Herren Prof. Dr. Otto

Spieb und Dr. R. Riggenbach, in Basel Eolgendes festzustellen.

Im Ratsprotokoll der Stadt Basel vom 14. Marz 1785 (p. 345^)

hei6t es zunachst gaiiz allgemein: „Ob nicht sollte berathen werden?
wie jenige unserer Mitbiirger, die sich aut axxswiirtigen Academien-als groBe

Gelehrte besonders ausgezeichnet, auch in ihrer Vatterstadt anzusehen oder

zu heehren aein mbchten?“ Bald darauf am 18. April desselben

Jabres haben sich diese Gedanken auf Leonhard Euler, den vor

zwei Jahren ei'st Vei’storbenen. gelenkt. P. 354^ heifit es:

„Gelehrten-Stechung. (Beehrung.j

Ein Auszug vom Marzen wegen Stechiing hiesiger groBer 6e-
lehrter, welche sich auf auswHrtigen Academien besonders ausgezeichnet
haben, wixd behandelt: Hr. Professor Euler. Sind meine Gn. Herren der
Herren Haubteni gest(rengen) furs.(ichtigen) Whtn (Weisheiten) ersucht,

sich zu erkundigen, ob ein Portrait, ein Bikinis von Marmor oder sonst

Etwas zu Ehren des iinlangst in Petersburg verstorbenen Hni. Professor
Eulers kcinnte zustanci gebracht werden, dessen Anschaffiing nnd Aufstel-
lung hochdeuselben tiberlassen wire!. Wie denn auch der von Hrn. Pro-
fessor FuB verfertigte Lebenslauf dieses Hrn. Eulers geclruckt^) und jedem
E. Giied Mnr. Hern und Obern und Lobl. Universitiit ein Exemplar davon
zugestellt werden solle.“

Die irnternehmung hatte schlieblich Erfolg. Wenn es auch
nicht gelang, eine stolze Marmorbiiste zu beschajBFen^), so doch ein

authentisches Gemalde, eben das Handinann’sche, heute in der Aula

1) Ygl. folgende Seite.

2) Die Angabe hei Peter Ochs, Geschichte der Stadt und Landschaft Basel

(1821) S. 699 zum Jahre 1786: „Den April trug der GroBe Rath der Plans-

haltung auf, zu Ehren des verewigten Professors Leonhard Eulers, sein Bildnis

von Marmor aufstellen zu lassen^', bezieht sich also nur auf jenen nicht znr Aus-
fuhrung gekommenen EntschlnB.
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der Universitat. Doch wird der Name des Kunstlers in den Akten
nicht genannt. Im UniversitatsarcMv B 1 fActa etDecretaV (1786

bis 1819), p. 50 heiiJt es

:

„Imago picta Dni. Prof. Leonh. Euler
Berichtete Rector, dab ihm Ihro Gnaden, Herr Biirgerineister Mitz ^), Na-
meiis der ilbrigen Herren Haupter, das Portrait des a, 1783 in Petersburg

verstorbenen Herrn Prof. Leonh. Eulers iibersendet, um solches auf der

offentlichen Bibliothek aufstelleii zu lassen. Soil Vir Excelltiss. Hr. Dr.

u. Prof. Ryhincs als Bibliotliecarms ordinal*, debwegen im Namen einer

E. Regenz bey den samtlicben Herren Hauptern eine Danksagung ab-

statteii.“ (Vgl. Paul Ganz, Aus dem Gesclienkbucli der Offentlichen

Kiinstsammlung. Jahresbericht der Offentlicben Kunstsammlung
in Basel. N. P. IX (1913) p. 62.)

Wir erfabren also leider anch. nicht, aus welchem Besitz der

damalige Easier Burgermeister das Bildnis Eulers erhalten hat.

Audi in den Bedinungsbuchern jener Zeit hat Herr Dr. Biggen-

bach vergeblich nacb einer aufklarenden Notiz gefabndet. Prof.

SpieB dacbte an die Moglicbkeit, daB das Bild aus der Mecbel-

scben Saminlung stammte. Mir ist, wie gesagt, •wabrscbeinlicber,

daB es aus Euler’s NachlaB selbst durdi Niklaus EuB’ Ver-

mittlung aus Petersburg nacb Basel kam. Niklaus EuS und nach

ihm sein Sobn und Nacbfolger im Sekretariat der Akademie, Paul

Heinrich Eufi, ist ja in weit bblierem MaBe als Johann Albrecht, der

Sohn Eulers selbst, der geistige Testamentsvollstrecker Leonhards

gewesen. Niklaus EuB war mit diesem in dessen letzten zehn

Lebensjahren, in welchen er ihm noch liber 300 Aufsatze redigiert

hat, aufs denkbar engste verwachsen (SpieB, S. 193/4), so daB nach

Vater Eulers Tod nicht nur drei groBe Quartbande aus seinem

NachlaB herausgegeben, sonderii noch 40 Jahrgange der Nova Acta

der Petersburger Akademie mit Eulerschen Abhandlungen geziert

werden konnten. Auch den berlihmten Briefwechsel zwischen

Euler, Goldbach und J. Bernoulli hat der jlingere EuB 1841 heraus-

gebracht. Niklaus EuB aber wurde in eben jenen ersten Jahren

nach Leonhard Eulers Tod die Berufung Jakob Bernoulli’s d. Jiin-

geren aus Basel nach Petersburg verdankt (1786). Im gleichen

Jahre erscheint in- Basel die deutsche Ausgabe seiner Gedachtnis-

rede auf L. Euler, die bis zum „Papierer“ und Drucker hinab ganz

und gar baslerisches Gut war, geschmlickt mit dem Stick des

ersten damaligen Easier Kupferstechers, Cbr, v. Mechel’s, (s. u.)

1) Daniel Mitz, Burgermeister von Basel 1777—1789, aus altem, zu Anfang

des 17. Jhs. in Basel eingewanderten, jetzt erloschenen KClner Geschlecht. (Brief-

liche Mitteilung von Dr. A. Burckbardt — Burckhardt.)
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iind mit jener warmen Widmung „An mein Vaterland^, die melir

als irgend etwas anderes das Hangen an der alien Heimat, die

dieser aiicli in der Feme gewahrte Treue beknndet (Spiefi, S. 222/3).

Die Anbringung des prachtigen Bildnisses an offentliclier Stelle

in Basel maclite, wie sie es aucli sollte, riilimliches Anfsclien iind

drang ebenfalls in die weite Offentlichkeit. Bclion ein halbes Jahr

spater, am 12. Jnni 1786, im 24. Stiick seiner „W6chentliclien Nach-

richten von neuen Landkartben, geographischen, statistiscken und

historiscben Bticbern nnd Scliriften", Jahrgang 14, S. 192 (Berlin

1787) weiB der Polylnstor A. Fr. Biiscbiiig zu bericliten; „8t.

Petersbxirg. Die Stadt Basel bafc ktelich dus Andenken eines ilirer

Btirger, unseres unvergeblichen Eulers, aid eine fur die wiirdigen Haupteu

der Eepublik und fiir den groben Mann gleich riihmvoile Art geehret.

Eulers ahnlichstes in Berlin gemaltes Bild ist nicht nur auf Kosten des

Staates angeschafft und feierlich auf Befelil des Groben Katbes auf der

Oeffentliclien Bibliothek neben dem Bilde des beriibmteii Bernoulli, Eulei's

Freundes und Nacbeiferers auf der Balm der TJnsterblicbkeit, aufgestellet

worden; sondern auch eine von dem Yerfasser selbst auO Verlangen ver-

fertigte Uebersetzung der in der biesigen Academie gehaltenen franzb-

siscben Lobrede ist, auf offentlicbe Kosten mit viel typograpbiscber Pracbt

gedruckt, nnter die gesamten Glieder des Groben Katbes ausgetbeilet nnd
an alle Baupter der verscbiedenen Schweizeriscben Kantone vei'scbickt

worden. Dem Herrn Academicus Fub aber, als Yerfasser von dieser Lob-
rede, bat der L. Stand ein sebr scbmeicbelbaftes Danksagungsscbreiben

nebst einer groben goldenen Schaumunze zustellen lassen.“ Lediglich auf

diese Notiz beziekt sicb anch Peter Pekarskij, Grescliichte der

Kais. Akadeinie d, Wiss. in Petersburg I (1870), S. 301
;

ein selir

bestimmt darin auftretendes neues Detail geht siclitlick nur auf

ein nngenaues Referieren der benutztenYorlage zuriick: „Im Jabre

1786 bat Biiscbing bericbtet, dab die Basler Itegierung in Berlin ein

sprecbendes Portrat von Euler bestellt und es mit Feieriichkeit in der

Basler bffentliclien Bibliothek neben dem Portrat von Daniel Bernoulli auf-

gestellt bat.“

Tiber jener Notiz stekt als Ubersckrift beacktcnswerter Weise
„St. Petersburg‘‘, mit dem Bilscking persoiiliclie Fiiklung katte,

seit er dort 1761—65 Prediger und Sckuldirektor gewesen war^).

Die Quelle Busckings ist aber okne Zweifel der am Scklufi seiner

Notiz genannte Basler Niklaus Pub, das rllbrige Bindeglied danials

zwiscken Petersburg und Basel, dem vielleickt auch die allererste

Anregung zu jener Ehrung Euler’s in seiner Vaterstadt^) zu ver-

1) Vgl. vorige Seite.

2) Vorher war Biisching Professor in Gottingen; 1754—61. Vgl. Putter I,

S. 88/1) II, 80—84 und Allgem. Beutsch. Biogr. Ill 644/45.

3) Eine (geringe) Abbildung der in Pultawa befindlichen Kopie- des Basler

Aulabiides (z. Ik. S. 21) scheint P. Lasareff gegeben zu haben anlafilich der 200-
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dankon gewesen ist Nachdem gerade dainals eine Marniorbiiste in

der Petersburger Akademie aufgestellt worden war, muBte der Gre-

danke, das Grleiche an einer Statte gelehrter Studien auch in Basel

zn tun, ja der allernacliste sein.

Dieser Gredanke und der Wunsch ilni zu verwirklicben ist in

Basel auch nie niehr verstumint, wenn er auch spat erst seine Er-

fullung finden sollte. AuBerhalb Basels soviel wie unbekannt steht

mit den entsprechenden Blisten der drei grofien Bernoulli im Vor-

ranm des Bernoullianums zu Basel eine inoderne Mannorbilste

Eulers und im Treppenhaus der oifentlichen Bibliothek zu Basel

ein GripsabguB davon. Otto SpieB, der mich zuerst darauf auf-

merksam machte und glxtigsfc die PhotograpMen besorgte, nach der

unsere Tafel VI hergestellt ist, verdanke ich folgende Mitteilung:

„AnlaBlich der Einweihung des Bernoullianums am 2. Juli 1874:

warden von einem Mitglied der Pamilie Bernoulli die Marmor-

btisten von Jakob* (I) und Johann (I) Bernoulli gestiftet, die ad

hoc von dem Bildhauer Buf angefertigt worden waren. ,Es wurde

dann gewilnscht, diese Bildnisse durch analoge Biisten von Daniel

Bernoulli und Leonhard Euler zu erganzen und dazu eine Samm-
lung veranstaltet, die 3190 Fr, von 63 Donatoren einbrachte. Der-

selbe Bildhauer stellte auch diese Biisten her, wohei ihin fiir Euler

als Vorlage das Aulabild und besonders der Mechelsclie Sticli

diente; wie ich durch Vergleiche feststellte.^

Herr Dr. R. Riggenhach in Basel hatte die Freundlichkeit,

mir auBerdem eine Abschrift des Wortlauts der Schenkungsurkunde

aus den Originalakten (Easier Universitatsarchiv II, 7
;

Mappe
Bernoullianuin 1860—7B) zurVerfligung zu stellen. Leider ist aus

ihr nichts liber den beauftragten Klinstler zu erfahren^).

Dber diesen heute vergessenen Mann orientiert ein im Bericht

des Miinchener Kunstvereins 1883 (S. 67tF.) erschienener Rekrolog.

Der begabte, hochst sensitive Kiinstler, aus Mimchen geblirtig und

auf der dortigen Akademie unter Widmann und Schwanthaler ge~

schult, hatte manchen offentlichen Auftrag fiir Max II. und Lud-

wig II. auszufiihren. Durch einen fruchtlosen ProzeB verargert

suchte er 1867 in Basel eine neue Heimat zu finden, kehrte aber

Jahrfeier der Russischen Akademie in der damals veroffentlichten Skizze „Les

Sciences en Russie durant 200 ans“ (Moscou 1925), p. 5.

1) Nach einer durch H. A. Schmid in Basel freundlich vermittelten Aus-

kunft Dr. Vollmer’s vom Allg. Kiinstlerlexikon ware die Angabe des Geburtsjabres

Ruf’s bei Singer in seinem Lexikon IV, 130 (1921) unrichtig. Wenn er aber 1845

auf die Akademie kam, mu6 er dock, wie Singer angibt, schon 1826, nicht erst

1837 geboren sein.
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1876 nach Miincheii zuriick, wo er aiifs neue vergramt und immer

mekr umdlistert in tiefer Sclawermut 1883 seinem Leben selbst ein

Ende machte* Seine reicke nnd sichere Prodnktion scbnf vor

allem in Miinchen eine Elille dekorativer Werke flir Kircken,

G-rabdenkmffler tind Eassaden offentlicker.Grebaude: Heiligenfiguren,

Madonnen
,

allegoriscke Grestalten
,

Portratstatuen
,

Biisten mid

Reliefmedaillons. Pilr die in Basel geatellte Anfgabe, in reprasen-

tativer Eorraung die vier grofien Mathematiker zu yerewigen,

konnte er in der Tat als der reckte Mann ersckeinen.

Dnrck die Bllste Heinrick Buf’s (Taf. VI) wurde jedenfalls end-

lick der alte Wunsck von 1785, auck eine Marmorbilste Euler’s in

Basel selbst zu kaben, erflillt. Sie mutet an wie ein Versuch,

Euler in keroisckem Sinne zu yerjiingen. Dabei sind freilick Ziige

kineingetragen worden, die ikm seelisck wie pkysiognomisck fremd

waren. Die Nase verlauft geradliniger und spitzer
,

als sie

nach den autkentiscken Gremalden und Plastiken jemals gewesen

sein kann. Nickt nur die Petersburger Biisten, auck das lebendige

Easier Pastell geben der Nasenspitze eine grofie flaclie Abplattung

yorne (z. Ik* Taf. II u. VI). Die zweite Purcke in der Wange,
auck wenn sie dem Kopf — besonders im Profil — den Ausdruck

gespanntester Aufmei^ksamkeit
,

ja impulsiver Erregbarkeit und
Leidensckaftlickkeit yerleikt, sckeint ebenfalls fremd. UnbewuBt
und unvermerkt ist yon dem yulkaniscken Temperament des Kiinst-

lers selbst, und auck von dessen selbstbewufitem Stolz, — Anlagen,

von denen Euler so gar nickts an sick hatte, ja denen seine ru-

kige Ausgeglickenkeit denkbar antipodisck gegeniiberstand — mit

eingeflossen. So ist der ikonograpkiscke Wert dieser postumen,

an sick stattlicken Bliste, die an ikrem Ort iliren dekorativen

Zweck gut erfilllt, nur ein besckrankter. •

Das elegant aufgefaBte, sckone Altersbild Euler’s von Darbes
(d’Arbes), jetzt in Genf (z. Ik. Tafel III), laBt sick, worauf Otto

SpieB S. 195 aufmerksam mackt, genau datieren: in das Jakr 1778,

also fiinf Jahre vor Euler’s Tod. In „Jokann (II) Bernoulli’s Reisen

durck Brandenburg, PreuBen, Curland, RuBland und Poklen in den
Jakren 1777 und 1778“ keiBt es Bd. Ill (1779) S. 246 von dem
Aufentkalt in Mitau: „Den 12. Jul. Ick ging diesen Morgen nur
zu dem Kupferstecher, Herrn Kiitner, einem Bruder des Pro-
fessors^). Er ist ein sekr gesckickter Schuler des beriikmten Bause

1) Gemeint ist der ebenda S. 235/6 erwahnte, in Gorlitz geblirtige, angesehene
Gracist K. A. Ktitner in Mitau. Vgl. Allg. D. Biogr. XVil, 442/3.
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in Leipzig und sticlit in grofiem Stil
.

jetzt wird er vermutlicli

mit einem Bildnis des groBen Euler beschaftigt sein; denn er hat
es in Petersburg von einem geschickten Maler, um es

zu stechen, nacli Euler selbst, den icli babe dazu
sitzen gesehen, malen lassen^^ Dieser bier nicht mit Namen
genannte Maler kann nur Darbes, der Vielseitige, gewesen sein,

der sich seit 1773 tiber ein Jahrzehnt lang in RuBland aufhielt,

und der, wenn Bernoulli’s Auifassung richtig ist, sein Gremalde

also in unmittelbarem Auftrag Klitner’s, des Kupferstechers, gemalt

hatte. (Zu Darbes vgl. Allg. Kiinstl. Lexik. VIII, 391/2; zu Sa-

muel Grottlob Klitner, dem Schuler Bause’s und frliheren Lehrer am
Akademischen Gymnasium zu Mitau (f 1828), ebenda XXII, 77.)

Unter den im vorigen Jahre von mir mitgeteilten Bildnissen

Leonhard Euler’s glaube ich eines aber jetzt bestimmt ausscheiden

zu mlissen : das als in einem ovalen Steinrahmen medaillonartig ein-

gefafit gegebene in der Berner Stadtbibliothek (z. Ik. Tafel

Vb). Das innere Wesen wie die aufiere Gestaltung des hier Dar-

gestellten ist, je mehr man sich in die wirklichen Eulerbildnisse

hineingesehen hat, zu verschieden von dessen seelischer Art und

,
auBerer Physiognomic. Es muB hier ein kleinerer Geist, eine fast

gramliche Natur, von welcher Euler so ganz und gar nichts an

sich hatte, gemeint sein, auch mit ganz anderem Schadelbau:

schmal und hoch; mit pedantischen Ztigen um Augen, Mund und

auch im Kostiim. Schon die Form der Stirn ist ganz anders.

Einer der bezeichnendsten Ziige im Antlitz Euler’s, die autfallend

hohe, steile Oberlippe, fehlt hier vbllig. Dem zuruckweichenden

Kinn fehlt die ausgepragte
,

vordringende Energie des wahren

Euler, kurz in allem dessen Genialitat. Ein weiterer deutlicher

Hinweis auf eine andere Persbnlichkeit ist das Fehlen der charak-

teristischen Deformierung des rechten Auges. DaB Christian von

^ Mechel, welcher der Stifter des Bildes an die Berner Bibliothek ist

(z. Ik, S. 12), und von dem der bekannte Kupferstich (Taf. Ill, a) nach

dem Basler Aulabild herstammt, der also hatte wissen miissen,

wie Euler in Wirklichkeit ausgesehen hat, — daB er in diesem

Bildnis den groBen Mathematiker gesehen haben sollte, fallt

schwer zu glauben und scheint doch nicht unmbglich, wenn man

sieht, wie gerade er in seinem eigenen Stich eine krasse sachliche

Unrichtigkeit hat einflieBen lassen. Die Bezeichnung wird in Bern

mnso eher hingenommen worden sein, als dort vielleicht damals

niemand mehr genau wuBte, wie Euler aussah. Dargestellt ist

zweifellos ein Schweizer, vielleicht auch sogar ein Mathematiker.
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In Basely von wo das Bild gekommeii ist, dllrfte es am ehesten

moglicli sein, die fragliche Personlicbkeit festznstellen. Durch von

Mechel’s herillimteii, aiich von Groethe besuchten Kunstsalon im Er-

bacher Hof zn Basel gingen ja viele im Knnstbandel herrenlos

gewordene Gremalde, so dafi aucli einmal eine falsche Zuschreibung

sich wobl einschleichen konnte. (Vgl. Daniel BurcHiardt zu Olir.

von Mechel, im Schweizer Klinstlerlexikon II, 346,)

Fiir das Bild endlicli, das zu diesen Untcrsnclinngen liberliaupt

gefiihrt hat, das Portfat Johann Albrecht Eulers, des Sohnes

(z, Ik. Tafel I), ist unterdessen durch Otto Spiefi in Basel brid’-

lich noch eine andere Benennung erwogen worden, von dor or iiiir

freilich zugleich bekannte, da6 er selber sie nicht fiir walirschein-

lich halten konne, sondern an der Identifizierung des Bildes mit

Joh. Albr. Euler festhalte. Er dachte an Bernhard Merian (geb.

1723), der auch ein Easier Mathematiker, dariiber binaus ein ange-

sehener philosophisch-kritiscber Schriftsteller war, zudem mit Leon-

hard Euler befreundet, seit 1750 ebenfalls in Berlin ansassig und

im Streit um das Prinzip der kleinsten Aktion Euler’s Mit-

kampfer^). Bernhard Merian ware im Jahre 1753 gerade 30 Jahi'e

alt gewesen, was fiir den jugendlichen Charakter und Ansdruck

des im Bilde Dargestellten dock zu viel erscheint. Leider schien

es trotz aller Hachforschungen in Berlin und eifriger TJmfragen in

der Schweiz, wobei ich wiederum die freundliche TJnterstiitzung

von Dr, August Burckhardt in Basel erfahren durfte, zunachst nicht

gelingen zu wollen, iiberhaupt irgendein Bikinis Bernhard Merians

aufzutinden. Und dock war Merian neben Euler und dem Winter-

thurer J. Gr. Sulzer, dem „Protektor der schonen Klinste^^, damals

der liervorragendste Schweizer in Bexdin. Das bei Daniel Bui’ck-

hardt-Werthemann, „Hauser und Gfestalten aus Easels Vergangen-

heit“ (1926) S. 90 abgebildete Portrat (Halbfigur) schien den preu-

hischen Greneralmajor der Kavallerie Johann Eudolf Merian dar-

zustellen, der in den Diensten Friedrichs des GroBen stand, von

Blilcher hoch geschatzt; nicht also den Mathematiker Bernhard

Merian, sondern, wie der Text ausdriicklich angibt, den General

Die vornehme kavaliermafiige Erscheinung mit den militarisch

scharfen, kiihn geschnittenen Ziigen und der hofischen Tracht

schien fiir die Richtigkeit dieser AulFassung durchaus zu sprechen.

Trotzdem ist in diesem Bildnis Bernhard Merian, der Mathema-

1) Vgl. 0. SpieB, L, Euler S. 88 und 154/5 ff. Ebenda auch uber die in

der PreuBischen Akaderaie sebr energisch fiihrende Gruppe der Schweizer, die

damals bis zu einem Drittel der Mitgliederzahl urafafite.
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tiker und Direktor der Berliner Akademie gemeint, das geistvolle,

vielseitige Haupt eines der sckongeistigsten Hauser im datnaligen

Berlin. Wie mir Herr Dr. A. Burckhardt mitteilt, haben dies^ flir

uns wichtige Ergebnis seitherige Eeststellungen mit Sicherlieit er-

geben. Die in dieseni Merian - Portrat dargestellten Gesiclits-

ztige sind mm von denen des Bildnisses bei Dr. von der Miihll-

Kocblin (ziir Ik. Taf. I) so vollig versehieden, daB in diesem nie-

mand mehr Bernhard Merian wird vermuten wollon. Da nr it ist

aber andrerseits seine I dentif ikation init Job. Al-
brecht Euler nunmehr als sicker erwiesen; Merian ware

ja die einzige allenfalls sonst noch in Betracht komrnende Mbg-
lichkeit gewesen.

Zu Job. Albrecht Euler und dem glltcklichen heiteren G'esichts-

ausdruck auf dessen Bilde wai'e noch zu bemerken, daB dieser dem
Vater am nachsten stehende Sobn gerade damals einen Preis von

der eben erst gegrlindeten Grottinger Sozietat verdient hatte,

daraufbin von Maupertuis zum Akademiker in Berlin gemaebt, der

Vater selbst aber zum Stellvertreter des auf Erbolung gebenden

Prasidenten ernannt wordeii war, dessen ganze Greschafte von 17B6

ab nun auf Eulers Schultern rirbten (0. SpieB S. 140/1). Die

„Opera omnia“ Job. Bernoulli’s, deren einen Band der Sobn auf

dem Easier G-emalde vor sicb bat, und die Friedrich d. Grr. gewidinet

waren, hatte ihrVerfasser in einem besonderen Exemplar an Vater

Euler als seinen geistigen Erben gesandt mit einer schonen, Eulers

tTberlegenheit anerkennenden Widmung, die man bei 0. SpieB

S. 109 nachlesen mag.

Je mehr man dies Bildnis des Sohnes betrachtet, desto iiber-

zeugender wirkt die Darstellung seiner weichen, liebenswiirdigen

Psyche: ein Kirnstlerkind ! War docli seine Mutter die Tochter

jenes St. Galler Malers Greorg Grsell, den schon Peter d. Grr. an

die Kimstakademie in Petersburg gezogen hatte, an der aucli Grsells

Frau als Malerin und Lehrerin tatig gewesen war (vgl. 0. SpieB

S. 70). Aber auch von vaterlicher Seite konnte solch phantasie-

und gerniitvolle Veranlagung herilbergewirkt haben, war doch der

einzige Bruder Vater Leonhards, Johannes Heinrich Euler (1719

bis 1750), gleicbfalls Maler gewesen. Vgl. Easier Jahrb. 1908, 94.

Die Leonhard Euler darstellenden Kupfersticbe — solcbe,

die Johann Albrecht, den Sohn, darstellen, gibt es anscheinend

iiberhaupt nicht — sind bisher absichtlich auBer Betracht ge-

blieben, da sie ikonographisch nur sekundare, abgeleitete Werte

bedeuten, und ihre Musterung wie in vielen ahnlichen Fallen eine
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Art LeidensgeschicMe der in ihnen wieder mid wieder entstellten

und in immer weiteren Abstanden vom Originalvorbild sich fort-

pflaiizenden .^Uberfremdung^ der urspriingliclien Ziige darstellt.

Arbeiten docb die Portratsteclier sclion vom 17. Jahrhundert ab

durcbgebends nacli fremder Vorlage. Anch wird man das Ver-

zeichnis der Eulerstiidie in absehbarer Zeit in dem neuen Allge-

meinen Bildniskatalog Hans Wolfgang Singer’s, dessen I. Band

vor kurzem erschienen ist, knapp und bequem zusammengestellt

finden. Da es immerhin wiinschenswert erscheint, iiber die etwas

ungeordneten Angaben Enestrbms (BibL Matliem. III. Eolge, Bd. 7,

372/374) hinanszukomnien, so sei bier znm SchluB nock eine Auf-

stellung gegeben, wie sie mir durcli die besondere Ex^eundliclikeit

des neuen Direktors des Berliner Kupferstichkabinetts, Herrn Pro-

fessors Dr. Elfried Bock, erinbgliclit worden ist. Erganzende

Angaben und Pkotograpbien der in der Bibliotheque Rationale zu

Paris befindlichen Stiche — ansclieinend die veilstandigste Kollek-

tion von Eulersticlien, die es gibt^) — verdanke ich wiederum der

Gllte von Francois Eeni^ vom Institut de Prance, der Direktion

des Departement d’Estainps zu Paris, sowie dem der Bibliotlieque

Nationale angegliederten photograpkischen Atelier „Rapid’ Photo

Wie trotz allem anck diese kleineren Kunstwerke der Beach-

tung went sind, ja welch wichtige Dienste sie ftir die Wiederge-

winnung ikrer in Verlust geratenen groBen Vorbilder in 01 leisten

kbnnen, zeigt gerade die vorliegende TJntersuckung : ohne Kenntnis

des von Meckelscken Kupferstickes ware das groBe Bild Leonhard

Euler’s im Seidenmantel nickt wiedererkannt worden, ja, aller

Wahrscheinlichkeit nach vollends zugrunde gegangen. Und ohne

das Schabblatt Johann Stenglins ware es kaum moglick gewesen,

eben dasselbe wichtige Eulerbild, das zmn zweiten Male versckollen

war, zum zweiten Male wieder auftauchen zu lassen. Wer hatte

nock etwas gewuBt von seinem besekeidenen Versteck im Sekwaben-

land?!

Es sind nur vier Originale, auf welche in vierfacker Ableitung

all die versekiedenen grapkiseken Wiedergaben, die es iiberkaupt

von Portrats Leonhard Euler’s gibt, zuriickgeken. Denn von den im
ganzen kbchstens ackt autkentiseken Originalbildnissen hat die Halfte

kein grapkisekes Echo gefunden. So verwunderlicker Weise gleich

das vorziigliche Pastell Handmanns in Basel nickt, desgleicken die

1) 15 Nummern aufgezablt bei G. Duplessis, Catalogue cle la collection des

Portraits Frangais et Etrangers conserves an Departement des Estamps de la

Bibliotheqne Nationale T. Ill (1898) p. 329 nr. 14 988.

/
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realistisclie Medaille Abramsons in Berlin nicbt, sowie niclit minder
erstannlich die beiden lebensvollenMarmorblisten in Leningrad nicht.

Umso zablreiclier ist die Nachkommenscliaft der drei anderen 01~

gemalde (Handmann und Darbes) und yon Rachette’s Medallion in

Paris, — freilicbi in allerverschiedenartigster Spiegelnng!

I. Auf Handmaiiiis Basler Aulabild gehen zuriick folgende

Stiche

:

1. Christian von Mechel (Basel, 1737—1818; Allg. I). Biogr,

XXI, 151; Schweizer Kunstler. Lex. IT, 345 h*,). Vortrefflich re-

produziert zulctzt am Kopf der groBen neuen Eulerausgabe (Series

prima, volumen I. Leipzig-Berlin 1911). Vgl. unsre Tafel III, a.

Ad Prototypum artifice Em: Handmanni BasiV manu pktum
Inqiie Honorem summi Viri Bihliothecce piiblicce

Amplissimi Magistratus Basileensis jussu illatum

Ere expressit Pafriceque dicavit Christ: d Mechel Chdlcogr: Basil,^

2. Joh. Heinrich Lips (Zurich und Weimar 1768—1817; Allg.

Kiinstl. Lex. XXIII, 279; Schweizer KL II, 266—270), an von
Mechel als Vorbild sich aufieiiich unmittelbar anschliefiend und inner-

lich dock ganz selbstandig ^) diesem gegenliber (Taf. Ill, b). Selbst

Maler und durch Lavaters und spater Groethes IJingangfur allephysio-

gnomiscli charakteristischen Zlige fbrmlich hellsehend gemacht, hat

Lips fiir diese einen ungewbhnlich gescharften Blick. AuBerlichkeiten

wie das Weglassen der Einzeichntingen auf dem Himmelsglobus,

die Wahl des jllngeren Eulerwappens mit dem goldenen Einhorn statt

dem alteren mit dem braunen springenden Reh^') und das Fehlen der

Bcschriftung auf dem Bildsockel kommen liier nicht in Prage. Von
entscheidender Bedeutung aber ist ein gerade fiir Euler ganz

wesentKcher Zug des Antlitzes: die Erkrankung des einen Auges.

Von Mechel hatte beide Augen fast gleichmaBig weit geoffnet ge-

zeichnet, den TJnterschied zwischen ihnen jedenfalls nicht geniigend

herausgeholt, so dafi beide Augen etwas ZugeknifPenes, Zwin-

1) Dieselbe kiihue Selbstandigkeit hat Lips auch sonst bewieseu, so bei

seinen schonen Goethe-Bildnissen (bei Schulte-Strathaus, Die Bildnisse Goethes,

Tafel 34. und 76), besonders aber bei seinem Leibniz-Stich, wo er sich an Bause

halt, YOn diesem aber nur die Gesichtsziige ubernimmt, die poropose Allonge-

periicke, das hoch sitzende seidene Halstuch und den weiten Mantel bei Seite

wirft und statt dessen eine faltige Nachthaube
,

ein vorn am Hals offenes

Hemde und einen ganz schlichten Rock gibt. Vgl. Graeven-Schuchhardt, Leib-

nizens Bildnisse (Abb. Berl. Akad. 1916) S. 62/3, 76 und Taf. XX nr. 48. —
Durcb ungewohnliche Qualitat zeichnet sich unter den vielen nach Maron’s Olbild

entstandenen Blattern auch sein 1808 erschienener Winckelmann-Stich aus.

2) Vgl. dazu Fr. Burckhardt im Basler Jahrb. 1908, 102£



238 Hermann Thiersch,

kerndes zn kaben scbeinen, was deiii Gresicbt izwar einen inter-

cssanten, kritisck priifenden Blick verleiht, Eulern aber in Wirk-

licbkeit fremd war. Lips hat diesen Eehler erkannt und ricbtig

zu stellen versuckt. Er wuJSte, daB Euler’s eines Auge erblindet

war, und gab dies viel deutlicker an als seinVorbild: durch weites

Otfnen des gesunden Auges. Nur fehlte er seinerseits darin, dafi

bei dcr TJmkekrung des Stiches in die Gregenricktung des Original-

gemaldes nun unversekens das linke statt des rechten, des kranken

Auges fast gescklossen wurde. Trotzdem verdient, wie die Gregen-*

ilberstellung auf unsrer Tafel III zeigt, die Darstellung von Lips

den Vorzug vor dem ikm bisker allgeinein vorgezogenen Stick

von Meckel’s. Auck in den bogenformig gesckwungenen Brauen,

den Sackcken unter den Augen, der plastisck feinfiikligeren Mo-
dellierung von Stirn, Nase und Mund kommt Lips Handmann naker

als V. Meckel. DaB bei v. Meckel, diesem vielgereisten, weltgewandten,

aiigesekenen Mann, „Kupferstecker des Ratks und der TJniversitat

Basel in dem der Gresckaftsmann den Kiinstler mekr und mekr

verdrangte, gewissenkafte Exaktkeit des oftern zu kurz kam, ist

bekannt. Ebenso, daB cine ganze Anzakl von Steckern in seiner

„Akademie“ zu Basel filr seinen Namen zu arbeiten katten. Da-

niel Burckhardt-Wertkemann bescklieBt seinen Artikel im Schweizer

Kiinstlerlexikon mit dem Satze: „Die auBerst sckwierige kritiscke

Eeststellung von Meckel’s Anteil an den fast unzahligen unter

seinem Mamen ersckienenen Arbeiten stekt nock aus.“ Dies ist

auck bei unserm Euler -Stick zu bedenken, dem bei aller klassi-

zistisck gesckmackvollen aufiereii Aiifmachung, die wirklick auf

V. Mechel selbst zurltckgeken konnte, — in der antikisierenden

Blattwelle und der zierlicken Perlschnur des Bildrakmens verrat

sick „Winckelmanns letzter Freund" ^), der „Hofmeister des Klassi-

zismus in Basel" — ikonograpkiscke Zuverlassigkeit dock nickt

zuerkannt werden kann.

An sckarfem Salz zutreffender Kritik kat es in Basel ja nie-

inaJs gefeklt. Wir wollen bei unsrein Stick aber weniger ge-

1) Selbst in der Liste der Portratstiche von Lips, die das Schweizer Kiinstler-

lexikon a. a. 0, S. 268/9 gibt, felilt unser Eulerstich. Dafiir hat sich Lips’ens

irrtlimliche Vertauschung der heiden Augen Eulers so festgesetzt, dafi in dem-

selbeii Lexikon dem spateren Stecher Easier Friedrich Weber zum Vorwurf gemacht
wird, dafi er in seinem Stahlstich von 1851 die Augen verwechselt liMte, wahrend

gerade er den Fehler berichtigt und Eulers Augen endlich wieder richtig darge-

stellt hat I Siehe unten S. 240.

2) Vgl. C. Justi, Winckelmann IIP, 203, 371, 289, 256.

3) Vgl. Gerda Kircher, Vedute und Ideallandschaft in Baden und in der

Schweiz (Heidelberg 1928), S. 3 ff.
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denken der bitteren Worte B. A. Dunkers^), des begabten Ra-

dierers und sarkastischen Werkstattgenossen von Mechers von

1772/3, der in ihm nur einen oberflacblichen Macher und Charlatan

sah, einen Mann, der sicli gescMckt mit fremden Federn schinllckte,

der alle Arbeiten seiner Werkstatt, die freilich. ein reines Gre-

schaftsunternehinen groBen Stils gewesen ist, unter seinem Namen
liinausgehen lieB, als vielmelir des tretflicken in Augsburg gebiir-

tigen Stecliers Bartkolomaeus Hilbner, der von 1776-—1795 in

Basel fiir v. Mechel tiitig war**^). Wahrend dicser zum Ycrtrieb

seiner Werke in Wien sich aufhielt, hatte er die Leitung seiner

Easier „Akademie“ ganz Hilbner anvertraut. Eben wabrend dieser

Zeit (1779—1787) hat Hiibner gerade zahlreiche Portratsticlie ge-

schaffen, ineist in der tadellos sauberen Manier Wille’s in Paris.

TJnser Eulerstich fallt also gerade nock (1786) in diese Periode.

H. Vollmer hat also sicher Reclit, wenn er, R. Riggenbach fol-

gend, diesen Stick im Allg. Kiinstler-'Lexikon (XVIII, 44) Chr. von

Mechel entziekt und B. Hilbner zuteilt, Der Fall ist lekrreick fiir

die Gutwilligkeit, mit dem die vielfach als „Sklaven“ sick fuklenden

Mitarbeiter v. Mechels sick selbst bei einem soldi bedeutenden und

vaterlandiscken Auftrag dem souveranen Greschaftswillen ikres Pa-

trons fiigen muBten. Mit welch unbeklimmertem Egoisnius hat

dieser seinen eigenen Namen hier unter die tecknisch kervorragende

und unleugbar gesckmackvolle Arbeit seines treuen Stellvertreters

gesetzt, dessen Namen in diesem Falle fiir die Allgemeinheit fast

bis auf den keutigen Tag verdunkelnd!

Wie die durch v. Mechel eingefiikrte Verfalsckung der Ziige

Eulers sich riicken muBte und weiter iible Friichte txnig, zeigen

die folgenden Sticlie:

3, Thomas Cook (London 1744—1818; Allg. Lex, Bild.

Kiinstler VII, 348). Im Rahmenwerk vollstandig an v. Meckel

sick anschlieBend unter Fortlassung nur des Wappens, auf dem

Sockel stekt allein der Name des Grelekrten. Sehr sorgsame Ar-

beit. (Taf. IV a).

’ E. Handmann innoo : T. Oooh soitlp

:

Das von Enestrom S. 378 mitgeteilte Exemplar bei D. E.

Smith in New York gibt in dem Zusatz Published hy TV. JBent^

London 1787 die wicktige Datierung des Stickes: er ist nur ein

Jakr spater als seine Easier Vorlage entstanden.

1) Vgl. uber ibn Allg, K, L. X, 144.

2) Vgl. Schweizeriscbes Kunstlerlexikon lY, 231/2 (R. Riggenbacb).
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4. Cli. P. Landon (Paris 1760—1826; Allg. Lex. Bild, K.

XXII, 299). Einfacher Linienstich (Taf. IV b), wie er in der

L Hfflfte des 19. Jabrliunderts beliebt ist.

N. pinx» Landon direx^.

Die beiden Augen sind da, wie bei v. Mechel, etwa gleich stark

zugekniffen. Der Ansdruck, auch um den Mund, ist dadurch noch

liochmiitiger, bei Cook fast moqnant geworden, ebenso die Gresamt-

haltung. Der Kopf wirkt bei Landon kleiner als bisher gegemiber

den breiter gewordenen Schnltern und. der stattlicheren Eiille des

ganzen Oberkorpers. Wieweit Landon, der vielbeschaftigte Por-

trat- and Historienmaler und Knnstschriftsteller, selbst dafiir ver-

antwortlich zu machen ist oder wieweit ein andrer der nnter seiner

Leitnng fiir die Illnstriernng seiner Schriften zahlreiche XJinriB-

zeichnnngen arbeitenden Stecher, kann liier nicht ergrlindet werden.

Nicht ohne Heiterkeit stellt man fest, daB diese Entstellnng der

Zllge Leonhard Eulers in einer weiteren, die eingetretene Ent-

fremdung noch steigemden Weiterfnhrung des Landon’schen Stiches

dazu geflihrt hat, das daraus resiiltierende Bildnis tatsachlich nicht

mehr als das seine, sondern als eines seines altesten Sohnes Joh.

Albrecht Euler’s anzusehen. Dies ist wirklich geschehen mit dem
anonymen Linienstich bei Arnault, den ich schon in meinem
ersten Aufsatz (zur Ik. S. 10)^) entlarven konnte. Nicht nur die

Nase, auch Gresicht und Kopf sind langlicher geworden, als dies

jemals bei Leonhard Euler der Fall war. Legt man die beiden

Darstellungen nebeneinander, so glaubt man in der Tat nicht ein

und dieselbe, sondern zwei verschiedene Personlichkeiten in ihnen

gemeint zu sehen.

5. Alle alteren Stecher batten von dem Handniannschen Aula-

bilde Eulers in Basel nur einen ovalen oder rechteckigen Aus-

schnitt als Brustbild wiedergegeben. Es war daher ein guter Gre-

danke, den die Stadt Basel anlaBlich des 70. Todestages des groBen

Mathematikers 1851 verwirklichte, als sie endlich auch das ganze

Bild saint den Armen, der im aufgeschlagenen Buche blatternden

Hand, dem Tisch, der Stuhllehne 1. und den Folianten im Hinter-

grunde rechts graphisch wiedergeben lieB. Den Auftrag erliielt

und brachte meisterhaft in einem Stahlstich zur Ausflihrung der

ausgezeichnete
,

in Liestal geblirtige, einheimische Easier Stecher

Friedrich Weber (1713—1882)^), der ja so manche Easier Nota-

1) Zu berichtigen ist dort, daB v. Mechel seinen Stich nach dem Olbild in

der Aula, nicht nach dem Pastell der Offentlichen Kunstsammlung gefertigt hat.

2) Schweizer K.-L. Ill, 434 ff. (Brun).
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bilitaten mit seiner Nadel verewigt hat, und dessen malerisch.

weiche Auffassung wie gewissenliafte Treue dem Original gegen-

ilber aucb bier aufs wltrdigste zum ilusdruck kommt. Die groJBe

neue Enleraiiagabe hat das schone, schbn wesentlich moderner

wirkende Blatt in einer tadellosen Heliogravure, wenn auch ver-

kleinert^), dem 1. Bde der von P. Stackel nen herausgegebenen

jjMechanica^ Eulers (Opera omnia, Series II. vol. 2. Leipzig-Berlin

1912) eindrucksvoll vorangestellt.

JEm. Handmann Basil, pinooit Fried. Weber Basil. sculpsU.

Leonhardi Euleri Basiliensis

imaginem

aeri incidendam curavit

grata Givitas

MDGGGLL

II. Auf Haiidmann^s Olbild in Neuenburg geht zurdck allein

das Schabblatt Joh. Stenglin’s^) von 1786, iiber dessen Vor-

zlige und Schwachen oben schon geniigend gehandelt worden ist.

Das Blatt bedeutet keine ungetriibte Ereude. Die originale Beschrif-

tung auf dem seltenen und schonen Berliner Exemplar lautet:

Handmann J. Stenglin

Pinxit Berlin 1756 Hcidp^ Petropoli 1786

Leonhardus Euler
Eatus Basileae 1707,

III. Auf das Olgemaldc von Darbes gehen zuriick:

1. Samuel Grottlob Klitner (Leipzig und Mitau, 1747—1828;

Allg. K.-L. XXII, 77). Der Kopf sitzt in einem breiten, fast

kreisfbrmigen Oval, oben dariiber eine Lorbeerguirlande. Das noch

sehende Auge hat einen scharf beobachtenden Blick. Die Haut-

falten iiber der Xasenwarzel und an der Wange sind wesentlich

tiefer eingegraben als auf dem als Vorbild dienenden Gemalde.

c7. Darbes pinxit S, Kiltner sc.

Mitau 1780.

2. Francesco Bartolozzi (1727—181B, Florenz, Bom, Lon-

don, Lissabon; Allg. K.-L. II, 580—82). Ein an sich vorziiglicher

Stich (Abb. 1) dieses begabten, fruchtbaren und mit Recht

hochgeschatzten Florentiners
,

des Hauptmeisters der Punktier-

1) Die Platte selhst belindet sich als Geschenk der Stadt Basel in der russi-

schen Akademie zu Petersburg.

2) Ganz kurz uber seine Tatigkeit in Petersburg und Moskau handelt auch

Jul. Leisching : Schabkunst, ihre Technik und Geschichte (Wien 1913), S. 78.

Ges. d, Wiss. Nadirichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 3.
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manier im 18. Jahrh,, der nach Stil und AnjBFassiiiig ganz zur eng-

lischen Schnle geliort. So ist nnser Stich anch techniscla interessant

in der Anwendnng der filr ilin, den Freund der Angelica Kauffmann,

charakteristisclien ganz ‘ feinen Punktierung („ stippled work") in

der Modellierung des Gresichts, nnter Beibekaltung der Strickmanier

in allem Ubrigen. Nur sind die Einzelheiten der Physiognomic

etwas zn scharf betont; aber eben diese markigen Linien — die

Nase ist etwas zn scharf zugespitzt —
,
diese tiefen Schattentone

mid plastisch kraftigen Formen sind fiir den Italiener anch in

seinen voUendetsten Mannerbildnissen charakteristisch, anch wo er

sich zeichnerisch in groher Trene seinen Vorbildern anzupassen

sncht.

J. Darbes pinxit F, Bartolo^^i sculpt.

Abb. 1,

3. C. Darchow (Berlin, Ende des 18. Jahrh.; Allg. KtinstL

Lex. VIII, 393/4). Am Rnndkreisrahmen oben eine grofie An-
liangeschleife. Greringe Leistniig; anch das Allg. Kiinstl. Lex.

nennt Darchow's Technik nnbeholfen.

Barles pinx. G. JDarchoio sculp

:

BeroUni 1782.
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4. Heinrich Pfenninger (Ziirich, 1749—1816; Nagler XI,

212/3, Schweizer KL. II, 642). Der ovale Ausschnitt gibt beson-

ders nnten weniger als das Original. Das Granze ist nocb kiimmer-

licber als vorhin, im Ansdruck nocb scbwacber; alle Peinheiten in

den einzelnen Zligen sind verscbwunden.

H. Ff, fee,

6. Carl Traugott Riedel (Leipzig 18. Jh.; Nagler, KL.

XIII, 154) ^). Acbteck in Punktmanier. Sebr sorgfaltig dnrch'

modelliert in ganz feiner Punktierung das Gresiebt. Rase und

Augen riebtig, die Palte von der Xase zum Mund herab aber zu

hart und bestiinmt eingegraben; ebenso die kleineren Paltchen

rings um den Mund. — Der sebr fleiBige, treue, aber niebt bedeu-

tende aus der Lausitz gebllrtige Steeber bat fiir versebiedene Ver-

leger gerade Bildnisse vielfacli gestoeben.

0* T. Riedel sc. Lips.

6. J. Chapman (1805—1889 Amerika, seit 1878 in Rom;

Allg. KL. VI, 376). Mir nur aus der Erwabnung bei Enestrbm

S. 378 bekannt nach dem Exemplar bei D. E. Smith-New York.

J. Chapman sculpt.

London^ Published as the Act directs. Oct. 1804 hg J. Willces.

7. Th. Sen drier (in den Nacliscblagewerken niclit auffindbar).

Steindruck (Abb. 2). Alles stark verandert, wobl die groBte Ent-

fremdung unter alien auf Darbes’ Gremalde zuriickgebenden Wieder-

gaben. Die Schuld wird weniger dem Litbograpben als der Dame,

die ibm die Zeichnung dazu vermittelte, zuzusebreiben sein. Das

Gesiebt erscheint fleiscbig, welk, weicb und fett — welches Doppel-

kinn! —
,
die Nasenspitze hangt zu sebrag nach unten, der Mund

weibiscb weicb und unbedeutend, die Zeichnung des linken Auges

ins Gewbhnlicbe vereinfaebt. Die Lidspalte des erblindeten r.

Auges ist nur durch einen Stricb angedeutet, das Obr im oberen

Teil von sanft flieBenden Locken iiberflutet. Wie der ganze Kopf

bat aucb die sebr vereinfachte Mutze ihr originales Breitformat

verloren, dem Cbabot ist das Dmscblagen seines unteren Endes

genommen. Der Oberkorper ist rniide etwas nach vorne einge-

sunken, die Schulter mebr ins Profil gedrebt. Kurz: jede Ver-

anderung bedeutet eine Verschlechterung, alles Kernige und Ori-

1) Nach Mitteilung H. Vollmer’s von der Redaktion des Allg. Kunstlerlexi-

kons ist bei Nagler das Geburtsjahr Riedels viel zu spat (1780) angegeben, da

dieser schon 1796 gearbeitet zu haben scheint. Das Lexikon der Oberlausitzischen

Schriftsteller u. Kiinstler Suppl. (1821) nennt als Geburtsjahr 1769, aber unter

den Portratstichen Riedels nicht Euler; sonst einige Veduten und Landschaften.

17*
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ginelle ist entwichen. Es ist l)eclauerliclij dafi die einzige Litho-

graphie, die L. Euler darstellt, so wenig dem hohen Niveau ent-

spriclit, welches diese von Miinchen nacK Paris verpflanzte Technik

in der ersten Halfte de>s 19. Jhs. sonst gerade in Portrats aufzu-

weisen hat.

d’apres ME Moriee. Imp, lith.

de ME Formentin* Th, Sendrier,

Ahh. 2.

IV. Auf das Medallion von J. Racliette in Paris gehen

zurtick

:

1. (P.) Dupin le jeune (Paris, geb. 1753; Allg. Kiinstl. Lex.

X, 156). Die Vennittiung filr den Steelier bildete eine Zeichnung

von Madame Dupiery, die aufier durch diesen Stick und einen

des Astronoinen Herschel (Stiche von Duhamel und von Thoenert)

sonst nicht bekannt ist, (Vgl. Allg. KL. X, 155). Wiederum wird
der Vermittlerin die ungenaue, alle Einzelheiten in ihrer Scharfe

etwas verwischenden Wiedergabe ziiziischreiben sein; der Steelier

hat das Original-Relief in der Pariser Akademie vermutlich nie

selbst gesehen. Das Aiige ist auf dem Stich viel weiter geojTnet

als im Relief, die Oberlippe starker geschwungen, die Linienftthrung

an Stirn und Nase gegen dort leicht abgeandert, die lebendige
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plastische Modellierung des vorne zu stark geratenen Halses am
Kehlkopf unverstanden, verflaut wiedergegeben.

Plir den anf dem Berliner Exemplar (Taf. V a) genannten

Verlag von Esnauts und Rapilly war Dupin aiick sonst vielfach

tatig. — Nur Kopf und Hals in kreisrnndem Ausschnitt gibt anclx

Enestrbm’s Tafel (oben) wieder.

2. .1. Thorntli waite (London, 1740—1793; Nagler KL.

XVIII, 390/1, Singer IV, 412). Taf. V, b. Sichtlich abhangig von

Lupin’s Stick und ohne Kenntnis des Rackette’sckeii Originals

gearbeitet. Trotz aller Sorgfalt einige Abweicliungen : die Ober-

lippe unnatiirlick lieftig gesckwungen, fast wie eingerissen, tiefere

Einsenkung am Haarwirbel, dafiir der Hinterkopf weniger aus-

ladend. Durck das kier mitgeteilte Datum wird auck der Stick

von Dupin in die Jakre bald nach Eulers Tod datiert.

Thornthivaite sculpt

Piib^L as the Act directs De&\ 1, 1789 by C. Foster No. 41 Poultry.

3. Auf das Pariser Medallion, und zwar unter Benutzung des

Dupin’scken Stiches, mu6 auck Lorgna’s Wacksfarbenbild in

Paris (z. Ik. S. 23, Abbildung) zurilckgeken. Jetzt, wo sein Vor-

bild endlich vergleickbar geworden, ist es in seiner Diirftigkeit

und ersckreckenden Eremdartigkeit den wirklicken G-esicktszugen

Eulers gegeniiber erst voll zu erkennen. Alles ist bei Lorgna

sckematisck vereinfackt, ohne Eeingeftikl fiir das eigentliche Leben

der individuellen Einzelform. Eine klassizistisck-anmutende Ver-

setzung zugleick in eine jugendlickere Altersstufe kat der experi-

mentierende Italiener vorgenommen, einen Homanen der Empire-

zeit aus dem biederen Schweizer gemackt! Stim, Auge, Nase,

Kinn, Hals — alles ist verandert und verscklecktert. Aber der

Pluck solck boser Tat hat darliber kinaus nock ein Schlimmeres

gezeugt, in nock weiterem Abstand: in England.

4. In einem popularen Work, das die Lebensskizzen berlikmter

Manner, von Staklsticken ikrer Portrats begleitet, vor kundert

Jakren unter das Volk zu bringen suchte, ist erst kier das AuBerste

an Entstellung erreickt worden.
^
Die „under the superintendence

of the Society for the diffusion of useful knowledge “ kerausgegebene

„Grallery of Portraits with Memoires“ (London, Charles Knight 22,

Ludgate-Street) bringt vol. V (1835), pag. 129—133 einen kurzen,

von XJngenauigkeiten nicht freien und nach Condorcet’s „61oge“

verfaBten Lebensabrifi Eulers, dazu in Staklstick (11,5 : 14 cm) sein
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Bikinis: y^Engmved hij B. Holl. From a Picture hy A, Lorgna in

the collection of the Institute of France^*

»

(Abb. 3) ^).

Abb. 3.

Heniy Benjamin Ho 11 (1808—1884), ein in seiner Vaterstadt

London vielbeschaftigter Bildnisstecher (Allg. Kiinstl. Lex. XVIII,

366) bekennt also selbst, dafi Lorgna’s enkaustiscber Versuch in Paris

sein Vorbild fiir den Stick gewesen sei. Die Gregenliberstelliing

anf nnserer Tafel wird an der Richtigkeit dieser Aussage keinen

Zweifel aufkommen lassen, Schon nack Dupin’s Stick katte Holl’s

Darstellung dock etwas anders ausfallen mlissen! Aker wie kat

1) Kopf und Hals wiedergegeben in kreisrundem Ausschnitt auf der Tafel

bei Enestrom fiinten).
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Holl bis zur Unkenntliclikeit alles nock welter entstellt
,
die G-estalt

dem Grescbmack seines engliscben Publikums angepafit! Der anti-

kisch nackte Brnstausschdtt muBte entfernt werden
,

an seine

Stelle traten vollig freie Erfindungen: die hochsitzende, weiBseidene

Halsbinde und der glatte dunkle Tuchrock eines engliscben Land-

geistlicLen. Die Stirne steigt nock senkreckter auf als bei Lorgna,

die Nase kat nock mekr als bislier von ihrer inclividuellen Kontur

verloren und ist nun bei alien Dicke gewoknlich geworden. Das

Auge blickt starr, das Okr kat sick scknial in die Hoke gereckt,

die Wangen sind voll und dicklick geworden, die so ganz beson-

ders ckarakteristische hohe Oberlippe ist zu klein geraten, die

Haarmasse dickter und gescklossener. Eine solche Verfalschung

der Ziige Eulers, bestimmt nock dazu filr weiteste Verbreitung,

ist weder vor- nock nackker jemals vorgekommen
;

fiir die Zuver-

lassigkeit der Serie, in der das Bild dem groBen Publikum dargeboten

ward, eine fatale Stickprobe ^) ! Es ist, als ob man in Paris das

Originalmedaillon Backette’s, das in der Tat bis keiite niemals ver-

offentlicht worden ist, im Arbeitszimmer des standigen Sekretars

der Academic des Sciences als in einem Allerkeiligsten fast angst-

lick gekiitet katte und durckreisenden und kopierenden Klinstlern

stets nur das klimmerlicke Wacksfarbenelaborat Lorgna’s in der

Bibliotkek des Institut de France zuganglick gemackt katte, — Als

lekrreickes Beispiel dafiir, von welck irreftikrenden Erzeugnissen

eine kritiscke Ikonograpkie die bildlicke Tradition immer wieder

eininal zu saubern kat, sollte der Staklstick Holl’s kier jedenfalls

nickt iibergangen werden.

Zum SchluB ein interessanter Holzscknitt (Taf. I,b), meister-

kaft ein fingiertes, niemals vorhanden gewesenes Gremalde darstel-

lend und von keinem Greringeren kerrlikrend als von Adolf v. Men-
zel. In seinen „Illustrationen zu den Werken Friedricks des

GrroBen“ (Jubilaumsausgabe, Berlin 1886, Bd. I, Nr. 18, S. 19) gibt

Menzel als Vignette zu KapitelVIII der „Greschickte meiner Zeit^

eine symboliscke Darstellung (Abb. 2), die der Herausgeber

L. Pietsck kurz so beschreibt: „Au der Wand eines Bibliotkekssaales

oberhalb eines Biickerschranks
,

den die Biiste Senecas krbnt, sind die

1) Dieselbe Serie vol. VI (1836) brachte auch einen Stahlstieh von Leibniz

nach dem heute leider nur schlecht erhaltenen Olbild von A. Scheits in Florenz,

Auch da sind die originalen Zuge ganz wesentlich verandert und ist der Gesamt-

ausdruck ein vollig fremder geworden, so da6 eine darauf aufbauende Lithographic

aus Hannover (?) dann noch weiter in die Irre ging. Eine Farbenblase der

Florentiner Leinwand hatte B. Holl zu einer Warze auf der 1. Wange gemachti

Vgl. Graeven-Schuchhardt, a. a. 0. vS. 55 u. 78 mit Taf. 22, nr. 54 u. 55.
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beiden Bildnisse des gelehrten Euler und Maupertuis in Raliraen im Stil

des 18. Jahrh. aufgehangt — von den Arbeiten znr Hebung der Kultur

und des Woblstandes Preufiens wabrend der Priedenszeit zwiseben dem.

ersten und zweiten Schlesisclieu Kriege ward in jenem Kapitel erzahlt.

Dabei gedenkt der Kbnig aucb der Akademie der ’Wissenscbaften zii Berlin

:

„Die Euler, die Lieberkubn, die Pott, die Markgraf warden deren Zierden,

Herr von Maupertuis, so beriibmt durcb seine Kenntnisse und seine Eeise

nacb Lappland, wurde der President dieser K6rperscbaft.“ — Menzel

wablte die Portr^ts jener beiden beriibmtesten Prasidenten der Bei^Uner

Akademie, um durcb sie auf die Scbatzung und Pflege dor Wissenscbaften

in PreuBen wabrend jener Epocbe liinzuweisen.“ *
’

Mit dem Bilde P. L. Moreau de Maupertuis’ hat es seine voile

Richtigkeit. Ein solcbes Gremalde gibt es wirldich, gemalt von

Robert Levrac-Tournieres ^). Im Gregensinn gestoclien^) und im

Beiwerk mit allerlei interpretierenden Zutalen verseben i. J. 1748

von J. Daull6 ist es abgebildet z. B. bei H. von Petersdorff, Eried-

ricb der GroBe (1911), S. 240, Abb. 122. Das winterliche Pelz-

kostiim wie die demonstrativ iiber den Nordpol ausgestreckte Hand
inacbt Maupertuis’ vielgefeierte Tat, den Nachweis der schon von

Newton vermuteten, von Maupertuis auf seiner Expedition nacb

Lappland gliicbKcb gemessenen®) Abplattung der Erdbugel deut-

licb; von Menzel freilicb zu einer mebr allgemein demonstrativen

Geste abgescbwacbt, nicbt nur durcb Vertauscbung der Hande.

Anders steht es bei Euler. Von den Gesicbtsziigen und dem
freilicb zur groBen Armillarspbare umgestalteten kleinen Himmels-

globus abgeseben, die sicbtlich dem vielverbreiteten Sticb Christian

von Mecbel’s (Taf. Ill, a) entnommen sind, ist dies Bildnis Leonbard

Euler’s vbllig frei erfunden. Das Reprasentative
,
SelbstbewuBte

1)

tiber diesen guten Portratisten aus Caen (1668—1752), Mitglied und Pro-

fessor der Pariser Kunstakademie, vgl. Nagler, KL XIX, 33/4 und Singer’s Allg.

KL. n, 519. — Bas Bildnis Maupertuis’ ist, wie mir Herr Direktor E. Bock mit-

teilt, abgebildet in Seidels grofiem Werk: Ausstellung „Friedrich der Grofie und

die Kunst“ in der Berliner Akademie 1912. Berlin, Pbotographische Gesellschaft,

Berlin, Taf. 52. Prof. Bock schreibt mir dazu weiter: „Bei Seidel ist das Ge-

malde als im Stadtschlofi befindlich bezeichnet. Dort befindet es sicb aber nicbt

mehr, ebenso wenig im Potsdamer SchloS. Ich erinnere micb es friiber im Emp-
fangszimmer des Kaisers iiber der Tiir gesehen zu baben (es ist ein ziemlicb

kleines Bild). Heute befindet es sicb im Hobenzollernmuseum. Eine Kopie des

Bildes als ovalen Ausschnitt besitzt die PreuBische Akademie der Wissenscbaften

unter den Linden." — Ygl. SchloB Monbijou, Hobenzollernmuseum. Amtl. Fiihrer^.

1930, S. 38 (Raum 26), wo das beute ziemlicb eingeschlagene Bild in das Jabr

1740 datiert wird.

2) Unter Mitwirkung des vorzuglichen, noch jiingeren J. G. Wille in Paris.

Ygl. Allg. Kiinstlerlex. YIII, 432.

3) Vg]. 0. SpieB, a. a. 0. S. 85/6.
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der stolz aufrechten Haltung mit der elegaiiten Geste der beiden

Hande entspricht ganz und gar nicht Euler’s schlicliter, biirgerlich

bescheidener Natur. Hier hat Menzel etwas diesem Eremdes hiii-

eingelegt, iiicht weniger in die ganze Statur, ahnlich wie H. Ruf
(s. oben S. 232) es bei dem Kopfe selbst getan hat. Ja, man dart*

sagen, Menzel hat Euler so geschildert, wie Friedrich der GroBe ihn

so gern gehabt hatte, und wie Euler es zu des Konigs Leidweseix

eben nie gewesen ist: so stattlich, so weltmannisch elegant, so

imponierend als reprasentativer Vertreter der ersten gelehrten

Korperschaft des Landes, wirklich wie ein machtvoller Akademie-

prasident. Euler ist nie wirklicher Prasident der Berliner Aka-

demie gewesen, wenn er auch de facto lange Zeit die Amtslast

der Geschafte zu tragen hatte (vgl. oben S. 235). 0. SpieB (S. 168

bis 172) hat es anschaulichst gezeigt, wie der grofie Kbnig als

Prasidenten seiner Akademie eine Verbindung von Weltmann und

Philosoph zu sehen wiinschte, die er nur in geistvollen Franzosen

wie Voltaire, Maupertuis und d’Alembert verkorpert sah. Der

brave deutsche Familienvater war ihm — auch an seiner geist-

reichen Tafel — zu wenig. Eulers wissenschaftliche Grofie aber

als Mathematiker hat der Konig nie verstanden.

Es stand mir von Anfang an fest : Menzel mufi in seiner iiber-

legenen Souveranitat, mit der er kiinstlerisch stets schaltete und

waltete, hier ein Neues und Eigenes geschaffen haben. Ohne von

Euler’s Persbnlichkeit viel zu wissen, zeichnete er ihn so, wie er

eben dachte, daB er hatte sein rniissen. Meine Yermutung hat sich

bestatigt durch das Urteil des wohl zustandigsten Fachmanns in

diesen Dingen, Herrn Professors Dr. E. Bock in Berlin. Dieser

schrieb mir wortlich
:
„Ich vermute, daB Menzel mit Benutzung des

Stiches von Stenglin sich ein Pendant zu dem Maupertuis-Portrat

zurechtgemacht hat. Das Eulerportrat Menzel’s wirkt irgendwie

moderner, weniger stilecht als das des Maupertuis, was mich in

meiner Meinung bestarkt."
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Mittl. u. Neuere

Geschichte

Bericlite imd Stiidien zur Geschichte Karls V.

Von

Karl Brandi.

Vorgelegt in der Sitzung am 21. November 1930.

I.

Die politische Korrespondenz Karls V.

Alte und xieue Editionsplane.

Es hat nicht nur ein historiographisches Interesse, sich zu Be-

ginn einer neuen groBen Editionsarbeit zii vergegenw&tigen, wie

mannigfache Ansatze in derselben Richtung bereits gemacht sind;

es mahnt auch zur Bescheidenheit und spornt an zu verdoppelter

Anstrengung. Denn das Ziel pflegt fern zu sein und die zu liber-

windenden Hinderniase sind meist gewaltig.

Als Karl Lanz in GrieBen 1844 den ei’sten Band einer „Cor“

respondenz des Kaisers Karl erscheinen lieB, war gerade Rankes

Deutsche G-eschichte im Zeitalter der Reformation vollendet und

damit, wie es schien, das Bild des Kaisers aus den besten gleich-

zeitigen Quellen fiir eine lange Nachwelt festgelegt; wirldicli

meinte die damals flthrende Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft

(von Schmidt) IV, 572, das Unternehmen sei eine Bias post Homenmi.

Andere freilich lieBen sich umgekehrt dahin vernehmen, daB der

Rahmen nock nicht weit genug gespannt sei. Denn Lanz dachte

an nichts weniger, als an eine Gesamtedition oder auch nur eine

Gesamtuhersicht liber die Korrespondenz des Kaisers; er wollte

Material bereit stellen fiir eine Biographie und begniigte sich mit

einer Auswahl, da er es fiir unansfiihrbar hielt, „da6 die archi-

valischen Schatze der Deutschen, Eranzosen, Spanier und Nieder-

lander zu einem gemeinsamen Werke mochten vereinigt werden.

Der "Wetteifer der Nationen wird hier besser zum Ziele fiihren“

(Einleitung zu Band IIL 1846). Er war gliicklich, daB seine Korre-

spondenz (1613—1666) in drei Banden bei Brockhaus hatte er-

scheinen kbnnen und daB der Literarische Verein in Stuttgart 1846

auch seine
5
,Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V.“
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(1B21—1555) druckte. Indessen, alsbald kniipfte sick an seine Pnbli-
kationen dock ein groSerer Plan.

Die Historische Kommission der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften za Wien begann 1853 ilire Monumenta Hahsburgica^

deren erste Abteilung iinter Leitung von Ckmel flir die Zeit

Priedricks III. und Maximilians, die zweite fiir Karl V. und seinen

Sokn Philipp bestimmt war; eine dritte sollte Quellen zur Ge-
schickte Ferdinands und Maximilians II. bringen. Leider blieb das

Unternekmen in den Anfangen stecken; der erste Halbband der

zweiten Abteilung der Monumenta Habshurgica^ wieder kerausgegeben
von Karl Lanz, kam nickt uber das Jakr 1521 hinaus; der zweite

Halbband brachte dazu nur nock die kistorische Einleitung.

Dann sind Jahre yergangen. Wohl gab es in Spanien, Eng-
land, Frankreich und Deutsckland eine Ftllle von Einzelbeitragen

und wertvollen Teileditionen, wie sie frliker die Bande vonWeiB,
Papiers d'etat de Granvelle {L 184:1) gebrackt batten; in den Nieder-

landen war Ga chard unermlidlich in der Veroffentlickung von
Akten, wakrend Alexander Henne (gest. 1896) in zehn Banden
seine Histoire du regne de Charles-Quint en Belgique (1858—60) dar-

bot. In Italien folgte 1863 Giuseppe de Leva in Padua (gest.

1895) mit seiner Storia documentata di Carlo V. in correlamne alV

Italia (I. 1863), deren fiinfter Band (1894) leider nur bis zum
Passauer Vertrag reickt. Der Deutsche G. Heine (gest. 1848)

hatte aus einem langeren Aufenthalt in Simancas die Materialien

heimgebracht, aus denen zuerst seine „Briefe an Kaiser Karl V.

geschrieben von seinem Beichtvater 1530—32 staminten (Berlin

1848), dann die von Dollinger in seinen „Beitragen zur poli-

tischen, kirchlichen und Culturgeschichte‘‘ (1. 1862) herausgegebenen

„Dokumente zur Geschichte Karls V. und Philipps II. wahrend

allerlei Auszuge in Dbllingers NachlaB verblieben sind, Hack Heine

besuchte Maurenbrecher die spaniscken Archive und veroffent-.

lichte daraus einige Stiicke im Anhang zu seinem Bucke „Karl V.

und die deutschen Protestanten 1545—55“ (Dllsseldorf 1865), wah-

rend August V. Druffel (gest. 1891) flir seine „Beitrage zur

Reichsgeschichte 1546—1555“ und andere Publikationen (vor allem

die Akademieabhandlungen liber Karl V. und die rbmische Curie)

die Archive von Paris, Brussel, Florenz und Wien sehr stark auch

in Bezug auf die Korrespondenz Karls V. ausbeutete; nock in

seinem NacklaB liegen unveroffentlickte Stiicke.

Niemals war bis dakin wieder von einer planmafiigen Auf-

nahme der gesamten Staatsakten Karls V. oder auch nur eines

einzelnen Archivs die Rede gewesen. Hermann Baumgarten
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(gest. 1893) begniigte sicli im ersten Baiide seiner Greschichte Karls V.

(Stuttgart 188B) bewuJSt mit der gedruckten Literatur (nur erganzt

durcb. gelegentliche archivaliscbe Beitrage aus dem Britisclien Mu-
seum und aus Spanien, die erJ. Bern ays verdankte) — weil die

Historic vor lauter Quellenpublikationen nacligerade die Blihlung

mit dem gebildeten Publikum verliere. Spater stellte er selbst er-

heblichere archivalische Porschungen an und 1890 legte er ihret-

wegen sogar sein StraBburger Lekramt nieder. Leider kam auch

er nicht zum Abschlufi; sein dritter Band reicht nur bis 1B39.

Aber er ricbtete im Vorwort dazu wenigstens noch einen Appell

an die Beicbsregierung, mit den Mitteln des neuen Beiches filr die

Ausfiillung der Liicke zu sorgen, die zwischen dem Arbeitsgebiet

der Monumenta Germaniae und den naturlicben Aufgaben der einzel-

staatlichen (Teschicktsforschung in Osterreick und Preufien klaiFe;

er empfakl vor allem die Herausgabe der Korrespondenz Karls V,

und als taglicke Hulfe filr die Historiker die Berufung kistoriscker

Attack^s an unsere groBen' Botsckaften.

Nackdem August v. Druffel, Hermann Baumgarten und Mauren-

brecker gestorben waren, sckien die Gresckichte Karls V. in Deutsch-

land wieder vollkommen verwaist. England brachte spater die zu-

sammenfassende Darstellung von Armstrong (1910), Amerika
neuerdings das Work von Merrim an (1925) — wieder nack archi-

valischen Porschungen. In Deutschland blieb es bei Einzelveroffent-

lickungen etwa in den Ankangen zu den Nuntiaturberickten und

sonst vielfack. Ein Versuck Max Lehmanns, die Gesellscliaft

der Wissensckaften zu Gottingen filr den Plan einer Bearbeitung

der Korrespondenz Karls Y. zu interessieren, scklug fekl, weil die

Gesellsckaft damals den gleickfalls sekr weit aussckauenden Plan

einer Herausgabe der alteren Papsturkunden in ihr Programm auf-

nahm (1896).

Da legte der 6. Versammlung der Deutscken Historiker zu

Halle der in StraBburg gesckulte Dr. Paul Kalkoff in Breslau

(gest. 1928) einen im Anhang zum Berickt ilber die Tagung (1900)

abgedruckten Antrag vor, der gleick mit den Worten begann:
„Die Veroffentlickung der politischen Korrespondenz Karls V. ist

das nackste und dringendste Bedurfnis der deutscken Geschickts-

forschung im Bereick des 16. Jahrhunderts". Er berief sick auf

unseren gemeinsamen Lekrer H. Baumgarten, der auf ^Herausgabe
der vollstandigen Korrespondenz Karls V. als auf das Allerwick-

tigste“ gedrungen kabe; er betonte auck mit Reckt, daB inzwischen
auf den Nackbargebieten der Eefoi^mationsgesckickte so viel ge-

sckeken sei, daB die Liicke der Korrespondenz Karls Y. als ganz
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besonders fiililbar empfiinden werden miisse
;

endlich durfte er

darauf hinweisen, dab inzwischen in *Wien (1898) eine besondere

Kommission flir neuere osterreicbische (rescbichte mit verwandten

Planen ins Leben getreten sei.

Die ersten Verhandlungen ilber den Antrag Kalkoff fanden

am 6. April statt; „nacb Verlesung der Schreiben von Koser nnd

Lenz, welcbe das ablehnende Verhaltcn der Berliner Akademie
erlauterten", vertagte man sich; am 7. April wiirde der Antrag

Hansen angenommen, wonacb „vier Sachverstandige beauftragt

warden, ein eingebendes (xutacbten ilber die geplante Veroffent-

licbnng auszuarbeiten und der nachsten Verbandsversamnilung zu

unterbreiten. Bei diesem Grutachten kann von denjenigen Quellen

abgesehen werden, deren Heransgabe von der osterreicbischen

Kommission beabsicbtigt ist“. In die Kommission gewablt warden

die Herren v. Bezold, Bernays, Brandi and Kalkoff. In

Aussicbt genommen wurde eine Konferenz in Heidelberg. Allein

die Herren Kalkoff und v. Bezold entscbuldigten sicb mit tiber-

lastung and Erbolungsreisen. Bernays aber meinte (mit V arr en-

trap p), daB zur Bebebung der nacbsten Sorge iiber den Umfang

des Unternebmens irgend „jemand in Brussel, Paris and Spanieii

die Bestande kursoriscb durcbseben miisse", fiigte freilicb binzu:

„da6 die Sacbe wirklicb in Grang kame, glaube icb desbalb nocb

nicbt, pessimistisch wie icb nun einmal bin“.

Inzwiscben trat die ganze Angelegenbeit wieder in ein iieues

Pabrwasser durcb eine Denkscbrift, die im AnscbluB an die Hallenser

Verbandlungen am 9. Eebruar 1901 der Grrazer Historiker Hans
V. Zwiedineck-Slldenborst der Kommission zur Heransgabe

von Akten nnd Korrespondenzen zur neneren Grescbicbte Oster-

reicbs vorlegte, Er trat dartiber mit mir in Euhlung nnd verlebte

einige Tage bei mir in Marburg. Wir verstandigten uns iiber -ein

Znsammenwirken, wonacb die Wiener Akademie die ibrem TJnter-

nebmen etwa nlitzlicben Yorarbeiten zn einer Korrespondenz Karls Y.

mit zu veroffentlicben iibernabm. Wiederum ist etwas anderes als

die obnebin in Angriff genommene Korrespondenz Eerdinands I.

nicbt beransgekommen; sie liegt beute vor in einem ersten ans-

gezeicbneten, von W. Bauer bearbeiteten Bande (Wien 1912). Es

bbeb also im Grunde bei der Wiederanfnabme der dritten Ab-

teilung der Monnmenta Habsbnrgica von 1853. Im Keicb aber ge-

rieten die Bemnbungen fiir eine entsprecbende Korrespondenz Karls Y.

wieder ins Stocken.

Flir einige Jabre trat als boffnnngsvoller Mitarbeiter auf diesem

Gebiete Ludwig Cardanns bervor, der 1908 an eine Biograpbie
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Karls V. dachte oder wenigstens, wie ich. selbst, an eine Vollendung

desWerkes yon Baumgarten. Seine wertvollen Vorarbeiten stecken

in den Kuntiatnrbericbten nnd in den Banden der jjBibliothek des

PreuBischen Historischen Instituts" zu Rom. Er dachte, in einiger

Zeit selbst Simancas zn besnchen. Aber auch Cardaims war iiber

Vorai'beiten nicht hinans gekommen, als er am 30. Marz 1916 im

Priesterwalde fiel, zwei Tage beyor ich selbst diese Stellung am
Croix des Carmes bezog.

Inzwischen hatte ich meine Arbeiten znr Greschichte der Jahre

1639—65 in Wien wieder anfgenommen. Im Herbst 1909 durfte

ich die Copialbande 681 nnd 682 in Grdttingen benntzen und im

wesentlichen ansschopfen. Eitr die nachsten Jahre plante ich die

Fortsetzung dieser Arbeiten in Wien, Brussel und Simancas. Im
Juli 1913 gewann ich die Hiilfe der Wedekind-Stiftung bei unserer

Gresellschaft der Wissenschaften fllr den Plan, meine Vorarbeiten

zn einer Biographic in der Form eines Repertorinms hber die

Korrespondenz Karls V. zunachst fllr die angegebenen Jahre zu

.fordern und herauszugeben. Mein Arbeitsplan flihrte aus: „Die

Korrespondenz Karls Y. ist nicht nur hber alle Archive Europas

zerstreut, sondern ihr Kernsthck, die Kabinettsregistratur selbst

ist infolge der wechselnden Aufenthaltsorte Karls Y. und der merk-

wurdigen Schicksale ihrer archiyalischen IJberlieferung selbst in

hbchst unorganischer Weise zerrissen, so dafi ihre Teile, auch aus

denselben Jahren, in ganz verschiedene Archiye und andererseits

Konzepte und Originale ebenso unnaturlich gelegentlich in die-

selben Fonds geraten sind. Ansatze zu einer Sammlung und Heraus-

gabe sind wiederholt gemacht. Sie bleiben unmethodisch, so lange

ihnen nicht eine planmafiige Aufnahme der Archivbestande und

eine ideelle Rekonstruktion der aufgelosten Registratur vorher-

geht. Im hbrigen gibt es auch hber die zahllosen zerstreut edierten

Einzelstucke nicht die Spur einer Ubersicht. Infolgedessen ist

jeder Forscher, der auf diesem Grebiete arbeitet, genbtigt, fur die

Quellen zur Greschichte Karls V. unyerhaltnismafiig yiel Zeit und
Mhhe aufzuwenden mit geringer Aussicht auf eine auch nur an-

nahernde Bewaltigung des Materials

„Die Meinung geht jetzt dahin, in ganz kurzen Stichworten

mit archiyalischen und bibliographischen Notizen eine chronolo-

gische Ubersicht zu geben hber die Korrespondenz des Kaisers,

soweit sie teils yon seinen deutschen, franzosischen und spanischen

Sekretaren, teils yon ihm eigenhandig gefithrt worden ist. Im
Mittelpunkte dieser Aktenubersicht, die eine neue Form der Publi-

kation darstellen whrde, mhfite die Familienkorrespondenz stehen,
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sclion deshalb, weil fiir diesen eminent dynastiscli eingestellten

Plirsten anch. seine Angehorigen in erster Linie politische Figuren

seines Dienstes gewesen sind. Selbst die Gremahlin ist zugleicb

Regentin in Spanien wabrend seiner Abwesenheit. Der einzige

Bruder Ferdinand, als Konig von IJngarn iind Bohmen zwar eine

selbstandige politische GroBe, aber als jllngerer Brnder nnd romischer

Konig doch stets in starker Abliangigkeit vom Kaiser. Die Schwester

Marie, Kbniginwitwe von Ungarn, gehorte als Regentin der Nieder-

lande bis zuletzt zu den treuesten Stiitzen des Kaisers. Die Schwester

Eleonore, Konigin von Frankreich, forderte den Bruder in den

engen ihr gezogenen Grenzen um so mehr, je isolierter sie sick am
franzosischen Hofe fiihlen muBte; einen Ersatz fiir die unvermeid-

liche Reserve ihrer Briefe geben die Berichte der kaiserlichen Ge-

sandten, mit denen sie in Elihlung blieb. Der einzige Sohn des

Kaisers, Prinz Philipp, ist nach dem Tode seiner Mutter schon in

ganz jungen Jahren Vertreter seines Vaters in Spanien und dazu

zeitlebens das Objekt sorgfaltigster politischer Belehrung durch

die vaterlichen Denkschriften und Briefe gewesen. Zu dieser fast

durchweg politischen Familienkorrespondenz gesellt sich diejenige

mit den Statthalteim in Neapel und Mailand, mit den Gesandten

in England, Frankreich und an der Kurie. Mit den betreffenden

Fiirsten selbst und ihren Ministern warden direkt meist nur for-

melle Briefe getauscht. An der Grenze der Korrespondenz' stehen

alle formellen Schreiben an einzelne Eeichsstande aus AnlaB von

Vefsammlungen oder bestimmten politischen Vorgangen."

„So wichtig wie die Korrespondenzen mit den standigen Ge-

sandten sind natlirlich diejenigen mit den auBerordentlichen Be-

vollmachtigten zu Verhandlungeu oder Reichstagen. Unter diesen

Akten liberragt alles an Intimitat der leider nur fiir die Zeiten

langerer Trennung gefiihrte schriftliche Gedankenaustausch des

Kaisers mit seinen vertrauten leitenden Ministern, anfangs Gatti-

nara, spater und in erbohtem MaBe Nikolaus Perrenot, Herrn

von Granvelle. In diesen Briefen liegen Maximen und Motive; In-

formationen und Anweisungen um so klarer zu Tage, als die Rat-

schlage der Minister in den spateren Anordnungen des Kaisers

weiter zu verfolgen sind, oft rein, oft bemerkenswert modifiziert".

„Das Gerlist des Registers mllfiten die vom Kaiser ausgehen-

den Briefe und Anordnungen bilden. Ob es moglich ist, den Ein-

lauf damit so zu verbinden, daB mit einiger Sicherheit und Be-

quemlichkeit iibersehen werden konnte, welche Berichte und An-

fragen, laufende und auBerordentliche Briefe jeweils bereits zur

Kenntnis des Kaisers gekommen waren, muB sich iiber der Arbeit
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selbst ei'geben. Jedenfalls werdeii die Prasentationsvermerbe und

alle Beobachtnngen liber Posten imd Postzeiten sorgfaltig beriick*'

sichtigt werden miissen;"

Meine Denkscbrift an die Wedekind-Stiftung gipfelte in den

Worten: ^Wenn es gelange, das ganze sachlich erheblicbe ge-

driickte nnd ungedruckte Material so zusammenziistellen, dafi man
in jedem Augenblicke sehen kbnnte, welche Briefe von anderen

Macbten, welche Berichte von Raten nnd Gresandten jeweils am
Hofe vorlagen, und welche EntschlieBnngen daraufhin ergingen, so

ware fiir alle Zeiten die nnverriickbare Grrundlage fiir die politische

nnd personliche Greschichte des Monarchen gewonnen^b Man sieht,

es war ein entschlossener Pragmatismiis, dem ich damals hnldigte.

Mit Unterstiitziing der Wedekind-Stiftmig verbrachte ich im

Herbst 1913 wieder drei Monate im Wiener Archiv. Mein Reise-

bericht vom 18. Pebrnar 1914 zahlt die damals bereits ansgeschopften

Abtednngen des Wiener Archivs anf. Ich begann den in Wahr-
heit nngehenren XJmfang des Unternehmens zn ahnen nnd bemhhte

mich, Mitarbeiter heranznziehen, Im Sommer 1914 hatte ich zwei

Schiiler soweit ansgebildet, dafi der eine von ihnen, P. W. Wih
helmij im Herbst nach Spanien gehen sollte.

Da brach der Krieg ans; Wilhelmi fiel in RnBland. Ich

selbst stand vier Jahre an der Westfrontj nnd nach dem Kriege

bedurften wir alle der Sammlnng und des Znrllckfindens zu den

primitivsten Grrniidlagen gelehrter Arbeit. Von Kaid V. konnte

Jahre lang nicht die Rede sein.

Die archivalische Arbeit war nnterdessen anderswo wieder in

G-ang gekommen. Der Jahresbericht des PreuBischen Historischen

Institnts in Rom von 1913/14 teilte mit: „Anch mit der Arbeit

des Dr. Schweizer in Simancas sind wir zn einem gewissen Ab-
schluB gekommen. In den drei arbeitsreichen Jahren seines Anfent-

haltes in Simancas hat Dr. Schweizer die dortigen Archivalien

von 1528—1B32 dnrchgearbeitet und eine groBe Masse von Akten
kopiert oder exzerpiert. Den Grnndstock dieser Sammlnng bildet

die Korrespondenz Karls V. mit seinen Vertretern in Rom nnd die

Berichte des kaiserlichen Gesandten ans dem regno nnd dem librigen

Italien. Jetzt ist Dr. W. Mayer dabei, das Material zn ordnen^^

Es ist derselbe Dr. E. W. Mayer (gest. 17. Sept. 1917), ans dessen

KachlaB im 120. Bande der Historischen Zeitschrift (1919) die Ab-
handlnng iiber das politische Testament Karls V. von 1656 ge~

drnckt ist. Das Wichtigste war, daB mit dem PreuBischen Histo-

rischen Institnt in die Geschichte der Heransgabe der Korrespondenz
Karls V. die treibende Kraft seines Leiters Paul Kehr eintrat,
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der seitdem das Gesamtanternelimen in einem ganz neuen Sinn aiif

das entscheidenste gefordert hatj nnd zwar so gut im Reich wie

in Osteri’eich.

Denn aucli in Wien liefen Faden, die nicht abrissen. Kurz vor

dem Kriege war durclx die Verwaltung des Haus-, Hof- und Staats-

archivs selbst eine erste Lieferung der Bearbeitung der Eeichs-

registraturbucher Kaids V. Iierausgegeben worden, bearbeitet von

E. Schwab; von der Korrespondenz Ferdinands war vorhin schon

die Rede; beides ruhte nur.

Zwischendurch hatte es in Wien auch einmal eine amerikanische

Anregung gegeben. Anfang 1921 schrieb mir E. v. Ottenthal
liber den Plan, die politische Korrespondenz Karls V. mit dem
Auslande in zwanzig Banden zu je 5 $ lierauszugeben. Es ware

aiif eine beschleunigte Materialverbffentlichung hinausgelaufen
;
aber

die vor allein von der Mrs. Tyler betriebenen Arbeiten kamen

schlieJBlich iiber Vorbereitungen dock nicht hinaus*

Erst 1926 wagte ich es, die alten Arbeiten wieder aufzu-

nehmen. Mein Anteil an Marcks Deutscher Geschichte sollte mir

fiir die Biographic Karls V. den Hintergrund entlasten und mich

auch im einzelnen mit „Reformation und Gegenreformation“ wieder

moglichst vertraut machen. Das Erscheinen des ersten Bandes und

die Erwahnung meiner Plane kniipften neiie Verbindungen, Ins-

besondere war es jetzt Paul Kehr, der als Direktor des Kaiser

Wilhelm-Instituts fiir Geschichte neben der Germania Sacra und

den Briefen Wilhelms I. auch die Korrespondenz Karls V. iinter

seine Obhut genommen hatte und mir am 16. August 1927 schrieb,

dafi die Arbeiten an der Korrespondenz durch die Entsendung des

Herr Di\ Walser nach Wien aufs neue in Flu6 gekommen seien

und daB es sich empfohle, iiber alle damit zusammenhangenden

Fragen einmal in einer miindlichen Verhandlung zu sprechen. Es

ist im Friihjahr 1928 dazu gekommen, nachdem Professor Ad.

Hasenclever, damals noch in Halle, als Generalredaktor der Kor-

respondenz Karls V. gewonnen war. Der AbschluB erfolgte in einer

Sitzung im Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien am 20. Marz 1928.

Das Eingreifen der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft ermoglichte

es, sowohl die Fortsetzung der Korrespondenz Ferdinands ins Auge

zu fassen, wie sogleich zum AbschluB der oben erwahnten Be-

arbeitung der „Reichsregistraturbucher Kaiser Karls V.“ zu schreiten.

Herausgegeben vom Kaiser Wilhelm - Institut fiir deutsche Ge-

schichte in Verbindung mit dem Haus-, Plof- und Staatsarchiv in

Wien liegen diese inzwischen von Lothar GroB vollendet vor

(Wien and Leipzig 1930).

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Kl. 1930. Heft 3. 18
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Filr die Kabinettskorrespondenz Karls V. aber wurde be-

scblossen, in umfassender Durcbforscliiing der dafilr in Betracht

kommenden enropaiscken Arcliive die Grrundlage fixr die weitere

Bearbeitung zu gewinnen. Der Mitarbeiter der Kaiser Wilbelm-

Gresellscbaft, Herr Dr. Walser, bat unter Benntzung meiner Vor-

arbeiten das gesamte Material des Wiener Archivs systematisch

aufgenommen, sodaB der Versucb gemacbt werden kann, in einer

der nachsten Hummem dieser Berichte die in Wien erhaltenen

Triiminer der Registratnr Karls V. mid die in Betracbt kommenden
Abteilungen ans der tJberliefernng Konig Berdinands wieder anf-

znbauen.

Hack AbscbluB seiner Wiener Arbeiten ist Dr. Walser nacb

Spanien gegangen, von P. Kebr eingefilbrt mid seitdem erfolgreicb

tatig. Aucb iiber seine spaniscben Arbeiten liegen bereits ein-

gebende Bericbte vor. Nocb in diesem Winter wird ibm ein zweiter

Mitarbeiter, Herr Dr. Graf Looz-Corswarem, folgen.

Wabrend derselben Zeit bat Herr Kollege Has end ever die

Arbeiten in Paris anfgenommen. Wir hoffen aucli von ibm bald

einen Bericht vorlegen zu dttrfen.

II.

Die politischen Testamente Karls V.

Von vornberein bestand zwiscben uns kein Zweifel, daB mit

der inventarisation des Materials unter dem doppelten Gresicbts-

punkt seiner jetzigen Aufbewabrung und seiner cbronologiscben

Einreibung die innere Bescbaftigung mit dem Stoffe Hand in Hand
geben miisse. Wie das bei meinem eigenen Ausgangspunkte selbst-

verstandlicb war, so schien es aucb fiir unsere Mitarbeiter per-

sonJich und sacblicb fbrderlicb zu sein.

Icb babe bereits in meinem Vortrag auf dem Internationalen

HistorikerkongreB in Oslo von den ersten Ergebnissen unserer ge-

meinsamen Arbeit gesprochen und darf das dort Gresagte bier er-

weitert und begriindet wiederbolen ^). Scbon die rein aufierlicbe

Bescbaftigung mit den ungebeuren Massen derKorrespondenz Karls V.
hat uns iiberrascbenden Gewinn gebracbt. tlberblickt man das

1) Der Vortrag ist erscMenen in den Preufiischen Jahrbiicliern 1928 S. 23 f.



Berichte und Studien zur Geschichte Karls V. 269

riesenliafte Material und seine aus einzelnen Angaben erkennbaren

Schicksalej diese Unzertrennlichkeit der Menschen von ibren Akten,

selbst in Peldziigen und gar zur See, wie vor Algier^), so be~

kommt man die eindringlichste Yorstellung von einem sehr charakte-

ristisclien Zuge der Regierungskunst, dem es -entstanimt. "Wo hatte

man in den vorhergehenden Grenerationen eine so ungebeure Scbatzung,

urn nicbt zu sagen tlberschatzung des gescbriebenen Wortes er-

lebt? Das eben iiber ganz Europa aufgegangene Zeitalter der

Renaissance ergriff die Dinge — das war sein Realismus — nocb

immer stark rational und schwelgte in ibrer formalen Bebandlung.

Eine Flut von arcbitektoniscb aufgebauten Denkscbriften und nocb

in den laufenden Korrespondenzen ein endloses Raisonnement. Karls

GroBkanzler Gattinara, der Freund des Erasmus, mutet nocb ganz

gotisch an, wenn er sieben scblecbten Griinden zebn bessere wie

die zebn Gebote den sieben Todsiinden entgegenstellte, oder in

einem anderen Gutacbten seinem jungen Herrn sieben Ratscblage

als die sieben Gaben des beiligen Geistes oder als die Wege zu

den sieben Freuden des Paradieses empfabl. Dabei zitierte er

Seneca, nahin Titus als Vorbild und warnte wobl einmal als Cassandra.

Diese balb nocb scbolastisch, balb scbon bumanistiscb gebildeten

Rate gefielen sicb in ibrer Dialektik und in der Macbt des Wortes.

Die zierlicben Humanistenbande der Gattinara und Granvelle, Arras

und Seld zeigen aucb die auBere Freude an dem gescbriebenen

Wort. Dnd selbst die ungeflige, aber docb ausgescbriebene Hand

des Kaisers verrat das ungebeure MaB der personlich vollbracbten

Schreibarbeit. Er wurde friib der gelcbrige Scbliler jener Meister

1) Im Wiener Archiv findet sich ein Brief des Bischofs von Arras, Antoine

Granvelle, an Konig Ferdinand, vom 9. Mai 1657 aus Brussel, in gleichzeitiger

deutscher Ubersetzung mit sebr lebrreichen Bemerkungen iiber das ScMcksal

der kaiserlichen Akten: ^TFas aber die schriften der reidhischen cantzley be-

iriffti meins erachten wer es ain langsame sachet derJialben der Mo. Kay. MK
gutbedunTcen zxi enoaHen; und xoas mir beyhandig bliben ist^ hab icli in etlidhe

gestatlen tlian^ dan ains tails sein etUche fur Algers verloren ^vordten^ und etlidhe

hat iveilandt Obernburger zu sich behalten\ zu dem, was bey des gewesenen mce-

cantzlers Naves zeitten geschehen, findt ich nicht alles was von noten ist“

;

er

bittet den Konig, ihn wissen zu lassen, „toelchen khauffman zu Antworft ich alle

sachen iiberantworten soil, damit man sie gen Augsburg fueren mochte und von

dannen dem vicecantzler Seldt zuschickhen, ob das er darzu berueffen lasse den

Secretarii Haller, dan sie bayden die reichische cantzley verricht und ich gar nit]

damit man alsdan ain inventarii auffrichten mochte und darnach nachvolgendt

denselben alle schvifften xiberantwortte zu handen des, welchen E, Mt. darzu ver-

ovdnen gefellig, damit sie au>ff die Thonaxv gen Wien gefurt mocliten werden^^.

18*
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cles Wortes uiid der Schrift, und zeitlebens blieb ein gut Teil seiner

Energie in seinen Eedern stecken.

Das. zweite, nicbt minder wicbtige Ergebnis der bisheidgen

Arbeit ist eine bessere Kenntnis des Gescbaftsganges in Kanzlei

und Kabinett. Solange man einzelne Briefe und Akten bloB nach

ihrem materiellen Inhalt suchte und wertete, gedieh man nicdit zu

den dahinter wirksamen personliclien Kraften. Man sprach — an

sich nicbt unrichtig — allgemein von der Politik Karls V., aber

ohne das in ilir selbst kampfende Leben zu begreifen. Erst in den

zusammenhangenden Reihen dieser Akten und Korrespondenzen

werden die vei’zweigten Nervenstrange bloBgelegt, die den Orga-

nismus dieses Weltreiches bewegten. Herr Dr. Walser bat bereits

in “Wien mit einer Arbeit iiber die Geschaftsfiihrung im Kabinett

begonnen und sie in Spanien weiter gefordert. Dabei ist ihm die

Auffindung einer der ganz groBen Briefreihen, der Korrespondenz

des Kaisers mit Granvelle, besonders zu statten gekommen. Natiirlich

folgten die Rate dem Meister, wie dieser bereits in seiner Jugend

das Vorbild der Kanzler und Rate aus der alien Scbule gehabt

hatte; eine ungeheure, sick auch in einer Eiille von Dubletten,

Parallelschreiben und Eormalitaten befriedigenden Schreibseligkeit.

Dem gegeniiber ist ein drittes — fast paradoxes — Ergebnis

unserer Studien wieder in bobem Mafie trostlich. Aus der Masse

der Akten steigen die wenigen Schriftstlicke von personlicher Kraft

und wirklich weltbistorischer Bedeutung erst recht in liberwaltigender

GroBe empor und es ist beruhigend, daB gerade die Masse des

Materials zuruckfulirt zum Wesentlichen und zur Vertiefung. Wo
aber besitzt man neben den Handlungen eines Staatsmannes fllr

die Kenntnis seines Wesens und der Motive seines Handelns ein

Material, wie es in Karls V. z. T. eigenhandigen Testamenten mit

den Instruktionen fiir seinen Sobn und Erben Philipp vorliegt?

Die Gattung der modernen politischen Testamente groBen Stils

beginnt mit ihnen. DaB Ranke sie sich hat entgehen lassen, er-

klart ihre geringe Beachtung fast bis zum heutigen Tage, wenigstens

in den groBen Darstellungen ^). Und doch liegt in der weit zer-

streuten gelehrten Literatur bereits eine Pltlle von Editionen und
Untersuchungen liber die einzelnen Testamente vor, freilich auch

eine Menge ungeloster Probleme.

In Oslo babe ich mich darauf beschranken diirfen, kurz die

wichtigsten Stiicke zu bezeichnen. Fiir den Fortgang unserer Ar-

1) Nur K. H abler, Geschichte Spaniens I (Gotha 1907) widmet ihnen
wenigstens die Uberschrift eines Kapitels imd einige gute Bemerkungen.
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beiten aber ist es notig, das gesamte bisher bekannte Material

vorzulegeix und weniger das Gremeinsame, als die Verschiedenheit

der einzelnen Stiicke herauszustellen. Dabei wird sick gleichwohl

zeigen, daB die privaten und die politisclien Testamente vielfacli

ineinander libergeben und sich mit aktuellen Instruktionen ftir die

laufenden Grescbafte nocli auf das iiachste beriibren. Die ganz freie

Form des vorwiegend aus Maximen bestelienden politischen Testa-

mentes hat Karl V. nocli nicht gefunden. Aber es ist ilberaus

charakteristisch, dafi sie sich in versteckt literarischer Form ge-

rade an seinen Namen angeschlosseii hat
Ich gebe zunachst eine chronologische Dbersicht liber den Be-

stand mit den notigen Belegen^).

1. 1522, Mai 22. Brugge. Erstes Testament (vor der Abreise nach

Spanien). — Cop. Besan^on, M^moires de Granvelle.

Anoi'diiungen fiir seine Beisetzung bei den Ahnen in Granada, in

Brugge Oder nach Biickerwerb Burgunds in der Chartreuse bei Dijon.

Bestimmung iiber Erben und Testamentsvollstrecker. Gedruckt bei

Wei 6, Pap. d’Etat, 1,252— 56.

2. 1520—55, — . Instruktionen des Kaisers fiir seine Minister.

Dngedruckt Simancas.

Diese bis auf wenige Stiicke ungedruckten Instruktionen aus der

Abteilung Fatronato real, Poderes y i&trucciones sind nach Mitteilungen

des D. E. Pacheco y Leyva vermerkt bei Merriman, Charles V.

last paper of advice to his son (The american historical review

XXVIII, 489).

3. 1528—29, — . Instruktionen Karls V. fiir die Konigin und

Kaiserin Isabella als Regentin von Spanien. — Ungedruckt,

Simancas.

Erwahnung wie bei 2 durcli Merriman, u. a. 0. (VgL Oommen-
taires de Charles-Quint 24).

4. 1529, Marz. Zweites Testament (vor der Abreise nach Italien

und Deutschland). — Spater vernichtet.

1) Eine erste Zusammenstellung einiger Testamente Karls V. gab E. Gossart,

Notes pour servir a I’histoire du regne de Charles-Quint (Mem. cour. par I’acad.

de Belgique LV, 1898) cap. V : Les testaments de Charles-Quint. — Die letzten

Notizen iiber die Bestande in Simancas findet man bei R. B. Merriman a. a. 0.

(Americ. hist, review XXVIII. 1922/23) und The rise of the Spanish empire III.

The emperor (New York 1925) p. 406 if. — Die Leipziger Dissertation von Willi-

bald Richter, Die politischen Testamente Karls V. und ibre Stellung in der

politischen Anschauung seiner Zeit, Halle 1911, ist beute iiberholt. So weit war

die damals sehr anregende Arbeit von Bruno Stiibel, Die Instruktionen Carls V.

ftir Philipp (Mitt. d. Inst. f. osterr. Gesch. XXIII, 61 If. 1902) auch bereits ge-

kommen. Bis beute beschranken sich alle Arbeiten auf die Zusammenstellung oder

Benutzung weniger Stiicke.
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Nach dem Briefwechsel bei Ernest Goss art, Charles-Quint et

Philipp IL Etudes sur les origines de la pre^ponddrance politique

de I’Espagne en Europe (Mdm. couronnds par TAcad. royale de

Belg. LIV, 1896) p, 50f. ist dies Testament an die ErzWzogin
Margarete zur Verwabrung gegeben. Sie bestiitigte den Empfang
und wiinsclite mit leicbtem Bpott ihrem neunundzwanzigjahrigen

Neffen ein so langes Leben, que en ferez encore une domaine, Der
Kaiser rechtfertigte sich mit der Bemerkung: toujours est ee ouwage

necessaire, que fai volontiers fait par temps pour le Men des miens et

de mes pays et subjectz. — Nach einem ebendort abgedruckten No-
tariatsprotokoll ist dies Testament samt spMeren Codicillen ver-

nichtet, wofiir die Konigin Marie, Margaretens Nacbfolgerin, ein

neues Testament zur Aufbewabrimg erbielt.

6.

1629—36, — . Codicille zum zweiten Testament. Spater ver~

nichtet.

Vgl. die Bemerkungen zu 4; die Codicille mussen natiirlicb

zwischen dem 2, und 3. Testament liegen,

6. 1531, Marz 12. BrtlsseL Instrnktion des Kaisers fiir Konig

Perdinand betreffs der Eeichsverwaltung. — Or. tind. Cop.

Briissel.

Gedruckt von K. Lanz, Staatspapiere zur Gescbi elite des Kaisers

Karl V. (Stuttgart 1845, S. 59). — Die Instruktion ftir die Konigin
Marie als Eegentin der Niederlande, Cop. Wien, St.-Arch. P.A.

24. 25.

7. 1636, — . Instruktion Karls V. fiir die Konigin und Kaiserin

Isabella als Eegentin von Spanien. — Simancas.

Coleccion de documentos ineditos III, 538 ff. Erwahnung wie
bei Nr. 2 durch Merriman a. a. 0. (Vgl. Comm, de Charles-

Quint, 54).

8. 1536, Pebr. 28. Drittes Testament (vor der Abreise aus Madrid
zur Pahrt gegen Tunis). Spater vernichtet?

In dem Codicill vom 5. November 1539 (unten Ni\ 11) modi-
fiziert der Kaiser sein Testament vom letzten Febimar 1535 mit
dem Bemerken, dab er fur das neue Codicill ein lateinisches

Exemplar dieses Testaments geoffnet und spater vernichtet babe.

Zu den drei anderen unversebrten Exemplaren (einem lateiniscben

und zwei spanischen) babe er entsprechend drei Exemplare des
Codicills berstellen lassen. Auch spater scheint der Kaiser sich

noch auf dieses Testament zu beziehen.

9. 1638, — . Instruktion fiir die Konigin und Kaiserin Isabella

als Eegentin von Spanien. Ungedruckt. Simancas.

Erwahnung wie bei Nr. 2 durch Merriman.

10.

1639, Nov. 5. Madrid. Instruktion fiir Prinz Philipp als Regent
von Spanien (vor der Abreise durch Prankreich in die Nieder-
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lande). — Pranz. Cop. JBesan9on, M^m. de Grranvelle; Paris,

Bibl. Nat.

Regierungainstruktion und letzter Wille bei Uberlassung der Statt-

balterschaft in Spanien aus Anlali der Eeise in die Niederlande;

Ermabnung zn Gottesfurcht, Pfiege von Religion und Kirche und

zur Freundscbaft mit den Verwandten. Mittel und Wege der Freund-

schaft mit Frankreich; Erorterung der Ebeplane, Niederlande fiir

Marie und den Herzog von Orleans oder Mailand fur eine Erz-

herzogin und Orleans, Verbindung Philipps mit Marguerite von

Frankreich oder lieber mit der Erbin von Navarra
;
dann Marguerite

ftir einen Erzherzog oder Don Luis von Portugal; Verbindung Juanas

mit dem Tnfanten von Portugal; alles dieses zu betrachten unter

dem Gesichtspunkt der Beilegung der Glaubensspaltung, der Turken-

not, des Streites um Geldern und Savoyen. Verbindung der Prinzefi

von England mit Portugal oder sonst; Bedeutung Englands fiir die

Niederlande. Ehen der daniscben Nicbten. — Gedruckt WeiB,
Pap. d’dtat II, 549—61.

11. 1539, Nov. 5. Madrid. Codicill zum Testament von 1535 (Nr. 8),

in drei Exemplaren ausgefertigt, eins lateiniscb, zwei spa-

niscb, — Franzosische Kopie, Besancon, M5m. de Gran-

velle.

Anderungen des Testaments iiber die Vererbung der Niederlande

an Sohne oder Tocbter sind nach Herstellung der Freundscbaft mit

Frankreich notig geworden. Ausfuhrung nacli seinem Tode gleich-

wohl dem Ermessen Philipps heiragestellt, gemafi der Instruktion

vom gleichen Tage (s. Nr. 10). Bestimmungen iiber das Erbe der

Kaiserin nach der ihm iibertragenen Verfugung. Bestimmung iiber

Mailand nach der Instruktion. Der romische Konig behalt Pfirt

und Hagenau. Die eigene Grabstatte Granada, an der Seite der

Gemahlin. Bestatigung der iibrigen Bestimmungen des Testaments.

Ausfertigung dieses Codicills. — Gedriiekt bei W eib, Pap. d’dtat

II, 542.

12. 1540, Okt. 28. Brlissel. II. Codicill zum Testament, von 1535

(Nr. 8) iind znm Codicill von 1689 (Nr. 11). Ausfertigung

wie Nr. 11. — Franzosische Cop. Besancon, M6in. de Granv.

Erneute Anderung nach der gegenwartigen Haltung des Konigs

von Frankreich, wodurch gelost ist, was verahredet war, und er frei

bieibt. Hat die Entscheidung iiber die Niederlande hinausgeschoben.

Stellt die alten Heiratsabreden fiir spater zur erneuten Erwagung,

gegebenenfalls Philipps. Bestatigt im iibrigen Testament und Codicill

mit der einen Ansnahme, dafi er das gefahrdete Mailand scbon jetzt

dem Prinzen Philipp als Eeicbsleben iibertragen hat. Erbauung des

Castells in Gent aus Anlafi der IJnruhen: testamentariscber und

anderweitiger Ersatz fiir die dabei abgebrochenen Kirchen und Kloster.

— Gedruckt WeiB, Pap. d’etat 11, 599.

13. 1643, Mai 1. Barcelona. III. Codicill zu detnselben Testament

aus AnlaB der bevorstehenden Verbindung des Prinzen Philipp
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mit der lufantin von Portugal und der Prinzessin Juana mit

dem Infanten. — Ungedruckt, London, Brit. Mus.

TrifEt Bestimmungen zum Testament der Kaiserin vom 7. April

1539 liber ibre Preziosen. Erwahnt von Gross art, a. a. 0.

14. 1543, Mai 1. Barcelona. Instruktionen fiir die Begierung und

die Ratskollegien wahrend der Eegentschaft des Prinzen

Philii)p. — Copien Simancas, Patronato real, Poderes etc.

Leg. 2f.; Paris, Bibl. Nat.

1. Imtruedon principal — 2. Expedition der Scbriftstiicke. —
3. Consejo de las ordenes. — 4. Rat von Castilien. — 5. von

Aragon. — 6. Consejo de las Indian. — 7. Haushaltuugspliiiie (Ein-

nabmen und Ausgaben fiir 1543—45). — Gedruckt P. de Laigleaia,

Estudios bistoricos 1515— 55. Madrid 1909, p. 24, 37 ff.

15. 1543, Mai 4. Palamos. Instruktion fiir Prinz Philipp mit

personlichen Ratschlagen fiir die Begierung und fiir sein

Verbalten in der Ehe. — Eigli. Or. verschollen (Privatbesitz

in Amerika), 1863 noch in Madrid, Ministerio del estado,

benutzt von Maurenbreclier. In Paris aus dem voriiber-

gehenden Besitz von N. Charavay neu ediert von Morel-

Fatio, darnach wieder abgedruckt von Laiglesia. — Alte

Copien in Paris (Bibl. Nat.), Brussel, London und Simancas.

AnlaB zur Eegentschaft. Leitsatze: Gottesfurcht
,
Abwebr der

Heresien, Porderung der Inquisition und der Justiz. Gerecbtigkeit

und Mafihalten. Warnung vor Scbmeicblern. — LaBt dem Sohn
die alten Bate und gibt Instruktionen fiir dieselben. Sorge fiir die

Besidenz der Biscbofe, fiir die Konigin-Mutter und fiir die Scbweatern.

Aufsicht liber die Grenzen. — Anweisungen fiir das personlicbe

Yerb alten des Prinzen, Wesen der Mannlichkeit, Portsetzung der

Studien, Beherrschung der Spracben, Umgang mit gesetzten Mannern,
MaB der Erbolung. — MaBhalten aucb in der Ebe. Aufgaben der

Ptirsten, Warnung vor Scbmeicblern, vor allem vor anderen Frauen.

Haltung des Koniglichen Hauses. Lesen der Instruktion mit den
Baten. — Drucke: Maurenbrecber, Porscbungen zur deutschen Ge-
scbichte III, 281

;
Morel-Patio, Bulletin bispanique 1, 1 89 9 (aus Or.),

Laiglesia a. a. 0. p. 71 ff. Nacb der Briisseler Copie luckenbaft

und mit vielen Peblern gedruckt von Lanz, Staatspapiere S. 359 f.

16. 1543, Mai 6. Palamos. Ganz geheime Instruktion fiir Prinz

Philipp zur Erganzung der vorigen. — Scbicksale des Ori-

ginals wie bei Nr. 15; es war bereits verkauft, als Morel-

Fatio anfmerksam wurde; Auftauchen 1905 im Katalog
der Autogr. Sammlung Al. Meyer-Cohn, dann verschollen.

So ist Maurenbrechers Text bier Ersatz des Originals und
nach Vergleicli der beiden Ausgaben von Nr. 16 auch durch-

aus brauchbar (gegen Laiglesia S. 26 und Morel -Fatio,

Historiographic de Charles- Quint I [Paris 1913], 167, Note).
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— Copien in Paris (BibL Nat.), London, Madrid (Bibl. Nac.),

Brussel und im EscoriaL

Der grobe Plan zur Losung aller Schwierigkeiten seiner Reiche

und was fiir den Fall seines Ablebens zu tun. Charakteristik

der einzelnen spanischen Minister, des Erzbischofs von Toledo, des

Herzogs von Alba, des Rates Cobos, des Mayordomo Zuiliga, des

Biscliofs von Cartagena, des Prasiclenten Valdez. Europaiscbe

Politik
;

Cliarakteristik von Granvelle, Arras, St. Vincent. — Drucke
von Maurenbr eclier, a. a. 0., 299 ff. nacb Or., von Lanz, S, 369 f.

nacb der schlecbten Brusseler Gopie, von Laiglesi a, a. a. 0. S. 82f.

nacb der ebenfalls nachlassigen Copie im EscoriaL Altere Drucke
oder Benutzungen, erst recbt feblerbaft und modernisiert, beiValla-
dares, Semenario erudito XIV. 1788 (zitiert von Maurenbrecber

und darnacb Morel -Fatio und Laiglesia) und M^moires de D.

Ldvesque 1. 179. 1733 (zitiert Pap. d’etat I. Pag. Vni/2). —
Nacb K. Mayr, Hist. Blatter I, 248 batte Laiglesia nur einen Ent-

wurf benutzt, Icb glaube das nicbt; die Abweicbungen sind an

einer Stelle allerdiiigs stark und merkwiirdig, aber bei der Natur

des Scbriftstiickes ist die sorglose Aufbewabrung eines Entwurfs

ausgescblossen.

17. 1648, Jan. 18. Augsburg. Grobes politisches Testament filr

Prinz Philipp. — Spanischer Text: Bibl. des Escorial; Be-

sanoon, Mem. de Granvelle; Paris, Bibl. Nat.; Rom, Bil)l.

Vat. cod. Ott. 2450 und Bibl. Corsini. Auberdem bei Sandoval,

lib. 30, § B (mit nicht unerheblichen Abweicbungen und mit

dem Datum des 19. Jan.).

Aufzeiclinung von Ratschlageii fur den Todfall aus Anlab wieder-

bolter Krankbeit. Leitsatze: Gottesfurclit
,
Abwebr der Haresien,

Forderung des Konzils, Ebrfurcbt gegen die romiscbe Kirche, dock

obne Billigung ihrer Mibbrauche. Residenz der Biscbofe. — Frieden

zu wahren, Kriege nur zur Verteidigung. Rekuperation des Doma-

nialbesitzes. — Verfcrauen zum rbmiscben Konige, Verbaltnis zum
Reicb und zu den Scbweizern. Unzuverlassigkeit des Papstes. Vor-

sorge fiir die Papstwahl; Schwierigkeiten wegen Neapel, Sizilien

und der Pragmatica fiir Kastilien. Andere Staaten Italiens im ein-

zelnen. Verbaltnis zu Frankreicb und zum neuen Kbnig, alte Streit-

punkte, insbesondere Kampf um Mailand. — Sorge fur die Flotte

und gegen Seerauber. Die Niederlande und die Zitadelle von Gent.

Gefahrdung der Francbe Oointd Navarra. Indien, Konkurrenz der

Franzosen; Einvernebmen mit Portugal. — Anspriiche an Frank-

reicb, Bourgogne, Hesdin, Savoyen und Piemont, Vorkebrimgen und

Sorge fiir die Besatzungen in Oberitalien. — Gute Beziebungen zu

England; zu Scbottland wegen des Handels. Danemark: — Aus-

wahl und Beaufsicbtigung der Gouverneure in den Reichen. Be-

sondere Sorge ftir Indien, gegen die Oonqnistadoren und fiir die

Untertanen. — Fiirsten sollen Sobiie baben, als Stattbalter. Wieder-

verheiratung Philipps. Verbeiratung der Infantin mit Maximilian.

Die Niederlande bleiben am besten bei Philipp; Maximilian als
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Regent, da Auslander dort nnbeliebt. Die portugiesische Heirat der

jiingeren Infantin. Verhaltnis zu den Scbwestern des Kaisers. —
Pormeller Anftrag ziir Durcbfiihrung seiner Testamente und Codi-

cille und derjenigen der Kaiserin. Segnet den Sobn. — Gedruckt

bei Sandoval, Historia de la vida y los becbos del emperador

Carlos V. (Amberes, 1681 fob) IL475->-87, undWeiB, Pap. d^^tat

111,267—318 in spanischem Text iind franzdsiscber tibersetzung.

18. 1648, — . Instruktion des Kaisers flir seine TocMer Maria

xind den Erzberzog Maximilian als Regenten von Spanien.

— TJngedruckt. Simancas.

Erwabnung wie bei Nr. 2 dnrcb Merriinan.

19. 1550, Mai 19. JBriissel. Viertes Testament.

Erwabnt im Testament von 1554 (Nr 21).

20. 1552, — . Innsbruck. Codicill.

Erwabnt im Testament von 1554 (Nr. 21), vgl. Goss art, Mdm.
conr. par I’acad. LV, p. 9 If. (wo ein weiteres Codicill vom 17. Sep-

tember, ungedruckt, Simancas, erwabnt wird).

21. 1554, Jiini 6. Brilssel. Eunftes und letztes Testament des

Kaisers, ausgefertigt in zwei lateiniscben und zwei spaniscben

Originalen, mit Protokoll iiber VerscbluBzeugen und Siegel,

— iiberliefert durcb Sandoval.

Empfieblt Gott seine Seele und wiinscbt die Bestattung seines Leibes

in Granada, verordnet 30 000 Messen und 30 000 Dukaten Almosen;

erbittet vom Papst vollkommenen Ablafi. — Verordnet die aus Not
unterbliebene Ausfubning der Testamente seines Vatex’S, seines GroB-

vaters Maximilian und dessen Mutter Maria, Bezabluiig aller Scbulden

aus den Einkiinften der drei Orden von Santiago, Calatrava und Alcan-

tara. Sorge ftir die Herstellung der Krongiiter, Kevocation von Ver-

gabungen. — Empfieblt dem Sohn Geborsam gegen Gott und die

Kircbe, Forderung der Inquisition, Pflege der Gerechtigkeit, Sorge

fur die IJntertanen, besonders die Bediirftigen, gegen die Macbtigen.

Vorgeben gegen die (Jbergriffe der Granden. Sorge fiir das Patri-

monio real. Wiinscbt Canonicate fiir die Inquisition. — Verfiigt eine

genaue Erbordnung nach Primogenitur und Vorrang der mannlicben

Erbeii. Die Kinder Philipps und der Marie von England sollen die

Niederlande erben; Einscbrankungen fiir eine Tocbter. Verfiigung

tiber den Nacblab der Kaiserin und Erganzung der Mitgiften seiner

Tocbter. — Die Giienta de juro en las Indias im Hause Alba.

Margarita d’Austria. Nachpriifung des Besitzcs von Piacenza und
Navarra. Eventuelle Regentscbaft fiir Don Carlos. Verfiigung iiber

Mailand als Lehen des Eeiclis. Ernennung der Testament svollstreckei'.

— Gedruckt bei Sandoval, Hist, de la vida etc. (Amberes, 1681)
11,639— 56. Rousset, Suppl. ad Corps dipl. de Du Mont II, 141.— HabeiTin 111,487.

22. 1554, Juni 6. Brussel. Codicill zum Testament liber die Ver-
sorgung seiues natiirlicben Sobnes (Don Juan d’Austria). —
Span. Cop. Besancon Mem. de Granvelle.
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Trifft unter Bezugnalime auf den entsprechenden Satz im Testa-

ment {Mandamos gue gualguiera otra hoya pliego etc. valga como dau-
sula y disposicion del) Bestimmungen iiber die Versorgung seines

naturlichen Sohnes „Jdr6me“; dies Aktenstiick zu betrachten, mno
clausula del diclio my iestamento. — Beilage: Kevers des Fr. Massy
nnd seiner Frau uber das von ibnen angenommene Kind. — Zu-

sammen mit anderen von Philipp verschniirten Papieren (Nr. 23,

27, 28) bei "WeiB, Pap. d’dtat IV, 496 f. mit franzosischer Uber-

setzung.

23. [1664, Juni 6. Briissel.] TJndatiertes Codicill zum Testament

betreffs Navarra. — Cop. nach dem Original „von der Pland

des Testaments", Besan9on, Mdm. de Granvelle.

Ferdinand von Aragonien hat Navarra erworben, bei seiner Ge-

wissenhaftigkeit sicher in gutem Glauben. Seine Mutter und er

haben es ebenso besessen. Aber zur Entlastung seines Gewissens

beauftragt er Philipp mit Untersuchung der Kechtslage, ndtigenfalls

mit Buckgabe von Navarra. — Gedruckt bei Weifi, Pap. d’dtat

IV, 500 (span, mit franzds. Ubersetzung).

24. 1554, Juli 12. Coruna. Instruktion fllr die Infantin Juana als

Regentin von Spanien. — Ungedruckt, Simancas.

Erwahnung wie bei Nr. 2 durch Merriman, — Nach Sandoval,
Hist, de la vidaXXX, 51 (Amberes 1681 11,561) handelt es sich,

was auch wahrscheinlicber, mn eine Instruktion Philipps fiir seine

Schwester vor seiner Abreise nach England. Um so charakteristischer,

wie Philipp wieder der Praxis seines Vaters folgt. — Der Auszug

bei Sandoval ist einigermafien ergiebig; er gibt auch das Datum.

25. [1554, — . Briissel.] Karls V. Erklarung iiber die Vertrage

von Passau und Metz. — Eigenhandig von Seld, Wien,

Brandenburgica.

Das Stuck ist undatiert und auch nur ein Entwurf des Rates.

Karl nimmt darauf Bezug in seinem Schreiben an Ferdinand vom
3. Februar 1554 (Lanz 111,608). Das Stilck gehort als letztwillige

Verfugung mit Appell an seine Nachkommen und Erben, in dieser

Sache sein Gewissen zu entlasten, in dieselbe Reibe wie die ver-

wandten Stiicke 23 und 27. — Gedruckt zuerst bei D ruff el,

Beitrage zur Reichsgeschichte IV, 853-— 68 zum Teil im Auszuge,

vollstandig von Turba, Arch, fiir osterr. Gesch. Band XC (1901).

26. 1555, Okt. 25. Briissel. Ansprachen an die niederlandiscken

Stande bei der Abdankung des Kaisers. — Cop. Brussel; da-

Ineben span. Texte bei Sandoval.

a) Ansprache Philiberts de Bruxelles im Nainen des Kaisers.

Notwendigkeit der Abdankung. Riickkehr nach Spanien. TJber-

gabe an den Sohn. Dank an die Lande, die Bate und die Regentin.

Empfiehlt den Dienst Gottes, Glauben, Kirche und Bechtspflege;

Die Staaten sollen sich als corps mystique betrachten. — Gedruckt mit

anderen Akten der Abdankungsfeierlichkeit bei G a chard, Ana-

lectes belgiques I, 70 f. Sandoval, a. a. 0. II, 593.
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b) Personliche Ansprache des Kaisers, — Gleicbzeitige

Nachschrift.

E.iickblick auf vier25ig Jalire und auf alle seine Reisen in Krieg

uiid Frieden. 1st langst verbraucht, bat aber nicht eber seine Last

abbiirden komieii. Empfieblt seinem Sobn gute Kecbtspflege nnd
Bekampfung der Hitresien. Bittet nm Verzeilmng fur alles TJnrecbt.

— Gedruckt bei Gacliard a. a. 0. S. 87, spaniscb bei Sandoval
11,597.

27. 1656, Jan. 14. Brilssel. Codicill zum Testament, betreffs Piom-

bino. — Spanische Copie, Besaneon, M(5m. de Granvelle,

Erwerb Piombinos und tJberlassung an den Herzog von Florenz,

dem er verscbuldet wurde; Absicbt auf Entschiidigung des Erblierni

von Pioinbino; alle Verbandlungen bisber ohne Erfolg. Beauftragt

Philipp, zur Entlastung seines Gewissens, mit Rilckgabe oder Ent-

scbadigung als Teil seines letzten Willens. — Gedruckt bei Wei 6,

Pap. d’etat, IV, 49Gf.

28. 1B56, Jiini 27. BrfeseL Formloses Codicill zum Testament.

— Auszug (span.) mit Erwalinung der TJnterscbriften des

Kaisers und seines Sobnes. Besancon, M6m. de Granvelle.

Da die Konigin Marie mit dem Kaiser die Kiederlande verlaBt,

soli sie ftir Spanien an die erste Stelle der Testamentsvollstrecker

treten, fur die Niederlaiide ihr Nacbfolger, der Herzog von Savoyen.

Der Kaiser verzicbtet auf die Bestellung von liegenten bei Minder-

jabrigkeit des Don Carlos fiir den Fall eines frtiben Todea des

Vaters (Verfiigung im Testament von 1554). — Gedruckt bei Weift,
Pap. d’dtat IV, 502.

29. [1556, —
.]

Karls V. letzte politiscbe Instriiktion fur Konig
Philipp vor der Abreise des Kaisers nacli Spanien. — Iln-

datierte jitngere Copie (span., nacli 1698), Madrid, B. acad.

de historia.

Gott zu dienen, Gerechtigkeit auszuiiben, die Inquisition zu forderii

und nicht zu miftbrauchen. Frieden mit Frankreich nach Moglicli-

keit, Freundschaft mit England niemals zu verlieren. Ordnung in

den Finanzen und in der Soldzahlung, Vergahung von Benefizien.

Eegister der treuen Diener zur Belohnung. Weise und zuverlassige

Leute in den Eaten. Zuruckhaltung gegenuber den Granden. Aus-
weisung der Mauren. Lohn an die Guten, Strafe fur die Bosen. —
Gedruckt von Merriman, Charles V. last paper of advice (The
amere. hist, review XXVIII, 489 f.). Das undatierte Stuck pafit an
sich in dieses Jahr. Es mutet in seiner stichwortartigen Form an
wie ein Entwurf oder Auszug. Man wiirde gern erfahren, ob irgend
eine Beziehung bestebt zu der von Jos. K. Mayr (Hist. Blatter

1,241/5) benutzten, in der Hs. 630 des Wiener Hans- und Staats-

archivs uberlieferten Ansprache Karls vom 16. Jan. 155G. — Laig-
lesia, Estud. hist, gibt in seinen Notizen tiber Handschriften aus
der Bibl. nacional und aus dem Escorial, au6er Oopien der bekannten
Instruktionen, mehrere andere olme Datum, wie S. 470 die Instruc-
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cimes que dejo es&itas de su mano a Felipe, und 471: imtrucciones
d Felipe, su remmda, maje a Fspana y su muerte, S. 468 carta a
su hijo instruyendole en reglas de gohierno vergleicHt sich mit del'

Notiz S. 462 (aus dem Escorial) razonamiento de Carlos V a Felipe

solyre como ha de gobernar (I, HI. 80. fol. 34).

30. 1B68, Sept. 9. San Yuste. Karls V. letztes Codicill ziim

Testament von 1654. — Uberliefert bei Sandoval.

Bezugnahme auf das Testament, Ermahnung an die Kegentin zur
Beseitigung der Lutberaner. Bestattmig lieber in San Yuste als in

Granada, jedenfalls an der Seite der Kaiserin, Seelgerat. Erricbtung
eines Ketablo aus Alabaster in der Klosterkircbe. Mittelstiick nacb
seinem Tizian [jiingstes Gericbt aus S. Yuste, jetzt im Prado]. —
Pensionen und Vergiitungen fur seine Diener und fiir die Briider.

Bestimmungen iiber die 30 000 Messen und tiber die letzten Hab-
seligkeiten und Geldmittel. — Gedruckt bei Sandoval a. a. 0.

(Amberes 1681) 11, 657---61.

Aus dieser tlbersicbt ergibt sich sofort, wie groB noch die

Liicken iinseres Wissens im einzelnen sind; auch dafi die tiberlie-

ferung der ganzen Reihe eigentlich geradezu miserabel ist. Die
beiden einzigen Stiicbe, die neuerdings ans den Originalen publiziert

worden sind, miissen heute in den Originalen als verschollen be-

zeichnet werden; angesichts der Minderwertigkeit der Kopien sind

junge Drucke ihre beste TJberlieferungsform. Die groBe Menge
der in den M4inoires de Granvelle iiberlieferten Stiicke liegt vor

in franzosischer Ubersetznng. Andere Stiicke sind Entwurf oder

einstweilen nur aus Sandoval bekannt.

Nichts destoweniger treten die groBen Linien sowohl der beiden

Gattungen von XJrkunden, die bier nebeneinander herlaufen, wie

auch ihr wesentlicher Inhalt geniigend deutlich heraus.

Auf der einen Seite haben wir fiinf Testamente, von denen

drei eine mehr oder minder groBe Zahl von Codicillen erhalten

haben, sodaB der Kaiser nach dem bisherigen Stande unseres Wis-*"

sens mindestens fiinfzehnmal die Keder angesetzt hat, um seinen

letzten Willen zu schreiben oder zu modifizieren. Als Erganzungen

zu diesen Testamenten, deren best erhaltene Stiicke die strenge

romisch-rechtliche Eorm und sehr sorgfaltige Ausarbeitung zeigen,

miissen die Gewissenserklarungen gelten, die der Kaiser wegen der

Vertr^e von Metz und Passau und wegen der unsicheren Rechts-

lage des Erwerbs von Piombino und Navarra erlasseii hat. Die

eigentlichen Testamente und Codicille enthalten Bestimmungen iiber

das Begrabnis und den Beisetzungsort, iiber den beweglichen Nach-

laB und iiber die Ausstattung der Kinder. Darin beriihren sie sich
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mit den Testamenten der Kaiserin, auf die wiederholt Bezug ge-

nommen wird. Die Versorgung der Kinder aber fiilirt bei diesem

ganz dynastisch. empflndenden Herrscher von selbst hiniiber zu'der

Verfiigung liber die Reiche. Das am meisten Charakteristiscbe ist

’ in dieser Beziebnng die Bedingung, dafi die Infantin Marie fiir den

Fall, dab sie die Niederlande erbt, auf ihr privates miltterlicbes

Erbc verzicMen soil.

Auf der anderen Seite stehen die groBen Instruktionen, die

auch ganz wesentlick auf den Todfall gearbeitet sind, und deren

wichtigste entweder vor dem Antritt gefahrvoller Reisen oder wio

die Augsburger Instruktion von 1548 unter dem Eindruck wieder-

bolter Krankheitsanfalle gescbrieben sind. Im ubrigen weisen auch

sie, wie damit schon angedeutet, selir erbebliche TJnterschiede auf.

Von den rein geschaftlichen Instruktionen fiir die Rate steigern

sie sick zu den liebevollsten, eindringlicbsten und intimsten Er-

mabnungen an den Sobn. Diese ganze Reibe ware aus den vor~

bandenen Akten vieUeicbt nocb urn einige bedeutende Stiicke zu

erweitern oder in den bekannten Stiicken zu erganzen gewesen,

aber aucb so tritt das Typiscbe geniigend bervor. Die Instruktion

fiir Kbnig Ferdinand als Vertreter des Kaisers im Reicb ist so

gescbaftlicb, wie die Instruktionen fiir die Rate in Spanien; bier

ist der Kaiser ganz Verwaltungsmann und weniger mit dem Herzen

dabei.

Indessen, zwiscben den Testamenten im eigentlicben Sinn und

den Regierungsinstruktionen bestehen fast durcbweg nocb nabere

Beziebungen. Am deutlicbsten tritt das in den Verfiigungen vom
November 1B39 bervor, wo der Hauptinbalt, wenn nicbt identiscb,

so docb parallel gefaBt ist; aucb sonst beriibren sicb die Ideen.

Wabrend die juristiscben Testamente im eigentlicben Sinne

sicb in den bergebracbten feierlicben Formen des notariellen Dik-

tats balten, haben die politiscben Testamente ilir eigenes ganz per-

sbnlicbes Greprage. Preilicb lassen sie die Scbule der alten Rate

erkennen. Initium sapientiae est timor domini begann eine umfang-

reicbe Denkscbrift Gattinaras von Ende 1523; der Kanzler scbloB

daran die Empfeblung des alten Glaubens, aucb bei den Mauren,

und die Forderung menscbenswlirdiger Bebandlung der Indianer;

dann die Frage einer guten Auswabl der Personen; weiter die

Sorgfalt in den Gescbaften und die Bedeutung der Finanzen, dazu

den Hinweis auf die Liebe der IJntertanen; endlicb die Betonung
von Ebre und Reputation des Kaisers. Die Denkscbrift gipfelte

politiscb in den MaBregeln zum Besitz Italiens, dessen Scbltissel

Mailand sei.
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Granz entsprecliend beginnt die erste Instraktion Karls V. fiir

Philipp: Vor allem empfehlen wir nnserem Sohn zii leben in der

Liebe und Purcht G-ottes, in unserer alten Religion und im Ge-

horsam gegen die romische Kirche. Dann folgt die Ermahnung
zii einmiitigem Zusammenwirken mit der ganzen weiteren Eamiliej

Konig Ferdinand und seinen Kindern, den Koniginnen von Frank-

reich, Ungarn und Portugal, Karls Sellwestern, und weiterhin mit

alien Nachbarn — in Frieden.

154:3 steht genau so als cosa principal an der Spitze: 'immer

Gott vor Augen zu haben, die Elirche zu schutzen, Spanien von

aller Ketzerei rein zu halten. Dem richtigen Verlialtnis zu den

Paten ist diesmal eine eigene, sogar vor der Prinzessin geheime,

tiberraschend otfenherzige Instruktion gewidmet, worin dem jungen

Prinzen die leitenden Wilrdentrager und Beamten, einschlieBlich

der Beichtvater, auf das riicksichtsloseste charakterisiert werden.

Dafur sclilieJSen sich an den Artikel von der Religion in der Haupt-

instruktion wieder an die Anliegen der gerechten Verwaltung und
der Finanzen, wahrend die breit und eindringlich behandelten Fa-

miliensachen, Sicherung der Nachfolge, Ehre und Reputation des

Kaisers und Besitz Italiens wenigstens in der Kebeninstruktion

wiederkeliren.

Aber noch 1548, filntundzwanzig Jabre nach der Denkschritl

Gattinaras, sind dessen Gedankengange wiederzuerkennen. Wieder
soil fiir Philipp das principal y f^rme fmdamento sein die Liebe

und die Furcht Gottes, woraus Verteidigung des Glaubens, TJnter-

driickung der Haeresien und die Sorge fiir das Seelenheil der In-

dianer folgen, Wieder ein Kapitel liber die richtige Auswahl der

Personen, dann der Preis des Friedens und die dringende Empfeh-

lung eintrachtigen Zusammenhaltens mit alien Gliedern der groBen

Familie. Statt Verwaltung und Finanzen diesmal die Grundzlige

der AuBenpolitik, aber wieder gipfelnd in Italien und in der Ver-

teidigung Mailands.

Und genau so steht es um die berlihmte Abdankung des Kai-

sers. Auch da wird den Standen eingescharft der Dienst Gottes,

Glaube und Rechtspflege. Der Kaiser unterstrich das in seiner

personlichen Ansprache noch. durch Hinzufiigung der Bekampfung

der Haeresien. In seinen letzten Ratschlagen an Philipp von 1B56

kehren aber zusammenfassend noch einmal alle Themen wieder:

Gott zu lieben und zu dienen, Gerechtigkeit zu iiben, die Inqui-

sition gut anzuwenden, Friede mit Frankreich und Freundschaft

mit England zu halten, fiir gute Finanzen und fiir Notzeiten vor-

zusorgen, die Soldaten gut zu bezahlen, die treuen Diener zu ent-
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lohnen^ die niclitchristlichen Mauren auszuweisen, Ziiriickhaltung

zu beobachten gegeniiber den Grranden, Griite zu belohnen, Bose zu
bestrafen. Alles dieses (mit Ausnahme der anBenpolitischen Rat-
schlage) stand aucb im Mittelpunkt des letzten feierlicken und
endgiltigen Testaments von 1654.

Immerhin, neben der Tradition Grattinaras wirkte sicli beim
Kaiser in diesen, in iliren Wiederholtingen so eindringlichen Rat-
schlagen dock ancli das ganz Personliche in einer Tiefe der Serge
aus, die niemals einer der Rate so hatte fassen dilrfen; insbeson-

dere das alles beberrsebende dynastisebe Empfinden. Nacli seinem
ersten Testament von 1522, vor der Abreise nacb Spanien, will er

fiir den Eall seines Todes in Spanien oder auf der Reise bestattet

sein in Grranada bei seinen GrroBeltern Ferdinand und Isabella und
seinem Vater Don Pbilipp; stirbt er in den Niederlanden, so soli

seine Grabstatte sein in Notre Dame zu Briigge neben seiner GroB-
mutter Dame Marie, Herzogin von Burgund; sollte er aber zur
Zeit seines Todes sein Herzogtum Burgund wiedergewonnen baben,
so will er ruben in der Chartreuse von Dijon bei seinen Vorfabren
Pbilipp dem Kilbnen, dessen Sobn Jobann und Pbilipp dem Guten.
Nacb dem Tode seiner Gemablin bestimmte er sicb 1639 ausdriick-

licb nocbmals die Grabstatte in Granada an ibrer Seite und wenn
das letzte Codicill den Wunscb auBert, in San Yuste aucb bestattet
zu werden, es bleibt sein letztes Wort: jedenfalls an der Seite

der itber alles geliebten Gemablin.

Wenige Jabre nacb der Instruktion von 1539 schritt sein Sobn
Pbilipp zu seiner ersten Ebe. „Ibr stebt nahe vor Eurer Ebe^
sebrieb er fiir ibn in der Instruktion von 1543 nieder, „icb glaube,
daB Ibr Eucb bis dabin .rein gebalten babt, wie Ibr versicbert.

Icb vertraue, daB Ibr es bleibt bis zur Ebe und aucb in der Ebe
maBig seid und gewissenbaft. Denkt daran, daB es Eure Pfliebt

ist, Sohne zu hinterlassen. Das kann man niebt, wenn man sicb

friib ruiniert, wie Euer Obeim Don Juan". Und dann wagt es der
Vater in seiner dynastiseben Ftirsorge so diskret wie flebentlicb,

dem Sobne fast asketisebe Winke zu geben fiir die personlicbsten
und intimsten Lebensbeziebungen im Verkebr mit seiner Gemablin.
Fiinf Jabre spater, 1548, da Pbilipp sebon wieder verwitwet war,
erwog der Vater alle MogHcbkeiten der Wiederverbeiratung mit
der bezeicbnendenBegrundimg: „Ein Fiirst soli Sobne baben, denn
iiir die zerstreuten Gebiete eines so weiten Reicbes brauebt man
Vicekonige und Gouverneure, die man im Lande niebt immer findet;
Fremde sind niebt erwiinsebt, am wenigsten in den Niederlanden,
aber Prinzen werden niebt als Fremde betraebtet. Als ob er ge-
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ahnt liatte, dafi das Problem des Sohnes und der Statthalter den

Konig Philipp II. fast durch sein ganzes Leben begleiten sollte.

Plir das dynastisclie Hochgeflihl des Kaisers ist es charakteristischj

da6 er bei dem zeitweilig gespannten Verhaltnis zu England nnd

Prankreich ebenbiirtige Verbindungen, aiiBer in Navarra, nnr noch

bei den nahe verwandten Hausern von Portugal und Osterreich

suchte.

So ist das Staatsgefiihl Kaids V. stcts ein rein dynastisch.es

gewesen, Sorgen um die Verehelichung seiner Kinder zieben sich

melir als 10 Jahre durch alle seine Testamente und Instruktioneii.

Die eigentlichen Erblande lieB er in der Tat nur durch Familien-

glieder regieren. Nach den Tagen der Ximenes und Adrian hat

Spanien wohl noch Regentschaftsrate gesehen; Statthalter aber

waren entweder die Kaiserin Isabella oder, nach deren Tode, Prinz

Philipp Oder dessen Schwestern Marie (mit ihrem Gremahl Maximilian)

und Juana. Audi Deutschland und die Niederlande hatten nach

Karls Willen nur habsburgische Regenten
;
das Reichsregiment war

bald erledigt. In Deutschland trat iminer mehr der Erzherzog

und Konig Ferdinand als Karls Statthalter hervor, in den Nieder-

landen zuerst Karls Tante Margarete und nach deren Tode seine

Schwester Marie, Kbnigin-Witwe von IJngarn. „Aber‘‘ heiiSt es

in der Instruktion von 1648 „wacht darliber, dafi kein Grouverneur

Oder Vicekonig je seine Instruktion uberschreite“. Es war ein

System, wie bei den Dynastien der grofien Handelshauser, etwa

der Fugger, wo der Senior das Geschaft leitete, Familienmitglieder

ihm in der Leitung dienten. Trotz der unendlichen Entfernungen

zwischen den Reichsteilen, trotz der schlechten und oft gefahi'-

lichen Verbindungen, trotz der oft dringenden Bitten der Vice-

konige und Generale durfte in dem weiten IJmfang des Weltreichs

nichts Wichtiges geschehen ohne ausdrilckliche Weisungen des un-

aufhorlich von Land zu Lande, von Ort zu Ort ziehenden Kaisers.

Diesem hochst empfindlichen dynastisch-monarchischen Staats-

gefiihl entsprach auch verfassungsrechtlich die absolutistische Form

seiner Regierung. Zwar gab es in den Konigreichen von Castilien

und Aragon nach wie vor Cortes, die sich oft sehr ungebardig be-

nahmen; aber von alleni Anfang an verbat sich der Konig jeden

Eingriff in die Regierung. Von der ersten bis zur letzten Instruk-

tion fur Philipp warnt er vor der Begiinstigung der Granden.

Nach uralten Traditionen des Konigtums sieht er seine besondere

Aufgabe immer wieder in der Fiirsorge fiir die Kleinen, die Armen

und Bediirftigen
;
am eindringlichsten im Testament von 1554. Genau

so wie in Spanien hielt er es in den Niederlanden und in Deutsch-

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil .-Hist. Klasse, 1930. Heft 3. 19
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land, wo ein Regiment nur denkbar war wahrend seiner Abwesen-
heit und anch dann nnr ohne das Recht der letzten Entscheidung.

Cortes, Stande und Reickstag durften Klagen vorbringen, G-eld

bewilligen und Gesetze annehmen, die sie selbst belasteten, nicht

mit regieren. Man weifi aucb, wie Karl mit deutscben Fiirsten

umging in peinlichen Prozessen und mit befohlenen EuBfallen. Er
nabm sie gern als Herr in Dienst und Sold; nickt mebr.

Die dynastische Staatsraison lastete geradezu auf dem Kaiser.

Er konnte auf kein ererbtes Recht verzichten. Sein Anspruch auf

das franzosische Herzogtum Bourgogne mit Dijon, wo die Ahnen
ruhten, war und blieb der wunde Punkt in den Eidedensschliissen

von Madrid und Cambrai. So unerfullbar diese Eorderung und so

driickend die finanzielle Hot des Kaisers 1626 auch waren, auf

alle Angebote des Gefangenen von Pavia antwortete er stolz und
eng, er wolle nicht das Geld Erankreichs, sondern sein Recht.

Seine Staatsraison war ihrer selbst gewifi, auch gegeniiber alien

Anspriichen der romischen Kurie. Zwar scharfte er dem Sohn immer
wieder die Ehrfurcht ein gegen die heilige Kirche und den apo-

stolischen Stuhl. Aber Mifibrauchen soil er entgegentreten und
alien Versuchen wehren, Grundrechte seiner Eeiche anzutasten;

1648 fiigte er hinzu, — auch wenn sie unter dem Schein aller-

hochster Praerogativen auftreten. Man weiB, wie der Kaiser schon

1626, wiederholt in den dreidiger und vierziger Jahren personlich

Oder durch Schriftstiicke seiner Kanzlei der Kurie auf das schroffste

begegnet war. Tief empfand er die Ilntreue des Papstes wahrend
des schmalkaldischen Krieges und noch im Godicill fiir Piombino
kommt er darauf zuriick.

Diese Haltung des tief und angstlich religiosen Eiirsten wollte

gleichwohl nichts gemein haben mit der deutschen Reformation.

"Wenn er der Kurie einmal die Gravamina deutscher Nation in

Erinnerung rief, so beeilte er sich sogleich, deutlich von ihnen ab-

zuriicken; er habe sie sich nie zu eigen gemacht. Die Gefangen-
uahme Clemens VII. mochte seiner Politik eine Genugtuung sein,

personlich war sie ihm liberaus peinlich. Und wenn er in uner-
bittlicher Gerechtigkeit einen der verwegensten und verderblichsten
Euhrer der Communeros, den Bischof von Zamora, hatte hinrichten
lassen, so betrachtete er sich dafiir bis zur fbrmlichen papstlichen
Absolution als excommuniziert und von alien Gottesdiensten aus-
geschlossen, — wenige Wochen nach der Hochzeit. Dutch' alle

Instrnktionen geht die Ermahnung zur Bekampfung der Haeresien
und noch das letzte Godicill des einsam in San Yuste lebenden
Kaisers, der sonst nichts weiter zu kennen schien als die Sorge
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fur sein Begrabnis und flir seine Diener, beginnt mit fast leiden-

schaftlicben Worten gegen die Lutheraner
;
ruego con toda instancia

y vehemencia que piiedo y devo y mando como padre — como cosa

tan principal — para que los herejes sean oprimidos y castigados con

toda la demonstracion y rigor,

Andererseits beriilirte sich seine Staatsraison auch nur wenxg

mit derjenigen der italienischen Renaissance, insbesondere mit dem
was man Machiavellismus zu nennen pflegt. Eins der bekanntesten

Worte Macbiavells sagt, daJ3 der Fiirst unangenebme Dinge an-

deren uberlassen soil e le cose di gratia a se medesimo. East wort-

lich dasselbe riet Grattinara dem jungen Ftirsten 1523: Lafit Un-

freundliches nicht von Euren Lippen kommen, reservant seiilement d

Vous les mercedes et les graces. Das kann freilick nicht ans dem
Principe staminen, denn dieser erschien erst zehn Jahre spater.

Es ist also Gremeingut der Zeit, oder — Erbe der x4.ntike, wie

eine andere erst recht verblilffende Parallele. Machiavelli sagt:

La miglior forte^m^ die sia^ e non esser odiato da’ popolij die festeste

Burg des Fiirsten ist, nicht gehadt zu sein. Granz ebenso Gratti-

nara: Ihr miiJSt die Liebe Eurer Volker gewinnen, denn — wie

Seneca sagt — die Liebe der [Jntertanen ist eine uneinnehmbare

Festung. Nicolo Machiavelli ging weiter: j,Besser noch gefiirchtet

als geliebt!^^ Fra Gruevara dagegen schrieb an Karl V., sicherer

sei immer geliebt, als gefiirchtet zu sein. Das ist das Umgekehrte.

Und so steht es auch sonst.

Vielleicht die am meisten beriichtigte Idee des Machiavelli ist

seine Erwiigung, ein Fiirst konne im Interesse des Staates ge-

zwungen sein, Vertrage nicht zu halten. Grenali umgekehrt be-

lehrte Karl V. seinen Sohn. In alien schwierigen Fallen, gegen-

ilber der Kurie oder Frankreich, soil er sich genau an den Wort-

laut der Vertrage halten. Sie unter alien Umstanden zu erfiillen

sei in erster Linie Fiirstenpflicht — stets und gegen alle, por que

es raBon que lo que e tratado y trateis se guarda y de bmna fee con

todos^ sean infieles o otros^ — selbst gegen die Unglaubigen. Das

rilckt weit ab von Machiavelli. Und Karl hat darnach auch in der Tat

gehandelt. Er hat weder gegen Luther, noch gegen die deutschen

Protestanten, noch gegen andere, Briefe und Vertrage je verletzt^).

Er hat sie irre gefiihrt, ihnen unter schonen Worten sachlich die

Unwahrheit gesagt, aber formell blieb er stets korrekt. Er wird

es jedenfalls ehrlich geglaubt haben, auch gegeniiber der Wahl-

1) DaB er sich freilich spater dariiber Skrupel machte, erzahlt Sandoval

a.a. 0. 11,613.

19 ^
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kapitulation, aach bei dem Vertrag A^on 1541, wie bei der G efangen-

nahme des Laiidgrafea. Emmal — im "Winter 1553/64 — schien

er aus Gewissensnoten die Vertrage von Passau oder Metz nach-

traglich revozieren zn wollen, aber ei’ bat das eigenhandig vom
Eeicbsvicekanzler Seld aufgesetzte Schriftstiick scklieBlicb doch

nicht vollzogen. AuBerdem enthalt auch dieser Entwurf scbon die

wichtige "Wendung, der Kaiser werde sicli bemithen, alles wieder

gut zu macben; gelinge ihm das niclitj so wolle er dasjenige, j,so

unser aigen interesse und filrnemlich die nacblassiing uns begeg-

neter boher belaidigung betreffen mag —
,

hieinit abermals ziim

ixberfluB beliebt, ratifiziert, test und angenehm gebalten baben^

und nur Verwahrung einlegen gegen alles, was er etwa gogen

Gottes Gebote und die Eeichsordnungen bewilligt bat. Genau um
dieselbe Zeit bedriickte ibn der unrechtmaBige und zum mindesten

unentscbadigte Erwerb von Piombino. Er legte in einem Codicill

dar, wie er dazu gekommen und wie er im scbmalkaldiscben Kriege

dem Herzog von Elorenz verscbuldet worden sei; er babe sicb nach

Kraften bemubt, das TJnrecbt gut zu macben, und verlange nun

die endgiiltige Erledigung der Sache von seinem Sobne. Abnlich

stand es um den Besitz von Navarra und Piacenza, die ihm gleicb-

falls Skrupel verursacbten und deren Eechtsgrundlagen sein Sohn
untersuchen lassen sollte. Dem Augsburger Eeligionsfrieden, den

er niemals glaubte annebmen zu konnen, ist er von vorn herein

fern geblieben.

Diese Peinlichkeit gegeniiber geschlossenen und beschworenen
Vertragen ist geradezu der Scbliissel zu der Politik des Kaisers,

wie zu ihren merkwurdigsten Peblscblagen. Wie oft glaubte er,

wenn ihm nach Zeiten furchtbarster Verlegenheit das Gliick in

den ScbooB fiel, es durch Vertrage festbalten zu konnen. Er glaubte

nach der Gefangennahme des Konigs Eranz an die Durchfiibrbar-

keit des Eriedens von Madrid; nach der Gefangennahme Clemens
VII. und dem Vertrage von Barcelona an dauerndes Einvernehmen
mit den Papsten

;
er glaubte an wirkliche Unterwerfung der deut-

schen Protestanten nach dem Sieg von Miiblberg und der Gefangen-
nabme ihrer Eiibrer. Nocb in der Instruktion von 1548 wiegt er

sicb in dieser Zuversicht; die deutschen Stande batten sich dem
Konzil unterworfen, al qual a ynstancia se an sonietido todos los

estados della Germania, Wie sebr bald sollten alle diese Illusionen

in nicbts zerrinnen! Nur betrelFs Erankreicb und der Kurie neigte
er zur Eesignation. Vom Papste scbrieb er 1648, der Sohn wisse,

wie schlecbt der Papst den Vertrag gebalten babe und wie ge~
ringen Eifer er beweise a las cosas piiblicas de la christiandad, und
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Franz habe immer nene Vertrage geschlossenj los qimles nunca a

giiardado,

Sonst aber liefen pbantastische Illusionen durclx sein gauzes

Leben bindnrch neben der raffiniertesten Berechnnng des einzelnen.

Auch das ein Fliicb der politischen Konstruktionen auf dem Pa-

pier! Wie glaubte er, alle Ehen der Christenheit an seinem

Schreibtisch bestimmen zu konnen, aiich wenn er seine Piguren

immer wieder umstellte. Mehr als zelin Jahre. hatte er selbst die

Verlbbnisse gewechselt, bis er den Wunsch der Spanier nack der

portugiesischen Heirat erflillte. Wie phantastisch waren nicht

seine Plane, zusainmen mit Heinrich VIII. Frankreich vollig zu

zertriimmern
;
wie kurzsichtig das dock immer wieder auftretende

Vertrauen anf die Ideengemeinschaft mit der romischen Kurie;

wie blind die Hoftnung auf tlberwindung der deutscken Bewegung

!

Sogar der Gredanke der spanisclien Succession, also eines kiinftigen

Kaisertums seines Sohnes Philipp, erwies sick trotz der Familien-

vertr^e von 1551 als triigerisch. So war fiir Karl V. die Summe
des Lebens eine Folge von Enttauschungen. Am Ende, wie einst

am Anfang der Reike seiner Testamente, wieder meditatio mortis

und das uralte vanitas vanitatuni — alles ist eitel

Erst von der sickeren Grrundlage einer genaueren Kenntnis

der recktlicken und politischen Testamente Karls V* aus ist man
in der Lage, Stellung zu nekinen zu dem viel umstrittenen so-

genannten „ Politischen Testament Karls V. von 1555 das zuerst

in franzosischem Text von dem brandenburgiscken Rat Antoine
Teissier zum Gebrauck des Kurprinzen 1699 kerausgegeben

worden ist (2. Abdruck a la Haye 1700), spater auch in einer

alten deutscken Bearbeitung von Bruno Stlibel im Arch. f.

osterr. Gesch. (Bd. 93, S. 181—248, Wien 1905). In den Darstel-

lungen von Richter und Stiibel spielt es eine Hauptrolle. Aber

auch sonst wurde es ofter erwaknt und gelegentlick als „das^

politische Testament Karls Y. bezeicknet. JErst nack dem Kriege

kam die kritiscke Auseinandersetzung mit diesem Testament aus

der Feder des sckon 1917 gestorbenen Dr. E. W. Mayer zum

Druck (Hist. Ztschr. Bd. 120, S. 452—94, 1919). Aber gegenllber

seinen kritischen Bedenken trat alsbald wieder Josef Karl
Mayr flir einen eckten Kern des Textes ein (Hist. Blatter, krsgb.

V. Hans- und Staatsarchiv Wien 1/2, 218—51). Er blieb nicht okne

Eindruck und in der Besprechung von Merrimans Karl V. (1925)

bemerkte Mentz in den Jakresberichten fiir deutscke Geschichte

(1926, S. 261) bezeicknenderweise, da6 er „die Frage nack der
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Ecktheit seines Testaments unentschieden laBt, ihm jedock einen

eckten Kem zusckreibt®. In der Tat, wie Ha bier (Gesokickte

Spaniens), so meint auck Merriman; it certainly seems clear, that

it is not entirely apochryphal (S. 408). Das Problem ist also hente

nock durckans offen.

Beginnen wir mit der tlberlieferung an der Hand der Zu-

sammenstellungen von E. W. Mayer. Es sind von ihm nacbge-

wiesen

:

9 Hss. in der vatikaniscken Bibliotkek aus dem Ende des 16.

und aus dem 17. Jakrhundert, samtlich italieniseh
;
bemerkenswert

besonders Cod. Vat. Ott. 2480 fol.
,

der nickt nur die ebenfalls

von Teissier mit iibersetzte angeblicke Instruktion Philipps 11. fiir

dessen Sokn entkalt, sondern von der gleicken Hand auck die

eckte Instruktion Karls Y. von 1648 (Nr. 17), ebenfalls in ita-

lienisckem Text.

2 Hss. des vatikaniscken Arckivs, ' italieniseh, von denen die

eine auck ein Begleitschreiben des Guglielmo Palmieri an Nicolo

Eantori Eicci, Auditor des GroBherzogs von Toscana, von 1639

entkalt, das erkennen laBt, welcke Eolle dieser Text in den
Kreisen der koken itaHeniseken Beamten spielte; Palmieri preist

die Schrift als la piu sublime che uscisse giammai da jpenna poUtica.

1 Hss. der Bibl. Casanatense aus dem 18. Jakrk., ebenfalls ein

italieniseker Text.

2 Hss. der Bibl. Corsiniana, von denen die eine wiederum die

Instruktion von 1648 mit entkalt, sowie das angebliche Testament
Philipps II., aUes italieniseh.

Dazu kommt 1 ital. Hs. in der Dresdener Bibliotkek (MS.
P. 79. 18. Jk.), von Stiibel zuerst zitiert, darnach von E. W.
Mayer (S. 466); von Jos. K. May r fiir seine Untersuchung heran-
gezogen (a. a. 0. 219).

Auf eine italieniseke Vorlage geht eingestandenermafien auck
der franzosiseke Text Teissiers zuriick und zwar auf eine Hand-
.schrift aus dem Besitz der Konigin Christine von Sekweden. Sein
Text ist im iibrigen gegen den italieniseken der eben aufgefiikrten

Handsekriften nur gekiirzt, nickt wesentlich erweitert.

Selbst der deutsche Text, den Stiibel aus einer Dresdener
Handschrift veroifentlickte, scheint von Haus aus mit in die ita-

lieniseke Eamilie zu gekoren, da er, wie diese vielfaeh, zusammen
mit venezianiseken Gesandtsckaftsberichten auftriibt. Im iibrigen
ist der deutsche Text an einigen Stellen gekiirzt, an anderen aus-
geweitet, oder,_wie E. W. Mayer mit Eeckt sagt, mehr breite Pa-
raphrase, als iibersetzung. Er kat dabei auck in der Stimniung
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sehr gelitten; das ohnehin schon aufdringliche Moralisieren der

Schrift wird bier ganz unertraglich, noch. mehr der Aufputz mit

weiteren antibiscben Nameu ans bumanistisclien Reminiszenzen.

In der Voranssetzung, daB es sich auch bier um ein ecbtes

Testament handle, nabm Stlibel an, das Original sei spaniscb ge-

wesen. Mayer betont, daB ein spaniscber Text bisber nicbt ge-

funden ist^). Wir fiigen binzu, daB nacb alien Regeln gesunder

IJberlieferungsgescbicbte einstweilen nnr ein italieniscber Text

festgestellt und anziinehmen ist.

Was den Inhalt betrifft, so gibt Mayer eine genaue und

glossierte Analyse, auch unter Heranziehung der Abweichungen

vom deutscben Text. Ich bescbranke mich darauf, den Inhalt

regestenartig zusammenzustellen zum Vergleich mit den oben auf-

gefiilirten echten Testamenten und Instruktionen,

I. Karl V. schreibt seinem Sohne, dab er die Abdankung auf den

morgigen Vormittag anberauine, wozu alle Vorbereitungen zu trefen. Selbst-

iiberwindung ist schwer, seine vaterliche Liebe groBer. Sein Kdrper ist vei*-

braucht, sein Geist von Hnlim geaattigt. Mahnt zur Gottesfurcht, Ver-

teidigung der Kircbe und zum Ruhm im Sinne der Vorfahren. Moge ibm
nacheifern wie er ibm ahnlich sebe. Druck der Regierungssorgen, zumal

bei so groBen Keicben, wie sie die Habgier der Menscben zusammenbringt;

den Mangel ausgleichen durcb gates Regiment. In den Fiirsten spiegeln

sich die Untertanen; Liebe fiihrt weiter als Gewalt. Gates Recbt geben

und Yorsorge treffen fiir Hungersnote, aber obne Gewinn; der ist Sache

der Kaufleute. Feste und Freuden tun es nicbt — Staatseinnahmen zu

mebren aus guter Verwaltung und neuen Auflagen. Indirekte und direkte

Steuern. Verkauf von Zollen und Amtern gut, nach Yorbild der Kurie.

Keine Lasten auf Austubr und Einfubr legen, dann bat das Yolk stets

Geld und aucb zu essen. Bei Ausnutzung der Lander unterscbeiden
;
im

ISTotfall NacblaB geben, wie das Sache der Fiirsten ist; Unangenebmes bieibt

den Ministern. Wicbtig der Kredit. Abbangigkeit der Genuesen durcb ibre

Bankiers. — Minister sollen klug, recbtscbaffen und treu sein; der Furst

muB es ibnen lobnen durcb Ebre und Gabe. Nicbt einen einzigen Minister

zu haben. Die Quellen der menschlicben Klugbeit; Intention und Erfolg

im Handeln. Bei guter Recbtspflege auch Appellationen annebmen obne

Scbmalerung der richterlicben Autoritat. In Kriminalsacben mehr Milde

als Harte. — Hof und Reprasentation. Friedensarbeit des Fiirsten.

ir. Yom Kriege. Erhaltung und Mebrung der Staaten. Tiirken und

Christen ringsum. GrbBe der Armee etwa 30 000 Mann, 4 000 Reiter.

Wichtigkeit der Elitetruppen, wie Janitscbaren. Die Ordre de hataille^

Reformen seit seinen Turkenkriegen, in Denkscbriften niedergelegt Ro-

miscbe und griecbische Ordnung. Artillerie; aucb dariiber Denkschrift,

Galeeren sollen Staatsbesitz sein, nicbt privat. Festungen unterbalten;

1) Zur Yorsicbt verweise icb freilicb auf meine Notizen zu Nr. 29 der

Testamente; die von Laiglesia angefiihrten Instruktionen lassen sich nicbt

alle eindeutig identidzieren.



280 Karl Brandi,

Soldaten und Feldschanzen besser als Festungen. Finanzierimg des Heeres;

la guerre se nourrit elle-meme. Idee einer Feldbank, gespeist durcK die

tiberscbusse der Soldaten aus Lolm und Beute, bestimmt zu Darlehen fiir

die Lbhnung, wie anderes ebenfalls in einer eigenen Denkschrift bebandelt.

Eekruten aus den eigenen Landern. Freundschaft mit dem Hause Oster-

reicb, besonders dem tapferen Maximilian; beste Soldaten aus Deutschland.

Studium des eigenen und der fremden Lander fiir die Strategie. Haupt-

gegner der Tiirke; wegen der Flotte keine Offensive, Defensive immer

schleclit; deshalb gemischtes System, zunachst in Ungarn defensiv und den

Augenblick fiir die lokale Offensive abwarten, Frankreicb bat Erfolge in

Italien sur les JiJspagnols] da zu wehren. Binbrucb in Prankreicli obnc

Aufentbalt durcb die Festungen; Armee leicht ernabrt. Innere Unruben

in Frankreicb ausnutzen. Siena zuriickgewinuon. In Italien im iibrigen

Zusammengehen mit der Kurie, aucb fiir das Konzil. Einbruch in Veiietien;

Storung italieniscber Ligen. — Mbcbte nocb von England, Deutschland

und der Schweiz liandeln, mais il est tard.

Bei der ersten Lektxire flelen auch mir einige Berlihriingen

mit den echten Instruktionen auf. Bei naherer Nachpriifung

handelt es sicli nm Selbstverstandliclikeiten iind Gremeinplatze.

Wie sollten politiscbe Akten des 16. Jabrlinnderts nicht irgend-

welclie Beriibrungen haben. Aber schon bei den Selbstverstand-

licbkeiten ist es im einzelnen immer anders, als bei Karl V. Die

Stimmnng der Abdankung ist vbllig verzeichnet, die Stellnng znr

Becbtspflege viel weichmlitiger und aufgeklarter als beim Kaiser.

End die Freundschaft mit dem Hause Osterreich, — auch bier

wird der Bruder genannt, aber nicht wie sonst; dafiir ist Maxi-

milian iiberbetont, wie sonst nie. Auch die Fassung der grund-

satzlichen Ermahnungen hat im einzelnen nichts gemein mit den

echten Testamenten; vor allem kein Wort von Haeresien, Inqui-

sition, Lutheranern.

Eine Fiille von Enmbglichkeiten hat schon Mayer zusammen-

gestellt: Die unrichtigen Vorstellungen von dem Abdankungsher-

gang und Inhalt, die Verleugnung des Imperialismus [statt Hab-
gier sagte der echte Karl: como Dios por su divina iondad me
a dado, 1648]; die Einstellung des Verfassers im Sinne der Enter-

tanen, nicht des Herrschers; die Empfehlung des Verkaufs von

Amtern und Besitzungen ^), wahrend Karl seinem Sohn stets das

Gegenteil einscharfte; die freihandlerische Zollpolitik; die Ab-
lehnung privater Galeeren [Doria!]; vor allem die starke Betonung
des Tiirkenkriegs in Engarn, den Karl in Wahrheit ganz Ferdinand

1) In der deutschen libersetzung: „tiit ein Fiirst viel besser, wenn er etwas

von dem Seinen verpfandet oder verkauft“.
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liberlassen liatte (Instruktion von 1548^) nnd CommentaireKs)
;

die

nnsinnige Idee des Einbrnclis in Venetien, die Schiefheiten in der

Darstellung des Einmarsches in Erankreich, wo Karl 1544 ganz

andere Erfahrnngen gemacht hatte. Vbllig unmbglich aucb die

Erwagiing im Mnnde des Kaisers, dafi man in Mailaiid xind Neapel

gern wieder eigene Eiirsten babe.

Mayer hat auck bereits betont, nnd das laBt sich alles noch

verstarken, dab das ganze Schriftstilck die Welt voin italicnischen

Standpunkt aus betraclitet, landscliaftlicli iind politiscli. Hier waren
die kleinen Stadte und Staaten, wo der Furst (jetreidespeicher

besab, init den XJntertanen selbst verkehrte, Feste feierte, XJnzu-

friedene auf die ^Nackbarn" hinweisen konnte, Stadte, Hauser,

Briicken bante. Ein Italiener, niemals Karl V. konnte sagen, dab

les JEspagnols in Italien von den Franzosen besiegt seien. Italienisck

sind aucli die Beriihrungen init Mackiavell, die nickt nnr in den

Abschnitten iiber die Kriegskunst, sondern auck sonst im Gregensatz

zu den eckten Anslassungen Karls V. stark kervortreten. Hier kekrt

das sckon oben zitierte Wort unmittelbar wieder, dab der Piirst

die nnangenehmen Dinge den Ministern lassen, die Grnaden sich

selbst vorbehalten soil. Auck die Anweisung zum Studium der

Greograpkie als Vorbereitung guter Strategic stekt genau so ini

Principe. Nickt minder die Klassifikation def Hegenten, die ent-

weder selbst regieren oder gute Minister waklen oder keines von
beiden kbnnen (Principe, cap, 22, Sono di tre generadoni eervelli,

Vuno intende per se, Valtro intende quanto da altri gli e mostro, il

ter^o non intende ne per se stesso, ne per altri)] oder die Ermaknung
an die Fiirsten, gute Diener zu belohnen (ebendort

;
il principe deve

pensare al ministro, onorandolo, facendolo riccOj ohbligandoselo).

Man kann nock viel weiter geken. Es finden sick nickt nur

massenkafte Widerspriicke zu den sonstigen Auberungen Karls,

wie etwa in Sacken der Graleeren und Amter, sondern umgekehrt

fast nickts von dem, was ihm wirklick am Herzen lag. Alle die

dynastiscken Gredarikengange der eckten Testamente und Instruk-

tionen, die Ekeplane, Erbfragen und Stattkaltersckaften, die un-

gelosten Hecktsprobleme in Deutschland und Italien, alle diese

individuellen Besonderheiten fehlen ganzlich. Es fehlt auck die

eigentumlicke Demut und Grobartigkeit des seiner selbst so sicheren

1) conodendo que me seria cosa ymposible aver dinero de mis reynos y seno-

Has por tal necesidad, ni vos mismos terniades la posihilidad de asistir al dicho

reyno despues de mi fallecimiento, — In den Commentaires (von 1551/2) die

beruhmte Stelle iiber die Tiirken, die uns noch beschaftigen wird, zum Jahre

1532 : des ce moment on commenga d moins redouter ses fcnxes.
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Herrschers, der die ererbten Rechtstitel niemals ans dem Auge

verier. Statt dessen eine in ihrer Abwagung tbeoretischer Mbg-

lichkeiten sebr professorale und im ilbrigen ganz matte Denksebrift.

In den echten Testamenten findet man auBerst selten politische

xind staatsrechtliche Maximen, wie etwa in dem Codicill liber

Piombino, es sei permitido d un principe^ permutar un estado por la

seguridad y qiiieie puhlica; liier dagegen gebt auf den Leser ein

wabres Greprassel von staatsrechtlichen nnd moraliscben Sentenzen

nieder.

Dazu aucb in der Form eine Plllle von stilistischen und sacb-

lichen Eigentiimlicbkeiten, die den ecbteii Testamenten fremd sind,

wie die trivialen Bilder und Vergleicbe mit dem iiberfullten Magen

u, dgL, die aucb im klirzesten Text noch baufigen Beispiele aus

dem klassiscben Altertum, von Alexander iiber Hannibal, Scipio,

Caesar ‘bis binab auf Justinian, die breiten wirtscbaftspolitiscben

Erorterungen, was alles so in den Ilbrigen Aufzeicbnungen Karls V.

keine Parallele bat. Wie Karl zur Kriegskunst stand, das muB

man in seinen Kommentarien nachlesen. DaB er eine ganze Anzalil

besonderer Denksebriften iiber Eragen der Taktik, der Artillerie,

wobl gar iiber Kriegsgerat und den phantastischen Plan der Feld-

bank gesebrieben baben sollte, sebwebt vollig in der Luft.

Kommen wir also bestimmter als Habler und Merriman, voll-

ends abweicbend von Stiibel und Ricbter, unter Verstarkung der

Grlinde von W. E. Mayer zu der uneingeschrankten IJberzeugung,

daB es sicb bei diesem sogenannten Testament von 1565 um reine

Erfindung obne eine Spur eebter Bestandteile bandelt, so befinden

wir uns eben damit besonders im Gegensatz zu der These von

Josef Karl Mayr. Icb glaube freilich, daB gerade er sicb beute

selbst der richtigen Erkenntnis nicht verseblieBen wlirde, daB neben

den Testamenten von 1548 und 1554 kein Platz ist fiir dieses

Scbriftstlick
;
allein seine scharfsinnige und geflissentlicb metbodisebe

Untersuebung bedarf um so mebr einer griindlicberen Auseinander-

setzung, als ibr Studium nur unter der zeitraubenden Benutzung
aller Texte gesebehen kann und dadurch sebr mllhselig wird.

Wenn wir ein zweifelbaftes Stuck auf seine Echtheit priifen,

so vergleicben wir es mit gut iiberlieferten Stllcken eebter Pro-

venienz auf Inbalt undStil; und wenn wir ganz iiberwiegend Ab-
weiebungen, ja Unmoglicbkeiten finden, so seben wir uns gezwungen,
es als Gauzes zu verwerfen, es sei denn, daB sicb ganz auffallend

echte Stiicke von den uneebten abbeben,

Eine Vergleicbung von Stil und Spracbe des „ Testaments von
1555^^ ist bis jetzt von niemandem durcbgefiibrt worden, aucb von



Berichte und Studien zur Geschkhte Karls V, 283

Mayr niclit. Ich werde im nachsten Abschnitt noch von gewissen,

schon Morel-Patio aufgefallenen Stileigentlimlichkeiten Karls V.

handeln. Sie spielen bei Mayr keine Kolle. Statt dessen hat er,

in gewissem Sinne iiber alle Vorganger hinansgehend, fur sehr er-

hebliche Teile des Testaments seinerseits die Unechtheit aufs neue

bewiesen. Zwar nicht in durchaus einwandfreier Methode. Denn
was er Textkritik nennt, ist iin wosentlichen die Anstellung von

literarischen Erwagiingen uber den Aufbau, den Zusaminenhang

und die Gredankengange des Schriftstilcks. Dabei geht er davon

aus, daB die drei von ihm benutzten Texte, der italienische (aus

Dresden), der deutsche (Ausg. von Stiibel) und der franzosische

(von Teissier) drei Stufen der Bearbeitung reprasentierten, denen

beliebig viele vorhergegangen sein konnten bis auf einen im Kern
noch erkennbaren XJrtext. Diese Annahme, die auch im einzeliien

bei der Ausscheidung von Stlicken erster und zweiter Uberarbeitung

bei ihm eine Rolle spielt, ist ziemlich willkiirlich, denn schon seiii

Ausgangspunkt ist schwach, da die drei Texte zwar verschieden

sind, weil sich die beiden tlbersetzer viel Preiheit genommen haben,

aber nie und nimmer drei deutlich von einander abgehobene Stufen

darstellen. Des weiteren ist Mayrs Textkritik nie eigentlich phi-

lologisch, sondern von vornherein insofern sachlich, als sie, eben-

falls willkiirlich an das Schriftstiick den Mafistab eines echten

Testaments Karls V. mit einfacher Grliederuaig, logischem Aufbau,

Vermeidung von Wiederholungen, Plattheiten und Schematismen

anlegt. Alles was unter diesen Gesichtspunkten beanstandet werden

kann, wird ausgeschieden. UnbewuJBt wirkt schon dabei das Ma-

terielle sehr erheblich mit, und es ist nur scheinbar eine Verstarkung

seiner Argumente, wenn er im zweiten Teile seiner Darlegung

unter sachlichen Gesichtspunkten wieder so ziemlich dieselben

Stiicke ausscheidet, wie etwa den Krieg gegen Venedig, weil filr

Karl ohne Bedeutung (247), und andere Dinge. Beim Leser wird

die Vorstellung erweckt, daB die Argumentation sich verdoppelt

habe, was in Wabrheit kaum irgendwo der Pall ist, Aber wir

stellen immerhin mit Befriedigung fest, daB auf diese Weise nicht

weniger als gut 60 also fast zwei Drittel des ganzen Stiickes

ausgemerzt werden.

Es ist nun ohne weiteres einleuchtend, daB schon sehr ge-

wichtige Griinde vorliegen inlissen, um die Echtheit des letzten

Drittels zu retten. Es muBten zunachst auffallende Diktatuber-

einstimmungen und zum mindesten ebenso auffallende sachliche

Deckungen mit den echten Testamenten nachgewiesen werden.

Von beidem ist ganz und gar nicht die Eede. Das AuBerste, was
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dem Kritiker gelingt, ist fixr einige Teile der von ilim fiir echt

gehaltenen Abschnitte, den Erweis ihrer Mogliclikeit, — nicht ibrer

Notwendigkeit zu erbringen. Seine cbarakteristische Wendnng ist,

es liege j,kein Grrnnd vor, die Stelle nicht fiir ursprlinglich zu

halten“ (S. 234). Das ist schon sehr wenig. Und auch dieses

Wenigc wire! nur erreicht unter einer, wie jedennann empfinden

wirdj radikalen Voraussetzung. Er datiert namlich das Stiick, das

am Kopfe ganz eindeutig auf den Oktober 1B6B, namlich auf die

einzige uns bekannte feierliche Abdankung Karls bezogen wird,

lediglich um den Rest zu retten, auf das Jahr 1552/53. Ja, da

er zugibt, daB der Herbst 1552 kamn in Frage komme, so bleibt

nach seiner Meinung nur das Friihjahr 1553, die Zeit vor der eng-

lischen Heirat Philipps librig. Das ist nun wieder die bare Will-

kiir; wir miissen uns an dieser Stelle mit den Eingangsworten

auseinandersetzen. Sie lauten niehr oder weniger libereinstim-

inend^): „Ich habe mich entschlossen, geliebter Sohn, den oft be-

sprochenen Plan auszufiihren und meine Reiche in Eure Hande zu

legen und deshalb werdet Ihr dafiir Sorge tragen, dafi der otfent-

liche Akt morgen friih in der ganzen dazu erforderlichen Peier-

lichkeit vor sick gehe“. Das konnte, wenn liberhaupt, nur einmal

so geschrieben werden, namlich am 24. Oktober 1555. Es bleibt

darnach wohl durchaus bei dem Bedenken von E, W. Mayer, daB

der Schreiber allerdings an die Abdankung des 25. Oktober 1555

dachte, von ihr aber keine richtige Vorstellung hatte.

Kommen wir zu den wenigen anderen Punkten, die niit einiger

Miihe, aber wiederum nur fllr die angegebene Zeit zu retten sind,

so handelt es sich einmal um die Aufforderung zur Wiedererobe-

rung Sienas, die nur in Frage kommt fiir die Zeit zwischen Juli

1552 bis April 1555. Sodann um die von dem Kritiker vermuteten

Anspielungen auf den Successionsplan Philipps im Reich, die nur

vom Marz 1551 bis zum Winter 1552/53 moglich waren^). Weiter
um die schon oben mit guten Grrlinden abgelehnte Beteiligung am
Ungarnkriege, die nur sehr miihsam damit motiviert wird, daB fiir

den Fall von Philipps Wahl zum romischen Konige eine Beziehung

1) lo mi son risoluto, figliuolo dilettissmo, di venire liormai alV effetto di

cedere nelle mani vostre Vamministrazione deW imperio et il dominio degli altri

miei stali et regni. — Et perb [arete per domattina dar ordine, die Vatto con U
debite solennitd et ceremonie in publico se ne faccia. Die Annahmej da£ ursprung-
lich nur „nachstens“ dagestanden habe, ist willkurlich; auch der deutsche Text
hat den „inorgenden Tag“, jjvormittags**, und Teissier wenigstens au premier jour,

2) „Seit dem Sommer 1553 besteht fiir die Abfassung des Testaments in

der Tat keine Moglichkeit mehr“ (Mayr S. 248).
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zu Uiigarn liergestellt sei, was wiederam sachlich unrichtig ist,

insofern Ungarn an sicli das Eeich nichts angingj und entsprechend

aiich. Karl, obwolil er selbst bereits romiscber Kaiser war, seit

1532 am Ungarnkrieg keinen Anteil mehr genommen hat noch

nehinen wollte. Statt de^ssen wird hier der Ungarnkrieg an den

Anfang und theoretisch an die Spitze aller Kriege Karls und Phi-

lipps gestellt. In diesen von dem Kritiker fur echt gehaltenen

Teilen findet sich auch die sclion zitierte Erwahnung Maximilians,

die, so wenigstens, nicht zu den ecliten Testamenten palJt. Man
sieht alles in allem, dafi selbst die in erster Linie ftir echt gehal-

teneii Stiicke noch die groJBten Bedenken haben, und so scharfsinnig

an einigen Stellen J. K. Mayr sich mit den Argumenten seines

Namensvetters auseinandersetzt, so wenig kommt er doch liber den

Nachweis der Moglichkeit hinaus. So bleibt die Summe, daiJ er

ftir den weitaus groBten Teil des Testamentes die Unmoglichkeit

der Echtheit aufs griindlichste erwiesen hat; flir einen Teil und
zwar insbesondere ftir die ganz farblosen Abschnitte liber Grerech-

tigkeit, fllrstliche Haltung und Liebe zu den Untertanen die Mog-
lichkeit

;
flir alle sachlich wichtigen Partieen aber selbst diese Mog-

lichkeit nur unter sehr erheblichen Einschrankungen, und unter

willklirlicher Umdatierung des ganzen Stiickes von 1556 anf 1553,

wozu dann wieder der Eingang gar nicht paBt.

Ich denke, nach diesem Tatbestand wird kein Unbefangener

mehr den geringsten Zweifel daran haben konnen, dafi wir es mit

einem italienischen Elaborat freier Erfindung nach der Abdankung
Karls V. zu tun haben und daB weder aus dem Erlihjahr 1553,

noch auch vom 24. Oktober 1556 der Verlust eines echten Testa-

mentes Karls V. zu beklagen ist. Die Beweisfiihrung und der

Rettungsversuch J. K. Mayrs sind in Wahrheit die SchluBglieder

in dem verlorenen ProzeB urn das „politische Testament von 1665“

geworden.

Diesem Ergebnis habe ich nur noch wenige Bemerkungen hin-

zuzufligen liber das angebliche Testament, das Greorg Engel-
hard LohneyB 1622 zu Remlingen in seiner Aulicopolitica zum
besten gegeben hat^). In diesem ungeheuren Eolianten, der gleich-

wohl eine Art Taschenbuch fiir Prinzen und Rate sein sollte, wer-

den im 70. Kapitel auf vier doppelspaltigen Seiten „Keyser Caroli

1) Aulicopolitica, darin gehandelt wird von Erzietung und Information

junger Herren, von Ampt, Tugend und Qualitdt der Filrsten etc., alien Regenten

und Rathen etc. zu nutz — von Georg Engelhard LohneyB, fiirstl. braunschweig.

alten Stallmeister u. Hauptmann der Ertzgehirge. Remlingen 1622.
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des fiinffteii Lehren, die er seinem Sohne Philippo vor seinem Ende
gegeben, alien jungen Herren nbtig zu wissen^^ abgedruckt. Alle

Autoren, die iiberhaupt von diesem Stuck Kenntnis genommen
kaben, auck Mayr, sind darliber einig, dafi es sick nm pure Er~

findung handelt, und ick katte dem nickts kinzuzufiigen, wenn es

nickt lekrreick ware zu bemerken, dafi sick auck hier, natiirlicli

zufallig, Stellen sogar sehr pragnanter Art finden, die sick irgend-

wie mit eiiiem der eckten Testamente beriikren, z. B. der Rat, sick

ein „Verzeicknuss verstandiger und wolverdienter Lent" anzulegen

zur ricktigen Verteilung von Grunst und Gfnade; niemand Amter
und Dignitaten zu geben, der darum ansuckt, oder dieLekre: „Ick

kbrete jedermann, der mich wolte ansprechen", und aknlickes mekr.

Vor allem siekt man an dem Buck von LokneyB, das zum
IJberfluB sckon mit exnem Leben Karls V. eingeleitet wird, wie

die Eigur des grofien Kaisers von seiner feierlichen und iiber-

rasckenden Abdankung an zu einer mytkiscken geworden ist. Das
was man an eckten Instruktionen und Testamenten aus seiner

Eeder von 1539, 43 und 48, nickt nur in den Granvelle-Papieren,

sondern offenbar massenweise auck sonst in der Welt besaS, mackte
ihn zum erprobten Lekrmeister der Staatskunst, und auf seinen

Namen dicktete die gesckaftige Staatswissensckaft und Regierungs-

kunst des 16. und 17. Jakrkunderts froklich mit mekr oder weniger
Geist die groBartigsten, aber fiir uns inhaltlosen Gebilde.

Aus der eingekenden Beschaftigung mit den politiscken Testa-
inenten Karls V. ergeben sick sekr erwiinsckt auck neue Gesickts-

pmikte fiir die Beurteilung der zweiten, ebenfalls ganz personlicken
und nickt minder umstrittenen Quelle zur Gesckickte des Kaisers,

seiner autobiographiscken Aufzeicknungen von 1660, der sogenannten
Commentaires. Auck sie sind sckleckt iiberliefert und die Ecktkeit
muBte von Ranke ausdriicklick erwiesen werden ^). Wir besitzen
einen portugiesiscken Text, der von Kervyn de Lettenkove
in Paris entdeckt und von ikm zuerst, spater von Morel-Patio
in franzosiscker tlbersetzung ediert worden ist^). Erst Morel-Eatio
hat neben dem franzosisckeu auck den portugiesiscken Text keraus-

1) Bemerkungen uber die autobiograpMscben Aufzeiclinungen Kaiser Carls V.
Deutsche Gesch. VI, 75—82.

2) Commentaires de Charles-Quint, publics par la premiere fois par le baron
Kervyn de Lettenhove, Bruxelles 1862; — Deutsch von L. A. Warn-
konig, Leipzig 1802; — Spanisch von L. de Olona, Madrid 1862. — Histo-
riographie de Charles Quint, premiere partie, suivi des memoires de Charles-
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gegeben. Seine Einleitnng klart im AnscbluB an Eanke, aber mit

reicberem Material alle Fragen der Entstekung und Uberlieferungj

soweit das zur Zeit uberkaupt moglick ist.

Karl V. kat auf der Rkeinfahrt vom 14.—18. Juni 15BO sein

Diktat an Willem van Male begonnen und in Augsburg bald dar-

nach so weit gefiikrt, wie es jetzt vorliegt, d. h. bis Ende Sep-

tember 1548. Van Male lioffte auf den Auftrag zur Ubersetzung

in das Lateiniscke, auf tlberpriifung des Textes durck Granvelle

und Arras and vor allem auf VerofFentlichung. Ihm sckien das

Gesckicktswerk iiber die peregrinationes et expeditiones des Kaisers,

an dessen Entstekung er mitwirken durfte, des kbcksten Lobes

wiirdig. Aber der Kaiser, ^ der oknekin Skrupel empfand wegen

dieser Selbstdarstellung, zbgerte, kielt die Aufzeichnungen unter

strengem VersckluB und sandte sie zur Sickerkeit in Tagen der

Gefakr 1552 (wokl im Mai) aus Innsbruck versiegelt an seinen

Sokn Philipp nack Spanien. Dieser scheint sie dem Vater spater

zurllckgegeben zu kaben, denn in San Yuste besckaftigte sick der

Kaiser wieder in seinen Vorstellungen damit, fragte auck einmal

den Jesuiten Francisco Borja, ob es nickt stindhaft sei, die eigene

Geschichte zu sckreiben
;
ganz so wie er in dem kurzen Innsbrucker

Begleitsckreiben an Philipp besonders beteuern zu miissen glaubte,

es sei nickt Eitelkeit, was ikn veranlaBt babe. Nack dem Tode

des Kaisers beklagte sick van Male, dafi Don Luis Quijada, Karls V.

Mayordomo, ihm die mit dem Kaiser zusammen verfaBten Auf-

zeicknungen weggenommen kabe, entweder eine Kebenarbeit, oder,

wie Morel-Fatio anzunehmen scheint, das Original. Seitdem ist

dieses jedenfalls versckollen, nur dafi 1620 ein Unbekannter von

deni franzosiscken Original eine portugiesiscke Absckrift gemacht

kat. Diese ist keute unsere einzige tJberlieferung.

Morel-Fatio kat (S. 168), auck gegen Ranke, unwiderleglick

dargetan, dafi das Original nickt etwa spanisck gesckrieben war,

wie der Begleitbrief an Philipp von 1562. Seinen Grlinden kann

man nock kinzufiigen, dafi die besondere Hervorkebung en romance

in dem spaniscken Begleitbrief flir den Haupttext das Spaniscke

aussckliefit. Welcke Hiilfsmittel, etwa an Itineraren wie Vande-

nesse, auf der Rkeinfahrt oder in Augsburg mit zur Hand waren,

ist nickt festzustellen. Zeigermann in einer ungedruckten Kieler

Dissertation von 1922 weist Abweickungen von Vandenesse nack,

Quint, texte portugais et traduction frangaise, par Alfred Morel-Fatio,

Paris 1913 [Ribl. de l’(^cole des hautes etudes. Sc. histor. et pMl. 202]. — Kritik

der Darstellung des Schmalkaldischen Krieges von Le Mang, Diss. Leipzig

1890, Programm Dresden 1900. 1901.
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die er filr bewuBt lialt^). DaB zwei Bande Efemerides, einer bis

1533, der andere bis 1548, in San Yiiste zur Verfiigung standen,

hat Morel-Fatio hervorgehoben (S. 175).

Endlich verdanken wir Morel-Fatio noch zwei Feststelliingen

ilber Struktnr iind Sprache des Denkmals.

Zunachst die letztere. Morel-Fatio beobachtete als besondere

stilistische Eigentlimlichkeit die Haufung von Synonyinen oder,

wie er sioh ansdriickt, die Juxtaposition einer oder mehrerer Sy-

nonyma zu einem Wort, das an sich den Sinn gentigend ausdriicken

wiirdej er gibt dazu, Seite 176—78, eine vollkommene Liste. Er

verspricht die Losung des Problems^ das sich ihin aus dieser eigent-

lich spanischen Besonderheit ergab, in dem nachsten nie erschienenen

Bande seiner Studien. Indessen konnen wir so yiel schon mit Gre-

wiBheit sagen, daB seine Beinerkung, diese Eigentilmlichkeit sei

den echten Texten Karls V. fremd, nicht zutrifft. Im Gegenteil,

schon bei der ersten Lektiire der Instruktion von 1543, noch vor

der Beschaftigung mit Morel-Fatio, fielen mir diese merkwilrdigen

Haufungen auf, iind ich habe sie spater, durch ihn aufmerksain

gemacht, in der auffallendsten Weise gerade in den Testamenten

wieder gefunden. Allein aus der ersten, bei Lanz zehn Seiten

flillenden Instruktion von 1643 [Nr. 15] habe ich inir 68 Beispiele

notiert, d. h. fast ein Drittel der von Morel-Fatio aus den Com-
mentaires angeflihrten Falle. Man lese etwa Gruppen wie virtiid

y hondad, virtud y buen judicio, virtud y buena intencion, constancia

y firmesa^ confuso y irresoluto^ observada y executada^ amplido y execu-

tado, guardadas y compUdas

;

oder favorescereys y honrareys, favorece-

reis y mandareis, favorescan y buscen; oder Seite 360, Philipp wird
den Mangel des Alters ausgleichen, que de aqui a poco sereis bastante

y capaz para gobernarlos Men y cuerdamente; oder Seite 361: y asy

os ruego y encargo que las siguais y guardeys y mandeys a iodos ellos,

que las siguan y guarden. Auch die Instruktion von 1548 und das

Testament von 1668, das personliches Geprage hat, zeigen diese

Eigentilmlichkeit; man vergleiche nur die oben Seite 276 daraus

zitierte Stelle
;
weniger die groBen notariellen Testamente. Immer-

hin wird man schon diese Verklammerung der Commentaires mit
den Testamenten im Auge behalten.

Die zweite Beobachtung Morel-Fatios geht auf Hervorhebung
der sonderbar pedantischen numerierten Registrierung aller Be-

1) Werner Zeigermann, Die Denkwiirdigkeiten Kaiser Karls V. unter

lesonderer Berucksichtigung der Jahre 1636-1645. Maschinenschrift. Kiel 1922.

— xiuszug „Aus dem Hist. Seminar der Universitat Kiel“ 1922.
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gegnmigeiij Reisen, Regentscliaften, Emschiffungen, tJberquerungen

des Meeres, Aufenthalte in den einzelnen Landern und vor allem

der nicht weniger als siebzehn einzelnen Grichtanfalle von 1628 bis

1547j meist mit genauen Orts- und Zeitangaben; alles in allem weit

liber hundert gesonderte Nummerierungen derartiger Reihen in

dem nicht sehr umfangreichen Blichlein. Auch hier liegt nun eine

zwar aiiBerliche, aber durchaus charakteristische Berilhrung mit

den anderen Aufzeichnungen Karls Y. vor. Wie er schon im ersten

Testament die Ahnen alle ausdriicklich namhaft macht, bei denen

er bestattet sein will, so ergelit er sick in einer Haufung statisti-

scher Reminiszenzen bei dem feierlichen Abschied von den Nieder-

landern im Oktober 1655. Wer kennte nicht diese riihrenden

Worte! Yor 40 Jahren sei er an derselben Stelle fast urn dieselbe

Stunde grofijahrig gemacht, vor 39 Jahren sei sein GroBvater Eer-

dinand gestorben, vor 38 Jahren habe er sich nach Spanien begebenj

vor 36 Jahren sei auch Maximilian gestorben und das Reich ihm

zugefalien usw.
;

darnach folgt die beruhmte Aufzahlung aller

seiner Reisen und Ziige, 9 Mai nach Deutschland, 6 Mai nach

Spanien, 7 Mai nach Italien, 10 Mai in die Niederlande, 4 Mai

nach Eranfaeich, 2 Mai nach England und 2 Mai nach Afrika, ins-

gesamt 40 Reisen, wozu so und so viele tlberquerungen des Meeres

notig gewesen seien und vieles andere.

Gehen wir von diesen signifikanten AuBerlichkeiten auf das

Inhaltliche, so ergibt sich dasselbe Bild. Wieder stehen (neben

den Kriegen) die dynastischen und die engeren Eamilieninteressen

merkwlirdig im Yordergrund. Mit den Namen des Yaters und des

GroJBvaters geht es an. „Seit dem Tode Kbnig Philipps", so be-

ginnt er, „gab es verschiedene Kriege in den Niederlanden, in

denen Kaiser Maximilian mit gewohnter Tapferkeit die Eranzosen

besiegte"
;
Einnahme von Tournay, wohin sich „Erzherzog Karl"

begab, darauf die Zusammenkunft mit Heinrich YIIL und seine

GroBjahrigkeit. Spater erfahren wir seine Besuche bei der Mutter,

die Hochzeit in Sevilla, die Geburt samtlicher Kinder, Leiden und

Tod der Kaiserin, Ehe Philipps und Geburt des Don Carlos. Die

natilrlichen Kinder werden nicht erwahnt, wie das Codicill mit den

Mitteilungen liber Don Juan d’Austria zunachst versiegelt bleiben

sollte. Dafiir wieder sehr eingehend die Ereignisse im Leben seines

Bruders Eerdinand, seine Yerheiratung, seine Wahl zum romischen

Kbnige attendu que Vempereur d cause des grands royaumes et des

grandes terres que Dieu lui avait donnes ne pouvait prolonger son sejour

dans Vempire^ ganz in Stimmuiig und Ausdrucksweise des Testa-

ments von 1548 (S. 280). Neben dem Bruder die Schwester Eleonore,

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 3 u. 4. 20
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ihre Verbindung mit Frankreicb, 1588 der Besucb in Fi^ankreich,

desirant voir la reine, sa soeur, Tiber alien anderen Bamiliendingen

immer wieder das Verbaltnis zur Kaiserin, die Heimkehr nack

vierjahriger Trennung (il avait grand desir)^ der Schmerz bei ibxeni

Tode, ganz entsprechend der liaufigen Wiederkehr ihres Nainens

in den Testamenten.

Im iibrigen ziehen sick die Kriege und Verkandlungen mit

Brankreick dnrok die ganze Darstellung, man mockte sagen mit

dem non liquet des Testaments von 1556 (Nr. 29). Mit England

sind die ersten BerUhrungen notiert; dann erst wieder die Allianz

von 1644; dagegen ist die leidige Ekesckeidmigsfrage versckwiegen;

die Tendenz der kaiserlicken Politik ging zuletzt ganz auf nnbe-

dingte Ereundsckaft mit England, wieder wie 1666. Die Einstellung

gegeniiber der romiscken Knrie ist etwas sckarfer als in den feier-

lichen Testamenten und Instruktionen, aber dock auck von der-

selben respektvollen Znriickkaltung in den Anklagen; das Scklimmste

ist die Anzweiflting der ekrlichen Gresinnung Pauls III. 1544 mit

der bitteren Bemerkung Dieit le connait. VerkaltnismaBig wenig

ist von der Entwicklung des Protestantismus die Bede
;
die friike-

sten Verkandlungen klingen wie aus weiter Eerne. Aber dafiir

ist die ganze zweite Halfte den Anfzeichnungen tiber den Prote-

stantenkrieg gewidmet; Vorbereitung und Durckfiikrung werden

unversckleiert erzahlt. Denn der offenbar liber der entstekenden

Darstellung reckt bewuBt gewordene Sinn dieser Aufzeichnungen

liegt in dem Biickblick auf die groBen Erfolge seines Lebens in

den vierziger Jakren. Die Darstellung der Jakre 1516 bis 1642

mackt nock lange nickt ein Drittel des Emfanges aus; der ganze

Rest gilt den Jakren 1643 bis 48. Wenn in den gekeimen In-

striiktionen von 1543 von dem groBen Lebensplan des Kaisers die

Rede wai", zu lessen Durckfiikrung er sckweren Herzens Spanien

verlassen mufite, der vollen Verantwortung durckaus bewuBt, so

blickten die Memoiren auf die groBartige Durckfiikrung des clevi-

scken, franzosischen und des Protestantenkrieges mit Genugtuung
zuriick. Seit 1639 katte er in den Testamenten immer wieder be-

-tout, alle Abmackungen mit Erankreick seien in erster Linie zu

betrachten unter dem Gesicktspunkte der Zuriickfukrung derer,

die im Grlauben abgewicken. Dariiber sind die Commentaires der

groBe Rechensckaftsberickt, diese zur eigenen Berukigung, aber auck

zur eigenen Befriedigung erzaklten groBen Taten, an denen er als

Diplomat und General gleickmaBig Anteil gekabt kaben woilte,

Deswegen vielleickt auck seine Skrupel.

Wir steken an dem entscheidenden Punkte, wo wir von der
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jiingeren Literatiir abweichen tind zu Ranke zuriickkekren. Denn
man hat in den Commentaires seit Jahren eine ganz andere Ten-
denz suchen wollen, als die der mehr oder weniger subjektiven

historischen Aufzeichnungen. Waltz, dem sich Morel-Ratio vor-

sichtig anschloB, glaubte in den Anfzeichnnngen Karls V. in

erster Linie ein Schriftstilck sehen zu miissen, das der Idee der

spanischen Ruccession dienen sollte^). Nun ist richtig, daB Karl

1550 und 51 sich mit diesein Plan vor allem trug, und wenn sich

in seine Memoiren verwandte Gredanken eingeschlichen batten, so

ware nichts natiirlicher als dieses. Allein erstens finden sich davon

dock nur ganz bescheidene Spuren und zweitens ist von da ein

weiter Weg zur Tendenz der ganzen Aufzeichnungen. Zeiger-
mann^) hatte es darnach leicht, die These von Waltz zu err

schiittern. Von besonderer Riicksicht auf Konig Rerdinand oder

auf seinen Sohn Maximilian ist in der Tat keine Eede. Karl hatte

durch Hinweis auf den Kampf um Wiirttemberg und die Verbin-
dung der Rranzosen mit den Tiirken Rrankreich als den gemein-

samen Gegner hinstellen konnen. Er hatte umgekehrt keinesfalls

sagen diirfen (wie er es tat), daB die Tiirkengefahr seit 1632 nach-

gelassen habe; Rerdinand war an der entgegengesetzten Ansicht

bei Karl und beim Reichstage vital interessiert.

Aber Zeigermann begeht denselben Rehler, den er bekampft,

wenn er nachweisen will, „dafi der Zweck der Schrift ein anderer

gewesen sein muB“j nur sei sie nicht fiir die habsburgische Ra-

milie, sondern „fur die Veroffentlichung bestimmt“ und zwar zum
Zweck einer Wirkung auf die Spanier und die Niederlander im

Sinne der Gedankengange der spanischen Succession. Die Absicht

auf VerofFentlichung ergebe sich aus dem bekannten Briefe van

Males voin 17. Juli 1560, wo von einer tlbersetzung in das Latei-

nische geredet werde. Allein derselbe Brief schlieBt ; Iniquus tamen

est Caesar et nobis et saeculo, quod rem supprimi velit et servare cen-

tum clavibus. Damit ware diese These erledigt. Die Riicksicht auf

die Spanien aber soil sich ergeben aus der eingehenden Darstellung

der Reldziige gegen Afrika, aus der Ablehnung der Rriedensver-

mittlung von 1642, weil Rrankreich damals noch spanischen Boden

besaB, und aus der unverhohlenen Charakteristik des Schmalkaldi-

schen Kriegs als Religionskrieg, weil nur dadurch die Spanier iiber

ihre dabei gebrachten Opfer beruhigt sein konnten. Ja, war denn

der Krieg etwas anderes, als ein Religionskrieg? Und gehorte

1) 0. Waltz, Die Denkwiirdigkeiten Karls V. Bonn 1901.

2) A. a. 0.

20 *
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aiidererseits der Zng gegen Tunis niclit ebenso zu den Riibines-

titeln Karls V., der, wie Morel-Patio ganz recht bemerkt, ge-

flissentlicb die Tatigkeit seiner Grenerale und Admirale binter der

eigenen weit zurixcktreten laBt? Was aber die Meinnng betritft,

daB Karl im Sinne der Spanier seine Kriege ’^als ihm aufgedrangt

bezeicknen muBte, so geM eben diese Idee wiederum durch alle

Testainente
;
nur defensive Kriege sind erlaubt, lelirte er in IJber-

einstimmnng mit den gleichzeitigen Vertretern des Staatsrechts,

Also auch darin liegt keine besondere Tendenz. ITnd wenn er

gegenilber seinen „strengglaubigen Spaniern^ das Versagen des

Papstes wesentlick im Religionskriege dargestellt haben soil, so

ist das erstens nickt richtig, und zweitens liatte er den Papst ja

ebenso gut ganz aus dem Spiele lassen konnen, wie vieles andere.

Endlich aber soil diese auf die Spanier zugeschnittene Schrift wieder

doch nur der Vorbereitung zu der scbon 1550 ins Auge gefaBten

Abdankung dienen, weil sie sick mit der wirklicken Abdankungs-
rede Karls V. von 1655 an die — Mederlander beriikrt. In der

Tat spring! Zeigermanns Argumentation dakin iiber
;

die Riicksickt,

mit der Frankreick und England bekandelt wiirden, entspracke dem
Interesse der Niederlander. Aber warum sagt dann Karl nickt

sekr einfack, wie ofters in seinen Testamenten, daB gute Bezie-

kungen zu England im Interesse der Niederlande lagen?

Man mackt oft die Beobacktung, daB falscke Tkesen, wie die-

jenige von Waltz, selbst von denjenigen, die sie widerlegen, im
Kern beibekalten werden, weil ihre Kritik sick formlick an das

falscke Postulat augesogen kat. Wer aber von den Testamenten
und Instruktionen Karls V. kommt, weiB, wie der Kaiser politiscke

Denkschriften abfaBte und wie er argumentierte, wenn er es wollte.

Umgekekrt lekren die Gdmmentaires^ wie er verfukr, wenn er Me-
moiren sckreiben wollte. Die beiden Grattungen zu verweekseln,

diirfte fortan nickt mehr moglick sein. Wie sollte es auck einem
verstandigen Menseken einfallen, eine fiir die Oifentlickkeit be-
stimmte tendenziose Denksekrift mit der Aufzaklung von 17 Grickt-

anfallen, den Geburtstagen aller seiner toten und lebendigen Kinder
und all den anderen statistischen Angaben zu belasten!

Nein, wenn irgend ein Werk der Historiographic den ganz
deutlicken Ckarakter einer memoirenhaften Aufzeicknung person-
licker und sekreter Art an sick tragt, zwanglos und gelegentlick
nacklassig, so sind es diese Commentaires Karls V. Man siekt sie

unter seinen Handen entsteken. Er beginnt langsam, rciht Jakr
an Jakr, wird nack und nack breiter, vergiBt kein familiares oder
personlickes Erlebnis von Bedeutung, stekt aber in Bezug auf die
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politisclien Erfalirungen ganz unter dem Eindrnck der letzten Jahre.

So wird die Darstellnng von Jakr zn Jahr politischer, bis sie sicli

der Gregenwart und der Darstellnng der noch. ganz aktuellen Dinge

nahert, Dei diesen verweilt er, ja er versenkt sich darin. Die

erst drei, vier Jakre znrilckliegenden Ereignisse des Schmalkaldi-

schen Krieges stehen ihm noch. ganz lebendig vor Augen; hier

gehen die Memoiren fast in ein Kriegstagebuch liber. Diese Er-

zahlung aller Operationen, ttberlcgiingenj einzelnen Kampfhand-
lungen und Unterlassungen der (Icgner kennt keine andere Tendenz

als die stolze Erinnerung an die Tage der Erfullung.

Das alles aber ist sehr wichtig. Die Aufzeichnungen von 1650

sind natiirlich fiir uns eine tiin so wertvollere Quelle, je unbe-

fangener wir den Kaiser bei der Darstellnng wissen. In dieser

ganz personlichen, den Confessionen nahestehenden Darstellnng

seiner Handlnngsweise, so V7ie er selbst sie sah, tritt die aufschluB-

reiche Schrift nnmittelbar an die Seite der politischen Testamente,

mit denen sie anch inhaltlich und stilistisch in Parallele steht.
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Neuere PMlologie u.

Literaturgeschichte

Die Eingangsszene von Shakespeares Konig Lear.

Das Fragemotiv nnd seine Bedeutiing.

Von

Lorenz Morsbaeh.

Vorgelegt in der Sitzung am 5. Dezember 1930.

Die gewaltige Doppeltragodie „Koiiig Lear" gilt wohl all-

gemein als die groBte und reichste Offenbarung Shakespeares. Nur
an der Eingangsszene (I, 1) baben die meisten Eorscher Anstoii

genommen nnd das alte Marcbenmotiv der Befragung der Tochter
nach dem Made ibrer Liebe teils als Laune des Konigs, teils als

sinnlos und vernnnftwidrig bezeicbnet. Andere dagegen baben das

der Learsage (nicbt dem Marcben) entnommene Motiv als lebens-

wabr und dicbteriscb empfuuden oder irgendwie zu recbtfertigen

gesucbt. Icb gebe im folgenden eine Bliitenlese der Ansicbten
nambafter Porscber, die sicb leicbt vermebren ladt, aber liinreicbt,

ein Bild zu geben, wie man sicb mit der Szene seit inebr als einem
Jabrbundert abgequalt bat, obne damit ins reine zu kommen. Das
ist auffallend. Icb sebe den Grund darin, dafi bisber niemand sicb

die Mube gegeben hat, die Szene in alien ibren Einzelbeiten genau
durcbzuprufen. Es wird sicb berausstellen, dafi der Dicbter das
Eragemotiv nicbt nur vertieft und ibm eine andere Bedeu-
tung im Zusammenbang des dramatischen Gescbebens gegeben,
sondern dafi er aucb alles getan bat, um den Zuscbauer im
Theater iiber den Vorgang auf der Biibne, soweit er es fiir not-
wendig hielt, aufzuklaren.

I. Die Blutenlese.

Der Dicbter des Ancient Mariner, Coleridge, sagt in

seinen Notes and lectures unter anderem
:
„They (the first six lines)

let us know that tbe trial is but a trick, and that tbe grossness
of tbe old King’s rage is in part tbe natural result of a silly trick
suddenly and most unexpectedly baffled and disappointed" (Perrett;
Tbe Story of Kflng Lear. Berlin 1904 S. 154). Icb komme l)ei

Perrett darauf zuriick.
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Goethe (Shakespeare imd kein Ende) hat auf Grand der

Schroderschen Buhnenbearbeitnng des Lear (1779) die Szene „ab-

surd“ genannt, ein TJrteil, das teils ans seiner raangelhaften Kenntnis

des englischen Originals, teils ans seinen abweichenden asthetischen

Anschaunngen zii erklaren ist.

Geryinus (Shakespeare III 1849 S 371) halt die Szene „fiir

so wahr iind naturtren, wie irgend etwas, was Shakespeare ge-

schrieben hat“- Er sieht darin „eme Tat des Konigs von groBer

EntaiiBerung nnd liebevollem Vertranen, dor sich an den kindlicheti

Beteuerungen seiner Tochter freaen will".

Tolstoi (Shakespeare, Eine kritische Stndie, ilbersetzt von

Enckhansen 2. Aufi. 1906) sagt „der Leser oder Horer konne niclit

verstehen, wie ein Konig, so alt und einfaltig er anch sein mag,

den Worten der lasterhaften Tochter, mit denen er immer gelebt

hat, Glaiiben schenken kann und seine Lieblingstochter, nicht jene

verflucht und verbannt (S. 10), Tolstoi vermiBt „das religiose Grand-

element" im Drama (S. 101). Er fiihlt, wie er offen gesteht, bei

der Lektiire Shakespeares „nicht allein kein Entzlicken, sondern

im Gegenteil unwiderstehlichen Abscheu und Widerwillen" (S. 2).

— Niemand, der Tolstoi kennt, wird sich hber das absonderliche

Urteil des russischen Dichters und Volksfreundes wundern.

Riimelin (Shakespeare. Studien eines Realisten 1866) fafit

sein Urteil liber die Szene in die Worte zusammen: „Wer wie Lear

handelt, hat keinen Verstand mehr zu verlieren".

Edward Dowden (Shakespeare, A critical Study of his

mind and art, revised ed. 1876) sieht in der an die Tochter ge-

richteten Forderung, ihre Liebe zu erklaren, „eine x4.nwandlung

von Laune, der teils Scherz, teils Unvernunft, teils auch die be-

sondere Schwache zu grunde gelegen habe, derartige Gesinnungs-

proben zu verlangen.

Georg Braudes (W. Shakespeare, 2. Aufl. 1898 S. 642) nennt

„die einleitenden Szenen durchaus vernunftwidrig". Nur in der

Marchenwelt verteile ein Konig die Provinzen seines Reiches der-

gestalt an seine Tochter. Braudes erklart dies aus der „Gleich~

gllltigkeit" (!), mit der der Dichter den alten StoflP aufgenommen hat.

Fr. Theod. Vischer (Shakespeafe-Vortrage III 1901 herausg.

von Robert Vischer) will die Szene symbolisch fassen. Der Dichter

habe in einer kurzen Szene zusammengedrangt, was in Wirklich-

keit Jahre gedauert habe .... „Es ist ein furchtbarer Unsinn,

den Lear begangen hat, aber ein Unsinn, wie ihn ein Mensch immer

begehen kann. Das ist tausendmal geschehen, nur nicht so alt-

testamentlich in einen Augenblick zusammengedrangt. Und tau-
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sendmal ist es geschehen, dafi der Walin, die Liebe nacli ilirer

Beredsamkeit messen zu wollen, die Strafe lierausgefordert hat^^. —
Eine „syinboliscbe^‘ Zusammendrangung, die aucb sonst bei Shake-

speare so nicht vorkommt, ist ausgescblossen. Ein lehrreicbes Bei-

spiel einer solchen bietet Eaustus’ Monolog in Marlowes Drama,

wo sicli Eanstus gleicbsam im Handumdrelien filr eine der Eakul-

taten als zukiinftiges Lehrfacb entscheiden will und sie ebenso

rascb drangibt.

Walter E. aleigb (Shakespeare 1907 S. 134) sagt iiber das

Fragemotiv: „He (Shakespeare) spent no great care, one would

say, on the original choice of a theme, but took it as he found it,

if it looked promising his opening scenes are often a kind

of postulate, which the spectator or reader is asked to grant.

At this point of the play improbability is of no account
;

the in-

telligent reader (auch der Zuschauer im Theater?) will accept the

situation as a gift .... His plays open with a postulate, then

the characters begin to live“. Die Eingangsszene im Kaufmann
von Venedig und im Hamlet, die doch ganz anderer Art sind,

rechnet er gleichfalls zu den „hypothetical preambles — Greht

denn Shakespeare wirklich von Voraussetzungen aus, die man ein-

fach glauben muB, auch wenn sie noch so unwahrscheinlich sind?

Legt er nicht auch fiir die „ opening scenes “ groBen Wert auf eine

verstandnisvolle Teilnahme ?

Max J. Wolff (Shakespeare 11 1908 S. 201 ff.). Tch hebe das

Wichtigste heraus. „Er (Lear) wiinschte Liebe und auf Befehl ward
er geliebt; er war ja der Kbnig. Darin liegt seine Verblendung,
er verkennt, daB man wohl den Lippen und den Hmden, aber nicht

den Herzen gebieten kann; er sieht nicht, daB nur die Macht die

Befriedigung seiner Wiinsche schaift. Aus dieser ersten Enttau-

schung erklart sich die Eingangsszene mit der plotzlichen Ver-

stoBung Cordeliens .... Eine groBe Staatsaktion ist vorge-

sehen. Die Abdankung des greisen Monarchen, die Dreiteilung

des Eeiches und die Yerlobung Cordeliens .... Der Konig will

sich noch einmal im Prunke der Majestat und in dem Griuck des

von drei liebenden Kindern umgebenen Yaters sonnsn. IJnd dieser

Plan scheitert an Cordeliens Schweigen .... Ein unvorherge-
sehener IJmstand kreuzt seinen Willen .... Jetzt, wo er die

Gewalt aus den Handen laBt .... kann er keine Liebe mehr
kommandieren, wenn ihn ein Bediirfnis nach Ergebenheitsbeteue-
rungen anwandelt, wenn seiu weiches Herz Koseworte zu horen
wunscht“. — Wolfl* kommt der Absicht des Dichters naher als die
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ineisten, wie sicli zeigen wird. Den Sinn des Prageinotivs hat er

scharfer als andere erfaBt.

W. Perrettj The Story of King Lear from Greoffrey of

Monmouth to Shakespeare, Berlin 1904 (Palaestra XXXV).
Perrett nimmt den Gredanken Coleridges wieder auf, daB das

Yerfahren Lears (die Befragung der Tochter) ein „trick“ sei, aber

kein „silly trick“. DaB es sich in Wirklichkeit um einen „trick^

handle, soil diirch eine Buhnenanweisuiig der gleich im Anfang,

wo der Konig auftritt (I 1,34), erwiesen werden. Sie lautet:

Sound a Sennet, Enter one bearing a Coronet, then
Lear, then the Dukes of Albany etc. Die Folio I hat hier

nur: Sennet, Enter King Lear etc. Perrett folgert so: Die

Zuschauer haben gleich im Anfang der Tragbdie durch die Unter-

redung zwischen Kent und Gloster erfahren, dafi Lear das Konig-

reich schon vor der Staatssitzung aufgeteilt und den beiden Her-

zbgen gleiche Teile zugewiesen hat. Als Lear nun mit Grefolge

auftritt, sehen sie, daB dem Konig ein coronet vorangetragen

wird. Das erregt ihre Aufmerksamkeit. Aus Lears Worten „our

darker purpose" entnehmen sie, daB sie etwas Besonderes, Tiber-

raschendes zu erwarten haben. Wichtiger aber sei, daB natlirlich

auch das G-efolge Lears, Grloster, Kent und besonders die Tochter

•das „ coronet" sehen und sogleich erraten, der Konig wolle Cordelia

bevorzugen. Wenn die alteren Tochter nun dem alten Konig

in den hochsten Tonen ihre Liebe beteuern, so wollen sie ihm

nicht schmeicheln, sondern, auf Cordelia (die sie hassen) eifer-

sixchtig, dem Plan des Kbnigs zuvorkommen und ihn zu
nichte machen, da Cordelia sie nicht mehr libertrumpfen kann,

indem ihr nichts mehr zu sagen librig bleibt. Jedoch das uner-

wartete Dazwischentreten des Konigs wirft alles iiber den Haufen.

— Das ist vbllig abwegig. Es ist ganz unmoglich, daB es sich in

der Staatssitzung nur um ein einziges „ coronet" handelt, wie die

besagt. Wie die englische Greschichte lehrt (Stubbs Consti-

tutional History), kam dem Konig die Krone (crown) zu, wah-

rend die Herzbge und spater auch andere vom Adel nur eine kleine

Krone (coronet) im Wappen fiihren durften. Das Oxford Diet,

sagt unter Coronet: A small or inferior crown denoting a dignity

in ferior to that of the sovereign, worn by the nobility, and vary-

ing in form according to rank. Auch Shakespeane kennt den

TJnterschied von crown und coronet, wie manche Stellen zeigen.

Aus Vers 140 der Eingangsszene
,
wo Lear sich an die beiden

Herzbge wendet, nachdem er die jiingste Tochter enterbt hat, und

sagt: This coronet part between you, geht doch deutlioh
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hervor, daJB das fur Cordelia bestimmte coronet den Herzogen als

auBeres Zeichen der Belelinnng (so hat es Shakespeare gefafit) iiber-

geben wird; sie sollen sich in Cordelias Mitgift teilen. Und ferner

geht aus dieser Stelle hervor, dafi auch jeder der beiden alteren

Tochter und ihren Gratten ein coronet schon iiberreicht worden

ist. Warum sollte nur Cordelia und ihr zuklinftiger Gfatte mit

einem coronet bedacht worden sein? Das ist nicht einzusehen und

mehr als unwahrscheinlich. Es kann sich also nur um drei co-

ronets handeln, die von einem Pagen oder Hofherrn dem Konig

fiir die spatere Verteilung vorangetragen wurden. Die irrige Bilhnen-

anweisung der Quarto^ scheint lediglich aus der Versstelle 140/1

gefolgert zu sein. Nicht alle liberlieferten Biihnenanweisungen in

den alten Drucken beruhen auf wirklichen Vorgangen im Theater,

sondern manche sind auch gefalscht und gelegentlich sogar fiir den

Leser phantasievoll ausgeschmilckt worden. Paul Monkemeyer.
Prolegomena zu einer Darstellung der englischen Volksblihne zur

Elizabeth- und Stuartzeit. Grbttingeii 1905 S. 61 ff. 67 flP. 72flE‘. 79 if.

Einen ahnlichen Eehler wie in der Learstelle haben die Quartos

zu Heinrich VI Part IL IV, 7, wo es heiiJt: Enter tivo with
the Lord Sayes head, and sir James Cromers, upon
two poles, gegeniiber der besseren Eolio I Enter one with

the heads. Monkemeyer S. 67.

Levin L. Sch 11 eking (Die Charakterprobleine bei Shake-

speare 2. Aufl. 1927 S. 177ff.) findet den Q-edanken Lears, die

Tochter auszufragen, an sich unverniinftig. Docli kame es darauf

nicht an. Er erblart die Szene so, dafi Shakespeare hier, wie ofters,

die Handlung dem Charakter angepaBt habe. Der Dichter stelle

den Konig als maBlos und urteilslos hin. — Doch Lear ist nicht

immer und bis zur Verstohung Cordelias gewi-6 nicht urteilslos.

Auch wird sich gerade an unserer Szene, die fiir Schlicking einer

der starksten Beweise fiir seine These ist, zeigen lassen, daB auch

hier die Handlung der Ausgangspunkt von Shakespeares dichte-

rischem Schaffen war.

Alois Brandi (Shakespeare. Leben — Umwelt — Kunst.

Neue Ausg, 1922). Das Eragemotiv selbst wird nicht beriihrt. Es
genugt Brandi, das Verhalten Lears und Cordelias durch ihre Cha-

raktereigenschaften begreiflich zu machen. Lear „emport sich nicht

aus Eitelkeit, sondern aus verletztem Herrschergefllhl. Er reiBt

Cordelia nicht aus seinem Herzen, weil er sie wenig liebt, sondern

weil er das Ansehen der Krone mehr liebt. Dieser Temperaments-

fehler wiirde noch nicht viel Schaden anrichten .... aber Lear
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fiigt einen Verstandesfehler hinzu, indem er in der Erregtheit sein

ganzes Reicli sofort an die anderen Schwestern weggibt“.

Ancli Wolfgang Keller (Hempels Klassiker-Ansgaben —
G-old. Klassiker-Bibl. — S. 112) sncht gleichfallSj dock in anderer

Weise als Brandi, die einmal gegebene Lage nnr durch die Cha-

raktere verstandlicb zn inachen.

Eduard Sievers (Eestschr. fiir Brandi 1925) halt die Szene

flir unecht, auf Grrund einer schallanalytischen Untersnchung des

englischen Textes. — Ich kann das nicht nachpriifen, bin aber der

Meinnng, daB die schallanalytisclie Methode noch zu wenig erprobt

ist. Es sei nnr auf Eolgendes hingewiesen: Die Szene gilt trotz

der Bedenken vieler gegeniiber der Eragestellung Lears (dem Erage-

motiv) nicht nur allgemein als echt, sondern ist m. E. auch ein

Meisterstllck der Komposition. Aufierdem zeigen Stil und Vers

bis in zahlreiche Einzelheiten unverkennbar die Hand Shakespeares.

Die Sache liegt also so: Wenn Sievers Recht hat, so mussen wir

annehmen, daB es damals noch einen zweiten Shakespeare gegeben

hat. Wir fragen: Wer ist der andere Shakespeare, der ihm auf

ein Haar gleicht? Die Zeit der Elizabeth und Jacobs weist keinen

auf. Ware es nicht wichtiger, vorerst diesen anderen Shakespeare

zu entdecken und sein Verhaltnis zu dem geschichtlichen aufzu-

klaren ?

II. Zur Methodik.

Nach diesen ausgewahlten Proben wollen wir auf Grrund einer

eingehenden Interpretation der Dberlieferung die vielumstrittene

Erage wieder aufnehmen. Jedoch um MiBverstandnissen vorzu-

beugen, sei einiges zur Methodik vorausgeschickt, das mir nicht

bloB fiir die vorliegende Erage, sondern fur Shakespeare iiberhaupt

allgemeine Griiltigkeit zu beanspruchen scheint. Es sind folgende

Punkte

:

1) Nicht dieQuellen bezw. Vorlagen (soweit wir sie kennen)

sind fiir die Interpretation maBgeb end, sondern allein der liber-

lieferte Text des Dichters. Der Text entscheidet, nicht die

Quellen. Ehe wir letztere heranziehen, inuB der Text festgestellt,

eindeutig und einwandfrei erklart werden. In schwierigen Eallen

mag man, vielleicht mit Grliick, auf die Quellen zuriickgehen. Je-

doch unser Eall, fiir den wir die Vorlagen selten gut kennen, zeigt,

wie erfolglos diese Miihe in der Regel ist. Ja, mancher hat sich

durch die Vorlagen gelegentlich auf eine falsche Eahrte locken

lassen. Da unser Dichter, trotz starker Ausnutzung seiner Quellen

durchaus Neues schafft und nur auswahlt, oft mit geringen
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Anderuiigeii, die wiclitig sind, ist bei der Auswertnng der Quellen

iiuBerste TJmsicht geboteii. Erst wenn wir mit dem Text des Dich-

ters im Eeinen sind, tritt die Quellenforschnng in ilir eigentliclLe>s

Recht. Sie zeigt mis niclit nur den ungeheuren Abstand des Dich-

ters von seinen Vorlagen, sondern hilft uns oft auch seine kilnst-

lerischen Absicbten scbarfer’zu erfassen.

2) Shakespeare schrieb nur fur die Biilinc d. h. fur' den
Standpunkt des Horers uiid Zuschauers bei der Auffiih-

rung. Die Horer konnten weder vergleichen, iioch zwischen den

Zeilen lesen (wie die^spateren Kritiker auf Grund des gedruckten

Textes), noch aiich hatten sie Zeit viel zu iiberlegen mid kritisch

abzuwagen. Das gesprochene Wort und das Spiel mufiten

ausreichen. Das setzte aber voraus, dafi das Wort des Dichters

klar und eindeutig war und dafi der Schauspieler die Absicht des

Dichters getreu wiedergab. Das war ja auf der Biihne Shake-

speares auch meist der Fall. Nur fur uns Nachgeborenen, die wir

durch drei Jahrhunderte von der lebendigen Sprache des Dichters

und seiner Zeit entfernt sind, von deren Flllle uns doch nur Bruch-

teile erhalteii sind, ist das Verstandnis auBerordentlich erschwert.

3) Shakespeare hat in seinen Tragbdien auf die Exposition
groBen Wert gelegt und dem Zuschauer das Notwendigste ftlr das

Verstandnis des Nachstfolgenden mitgeteilt. Was er ihni

verschweigt und dunkel laBt, erfahrt der Horer spater im geeig-

neten Augenblick. Erst am Ende des Ganzen war ihm der

voile Sinn erschlossen. Er hatte alles miterlebt und dieser

Eindruck war maBgebend, nicht diese oder jene Einzelheit.

^ *
*

Und nun zu unserer Aufgabe. Alles hangt sowohl von einer

gewissenhaften Interpretation, wie auch von der tlberliefe-

rung des Textes ab. Ohne auch den letzteren Punkt zu klaren,

den ich daher vorwegnehme, wiirde das Gauze in der Luft schweben.

III. Die Uberlieferung.

Es darf wohl als feststehend gelten, daB die Folio I 1623
undj mit wenigen Ausnahmen, auch die vorhandenen Quart os auf

Blihnenhandschriften (stage copies) oder doch aufAbschriften
von diesen beruhen. In keinem Falle aber liegt das Original
des Dichters immittelbar zugrunde. Die Uberlieferung der Dramen
ist ungleich. In einzelnen Fallen haben auch der Folio frtiher

gedruckte Quartausgaben als Grundlage gedient. Im Ganzen aber

entlialt die Folio bei weitem die beste Uberlieferung, freilich nicht
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ohne zaHreiche Fehler und MiBverstandnisse, die sich nicht bloB

anf den Wortlaut, sondem aucb atif vieles andere beziehen, wie

beispielsweise auf falscbe Versabteilung, Zuweisung an die unrechte

Person, inangelliafte Untersclieidung von Vers und Prosa und an-

deres. Wer die Druck- und Verlagsverlialtnisse der damaligen

Zeit kennt, wird sich dariiber nicht wundern. Es muB jedoch liber-

all festgestellt werden, was lediglich dem Driicker als Irrtum oder

Nachlassigbeit zur Last gelegt werden kann, oder wo wir mit

einer Ealschung des Textes zu rechnen haben.

Audi der Konig Lear ist in der Polio am besten iiber-

liefert, unvergleichlich besser als in der Quarto aus dem Jahre

1608, wenn auch diese an vereinzelten Stellen allein die richtige

Lesart hat. Es ist aber abwegig daraus zu schliefien, daB def

Poliotext auch hier die spatere tlberarbeitung einer ersten Passung

durch den Dichter darstelle. Mit dieser billigen Beweisfiihrung,

xnit der man auch die tlberlieferung von Romeo und Julia und

Hamlet hat ins Reine bringen wollen, kann ich mich auch heute

noch nicht befreunden. In keinem Palle ist m. E. der Beweis bis-

her gelungen. Im Gegenteil, es spricht mehr dagegen als dafilr.

Da wir nicht wissen, auf welchen Wegen die verstiimmelten Texte,

die den Druckern vorlagen, zustande gekommen sind (es sind

der Moglichkeiten viele), so entbehrt der Beweis der notwendigen

Grundlage und erinnert stark an ein „ignotum per ignotius“.

Von der Quarto 1608 sind uns 6 Exemplare bekannt.

Alle enthalten einzelne unkorrigierte Druckbogen (sheets).

Q^ hat 3 unkorrigierte Bogen. Q^ ist ein Abdruck von Q\ aber

oft mit abweichender Rechtschreibung. Q® ist ein Abdruck von

Q“, mit manchen neuen Pehlern. Naheres bei Victor, Shake-

speare Reprints. I King Lear, revised edition 1892.

Was nun die Eingangsszene betrifft, so hat die Q^ sowohl

zahlreiche Textver derbniss e, wie auch groBere Aus-
lassungen (Verstiimmelungen), wahrend die Polio I, die ich

genau verglichen habe, entweder nur Lesefehler (d. h. vom

Setzer verlesen) hat, wie z. B. professes fiir possesses, no

more fiir nor more, sit fiir hit; oder Vertauschungen
von Praepositionen wie in (condition) fiir on (c.), wife of

fiir wife to (v. 49); oder den Plural fiir den Singular; oder

Wortvers tellung

;

oder gelegentlich Auslassung kleiner

Wbrter wie speak, but, not; oder falsche Verszut eilung

(einmal). Dazu vereinzelte Palle wie speake fiir do (v. 42), wo
vielleicht speak doch richtig ist, sowie sounds reuerbe

(v, 156/7) fiir sound reverbs. Mithin nur wenig ins Grewicht.
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fallende, ^obwohl storende Fehler. Derartige Versehen konnen je-

doch Tinter TJmstanden zu mekr bder -weniger sckweren MiB-
verstandnissen fiiliren, wie die folgenden der Folio gleicli-

falls kier entnommenen zeigen:

Vers 7. qualities statt equalities (Q^). Dariiber aus-

fiihrlich bei „der Teilung des Eeiches".

V. 112. miseries statt mysteries (Q^ mistresse).
V. 8B. Altkough our last and least statt Although

the last, not least (Q’). Naheres bei IV 2. „Die Interpretation".

V. 251. respect and Fortunes statt respects of for-
tune (Q*).

V. 284. Who couers faults, at last with shame de-
rides. Die liest: Who couers faults, at last shame
them derides. Fast alle Herausgeber andern covers in cover
und folgen im hbrigen der Q^. Besser ist vielleicht : Who cover
faults, at last their shame derides, d. h. die ihre Fehler*

verdecken, verlacht (verspottet) am Ende ihre eigene Schande (gibt

ihre eigene Schande der Verhbhnung preis). Das fehlende Objekt

them zu derides ist aus dem vorhergehenden who cover
faults zu entnehmen.

Dagegen in den folgenden Fallen, in denen die Herausgeber
teils der teils der Folio den Vorzug geben, scheint mir die

Folio durchweg das Richtige zu bieten:

V. 152. Reserue thy state (F.) gegeniiber reuerse
thy doome(Q®). Die FSlschung der Q^istwohl auf einen Lesefehler

(reuerse fiir reserue) mit nachtraglicher Anderung von state
in doome zu erklaren. Auch wiirde reverse thy doom etwa
dasselbe besagen wie das folgende check this hideons rash-
ness. S. auch Delius zu der Stelle.

V. 177. disasters (F.) gegeniiber deseases (Qi). Letzteres
ist Lesefehler.

V. 219. the best, the deerest (F) gegeniiber most best,
most deerest (Q^). Die doppelte Steigerung scheint mir Her
weniger am Platze.

Es ist sehr zu beachten, daB alle Fehler der Folio I Her
auf era Versehen oder die Fliichtigkeit des Schriftsetzers (also beim
Druck!), nicht aber auf willkiirliche Anderungen und Zusatze d. h.

Falschungen zuriickgefiihrt werden konnen. Daraus geht hervor,
daB die Druck vorlage der Folio I, soweit die Eingangsszene
in Betracht kommt, als durchaus zuverlassig anzusehen ist.
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IV. Die Interpretation.

1. Die Teilung des Reiclies und j,onr darker purpose^.

Die Exposition des Doppeldramas Konig Lear umfaBt diesmal

zwei ganze Szenen, je eine fiir die Leartragbdie nnd fur die

Griostertragbdie. Die erste Szene (nach der llbliclien Einteilung)

ist etwa doppelt so lang wie die zweitcj entsprechend ihrer vor-

wiegenden Bedeutung ixn Drama. Zunackst schliigt der Dickter

sozusagen einige Gr undakkorde an, die den Zusckaiier in aller

Kurze auf das Doppeldrama kinweisen sollen: auf die Teilung
des Keickes durch den Konig und auf Edmund den Bastard,
den Sohn Glosters. Wir sehen Kent und den alten Gloster

iin Gesprack und erfakren auck die Nainen Kent und Edmund.
Der Name Gloster wird kurz darauf beim Auftreten des Konigs

genannt, wo er einen Auftrag erkalt. Sckon in den ersten Zeilen

geht die TJberlieferung auseinander. Die Q,^ liest : it appeares

not wkick of tke Dukes ke values most, for ec[ualities are so weigk-

ed, tkat curiositie in neitkex’, can make ckoise of eitkers moytie.

Die Eolio liest ebenso, hat aber qualities anstelle yon equa-
lities. East alle Herausgeber kaben equalities (Q^) in den

Text gesetzt, mit Recht. Denn bei equalities wlirde der Satz

bedeuten : die gleicken .Teile sind so abgewogen, daB auck eine

sorgfaltige Prlifung (curiosity) in keinem der beiden [Teile] sick

fiir den Teil eines yon beiden [Herzbgen] d. k, des einen oder an-

deren Herzogs entsckeiden kann. Das gibt vortrefFlicken Sinn,

nackdem gesagt war, daB beide Herzoge (die der Horer zwar nock

nicht kennt, aber kurz darauf auftreten siekt) ybllig gleicke Teile

(equalities, das Abstraktuni wie so oft fiir das Konkretum) bei

der Reichsteilung (in tke division of the Kingdom) erkalten

kaben. Wollten wir dagegen qualities der Eolio in den Text

setzen (wie Eidam und Perrett empfeklen), so liegt die Sacke so:

neither miifite dann auf die beiden Herzoge (dukes) bezogen

werden und qualities „Eigensckaften“ (jjadvantages^^ bezw.

^advantages and dis advantages") bedeuten. Der Sinn ware
deirinack; Die Vor- und Nackteile (qualities) sind so abgewogen,

daB auck eine sorgfaltige Prlifung bei (?) keinem der beiden [Her-

zbge] sick fiir den Teil des einen oder anderen entsckeiden kann ^).

1) to make choice of heiht eine Wahl treifen, hier sich entscheiden fiir

— moiety bedeutet hier, wie auch an anderen Stellen „Teil“, nicht „Halfte“ —
Zu curiosity sagt das Oxf. D. I, 2: Careful attention to detail, scrupulousness,

exactness, accuracy, bedeutet also „peinliche Sorgfalt“. L. Kellner, Worterbuch

gibt „Haarspalterei“. Das ist zu eng.
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Der Sinn der beideii Lesarten in Pol. nncl Q,^ ware im Grunde zwar

der gleiche, namlich, daJS die beiden Herzbge gleiche Teile erbalten

haben. Aber die Lesart der Polio ist doch. gescbraubt und nndeut-

liclier, aucli curiosity neither (sc. duke) mehr als nnwahr-

scheinlich. Denn Gloster ist es, der hier sein Urteil abgibt, nicht

das der beiden Herzbge. Das darf nicht iibersehen werden. Piir

den Hbrer im Theater war equalities und damit der ganze

Satz sofort verstandlich, wahrend qualities weit weniger dent-

lich gewesen ware. Der Peliler der Polio (qualities statt

equalities) ist leiclit erldarlich.

Man hat daran gezweifelt, ob der Teilungsplan des Kbnigs

schon vor der feierlichen tJbergabe festgelegt war. Die Prage

ist zwar von manchen richtig beantwortet worden, mufi aber end-

giiltig geklart werden, da sie filr das Verstandnis des Polgenden

von grundlegender Bedeutung ist. Der Beweis laBt sich erbringen.

Die Staatssitzung (urn eine solche handelt es sich) wird vom
Konig Lear nach einem kurzen Auftrag an Gloster mit den

Worten erbffnet: Meantime we shall express our darker purpose.

Give me the map there. Know that we have divided In tliree

our kingdom . . . ^).

Hier erfahren wir zum zweitenmal, daJ5 der Konig eine

Teilung vorgesehen hat, aber diesmal, da6 es sich um eine

Dreiteilung-) handelt. Die friiheren Worte Glosters (but now,
in the division of the kingdom) finden damit ihre Bestati-

gung. Auch Lears spatere Worte an Cordelia: to draw a third

more opulent setzen eine schon von vornherein festgelegte Tei-

lung voraus. Der Konig ist also mit einem fertigen Plan in

die Staatssitzung gekommen. Er hat aber eine besondere Ab-
sicht, die er durch jjOur darker purpose^ andeutet. Die

Worte kbnnen im Zusammenhang des Ganzen nur bedeuten : Jetzt

werden wir den dunkleren Teil unseres Vorsatzes kundtun,

d. h. „dunkler“ im Vergleich zu dem, was ihr schon wifit oder

gehbrt habt. Das setzt voraus, daB der Teilungsplan im allge-
meinen schon bekannt war, nicht bloB Gloster und Kent, die

gleich zu Anfang der Szene davon reden. Mit darker purpose
soil aber die Aufmerksamkeit weniger auf die Peichsteilung
hingewiesen werden, von der man schon gehbrt hatte, wenn auch

die Einzelheiten nicht alien bekannt waren, noch auf die Ab-

1) Die Q/ hat purposes imd laht give me und that aus.

2) Der Dichter sagt nirgends, da6 die 3 Teile gleich groB sind, nur daB

die beiden Herzoge gleichwertige Teile erhalten. Nur Cordelia sollte einen

noch reicheren Teil hekommen.
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dank ling des Konigs, von der man anch schon wissen mnfite, da
sie docli mit der Reichsteilung eng verbtinden war. Die Worte
sollen vielmekr auf eine besondere Absicht des Konigs bei

der feierlichen Ubergabe hinlenken. Worin diese Absicht bestand,

soil bei der Erorterung des ^Ei^agemotivs" klargelegt werden.
Znnachst aber teilt der Konig mit, dafi er infolge seines hohen
Alters die Sorgen der Regienmg anf jiingere Schnltern legen will

iind jetzt schon fest ehtsohlossen ist, die Mitgift seiner Tbchter
bttentlich bekannt zu geben (we have this hour a constant
will to publish), urn allem Streit in Zukunft vorzu-
beugen. Etirwahr! Ein vorsorglicher Konig und Vater! Ein
solcher Schritt des Konigs ist auch in der Greschichte keine

Seltenheit. Dann stellt er, ohne weitere Umschweife, die Erage
an die Tochter nach dem MaB ihrer Liebe.

2. Das Eragemotiv,

Hier geht die Uberlieferiing stark anseinander. Die Folio
liest

:

Tell me iny danghters

(Since now we will diuest us both of Rule,

Interest of Territory, Cares of State)

Which of you shall we say doth lone us most,

That we, our largest bountie may extend

Where Nature doth with merit challenge.

Die 0,^ gibt den letzten Vers, mit Auslassung der beiden Zeilen

in Klammern, so wieder:

Where merit doth most challenge it.

Schon vorher hat die die filr den Zusammenhang so not-
wendigen Verse:

„While we Unburden’d crawl to death ... to publish our
danghters seneral dowers" bis ausschlieBlich „May be pre-

uented now" seltsamer Weise ausgelassen, obwohl die betreffenden

Verse in einem Zusammenhang stehen, der nicht nur von der Folio,,

sondern ebenso von der vorausges etzt wird. Der iin-

inogliche Vers der Where merit doth most challenge
it schiebt alles dem Verdienst zu und laBt nature, die natiir-

liche Kindesliebe, ganz aufier Betracht. Hier haben wir einen der

sicheren Falle, die uns zeigen, daB der eine verstiimmelte
Vorlage zugrunde gelegen hat.

Prllfen wir znnachst die IJberlieferung des Folio, so ergibt

sich als ihrSinn: Die Tochter sollen dem Vater sagen, welche ihn

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse, 1930. Heft 3 u. 4 . 21
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am meisten liebt ^)5 damit er diejenige am reichsten bedenkt, deren

natiirliclie Kindesliebe (nature) und Verdienst (merit) um
den Vater den grofiten Ansprucb (most challenge^)) anf die

reichste Mitgift hat. Der Sinn ist klar. Es fragt sick nur, welche

Abgicht der Konig liatte, als er die Frage stellte. Er sagt es

nicht, aber es gelit aus seinem ganzen Verhalten unzweifelhaft

heryor und konnte nicht miBverstanden werden, Er hat die Reichn-

teilung von vornherein festgelegt, bis in die Einzelheiten. Er

wartet die Antworten der Tbchter nicht einmal ab, bis auch

die letzte, die jiingste, gesprochen hat, sondern gibt der iiltesten

sofort ihren Teil und ebenso der zweiten. Beide erhalten reich-

liche (ample) und an Wert gleiche Teile. Den dritten noch
reichlicher en (more opulent) Teil aber hatte er der jiingsten, Cor-

delia, die ihm die liebste war, yorbehalten, Sie hatte auch das

grofiere Verdienst um ihn. Das ganze Verfahren des Konigs

zeigt mit voller Deutlichkeit, dafi er die Teilung keineswegs von den

Antworten der Tochter abhangig machen wollte, sondern dab er

eine and ere (durch darker purpose schon angedeutete) Ab-
sicht damit verband, die sich durch die zartlichen Worte an Cor-

delia nunmehr alien ganz enthiillen und zur Grewifiheit

werden muBte, Auch dem Zuschauer im Theater war jetzt

alles klar. Die Absicht des Konigs, die durch das Spiel noch

verdeutlicht wurde, konnte nur die sein, dab er die Teilung in feier-

licher Staatssitzung durch ein offenes Bekenntnis derLiebe
seiner Tochter, an der er nicht im geringsten zweifelte, gewisser-

mafien kronen wollte. Die Teilung sollte zugleich als gerecht
erscheinen, indem er jeder Tochter nicht mehr gab, als worauf sie

Anspruch hatte. Deu groBten Anspruch aber hatte Cordelia. Bei

ihr wollte er auch die letzten Tage zubringen. Der Konig ist

nicht ohne Herz, wie sich noch bei spateren Gfelegenheiten zeigt.

Die Teilung war ihm eine Herzenssache. Auch daiun zeigt

sich ein feiner Zug des Konigs, dafi er den auBeren Schein der

Befragung wahrt, obwohl er selber die Teilung schon nach
dem Grade der Liebe seiner Kinder vorweggenommen hatte.

Das stimmt auch zu den Anredeii Lears an die Tbchter, die

deutlich abgestuft sind (auf der Biihne kam da>s Mienenspiel
hinzu) : Goneril, our eldest born — our second daughter,

1) Der Zwiscbensatz „shall we say“ soli offenbar die so unerwartet
gestellte Frage in milderem Lichte erscheinen lassen.

2) liber die Bedeutung von challenge kann kein Zweifel sein. Das Wort
ist auch meist richtig verstanden worden. Vergl. das Oxf. D. sowie die Wbrter-
biicher von A. Schmidt und L. Kellner.
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our dearest Regan — our joy, the last, not least. So

liest die die letzten Worte, fiigt aber noch ein ilberfliissiges

in cure dearest loue hiazu, wahrend die Polio bier gedanken-

los our last and least bietet, wo and statt of offensicbtlicb

ein Plucbtigkeitsfebler des Druckers ist, wie wir deren gleicber

Art oben aufgezeigt liaben. Unverstandlich aber ist es, daB man
die Lesai*t der Polio bat verteidigen wollen und in den Text

gesetzt bat, mit der seltsamen Erklarung: altbough you are the

youngest bom and the least royal in your presence". Warum
denn soil Cordelia in den Augen des Konigs the least royal sein?

Die jiingste Tocbter ist docb nicbt minder koniglich als die

alteren Schwestern. Aucb daB die Scbwestern an Herzoge ver-

beiratet sind, macbt sie nicbt koniglicber. Um Cordelia wirbt

sogar ein Konig. Die Lesart der Polio nimmt der Stelle ibren

besten Sinn. Die meisten Herausgeber baben daber die Lesart der

in den Text gesetzt. Delius (in seiner Ausgabe) liest: our
last, not least, bait also das our der Polio fest. Das scbeint

inir ricbtig. Das wiederbolte our macbt den Ton nocb berzlicber

(Now, our joy, Altbough our last, not least) und paBt

bier ausgezeichnet. Last beiBt bier die ^jiingste", „letztgeborene",

entsprecbend den Anreden an die anderen Tocbter. Anders im

Julius Caesar 1111,189 though last not least, d. b. der

letzte (in der Reibe) nicbt geringste (dem Antonins die Hand
reicbt). Not least bedeutet aber in Lear etwa „die liebste und

beste".

Wie wir sehen, bat Shakespeare dem Pragemotiv' eine

neue und andere Bedeutung gegeben. Er bat das marcben-

hafte Motiv nicbt obne Not opfern wollen, da es ein wesent-
licber Bestandteil der iiberkommenen Learsage war. Schon

Coleridge bat bemerkt: Improbable as the conduct of Lear is in

the first scene, yet it was an old story rooted in the popular faith

— a thing taken for granted already, and consequently witbont

any of the effects of improbability", Coleridge irrte jedocb, wenn
er annabm, Shakespeare babe das Pragemotiv imbeseben uber-

nommen und einen „ silly trick" daraus gemacbt. Es ist verstand-

lich, daB schon die alten Erzabler, die uns die Learsage be-

ricbten (sie war weityerbreitet), gelegentlich versucbt baben, das

Pi^agemotiv dem Leser glaubbaft zu machen, freilich in unzulang-

licber Weise (Emil Bode, Die Learsage vor Shakespeare, Grot-

tingen 1904 S. 110 f.)^ Einen anderen, eigenen Weg ging der

unbekannte Verf asser des alteren Dramas King Leir (Rudolf

Pischer, Quellen zu Sbakespeares Lear. Bonn 1914 S. 40flF.), wo
21 *%
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ein rankevoller Hofling Skalliger dem Konig vorhei’ den Rat
gibtj'die Tockter nach dem MaB ihrcr Liebe zu befragen, und als

dieser zixstimmt, sofort die Absicht des Konigs den alteren

Tbchtern verrat, die, gefragt, sich dann in Liebesbeteuerungen

liberbieten, so daB Cordelia sie nicht iibertrumpfen kann, Eine

Intrigue, die der Sage den Kern nimmt nnd die Tragodie auf eine

plumpe List (policy I 1, 83 tf.) griindet.

3. Cordelias Verlialten und ihre VerstoBung.

Es ist bezeicbnend, daB der Konig auf die maBlosen Schmeiclie-

leien der alteren Tbchter keiii freundliclies Wort erwidert, sondern

ihnen sofort die Mitgift libergibt. Der durcli Schmeiclieloi vcr-

wohnte Lear (Elizabeth, und Jacob waren es nicht minder) findet

darin nichts TJngewohnliches^). Was Goner il und Regan sagen,

verdrieBt ihn nicht, gefallt ihin besser, wie er gesteht, als das was
Cordelia sagt. Cordelia sagt ihm zu wenig, weniger als

er erwartet hatte. Sie macht den Plan des Konigs
ungewollt zu nicht e. Betroffen iiber die heuchlerischen Worte
der Schwestern, wiewohl sie deren Art kennt (I know you what
you are), schweigt sie zunachst und sagt nur soviel, als sie der

Wahrheit schuldig ist: Sie liebe den Vater, wie es die Pflicht

(bond) gebiete, nicht mehr und nicht weniger; sie danke ihm fiir

alles, was sie ihm schulde, gehorche, liebe und ehre ihn. Doch ihre

Liebe werde, wenn sie dem Erwahlten das Jawort gegeben, nicht

dem Vater allein, sondern zur Halfte auch dem Gatten gehoren:
Sure, I shall never marry like my sisters. Da bricht

der Sturm los. Der alte Konig, der so fest an seine Lieblings-

tochter geglaubt hatte, fallt aus alien Himmeln-) und sieht
seine n Plan zerstbrt. Aus den sproden Worten Cordelias

librt er nur den Mangel an nattirlicher Kindesliebe her-

aus. Ihre schlichte Gradheit nennt er Stolz (pride which she calls

plainness). Gewohnt keinen Widerspruch zu dulden (who stirs ?),

1) Die Zeit des Dichters fiihlte darin anders als wir. Audi die namhaftesten
Dichter iiberboten sich in plumpen Scbmeicheleien, die der „jungfraulichen“ KO-
nigin oder hohen Lords galten. Das Volk sank in die Kniee, wenn Elizabeth
sich am Fenster zeigte (Hecht, Thomas Platter. Halle 1929 S. 135). Bei Emp-
fangen am Hofe war die Kniebeuge Regel.

1) Man hat eingewendet, der Konig hatte seine Tochter, mit denen er lange
zusammen gelebt hat, besser kennen miissen. Dem steht jedoch die alte Er-
fahrung entgegen, wie oft sich Eltern in ihren Kindern schwer getauscht
haben, da ihre Entwicklung spater einen an deren Weg genommen, als sie vor-

ausgesehen haben.

0r
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wo er im Recht za sein glaubt, verstbBt er in eitler Verblendung

die Lieblingstocbter imd gibt ihren Anteil den anderen Schwestern.

Das Voi’gelien Lears, als er die Tocbter nach ihrer Liebe zii

ilim fragt, sollte kein leeres Frage- und Antwortspiel, nock weniger

ein Tauschungsversucb sein: Es war beste Absicht und dem
K(3nig Herzenssaclie. Nicht das Verdienst allein, es sollte vor

allem die Natnr (nature), die naturlicke Kindesliebe den Aus-

schlag geben. Lear aber lindet das Verhalten Cordelias un-
natllrlich, er nennt sie a wretch, whom nature is a-

shamed Almost t ’acknowledge hers. Worauf der Konig

von Erankreich entrustet einwirft: Sure her offence must be

of so unnatural degree that monsters it (zuin TJngeheuer

macht) — or your fore-vouched affection Fall into taint

(verliert alien Wert). Und als Lear auf Cordelias letzte Worte
an den Vater emport antwortet: Bettor thou liadst not been
born than not t’have pleased me (mir nicht Greniige getan,

miBfallen zu haben), ruft der Konig von Franlcreich fast veracht-

lich aus : Is it but this? a tardiness in nature (eine natiir-

liche Scheu, eine angeborene Zaghaftigkeit) Which often leaves
the history unspoke That it intends to do? Er kniipft

dahei auch im Wortlaut an Cordelias Selbstverteidigung an:

It for I want that glib and oily art

To speak and purpose not, since what I well intend,

I’ll do’t before I sjjeak —

.

Nicht die Schwestern, die ihre wahre Natur durch hohle Worte

verbergen, Cordelia ist es, die in Wirkliclikeit die Absicht des

Konigs crflillt, die Natur sprechen zn lassen. Jedoch der

Greis hat dafitr kein Ohr. Er schlagt alle Mahnungen in den

Wind. Von alien guten Geistern verlassen, verliert der eigen-

willige und leicht aufbrausende Konig alle Besinnung. Er glaubt

sich betrogen und verstoBt die Tochter, aber er wird das Opfer

des eigenen Betrugs. Noch ist er dem Wahnsinn (I 4, 246 £f.) nicht

verfallen. Erst die gewaltigen Schicksalsschlage, die er mit

herauf b eschwor en, bringen ihn dahin.

Zum SchluB sei noch auf ein Letztes hingewiesen. Die

Geschichte Glosters und seiner Sohne, die mit der Haupthandlmig

eng verflochten ist, beginnt schon mit der nachstfolgenden Szene

im Schlosse Glosters. Edmund, der Bastard, der uns gleich im

Anfang der Tragodie schon mit seinem Vater vorgestellt war,

tritt im Selbstgesprach auf und beruft sich auf die Natur, die

seine Gbttin ist:
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Thou, nature, art my goddess; to thy law
My services are bound.

Wie Konig Lear sich auf die Natur beruft, die sprechen soli,

wenn er die Tochter fragt, so ruft in gleicher Weise, doch in

anderer Absicht, der Bastard die Natur an, deren Gesetz er

folgen will. —
Die Doppeltragodie Lear-Gloster zeigt in einem erschlit-

ternden Bilde, was geschehen kann, wenn der Mensch das Natur-
gesetz der Blutsgemeinschaft sprengt (propinquity and
property of blood, nennt esLear) und gegen das eigene Bint
und Fleisch wiitet.



IV, Neuere Philol.

XX, Literaturgesch.

Zur seelengeschichtliclien G-eneais der Romaiitik.

Von

Rudolf Unger.

Vorgelegt in der Sitzung am 19. Dezember 1930.

1.

Karl Philipp Moritz als Vorlaufer von Jean Paul
und Novalis.

Eine der Grestalten, an denen tins iminer von neuem die Un-

zulanglichkeit, ja fast Willkixr nnserer literarhistoriscken Begriflfs-

nnd Kategorienbildung, insbesondere angesichts des Problems von

Wesen und Werden der Pomantik, bewuBt wird, ja vielleickt die

macktigste miter ihnen, ist Jean Paul. Seine geistesgeschichtliche

Erscheinung in ihrer Vielfaltigkeit und Vielspaltigkeit spottet nacli

wie vor jeder geradlinigen Koiistruktion seines Verkffltnisses zu

Aufklarung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Klassik und Ro-

mantik, aber auck aller einseitig stammestiimlicken oder soziologi-

scken, zeitgesckicktlicken oder kulturpkilosopkiscken, astketiscken,

individual- oder sozialpsyckologiscken Deutung. Yielmekr mutet

sie sozusagen als ein Schulbeispiel daftir an, wie erst die Ver-

einigung all dieser Eorsckungsricktungen, getragen freilick vor

allem durck einen inethodisck verfeinerten und gesickerten Sinn

fiir das Einmalige, Eigenstandige und Unverweckselbare dieser

sonderartigen Personlickkeit, koffen darf, ikrem letzten Endes

weder in begriffsrealistiscke Formel nock literarhistorisckes Pack-

werk eingekenden Grekeimnis wenn nickt nake, so dock naker zu

kommen. .
^

Selten wokl kaben die friikesten eigentiimlicken Leistungen

eines groBen Schriftstellers auf seine Zeitgenossen so Uberraschend

neuartig und dock wenigstens mancken und namentlick der Jugend

und den Frauen unter ihnen so tief die Seelen in ikrer innersten

Sehnsuckt treffend zugleich gewirkt wie die ersten groBen Romane

Jean Pauls, nack dem miihseligen und langsamen Sickdurchringen

des obskuren Hofer Skribenten durck die Reflexionsdiirre seines
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jngendlich-nnjugendliclierL Eationalismus in der „satirischen Essig-

fabrik“ seiner ersten literarischen Versuche. Hierflir darf, aufier

auf Otto Lenz’ Dissertation „J. P. P. Richter und die zeitgenossi-

sche Ej?itik“ ^), auf die neueren Znsammenstellungen Eduard Berends

(fiir die ;,TJnsichtbare Loge“)^) und Hans Bachs (fiir den „Hes-

perns “)®) verwiesen werden. Aber so iiberwaltigenden Erfolg be-

sonders der „Hesperus “ hatte, fiir den Dichter selbst war doch

kaum ein TJrteil wichtiger und folgenreicher als das des von ihm

hochverehrten Verfassers von „ Anton Reiser" und „Andreas Hart-

knopf", dem er sich, menschlich wie sehriftstellerisch, verwandt

flihlte und dessen enthusiastische Anerkennung — die erste einer

literarischen GrrbBe, die ihm zuteil wurde — ihm daher eine un-

schatzbare Ermutigung und Bestatigung seiner hochstpersonlichen

Artj ein erstes Verstandenwerd'en von einem kongenialen Greiste,

ja seine eigentliche „Entdeckung" bedeutete. Aber auch iins Heu-

tigen mag Karl Philipp Moritz’ lirteil liber den genialunformlichen

Erstling des noch ganz unbekannten jungen Autors ernstlich zu

denken geben. Spricht doch hier nicht nur einer der, neben »Tean

Paul selbst, originellsten und selbstandigsten Geister jener an

Originalen gewifi nicht arinen Zeit, sondern vor allem ein Mann,

der, aus Pietismus und Geniedrang erwachsen, vor kurzem noch

in Rom durch die Schule des klassischen Goethe hindurchgegangen

war, aber auch mit Herder'^), Wieland, Schiller, dem Weimarer
Kreis liberhaupt in mehr oder minder enger Eiihlung stand. Was
ist es nun, das diesen Mann, der Goethe fast iiberschwanglich ver-

ehrte, dazu bewegen konnte, bei erster Lektiire der „TJnsichtbaren

Loge", nach dem Berichte seines Bruders begeistert auszurufen:

,5Das begreif ich nicht; der ist noch liber Goethe; das ist ganz

was Neues"?

1) GieBen 1916.

2) In der historisch-kritischen Ausgabe der Sanitlichen Werke, I. Abt., 2. Bd.,

W’^eimar 1927, S, XLI ff.

3) Ebd. I, 3 (Weimar 1929), S. XXVIII ff., und, ausfubrlicher, in seiner Mo-
nograpbie „Jean Pauls Hesperus" (Palaestra 166), Leipzig 1929, S. 182 ff.

4) Auf Herders Starke Bedeutung fiir Moritz und dessen geistige Verwandt-

schaft mit jenem hat wohl zuerst Max Dessoir aufmerksam gemacht (K. Pb. Moritz

als Asthetiber, Berliner Diss., Haumburg 1889, S. 1/2). Persbnlich haben sie sich

nicht kennen gelernt, da Herder wabrend Moritz’ Weimarer Aufenthalt in Italien

weilte.

5) J. Cb. C. Moritz an Jean Paul 1. Aug. 1795 (Hugo Eybisch: Anton Reiser.

Untersucbungen zur Lebensgescbicbte von K. Ph. Moritz und zur Kritik seiner

xiutobiographie
;
Probefahrten 14, Leipzig 1909, S, 269). — Uber Moritz’ Goetbe-

Entbusiasmus vgl. namentlicb ebd. S. 279.
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Moritz hat mir drei kurze Briefe, vielmelir Billets an Jean

Paul geschrieben : zwei voll flilchtiger Gefuhlsexklamationen, den

dritten zumeist uuchtern geschaftlicher Art, wenn auch mit einem

hochgegrifFenen Lobe des ^Wuz". Auch an sonstiger naherer Be-

griindung seines Urteils iiber die ,.Unsichtbare Loge^^ und liber

Jean Paul iiberhaupt hinderten ihn seine damaligen Lebenswirren

(der Ehekonflikt mit seiner junge.ii Gattin), seine Krankheit und
dann sein bald darauf (am 26. eliini 1793) erfolgter Tod. So sind

wir fiir die Beantwortung unserer Prage wesentlich auf inner

e

Zeugnisse angewiesen: auf die Argumentation aus jener „ahnlichen

Gesinnung", von der Jean Paul selbst inbezug auf Moritz und
dessen „zu gelinde" Beurteilung seines (Jean Pauls) Romans
spricht^). Es gilt also eine psychologische Linie zu ziehen yon

Moritz zu dem damaligen Jean Paul und, da es sich hier zunachst

um schriftstellerische Werte und Spiegelungen des Personliclien

im literarischen Werk handelt, yon Moritz’ „Anton Reiser dem
getreuen Abbild der Personlichkeit und Jiigendentwicklung des

Verfassers, und „Andreas Hartknopf" zu der „TJnsichtbarenLoge^^ ^),

die zwar nicht in gleichem IJinfang und in gleicher Unmittelbar-

keit wie der „Reiser“ Autobiographic ist, aber doch, ahnlich wie

„ Andreas Hartknopf”, in starkern Mafie autobiographische Ele-

mente in sich birgt und, wie dieser, wo nicht Abdruck, so doch

jedenfalls in liohein Gi*ade Ausdruck der Personlichkeit ihres Au-
tors ist^),

Hier eroffnet sich nun aber noch eine weitere Perspektive.

Schon Jean Paul selbst hat darauf hingewiesen, daB er durch

seinen grofien Erstlingsroman „manche Sachen und Richtungen“

der Romantik antizipiert habe*’’). Und in der Tat hat gerade

dieses Werk auf die Romantiker starken Eindruck gemacht: yon

1) Jetzt bei Eybiscb S. 255/56.

2) An Christian Otto 22. Juli 1794 (Berend, Die Briefe Jean Pauls II, 7).

3) Walther Hoppe zieht in dem Kapitel „Jean Pauls Verhaltnis zu K. Ph.

,Moritz“ seiner Untersuchung „Das Verhaltnis Jean Pauls zur Philosophie seiner

Zeit. Mit besonderer Beriicksichtigung der Levana“ (Leipziger Diss. 1901, S. 56/59)

einen feinsinnigen Vergleich speziell zwischen dem „ Anton Reiser “ und der

„Levana“,

4) Vgl. dariiber die Nachweise bei Berend, Jean Pauls Samtliche Werke, I,

2, S. XXVIII jff. Jean Paul nennt die „Unsichtbare Loge“ im Untertitel „Eine

Biographie“. Uber den autobiographischen Gehalt der beiden Teile des „Hart-

knopf“ vgl. Ludwig Geigers Bemerkungen in der Einleitung zu seinem Neudruck

des „Reiser“ (Deutsche Literaturdenkmale 23), Heilbronn 1886, S. IX ff.

5) Vorschule der Astbetik, 3. Abt., zu Begiun der 2. Vorlesung; vgl. dazu

Berend, Jean Pauls Astbetik, Berlin 1908, S. 11.
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den rruhromaiitikerHj neben Tieck, yor allem anf Novalis und

den ganzen Kreis seiner Greschwister, wie ick das bereits 1925

und erganzend 1929 dargelegt babe ^). Moritz, den neuerdings

Nadler mit Nachdrnck proklamiert hat als „den Ersten, der init

Eecht romantisch heiBen kann^^^), darf jedenfalls in dieser HinsieM

als uiimittelbarer Voiiaufer der Hardenberg und Tieck gelten. So

liegt die Erage nahe, ob die Linie von Moritz zu Jean Paul sich

nicht zu Novalis weiterziehen laBt. Oder, mit anderen Worten:
ob jene „ahnliche Gesinnung", die den Verfasser des „Anton Reiser"

so machtig zur „Unsichtbaren Loge" zog, etwa auch im „Ofter~

dingen" des Novalis, des zweifellos Jean Paul wie Moritz in man-
chem Geistesverwandten, der ancli seinerseits Jean Pauls fragmen-

tarischen Erstling enthusiastisch bewunderte, irgendwie zum Aus-

druck kommt?
Nun ist uns iiber das, was in der „Ensichtbaren Loge" so

machtig auf Moritz wirkte, wenigstens eine kurze, scheinbar nur

aufierliche Andeutung erhalten, der sich aber doch, wie mir scheint,

gerade in unserem Zusammenhang ein tieferer Sinn abgewinnen
laBt. Moritzens Bruder berichtet darilber in dem schon erwahnten
Briefe an Jean PaiiP): Er (K. Ph. Moritz) habe seinen Briidern,

die auf den Inhalt der voluminosen Manuskriptsendung der „XIn-

sichtbaren Loge" begierig waren, „zur Eeier des [Pfingst-JEestes

die Auferstehiingsszene Gustavs" vorgelesen. „Auch war dies das

Erste, was er dem nuninehrigen Besitztume seiner Liebe [seiner

Brant Eriederike Matzdorff] vorlas. Sie batten ihn iiberhaupt auf
seine so ganz eigene Art sollen lesen horen

;
aber wie er dies las,

so las er noch nie!"

GewiB, der besonders tiefe Eindruck gerade dieser Szene, des

„Eiinften Sektors" des Romans, ist an sich schon aus ihrer klinst-

lerischen Gewalt erklarlich: als eines der frilhesten jener Glanz-
stiicke Jean Paulscher Vergegenwartigiingskraft des Unerhorten,
wo, um mit Johannes Alt‘^) zu sprechen, „das Leben mit seiner

ganzen universalen Pracht in des Dichters Sprache hineinsturzt
und aus ihr herausglilht". Allein nicht umsonst hatte Richter
sogleich in seinem ersten Briefe an Moritz, dem Begleitschreiben
des Manuskriptes seines umfanglichen Romans, diesem geschrieben

:

1) Gesammelte Studien II, S.

2) Literaturgeschichte der deutschen Stiimme nnd Landschaften 3, 174
(wiederholt in der 2. Auflage 3, 213). — Ubrigens hat Dessoir schon 1889 (a. a. 0.
S. 29) Moritz als Komantiker bezeichnet,

3) Eybisch S. 270.

4) Jean Paul, Mimchen 1925, S. 92.
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„Um Ihnen das Lesen des Granzen zu ersparen oder zu erleichtern,

wollt’ icli Ihnen ein Inventarinm der ertraglichsten Stellen schicken

;

aber diese wiirden nichts tangen, wenn sie isoliert etwas tangten,

nnd im Roman kann wie am Himmel nicht ein Luftsegment, son-

dern [nur] die Lufthalbkugel die Tauschung des blauen Himmels

geben“ ^). Wie man Jean Paul scliweres Unrecht tut, die soge-

nannten „schonen Stellen“ aus seinen Scliriften isoliert heraus-

zusuchen, so hiebe es Moritz, an dessen nicht blofi asthetisches

Urteil sondern geradezu (.Tesinnungsverwandtschaft der Autor der

„TJnsichtbaren Loge^‘ in jenem Briefe appelliert, verkennen, wollte

man zweifeln, dab es iiber alle glanzenden Einzelheiten hinaus

der Geist und das Wesen des Romanes war, was aus seelischer

Wahlverwandtscliaft mit dem Autor heraus so stark auf ihn wirkte.

Geist und Wesen der „Loge“ aber, ja daritber hinaus in gewissem

Sinne Jean Pauls selbst, spiegelt sich gerade in dieser „Auferste-

hung“ des in der unterirdischen Hohle vom herrnhutischen „ Genius"

erzogenen und nun vermeintlich durch irdischen Tod in ein hbheres

tJenseits eingehenden Gustav, des Helden des Romans, wie kaum
in einer anderen Szene seiner Dichtungen. „Es gibt vielleicht im

gesamten Werke Jean Pauls kein Symbol, das seine geistige Ge-

stalt so vollendet zum Ausdruck brachte wie dieses. Ihm war in

Wahrheit die Erde eine dunkle Hohle, in der man ein Traumleben

fiihrt und im Traum traumt von einer besseren Welt, die der Tod,

das letzte Entziicken der Erde, offnet"

Mit anderen Worten: die Gestaltung des Hohlenmotivs und

der vermeintlichen „Auferstehung" Gustavs durch den Tod hin-

durch ans Licht einer neuen Welt ist ein erstes bedeutungsschweres

Sinnbild jenes zwei Welten zugleich angehorigen und zwischen

ihnen standig zu schicksalhafter Entscheidung fiir die Ilberwelt

gedrangten Seelentums der „hohen Menschen" Jean Pauls, fiir

welches ja gerade unser Roman nicht nur die ersten Verkorperungen,

sondern auch die beriihmte programmatische Begriffsbestimmung

bietet: diesen Menschentypus zeichne aus die „Erhebung iiber die

Erde, das Gefiihl der Geringfilgigkeit alles irdischen Tuns und der

Unformlichkeit zwischen unserm Herzen und unserm Oi*te, das

iiber das verwirrende Gehiisch und den ekelhaften Kbder unsers

Eubbodens anfgerichtete Angesicht, der Wunsch des Todes und

1) 7. Juni 1792 (Briefe, ed. Berend, I, 373).

2) Walther Meier, Jean Paul, Das Werden seiner geistigen Gestalt. Zurich

1926, S. 159. Vgl. auch Kate Hamburger in der „Deutsclieii Vierteljahrsschrift

fiir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte" YII (1929), S, 470/71.
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der Blick iiber die Wolken“ Ebendiese iiber das Irdische sehn-

siicktig binausstrebende und dock nock mehr oder minder tief in

dhm verhaftete Zwienatur, diese Todes** und Jenseitsromantik —
so konnte ich an der bereits genannten Stelle nachweisen^) — war

es nun aber auck, die den jungen Hardenberg an den „Muniien“,

wie er den Roman Jean Pauls mit dessen urspriinglickem Neben-

titel gelegentlicli nennt, in erster Linie anzog. So ergibt sick kier

ungezwungen eine — nattirlick relative — Gleichung zwiscken

Moritz und Hardenberg^) in ihrem Verhaltnis zu Jean Paul, die

wokl auck auf den gekeimen Reiz des Morbiden in dem Kultus

von Krankkeit und Tod ausgedeknt werden dart, wie er in der

(xestalt des Amandus, des ersten jener jungen hysterisch-melancho-

liscken, jenseits-slicktigen Pktkisiker der Jean Paulschen Dicktung '^),

den Naturen der zu aknlickem Einpfinden und aknlichem Sckicksal

gleickmaBig Pradestinierten sympathisck entgegenkam Vielleicht

hat tFean Paul selbst, bewuBt oder unbewuBt, eine Parallelitat

zwiscken den Beiden auck nack dieser Ricktung iin Sinn, wenn er

in der „Vorsckule der Astketik“ Moritz und Novalis als „weib-

licke" oder „G-renz-Grenies“ zusaniinenstellt, welcke „durck Jahre

voll Bildung eine gewisse geniale Hoke und Preiheit ersteigen

und, wie ein dissoner Grriff* auf der Lyra, durck Verklingen immer
zarter, reiner und geistiger werden ®). Hat dock der Dickter des

„Hesperus" — den Moritz infolge seines friiken Todes nickt mehr
zu Gresickt bekam — bei dem vergeistigungsbriinstigen indischen

„Magier“ Dakore - Emanuel, dem „jenseitigsten Menschen, den er

1)

Extrablatt zum 25. Sektor (Samtliche Werke I, 2, 209/210). — Da die

Anderungen der 2. (und 3.) Auflage der „Loge“ gegentiber der ersten im wesent-

lichen nur sprachlich-stilistischer Art sind (vgl. Berends Einleitung S. XLVI/XLVIl),
die in unserem Zusammenhange keine Rolle spieleii, zitiere ich bier obne Bedenken
nach der Textwiedergabe der neuen historisch-kritischen Ausgabe.

2) xV.a.O. S. 108 ff.

3) Wieweit Hardenberg Moritz als Autor kannte, ladt sich aus der kargen
Xotiz einer seiner Bucherlisten, dafi er die beiden popularwissenschaftlichen Werke
„Anthousa oder Roms Altertumer“ (Berlin 1796, 2 Bde) und „G6tterlehre und
mythologische Dichtungen der Alten“ (Berlin 1791) besessen hat, nicht ohne
weiteres entnehmen. Ob mit dem im „Journal“ vom Friihsommer 1797 unter dem
18. April genannten „Moritz“ unser. Schriftsteller gemeint ist, bleibt unsicher
(vgl. in der Novalis-Ausgabe von Kluckhohn und Samuel Bd. 4, S. 379 u. 564).

4) E. Spenl(5: Novalis. Essai sur I’idealisme romantique en Allemagne.
Paris 1904, S. 73.

5) A. a. 0. S. 109.

6) Erste Abteilung, 2. Programm, g 10. * •



Zur seeleiigeschichtUchen Genesis der Romantik. 317

geschaffen hat“ ^)j clem spiritualistisclisten seiner „]iohen Mensclien",

eingestandenermafien an Moritz als Modell gedaclit-).

Volkelt hat in seiner Stndie „Jean Pauls hohe Menschen“

mit der er einer nenen, gerechteren Wiirdigung gerade auch des

hochpathetischen oder hochtyrischen Sentimentalismus dieses Dich-

ters tapfer Bahn brach, mit Recht verschiedene Tj^en des ^Fest-

tagmenschen“, wie ihn tlean Paul aacli nennt, imterschieden
:

je

nach dem Grade des Diesseitspessimisrnusj der sich wiederiim znni

Weltpessimismus ausweiten kann, n. s. t. Aber ein grundlegendes

Moment wird doch als differentia specifica aller dieser „hohen“

Menschen im Sinne nnseres Dichters featzuhalten sein, eine unter-

scheidende Modifikation ihres Innenlebens: eben jene doppelseitige

seelische Grandhaltnng des TJngenligens iind Leid^ns am Irdischen^

Allzumenschlichen
5
Verganglichen

,
nnd anderseits der Sehnsuclit

nach einem Hbheren, der Erhebung iiber das Gemeine nnd End-

liche, des Strebens zum tlberwirklichen nnd Uberweltlichen, des

„Wnnsches des Todes“ nnd — diirfen wir dnrchans im Sinne des

XJnsterblichkeitsdichters acar’ s^oxriv hinzufiigen — eines besseren

Lebens nach dem Grabe, ja einer gewissen Voransnahme oder doch

inneren Vorbereitung dieses hblieren Lebens schon hienieden. TJnd

zwar wnrzelt, rein empirisch-psychologisch genommeiij diese vom
Gewbhnlichen mehr oder minder abweichende Seelenhaltung des

„Festtagmenschen“ offenbar in einer eigentllmlichen Affektion des

Lebensgefuhles — im Diltheyschen Sinne —
,

namlich in einer

starkeren oder schwacheren Anflockernng, TJmbiegnng nnd sozii-

sagen Problematisierung des unmittelbaren
,

robusten Existenz-

bewuBtseins. Ich verzichte darauf, angesichts der Pragwtlrdigkeit

all solcher MaBstabe nnd der immer noch mangelnden methodischen

Sicherheit der Anwendnng psychiatrischer Kategorien auf histo-

rische Phanomene, die in Rede stehende Erscheinung als irgendwie

j5
pathologisch“ abznwerten. Aber anch beziiglicli Hirer geistes-

geschichtlichen Genesis aus dem religiosen Spiritualismns
,

der

Separations-, Inspirations- nnd Erwecknngsbewegung, dem Pietis-

mns oder Mystizismns des 17. nnd frliheren 18. Jahrhnnderts bezw.

ans deren Saknlarisation in der Empfindsamkeit mit ihren psychi-

schen Erregnngszustanden, Ekstasen, Erschiitternngen nnd inneren

Kampfen mnB ich, bei dem immer noch zu beklagenden Mangel

1) Johannes Yolkelt, Zwischen bichtung und Philosophie. Gesammelte Auf-

satze, Miinchen 1908, S. 119.

2) Er sagt es im SchluBkapitel des „Hesperus“ (Samtl. Werke I, 4, 328)

;

vgl. auch seinen Brief an Christian Otto vom 24. Juli 1793 (Briefe I, 418),

3) A. a. 0. S. 108-~61.
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einer zulangliclieii Greschiclite des SeiitimentalLsmus im weiteren

Sinne, mich darauf bescliranken, belielfsmaBigj neben den zusammeii”'

fassenden Werken von Ritsckl und Heppe iiber clen Pietismus, von

Dessoix liber die Gescbichte der neueren dentscben Psychologie,

P. J. Schneider iiber die Preimaurerei im 18. Jahrhundert u. a., auf

cine Arbeit wie etwa die von Max Wieser (Der sentimentale

Mensch, Gotha 1924) and die dort in den Anmerkungen, freilich

sehr unvollstandig verzeiclinete Literatnr zu verweisen^).

Woran mir in unserein Znsammenliang liegt, ist vielmehr Pol-

gendes: Es lafit sich — daw ist die eigentliche These dieser Unter-

suchung — im einzelnen zeigen, wie in der entwicklungsgeschicht-

lichen Reihe : Moritz—Jean Paul—Novalis and in deren literarischer

Spiegelang: Anton Reiser—Andreas Hartknopf (der anter anserem

Gesichtspunkt gegenliber dem „Reiser" eine hohere State seelen-

geschichtlicher Entwicklang bezeichnet) — Ilnsichtbare Loge —
Ofterdingen, eng zasammenhangend mit der fortschreitenden Sabli-

mierang and Steigerang der inneren Prol}lematik des „hohen Men-
schen" and seines Hineinbildens einer IJberwelt in die reale Dies-

seitswelt, in wachsendem Mafie das anmittelbare, naive Existenz-

bewaBtsein sich lockert und in Prage gestellt wird. End zwar
in der Richtang and mit dem Erfolg eines, ich mbchte fast sagen

:

folgerecht kontinaierlichen Ubergangs aas religios - spiritaalistisch

begriindeter, aber immer nocli verhaltnismaBig realistischer Empfind-
samkeit — iin weitesten Sinne — za einer Gefiihls- and Phantasie-

Mystik romantisch-idealistischer Pragung. Damit geht ein ent-

sprechender'Wandel der Kanstgestaltang, des Stils and der inneren
Form in der Polge jener vier Werke aafs engste Hand in Hand.

Der „Anton Reiser" zanachst nan also ist keine Autobio-
graphic im gewohnlichen Sinne, sondern eine Lebensgeschichte, in

der — und dies soil wohl der Untertitel „Em psychologischer

Roman" besagen — die Darstellang des inneren Lebens des Helden
die des auBeren weit iiberwiegt. Oder vielmehr eigentlich: er ist

die Darstellang dessen, dafi „Reiser im Grande immer ein doppel-
teSj ganz von einander verschiedenes inneres and auBeres Leben
lebte", bei dem jjder auBere Teil [an siclij . .

.
gar nicht der Miihe

wort war, aafgezeiclinet za werden" -). Die Betonang dieses

empfindsamen, passiven Doppelleljens des Helden, von dem die
wichtigere Seite, die „Erhebang iiber die Erde", sich wesentlicli

1) Immer noch wichtig bleibt aucb, besonders fiir die sprachlich-literar-
bistorische Wurdigung dieser Zusammenhiinge

, Konrad Burdacbs weitblickende
Abhandlung „Faust und Moses“ (Berliner Sitzungsberichte 1912).

2) S. 216 des Neudrucks von L. Geiger, nach dem hier immer zitiert wird.
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in der Phantasie abspielt, kebrt den ganzen Roman hindurch in

alien moglichen Abwandlungen immer wieder^). Sie bedingt die

gleicbfalls immer wieder betonte Tranmhaftigkeit dieses Lebens^),

die so weit gekt, daB gelegentlich „die Scheidewand zwiscken
Tranm und Walirheit den Einsturz drohte“ ^)5 daB Reiser „ancli

wobl am hellen Tage traumte und die Leute urn ikn her, nebst
allem, was er sah“, als „Geschbpfe seiner Einbildungskraft“ an-

salr^) (Solipsismua, damals „Egoismus« genannt), und daB „er selbst

anfing, fur seinen Verstand zu furchten" Sie bedingt aber aucli

die fiir den „hohen Menschen^ — im Sinne Jean Pauls — charak-

teristische Hochspannung des Gefiihls, die freilich, bei Moritz’

Helden noch haufiger und realistischer als bei denen des Richters

der „Unsichtbaren Loge^^, immer wieder mit Zustanden der Gefiihls-

abspannung, ja Gefulilslahmung wechselt. „Alle diese Erscheinungen

griindeten sich gewissermaBen in dem Idealismus wozu er (Reiser)

sich schon naturlich neigte, und worin er durch die philosophischen

Systeme, die er in Hannover studierte^), sich noch mehr bestarkt

fand“ ^).-

1) Ygl. Reiser S. 28, 75, 128, 239, 255, 257, 284, 340, 346, 368 u. o.

2) Vgl. z. B. ebd. S. 32, 77, 78/79, 156, 329/30, 368, 428/29,

3) Ebd. S. 385.

4) Ebd. S. 32. — Uber die liieraus erwachsende „Pseudologia phantastica"

(pathologische Llige aus Erfindungsdrang) Reiser - Moritz’ und tiber das Patholo-

gische seiner seelischen Veranlagung iiberhaupt („ein Neurastbeniker oder viel-

leicht Hysteriker“) handelt, vom Standpunkte des Psychiaters, Otto Hinrichsen:

„Zur Kasuistik und Psychologie der Pseudologia phantastica" (Arcbiv fiir Kriminal-

Anthropologie und Kriminalistik, hg, von Hans Grofi, 23, Bd., Leipzig 1906, S. 38 ff.)

unter Hinweis auf Verwandtes bei Gottfried Keller und Grillparzer.

5) Ebd. S. 329, vgl. auch S. 32. — Moritz hat sich auch als theoretischer

Psycholog speziell mit dem Traumproblem beschaftigt: er „teilt den Traum dem
Grenzgebiete zwischen normalen und krankhaften psychischen Erscheinungen zu;

er hange vielleicht eng mit dem Wahnsinn zusammen" (Georg Hinsche, K. Ph.

Moritz als Psychologe. Ein Beitrag zur Geschichte des psychologischen Denkens.

Hallenser Diss. 1912, S. 66).

6) Hier wohl noch im vorkantischen Sprachgebrauch des 18. Jabrhunderts

= Leugnung der Realitat der AuBenwelt.

7) Welches diese „idealistischen“ philosophischen Systeme in concrete ge-

wesen sind, wird nicht recht klar, da Wolff und sein Jiinger Gottsched, von deren

Studium S. 22 Iff. und 272 berichtet wird, gerade erklarte Gegner dieses „Idealis-

mus“ waren, gegen dessen Verdacht Wolff sogar Platon in Sebutz nimmt (Eucken,

Die Grundbegriffe der Gegenwart, 2. AufJ., Leipzig 1893, S. 231/32). Gemeint ist

jedenfalls jene, ganz allgemein als solcbe bezeichnete „Metaphysik“, die „mit der

Mystik in den vs^ichtigsten und erbabensten Gegenstilnden zusammentrifft“ (Reiser

S. 314, vgl. auch S. 300). Berkeley wird im „Reiser“ niebt erwabnt, wobl aber

jjEmanationssystem und Spinozismus" (S. 182).

8) Reiser S. 429/30.
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Dock Moritz ist viel zii sekr Seelen - Analytiker, iim sick mit

clieser mekr tkeoretisckeii Feststellmig zu kegnligen. Als empiri-

scker Psyckolog erklart er vielmekr diesen Hang seines Helden

ziini Leben in der Pkantasie ganz konkret und fast modem als

seelische Verdrangungsersckeinnng. Ick greife wiederum eine

besonders- pragnante Belegstelle aus zahlreiclien anderen keraus:

„Wie Traume eines Fieberkranken waren .... solche Zeitpunkte

in Reisers Leben [die Nacktszene im Erfurter DomJ; aber sie waren

dock einmal darin nnd batten ikren Grrund in seinen Sckicksakm

von seiner Kindkeit an. Denn war cs nicht immer Selbstverachtung,

zuriickgedrangtes SelbstgefiihL wodurclx er in einen solcken Znstand

versetzt wurde? Und wurde nickt diese Selbstveracktmig durch

den immerwakrenden Brack von anfien bei ikm bewirkt

Statt „Zuruckdrangung“ oder „Verdrangung“ sprickt Moritz anch

von j,Erkrankung“ des Selbstgefiikls Reisers Und diese Wand-
Inngen und Weckselfalle des Selbstgefiikls des Helden spielcn nun

im „Anton Reiser^ eine so bekerrsckende Rolle, daB man den Ro-

man geradezu eine Gresckickte des Selbstgeflihls Reisers nennen

kbnnte, die, wie Bruggemann in -seiner umfassendcn und oindrin-

genden Analyse^) gezeigt hat, in regelmaBigen groBen Rhythmen
verlauft, innerhalb deren freilick nock viele Schwankungen im ein-

zelnen erfolgen. Worauf es kier ankommt, das sind aber die

Sckwankungen und Stbrungen des unmittelbaren DaseinsbewuBt-

seins, die mit diesen Wandlungen des Selbstgefiikls in genauer

Verknlipfung steken. Die klassische Stelle fllr diesen von Moritz

auBerordentlick fein beobackteten psyckologiscken Zusammenhang,
in dem ick nock mekr als Bruggemann die Wirkung des tbdlick

verletzten Selbstgefiikls auf das elementare ExistenzbewuBtsein

betonen mockte, lautet, nack Schilderung einer besonders krankenden

und geringscbatzigen Behandlung Reisers durch seine Jugend-

genossen, in den filr unseren Gesichtspunkt wesentlichsten Satzen*'):

1) Reiser S. 428; vgl. auch S. 209, 242, 325, 340, 368, 385 usw.

2) Ebd. S. 428. — Von Reiser gilt wortwortlich, was neuerdings Werner
Schmitz von Gustav, dem emphndsamen Helden der „Unsichtbaren Loge“, fest-

stellt: „Er ist der stets erschiitterte Mensch — und der nahezu ganzlich pas-

sive .... Er ist der wunde uud immer wunder werdende Mensch, der die Par-

oxysmen seines Emptindens mehr durch Scham oder Mitleid als durch Selbst-

achtung dampfen und verbergen kann“ (Die Empfindsamkeit .Jean Pauls. Beitrage
zur neueren Literaturgeschichte. Neue Folge, hg, von M. von Waldberg, XV,
Heidelberg 1930, S. 65).

3) Fritz Bruggemann, Die Ironie als entwicklungsgeschichtliches Moment.
Ein Beitrag zur Vorgeschichte der deutschen Romantik. Jena 1909, S, 139 ff.

4) Anton Reiser S. 325 ff.
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„Es war die uiiverantwortliche Seelenlalimung durch das zurlick-

setzende Betragen seiner eignen Eltern gegen ilin, die er von seiner

Kindheit an noch. nicht liatte wieder vermindern [verwinden ?]

konnen .... Weil er glaubte, verachtet werden zu konnen, so

wnrde er wirklicli verachtet — und ihm schien oft das schon Ver-
achtungj was ein anderer, mit mehr Selbstgefilhl, nie wiirde dafilr

genommen habeii. — Und so scheint nun einmal das Verhaltnis
der (U.Hsteskrafte gogeneinander zu sein; wo cine Kraft koine enU
gegengesetzte Kraft vor sicli findet, da reiBt sie ein und zerstort

wie der MuB, wenn der Daniin vor ihm weicht. Das starkere

Selbstgefiihl verschlingt das schwachere imaufhaltsam in sich —
dnrch den Spott, diirch die Verachtung, durch die Brandmarlmng
des Gegenstandes zum Lacherlichen, Das Lacherlichwerden ist

eine Art von Vernichtnng, und das Lacherlichmachen eine Art von
Mord des Selbstgefiihls, die nicht ihres gleichen hat. — Keinen
Freund und nicht einmal einen Feind zn haben, das ist die wahre
Holle, die alle Qualeii der flihlbaren Vernichtung eines denkenden
Wesens in sich faBt“.

Konnte es bis hierher noch den xlnschein haben, als handle es

sich lediglich um m oralis che Geftihle, so ergibt der weitere

Verlauf der psychologischen Schilderung, daB diese „ Vernichtung"

des moralischen Selbstgefiihls Keisers doch zugleich in nnmittel-

l)arein und folgerichtigem Ubergang sein physisches Existenz-

geflxhl aufs stai’kste gefahrdet. In seiner dumpfen Verzweiflimg

geriet nainlich Keiser, vor seinen ihn hohnenden Gefahrten flllch-

tend, aiif einen kl einen und dllsteren Dorffriedhof, dessen von alien

Seiten weltabgeschiedene Ehge ihn gewissermaBen mit der trost-

losen Ode und Grufthaftigkeit des Grabes drohend angahnte
:
„Das

Winzige und Kleine des Dorfes, des Kirchhofes und der Kirche

tat auf Reisern eine sonderbare Wirkung — das Ende aller Dinge
schien ihm iii solch eine Spitze hinauszulaufen — der enge dumpfe
Sarg war das Letzte — hierhinter war nun nichts weiter — bier

war die zugenagelte Bretterwand, die jedem Sterblichen den fer-

neren Blick versagt". Reiser flieht unter der niederwiichtenden

Macht dieses Eindrucks veil Grauens und Ekels: „Was ihm den

Gedanken des Todes so schrecklich machte, war die Yorstellung

des Kleinen, die, sowie sie herrschend wurde, in seiner Seele eine

fiirchterliche Leere hervorbrachte, welche ihm zuletzt unertraglich

war. Das Kleine nahet sich dem Hinschwinden, der Vernichtung

— die Idee des Kleinen ist es, welche Leiden, Leerheit und Traurig-

keit heryorbringt — das Grab ist das enge Haus, der Sarg ist eine

Wohnung, still, ktihl und klein — Kleinheit erweekt Leerheit,

Ges. d. Wiss, Nacliricliten. Phil.-Hist, Klasse. 1930, Heft 3 u. 4. 22
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Leerheit erweckt Traurigkeit
,

Traurigkeit ist der Vernichtung

Anfangj unendliclie Leere ist Vernichtung. Reiser empfand auf

dem kleinen Kirchhofe die Schrecken der Vernichtung —- der IJber-

gang vom Dasein zum Richtsein stellte sich ihrn so anschaulich

und mit solcher Starke und GrewiUheit dar, dafi seine ganze Exi-

stenz nur noch wie an einem Faden hing, der jeden Augenblick

zu zerreifien drohte". Er wuBte nicht mehr, ol) er wachte oder

traumte; das Nachstvertraute kam ihm fremd und sondcrbar vor;

die Orts- und Zeitideen verriickten sich ihm; er furchtete selbst

fiir seinen Verstand und hatte nacli des Autors Meinung in der

Tat alien AnlaB dazu.

Auch diese Schwankungen und Storungen des elementaren

Daseiusbewufitseins bis an die Grrenzen des Wahnsinns, der Ich-

Spaltung^), des diistersten Fatalismus-) und des Selbstinordes

gehen durch den ganzen Roman und fiihren immer wieder zu

Krisen der seelischen und zumeist auch der auBeren Existenz

Reisers. Sie bewirken, daB seine Gredanken fast von Kindheit

auf die metaphysischen Probleme des Seins und Nichtseins ^), der

^Ichheit" und Individualitat und — speziell inbezug auf das

Los des Menschen, vor allem sein eignes — das Todesproblem

griiblerisch umkreisen Art und Grehalt dieser Gredanken und

1)

Vgl. Anton Reiser S. 390, 442/43 ;
die spateren „Fragmente aus dem

Tagebuclie eines Geistersehers. Von dem Verfasser Anton Reisers" (Berlin 1787,

S. 115/16) schildern einen Fall wirklichen Sichselbstsehens, — Uber Motive des

Doppelgangertums und der Ichspaltung in der „Unsicbtbaren Loge" und bei Jean
Paul iiberhaupt bandelt jetzt ausfubrlich imd zusammenfassend Wilhelmine KrauB,

Das Doppelgangermotiv in der Romantik. Studien zum romantischen Idealismus

(Eberings Germanische Studien 99, Berlin 1930, S. 25 ff.), ohne aber auf Moritz

als dessen Vorlaufer auch in dieser Hinsicht bezugzuneliraen. — Berulien die be-

treffenden Erscheinungen bei Reiser - Moritz auf Anlage zu Schizophrenie (Spal-

tungsirresein?).

2) Ebd. S. 268 (das Leben als Marionettenspiel), 269, 390 u. o. — Uber
die fatalistischen Ziige im „Biunt" (zuerst 1780) und deren zeitgeschicbtlicbe,

literariscbe (Klinger) und psychologiscbe Bedingtheit vgl. Eybiscb S, 99/100.

3) Versuchungen oder Anlaufe dazu werden mehrfach berichtet: Reiser
S. 87, 204, 232/33 usw.

4) Vgl. z. B. ebd. S. 29/30, 223, 243, 257, 265, 269, 284, 287, 328, 429.

5) Ebd. S. 24, 31/2, 77, 80, 223, 228 ff., 231/32, 236, 243, 247, 255, 258,

259/60 (Anklang an Leibniz’ Monadenlebre I), 269, 292, 345/6, 368, 378, 381, 400.

6) Ebd. S. 24, 30, 31, 74/76, 157, 230/31, 244, 247, 288, 328, 335, 342, 376,

403, 436/37.

7) Aucb liber den „Reiser« binaus gilt das fur Moritz. Mit Recbt stellt

Eduard Naef fest: „Das Todesproblem begleitet ibn durch sein Leben" (K. Pb.
Moritz. Seine Astbetik und ihre menscblicben und weltanscbaulicben Grundlagen.
Ziircber Diss., Affoltern 1930, S. 49).
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Empfindungen hat Walther Rehm^) treffend iimschriehen
:

„Reiser
wird von dem Gredanken des Todes abgestoBen nnd gepeinigt und
dock immer wieder von ihm angezogen, weil er hinter ihin etwas
Mystisches ahnt und es ihm triebhafte Notwendigkeit geworden
ist, sick mit den dunklen Seiten des Lebens zu bescbaftigen, Todes-
psychologie zu treiben .... Es ist eine merkwlirdig iiberlegtej

nicht ans der Eiille der Empfindung hervorstromende Todesinbrunst,
die nur das Dunkel, das Ende urn seiner selbst willen liebt und
spurend untersucht .... Ihm fehlt der begeisterte Aufscliwung
und das groBe Hoffen Klopstocks und die einfacb christlicbe Ver-
senkung in das Wunder des Todes; aber er bat dafiir die waclie

BewuBtheit des Todesgedankens, die Interessiertheit des zugleich

rationalen und irrationalen Kopfes".

Greistesgeschicbtlicb gesehen, halt sick das alles wesentlich

noch im Rakmen der Empfindsamkeit, die in dieser Hinsicht durch
Youngs „Nacktgedanken“

,
Klopstock

,
den

„Wertker“ ,
die

Dickter des Hains auck den in ihrem Sinne gedeuteten Shake-
speare (Hamlets Monolog, Lear etc.)®) auf Moritz wirkte, wobei
aber als weiterer und tieferer Hintergrund der empfindsamen Seelen-

haltung, starker als bei der Mekrzahl der Zeitgenossen, Pietismus '^),

quietistiscke ®) und weiter zuriick allgemein-neuplatonische Mystik ‘‘^)

seinem BewuBtsein, auck in seiner nackpietistiscken Phase, gegen-

wiirtig blieben. Was Moritz als ganz personlicke Note kinzubringt,

ist einmal die fast in moderner Weise kypernervose Sensitivitat

1) Der Todesgedanke in der deutsclien Dichtung vom Mittelalter bis zur

Eomantik. Buchreihe der Deutscben Vierteljahrsschrift, 14. Bd., Halle a. S. 1928,

S. 312.

2) In Eberts Ubersetzung, „Anton Reiser^, S. 227, 238, 436/7.

3) Ebd. S. 240, 284/85, 404/6, 422 usw. Hierlier gekort auch der Plan eines

epischen Gedichts iiber Chaos und Schopfung S. 425, 428/9, 436.

4) Ebd. S. 257 ff., 272, 310, 335 u. 6.

5) Besonders Holty, vgl. ebd. S. 260/61, 272, 282, und Millers „Siegwart“,

S. 421.

6) Ebd. S. 233 ff., 259, 272, 427 u. o.

7) tiber den EinfluB des Pietismus (im weiteren Sinn) auch noch auf die

asthetischen Gedanken des spateren Moritz vgl. Franz Koch, Goethe und Plotin,

Leipzig 1925, S. 113;, uber die ^weitgehende, fast zum Wissenschaftlichen ftihrende

Verfeinerung und Verweltlichung religios-pietistischer Seelenantriebe und pietisti-

scber Siinden- und Zerknirschungswollust und deren willentliches ‘GenieBen’“ in

seinem Todesgedanken Rehm a. a. 0. S. 311.

8) Martin Eckhardt, Der Einflufi der Madame Guyon auf die norddeutsche

Laienwelt im 18. Jabrhundert. KOlner Diss., Barmen 1928, S, 45 £f.

9) Vgl. Koch a. a. 0. S. 156. — Auch Jean Paul gehorte iibrigens zu den

Verehrern der. Schriften der Madame de Guyon, vgl. Eckhardt a. a. 0. S. 60.

22 *
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iur die morbiden Reize des Todesgedankens, die ilm sogar schon

die mystiscbe Verwesungswollust eines J. W. Ritter, Zacharias

Werner und Gr. H. Schubert in gewisnein MaBe vorwegnehmen

laBt ^). Sodann aber die durch eine fast an Kierkegaards Jiigcndqualen

erinnernde dumpf- driickende Elternhausatmosphare wo nicht ur-

spriinglich erzeugte, dock verhangnisvoll gefdrderte cigentiimliche

(xebrochenlieit des Wesens, die ebenfalls auf Romantiker wio Zach.

Werner vorausdeutet und iliren graueiivollen Ausdriick findi^t in

Satzen des „Reiser‘‘ wie etwa diesein
:

„So war Anton nun in

seinem dreizehnten Jahre durcli die besondere Fiibrmig, die ihrn

die gottliche Q-nade durcli ihre auserwahlten Werkzeuge hatte

angedeihen lassen, ein volliger Hypochondrist geworden, von dem

man im eigentlichen Verstande sagen konnte, daB er in jedem

Augenblick lebend starb — der um den GenuB seiner Jugend

schandlicli betrogen wurde — dem die zuvorkommende Gnade den

Koj)f verriickte" Endlich, eng mit dem letzteren Moment ver-

bunden, eine wie in der soeben zitierten AuBerung, mitunter ins

Grausige spielende Selbstiroiiie : auch dies romantischem Gebraucli

praludierend^). Damit verquickt sick wohl nock, nack Eckkardts

Beobachtung die Kackwirkung quietistiscker ;^Gelassenheit“5 die,

seiner angeborenen Passivitat waklverwandt, Anton in entsckei-

denden Krisen seines Daseins durcli vorilbergekendes Ausschalten

des Daseinsgefiikles und Selbsterkaltungstriebes gleicksam rettende

Pausen des Innenlebens sckafft^'j.

Das hochst eigenartige und mekr oder luinder weit von der

Norm abweichende Existenzgefiikl
,

welches sick aus dem alien

ergibt, wird von dem Psyckologen Moritz mit Vorliebe als von

Stbrungen des Raum- und des ZeitbewuBtseins begleitet ckarakte-

risiert, die beide dem normalen Daseinsgefuhl vStlltze und Orien-

tierung bieten. Die pragnante Stelle kierflir findet sick nack dei"

Sckilderung jener nachtlichcn Kirckkofszene, wo es weiter heiBt:

„Wenn irgend etwas fakig ist, jemandeii dem Wahnwitz nahe zu

bringen, so sind es wokl vorziiglick die verriickten Orts- und Zeit-

ideen, woran sick alle unsre ilbrigen Begriffe festhalten miissen.

Dieser neue Tag war flir Reisern wie kein neuer Tag, weil zwi-

1) Vgl. Paul Kluckliohn, Die Auffassuug der Liebe in der Literatiir des

IS. Jahrhunderts und der Roraantik, Halle a. 8. 1922, S. 514/16, 632, 594.

2) Anton Reiser 8. 24.

3) S, 76.

4) Vgl. Rehm a. a. 0.

6) A. a. 0. S. 48/49.

0) So im „Anton Reiser" S. 381, 390, 427.
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schen diesem imd dem vorhergehenden Tage keine Unterbrechung
der Wirkungen seiner vorstellenden Kraft stattgefunden liatte ....
Das Haus, die Stube, worin er woknte, alles kam ilim anders,

fremd nnd sonderbar vor. Diese Nacktwanderung batte eine Ver-
anderung in seinem ganzen GredaiikensA'stem liervorgebraclit — er

fuklte sick in seiner Woknung von niin an nickt mekr zuhause —
die Ortsideen sckwankton in seinem Kopfe kin iind ker — er war
den ganzen Tag liber wi(‘ ein Traiimend(‘r — bei dem alien aber

war ihm die Erinnerung an die Nachtwaudernug angeneknd^ ^).

Nur eine Steigerimg dieser .Relativierung speziell des llanin])ewu6t-

seins bedeutet es im Grrunde, wenn Moritz an der sckon angefukrten

Stelle seiner „Fragmente ans dem Tagebuche eines Geistersekers“

(S. 116) bei Schilderiing einer deuteroskopischen Selbstschan be-

inerkt: „Ich katte keinen Gedanken mekr fur das Wo? — ick war
nirgend nnd dock allentkalben. Ick fuklte mick aus der Eeike
der Dinge kerausgedrangt iind bedurfte des Raums nickt mekr.

Nun fllkr ick inick wieder eingekerkert in dieses Beinkaus, in

diese zerbrecklicke Hiitte von Leimen [Lekm]. — Silke jFreikeits-

stunde, wann ersckeinst du wieder^^? Aber was in dieser spateren,

halb dicliteriscken Schrift ins Positive spekulierender Zukunffs-

koffhung gewandt ist, stellt sick in „Reiser“, iinter der Perspektive

jener kalbmedizinischen, empfindsam - popularphilosopkiscken empi-

riscken Psyckologie, der Moritz gleickzeitig in seinem j,Magazm

zur Erfahrungsseelenkunde^^ kuldigt^), vielmehr als patkologiscke

Ausnakmeerscheinung dar: wie liberkaupt das gauze, einer ge-

glaubten oder getidiumten TJberwelt zugewandte Innen-Leben und
-Streben Reisers, sckon durck die kerbe Ironic des Atisgangs, zu-

letzt dock in das Lickt einer pkantastiscken, an der konkreten

Wirklickkeit elend zersckellenden Illusionistik, ja Seelenkrankkeit

geriickt zu werden sckeint. Ist dock auck die Erscheinungsweise

dieser idealen — oder, wie man kier, im Sinne des Verfassers,

eigentlick sagen. muBte: ideologiscken — tlberwelt lediglick die

bloB subjektivistiscke einpfindsamer lyrisck-rketoriscker Gedanken-

erglisse, die unvermittelt und fast komisck absteckend neben und

zwiscken der armseligen Wirklickkeit verwakrloster Kleinbltrger-

iind Komodiantenexistenz steken: sodak der „ Anton Reiser als

Kunstwerk betracktet, bei all seinen Vorziigen in Aufbau und

1) Ebd. S. 330. Vgl. die verwandten Stellen S. 77, 78, 79, 80, 255.

2) Naheres iiber deren Eigenart und bistoriscbe .wie systematische Zusammen-

hange bei Max Dessoir, Geschichte der neueren deutschen Psychologie, 2. Aufl.,

Berlin 1902, S. 283 ff. Vgl. auch Eybiscb a. a. 0. S. 103 ff.
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Ansfllhrung docli eben als ein nnorganiscbes Ineinander von melir

oder minder wisseiischaftliclier.Analyse nnd dichterisclier Grestaltung,

yon subjektiver Konfession nocli halb pietistisclier Herkunft und

peinlich exakter Selbstbelauschung und Wirkliclikeitsscbilderung

damals modernster Aufklariing wirkt.

Allein wie jener schrill dissonierende SchliiiJ dock niclit das

letzte Wort des Verfassers bildet, der vielmehr an der Fortsotzung

des „B.eiser“ nur durch Krankheit und Tod gehindert wurde ^), so

ist aucb pessimistische Desillusionierung nickt das Resultat, skep-

tiscke Ironie nickt die belierrsckende Stimmung des j,psycliologisebon

Romans der ja wesentlick aus padagogiscker Tendenz, also aus

einem durcbaus positiven Streben lierausgewacksen ist. Vielmehr

wird der „Reiser“ getragen von jener eigentiimlich gebrockenen

seeliscken Zwielicktstimmung grublerisch-schonseliger „Wekmut“ -),

welcke so recht die Grundstimmung des ^hohen Menschen“ der

Empfindsamkeit inmitten einer ihm innerlick fremden Umgebung,

zugleich aber unter den Qualen und Wonnen eigner Seelenverfeine-

rung und Seelenverzartelung ausmackte und in unserem Roman als

melanckolisck-suBe jjWonne der Tkranen" oder, nack dem engliscken

terminus tecknicus, als „joy of grief“ immer wiederkehrt Die

in dieser Webmut, bei aller krankhaften Hypochondrie, entkal-

tene „Erhebung iiber die Erde‘‘ aber, der „Wunsch des Todes“,

zugleich mit dem „Blicb iiber die Wolken^S bekundet sick in dem

hochsten Gedankenerlebnis, zu dem Reiser sick emporschwingt und

in dem die ideelle Linie des Buches iiberkaupt ihren Sckeitelpunkt

erreicht; in dem Gedanken einer Wiedererstehung oder Wieder-

geburt (Palingenesie). Dieser Gedanke stekt fiir den Gesichtskreis

unsres Romans freilich nock ganz am Horizont und auBert sick

lediglich in der Form der unbestimmten Ahnung, des entfernten

Wunschbildes und, psjmhologisch betrachtet, als eine Art Modifi-

kation des unmittelbaren DaseinsbewuBtseins hinsichtlich der Ein-

maligkeit der individuellen Existenz, die hier fraglich zu werden

sclieint.

Vielleicht darf man als den urspriinglichsten Ausgangspunkt

dieser, zunachst nock kalb unbewuBten Gedanken- oder eher Gefiikls-

bildung in friiken Kindkeitsjakren die merkwiirdige Stelle des

Romans anseken, die, selbst wenn ihre einigermaBen ratselkafte

Aussage erst nacktraglich vom Verfasser in die erste Friikzeit

1) Vgl. Eybisch S. 2S0.

2) Anton Reiser S, 255, 421/22.

3) Ebd. S. 96, 191, 290.
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seines erwaclxenden Selbst- nnd WeltbewuBtseins liineiiiprojiziert

worden sein sollte, doch jedenfalls das tiefe Wnrzeln des Todes-

problems nnd zumindest des Suchens nach seiner Losung in

Reiser -* Moritz’ Seele bezengt: „Die erste Vorstelliing iiber seinen

kindischen Gesicbtskreis binans bekam er ohngefabr im fiinften

Jabre, als seine Matter nocb mit ibm in dem Dorfe wobnte and

eines Abends mit einer alten Naebbarin, ibm nnd seinen Stief-

briidern allein in der Stabe saB. — Das Gespracb fiel auf Antons

kleine Schwestei', die vor kurzem in ibrem zweiten Jabre gestorben

war and worliber seine Matter beinabe ein .Jabr lang nntrbstlicb

blieb. — Wo wobl jetzt Julcben sein mag?, sagte sie nacb einer

langen Pause, and scbwieg wieder. Anton blickte nacb dem Penster

bin, wo diircb die diistre Nacbt kein Lichtstrabl scbimmerte, and

fllblte zum ersten Male die wunderbare Einschrankung, die seine

darnalige Existenz von der gegenwartigen beinabe so verscbieden

macbte wie das Dasein vom Nicbtsein. — Wo mag jetzt wobl

Julcben sein? dacbte er seiner Matter nacb, and Nabe and Eerne,

Enge and Weite, Gegenwart and Zukunft blitzte durch seine

Seele. Seine Empfindung dabei malt kein Eederzng; tansendmal

ist sie wieder in seiner Seele, aber nie mit der ersten Starke,

erwacbt“ ^). Audi bier ist auf jeden Fall wieder die enge Ver~

scbwisterung des durcb das Todeserlebnis ini nacbsten Eamilien'

kreise grlibleriscb aafgewiiblten ExistenzbewuBtseins mit traum-

hafter oder ekstatiscber Anflockerung des normalen Raum- and

Zeitgeflibles, die den Knaben bis an den Rand eines krankhaften

Solipsismas („Egoismas“) fiihrte^), beinerkenswert. Weiterbin be-

gegnen in unserein Roman mebrfacb Tramne iiber Eiitriickang in

die bimmliscbe Seligkeit^), anderseits aucb Griibeleien iiber die

Kontinuitat des IcbbewiiBtseins and das „Momentane, AlltagKche

and Zerstiickte^ desselben Dann aber setzt mit dem Aasgang
der Hannoverscben Jabre das Wiedererstebungsmotiv ernstlicb ein,

and zwar zunacbst am Ende des 3. Bucbes ganz biirgerlicb - reali-

stiscb : Reiser, dessen wirtscbaftlicbe Lage nnbaltbar gewordeii ist,

will nacb Weimar geben, um bei der Seyler-Ekbofiscben Theater-

truppe als Mitglied einzutreten, „und von da aus wollte er denn,

wenn ibm dies gelange, seine Scbulden in Hannover bezahlen and

seinen guten Ruf wieder herzustellen sachen, in dem er dort

1) Ebd. S. 29/30.

2) Vgl. oben S. 319 Anm. 4.

3) Anton Reiser S. 74, 166, 427, vgl. aucb S. 406.

4) Ebd. S. 77, 80, 236, 237.

5) Ebd, S. 74/76, 79/80, 236, 247, 255, 257, 399/400.



328 Kudolf Unger

gleichsam wieder aufstande, naclidein er tier biirger-

licli gestorben ware^). — Dies Letzte war ihm insbesondere

eine der angenehmsten Vorstellmigen, womit er sicb trug^ “). Wie
eng nnn aber dieser Gredanke mit den innersten Motiven seines

pliantastischen Doppellebens zwischen der idealistiscben IJberwelt

und der realen Wirklichkeit zusammenhangt, ja wie er reclit aus

dem Mittelpunkte seines seltsam gebrochenen Daseinsgefiilils und

IcbbewuBtseins, wie wir es uns bislier vergegcnwartigten, anfstieg,

bekundet ein Passus aus dem Beginn des 4. Biiehes, der die Phase

von Reisers abenteuerlicher Wanderung nach Thtnnngen ini Auge
hat, als er sick diirch freiwillige Einsclirankimg auf die durftigste

Lebensflihrung verineintlich von alien ^irdischen Sorgen freimacht",

um so moglichst ungestort in seiner Ideen- und Phantasiewelt

;,einen der gliicklichsten Traume seines Lebens" zu verwirklichen

:

jjTTninerklich^^, heiBt es da bedeutsamj „schlich sich denn dock ein

Gedanke mit unter, der sein gegenwartiges Dasein, damit es niclit

ganz zum Traume wurde, wieder an das vorige [in Hannover]

kniipfte. Er st elite sick vor, wie sckbn es sein wiirde, wenn er

nack einigen Jakren in dem Andenken der Menschen, worin er

nun gleichsam gestorljen war, wieder auflei) en, in einer edlern

Gestalt vor iknen erscheiiien, und der dilstere Zeitraiim seiner

Jugend alsdann vor der Morgenrdte eines bessern Tages ver-

sckwiiiden wtirde. — Diese Vorstellung bliel) immer fest bei ihm
— sie lag auf dem Grunde seiner Seele [!], und er katte sie um
alles in der Welt nickt aufgeben kdnnen; alle seine iibrigen Traume
und Pkantasien kielten sick daran und bekamen dadurck ikren

kdchsten Reiz. — Der einzige Gedanke, daB er dieselben Men-
scken, die ikn bis jetzt gekannt batten, niemals wiederseken

wiirde, katte damals alles Interesse aus seinem Leben hinweg-

genommen mid ihm die siiBesten HolFnungen geraubt .... Kein
Buck pafite ja so sekr auf seinen Zustand als grade dieses [Homers
Odyssee, sein einziger literarischer Eeisebegleiter], welches in alien

Zeilen den vielgewanderten Mann sckildert, der viele Menschen,
Stadte und Sitten geseken hat und endlick nack langen Jakren in

seiner Heimat wieder anlangt, und dieselben Menschen, die

er dort verlassen hat und nimmer wieder zu seken glaubte, auch
endlick nock wieder findet^^ ^).

Der Ernst dieser Vorstellung, ikre Bedeutung gleichsam als

eines sicheren Ankers, einer rettenden Zufluckt, einer festen Ver-

1) Sperrdruck des Originals.

2) Anton Keiser S. 333.

3) Ebd. S. 344/45. Sperrungen des Originals.
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klammerung fiir Eeisers wankendes DaseinsbewuBtsein und fiir

seine Lebensfiilirung, die gerade jetzt in zwei disparate Hfflften

anseinander zn brecken drohte, liegt anf der Hand und wird ja

von dem Autor selbst besonders bervorgehoben. Und wenn er

dabei atisdrlicklich das Grleichnis von Tod und Anferstehung beran-

zielit und anderseits den lange lierumirrenden und doch zuletzt

zur Heimat sick zuruckHndenden Pilger Odysseus als Vorbild

Reisers bezeieknet -- des „sonderbar ronuinkaft Reisenden^, wie

Moritz selbst den spreckenden Narnen seines Heldcn erklart^) —

,

so liegt die allegoriscke Deutung dieser Pilgersckaft anf Spiri-

tuelleres, auf die geistlicke Pilgrimsckaft asketisck-mystiscker An-
dacktsbiicker von der Art des j,Pilgrim’s Progress^ von John Bun-

yan, deren Moritz sickerlick mekr als eines kannte, nickt fern

und sckeintj trotz des fast burlesken Ausgangs der freilick auch

in des Autors Sinne nur fragmentariscken Seelengesckichte, auch

ganz am Scklusse nock einmal wie von fern, aber bedeutungsvoll

anzuklingen in dem Satze: jjOft, wenn er [Reiser auf seiner ver-

meintlick so aussicktsvollen und dann so grausam enttauschten

"Wanderschaft von Erfurt zur Speickscken Truppe in Leipzig] auf

eine Anhbke kam, stand er ein wenig still und iibersali die be-

sckneiten Fluren, indem ihm auf einen Augenblick ein sonderbarer

Gredanke durck die Seele schofi, als ob er sick wie einen Fremden
hier wandeln und sein Sckicksal wie in einer dnnkeln Feme sake"-),

Jedenfalls ist in dieser eigentiimlicken deuteroskopischen Selbst-

sckau, die, wie sckon erwaknt^), einem nock ausprochener liber-

sinnlichen Eiiebnis in den „Fragmenten aus dem Tagebucke eines

Greistersehers“ praludiert, eine beacktenswerte Vordeutung auf

Kommendes enthalten : und zwar, nack dem von Brliggemann tref-

fend beobackteten ktinstleriscken Rkytkmus des Romans'*), olFenbar

auf einen neuen Aufstieg des Helden nack tiefem Abstieg. Von
diesem letzten Hbkepunkte des Werkes also, der gleichmafiig nack

vorwarts wie nack riickwarts blickt, ergibt sick die symbolische

Bedeutung der in den drei letzterwahnten Stellen des „Reiser^^

gespiegelten Palingenesie-Idee ftir das Ganze des Romans: als eines

Sinnbildes des regelmaBigen Rkytkmus von Auf und Nieder in

Reisers Sckicksalsgang, mit einem absckliefienden Ausblick auf

eine freilick nock feme, nur eben geahnte Ruckfiikrung nack langer,

1) Ebd. S. 291
;

vgl. auch die freilich weit hergeholte andersartige Deutung

Ludwig Geigers (a. a. 0. S. XIV/XY).

2) Anton Reiser S. 442/43.

3) Vgl. oben S. 322 Anm, 1.

4) Vgl. oben S. 320 Anm, 3.
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wechselreicher, irrender Pilgerschaft des Existenzbewufitseins iind

der Todesproblematik in die „rettende Heimat “
: eine letztgliltige

^Anfersteliuiig^^ des Helden,

Auf der Linie aber, die von bier zu der oben erwahnten Symbol-

szene der „Axiferstebung“ (Histavs und deren Todes- nnd Jenseits-

romantik in der „IInsicbtbaren Loge^^ gezogen werden kann, bildet

nun das imchste groBere "Werk Moritzens, der j,Hartknopf“, in

mebr als einer Hinsiclit cine weitere Annalierung an tJean Pauls

groBen Erstling.

Und zwar ziinacbst schon insofern, als sowohl die „Allegorie“

„Andreas Hartknopf" (1786) wie ;;Andreas Hartknopfs Predigcr-

jahre“ (1790), die beide im Gruude ein Ganzes bilden^) und dem-

gemaB bier aucb als solcbes bebandelt werden, trotz der starken

autobiogi'aphiscben Elemente in beiden dock im wesentlicben

freie Dicbtung sind: wo nicbt Homan, so dock Skizzen, Vorar-

beiten, Entwiirfe, Brucbstticke zu. einem solcben, nach Moritz’ Art

fliicbtig und obne festen Plan bingeworfen ®). Nicbtsdestoweniger —
Oder vielmebr eben desbalb sind sie, wiederum nach dem Zeugnis

von Moritz’ Bruder'^), „mebr wie alle andren“ seiner Scbriften

„ein treuer Abdruck seines Innern“, der „alle seine Lieblingsideen

entbalt“. Der Held steht zu dem Autor in ahnlicbem Verbaltnis

wie sein Anton Reiser, d. b. er ist letzten Endes wiederum nur

eine literariscbe Selbstspiegelung: nun aber, insofern er Held einer

in der Hauptsache dock erdicbteten, „allegorischen“ Handlung ist,

eine immerhin scbon distanziertere, kiinstlerisch mebr objektivierte.

Es ist in mancbein Betracbt der in einer spateren Entwicklungs-

phase erfaBte, reifer gewordene, wohl aucb im Wunscbbild ver-

klarte Reiser. Aber Eines ist geblieben — und dies freilicb gerade

das Wesentlichste, aucb fiir unsere Fragestellung — : das eigen-

tiimlrcb belldunkle LebensgefubI, die einer hbheren Welt zuge-

wandte Seelentendenz, das im Sinne der inneren Befreundung mit

dem Tode modifizierte ExistenzbewuBtsein. Nur daB dies alles,

entsprecbend der reiferen Lebensstufe des Helden, jetzt gebaltener,

rubiger, innerlicber, gefestigter, sozusagen selbstverstandlicber ge-

worden ist.

Sogleich in dem Einkleidungsmotiv der Erzahlung, der Pilger-

scbaft des Helden, scblieBt sich der „HartknopP^ (nun also als

1) Moritz’ Bruder spricht von ihnen als von einem Werke (an Jean Paul
3. X. 1795; bei Eybisch S. 276).

2) Ygl, oben S. 313 Anm. 4.

3) Vgl. die soeben bezeichnete Briefstelle von J. Oh. C. Moritz.

4) Ebd.
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innere Einlieit genommen) an den „Reiser“ an: aber jetzt olfen-

bart dieses Motiv schon deutlicber seinen symbolischen Sinn, wemi
es kurz nack Beginn der „ Allegoric von dem standig von Abend
gegen Morgen wandernden Hartknopf fast im Tone eines jener

Andachtsbticlier lieiBt: „Der Promine gekt seinen Gang vor sick

bin, solange er hienieden wallet, ist in sich gekehrt und merkt
auf jeden seiner Schritte, die er tut — seine Blicke schweifen

nicht umber auf den Tocbtern des Landes — denn eine ist seine

auserwiililte Brant, die verlafit er und sie ihn in Ewigkeit nicht;

sie reicht ihm noch ibre sanfte Hand im linstern Tal des Todes

und geleitet ibnin bessere Welten binliber . . Dem entspricbt

am Scblusse von „Hartknopfs Predigerjahren^ als der Rubelose

aiis unbezwinglicbem Drange in die Feme Pamilie, Beruf und
Heimat binter sicb laBt, der Satz: „Und Hartknopf nahm seinen

Stab und wanderte nacb Osten zu“. Die „Allegorie“ aber endet

mit den — freilicb in der Erzablung selbst nicht mehr wahr ge-

machten — Worten: „Er [Hartknopf] versiegelte sie [seine Weis-
beit unerschtitterbcher Resignation] flinf Jabre nachber mit seinem

Martyrertode“, und dem ScbluBmotto
:
„Mors ultima linea reruin est".

Mit dem alien ist zugleicb scbon der Grrundton des Gfanzen

angeschlagen : was diese rastlose Pilgerschaft Andreas Hartknopfs

bedingt, beseelt und zu einem idealisierten Wunschbild Moritzschen

Wesen und Strebens adelt, laBt sich in der Tat kaum besser be-

zeichnen als durch jene Definition des „hohen Menschen^ bei Jean

Paul: „die Erhebung iiber die Erde, das Geftihl der Geringfiigig-

keit alles irdischen Tuns und der Unformlichkeit zwischen unserm

Herzen und unserm Orte, das iiber das verwirrende Gebiiscb und

den ekelhaften Koder unsers PuBbodens aufgerichtete Angesicht,

der Wunsch des Todes und der Blick liber die^olken". Nur daB

es statt „der Wunsch des Todes “ in Hartknopfs Sinn geinaBigter

heifien miiBte : stetes BewuBtsein der Sterblichkeit, Denn obwohl

er einmal sagt, der Tod dessen, der die Worte des Lebens ver"

nommen und gefafit habe, sei „wie erwlinschter Schlaf in der

schwiilen Mittagshitze^^ ^), und obwohl er beim Gedanken an den

nahen Tod seines alten geliebten Lehrers nicht trauert, sondern

von himmlischer Heiterkeit und Zuversicht leucbtet, da er dessen

bevorstehendes Ende als Verklarung sieht‘^), sebnt er sich nicht

1) jjAndreas Hartknopf Eine Allegorie“ (weiterhin kurz bezeichnet als

„Allegorie«), S. 18.

2) S. 139 (weiterhin bezeichnet als „Predigerjahre“)*

3) Allegoric S. 40.

4) Ebd. S, 64 u. 69.
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eigentlicli iiach dem Tode — dazii hat ihn der Autor d.och zu

lehenskx’aftig gezeichnet —
,

aher die Verganglichkeit der Dinge

nnd die eigne ist seinem Greiste stets gegenwartig und vertraut.

TJnd da er anderseits sich „in dem groBen Znsammenliange der

Dinge und in sich selbst gesichert“ da er „so sicker auf

dem SchoB und in dem SchoB der Erde schlummert wie das Kind

iin SclioBe der Mutter^ -), so entsteht eben jenes Helldunkol des

Lebensgefuhls
,

jene eigenartige G-ebrochenheit der Earben und

Dampfung der Lichter, die der Autor selbst zu dem cinfbrmigen

Schwarz in Schwarz der Youngschen „Nachtgedanken“ in Kontrast

stellt und dahin bestimmt: „PIartknopf lehrte mich die Kacht

lieben, ohne den Tag zu scheuen, und den Tag, ohne die Nacht

zu schenen. Einsternis und Licht — Tod und Leben — Rufic

und Bewegung muBten in sanfter Mischung sich ineinander ver-

schwimmen" ^).

DaB in diesein Zusammenhang der Gedanke von der Trauin-

haftigkeit des Daseins immer wiederkehrt, bedarf kaum ausdriick-

licher Erwahnung: schon dem Kmaben erscheint seine Kindheit

„wie ein Traum“^-^); spater wird das ganze Leben zu einem „fieber-

haften Traume", aus dem man einst zu erwachen holFt*’’). Be-

senders aiifschkiBreich aber fur das im „B[artknopf“ waltende

labile ExistenzbewuBtsein, das immer sozusagen zuin Umkippen
ins Uberwirkliche, Jenseitige oder Dnendliche bereit ist, zum Ne-

gieren aller zeitlichen und brtlichen Schranken und Bestimmt-

heiten, und das sich dann dock wiedei', ahnlich wie im „ Reiser",

an raumlichen oder zeitlichen Realitaten gleichsam festzuklammern

sucht, ist folgende Stelle aus Hartlniopfs Unterredung mit seinem

alien Lehrer unter dem Galgen von Gellenhausen, die ich deshalb

in extensQ hier wiedergebe^). Der Rektor Emeritus, der, ein dem
Ende naher Greis, diese ti’aumhafte Jenseitswendung des Daseins-

gefiihls hier zunachst verkorpert, setzt seinem verstandnisvollen

ehemaligeii Zogling auseinander: „Ist es dir nicht oft im Traume
gewesen, als ob du das Erwachen fiirchtetest; und wenn du er-

wachtest, wlinsclitest du denn nicht manchmal wieder einzuschlafen,

um nur den Faden von dem abgerissenen Traume wieder anzu-

kniipfen — aber wenn du recht erwacht und deiner selbst dich

1) Allegorie S. 77.

2) Ebd. S. 78.

3) Ebcl. S. 125.

4) Predigerjabre S. 68.

5) Allegorie S. 67 ;
vgl. auch Predigerjabre S. 54.

6) Allegorie S, 66 ff.
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[dir?] vollig wieder bewuBt warest, miiBtest du da niclit iiber dein

Beginnen lacbeln? — Sieh, so lange, bis wir recbt und vollbommen
von diesem Lebensschlaf ei'wacht sind, werden wir anch nocb
immer wtinschen den schonen Tranm wieder anzukniipfen

,
der

durch den Tod iinterbrocben wird — aber wenn ims erst die

Scblummei’korner aiis den Augen gewischt sind, dann werden wir
ins Freie scbauen — dann werden wir nns in der Wakrheitswelt
erst wieder zu orientieren sucben, so wie wir beim Erwaclien aus

dein Schlafe nach irgend einem Fenster oder einer Tilre fest liin-

blicken und uns die Cfegenstaiide rund um uns meiken, urn mis zu

iiberzeugen, daB wir nickt mebr traumen, sondern wacben — dann
wird der Zusammenhang der Dinge, den wir durcbscliaueiij den

gegenwartigen ebenso sebr iibertrefien als wie der Tag die Nacht
an Klarbeit tlbertrifft.

"Warum sollte diese Stufenfolge niclit statt finden? .... Mir
hat oft getraumt, daB ich aus einem Traume erwacht sei, und icb

babe im Traume iiber meinen gebabten Traum nacbgedacbt — und
beim Erwachen konnt’ icb iiber beides nacbdenken. Der [zweite]

Traum war wegen seiner groBern Deutlicbkeit eine Art von Er-

wacben gegen den ersten — dies anscbeinende Erwachen aber war
dock wieder nur ein Traum gegen das ordentlicbe Erwachen —
und dies ordentlicbe Erwachen, wer sagt uns, daB es gegen eine,

noch deutlichere Einsicht in den Zusammenhang der Dinge uns

nicht wieder wie ein Traum dereinst vorkommen wird? — Je mehr
Zusammenhang, je mehr Wahrheit — je mehr Ordnung, je mehr
Licht. Wie vieles ist uns hier nocb dunkel und verwirrt — es

kann unmoglich das rechte Wacben sein . ,

End nun die an die Grenzen des „Parapsychologischen‘^ strei-

fende Praxis zu dieser Theorie, die ekstatische Entriick'ung in die

„Wahrheitswelt“, wenn auch nur fiir einen Augenblick und nur

im ahnenden Gefiihl: „Indem der Emeritus noch so sprach, wurde

auf einmal sein Auge starr und seine Lippen bewegten sicb nicht

mehr. Hartknopf erscbrak, allein der entzixckte Greis kam bald

wieder zu sich, drlickte Hartknopfen die Hand und sagte: ^Das

war eine sonderbare Empfindung — indem ich eben itzt so lebhaft

dachte, daB dies unmoglich das rechte Wacben sein konnte, so war

es mir gerade als wenn einem im Traume einfallt, daB man traumt;

man pflegt denn zu erwachen — mir deucht, ich war itzt auf dem

Wege zu erwachen, aber weil ich dich vor mir sahe, so war mir

der Traum zu sliB; ich mochte ihn noch nicht fahren lassen, und

der Faden, der zu zerreiBen drohte, ist noch einmal wieder ange-
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kniipft. — Icli gab dir aber doch die Hand, wenn er etwa reifien

sollte — bald wird er reiben, das fiibr ich wohV , «

DaB der Aiitor diese Ekstase des Grreises nicht etwa als eine

bloB subjektive Selbsttanschung betracbtet, geht ans den Satzen

hervor, die er an den Bericht dariiber kniipft: „Hier war wobl ein

recktes Tabor . . . denn das Verwesliche war kier imBegriff anzn-

zieken das Unverweslicke ^), und der nnsterblicke Greist durchbrack

kier seine Hiille und strahlte aus Auge und Stirn kervor" : also

es handelt sick im Sinne des Dickters um eine Ekstase der Ver-

klarung. DaB aber auck Hartknopf selbst in diese ganze Gre-

danken-, Grefiihls- und Erlebnisspkare seines alten Lekrers sympa-

thisck einstimmt, ergibt sick daraus, daB er alsbald das fromme

Lied Klopstocks zu singen ankebt:

„Wenn ick einst aus jenem Schlummer.

Welcker Tod keiBt, auferstek’ . .

dessen erste Stropke mit den Versen schlieBt, die wiederum die

Traumhaftigkeit dieser irdiscken Pilgersckaft gegentiber dem „schd-

nern Morgen“ betonen:

„Traume sind des Pilgers Sorgen,

Grrofier Tag, an deinem Morgen!"

„Dies war sckon seit einiger Zeit", so keiBt es an unsrer Stelle

weiter, „Hartknopfs Morgeiilied gewesen — und dies Lied war
nur gleicksam die Musik zu dem groBen Text, den der Emeritus

soeben abgekandelt hatte."

Wie dieser „groBe Text" von dem Traumckarakter des irdi-

schen Lebens, so kekren auck fast alle anderen Motive, die oben

als fiir die Auflockerung und Problematisierung des unmittelbaren

ExistenzbewuBtseins im „Anton Reiser" bestimmend oder dock

ckarakteristisck aufgezeigt wurden
,

in den beiden Teilen des

„Hartknopf" wieder: aber eben zumeist gesteigert, sublimiert, ins

BewuBtere, Grrundsatzliche, Spekulative oder Mystisierende erkoben.

So etwa die Angstvision von der immer auswegloser umfangenden
Kirckkofs- und Grrabesenge -) ;

das — wokl durck den „Siegwart"

beeinfluBte — Kartkauserwesen mit seinem diisteren Memento mori

und seinem Lebendig-Begraben-Sein ^)
;
der „wollustreicke Gredanke

des Aufhorens", der „den GrenuB jeder Ereude verdbppelt und
jeden Kummer versuBt"^); die mehrfack begegnende Maknung, „sick

1) VgL 1. Cor. 15, 53.

2) Predigerjahre S. 117/18.

3) Allegorie S. 142 ff.; vgl. auch ebd. S. 102, 147, 152/53.

4) Ebd. S. 100.
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niclit zu tief in den Lebenstext bereinzulesen, immer auf der Warte
zu steben, um bereit zu sein, sobald die Ordre zum Aufbruch ge-

geben und das groBe Feldsignal aufgesteckt wird, das wir kennen^^,

Oder, wie es das anderemal mit ahnlickem Bilde der Militia Christi

heiBt, zwar ;,in Greduld den Tag des Aufbruclis aus dem Lager

zu erwarten und uns bis dabin einzurichten, so gut wir konnen,

aber ja die Stabe nicbt zu test einzuschlagen, sondern die Erde

umber locker zu lassen, dainit wir nicbt langsam erfunden werden,

wenn es gilt 'scbnell zu sein^^^); die UnermeBlicbkeit der inneren

Welt, im Vergleicb zur Grrenzenlosigkeit der auBeren, kosmiscben ^)

;

der Verlust des Selbstzutrauens als der unentbebrliclien Stiitze

des DaseinsbewuBtseins ^)
;

die Verganglicbkeitswebmut^); die Ee-

latiyierung des Raum- und ZeitbewuBtseins die Bedeutung korper-

licber Gregenstande ftir unser Existenzgeflibl®); die immer erneuten

Seins- und Icb-Grrlibeleien aucb bezuglicb des Verbaltnisses von

Icb und JDu
;
die Eingescbranktbeit des Menscben gegeniiber der

Unendlicbkeit der Welt®); der empfindsam-abnungsvolle symboliscbe

Nacbtkult^®).

Neben Hartknopf selbst und dem Eektor Emeritus ist der

Hauptvertreter dieses eigentlimlicb belldunklen Lebens- und Daseins-

gefubls in der ersten Hartknopfiade Andreas’ Yetter, der Grastwirt

Knapj), der menscbenfreundlicbe Herbergsvater der sozial Gredrlickten

und Entgleisten. Knapps Padagogik berubt in der Hauptsacbe auf

dem Todesgedanken und dessen ethiscb - lebenskiinstleriscber Wir-

kung: „Er lebrte“ seinen Zogling, den eignen Sobn, „bei jeder

Gelegenbeit die Kiirze des Lebens empfinden und macbte ihn auf-

merksam auf den Seigerschlag. Er macbte ibn allmahlicb mit dem

Tode in der ganzen JSTatur bekannt, von dem kleinsten verwelkten

Grasbalm bis zum verdorrten Eicbbaum und von dem zertretenen

Wurme bis zu den ebrwiirdigen tlberresten des zerstorten Bans

menscblicber Korper, — Und wie oft bat dieser Sobn seinem Vater

diese Lebre nicbt verdankt ! Diesem von Kindbeit auf seiner Seele

1) Allegorie S. 66 und Predigerjahre S. 103/4.

2) Allegorie S. 151.

3) Ebd. S. 116.

4) Ebd. S. 52 u. o.

5) Ebd. S. 53 u. o.

6) Ebd. S. 56, 67/69.

7) Ebd. S. 40, 47, 56, 63/64 usw.

8) Ebd. S. 57/58, 141
;

eine langere Ausfiibrung iiber den „Egoismus“ (==

Solipsismus) ebd. S. 138 ff.

9) Ebd. S. 40, 123/24.

10)

Ebd. S. 5/6, 125/26; Predigerjahre S. 50ff.
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fest eingepragten Bilde des Todes verdaiibt er den sicliern nnd

rahigen GrennB aller de3^ Freuden seines Lebeiis — dies ist es

allein, was ihii standhaft in Grefahren, miitig und iniersclarocken

bed alien Vorfallenbeiten seines Lebens gemacht bat. Dies ist die

Ursach, warum er aucli nie eiiie Viertelstunde lang den qnalenden

tiberdruB der Langenweile schmeckte. Wie kann ein Menscb

Langeweile liaben, dem der Tod ziir Seite stebt? — Dieser feste

Gedanke heiterte ihm die triibsten Stiinden seines Lebens auf,

denn wenn kein Wecbsel ibm mehr bevorzusteben scbien, so blieb

ibm dock diese einzige groBe Veranderung gewiB. — Der feste

Gedanke an den Tod war es, der ihm den GonuB jeder Freude

verdoppelte und jeden Kummer ibm versiiBte .... Der wollust-

reicbe Gedanke des Aufhorens [!] drangte seine ganze Lebenskraft

immer in den gegenwartigen Angenblick zusammen und machtey

daB er in einzelnen Tagen mebr als andre Menschen in Jabren

lebte" .... Ilnd nun ergreift Moritz, der Padagog, ini eignen

Namen das Wort und wendet sicb geradezu an seine Facbgenossen

:

„0 pflanzt den Gedanken an den Tod fest in die jungen Scelen,

ibr Padagogen unsrer Zeiten, und ihr werdet wieder Manner statt

Knaben zieben. Euer ganzes Gebaude wird sicb fester auf diese

Basis stiitzen; wenn die Menschen erst wissen werden, daB sie

leben, dann erst werden sie jeden Augenblick ihres Lebens nutzen,

dann erst ist euer Werk gekront .... Dazu ist notig, daB der

Menscb in jedem Augenblick wisse und empfinde, daB er lebe,

welches obne den festen Gedanken an den Tod unmbglicb ist.

Wer sicb aber den einmal zu eigen gemacbt bat, der kann sein

Memento inori init ebenso unumwblkter und beitrer Stirn sagen,

womit er im Kreise seiner Freunde ein frbhlicbes Trinklied singt“ ^).

Ebnnte es den Anscbein haben, als ob bier nocb ein gutes

Stiick fast utilitaristiscben Rationalismus mit im Spiele ware, so

zeigt eine andere Stelle, ebenfalls aus dem ersten Teil des „Hart-

knopf“ ^), daB es sicb docb urn wesentlich Tieferes bandelt. Es

gemabnt docb schon deutlich an die griibelnde Icb-Skepsis und

Icb-Damonie, aber aucb an die spekulative Icb-Bejabnng, die Icb-

Setzung Oder den Icb-Glauben der Poinantik und ibres groBen

Vorlaufers gerade aucb in dieser Hinsicbt, Jean Pauls — in aller

pliilosopbiscben Naivitat, gewiB —
,
wenn Hartknopf aucb seiner-

seits in der Kircbe des Kartbauserklosters zu Erfurt den Todes-

gedanken dem Erzabler gegeniiber folgendermaBen padagogisch

1) Allegorie S. 99ff.

2) Ebd. S. 152 ff.
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auswertet: „Er [H.] fand diesen Ort zu einem wichtigen Port-

schritt schicklicii : er sagte mir mit einer so kalten, festen and
trocknen Miene, daB ick sterben — sterben miisse, wie es mir
nock nie in meinem Leben gesagt war, wie ick es mir selbst

nock nie gesagt katte; es war, als katte er mick mit diesem

Blick von Haiit und Eleisch entbloBt. Und indem er meine Hand
dabei anfaBte and schnell wieder fahren lieB, fahr mir der Ge-
danke an die Verwesnag“ — der ans sckon im „Reiser‘‘ begeg-

nete^) — „durc1i die Seele and erschlltterte mein Innerstes . . . .

Hinweg mit dem taaschenden Schleier! Hier ist nickt der Jang-

ling mit der amgekehrten Fackel — kier ist schrecklicke, sckand-

licke Verwesung — das Meisterstlick der Sckopfung liegt zer-

triimmert da, a.nd der Warm nagt an seinen tlberresten. Sind

denn Aagen, wodarch der Geist geblickt kat, weniger wert als

Aagen von Glas gesckliffen? daB diese modern, wenn jene daaern?

Ist es mbglick, daB dieser Korper, den ick an mir trage, der so

nake in mein Ick verwebt ist, einst ein Aaswarf der Sckopfang

werde? — Nickt nar moglick, sondern gewiB; .so gewiB, daB es

itzt sckon wirklick ist — and ick sollte nickt vor mir selber zu-

riickbeben? vor mir selber? — Wer bin ick? Wo bin ick selber?

Wo nimmt mein eigentliches Ick seinen Anfang? Wo kort es

anf? Wo versckwimmt es sick in die amgebende Welt? Kann
ick nickt alles mit in den Kreis meines Daseins zieken, and kann

ick nickt alles wieder keraas denken? Wo nimmt mein Ick seinen

Anfang?" IJnd nan die sonderbare Antwort des leidenschaftlicken

Sprachpliilosopken Moritz^): „Eines maB mir heraashelfen, oder

ick bin aaf ewig in diesem Labyrintke verloreii. Das kbckste

Stadiam des Psyckologen sind: die Verba Aaxiliaria .... Was
kab’ ick? was bin ick? Das ist der AafsckluB: Ick hake alles,

was ick bin; aber ick bin nickt alles, was ick kabe. Haben ist

der mekramfassende Begriff. ^Haben' bezeicknet : zasammenkangen

;

^sein’ bezeicknet den starksten Grad des Zasammenkanges, den

letzten Knoten, worin sick alles zasammenscklingt. Das Haben
nakert sick dem Sein, je starker der Zasammenkang wird ....

Das Haben verliert sick anmerklick ins Sein, Das Sein ist der

Stift in dem Wirbel. Okne Mittelpunkt ist kein Zirkel, okne Sein

kein Haben. Ick kann nickt so gat mehr sagen: ick kabe eine

Denkkraft oder ein denkendes Wesen, als ick sagen kann: ick kabe

einen Korper. — Ick bin ein denkendes Wesen. — Konnte je der

1) Vgl. oben S. 324 Anm. 1 u. 2.

2) Vgl. Naef a. a. 0. S. 89
;

j,Durch Sprachstudien will er die letzten Ratsel

der Welt aufdecken".

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 3 u, 4. 2B
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feste innere Zusammenhang meiner Gredanken aufgelost werden^ so

wie der Ban meines Korpers zerstort wird, dann wlirde ich auf-

horcB zu sein. — Hartknopf fafite meine Hand und lieB sie wieder

fallen, wie die Hand eines Toten, und ich schauderte niclit mehr

zurilck vor der Verwesung, denn ich flihlte inich in mich selbst

ziiritckgedrangt, fest und unerschlitterlich
;
mein Korper war auBor

mir, war ein gleichgiiltiger Gregenstand meiner Betrachtung. —
Je enger der Zirkel von auBen her um mich wird, je mehr diese

Denkbraft in sich selber zuriickgedrangt wird, desto fester wird

der innere Zusammenhang meiner Gedanken in sich selber; desto

fester und unerschutterliclier das Gefiihl meines Daseins".

Ihre letzte Steigerung aber gewinnen dieses ganze Lebens-

und Daseinsgefuhl und die ihm entsprechende Gedankenbildung

wiederum, wie schon im „Reiser“, in dem Palingenesie-Motiv
:
„So

wie ohne Tod kein Leben“, lehrt Knapp seinen Zogling, „so ist

ohne wahres Gefiihl des Todes auch kein wahres Gefiihl des Lebens

— aus der dunkeln Mitternacht bricht das Morgenrot hervor —
und aus dem Schatten der Nacht bildet sich der schone Tag^^ ^).

In diesem Sinne erscheint im „ Hartknopf" der Gedanke der

Wiedergeburt gegeniiber dem „Heiser" bedeutsam vertieft. Er

durchdringt schon den ganzen ersten Teil, in dem nicht umsonst

die Erzahlung von dem Auferstandenen und den Jiingeren zu

Emmaus leitmotivartig — wenn auch das erstemal in parodistischer

Verkleidung — auftritt^) und Jesu "Wort zu Nikodemus: „Wahr-

lich ich sage dir : Bs sei denn, daB jemahd geboren werde aus dem
Wasser und Geist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen"

(Joh. 3, 5), mit besonderer Betonung der „neuen Schopfung^^ oder

„Geburt zum neuen geistigen Leben", die Hartknopfs Lehren im

Erzahler bewirken, Ausdruck leiht^). IJnd wiederum wird auch

dieses geistliche, ja mystische Gedankenmotiv der Palingenesie

psychologisch zu bestimmten Innenerlebnissen, zu eigentiimlichen

Affektionen des hell-duiiblen DaseinsbewuBtseins des Helden in

nahe Beziehung gesetzt^): Der in seine Heimat zurlickgekehrte

Hartknopf erbennt einen Ziehbrunnen unweit der ehemaligen Woh-
nung seiner Eltern wieder: „Beim Anblick desselben war ihm

sonderbar zu Mute. Es war ihm plotzlich als ob er einen Blick

Muter den undurchdringlichen Vorhang getan hatte, der irgend

ein vergangenes Dasein von seinem gegenwartigen Dasein trennte.

1) Allegorie S. 101/2.

2) Ebd. S. 43 n. 120.

3) Ebd. S. 126/27 u. 129/30.

4) Ebd. S. 53 if.
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Er erinnerte sich an einen Znstand, der diesem ganz gleich war,

Tind wnfite docli diese Erinnernng nidit an Zeit und Ort zu kniipfen.

Endlich fiel ihm ein, dafi seine Mutter in seiner frliliesten KindJieit

ihm, wenn er die Erage tat, woher er gekommen sei, immer den

Brunnen nicht weit vom Hause als den TJrq[uell seines Daseins ge-

nannt kabe. — So oft er nun die Worter Brunn oder Brunnquell

borte, entstand jene sonderbare Empfindung in seiner Seele, die

man immer zu haben pflegt, wenn man sicli an etwas aus den

Jabren seiner allerfriibesten Kindheit erinnert. — Nacli Hartknopfs

Meinung batte es auch mit diesen Erinnerungen eine ganz eigne

Bewandtnis, und er begte bieriiber seine ganz besondern Gedanken

:

‘Die allerfriiheste Kindbeit war ibm gleicbsam der LetbefluB, aus

welcbem wir Vergessenbeit aller unsrer vorigen Zustande trinken.

Der Faden, der unser gegenwartiges Dasein an irgend ein ver-

gangenes kniipfte, meinte er, sei bier so diinne gesponnen, daB ibn

das Auge fast nicbt mebr bemerken konnte; durcb eine starke

Hinsicbt aber entdeckte man zuletzt docb etwas dayon, so wie

man oft am gestirnten Himmel, indem man seine Blicke fest drauf

beftet, immer da einen Stern nacb dem andern entdeckt, wo man
vorber nur das Blaue sabe^ — Aber nun bat man einen Stern

geseben und ist fest iiberzeugt, daB man ibn geseben bat, und sucbt

allentbalben mit den Augen, obne ibn wieder flnden zu kbnnen.—
So zablte Hartknopf viele Augenblicke in seinem Leben, wo ibm

liber gewisse Dinge ein plbtzlicbes Licbt in seiner Seele aufging,

aber es war aucb ebenso scbnell wieder verscbwunden — allein er

wuBte denn docb, daB er dieses Licbt gebabt batte — und wenn

es gleich verschwand, so liefi es docb immer einen sanften Scbim-

mer, ein in der Feme dammerndes Abendrot zuriick, welches fiber

jede Stunde seines. Lebens einen stillen Beiz yerbreitete, der ibn

in sfiBe Ahndungen und Traume einwiegte . .

Der letzte Satz kennzeicbnet besonders scbbn das eigenartig

Dammernde, die sfiBe Zwielicbtstimmung dieses Lebensgeffibles,

dem Praexistenz und Wiederverkorperung sozusagen immanente

Notwendigkeiteii des Denkens oder docb Ahnens und Traumens

bedeuten. Im zweiten Teil des „Hartknopf‘‘, den „Predigerjabren“,

entwickelt sicb dann der Gedanke der Wiedergeburt aus der Phase

traumeriscber Ahnung und Spekulation bis zu einem gewissen

Grade in die des Glaubens, ja mystiscber ^Scbwarmerei^^. Den

Glauben vertritt der unserem Hartknopf seelenyerwandte Grob-

scbmied Kersting, dem „der bobe Gedanke der immerwabrenden,

sicb stets yerjfingenden Menscbbeit die Seele durcbbebt^^ ^), und

1) Predigerjalire S. 83.
23 *
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der die „himmHsche Weisheit" — wir denken miwillkllrlicli an

Jakob Bokiriey der im ersten Teil des ^Hartknopf^^ inehrfach er-

wabnt wird^), und an die Theosopbie seiner Schule bis auf Gott-

fried Arnold — „sic]i iiotwendig in einem sterbliclieii Leibe zu

den Sterblichen lierabsenken" sieht^). Die eigentliche Mystik abex"

reprM;sentiert Hartknopfs Patronatsberr, der greise Herr v. G., ge-

wissermaBen der gesteigerte Kandidat Tischer des ^Reiser" ®).

Seine Gedanken weilen schon ganz im tlenseits und er lebt und

webt in mystiscben Sckriften : ein Geist, „der in seiner sterblichen

Hulle weit iiber die Erde emporragte und dock in den Bezirk

dieser Mauern, auf diesen einzelnen Flock seine bestiininte Wirk-

samkeit hingeheftet hatte, und gleiclisam nur nocli mit den Spitzen

der Zehen diesen Punkt der rollenden Kugel beriihrte, die nun

bald, unter ihm weggewalzt, seinem spahenden Blicke in die unge-

messene Feme sick entziehen sollte“ ^). Er lebt der tJberzeugung,

„da6 die Sonne noch nicht aufgegangen sei, unter der wir lelien

und wirken konnen, dafi wir und kommende Geschlechter noch in

Zelten im Dunkel des Waldes ubernachten und barren mlissen, bis

die Morgenrote anbricht“ Oder, wie der Autor es im eignen

Namen ausdrlickt: „Die Trennung: Sie ist das erste grofie Gesetz

der Natur. In ihr liegt der Keim zu alien Bildungen. Sie ist die

Mutter der Schmerzen und die Gebarerin der Wonne. Sie erneuert

unaufhbrlich die Gestalten und erhalt das Ganze in ewiger Jugend.

Da, wo die Schere den Faden zerschneidet, beginnet ein hoherer

Anfang. Das Grab der Liebe ist die Wiege der Weisheit, welche

hoher ist denn alle Vernunft und welche eben deswegen sehr viel

Yernunft voraussetzt, auf die sie sich stlitzen kami. Die Weisheit

findet einen Punkt, wo der Schmerz der Trennung aufhort, das

bittere Scheiden suB und jede Versagung leicht wird. Wo alio

Entbehrungen aufhoren und die Fillle des Daseins eintritt*^^ ^).

Das ist ein rhapsodischer Prosahymnus, der in seiner ge«

steigerten
,

fast freirhjHhmischen Sprachfiigung an den Goethe-

Toblerschen Naturhyinnus von 1782 erinnert. Es scheint, als

1) Allegorie S. 21 u. 22.

2) Predigerjahre S. 87/88; vgl. auch S. 112. — Die erstere Stelle steht in

dem Abschnitt, der betitelt ist „Das Abendmahl" und einen Vers aus der Er-

zahlung von den Jiingern zu Emmaus (Lukas 24, 32) als Untertitel tr^gt. YgL
oben S. 338 Anm. 2.

3) Reiser S. 36 ff., 41, 154 ff.

4) Predigerjahre S. 47.

5) Ebd. S. 103.

G) Ebd. S. 133/34.
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wenn diese zwischen Diesseits und Jenseits schwebendeix Gfedanken,

dieses -am das Greheimnis der Palingenesie webende Lebensgefubl

nnwillkilrlich nacb Rliytbrnus, Vers, Musik riefen. Wie es ein

andermal von Hartknopf heiBt, gerade aiich als er das Mysterium
der TJnsterbliclikeit xind Neiigeburt verkiindet: Er ;,nabm seine

Elote aiis der Tascbe und begleitete das berrlicbe Rezitativ seiner

Lehren mit angernessenen Akkorden — er iibersetzte, indem er

pliantasierte, die Spraehe des Verstandes in die Sprache der Emp-
findungen: dcnn dazu diente ihm die Musik. Oft, wenn er den

Yordersatz gesprochen hatte, so blies er den Nacbsatz init seiner

Plote dazu. Er atmete die Gredanken, so wie er sie in die Tone

der Flote bauchte, aus dein Verstande ins Herz hinein"^). End
so sucht und findet die vereinte Empfindung Hartknopfs und des

Herrn v. G., da sie sich zum ersten Mai in Armen halten, iliren

vollen Ausdruck erst in dem Spiel und Gesang des „Wiegenliedes“

des spaniscben Mystikers Johann vom Kreuz und einer „Kadenz^’

dazu ^).

Hier erfahrt der Gedanken- und Empfindungsgehalt der „Hart-

knopf Dichtung eine letzte bedeutsame Steigerung: ins Musi-

kaliscbe binein. Das sozusagen von der unmittelbaren, diesseitigen

Wirklicbkeit zur ersehnten, geabnten, im Glauben erfafiten oder

gar in der Ekstase gescbauten IJberwelt entgrenzte DaseinsbewuBt-

sein kann nicht mebr in der nlichternen Spracbe des Begriffs sein

Geniige flnden. An jener oben ausfiibrlicb zitierten Stelle, wo
Hartknopfs alter Rektor seine Lebre vom Traum des Lebens und

dem bevorstebenden Erwacben daraus durcb eine ekstatische „Ent-

ziickung" gleichsam praktisch bekraftigt und Hartknopf selbst mit

dem Absingen der Strophe: „Wenn icb einst aus jenem Scblum-

mer , . „die Musik zu diesem groBen Text" gibt, beiBt es sinn-

scbwer weiter: „Die erbabne Melodie zu diesem Gesange scbeint

wie das Peuer des Prometheus einer andern, bobern Spbare ent-

wandt zu sein, mit solchen unbekannten Empflndungen fiillt sie

die Seele und macht das Herz zerscbmelzen. Erst bebt sie

sich sanft und stufenweise, bis sie sicb bald in bobern Regionen

zu verlieren scbeint, aus denen sie nun berubigt, gestarkt und

getrostet mit festem Tritt wieder herabsteigt, um sich aufs neue

im bobern Pluge mit Jaucbzen emporzuscbwingen, sanft binweg-

zugleiten iiber diese niedre Welt, mit Lacheln berabzuscbauen

auf die Sorgen und miihevollen Arbeiten der Bewobner dieser

Erde, und dann in einem einzigen groBen Gefiihl der erweiterten

1) Allegorie S. 131.

2) Predigerjahre S. 50£
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Ichheit alien Knmmer des Lebens init einemmal zu versenken. —
0 es liegt ein groBes Grekeimnis in dem Fall dieser melodischen

Tone, die, so wie sie anf- nnd absteigen, die Sprache der Empfin-

dungen reden, welclie Worte nicht auszndriicken vermogen. —
Welch ein weitlauftiges Grebiet von Ideen liegt bier anfier den

Grenzen der Sprache : wo ist der nene Kolnmbns, der diesen bisher

iioch leeren nnd nnbeschriebnen Ranm anf der groBen Charte der

menschlichen Kenntnisse durch nene Entdeckungen ansfhllt?“ ^).

Ist es nicht, als ob hier Moritz sein Vorlaufertum ahnte gegen-

liber Jean Paul nnd der kommenden Romantik, die mit ihror innsi-

kalischen Wortkunst das erst eigentlich zu dichterischer Gestalt

werden lassen sollten, was bei ihm einstweilen noch ein hochstens

halbdichterisches, nnsicher stammelndes Mittel- nnd Mischding von

fliichtiger Skizze, „Allegorie“, Reflexion, Erzahlnng, mehr oder

minder antobiographischein Bericht, hnmoristischein Roman, snb-

jektiver Impression, mit lyrischen Einlagen eigner oder fremder

Herknnft, blieb? Sein nenes, zwischen realer nnd Tiber -Welt ins

Unbegrenzte schweifendes Lebensgeflihl nnd sein von Todesproble-

matik wehmhtig gebrochenes nnd von Wiedergebnrtshoflhnng ahnend,

ja jnbelnd erregtes ExistenzbewnBtsein der „erweiterten Ichheit

hatte im „Reiser^ wie im „Hartknopf“ — bei allem, wie gezeigt,

sichtlichen Fortschreiten in Gehalt nnd Formnng von jenem zu

diesem — doch immer erst vorlanfigen nnd mehr gesnchten als

gefnndenen gedanklichen nnd kiinstlerischen Ansdruck gewonnen,

als der Tod seine Entwicklnng vorzeitig knickte. Er war, anch

in nnserm Betracht, eine sensitiv hellsichtige nnd hellhbrige, aber

nnsichere nnd fragmentarische Vorahner- nnd Vorlanfernatnr mr
£lo%yiv. —

All das im Vorstehenden Dargelegte dlirfte nnnmehr verstand-

lich gemacht haben, inwiefern Moritz gerade in Jean Pauls „IIn-

sichtbarer Loge“ das von ihm im „Reiser^ nnd „Hartknopf“ Er-
strebte in nnerwarteter nnd ihn begllickender Weise erfiillt sehen
durfte; inwiefern aber anch anderseits derVerfasser dieser Biicher

nnd insbesondere des „herrlichen Hartknopf“ — den Jean Paul

1) „Hebt das Entzucken nicht da erst an, wo das Gefuhl der eingeschrankten

Ichheit mit alien seinen Qualen aufhdrt und ein hoheres, edleres Leben seinen

Anfang nimmt ? — Hat die Sprache selbst einen hohern Namen fiir das Entzucken
als den, welcher auf dies siifie Ausgehen ans uns selher deutet: wo wir die Sorgen,
die uns driickten, ausziehen wie ein Kleid und in erneiierter Jugend hervortreten,

die sich selber nicht fafit und ihre Gbtterkraft nicht kenntV — Aber die Stunde
der Auflosiing ist noch nicht da“ (Predigerjahre S. 113).

2) Allegorie S. 70/71,
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sofort als vom Antor des „Reiser“ stammend erkannte^) — dem
jungeren Dicliter so viel bedeuten konnte, wie es dessen Briefe an

Moritz dankbar bezeugen^). Wenn nun aber der reife Jean Paul

in der „Vorscbule der Astbetik" ^), wie schon erwahnt, Moritz zu

den jjweiblichen" oder „passiven Grenies" rechnet — denn „das

wirkliche Leben nahm er mit poetischem Sinne auf
;
aber er konnte

kein poetisclies gestalten" — so bezeicbnet er damit eben das,

worin sein (Jean Pauls) eignesAVerk jene — relative — Erfiillung

des Ahnens und Strebens seines Vorgangers braclite: in der „TJn-

sicbtbaren Loge“ ist in der Tat jenes neue ExistenzbewuBtsein der

„Erhebung iiber die Erde, des Geflilils der Greringfiigigkeit alles

irdischen Tuns und der Ilnformlichkeit zwiscken unserm Herzen

und unseren Orte, des itber das verwirrende Grebusch und den ekel-

batten Koder unsers EuBbodens aufgericbteten Angesicbts, des

Wunscbes des Todes und des Blicks iiber die Wolken" erstmals

wirklicb gestaltet: fragmentariscb nocb und unsicber in der

Handlung des Homans, ilberzeugender scbon in den diese tragenden

„boben Menscben". Piir alles Nabere verweise icb auf die gerade

von unserem Gresicbtspunkt aus aufscbluiJreicbe Analyse der „Mu-

mien“ — nacb dem bezeicbnenden urspriinglicben Nebentitel — bei

Waltber Meier der aucb die innere Bedingtbeit der ganzen Idee

und Struktur des Werkes durch Jean Pauls Todes- und Wieder-

geburtserlebnis, das binfort sein Lebensgefiibl entscbeidend beein-

fluBt und seine Konzeption des „boben Menscben“ iiberbaupt erst

ermoglicbt bat, licbtvoll darlegt, sowie auf die scbon erwabnte

zusammenfassende Studie von Kate Hamburger liber „Das Todes-

problem bei Jean PauP'O- Den Weg sodann von der „Unsicbt-

baren Loge“, der „Keimzelle aller spateren Werke Jean Pauls“^),

zu Novalis babe icb selbst in der bereits angeflibrten Studie zu-

nacbst im allgemeinen zu erbellen gesucbt. Hier deute icb zum

AbscbluB erganzend nur nocb eben an, dafi das aucb bei Jean Paul,

dem pbilosopbiscben Jiinger des „G-laubenspbilosopben“ E. H. Jacobi,

docb zumindest nocb balb dualistiscbe, die Versobnung von Leben

und Tod nur in den erbobten Zustanden von Traum, Vision und

1) An Adam von Oerthel 28. 1. 1786 (Briefe Jean Pauls, ed. Berend, I, 205).

2) Vgl. besonders Jean Paul an Moritz 9. VIII, 1792 von seiner Hoffnung

darauf, „wenn ich erst in das Antlitz schaue, wo einmal der Widerschein der

Schopfung Hartknopfs war“ (ebd. S. 383).

8) Erste Abteilung § 10.

4) A. a. 0. S. 142 ff.; vgl. dazu ebd. S. 70 ff.

5) Deutsche Vierteljahrsschrift VII (1929), S, 446 ff.

6) Walther Meier a. a. 0. S. 152.
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Ekstase erfiilileiide Daseiasbewnfitsein, mit der UnendKclikeits- und

Palingenesieperspektive als transzendentem Hintergrand, erst im

„Ofterdingeix“, auf Grrund des im Vergleicli zu Jean Paul noch

weit sublimierteren und vergeistigteren Todes- und Palingenesie-

Erlebnisses Hardenbergs, sich lautert zur Einbeitliclikeit der eigent-

licli romantischen Lebensempfindung voller Todesimmanenz im Leben

und damit mystiscber Todliberwindung, welcbe bereits in der Tin-

mittelbarkeit des gegenwartigen Daseins die dieses gleicbsam von

innen ber durcbleucbtende und verklarende IJberwelt der j,Erfullung“

gelieimnisvoll erscbaut und geniefit^). Damit allorerst hat die von

Moritz unsicher ahnend und tastend versuchte, von Jean Paul

sodann machtvoll, umfassend, aber noch mannigfacli zwiespiiltig

und uneinheitlich verwirldichte Grestaltung des neuartigen
,

sich

miihsam emporringenden Lebensgefiibls und ExistenzbewuBtseins

jener seelengeschichtlichen Entwicklungsphase, die mit Empfindsam-

keit und Gleniedrang anhebt, ihre Hohe und Vollendung erreicht.

1) Vgl. hierzu die immer noch brauchbarste, weil schlichteste und der Dich-

tung am anspruchslosesten hingegebene Analyse des „Ofterdingen“ bei A. Schubart,

ISTovalis’ Leben, Dichten und Uenken, Giitersloh 1887, S. 291 If,, sowie, fiir welt-

anschauliche Zusammenhange und Dignitat dieser Gedanken- und Gefiihlsbildung,

die mehrerwahnte einsichtige Studie von Kate Hamburger, der gegentiber icli nur

das Todesverstandnis der eigentlichen Eomantik, namentlich des Novalis, von dem
vorromantischen Jean Pauls dock bestimmter im oben angedeuteten

, Sinne abzu-

heben versuchen mfichte.



I.

Alterturnswissenschaft

Kultlegende iind Urgescliichte.

Grundsatzliclie Bemerkungen ziim Horusiiiythus von Edfu.

Von

Hermann Kees.

Vorgelegt in der Sitzung am 19. Dezember 1930.

Der grofie in spatptolemaisclier Zeit am Tempel des Horns

von Edfu aufgezeichnete Mytlius des Ortsgottes^) besteht ans drei

Hauptstiicken, einer Schrift von der Erlegung des Nilpferdes diircli

Horns mit 10 HarpnnierspieBen nuter dem Titel „Trinmpli des

Horns gegen seine Eeinde^^j offenbar ein Hitnal znr Totnng nnd

Schlaclitnng des Nilpferdes an l)estimmten Eesttagen^), dann dem

eigentlicken Mytlius von der gefliigelten Sonnensclieibe, datiert in

das Jabr 363 des Gotterkdnigs Re-HaracMe, nnd einem Ankangj

enthaltend eine Art Lebensgescbichte des Horns von seiner Grebnrt

in Chembis dnrcb Isis an iiber die Kainpfe anit Seth bis znr end-

giiltigen Besiegnng des Seth, dnrchsetzt mit Datiernngsangaben

solcher Ereignisse ftlr den Eestkalender.

Wahrend eine Hbersetznng des bekanntesten Mittelsthckes

anch von Boeder in seine Sammlung „Urknnden znr Religion

des alten Agypten“ anfgenommen ist^), liegen abgesehen von der

Gesamtausgabe dnrch Naville „Mythe d’Horns" die folgenden

leider z. T. stark zerstorten Texte nnr in einer veralteten tlber-

1) Naville, Textes rel. an Mythe d’Horus ... dans le temple d'Edfou

(1870).

2) Naville, a. a. 0. Taf. 11, 10 wird der 21. Mechir genannt, der imFest-

kalender von Edfu als „Fest der Tapferkeit" Qibhmo) bezeichnet wird Brugsch
Drei Festkalender I Z. 12; vgl. die Vorschrift iiber das Stadtfest ebenda HI

Z. 26/28 und die Nennung des HarpunierspieSes bei der Totung des Setbesels

am Sokarfest des 26. Choiak a. a. 0. II Z. 6. Abbild. der Vollziehung des Ritus

unter Leitung des „obersten Vorlesepriesters Imhotep®, auf den offenbar das

„Buch“ zuruckgefiibrt wird, vom Kdfutempel auch Bullet, inst. fr. orient. 28 S. 3

vgl. Sethe Imhotep S. 17.

3) S. 120 f. „Da6 wir eine Lokalsage von Edfu vor uns baben, ergibt sich

aus Inhalt und Tendenz®.
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setzung von Brngscli, der dabei eine eigene Abschrift gab, vor^).

Eine zeitgemaBe Behandlnng dieses mythengeschichtlicb reclit wicb-

tigen Teiles stebt nocb ans.

Darin findet sicb nun ziemlicb am Anfang unmittelbar binter

dem Bericbt liber die Geburt des Horns, Sobnes der Isis, im

Snmpfgebiet von Cheinbis bei Bnto am 28. Tag des 4. Monats der

Winterjabreszeit (Pliarmnti) folgende Scbilderung, die icb zum
Ausgangspunkt einiger grundsatzlicher Bemerkungen znr Kritik

des Gesaintwerkes gewablt babe, liber den ersten ZusammenstoB

des Horns mit Setb :

„Aber nacbdem Monate und Jabrc danach vergaiigen warcn,

kam Setb xnit seinem Anhang wieder. Er stiefi ein sebr lautes

Gescbrei aus inlt den Worten: „Es sei Kainpf [mit Horns] und

seinem Gefolge!“ Setb sagte: „Komm, Me der!

AXis.’rcoiY
;
es war gesagt als Herausforderung (mti).

Re sagte zn Thot: ^Was ist das, liber was sie sprechen (*^uj

jiAxoq), Horns und Setb?^; und Tbot antwortete: „Setb,

(

AAAA^^

^ /WWVV

AAAAAA K
/ W r\ I \

1 1

1)

^Meder’ ^ I j
3iennenl“ Horns (aber)

spracb zn Setb: „Eine Heransfordernng (;mt]) fur den Hamen der

Agjrpter {rmt n Imd) (geschiebt) seitens (m dj) des Seth".

Daranf befiehlt Re dem Tbot, Horns von Edfn mit seinem be-

waffneten Anbang zn bolen; und der Kampf gegen Setb beginnt.

Trotz mancher Scbwierigkeiten und Unklarheiten des einleitenden

Wortstreites zwiscben Horns und Seth im Einzelnen, z. B. der

TJnmoglicbkeit, Feinbeiten wie den beabsicbtigten Anklang zwiscben

Mdj „Meder" (kopt. xx^-^os) und mti (etwa gesprocben) „ber-

ansfordern" in der TJbersetzung zum Ausdruck zn bringen, ist der

Grnndzug klar : eine beabsicbtigte Heransfordernng bezw. Beleidi-

gnng des Horns als Landeserben Agyptens dnrcb die Benennnng
als „Meder" (== Perser) d. b. mit anslandiscbem Hamen. Diese

Benennnng batte allerdings Brugscb in seiner Dbersetzung eben-

sowenig verstanden, wie die gewollte Beleidigung des Horns ^).

Die Einfiihrnng des Waffenstreites dnrcb einen Wortstreit

1) Thesaurus S. 608f. «== Naville a. a. 0. Taf. 22/24.

2) Naville, Taf. 22 Z. 13 f. = Brugsch, a. a. 0. S. 608 Z. 13f.

3) Er iibersetzte: „Set bei seiner Aukunft liatte Madi (Midian ?) das Fremd-
land genannt, (aber) die Bezeichnung war doppelsinnig“.
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bezw. eine „Herausforderung“ {mti) ist librigens ein bereits der

Sinubeerzahlimg des MR bekanntes Motiv, geht also nicbt etwa

aiif griechisches Vorbild zuriick. Offensicbtlich ist anch, sobald

man sick zu einer Ubersetzung von Mdj mit „Meder^ entsclilieBt,

daB die Beleidigung aus einer antipers is ch -nationalen Einstel-

lang des Agypters heraus erdacht ist. Sie erscheint iibrigens we-

niger gezwungen, wenn man die Feststellnng von Set be in einem

Aufsatz jjSpureii der Perserberrschaft in der spaten agyptiscben

Spracbe“ berticksicbtigt, dafi das koptiscbe Wort „Sol-

dat“ auf jene im Agyptiscben libliche Bezeicbnung der Perser als

„Meder“ {Mdj) znriickgebt. Vielleicht ist also bereits der Wort-

streit so zu versteben, daB Setb den ibm bewaffnet begegnenden

Horns als j,Soldat“ mit dem dafiir iiblicben Fremdwort = asia-

tiscben Sbldner anredet, fiir den agyptiscben Konigssobn natlir-

licb eine scbwere Beleidigung^)!

Bekanntlich batte der Agypter als persiscbe Besatzungs-

truppen wesentlicb semitiscbe Kontingente zu seben bekommen,

also den jabrbundertealten Erbfeind, dessen Gotter (Baal u. a.)

man sicb seit der Hyksoszeit gewbhnt batte, dem agyptiscben Setb

gleicbzusetzen.

Dieser Einblick in die politiscbe Stimmung der Ptolemaerzeit

wird filr uns besonders wertvoll, weil er an entscheidender Stelle

in einem dogmatiscben, religibsen Text stebt, der die Kultsage

von Edfu wiedergibt, und darin die offizielle Begrllndung fiir den

Ausbrucb des Kampfes gegen Setb, der mit seiner Vertreibung

aus Agypten endet, liefert. Es zeigt sicb, dafi ein ganz junges

Element, die antipersiscbe Tendenz, bineingearbeitet ist, die vor-

liegende Eassung also iiber den Anfang der Ptolemaerzeit, oder

besten Ealles die letzten nationalagyptiscben Dynastien (29./30.)

nicbt zimuckgehen kann.

Dazu passen die gerade in dieser Mythensammlung vielfacb

auftretenden neuagyptischen Spracbformen, auf die icb aucb durcb

meine Zusatze in der tJbersetzung bereits aufmerksam gemacbt

babe. Diesen Tatsacben stebt gegeniiber, daB der vorausgebende

Teil, die Sage von der geflligelten Sonnenscbeibe mit ibren ted-

weise dasselbe Grundtbema ausspinnenden Bericbten liber Kampfe

1) Nachr. Gott. Ges. 1916 S. 124f. Die'Stelle aus dem Horusmythus ist

darin nicht erwahnt.

2) Vielleicht ist einer der unzahligen Schimpfnamen des Seth in den ptol.

Texten
(|

(|

(Pi’i^^i^-Crrap ow, Agypt. Wb. II S. 177) nicht an-

ders aufzufassen!



348 Hermann Kees,

des Horus voai Edfu mit seinen ^Harpunierern^^ Seth und
seine Bande, ansgehend von Edfu bis an die Nordostgrenze Agyp-
tens bei Sile, in filhrenden Kreisen der Agyptologie und alten Gre-

schichte als Quelle fiir die agyptisclie IJrgeschiclite ver-

Virertet wird. Angesiclits der von keiner Seite bestrittenen pole-

mischen Tendenz darin gegen Seth als Grottesfeind, und gegen ge-

wisse Tierkulte im Lande, vor allem Krokodil und Nilpferd, ist

aber die Erage berechtigt, ob niclit gerade diese Einstellung mit

geschichtlicher Anerkennung unvereinbar ist, ziiin mindestens jede

Grrundlage so verfalscht, daC Einzelziige daraus nicht inehr ver-

wertbar sind.

Es ist dabei nicht iminteressant, festziistellen, wie die Nci-

gang zur Umwertung der Kultlegende in geschichtlicho G^^berliefe-

rung aus der Vorzeit allmahlich zunimmt.

Brugsch hatte vor 60 Jahren seiner ersten mit einem tlber-

setzungsversuch verbnndenen Besprechung folgende noch lieute be~

achtenswerte Kennzeichnung fiber den ^partikularen Greist der alt-

agyptischen Priesterkaste“ vorausgeschickt ^)
:

„Soviel Nomen, so-

viel Sinne, soviel Tempel, soviel Lehren kann man mit Recht be-

haupten. Jede Priestergesellschaft der altagyptischen Haupt-

Kultusstatten hatte ihre besondere Lehre, ihre eigene Materia

sacra, ihren eigentiimlichen Dienst, ja selbst ihren eigenen Pest-

kalender; nicht zwei aus der groben Zahl entsprechen sicli ein-

ander nach der angedeuteten Richtung hin, nur Ahnlichkeit oder

Verwandtschaft der Kulte laBt sich bei einzelnen nachweisen.

Desto scharfer aber traten die Gegensatze in der Verschiedenheit

der Lehren hervor . . Von einer Verwertung auBerhalb der

Geltung als kultgeschichtliches Denkmal mit ausgesprochener

Lokaltendenz findet sich keine Spur. Auch Maspero hat dann
in einem geistvollen Aufsatz „Les forgerons d’Horus et la legende

de THorus d^Edfou^^ bei alien zeitbedingten IiTtiimern der EinzeL
erklarung den Charakter der Kultlegende auf Grund der einseitig

polemisch-dogmatischen Abstimmung Idar herausgestellt („une ver-

sion a tendances locales^), und betont, dab insbesondere die topo-

graphische Ansetzung der Kampfplatze ohne geschichtliche Riick-

sichten dort erfolgte, wo die in den Falkenstadten verfemten Kulte
ansassig waren : So sind die Harpiinierstadte der Nilpferde „forte-

resses thdologiq^ues^^ und „res chocs d’arm4es. ont lieu partout ou
le dieu Sit possede des partisans et un sanctuaire" ^).

1) Abh. GGtt. Ges. XIV (1868/69) S. 177.

2) tiud, de mythol, II (1893) S. 328 bezw. 325.
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Demgegeniiber tritt der Gedanke, ob fainter den Genossen des

Horns von Edfu, die er als j,Scfaniiede“ aufPafate, sicfa vorgescfaicfat-

licfae Erinnernngen an das Eindringen eines afrikaniscfaen Volkes,

das durch die Kenntnis eiserner Waffen den Sieg gewinnt, wenig

faervor; er wird am Schlufi des ersten, vor der asiatischen Gesell-

schaft erstmalig als Vortrag verlesenen Absatzes der Gesamtar-

beit als Mbglichkeit zur Diskiission gestellt, niehr nicfat^). Mas-

p er 0 selbst hatte zweifellos, wenn ilim die Richtigstellung Se the’ s,

dab
j
ene m&ntv keine Schmiede, sondern „ H a r p ii n i e r e r d. fa.

JSTilpferdjager sind^), und der weitere Beweis, den icfa an anderer

Stelle geliefert faabe, daB es sicfa dabei urn eine Jagersage aus

dem Delta handelt, die erst auf Edfu mit mancfa anderem nnter-

agyptischen Gut libertragen wnrde^% bekannt geworden ware,

diese Hypotfaese als erledigt betrachtet.

Scfaon Maspero’s Schiller A. Mo ret beruft sicfa aber in

viel bestimmterer Form anf die vorsicfatige Andeutung seines Leli-

rers^): „Maspero a depuis longtemps emis I’id^e q^ue sous le voile

de guerres mytfaiqiies d’Horus et de Sit se dissimnlent des Inttes

faistoriques de tribns 6gyptiens primitives. Cette faypotfafese se

verifie de plus en plus . .

Es hat demgegeniiber auch in der Eolgezeit nicfat an war-

nenden Stimmen gefefalt, die jene Mythe nur als Kultlegende be-

wertet wissen wollten und auf ifare zweifellos verfaaltnismaBig

junge Fassung (NR) hinwiesen^); trotzdem setzt sicfa der Glaube

an den geschichtlicfaen Hintergrund der Sagen immer starker durcfa.

Hand in Hand damit geht eine aufierst gefahrliche Tiberscfaatzung

des eigentlichen Deltas alsWiege der agyptiscfaen liofaeren Kultur.

Wafarend der Gescfaicfatsphilosopfa H. Schneider wenigstens nocli

das Spiegelbild der immerfain gescfaicfatlicfa beglaubigten Einigung

Agyptens durch das Konigtum des oberag37ptiscfaen Hierakonpolis,

der Nacfabarstadt von Edfu, in jenen Kampfsagen suchte®), sah

man nun alles unter dem Gesichtswinkel eines weit in derVorzeit

zurilckliegenden Einfaeitsreicfaes unteragyptiscfaer Fiifa-

rung, das den Falkendienst als Staatskult in Oberagypten ilber-

faaupt erst eingefilhrt habe, an. Diese Tfaeorie tritt bei Ed.

1) A.a.O. S, 321.

2) AZ 54 S. 53 ;
57 S. 137.

8) S. u. S. 359.

4) Du caractere religieux de la royaut^ pharaoniqtie (1902) S. 35 Anm. 3.

5) Boeder bei Roscher, Lex. d. MythoL Art. Set Sp. 761 f. v. Bis-

sing, Rec. de trav. 34 S. 24 u. a.

6) Kultur und Denken d. alten Agypter ^ (1909) S. 385 f.
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Meyer und Junker in einer Bestimmtlieit auf, die gegenixber der

zur Vorsickt mahnenden Tendenzgestaltung des Textes der Horns-

mythe von Edfu erstaunlich wirkt^); ganz zu schweigen von aller-

lei phantasiereichen, aber unkritischen Versuchen, mit Hilfe der

agyptischen Grotterkulte TJrgescHchte zu machen^).

So aufiert sick z. B. Junker®) „GrewijS ist manches in diesen

ausfiihrlich geschilderten Kriegen der Hiederschlag historischer Er-

eignisse
;
durch alle Umanderungen, Zutaten, durch alle Lagerungen

folgender Zeiten erkennt man noch in Spuren die Kampfe, die die

Verehrer des Horns einst unter seiner Pilhrung siegreich be-

standen."

TTber die peinliche Zwangslage, dafi man dazu die gescliicht-

lich beglaubigte Sendung des Falkenkonigtums des oberagyptischen

Hierakonpolis zur Reichseinigung der 1. Dynastie noch einmal,

aber mit umgekehrtem, unteragyptischen Vorzeichen den angeb-

lichen ^Horus verehr ern“ zuliebe in die Vorzeit hinausprojizieren

muB, setzt man sich vielfach allzu leicht hinweg: DaB das unter-

agyptische Reich von Buto, das Ed. Meyer und Junker dafiir

in Anspruch nahmen, keinesfalls in Erage kommt, ist ein wesent-

liches Ergebnis von Set he's vor kurzem erscbienener
5
,Hrge-

schichte“; Sethe greift deshalb auf ein der Zeit der sog. ^^Horus-

diener^ noch vorausgehendes heliopoHtanisches Gresamtreich

zurilck^). Da uns dies jeder geschichtlichen Grreifbarkeit entrlicktj

lasse ich diese Moglichkeit der Lbsung als fur unser engeres Pro-

blem^, die Kampfsagen, unwesentlich auBer Betracht und beschranke

mich auf den am Atisgang der vorgeschichtlichen Zeit an der Hand
der altesten geschichtlichen Denkmaler faBbaren Bestand der Kult-

geschichte, das Verhaltnis der Reiche von Buto und Hierakonpolis.

Die Moglichkeitj eine unzweideutige Kultlegende nebenbei als

Greschichtsquelle zu benutzen, ist, wie die frliher angeftihrten Zi-

tate zeigen, wesentlich an die Voraussetzung gebunden, daB der

Knit eines Ealkengottes als „Horus‘^ einheitlich von einem

Stamme oder Grau aus verbreitet wurde. Die Berechtigung dazu,

von der selbst, entgegen seiner sonstigen Ablehnung semitischer

1) Dagegen ist in Sethe’ s neuer Arbeit „Urgeschichte und alteste Keli-

gion der Agypter“ (1930) die Sage von den Kriegsziigen des Horus von Edfu
als geschichtliche Erinnerung ausgeschaltet, vgl. § 155/162.

2) Ein neuestes Beispiel (fiir leider viele) Mercer, Etudes sur les origines

de la religion de I’Egypte (1929) babe ich ZDMG 84 S. 191 besprochen.

3) Onurislegende (Denkschr.-Wien. Akad. 59, 1—2) S. 20, vgl. ahnlich S. 38. 118.

4) Sethe, Urgeschichte und alteste Religion d. Agypter § 147—162.
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„Clan“-Theorien fiir die UrgescHchte Agyptens, Ed. Meyer ans-

giebigen Grebraucb inacbt, wenn er von einem „Stammgott“ Horns
sprichtj der „iii Oberagypten meist deutlicli ein Eindringling ist

und bier vielleicbt den altesten Hanptgott Seth zuriicbgedrangt

hat (etwa in Kampfen bei Herakleopolis nnd Oxyrynchos)“, fand

man in den agyptischen Zengnissen liber die Zeit der sog. ^jKorus-

verehrer“ {^hnsw Hr): ^Horus verdankt seine Verbreitimg in Ober-

tigypten dem Heich der Hornsverehrer“ ^).

Ich habe demgegeniiber an der gleichen Stelle bereits zu zeigen

versncht, dafi diese Ansdeutung des alten „Horusgeleits“, genaner

der ^jGotter, die den Horns (= Konig) geleiten^^, wie es der Agypter
bezeichnet, auf eine stammesgebundene religiose Bewegnng fiir den

IJrsprung der Dinge in vorgeschichtlicher Zeit nicht zntriift, dieser

im Gegenteil auf eine bunte Vielheit von Orts- und Graugottern

(darunter selbst Seth
!)

hinauslauft, die unter Fiihrung des Schakal-

gottes Upuaut von Assiut dem Konig von Hierakonpolis Grefolg-

schaft leistet zum Kampf gegen die Feinde bz*w. TJntertanen

Unter%ypten also politisch gesj)rochen eine Koalition mit dem
Kern in der Thebais bis Assiut nach Norden, ahnlich der, die

unter Fiihrung der Thebaner gegen die Hyksos sich erhob.

Daneben verfallt man oft in den folgenschweren Irrtum, die

kiinstliche historische Angleichung aller selbstandigen Falken-

kulte im Lande auf den Einheitsnamen „Horns" als urzeitlich,

ursprlinglich anzusehen d. h. als einheitliche Einflihrung eines Re-
sidenzgottes an Orten, wo es vorher keine eigenen Falkenkulte ge-

geben habe.

DaB darin eine unzulassige Verallgemeinerung einiger politisch

bedingter Sonderfalle liegt, zeigt sich sofort, wenn man sich die

Miihe macht, die gleiche Folgerung bei anderen Tierkulten, wo die

Lage genau so ist, anzuwenden: Es ist aber noch niemand ernst-

haft eingefallen, etwa dem Schak^Jlgott von Abydos 7mtj imn.tjw

dem „An der Spitze der Westlichen", den gerade Ed. Meyer als

stammhaften Ortsgott erwiesen hat, seine Eingesessenheit dort be-

streiten zu wollen, weil ihn der geschichtliche Synkretismus als

„Anubis" ausgibt, wie die verwandten Canidenkulte im Lande auch!

Die Angleichung an die eine begllnstigte Form und den herr-

schenden Namen innerhalb der Gattung (Falke, Schakal bzw. Hand,

Lowin, Krokodil, Widder usw.) ist doch eine gut bekannte und

1) Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. I 2^ § 181. 199.

2) Zum Urspruug der sog. Horusdiener, Nachr. d. Gdtt. Ges. 1927 S. 196 f.

Das Sethtier als Genosse des Konigs von Hierakonpolis: Keulenkopf des „Scor-

pion“ Q u i b e 1 1 ,
Hierakonpolis Taf. 26 a.
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ebenso leicbt erklarliche Erscheiming, wie das selbstandige Auf-

treten paralleler Kulte aus rein naturgegebenen Grriinden. Ich.

kann es daker schleckterdings nicM verstehen, wie H.J tinker

,

nackdem er selbst in einer ansgezeickneten TJntersuckung liber die

Entstekung der „Ontirissage“ in Oberagypteii eine Menge einge-

sessener Ealkengotter mit ortsbegrenzten Kultnamen (abge-

sehen von der alles zndeckenden synkretistischen ;^Horus^~Benen-'

nung) dutch ganz Oberagypteii nackgewiesen kat, bekaupten kann ^)j

5, die Annakme, dafi es staminkafte Ealkenkulte in Ober- und Unter-

agypten gegeben kabe, kalte ich nack dem, was wir von den
iibrigen tiergestaltigen Graugottern und der Entwick-
lung ikres Kultes kennen, fur vollig ausgescklossen, es kann

nur die Erage sein, von welckem Heimatgau aus Horns sick iin

Grefolge politiscker Entwicklung iiber das ganze Land ausbreitete“.

Der Name „Horus“ gewiB, die Ealkengotter — niemals! Aller-

dings konnte ein agyptiscker Hierograinmat mit Stolz darauf hin-

weisen, wie einleucktend die gesckicktlicke Systematik Agyptens

die aiifanglicke Vielheit der vorzeitlichen Ortskulte liberbrilckt hat

!

Weiin nun wiederkolt, mid mit vollem Reckt, betont wird,

dafi z. B. in das Kultbereick des Horus von Edfu nack unseren

leider fast durckgangig spaten Zeugnissen weitgekend unteragyp-

tisches Mytkengut ubernommen ist, aus Heliopolis, aus Buto usw.,

so verdient daneben Beacktung, dafi es eine entgegengesetzt ge-

ricktete Gruppe von Mytken um falkengestaltige Gotter Ober-

agyptens gibt, die sie bewuBt von Unter^ypten sckeiden und,

darin gleicklaufend mit der altesten Onurissage, ikre Herkunft aus

den afrikanischen Weiten Nubiens und den sudostlicken "Wusten

der „Levante“ kerleiten.

Wenn man weiterkin dem Seth von Onibos im Westteil des

koptitiscken Gaues eine vorgeschicktlicke Herkunft seines

bekannten Titels „Herr von Oberagypteii “ zuerkennt, so muB
man dies bei seinem falkengestaltigen Rivaleii von IJus, der sick

seit alters ebenso „Herr von Oberagypten nennt, wie der vielleicht

mit Mill identiscke BiM der Pyramidentexte auch tun, und
es bleibt nur die Erage offen, ob die dainit vertretenen Primat-

ansprlicke notwendig verse kiedenen zeitlichen Sckickten der

agyptiseken Vorgesckickte angekoren inussen, oder ob sie gleich-

zeitig nebeneinanderlaufen konnen. DaB der Ealkengott von Kus
sick daiin einmal weseiitlicke Teile des Mythenkreises und dazu

1) Festschrift fur P. W. Schmidt B. 894 Anm. 64 (ahnlich Onurislegende S. 14).

2) Sethe, TJrgeschichte §48.
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den Decknamen des Ealkengottes vonLetopolis (Haroeris) bei Memphis
beigelegt bat, kann man demgegeniiber als Beweis einer Kult-
iibertragung im G-anzeii nicht anerkenuen

;
denn dem steht im Weg,

dab, wie Junker und Sethe anfuhren, sich bis in die spateste

Zeit ein eigener Kultname fiir Kus gehalten hat, der z-weifellos

kein letopolitisches oder sonst unteragyptisches Lehngut ist:

Dieser fast „unagyptisch“ aussehende Name er-

innert am ersten an die Namensfonn des unterimbischen Grangottes

<1. /wwv\ f

Gerade in der oberen Thebais bestelit neben den altbekamiten,
nacli der langen Zeit politischer Vorherrschaft TJnteragyptens im
AE seit Zoser nicht auffalligen Anleihen der Dogmen yon Kus,
Edfu, Kon Ombo u. a. bei artverwandten unteragyptischen Kulten,
jeiie andere schon gekennzeichnete Gruppe von Mythen, die den
bunten Wanderfalkeii gleich der wilden Lowin der Onurissage aus
den siidlichen Wiistengebieten herkommen la6t, wie es der Natiir

des schnellen liaubvogels und Wtistenjagers gut entspricht. Jun-*
ker hat eine solche tiberlieferung auf Philae im AnschluB an
Strabons Bericht aus den Denkmalern und Inschriften nachgewiesen
und gezeigt, dafi sie sich dort wie in Edfu synkretistisch mit
unteragyptischen Beitragen als „Seele des Re“ vertragen muB®)*
Eiir Edfu selbst, wo die ortlichen Kultdenkmaler leider erst mit
dem ausgehenden MR zu sprechen anfangen, kann man auf ein in

diesem Zusammenhang nicht verwertetes Zeugnis hinweisen, und
zwar eins das wegen seiner unteragyptischen Herkunft als lokal-

politisch tunlichst unbeeinfluBt groBere Beachtung verdiente, wenn
es nur einwandfreier publiziert ware: Auf einem Bruchstiick, das
anscheinend aus Heliopolis stammt und den Konigsnamen Sesostris

(I.) nennt, ist die Nachricht eines Tempelbaues in Edfu erhalten^^);

1) Junker, Onurislegende S. 35. Sethe, Urgeschichte § 47 „der iirspriing-

lich vor seiner Identifikation mit Horus (§ 26) Nn-wn geheifien hatte".

2) Leider erfahren wir in geschichtl. Zeit kaum etwas uber das Wesen
dieses Gaugottes vgl. Gauthier, Rev. dgyptol. NS II (1921) S. If. Ob nach

Pyr. 994 b. 1017 a. 1476b. (Var. M) ein Raubvogel?

H) Junker, Der Bericht Strabos tiber den heil. Falken von Philae, Wien.

Ztschr. Kde. d. Morgenl. 26 S. 42 f.

4) Daressy, Annal. du Serv. 4 S. 102 (Baublocke aus Kairo). Eine Kol-

lation der Abschrift von Achmed-Bey Kamal war leider nicht moglich, da das

wegen seiner Stiftungsangaben sehr interessante Stuck an Ort und Stelle belassen

wurde.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Kl. 1930. Heft 3 u, 4. 24
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^Errichteii eines Grotteshauses fiir den Horns von Nnbien im
Gran tvisA Hr (Edfn)“.

Der Horns von Edfn, dessen oberagyptische Beheimatnng nnter

dem lieiligen Namen von Edfn JBhd. t wir neuerdings bis anf Zoser,

also die alteste erhaltene Tempeldarstellung mit Beischrift, zurlick-

verfolgen kbnnen der Ealkengott, der sick bei dem nacli nraltem

Ritns gefeierten Sedfest des Kbnigs im AR mit Seth von Ombos
in die Schutzherrschaft Oberagyptens teilt, ware hier abweichend

von sonstigem Grebrauch. mit einem Gebietsnamen versehen der

Art, wie ihn sein unteragyptischer Antipode gleieher Gattung, der

Palkengott aus dem unteragyptischen „Westgan“ (3.) als „Horns

von Libyen {Thmvy in alter Zeit fiibrte. Dieser Ganname „Ho-

rns von Nubien^ (ti sfj) aber, der ibm dasselbe Gebiet zuteilt,

das der schon genannte Gangott Bdwn beberrscht, setzt das Vbr-

handensein einer Herkunftslegende der friiber bezeichneten Art
ancb fiir den Palkengott von Edfn voraus, wie sie anch ans Te'xten

des ptolemaischen Horustempels nock durcksckimmert, die den Gott

als „Horus von Edfn, den keiligen Sperber, der aus Wtn (afrikan.

Land im S.O.) kam, um sick mit Edfn zu vereinen als Herr des

Thrones" n. a. bezeicknen In diesem Zasammenkang darf man
daran erinnern, daB sick gleicke Legenden fiir das Gebiet des Nmvn
von IJns ans Bezeicknungen des zum ^Gottesland" der Levante
gereckneten „keiligen Berges" von Hammamat ans Inschriften der

11. Dynastie kerauslesen lassen, wo man jenen mit Bezugnakme anf

Min als „Horns" benennt^): „Gottespalast, mit Leben beschenkt,

Nest des Horns, der gottlicke, in dem dieser Gott gedeikt". Von
einer weiteren Verfolgnng solcker Anspielungen bei Gottheiten

wie Hatkor, Min nsw. anf ikre Herknnft ans der Levante infolge

ikrer Beziehnngen zn den Reisewegen ans dem Niltal nach Pnnt
und andern Gebieten des „Gotteslandes“ kann ick abseken^). Es

1) Kees, Nachr. G5tt. Ges. 1929 S, 58. Gegeniiber den Eiuwendungen von
Sethe, Urgeschichte §93 Anm. 1. 2 mbchte ich betonen, daB derartige neutrale

Darstellungen zusammen mit dem Ritual des Sedfestes m. E. eine bohere Wertung
fur die Kulttop ograp hie als unverfalschte Zeugen beanspruchen, als das von
memphitischer Prestigepolitik durchsetzte „Denkmal mempbit Theologie“, nach dem
z. B. Osiris und Horus ihre rechte Heimat in Memphis baben

!

2) Rocbemonteix, Temple d’Edfou I 248 == Junker, Auszug d. Hatbor-
Tefnut aus Nubien S. 12/13.

3) Couyat-Montet, Inscr* Hammamat Nr. 192 Z. 4—5.

4) Ubrigens glaubt noch H. R. Hall, Anc. history of the Near East ^ S. 94
an eine Nacbwirkung histor. Erinnerungen iiber Plerkunft der Oberagypter aus
dem Siiden fiir den Horusmytbus von Edfu!



Kultlegende und Urgeschichte. 356

handelt sich hier lediglich um das Gfrundsatzliclie : Man -wiinsclit

keine einseitig unteragyptischen Beziekungen.

Wie steht es nun angesichts dieser Sachlage mit der Ein-

schatzung der beiden propagandistiscken Grrundzuge der Kultsage

von Edfu? Diese sind:

1. Vertreibung des Setb iiber die Nordostgrenze Agyptens bei

Sile binaus aus dem Lande, also unter der Voraussetzung seiner

Verbindung mit dem asiatischen Erbfeind.

2. Die mit der Vernichtung aller Sethkultorte Agyptens ge-

scbickt verwobene Bekampfung der in den Ealkenstadten verhafiten

Kulte der Krokodile und Mlpferde, die ibrerseits das Kernstuck

des Harpunierermytbus bildet.

Gelingt es uns zu den voranstehenden Erwagungen iiber die

Eragwiirdigkeit aller bistoriscben Bebauptungen solcber Kultsagen

diese beiden Grundsatze als verbaltnismaBige junge Ausgestaltungen

wabrscbeinlicb zu macben, so wird die Moglichkeit, aus den Kampf-

scbauplatzen Einzelbeiten der Vorgescbichte berauszulesen, nocb

viel geringer, als sie so scbon angesicbts der von Setbe gefor-

derten Binaufscbiebung iiber das der Reicbseinigung vorangebende

zweigeteilte Reicb der ^beiden Lander“ sein kann.

Ich glaube nun, daB sicb, soweit es bei solcben Eragen iiber-

baupt moglicb ist, eine einigermafien sichere Antwort geben laBt,

vor allem beziigKcb des ersten Punktes.

Eassen wir kurz die Ergebnisse der Untersucbungen iiber die

Bekampfung des Setb als Eeind des Horus zusammen, so zeigt

sicb folgende Entwicklung : Aus der Zeit der Vorgescbichte

stammt das Kampfmotiv der beiden streitenden Briider Horus und

Setb; wabrscbeinlicb liegt die gescbicbtlicbe Gegebenbeit in der

Hacbbarscbaft auf dem engen Raum des koptitiscben Gaues^), der

zwar selbst vielleicbt ,zwei Herren“ dienen, aber keinesfalls aucb

nocb zwei „Herren von Oberagypten“ dnrchsetzen konnte, den

Setb von Ombos und den Ealken Nnwn von Kus, zu dem womog-

licb nocb Min von Koptos nnd Acbmim mit dem gleicben An-

sprucb ti’at

!

Die Verbindung des Setb mit dem Ausland bezw. der Wiiste

als seine Zugangstiir ist naturbedingt aus dem Verbaltnis seines

bundeartigen Tieres zur Wiiste, geschicbtlicb geworden scbon in

der Vorzeit, als Ombos die „Goldstadt“ den Verkebr zu den Berg-

werken der dstHcben Wiiste betrieb, den ihm die giinstiger ge-

legenen Orte des Ostufers Kus und Koptos entwanden, sodaB in

1) Kees, Horus und Seth H S. 9f. Sethe, Urgeschichte § 47.

24
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der geschichtlichen Zeit Seth fast ausschlieBlich auf den Kara-

wanenstraBen zu den libyschen Oasen herrscht, nnd“ dabei schon

in der Thinitenzeit in der Q-egend von Thinis- Abydos, also den

wichtigsten Ansgangspunkten zur „groBen“ Oase, bedroht wird von

der Konkurrenz eines Ealkengottes, der ihm den „Herrn von Libyan^

streitig macht^). Dafiir verbindet sich jeder Einfall von Feinden

aus Wiistengebieten (Bediiinen) mit Seth oder mit Apophis, der my-

thischen die Sonne bedrohenden Schlange an den Randgebirgen Agyp-

tens. In beiden Fallen wechselt dabei der Schauplatz vomWesten
zum Qsten. Schon ein altagyptischer religidser Text, ein Zeitgc-

nosse der Pyramidentexte des AR, versteht die Wehrstellung eines

(xrenzgottes iin Osten gegen die Semiten als „Abwehr des Seth

in seinem XJnfrieden“, bahnt also die tJbertragung des Seth auf

semitisches Grebiet an^). Diese treffen wir dann im MR auf dem

Sinai in der seltsamen Form, daB ein alter Falkengott des mittel-

agyptischen Ostufers als „Herr der ostlichen Wuste^^ Sethgestalt

annimmt!^) Dem agyptischen Synkretismus, den seine Konigs-

symbolik im konigl. Horus-Seth eine Einheit zu sehen zwang, ist

es im Notfall eben moglich gewesen, auf diese Weise den Frieden

zwischen Horns und Seth herzustellen. Als Parallele fiir das schon

genannte Beispiel der Thinitenzeit fiir den Gott der libyschen

Oasen kommt neuerdings fiir die Perserzeit ein falken-

gestaltiges Bild des Seth als Kampfer gegen den Schlangenfeind

aus der groBen Oase (Hibis) dazu!^)

Dagegen finden wir eine Fassung der Teilungssage Agyptens,

daB dem Horns das gesamte Agypten gegeben, Seth dagegen ins

An si and verwiesen wird, erst vom NR an. In alterer Zeit

iiborgehen die Mythen wohl absichtlich mit Riicksicht auf die

tatsachlichen Sethkulte das Schicksal des Seth nach der Anerken-

nung des Horns als Landesherrn Agyptens.

Nach dem Denkmal ineinphitischer Theologie wird der Streit

beigelegt (w'enn auch mit sehr kiihnen Mitteln)^), und nach einer

im Tb. Kap. 175 erhaltenen Mythe der Herakleopolitenzeit huldigt

Seth dem Osiris als Erben des Re in Herakleopolis ®).

Dies Herumdriicken urn die unvereinbaren Tatbestande ur-

1) Kees, a. a. 0. II S. 18. 26. 45.

2) AZ, 57 S. 97. 117.

;\) AZ. 57 S. 100. Kees, Horus uud Seth II S. 18 {„Autaios“).

4j Bullet. Metropol. Mus. of Art, New York, Febr. 1928 (Part II) tig. 15.

5) Sethe, Dramat, Texte S. 35 (Verschmelzung in Memphis in der Person .

des Horus-Konigs).
*

6) AZ. 65 8, 69.
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alter Gregensatze ist flir die altere Periode cliarakteristisch. Die

bestimmte Auspragung dagegen, daB Seth des Landes ver-
wiesen wird, nnd zwar iiber die von Sopdu behiitete Ostgrenze,

setzt die Verhffltnisse eines iiber jene Ostgrenze vordringenden

Staates voraus, Ich glanbe, daB sie wesentliches Ergebnis der
Hyksoszeit ist, die den Setliknlt zur Staatsreligion erhob nnd

damit ihn in das Schicksal der IJnterliegenden verstrickte
;
ahnlich,

aber in viel kleinerem .Rahmen, war es in dej' Vorzeit Ober-

agyptens bereits dem Seth von Ombos ergangen, als er sich als

Glied der vom Konigsfalken von Hierakonpolis und dem Schakal-

gott von Assiut gefiihrten Koalition einfiigen muBte und damit

seine geschichtliche Rolle als „Herr von'Oberagypten" fiir alle Zeiten

ausgespielt hatte. Die Einspannung von unteragyptischer Seite

in den nach Heliopolis iibernommenen Osiriskreis zeigt in dieser

Beziehung keine neuen Tatbestande. Jedenfalls lastet seit der

Hyksoszeit auf Seth die:’Verbindung mit dem Erzfeind Agyptens,

den Semiten Asiens, nnwiderrnflich.

Trotzdem ist das Beharrungsvermogen der Kultbestande groB

genug, urn eine allgemeine Verfemung, wie sie bereits die Osiris-

kultplatze (Abydos usw.) und die Horns (Ealken) ^ Stadte in ihrem

Bereich durchgefiihrt hatten, zu verhindern. In der Ramessiden-

zeit gelingt dem Seth infolge der Herkunft der Dynastie aus

eiuem der Sethkultorte des nordbstlichen Deltas sogar ein neuer

Aufschwung zum Staatsgott Welche Versuche da gemacht werden,

um ihn in das staatliche Dogma einzugliedern, ist hier gleichgiiltig;

wesentlich aber, daB die allgemeine Verfolgung des Seth in

Agypten erst nach dem Fehlschlag den Ramessidenpolitik, ja auch

nach der libyschen Zeit, die den Seth weiterhin duldet, einsetzt,

also gleichzeitig mit der bigotten Orthodoxie der Spatzeit, vieL

leicht.unter den Athiopen. Sie ist darin durchaus nicht konser-

vativ im Sinne der alten Zeit^).

Eragen wir nach den Griinden, so ergibt sich dafiir der Ein-

druck politischer Ereignisse, einer neuen asiatischen In-

vasion in Gestalt der Assyrer, Sie hahen den letzten AnstoB

zum endgiiltigen Bruch mit dem in jeder Beziehung schwer vor-

belasteten Seth als Gott der Semiten gegeben. Eine allerjiingste

Phase daraus, die Hbertragang auf die Perser, haben wir in der

wichtigen Stelle der Horusmythe, von der wir ausgingen, vor uns.

Das glaubhaft zu machen mag nicht schwer gewesen sein, da die

1) Sethe, AZ. 65 S. 85.

2) Kees, Art. Seth (RE) Abs. VIII; Horus u. Seth 11 S. 85 (Lepsius

nahm nach seinen Beobachtungen in Karnak die 22. Dyn. an).
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Perser vom agyptischen Standpunkt ans betracMet, als politische

Nachfolger des assyrisclien Erbes auftreten, als „Asiaten“ scblechthin,

zudem Agypten mit stark semitischen Garnisonen beberrschten.

Dem Seth ist also die einst ans rein natnrgegebenen Bedingungen

seiner oberagyptischen Heimat nnd seines Tieres abgeleitete Ver-

bindung mit dem Ansland jenseits der Wiiste, die Gleichsetzung

mit Baal, Teschnb usw. seit der Hyksoszeit znm Verhangnis ge~

worden. Das Vertreiben des Seth wird znm Spiegel der Landes-

befreiung nnd damit steigt anch die Bedentniig der Grenzfestnng

Sale im Mythns, es wird das „nnteragyptische/‘ Abbild von Edfn^).

Es war nnn leicht filr die Priester der Osiris- nnd Horuskiilt-

orte, ihre Anffassnng, wie sie ein spates Ritnal ans dem Abydos-

tempel ansfiihrt, anf alle Tempel zn nbertragen^): „Sie vertreiben

dich, du von schlechter Sinnesart, nnd werfen dich in deiner Schlech^

tigkeit znm Land der Asiaten. Agypten, dem Horns ergeben

veranstaltet dein Gemetzel; wiederholt wird dein Leid. Sie iiber-

geben dich der Presserin" (Kbnigsnrans).

Es erscheint mir nnn sehr wahrscheinlich, daB die gerade fhr

dieses Ritnal bezeichnende anffallende Sagenverdoppelung, dai3 Seth

nach seiner VerstoBnng nach Asien ernent znrnckkehrt nnd Tin-

heil liber Agypten bringt : „Sieh doch, Seth, der Erbarmliche, kommt
anf seinem Wege, er ist znrhckgekehrt, nm mit seiner Hand zu

ranben . , . ,
als ware es wie einst beim Zerstoren der Statten, beim

NiederreiBen ihrer Tempel" nsw. dnrch die politische Lage in der

Spatzeit bedingt ist. Bedenkt man, daB dieses Ritual gleichzeitig

mit der Yerflnchnng. des Seth in Schntzzauber fur Agypten nnd
seine Grenzen nnd den Sieg des Konigs gegen seine Feinde anslanft,

so ist der Charakter als offizielle kirchliche Handlung gegen den

Landesfeind, zeitgemaB also Assyrer nnd Perser, ganz offensichtlich

!

Prhft man unter gleichem Gesichtspnnkt nnbefangen den Teil

der Hornsmythe von Edfu, der gern als Spiegel der Vorgeschichte

in Ansprnch genommen wird, so wird man seine maBgebende
Passnng nicht vor das NR einstnfen konnen. Als Einzelheit sei

angefiigt, daB zn der fhr die Ramessidenzeit bezeichnenden

Anffassnng^) von Seth als Landesgott TJnteragyptens gegen-

1) Kees, Horus u. Seth II S. 72.

2) Schott, Urk. VI 12/13 vgl. Kees, a. a. 0. II S. 37 zu Pap. Sallier IV 9,

4f. (27. Hathyr) und Thompson Demot. mag. pap. S. 145: jy'Wie du heraus-
geworfen wurdest aus Agypten, und auBerhalb des Landes wurdest du
zubenannt: „der alles Zerbrechende und nicht Besiegte“.

3) Schott, a.a.O. 16f.

4) Kees, a. a. 0. I S. 14; II S. 38 (Sallier IV 9, 7).
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liber dem oberagyptischen Horus von Edfu das im dritten Teil der

Mytbensammlung gescMlderte Ansriicken des Seth als rotes Nil-

pferd slidwarts nach Oberagypten, des Horus von Edfu umge-

kehrt gegen Unteragypten pafit^).

Weniger durchsichtig liegen die Verhaltnisse fiir die gescliicht-

liche Einstufung der Stromung zur Verfemung derKrokodil-
und Nilpferdkulte. Einmal sind wir dazu leider liber die

jeweiligen Kultverhaltnisse an den legendaren Kampfplatzen der

BEorusmythe nicht genligend unterrichtet, auBerdeni ist hier der

Ausgangspunkt, Bekampfung des gefahrlichen Wassertieres im

Sinne des Jagers, ebenso naturgegeben, wie der Weg zur Ver*:

eh rung des gewaltigen Tieres. Bei primitiven Volkern vertragt

sich das, so wird bei den Schilluks am oberen Ml das Mlpferd als

hohe Gottheit betrachtet, gerade well es die vornehmste und

schwierigste Jagdbeute auf dem Wasser ist.

Das wird im alten Agypten nicht anders gewesen sein.

Und wie das „Papyrusland“ des Deltas noch in der Kaiser-

zeit nach Plinius die besten Pangplatze (saitischer Gau) bietet, so

sind bereits im altesten Agypten Jagersagen von der Verfolgung

des Mlpferdes besonders im Delta zu Hause^): Nach einem Jagd-

lied, das iins ein Grab der 18. Dynastie erhalten hat, jagt Horus

in den Siimpfen unter Mithilfe der Pfeilgottin Neith von Sais auf

das Nilpferd; der K^onig selbst feiert die Erlegung des Mlpferdes

mit der Harpune als heroische Tat und la6t sie in der Thiniten-

zeit in Gold darstellen; nach seinem Vorbild wiinscht sich der vor-

nehme Tote die hohe Jagd als Sport, wobei ihm die Gbtter als

Harpunierer helfen sollten®). In der unteragyptischen Krone tritt

der Kbnig scheinbar als Nilpferdjager bewaffnet beim „Pest der

Weifien^ (Nilpferdweibchen) dem Tiere gegeniiber, wahrend die

Untertanen einen Freudentanz auffuhren^). Genau die gleichen

Anspielungen finden wir in den Texten des Horusmythus, besonders

im ersten Teil, dem Harpunierritual, das voll ist von Ausdriicken

der Jagd, also klarlich die Eolle des Kbnigshorus als Jager zum

1) N aville, Mythe d’Horus Taf. 22 Z. 32 f.
;
im Gegensatz zu Taf. 24 Z. 91/92,

wo die umgekehrte (altere) Verteilung, Horus: Unteragypten, Residenz: [Mem-

phis ?] ;
Seth : Oberagypten, Residenz : Ombos, angenommen ist,

2) Kees, Horus u. Seth II S. 79; Re-Heiligtum HI S. 30.

3) Lacau, TR Nr. 20 vgl. Seth e, AZ 54 S. 52.

4) Vgl. Re-Heiligtura III S. 30 Abb. 2. Die a. a. 0. S. 31 bereits vermutete

Zusamraenstellung mit dem Bilde eines Mlpferdes in kalendar. Verzeichnissen des

Edfutempels beim 6. und 7. Monat des Jahres findet eine gewisse Bestatigung in

der obenS. 346 Anm, 2 erwahnten Vollziehung des Harpunierrituals am 21. Mechir

(6. Monat),
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Vorbild nimmt. Dort heifit es: „Die Konigstochter und die b'rauen

von P und J)p musizieren dem Horns bei seinem Erscbeinen^^ und
„Preut eucb, ihr Frauen von Busiris, ihr Beamten beim Grau von

Busiris, kommt und seht den [Horns], nacbdem er den Sumpfocbsen

iiberwunden bat^)“, Wie der Horusbeinaine „Herr der Harpunier-

statte“ {nh msnw) ist demnach dieser gauze Sagenkomplex aus dem
Delta, besonders seinen inneren Teilen (Sais, Buto, Busiris) auf

den Kultort des oberagyptischen Falkengottes iibertragen, fraglos

in einer Zeit, wo auch andere Mythen vom „Horus“ denselben Weg
antraten, Sethe hat jetzt in seiner IJrgescMchte den Gedanken
ausgesprochen,. da6 die Bekampfung der Krokodil- und Nilpferd-

kulte in Ober^ypten auf eine zivilisatoxische Einwirkung von

IJnteragypten her gemeinsam mit der Hbertragung des Horuskultes

von Heliopolis aus nach Oberagypten zurlickginge, die er in die Zeit

der sog. „zweiten vorgeschichtlichen" Kultur verlegt^). Ich glaube,

man wird auf Grund der Verhaltnisse einfacher Jagervolker die

Verfolgung des Tieres uberall im Lande als ursprlinglich annehmen
diirfen; die aiiffallige unteragyptisclie Lokalisierung der Jagdmythe
vom „Harpunierer“ aber am natiirlichsten aus dem Charakter des

Deltas als Marsch- und Jagdgebiet Agyptens im GroBen (also ahn-

lich den heutigen Provinzen am oberen Nil im Sudan) erklaren

konnen. Die tJbertragung auf Horuskultorte (Falkenstadte) er-

gibt sich aus der Verkniipfung der hohen Jagd mit dem Konig als

„lebenden Horns'^, dem Vorbild der Jager. Filr den Nilpferdkult

ist diese Verbindung gleich gefahrlich, wie fiir den Lowen, das

KnokodD. und das jagdbare GroBwild der Wiiste (Wildstier, Anti-
lope usw.)‘ Noch aus den spat iiberlieferten, in ihren Grund-
ziigen wohl auf das NR zuriickgehenden Festkalendern von Edfu
und Dendera ist leicht ersichtlich, dafi die Horusstadte fiihrend in

der mythologischen Verfolgung von Tierkulten des Krokodils und
Nilpferdes vorangehen, wie sie es auch' waren, die der Natur ihres

Raubtiergottes gemaB das Wild der Wuste, z. B. die weiBe Anti-
lope des 16. oberagyptischen Gaues verfolgten. Dabei zeigen auch
Sagen, wie die im Totenbuch Kap, 112 bereits aus der Herakleopo-
litenzeit tiberlieferte, daB in sehr eiufluBreichen Kreisen dem Horus
zuliebe eine weitgehende Neigung bestand, solche der Verfolgung

1) Naville, Mythe d’Horus Taf. 8 obere Querleiste und Z. 1. Die obeu
S. 345 Amu. 2 bemerkte Verknupfung des Rituals mit der Person des „obersten
Vorlesepriesters Imhotep^ (unter Zoser 3. Dyn.) spricht fiir eine Ubertragung in
der memphitiscben Zeit (AR) nach Edfu.

2) Urgeschicbte u. alteste Religion § 161.
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preisgegebene Tierkulte, wie jene welBe Oryx-Antilope, oder ver-

abscheute, wie das Schwein, mit Seth zii verbinden.

t}ber die Knltzentren, die solche Einstellung jnafigebend tinter-

stlitzten, gibt eine Stelle ans dem Harpunierungsritual von Edfu

selbst Anskunft: es werden da besonders die Graiie von Heliopolis

(Re), Abydos (Osiris), Koptos (Haroeris von Kus), Edfu,- Dendera

und Sile, das sick gern als Harpunierstatte {msmv) nnd ^unteragyp-

tisches Edfii“ anfspielt, genannt^); an einer andereii Stelle erscheint

das Delta starker beteiligt-): Bnsiris und Mendes, Heliopolis und

Letopolis
,
P und Dp (Buto)

,
Memphis und Hermopolis

,
Hhnm

(Ealkenkult
!)
und HUmw.t im 18. Oau (Ealkenkult des „Schwingen-

spreizers“ ). Herakleopolis magna, Abydos, Achmin, Koptos,

Assiut, Edfu und Dendera; es sind das klarlich die Osiris- und

Horus- (richtiger: Ealken-)Kultstatten, einschliefilich der des Min,

der gerade als Wiistenjager sich friih mit Horus findet.

,

Andererseits sagt uns kein einwandfreies Zeugnis, dafi die Ver~

femung von Krokodil und Nilpferd, die die Horusmythe behauptet,

allgemeine Anerkennung (selbst der staatlichen Orthodoxie) ge-

funden hatte. Hier lehrt uns die Erfahrung, daB sogar die Yer-

folgung des Krokodils groBere Widerstande erfuhr, als die des

Nilpferdes, dessen Harpunierung man gerade in der memphitischen

Zeit des AR ohne Hemmungen darstellte (aber keine Krokodiljagden!).

Wir sehen, daB die Sucho^kulte, die gerade in der oberen

Thebais oft den Horuskultorten benachbart saBen, sich infolge ihrer

synkretistischen Verbindung mit dem Sonnengott (Suchos-Re), aber

auch mit dem Osirisglauben, so gut dogmatisch gesichert batten,

daB sie auBerhalb des engeren Bezirks der Horusstadte kaum an-

greifbar waren.

Jedenfalls haben Ombos (Kom Ombo), Koptos, Chenoboskion,

Diospolis parva, Antaiopolis und viele apdere noch zur Romerzeit

das nicht mitgemacht, was die Propaganda der benachbarten Horus-

stadte polemisch verlangte ^). Ein wirklicher Erfolg derselben war

zweifellos in Dendera erzielt, das infolge seiner engen Kultverbin-

dung mit Edfu sein altes Oauzeichen, das Krokodil, verleugnete,

aber auch dort ist es schwer abzuschatzen, -welche Ereignisse den

AnschluB an Edfu haben schaffen helfen^).

1) Naviile, Mytbe d’Horus Taf. U Z. 6.

2) A.a.O. Taf. 4 Z. 4—5.

3) Die Belege in meinem Art. Such os, RE Abschn. VI.

4) Fur den Beginn der 12. Dyn. ist er bereits durch die Angaben der spateren

Festkalender bezeugt ygl. Brugsch, Drei Festkalender I Z. 23/25.
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Immerhin wird man auf Grund der Gesamtwirkung der Kult-

propaganda in der Horusmytlie von Edfu, der vollen Einsclialtung

der Osiriskulte fiir Herakleppolis nsw. die Zusammenfassung in

eine einheitliche Bekampfnng ^typkonischer" Tiere im Wesentlichen

erst als eine Schopfung des NR anseken konnen.

So wenig sick also hier fllr die Entstekung der kultiscken

Kampfmotive eine einkeitlick jnnge Fassung der Horusmytke be-

hanpten-lafit, umso mekr nnterstreickt ihre Herkunft die Ableknung

gesckicktlicker Nackklange ans derVorzeit beziiglich der Auswahl
der Kampfplatze. Zeitliche Schicktungen spielen hierbei nnr inso-

fern eine Rolle, als sie mit glanbensraafiigen Stromungen l)ezw. Um-
stellungen zusammenfallen. Ganz abgeseken davon, daB wesentliche

Teile der fafibaren (einsckl. der Ausbreitnng der Osirisreligion nach

Oberagypten) klarlick innerkalb der gesckicktlicken Zeit liegen,

wiirde dock im Parallelfall niemand im Ernst etwa versuchen

wollen, die Sage von dem Kampf des Re mit der Scklange nm
jjdie (Erb-)Teilnng vpn Heliopolis" (Tb. Kap. 116) gesckichtlick zu

verwerten^). Es bleibt also dabei, daB die Kampforte, wie es

Maspero ausgesprocken hatte^ „tkeologische“ aber keine strate-

giscken Festnngen sind.

Das Ergebnis nnserer tlberpriifnng der Sachlage bezuglich der

Horusmytken von Edfn konnen wir dahin zusammenfassen

:

1. Bei der Untersuchnng agyptiscker Mythen oder Knit-

bestande auf poHtiscke Bedingtheiten aus vorgeschicktlicker Zeit

gilt es, die Legenden liber Kampfe aus glaubensmaBigen oder natnr-

gegebenen (Jagd) Griinden von Auseinandersetzungen iiber politische

Geltungsreckte zu trennen. Beide konnen, aber mllssen nickt in-

einanderlaufen.

2. Die Kultlegende von Edfu tragt in ihrer Propaganda aus-

gesprocken junge Ziige, die die Entstekung der mafigebenden Teile

vor dem NR ausschlieBen.

3. Haben geschicktlicke Ereignisse auf die Ausgestaltung der
Kampfsage gegen Seth eingewirkt, so sind dies die Hyksoskampfe
und abscklieBend die wesentlich in der Tkebai's und dem atkiopi-

scken Reick verankerte nationale Aufleknung gegen die Fremd-
kerrsckaft der Assyrer und Perser.

4. Als Zeugnisse vorgeschicktlicker Kampfe kom-
men die Kampfplatze der Horusmytke nickt in Frage»

1) Sethe u. Gen., Gott. Totenbuchstud. von 1919 S. 11 „eme Geschichte,
die an den Streit zwischen Athena und Poseidon am den Besitz Athens erinnert“.
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1. Die Annalen des Zisterzienserklosters Kaisheim berichten,

da6 im Jahre 1233 ein Fridankus magisier gestorben ist (Gr. Lei-

dinger, Annales Caesarienses, Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d.

Wiss., phiL-hist. Kl., 1910, 7. Abb,, S. 29). Mit JRecbt bezieht man
diese Kunde auf den weit wirkenden Sckopfer der „Bescheidenheit“.

Edward Schroder hat vor kurzem hervorgehoben, daB es mit dieser

Nachricht eine „besondere Bewantnis“ haben miisse, weil die An-
nalen nicht viel Eigenes mitzuteilen wissen (Rudolf von Ems und

sein Litteraturkreis, Zeitschr. f. deutsches Altert. 67, 1930, S. 236).

Er nimmt an, daB Ereidank um 1230 in der Gregend von Kaisheim,

also unweit Donauworth gelebt hat. Er glaubt auch (wenn ich

ihn richtig verstehe), daB wir in dieser Landschaft, in der das

Schwabische, Ostfrankische und Bayrische ineinander gleiten, die

engere Heimat des fahrenden Meisters za suchen haben.

Aber nicht nur ist uns die Kaisheimer Klosternachricht wichtig,

weil durch sie Ereidank mit einer Stelle des siidwestdeutschen

Raumes verbunden wird. Sie zeigt uns auch, daB Meister Erei-

dank, der gewiB weder ein Monch noch iiberhaupt ein Geistlicher

war, in einem siidwestdeutschen Kloster einen besonderen Namen
hatte. Sie sagt uns natiirlich nicht, ob Ereidank uber das Per-

sonliche hinaus eine Art geistiger Verbindung mit diesem Kloster

Oder mit Klostern iiberhaupt haben konnte. Diese Erage wird sich

vielmehr nur aus Freidanks Spriichen selbst beantworten lassen.

So wird man von dieser Kaisheimer Klosternachricht aus Ereidank-

spriiche aufsuchen, die besonders geeignet erscheinen eine zurei-

chende Antwort auf die hier gestellte Erage zu geben.

Ereidank hat eine Reihe Spriiche gesprochen, die die Bedeu-

tung der Sakramente festlegen. Da er freilich ebensowenig wie

die anderen Dichter seiner Zeit das Wort Sakrament benutzt, fehlt

ihm ein Oberbegriff fiir die Einzelsakramente. Die Heidelberger



Fi’eidankhandschrift (A) reiht etwa ein Dutzend Spriiclie anein-

ander, die sicli in ihrer groileren Zahl mit der Messe befassen. In

dieser Spruchreihe sind fast alle die Verse vereintj die sich. aus-

driickliclb. auf die Lelire von den Sakramenten beziehen. Zu ihnen

mnJB man die Sprllcke hinznnekmen, die von der Rene nnd der

Bnfie sprechen, obwokl in ihnen jeder bestimmte Hinweis auf so

etwas wie ein BuBsakrament fehlt. Auf diese Weise soTiliefit sich

eine Grruppe von Sprlichen ztisammen, die man mit gutem Grunde

befragen kann, ob und wie weit sich Freidank im Bereiche kirchlich

akademischer Lehre zu bewegen vermochte und wollte.

2. Die Zahl der Sakramente. Es ist unsicher, ob Frei~

dank die Siebenzahl der Sakramente gelaufig war. Nur in einem
Spruche auBert er sich iiber mehrere Sakramente. Er erwahnt in

ihm die Eucharistic, die, BuBe und, die Taufe
:

gotes licham hihte

unde touf j. die sint erlouhet me kouf (16, 6.7).

Man konnte zwar nach altem Sprachgebrauch jede kultische

Handlung als Sakrament bezeichnen^). Aber man hatte immer als

echte Sakramente Taufe und Abendmahl herausgehoben. Eiir die

Vaterzeit kann Isidor von Sevilla eintreten, der erklarte: sunt

autem sacramenta baptismum et chrisma, corpus et sanguis {Domini^

(Etymologiae VI, 19, 39). Martin Grabmann hat erkannt, daB die

Siebenzahl der Sakramente bereits am Ende des 11. Jahrhunderts

im Speculum universale des Radulfus Ardens auftaucht^). Um 112B

begegnen wir ihr bei Otto von Bamberg. Bald danach benutzen

Bie der Magister Rolandus und Petrus Lombardus. Der Schulsieg

des Petrus Lombardus hat der Siebenzahl den Weg frei gemachL
Damit ist freilich fiir Freidank nichts erwiesen. Denn erst im be-

ginnenden 13. Jahrhundert warden die Sentenzen des Lombarden
allmahlich zu dem gebrauchtesten Lehrbuch der Theologie. Sie

verdankten (abgesehn von inneren Griinden, die uns bier nichts

angehn).nicht zum wenigsten der Vorarbeit des einfluBreichen Petrus

von Poitiers ihre Stellung, der als anhanglicher Schiiler des Petrus

Lombardus seit 1169 an der Domschule zu Paris wirkte und als

Kanzler von Notre-Dame im Jahre 1205 starb^). Auf der Pariser

Hochschule waren die vier Sentenzenbiicher des Lombarden wobl
schon im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts neben der Bibel die

1) Vgl. A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte III, 4. Aufl. 1910, S.

545—47
;

I. Schwane, Dogmengeschichte lier mittleren Zeit, 1882, S. 584/86.

2) Vgl. M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode I, 1909,

8. 250.

3) Vgl- M. Grabmann, a, a. 0. 11, 1911, S. 501 ff. Dort n8,bere Literatur. .
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Grundlage des theologischen Unterriclits. Von auHschlaggebender

Bedentung sclieint aber gewesen zu .sein, dafi auf der 4. Lateran-

synode yom Jabre 1215 die Trinitatslehre des Lombarden gebilligt

wurde. Durcb den BeschluB dieser glanzenden Kirchenversamm-

lung wurde der Name des Petrus Lombardus der ganzen katho-

lisoben Welt bekaiint^). Ob aber die neue Zablung der Sakramente

fiir Preidank nocb lebendiges Wissen geworden ist, bleibt recbt

zweifelbaft. Legte dock selbst das groBe Laterankonzil nocb kein(^

bestimmte Zabl der Sakramente test®). Aber in dem Symbol, das

die Erucbt dieser eindrucksvollen Versammlung war, sind Eucha-

ristieTaufe und B uB e als Kernsakramente zusammengescblossen.

Sie werden seit dieser Zeit vpr alien anderen als notwendig be-

zeichnet ^). In ibnen baben wir aber dieselben Sakramente, die

Preidank in seinem Spruche bringt. Die Korcbenversammlung wird

wohl nur ausgesprochen baben, wozu scbon.yorber die allgemeine

Auffassung drangte. Grleicbwobl kann Preidank an dieser Stelle

bereits von dem neuen Symbol beeinfluBt sein, das seine Bedeutung

bis zum Tridentinum behielt.

3. Von der Spendung der Sakramente. Der eben er-

wabnte Sprucb der die drei Hauptsakramente nennt entbalt zwei

kirchenrechtlicbe Vorschriften iiber die Spendung der Sakramente:

Swem drier dinge not geschiht / der endarf urloubes niht

:

/
gotes Ucham

hihte unde touf / die sint erlouhet dne houf (16, 4—7).

Wer nach diesen drei Hauptsakramenten verlangt, der bedarf

keiner Erlaubnis (16, 4—5). Denn sie kbnnen den Glaubigen, an

die Preidank allein bier denkt, nicht verweigert werden. Seit alter

Zeit wurde zwar die Prage erortert, wem die Sakramente zu ge-

statten seien. Aber Zweifel konnten nur iiber den besteben, der

unwiirdig berantrat.

Sakramente diirfen nicht verkauft werden, sie sind erlouhet dne

Icouf (16, 6. 7). Gehort dock in diesem Palle der Kauf zu den be-

denklicben Gescbaften, die unter die Simonie fallen. Der von den

Kanonikern beeinfluBte Petrus Cantor (gest. 1197 in Paris) schrieb

1) Das hat vor allem M. Grabmann hervorgehoben a. a. 0. II, S. 403. Siehe

ganz allgemein M. Grabmann II, S. 395, 403—407, wo Griinde fiir den steigenden

•^EinfluB des Lombarden angegeben sind.

2) Erst die Synode von London vom Jabre 1237 kennt die Siebenzahl. Seit

der Summa des Alexander von Hales, die etwa 1230 begonnen wurde (vgl. Uber-

wegs GrundriB II, 10. And. S. 436), gebraucbt die Summenliteratur nur die Zah-

lung des Lombarden, vgl. I. Schwane a. a. 0. S. 585.

3) Das Symbol bei G. I. v. Hefele, Conciliengeschichte V, 2. Auli. 1886, S.

878—880. Ygl. aucb A. Harnack a.a. 0. S. 387/88.
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ein reiches Kapitel Contra Simoniam existentem in suhstantiis sacra-

mentoruntf praecipne eucharistiae (Verbum abbreviatum 27; Migne,

Patr. lat. 205, Sp. 99 ff.). Mittelalterliche Belege fiir den Freidank-

satz fliefien zu reicblich, als daB man sie zu erwahnen brauchte.

4. Das Altars akrament. Wenn Freidank unter alien Sa-

kramenten besonders das Altarsakrament betracktet, so ist das

schwerlich Znfall. Die Euckaristie war stets den anderen Sakra-

menten iibergeordnet. Zudem katte im Jahre 1215 die Lateran-

synode das Dogma von der Transsubstantiation festgelegt. Frei-

dank kann von diesem kircklicken Ereignis angeregt sein. MiiBten

wir dock auck fiir moglick kalten, daB ikn das Symbol dieses Kon-
zils beeinfluBt hat (vgl. oben Teil 2).

Zweck und Wirkung des Altarsakramentes. Frei-

dank spricht von einem dreifachen Zweck der Messe. Man singt

sie: gote ze lobe und eren
/
der kristen scelde ze meren, / daz dritte

ist alter selen irost / die werden suln von pine erldst (14, 20—25).

Man singt sie nm Grott zu preisen, die scelde der Christen zu stei-

gern und urn den Seelen zu helfen, die von der Qual der Strafe

befreit werden sollen. Auch hier folgt Freidank dem kircklich

akademiscken Denken. indem er drei IJrsachen des Altarsakra-

mentes angibt. In den Sentenzen Anselms von Laon (gest. 1117),

die am Anfang der Sentenzenliteratur stebn, keiBt es vom Altar-

sakrament: Causa institutionis triplex^ ut scilicet memoria dominicae

passionis kaheatur, ut spiritus hominis purgetur et reficiatur^ ut infir-

mitas Humana contra frequentes lapsus roboretur et muniatur (Fr. BL
Blimetzrieder, Anselms von Laon systematiscke Sentenzen, Beitr.

z. Gresch. d. Philos, d. Mittelalters, Bd. 18, Heft 2/3, 1919, S. 116)^).

H. E. Bezzenberger weist auf die Worte de^ HeBkanons kin: sus-

<iipiat Dominus sacrificium istud de manihus tuis ad laudem omnipo-

tentis Dei^ ad utilitatem quoque nostrum totiusque ecclesiae suae sanctae

(Fridankes Bescheidenkeit, 1872, S. 294). Der Freidankspruck legt

in der Tat diese Formel aus.

Hock deutlicker wird die beseligende Wirkung des Altarsa-

kramentes in den Versen ausgedriickt: Der messe wort Mnt solche

kraft I daz alliu hwielschiu herschaft
/
gegen den worten nlgent / so

sie ze himele stigent (14, 16—19). Die Weikworte offnen gleicksam

den Himmel. Grregor I. katte diesen Gredanken in einer iiberschwang-

licken Frage ausgedriickt: Quis enim fidelium habere dubium possit,

in ipsa immolationis hora ad sacerddtis vocem caelos apperiri, in illo

1) Vgl. auch A. M, Gietl, Die Sentenzen Rolands nachmals Papstes Alexander
IIL, 1891, S. 214/15.
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Jesu Christi mysterio Angelorum chores adesse^ summis ima sociarij

terrena caelestihus iung% unum quoque ex visibilibus atgue invisibilihus

fieri? (Dialogi IV, 58; Migne, Pair, lat. 77, Sp. 425/28)

In dem letzten Preidankspruche ist zwar der Sakramentsbe-

griff der Tkeologen nicht genau wiedergegeben. Q-leichwohl stebt

die kirchliche Sakramentsanifassung sinngebend hinter diesen Versen

:

das Sakrament ist ein sichtbares Zeiclien (signum visibile)^ das die

unsiclitbare sakramentale Q-nade {invisihilis gratia) enthalt und so

verursacbt^). Bei der Messe eignet dementsprechond den Weih-
worten die Kraft, den sakramentalen Vorgang und daniit seine

Wirkung lierbeizufiibren. Kack einem anderen Spruche Preidanks

sind alle Zauberworte ein wint wider den diu in der messe sint (67,

1—8), Diese Verse deuten die Kraft der Verv^andlungsworte hin-

langlich an.

Der Spender des Altarsakramentes. tJber den Spender
des Altarsakramentes sagt ein mittelalterlicher Satz, der als an-

gebliche AuBerung Augustins weitergetragen wurde: intra catholi-

cam ecclesiam in mysterio carports Christi nihil a bono maius, nihil

a male minus percipitur sacerdote, quia non in merito consecrantis

sed in verbo efficitur creatoris et in virtute Spiritus sancti^). In der

Tat hatte schon Augustin gegen die Behauptung angekampft, daB

die wirkende Kraft des Sakramentes vom Spender abkange. Die

dauials aufgeworfene Prage ist von den mittelalterlicben Theologen

immer wieder behandelt und in der Ricktung Augustins entsckieden

worden. Man mackt die Verursackung des Sakramentes von den

sittlichen Eigenscbaften des Spenders moglickst unabkangig, gibt

also der sakramentalen Handlung eine sachliche Bedeutung, die

durck menscklicke Sckwacke nickt zerstort werden kann^). Prei-

1) Siehe auch die protest. Eealenzyklopadie Bd. Xll, 1903, S. 681/82.

2) Die Scholastik hat sich von Hugo von St. Victor an bemiiht, die Ver-

kniipfung zwischen Sakrament und sakramentaler Gnade darzulegen. Freidanks

Verse passen zu alien Auffassungen seiner Zeit. Beim Lombarden beifit es: Sa~

cramentum proprie dieitur, quod ita signum est gratiae Dei et invisihilis gratiae

forma, ut ipsius imaginem gerat et causa existat (Sentenzen IV, 1, 2 ;
Migne, Patr.

lat. 192, Sp. 839). — Vgl. 1. Schwane, a.a.O. S. 580—82,595—97, 640—69; A. Har-

nack, a. a. 0. S. 548—60.

3) Vgl. Gratians Decretum Causa 1, quaestio 1, C. 77 (Migne, Patr. Lat. 187,

Sp. 515. Dort Angaben iiber die Herkunft der Stelle). Vgl. auch Petrus Abae«

lardus, Sic et non 117 (De Sacramento altaris).

4) Vgl. I. Schwane, a.a.O. S. 581/82, 595, 630, 643; A.Harnack, a.a.0. S.

552/53, 559/60. — Alle feineren Unterschiede in den Auffassungen der Scholastiker

beruhren uns bier nicht. Grade in Freidanks Lebenszeit kam iibrigens die Fach-

formel auf, dafi die Sakramente ex opere operate wirken. Sie wird seit Wilhelm
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dank spriokt in einem langeren eindri^iglicken Spruche die gleiche

Meinnng aus. TJm seine Anffassung zu erhellen, weist er daran:f

kin, da6 das Lickt der Sonne nickt an Starke verliert, weil es von

der ganzen Welt gesekn wird, und daB es rein bleibt, selbst

wenn es Unreines und gar den Teufel trifft. Auch die Messe konne

nickt durck die Lebensweise des Priesters verunreinigt werden.

Die Wirkung der Messe lasse sick weder sckwacben nock steigern

:

diu messe und der swinen scMn
/
die milezen iemer reine sin (14,

2—IB). Bei Isidor von Sevilla keiBt es von den Sakramenten der

Taufe und der Euckaristie: nee bonorum meritis dispensatonm am-

plifiGantur haec dona nee malorum adtenuantur (Etyinologiae VI.

19,42).
. ,,

Ereidank wiinsckt den reinen Priester: Daz hits bedorfte reine

tool
I
dar in Krist selhe Jcomen sol (IB, 9. 10). Im Hintergrund dieses

Satzes stekt die MeBvorsckrift, dafi der Priester, nur im Zustand

der Grkade das Altarsakrament vollzieken darf. Aber Ereidank

legt nickt die Sckw&ke des einzelnen Priesters dem Priestertuni

auf: des priesters silnde ein ende hdt /
sioenn er in engels wcete, stdt

(IB, 11. 12). .
Des Priesters Sunde ist nickt vorhanden, wenn er

in den MeBgewandern vor. die Gremeinde tritt. Denn er verwaltet

das Sakrament als der minister Gottes : in der messe ist er ein bote

I fur (die Icristen hin m goto (IB, 13. 14). Man wird vielleickt bei

diesein Spruck daran denken miissen, daB die Messe nack einer

der mittelalterlicken Erklarungen ikren ISTamen fiikrt, weil in ihr

durck den Priester AuBerungen des Menschen dem Himmel zuge~

sandt werden. So keifit es bei Hugo von St. Victor, der auck am
dere Erklarungen der Messe kennt: Missa autem dicta est quasi

transmissa vel quasi transmission eo quod populus fidelis per ministe-

rium sacerdotiSn qui mediaioris vice fungitur inter Deuni et hominesn

preces et vota et oblationes Deo transmittat (De saci'amentis Pars 8,

Oap. 14: Migne, Patr. Lat. 176, Sp. 472)^).

Langst stand fest, daB nur der Priester die Messe vollzieken

konne. Auck die Tkeologen des 12. Jakrkunderts batten dies immer
wieder hervorgehoben. Im Symbol der Lateransynode vom Jakre
121B wurde diese kerrsckende Anffassung festgelegt: et hoc utique

sacramentum nemo potest conficere nisi sacerdoSj qui fuerit rite ordi-

natus secundum claves ecclesiacn quas ipse concessit apostolis et eorum

von Auxerre (gest. nach 1231) und Alexander von Hales (gest. 1245) gebrauclilich.

Auch das Symbol der Lateransynode vom Jahre 1215 hatte herausgehoben, dafi

die Verwandlung potestate divina vor sich gehe ,(C. I. v. Hefele, a. a. 0. S. 880).

Vgl. auch H. E. Bezzenberger, a. a. 0. S. 293/94.

1) Vgl. I. Schwaae, a. a. 0. S. 641, dem ich diesen Hinweis entnehme.
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successorihus Jesus Christus (C. L v. Hefele, a. a.O. S. 880). Auch
Freidank spricht einmal sehr deutlich aus, da6 zur Verwaltung des

Altarsakraments der Priester notig sei : Wir suln die pfaffen eren
{

si kunnen woh heste leren.
/
ir helfe mugen wir niht enbern / so wir

der frone sptse gern (16, 23—26).

Der Empfanger des Altarsakramentes. Wir kommen
vom Spender zuni Empfanger des Altarsakraments. Wenn man
auch den sakramentalen Vorgang von der sittlichen Beschaffenheit

derer die das Sakrament verwalten oder die es aufuehmen unab-

hangig inaclit, so tritt doch nach allgemeiner Dberzeugung die

Grnadenwirkung der Eucharistic erst bei innerer Eignung des Em-
pfangers ein. In der sehr verbreiteten Summa sententiarum, die

schon im Mittelalter gern den Werken Hugos von St. Victor zu-

gerechnet wird^), heifit es: boni et mali sacramentum corporis et

sanguinis Domini summit^ rem vero sacramenti boni tantmi accipiunt,

sacramentum in hoc loco ipsum corpus et ipsum sanguinem Domini

apellamus^ rem vero sacramenti ipsam efficaciam sacramenti, . .
.
(Tract.

6, Cap. 7; Migne, Patr. lat. 176, Sp. 143)^). Man driickt das auch

so aus: Der Schlechte empf&gt den Leib des Herrn nur corpora-

liter, der Grute auch spiritualiter% Aus dieser Gresinnung heraus

pragt Freidank den Spruch: Swer froner sptse ^e reclite gert
/ swd

der ist, derst wol gewert, /
swer ir nicht se rechte gert

/
swie vil er

nimt^ erst ungewert (15, 27—16, 3). Naturlich klingt hier auch der

Paulussatz an, auf den H. E. Bezzenberger hinweist: qiii enim man-

ducat et bibit indigne, iudicium sibi manducat et bibit, non diiudicans

corpus Domini (I. Cor. 11,29). Aber Freidank hebt nicht aus-

driicklich hervor, daB dem Empfanger der nicht im richtigen Zu-

stande ist das Sakrament zum IJnheil ausschl^t, wenngleich man,

so viel ich sehe, in seinen Tagen ganz allgemein so empfunden hat.

Denn die Freidankverse sind so gefiigt, dafi die gegensatzlichen

Reime wol gewert und ungewert hervortreten.

Das Abendmahl in beiderlei Q-estalt"^). I^u 12. Jahr-

hundert kam der Branch auf, den Laien bei dem Abendmahl nur

das Brot zu reichen. Robert PuUus, der um 1150 in Paris starb,

hat bereits in seinen Sentenzen dieses Vorgehn begriindet. Im 13.

1) Vgl Uberwegs GrundriB II, 10. Aud., B. 338/39.

2) Vgl. A. M. Gietl, a. a.O. S. 229, Anmerkung zu Z. 14. — Die Trennung

von sacramentum und res sacramenti ist schon augustinisch
;

vgl. I. Schwane, a.a, 0.

S. 588.

3) Vgl. nochmals ii. M. Gietl, a. a.O. S. 229.

4) Vgl. P. Hinschius, System des katholichen Kirchenrechts IV, 1888, S. 77/78.

Oes. d, Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 3 u. 4. 25
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Jahrhundert dringt die Sitte weiter vor, den Laien den Kelcli zu

nehmen. Es wird sich die Frage einstellen, ob wir dariiber etwas

aus Ereidank erfabren. NTacb H. E. Bezzenberger (a* a. 0. S. 295)

weist Freidank auf das Abendmahl suh utraque specie bin, wenn
ibm znin Tage die Messe gebore wie zum Festmabl Brot und Wein
(15, 16—22). Die Verse besagen aber fiir die vorliegende Frage

nicbts, mag ancb der Dicbter Messe nnd Encbaristie im Ausdruck

nicbt scbarf scbeiden. Denn zum MeBopfer gehort natiirlicb die

Verwandlung von Brot und Wein.

6. Die BiiBe. Die BuBe verwirklicbt sicb nach der iiiitteF

alterlicben Lebre in drei Akten: in der Beue (cordis contritio\ in

der Beicbte (oris confessio) und in der werktatigen Grenugtuung

(operis satisfactio). Der Hocbscholastiker Tboinas von Aquino nimmt
diese drei aufeinanderbezogenen Tatigkeiten des Biifienden als die

Materie des Sakraments und die priesterlicbe Absolution als die

Form des Sakraments, durob deren Yermittlung die silndentilgende

Grnade als die res sacramenti verursacbt wird. Ibm ist daber die

Beicbte eine unumganglicbe Vorbedingung der Absolution und not-

wendiges Mittelstiick zwiscben Reue und Stindenvergebung ^). Nicbt

in der gleicben Weise spracb sicb die Frubscholastik aus. Denn
in der Friihscbolastik werdeii die einzelnen Teile des BuBsakra-

ments nocb keineswegs so test miteinander verkniipft. Es laBt

sicb daber aus Freidanks Lebens- und Bildungszeit vor aller Dber-

prllfung seiner Spriicbe nicbt erscblieBen, unter welcben Anscbau-

ungen er grofi geworden ist.

Beue, Beicbte und Siindenvergebung, Wie verscbieden

man aucb in der mittelalterlicben Tbeologie die Akte der BuBe
aufeinander bezog, welcben Grad von Beue man aucli zur Wirkung
des Sakramentes forderte, man war sicb einig darin, daB die Beue
die Grundlage der BuBe und somit die Voraussetzung der gott-

licben Gnade sei. Nicbt anders weiB es Freidank, Wen Siinden

belasten, der soli sein Herz im Siindenscbmerz (in riuwe) baden

(36,4.5). Ist sie dock aller Siinden Tod (35,6), Jede nocb so

starke Slinde stoBt auf den Gegendruck (loiderstd^) der Beue (37,

20.21). Wo Gott wabre Beue (ware riuwe; perfecta, vera paeni-

tentia) siebt, da wird alle Siinde ein Nicbts (35, 8. 9). Der GroBe
der Siinde wird das Mebr an Gottes Gnade gegeniibergestellt (35,

10. 11). Gott vernimmt in allem Larm der Himtnel den leisen FluB
der Tranen der beimlicb aus reumlitigem Herzen in die Augen

1) Vgl. I. Schwane, a.a.O. S. 661—65; A. liarnack, a.a.O. S. 683—85; Rein-
bold Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte III, 1913, 2. u. 3. Auii,, S. 474 If.



Freidanks Auffassung der Sakramente. 371

steigt (35, 12— 17). Wer mit Todsiinde behaftet sich innerlich wan-

delt, dessen Silnde wird vor Grott ein Traum (37,22—38,2), In

der wabren Reue wird langst vergessene Todsiinde dem Siinder

wieder lebendig vor Augen geriickt: so klaget er^ swa0 er hat ge~

tan. I des Idt in got sin hulde han (37, 12—17), Und in einem Sprucho,

der mxT in den Mirzeren Rreidank-Rassnngen steht, heiBt es : Siinde

ohne Reue bleibt vor Grott neu (38,11.12). Alle diese Verse

sprechen deatlicb aus, daB Reue und zwar wahre, tiefe Reue die

Sunde aufliebt. Sie setzen iiberdies die Reue unmittelbar vor die

von Grott getatigte Grnade. Grleichwohl geben sie noch keine letzte

Klarlieit liber Rreidanks BuBauffassung. Scbranken sie dock keines-

wegs ausdriicklich die Bedeutung der priesterlicben Absolution ein,

wenn aucli keine Wendung darauf Mndeutet, dafi der alltagliche

Weg von der Reue zur siindentotenden Grnade liber die Ohren-

beichte gebt. Letzte Sicberbeit iiber den vollen Sinn dieser Verse

geben erst diejenigen Ereidank-Spriicbe, die eine zwiespaltige Aus-

legung nicbt mebr zulassen.

Freidank sagt uns einmal, daB die Trane, die vom Herzen

kommt und damit Zeicben der contritio cordis ist, viele Missetateii

loscbt die der munt niht mac gesprechen
/
noch der tiuvel tar gerechen

(35, 18—21). Mogen aucb diese Verse auf Siinden abzielen, die

nicbt leicbt in "Worte eingescblossen werden konnen, so bekunden

sie dock mit binlanglicber Deutlicbkeit, daB die Beicbte {oris con-

fessio) nicbt unbedingt notwendig ist, urn die sundenvergebende

Gnade wirksam werden zu lassen. TJnvermittelt antwortet die

Gnade der wortlosen Reue. In diesem Freidankspruclie klingt denn

wobl, aucb ein Satz mit, den Tbeologen anzufubren pflegten, wenn

sie sick die Frage stellten, ob die Reue zur Siindenvergebung aus-

reicbe : Lavant lacrymae delictum quod voce pudor est confiteri ^).

Klar und scbarfer umrissen treten Freidanks Gedanken aus den

Spriicben beraus, in denen aufgezeigt wird, wie weit die priester-

licbe Macht des Papstes dem biifienden Sunder belfen kann. Frei-

dank stellt sick gegen die Bebauptung, dafi der Papst unbereute

Siinden vergeben konne (151, 7—14). Denn nacb seiner Auffassung

bat der Papst iiberbaupt nicbt die Kraft Slindentilgung berbeizu-

fiibren. Die Erzablungen rauberischer Romfabrer, der Papst babe

1) Abaelards Sic et non (Quaestio 151) bringt den Satz in dieser Fassung

als Satz des Kirchenvaters Ambrosius (und zwar aus Ambrosias Expositio Evang.

sec. Lucam 10, 88). Er steht auch im Decretum Gratians (De poenitentia Cap. 2,

Dist.- 1). Vgl. F. Bl. Bliemetzrieder
,
Anselms von Laon systematische Sentenzen

a. a. 0. S. 124, Anm. 4 und A. M. Gietl a.a.O. S. 245, Anm. zu Z.*20.

25*
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iliiieii die Uiitaten ihres ganzen Lebens vergeben, werdeii von Frei-

dank als Lug und Trug bezeichnet (149, 27—160, 7). Der Papst

vermag nur (so legt Freidank fest) BuBwerke aufzuerlegen und
dem reuigen Sunder die Kirchenstrafe im AblaB zu erleicktern

:

dem hdbest anders niht ensimt / %van da^ er siinden huo^e nimt, / Er
mac wol dem riuwcBre / senften sHe swoere (160, 8—11). Hete ein man
mit stner hant

/
verbrennet liute und drwec lant

:

/ den gewalt hat der

hdbest wol
I
swa0 buo^e er drumbe Uden sol / da0 er in der buo0e wol

erldt
I
oh er die gansen riuwe hdt (161, 15—20). Nur von bier aus

gilt der anschlieBende Satz: swer lebet in des bdbsts gebote
/
derst

siinden ledic hin zu gote (151j 21—22). Freidank verdichtet seine

Uberzeugung in die knappe und zugleich aufkellende Forinel : SUnde

nieman mac vergeben /
wan got eine; dar sulen wir streben (160, 20.

21). Grade dieser Spruch vertragt sich nur scheinbar mit dem
Satze des Thomas von Aquino : solus Deus per auctoritatem a peccato

absolvit et peccatum remittit
;

sacerdotes tamen utrumque faciunt per

ministerium in quantum scilicet verba sacerdotis in hoc Sacramento

instrumentaliter operantur in virtute divina (Summa theologica 3, 84, 3).

Denn die gnadenvermittelnde Wirkung priesterlicher Al)Solution

sich in diesen Spruch nicht hineindeuten, wenigstens dann

nicht, wenn man ihii mit dem zusammenhalt, was Freidank sonst

liber Beue und Slindenvergebung gesagt hat^).

So steht fest, da6 Freidank der Beichte und damit auch der

ihr folgenden Absolution nicht die Bedeutung gegeben hat, die ihr

die spatere Earchenlehre beilegte. Natiirlich lehnt er nicht die

Beichte als solche ab. Wie sollte das auch der Mann, der recht-

glaubig die Spendung des Abendmahles allein dem Priester zuwies V

In' der Dreizahl gotes licham bthte unde touf (16, 6) riickte er, wie
wir erkannten, die Sakramente der Eucharistic BuBe und Taufe
zusammen. Langst waren auch cordis contritio, oris confessio und
operis satisfactio als Teile des BuBsakraments bestimmt. Zudem
deutet Freidank in seinen Versen an, daB ihm dieser Aufbau des

Sakraments gelauflg war. Er sagt vom Sunder, indeni er eine

Eigenschaft der echten Beichte heraushebt : Sin herze daz tvirt

scliame vol
/ sivenn er ze relite bihten sol (40, 1.2). Ihm schlieBt sich

der Beichte die satisfactio operis an : dar ndch tuot groziu buoze we.
/

erst saelicj derz bedenket c (40,3.4). Er betont, daB falscher Beichte
der abldz^ also die BuBerleichterungen [indulgentiae) nichts niitzen

1) A. B. Bezzenberger macht a.a. 0. 8.443 darauf aufmerksam, daS dieser
Spruch Freidauks (150,20.21) der Schrift „De vera et falsa poenitentia^ wider*
spreclie. ?gl. zur Beurteilung dieser Schrift A.Harnack, a.a.O. S. 584, Anm. 1.
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(39,20.21). Er stellt fest, dafi Sundenvergebnng mit K-eue und

nachfolgender Bewahrung zusammenhange : Silnde nieman mac ver-

gehen / an riuwe und dne rehte^ lelen (39, 24. 25), Und doch bleibt

als Ergebnis, daB sich fur Ereidank Beichte und Grenugtuung bei

allem Wert, den sie haben, nicht zwischen die aus dem Herzen

kommende Reue und die ihr begegnende gottliche Grnade schieben.

Es wird also zur Erage, wie sicb diese Auffassxing Ereidanks der

Kirchenlelire einfiigt.

H. E. Bezzenberger beinerkt eininal, daS Freidank
5
,der alten

Kirchenlehre“ treu bleibe, nacli der „kein Priester, auch der Papst

nicht, die Sunde selbst vergeben" konne (a.a. 0. S. 443). Es ist

hier gut gesehn, dafi Ereidanks tlberzeugung aus der kirchlichen

G-edankenwelt erwachsen ist. Urn freilich klar zu erkennen, wie

wait in den Satzen Ereidanks Eormungen kirchlichen Benkens nach-

gepragt sind, miissen wir in einer rohen Skizze aufnehmen, was

die Theologen des 12. und des beginnenden 13. Jahrhunderts iiber

das BuBsakx’ament gedacht haben. Denn die einfachen oft unbe-

stimmten Vorstellungen Ereidanks wird besser nacherleben konnen,

wer neben ihnen ihre scharfer umrissenen Urbilder sieht.

DaB sich fiir Thomas von Aquino der Bufivorgang in alien

seinen Stufen anders darstellt als fur Ereidank, haben wir schon

vorhin gesehn. Bei Thomas sind die Teile der Bufie (Reue, Beichte,

gnadenwirkende Absolution, genugtuende Tat) in engste fest ge-

regelte Beziehung zu einander gesetzt und fordern sich gegenseitig.

Auch fiir Thomas gibt es keine Gnade ohne Reue. Aber Reue

und Gnade sind getrennt durch notwendige Zwischenglieder : durch

die Beichte und die Absolution des Priesters. Dagegen wird von

der Eriihscholastik das BuBsakrament noch nicht in diese feste

Eorm gebracht. Das Lehrbuch des Petrus Lombardus soil am Ein-

gang unserer Betrachtung stehen. Nach Petrus Lombardus folgt

echter tiefer Reue {contritio caritate perfecta) unmittelbar die ent-

siihnende Gnade: ipse {Deus} enim per se tantum dimittit peccatum^

quia M animam mundat ah interiori macula et a debito aeternae mortis

solvit (Sent. 4, 18, 5). Der Priester hat die potestas solvendi et li-

gandi, id est, ostendendi homines ligatos vel solutos (Sent. 4, 18, 6).

Die confessio ist eine quaedam punitio peccati^ die dem Priester zu

seinem Urteil verhilft und durch die der Sunder humilior et cautior

wird (Sent. 4, 17, 6). Die priesterliche Binde- und Losegewalt stellt

nur die Verbindung mit der Kirche wieder her, sie legt BuBwerke

auf oder verringert sie ^). Eine ahnliche Stellung nimmt die Schule

1) Vgl. 1. Schwane, a. a. 0, S. 662/63 ; A. Harnack, a. a, 0. S. 584, Anm. 3.



374 Friedrich Neumann

Ahalards ein, der ja aucli der Lelirer des Petrus Lombardus war,

Nach der sog. Epitome tbeologiae christianae, die einem Scbiiler

Abalards gehort^), erlafit Grott die ewige Siindenstrafe. Die Beichte

darf man gleicliwohl niclit verachten, weil sie zu den instituta ec-

clesiae gehort (Migne, Patr, Lat. 178, Sp. 1756). Der dieser Scbule

nahestehende Magister Rolandus erklart, indem er nach dem Vor-

bild Augustins das doppelsinnige peccatum in die BegrifFe poena

und culpa scheidet: peccatum^ id est^ culpa remittitur in cordis con-

tricione, remittitur quogue in oris confessione operisque satisfactione^

sed aliter in cordis contricione remittitur^ id est^ penitus aholetur^ in

oris confessione operumque satisfactione remittitur^ id est^ remissum

monstratur. Oris enim confessio operisque satisfactio sunt certa signa

factae remissioniSj in quibus duohus peccatum, id est, pena temporalis

dehita pro peccato remittitur, id est, minoratur, (A. M. Gietl, a. a. 0.

S. 248). In der Reue leisten wir Gott Genugtuung, in der Beichte

und in der Bufitat tun wir es der Kirche (A. M. Gietl, a. a. 0. S.

249)^). Selbst Albertus Magnus bewegt sich noch um die Mitte

des 13, Jahrhunderts in den gleichen Gedankengangen ^), Eiir uns

sind Alberts Erlauterungen zu den Sentenzen des Lombarden wichtig.

Es ist nicht sicher zii ermitteln, wann sie abgefaBt sind"^). Auf
keinen Eall konnen sie viel vor 1240 entstanden sein, liegen also

unter alien Umstanden jenseits der Lebenszeit Ereidanks. Nach
Albertus Magnus lost Gott allein yon der Siinde und der ewigen
Strafe (Comm, in Sent. 4, 18), So stellt sich ihm die gottliche

Gnade als die Form des BuBsakraments und der Reueschmerz mit

all seinen AuBerungen als die Materie des BuBsakraments dar.

Reue und Gnade schlieBen sich mithin eng zusammen. In der not-

wendigen Beichte demiitigt sich der Christ, sohnt sich mit der be-

leidigten Kirche aus und gewinnt die Mbglich^eit das tJberinaB

zeitlicher Kirchenstrafen zu yerkleinern (Comm, in Sent. 4, 16, 12).

Damit ist der priesterlichen Absolution ihr Wirkungsfeld abge-

steckt: negatur, quod {sacerdosy habeat potestatem interiores maculns

detergendi et dehitum aeternae mortis relaxandi; sed super ‘pwiem

1) VgJ. Uberwegs GrundriB, a.a. 0. S. 294 und M. Grabmann, a.a. 0. 11,

S. 228. — Die wicbtigsten Belege aus Omnebene bringt A.M. Gietl, a.a. 0. S. 248,
Anm. zu Z. 21 und S. 247 Anm, zu Z. 5.

2) Vgl. iiberbaupt A.M. Gietl, a.a.O. S. 243—49, einschlieBlich der Anmer-
kungen.

3) Ygl. H. Lauer, Die Moraltheologie Alberts des Grofien, 1911, S, 308ff.

4) Man setzt sie bald an den Anfang, bald an den ScbluB von iVlberts

scbriftstellerischer Tatigkeit; vgl. Uberwegs GrundriB, a.a.O. S. 466/67.
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openae liahet potestaiem (Comm, in Sent. 4, 18, 10) ^). Der Spruch

des Priesters bildet also fiir Albert so wenig wie fiir die friiheren

Tbeologen gleicber Pichtung einen W.esensbestandteil des Bufisa-

kraments. Da wir auf feinere IJnterscMede nicbt zu achten braucken,

liegen fiir nns die Gedanken der Abaelard-Schule, des Magister

Rolandns, des Lombarden and Alberts des GroCen in einer Ebene,

Man bi’aiicht es kaiim ausznsprecben, da6 Freidank anf detnselhen

Boden stelit.

Aber damit diirfen wir unsere Wanderung durch die Theologie

des 12. und 13. Jakrhunderts nicbt beschliefien. Denn aucli die

Auffassung des Thomas von Aquino wird in dem yon uns betrach-

teten Jabrbundert erstrebt. Schon Hugo von St. Victor, der die

Sakramentslebre so stark beeinfluBt hat, weicht betrachtlich von den

eben gekennzeichneten Theologen ab. Nach ihm fesselt die Siinde

den Menschen durch ein doppeltes Band: sie verursacht mi^obduratio

sive excaecatio mentis und bringt das debitum futurae damnaiionis

(De sacramentis 2, 14, 8 ;
Migne, Patr. lat. 176, Sp. 566)^). Die Er-

blindung des Geistes beseitigt nur Gott allein, aber von der ewigen

Siindenstrafe (ab exteriori vinculo^ hoc est^ a debito damnaiionis) lost

er die Beichtenden durch den Priester (per ministerium sacerdotum)

(De sacramentis, 2,14,8; a.a. 0. Sp. 665)^). Das Decretim Gra-

tians sagt von der Beichte sowohl, dab sich in ihr die Reue be-

kunde, wie auch, dafi sie Gnade vermittle. Es ilberlaBt zwischen

diesen beiden so verschiedenen Auffassungen dein Leser den Ent-

scheid, da zu jeder von ihnen sapientes ut religiosi viri neigten^).

In den Sententiae Divinitatis, die der Schule Gilberts de la Porr^e

angehbren, werden die Ansichten des Petrus Lombardus, Hugos

von St. Victor und der Abaelard-Schule nebeneinandergeriickt, phne

dafi eine Losung versucht wird®). Grade an diesein Beispiel sieht

man so recht, wie sehr die Meinungen im Flufi waren. Wir kommen

zur 4. Lateransynode vom Jahre 1215. Diese Synode.ordnete zwar

an, dafi jedermann mindestens einmal jahrlich seinem sacerdos pro-

prius beichten musse ®). Aber so sehr auch nunmehr die Bedeutung

1) Vgl. H. Lauer, a.a.O. S. 309/10, 316, 329.

2) Vgl. B. Geyer, Die Sententiae Divinitatis, Beitr. z. Gesch. d. Philos, d.

Mittelalters, Bd. 7, Heft 2/3, S. 46.

3) Vgl. I. Schwane, a.a.O. S. 661/62.

4) Vgl. I. Schwane, a. a. 0. S. 663. Das Dekret Gratians wurde als Sammel-

stelle von Vatertexten gern benutzt; Petrus Lombardus entlehnte ihm 236 Cao-

nones, vgl. M. Grabmann, a. a. 0. II S. 387.

5) Siehe B. Geyer, Die Sententiae Divinitatis, a. a. 0. S. 46/47.

6) Vgl. C. I V. Hefele, S. 888. — Die Trierer Synode vom Jahre 1227 gibt
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der BeicMe zugenommen haben mag, das BuBsakrament wurde da-

mals nicht festgelegt. Das Symbol der Lateransjmode erklarte

nur, daB jeder, der nach der Taufe in Siinde gleite, diirch wahre
lieue (yer veram poenitentiam) stets in den alien Zustand zuriick-

gebracbt werden konne. Dieser Satz laBt sich aber jeder mog~

lichen BuBanffassnng anpassen. An derselben Stelle war aus-

driicklich betont, daB die Eacharistie nur vom Priester gespendet

werden konne. AuBerdem war bestimant, daB jede Taufe, die von

irgend jemand ordnungsgemaB (rite) in der Eorm der Kirche voll-

zogen sei, sakramentale Wirkung babe. Bei der BuBe fiel kein

Wort liber den Vermittler des Sakraments. Das ist ottenbar kein

Zufall. Erst Alexander von Hales verlaBt die Bahn der bisherigen

Knrchenlehre nnd bereitet die Stellung des Thomas von Aquino

vor. Ihm stellt sich bereits die Absolution als die Eorm des Sa-

kramentes dar, durch deren Wirkimg die Siindenvergebung ver-

mittelt wird^). Der Standpunkt der Hochscholastik wird durcli

ihn im wesentlichen festgelegt. Der Deutsche Albertus Magnus
erscheint daher* wie ein ISTachziigler.

Es ist unnotig, die AuBerungen der Kirchenlehrer im einzelnen

neben die verwandten Satze Ereidanks zu stellen. Was Petrus

Lombardus, was der Magister Rolandus, was endlich Albert der

GroBe sagt, das wiirde auch er unterschreiben. Reue und gott-

liche Gnade sind ihm so unmittelbar miteinander verbunden, daB

zwischen ihnen die Beichte und die nachfolgende priesterliche Ab-
solution nicht im strengen Sinne als vermittelnde Glieder not-

wendig sind. Zur Beichte gehort nach der Eachformel die neces-

sites praeeepti^ aber nicht die necessitas medii. Die Absolution ver-

mag lediglich die kirchliche Strafe zu erleichtern, Wir erfahren

daher aus Ereidank, daB eine Auffassung, liber die die Entwicklung
der Kirchenlehre hinwegging, urn 1230 noch mindestens bei einem
Teil der Geineindeglieder, und vielleicht besonders grade in Deutsch-

land ein Stuck lebendiger tiberzeugimg war, also nicht bloB in

den Stuben der Gelehrten umfochten wurde. A. Harnack sagt in

seiner Dogmengeschichte
:

„Die hierarchische Praxis, welche die

Laien selbst zur Versicherung der Gnade forderten, ist der Theorie
Jahrhunderte lang vorangegangen. Diese blieb an diesem Punkte
besonders spr6de“ (a. a. 0. Ill S. 683). Ich sehe nicht ganz deut-

genaue Regeln fiir die Absolution; vgl, C. I. y. Hefele, S. 947 und 949. Die Sy-
node von Toulouse des Jahres 1229 fordert dreimalige Beichte im Jahre; vgl*

C. L Y. Hefele, S. 982.

1) Vgl. I. Schwane, a. a.O. S. 663/64.
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lich, ob er hiermit sagen will, daB die Auffassung des Petrus

Lombardus und der anderen, die ihm nahesteben, in ihrer Zeit kein

eigentliches Leben mebr gehabt babe und damit vor allem nicht

mebr im Beginn des 13. Jabrbunderts. Durcb Freidank laBt sicb

das znm mindesten fiir Deutschland widerlegen. Denn in Preidanks

Spriicben treten wir keiner volksfremden Kirchenlebre, sondern

einem Stuck lebendiger Gemeinde- und Priesterreligion gegeniiber.

‘Wenn man im Mittelalter den Begriff* der Bufie uingrenzen

will, kann man folgende dem Ambrosius zagescbriebene Forme!

beibringen
:
penitentia est praeterita mala ilere nec flenda itemm mm-

miitere’^), Auch in Freidanks Yersen klingt diese Bestimmung an,

Er sagt einmal: ist daz wir reinecliche lehen j sunde und schulde ist

uns vergeben
/
die uns von her^en riuwent / und sich niht wider niu-

went (10, 1—4). In der Wendung die uns von her^en riuivent wird

der lateinische Ausdruck fiir Beue, die contritio oder conpunctio

cordis wiedergegeben sein. Aucb Freidank spricbt iibrigens davon,

daB sicb Reue in Tranen ausdriicke. Wenn das Wasser beimlicb

vom Herzen in die Augeii binaufdringt, dann kann dem Sunder

geholfen werden (35, 12—15). Der Siibntag der Siinden ist da,

wenn jemand seine Siinde weinen kann (36, 26. 27). Der Sunder

wird auf das Bad der Reue bingewiesen (35, 4. 6). Die Tranen

miissen aus dem Herzen, also aus der cordis contritio stammen (36,

18. 19), Wer trunken Siinden beweint, auf den wirkt nur der Wein

(94, 13—16). DaB sich der Seelenscbmerz in Tranen bekunde, ist

eine alte und im Mittelalter allgemeine Uberzeugung, die aucb in

mittelbocbdeutscber Dicbtung immer wieder ausgesprochen wird^).

Scbon das neue Testament bericbtete von der weinenden Siinderin

(Luc. 7, 38) und dem weinenden Petrus (Mattb. 26, 75).

Siihnende Tat. Freidank sagt, daB sicb einem ecbt buB~

fertigen Herzen die losende Gnade Gottes obne Vermittlung ein-

senkt. Wir erfahren aber wenig von ibm iiber Werke der Genug-

tuung, die der Beichte, die aus der Reue geboren ist, zu folgen

baben. Am meisten gibt ein Sprucb her, durcb den Freidank in

seiner Weise ausdriickt, wie sicb ihm das Verhaltnis von Leistung

und Gesinnung darstellt: So viel sacblicb Gutes der wirkt der mit

Todsiinde behaftet ist, sein Tun bleibt fiir ibn wertlos : diu gilete

gar verdirbet
/
ob er an riuwe stirbet (37, 24. 25). Erst nacb seiner

1) Ygl. A. M. Gietl, a. a. 0. S. 237, Anni. zu Z. 19 und B. Geyer, Sententiae

Divinitatis, a. a. 0. S. 45, — An bekannten Stellen nenne ich nur: Isidor ron Se-

villa, Etym. VI, 19,42 und Sent. II, 12; Ivos von Charters Decretum 16, Kap. 1;

Gratians Decretum, De poenitentia, Disk. 3. Cap. 1 ;
Petr. Lombardus, Sent. IV, 14,2.

2) Vgl. H. E. Bezzenberger, a.a. 0. S. 316.317.
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inneren Bekehrung grlinen und bliihen alle diese Gruttaten fiir ihn

selbst wieder aiif: vor gote ivirt sin silnde ein troum (37,26—38,4).

Der Freidanksprncb. gibt in verkiirzter Form eine Gedankenkette

EzecHels (33, 12—16) wieder, auf die H. E. Bezzeiiberger (a. a. 0.

S, 318) hingewiesen kat: Justitia jusfi non liberavit eum in quacum-

que die peccaverit: et impietas impii non nocehit ei, in quacumque die

Gonversus fuerit ah impietate sua .... Etiam si dixero justo, quod

vita vivat^ et confisus in nistitia sua fecerit iniquitatem : omnes iustitiae

eius oblivioni tradentur, et in iniquitate sua, quarn operatus est, in

ipsa morietur. Si auteni dixero impio: Morte morieris: et egerit poe-

nitentiam a peccato suo, feceritque indicium et iustitiam .... vita

vivet et non morietur. Omnia peccata eius, quae peccavit, non impu-

tahuntur ei ... . Ein Freidankspruck, der einer Bibelstelle folgt,

spricht natnrlick etwas ans, was die Tkeologen lekren muBten.

Jedes gute Werk tragt erst dann den verdienten Lokn ein, wenn

sick der Tater im Zustande der Gnade befindet. So katte Augustin

erklart, daB Almoseii Slinden tilgen, wenn’ sie aus der caritas kommen.

In den Sentenzen Isidors von Sevilla keiBt es: nulla scelera elee-

mosynis posse redimi, si in peccatis quis remanserit, und: quail enim

intentione ah unoquoque largitur, toliter et apud Deum recipitur (III,

60). Mittelalterlicke Belege konnen wir kier bei Seite lassen ^).

Der Zeit Freidanks galten Beten {oratio), Fasten {ieiunlum)

und Almosen (eleemosyna) als wicktigste BuBwerke. Freidank bringt

einige Verse iiber die Almosenspende. Wie Wasser das Feuer

losckt, so losckt das Almosen die Siinde: da^ lescliet siinde waller

I
dd man0 mif guotem tvillen git (39, 6. 9). Der Satz bildet ein

Bibelwort nach : ignem ardentem extinguit aqua et eleemosyna resistit

peccatis (Ecclesiasti^us 3, 33). Aber Freidank gekt bezeichnender-*

weise (vielleicht unbewufit) iiber dies Bibelwort liinaus; die Kraft

des Almosens kangt von der reckten Gesinnung des Spenders ab.

Das Gleicke sagt Rudolf von Ems im Guten Gerkard Vers lB3ff.

:

1) Man vergleiche etwa Petrus Cantor, Verbum abbreviatum 104, De elee-

mosyna (Migne, Patr. Lat. 205, Sp. 286 ff.).

2) Nach dem Walschen Cast (Vers 6131 If.) verrechnet sich derjenige, der

darauf siindigt, dafi er sich durch Almosen, die er aus dem Reicbtum seiner Mittel

spendet, losen konne. H. E. Bezzenberger empfand diese Stelle offenbar als eine

Art Gegensatz zu den Freidankversen, dafi ein Almosen die Sunde losche, wenn

man es mit gutem Willen gebe. Aber ein Gegensatz ist nicht vorhanden. Denn

dem Spender, auf den der Walsche Gast abzielt, fehlt grade der gute Wille in

dem hier gemeinten Sinne. Aufierdem war es alte Ansicht, daB man die Weg-
gabe der Almosen spiiren miisse. Der Walsche Gast wendet sich gegen die auBer-

liche Auffassung, daB ein Almosen Siinden straflos mache. Schon Augustin war

dagegen angegangen (Enchiridion, 70). Vgl. auch A. Harnack, a. a. 0. S. 227, Anm, 1.
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des nam er ein iirhunde dort / an der schrift der icdrheit / diu von

den almnosen seit:
/
swer es mit guotem muote git / da^ lescliet

waller siU / die sunde alsam da^ ica^^er hiot
/
da^ fiur .... (VgL

H. E. Bezzenberger, a. a. 0. S. 320). Edward Schroder vermutet,

dafi Rudolf Her die Verse Ereidanks verwendet, wenngleich Erei-

dank yon Rudolf nicht genannt wird: „gleichviel ob er (Rudolf)

ihn damals noch nicht kannte, oder die Namensangabe fllr iiber-

fliissig hielt“ (a. a. 0. S. 238). Die Freidankverso formen einen

Gredanken der kirchliclien Lehre, der damals naliezu Alltagsgut

ist. Es halt daher nicht schwer sinnverwandte Satze aus dem
kirchlich akademischen Schrifttum beizubringen. Ein Satz aus dem

Verbum abbreviatum des Petrus Cantor kann andere Satze vei'-

treten: pietas aniem dantis condit eleemosynam^ non qnantitas dati

(Kap. 104, De eleemosyna; Migne, Patr. Lat. 205, Sp. 288).

Nach einem weiteren Freidankspruch yon den Almosen werden

dem Almosenspender yier groBe Lbhne. Sie sind gebunden an die

Freude des Empfangers, an die GroBe der Gabe, an die Starke

der beseitigten Not und an den guten Willen (die caritas) des Ge-

bers (39, 10—15). Petrus Cantor rat sogar, bei Almosen darauf

zu achten: quis sit eius effectiis^ quid dandum et quomodo et quo or-

dinoj quantum, qualiter et de quo, quihiis quot et qualibus (Verb. abbr.

104; a. a.O. Sp. 286). Wir sehen auch Her, daB Freidank in seinen

Spruchen, die yom Geben sprechen, nur allgemein den Begriff des

Almosens andeutet, aber nicht die Almosen ausdrlicklich als Werke
der Genugtuung bezeichnet. Der Wert jeder Art yon Gabe ist

flir Freidank durch die innere Haltung des Spendenden bedingt.

So ist ihm bei der BuBe beides notwendig, der Seelenschmerz und

das nachfolgende richtige Verhalten: sirnde nieman mac vergeben
j

dne riuwe und dne rehtes leben (39, 24. 25).

6. Ergebnis. In einer ganzen Reihe der Freidankspriiche

die sich auf die Sakramente beziehn sind tlberzeugungen ausge-

sprochen die ihm yom kirchlich akademischen Denken vorgeforint

warden^). Darum hat denn auch der neuzeitliche Ijeser den Sinn

dieser Verse oft erst dann ganz gegenwartig, wenn man sie ver-

gleichend neben sinnyerwandte Satze der mittelalteidichen Sakra-

mentslehre stellt. Freidanks Verse zeigen in yielen Fallen, wie

weit das was yon mittelalterlichen Theologen und mittelalterlichen

Akademikern iiberhaupt erortert und festgelegt wurde einem Deut-

1) Dasselbe gilt natiirlich auch von Freidankversen die sich auf andere Ge-

biete beziehn. Vgl. meinen Aufsatz : Freidanks Lehre von der Seele, Ifestschrift

Max H. Jellinek, 1928, S.86ff.
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scheu des 13. Jahrliunderts so selbstverstandlicli war, da6 er es

in der Form des schlichten Spruches hinstellen konnte. Blicken

wir kurz znriick, um die wicktigsten Beispiele in die Erinnerung

anfznnehmen.

Freidank heben sich die Sakramente heraus, die in seinen

Tagen auf der 4. Lateransynode als Hauptsakramente festgelegt

waren: das Altarsakrament das Sakrament der BuBe nnd das Sa-

krament der Taafe. Er spricht von dem Zweck und der Wirkung
des Altarsakraments, allerdings in iinakademiscken Wendungen die

etwas von der Art volkstiimlicber Predigt haben. Er trennt beim

Altarsakrament den sakramentalen Vorgang von der sittlichen Be-

schaffenbeit des spendenden Priesters. Er stellt berans, daB nur

der Grute die Wirkung des Altarsakraments emptangt. Rene Beichte

und BuBtat sind ihm nocb nicbt als notwendige Teile des BuBsa-

kraments die sich gegenseitig fordern in eine feste Ordnung ge-

bracbt. Daber sind bei ihm Reue und Grnade eng verbunden, was
zugleicb beifit, daB bei ihm die Bedeutung der Beichte eingeschrankt

ist. Freidank lebt damit in einer tjberzeugung die damals auch

nocb im Bereicbe tbeologischer und kircbenrechtlicber Erorterungen

durcbaus vertretbar war, wie uns kein Geringerer als Albertus

Magnus zeigt. End endlich ein Letztes: Freidank pragt ein, daB

nur dann eine Leistung dem zugerecbnet wird der sie leistet, wenn
er aus der ricbtigen Gesinnung heraus bandelt.

Wir batten uns die Frage gestellt, ob man sich im Kloster

Kaisheim vielleicbt auch desbalb an den Magister Freidank er-

innerte, well man sich ihm geistig verbunden fublte. Die Antwort
gibt sich nunmehr von selbst. Der fabrende Meister war in der

Tat seinem Wisseii und seiner Haltung nach so etwas wie ein sa-

kularisierter Moncb oder ein sakularisierter Kleriker iiberhaupt.

Von bier aus wird man auch zu verstehn haben, warum er von
Rudolf von Ems so hoch gescliatzt wurde (vgl. Edward Schroder
a.a. 0. S. 234ff.) Rudolf von Ems ist trotz seiner ritterlichen Her-
kunft nur noch sekr bedingt in seiner Haltung ein hofisclier Ritter.

Er steht vielmehr nahe bei den gelehrten Meistem, denen irgend
eine Art literariscber Tatigkeit zum Berufe wird.
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Altertumswissenschaft

Die gemianisohe Sprachgrenze iiii aiitikeii Elsass.

Von

Ulrich Kahrstedt.

Vorgelegt in der SitJiung am 22. Dezember 19S0.

Die Provincia Grermania superior der hoken Kaiserzeit siidlich

Mainz wird von drei Civitates ausgefullt ^), deren Namen und

Polge feststeken; die Vangionen in Rkeinkessen, die Nemeter in

der Pfalz, die Triboker im Elsafi. Diese drei Stamme nennt Plinius

n. h. IV 106 Germaniae gentes — neben anderen weiter strom-

abwarts. Das ist an sick eine Bezeicknung, die die Zugehorigkeit

zu einem Distrikt dieses Namens bezeichnen kann. Da es aber

eine Provinz Grermania erst seit Domitian gibt, muB er an den

etknograpkiscken Ckarakter denken, und daB fiir diesen der Name
Grermanen zutrifft, wissen wir aus Tac. Grerm. 28, der sie und die

Ubier als zweifellos germanisck von den angeblicken Grermanen,.

den Treverern und Nerviern abriickt. Quelle ist auck kier der

sackkundige altere Plinius, sodaB Zweifel liber den ungefakren

Verlauf der Volkergrenze nickt mbglick sind^).

1) Abgesehen von dem Territorium der Legion in StraBburg tind zuerst

noch den entsprechenden kleinen Territorien der Kastelle.

2) Die Volksnamen selbst sind wohl keltisch: OIL XllI p. 139 ff. Gelzer,

Els.-Lothr. Jahrb. VIII 6 betont mit Recht, daB dies nichts beweist. Ich erinnere

daran, dafi der Name der Russen nicht russisch, der Name der Germanen nicbt

deutsch ist. — Man hat von einer Keltisierung der Stamme gesprochen und es

trifft zu, daB ihre materielle Kultur in der Kaiserzeit die allgemein gallische ist

(Fuchs, Kelt. Vogesen-Siedelungen 80 f.), daB ihre Notabeln „wie reiche Kelten

leben“ (Gelzer a. a. 0. 9). Aber das Gemeinsame ist das beiden Vblkern zustrb-'

mende Gut der provinzial-rSmischen Kultur, man lernt Latein und gewohnt sich

an Hypokausten, Villen, Terra Sigillata usw. Keltisiert sind die Stamme des-

wegen so wenig wie die afrikanischen Punier libysiert sind, weil die Villen bei

ihnen und im libyschen Hinterland einander zum Verwechseln ahnlich sehen.

Plinius bei Tacitus bat jedenfalls von solcher Keltisierung nichts gemerkt und

die romische Verwaltung hatte keine Ursacbe, einem Untertanenvolk die Sprache

eines anderen aufzudrangen, . Zudem hangen die Stamme mit dem rechtsrheini-

schen Gebiet zusammen, sind keine isolierte, zum Schrumpfen verurteilte Sprach-

insel.
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Fiir die Entsteliung dieses linksrheinischen Grermanengebietes

haben wir eine weitere Uberlieferung. Caesar Bell. Grail. IV 10, 3

zahlt die Stamme am linken Bhemufer auf: Nantuaten, Helvetier,

Seqaaner, Mediomatriker, Triboker, Treverer. Also ein Zustand,

wo von den drei Stamm en erst einer, der der Triboker, liber den

Rkein gegangen ist. Die gleiche Tradition findet sich Strabon

IV 3, 4. Er nennt am Ehein die Helvetier, Seqnaner, Medioma-

triker, zu denen sick ein xiber den Strom gekommenes germani-

sckes Volk gesellt babe, die Triboker. Die Stelle bei Caesar wird

von vielen als interpoliert betrachtet
;

fiir unsere Zwecke kommt
nichts daranf an, ob Caesar oder ein anderer die Satze aus einer

geographischen Quelle einfiigte. Es bleibt dabei, dab irgend wann
einmal der Zustand herrsckte, dafi die Triboker iiber den Strom

gegangen waren, die beiden anderen Stamme nock nickt. TJnd

dieser Zustand ist wegen Strabon zweifellos der von Poseidonios

geschilderte (Norden, Tac. Grerm. 23BflF.). Und zwar sitzen die

Triboker damals nordlich der Mediomatriker, nickt an die Sequaner

anscklieUend, der Zustand ist also so, dafi die Sequaner im Ober-

elsaB den Rkein beriikren^), die Mediomatriker im TJnterelsaB, die

’ Triboker in der Pfalz und in Rkeinhessen : wir sind nock ganz im

Stadium der Wanderung.

Die nackste Phase ist der Eeicksbau des Ariovist. Er be-

kerrsckt nack Caes. I Bl, 2 (vgl. Oros. VI 7, 8) Haruden, Marko-
mannen, Triboker, Vangionen, Nemeter, Sedusier und Sueben. Ein-

zelnes ist hier naher greifbar. Die Sueben siedeln z. T. am mitt-

leren Rhein, sie sind in der Scklackt vom J. 87 gegen Caesar nickt

1) Klotz, Caesarstudien 135 fif.; Gelzer a. a. 0. 7. Arderer Ansicht ist Keune
EE II A 1643. Ich bin auch bei Annahrae von Interpolationen moglichst vor-

sichtig. Wir wissen heute darch die- Papyri, wie Literaturwerke in ungeziihlten

Exemplaren bis in die Dorfer zerstreut waren, und ich kann mir rein technisch

nicht vorstellen, wie eine Interpolation, die naturgemaB nur in einem Exemplar
vorgenommen wird, sich so durchsetzen soli, daB alle Exemplare eines Buches,

die die Antike iiberleben, sie aufweisen. Gerade bei unseren Stellen ist der Wider-
spruch zu Caesars anderen Angahen unbedenklich. Er nennt Bell. Gall. I 1, 3

den Ehein als Grenze der Kelten und Germanen, aber das tut Tacitus (Germ. 1) auch,

der Kap. 28 drei Stamme links des Eheins als germanisch kennt. Cassius Dio
XXXIX 49, 1 f. nennt auch die Stromgrenze, friiher waren die Stamme auf beiden
Seiten KsXxol genannt worden. Das sind nach seinem Sprachgebrauch Germanen
— also einfach Konfusion, dadurch entstanden, daB Dio in einer Quelle fur beide
Ufer Kelten genannt fand und nkht begriff, daB dies echte Kelten sind, nicht
seine eigenen „ Kelten".

2) Die Helvetier in der Schweiz sind fiir Poseidonios’ Zeit sicher, sie sitzen
in ihr schon zur Zeit der Kimbernzugei.Norden a. a. 0. 228 if. Zum Fehlen der
Eauraker s. u. S. 384 f.
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beteiligt, sie bedroben die Treverer und werden von den Ubiern
verfolgt, als sie weicben ^). Da letztere nacb dein Ausweis ihrer

Graber von der Wied bis etwa Wiesbaden fiir diese Zeit gesicbert

sind (Scbumacberj Prabist. Zeitscbr. VI 277 f.), sind also die Sueben
i. J. 67 damit bescbaftigt, bei und siidlicb Mainz in Rbeinhessen

einzudringen. Steben gebliebene Lacben dieser Plat sind wie
langst erkannt die Sueben von Naubeim mit ibrer cbarakteristi-

scben Hinterlassenscbaft und die Suebi Nicronses bei Heidelberg.

Diese sind also garnicht mebr liber den Rbein gekoiiimen. Ferner

wissen wir aus Caes. I 31, 10, daB die Haruden erst B8/7 iiber den

Strom wandern und Ariovist, der vorber ein Drittel des Sequaner-

landes batte, fiir sie ein zweites Drittel fordert. Diese Ansiede-

lung ist nicbt mebr zustande gekommen, da Caesars Intervention

dazwiscben trat. Da fiir Poseidonios
,

also dicbt vor Ariovist,

Sequaner und Mediomatriker den Rhein berlibren und nordlicb der

letzten nocb Raum fiir die Triboker bleibt, bis die Treverer an-

fangen, kann das „erste Drittel^ des Sequanerlandes nicbt das

UnterelsaB sein, das vielmebr medioinatriscb war^), sondem be-

reits das OberelsaB, und das zweite Drittel meinte die Gegend bei

und westlicb Belfort. Dieser Plan derVorscbiebung der Germanen
tief in das Herz Galliens bat Caesar auf den Plan gerufen. DaB
die Triboker jenes erste Drittel batten, und daB sie tiberhaupt auf

friiber sequaniscbem Gebiet saBen (so Gelzer a. a. 0. 7), ist nicbt

zu erweisen, gerade sie waren allein lange vor Ariovist liber den

Rhein gegangen und braucbten zur Landnabme seine Hlilfe nicbt,

fiir das „ erste DritteP steben Markoinannen und Sedusier zurVer-

fligung^). Sicher aber diirfte sein, daB die Triboker, die in der

Zeit ibrer alleinigen Ubersiedelung nocb nordlicb des ElsaB saBen,

in der Zeit Ariovists nacb Sliden sicb verscboben baben, daB da-

mals die Folge: Vangionen, Nemeter, Triboker == Rbeinbessen,

Rheinpfalz, Dnter-ElsaB sicb berstellte. Wir beobacbten also einen

Zug von Norden nacb Siiden links des Rbeins, die Triboker sind

der alteste Stamm, sitzen zuerst, sagen wir etwa vorsicbtig : sud-

lich von Mainz
;
dann folgen andere und drlicken sie slidwarts vor

1) Caes. I 37, 2 ;
54, 1.

2) Wenn auch die Ableitung der Mediomatriker von der Moder (Forrer,

Ur- und Fruhgesch. Els, Lothr. 32 ff.) nicht sicher ist: Scbumacher a. a. 0. 258.

Die Verschiebung der Mediomatriker ganz aus dem UnterelsaB heraiis bei letz-

terera a. a. 0. geht freilich wegen Poseidonios nicht.

3) Dazu, daB i. J. 57 das OberelsaB nicht mebr sequaniscb ist, also das

,, erste Drittel^ vorstellen muB, nicht das niemals wirklicb okkupierte „zweite

DritteP, vgl. Caes. I 54, 2: Caesar marschiert vom Ober-ElsaB zu den Sequanern.
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sich her. Die tlbergangsstelle bleibt die Gregend bei und siidlich

Mainz. Dem entsprechen die Bodenfunde. Die Mainzer Gregend

ist der Ausgangspunkt der germanischen Siedelnng am linken

TJfer^): bei Albig, Alzey, Elsheim, Essenheim, Hahnheim, Heides-

heim, Niederolm, Nierstein, Molsheim. Also in ganz Eheinhessen

nnd der Nordostecke der Eheinpfalz, liegen germanische Brand-

graber, die alter sind als die Naiiheimer Suebenwelle und jiinger

als der Beginn des stadtischen Charakters von Bibrakte, also

zwischen 80 nnd 60 gehbren^), in die Zeit der Greographie des

Poseidonios: dies sind also Triboker und naturlich z. T. auch schon

die nachdrangenden Briiderstamme. Eine von dem Marsch iiber

Mainz unabhangige Bewegung hat erst Ariovist ins Leben ge-

rufen, der das „erste Drittel“ der Sequaner von Osten her be-

setzte.

Das Grrofireich des Ariovist blieb eine Episode. Nicht nur der

Plan auf das „zweite Drittel“ wurde zerstortj sondern ea trat

auch ein Riickschlag fiir das bereits von den Germanen Erreichte

ein. Gaea. I 63, 3 berichtet, daB er alle Germanen, die nicht im
Gefecht fielen, iiber den Rhein trieb. Wirldich alle? Er selbst

sagt I 43, 9, daB eine vollige Verdrangung der linksrheinischen

Germanenstamme nicht mehr in Erage kam, was er nicht in die

Commentarii zu schreiben brauchte, wenn er es doch tat. Er
meint nur die Kampfer in der Schlacht gegen Ariovist und wie
sich gleich ergeben wird, die von Ariovist abgesehen von jener

iiber Mainz kommenden Bewegung angesiedelten Germanen, die

des „ersten Drittels“, des OberelsaB. Den Zustrom iiber Mainz
hat er nicht unterbunden, die rheinhessischen und pfalzischen Ger-
manen bestehen waiter und driicken auf die Treverer, die des-

wegen im Kampf urn Alesia nicht mittun kbnnen^).

Die Geographic des Poseidonios und die des Ariovistreiches

kannte keine Rauraker links des Rheines in der Gegend um das
spatere Augusta Rauracorum und Basel. Langst ist erkannt, daB
die Erklarung in einein weiteren Fragment der vorcaesarischen

1) Schumacher a. a. 0. 270, — abgesehen von dem Einsickern weiter nord-
lich, das mit der Invasion uber Mainz zusammen das Verbreitungsgebiet germa-
nischer Brandgraber (Schumacher 263 f.) ergibt,

2) Schumacher a. a. 0 . 272. 274. Zu ihnen fiigt sich die Siedelung von
Weisenau a. a.O. 273; Siedel. u. Kulturgesch. I 146; Mainz. Zeitschr. Til 37;
VI 10. Der Ubergang der Triboker 100—70 bei Fuchs, Kelt. Vogesensiedelungen
80 f., Masson, das Breuschtal und seine Nacbbargebiete 108 u. a. ist also chrono-
logisch richtig, geographisch falsch

;
sie sitzen damals noch weiter nordlich,

3) Caes. VII 68,7; vg]. VIII 25,2. Ebenso Gelzer a. a. 0. 7.
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Greographie liegt, das wir — echt oder interpoliert
,

wie oben

S. 382 — Bell. Grail. VI 25, 2 besitzen, wo der herkynische Wald
im weitesten Sinne bei den Helvetiern, Raiirakern imd Nemetern
beginnt, d. b. diese in Baden iind Wiirttemberg woknen^). Das
ist der Znstand, den die bis in das frlihe 1. jhdt. v. Ckr. rei-

chenden keltischen Bodenfunde rechts des Ekeins widerspiegeln

:

die keltiscke Siedelung von Hockstetten bei Altbreisach, die

Pestling von Zarten, die Nekropolen von Ladenburg iind Diikren

nsw. “). Es wird begreiflick, dalJ die damals liber den Rkein set-

zenden Grermanen, die Triboker an der Spitze, iiber Mainz geken;

nur dort, nirgends weiter siidlick, erreickt uin 100 v. Ckr. das

(Termanentnm den Rhein. Reckts des Rkeins haben sick die Grer-

inaneii in der Ricktung Frankfnrt-Heidelberg-Karlsruhe erst par-

allel mit der linksrkeiniscken Nord-Siid-Bewegung vorgearbeitet.

Nunmehr die letzte sckwierigste und viel bekandelte Angabe
liber die Vblkerverteilung in den uns hier besckaftigenden Gre-

bieten: Ptolemaios II 9,8. Er nennt am linken Rkeinnfer dieVan-

gionen, Memeter und Triboker, wie uns gelaufig, und danack die Raii-

raker und teilt den Tribokern Brumath und Ekl bei Benfeld zu, also

Orte im DnterelsaB ^), den Raurakerii nickt nur Augusta Raura-

corum wie selbstverstandlick, sondern auch Argentovaria-Horburg

bei (yolmar^). Ptolemaios ist gewifi nickt fehlerfrei, er nennt

StraBburg im Zusammenkang mit den Nemetern statt den Tri-

bokern aber die Angaben liber das raurakische OberelsaB sind

zu positiv, um verworfen werden zu kbnnen. Es kandelt sick nur um
die Frage, zu welcher Zeit die von ihm besckriebene Verteilung der

1) Vgl. Burckhardt-Biedermann, Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrlieins 1909,

406 if. 429; Philipp bei Norden a. a. 0. 474.

2) Schumacher, Prkhist. Zeitschr. VI 241 ff.: Sied. u. Kulturgesch. I 140 ff.

Mit der Tatsache der schon helvetisch gewordenen Schweiz vertr^gt sich das

durchaus
;

zur Zeit der Kimbernwanderung sitzen die Helvetier von Heidelberg

bis an den St. Gotthard. Auch die Latobrigen nach Baden, in den Breisgau zu

versetzen, lehnt Stahelin, Die Schweiz in romischer Zeit 57'^ mit Recht ab.

3) Breucomagus ist sicher Brumath. Daneben bietet Ptolemaios a. a. 0. Elbe-

kos, hierin steckt wie bekannt das Helvetum (o. a.) von GIL XIII 5972 = EhL

Helvetum hat, selbst wenn der Name so richtig ist, sicher nichts mit den Helve-

tiern zu tun, wie Stahelin a. a. 0. 57’ mit Recht gegen Forrer betont. Die Er-

ganzung einer Civitas Helvetum durch letzteren (Jahrb. f. Gesch., Sprache, Liter.

Y. Els.-Lothr. 1917, 8 if.) ist ohnehin verboten; der Ort ist ein vicus, keine Ci-

vitas — es sei denn die (verlorene) Inschrift war sehr spat, wo man Civitas fiir

Einzelorte verwendet.

4) Ihm RE II 714; dort liegt ein vicus: Riese, Inschr. 2087.

5) Da6 das Legionsterritorium von Strafiburg bis an oder in die Pfalz

reichte, wird niemand annehmen wollen.

Oes. d. Wiss, Nachricliteti. Phil.-Hist. Kl. 1930. Heft 3 u. 4. 26
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iStamme gait. Die herrscliende Meinuixg setzt sie einliellig in die

Zeit vor die oben dargestellte poseidoniscbe Geographie, wobei

andere Angaben des Ptolemaios gern herangezogen warden: II 9, 10

nennt er Aventicum als sequaniscb, ebenso die Colonia Equestris-*

Noviodunum, Nyon am Genfer See, also die ganze Westscbweiz;

II 11,6 kennt er recbtsrbeinische Vangionen^). Aus den Ptole-

maiosstellen, die Philipp a. a. 0. 478 ff. auf Artemidor zuriickfiihrt,

soil folgen, dafi vor ca, 100 v. Chr. die Sequaner in der West-

Schweiz und urn Besancon safien, dann jene an die Helvetier

verloren iind als Ersatz den Raurakern das Oberelsafi abnahmen,

diese auf die Gegend von Basel beschrankend, — wodurch die posei-

donische Geographie hergestellt wird mit den Sequanern am Rhein

und dem Jura als Grenze gegen die Helvetier (Strab. IV 3,4).

Diese Entwickelung geben Burckhardt-Biedermann a. a. 0. 400 if.

;

Gelzer a. a. 0. 6; Stahelin a. a. 0, 24; Philipp a. a. 0. Ebenso

legt Schumacher (Prahist. Zeitschr. VI 233iF.; vgl. SiedeL u. Kult.

Gesch. 1 145, 149) diese Voraussetzung der Interpretation der Boden-

funde zugriinde. TJmgekehrt identifiziert Keune RE. II A 1643

die ptolemaische Geographie mit der der Kaiserzeit schlechthin

und Riese (Inschriften) legt sie seiner Einteilung des Materials

fill' die Kaiserzeit zugrunde (vgl. zu Nr. 2087), ebenso Hertlein,

Jup. Gig. Saulen 53 f.

Die letztere Identifizierung, die die Rauraker in der ganzen

Kaiserzeit das Ober-ElsaB besitzen laBt, ist nun sicher falsch;

denn nach der spaten Provinzialeinteilung liegt Argentovaria

(Gastrum Argentariense) in Maxima Sequana (Not. Dign. VII 3;

IX 8). Und wenn man hier noch an relativ spate Verschiebungen
allenfalls glauben konnte, weil wir iiber die Verwaltungsgeschichte

des Elsa6 sehr wenig wissen, ist doch vollig klar, da6 die Einbezie-

hung von Avenches und Nyon in das Gebiet der Sequaner unmoglich
die Geographie „ der Kaiserzeit “ vorstellen kann: beide Gemeinden
verfolgen wir vom 1. Jhdt. n. Chr. an ununterbrochen als helve-

tisch. Die beiden ptolemaischen Anomalien lassen sich aber na-

tiirlich nicht von einander trennen.

Aber ebensowenig konnen sie Reflexe der Geographie vor 100
V. Chr. sein. Mit dieser Annahme mutet man zunachst einmal
dem Ptolemaios eine selbstandige Arbeit und in einem Atern damit
eine Dummheit zu, die beide zu weit gehen. Er nennt in seinem
erweiterten Raurakergebiet die Kolonie Augusta (gegriindet 43
V. Chr. : RE IV 529, Nr. 98) und bei den Sequanern die Colonia

1) Verschrieben in Vargionen.
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Eqaestris (a. a. 0. 99
;

auch aus der Zeit vor Aktion). Er mliBte

also von Zeile zu Zeile die Quelle wechseln, miiBte nack geogra-

pliischen Langen und Breiten neue Orte in die alien Einheiten

einpassen — sekr selbstandig. Und er miiBte zur gleichen Zeit

die Colonia Equestris, die, wenn die Helvetier seit ca. 100 v. Chr.

an den Jura reichen, in alien kaiserzeitlichen Quellen, in alien,

die ihren Uamen itberkaupt geben konnten, ausnahmslos als bei

den Helvetiern belegen bezeichnet sein muBte, zu den Sequanern

gesetzt haben, obne den Feliler zu bemerken — mehr als dumm.

Es ist vielmelir offenbar, dafi es irgend einmal eine Zeit gegeben

hat, wo Colonia Equestris bestand und das westschweizerische

Hinterland zu den Sequanern gehorte, und dieses ist dann zugleich

die Zeit, in der die Rauraker in Ober-ElsaB saBen.

Dazu treten weitere Erwagungen. Hack der herrscbenden

Ansicht haben die Eauraker das Ober-ElsaB in der ersten Halfte

des 1. Jhdts. v, Chr, verloren, um auf ihr spateres Territorium

beschrankt zu werden. Die poseidonische Greographie kannte

aber (o. S. 384) keine reduzierten, sondern iiberhaupt keine Eau-

raker links des Rheins
;
sie saBen noch rechts des Stromes, als die

Triboker bereits um Mainz wohnten. Noch mehr: wir sahen, dafi

die drei Grermanenstamme, von denen wir ausgingen, liber Mainz

sich in das linksrheinische Gebiet schoben, die Triboker voran,

also logischerweise dieVangionen als SchluB — indem die nachste

Einheit, die Sueben von 58/7, nicht mehr zum Ubergang katnen.

Poseidonios liatte nur die Triboker bereits linksrbeinisch, Ptole-

maios hat sie und die Nemeter rein links des Stroms, die Van-

gionen, bzw. „Vargionen“ sowohl links wie rechts. D. li. seine Geo-

graphic ist jiinger als die poseidonische. SchlieBlich gibt Ptol.

II 11,6 einen festen Terminus post quern: er kennt rechts des

Rheins keine Ubier mehr, die Verteilung der Stamme ist also

jiinger als die Umsiedelung dieses Stammes durch Agrippa um 38

V. Chr. (Strab. IV 3, 4). Wir haben also eine ganz fruhkaiser-

zeitliche Geographic vor uns : abgesehen von den etwas jungeren

Ordnungen betrelFen die Kolonien und die Ubier die Ordnung Cae-

sars.

Diese Annahme wirft Licht auf den politischen Sinn der Ord-

uung und auf die Bodenfunde. Die Helvetier safien vor 58 ganz

links des Rheins und reichten bis zum Jura, Sie kehren stark

verringert in ihre Heimat zuriick und Caesar legte Gewicht dar-

auf, ihr Land so dicht besiedelt zu halten, daB es kein germani-

26 *
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scher Kolonisationsboden wui'de^). Caesars Zweck wurde nur er-

reiclit, wenn das helyetisclie Territorimn kleiner bemessen wurde

als es vor B8 geweseu war. Das eine Mittel dazu war die An-

siedelung der Rauraker iin Ober-ElsaB iind bei Basel, also eines

Stammes, der vor 58 ganz recbtsrheiniscli gewesen war (o. S. 385),

den erst die Helvetier als seine Nachbarn in ihre Wanderungsbe-
wegung hineingezogen batten (Oaes. I 5,41; vgl. Oros. VI 7,5).

Diese Anweisiing war vom romisclien Standpunkt aus berecbtigt,

da das Ober-Elsafi in Eeindeshand vorgefunden wurde (das „erste

Drittel“ der Sequaner, an Ariovist formell abgetreten), also ziir

freien Verfiigung Roms stand. Die Sequaiier warden durch ein(^

Erweiterung iiber den Jura auf Kosten der Helvetier entschadigt,

einscblieJBlich Avencbes und Nyon ^). Dem entspricbt der archao-

logiscbe Befund: die Zollstelle von La T6ne verliert 58 ibre Be-

deutung, die Helvetiernekropolen von Vevey, St. Sulpice, Miin-

singen, Grempenach, Andelfingen brecben damals ab (Schumacher,

Prahist. Zeitschr. VI 233 ff.). Beides vollig begreiflicb, wenn in

dem ganzen Streifen vom Genfer See bis Zurich nicht die alten

Herren heimkehrten und wenn La Tene jetzt mitten im Gebiet

der Sequaner lag^). Earbe gewinnt liun auch Strab. IV 6,8:

„frulier“ haben die Vindelikier, Noriker, Brenner und Genaunen,

d. h. die Stamme am Brenner und siidlich der Donau bis Wien ab-

w&‘ts, Italien, die Helvetier, Sequaner, Boier und Qermanen be-

lastigt und zwar um 43 v. Chr. (Stabeliii a. a. 0. 86^). Die letz-

teren Namen gehen uns hier niclits an, es handelt sich um Raub-

ziige nach Horden und Kordosten. Wenn aber die Sequaner seit 58

die LinieVevey-Angelfingen besaBen, grenzen sie etwa vonWalds-
hut bis Schaffhausen an die Vindelikier. Diese Ordming hat sich

gehalten bis in die Zeiten des Agrippa und der Griindung der

Kolonien, also mindestens bis Aktion. Dann kam — vermutlich

1) Caes. Bell. Gall. 1 28, 3 f. Die am Helvetierzug beteiligten Stamme
batten nach 29, 2 f. im Durchschnitt zwei Drittel ihrer Kopfzahl eingebiiBt.

2) DaB Caesar diese intern gallischen Dinge, unter denen sich das Lese-

publikiim Italiens nichts vorstellen konnte, summarisch abmacht, ist begreiflicb.

Ubrigens nennt er die Rauraker I 28, 2 nicht unter den Stammen, die ,in fines

sues’ heimkehren muBten
;
mit Recht. — Die Zahlen des Entsatzheeres fixr Alesia

helfen uns nicht zur Bestimmung der Ausdehnung der Gebiete der Stamme. Jede
Geste der unruhigen Yolker rechts des Rheins mochte den einen oder den andern
zwingen, Teile seines Aufgebots zuruckzuhalten. (Die Zahlen: Caes. YII 75,3.)

3) Umlernen miissen wir in einem Punkt : die keltische Siedelung bei der
Gasfabrik von Basel, die auch 58 aufgegeben wird (vgl. vSchumacher, Siedel. u.

Kult.-Gesch. I 142), ist helvetisch, nicht raurakisch gewesen. Nach 58 kamen erst
die Rauraker statt der Helvetier hin und zogen andere Platze vor.
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bei der augusteischen Ordnung dei' tres Gralliae — eine Revision,

die den iiormalen Znstand der Kaiserzeit schuf: die Westschweiz
fiel an die Helvetier zuriick, die Sequaner erhielten das Ober-Elsa6

zuriick, die Rauraker, deren Landbedarf Caesar oflFenbar sebr iiber-

sckatzt batte, warden stark reduziert^).

Danerhafter war Caesars Crdnung weiter nordlicli. Er lieB

alle Stamme, die nickt durch Ariovist selbst, sonderii in der be-

scbriebeneii Bewegung liber Mainz ins Land gekotmnen waren,

ungestbrt: Triboker, Nemeter nnd Vangionen (vgl. Scbtnnacher

a. a. 0. 281). Aber dabei blieb es, neue Germanen warden niclit

zugelassen, die Sueben blieben rechts des Rheins (s. S. 382 f.j and

die Vangionen, der letzte der drei Stamme, der seinen tJbergang

noch nicht ganz vollzogen hatte, blieb aucli z. T. jenseits des

Stromes: Ptolemaios^ nachcaesarisclie Geographie kannte ihn allein

anf beiden Ufern^).

Seit Caesar ist also der Znstand fest, dafi die keltisch - ger-

maniscbe Sprachgrenze Ober- and Unter-Elsafi schied. Das erstere

fiel danernd an keltische Stamme zuriick, das letztere blieb tribo-

kisch. Auch hier entsprechen die leider sehr sparlichen Boden-

fnnde: die germanischen Brandgraber reichen bis siidlich StraB-

bnrg (Schumacher a. a. 0. 269
;
Mainz. Zeitschr. VI 14). Die Grenze

war nach Ptolemaios zwischen Ehl nnd Horburg, die nachstlie-

gende and herrschende Ansicht wird recht haben, wenn sie die

Grenze am Landgraben sucht, der sehr wahrscheinlich die spat-

rbmischen Provinzen, sicher die mittelalterlichen Bistlimer StraB-

burg und Basel und ungefahr heute noch die Verwaltungsbezirke

scheidet ^). Material zur naheren Bestimmung fehlt jedenfalls ganz

:

die Meilensteine
,

die die Civitas der Triboker nennen, stammen

alle aus Gebieten, die ohnehin nicht zweifelhaft sind^); die ger-

manischen Graber von StraBburg oder Honheim nw. StraBburg

tun das gleiche (Anz. f. Els. Altert.-Kunde 1909, 46; 1912, 299 ff.).

1) Die gemeinsamen Auxiliar-Formationen der Sequaner und Eauriker (EE

II 1651
;
IV 332) konnen aus der Zeit von Ptolemaios’ Geographie und aus der

sp§-teren Zeit stammen, Nachbarn waren beide Stamme so und so.

2) Ob dies nach der Ausdehnung der romischen Herrschaft auf das rechts-

rheinische Gebiet so blieb, steht dahin. Die Civitas U(lpia) V(angionnm) auf einem

Stein von Dieburg OIL XIII 6433 hat schon Schumacher a. a. 0. 281 ^ mit einem

Fragezeichen versehen.

3) Wackernagel, Gesch. d. ElsaB 17. 34. 48; Burckhardt-Biedermann, Westd.

Zeitschr. XXV 153 f.
;
Stahelin a, a. 0. 239.

4) Riese, Inschriften 270. 273 f.; Forrer, Jahrb. f. Gesch., Spra.che, Liter.

Els.-Lothr. 1917, Iff.
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Wichtiger^ noch ist die I'rage der Westgrenze; Hier haben

wir fiir einen Punkt einen sicberen Anbalt: aus iSTiedermodern,

12 km wnw. Hagenau, stammt das Grab eines Germanen mit einer

frisch aus Innerdeutsckland mitgebrachten FibeP)
;
auf derWasen-

burg westlicli Niederbronn nennt sich ein dort weihender Mann
ausdrUckKcb Givis Tribocus^). Das tut man nicht im eigenen

Stammesgebiet, vgl. z. B. den Grabstein (oder aucb Weikung) eines

Tribokers mit Ethnikon in Aspelt so, Luxemburg (Hiese 2104) und
den Stein eines ausdriicklicb als Mediomatriker bezeichneten Mannes
in Bordeaux (Riese 2569)^). Die Grenze lief hier also etwa in dor

Linie Buchsweiler-Reichshofen
;
die Nordwestecke des triboldschen

Gebiets steht damit fest, die Ebene ist germanisch, die Yogesen
sind keltisch.

Naph Siiden bildet den AnschluB die Auskunft, die uns 'die

Zaberner Gegend gibt. Riese a. a. 0. 2100 ff. rechnet Tres Ta-

bernae zuden Tribokern; der Gegengrund Eorrers"*), daB die Nairien

in Zabern viele keltische entlialten, ist an sich nicht beweiskraftig.

Es handelt sich um Notabeln, von denen wir hbren, die natiirlich

mit solchen anderer Civitates durcheinander heiraten, sodaB die

Namen leicht wandern^). Die Grenzen der Bistiimer versagen durch

besonders viele Anderungen gerade in dieser Gegend®). Dagegen
sprechen die Bodenfunde eine deutliche Sprache. Die von Fuchs er-

forschte und veroffentlichte Kultur ’^) in der IJmgebung von Zabexm
mit ihren charakteristischen hiittenformigen Grabsteinen ist ganz
nach Westen orientiert. Die Siedelungen haben ihren Akzent im
Westen von Zabern nach Saarburg hin (Fuchs 60; vgl. Reusch,
Jahrb. Lothr. Gesch. Altertkd. 1911, 417 if.), nach Osten schlieBen

befestigte Platze, kleinere Ringwalle, verschanzte Kultstatten das
Gebiet ab, vor dem ein siedelungsloser Landstreifen liegt (Fuchs
a. a. 0. 11). Der Haustyp der Siedelungen ist der von Bibracte

(19). Kein Bruch in der Entwickelung in den Menschenaltern vor

1) Kossinna, Korr.-Bl. f. Anthrop. 1907, 59 f.; Schumacher, Prahist. Zeitschr.

VI 274.

2) Riese a. a. 0. 2098.

3) Das CIL bietet zahllose Belege.

4) Rom. Germ. Korresp.-Blatt 1912, 60 f.; Mitteil. Gesellsch. Denkm, Els.

1918, 59.

5) Vgl. etwa die vielen Hannibal, Hasdrubal usw. im sicher libyschen Ge-
biet in Afrika.

6) Keune, Els.-Lothr. Jahrb. 1929, 11.

7) Die Kultur d. kelt. Vogesensiedelungen, Zabern 1914; vgl. Forrer, Jahrb.
Gesch., Sprache, Liter. Els.-Lothr. 1915, Iff.; Mitteil. Ges. Denkm. Els. 1918,
60; Schumacher, Siedel. u. Kult.-Gesch. T 131.
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der Kaiserzeit ist zu spliren (27. 29. 34 f.), die Huttengrabsteine

ziehen sich bis Luxemburg, Lnxueil in deu Westvogesen und ge-

legentlich bis Innergallien (166 f.). Die Front der befestigten

Platze ziebt sicb.^) von Ernolsbeim ndl. Zabern iiber den Brotscb-
^

ft

berg sdL Zabern nach Wangenburg im Mossigtal und zum Ringels-

berg b. Ober-Haslacb iiber dem Breuscbtal bin, sodaB Zabern selbst

in die Front, cher vor als biiiter ibr, zu liegen kommt. Wennman
vorsichtig inoderne Ortsnamen einsetzen darf, wiirde eine Stainmes-

grenze in der Linie Bucbsweiler-Wasselnlieim-Mutzig als Fort-

setzung der oben gegebenen Grenzlinie ungefabr dem Befund ent-

sprecben^). DaB die Gegend des oberen Breuscbtals siclier keltisch,

d. h. mediomatriscb ist, zeigt der Befund am Donon, dessen Kult-

statte in der Kaiserzeit eine ZufahrtstraBe erbalt und zwar a vico

Saravo, von Norden her, Vom Kerngebiet der Mediomatriker ^).

Ganz vereinzelt finden sicb Grabsteine wie die von Zabern zu

Walburg bei Hagenau in der Rbeinebene. Es liegt auf der Hand,

daB wir bier keine Exklave baben, sondern nur einige Medioma-

triker, die im friedlichen Menschenaustauscb der Kaiserzeit in den

Nacbbargau gezogen sind. Umgekebrt halte ich das Vorkommen
der Jupiter- und GigantensMen in den Vogesen aucb nicbt fiir

mebr als eine solche isolierte Zuwanderung und natlirlicb die tJbei"-

nabme germaniscber Kulte durcb Kelten'^). Diese Denkmaler sind

in der Ebene im sicher tribokischen Gebiet gefunden bei StraBburg

und Ehl, urn im Ober-ElsaB zu fehlen (Hertlein, Jup.-Gig. Saulen

52 ff.). Dazu kommt in der Tat eine ganze Gruppe im Gebiet der

besprocbenen Vogesensiedelungen^), Der Akzent liegt im Osten

1) Vgl. die Karte bei Fuchs.

2) Die ostlichsten der von Fuchs beobachteten Siedeluiigsspuren liegen im

Breuschtal bei Mollkirch 8 km sw. Mutzig: Fuchs a. a. 0. 30; vgl. 29^. Das iso-

lierte Bronzebeil vom Id. Riugelsberg (Anz. Els. Altkd. 1921, 1242 ff.) kann diese

Befestigung nicht aus Fuchs’ System herausnehmen.

B) Riese a. a. 0. 2582; vgl. Keune RE III 411 f.; Els.-Lothr. Jahrb. 1929,

33. Auch Masson (Das Breuschtal 108) hat ein Bild, das dem hier vorgetragenen

entspricht. Schumacher a. a. 0. 147 laBt die Germanen bis zum Donon reichen.

4) Vorausgesetzt, daJB die Identifizierung des Gigantenreiters mit einem ger-

manischen Gott dutch Hertlein zutrifft: ich weifi allerdings keine bessere Hypo-

these, Vgl. Forrer, Rom. Germ. Korr.-Blatt 1912, 60 f.; die Beziehung auf na-

tional-keltische Kulte mit Hulfe von Analogien auf keltischen Miinzen ist sebr

locker.

5) Hertlein a. a. 0. 23 ff. 52: Fuchs 122: das Areal reicht von Zabern bis

zur roten Saar, Dazu kommen zwei im Kriege gefundene Reste auf dem Donon,

die jetzt im Strafiburger Museum sind; vgl. Forrer Mitt. Ges. Denkm. Els. XX.VI

1925, 17.
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ihres Grebietes, 7 von den 17 Exemplaren (einschL der 2 neuen

vom Donon) sind aus Zabern (Fuclis a. a. 0.). FacliWesten werden

sie sparlicher, aber in Lothringen, im Bereich der alien deiitsch-

franzosischen Grrenze und isoliert bis tief nach Gallien hineiii

kommen sie vor^), Diese Denkmalerklasse ergibt keine ethnogra-

phisclie Grrenze, sie zeigt einen nacliWesten abflanenden Knit, di(^.

7 Denkmaler von Zabern sind niclit starker als die Hllttengrab-

steine von Walbiirg^).

Soweit die Grrenze nordlick des Breuscbtales. Es tolgt eine

Lilcke obne feste Anhaltspnnkte
;

erst iiber die SW . - Ecke des

Tribokerlandes laBt sich mit Vorbelialt etwas sagen. Dei' schon

genannte Landgraben zieht sich zwischen St, Pilt und Gemar auf

die Berge zu und findet in diesen eine Portsetznng in der statt-

lichen Grenzmauer des Taenchel, die auf 2,3 km erhalten von SO*

nach ISTW. auf dem Gebirgskamin nordl. Eappoltsweiler sich hin-

zieht, wie Eorrer a. a, 0. 29 f. mit Eecht annimmt, einst darcli

Verhaue mit dem Landgraben verbunden. Die Interpretation

Eorrers wird doppelt wahrscheinlich durch seine Beobachtimg eines

Parallelgrabens znm Landgraben etwas weiter siidlich (a. a. 0. 31
),

der mit diesem zusammen eine nentrale Zone bezeichnet ^). Das

Taenchel weist auf eine Grenze, die etwa bei Leberau das Leber-

tal quert. Die Lilcke zwischen Leberaii und Mutzig bleibt un-

ausgefullt.

Die Versuchung ist grob, hier mit dem Odilienberg zu ar-

beiten, der mitten in dieser Llicke liegt. Ahev diese Ringwalle

sind mit mehr Vorsicht zu benutzen als ihr imposanter Anblick

nahelegt, mit doppelter Vorsicht im ElsaB, wo die Untersuchung

der Ringwalle noch sehr in den Anfangen steht. Wir haben heute

neben Einzelaufsatzen zwei Zusammenfassungen des Materials,

1) Ygl. Hertlein 23 Fuchs a. a. 0. mit Listen der Fundplatze.

2) Der „Pandurengraben“ nw. Zabern ist mit seinen Nehenwerken (Forrer,

Mitt. Ges. Denkra. Els. XXVI 1925, 31 ff.) kein Hiilfsmittel fiir unsere Zwecke,

er lauft mitten durch einheitliches Gebiet der Vogesensiedelungen, kann also

keine mit ihnen gleicbzeitige Grenze darstellen. Er hat zudem Front nach

Westen. Allenfalls konnte man ihn, wenn die Beziehiing zu dem sicher damals

hesiedelten Kopfel bei Zabern (Forrer a. a. 0. 33 f.) aufrechterhalten werden soli,

als einen Schutz gegen eine Umgehung des Zaberner Passes ansehen, der ein In-

den-Riicken-Fallen verhindern soli, was nach Gutmann, Anz. Els. Altkd. 1927,

53 f, in der Tat nicht ganz ausgeschlossen ist.

3) Forrer a. a. 0. spricht von der Grenze der Sequaner und Mediomatriker.

Das mag fiir die Zeit der Erbauung gern zutreifeu. Nachdem die Triboker 'aber

die Erben der Mediomatriker im EIsaB geworden waren, gilt die Grenze fiir sie.

4) Am wichtigsten etwa Korr.-Blatt d. Ges. Ver. 1900, 12 ff., vgl. ferner

Anz. Els. Altkd. 1921, 1242 ff.; 1922/6, 84 ff.; 1927/30, 48 ff.; 121 ff. 124 ff‘.
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die Liste von Gutinann Prahist. Zeitschr. 1913, 193 fF. und den

Anfsatz von Forrer Mittl. Ges. Denkm. Els. a. a. 0. Die erstere

Tabelle hat 53 Nnmmern, scheidet dabei schon die zweifellos

nachantiken Anlagen anf dem Scharrachberge an der Bahn von

Molsheim nach Zabem ans Als eine Gruppe weiterei’ Anlagen

haben sich jene besprochenen Siedelungen w. Zabern heraus-

gestellt (Giitmanns Nuimiiern 32—41), andere sind schon von ihm

Korr. Blatt Ges. Yew a. a. 0. als rein spatrbraisch aasgesondert

(Nr. 45f. 48. den Elfengarten bei der Wasenburg (Nr. 44)

hat Forrer a. a. 0. 7 erledigt. Andere und bisher die meisten uber-

haupt untersuchten Walle haben sich in fruhere Zeitcn verschoben:

der Kastellberg b. Kostlach im SiidelsaB ist Hallstadt, das nahc

Oltingen neolithisch, der Britzgyberg bei Illfurt und der Hexen-

berg bei Leutenheim Hallstadt^). Sonst ist abgesehen von den

mit Fuchs’ Siedelungen verkniipften Anlagen (Gutmann Nr. 26— 31)

keine wirkliche Datierung vorhanden; da6 das Baumaterial nicht

zu einer solchen hilft, betont Forrer mit Recht a. a. 0. 26. Die

meisten dieser Walle sind zudem kleine und kleinste Schanzen,

deren Befestigungscharakter nicht einmal fiir alle gleich sicher ist^).

Tins gehen eigentlich nur zwei Anlagen an, die durch GroBe

und Bauart sich herausheben, St. Odilien selbst und der Ringwall

auf der Frankenburg w. Schlettstadt im Winkel zwischen dem

Weiler- und dem Lebertal. Beide sind groBe echte Fluchtburgen,

beide haben die Verbindung der Steine mit Schwalbenschwanz-

klammern ^) und sind deswegen nicht vor dem Mittel-Latfene anzu-

setzen, Forrer schlagt das 2. Jhdt. v. Chr. vor (zuletzt a. a. 0. 45.

67 f.). Zu ihnen gesellt sich der Hartmannsweiler Kopf wegen

seines mtirus galUcus, dessenVerbrennung den bekannten Schlacken-

wall erzeugt hat (Forrer a. a. 0. 38 ff.), und der Maimont auf der

1) Gutmann a. a. 0. 198^; da6 dies richtig ist, zeigt der Plan bei Forrer

a. a. 0. Tafel VII, Der neolithiscbe Fund (a. a. 0. 21) andert nichts daran.'

2) Das Keltische Lager auf dem 2iegenberg bei Niederbronn hat jedenfalls,

soweit es nicht spatantik ist, nichts mit der uns hier .angehenden Zeit zu tun

:

Forrer a. a. 0. 10 f. Eine weitere von Gutmanns Nummern (Lfl) ist das o. S. 392

besprochene Taenchel.

3) Gutmann Nr. 2f. 8; Forrer a. a. 0. 27 ff. 40. 54. 57. Die Anlage von

Girbaden (Gutmann Nr. 25) wird sich von den nahen bronzezeitlichen Tumuli

scbwer trennen lassen. Fiir einige weitere z. T. spater wiederbenutzte Stellen

nimrat Forrer 34 ff. (vgl. G6) auch bronzezeitlichen Ursprung an.

4) Recht unsicher sind Gutmanns Nummern 4. 6f. 17. 19 f. 22. 47. 53.

5) Gutmann a.a.O. Nr. 18. 21; Forrer a. a. 0. 40 ff.: auf der Frankenburg

ist auch das Steinmaterial der Art, wie es die Kelten gern benutzten (Forrer 43);

zii St. Odilien vgl. Schumacher, Siedel. u. Kult. Gesch. I 133.
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elsassiscli-pfalzer Grrenze wegen . der gleichen Baiiart iind wegen

seiner Spat-Latfenefunde ^)5 allenfalls auch. der Grlaserkopf sdl. 01-

tingen ganz im Slideiij wenn seine Podien richtig beobachtet sind,

die dann an die Goldgrnbe erinnern (Outmann Nr. 1).

Schumacher a. a. 0, 133. 147 laBt St. Odilien von den Medioma-

trikern erbaut und spater von den Tribokern benutzt sein, dem ent-

sprechend weiter nordlich die Anlage von Durkheim von den Nemetern

und die auf dem Connersberg von denVangionen benutzt werden . Da6
die letztern auf dem Berge einen Kultus hatten, zeigt nattlrlich ein-

fach der Name: Donarsberg ^). Dagegen bedarf es betr. der Fincht-

burgexi flir Rheinhessen, Pfalz und ElsaB einer gemeinsarnen Er-

wagung. Ein kleines Kastell kann und wird nahe der Grenze auf

der dem erwarteten Feind zugekehrten Seite des Stammesgebietes

liegen, eine Fluchtburg hat den entgegengesetzten Zweck, sie soli

die Zivilbevblkerungj dasVieh usw. dem Feinde entziehen. Zweier-

lei ist stets zu betonen: zu einer Fluchtburg gehbrt erstens ein

Territorium mit den Siedelungen der Friedenszeit und— eine Flucht-

burg ist sinnlos, wenn sie zwischen das Siedelungsgebiet und den

Feind sich eihschiebt. Denn dann rnussen die Nichtkombattanten

mit ihrer fahrenden Habe dem einbrechenden Feind entgegenziehen

und werden seine Streifscharen friiher darin finden, als sie selbst

schwerbepackt eintreffen, oder sie werden dem Feind, der rechts

und links der Fluchtburg vorbeistoBt, geradenwegs in die Arme
laufen^). Auf das ElsaB und die Pfalz bezogen heiBt das: Franken-

burg, St. Odilien, Donnersberg usw. haben als Fluchtburgen nur

Sinn, wenn die Berge in der Hand desselben Stammes sind wie

die Ebene zu ihren FuBen, und wenn sie als Zuflucht vor einem

von Osten kommenden Feinde dienen sollen. Fiir St. Odilien

zeigen dies die ZufahrtstraBen von der Ebene her ganz deutlich ^).

Wenn wir bei dem Beispiel dieses groBten Ringwalles bleiben: er

kann nicht von den Tribokern gebaut sein, die im Kampf gegen

beltische Stamme in das Land eindringen, fur sie lage der Berg

1) Korr.-Blatt Ges. Ver. a. a. 0. Nr. 7; Gutmann Nr. 52; Sprater, Urgesch.

d. Pfalz 24.

2) Die Anlage von Deidesheim, Schumacher a. a. 0. 132 f. ist nach Sprater,

Urgesch. d. Pfalz 22 fiir die Vorgeschichte wohl zu streichen, Andere Anlagen

sind Limburg und einige im Westen der Pfalz, die uns hier nichts angehen:

Sprater 19 ff.; Korr.-Blatt Ges. Ver. a. a. 0. Nr, 10 if. Zum Donnersberg s. jetzt

Germania 1930, 210. ' *

3) Vgl, die Ringwalle derWetterau: Goldgruhe und Altkonig, die Domitian
nahm, liegen vom Angfeifer, von Mainz aus geseihen jenseits der Dorfer, deren

Bewohner sie erbaut haben.

4) Forrer, Heidenmauer auf St. Odilien 47.
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zwischen dem Eeind nnd ihren Dorfern. Er kann auch nicht ge-

bant sein als Abwebr gegen die bereits in der Ebene sefihaften

Triboker, denn er lage fiir westlicher wohnende Kelten erstens

anch am Eeinde, und zweitens wiirde die Bevolkerung der engen

Vogesentaler diese Riesenanlage nie benbtigt haben, ganz abge-

seben von der Scbwierigkeit diircb das Gebirge Mnzukommen. Von
der Frankenbiirg w. Schlettstadt gilt dasselbe. Wenn Landgraben

and Taenclicl (o. S. 392) die Qrenze der Tidboker sind, liegt sie

eben noch in ihrem Gebiet, ist als Eluchtburg bei keltisclien Vor-

stoBen also vollig unverwertbar. Die Vermiitung von Forrer nnd

Scbnmacher, daB diese Burgen der Zeit des Kimbernsturmes ent-

stammen, ist also sehr plansibel, die Erbannng gegen Ariovist ist

schon reicklich spat, seit Caesar wird sicb die romiscbe Eontrolle

das Entstehen solcher Festnngen verbeten haben. Wenn wir aber

an das spate 2. Jhdt. vor Cbr. denken, ist anch die immer wieder

betonte Beobachtung verstandlich, dafi Benntzungs- nnd Belagerungs-

spnren nicht anftanchen wollen, Wenn St. Odilien nm 110 gebant

worden ist^), hatte es wenig Gelegenheit, sick zu bewahren, ein

Menschenalter spater lag es im Grenzgebiet der Triboker nnd Me-

diomatriker nnd war fhr beide als Flnchtbnrg wertlos, mochte die

Grenze dicht westlich oder dicht ostlich daran vorbeilaufen. Was
von beiden sie tat, wissen wir nicht, die Bnrg selbst hilft in

keiner Weise dazn, es zn bestimmen. Dies gilt von der Franken-

bnrg nnd alien Flnchtbnrgen nordlich St. Odilien genau so. Bis

in die Zeit der germanisch-keltischen Grenzziehung hinein behielt

nnr der Hartmannsweiler Kopf die strategische Lage, die seine

Erbaner voranssetzten. Er ist anch als einziger nachweislich an-

gegriffen nnd zerstort worden: er ist als verbrannter Schlacken-

wall anf uns gekommen, alle anderen Walle des Gebirgshanges

nicht ^).

1) Ist es etwas alter, tut das nichts zur Sache.

2) Auf einzelne Theorien und Arbeiten babe icb geglaubt nicht eingehen

zu solleu: die Ligurer im Elsafi kaun man wobl auslassen. Die neueren Ver-

offentlichuugen von Feist (Germanen und Kelten in der antiken Uberlieferung) und

Barthel (Elsassische Geistesschicksale) sind politische Literatur, die das geschicht-

liche Material miBbrauchen, bzw. ignorieren. Ihre Namen haben in einer wissen-

schaftlichen Abhandlung keinen Raum.



V.

Religions*'

wissenschaft

Bros als Osiris.

Ein Nachtrag

von

R. Rcitzenstein.

Vorgelegt in der Sitzung am 19. Dezember 1930.

Mit 3 Abbildungen,

Ein unter vielen Gresichtspnnkten interessantes Werk der agyp-

tisck-kellenistisclien Kleinknnst philologiscker Benutzung zugang-

lick zu machen, ermbgiicken mir eine gate neue pkotograpkiscke

Anfnakme, die ich der giitigen Vermittlung von Dr. S. Sckott
am Deutschen Institut fiir Agyptische Altertumskunde in Kairo

verdanke, und der Hinweis anf ein wenig bekanntes nationalagyp-

tisckes Monument der Spatzeit, den mein lieber Jugendfreund und
Waiidergenosse in Agypten, W. Spiegelberg, mir beisteuerte. Es
handelt sick im ersteren Palle um ein tonemes Schnabelkannchen

im Museum zu Kairo (Greneralkatalog LVI S. 53 N. 26275), das

ick in meinem Aufsatz jjN’och einmal Eros und Psyche" im Arckiv

fiir Religionswissensckaft XXVIII S. 42 Taf. II Abb. 6 und 7 nur in

zu kleinem MaBstabe bieten konnte. YergroBerungen der neuen

Aufnakmen bringen als Teilansickten unsere Abb. 1 und 2.

In dein Kannchen ein Kultgerat zu seken, veranlaBte mich schon

der erste Anblick der Pkotograpkie durcli die Besckadigung an der

einen Seite. Hatte ick dock selbst bei den Ausgrabungen
,

die

Spiegelberg mit einem engliscken Ereunde im Winter 1898/99 auf

dem G-ebiet des alien Tkeben veranstaltete, mick iiberzeugt, daB

die zaklreicken, in ganz unberiikrten Grabern als Beigaben ge-

fundenen Trinkgerate, nack meiner gegenwartigen Erinnerung alle,

jedenfalls aber fast alle eine ahnlicke Besckadigung aufwiesen^).

1) Es handelt sich um Abb. 7. Die von Frau Dr. B aumg artel photographierte

Riickseite (6) zeigt den gleichen Vorgang, nur daB Psyche schon etwas weiter

aus der Erdeemporgestiegen ist; vgl. Edgars Beschreibung, angefiihrt im Archiv S.87.

2) Man erklarte sie damals allgemein: die ins Totenreich mitgegebenen Ge-
faBe miissen selbst gewissermafien getotet werden. Mir kommt auf die Richtigkeit

der Erklarung nichts an. Die Tatsache steht auch ohne sie vollkommen sicher.
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DaB Osiris dcm Toten das Wasscr des Lebens spende, war mir

als agyptische Anschauung sehoix daraals bekannt und ist daher

auch in meinem „Poimandres“ S. 365 erwahnt worden. Weitere

Anregung brachte Fr. Oumonts klassiscbes Buck Les religions orien-

tales dans le paganisme Romain, dessen Darstellung in den An-

merkungen zu Kap. IV 88—91 ich wolil als bekannt voraussetzen

darf. Im Totenreich dereinst Wasser zu trinken ist seit friihster

Zeit Hoffnung des Agypters. Nacli einer glitigen Mitteilung von

Prof. Kees spendot es zunachst einc Baumgbttin, Hatlior; denn in

den kiiklen Hain einer Oase gelit der Tote, bzw. seine Seelo, ein

zu wonnigem Ausruken. DaB dieser Hain meist im Himmel ge-

dackt wird, zeigt sick darin, da6 die Himmelsgottin Nut oft der

Hatkor gleickgesetzt wird. Hier flielJt die Lebensquelle, die nock

im Henockbuck (XXII, 2, 9) der Totenwelt zugesckrieben wird^).

Spater erscheint dann iinmer haufiger Osiris als Herrscher dieses

Reickes und dieser Quelle^). Endlick bieten zahlreicke Insckriften

agyptiscker Mysten in Rom den Segenswunsck Joirj (jql b

to 'ijjvxQbv vdcoQ Oder bitten den Gott ^vxfj fvxQov vdcog

gstcidog, Wie Osiris selbst diesen Trunk spendet, stellt ein spater,

vielleickt der persischen Zeit entstammender Sarg in Besancon dar,

den Lanzone, Di^ionario di witologia Egi^ia (1881/6) III 294 abge-

bildet hat (Abb. 3 auf S. 406): die „lebende Seele^, wie die Bei-

schrift sie benennt, kniet vor dem Herrscher Osiris, der, im Thron-

sessel sitzend, in der Reckten den Wasserkrug erkebt; das ikm in

dickem Strakl entfiieBende Wasser fangt die Seele mit den Handen

auf und leitet es zu ihrem Munde. Vergleickt man kiermit die

Darstellung der Kairener Kanne (Abb. 1 und 2), so liegt der IJnter-

sckied nur darin, dafi Osiris sitzt, der beBiigelte Eros aber kerab-

sckwebt, und daB die Seele kniet, Psyche aber dabei der Erde ent-

steigt; der .Auferstehungsgedanke ist klar zum Ausdruck gebracht^).

Wir haben dieselbe Sacklage vor uns wie in dem Relief aus dem

Mitkraeum in Capua ^), wo der Eiihrer der Seele als Eros dargestellt

1) Bousset, „Religion des Judentums“ S. 271. Dort ist das Paradies, das

Jesus im Evangelium dem Scbacher verheiBt.

2) Bev, arcMoL 1887 S. 199: 2ol 'Oas^Qidos ^yvbv vdcog Elaig xocgtacato.

Auf der dem funften oder vierten Jahrhundert v. Chr. augehorigen Stele eines

aramaischen SOldners in Carpentras (Corp. Inscr. Sem. II 141) beifit es
:
„Himm

Wasser angesichts des Osiris‘‘. Das ruft uns ein Bild wie das auf dem Sarg

von Besancon vor Augen.

3) Man erinnere sicb der Darstellung der Auferstehung von Luca Signorelli

ira Dorn von Orvieto,

4) Im Arcbiv a. a. 0. Big. 15.
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wirdj oder auf dem Sarkophag des Palazzo Vaccari^), wo dieser G-ott

ftir deix jjguten Pahrmann" der persisclien Liturgie eingetreten ist: die

religiose Anschauung ist in alien drei Fallen rein orientalisck
— dort persischj hier agyptisck—

,
aber die Darstellungist dem Marchen

in seiner sckon bellenistischen Form entnommen, weil man in ihm

denselben Sinn empfand^). Man hat also in Agypten wie in Persien

in der Zeit, als diese T,^T)en entstanden, in dem Marchen ganz

allgemein den Ausdruck des eigenen religibsen Glaubens gefunden;

das scheinbare Marchenbild wird zur symbolischen Ausdrucksform

fiir ihn. Das bezeugt uns ja auch die von Agypten beeinflufite

romische Grabkunst bis zum Ausgang des Altertums, nnd zwar

gleich stark in ihren heidnischen wie in *ihren christlichen Monu-

menten. Wenn dem aus der Grabestiir tretenden Christus Eros

nnd Psyche liber die Schultern schauen oder dem von dem Meer-

ungetiim ansgespieenen Jonas, dem Symbol der christlichen Auf-

erstehungshoffnung, zu Kopf und zu PliBen die Gruppe von Eros

nnd Psyche, die sich wiedervereinigt umschlingen, dargestellt ist,

so kann an der Allgemeingiltigkeit dieser Anffassnng im Helle-

nismns kein Zweifel sein. Der Sinn des alten indischen Kult-

liedes^) wird bis zum Ansgang des Altei'tums immer wieder mit

dem Marchen von Eros und Psyche verbunden.

Preilich nicht er allein. Wie in Indien selbst^), so empfangt

anch im Hellenismus der Stoif und die Kunst seiner Behandlung

Eigenwert und verdunkelt den Grnndgedanken. Klar ist das bei

Apuleius, denn der einzige Zng, der bei ihm noch auf eine reli-

giose Auffassung weisen konnte, der Name der Heldin, Psyche,

erscheint bei ihm nur noch wie ein nnverstandenes tiberbleibsel.

Flir die Erzahlung selbst ist Psyche nur ein Menschenkind, das

eben erbliihende Madchen, das in den Wonnen und in den Leiden

der Liebe zum vollen Weibe wird. Diese Entwicklung, und nur

sie, bildet den Gegenstand der Dichtung, wie sie jetzt vorliegt,

bildete ihn aber voranssichtlich auch schon fiir eine griechische, bis

in friihalexandrinische Zeit zuriickgehende Vorlage, deren gewaltige

Wirkiing wir in den auBerordentlich zahlreichen fiesten griechischer

1) Ebenda Fig. 13.

2) Icli irrte also, wenn ich friiher die beiden Darstellungen der Kanne als

Illustrationen einer bestioimten Szene des Marcliens fafite. Nur seinen Grund-

gedanken stellen sie dar. In den beiden genannten Beispielen hutet sich der

Kiinstler ja auch, Eros als den Geliebten oder Gatten der Psyche erscheinen zu

lassen
;
er vollzieht nur die religibse Funktion des Fuhrens oder Ubersetzens.

3) Archiv S. 57 f.

4) Archiv S. 59 f.
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Plastik nachweisen konneix^). Kleine Abweichungeu von der latei-

nischen zeigt diese griechische Form bei der Verletznng des Eros
und in seinem Abschied von Psycke. Aufier diesen zwei Szenen
bleibt freilich, seit wir die Kairiner Kanne als agyptische Dar-
stellung mit den Typen des Marchens ansgesondert baben, auBer

der Darstellnng der Wiedervereinignng nur noch Eros mit dem
Schonheitszauber (Arcbiv Eig. 12), doch kann diese Darstellung

freies kunstleriscbes Gregenbild zn Psyche mit dem Schonheits-

zanber sein (Archiy Pig, 11)^). Anfang und ScliluB stehen also

sicker. Was in die lange Erzaklung des Apiileius von ihm selbst

erweiternd eingefilgt ist, laBt sick nur nach innern Grlinden aus-

.sondern und kommt Her nicht in Erage.

Eine tief religiose und eine rein weltliche Auffassung des

Marckens (als eines nur der Unterhaltung dienenden Pkantasie-

spiels) steken in dieser Zeit neben einander, was wokl keinem
Pkilologen befremden wird, der sick die Verwendung des Mythos
in der kellenistischen Zeit und selbst in den frliheren Epochen des

Grieckentums vergegenwartigt ^).

tJber die Erage, welclie Auffassung urspriinglicher, was also

der TJrsinn des Marckens ist, mochte ich nicht viel Worte ver-

lieren. Eine Dichtnng, die das tiefste Sehnen des Mensckenkerzens

zum Ausdruck bringt und demzufolge mit uraltem Kultbrauch in

Zusammenhang stekt und ikn erklaren will, kann meinem Emp-
finden nack sckwerlick aus einem rein unterkaltsamen Pkantasie-

stiick entstanden sein, weil ick wenigstens Peligion und Knit nicht

aus dem Drang nack Belustigung kerzuleiten vermag. Elir die

Psych e-Erz&lung zeigen nicht nur der persiscke Knit und die

mit ihm zusammenkangenden Texte, sondern auck das indische Lied

mit der alten Sage und der Kult mit der Benennung der beiden

Holzer, die das heilige und in den Himmel erkebende Feuer des

Sckeiterkaufens erzeugen, nach den Helden der Sage, Pururavas

und UrvasI, in vollkommener Klarkeit den Zusammenhang mit der

1) Es kann sich dabei nicht urn Einwirkungen eines Volksmarchens von

wechselnder Erscheinung und Kunst handeln. Die Gegenstande, an denen diese

Darstellungen sich finden, gehbren offenbar zum Besitz der gebildeten Kreise,

nicht aber des niederenVolkes. Eine derartig starke Einwirkung der bloBen Volks-

unterhaltung auf das Kunsthandwerk ware gerade auf diesem Boden wenig
glaublich.

2) Ober solche freie kiinstleriscbe Gegenbildungen babe ich Archiv S. 86

A. 1 gehandelt. Die nicht auf das Marcben bezuglichen rein dekorativen Dar-

stellungen des Paares scheiden natiirlich ganz aus.

3) An die burlesken Einlagen in den Heraklesmythos Oder das hoinerischc

Lied von Ares und Aphrodite brauche ich baum zu erinnern.
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Religion. Auch der im Volksmund fortlebende Spruch (Archiv

S. 65 A. 6), bestatigt ims den Grrundgedanken der Sage, da6 nam-

lich. nnr der Sohn, der im alten Knit dies Keuer zu entflammen

hat, dem Vater Himmelslicht, eine verklarte Fortexistenz im obersten

Himmel, zn geben imstande ist. Der Spruch gibt uns zngleich die

zweite Voraussetzung fiir die Entstehiing und filr den Ursinn der

Dichtung : imendlich tief steht anch die hocliste menschliche Schon-

heit nnter der Schonheit der Gbtter und kann ihnen nnr als widrige

HaBlichkeit ersclieinen ^)
;
nnr ein Schonheitszauber kann den Unter-

schied ansgleichen. Ihn bringt die Vernichtung des Leibes, der

Tod. Als das religiose Empfinden sich in weiten Kreisen geandert

hat, gestaltet die Erzahlung sich urn: nicht dnrch den Sohn, der

den Leib der Vernichtung iibergibt, sondern dnrch die vollendete

Schonheit der inneren Personlichkeit, dnrch die nnerschhtterliche

Festigkeit seiner Wahl gewinnt Kbnig Knsa jenes Himmelslicht,

das ihn dnrch die Gnade der Gottheit selbst Gott gleich macht.

.Der Mensch tritt in den Mittelpunkt -). Seine Erlebnisse und sein

Charakter miissen in einer reich ansgeftilirten Handlnng dargestellt

werden. Ans der Behandlnng des Mythos in der griechischen

Tragodie kbnnen wir die Notwendigkeit dieser Entwicklung einiger-

maben nachempfinden lernen. Das menschlich Erhebende oder

Ruhrende soli die Horer fesseln nnd erbanen. Eine ahnliche Ver-

menschlichung sehen wir anch in Apnleins, der uns hier zngleich

sein hellenistisches Vorbild vertreten mnJB. Seltsam freilich, daB

gerade in dies Vorbild, dem inneres Empfinden fllr den unendlichen

Abstand menschlicher von gottlicher Schonheit notwendig mangeln

muBte, das Grnndmotiv, wenn anch nnverstanden, doch fast am
deatlichsten iibergegangen ist, daB der Mensch dnrch den Tod (hier

nnr: das Herabsteigen in den Hades) den Zaub er gottlicher Schon-

heit erwerben kann. Die Erzahlung entspricht in ihrem Charakter

ganz der buddhistischen/ Psyche allein steht in ihrem Mittelpunkt,

alle andern Figuren treten vollstandig zuriick: mit nnerschutter-

licher Beharrlichkeit verfolgt sie das Ziel, ihren Fehltritt dnrch

Leiden nnd Qnalen biiBend, dnrch ihre Liebestrene sich den Gatten

1) Das Bestehen dieser Anschauung im Altindischen wies Prof. Sieg mir

nach und gab damit die voile Erkiarung der beiden indischen Texte und ihre

Verbindung mit dem grieehischen.

2) Ich mufi ein leichtes Versehen im vorigen Aufsatz (Archiv S. 66) hier be-

ricbtigen : nicht Kusa ist an sich Vertreter des gdttlichen leiles. Klar tritt ja

Sudarsana (Zauberschon) fiir Urvasi ein. In der griechischen Fortbildung ist, wie

jetzt wohl verstandlich wird, Psyche nur die Seele, der Mensch, der im VerhSitnis

zur Gottheit als der Empfangende weiblich gedacht werden muS.

Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse, 1930. Heft 3 w, 4. 27
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zuruckzugewin-nen. Die Handlung ist reicher und nocli pbantastischer

geworden, aber religios ist ibr Sinn nicht. Jeder Versuoh, Apa-

leius oder sein Yorbild zum Ausgangspunkt der frilher besprochenen

religiosenEntwicklang zu machen, ware von vornherein zum Scheitern

vernrteilt Denn diese Psyche ist nicbt mehr „die Seele“, wenn
sie auch nocb diesen Namen tragt. Apuleius bildet fiir uns den

Endpunkt der Greschichte des Marchens^). Was sich aus *ihr an

Erinnerungen oder Nachahmungen in .volkstiimlicher rniindlicher

IJberlieferung erbalten hat, die zur Zeit noch uniiberselibare Zahl

sogenannter Yolksmarchen, laBt sich in sie nicht einordnen und bleibt

als zeitlos fur die philologische wie fur die religionsgeschichtliche

Eorschung unbenutzbar.

Ich bitte, diese Behauptung an der zuletzt hinzugetretenen

und dem Apuleius am nachsten stehenden Eassung verdeutlichen

zu diirfen, an dem „Kabylenmarchen“, das der Herausgeber des

Archivs, 0. Weinreich, aus L. Frobenias Atlantis II S. 281 un-

mittelbar nach meinem Aufsatz im gleichen Heft herausgegeben

und kurz besprochen hat. Ich hatte, da es erst in der letzten

Korrektur hinzatrat und das lang hinausgezogerte Heft kurz vor

dem Erscheinen stand, leider keine Moglichkeit, meine Bedenken
gegen seine Verwertung in privatem Meinungsaustausch mit dem
Herausgeber zur Geltung zu bringen.

DaB die moderne Form des Marchens in einem wenigstens nicht

allzuweit von Madaura, der Heimat des Apuleius, entfernten Teil

Afrikas aufgezeichnet ist, laBfc sich auf doppelte Weise erklaren:

entweder dankt schon Apuleius seine Kenntnis einem kabylischen

Volkserzahler — nur in diesem Fall konnte ich mit Weinreich von
einer „Budenstandigkeit“ des Marchens^) und von dem „Numider“
Apuleius sprechen — oder die kabylischen Marchenerzahler ver-

danken ihre Kenntnis dem Apuleius. Auch dies ist natiirlich

mbglich; in Madaura werden sich die Werke des berlihmtesten

Burgers der Stadt bis zum Ende der rbmischen Herrschaft, ja

1) Es macht wenig aus, ob man die beiden Exzerptoren des Apuleius,

Fulgentius und den Mythographus Vaticanus I, oder die letzten Monumente einer

verwildernden Grabkunst noch hinzurechnen will oder nicht. Neue Kormen treten

nicht hinzu. Eine g es ch ic h 1 1 i ch e Entwicklung reicht nur von detn vedischen

Liede bis zu Apuleius. DaB sich innerhalh ihrer eine andcre Betrachtungsart not-

wendig macht als bei dem zeitlos iiberlieferten Stotf, muB ich zur Erganzung nach-
weisen.

2J Die Bodenstandigkeit wie die Wanderungsfahigkeit des Marchens sind ja
Sehlagworre der Marchenforschung geworden und ersteres scheint allmahlich immer
mehr zu iiberwiegen.
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vielleicht noch dariiber hinaus erhalten haben. Wemreicb, der die

„Bodeiistandigkeit“ so stark betont, lehnt eine Abhangigkeit des

Apuleius von kabyliscken Marchenerzahlern aber ausdrucklichab
;
seine

Quelle sei literarisck. Ich. muB nach einer friiheren AeuBerung^)

vermuten, daB er luit mir an die fiir Agypten durch die Werke
der Kleinkunst gesicherte hellenistische Dicktung denkt. Dann
bleibt fur die Kabylen nur eine Beeinflussung durch sein Bach,

die sich durch irgendwelche Vermittlung ebensogut im Altertum,

bis zu dessen Ende ja die Eassung des Apuleius fortlebt, wie in

der IsTeuzeit vollzogen haben kann^). Dann aber entschwindet mir

wenigstens der Begriff der jjBodenstandigkeit^* des MarchenSj es

wird zum Treibgut.

Prttfen wir also den Inhalt der beiden Fassungen des Marchens.

W. erldart die kabylische durchaus leicht und befriedigend aus der

des Apuleius und kommt zu dem Ergebnis: „Hatte man einem

kabylischen Marchenerzahler den Apuleius iibersetzt und die Auf-

gabe gestellt, das fiir seine Zuhorer Greeignete, sozusagen die all-

genieinmenschliche Quintessenz, herauszuschalen und sie ihrem Gre-

schmack anzupassen, so ware das Ergebnis von der Art gewesen,

wie es jetzt vorliegt“. Soweit stimme ich voll zu, Aber wenn W.
nun fortfalirt, er lasse ebenso die andere Mbglichkeit zu, da6 sich

in dem Kabylenmarchen eine der rein marchenhaften antiken

Formen^) in mitndlicher Form erhalten babe, so frage ich erstaunt:

„Ja, muBte dann nicht auoh die Mbglichkeit riachgewiesen werden,

wie aus der vbllig wirren und sinnlosen Form des Kabylenmarchens

die wohliiberlegte, kunstlerische Form des Apuleius werden konnte?“

Ich wenigstens halte das fiir ganz unmbglich und kann mir auch

von einer Vertagung des Urteils, bis W. die Hunderte moderner

Fassungen, die Tegethoif aufgezahlt hat, durchgepriift habe, nichts

Entscheidendes versprechen. Wer bei einer so einfachen Sachlage

nicht aus innern Grriinden zwischen den beiden einander am nachsten

1) B'riedlander, SittengescliicMe Aufl. 9 und 10, Bd. IV S. 131.

2) Beispiele solcher neuijeitlichen Einwirkungen auf den Erzahlungsstoff ganz

kulturloser Volker fiihrt Weinreich selbst an.

3) Eine Ausnahme macbt, wie er ganz richtig benierkt, nnr die lange Ein-

leitung bis zu der Vereinigung des Paares in dem Zauberpalast. Die Vorgeschichte

muB ja jeder neue Erzabler wie Apuleius selbst (vgl. hieriiber Arcbiv S. 83 A. 1)

dem Milieu entsprechend gestalten, in das er seine Fassung des alten Stoffes

riicken will.

4) Solche „niarchenhafte“ einfacbe Urformen scbeiuen mir eine Forderung

seines Systems; erwiesen sind sie meines Wissens in keinem Fall, der sonst eine

reich entwickelte Handlung zeigt. Liegt bier vielleicht eine willkurlicbe Definition

des Marchens zugrunde?

27
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steliendea Fassungeii zn entscheiden vermag, wird es noch wenigexv

wenn ex nun jede von beiden mebrere hnndert Mai mit einer andern

vergleicben soil. Zur Entscheidung der Erage, die sich immer

wiederholen muB, fehlt jedes Kriterinm. Grerade Tegethoffs Arbeit

hat mich in dieser Skepsis bestatigt, denn nur durck handgreif-

Ucke Inkonse(juenz konnte er eine Art Urform gewinnen (vgl..

Arcbiv S. 83 A. 3). Miissen wir hier nickt notwendig eine andere

Metbode verwenden? In der bistoriscben wie in der literarbisto-

riscben Forscbung entscbeiden wir zwiscben den verschiedenen Er-

klarungsmbglicbkeiten nacb dem Grade ibrer Wabrscheinlich-
keit. Geben wir diese Ilnterscheidung anf, entscbeidet dieWillkiir

allein; auch die vorsicbtige die W. iiben will, ist ja schon

ein Entscheiden, nainlich daB die Mbglichkeiten zweier Annahmen
gleicb groB sind. Eiir micb wiirde bei der Entscheidung iiber ver-

schiedene Eormen schon das Alter ibrer Bezeugung eine Rolle

spielen. Die erst mehr als zwei Jahrtausende spater bezeugte

Fassung mliBte inir irgendwie durcb innere Griinde wahr schein-
licb macben, daB sie durcb die willkurlicben oder unwillkiirlichen

Anderungen, die jeder neue Erzahler vornimint, weniger beeinfluBt

ist als die altere. Aber wie soil sie das bei der herrscbenden, aus

lauter jungen Formen gewonnenenWesensbestimmung des Marcbens ?

Icb babe geglaubt, daB wir in einer kleinen Reihe altester Formen
annahernd feste Zeit- und Heimatsbestimmungen nacbweisen und
ihre Entwicklung begreifen konnen, und daB das diesem einen
Marcben bohe metbodische Bedeutung gibt: mindestens bei ihm
konnen und mussen wir die literarbistoriscbe Metbode verwenden.

W. antwortet damit, daB er obne Angabe eines Grundes^) daa

letzte Glied, die Erzablung des Apuleius, abtrennt, und es mit

einer modernen tJberlieferungsform vergleicbt und versicbert, daB
er fiir jetzt zwischeu ibnen nicht zu entscheiden vermbge, Der
eigentumlicbe, schon fiir die hellenistische Dicbtung und die persi-

scbe Religionsanscbauung gesicberte Name „Psyche" bleibt unerklart,

irgendwelcber Zusammenhang mit religibsem Empfinden wird in

Frage gestellt. Die TJnterweltsfabrt dieser Psyche, die ibrer Himmel-
fahrt unmittelbar vorausgebt, ja sie einzig ermoglicbt, weil sie den
Erwerb gbttlicber Schbnbeit mit sich bringt, darf nicht mebr
bedeuten als eine vierte besonders schwere Probe ^), so wie im
Kabylenmarcben die Forderung, in einen Topf mit Wasser ge-

1) iSeine Worte, Archiv S. 94 „ob diese letzlich aus Mien stammt, steht fur
niich hier gar nicht zur Diskussion“ kann ich als solche nicht betrachten.

2) WarumW. diese Probe als mifilungen bezeichnet und eben auf dies MifJ-

lingen seinen Vergleich mit dem Kabylenmarcben begriindet, verstehe ich nicht.
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gossene Milch reinlich wieder von dem Wasser zn scheiden. Ich

sehe im Heraklesmythos dieselbe eigentiimliche Verbindung von

Hadesfahrt und Anfstieg in den Himmelj die schon das Grriechen-

tum historischer Zeit nicht mehr verstand, Und ahnliche An-

schauungen haben bei stammverwandten Vblkern bekanntlich noch

lange fortgewirkt, gewiB weniger sentimental nnd dock noch immer

ahnlich dem Empfindenj das in dem vedischen Liede von Pururavas

waltet. GrewiiJ konnen wir die Ilatsel, die im Heraklesmythos liegen,

zur Zeit noch nicht losen, ja nicht einmal sagen, ob sie jemals voll

losbar sein werden. Nnr eine Ahnung des machtigen religibsen

Empfindens, das noch in Pindars Liede (IsTem. 1) za nns spricht,

konnen wir in nns wachrufen* Soli ich den Schritt ins TJnbeweis-

bare wagen, will ich mich lieber an dies Empfinden als an die

Plattheiten des Kabylenmarchens halten.

Abb. 3.

Osiris im Totenreicb, der Seele ernes Verstorbenen das Wasser des Lebens spendend.

(Von spatagyptischem Sarg in Besan9on,)

Zusatz.

Das eingangs besprochene Kannchen, dessen auch im British

Museum, im Louvre, im Berliner Antiquarium und im ArchaologL

schen Institut zu Heidelberg vertretener Typus in glasiertem Ton

jetzt etwa durch ein Dutzend Exemplare bekannt ist, geht aus von

der griechischen Askosform, die es aus Priene auch in Bronze, aus

Pompeji in Glas libertragen gibt. Die in rotlichem Ton wie Terra-

kotten aus zwei Hohlformen gepreJ3ten, meist mit gelben tJberzug



406 B. Eeitzens tein, Eros als Osiris.

als Grundiexung fur braune oder grline Grlasur bedeckten kera~

uiiscben Exemplare,. von denen Edgar fiir das Museum in Kairo

allein 6 aufzahlt, haben knapper zusammengefafite und steiler auf-

gericbtete Gestalt, sodafi sie sick der bekannten Form der alten

Scknabelkannen der Kykladenkeramik nahern. Der Henkel kat dann

stets die Form eines dickt mit Stricken umwundenen und in die

Wandung des Scklauckes irgendwie eingepabten geraden, kurzen

Rundstabes. Die Reliefdekoration — stets aus der Hohlform mit

abgeprefit — zeigt bei den geringeren Exemplaren fast nur Rosetten,

Blatter und Guirlanden; figlirlicke Szenen — auch Biirleskeii —
kaben nur die feineren Stiicke wie das unsere. Dab es sick um
Gefabe ritueller Bestimmung handelt, darf man scklieben nock aus

zwei weiteren IJmstanden: der auifallenden Kleinkeit, die fiir pro-

fanen, alltaglichen Gebrauck kaum verstandlick ware — Hoke nur

8,5 bis 10,B cm — und die fiir wenigstens drei der Kairener Exem-

plare in deutlichen Resten nachweisbare einstige Vergoldiing.

Edgar (a. a. 0. p. lY) batte vollig recht, wenn er den vielfach

erkaltenen gelben tlberzug nur als den Untergrund fiir die sonst

versckwundene Vergoldung und diese selbst als einen Beweis an-

sak fiir seine sicker ricktigeVermutung, dab diese irdenen Kannchen

nur Nackahmungen kostbarerer toreutiscker Erzeugnisse in Edel-

metall darstellen. Leider scheinen die Fundumstande fiir keines

der Vascken bisher bekannt zu sein. F. Courby, der (Les Vases

grecs a relief (Paris 1922), p. 613—B16) die Gattung zuletzt be-

sprocken kat, wobei er sick unmittelbar auf R. Zahns grundlegende

Untersuchung „uber glasierte Tongefabe im Berliner Antiquarium"

(Amtl. Berickt XXXV (1914) p. 277 ff.) stlitzen konnte, wird reckt

kaben, wenn er diese Askoskanncken als spatkellenistisck, vielleicht

sckon bis an die romische Zeit heranreickend ansieht. Er reikt sie

obne weiteres in die reicke alexandrinische Reliefkeramik ein;

freilick konnte daneben auch Memphis als Fabrikationsort in Be-

tracht kommen.
(H. Thiersch.)
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Neuere Philolo^ie ii.

Literaturgeschichte

Schottische Balladensanimler aus dem Kreise

F. J. Childs.

Von

Hans HecLt, G-ottingen.

Vorgelegt von L. Morsbach in der Sitzung am 19. Dezember 1930.

I.

Die GrescMchte der Balladenforscliiing wird an den Haupt-

stationen ihres Weges immer wieder Verbaltnissen begegnen, die

an ihren G-egenstand, die Balladenwelt selbst, erinnerii: dem indi-

viduell - scliopferiscben Willen steht eine gewisse Gemeinscbafts-

beteiligung zur Seite. Der Wille des Biibrers oder Organisators

vereinigt das Interesse, die sachliche Anteilnahme, das Wissen, die

Erfabrung yieler Mitarbeiter in einem Brennpnnkte
;

er bant mit

dem Materia], das ibm auf mancberlei Wegen zugeftibrt wird. So

war es, als Tbomas Percy die Reliques of Ancient English Poetry

znsammenstellte — er batte sein Folio -Ms., aber es unterstiitzte

nnd beriet ibn ein grofier Kreis englischer nnd scbottiscber Freunde

—
,

als Burns mit dem Entbusiasmus des Ktinstlers nnd der be-

wnJBten Sorgfalt des kundigen Sammlers in den Banden des Scots

Musical Museum das schottiscbe Volkslied zu neuem Leben anfrief;

als Walter Scott, beide erganzend, wiederum die Aufgaben des

Forsobers mit denen des Dichters mischend, mit den heroiscben

Klangen der Minstrelsy of the Scottish Border die Werke seiner

nationalen Sendnng einleitete. Sie alle stiitzen sicb anf Zntrager

nnd HeKer, deren Tatigkeit nacb Erscbeinen des betreffenden

Werkes oft im Wesenlosen versinkt, die aber grilndlicber Be-

tracbtung nicbt nur nngeabnte Zusammenbange ortlicb nnd sozial

scbeinbar weit von einander entfernter Gruppen entbiillt, sondern

ancb eine Reihe bemerkenswerter Personlichkeiten bei entsagungs-

voller
,

niitzlicher Arbeit hervortreten nnd in der Gesamtheit

ibrer bald vorbereitenden bald erganzenden Tatigkeit erkennen

laJBt, wie tief nnd weit die Wiirzeln eines solcben Unternebmens

in den Boden der Zeit bineinznreicbeii pflegen. An Balladen-

frennden dieser Art
,

begeisterten
,

scbenen
,

stillen Forderern,
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Mngebungsvollen Dieixern der Sache nm ihrer selbst willen, hat

es in England nnd Schottland bis anf den heutigen Tag nie

gefehlt. Sie bilden einen etwas verkauzten, schwer zuganglichen

Typus, von barter AuBenseite, jedocb voller Kenntnisse anf ihrem

Lieblingsgebiet nnd meistens im Besitze erstaunlicher Biicherschatze,

dem Ertrag lebenslangen, mit bescheidensten Mitteln nnd nnter

betrachtlichen Entbehrnngen anfrecht erhaltenen SammelfleiBes. Im
Zeitalter Percys, Burns’s nnd Scotts, ehe die Altertumskunde

wissenschaftlicli organisiert nnd methodisch dnrchgebildet war, be-

gegnen sie nns nordlich nnd siidlich der Borderlinie anf Schritt

nnd Tritt. Der hberkritische
,

schrullige Joseph Ritson gehcirte

dazn, John Pinkerton, der ebenso nnznverlassig wie David Herd

gewissenhaft war, der gelehrte Lord Hailes nnd der schlichte

George Paton, Bnchhandler nnd Stenerbeamter in Edinburgh, ein

Enthusiast, dessen Sammelfrende nnd Hiilfsbereitschaft weder kauf-

mannisches MiBgeschick noch personliche Enttanschnngen beein-

trachtigen konnten, dessen Bibliothek, wie man gesagt hat, eine

Art Gemeinbesitz bildete, in dem die WiBbegierigen zn schwelgen

nnd von wo ans sie „in ihre Zellen znriickzukehren pflegten wie

die Bienen, beladen mit Rente ans den Schatzen des ebenso ent-

gegenkominenden wie hochherzigen Mannes" Die Literatnr hat

sich das Bild dieser niitzlichen Sonderlinge nicht entgehen lassen;

nirgends ist es mit groBerer Sachkenntnis, feinerem Humor, liebe-

vollerer Anteilnahme nachgezeichnet worden, als in Walter Scotts

Antiquary (1816). Eiir seine Mittelpunktsgestalt, Jonathan Oldbuck,

den laird von Monkbarns, hat wohl nicht eine einzelne Personlich-

keit, sondern eine ganze Reihe bekannter Originale der geschil-

derten Art Modell gestanden. Die Leidenschaften, die Dispntier-

lust, der Dilettantismns nnd die Entdeckerfrende einer Generation

von Altertuinsforschern, mit der Scott anf das engste verbunden

war, sind in Monkbarns lebendig geblieben, in dem Scott nicht nur

eine warmblhtige, hberzengend echte Romanfigur geschaffen, son-

dern ein wenn auch noch so bescheidenes Stuck Gelehrten- nnd
Knlturgeschichte seiner Zeit vor der Vergessenheit bewahrt hat.

Selbstverstandlich ist dieser Jonathan Oldbnck anch Balladenkenner.

Scott laBt ihn in einem der letzten Kapitel des Romanes, dem dOsten
(Border Ed. ss. 519 if.), wie die Losnngen sich bereits anbahnen,

die Hiitte eines halbirren, von Schald und Alter niedergedrhckten

Weibes, der Elspeth Mucklebackit, anfsnchen, nm, wenn moglich,

1) Edinhiivgli ToHrai^s^ 1885, I, 168—169. — Naheres iiber Paton, Herd,
ihre Beziehungen zu Percy, Scott u. a. in der Einleitung zu meiner Ausgabe der

Songs from D. Herd^s Manuscripts, Edinburgh 1904.
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bestimmte ihm wichtige Gestandnisse aus ihr herauszulocken. Seine
Hand ruht schon auf der TlirkKnke, da stutzt er, denn im Innern
hort er die schrille, bebende Greisenstimme ‘chanting forth an old
ballad in a wild and doleful recitative: —

The herring loves the merry moonlight,

The mackerel loves the wind;
But the oyster loves th(' dredging-sang,

For they come of a gentle kind’ ').

Eifrig tastet der Lauscher nach Bleistift und Notizbuch und ver-

nimmt danach Vei’se, die aus dem einschlummernden Unt(‘rbewul3t-

sein der Alten ruckweise emporsteigen und in denen Oldbuck sofort

kostbare Balladenreste erkennt: ‘It’s a historical ballad’ diistert

er seinen Begleitern zu, ‘a genuine and undoubted fragment of

minstrelsy! Percy would admire its simplicity. — Bitson could
not impugn its authenticity’. Selbstverstandlich sind auch diese

Strophen, elf im Ganzen, Dichtung Scotts. Sie lehnen sich an den
Stoffkreis der Battle of Harlaiv (Child No. 163) an, und treffen

den alten Balladenton so meisterlich, dafi tatsachlich selbst ein

scharfer Kritiker wie Eitson nicht ohne weiteres auf Neuschopfung
verfallen ware. Kulturhistorisch echt und unvergeBlich bleibt die

Szene selbst; unter solchen Bedingungen sind viele kostbare Stucke
alter Lied- und Balladenkunst noch in letzter Stunde vor dem
Untergang bewahrt worden. Wir wissen, wie Scott selbst seit

1792 in Begleitung des ortskundigen Robert Shortreed jahrelang

die schwerzuganglichen Winkel von Liddesdale durchstreift hat,

um der alten riding hallads habhaft zu werden, die dort noch im
Munde der Bevblkerung, den Nachkommen der wilden Gefolgschaft

der Douglas, im Umlanf sein sollten.

Im weiteren Verlaufe des neunzehnten Jahrhundert vollzog

sich der unausbleibliche tibergang, der von romantischem Ent-

deckungsfeuer, willkiirlicher Zusammenschweifiung, mehr oder we-
niger harmloser Ealschung in die strenge Methode wissenschaftlicher

Balladenforschung einmimdete. Eiir England bedeutet das groBe

Werk des Amerikaners E. J. Child den Hohepunkt dieser Ent-

1) Ein dredging-song, Schleppgesang, ist ufspriinglich ein Arheitslied

der Fischer. Den seltsamen Vierzeiler, so wie er hier steht, hat Scott verfaBt.

Er benutzte dabei ein paar Zeilen aus einem Dreg Song, den D. Herd ilber-

mittelt hatte (Ancient and Modern Scottish Songs, Heroic Hallads etc. 1776, Bd. II,

163—165
;
Songs from David Herd’s Mss. No. LXXIX).

2) Vgl. Minstrelsy of the Scottish Border (Hendersons Neuausgabe) I, 24—26

u. Anm. Der Text in Evergreen (1, 78ff.) ist Kunstprodukt, auf Alterer,

nicht mehr greifbarer Grundlage.
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wicklung, wie fiir den Norden S. Grrnndtvigs Danmarlcs Gamle

Folkeviser 1853 ff., die ihm als Vorbild dienten. Aber bei aller

ortlichen und wissenschaftliclien Distanz nnd Grradverschiedenheit

blieb doch. der Zusammenbang mit den geistesverwandten Nacb-

folgern der Treuen vom Schlage Ritsons, Herds und Patons er-

halten. DaB solche Manner nocb gefunden werden konnten, be-

deutete far Child unschatzbare Porderung, die er stets dankbar

gewiirdigt und gepflegt hat. Es ware zu wiinschenj da6 sein aus-

gedehnter Briefwechsel mit diesen Helfern einmal vollstandig der

Oifentlxchkeit tibergeben wtirde, nicht nur weil es lehrreich ist, ein

grundlegendes Werk wie die English and Scottish Popular Ballads

bei seinem Ausbau zu verfolgen, sondern auch um des Eigenwertes

der betrefFenden Persbnlichkeiten willen, der zu erheblich ist, um
achtlos der Vergessenheit iiberantwortet zu werden. DemWunsche
nach einer solchen Geschichte der Balladenforschung, ihrer Trager,

Methoden und wechselseitigen Beziehungen kommen am weitesten

entgegen die beiden Bande von S. B. Hustvedt, Ballad Criticism

in Scandinavia and Great Britain During the Eighteenth Century^

New York 1916, und Ballad Books and Ballad Men, Cambridge,

Maas. 1930, fiir die Zeit nach 1800. Der besonders wichtige Band
von 1930 enthalt den Abdruck des vollstandigen Briefwechsels

zwischen Grundtvig und Child (Eebr. 1872— April 1883), sowie

den von beiden Gelehrten gemeinsam ausgearbeiteten Plan fiir die

Anordnung der englisch-schottischen Balladen, wobei Grundtvig in

Entscheidendem der gebende Teil ist^).

II.

An uiigezahlten Stellen der groBen Balladenausgabe, in den
Advertisements, den Einleitungen zu den einzelnen Balladen, den
Zusatzen und Verbesserungen, ja selbst im Glossar und in den
Registern, erscheint iminer wieder, von Child mit Ausdriicken

warmster Anevkennung herausgehoben, der Name eines edinburgher

Mitarbeiters und kritischen Beraters : WilliamMacmath. Gleich-

gewertet tritt er neben Porscher von internationaler Bedeutung —
Purnivall, Grundtvig, Olrik, Kohler u, a. —

,
und bezeichnet dennoch

eine andere Schicht, eine andere Einstellungs- und Betatigungs-

weise wie die.se, eben die der volksnahen Aufspiirer und Kenner
aufierhalb des Gelehrtenberufes, fiir die ein Gebiet wie das der
Volksballaden und ihrer Uberlieferer unerschopflichen Anreiz zu

1) App. A, ss. 241—300: die Briefe; App. B, ss. 300—335: The Grundtvig-
Child Index of English and Scottish Popular Ballads (Originale in der kgl, Biblio-

thek Kopenhagen und in Harvard College Library).
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erfrischender, die Tagesmiihen und -pflicliten durchbrecliender Ab-
lenkung darbot. Sobald in Child der Plan gereift war, iiber die

gedruckten Quellen zu der handschriftlicben und den letzten Aus-
laufern der miindlichen Uberlieferung vorzustoBen, konnte er nicbt

umhin, sick der Unterstlitzang dieser Kreise zu versicbern, deren

fiir ihn wiclitigste Vertreter, der Natar der Sache entsprechend,

in Schottland ihr Betatigungsfeld gefunden batten. Auf diesem

Wege muBtc er William Macmath begegncn, und es gelang ilim,

die Untorstiltzung des ausgezeicbneten Mannes iiber das Mafi des

zu Erwartenden binaus fiir das Balladenwerk zu gewinnen und zu

erhalten: es wurde fiir beide tiefster, tragender Gehalt ibres Lebens.

Ihr Briefwecbsel beginnt ungefabr ein Jabrzebnt vor detn Er-

scbeinen der ersten Lieferung der English and Scottish Popular

Ballads^ im Erilhjahr 1873, und setzt sicb obne TJnterbrechung bis

zum Tode Cbilds im Herbst 1896 fort. Jede Zeile aus der Eeder
seines amerikaniscben Freundes, sogar die Briefumscblage, hat Mac-
matb mit der fiir ihn bezeicbnenden peinlicben Sorgfalt aufbewabrt,

auf starkes Papier aufgezogen und von Fall zu Fall seine eigenen

Mitteilungen und Antworten an Child abscbriftlich hinzugefilgt.

Das umfangreiche Konvolut befindet sicb gegenwartig im Besitze

von E. A. Horn el
5
Broughton House, Kirkcudbright, der nacb dem

Tode Macmaths den groBten Teil seines handschriftlicben Nachlasses

erworben hat. Wenn oben der Veroffentlichung solcher Korre-

spondenzen das Wort geredet wurde, so bezieht sicb unsre HofF-

nung, nach dem fiir den Briefwecbsel mit Grundtvig Geleisteten,

in erster Linie auf diese Sammlung von einzigartiger Vollstandig-

keit, so wenig man auch erwarten darf, daB sie in abselibarer

Zeit in Erfiillung gehen kann^).

William Macmath war Schotte von echtem Schrot und Korn,

hohen Wuchses und klugen Blicks, gastfrei und hiilfsbereit alien

denen gegeniiber, die seine Liebe fiir schottische Altertiimer, ins-

besondere fiir Balladen und Volkslieder teilten, anhanglich, gewissen-

haft und zuverlassig, aber bei all dem nicht leicht zu nehmen,

herb, zuriickhaltend und kritisch, ehe er sicb aufschloB und seinem

natiirlichen Wohlwollen freien Lauf lieB. Politisch Bewunderer

und Anhanger Gladstones bing er in kulturellen Dingen dem Alten

an. Es schmerzte, ja beleidigte ihn, besonders im Bannkreise der

schottischen Heimat, Altgewohntes, Vergangenheitsgeheiligtes durch

1) Wir stutzen uns im Folgenden auf den dem Andenken Macmaths gewid-

meten Memorial Volume, Dalbeattie 1924, insbesondere auf die darin enthaltene

biograpbiscbe Skizze (ss. 83—85) von Frank Miller, dem Verfasser einer vor-

treftlichen Literaturgeschichte von Dumfriesshire, Glasgow 1910.
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Neuerungen verdrangt oder ausgelosclit zu sehen. j,The old is better",

pflegte er zu sagen. Zumal Texten gegeniiber duldete seine kon-

servative Einstellung keinen Komproinifi. Er verebrte Scott, aber

er verzieh ibm die dichterischen Ereiheiten nicht, die er sich bei

der Behandlnng der ihm vorliegenden Balladentexte kerausgenommen

hatte. Der innere Gegensatz zu einer Metbode, wie sie Scott in

der Minstrelsy of the Scottish Border angewendet hatte, drangte

ihn zu den Quellen, zu kritischer Vergleichung, zu Sammlungen,

Kaufen und Aufzeichnungen im weitesten Dmfang seines Forschungs-

gebietes. „To me the charm is gone, if an old manuscript is rendered

otherwise than as it stands", war einer seiner Leitsatze, und wie

gewissenhaft er ihm anhing, dafiir legt jede Zeile, jede Kopie, die

seine Hand ausgefiihrt hat, deutliches Zeugnis ab. DaB ein Mann
wie Child den seltenen Wert einer so unbedingt sicheren Wieder-

gabe zu schatzen wuBte, geht aus einem schonen Lob im Adver-

tisement zur vierten Lieferung der ESPB hervor, wo er sagt,

die Genauigkeit der Abschriften Macmaths konne durch photo-

graphische Wiedergabe nicht xibertrofFen werden (whose accuracy

is not surpassed by photographic reproduction). Dabei war Mac-

naath durchaus frei von kleinlicher Pedanterie, kein Altertiimler

nach der Art von Carlyles imaginarem Widersacher Dryasdust,

sondern er empfand wie Carlyle selbst: ^The body . . . might be

dead enough, but the soul of it, partly harmonised, put in real

accordance with the ^Eternal Melodies", was alive to all hearts,

and could not die^ Er war kein Anbeter toter Buchstaben und
papierener Schwarten, sondern er ehrte das Lebendige in der Bal-

ladeniiberlieferung und suchte es von artfremden Einschlagen zu

reinigen, eigener Erfahrung gemafi, die ihn seit seiner Kindheit

mit volkslaufiger Lieder- und Balladentradition in Berlihrung ge-

bracht hatte*

Macmath wurde am 2. Mai 1844 in Brighton geboren, wo sein

Vater einen kaufmannischen Beruf auslibte, aber mit dieser Zufalls-

tatsache enden seine Beziehungen zu den ^southerners". Seine

Familie wurzelte in dem an geschichtlichen Eeminiszenzen, Bau-
denkmalern, Sagen und Liedern reichen Galloway im siidwestlichen

Schottland, der ^stewartry’ Kirkcudbright. Dort wuchs er auf,

empfing er seine Schulbildung, darchlief er seine Lehrzeit und lernte

durch den Yortrag seiner Mutterschwester Jane Webster, dem
zu lauscheii er nicht miide wurde, die Volkslieder und Balladen
der Grafschaft kennen, ein erster starker und unvergeBlicher An-
stofi in der Richtung seiner Lieblingsbetatigung. Ihr und seinen

jiingeren Schwestern, die sein Junggesellendasein betreuten, ver-
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dankte er manche Texte nnd mitnnter noch seltnere Melodieix, die

spater durch seine Vermittlung in das Balladenwerk Childs ein-

gegangen sind (s. z. B. die Bassung Ab von Nr. 277, B von Nr. 278,

die Melodien 3C, 12P, 100 J in Bd. V, 411ff. u. a. m.), lebendige

Quellen, die neben den schriftlichen in mehrfachem Sinne ihren

besonderen Affektswert in sicli trngen. Im Ubrigen verlief Mac-

maths auBeres Leben in so einfachen Linien, daB wenige Worte
ziir Nacbzeichnung der Uinrisse geniigen. Er verlegte 1867 seinen

Wolmsitz nacli Edinburgh und stand inehr als ein halbes Jahr-

hundert als Biirobeamter im Dienste einer angesehenen Anwalts-

firma, ohne sonderliche Neigung zu seinem Beruf zu versptiren,

der ihm ein bescheidenes Einkommen sicherte, pflichttreu auch hier,

wenn auch nicht immer leicht zu behandeln, und ohne jeden Ehr-

geiz, sich eine einfluBreichere und eintraglichere Stellung zu erar-

beiten, was seine Ereunde gehofft und gewtinscht batten. Gegen

Ende seines Lebens war seine dienstliche Tatigkeit nur noch nomi-

neller Natur. Mit Ausgang 1921 trat der Hochbetagte in den

Ruhestand. Wenige Wochen darauf, am 30. Januar 1922, starb

er und wurde in der Begrabnisstatte seiner Pamilie, in Barton am
Dee, beigesetzt.

Bucher, so l)erichtet sein Biograph, waren sein eigentliches

Lebensbediirfnis, seine an kostbaren Werken, Handschriften, Pam-
phleten und Zeitungsausschnitten reich ausgestattete Bibliothek

ersetzte ihm die Anregungen und Genusse der Offentlichkeit, und

haufig begegnete man seiner hochaufgerichteten Gestalt im Staub

und Dammerlicht der bis in die letzten Winkel vollgestopften

Edinburgher Antiquariate, mit deren Inhabern er in dauernder

Beriihrung stand. Sein autoritatives Wissen um die literarischen

Altertiimer von Schottland veranlaBte die Society of Antiquaries

of Scotland schon 1874, ihn in die Reihe ihrer Mitglieder auf-

zunehmen; bei der Begriindung der Edinburgher Bibliographischen

Gesellschaft war er selbst beteiligt, und wie Hunderte der von

ihm gesammelten Bande wertvolle Eintrage, Erlauterungen, Er-

ganzungen von seiner Hand enthalten, so freute es ihn, in diesen

gleichgestiminten Kreisen seltene Bucher auszustellen, Einzelfragen

in knapper Eorm zu beleuchten, Ilnklarheiten zu beseitigen und

iiber neue Eunde Bericht zu erstatten, Mitteilungen, die, wie seine

inhaltsreichen Briefe, mit groBter Dankbarkeit entgegen genommen

warden. Dagegen teilte er die Eigenheit zahlreicher Spezialforscher,

daB er vor der Abfassung umfaiigreicher systematischer TJnter-

suchungen oder gar Bucher zuriickschreckte. Er liberlieB das ’flen

Gelehrten, die er unermiidlich und uneigenniitzig mit Rat und Tat
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bei ihren Arbeiten forderte. So besitzen wir von ihm, abgesehen

von zwei Beitragen genealogischer Art zu The Scots Peerage nur

eine erschopfende, ebenfalls genealogische Studie iiber die Eamilie

Grordon von Craicblaw, die erst nach dem Tode Macmaths in

dem bereits erwahnten Memorial Volume ss. 1—40 verdffentlicbt

• wurde und, far nns von erbeblicherWicbtigkeit, eine Bibliography
of Scottish Popular Ballads in Manuscript, ursprlinglich

abgedruckt in den Publications of the Edinburgh Bibliographical

Society, I, 1896, jetzt berichtigt and erweitert in demselben Mem,
VoL ss. 93— 108. In einer ersten Eorm diente sie der Liste bei

Child V, 397—399 als Grundlage, die aber jetzt fur die Hss., die

nicht damals schon in den groBen bifentlichen Bibliotheken (British

Museum, Bodleian Libr.
,

XJniversitatsbibL Edinburgh, National

frliher Advocates’ Libr., Bibl. der Soc, of Antiquaries of Scotland,

Abbotsford und Harvard College Libr.) angelangt waren, mit die-

sem Neudruck in Einklang gebracht werden mu6^). Besondere

Beriicksichtigung verdienen die iiber Child hinausfiihrenden Nach-

weise iiber Inhalt und Verbleib der Sammlungen Ch. K. Sharpe’s
(14 Numinern, dazu das sog. James Skene of Rubislaw’s-Ms., ur-

spriinglich Gregenstand einer besonderen Beschreibung Macmaths
in den Verbffentlichungen der Edinburgher Bibliographical Society,

jetzt Mem, Vol. ss. lOU— 104); der Balladen-Materialien Sir W,
Scotts, besonders wichtig die genaue Inhaltsangabe des Folio-

Bandes Scotch Ballads, Materials for Border Minstrelsy (Child

a. a, 0. 4, Mem, Vol. ss. 98—100) und der Kollektaneen Thomas
Percys, jetzt in Harvard {Mem. Vol. ss. 95—96). Indessen ist

der Hmfang der Percy -Papers in Harvard noch groBer, als sich

auch den letzten Angaben der Bibliographie Macmaths entnehmen

laBt. So erwarb die College Library im Oktober 1901 einen zum

1) Ausgabe von Sir J. B. Paul, 9 Bde, 1904—14. — Der Artikel Gordon
Viscount of Kenraure (Bd. 5) enthalt eine fiir die Arbeitsweise Macmaths charak-

teristische Notiz zu dem Liede 0, Kenmure’s on and awa, Willie, das

Burns gefunden und fraglos durch Uberarbeitung in seine uns bekannte Form
gebracht hat (Henley-Henderson HI, 112, 382). Als historiscber Hintergrund gait

bisher der jakobitische Aufstand von 1715, als Held William Gordon, 6 ter Vis-

count Kenmure. Macmath macht glaubhaft, daB es sich um die Erhebung der

Hocblande von 1653 und um den vierten Grafen, Bobert Gordon, handele. Die
Entscheidung ist schwierig, da alle Spuren des Liedes vor Burns fehlen.

2) Kleine Korrekturen kunnen noch angebrachf werden; zu s. 96: von den
Balladen, die Lord Hailes an Percy geschickt hat (dabei Mdward\ fehlen Hand-
schriften

;
Beschreibung der Herd-Mss, mit Nachweis der Quellen Herds in meiner

Ausgabe der Songs etc. ss. 76—88; zu s. 105: P. Buchans Mss. (2) jetzt Harvard
College Library (s o schon richtig bei Child Y, 398).
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grofien Teil von Percy selbst geschriebenen Sammelband (etwa

160 ss, foL), der Inlialtsverzeichnisse beriihmter Mss. (so des Ran-

natyne und des Maitland Ms.), einige Briefe, Wiedergabe von Titel-

blattern und verscbiedene Auszlige, bezw. Ausscbnitte entbalt, also

Materialien fiir die Beliques. Ehe die Hs. an ibren Kaufer abging,

fertigte Macmatb nach seiner Grepflogenbeit eine Analyse ibres

Inbalts an, die sich gegenwartig in irieinem Besitz beflndet. Sie

fiillt die letzten Seiten eines Ideinen Quartheftes, das neben ge-

druokten Balladen eine Anzabl Jiigendgedicbte Percys (Titel:

Poems, Songs etc. 1749) entbalt, deren Wiedergabe bei sicb bie-

tender Grelegenheit erfolgen mag; es ist nicbts Erbeblicbes darunter.

Erwunscbt ware es, wenn Harvard College einmal eine vollstandige

Bescbreibung ibrer Hss. aus dem Hacblasse Percys und in weiterem

Eabmen ihrer Balladenmaterialien iiberbaapt verbffentlichen wollte.

Wir braucben diese Dinge, deren Abwanderung nacb Amerika be-

dauerlicb genug ist, und Besitz verpflichtet.

So dankenswert und niitzlicb die gescbilderten genealogiscb-

bibliograpbiscben Arbeiten Macmatbs aucb sein mogen, so geben

sie docb fur die Eillle der Anregungen, die von ibm ausgegangen

ist, nicbt den ricbtigen MaBstab ab. Er war, bei aller Sorgfalt,

die er auf seine Arbeiten verwendete, weniger Scbriftsteller als

Berater und Fiibrer auf scbwierigen Wegen, der die Waffen scbarfte,

die er dann willig andem iiberlieB, und der die groBte Grenugtuung

empfand, wenn er sein Arsenal, d. b, seine unvergleicblicbe Biblio-

tbek, durch neue Stiicke erweitern und bereicbern konnte. Sein

Wissen teilte sich dem Scbaifen Anderer mit, und es ist erstaun-

licb, wie baufig uns sein Name aus den Werken Grleichstrebender

entgegenklingt. Einige wenige Beispiele miissen geniigen; sie

konnten mit Leichtigkeit vervielfacht werden. Das interessante

Tagebucb einer Hocblandsreise John Leydens, des gelebrten

und bewunderten Ereundes Sir Walter Scotts, wurde 1903 von

James Sinton zum ersten Male berausgegeben ^). In dem vorziig-

lichen bibliograpbiscben Anbang wird natiirlicb aucb Leydens Aus-

gabe des Complaynt of Scotland gebucbt (1801), und bei diesem

Eintrag findet sicb folgende Notiz: A dedication (2 pp. 8vo) to

Richard Heber, Esq,, differing from the one published, and which

I believe was never issued, is in the possession of Mr. Macmatb,

and presumably the only copy in existence. It formerly belonged

to Mr. David Laing (s. 291). — In Frank Millers Foets of Dim-

1) Journal of a Tour in the Highlands and Western Islands of Scotland in

1800, by John Leyden. Edited, with a Bibliography, by James Sinton. Edinburgh

and London 1903.
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friesshire^ (jrlasgow 1910 dessen Gregenstand das Heimatsgefuhl

Macmatlis zu lebhaftein Mitschwingen bracbte, sind an zahlreichen

Stellen Fimde nnd Hinweise Macmatbs ausgewertet, Datierungen

verbessert, Lieder- nnd Balladenfassungen beigesteuert worden;

ancb dnrfte Miller die Abschrift des Grlenriddell-Ms. XI, die Mac-

matb angefertigt hatte — showing every turn of a letter as in

the original —
,
sowie die in seinem Besitze befindlichen Samm-

lungen Ch. K. Sharpes nach Belieben verwerten. — Mit gleicher

Bereitwilligkeit nntersthtzte er T. E. Henderson bei seiner Neu-

ausgabe der Border Minstrelsy (Edinburgh 1902, kS. z. B. die Ein-

leitung zu The Raid of the Reidsivire II, 18 ff.) und Andrew Lang
in seiner Kontroverse mit Fitzwilliam Elliot^), in der Lang
Hogg und Scott gegen den Vorwurf der Falschung bezw. unkri-

tischer tJbernahme gewisser Balladentexte (besonders Kinmont

Willie und Auld Maitland) in Schutz nahm, Studien, aus denen

sein Buch Sir Walter Scott and the Border Minstrelsy (1910) hervor-

gegangen ist. Dagegen lehnte er es ab, Balladennachahmungen

Langs mit Hlilfe seiner sicheren Sach- und Stilkeiintnis von den

Merkmalen der Modernitat, die ihnen anhaften mubten, zu befreien.

Er schrieb an Lang am 22. 4. 1910: ^I am a very humble adherent

of the other School! I would rather give such information as I

have about any number of old ballads than suggest a single word

for a new one’ ®).

Die unbestechliche Bestimmtheit dieser Einstellung trug ihre

reichsten Frlichte bei seiner aufopferungsvollen Mitarbeit an dem
Childschen Balladenwerke. Ein Aufruf Childs in den Notes and

Queries vom 4. Jan. 1873, in dem er sich an die breitere Offentlich-

keit mit der Bitte um Mitteilung von Balladenmaterial gewandt hatte,

stellte die Verbindung her, die noch im Sommer desselben Jahres

durch einen Besuch Childs bei Macmath verstarkt wurde und von

nun an zu dauerndem Gredankenaustausch zwischen den beiden

Mannern flihrte. Abgesehen von kritischen und erlauternden Be-

merkungen zu einzelnen Balladen traten besonders die handschrift-

lichen Grundlagen zu schon verbffentlichten Balladensammlungen

in den Mittelpunkt des Interesses. Sie gait es ausfindig zu machen
und ihre Benutzung zu ermoglichen, denn in ihnen konnten noch

unverwertete Texte oder zum mindesten Fassungen von Texten

1) Oben S. 411. Ich darf auf meine Besprecbnng dieses Werkes in ESt. 46,

302—306 hinweisen.

2) Er veroffentlichte : The Trmkuorthiness of Border Ballads, Edinburgh

1906 und Further Essays on Border Ballads, ebda 1910.

^
3) Mem. Vol. s. 80.
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verborgen sein, imd nur durch den Vergleicli mit diesen war es

mbglicli
,

die Zuverlassigkeit . der einzelnen Herausgeber in das

richtige Licht zu stellen. Mit der Veroffentlichiing des Percy

Folio -Ms, dnrch. Hales und Purnivall (1867—68) war der erste

entscheidende Schritt getan. Wahrend seines Anfenthalts in Schott-

land irn Sommer 1873 erliielt Child Einblick in das umfangreiche

und wertvolle handschriftliche Material W illiam Motherwells.
Nach seiner Abreise setzte Macmath in Childs Sinne, gewissermaBen

als sein Stellvertreter, die Nachforschungen fort und unterzog sich

in knappen Ereistnnden nnd Urlaubszeiten der miihevollen Arbeit

peinlich genauen Kopierens. So entstand die fiir Child hergestellte

Abschrift der Mss. Gr. R. Kinlochs. Naoh dem Tod dieses Samm-
lers (1877) gelangten die Originale selbst, wiederum dnrch Ver-

inittelung Macmaths, in den Besitz der Bibliothek von Harvard
College. Die VerofPentlichnng der Bande Childs, die von Weih-

nachten 1882 an zu erscheinen begannen, verlieh auch der Tatbraft

Macmaths erhohten Nachdruck. Der Mem, VoL gibt Auskunft iiber

den Erfolg seiner Snche nach neuem Material, fiber Beitrage zn

den aufeinander folgenden Lieferungen, Kxitik und Kommentai* zu

den einzelnen Nnmmern, weitere Abschriften, Erganznngen und

Korrekturen, fiber deren Wert im Einzelnen hier nicht berichtet

werden kann, bis auf eine nicht zu iibergehende Ausnahme. Bei

den fortgesetzten Bemilhungen nm die handschriftlichen Grrundlagen

zu den gedruckten Balladenausgaben muBte sich die Erage nach

der Autenticitat der in Scotts Border Minstrelsy verbffentlichten

Balladentexte aufdrangen. Wie . Percys Beliques zum Abdriick

seines Polio -Ms. geffihrt hatten, so verlangte die Quellenverglei-

chung Auskunft iiber Beschaffenheit und Verwertung der den

Passungen der Border Minstrelsy zugrunde liegenden Texte. Der

Weg fiihrte selbstverstandlich nach Abbotsford, aber er war nicht

ohne Widerstande bis zum Ende zu verfolgen. Die Vorgeschichte

dieser Bemfihungen skizziert ein Brief Macmaths an den Jesuiten-

pater W. Forbes -Leith (abgedruckt im Mem, VoL s. 67). Sowohl

der ausgezeichnete Kenner schottischer literarischer Alterthmer

and Sekretar des Bannatyne Clubs David Laing (1793—1878),

wie kein Geringerer als Thomas Carlyle hatten bereits bei der

UrgroBenkelin Sir Walters, Mrs. Maxwell Scott, ffir Child in dieser

Richtung ihren EinfluB geltend gemacht^). Der Bescheid, den sie

bekommen hatten, war durchaus nicht unfreundlich gewesen, hatte

aber in beiden Fallen gelautet, daB handschriftliche Balladen-

1) Siehe Child an Grundtvig vom 8. Mai 1874 bei Hustvedt 19S0, s. 263.

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930, Heft 3 u, 4. 28
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aufzeiclmungen in Abljotsford niclit aufzufinden seien. Darnit gab

sich aber Macmatk nicbt zufrieden. Er vermutete vollkommen

ricbtig: wenn sick auck vielleickt kein selbstandiges Balladen-

konvolat nackweisen lasse, so seien dock die von Scott seiner Zeit

gesammelten einzelnen Stiicke sckwerlick verloren gegangen: ^[tbey]

are probably bound up with or form part of his correspon^lence^

Macmatk erkielt den erbetenen Zutritt zu der Abbotsforder Biblio-

thek und widmete seine Eerien in den Jahren 1890—1892 der

planmafiigen Durckforsckung ihrer Bestande, insbesondere der in

dreiundzwanzig Quartbanden vereinigten Korrespondenz Scotts.

Seine HofPnungen warden erfiillt und iibertroffen. Nicht nur er-

gaben die Briefschatze wertvolle Aufschlusse, sondern es kamen,

ungeachtet der friikeren Mitteilungen, Aufzeicknungen und Samm-
lungen zu Tage, die auf Scotts und seiner Ereunde gemeinsame

Bemiihungen belles Lickt fallen lieBen: die Vorstufen zur Minstrelsy

of the Scottish Border waren gefunden, und gestiitzt auf die wie

immer einwandsfreien Abschriften Macmaths konnte Child in

spater Stunde die unerwartet reiche Ernte in den Teilen VII und

VIII seines Werkes bergen und auswerten^). Okne den kingebungs-

vollen, unermlidlicken Eifer dieses zugleich begeisterten und kriti-

schen Heifers waren die ESPB nicht annahernd zu dem Mafie von

Vollstandigkeit gediehen, in dem sie uns keute vorliegen. Was
Macmatk beigetragen hat, war mekr als Umsicht, Scharfsinn und

Wissen; es war die Leidensckaft eines zielbewuBten Daseins, die

in der Eorderung dieses groBen Planes die Erflillung einer natio-

nalen Aufgabe sah. Die Verwahrung Ckilds, der von der Hingabe
der kai*glich bemessenen Ereizeit des Freundes nickts wissen wollte,

konnte fiir ihn nickt ins Grewickt fallen. Er sckrieb am 13. Sept.

1890; ‘The plain and simple truth is, that there is no other way
of doing what is required; and when that is said all is said’^).

Es tut woki, diese schbnen und starken Worte kier kerausheben
zu konnen. Der ganze Mann spiegelt sick in iknen wieder.

ni.

Von G-alloway und Edinburgh wendet sick unser Blick einem
andern wichtigen Gebiet der Balladendichtung und -forsckung zu:

Aberdeenshire im schottisclien Nordosten. Es ist von sachkundiger
Seite festgestellt worden, daB von 267 Volksballaden — die zwei-

1) Beschreibung der betreffenden Materialien in Abbotsford Mem. Vol ss. 98—100 ,

2) Mem. Vol. s, 69.
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fellos englische Gruppe, also etwa der Balladenkreis tun Robin

Hood, bleibt bei dieser Zalilung tmberlicksicbtigt — 91 A-Texte

der Cbild^sclien Sammlung, d. h. beste Fassungen, aus Aberdeenshire

stammen, rund ein Drittel des ganzen Bestandes. Bei einem Zensus

der Varianten zweiten, dritten und niedereren Ranges bleibt das

Verlialtnis dasselbe. Es erhbht sich zu Gunsten des nordlichen

Distriktes, sobald man die Grenzcn etwas weiter, votn Tay bis

zurn Moray Firth, zieht. Abgeaehen von dem individuellen Wert,

dem Alter, der VerlaJBlichkeit, der Herlmnft, dein Stil der hierher

gehbrigen Stiicke, als dessen Extreme man auf der einen Seite die

Brown-Mss. auf der anderen die viel umstrittenen handschrift-

lichen und gedruckten Sammlungen Peter Buchans (1790—1854)

bezeichnen kann, unterlag die generelle Bedeutung dieses Fund-

gebietes von Scott bis zu der Forschung unserer Tage nicht dem
geringsten Zweifel. Auch Child hatte sie selbstverstandlicli schon

auf den vorbereitenden Stufen seines Werkes erkannt, kritische

Bedenken insbesondere gegeniiber Buchan in seiner Korrespondenz

zum Ausdruck gebracht und sich bemiiht, in der balladenreichen

Provinz, deren literarische Altertiimer ihren geschichtlichen und

vorgeschichtlichen Uberlieferungen das Gleichgewicht hielten, zu-

verlassige Gewahrsmanner ausfindig zu machen. In seinem Brief-

wechsel mit Grundtvig spielt die Frage nach der Bewertung der

von Buchan mitgeteilten Texte eine erhebliche Rolle; der danische

Gelehrte suchte mit Huger Begriindung der ablehnenden Haltung

Childs entgegenzuarbeiten und hat sein tiefsitzendes Mifitrauen in

wesentlicheii Punkten tatsachlich zu entkraften vermocht. An
Grundtvig schrieb Child am 29. Januar 1877, filnf Jahre vor dem

Erscheinen der ersten Lieferung der ESPB: I have now got all

the manuscripts that are to be had, and I am trying to collect

ballads that are left in Aberdeenshire, but I have no reason to

wait longer^). Und am 15. Marz 1877: I have been able ... to

induce certain persons in or near Aberdeen to exert themselves to

collect the ballads, which are still preserved in memory there. 1

hoped to find good copies of some of the ballads put forth by
Buchan ^),

Auf welchem Wege und durch welche Mittelspersonen er dieses

Ziel zu erreichen hoffte, kann uns hier nicht beschaftigen* Es

dauerte lange, bis er dort einen Mitarbeiter fand, der an Sach-

1) Die Aufzeichnerin war Auna Brown, get. Gordon (1747—1810). Nalieres

bei Child V, 397 und Mem. Vol. ss. 97—93.

2) Hustvedt 1930 s. 271.

3) Daselbst s. 274.

28 *
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fceBXttnis, Grriindlichkeit und uiieigenixiitziger Hingebung mit Mac**

math wetteifern konnte and wollte. Sein Name begegnet zum
ersten Male nnter der Reihe der Fbrderer, denen im Vorwort zuia

achten Teile des Balladenwerks (Eebruar 1892) der Bank des

Herausgebers ausgesprochen wird : Mr. William Walker
^

of

Aberdeen. Greboren am 21. November 1840 konnte er im ver-

gangenen Jahre in groBer geistiger Erische seinen neunzigsten

Greburtstag begehen, Mit 12 Jahren war seine Scliulbildung be-

endet, bis auf Eortbildungskurse in den Abendknrsen der Mecha-

nics’ Institution. Melir als ein halbes Jabrhundert hindurcli stand

er im Dienste der Aberdeener Eq^uitable Loan Company, einer Bar-

lehensbank, als deren Direktionsmitglied er seine kaufmannische

Tatigkeit abschloB. Auch bei ihm verbanden sich die Berufs-

pflichten mit eifriger Eorscberarbeit, die sich in erster Linie auf

dem Grebiete der literarischen TJberlieferung seiner engeren Heimat

betatigte. „Er war“, nach der frenndlichen Mitteilung Alexander
Keiths, „Zeit seines Lebens ein leidenschaftlicher Biichersammler

nnd besitzt eine herrliche Bibliothek, deren Bestande an Balladen

nnd Volksliedern zn den reichsten dieses Landes gehoren ....

Seine Belesenheit in alien Zweigen der Literatur ist erstaunlich“. —
Wir begegnen hier einer ganz ahnlichen Einstellnng wie bei W.
Macmatb, nur mit dem Unterschied, daB dieser, wie wir sahen,

schriftstellerischer Betatigung eher abgeneigt war, wahrend wir

William Walker neben zahlreichen kleineren Arbeiten zum minde-

sten zwei Werke von erheblichem Umfang nnd Wert verdanken:

eine kritische Anthologie Aberdeener Bichtung von 1376 (John

Barbour) bis etwa 1860 unter dem Titel The Bards of Bon-Accordj

1887, in der bereits Stiicke aus seiner Balladen- und Volkslieder-

sammlung Platz gefunden haben, und die in ihrem Kreise auBer-

ordentlich tief schiirfenden, stoffreichen und durch ihre Ergebnisse

fordernden Untersuchungen des Bandes Peter Buchan and Other

Papers on Scottish and English Ballads and Songs^ 1915, der, nur
in beschrankter Auflage gedruckt ^), der deutschen Eorschung nicht

nach Gebiihr bekannt geworden ist. Als drittes kommt seit kur-

zein eine kleine, hocherwiinschte Grabe hinzu: Letters on Scottish

Ballads from Professor Francis J. Child to W. IE., Aberdeen, Pri-

vately Printed at the Bon-Accord Press, Aberdeen 1930 (50 Exem-
plare, davon eines von Walker der Grottinger ITniversitats-Biblio-

thek liberwiesen): 19 Briefe Childs an Walker, vom 2. Bez. 1890

1) 108 Exemplare kamen in den Buchhandel; eines davon bedndet sich in

der Bibliothek des Gottinger Englischen Seminars.
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bis zum 6. Aug. 1896 — Child starb am 11. September 96 — als

Wahrzeichen gemeinsamer Arbeit an dem groften Balladenwerk,

mit knappen erlauternden Anmerkungen des Herausgebers, Lexder

fehlen darin die Briefe Walkers an Child, die zur Abrundung er-

wiinscht und sicher auch inhaltlich wertvoll gewesen waren.

Die wenigen Satze des Vorworts entwerfen mit liebevoller

Hand ein Bild des Forschers und Menschen Child, „der trotz dau-

erndor Kranklichkeit unentwegt seinem i5iel entgegenstrebte . .

der von seinen akadeinischen Verpfiichtungen niemals so vollstiindig

in Anspruch genommen wurde, daft er dariiber seine Rosen ver-

gessen hatte^). Ein feines Aroma altweltlicher Hoflichkeit liegt

liber seinen Satzen, gesunder natiirlicher Frohsinn verbindet sich

mit der eindringlichen Beobachtungsgabe eines scharfen und wissens-

I'eichen Geistes. ... er war mehr als ein grofier Gelehrter; er

war ein grofier Mensch“.

Die Briefe selbst fiihren ans, wie gesagt, an die letzten Stadien

des Balladenwerkes nach Abschlufi der siebten Lieferung (1890,

Nos. 189—226). Die Auswahl der Texte ist im Wesentlichen be-

endet, das schwierige Problem der Anordnung, das in der Korre-

spondenz mit Grundtvig cine so wichtige Rolle spielt, naturlich

langst geklart. Die handschriftlichen Grundlagen sind, grofienteils

dank der Bemlihungen Macmaths, im Original oder in zuverlassigen

Kopieen im Besitze Childs, nur iiber eine Gruppe herrscht noch

Dnklarheit und das Bedlirfnis nach eindeutiger Feststellung: die

Mss. Peter Buchans und das Verhaltnis der von ihm veroffent-

lichten Ancient Ballads and Songs of the North of Scotland^ 2 Bande

1828, zu diesen Mss. Fiir Child blieben die Texte Buchans, trotz

der erwahnten Zustimmung Grundtvigs, immer suspekt, zum min-

desten sah er sie nicht fiir vollwertig an, wozu, neben andern

Erwagungen, die Tatsache beigetragen haben mag, dafi Buchan

einen Landstreicher namens James Rankin, ^an old man, blind

from his birth, with a most retentive memory’, mit der Sammlung

seiner Balladen beauftragt hatte. Hier vermutete Child indivi-

duelle Einmischung in den tlberlieferungsprozefi volkslaufigen

Sanggutes. Andrerseits war es ihm klar geworden, dafi die Texte

Buchans nicht ausgeschaltet werden durften, dafi sie vielmehr der-

selben sorgfaltig-kritischen Behandlung zu unterziehen waren, wie

die alterer, weniger umstrittener Kompilationen. Bei der Be-

hebung der sich immer wieder aiifdrangenden Zweifel und Schwie-

1) Vgl. damit die Briefstelle vom 26.4. 1896: Just now roses are tugging

one way and work the other (33).
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rigkeiteu konnte Child keinen besseren Eatgeber finden, als den im
Aberdeener Schrifttum aufs beste beschlagenen William Walker,
der, vi^lleicht iiicht ganz ohne lokale Voreingenommenheit, aber

anf alle Ealle mit griindlichem nnd sicherem Wissen fur die An-
erkennung des vielgescholtenen Landsmannes eintrait. Das Buchan-

Problem zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Brief-

wechsel mit Walker hindurch. Wir heben nur das Wichtigste

heraus: erst durch Walker erhielt Child klare Einsicht in die zeit-

liche Aufeinanderfolge der hinterlassenen Hss. Buchans, ihren Inhalt

und ihre Bedeutung fur Ancient Ballads and Songs von 1828^).

Er kannte die Buchan- Mss. des Britischen Museums (Additional

29408 u. 409) und war zunachst des Glaubens, dab Buchans Druck
von 1828 aus diesen Materialien hervorgegangen sei. Tats&hlich
wurden sie erst nach der Verbffentlichung der Ancient Ballads

and Songs zusammengestellt. Alter war, ein Ms. -Band von 1112

Folio-Seiten, der in den Jahren 1816—27 entstanden war und die

gesuchte Grundlage fiir die Ancients Ballads and Songs bildete.

Dieser Sammelband befand sich zur Zeit der Child-Walker-Korre-
spondenz im Besitze von Buchans Neffen David Scott, Peterhead,

der ihn veraubern wollte, ein Umstand, der es Walker ermoglichte,

das Ms. in die Hand zu bekommen, Child alle darauf bezliglichen

Auskiinfte zu erteilen, Kollationen vorzunehmen und es schlieb-

lich, als Mittelsmann Scotts, an die Bibliothek von Harvard College

zu verkaufen, wo es sich jetzt befindet (Standortsnummer 25241.

10.5). Child hat es nicht mehr gesehen und auch die von ihm
erbetenen Kollationen sind erst nach seinem Tode in Harvard ein-

getroffen. Immerhin war er noch in der Lage, das Ms. in seinem
Quellenverzeichnis richtig zu buchen (V, s. 398 Sp. b). — Die Bal-
ladentexte als solche werden in den Briefen Childs nur gestreift,

und wir erfahren wenig Keues. Diese Arbeit lag schon hinter
ihm. Zu Kempy Kay (No. 33) kann er in die Additions and Cor-
rections noch einen von Walker im Sommer 1893 gefundenen Text
aufnehmen: Knip Knap (V, 213); zu Bngall Quin (No. 294) durch
den Hinweis Walkers eine iibersehene Fassung aus Buchan II, 117
nachtragen und geschichtliche Erlauterungcn hinzuftlgen (V, 306

—

306); zu Li^ie Lindsay (No. 226) steuei’t Walker eine vortreffliche,
bisher unbekannte Version bei, die auf den Kreis der Familie
Lindsay selbst zuruckgefiihrt werden kann (IV, 524), Child be-
dankt sich dafiir in Brief XVI. Grelegentliche Bemerkungen be-

1) Alles Nahere, insbesondere eine genaue Beschreibung der Hss., in Walkers
P. Buchan, App. A— C, ss. 169 if. s. auch Hiistvedt 1930 ss. 69—71.
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trefFen The Earl of Ahoyne (No. 235), The Outlaiv Murray (No.' 305)

und die beiden Pabliau-Balladen The Jolly Beggar (No. 279) und

The Reach i the Creel (No. 281). — Welche SchwierigkeiteiL die

jFertigstellung des umfarigreicben Griossars bereitete, erhellt aus

den Vorbemerkungen dazu in Bd. V, 309. Sie ergaben sicli weniger

aus dem Alter und der dialektischen Herlmnft des zu verzeich'-

nenden Wortschatzes, als aus MiBverstandnissen, Horfeblern und

falsclicn Ivontaminationen, wie sie die iiiiindlicbe TJberlieferung ver-

anlafite. Ein gates Beispiel entbiilt The Gypsy Laddie (No. 200).

Zigeuner beabsichtigen eine vornehme Frau zu entfuhren und uni

das bewerkstelHgen zu konnen, ;,warfen sie iliren Zauber liber sie^‘:

They coost their glamourie owre her (B 2, 4). Daraus entsteht

in einer spateren bankelsangerischen Fassung (Gr); They called

their grandmother over! Auf der Liste der Gewahrsmanner

Childs stehen wiederum zwei Aberdeenshireleute an der Spitze:

Dr. Thomas Davidson aus Old Deer, der in Amerika lebte, und

William Walker, Die Briefe an ihn zeigen an vielen Stellen die

bohrende Energie, mit der Child in Ermangelung eines ausreichenden

Dialektwbrterbuchs — es stand ihm ofFenbar nur John Jamieson’s

Ety^nological Dictionary of the Scottish Language^ 2 Bde. 1808 oder

eine der spateren erweiterten Ausgaben davon zur Verfugung

— durch unmittelbare Erkundigung, Fragebogen oder Aufruf in

den Rotes and Queries den Schleier von unklaren Ausdriicken und

Redewendungen zu heben versuchte. Manches gelang leicht, und

das Glossar enthalt dann die richtige Deutung, so z. B, bei Ame-

rican leather; bride-stool (mit graphischen Varianten); gravil, pile

of gr.
;
spunk-hole; tauchy adj. = fettig, zu ne. tallow; zu honey

month IV, 320 Str. 2 bemerkt Child im Glossar: inexplicable.

Walker (Brief III, Anm. 11) gibt die glauhhafte Erklarung month

= mounth, Anhohe, honey mounth, Anhohe, die mit Heidekraut

bewachsen ist, also etwa „Bienenweide^^ Anderes hat sich bis

auf den heutigen Tag nicht erklaren lassen, so die Phrase With a

bretther o degs ye’ll clear up my nags in No. 23B A3 — Child

sagt : Perhaps some ancient stable-man would recognise the phrase

(s. 6); gemeint ist ofFenbar ein Striegel oder Zeugreste zum Ab-

reiben der Pferde. Viel Kopfzerbrechen bereitete ferner eine Wen-

dung in No. 294, Dugall Quin, Str. 6. Der Hochlander verspricht

dem Madchen:

reap the boddoms of my pakets,

And ye’ll get temp eng chiss of farei.

(ebenso Str. 9 u. 10, chess statt chiss),

Der Vergleich mit Buchans Text II, 117 fF. ergab den Ortsnamen
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Fyvie fair das zweifelhafte farei
;
tempting cheese entzog sich aber

der Bestimmung. In V, 166 wollte Child in dem chiss der Hs. ein

galisches Wort = Tribnt erkennen. Walker dachte an einen

Liebestrank. Schliefilich hat Child den Ansdruck einfach dem
Griosser liberantwortet 4n the hope that some light may come for

that particularly hard place’, eine HoJffnung, die nnerfiillt geblieben

ist, denn auch die Erklarung, die neuerdings in G-reig-Keiths
Last Leaves of Traditional Ballads^) s. 245 versucht worden ist,

mag wohl einen versteckten Doppelsinn zum Vorschein bringen,

aber sie lost das Ratsel nicht auf. — Andere Briefstellen behandeln

genealogische und topographische Probleme der Balladen-

welt, Dinge, die in dem unschatzbaren Index of Matters and Lite-

rature (V, 469 ff.) ihre statistisch knappe Pestlegung gefunden haben.

So schreibt Child am 22. Juli 1895: ‘The topography of the bal-

lads is interesting, and at one time I thought of giving a map of

all places mentioned in ballads. This is not important, however,

and .will not now be done. But I should like a brief topography

... of such places as are real, and a sifting of such as are not'

(s. 24, ahnlich 27. Aug. 95, ss. 25—26). Umpragungen, TJmlegungen

und Phantasiegebilden in Orts- und Familiennamen soil dasselbe

Recht zugestanden warden, wie den geographisch und genealogisch

sicher bestimmbaren Erscheinungen, ja: ‘The unreal or corrupted

names would be quite among the most desirable, such as the Grlen-

logie which you mention’ (s. 26). Child hatte das Ereischwebende,

von den Realitaten Losgeloste als wiederkehrendes Merkmal der

besten Balladenart deutlich erkannt. Je mehr sich Einzelheiten,

Daten, Orts- und Namensnennungen mit Anspruch auf Richtigkeit

hauften, desto mehr war nach seinem Dafiirhalten die Ballade

reiner Volkslaufigkeit entglitten und bankelsangerischer Bericht-

erstattung, dem Sensationellen, Schauerlichen, Moralisierenden an-

heimgefallen, obwohl Zwischenstufen bei der spaten tlberlieferung

in England und Schottland unmoglich ausgeschaltet warden konnten.

Aber dem IJngebundenen, in dichterischer Eigengesetzlichkeit Wir-
kenden liel doch der hochste Preis zu. Child hat diesen Standpunkt

1) Aberdeen 1925, berausgegeben im Auftrag des Buchan Club, eine Aus-
wahl aus den mehrere tausend Stiicke umfassenden Samxnlungen von Balladen
und Melodien, die Gavin Greig und J. B. Duncan noch spat im neunzehnten
und im zwanzigsten Jahrhundert aus dem Volksmunde in Aberdeenshire aufge-

zeichnet haben. W. Walker war bei der Sichtung der Texte und Weisen wie bei

der Gestaltung der Anmerkungen Jiervorragend beteiligt. Das Werk bedarf ein-

gehenderer Priifung, als ibm bier zu Teil werden kann. Eine Gottinger Diss. dariiber

(von G. Humbert) stebt vor der Drucklegung. Der Band enthalt keinen Text,
der sich nicht in irgendeiner Fassung auch bei Child fande.
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in «einem Briefe an Walker vom 17. 3. 1891 gut formuliert: ‘To

tell the truth I like to have the ballads quite in the air. It is

the next best thing to their flying in the face of all history’

(s. 4). — Allgemeine Erorterungen dieser und verwandter Probleme

hatten wohl in der Einleitung zu dem Gresamt'werk ihren

Platz gefunden, die Child in der Vorrede zu der neunten Lieferung

angekiindigt hatte. Sie ist nicht niehr geschrieben worden, und es gibt

Stimmen, die im Hinwci.s auf das wirklicli Geleistete, die Behand-

lung der Einzeltexte und der mit ihnen verkniipften Probleme,

eine das Gauze umfassende Systematisierung nicht allzusehr ver^

missen. Unsere Briefe erwahnen den Plan an verschiedenen Stellen

:

die general preface sollte die charakteristischen Merkmale und die

Geschichte der Volksballaden behandeln (s. 18); sie erfordert sorg-

faltige Ausarbeitung (s. 21); am 22, Okt. 95 heifit es
:
„ich bin nun

fast so weitj daB ich an meine Einleitung gehen kann und werde

sie bald in Angriff nehmen, wenn auch mein Befinden einer solchen

Arbeit nicht glinstig ist“ (s. 28). Am 26. April 96 schreibt er : T
do not- like to slight the preface, but I must not review all the

ballad poetry of the world, as I was disposed to do. I should

never finish that way’. Er legt sich Einschrankungen auf und

empfindet am Ende seines Weges die Last der Zweifel und Be-

denken, die nicht leichtfertig Bei Seite geschoben oder durch auto-

ritativen Machtspruch erledigt werdeii konnten: ‘There are some

questions about which writers on ballads are not agreed, and I

now make no assuming in confessing that there are many things

which I do not know. I can’t stop to inform myself even in part’

(s. 33) — die Vorsicht oder das MiBtx’auen des unerbittlichen Eor-

schers, der vor den letzten Schliissen auf seinem eigensten Arbeits-

gebiete zuriickschreckt. Trotzdem legte er nocli die Hand an:

„gestern babe ich mit der Einleitung begonnen^, meldet er Walker

in seinem letzten Briefe vom 6. August 1896, wenige Wochen vor

seinem Hingang. — Im NachlaB fanden sich,* neben Excerpten

aus Arbeiten anderer Eorscher, nur wenige Seiten dieser Einleitung

vor. Sie enthalten Ausfiihrungen iiber Childs Methode im Gegen-

satz zu dem Verfahren frliherer Balladenherausgeber, deren Texte,

im Interesse asthetischer Wirkung, umgedichtet, oder aus mebreren

Fassungen zusammengeschmolzen worden waren^), Wollte man
Childs Stellungnahme zu dem Balladenproblem im Ganzen kennen

lernen, so blieb nur der Weg der Synthese seiner an mehreren

zerstreuten Stellen niedergelegten Teilansichten iibrig. In erster

1) Hustvedt 1930, ss, 224—226.
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Lillie kamen daftir die Einleitungen zu den einzelnen Stiicken der

English and Scottish Fopular Ballads^ demnachst ein alterer Anfsatz

Childs liber Ballad Poetry in Johnson^s Eew Universal Cyclopcedia

1877 ff. in Erage. Dieser dnrchaus notwendigen mid lohnenden

Anfgahe hat sick W. M. Hart unterzogen ^). Manclie der von

ihm festgelegten Anschamingen hatten zweifellos diirch Child noch

Modifikationen erfahren, seine grundsatzliche Einstellung ware aber

davon kaum betroffen worden. Er sah in den Balladen zwar keine

mystischen Emanationen der Volksseele, aber dock in ihren reinsten,

vielleicht nnr erschliefibaren, Eormen Gruppen- und Gemeinschafts-

erzeugnisse, die besonderen stilistischen, teclinischen und konstruk-

tiven Gesetzen anhingen, literaturfernes, durch Druck und Indivi-

daalkunst in seiner Ecktheit haufig beeintrachtigtes Volksgut, dem

aber, auck noch in seinen spaten Abwandlungen, verjiingende Krafte

innewoknten. „Die Ballade heifit es in der Abhandlung von 1877,

„wird die Stromungen des Gesckmacks iiberdauern, und kann von

Zeit zu Zeit, wie es bekanntermaBen vor hundert Jahren in Eng-

land und Deutschland gesckehen ist, dazu dienen, eine Literatur

von falschen, verkiinstelten Bahnen zur Natur und zur Wahrheit

zuriickzurufen “

.

1) Professor Child and the Ballad, in Publ, of the Mod. Lang. Ass. of America

XXI, ss. 766-^-807,
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Keuere Philologie u.

Literatnrgeschichte.

Das Futuvnin init iverdm ini Neuliochdeutsclien.

Von

Ednard nermann.

Vorgelegt in der Sitzung am 5. Bezember 1930.

Aus den zusammenfassenden Werken liber die deutsche Sprache

erhalt man den Eindruck, da6 die Futnrform mit werden in den
deutschen Mnndarten eine ganz nntergeordnete Eolle spielt. Nack
Bebaghel Deutsche Syntax II 263, Cnrme A graramar of the Grerman
language 1922, S. 214 und 284, Paul Deutsche Girammatik IV lB2f.,

Sutterlin Die deutsche Sprache der Gegenwart ^ 229f., Wunderlich-
Reis Der deutsche Satzbau^I257 und anderen, dient das Putiirum

mit werden in den Mundarten fast ausschlieBlich zum Ausdruck
der Yerinutung; darxiber hinaus sollen bloB die bayrisch-oster-

reichischen Mundarten gehen. Dieses Bild von den Mundarten ist

falsch. Schon vor geraumer Zeit fiel mir auf, dafi die Bauern in

meiner coburger Heimat in Redensarten wie: dem. todr icKs scJio

noah steclcen'^) keineswegs an diesen engen Rahmen gebunden sind.

Als ich mir dann aus dem Gedachtnis und mit Hilfe von Ereunden

mehr Redensarten mit werden aus dem Coburgischen zusammen-

suchte, fand ich, da6 die Form mit iverden zwar nicht ohne weiteres

fiir die Zukunft verwendet werden kann, daB sie aber in ganz be-

stimmten Typen gebraucht wird. Mir fiel noch etwas Zweites auf

:

hinter werden steht im Coburgischen nicht dieselbe Form des In-

finitivs wie hinter den anderen Hilfszeitwortern, sondern diejenige,

welche man hinter m und hinter ileihen, helfen^ horen^ tun ver-

wendet. Man sagt also: ich wdr^S sclio machn^ des hrauchst de net

06 machn, Dagegen hinter: dUrfen^ lassen^ mussen^ sollen^ wollen

steht eine verkiirzte Form: ich wilVs mach^ und nach honnen und

mdgen erhalt diese verkiirzte Form noch die Vorsilbe ge-: ich

ha’s gemach. Diese beiden Beobachtungen sind vielleicht von Wert
fiir die Lbsung des schwierigen Problems der Entstehung des Fu-

1) Es scheint mir angebracht, aucb in Beispielen fiir die Syntax die Mundart

in der Schrift etwas anzudeuten.
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turums mit werden in der neuhoclideutschen Schriftssprache. Wir
wissen ja immer noch nicht, wie der Hergang gewesen ist, der zu der

Verbindmig von werden mit dem Infinitiv gefiihrt hat; wir kennen

nicht im einzelnen die Bedeutungsveranderung und nicht die for-

melle Seite. Von Hans aus stand bei werden das Partizip. Inwie-

weit darf man den scheinbaren Infinitiv hinter werden als ein for-

melles Partizip ansprechen? Im Cobnrgischen z, B. wird das d

oft an n assimiliert: man sagt: mer sen (wir sind), ich wdr^S scho

finne, gfunne, Kinnr^ Wunnr^ usw.
;
man sagt aber Bendr (B&der),

JRindr, Kind, Bund, Die Lautregel der Assimilation des nd an nn

ist also im Cobnrgischen nicht vbllig .durchgefiihrt. Das erschwert

sehr die Benrteilung der mundartlichen Infinitivform, iimsomehr

als Form und Q-ebranch der Infinitive hinter den verschiedenen

Hilfszeitwortern von Mundart zn Mundart wechseln. Das Gesamt-

problem ist also sehr verwickelt und weitschichtig. Es kann daher

nur durch eine auBerst grundliche Dntersuchung der Losung naher

gebracht werden. Der Zweck dieser Zeilen ist es blofi, den Boden

fiir die Losung etwas zu ebnen.

Ich habe mich lediglich darum bemiiht, den mundartlichen Ge-

brauch des Indikativs Praesentis von iverden ein bischen zu klaren.

Zu diesem Zweck habe ich die mir leichter zugangliche grammati-

sche Behandlung der Mundarten durchstbbert und auJBerdem in die

verschiedenen Mundartengebiete einen Fragebogen gesandt. An der

Mehrzahl der Stellen habe ich nicht vergebens angeklopft; dafiir

sage ich alien meinen Helfern meinen herzlichsten Dank; am aus-

fiihrlichsten hat mir die Landesstelle fiir thiiringische Mundarten-

forschung geantwortet; ihr verdanke ich auch alle Zitate aus

thiiringer Mundartenschriftstellern. Was ich hier bringe, ist also

nur eine Anregung.

Im folgenden gehe ich in der Vorfiihrung der verschiedenen

Typen der Anwendungen des iverden von derVermutung aus. Das
tue ich nicht deshalb, weil ich die Vermutiing fiir den Ausgangs-
punkt fiir alle anderen Gebrauchsweisen hielte, sondern weil iverden in

derVermutung am weitesten in den Mundarten verbreitet ist; fiber

die Art und Weise, wie die Typen hintereinander entstanden seii^

mbgeUj kann ich mich iiberhaupt nicht auslassen. Bereits ZfdA.

1928, 188 habe ich aber zum Ausdruck gebracht, dafi sich die mit
iverden angegebene Vermutung bald auf die Gegenwart, bald auf

die Zukunft bezieht und daB diese Verschiedenheit von der Akti-

onsart des dazugehbrigen Infinitivs abhangt. Des ward wahr sen

sagt der Coburger, um eine Vermutung fiir die Gegenwart auszu-

driicken. Soil sich diese auf die Zukunft beziehen, so kann man
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5!. B. sagen: des ivdrd hal wahr sen, Dagegen bei einem nichtdura-

tiven Verbum gebort die Form mit werden stets in die Zukunft,

55, B. er ward scho noch Icumme. Bei den anderen Typen ist das

ganz ahnlicli : auch bier wird vielfach der durative Ansdruck durch

Hinzufugung eines Adverbs in die Zukunft verlegt. Aber es gibt

ancb Redensarten mit durativem Infinitiv, die obne Znsatz eines

solcben Adverbs auf die Zukunft geben. Diese Dinge wird kiinftige

Forschung genau zu untersucben baben. Dann wird sich aucli erst

feststellen lassen, ob die Hypotbese ZfdA. 1928, (190) das Richtige

trifft, dafi mit werden uberall eine Zukunft gemeint ist und dafi in

einer fur die Gregenwart giiltigen Vermutung usw. nur die Be-

statigung in der Zukunft liegt.

Granz allgemein muB gesagt werden, dafi die unten vorgebracbten

Beispiele in ibrer Bedeutung sebr fein abgestuft sind. Dieselbe

Redensart wechselt ibre Bedeutung je nach dem Zusammenbang,
in dem sie gebraucbt wird, je nacb der Stimmung, in der sie ge-

sprocben wird, je nacb dem Ton, in dem sie geauBert wird. Darauf

bat zwar Stengel bereits im Jabre 1877 in Frommanns Deutscben

Mundarten VII 398 gelegentlicb hingewiesen; icb sebe aber nur,

daB Schiepek Der Satzbau der egerlandiscben Mundart 148 diese

recbt wicbtige Bemerkung bebei*zigt hat.

Die Vermutung mit werden auszudriicken, ist vielleicht in

alien deutscben Mundarten iiblicb, wobl aucb im Plattdeutscben

;

auch im Alemannischen, das gegen die Verwendung von werden im

allgemeinen besonders sprode ist. Grerade im Alemannischen aber

benutzt man den Ausdruck der Vermutung in der Frage in einer

Weise, wie das in anderen Mundarten nicbt uberall gelaufig ist.

In Bern kennt man die Frage der Verwun derung: das tvird nil

si9 Hinter der Frage steckt die Hoffnung, daB es nicbt sein

moge. In Wengen im Berner Oberland nimmt man da das Prasens^

also: das iSt nit? Gl-anz so sagt man in Basel: s' wird nit si in

dem Sinn: bcb kann es fast nicbt glauben, werde es aber docb

mussen’; es ist demnacb ein Ausdruck der Beflircbtung. Dem.

entspricht ganz die Form des Wunscbes in Stabringen bei Eadolf-

^ell nacb Staedele Vogel Grreif I 43: des wird do it wor si, des wirst

do it gseit ha. So sagt man aucb im Egerland (Schiepek 150): dos

wiod denns nidt wauo sa (*das wird dann nicbt wahr sein* in der

Bedeutung des Wunscbes : G-ott gebe, daB es nicbt wahr ist). Abn-

licbe negative Satze zum Ausdruck des Wunscbes, der Hoifnnungy

daB etwas nicbt gescbiebt, zum Ausdruck der Befiircbtung gibt es

auch anderwarts, z. B. recbt baufig in Miinchen, etwa : du wirst dock

net hingehn, siebenbiirgisch nach Holztrager Syntaktische Funktion
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der Wortformen im Nosnischen Tiibinger Diss. 1912, 143: mgr wiar

dich-cho hallch (doch wohl hoffentlich) ndt vsrspetn (spat kominen).

Die Besorgnis kann auch in positiven Satzen mit toerden

ansgedriickt sein, zuinal in Fragen. So besonders im Thliringischen

:

was ward seine Fra sprache?; was ivdrd wuhl aus dan Kinne

ware?; ward's as gut en Ldmn ha?; da ward uns wull welters nist

dhhrig lleihe. Sacksisck: werst de denn den Kram ooch fertig bringe?

Wetteraniscli: wird s^ es packe?

Die Besoi’gnis kann sick zumZweifel steigern. Thiiringisck

:

dhs dar dahierten hei uns gefalle wdrd?^ ward^s a ooch halfe?^ ioards

a aher ooch werhlich halfe? Ahnlick ist es in Coburg.

Auck die Hoffnung kann in positiven Satzen ansgedriickt

werden. Der Ausdrnck gekt dabei oft in den der Erwartung,
ja in den der Ereude liber. In Coburg sagt man: des ivdrd en

SpaB gem^ des wird e Freud sen; in der Wetteran: do wird's wirrer

hoch hergih!; an der Niederelbe: dat ward en Leben gebem

Vielfach wird die Erwartung im Ton einer eindringlicken

Maknung ausgesprocken. Weit verbreitet ist die Eedensart du

wirst dock nicht so dumm (in Wien : so tappet) sein^ das zu tun oder

zu glauben. In der Eifel sagt man auck : du wads wohl weiser sein.

Oft beziehen sick diese Ausdrlicke auf die Gegenwart. Ja, mit

Beziekung auf die Vergangenkeit sagt man wohl nickt nur in Co-

burg sogar mit Inflnitiv Perfecti: du wirst doch nicht so dumm ge-

wesen sein^ das zu tun. Eine andere Nuance ist die Frage : wer wird

so albern sein . . ,? und weiter in Wien: wer wird denn gleich ueinen?

Von der eindringlicken Maknung ist nur ein kleiner Sckritt

bis zur drohenden und bissigen Aufforderung, auf die ick weiter

unten von anderer Seite her zu sprecken kommen werde; die Pfade,

die von der einen Gebrauchsweise zur anderen fiihren, sind gar

vielfack untereinander verschlungen.

Ick kekre erst nock einmal zu meinem Ausgangspunkt, zu der

Vermutung, zuriick. Der Ton vermag die Vermutung auck zur

Besckwicktigung und zum Trost zu gestalten. In Coburg

und Dmgebung kann man oft hbren: nur net brumme, es ward scho

kumme. Da und dort gebraucht man die Redensart: es wird schon^

nicht so schlimm sein. In manchen Gegenden darf man da auck den

Infinitiv tcerden dazu setzen, in Mimchen: des ivird net so schlimm

toerden^ worin auck ein Stuck Hoifnung ansgedriickt ist; in der

Wetterau: es ivird ach loirrer besser warn. Wie in Miinchen und
in der Wetterau wendet man diese Redensarten auck in Coburg an.

Nack etwas anderer Richtung gekt das Abschatzen und
ITberlegen. Tkiiringisck: wo, drei Meter zwanzg wdrst du brauche

;



Das Futurum mit warden im Neuhocbdeutschen. 431

coburgisch : es ward scho reichn. Ich moclite glauben, daS sich ahn-

liche Ansdrucksweise weiterhin erstreckt.

Dagegen wird viel enger nmgrenzt der Grebraucli imSelbst-
gesprack und Planen sein, der inir fur Tkiirmgen bezeugt

wird: warte^ de ivarst amal an de Lileje gih on worst dr amal a

Gietchn iu; ech nmche nein uff Arfert on ivare mei PeU^eig aus dan

GescMfte bule^ tvit ecKs hdngegahen ha zon Uffhdben,

Weithin reicht der Typus der beruliigendenVersicherung:
das iverden ivir gleicli hahm^ mir bekannt aus dein ThiiringLscben,

dem Prankiscben bis in die Eifel, dein Schwabischen und Ober-

bayrischen usw. Auch im Plattdeutscken sagt man an der XJnter-

elbe: dat ward ivi bald hehben. Je nach dem Ton liegt darin Be-

rubigung oder auch eine etwas unhofliche Abfertigung.
Besonders auch der Zusatz von schon oder ja tragt leicht dazu bei,

eine gewisse Gereiztheit zum Ausdruck zu bringen. So wehrt man
mit dem unsicheren Versprechen ich werde es schon machen

ab in Coburg, im Egerland, an der schwabischen Retzat, in Stah-

ringen bei Radolfzell und sicherlich vielfach auch anderwarts, wenn
ich das auch nicht belegen kann. Stengel 398 macht darauf auf-

merksam, daJ3 hierbei nicht das Ob der Ausfubrung in Zweifel

gelassen werde, sondern dasWann; den Zeitpunkt der Ausfilhrung

behalt man sich damit selber vor. Ahnliche, je nach dem Ton in

ihrer Bedeutung schillernde Redensarten sind: moselfrankisch dn

(er) iverd schon kommon; thiiringisch ja^ ja^ ich ware schonne da se%

du ivirst ja sehe; sacbsisch na, mer ivdrn schon sdhn; scblesisch wir

tverden dich schon mal besuchen (als Antwort auf eine Einladung),

Als besonders haufig wird mir das mit tverden ausgedruckte un-

sichere Versprechen fiir die Mundart von Scbneidemlihl bezeichnet.

Die Abweisung wird vielfach auch mit den Worten gegeben:

ich tverde mich huten (thiiringisch usw.), ich werde mich schdn he-

danJcen^ das mache ich nicht (Weise Syntax der altenburger Mundart

17). Weniger grob kliugt im Mund des Coburgers das ebeilfalls

abweisende des tear ich mer noch amol ilwerlegn^ wofur man in der

Wetterau nur mit dem Prasens sagt: doas iberlege dch mir noach

^ewoul. In Coburg macht man da einen kleinen IJnterschied : das

Euturum verleiht dem Ausdruck groBere Unbestimmtheit. In Wien
riickt man die Zusage noch welter hinaus mit den Worten: das

wir i ma sivamdl iiberlegen.

Nicht weit entfernt von den Ausdrllcken der Abfertigung steht

die Entriistung, wie man sie in Basel gebraucht: das werde ich,

denh [ich], hesser wissen, Ahnlich sagt man in Altenburg nach Weise

17 auf die Erage: was macht ihr denn? abweisend: na^ ivas warden
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wir denn machen! und auf die lYage: too ist er denn gewesen? init

Vergaugenheitsbedeutniig: na^ wo wird er denn gewesen sein!

Ein Ausdmck der Vermutung oder der Hoffnungj der Erwar-

tnng kann bei anderer Betonung ein Ausdruck der Schaden-
freude und des Spottes sein. Nicht selten mischt sich in den

Spott auch noch dietJberlegenheit ein. Dieser Typus erstreckt

sich weithin und hat viel lokale Redensarten hervorgerufen. In

Coburg wie zum Teil auch anderwarts sagt man: der ward sich

imgucJcen; der ward noch e Haar drin finne; die todrn glotm; die

warn s’ Maul aufsperm; die ivdrn Maul un Agen aufreiBn. tTberall

wird hier eine Erwartung oder ITberzeiigung, aber mit dem Bei-

geschmack der Schadenfreude, des Spottes, der eigenen tTberlegen-

heit ausgesprochen. In Heidelberg heifit es: der wird sich vergucke

;

in Bern: dd wird de no luege; in Wengen: ddr wird den no eis

(einmal) gschouen! Noch urtltmlicher klingt: dd wird sini Heilige

erfahre (Bern); ddr zoird siner Heiligen erfahreni (Wengen). Etwas
gutmiitiger ist der Spott bei den thiiringischen Lokalschriftstellern

:

de wissen Handsclige (Handschiihe) weren ooch hale aussieh wie de

Karnalchensvdgel
; no, du ivdrst dach noch d Mann kreie\ du tcdrst

del hoBchen Yerstand schunne noch in LagerUere erseefe; de wdrst

dach hints nech in Briefhasten fdlle?; se ivdrd of das Traktement

racht schiene schlofe. Schwabisch: BUble, tvie tvird^s dir auch gehen!;

di werdn an Krach schlogo, ivenn or ham kummt. Axis der wiener

Mundart erwahne ich: der wird a G’sicht machen, wann er des er-

falirt; tvenn die Schwalben wiederlcommen, die zoerUi schauen; der ivird

sich sauher anschmieren! In der ebenfalls aus Wien bezeugten

Wendung: der wird nix 0 ' lachen halen schimmert wieder mehr die

Befiirchtung durch; sie kann sich ebenso gut auf die Gegenwart
wie auf die Zukunft beziehen.

Der Spott kann auch in Ironie umschlagen. So sagt man in

Coburg : des ward was Gscheits todr^n, Besonders um einen Gedanken
als unmbglich abzulehnen, bedient man sich der Ironie mit tverden

;

dabei fiigt man gern noch ein gewiB oder sicker hinzu: dar weird

sicker dadrauf reinfalln. Reis gibt Beitrage zur Syntax der mainzer

Mundart 23 an, daB unzulassig sei: ich iver sicker morge komme.

So konnte man in Coburg fiir gewohnlich auch nicht sagen; aber

ist das in ironischem Sinn in Mainz nnmbglich? Die thiiringische

Mundart wendet die Ironie mit werden gern an: ddr ward dich

hohle genunJc basuchen (als Antwort auf die Einladiing eines Toten-
grabers). Ironische Erage, ebenfalls ans Thiiringen: du wdrst dich

wuU morgen bmbrdnge? Um eine unvernunftige kindliche Bitte

abzuweisen oder einen Dummenjungenstreich zu tadeln, gebraucht
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man ironisch in Coburg und in Thiiringeii : ich tverde dir helfen!

In Stoltzes frankfurter Gredicht De Kapp keiBt es: du werrscM

e Hannelsmann, merr werrd dicli ddch noch frage

!

Aus der Mundart

von Stahringen bei Radolfzell erwahnt Staedele S. 43 : i %vir im

gewili 9 saeh ibergeo; im Fram tvir i s ^edst sag9!

Mit dem Spott kann sich eino Drohung verbinden. Man be-

dient sicli des tverden aber aucli fiir cine Drobung ohne Spott, Hier

gibt es wieder eine grobe Menge vun bodenstiindigen Redensarten.

So im Coburgischen: mit dir tvcir ich net lang fackeln; mit dir ivcir

ich net er§t lang Federlesens machen ; mit dir war ich seJio noch fertig

wclr^n; dem tvdr ich scho die Hut^eln (gediirrte Apfel- und Bimen-

stiicke) dricktn; dir ivdr ich die Grbhsten rimnertun!' In der Mitte

zwisclien Spott und Drohung >steht das Coburgische: dem ward noch

Horn un 8ehn vergehn, Aus dem Tliiiringischen: du warSt schone

sde; das warSt du sehon arfohre, wos ich will; das wall ech eich gan0

eefach sah!) ech imire eich misse varkoofe, tvenn r nech toulU mrre

(zu den Ochsen gesagt). Altenburgisch : wir tverden dir schon das

Maul stopfen usw. Moselfrankisch : do wers schu gosein nach Hoff-

mann Laut- und Mexionslehre der Mundart der Moselgegend von

Oberham bis zur Rheinprovinz, StraBburger Diss. 1900, 74. Aus der

Eifel: mat dam tvdden ich noch en Henchen ropen, Aus Mlinchen:

des ivirst nacha scho sengn (sehen), i word's enh scho ^oagn. Aus

Wien: du ivirU gleich eine (Ohrfeige) fangen; den tver'n ma gleich

fassn; du ^virst gleich drauBt liegen (bei der Tiire). Sachsisch: dem

lodrn mer 's aiver iveismachen. Aus Riga: loarte^ du ivirst hriegen

(einen Schlag). Dafur sagt man in Schkolen in Thiiringen ohne

werden: du kreist er awer! Schwabisch: das tvird dich noch was kosten.

Von der Drohung ist kein weiter Weg zu der drohenden
Auff or derung. Weit verbreitet ist die Redensart: na, wird es

bald! Mancherorts, so in Coburg, im Riesengebirge kann man auch

das Futurum nehmen: na^ tvird es bcdd tverden* Aus Wien: wirst

du dich unterstehen^ das miun!; tvirM schauen, daB d' weiterkommst.

Weniger drohend kHngen die Aufforderungen, die man in Stah-

ringen gebraucht: des wirs mer dochmache!; des wirs do fir mi doe I

Scharfer ist von eben da: des wirM aber si lo,

Manche Gebrauchsweisen sind auf ein engeres Grebiet be-

schrankt. In Sachsen kann man die Prahlerei hbren: hdrn Se,

dem war 'ch aber de Meenung sage* In Wien sagt man gemiitlich:

i tvir da was sagn^ mei Lieber: de game Gschicht gfallt ma net, Im

Egerland steht werden fiir tvollen: i wio no gern seoh, wos dau no

dras tvidd (Schiepek 160). Dem Oberdeutschen ganz fremd ist, was

Weise 17 aus Altenburg bringt : tvie sie nun so recht gemiitlich beim

Ges. d. Wiss. Naclirichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. fieftS ti, 4. 29
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ersten Glas sHj^en, da tvird doch mein Gustav das Wochenhlait in die

JSdnde hrieyen.

Man sieht ans dieser kleinen Saramlung, da6 tverden in den

Mundarten gar nicht so selten mit dem Infinitiv verbnnden wind.

Aber diese Verbindung dient nicht dazu, ohne weiteres die Zukunft

zn bezeichnen: es ist stets irgend ein besonderer Gefiihlsansdruckj

der mit dem iverden geatiBert wird. .Die Zuknnft als solche steckt

in dem tverden nur in dem auBergewohnlichen Dali, da6 Gegenwart
nnd Zuknnft einander gegeniibergestellt werden. In Coburg, im
Egerland und vermutlich aucli anderwarts kann man sagen: er ist

ein Lump und tvird einer hleihen, Ich bin deswegen im Zweifel, ob

Scbatz Die Mundart von Imst 179 die Mundart richtig beobachtet

bat, wenn er sagt, daB die Bildung des zusammengesetzten Zeit-

worts ganz so geschehen wie in der Schriftsprache, und als Muster-

beispiel gibt: i wear grwdfd — ‘ich werde arbeiten\ Sollte nicht

aiich in Imst wie in Oberbayern die Verwendung von werden an

ganz bestimmte Satztypen gebunden sein?

Vollig abweichend von dem beschriebenen Gebrauch findet man
werden nur in Mundarten, die leicht fremder Einwirkung ausgesetzt

waxen: in der deutschen Sprachinsel Gottschee und in Siebenbiirgen.

Von ersterer gibt Tschinkel Grammatik der Gottscheer Mundart

304 die Beispiele: hen i hart ^ain gdstoarhm; hen ar hort huhm ga-

riefm; i hsrt son ^ain d9rheardt; hen dos hart iain gdtuon, Holz-

trager 142f. nennt als Beispiele fiir das Nosnische: dsu lang dau

lefstj wist dd nai an Nut ha (kommen); ihr loiard dtesn Scliatz nur

da gnvdm^ wenn dr mar dd Sil vun dm Mentschn iviard verSprakhn,

dsii lang ihr ndmdn ndsn (etwas) wiard sd (sagen), toiard thr and

(immer) MeJil genag hu. Die Gebrauchsweisen dieser slidlichen

Mundarten werden bei dem Problem der Entstehiing des zusammen-
gesetzten Futurums keine Bolle spielen diirfen.

Bisher ist das Problem der Entstehung des zusammengesetzten

Futurums noch nicht ernstlich in Angriff genommen worden. Meiner

Ansicht nach besteht eine Aussicht auf Losung nur, wenn es von
alien Seiten her vorgenommen wird. Dabei werden die alten

Quellen wie die jetzigen Mundarten auf ihren Gebrauch genau
untersucht werden mtissen; bei einer in die Zukunft fallenden Hand-
lung wird stets zu fragen sein, ob in dem tverden allein schon

der Zukunftsbegriff ausgedrlickt ist. Neben dem Gebrauch von
werde ist der von wilrde und ivard^ wurde zu untersuchen. Auf die

Form des abhangigen Infinitivs ist ebenso zu achten wie auf die

Verbreitung der Assimilation von ncl zu nn.
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Die Stilisicmng des eigenen Lebens in dem Euhmes-

werk Kaisers Maximilians, des letzten Kilters *).

Von

Georg Mis eh.

Vorgelegt in der Sitzung am 19. Dezember 1930.

In der aristokratischen Gresellsckaft des Mittelalters, die dnrch

die Lebensform des Eittertnms liber die Grenzen der Nationen

binaus verbunden war, diente das autobiographisclie Schrifttum

zur Darstelliing dieses allgeraein verbindlichen Ideals, aber es er-

fiillt diese Bestimmung auf verscliiedene Weise, dem Wecksel der

Zeiten entsprechend. Ursprlinglicb war es, wie es aus dem ge-

selligen Leben liervorging, eben damit zugleich in der Dichtung
heimisch, die scbon von sick aus dem aristrokatiscken Bediirfnis

der Selbstdarstellung der Person entgegenkam. Es bewegte sick

in den Bahnen der groBen Phantasiekunst, die im Minnesang und

Eitterroman den idealen Gehalt des Daseins den Gemiitern und

Sitten einpragte. Wir kaben diese mit der Dichtung wetteifernden

Gebilde autobiograph ischer Art von Ulrich von Liechtensteins

Erauendienst her bis ins XIV. Jahrbuiidert hinein verfolgt: wie

hier der Einzelne, der als ein alien unter seinem Eigennamen Be-

kannter von seinem Leben erzahlte, sick fern von den Angelegen-

heiten des Tages, auch wenn er grade in ihnen sick als Mann
bewabrte, in der Befriedigung am sckonen Sckein des Daseins den

Eegeln der Kunst und der Sitte gemaB darstellte und so sein

1) Dieser Aufsatz ist aus dem II. Bd. von des Verf. Geschichte der Auto-

biographic entnommen, aber kein unveranderter Abdruck aus dem s. Z. (1904)

vorlaufig abgeschlossenen Manuskript. Eine inzwischen erschienene Arbeit:

J. Strobl, Studien iiber die lit. Tatigkeit Kaiser Maximilian L, Berlin 1913,

war zu beriicksichtigen. Sie beriihrt zwar im Wesentlicben die bier behandelteu

Fragen nicht, enthalt aber quellenkritische Untersuchungen, die es erlanbten,

einzelne Punkte scharfer zu fassen; das ist zu den betr, Stellen nachtraglicli

angemerkt.

29 *
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Leben, rein auf das asthetiscli-sittliche Anselien der Person hin^

in die von der Dicbtung vorgeformte Welt einfllgte. Die bio-

graphiscb.e Absicht, ein Bild des ganzen Menscben zu gebeli, lag

hier von vorn herein fern. Wo aber diese frohliche Knnst so

ernst nnd schwer, als die wahre Lebensaufgabe des Mannes, ge-

nommen wnrde wie bei dem Liechtensteiner in dem Lebensbnch,

das er aus seinen Liedern zusammenstelltey da hatte dieser Ernst,

der dem antobiographischen IJnternehmeh als solchein angemessen

ist, etwas Tlnangemessenes in dieser Weltj im kiinstlerischen wie im

sachlichen Sinne: die kiinstlerisclie Eorm, in der Lieder sich von

selbst znin miisischen (ranzen zusainmenfiigenj zerbrach dnrcli die

biographische Einordnung, nnd im Leben selbst trat die Geteiltheit

zntage, anf Grand deren allein es asthetische Gestalt gewann. —
Hier greift nun eine andere Darstellungsform ein, in der die Per-

sonlichkeit, im Spiegel des Rittertiims angeschaut, sich geschlossen

zu zeigen vermag. Es ist eine in Prosa gehaltene biographische

Form, die nicht wie jene lyrisch-lehrhafte Art der Selbstdarstellung

in der Lebensform selber wurzelt, sonderii aus dem gelehrten

Schrifttum ubernommen ist und auch erst spat auftritt, seit 1400

etwa faBbar, in einer literarisclien Zeitlage, die man als „Nach-

bliite“ der Chevalerie zu registrieren pflegt. Aber es handelt sich

auch hier um Stilisierung des Lebens, nur auf einer andern, re-

flexionsmaBigen Ebene, wo das Bediirfnis des Menschen, sich zu

stilisieren, nicht mehr die Gestaltung des Lebens selbst, sondern

das Bild betrifft, in dem es dauern soil.

Wohl wird es in jenen Zeiten des Ubergangs, wo auf dem
Boden der stadtischen Kultur die Eamilienchroniken aufkamen, in

den Adelsgeschlechtern neben den Turnierbiicheln u. dgl. auch un-
stilisierte biographische Aufzeichnungen gegeben haben, wie

sie dann seit dem XYI, Jahrhundert, von der veranderten Lebens-*

verfassung zeugend, uns inehrfach begegnen werden. Wenigstens
ein autobiographisches Dofcument solcher Art, aus der Mitte des

XV. Jahrhunderts, stellt sich Her ein: die „Eeisen nach der Ritter-

schaft“ des schwabischen Ritters Georg von Ehnigen^). Da gibt

die GeschJechtsgeschichte den natiirlichen Ausgangspunkt. Es er-

scheint der GroBvater, als einer von fiinf Edelleuten, die „mif

ihren elielichen Hausfrauen auf dem SchloB bei einander gesessen"

nnd „freundlich und friedlich mit einander gelebt und hnndert

1) Bibliothek des litterarischen Vereins I, 2. Stuttgart 1843. Die Reisen
iallen urn 1454—58 und sind nach 1467 (vgl. S. 15) geschriehen

;
wohl iiach einem

Reisetagebuch.
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Kinder geboren“ haben: es ist jjBurckbardt von Ehingen mit dem

Zopf“, so benamset, weil ex’ von einer scbonen Fran ihren Zopf

zum Greschenk erhalten uhd ihr zu. Ehren „eine ritterlicbe Gesell-

schaft daraus gemaclit" hatte. Besonders aber der Vater tritt

hervor mit „guten verniinftigen Unterweisungeii, was die Bitter-

schaft ware“, wie ein Gegenwartiger spricht er: „Lieber Sohn,

Herr Jorg . . Auf seine alten Tage ist er in ein Karthauser-

Kloster gegangen. Bei soincm Tod(‘ bait der Bericlit ein; es

kommt wie in eineirx Nacbriif an dieser gegebenen Stelle eine zu-

sammenfassende Charakteristik des Verewigten. Dann beginnt

Herr Jorg von sich selber zu erzalilen, natilrlich in erster Person.

In formelliaft wiederkebrenden Wendungen berichtet or von seinen

Taten, wie er stilgerecht zu den „sankt Johanser Herrn gen Rho-

diis“ fuhr zum Kampf gegen den jjgroBen turkiscben Kaiser^^, ans

dem beiligen Lande „ebrlicbe Gabnngen nnd etlicbe Heilturner

heiinbracbte nnd endlicb sicb unterstand, „in die trefflicbsten

Konigreicbe der Christenbeit zn zieben^, bis er „zu ernstlicben

groBen Sacben nnd Handlnngen kommen mochte". Die Bilder der

verschiedensten Fiirsten, die er besocbt. scbmiicken die Handscbrift.

jjWaidwerk, Springen, Ringen, Werfen, Fecbten, Rennen derPferde,

dazn Banketten: furwabr es war gut da sein!“ Und als Glanz-

pnnkt ein veritabler Einzelkainpf mit einem jjmachtigen Heid“

auf einem berrlicben BerberroB, ein Schanspiel, zu dem die beiden

Heere, das manriscbe nnd portugiesiscbe, auseinandergeriickt sind.

TJnd das ScbluBbild: Jorg, der Sieger, wird im Trinmphzng, Hanpt,

Pferd, Schild nnd Schwert des Heiden vor ibm her, nnter Droin-

metengeton „diircb die groBe Stadt“ gefiihrt.

Solcben scblicbten, in der Familie bewahrten Gedenkbiichern

gegeniiber fordert die Ritterherrlicbkeit, wo sie sich, der ofpent-

lichen Stellnng ibrer Trager entsprecbend, mit literarischem An-

sprncb prasentiert, eine mehr oder minder bocbstilisierte Form.

Autobiographien sind.bier noch immer seltene Ei’scbeinungen. AnBer

einem franzosiscben Doknment ans dem Anfang des XV. Jahr-

bunderts, dem ^Bncb von den Taten^^ des Marscballs Boncicant,

dessen antobiographiscber Cbarakter nocb dazn verdeckt ist, ziebt

eigentlicb nnr das groBangelegte Ruhmeswerk Kaiser Maximilians I.

unsern Blick auf sich. Aber man darf bier die Grenzen zwischen

Biograpbie nnd Antobiograpliie nicbt so scbarf ziehen. Denn es

liandelt sicb bier nicbt urn Werke der Dicbtnng, sonderii nm eine

Angelegenbeit der Scbriftstellerei, die wiirdige literariscbe For-

mnng eines zur offentlichen Darbietnng bestimmten Stoffes. Und

wenn wir daranfhin die inbaltlich verwandten Werke heranziehen,
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kommt auch die Form znm Vorscheinj die den hohen Stil der

Darstellnng bestimmt. Es ist die antike Kunstform der BiograLphie

:

sie wird Her innerhalb des nationalsprachlichen Schrifttums ans

der geistlichen Yerwendung anf den weltlichen Boden zuriick-

verpflanzt, in dem sie einst, in der griecHschenRhetorik, entsprang.

Eine ganze Reibe soldier klassisdi gehaltenen Ritterbiogra-

pbien treten nns in der franzbsischen Literatnr seit dem Ende des

XIV, Jabrhnnderts entgegen Sie geben, der antiken Tradition

entsprecbend, anf eine D.arstellnng der ganzen Personlichkeit nacb

ibrem geistig-sittlichen Wesen ans, das als Adel gehennzeidmet

ist. Sie ordnen daraufhin die zerstreute Masse des biograpbiscben

Stoffs, die Taten, Abenteuer, Anekdoten, unter sacblichen Gesichts-

pnnkten in lauter kurzen Stiicken mit mehr oder minder langen

tiberscbriften. Aber zugleich macht sicb der memoirenhafte Zng
geltend, der mit einem Grundzng der Ritter-Romantik zusammen-

triift; bei der Anschannng der Personlichkeit wird der Blick

tnnlichst von der allgemeinen Gescbicbte weggelenkt, obwobl es

sicb bier nm namhafte Herrscber und Kriegsbelden handelt. IJnd

die Ditferenzierung der biograpbiscben Kiinst in die verscbiedenen

Darstellxmgsformen, wie sie in der Antike ansgebildet und theo-

retiscb begriindet waren — Darsteilung des bios durcb die Hand-

lungen oder direkte Zeicbnung des Cbarakters — wird man in

diesen Biicbern ^^von den Taten . . oder „von den Taten und
Sitten . . vergebens sucben; das gebt in der am Ritterroman

geiibten Fabulierlust und der allgeineinen Verberrlicbungstendenz

unter, die ein ^exemple de bien vivre^^ geben will. Die umfas-

sende Form, die zuriickbleibt, ist wieder die des Enkomion^).

So hat die beriihmte Pariser Scbriftstellerin Christine de Pisan

ein ,,Bucb der Taten und Sitten Karls Y., des weisen Konigs^ ver-

fa6t (1403), im Auftrag des Burgunder-Herzogs Karls des Kllhnen
— die Ritterromantik des burgundiscben Hofes wird sicb noch bei

Kaiser Maximilian in seinen autobiograpbiscben Werken auswirken,

von denen eines der ^Weifikunig^* beiBt. In jenem Tatenbucb
kommt das Tatsacblicbe iiberhaupt nur beispielsweise zu Worte
in der nacb Eigenscbaftsrubriken gegliederten Darsteilung. Das
gait als die bocbste Kimstleistung

;
denn der Yerfasserin lag iiber

1) Livre des faits et bonnes moeurs de sage roy Charles Y. p. Christine
de Pisan, 1403/4. — Tres joyeuse, plaisante et recreative histoire de Bayard,
1© Ed. 1524. — Panegyric du chevalier sans reproche Louis de Tremouille (1476—
1550) p. Bouchet. — Anciens Mem. du XIV. s. sur Bertrand du GuescHii.

2) Vgl. Gesch. der Autobiographie I, 89. 140 ff. 173 ff.
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ihren Helden Chroniken-Material vor, und sie will nur, wie sie

sagt, „nacli der Paeon der Alien, unserer Vorganger und Vor-

bilder, eine neue Komposition in Prosa unternehmen“. Adel des

Herzens, der Chevalerie und der Weisheit: das sind die tlber-

schriften der drei Teile dieser Komposition, die dann in weitere

Abteilungen und Unterabteilungen zerlegt warden, „Tnit rechter

Ordnung der Mensclienvernunft" ^), d. li. iin scholastischen Sinne:

die jewcils in der t’lberschrift namliaft gemachte Tugend wird

definiert und dann der Held als ihr musterliafter Vertreter liin-

gestellt, als der wahre Ritter, der reebte Christ und echte Philo-

soph, aller Ktinste und aller Wissenschaften Meistei\ Solcher-

maBen bleibt die Beschreibung der Persbnlichkeit in abstrakter

Allgeineinheit, nur gegen Ende kommen bestimmtere Angaben fiber

BUcherliebhaberei und dgL und, wieder in spezieller Nachahmung

der Antike^) eine Sammlung detikwiirdiger Worte und Antworten

des weisen Konigs, „mots substancieux". — Aber bei der Abschil-

derung des aufieren Menschen, die unter dem Titel „Physiognomie

und Korperbeschafienheit" gegeben wird, koinmt es anders. Da
wird, als entgegengesetztes Extrem, eine Technik geiibt, welche

in diesen Biographien '^) und auch schon vorher in der Dichtung

mehrfach bemerkbar ist — wir werden sie bei der Wiirdigiing der

biirgerlichen Pamiliengeschichten zusaramenfassend betrachten —

:

die mehr oder minder geschickte Herzahlung der einzelnen Korper-

teile, deren jeder sein beschreibendes oder riihmendes Beiwort

erhalt. Hieran schlieBt sich an, was sonst noch zur auBeren Lebens-

filhrung gehbrt, und dazu gehbrt auch die Tageseinteilung und

Hausordnung: der „schbne Stil des Lebens", wie Christine einmal

sagt. Piille kommt in diese schematisebe Lebensbeschreibung durch

allgemeine Sentenzen und Betrachtungen im UbermaB, zumal aus

Aristoteles, und durch Beispiele und Vergleiche aus der ritter-

lichen Epib und dem Altertum zugleich : man fand sich eben —
das ist fur die mittelalterliche Lage iiberhaupt kennzeichnend —
in dieser Epoche mit alien friiheren Zeiten wie auf Einer .Kultur-

ebene gleichgeordnet zusammen, z. B. Scipio Afrikanus ist der

„edelste Ritter". Der Anekdotenschatz des Valerius Maximus,

der seit 1376 in franzbsischer Ubersetzung vorlag, bot hier eine

nie versagende Auskunft.

1) Raison m’y introduit; auf deutsch im Weifikunig, Vorrede.

2) Vgl. Geschichte der Autob. I, 177.

3) Pandgyrie du chevalier sans reproche, par J. Bouchet, chap. 1. Coll,

des Mem. p. Michaud et Poujoulat, 1. sene lY, 408 f. Tres joyeuse histoire

de Bayard, c. 66 et dernier.
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Solche Art von Verlierrlicliung war die Voraussetzung fiir

das von den Thaten des Herrn Jean le Maigre, genannt

Boncicaut, Marschall von Brankreich nnd Groiiverneur von Grenua" :

die erste formliche, in nationaler Sprache veroffentliclite Prosa-

biographie eines Mannes niclit fiirstliclien oder geistliclien Ranges

;

nnr der Rnlim des. Marscballs Bertrand du Gnesclin war schon

knrz vorker alinlick verkundet worden. Der autobiograpliisclie

Cliarakter dieses anonymen Bucbes wird (ahnlicli wie es in d^n

geistliclien Kreisen, bei den Mystikern die Regel war) dnrck eine

Piktion verkullt: es hatten sicli mehrere hockangesekene Ritter

und Waffeugefakrten Boncicaut’s vereinigt, urn seine Tatcn in

einein Heldenspiegel zu verewigenj nack ihren authentischen Be-

richten kabe der Sckreiber, okne Wissen nnd Willen des Grefeierten

und okne Eigenes kinzuzntunj das Werk abgefaBk Zum mindesten

das Material stammt znm groJSen Teil yon dem Helden selbst,

sofern nicht Boucicaut, der an den Peiertagen sick die „Historien

der Helden der Vergangenkeit^^, der „alten Rbnier“ und der Ritter,

vorlesen liefi, auch an der Bearbeitung Anteil katte -) : — die Art

solcher feldkerrlicken Sckriftstellerei wird gleick bei Kaiser Maxi-

milian anschaulick werden. Das Verlangen nack unsterblichem

Rukm, nack „ewigein Gredacktnis in der *Welt“, wie es sick damals

aller Orten, in den italieniscken Biirgerckroniken sowolil wie bei

Petrarca, offen als Motiv der Autobiograpkie auBerte, kegriindet

sick kier innerkalb des Bereicks des Rittertums mit Argumenten
aus Aristoteles und Yergil, . „Jeder Mensck verlangt naturgemaB
nack Ruhm“

;
denn jedes Ding strebt naturgemaB nack der ihm

eigenen Vollkommenkeit; und nickt nur im Dienste Grottes, sondern

auck in Chevalerie und Weiskeit — in all den drei Lebensformen
also, die wir vorkin als Adel zusammengefaBt und am Adel
untersckieden fanden — „kann und darf jeder Held wollen und
verlangen Lob, Ekre und Rukm in der Welt von dem Guten, das

er vo]lbringt“* Das Mittel aber, dies natiirlicke Verlangen zu be-

friedigen, sind die Biicker: „sie stellen die Personen, von denen
sie reden, so dar wie ein Sokn das Gedacktnis des Vaters" ^).

Obwohl nun das Selbstgefiihl so stark ist oder vielmelir grade

1) Coll, des Mem. p. servir li Thistoire de France, I© serie, t. 2 (Michand et

Poujoulat). Geschrieben zwischen 1408 u. 1415, vgl. Grober, GrundriB S. 1077.

2) Vgl. Grober, a. a. 0. — Bezeichnend ist insbes. die stiindige Betonung
der „ordoiinance des dits chevaliers^ I, c. 10, IV, c. 14 n. a., die Durcbsichtigkeit
der Fiktion IV, c. 14, p. 330 (Boucicaiit wird fiir die Indiskretion um Verzeihung
gebeten), die intimen Keiintnisse IV, c. 2f. c. 11.

3) Prologue, c. 15, p. 232; c. 14, p. 231.
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weil es so selbstverstandlich aufkommt, bleibt es auf das ritter-

liche Standesideal beschrankt. ^Zwei Dinge", so heifit es zum
Eingang, „sind durch Grottes Willen in der Welt aufgericktet wie

zwei Saulen, welche die Gebote der gottlicken tmd menscblichen

Ges^tze tragen: die Chevaleric und die Weisheit, welche beide

recht zusammengehoren. Von der Chevalerie wollen wir reden,

indem wir sie in der Person eines wackeren edlen Ritters loben,

der noch auf der Welt ist“.

Das geschieht in der regelhaften Form, die wir iiu allgemeinen

kennzeichneten. Aber es macht sich hier dock die lebendigere

Entstehung der Darstellung geltend^ und da zeigt sich nun wieder,

dafi grade bei der Selbstdarstellung, also bei groBtmbglicher Nahe

zum Stoff, das Enbomion die gegebene Form fiir die Vergegen-

standlichung des Lebens ist, ahnlich wie es bei den Autobiographien

antiker Rhetoren der Fall war. So ergibt sich die Gliederung

des Buches. Zunachst eine kurze Kindheitsgeschichte, welche nach

dem Muster der „Historien der ritterlichen Rd.mer“ in anekdoti-

schen Ziigen das Bild des kiinftigen Helden hervortreten lafit:

jjlsTatur prophezeite in ihm, was spater eintraf“ Dann die

Waffentaten, Feldziige, Gouverneurstatigkeit, ausdriicklich auf die

Darstellung der Persbnlichkeit ausgerichtet auf Grund der antiken

Einsicht, daB die Tugend sich nur in der Aktion bewahrt^), doch

tatsachlich mehr in inemoirenhafter Ausbreitung. Endlich der

letzte Teil, „welcher spricht von seinen Tugenden, guten Sitten

und Eigenheiten und seiner Lebensweise“ : hier sol] „nach den

reichen. Schatzen das GefaB, aus dem sie hervorkommen^, be-

achrieben werden ^). Diese direkte Charakteristik miindet wie

ublich in einer zusammenfassenden Lobpreisung, die auch noch in

sich selber eine Steigerung erfahrt bis zum Ende bin, wo der Held

im Besitz der unverlierbaren, einzig wertvollen Tugenden dasteht,

allem MiBgeschick trotzend, das Reid und HaB bringen mogen.

Aber auch in diesem antikischen Mannesbild kommen doch wieder

die Zlige zum Vorschein, die aus der Lebensform des Rittertums

1) j,Ainsi qu’il est contenu es bistoires des chevalereux Romains“. I. c. 19

p. 234; c. 3 p. 217. Hier liegen wieder die Sammluugen des Valerius Maximus,

der oft die Jugeudproben der Helden bervorhebt, zugrunde; es wird aber aucb

als allgemeine Erfabrungstatsacbe ausgesprochen, dafi man in der Kindbeit die

^ntscbeidenden Neigungen des Mannes bemerkt. Dieselbe Aristotelische Ansicht

ist scbon in den Anciens Mdm. du XIV siecle sur B. de Guescliu hervorgehoben,

aber dort auf einen „auteur espagnol“ zuruckgefiihrt, also auf einen Vermittler

der griecbiscben Tradition.

2) He Partie c. 4. -- 3) IV^^ Partie p. 317.
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stammen. Den Beginn der Jugend und damit des eigentlicheii

Daseins liberliaupt bedeutet die Liebe, Liebe in der konventionellen

bofischen Form, als deren Muster Boucicaut, der Grlinder des

Ordens der weiJBen Dame, gilt; unter Hinweis aiif Lancelot und

Tristan wird er so gezeicbnet: in „gutem Dienen, Scbweigen,

Heldenmut, Singen von Chansons und Rondeaux, Courtoisie, Dis-

cretion und madcbenbafter Scbucbternbeit^ die Liebe scbafft,

daB die vaillance und cbevalerie wacbsen^). So durchdringen sich

die Zeiten, das Lebensgefiibl ist nicbt einfach, sondern zusammen-

gesetzt. Und so schwebt aucli das Bild des Lebens nicht rein in

idealer Feme, der Blick ricbtet sich auch auf das Besondere an

dem vorbildlichen Menscben. Dailir ist in dem Enkomion Ranm

an der Stelle, wo die biograpbische Form eine zusammenfassende

Bescbreibung fordert. Diese gebt nicht scblecbtweg in dem Tugend-

preis auf, sondern bebt aucb individuelle Ziige beraus, zunachst

wieder fiir die auBere Erscbeiuung der Person die Tecbnik der

Leibes-Abscbilderung kebrt bier wieder —
,
dann aber auch bie

und da bei der Aufreibung der cliristlicben und ritterlichen Tu-

genden^). An ihnen zeichnet sich, soweit sie im Gebahren oder

Handeln nacb auBen bervortreten, hie und da das Besondere ab

:

die Frommigkeit in beimlichen Almosen und „Sokvatiscb“ einfachem

Gebet, die Enthaltsamkeit in dem wortkargen Wesen, die Menschen-

freundlichkeit im Verkehr mit den altgedienten Soldaten, die Be-

redsamkeit in den zlindenden Ansprachen des unstudierten Redners.

Und schlieBlicb wieder das, was die „Lebensfubrung“ genannt

wird : Friihaufstehen, Amtsbandlungen, der alltagliche Mittagstisch

und die feiertagliche Lektlire — ein vielbescbaftigtes Dasein, das

dem Schreiber eine Malinung zu Erbolung und Zerstreuung ent-

lockt: jeden Tag fiir eine Stunde wenigstens, am besten etwas

Musik! sonst wird Melancbolie die Folge sein ...

Und nun gibt uns die Geschicbte selbst, ehe wir aus dieser

Ritterwelt scheiden, einen AbschluB, der auf das Frtibere Licbt

zuriickwirft: ein groBaugelegtes autobiographisches Werk, das,

bereits ins XVI. Jahrhundert bineinreichend, nocli einmal die ver-

schwundene Welt des Rittertums, wie etwas Zeitloses, zuriickruft

und durcb den bistoriscben Namen seines Urhebers nocb besonders

beriibmt ist, das Ruhmeswerk, das Kaiser Maximilian I. zur Ver-

1) I. cap. 8 u. 9.

2) Devotion, — charity — hardiesse — vaillance sans convoitise —* conti-

nence et chastetd (in Nahrung, Kleidung, Blicken, Worten) — justice — pitid —
misdricorde — Eloquence.
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herrlich-ung seiner Person plante nnd wenigstens zum Teil auch

ausfiilirte, ermoglickt es uns, die Einsicht in die dichterische und

biograpliiscke Stilisierung zusammenzuscliliefien und zugleich den

Weg, der von der Wirklichkeit der Tatsachen durch die umbil-

dende Phantasie zu der idealen Gestalt fiihrt, zurtickzuverfolgen

in der konkreten Anschauung, welche die Entstekungsgeschichte

dieses Werkes darbietet.

Vor andortkalb Jahrkunderten, um 1350, hatte ein anderer

deutscker Kaiser, Karl IV., der, in Paris wie ein Geistlicker er-

zogen, sick mit der hocksten Bildung der Zeit durchdrungen hatte,

eine Autobiograpkie gesckrieben, die seine Jugendgesckichte be-

kandelt: ina lateiniscken Ckronikenstil. Er verband mit den genea-

logiscken Interessen und der religios-moraliscken Auffassung, die

sick in mekrfacken Schilderungen von wirksam eingreifenden Vi-

sionen und Wunderdingen ausspricbt, einen genau tatsachlicken,

auf Tagebucbnotizen gestlitzten Berickt von seinen militarischen

und politischen Aktionen, wie er denn auch die nationale Ge-

schioktschreibung bedeutend angeregt hat. Die zeitgenossischen

Traktate liber den idealen Eilrsten mockten ihm vorschweben, wie

er sick hier als den kingebend pflichttreuen
,

gottvertrauenden

Prinzen darstellte. Aber man splirt dock zugleich hie und da in

dieser Selbstbiographie den behutsam bereckneten Schritt des

Eealpolitikers, der auf eine neue Zeit vordeutet. — Dem tritt

nun als der vollendete Ausdruck eines anderen, riickwarts ge-

wandten Ideals das Bild entgegen, das Kaiser Maximilian, „der

letzte Ritter von sick der Welt hinterlassen wollte.

Schon fallt ein voller Strakl aus der groBen Kunst der Re-

naissance keruber auf diese Werke, welcke Maximilian mit seinen

fltrstlichen Mitteln und der nie ermildenden Regsamkeit seines

erfinderiscken Geistes aufgericktet hat „zu Lob und ewigem Ge-

dachtnis seiner ekrlichen Regierung, sanftmlitigen GroBmtitigkeit

und sorglicken tJberwindungen" In jener Zeit, wo Papste wie

Julius II. und Leo X. sick und ikre Institution durck einen Raifael

verkerrlichen lieBen, wo in der Libreria von Siena die Lebens-

geschichte Pius II. gemalt wurde, mockte sick auch der deutscke

Kaiser der neu aufbliihenden Kunst fiir seine Zwecke bedienen;

so hat er selkst sick gegen den Vorwurf der Verschwendung ver-

teidigt: „Wer in seinem Leben kein Gedacktnis mackt, . . . des-

selben Menschen wird mit dem Glockenton vergessen, ... das Geld^

1) Ehrenpforte, Jahrb. der Kunstsammlungen des Allerli. Kaiserbauses.

Bd. IV. Bl. 34.
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das gespart wird an meinem Gredaclitnis, das ist eine Unterdriickung

meines klinftigen Gedachtnisses^.

Man kennt sein Grabmal in der Innsbrucker Hofkirche, init

den 28 Erzbildern von Ahnen und Anverwandten
,
und Konig

Artus und Theoderick dazu — es ist nur ein Schatten von dem
Monumentalwerk, an dem er seit seinen vierziger Jabren, ftinf-

zehn Jahre vor seinem frlihen Tode, arbeiten liefi, Man kennt

die Ehrenpforte, in welcker Meister Diirer den Trinmphbogen desi*

Romiscken Imperatoren im Holzschnitt nachbilden sollte, jene ge-

waltige Fassade, auf welcker die mannigfaltigen Bilder axis dem

Leben des Kaisers auf einem Raum von IOV2 Sclmk Hoke und

9 Sckuk Breite^) um den Verkerrlickten gruppiert sind. Und eine

gleicke kiinstleriscke Ungekeuerlichkeit, der Triumpkzug, an dem

mit andern Meistern ziisammen Hans Burgkmair und auck wieder

Diirer arbeitete: ein episcker Bilderzug von 75 Metern Lange, wo
alles, was dem Leben des Ritters, Hofmannes und Herrschers zu-

gekorte, siegkaft aufmarschiert. An all diesen Arbeiten nakm der

Kaiser hochst persbnlicken Anteil durck Angabe von Ideen, Begut-

achtung, Anderung, in stetem miindlichen oder schriftlicken Ver-

kekr mit den ausfuhrenden Kiinstlern, uberwachend und drangend,

wie denn sein klinnstlerisches Selbstgefiihl ihn auck einmal in

Diirer’s Gegenwart die freilick abbreckende Kohle versucken lieB^).

Und dab or gerade die Griffelkunst zu seiner Selbstverkerrlickung

gewahlt liat, dafiir war wokl neben dem standigen Geldmangel
kein unwesentlicher Grund eben dies, dab ikm auf dieseWeise ein

standiges Eingreifen auck in die bildneriscke Gestaltung seines

Lebens ermoglickt wurde. Derart verfukr er dann auck bei seiner

schriftstelleriscken Rukmessckopfung : wie ein Feldkerr mit einem

Stab von Hilfskraften umgeben, brackte er die Selbstdarstellungen

hervor im Zusammenkang mit genealogischen Arbeiten, die seinen

Stammbaum bis auf Noak oder — so nahe liegt das Fernste bei

einander — Hektor zuriickfilkren.

All diesen Erzeugnissen ist gemeinsam die Verbindung der

Scbrift mit der bildlicken Darstellung; es lagen im ganzen iiber

tausend Holztafeln beim Ableben des Kaisers gedruckt oder fast

1) Wenn man die Abdriicke der 92 Holzstocke zusammensetzt, Nach Thau-
sing, Diirer II. 118.

2) Thausingj a. a. 0. 11. 140.

3) Gehurtsspiegel 77 Blatter (Burgkmair 1510). — ^Sipp-, Mag- u. Scbwhger-
schaft 124 Bl. (ed. 1799). — Ehrenpforte 92 Bl. (Diirer 1515 ed. 1526/27). ~
Triumphzug 137 Bl. (Burgkmair, Diirer u. a. ed. 1796). — Freydal 255 Bl. (1516 f.

ed. 1883/84).— Teuerdank 118 Bl. (Burgkmair, Schituffelein, L. Beck u. a. 1517). —
Weifikunig 251 Bl. (Burgkmair, Schauffelein, Springinsklee, L. Beck, 1514. ed. 1775).
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druckfertig vor. Die eigentlichen aiitobiographisclien Werke aber

sindj das hat sich bei der Nachforschung herausgestellt^), „m
literarischer Beziehung fast durchans sein eigenes Werk, and, ab”

gesehen von der technischen Durchfiihrang des kiinstierisohen Teils,

hat er sie zum groBten Teil auch selbst geschaiFen". Er diktierty

auch auf der Reise, aaf dem SchifF, seinen Greheimschreibern auf

losen Slattern oder Heften, gibt die Stellen and Motive fiir die

llUistratiorien an; er korrigiert die vielen gleichzeitig gepflegten

Entwiirfc, die anmittelbaren Niederschriften ebenao wie die sti-

listisch redigierten Abschriften eigeiihandig durch, unermiidlich

bessert and mahnt er, entwirft Dispositionen fiir die Reihenfolge

der Kapitel and die Zusammenfiigang der verschiedenen Diktate

aas der kamn noch entwirrbaren Masse; mit den gelehrten Mit-

arbeitern, den „Humanisten“, welcben die genaaere Ausfiihrung

and textliche Dareharbeitung obliegt, wird das Meiste besprochen

and vereinbart, Frage- and Kontrollblicher werden angelegt and

die Ergebnisse wieder einer eigenhandigen Priifang anterzogen.

Das Titelblatt einer dieser Handschriften zeigt den Kaiser im

Harnisch mit Reichsapfel and Krone lioch aaf einein Throne, wie

er dem antcn knieenden Greheimschreiber diktiert; darnnter die

Verse

:

Merk: viel wird von luir geschrieben

Was Sachen and Krieg ich liab getrieben.

Darani sclireib wie ich jetzo sag,

So kommt die reclit Wahrheit an den Tag-).

In diesen Arbeiten, welche zwei Jahrzehnte lang, vom Ende

des XV. dahrliunderts, also seit der ersten Zeit seines Kaisertums

bis zum Tode cles GOjahrigen fortgehen, treten mehrfach wech-

selnde Projekte and Bticherprogramme auf, welche weitaasgreifend

das ganze Grebiet seiner vielseitigen Interessen and erfinderischen

Betatigangen, auch in Hauswirtschaft, manueller Greschicklichkeit,

Fechtkunst and Greschiitzwesen amspannen sollten. Grefordert

worden sind schlieBlich, auBer den iiberwiegend bildnerischen Dar-

stellangen, nur drei zusammengehorige Prachtwerke: der WeiB-

kanig, Teuerdank and Freydal; and vollendet wurde nar der

Teuerdank, der also allein den anerhbrten Aufwand kiinstlerischer

Ij Nacli der friilieren Unklarheit iiber seinen Anteil an diesen Produktionen,

die schon durcb v. Liliencroiis Forscbungen — Der WeiBkunig, in Riebl’s bistori-

schem Taschenbuch. N. Folge 3. 1873 — aufgebellt wurde, ist das durch die im

Jahrbuch der kunstbist. Saramlungen etc. veroffentlichten Queilen imd TJnter-

siichiingen sichergestellt. Vgl. insbes. Jahrb. VIIT, S. 12 f.

2) Jahrb. VI p. XII und XIV p. XXTII f.
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und typograpHscher Ausstattung zeigen kann, wie der Kaiser ihn

fiir sein Rukmeswerk wllnsclite. Das Buck, seit 1517 gedruckt,

blieb zuTiacbst in Trahen verscblossen, zur Verteilung nack seinem

Tode; aber als der Kaiser mit seinen Enkeln Karl und Ferdinand

eine letzte Zusammenkunft in Brussel katte — er soli damals dem

Tkronfolger sein politisches Testament iibergeben kaben —
,
da

lieB er ihm anch den Teuerdank und Weifikunig ilberreichen und

widmen, zur Nacliakmung seiner Taten, „zu Ekren und einer

Unterweisung^ ^).

Eine gewisse Grrofie ist in diesen Bestrebungen nicht zu ver-

kennen. Es katte etwas wirklick GroBes werden konnen — ein

Holmpunkt in der Selbstdarstellung tiberhaupt, vergleichbar dem

Monumentum Ancyranum —
,
wenn der kaiserlicke Autor zu dem

vielseitigen, verscbwenderiscken Eifer und der erfinderiscken XJn-

ruke auck die selbstandige Gestaltungskraft mitbekommen katte,

die aus den erinnerten Tatsacklickkeiten selbst den inneren Zu-

sammenkang hervorzuholen vermockte, der iknen Bedeutung und

Form gibt. So aber hat er, riickwarts gewandt, von einer fest”

stehenden idealiscken Form aus seine Lebensbesckreibung im Stil

einer vergangenen Zeit hergestellt, als ob sick durck solck litera-

risckes Tun die Erkebung ins Zeitlose leisten liefie, und nicht die

Werke an sick, sondern nur die allgemeine, ihnen aufgepragte

Form und der Phantasie-Vorgang, in dem die Pragung erfolgte,

^rweckt unser Interesse. Dieser Vorgang lafit sick aus den nun-

mekr veroflfentlicbten Quellen ermitteln. Wir verfolgen ikn. Das

wird uns zugleick das bislang unversuchte Verstandnis der Gesamt-

komposition ermoglichen, die jene drei Pracktwerke zusammen-

kalten sollte; denn der Teuerdank und Freydal waren mit dem

WeiBkunig zusammen als Teile eines Ganzen gedackt, und erst

dieses Ganze zeigt, wie der Kaiser sein ganzes Leben in die idea-

liscke Form umzusetzen gedackte.

Den Anfang gibt eine unstilisierte, schlicht erzahlende, nur

durck die Rede in dritter Person distanzierte Autobiographie, in

argem Reuterlatein seit etwa 1497 stlickweis diktiert^); da werden

die Begebenheiten einfack in ikrer ortlicken Bestimmtkeit und

1) Vgl. Quirin v, Leiten in s. Ausgabe des Freydal (1883) S, IIL — Ulman,
Kaiser Maximilian II., 455 f. — Liliencron a. a. 0. S. 328.

2) „PVagmente einer lateinischen Autobiographie", veroff. im Jahrb. etc. YI.

8.421—446 (gr. 4°), Originalaufzeichnungen und stilistiscb redigierte Abschriften.

Die in der Cronica Carionis aucta (Parisiis 1563) p, 562 ff. dariiber vorhandene
Nachricbt, die auf Pirkheimer zuriickgefiihrt wird, wurde friiher falscblicb ge-

deutet. (So aucb bei Scherer, D. L. Gesch. * Kap. YIIL S. 263.)
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zeitlichen Folge vorgefiihrtj wohl durch. manche Gedachtnisfehler

entstellt, aber noch durchaus auf dem Boden der Tatsachlichkeit.

In diesen Aufzeichnungen erblicken wir aber zugleich den ur-*

spriingHclien Gesamtentwurf, welcher die spateren Einzelwerke

keimhaft in sick sclilieBfc, nicht blo6 dem Stoffe nach, sondern —
trotz der Wirklicbkeitsnahe — in der Konzeption des Ganzen.

Wenn Friedricli der GroBe seine Memoiren mit jenem glanzenden

Uberblick liber die politisclie Lage einleitet, so beginnt Kaiser

Max mit einer genealogisch-dynastischen Vorgeschicbte, welclie die

gelehrten Mitarbeiter waiter ausfuhren sollten ^). Dann kommt

die Jugendgescbichte des Prinzen; sie bewegt sick naturgemafi

nock aufierkalb der groBen politischen Welt nnd nimmt ebenso

natlirlich das Zusammengehorige, Erziekung tind ritterliches Spiel

und hbfiscke Abenteuer, und bei der Erziekung wieder die geistige

Schulung mit der Ausbildung des Kbrpers (was beides nachker

auseinandertrat) in chronologischer Ordnung zusammen, stichwort-

artig Oder auck in ausfiikrlicken Beschreibungen, die dann z. T.

in wortlicker tJbersetzung in die Pracktwerke iibernommen warden^).

Lagen die Aufzeicknungen vollstandig vor, so wlirde deutlick

werden, wie hier nicht nur der mittlere Teil des WeiBkunig, son-

dern auck der Ereydal und vom Teuerdank die beiden ersten

Abenteuerreihen angelegt waren. SchlieBlich, durcli ein „Prooe-

mium" hervorgehoben ^)5 die Erzahlung der Kriegsereignisse, der

umfangreickste und naturgemaB im EluB bleibende Teil^), wo aber

wieder mit den offentlichen Aktionen das Anekdotisck-Persbnliche

sick inisckt: das flel dann dem letzten Abenteuerkreis des Tener-

dank zu. Der Zusammenkang ist durch eine realpsychologiscke

Motivierung gegeben: derart, daB der ideale Gekalt des Eittertums,

auf einfacke Antriebe zurlickgebrackt, der tatsachlichen Bewegung

des Lebens aufwartsflikrend eingepragt ist. Der kubsche blonde

Knabe ersckeint mit seiner zarten, sckwacklicken Natiirj die ritter-

lichen Ubungen dienen zur Stahlung des Kbrpers und zur Yor-

bereitung fur den Krieg, „damit er spaterhin die Waffen besser

handhaben kbnne". Durch die Jagd gewbhnt er sick an die friscke

Luft; mit dem Waidwerk kommen so die „manckerlei Spracken"

1) Vgl. die Hinweise auf die zu benutzenden Chroniken: Jahrbuch VI. p. 422.

Naheres dann bei Strobl, a. a. 0. 31 ff.

2) Icli notiere nur — fiir den WeiBkunig bedarf es keines Beweises— Autob.

p. 426, 18. 27, 427, 17: Teuerdank cap. 18, 78. cap. 13, 15. 19. 30. 53, 57 f. Autob.

427, 19 f. 4*28 f. fur den Freydal.

3) Jahrlmch VI, 428, 11.

4) ib. 428,11—446,27. Abbrecbend mit dem Schweizerkrieg 1499.
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zusammeu, die er — Volksspracheiij wie z. B. die Bdhmische — im

Lebensverkehr erlernt^): es sind Kenntmsse, die ihm fiir spater

niitzen werden. Sein Latein-Lehrer freilicli wollte. ihn zu einem

Meister der poetria und den anderen freien Klinsten machen^j aber

das ^mififiel ihm, der durch die Historien und Taten hochgemuter

Konige und Fiirsten Taten begreifen und lernen wollte**, TJnd

als der Erzieher „mehr aus G'roBkopfigkeit und plumpem Wider-

spruck und weil er, zu diesen Dingen nicht veranlagt, uberbajupi

nichts von ihnen verstand“, sie ikm verbot, trieb er sie ^jheimlich

und indirekt, im Vertrauen auf seine virtus“. Von einer roligidsen

Unterweisung Mlt kier kein Wort. Und auck die kdfiscke Bil~

dung hat diesen eindeutigeii Sinn: bei allem Minne- und Ritter-

spiel, in Kurzweil und Eestesfreude hat sick der rliingling „doch

immer der soldatischen, Konigsadel bewakrenden Tugenden und

Werke befleikigt**. So wird das Bild des kilnftigen Herrsckers

vorgezeichnet in dem Prinzen, der „adlig an Mut, Kraft und Macht,

alles tun und vollbringen zu kdnnen glaubte, was ein machtiger

Fiirst, ein kraftiger Kdrper and ein wakrkafter Ritter zu erreichen

vermockte".

Ebenso wie bei diesem Mannes-Ideal ist es auck bei der Auf-

fassung des Lebensganges. Sie ist durch den scklickt-dualistischen

Glauben bestimmt, der einer Herrschernatur wokl ansteht : die

Uberzeugung vom Einfluk der Gestirne und das Vertrauen auf die

gottlicke Eiihrung. Dieser lebensmachtige Glaube, der dann den

Grundgedanken fiir die Stilisierung bergeben sollte, tritt kier nock

zeitgetreu in seiner natiirlichen, nickt grade spezitisck ckristlicken

Positivitat kervor. „Die wnnderbare Stunde seiner Konstellation^j

unter der er geboren wurde, hatte, so keikt es in der Autobio-

grapkie, die Polge: „er mu6 notwendig viele Leiden haben und
Mikgesckicke bis zum keutigen Tage, obwohl Gott immer ihn per-

sbnlich in den Leibesgefahren besckiitzt hat/. Dem entsprechend

notiert er ,,fur kiinftig immer also als Leitziel fiir die Dar-
stellung seines ganzen Lebens, diese dramatiscke Idee: jjGott der

Barmkerzige und als Widerspiel der bose Geist seiner Konstella-

tion**; das ist denn auck hie und da im einzelnen durchgefiihrt

zur Erklarung von Unfallen aus der Kindheit, ritterlicken Eahr-
lickkeiten und kriegeriscken Scklappen^). Aber nur ganz im Vor-
iibergeken und dabei wiederum in wirklickkeitstreuer Motivierung
— auf die bindende Kraft des Taufnamens kin — vernimmt man

1) Des Naheren Strobl, a. a. 0. 45. 51.

2) Jahrb. VL 423, 23 f.; vgl. 423,35. 424, 3U. 47. 425,4. 427.18.24 u. a.
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von der heiligen Bestimmung des neugeborenen Priiizen : die Mutter

hatte ihm den Namen Konstantin zugedacht, damit er die alte

Kaiserstadt (es war die Zeit kurz nach der Eroberung Konstan-

tinopels durch die Tiirken) fiir die Cbristenbeit zuruckgewinne ^).

Dieses Motiv sollte dann, in die enkomiastische — oder, was bier

dasselbe bedeiitet, legendarisclie — Stilform umgesetzt, mit seinem

Grlanz das ganze Bild des Lebens iiberstrahlen. —
Die lateinische Autobiographic war, wie wir von dem Hu-

nianistischen Pirklieimer erfahren, der einige Diktate von Maxi-

milian aut einer Eheinfahrt zu lesen mid zu loben bekam, zunachst

nur als Vorarbeit fiir exnen kommenden Historiker gedacht^). So

pflegten oinst, in der Zeit des Hellenismus, die Herracher zu ver-

fahren, die fiir die urkundliche Bewahrung ihrer Regierungstaten

sorgton und die literarisclie Bearbeitung einem berufsmaBigen

Schriftsteller iiberliefien ^). Und das entsprache auch der Stellung

Kaiser Maximilians zu der zeitgenossischen humanistischen Be-

wegung, die er mit seinem beweglichen Greist in groBem Sinne

gefordert hat, auch direkt auf die Historie hin, indem er Akten

und Urkunden sammeln lieB, ja den Plan zu einer Ausgabe der

deutschen vSchriftsteller der Vorzeit faBte, Aber er hat nun

selber die kunstmaBige Grestaltung seiner Lebensdarstellung in die

Hand genommen, und da stand ihm, der fur seine G-estalt Dauer

liber die Zeiten hin wollte, die zu wahlende Kunstform fest. Schon

die Verbindung'der literarisohen mit der zeichnerischen Darstellung

hat ihr eigentliches Analogon nicht in der Renaissance, sondern

im mittelalterlichen Schrifttum, zumal der allegorischen Dichtung,

and wenn wir an die autobiographischen G-ebilde zuriickdenken,

am nachsten in den illustrierten Herzens-Ritterfahrten des Kbnigs

Ren(5 von Anjou; Maximilian sagt selbst, daB er „diesen Grund^

fiir „Mund und Augen“ gestellt habe, „gleichermaBen die Chroniken

geschrieben und figuriert werden" ^). Und tiberblickt man daraufhin

die nach seinen Weisungen angefertigten Blatter, so erkennt man

vielfach jene von Burgand her bekannte Art der mittelalter-

lichen Kunst, die nicht auf illusionare Wiedergabe der Wirklich-

keit bedacht ist, sondern sich mit symbolischen Anweisungen und

gedanklichen Beztigen auf Personen, Massen und Sachen begnligt,

1) ib. 423, 10 f.

2) Cronica Carionis aucta, p, 562 if. Vgl. Wegele, Gesch. der Historio-

graphen, S. 98f. Ferner Jabrbuch VJ. p. IXf.

3) Gesch. d. Aatob. 1. 121.

4) Originaldiktat z. WeiBkunig, Jb. VL, XVI.

Oes. cl.Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 3 u. 4. 30
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watreiLd ein aiiBerordentliclier Aufwand von Realistik liir das

genaae Detail der Kostiime nnd des Kampfsverkes, nach. des Kaisers

Angaben, entfaltet wird. So ist z. B. ein Mstorischer Vorgang,

wie der Zerfall der Liga von Cambray durcb einen leeren Eaum

mit vier verscbieden geformten Tiiren illnstriert, vor denen sicb

je ein gekrontes Haupt im Herrschermantel befindet, die Hand

am Eiegel der Tiir^): so scbreiten sie aus der Liga beraus.

Maximilians literariscke Neignngen geborten der groBen Bliitezeit

der deutscben Dicbtting im Mittelalter* Die Literaturgeschichte

verzeicbnet als einen seiner Euhmestitel die Ambraser Handscbrift,

in der er Heldenepen mit Eitterromanen zusammenstellen lieB

u. zw. in planmaBiger Wabl^) i ibn trieb kein bloBes wissenscbalt-

Hcbes Interesse am Altertum, sondern er verlangte nacb dieser

Poesie des Lebens. Man .kann verallgemeinern, was im Widmnngs-

blatt des Teuerdank liber die Absicbt gesagt wird: „eines loblicben

tenern nnd bocbbertibmten Helden nnd Eitters . . . G-escbicbt,

History nnd Thaten , . . in Form, MaB nnd Weise der Helden-

biicher (als vormalen durch viele bescbeben ist) zn bescbreiben^.

Die Bebandlungsweise, welcbe einem beiitigen Biograpben des

Kaisers als nnmittelbar durcb den Stoff gefordert erscbeint, die

politiscben nnd diplomatiscben Kombinationen anfzudecken, das

komplizierte Grewebe, desseii Einscblag ein ganz diesseitiges dy-

nastiscbes Macbtinteresse gab, das lag von vornherein dem genialen

Manne fern, der docb ein Zeitgenosse Macbiaveili’s war. Die

Macbt der Biicherwelt ttber das seiner selbst sicb bewuBt wer-

dende Leben, diese fiir das Mittelalter liberhaupt kennzeicbnende

Mittelbarkeit der geistig-sittlicben Existenz, die uns in den Auto-

biographien ans dieser Epocbe von Anfang an entgegentrat, pragt

sich bier nocb einmal eindrucksvoll aus. Wie Maximilian als

Teuerdank bekennt:

„dann yetz ist komeii der tag,

das icb wol bewem mag
das so icb aus dem croniken

gelernt hab und bistorien ..."

XJnd es lassen sicb aucb, wenn man im einzelnen nacbspiirt, Stellen

ausfindig macben, an denen der Kaiser bestimmte Situationen oder

den konkreten Verlauf einer Begebenbeit aus Werken der Helden-

dicbtung in die Erzablung seines Lebens ilbernommen bat :

1) Jahrbuch YI. p. 346. 631.

2) Vgl. E. SchrCder, Zwei altdeutscbe Rittermaren, 1894, S. VIL

3) Ygl, Strobl, a. a. 0. S. 8f. 161 ff. iiber solche „Entlehnungen“.
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wahrend er anderseits daranf aus war, sein herrscherliches Selbst-

gefiihl zu wahren, nnd auch die politisclie Klugheit nicht aiiBer

acht lieB; das zeigen die Korrekturen, die er an einem filr den

WeiBkunig benutzten Gresandtscliaftsbericht, einem Stlick dynasti-

sclier Zeitgescbichte, vorgenommen hat^). Aber das Wesentliche

ist dock erst der Knnstweg der Darstellung tiberhaupt, das ziel-

bewuBte Einsclilagen des Weges, der niinmelir riickwarts aus der

politisclieu Wirldichkeit in eine lieterogene, nach Art and Her-

kunft verschiedene dicbterisclie Welt fiihren muB, wahrend ehedem

in dieser Dichtung das Leben sich selber fand. So kommt jetzt

erst die rationale Arbeit der Phautasie, die das gauze Leben. urn-

koinponieren muB, damit es stilgemaB nnd also zeitlos dastehe.

Und wir konnen das regelhafte Verfahren beobachten, durch das

der in dem autobiographischen Entwurf urspriinglich zusammen-

hangende Stoff in die vorherbestehende Eorm iibergefiihrt wird.

Die Idealisierung beginnt damit, daB die Begebenheiten nnd

handelnden Personen aus ihrer • zeitlich-ortlichen Bestimmtheit ge-

lost und in den wirklichkeitsfreien Paum einer zeitlosen, alles

Schone und Widrige in ritterlichem Spiel in sich fassenden Welt
versetzt werden. Das geschieht auf zweifache Weise. Einerseits

an der Hand einer ausgebildet vorliegenden poetischen Technik;

die hier verwendeten Mittel der Entwirklichung lassen sich in einer

Steigerungsreihe ordnen. Zunachst geschieht es durch das auBer-

liche Mittel,’ die Eigennamen in kindlicher Verdrehung zu ver-

stecken, wie Tribut fiir TJtrecht und Druck fllr Cond(5 zn sagen

— ein Spiel, das einst ein Dichter wie Wolfram mit ubermutigem,

die Schriftgelehrten noch bis zum heutigen Tage neckendem Humor
iibte; dann durch heraldische Embleme fiir die Piirsten und

Truppen, die als Turnier-„ Gresellschaften ^ nach Farben benannt

werden, um den Roman-Zauber des TJnbekannten zu empfangen,

wie der rote Ritter im Parzival oder noch naher der griine Ritter

in Liechtenstein’s Frauendienst, wo auch schon der Dichter selbst

diese romantische Eigur zu seiner eigenen Verkleidung benutzte;

endlich durch Verwandlung der geschichtlichen Personen in alle-

gorische Personifikationen der das Rittertum bewegenden Machte:

so heiBt der Burgunderherzog Konig Ruhmreich, Maximilians Gattin

Frau Ehrenreich, sein getreuer Diener Ehrenhold. Auch er selbst

tritt nicht mehr schlicht in dritter Person auf, sondern als Re-

prasentant der Ritterherrlichkeit in sinnbildlicher Bezeichntmg.

1) Vgl. ebenda S. 40f. 53 ff.; Yergleichung der Quellen zur Vorgescbicbte

im WeiBkunig.

30 ^
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Er ist der jung weiB kunig, wie sein Vater, Kaiser Eriedrich Ill.y

der ait weiB kunig ist; die weifie Parbe bedeutet, wie gelegentlich

(im Preydal) erklart wird, „sovil als durchleucbtig, schon, latter

and pur mit tuu mid lassen“, aber auck die Beziehung auf die

Weisbeit spielt liinein^). Die „Pliilosophie“ macht ja, wie wir bei

der burgundisclien Ritterbiographie bemerkten, mit der Chevalerie

mid der Christlickkeit des Herzens zusammen die Dreieinigkeit

des Adels aus. In gleickem Sinne tritt er als Preydal auf, was

wobl soviel bedeutet wie Jung-PreudenweiB ^), und schlieBlicli als

Teuerdank, „der von Jugend auf all seine Gedanken auf teuer-

licbe Sachen gerichtet“ : le chevalier du Grand - Penser sagt eine

franzosische Ubersetzung ^).

Die andere Seite dieses Verfahrens ist die Auflbsung der

Lebensgeschichte, in der die Erlebnisse durch ihre zeitliche Polge.

bestimmt und diesem Ablauf entsprechend motiviert waren, in eine

Plille von Einzelstticken, die dann von anderwarts her ihre Por-

mung erhalten konnen. Auch bier ist ein verschiedener Grad der

TJmformung zu beobachten, je nachdem biographische oder epische

Behandlnng vorliegt. IJnd dieser verschiedene Grad der Entwirk-

lichung bestimmt nun den inneren Ziisammenhang der drei Werke,

in die der urspriingliche Entwurf auseinandergelegt ist. DerWeiB-
kunig, welcher der lateiuischen Autobiographie noch am nachsten

steht, ist das biographisch gehaltene Grundwerk, das von der

Vorgeschichte zur Geburt des Kindes fiihrt, die Jugendzeit mit

dem Bildungsgang und dann die Kriegstaten gibt; aber die Ritter-

Abenteuer und das bunte Leben der hofischen Geselligkeit iiber-

haupt sind ausgeschieden und zum Gegenstand einer selbstandigen

Darstellung gemacht, die selber wiederum in sich geteilt ist nach

den zwei Seiten hin, die das Rittertum dem Blick aus der Perne

darbietet: Kurzweil im Spielenlassen der Kraft und Gefabr an

Leib und Leben auf den Abenteuern, durch die der Mann sich

1) Vgl. Jahrb. VI p.XVf. it. Freydal fol. 5" u. S. XVIL — Strobl (a.a.O.

8. 45. 47) erklart diese Beziehung quellenkritisch aus der Beteiliguug eines geist-

lichen Bearbeiters.

2) liber seine Bedeutung sind keine naheren Angaben gemacht. Vgl. v. Leitner

in s. Ausgabe. — Strobl diirfte hier richtig urteilen, wenn er (a. a. 0. S. 4) Freyd-

alb schreibt und daraufhin interpretiert
:

„der weiBe freudige Jiingling*^. Doch
ist die Vorrede zum WeiBkunig (Jahrb. VI 447) heranzuziehen

:
„von etlichen der

sterkest geheiBen, von etlichen der freyest; nun der teuerst, nun der berumest“. —
Sonst sind im Freydal die fiir die Eigennamen gelassenen Liicken niebt mehr
ausgefullt worden, statt dessen liegt das Verzeichnis der wirklichen Namen der

beteiligten Personen vor.

3) Zitiert in der Ausgabe von Haltaus.
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bewahrt. So treten zwei besondere Werke Hnzii: Freydal nnd

Teuerdank. Ihre Verbindung mit dem Weifikunig war zunachst

so geplant, dafi sie in diesen „gestellt“ werden sollten, auf dem
biographischen Grrunde in gegenseitiger Entsprechung wie Komodie

und Tragodie hervortretend : ein geistvoller Kompositionsgedanke,

wenn anch die auBere Form, die dafiir zii Verfiigung stand, wolil

mir analog der Einfilgung lyrisch - dramatischer Stiicke in einen

e[)isclien Ralimen zii denkeu ist. Waln^end derWciBkunig in Prosa

geschrie])eii ist, solltc der Freydal ebenso wie der Teuerdank in

Versen abgefaJBt werden. Wie die Werke schlieBlicli z. T. nur

bruchstiickhaft zustandekamen und nns jedes fiir sich vorliegon,

nur durcb Verzahnungen mit einander verbunden^), erscheint der

Zusammenhang des Granzen gelockert zu einer Art zyklischer An-

ordnung wie im bbfischen Epos. Aber trotz des unvollendeten

Zustandes mid des Mangels einer einbeitlichen auBeren Form bleibt

der Plan einer Gesamtkomposition sichtbar: DerWeiBkunig bildet

1) So kombiniere icb die Stelle des Gedenkbuchs von 1505 — Freidhart

comedi und anfang mit den alien greysen erwalter Theuerdank tragedi — mit

der nach 1508 fallenden Eintragung: „Item in den weyssen kunig zu stellen die

comedi vom Teuerdank und tragedi vom fursten Wunder‘‘. Der Freydal hatte bis

1512 seinen ganzen spateren Stoff noch nicht zugewiesen erhalten. So mag sich

das Schwanken erkMren, weicbem Werke der komddienhafte Stoff (der Ritter-

spiele) und welchem der „tragisclie“ (die lebensgefahrlichen Abenteuer) zuzuteilen

sei. Tiber „Furst Wunder‘^ vgl. Jabrb. S. 25. 44. 65 (= Max’ Nebenbuhler bei

Maria)
;

Freydal, ed. Leitner p. VII und Laschitzer im Jabrb. VIII p. 9 f. —
S t r 0 b 1 erkennt (a. a. 0. S. 155 f., in einem Anhang uber das Ambraser Helden-

buch), da6 bei dem „fursten Wunder" Hartmanns Erec vorgeschwebt haben muB

(Erec der wunderaere), Aber statt dies als Anspielung zu verstehen, identifiziert

er beide Werke und fafit daraufhin die Gedenkbucbstelle, in der von dem Ein-

stellen in den Weifikunig die Rede ist, in einem bibliothekarischen Sinne, analog

der spateren Aufnahme des Erec in die Ambraser Handschrift. „Oifenbar hat

der Erec Maximilians besonderen Beifall gefunden, er wollte sich das Buch erhalten

und wuBte im Augenblick keinen Ausweg als ihn mit dem WeiBkunig vereinigen

zu lassen.“ Diese philologische Erklarung entzieht dem bier vorgetragenen Kom-

positionsgedanken den Boden. Aber sie diirfte kaum sticbhaltig sein. Die oben

angezogene Notiz von 1505 ist dabei nicht berucksichtigt. Und grade wenn man

die Anspielung auf Erec erkennt, springt die Bestimmung des Teuerdank (oder

irgend einer andern Figur) beraus, ein Ebenbild des Romanhelden zu sein, sodaB

dadurch die „romantische“ Selbststilisierung des Kaisers nur noch scharfer be-

leuchtet wird.

• 2) Der SchluB des Freydal, den Maximilian noch durchkorrigiert hat, weist*

direkt auf den Teuerdank als seine Fortsetzung hin. Freydal, ed. Leitner fol 82

u. p. XXXV f.; einige Symbole des Freydal weisen auf den WeiBkunig: die weiBe

Farbe, die der junge Ritter annimmt — fol. 5, p. XVII — ,
der Auszug „mit feuer

u. eysen" — ib. fol. 82, p. XXXV.
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die Grundlage, iiber der sicli die beiden andern- Selbstdarstellungen

als Idealisierungen zweiten Grades erheben.

TJnd bier kommen nnn die Daiiegungeia dieses Kapitels zu

ihrem ZieL Der Weifikunig zeigt wesentliche tlbereinstimmungeii

mit-dem gekennzeichneten romanischeix Typus der Ritterbiographiej

imd dabei kommt wieder die literariscbe Form des Enkomion zum
Vorschein. Das Work ist ein Geschicktsbucb geblieben — nur

da6 die wirklicbeix Personen mit ibren politischen nnd kriegeriaobeii

Taten nnter ritterlicben Masken anftreten —
,
aber die Erzahlung

ist im Hanptteil des Werkes zu einer Beschreibung geworden, die

statnarisch gehalten ist : die einzelnen, jeweils grapliisch illustrierten

Lebenslagen sind Szene filr Szene abgeteilt, und am liebsten werden

unter einer sachlichen Rnbrik Gescliafte und Verbaltnisse einer

bestimmten Art jeweilen zusammen vorgefuhrt^).

Das wird am deutlicbsten an der Jugendgeschichte, die den

Bildungsgang darzustellen bat. Sie gibt ibn, in der scbon ange-

zeigten Beschrankung auf die geistige Ausbildung, durcb eine

sacblich geordnete, kapitelweise Aufzahlung all der Dinge, die zum
scholastischen Bildungssystem geborten: von der religibsen TJnter-

weisung an iiber den Scbreib- und Latein-Unterricbt zu den sieben

freien Kiinsten bin, also beginnend und gipfelnd mit dem, was in

dem autobiograpbiscben Entwurf teils aufier Acbt blieb, teils ge-

radezu abgelebnt wurde. Dazu dann nocb als ScbluBstiick solcber

vollbommenen Erziebung: ^Wie der jnng weiBkunig betrachtet

das gebaim wissen und erfarung der welt“ — die scbolastiscbe

Weltweisbeit, die mit der cbristlicben Scbriftgelebrtbeit zusammen-
gebt: auf beidem zusammen berubt es, daB aus dem „weiBen^ Konig
jetzt der „weise^ wird. Ilnd nun iiber diese scbulmaBigen Bildungs-

elemente binaus nocb vielerlei Wissen und Konnen, das der Jiing-

ling sicb aneignet: Astrologie undMedizin, Spracbfertigkeit imBob-
mischen und Sloveniscben, „Gebau mit Zimmerwerk“

;
aucb in der

„scbwarzkunst“ wird er eingeweibt von „dem gelebrtesten Mann“
— ein uomo universale, aber in mittelalterlicbem Gewand. Denn
der geniale Menscb verstebt sicb nicbt aus der Mitte der Person,

sondern stellt an sicb selbst nur den Inbegriff der Sacben dar, die

unter sicb zusammenbangen und diesen rein objektiven Zusammen-
hang aucb bebalten, wenn sie in einer Person, auf vollendete Weise
reprasentiert, zusammentreifen. So ist die Darstellung in der schema-
tiscben Kapitelfolge geformt, Um all jene jeweils im Titel ange-

1) tfber den Typus als solchen vgl, Ranke, Znr Kritik neuerer Geschichts-
schreiber (1829), S. 143.
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gebenen Diage der Bildnng, die dtirch die nebenstebenden Holz-^

scbuitte deutlicher als durcb Worte illustriert werden, bat des

Sekretars Eloquenz seine superlativiscbe, ganz allgemein gehaltene

Paraphrase gelegt; dazu tritt in jedem Kapitel die Beziebnng der

Sache auf die Person des Helden in der Weise, daB er als Meister

in dem jeweils vorgeflibrten Each bingestellt wird* Das kann,

wie im Enkomion fiblich, durcb direkte Lobpreisuiig gescbehenj es

gebt aber aucb lel)endiger zii : der Schuler zeigt in Rede und Ant-

wort seine XJberlegenbeit, sodaB der Lebrer den Vollkommenen
voll Bewunderung entlaBt.

Da ist nun aucb nocb eine echtOj wenn aucb dilnne Spur von

dem urspriinglicben Selbstgefiibl zu seben: er bat ;,aus eigner be-

wegnus“ schreiben gelernt; bei der Unterweisung in ,jdem recbten

grand der beiligen gescbrift“ stellt er Eragen, die seine geistlicben

Lebrmeister nicht zu beantworten vermbgen: „sein verstand, den

ime got geben bat, iibertraf die lerung“
;
und ahnlicb gebPs bei

der arztlicben Kunst : scbwer erkrankt, hatte er unter den Handen
der Arzte sterben miissen, wenn er sicb nicbt selbst die ricbtige

Arzenei „nacb seiner aufinerkung seiner krankbeit und empbindung

seines leibs erdacbt und genomen bet“. Stellt man diese Ziige, die

vereinzelt aufblitzen, zusainmen, dann mocbte man aucb den Grand,

aus dem sie hervortreten, direkt fassen, in der Lebensanscbauung,

und aucb daflir bietet die Selbstdarstellung des „weisen Kbnigs“

bie und da einen Anhalt: in den besinnlicben Eragen, die er beim

Priifen der scbwarzen Kunst, um sie als widergottlicb und eitel

zu erweisen, an den Nigromanten stellt (gemeint ist der als Zau-

berer verschrieene gelebrte Abt Johannes Tritbemius ^)) oder in der

Art wie er sicb zu den mosaiscben Zebu Geboten stellt. Er
scbreibt diese Stellung, um den Sinn der religiosen Dnterweisung

anzugeben, seinem Vater zu. Der „nam fur sicb die drew gesatz

in den zeben gepoten , . das erst
:
glaub an ainen got : das ander

:

hab vater und mueter in eren; das drift: tbue deinem necbsten

als dir selbst“. Dnd das verstebt sicb so: obne Gottesiurcbt kein

ewiglicb Leben, aber das vierte Gebot bedeutet die Tugend der

Dankbarkeit, „wann die undankparkeit ist ain laster, darunter

alle laster verporgen werden", und vollends die Kacbstenliebe lauft

auf die koniglicbe Tugend der Gerecbtigkeit binaus: „dann welber

in seiner regirung unrecbtlich streit und ungleich gericbt fueret,

das ist ain verlierung der zeitlicben und ewigen eer".

Aber das, was sicb uns bier auftut, bestimmt eben nicbt die

1) Vgl. Strobl, a.a.O. S. 47ff.
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Auffassung des Menschen von sich. selbst, Es sind nnr verstreute

Zlige, die man erst suchen miiB, um sie zu finden, tind ancli erst

von nnserem gesdiichtliclien Standort ans snclit. Das Werk als

Granzes hat ein anderes G-eprage; das, was tins mit dem Zuge der

Unmittelbarkeit anspricht, geht unter in der als groBartig geltenden

Form. Diese bekommt Gehalt und Ehlle anch im Gedanklichen

nicht von der Personlichkeit her, sondern ans der allgemeinen

Morallehre, die mit ihrem Sentenzenschatz in dieser Art der Bio^

graphie iiberhanpt znr Ausfullnng des hberlieferten Schemas diente.

So finden anch im WeiBknnig beim Durchwandern der Erziehuiigs-

facher die Lebensregeln nnd Lehren der Zncht nnd Moral ihre

Stelle, wie das „halt Ma6!“, die Grundfordernng des Rittertnms

nnd der Adelsethik hberhanpt, oder die Ehrstentngend der „miltig-

kait“, und damit znsammen, ebenso typisch nnd regelhaft, die Art

wie der Jhngling zn Tische sitzt. „Er ist ein Anweiser aller

kiinftigen Konige nnd Eiirsten".

Die knnstgemaBe Stilisierung, die zn der rhetorischen Eoriii

des Enkomion gehort, vollendet sich nnn aber erst durch die wesent-

lichste Steigerung, die das Leben znm Heroischen hin erfahrt nnd

fiir die diese antike Knnstform mit ihren Vordentnngen zn Beginn

nnd der Seligpreisnng znm SchlnB wie geschaffen war. Die ans

der geschichtlichen Tatsachlichkeit des Herrscherlebens selbst er-

wachsende Idee der heiligen Weihe des Helden als des berufenen

Streiters wider die Unglanbigen trifft mit dem hochsten Ideal von

Bitter -Ehre znsammen nnd geht in ihm anf. So weist die Vor-

geschichte, welche die Vermahlnng von Maximilian’s Eltern erzahlt,

dnrch prophetische Andentnngen anf die gbttliche Bernfnng des

Hanses Habsbnrg hin. Die Enndheits- nnd Jngendgeschichte hanft

vom Mntterleibe an die wnnderbaren Vordentnngen anf den Thrken-
besieger, nnd laBt, wie der beste Kenner nrteilt, „gradezu ein

gewisses messianisches Licht anf Maximilian fallen, indem sie ver-

schiedene Wendnngen brancht, die in leisen Anklangen an die

Geschichte der Gebnrt nnd Jngend Christi erinnern“^). DerWeiB-
kunig sollte in dem heiligen Siege fiber die Tfirken den vorbe-

stimmten AbschluB finden; tatsachlich war in den letzten Be-
giernngsjahren des Kaisers, in die die Ansarbeitnng fallt, der Plan
eines allgemeinen Kreuzznges der Verwirklichnng nahe^).

Diese Leitidee vermag nnn aber zngleich den inneren Znsammen-
hang mit den beiden anderen Werken zu vermitteln, welche das

1) VgL V. Liliencron, a. a. 0. S. 337--.340. Im einzelnen ausgefuhrt von
StrobI a.a.O. S. 33 ff. 45 f.

2) Liliencron, a. a. 0. S. 357 f.
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eigentliclie ritterlicli'hofisclie Leben, Festesglanz,’ Turnier, Mum-
merei und Jagd tind Abenteuer behandeln: das ritterlicbe Spiel

anit der Grefahr und das in der Ritterart gespiegelte gefahrliclie

Dasein des Herrschers iind Kriegsbeldenj dem ;jpassiones et difPor-

tunia“ durch sein ganzes Leben lain verhangt waren.

Hier sind nunmehr die zeit- und brtlichen Einzcltatsachen

nicht nur „mit rechtei’ Orduung rler Mensclienvernnnft“ ztisaanmen-

gestellt, sonderii in eine ideale Hancllung, die Grundhandlung

ritterlicben Lebens eingegliedert, und ein reales Ereignis aus dem

Leben des Helden wird so umgedeutet, da6 es diese sinnbildliclie

Handlung darstellt. Maximilians vertrauter Briefwechsel gibt uns

Knnde von der Frohlicbkeit und Jugendlust, mit welcher er sich

in den PauKsen seiner Eeldziige dem bofischen Vergntigen und der

ritteidichen Eeier der Liebe zu seiner Gemahlin, der burgundischen

Kbnigstocliter hingab ^). Dieses Lebensverbaltnis, das im WeiB-

kunig nur kurz gestreift wurde, gibt ihm nun die Mbglichkeit,

das allbeherrsckende Motiv des Minnedienstes als des Weges zur

menscblichen Vollendung und des Ansporns zu groBen Taten flir

seine Selbstdarstellung zu gewinnen : die Liebe zu Marie von Bur-

gund wird, losgelost von dem zu engen, zu korperhaften Boden

der tatsachlichen Lebensbeziige, in ibrem konventionellen idealen

Gebalt aufgefaJSt und dient, halb Wirklicbkeit, balb allegoriscbe

Huldigung, zxim Rabmen flir die Begebnisse des Freydal und

Teuerdank.

Drei konigliche Jungfrauen, denen der scbbne, bochgemute

Jiingling um Minne werbend nabt, senden ihn, der jetzt, mit dem

weifien goldverbramten Gewande angetan, ein Namenloser, Unbe-

kannten, der Ritter scblechtweg geworden ist, auf Fahrten im

Dienste der „buolschaft“ aus zu Ritterspiel, Abenteuer, Kampf
und Gefabr

;
bei der Heimkebr zum vaterlicben Hofe kommt ihm

Botscbaft von einer macbtigen Kbnigin, die ibn zum Eliegemabl

begebrt, und diese bobe Frau ist nun „aucb eben der obberlibrten

drei Jungfrauen eine, deretwegen er die gemeldeten Ritterspiel

gepflogen hat“^). Das ist die Handlung, in welcbe die Rennen,

Stechen, Kampfe und Mummereien Maximilians im Freydal einge-

fiigt sind. Im Teuerdank aber, der dieser „comedi“ als die „tra-

gedi“ gegemiberstebt, wird die Brautfabrt zu Maria -Ehrenreicb

zu einer allegoriscben Darstellung der typischen Handlung des

Ritterlebens, das im Streben nach Ehre, der Tocbter des Ruhms,

1) Vgl. Quirin %^on Leitner in s. Ausgabe des Freydal p. L u. LII.

2) Freydal, Ausg. v. Q. v. Leitner, fol. 1, fol. 82 u. S. XXXV f.
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sich in alle FaliHichkeiten mit iiberlegener Kraft wagt; die bimm-'

lische Ehre der Kreuzfabrt, welcbe Maria von ibrem Ritter als

Bedingung fiir ibre Hingabe verlangen mab, gibt dabei, von Teufels-

versncbung und Engels ** Mabnung begleitet, Steigerung nnd Ab-

sqblnfi. Die Ansfiillung dieses Handlungs - Schemas mit den von

Maximilian tatsacblicb erlebten, nnr selten etwas zurecbt gestutz-

ten^) Abenteuern zeigt endlicb nocb einmal die cbarakteristiscbe

Verbindung von Respekt vor den Einzelwirklicbkeiten xmd relief

Gleicbgiltigkeit gegen ibre reale Verkettung: sie sind wie bnnte

Steine, die nirgends wnrzelnd beliebig in cine Reilie treten konnen.

So werden die 256 Ritterspiele des Ereydal — sie waren alle

tatsacblicb abgebalten, die Auswabl ist durcb die Absicbt des

Kaisers bestimmt, seinen Getreuen ein Ebrendenkmal zu setzen —
obne Rticksicbt auf ibre zeitlicb-ortlicbe Eolge zii einem Zykins

von 64 symmetrisch gegliederten Turnierbofen zusammengestellt.

Und abnlicb im Teuerdank: da sind die Eabrlicbkeiten nach den

Lebensaltern geordnet, aber diese natiirlicbe Gliedernng wird un-

frucbtbar gemacbt. indem die dlinne verstandesmafiige Scbablone:

Gefabrdung dnreb Vorwitz, Unfall, Neid und Hafi sicb dariiber-

legt^). Aucb die offenbar geplante Durchfltbrnng der nrspriing-

licben Konzeption, wonach der „bose Geist“ der Konstellation, dem
nun „die drei Alter “ zu Diensten sind, und sein „g6ttlicbes Wider-

spiel“, der Scbutzengel oder das „gunstige Horoskop“ Ebrenbold,

das Leben regieren, ist nicbt gelungen. Wie dann diese Entitaten

personifiziert und in Aktion gesetzt werden, das ist ganz im Stil

der allegorischen Herzenskampfe der franzosiscben Herzogshofe.

Die Dltrftigkeit der Einzelausfiibrung ist oft getadelt worden.

Es ist dies das Verbangnis solcber kaiserlicben Scbriftstellerei, die

sicb der ausgestaltenden Arbeit entziebt. Maximilian bat dock

durcb den groben Erfolg des Teuerdank erreicht, was er mit

seinen Rubmesscbopfungen erstrebte: es ist ibr Werk, wenn sein

1) Vgl, Liliencron, a. a. 0. S. 355. Jahrb. VI p. XV. Ranke, a. a. 0. S. 143.

2) Vgl. den Schlussel Pfinzings, in der Ausgabe des Teuerdank von Haltaus

S. 184 f. — Vgl. auch Jahrb. VI 462. — In einem fruberen Stadium scheint Fiir-

witz und Unfall zusammen behandelt zu sein, vgl. Jahrb. VIII p. 94—102 (Ver«

tauschung der Kopfe der Figuren). Gemeint sind deutsche, italien. usw. Feinde.

3) Pfinzings Schlussel deutet die Funktion des Ehrenhold kaum richtig,

Vgl. die Holzschnitte, wo Ehrenhold (s. Zeichen ist ein Glixcksrad) stets gegen-

w^rtig ist, mit Jahrb. VI S. 454 u. IV p, 296. I)er „glerte Doktor“ des Teuer-

dank hangt zusammen mit den Bildern des Weifikunig, wo das Erlernen der

Schwarzkunst geschildert wird; der „bos Geist“, dessen Dienstmannen die Plaupt-

leute sind, ist deutlich der spiritus malus constellationis, Vgl. bes. Burgkmair’s
Schluhbild: devotio mystica.
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Bild trotz aller historisclien Aufklarung iiber den Begriinder der

Habsburgisclien Weltmachtstellung fortlebt als die Idealgestalt

adliger Mannlicbkeit, des frobgeinuten liebenswizrdigen galanten

Ritters, des groBten Jagers, des gewandtesten Recbters und kuhn-

sten Reiters, ttichtig im Kriegshandwerk wie in alien Kiinsten

des Friedens.



11 .

Rechtsgescliichte

Heerfahne uhd Rolandsbild.

TJntersuchungen fiber „Zaube,r“ und y,Sinnbild“ im germaniscbenRecht.

Von

Herbert Meyer.

Vorgetragen in der 5iFentlichen Sitzung am 8. November 1930.

Keins nnserer alten Reclitswahrzeichen ist so umstritten wie

das Rolandsbild. Die stolzen Steinriesen, die seit alters das Stadt-

bild niiserer niedersachsiscben Stadte beberrschen, muBten sie doch

die Phaiitasie des Betrachters anregen und weite Kreise zum Nach-

sinnen xiber ibre Bedeutnng fiibren! So ist ausnabmsweise gerade

dieses Problem der deutscben Recbtsgescbicbte, einer Wissenscbaft,

die beute den Laien kaum.zu fesseln pflegt, in hobem MaBe volks-

tiimlicb. Dock dieser Vorzug tragt nicbt immer zu rascberer Losung
bei. Grerade bei den Rolanden bat, wie icb glaube, das Heraus*-

reiBen der Einzelerscbeinung aus der Reibe der artverwandten

Recbtswahrzeicben zu der boffnungslosen Verwirrung gefdhrt, die

nocb beute in der Bebandlung der Rolandsfrage berrsobt.

Die iiberragende Bedeutung Rolands des Riesen am Ratbaus
zu Bremen und seiner freien Reicbsstadt, filbrte, als sicb die

Wissenscbaft zu Beginn der Neuzeit mit ibm und seinen Kumpanen
zu bescbaftigen begann^), dazu, sie als Sinnbilder der Stadtfreibeit

1) „Zur Literatur der Roland-Bildsaulen“ G. Sello, Deutsche Geschichts-
blatter II (1900), S. Iff., 40ff., 65 ff., 111(1901), S. 33ff., IV (1902), S. 126 ff.,

159 ff., auch schon Forschungen z. Brandenb. u. PreuB. Geschichte UI (1890),
S. 77 ff. Vgl. ferner den Bericht uber die Rolandforschung von Karl Heldmann,
Die Rolandsbilder Deutschlands (1904), S. 4ff.; danacb Konrad B eyerie, Zeit-

schrift der Savigny-Stiftung fur Recbtsgescbicbte 25 (1904) Germ, Abt, S. 394 ff.,

Albert Werminghoff, Westermanns Monatshefte (1907), S. 761 ff., J. Huizinga,
Een westfriesiscbe Roland, Oud-Holland 25 (1907), 3. afl., C. Voretzsch, Zeit-
schrift fiir Romanische Philologie 33 (1909), S. 2ff. Vollstandig sind die Literatnr-
angaben auch bei Heldmann nicht. So fehlen altere Dissertationen wie die von
Nicolaus Meyer, Comm, hist.-pol.-iur. de statuis et colossis Rolandinis), Basel
1675 (vgl. dazu Sello, Gesch.-Bl. II S, 54, Turk S. 16); ferner ist seit Turk
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aufzufasseii. Der Name wies auf den Paladin des grolJen Kaisers

Karl Man sail also in dem Standbild die Darstellung einer bi-

storischen Personlicbkeit, die als solche berufen war, des Reiches

Schild zu fiihren. Trug doch der Schild des Bremer Rolands den

kaiserlichen Adler, nnd schien dock die Umschrift ganz eindentig

anf Bremens Eigenschaft als Reichsstadt zu weisen:

Vriheit do ik jii openbar

De Karl und mennich vorst vorwar

Desser stede ghegheven hat.

Des danket Dode is min radt.

Der Unistand, daB manche Rolandsbilder zweifellos Kaiser-
bilder sind, besonders aber die Verwechslung^) des Magdeburger

Rolands mit dem „lipzeichen“ Kaiser Ottos ^), dem berittenen Kaiser-

bild anf dem Magdeburger Marktplatz, das man neuerdings auf

Karl den GrroBen deuten wilP), brachten dann JohannGrryphi-
ander^) (Grriepenkerl), einen G-elehrten und Dichter des 17. Jhs.,

zu der Ansiclit, daB es sich urn Kbnigsbilder und Wahrzeichen des

nicht mehr benutzt, nur von Sello, Forsch, B. 79, Gescb.-Bl. II S. 54, zitiert die

wichtige Scbrift von Rhetius, De statuis Rolandinis jurium quorundam indicibus,

gedruckt als Dissertation von Curt Erentreich deMorner, Nobilis March., Disp.

Jurispuplici (!) de Statuis Rolandinis in urbibus et vicis quibusdam Germaniae ju-

rium aliquorum indicibus (Frankfurt a. d. 0. 1670) und bei Job. Frid. Rhetius,
Disputationes juris publici (1678) p. 1 ss., Disp. Nr. 1, sowie die sehr wertvolle

Arbeit von Andreas Ockel, Tractatio historico-juridica de Palatio Regio seu

Scabinatu Hallensi, Halle 1700, Sie bildete die Grundlage fiir die bier einscbla-

genden Arbeiten von Christian Gottlob Haltaus, insbesondere fur dessen Ab-

bandlung „De turri rubea Germanorum medii aevi“, Lipsiae 1757 (Programm der

Ratsschule zu St. Nicolai), auch gedruckt als Commentatio de t. r., Francofurti

et Lipsiae 1758. Diese gab zablreiche Anregungen fiir Fr. Rohmers Abband-

lung iiber „Die rotbe Thiire zu Frankfurt am Main", Archiv f. Frankfurts Ge-

schichte und Kunst, 3. Heft (1844), S. 114 if., wieder abgedruckt bei Johannes

Janssen, Job. Friedr. Rohmers Briefe und kleinere Schriften II (1868), S, 432ff.

1) Gryphiander c. 68 § 7f., der Irrtum wurde widerlegt durcb Rhetius,

1. c. Cap. II § 15 ss., p. 14 s.

2) Eugen Rosenstock, Ostfalens Rechtsliteratur unter Friedrich II. (1912),

S. 132 ff.

3) Hans Kunze, Geschicbtsblatter fur Magdeburg 62 (1927), S. 114ff.

4) Joannes Gryphiander, De Weichbildis Saxonicis sive Colossis Ru-

landinis urbium quarundam Saxonicarum Comraentarius Historico-Iuridicus (1625

bzw. 1666), c. 71, 75. Der Roland ist ihm ein Wahrzeichen, „da6 am selben Orth

ein Dingstuel sey unter Konings Ban“. Zugleich ist der Roland Zeichen des

Konigsfriedens und des Stadtrechts, c. 76, 77. Er ist tirspriinglich ein Denkmal

der Konige und anderer Fiirsten, deren Bannwahrzeichen, Schwert und Schild, er

tragt. Der 5<lteste Historiker der Rolande hat also vieles richtiger gesehen als

die spateren. Die Vorrede seines Werkes ist datiert: Oldenburg am 1. Juli 1625.
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Konigsbannes handle, dafi auch der Name nichts mit dem Paladin

Boland zn tun habe. Er leitete ihn von „Ratland“ oder „Buge-

land" ab und brachte die Bildsaulen in Zusammenhang mit dem
Stadtrecht, das mittelniederdeutsch „wikbilde“ heifit^). So gab er

ihnen die Bezeichnung „Weichbilder", die vollig fehlgreift

aber noch in nnserer Zeit Manner wie Jacob Grimm und

Richard Schroder^) zunachst irregefuhrt hat. Im 19. Jh. hat

dann Karl Tlirk®) die zutreffende Wahmehmung gemacht, da6

eine Reihe von Rolanden in Tracht, Haltnng und Abzeiclien den

Gerichtsvorsitzenden darstellen. Er sieht daher in ihnen alien

Richterbilder, "Wahrzeichen der Gerichtsbarkeit. Demgegen-
iiber hielt Jacob Grimm®) am Paladin der Karlssage test; er

wollte in den Rolanden mythologische Figuren erkennen, die auf

das germanische Altertum zuriickgingen, Fortbildungen der Irmen-

saule”^). Spater®) lieiJ er freilich diese Deutung fallen und fiihrte

die Entstehung der Rolandsbilder auf den EinfluB der hbfischen
Epen zuruckj die die Karlssage bei nns erst bekannt gemacht

haben. Anderseits ist seine altere Ansicht von ElardHugoMeyer^)

1) c. 71. Er folgt darin einem von ihm dort in extenso angefuhrten Hut-

achten Melchior Goldasts.

2) Auch diesen Irrtum hat bereits Rhetius, Cap. I § 34 ss., p. 8, widerlegt,

ebenso die Deutung von Roland als Riigeland, ebd. § 30 ss.

3) Irmenstrafie und Irmensaule (1815), S. 45, auch Kleinere Schriften 8

(1890), S.492f.

4) „Weichbild“, Historische Aufsatze, dem Andenben an Georg Waitz ge-

widmet (1886), S. 306ff., 322; Die Stellung der Rolandsshulen in der Rechts-

geschichte, bei Richard B^ringuier, Die Rolande Deutschlands, Festschrift

zur Feier des 26jilhrigen Bestehens desYereins fiir die Gescbichte Berlins (1890),

S. lif., insbesondere 3ff., 22 if. Dazu und zu Sello, Rolande, die Besprechung
von K. Uhlirz, Mitteilungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung

15 (1894), S. 676j0P., der die Entwicklung des Rolands an die Friedekreuze an-

kniipft, die er mit Recht vom Marktkreuz scheidet; abnlich F. Keutgen, Unter-

suchungen iiber den Drsprung der deutschen Stadtverfassung (1895), S. 71 ff. Da-
gegen schloB sich Rudolph Sohm, Die Entstehung des deutschen Stadtewesens

(1890), S. 18fiP. eng an Schroder an.

5) Carolus Tiirk, De statuis Rolandinis, Hab.-Schrift, Rostock 1824, p. 24ss.

Das abfallige Urteil von Sello, Gesch.-Bl. II S. 54, ist unbegriindet.

6) a. a. 0. Demgegenuber ist bervorzubeben, dafi Rhetius schon im Jahre
1678 den Standpunkt vertrat, dafi der Rolandname der Statuen auf spaterer Um-
deutung auf Grund der Chroniken beruhe, Cap. I § 37 ss., p. 9-

7) Die Zuruckfuhrung auf die Irmensaule findet sich schon im Jahre 1700
bei Ockel, S. 23f., Th. 28. Wie Ziu-Mars der Gott des Gerichts, sei aucb Ro-
land ein Wahrzeiehen der Gerichtsbarkeit, S. 34, Th. 38 if.

8)

. Kl Schriften 11 (1865), S. 359.

9) Hugo Meyer, Roland, Programm der Hauptscbule zu Bremen (1868), S. 22.
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aufgenommen und besonders von Paul Platen^) Ms heute leiden-

schaftlich verfocbten worden. Kiirzlicli hat Erich Jnng^) allerlei

Beachtliches daf'iir beigebracht; und auch fur den historischen
Roland ist noch neuerdings ein eifriger Vorkampfer^) aufgetreten,

der freilich als unfreiwilliger Humorist die Geschichte auf den

Kopf stellt. Die besondere Vorliebe, die man gerade im deutschen

Norden und Osten fur Roland seit alters gchabt habe, erklart er

damit, daB diesex' nicht in Spanien, sondern bei Prenzlau im Kainpf

gegcn die heidnischen Sox'ben'^} gefallon sci. Andcrseits hat Hein-
rich Zoepfl"') in einem anregenden und mancherlei Gates brin-

genden, aber leider vollig unkritischen Buch einen Sachsen- oder

Wendengott jjPIruodo"®) (oder Chrodo) zum Taufpaten unserer

Bildsaulen gemacht, allerdings neben Kaiser Otto 11. dem Roten,
d, h. dem Blutrichter

Die Marktrechtstheorie, die die Entstehung der Stadte

des Mittelalters auf den Markt zuruckfiihrt und die Stadtgemeinde

als eine standige Marktgemeinde auffafit, hat dann Richard
Schroder®) dazu gebracht, in den Rolanden Marktfreiheits-

1) Zur Frage nach dem Ursprung der Rolaiidsaulen
,

Jabresbericht des

Vitzthumsclien Gymnasiums, 38, Dresden 1899, S. Der Ursprung derBolande

ebd, 40 (1901), S. 3 If., Der Ursprung der Rolande (1903), S. 2ff.

2) Germaniscbe Gutter und Helden in cbristlicber Zeit (1922), S. 75ff., 160,

321 f, Mannus 17 (1925), S. Iff. „Irmensul und Rolandsaule“, ebd. 20 (1927),

S. 118 if. „Gotter, Heilige und Unholde“, besonders S. 136 ff., ebd., Erg^nzungs-

band 6 (1928), „Altgeweihte Statten“, S. 347f.

3) F. E. Mann, Das Rolandslied als Gescbichtsquelle und die Entstehung

der Rolandsaulen (1912), Vgl. dazu Edw. Schruders Besprechung in der Hi-

storischen Zeitschrift 117 (1917), S. 349 f.

4) „Saracem“ = „Stettiner“. Die Bildsaulen sind nach Mann Denkmaler

fiir den Gefallenen, die ihn als Jungling bei der Wache vor dem Altar darstellen,

die der Ritterweihe vorausging; S. 130ff.

5) Alterthumer des deutschen Reichs und Bechts III, Die Rulands-Saule

(1861), S. 159 ff., 169. Er deutet den Namen als „der Rote“, der blutige, und

identifiziert ihn mit Ziu, wahrend Platen Donar als Trager des Rolandskultes

ansieht.

6) Einen slavischen Gott dieses Namens hat es nie gegeben, ebensowenig

wie einen germanischen Gott „Hruodo^‘ oder „Krodo“, den E. H, Meyer a. a. 0.,

S. 10 ff, angenommen hat; Karl Helm, Die Entwicklung der germanischen Reli-

gion bei Hermann Kollau, Germaniscbe Wiedererstehung (1926), S. 350.

7) S. 95 ff., 125, I69f. Die Hervorhebung Ottos des Roten geht iiber Haltaus

aufOckel, p. 15 Tb. 17 zuriick. Auch in dem Eruodo wollte Zoepfl den

„Roten“ erkennen, S. 157 ff., 169.

8) Weirbbild, S. 306ff., 322, bei Bdringuier, S. 4ff., Marktkreuz und

Rolandsbild, Festschrift fur K. Weinbold (1896), S. 118 ff. Auch ibm ist der Row-

land Bannwahrzeicben, aber mit Beschrankung auf den Markt.
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zeichen zu erblicken. Weder mit der Keichsfreiheit der Stadt,

nocli mit dem Blntbann koimten die Bilder etwas zu tun haben,

da sie auch in Landstadten und in Orten obne Hocbgericht vor-

kamen. Sie seien monumentale Ausgestaltungen der alten Markt-

zeichen, die in Gestalt der Marktfahne oder des Marktkreuzes fruher

jeweils bei der Yerkundung des Marktfriedens aufgesteckt zu

werden pflegten. Diese Lehre hat, wie wir sehen werden, manches

fiir sich; nur ist sie in ihrer Beschrankung auf den Markt zu eng

gefaBt. Es ist ferner ausgeschlossen, daB diese ganze Entwicklung

vom Kreuz oder der Fahne zum Boland in der spaten Zeit der

Stadtrechtsbildung vor sich gegangcii sein soli, ohne daB wir die

tlbergange irgendwie feststellen konnten.

So hat sich Georg Sello^), der tapfere Schildkiiappe des

Rolands von Bremen, leidenschaftlich fur die alte Lehre vom
Konigsbild als Zeichen der Stadtfr eiheit eingesetzt. Die

BUdsaulen stellen nach ihm den Flirstentypus des norddeutschen

Mittelalters dar. Die alteren seien mehr oder weniger portrat-

ahnliche Bilder Ottos des GroBen, des Schopfers der geistlichen

Filrstentumer, in denen die Stadtfreiheit fruher cine Statte fand

als in den Reichsstadten. Der Rolandname und die Anknupfung
an die Karls sage gehe auf Bremen zuriick. Hier habe man
seit dem 12. Jh. Karl als den Schopfer der stadtischen Freiheiten

betrachtet.

Demgegenuber hat Siegfried RietscheD) winder in Er-

1) „Die Rolandsstatuen zu Magdeburg und Brandenburg a. d. H.“, Blatter fur

Handel, Gewerbe und sociales Leben (Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung) 1886,

Nr. 22, S. 169 f., 23, S. 179ff., 24, S. 187 f., 25, S. 196 ff., „Eolands-Bildsaulen«, ebd.

1890, Nr. 9, S. 68 £f., 10, S. 73ff., 11, S. 81f., 12, S. 91 f., 13, .8. 99iF., 14, S. 107 f., 15,

S. 113 f., 16, S. 121 ff., 17, S. 129 f., 18, S. 138 f., 19, S. 147 ff., „Die deutscben

Rolande", Forschungen zur Brandenburgischen und PreuBischen Gescbichte 111

(1890), S. 71ff., „Der Roland zu Bremen" (1901), „Vindiciae Rulandi Bremensis"

(1904). Auch „Der Roland/u Perleberg und andere markische Rolande", Branden-
burgia, Monatsblatt der Gesellscbaft fur Heimatskunde der Provinz Brandenburg
Bd. 53 (1902), S. 277 ff. und „Der Roland von Neubaldensleben", ITestscbrift des

Allervereins (1920). F. Kent gen, in der Deutscben Literaturzeitung 1903,

Sp. 91 ff. hat Sell os Ansicht, daB die Rolande von Anfang an Zeichen der Stadt-

freibeit seien, gebilligt, aber sie mit seiner Theorie, daB vorher Kreuze an ihrer

Stelle gestanden batten, vereinigt. Er nimmt an, daB sie bei ihrer Errichtung im
12. Jh. von vornherein als Standbilder des Paladins Roland gegegolten batten, der
damals in aller Munde war.

2) Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhaltnis (1897), S. 212 ff., wo er
besonders gegenuber R. Schroder betont, daB Scbaub, Kreuz, Scbwert, Hand-
§cbuh usw. Sinnbilder des Konigsbannes und Ko nigsfriedens sind, also in
erster Reihe als Gericbtswahrzeichen in Frage kommen. Die Markt- und Stadt-
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iniierung gebracLt, da6 die beglaubigte Geschicbte der Eolauds-

bilder nirgends iiber das Jahr 1200 zuruckreicbt ^). Und der al-

teste Typus istnicht der gebarnischte Bremer Roland, sondern

der von Halle, dessen Steinbild die genaue Naclibildung einer

alteren Holzfigur ist, die zwar zuerst 1426 erwabnt wird, aber

ihrer Tracbt nach dem 13. Jh. angehort Sie ist nngeriistet, bar-

bauptig nnd im Mantel. Diese Tracbt und das erhobene Sobwert,

das ein Ricbtschwert mid kein Ritterscbwert ist — am Giirtel

fehlt aucb die Scbeide — bezeichnen ihren Trager unzweideutig

als den Hocbrichter. Die Hochgericbtsbarkeit aber lag urspiTing-

licb allenthalben in der Hand des koniglicben oder fiirstlicben

Stadtberrn®) und bat mit der Stadtfreibeit nicbt das Mindeste

zu tun.

Docb ein nocb scblimmeres Sakrileg mu6te Sello erleben. Mit

bestechender Ubereinstimmung kamen zwei Porscber, ein Historiker,

Karl Heldmann^), und ein Spracbforscber, Franz Jostes-'^),

gleichzeitig zu dem Ergebnis, den Rolanden den Cbarakter als

Recbts wabrzeicben ganz abzusprechen. Und der Roland

kreuze, die im Mittelpunkt des Ortes errichtet wurden, seien durchaus zu

scheiden von den zur Begrenzung des Weichbildes und des Stadtfriedens be-

stimiiiten Friedekreuzen. Der Boland sei nicht Trager von Marktsymbolen,

sondern des Richtschwertes, sei also Zeichen der hohen Gerichtsbarkeit. Ferner gegen

Sello Historische Zeitschrift 89 (1902), S. 467ff. Ihm schloB sich G.v. Below,
Das altere deutsche Stadtewesen und Burgertum, 3. Aufl. (1925), S. 67 an.

1) Immerhin wird man zngeben tnussen, daB Sello nicht unerbebliche Wahr-

scheinlicbkeitsgrunde fiir eine Vorgeschichte der Rolande beigebracht hat; vgl.

insbesondere Roland v. Bremen, S. 12 if., Roland zu Perleberg, S. 282ff. Wenn

Heldmann, a. a. 0., S. 43, von „Sellos phantasiereichem Rolandsroman^ spricht,

so ist das eine wenig vorsichtige Ubertreibung.

2) So Sello, Roland von Bremen, S. 15 f. Vgl. die Tafel I bei Held-

mann S. 63 Oder bei Bdringuier, S. 165.

3) Auch nach Rietschel also sind die Rolande Furstenbilder. Der Unter-

schied in der Tracht beruht auf der Verschiedenheit der Entstehungszeit. Stellt

das 12. und 13. Jh. den Fursten in der Friedenstracht des Richters dar, bevor-

zugt das 15. Jh. das gebarnischte Ritterhild.

4) In der oben S. 460 Anm. 1 angefuhrten Schrift (I)
;
im wesentlichen zustimmend

K.B eyerie in der ebd. angefiihrten Besprechung; ablehnend u. A. Siegfried

Rietschel, Historische Vierteljabrsschrift 8 (1906), S. 86 if., Sello, Vindiciae. Be-

senders gegen S ello und Rietschel richtet sich Heldmanns (II) Antikritik „Ro-

landspielfignren, Richterbilder oder KOnigsbilder ?“ (1905). Dagegen wieder Riet-

schel, Historische Vierteljahrsschrift 1906, S. 535 ff.; vgl. ferner Philipp Heck,

ebd,, S. 305ff., auch Franz Hampers, „Die Rolande", Schlesische Zeitung Hr. 411

vom 15. Juni 1906.

5) Roland in Schimpf und Ernst (1906), zuerst veroifentlicht in der Zeit-

schrift des Vereins fiir rheinisch-westfalische Volkskunde I (1904), S. Off.

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 3 u. 4,
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von Bremen, der sich selbst als Freibeitssymbol bezeicbnet, sollte

nichts anderes sein als die monumentalste Falscbung des

deutscben Mittelalters ^). Sellos kritisclie Sicbtung des grbfitenteils

von ihm selbst zusaminengetragenen Materials batte den Gegnern

den Weg gewiesen. Im Lauf der Zeiten war der Rolandsname

auf immer zablreichere Denkmaler iibertragen worden, die ibn

im Mittelalter nicbt geflibrt batten oder nicbts mit den Stadtwabr-

zeicben zn tun batten, Pranger, Staupsaulen, Brunnenfiguren, Hei-

ligenbilder. Sie alle merzte Sello aus, so dafi nur eine Ideine

Zahl von Bildsaulen iibrig blieb, samtlicb dem sacbsiscben Recbts-

gebiet Nord- und Mitteldeutscblands angeborig. Heldm ann -) ging

nocb weiter und liefi nur secbs ecbte Eolande iibrig, samtlicb

steinerne Eitterbilder mit dem Scbwert in der Hand, den Bremer

von 1404, den Halberstadfcer von 1433, den Zerbster von 1445, den

der Neustadt Brandenburg von 1474, den Quedlinburger von 1476

und den im Jabre 1631 zerstbrten Magdeburger Roland von 1459

Sie zerfallen in zwei Typen, den Bremer mit Scbild und den

Magdeburger o b n e Scbild Samtlicb baben sie bolzerne Voiiaufer.

Diese wurden erw-abut in Magdeburg im 13. Jb. ^), in Bremen
zum dabre 1366, in Zerbst 1385 usw. Aucb den Roland von Halle,
der wie geseben, seiner Tracbt nacb ins 13. Jb. gebort, als Holz-

figur 1426 erwabnt wird und im 18. Jb. in Stein nacbgebildet

wurde, scbeidet Heldmann aus. Er ist ibm, dem Nacbweis
Rietschels gemafi, ein Abbild des an der Dingstatte nicbt an-

wesenden Gericbtsberrn, also des Burggrafen von Magdeburg, als des

Triers der Hocbgericbtsbarkeit. Scbon das ist bedenklicb, da das

Bild im Jabre 1426 den Rolandnamen fiihrt®) und damals ein Holz-

1) Ygl. Heldmann I, S. 135: „Der steinerne Roland zu Bremen, das gro3-

artigste Denkmal, das eine literarische Falschung aus poiitiscliem Ehrgeiz sich

Jemals gesetzt bat".

2) I, S, 61

3) Uber ibn vgl. Ernst Neub auer, Magdeburgs Roland, Gescbichts-Blatter

fiir Stadt und Land Magdeburg, 49/50. Jahrgang 1914/15 (1916), S. 403£
4) Heldmann II, S. 130.

5) Nacb Heldmann; es bandelt sicb inWahrbeit nur um eine Erwabnung
des Rolandspiels. Die erste Erwabnung der RolandsbildsMe ist die Nachricht
der Scboppencbronik, dafi zu Pfingsten 1419 ein neiier Roland erbaut wurde;
Neubauer, S. 408. Damals stand also schoh ein alter Holzroland. Seltsamer-
weise scbeint freilicb Eugen Rosenstock, Ratbausund Roland (1912), S. 38, anzu-
nebmen, dafi die Anerkennung des Spielrolandes fur das Magdeburg des dreizehnten
Jahrhunderts, die ja tatsachlicb nie streitig war, die eines alten Holzrolands mit
rechtlicher Bedeutung ausschliefie.

6) Heldmann I, S. 72 Anm. 1.
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bild ist. Gerade
.
d e n Umstand aber, dab die andern Eolatid-

saulen holzerne Vorganger batten, verwendete Heldmann fiir

seine Tbeorie, dali es sich nm bloBe Spiel figuren bandele. Dieses

Spiel, eine Nacbbildung der germanischen Maispiele, wie er meint,

tritt uns unter dem Namen Roland oder Rolandspiel zuersfc urns

Jahr 1280 in Magdeburg entgegen ^), Es ist ein ritterliches Scherz-

spiel, das der patrizischcn Stadtjugeiid die Aufgabe stellte, zu

Pferde init dem Speer gegen eine drelibare Holzfigur anzurennen,

die mit ausgebreiteten Armen auf dem Marktplatz stand ^). Es

gait den Schild zu treffen, den der linke Arm Melt, dann aber

rasch an der in XJmlaixf versetzten Figur vorbeizukommen, damit

dem Reiter nicbt das MiJBgeschick widerfahre, von deren rechtem

Arm vom Pferde geschlagen zu werden. Jostes®) fiihrte in seiner

gleicbzeitigen Schrift „Roland in Scbimpf und Ernst" dieses Spiel

auf die Waffenlibungen am „palus" zuriick, die scbon in den ro-

mischen Heerlagern llblich waren und anf der ^quintana", einer

StraBe stattfanden, die als Marktplatz diente. Als „ quintaine"
oder „rota" begegnet das Spiel mit drehbarem Baum spater in

Frankreich und England. In Niederdeutschland sei es dann Rulle-
bSm oder Roland genannt worden. Das Wort babe also nichts

mit dem Paladin zu tun, sondern bange mit „rotulare" (sick drehen)

zusammen ^).

1) Heldmann b S. 79ff., II, S. 200ff., 207, Jostes, S, 12fr., Neubauer,
S. 407 f. Docb batten schon Zoepfl III, S. 155, 164 218 221 f. und Sello,

Roland von Bremen, S. llff., darauf bingewiesen.

2) Der Marktplatz war offenbar ihr regelmaJliger Standort, wie schon die

Nacbricht iiber die Anfstellung des mit ihr zusammen genannten Scbildbaiimes

auf dem Markt zu Magdeburg beweist, der gleicbfalls den ritterlieben Spielen

diente; vgl. Neubauer, S. 422 nebst Abbildung, 441 If. Bei den Piingstspielen

urn 1280, die offenbar in ungewShnlich groi3em Rabmen gefeiert warden und

fur die man daher eine Festdicbtung des Bruno von Schonebeck erbat, hat

man zuerst einen neuen Festplatz au6erhalb der Stadt angelegt, der seitdem nacb

dem Gralspiel den Namen „Gralwerder“ erhielt; Neubauer, 8. 407 Anm.5. Damals

war aber das Rolandspiel bereits unter diesem seinem Namen bekannt; die „Kon"

sta!iler“, der reichsten Burger Sohne, „pflegten“ damals die Spiele zu leiten, „als

den Roland, den Schildhaum, die Tafelrunde“ usw. Diese sind also samtlich ur-

sprunglich auf dem Markt zuhause. Vgl. aucb Jostes, S. 12f. In Miinstei stand

der Spielroland noch im 16. Jh. auf dem Markt; ebd. S. 14. Ebenso in Liibeck;

Heldmann I, S. 88.

3) S. 13 if. In der Ausgabe von 1906, S. 15 ff.

4) Rosenstock, S. 40f. bringt es fertig, beide Deutungen zu vereinen;

die Magdeburger haben nach ihm den Namen des verehrten Paladins von „rollen“

abgeleitet und ihn desbalb als Drehfigur verwendet. Zum Beweise beruft sich R.

auf das bekannte Wortspiel in Shakespeare’s As you like it I 2, das schon Sello,

Roland von Bremen, S. 53 Anm. 38 herangezogen hatte.

31 *
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Beide Porscher stimmen dberein in der Ansijjit, dafi der Name

Roland von diesen Drelifiguren anf die spater an ihrer Stelle

erricMeten Steinbildsaulen iibergegangen sei. Da6 das mogHcb

war and da6 diese zum Eechtssymbol nmgedeutet werden

konnten, beruht nach Heldmann^) auf emer genialen Falscbnng
des Bremer Biirgermeisters Johann Hemeling, des Errichters

des Steinrolands nnd Bearbeiters and Eortsetzers der Bremer

Chroniken. Zum Jahre 1111 and zum Jahre 1307 ward in diesej' tun

der Stadt Bremen den Vorrang in der Hanse zu sichern, der Satz

eingefiigt, daB Bremen zum Zeichen seiner Vorrechte „Rolande des

Kaisers Schild vorhangen durfe“. Und zu der Nackricht des Jahres

1366 liber einen Stadtbrand, den die Soldner des erzbischoflichen

Stadtherrn bei einem Kampf mit der Biirgerschaft anlegten und

bei dem auch der Roland verbrannte, habe er den Zusatz gemacht

:

„do branden de vygande Rolande und gunden der stat nene vry-

heit". So sei der Boden fiir die Anffassung des Rolands als Zeichen

der Stadtfreiheit bereitet gewesen, und im Jahre 1404 habe Heme-

ling die steinerne Kolossalfignr mit dem Schild des Reiches und

der Hmschrift errichten konnen. Von hier aus habe sich dann der

neue Rolandtyp verbreitet *).

Diese ganze Deutung ist heute als vollig unmbglich erkannt.

Granz abgesehen davon, da6 der Typus der Spielfigur mit den aus-

gebreiteten Armen durchaus abweicht von dem pfahlartigen Ro-

landsbild mit den eng an den Korper geprehten Armen, tragt

dieses^) in der Hand stets ein Schwert und nicht einen Schild,

der als Ziel fiir den Lanzenstofi bei der Drehfigur unentbehrlich

war. Dafi dem Bremer Roland der Schild wirklich spater vorge-

hangt wurde, zeigt dessen anorganische Anheftung an die Brust

des Tragers^). DaB der Roland aber auch schon vor dieser Ver-

schonerung ein Rechtswahrzeiohen gewesen sein muB, das

ergibt die einfachste tlberlegung. Innerhalb eines Menschenalters

soil durch die Ealschungen in der Meinung der Mitwelt aus der

komischen Drehfigur, die 1366 verbrannte, ein Stadtfreiheitszeichen

geworden sein! Rietschel®)sagte mitRecht: unsterblich laoherlich

1)1, S. 98ff. 2)1, S. 185ff.

3) Mit alleiniger Ausnahme einzelner ganz spS,ter Figuren.

4) Vgl. dieAbbildung auf Taf. 3 bei HeldmannI bei S. 99. NachSello,
Vindiciae S. 6 ware die Anbringung erst 1512/13 erfoigt, wie er meint an Stelle

eines alteren kleineren Schildes. Nach der Chronik soil der Roland vor 1111

„der stad wapen“ im Schilde gefiihrt habeu, eine fiir diese friihe Zeit vollig un-

moglicbe Angabe.

5) Hist. Vierteljabrsschrift 1906, S. 542.
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gemacht hatte Hemeling sich. und seine Stadt Bremen, ware der

Roland yon 1404 wirHich eine auf solcher Griindlage errichtete

Falschung. Zudem hat Walther Stein^) nachgewiesen, daB die

Chronikenfalschungen erst dem dritten Jahrzehnt des 15. Jhs. an-

gehoren. Sie sollen also nur das Anheften des Reichsschildes an

den Roland nachtr%lich rechtfertigen. Wiinschte man in diesem

jetzt doch nicht nur wie frliher ein Palladium der Markt- und

StadtfreUieit, sondern ein solches der Reich sfreiheit, der „Kaxser-

freiheit", zu besitzen. G-enau betrachtet enthalt ilbrigens die In-

schrift des Scliildes auch nichts, was der Wahrheit widerspricht

:

„vryheit desser stede^^, also die Markt- oder Stadtfreiheit^) Bre-

mens wird darin auf die alte Zeit — in der Sprache des Mittel-

alters auf Karl den GroBen — zuriickgefiihrt, und der Konigsschild

selbst kann einfach ein Wahrzeichen des Eonigsbannes und Konigs-

friedens sein, unter welchemGericht undMarkt Bremens wie urspriing-

lich aller Stadte stehen. Denn auf dem Markt, an den Schranken

des Gerichts, wo das Ecliteding gehegt wurde, steht der Ro-

land^), und Marktrecht und Marktgericht waren konigliches
Regal in den StMten, wie allenthalben auf dem Lande die hohe

Gerichtsbarkeit.

Das gilt nun nicht nur flir Bremen, sondern fiir a lie echten

Rolandorte, zu- denen auch eine Reihe yon Dorfern gehoren®).

tiberall steht der Roland auf derDingstatt oder dem Markt®),

urspriinglich wie in Bremen als freie Saule '^). Spater lehnt man

ihn in den Stadten oft an das Rathaus an; denn der Rat er~

1) „Die bremische Chronik von Rynesberch und Scbene“, Hansiscbe Ge-

schichtsblatter 33 (1906), S. 139 ff.

2) „vryheit‘‘ im Sinne jener Zeit ist im ubrigen auch jedes Privileg oder

Sonderrecbt.

3) „stede“ kann die„Statte“ oder die „ Stadt" bedeuten; demnach kann sich

der Spruch auf die ^Dingstatt" oder die „Mark8tatte“ und schlieBlich auch auf

die Freiung des gesamten Stadtgebietes beziehen. Vgl. KarlHoede, „Die

sachsischen Rolande" (1906), S. 18 f., „Das Ratsel der Rolande" (1911), S. 132 f.

Anni. 1, der jedoch zu Unrecht leugnet, daB „stede“ auch Stadt hedeuten kann.

4) Siehe das schone Bild des Bremer Marktes in Matth. Merian’s Topo-

graphia Saxoniae Inferioris (1653) hei S. 62. Nach Vollendung des neuen Rat-

hauses hatte der Vogt seinen Platz unter dem zweiten Bogen der Laube gegen-

tiber dem Roland, friiher auf dem Markt selbst. Vgl. Alfred Kuhtmann, Ge-.

scbichte der bremischen Stadtvogtei (1900), Gierkes Untersuch. 62, S. 18, 38, 66,

Assertio libertatis Reip. Bremensis (1646) S. 751f.

5) Hoede, Rolande, S. 76lf., Heldmann II, S. 164, 170f.

6) Hoede, Rolande, S. 75ff.

7) Auch der Roland von Halle, der heute am Roten Turin steht, stand ur*

spriingUch frei.
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sclieint — nach. Entwicklung der stadtischen Selbstverwaltung —
als der Hort der ‘Stadtfreiheit. Er erwirbt aucb oft die Grericbts-

barkeit, die jetzt ins Eatkaus verlegt wird. Durchans zu Unreclit

bat Eugen Eosenstock^) in dieser spateren Verbundenheit von

Rathaus und Roland die Wnrzel der ganzen Recbtserscbeinung

erblicken wollen®).

Neinl Das, was alien Rolanden eigen ist, das blanke Schwert,
weist aucb in der Stadt nicbt auf die Ereibeiten der Burgefge-^

meinde bin, sondern auf das koniglicbe Regal, durcb das sicb die

Marktorte vor anderen Gremeinden auszeichneten, auf den Konigs-
frieden, der den Markt und das Marktgericbt beiligte, auf den

Kdnigsbann, der dessen Veracbter bedrohte. Der Reichsscbild

am Bremer Roland ist also nur eine verdoppelte Sicberung der

ursprlinglicben Idee, die er verkorperte. Zum Konigsscbwert tritt

der Konigsscliild, der uns sebon in der Lex Salica als Wabrzeicben

des Konigsbannes im offentlichen Gericbt begegnet®). Das Scbwert

1) Kathaus und Koland (1912), Zustimmend KL Ldffler, Niedersachsen

22, (1916/17), S. 229.

2) Es ist einfach unrichtig, wenn Rosen stock, S. 24, von dem Bremer Ro-

land ftir das 13. Jahrhundert sagt: „Was tut die weit iiber lebensgrofie Kolossal-

figur, die nicht etwa frei auf dem Marktplatz hingestellt, sondern aufs engste mit

dem Ratbaus verbunden war? . . . Er scliiitzt das Rathaus", Ich glaube, er war

alter als das alteste Rathaus. Und was soli es heiSen, wenn R. S. 28 sagt: „Der

alteste Bremer Roland kmn ja aus Holz gewesen sein; aber das ist weder be-

wiesen noch wahrscheinlich?" Wir wissen ja, daB er wie alle anderen Rolande

aus Holz war. Wie hatte Hemeling sonst von ihm erzahlen konnen, daB er ver-

brannt seil Abwegig ra. E. auch Heck a.a.O., S. 308 Anm. 1, der die Tatsache des

Brandes bezweifelt. Das seltsamste ist, dafi R. neben seiner Theorie uber die Ent-

stehung des Rechtswahrzeichens auch die der Spielrolande ubernimmt. Er halt es

sogar fi'ir moglich, daB eine Stadt, die einen Roland nach Bremer Muster hatte, „aus

dem Wiinsch beraus, das Ritterspiel ausfuhren zu kSnnen, zur drehbaren Holzfigur

iiberging". Das „Bremer Muster" ist ihm nur die „8teinerne Ausfiihrung" der

gleichen Einrichtung. Von den holzernen Recbtsrolanden scheint er nichts zu
wissen; vgl. besonders S. 48.

3) An dieser natiirlichsten und altesten Deutiing des Gericbtsschildes
in Lex Salica Tit. 46, die einzig dem Zusammenhang mit der Dinghegung und
den Hegungsfragen gerecht wird — vgl. besonders Rudolph Sohm, Die Frankische
Reichs- und Gerichtsverfassung (1874), S. 371 — muB man m. E. trotz aller vor-

gebrachten Gegenmeinungen mit Hans Vordemfelde, Die germanische Religion
in den deutschen Volksrechten I (1923), Religionsgeschichtliche Versuche und Vor-
arbeiten 18.1, S. 44£ festbalten. Wenn Emil Goldmann, Keue Beitrage zur
Geschichte des frankischen Rechts (1928), Deutschrechtl. Beitrage 12. 1, S. 73 ff.,

gegeniiber Jacob Grimm, Deutsche Rechtsalterthtlmer IP (1899), S. 483ff. eine
abweichende Meinung vertritt, so ist ihm zwar zun^chst zuzugeben, daB der Schild

in einzelnen Quellenstellen allerdings Zeichen der Schutzherrschaft ist. An(Jep
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aber kennen wir in gleicker Bedeutiing ans den Febnigericliten,

wo es als das Schwert Karls des Grrofien bezeiclinet wird. Aiif

dem Soester Fehmgerichtsbild hat der Eichter es vor sich anf

dem Tische liegen^). Bei der Hegang des Dings halt er es anf-

recht in der Hand^), wie uns die Siegel der Fehmgrafen zeigen,

die diese in der Haltung der Rolande abbilden^). Das ist aber

keine Besonderheit der Fehmgerichte sondern nur der Forma-

seits wird die Vermutung Grimms, daB im Gerieht unter Konigsbanti der Konigs-

schild am Speer aufgehangt wurde, dadurch wahrscheinlich, daB in der Tat die

„hasta regia“, die KBnigsrute, ihren Platz an der Dingstlltte liatte. Vgl, Ileinr.

Frh. V. Minnigerode, KBnigszins, Konigsgericht, KBiiigsgastung (1928), S. 97,

und meine Abbandlung „Sturmfahne und Standarte“ in der Zeitsclirift der Sa-

vignystiftung fiir Rechtsgescbichte 51 (1931), Germ. Abt., S. 236. Wenn Goldmann

aiiderseits den Zusammenhang mit der Dinghegung dadurch beseitigen will, daB

er in dem Satze „tres homines tres causas demandare debet “ „tres casas“ liest

und iibersetzt: „er soli fiir diese Gerichtsversammlung einen BeAveisschutz (scutum

in illd mallo) baben, und zwar soil er drei Leute aus drei Familien (hiefur) er-

bitten“ (S. 77), so vermag ich dem nicht zu folgen. Es ist zwar richtig, daB

„causa*‘ nicht „Frage“ bedeutet, wie er (S. 61) im AnscbluB an Geffcken, Lex

Salica (1898), S. 170, ausfiihrt. Aber „demandare“ heiBt „fragen“, demnacli „tres

causas demandare" „drei Dinge fragen". Und „scutum" heiBt sicher nicht „Be-

weisschutz."

1) Karl von Amir a, Das Femgerichtsbild des Soester Stadtarchivs (1927),

Tafel 2, vgl. S. 10; das Bild ohne Farben und verkleinert auch hei Paul Her re,

Deutsche Kultur des Mittelalters (1912), S, 16 Hr. 44.

2) Noch ira Jahre 1822 lag das Schwert bei der Hegung des peinlicben Hals-

gerichts zu Zorbst auf dem Tisch des Stadtrichters
;
Hoede, Rolande, S. 56, 60.

3) Siehe auch die Hegung des Halsgerichts zu Konigssee 1547 bei A. L. J.

Michelsen, Rechtsdenkmale aus Thuringen (1863), S. 289. Vgl. auch Ed.Osen-

briiggen, Studien z. deutschen u. schweiz. Rechtsgescbichte (1881), S. 314 (vgl.

S. 279), Zopfl III S. 378.

4) V. Amir a, S. 10, Hoede, Ratsel, S. 122.

5) Im Jahre 1300 nimmt der Erzbischof von Koln als Herzog von Westfalen

das Recht in Anspruch, seinen Gografen den Bann „per gladium" zu leihen, wie

ihn die Freigrafen vom Konige empfangen; Z allin ger, tJber den Konigsbann,

Mitt. d. Instituts fiir ost. Geschichtsforschung 3 (1882), S. 556, Ficker-Punt-

s chart, Vom Reichsfiirstenstande II 3 (1923) S. 328 f. Es ist also nicht richtig,

was K. V. Amir a, Die Dresdener Bilderhandschrift des Sacbsenspiegels II 1 (1926),

S. 273, sagt, dafi die Bannleihe, da sie „uberhaupt keine Belehnung war, also

auch keines Lehenssymbols bedurfte". Vgl. auch F. Philippi, Landrechte des

Munsterlaudes (Westf. Landrechte I) (1907), S.XVI: „her gogref, gi hebben de

macht van Got

,

. . und dat swert van den lantfursten entfangen". Ferner Burk-

hard von Bonin, Grundziige der Rechtsverfassung in den deutschen Heeren

(1904) S. 80; Bannleihe des Obersten als Gerichtsherrn an den SchultheiBen durcli

Ubergabe des Stabes. Dagegen handelt es sich bei der von Ficker a.a.O. er-

wahnten Verwendung des Schwertes bei der Ladung zum Gerieht des gogreven

wohl um eine Abspaltung des Schwertzuckens beim .Wafenruf der Totschlags-



472 Herbert Meyer

Hsmus der alien Grrafengerichte unter Konigs Bann^), wie die

Bilder ziim Sachsenspiegel erweisen. Dem Ammann der Schweizer

Landsgemeinden wird noch. heute das Schwert vorangetragen ^).

Als Gerichtswatrzeiclien bekennt sich. denn anch der

Roland von Nordkausen^);

„Ich Roland, edler Mann
Und grofier starker Rese.

Es hiiten sick alle vor diesem Plan,

Wollen sie vor meinem Sckwert genesen".

Und „Ick steke kier auf des Ricktes Plan".

So treten uns denn auck andere alte und von Sello als eckt

anerkannte Rolande, und zwar auck sckon die alien kolzernen®),

von denen sick ja eine ganze Reike als Reckiswakrzeicken bis heuie

erkalien kai*^), in unverkennbarer reckilicher Verbundenkeii mii

klage, ebenso bei dem von F. Frensdorff, Recbt and Bede, Historiscbe Auf-

satze f. Waitz (1886), S. 483 Anm. 1 erwahnten Schwertziicken bei der Friedlos*

legung und Verfestung; vgl, die dort angefiihrten Stellen und besonders Dortmund-

Wesel 38 bei Frensdorff, Dortmiinder Statuten und Urteile (1882) S. 293:

„Woirde een man geeyscbet in onser stat vur gericbte myt enen getaegenen

swerde, den man en macb nymant scbuldigen nocb beclagen van der saiken wegen

voir onsen gericbte, bie en bebbe mede an dat swert getastet". Das Scbwert-

zucken des Riggers bei Joduteruf und Mordklage mit dem Toten auch in Bremen,

Formular eines Hlut- oder Notgericbts, Assertio libertatis Beip. Bremensis (1646),

p. 700 ff. In Hamburg ubernimmt der „Frohne“ das Scbwertzucken
;
siebe Tafel 18

der „Bilderhandscbrift des Hamburgiscben Stadtrecbts von 1497“ (1917) und dazu

H. Beincke ebd., S. 207.

1) Uber das Schwert als Sinnbild der Hochgericbtsbarkeit Karl v. Amir a,

Die germaniscben Todesstrafen, Abbdlg. d, bair. Akad. d, Wiss. 31. 3 (1922) S. 123.

2) K. V. A mir a, Die Dresdener Bilderbandschrift des Sachsenspiegels I (1901),

Tafel 27—29, 71, II 1 (1925) S. 108 ff. Vgl. ferner die Verwendung des Schwertes

bei der Dinghegung der Scbweizer Soldtruppen; v. Bonin S. 101, und im Beiter-

recht, ebd. S. 128. Auch Sello, Vindiciae S. 47 Anm, 38, Heldmann II S. Il9ff.

3) Die Zeitung „Der Tag“ bracbte im Jahre 1911 unter „ Bilder vom Tage“

ein Bild, das die Landsgemeinde von Glarus und den Ammann mit dem Schwert

zeigt.

4) Heldmann, I, S. 154 f. nebst Anm. 8.

6) Dafi das Material fur die recbtliche Bedeutung der Bolande keine Bolle

spielt, zeigt der Umstand, dafi in Halberstadt fiir den Holzroland, an dem 1423

eine Hinrichtung erfoigte, bereits im Jahre 1381 beim Bau des Batbauses ein

steinerner Sockel vorgesehen wurde; Oscar Doering, Deutschlands mittelalter-

liche Kunstdenkmaler als Gescbichtsquelle (1910), S. 2l5ff. Damit widerlegt sicb

aufs scblagendste Heldmanns Idee von der Drebharkeit der Holzrolande (II

S. 144).

6) Siebe das Yerzeichnis bei Sello, Vindiciae S. 93. Ygl. auch Doering,
S. 24lff.
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der Hochgerichtsbarkeit entgegen ^). An ihnen warden Hinrich-

tungen vollzogen, so auch in Bremen^), in Zerbst schon 1385^)j in

Halberstadt 1423^); in Magdebnrg findet 1B23 „Bann and Peinlich-

keit vox dem Eoland“ statt^) and ebenso tagten die Schbffen wie

das peinlicke Halsgericht in Halle vor dem Roland®). In Belgern

warden die Urfebdeeide vor dem Roland geschworen ^). Im Jahre

1404 warde in Elbing ein kblzerner Roland errichtet. Die Stadt-

rechnung belehrt uns dariiber, dafi dazu „2 halsyser“ gehorten®).

Das Bild dient also als Pranger der Scbaustellung oder Ans-

peitschung oder als S t o ck der Verwahrung von Verbrechern. Das

1) Siehe Hoede, Rolande, S. 75if., Ratsel, S. auch schon Uhlirz,

a.a.O., S.680.

2) (J. G. K 0 h 1), Denkmale der Geschichte und Kunst der freien Haiisestadt

Bremen li (1870), S. 106 f., 109; Anton Haas, Die Gebaude fiir kommunale Zwecke

in den mittelalterlichen Stadten Deutsehlands, Freiburger Diss. 1914, S. 75. Aller-

dings war der Platz vor dem Roland in Bremen nicbt die regelmaBige RicbtstMte.

3) Hoede, Rolande, S, 10, 38, vgl. 50, Ratsel, S. 172. Noch 1781 warden

Schmhhschriften dort mit „sonst dabei hblichen Formlichkeiten" Sffentlich ver-

brannt; ebd. S. 179,

4) Hoede, Rolande, S. 80, RS-tsel S. 119, Doering a.a.O. S. 215.

5) Christian Gottlob Haltaus, Glossarium Germanicum medii aevi (1768),

Sp. 1556 t s. V. Roland. Ebenso tagt das Halsgericht in Stendal dort, wo der

Roland vor der Gerichtslaube des Rathauses steht; in Questenberg stand er an

der alten DingstS-tte unter einer Linde; B^ringuier, S. 109, 126. Auch in

Burg findet das Halsgericht am Roland statt
;
Z o e p f 1 S. 264 f., 270 (Stendal).

6) Hoede, Rolande, S. 81.

7) Hoede, Ratsel, S. 16l f. Im Jahre 1709 wurde dort bei der Hinrichtung

einer armen Sunderin „aufm Markte beim Roland ein Kreis fornnrt“, wie es iiblidli

war; ebd. S. 163. Hinricbtungen durch das Schwert warden im 17. Jh. dort voll-

zogen (162 f.). Im 18. warden „die Subhastationes dort ausgeriifen“ (167). Vgl.

auch S. 195 fiber Rechtsakte bei den Rolanden von Nordhausen, Wedel und Branden-

burg, ferner Zoepfl III 8.201, 207 dgl. (Wedel und Bramstedt).

8) Zoepfl III, S. 296, Heldmann I 8.96. Die Zusammengehorigkeit ist

trotz Sello, Gesch.-Bl. Ill, S, 40 unzweifelhaft.

9) Stock ist ursprunglich ein Gerichtspfabl, an dem Verbrecher angebunden

werden konnen, spater eine aus Balken gezimmerte Vorrichtung zu ihrer Verwah-

rung, schliefiJich ein Gefangnis. Die alte Bedeutung noch 1586 in Waldescb, Amt

Koblenz, Registereiutragung bei Loersch, Die Weisturaer der Rheinprovinz I 1

(1900) S. 202 Anm. 1: „ein Stock zu underbalten
,
da man gericht unter

belt«. Vgl. auch ebd. II 1 (1913) ed. Aubin, S. 215 Z. 16,227, II 2 (1914) S. 24,

130, 390 unter „Stock“. Keineswegs ist der Name beschrankt auf den liegenden,

init Ausschnitten fur die Beine versehenen Balken, wie Sello, Gesch.-Bl. II S. 46

annimmt. Sein Tadel fiber die Hereinziehung des Nordhauser „truncus“ als m6g-

ichen Vorlfiufers des Rolands ist also unbegrundet; freilich wfire nfiheres fiber

idiesen Stock festzustellen.
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gleiche gilt flir die Rolande zu Calbe und Belgern^) und den west-

friesischen Roland von Burghorn^). Der Roland zn Zehden in der

Nenmark aber stand auf einem Grranitstein, der ein Halseisen hatte

und der Kakstein liieS ®). Und an andern Orten, so in Nordhausenj

befindet sick das Grefangnis „hmter dem Roland" ^). Dadurcb. diirfte

es sick erklaren, da6 Landstreicker und Yerbrecker als Rolander

bezeicknet werden^). Jostes wollte auck dies Wort mit den

Drekrolanden in Verbindung bringen; so kabe man Leute genanntj

die sick auf der Walze befanden®).

Die Erkenntnis dieses von Sello angstlick geleugneten Zu-

sammenhanges der Rolandsbilder mit dem Stock und Pranger ’)

nun erweitert den Kreis unserer Betrachtung unermefilick. Einmal

erkennen wir die Aussckeidung aller als Pranger dienenden Ro-

lande durck Sello als eine metkodisck unricktige Einsckrankung,

und anderseits milssen wir feststelleuj daB zwar der Name Ro-

land flir solcke als Trager des Grericktssckwerts dienende Bildsaulen

auf Niedersachsen in erweitertem Sinne besckrankt ist, daB aber

die Einricktung selbst iiber ein viol weiteres Grebiet verbreitet ist.

Die Staupsaulen vor den Rathausern von Breslau und Posen

tragen die Pigur eines Biittels mit Staupbesen und Ricktsckwert

Auck in Magdeburg begnllgte man sick nack der Zerstorung des

Rolands mit dem „Kack", einer Prangersaule, auf der ein Mann
mit einem Ricktsckwert und einer Rute stand, neben dem Reiter-

1) Hoede, Mtsel, S. 100, 167, Zoepfl III S. 24L

2) Huizinga a.a.O., S. 9. Das Stadtrecht von 1605 a. 4 (Oude vader-

l§^dsche rechtsbronnen 1 7. 2, 1885, p. 399) bestimmt, daf keifende Frauen „sullen

twee uren aen Roelant staen op eenen rechtdach^.

3) Zoepfl III S. 292.

4) Hoede, Ratsel, S. 105, E. G. Forsteniann, Friedr. Chrn. Lessers
Histor. Nacbrichten von Nordhaiisen (1860), 8,15,18.

5) M. Heyne, DWB. 8 (1893), Sp. 1136, Roland 4.

6) S. 28.

7) Er will in einer solchen Verwendung des Rolands blo^ eine „Pietatlosig-

keit“ spiiterer Zeit sehen; Gesch.-Bl. Ill S. 40.

8) Ebenso auch die aller Dorfrolande. Der von Potzlow in der Dker-

mark steht auf einer alten Oericbts- und Marktstatte. Vgl. die Abbildung bei

B5ringuier S. 183. Der von Buck bei Tangerraiinde steht mitten im Dorf

vor dem Lehnschulzenamt; Abb. ebd. S. 109.

9) Siehe die Abbildung bei Beringuier, 8 . 195.

10)

Ebenso die Staupsaulen von Trachenberg und Sprottau (Schlesische Zei-

tung Nr. 102 v. 10. Febr. 1912). Auch der von Sello ausgemerzte Roland von

Brake! ist eine Saule, die friiher ein „Kerlchen“ trug. Sie steht auf dem Markt
vor dem Hause des Gografen, in dem friiher Gericht gehalten wurde; B^rin-
guier, S. 40.
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bild Kaiser Ottos ^). Und zablreiche Gericbts- und Prangersaulen
in Osterreicb und Siebenbilrgen sind gekroiit von geharniscbten
Piguren, die gleicb den Rolanden in der recbten Hand das er-

hobene Richtschwert tragen^). Die Beziebung zum Marktbann
tritt z. B. klar zu Tage bei der Bildsanle zu Hall in Tirol, der
das aus dem 15. Jh. stammende Schwert imnier an Markttagen in

die Hand gesteckt wird ®). In Droscndorf in Osterreicb tragt die

Saule Handscliellen. Dennocli kaiin sie unmoglicb blob Pranger
gewesen sein. Denn Brautpaare warden nacb der Training dreimal
um sie herumgefubrt^). Die gleicbe Sitte begegnet bei dem Ro-
land von Bramstedt in Holstein*^), von dem der Vers gesungen
wird:

5
, So lang de wind weyt un de Hahn kreit

Sail lim den Roland danzt warn
Wenn de Slinn unnergeit“.

Wenn das auf bober Saule stebende rolandabnlicbe Bild eines Gre-

barniscbten mit erbobenem Schwert in Hermannstadt in Sieben-

bilrgen aucb den Scbarfricbter darstellt, so war seine Bedeutung
docb die gleicbe wie die der Rolande als Zeicben des Gericbts-

bannes. Vor ibm wurde das Gericbt und das Halsgericht gehegt,

warden Hinricbtungen vollzogen®). In osterreichischen WeistumexnO
tritt uns formelbaft diese sinnbildliche Bedeutung entgegen, wenn
es beifit, daB einem Herrn verlieben sei pBann und Gericht“, „Stock
und Galgen“. In der Tat kommt es im Grunde auf die Person

1) G. Her tel, StraBen- and Hausernamen von Magdeburg, Gescbichts-Blatter

fur Stadt und Land Magdeburg 14 (i879), S. 251, und Neubauer ebd. 49/50

(1916) S. 444f.

2) Durch ihre Heranziehung bat sich H o e d e, Ratsel, S. 140 if. verdient ge-

macbt.

3) Hoede, Ratsel, S. 145.

4) Hoede, Ratsel, S. 108; vgl. die Abbildung der Saule, ebd. S. 150. Zoepfl
III, S. 215 f., B^ringuier, S. 70.

5) Hoede, Rolande, S. 22f., Ratsel, S. 108, Zoepfl III S. 148, 156, 215,

Ebenso als Innungsbrauch zur Entsiihnung nach Arbeiten am Hocbgericht in Zerbst,

Hoede, Ratsel, S. 1 18 f., 179. Vgl. ferner das Umfahren des Rolands zu Wedel,

Zoepfl III, S. 203, und das Umreiten sowie den offentlichen Tanz beim Roland

zu Halle, Job. Christoph von Dreyhaupt, Beschreibung des zum ehemaligen

Primat und Ertzstifft . . . Magdeburg gehorigen Saal-Creyses II (1750) S. 506,

Zoepfl HI, S. 148, 234.

6) Hoede, Ratsel, S. 146 ff. mit Abbildung der Figur und einer Hinrichtung

vor ihr.

7) Z. B. 8 (1896) S. 910, 6, S. 1165 „Stock und Galgen“.
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des Tragers des Richtscliwertes nicht an^). Man kann das Wabr-

zeichen des Konigsbannes dem Konig selbst in die Hand geben

Oder dem fiirstlichen Gerichtsberrn, dem Richter oder deni

Blittel nnd Scharfrichter ^). Sobald man im Laufe des 12.

Jhs. durch das Rolandslied des Pfaffen Konrad yon der Karlssage

nnd dem Paladin Roland Kunde erlangt hatte, erschien anch

dieser, als der Schwertfiihrer des grohen KaiserS^), anf den nach

dem Sachsenspiegel das Land der Sachsen noch iin 13. Jh. sein

Recht zuriickiiihrtej als berufener Trager des Rechtssymbols.

RichardSchroder hat also recht, wenn er in den Rolanden

‘nichts waiter sieht, als eine monumentale Ausgestaltung fiir das

Wahrzeichen des Konigsbannes. Nur war es nicht richtig,

wenn er dessen Bedeutung auf den Marktbann beschrankte.

Anch kann es, wie gesagt, nicht sein, dafi diese ganze Entwick-

Inng erst im Zeitalter der Stadtrechtsbildung yor sich gegangen

ware. Sie muB in alte Zeiten zurlickreichen nnd ist nicht anf die

Stadte beschrankt. Zwar hat sich die alte Sitte, das Schwert ein-

fach an erhohter Stella anfznhangen oder anfznstecken, vielfach

bis in die Neuzeit erhalten. Der bekannteste Pall ist der Schwert-

arm am Rathans zn Mlinster i. W., an dem das Richtschwert znr

Marktzeit befestigt wird Ebenso wird am Marktkrenz, das selbst

ein Wahrzeichen des Konigsbannes darstellt, oft ein zweites in

Gestalt des Konigshandschnhs oder des Schwertes anfgehangt.

In den frankischen Stadten wird dann anch das Krenz als stan-

diges Bannwahrzeichen, als Stadtkreuz, monumental ansgestaltet

nnd daran andere derartige Symbole angebracht, so z. B. in Echter-

nach Galgen, Rad nnd Handschnh®). Es ist sicher nicht zntref-

1) Das erkennt ubrigens auchSello, Vindiciae, S. 34; „nicht um ein Denk-

mal des Konigs im modernen Sinn handelte es sich; das Schwertsymbol war das

WesentlicLe, der TrUger desselben ziinachst nnr monumentahdekorative Beigabe".

2) Wenn Neubauers Vermutung (a. a. 0,, S. 418, vgl. das Bild nach Po-

rn a rius 1588, S. 403, auch bei Heldmann I, Tafel 2 bei S. 90), die sich auf

das wollige Haar grundet, richtig ist, so haben die Magdeburger, die ja in der

Beitergestalt Kaiser Ottos bereits ein Fiirstenbild auf dem Markt stehen batten,

das Richtschwert einem Mobren, ihrem ritterlichen Schutzpatron St. Moritz, an-

vertraut.

3) Ich vermeide den Ausdruck Schwerttrager, der an einen Diener (Waffen-

trager) denken laBt; vgl. Sello, Forsch. Ill, S. 415f,

4) Bdringuier, S. 206 nebst Abbildung und Schroder, ebd., S. 17.

5) So in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, v. Amir a I, Tafel

56, 97, 108, II 1, S. 124ff., II 2, S. 85 ff. Vgl. auch Schroder a.a.O. S. 4.

6) Schroder a.a.O., S. 13.

7) Ebd., S.7E 8) Ebd,, S. 10.
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fendj wenn Schroder die Kolande aus dem Marktkreuz erwachsen

lafit; vielmehr handelt es sich um Parallelentwicklung^). Wohl
aber glaube ich, daB er Recht hatte mit seiner noch heute stark

umstrittenen Behauptung, daB das Bannkreuz nicht das christ-

liche Kreuz^), sondern die Rahnenst ange mit Querbalken
sei, die in germanisch-heidnische Zeit zuriickreiche und ihrerseits

zusammenfaUe mit dem Stock oder Gerich tspf alilj den schon

Grimm mit der Irmensaule in Verbindung braclite, Preilich haben

weder Schroder noch Grimm fiir dicse Zusammenhange einen

Beweis erbracht. Anderseits ist zwischen den Rolanden und dem
Gerichtspfabl eine nahe Beriihrung gegeben durch eine von ihnen

angezogene zweifellos sehr altertiimliche Vorschrift des Weisturns

von Bueren in Westfalen, wo der Gerichtspfahl als Schwert-
pfahP) bezeichnet und zur Hegimg des Dings verwendet wird^).

1) So haben wir oben (S.473 Aiiin.9) den Stock als Gerichtswabrzeicben kennen

gelernt. An ihm wird nach dem Freiberger Stadtrecbtsbucb (ed. Hubert Ermiscb

1889) 20. 2 (S. 130) beim gericbtlicben Anefang das erste Geriift erhoben, und im

alten Hildesbeimer Stadtrecbt von 1249 art 7 bei R. Doebner, Urkundenbucb

der Stadt Hildesbeim 1 (1881) S. 102 heifit es: „Si quis lesus fuerit violenter et

si advocatum babere non potest, si ad cippum cucurrerit et causam suam exe-

quitur, ipse primam querimoniam acquisivit". Der Stock vertritt also den R icb ter.

Entsprecbend erbebt man in Bremen das Geriift zum Roland. Anderswo aber

dient derGalgen dem gleicben Zweck : Publikationen der Gesellschaft fiir Rhei-

niscbe Gescbicbtskunde 29, Quellen der Ifurtrieriscben Stadte I: Trier (1915) S. 11,

und S. 28, Weistum betr. das Eurener Hundelgeding von 1613, Z. 1
:

„Dit ist,

wie man des hundeldinges beginnen sail, und als man itkundiget bydeme
galgen“.

2) Erst spatere kircblicbe Ubung bat in ibra das Kreuz Cbristi erblickt

tfber seine germaniscbe Herkunft vgl. unten S. 485 und 600, sowie Richard Scbr6 der

Weichbild, S. 318 f. und bei Bdringuier, S. 7ff, Er selbst bat seine Ansicht

spater fallen lassen, vgl. Lehrbucb®, S. 116 Anm. 21, wo er ausfiibrt, da3 der alte

„Scbaub“ als Verbots- und Friedenszeichen wegen seines urspriinglich heidniscben

Charakters in christlicher Zeit vielfacb durch ein Kreuz ersetzt wurde, Aber

aucb das Kreuz war ein altheidnisches Bannwabrzeichen zauberiscben Charakters.

3) Jod, Herra. Nunning, Monumenta MonasteriensiaI(1747), p. 360. Dennocb

bringt Heldmann I, S. 15 Anm. 5 es fertig, ihn „gaDz legendkr^ zu nennen.

4) Vgl. auch Grimm, DRA II*, S.485, Zoepfllll, S. 62, Petersen, For-

schungen zur Deutschen Gescbichte 6 (1866) S. 320. Gerade bei dieser Form der

Dinghegung trht klar hervor, dafi der „warf“ oder „Ring“ wirklich ein Kreis

mit dem Gerichtspfahl als Mittelpunkt war. Auch ^reep" mu6 wohl in diesem

Sinne verstanden werden, wenn auch die Grundbedeutung von „ReiP die von

„Strick, Seil“ war. Diese Bezeichnungen sind spater aucb auf den Gerichtsbe-

zirk angewendet worden. Vgl, dazu Brunner, Zeitscbrift d. Sav.-Stift f. Rechts-

gesch. Ill (1882), Germ. Abt, S. 237, Auch das Wort „Kreis“ bezeichnete ur-

spriinglich den eingebegten Gerichtsplatz und erst spkter den Bezirk des Gericbts.

Hildebrand, Deutsches Worterbuch 6 (1873), Sp, 2146 f. unter ^Kreis** 3 und 9,
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Der Grogreve soli komtnen selbdritt „waiite aeu den G-ogerichte

Stoel iind sin Gerickt spannen nnd kledern und dan sin Perdt

binden aen den Scbwerdtpael vor den Gericbtsstoel, nnd so veer

dat Perdt umme gaen maegh mit der balteren gebnnden aen den

Paelj so veer mag de Warff gaen und staen vor dem Grericht"*

Auch. die Pebmgerichte kennen den Gericbtspfakl, der bfter

Eehmsaule^) beiBt; nur wird bei ibnen das Schwert entweder,

wie erwabnt, auf den Tisch oder anf den Stein niedergelegtj der

sick an den meisten Dingstatten befindet; oder der Richter legt

es wahrend der Verhandlung quer iiber seine Knie. Das Weistum

aber zeigt uns, da6 auch die Sitte vorkanij es am Gerichtspfahlj

dem Schwertpfabl, zu befestigen.

Aber wenn man Ernst macken will mit der Auffassung, daB

Pfahl und Kreuz urspriinglich nichts anderes seien als die Fabnen-

stange, dann muB man der Geschichte der Heerfahne nachgeben;

denn sie stellt den altesten und wicbtigsten Anwendungsfall des

Fabnensymbols dar; und aucb dies ist Bannwabrzeicbeii, Sinnbild des

Heerbanns^). DaB die Fahne germanischen IJrsprungs ist und

bis in altbeidniscbe Zeit zuriickreicbt, daran ist kein Zweifel ^).

Heruler, Vandaleu, Ost- und Westgoten, Langobarden, Angel-

sacbsen^) und ISTordgermanen^j fiihrten Fabnen®); und wie uns Be6-

wulf, Beda und die nordiscben Quellen zeigen, in der gleicben roten

vgl auch HaltauSj Glossarium germ. (1748) Sp. 1550: „als weit der Ring dieser

Cent gehet“, sowie unten S. 499 Anm. 4 u. 5, 500 Anm. 6.

1) Haltaus, Glossar p. 434, 1694 unter „Faem-Sau1e, Faetn-Stock“ und

unter „Saule“. Sie dient als „ei» Zeichen der Obergerichte^ an der Gerichtsstatte,

wo sich der Galgen nicht oder niclit mehr befindet. Im gleicben Sinne wird der

Stock genannt; ebd.: „So stehet auch im Dorfe (Eutritzsch) beim Spielhause ein

Stock mit einer Uberschrift, welcher so viel bedentet, als batte der Rath einen

Galgen oder Feymstadt im Felde stehen".

2) So hat Grypbiander charakteristiscberweise im 68. Kapitel, bevor er

im 69. Kapitel zu den Rolanden iiberging, von der Fahne als Wabrzeicben des

Konigsbannes gebandelt.

3) Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte P (1906), S. 173 f. Karl

von Amira, Grundrifi des germanischen Rechts® (1913), S. 150.

4) Walther Schiicking, Der Regierungsantritt I (1899), S. 33 Anm., 73,

192; Brunner F, S. 59 Anm. 33, S. 174 Anm. 52; Ammianus Marcellinus 31.5,

V. Peucker, Das deutsclie Kriegswesen II (1860), S. 189, L. Lin d en sch m it,

Handbuch der deutschen Alt^rthumskunde I (1880—89), S. 276 0*., Felix Dahn,
Die Konige der Germanen VP (1885), S. 220f. Anm. 5, Arthur B art els, Rechts-

altertiimer in der angelsachsisclien Dichtung, Kieler Diss. 1913, S. 26 f.

5) Vgl. das Hdkonlied von Eyvindr Sk^Idaspillir, Str. 2, bei Finnur Jdnsson,
Carmina scaldica (1913), S. 16, Ubersetzung von Genzm er, Thule li (1922), S. 199:
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Farbe^) des G-oldes, des Blutes nxid des Feuers^), die auch das

altfrankisclie Konigsbanner nnd die daraiis abgeleiteten deutschen

und franzbsischenHeerfalinen bis insHochmittelalter kennzeielinete^).

Rot ist die Farbe des Krieges^). So heifit es in dem alien

Wblsungenliede der Edda®):

„Wer ist der Fitrst

Der die Flotte lenkt

Und golden am Steven

Brodur fundu Bjarnar Sie salm Bjorns Brudex'

f brynju fara,
^

Bie Briinne anlegen,

konung enn kostsama Unterm Kriegsbanner halten

kominn und gunnfana. Ben KSnig, den hehren.

Selbst in Winland lieCen norwegiscbe Hauptlinge ihre Fahne vor sirh hertragen;

Konrad M a u r e r, Die Bekehrung des Norwegischen Stamm es zum Christenthume I

(1865), S. 47 Anm. 12.

6) Das Wort ^fano^* bedeutet Tuch, weist also gleich dem lateinischen „Ye“

xillum" auf diesen Stoff als Hauptbestandteil des Feldzeichens bin
;
vgl. 0. S chrader,

Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, 2. Aufl. von A, Neb ring I,

(1917—23) S. 277 unter „Fahne“.

1) Die von Walther Vogel, Die Normannen und das Frankiscbe Reich

(1906), S. 42 angezogenen Stellen beweisen nichts fur die weifie Farbe der Wikinger-

banner in Frankreich. Der geistliche Berichterstatter der Miracula S. Benini

c. 10, 11 (M. G. H., SS. 16. 1, p. 615.39, 616.25) erz^hlt nur, da6 die von ihnen

in der Kirche aufgeh8,ngten Fahnen anstelle des bisherigen Glanzes ibrer Stoffe

(„bissino splendore candentia“, „nitidissimum“) schwarze Farbung angenommen

batten, Sie konnen also leuchtend rot gewesen sein,

Im iibrigen kommt es dem Erzkbler nur auf das Wunder an. Auch batten

die Normannen eine Mebrzahl von Feldzeichen. Arnulf erbeutete bei Lowen 891,

wo er selbst sein Banner trug, sechzehn feindliche Fahnen; Vogel, S. 366 f.

2) Ernst Schwentner, Eine sprachgeschichtliche Untersuchung iiber den

Gebrauch und die Bedeutung der altgermanischen Farbenbezeichnungen, Diss.

Munster, (1915), S. 45ff., Veckenstedt, Die Farbenbezeichnungen in Chanson de

Roland u. Nibelunge Xot, Zeitsclirift f. Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft

17 (1887), S. 143, 153 f. Auch Th. Zach ariae, Wiener Zeitschrift fur die Kunde

des Morgenlandes 17 (1903), S. 225 ff. und Eva Wunderlich, Religionsgeschicht-

licbe Versuche und Vorarbeiten 20. 1 (1925), S. 73 ff.

3) Vgl. meine Abhandlungen iiber „Die rote Fahne“, Zeitschrift der Savigny-

Stiftung fiir Recbtsgescbicbte 50 (1930), Germ. Abt., S. 32 Iff., uber „Die Ori-

fiamme und das franzosische Nationalgefiihl^ in diesen rtNachrichten“ (1930), S.95ff.,

„Blutfahne und Oriflamme", Forscbungen und Fortschritte 6 (1930), Nr. 29, S. 373 ff,,

„Sturmfahneund Standarte", Zeitschr. d. Sav.-Stift. f. RG. 51 (1931) G.A., S. 205ff,

4) Rote Fahne, S. 346. fiber den roten Kriegsschild auch Grimm DRA. 1%
S, 105, Maurer, a. a. 0. 11 (1856), S. 406 Anm., und Helgakvida Hundingsbana

I 33 (Gustav Neckel, Edda P, 1927, S. 131), Ubersetzung von Felix Genzmer,

Thule I (1923), S. 158; vgl. auch Veckenstedt, S. 143.

5) Helgakvida Hundingsbana II 19 (Neckel, I, S. 151), Ubersetzung von

Genzmer, S. 146, Strophe 17.
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Die Streitflagge fiilirt?

Nicht Erieden birgt

Der Bug der Schiife:

W alrote weht

TJm die Wikinge^^

Erst vor dem Kampf nnd als Zeicken des Krieges wurde das

rote Tucb an die Stange gebnnden. So kieB die Eakne gotisck

„bandva“ (von binden), langobardisch „bando^^, eine Bezeichnung,

die ans dem gotiscken^) als jSavdov, bandum ins griechiscbe nnd

lateiniscke iibergegangen ist^) und in nnsei'em „Banner" fortlebt..

Bezeichnenderweise kat man, da das Banner ein Bann wahrzeichen

war, im mittellateinischeii „bannus“ und „bandum" zusammenge-

worfen, wie auch im neuhockdeiitscken „Bann“ und „Band" Da-

1) Wir werden uns vielleicbt die gotische Kdnigsfahne so vorstellen durfen

wie die frUnkische auf dem Bilde der Vivian usbibel Karls des Kahlen (farbig bei

H. Sucbier und A. Birch-Hirschfeld, Gescbichte der franzdsiscben Lite-

ratur I, 1913, Tafel bei S. 24/25), als ein schmales rotes Band, das unterhalb des

Speereisens an die Lanze gebunden ist; vgl, Sturmfahne, S. 206. Wenigstens be-

richtet Prokopios, bell. goth. IV 31 (Opera, ed. J. Haury, IT, 1905, p. 653 s.),

da6 Totila vor der Scblacbt bei Tadinae seinen Speer, der wie der Helm mit

BS,ndern von Purpur kSniglich gescbrniickt war, kunstvoll in die Liift geschleudert

und wieder aufgefangen babe.

2) Schrader-Nehring I, S. 277, Brunner P, S. 59, 174 Anm. 52.

3) Bu Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis I (18B3) p. 547,

leitet das Wort „bandum“ von „bannum“ ab und erklart das damit, da6 man,

wenn man „bannum in rem mittebat, seu in praedium aut domum, velum eidem

appendebat**. Vgl. Haltaus, Glossar, Sp. 93f., ferner die Belege ftir ^Bank

und „Band“, „bannen“ und „banden (benden)“ in den Weistimern bei Schrdder,
Lehrbuch®, S. 46 Anm. 14, die alte Frankfurter Judenstattigkeit, von rair ange-

fuhrt in „Entwerung und Eigentum“ (1902), S. 250 f., liber „.TudenscbuIl>and“,

auch die verwandten Erscheinungen im dSnischen und italieniscben (bei SchrSder).

Es ist aber nicht moglich, mit Jacob Grimm, DWB. I (1854), Sp. 1115, das Wort
„Bann“ von „ binden" abzuleiten (danacb auch Frensdorff, Recht und Rede,

S. 475). Die Gleichstellung von angeblich got. „banvjan“ und „bandvjan" mit der

Grundbedeutung „ein Zeichen geben", wie sie R. Schroder, a. a. 0. im Anschlufi

an Lorenz Diefenbacb, VergL Worterbuch der gothischen Sprache I (1851),

S. 296 f., 298 f., vornimmt, ist gleichi'alls binfallig, und auch der Versuch von H. K e r n
bei Hessels, Lex Salica (1880) Sp. 538 §235, beide Wurzeln zu vereinigen, auf

den Brunner P, S. 200 Anm. 24, binweist, ist, wie mich Edw. Schroder
freundlich belehrt vollig unmSglicli. W’^ohl aber sind „Bann" und „Band“ im
deutscben und danacb „bannus" (bannum) und „bandum", „bannire“ und „bandire"

im mittellateinischen und in den romanischen Spracben friih vermengt worden;

vgl. Ao 898, MG. H., Leg. Sect. II, Cap. 2, Nr. 225 c. 7, p. 110: „bandum preter-

roissi exercitus".
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neben fuhrteii die Grermanen auch Peldzeiclieii in Tier gestalt ^),

so die Langobarden eine Schlange, die Kimbern einen ebernen Stier

als Wahrzeicben von Grottern oder Damonen. Sie nahern sicL. zum
Teil der Fahnengestalt, so der Drache der Angelsachsen, der vom
Wind aufgeblaht nnd bewegt wurde*). Und die normannische

Eabenfabne^) ist iiberhaupt eine Fahne mit dem Bilde des Lei-

cben- nud Seelenvogels
j

des Begleiters des Totengottes Odin.

Beidc Arten von Feldzeiclien, „eiiigiesqiie et signa“ warden, wie

tins Tacitus^) erzahlt, in den heiligen Hainen anfbewahrt,

woraus sich gleichfalls ibre religiose Bedeutiing ergibt. Die

cbristlicbe Fabnenweibe diirfte als Ersatz fiir den altbeidniscben

Nimbus der Fabne aufgekominen sein®). Dab man im MittelaJter

die Heerfabnen oft nacb bestimmmten Heiligen benannte, wie

z. B. die Orifiamme der Franzosenkonige nacb dem beiligen Dio-

nysius, batte darin seinen Grrund, dafi man das Feldzeicben in Frie-

denszeiten am Altar des Heiligen niederlegte, in Nacbabmung der

beidniscben Aufbewabrung im Hain^). Die feierlicbe Erbebung
der frankiscben Konigsfabne am Altar wird uns scbon im althocb-

1) Mogk bei Job. Hoops, Eeallexikon der germaniscben Altertumskunde

III (1915—16), S, 491, will in ibnen Anzeicben von Totemismus sehen, obwohl er

feststellt, dafi sicb solcber sonst bei den Germanen nicbt nacbweisen l^Bt.

2) Er durfte germaniscben, nicbt orientaliscben Ursprungs sein; vgl. Sturm-

fahne, 8. 228 ff. Die Annahme, da6 er wie alle Tierbilder der Germanen und der

anderen Nordvolker in altbeidniscber Vorzeit von den Iraniern entlebnt worden

soi (Scbrader-Nebring F, 8. 279 f.), erscbeint mir uberflussig und unbeweisbar.

Es handelt sich wobl urspriinglicb urn eine andere Form des urzeitlicben Feti-

schismus; vgl. Schrader-Nebring Religion § 13, II S. 242.

3) Vgl. liber sie iinten. Sie durfte, wie micb Edward ScbrSder be-

lehrte, schwerlicb in altgermaniscbe Zeit zuruckreicben, sondern bei den Nor-

mannen in Frankreich aufgekommen sein. Die Wertscbteung des Raben

ist eine ausgesprochen frankische Eigentiimlichkeit, wie die Verbreitung der mit

„braban“, „bram“ zusammengesetzten Namen zeigt, die im Norden urspriinglicb

fehlen. Samtlicbe Belege fiir die Fabne weisen auf die Fiihrung durcb Nordleute

in Frankreich und England. Vgl. aucb Alexander Bugge, Vesterlandenes Ind-

flydelse paa Nordboernes i Vikingetiden (1905) p. 288 s.
,

Skrifter udgivne af Vi-

denskabs-Selskabet i Christiania 1904, II, und scbon J. J. A. Worsaae, Minder

om de Danske og Nordmfendene i England, Skotland og Irland (1851), p. 85 ss.,

der die Rabenfabne freilicb fiir altdaniseb bait.

4) Karl Helm, Altgermaniscbe Religionsgescbicbte I (1913), S. 205 Anm, 80,

208 Anm. 92,

5) Germania c. 7. Vgl. Helm I S. 225, 288, 290 Anm. 125, 301, Miillen*.

hoff, Deutsche Altertumskunde IV^ (1920), S. 200 f., 564 Anm.

6) Rote Fabne, S. 352, Orifiamme, S. 124 f.

7) Orifiamme, S. 110 ff., 114 ff.; vgl. aucb die Aufbewabrung der altromiscben

Heerfabnen auf dem Kapitol, unten S. 496 Anm. 1.

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist, Klasse. 1930. Heft 3 u, 4. 32
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deutschea Liidwigsliede bezeugt, wo es von dem Konige, der

gegen die Normannen ins Feld zielit, heiBt:

Tlio nam her godes urlub, Huob her gundfanon uf.

Da nahm er von Grott die Erlanbnis^) und hob die Kriegs-

fahne auf^).

Bei den Franken und den anderen Stammenj die Wotan als

obersten Gott verehrten, ist aber auch der Speer, der im Kriege

roit dem roten Tiich geschmtickt -wird, selbst schon ein

Wotans, des Speergottes und daher ein heiliges Wahrzeichen

der koniglichen Gewalt, die durch seine tibergabe iibertragen

werden kann®). Die heilige Lanze*^) unserer Sachsenkaiser ist

also auch nur ein aii die Stelle .eines heidnischen Wahrzeichens

getretenes christliches HeUtum’^). Zu ihr pflegten unsere Konige

vor der Schlacht zu beten^). Darin tritt unverhiillt uralter Fetisch-

glaube und heidnischer Zauber zu Tage, der, wie so oft®), in

1) V. 27f., Mullenhoff und Scherer, Denkmaler P (1892), S. 26. Das

Lied gehort noch dem neunten Jahrhundert, wahrscheinlich noch der Regierungs-

zeit Ludwigs III. an, ware dauach also in den Jahren 881—2 entstanden. Vgl.

Brunner P, S. 173 Anin. 50, W. Yogel a.a.O., S. 272. Georg Waitz, Deutsche

Verfassungsgeschichte 8 (1878), S. 183 Anm. 6, vermutete zu Unrecht, dafi das

„Aufheben" bildlich gemeint sei.

2) Das Wort hat im ahd. noch nicht die Bedeutung „Abschied“.

3) Vgl. auch ital. ;,levare stendardo" — Krieg anfangen; Mcoi6 Tommaseo
Dizionario della lingua Italiana IV (1872), p. 1204.

4)

J. Schwietering, Wotans Speer, Zeitschrift fiir deutsches Altertum

60 (1923), S. 290£ Fiir den Germanen war urspriinglich der Speer die Waffe

an sich.

5) Rote Fahne, S. 345 Anm. 1.

6) Rote Fahne, S. 327

7) Ahnlich auch schon Gerland, S. 67 f. (vgl. unten S. 483 Anm, 4).

8) Liutprand von Cremona, Antapodosis IV 24, ed, J. Becker, Scriptores

rer. Germanic, in usum scholarum 4® (1915) p. 117, inbezug auf Heinrich I. Der

heidnische Kult.ist verchristlicht, insofern die in der Lanze angebrachten Nagel

Yom Kreuze Christi als Reliquien angebetet werden.

9) Vgl. Helm hei Nollau, S. 409ff. Ein volliges Gegenstiick stellen die

Anklange an ursprungliche Pfahlverehrung dar, die sich, wie Meringer,
Worter und Sachen 9 (1926), S. 121 ff. ausfiihrt, auf Grand der Mfieren Gestalt

der Kultbilder noch heute bei derVerehrung der Jungfrau Maria und des heiligen

Nikolaus feststellen lassen. Vgl. fiber den Kult dieses Heiligen und diese ge-

samten Erscheinungen besonders Hans Naumann, Christentum und deutscher

Volksglaube, Zeitschrift fiir Deutschkunde 1928, S. 321 fp,, 332, 334ff., der darauf
hinweist, dafi es gerade die „primitiv-religi6se Schicht der magisch-my-
stischen Weltauffassung“ ist, die sich als ein „an sich zeitloses“ Element im
christlich-mittelalterlichen Volksglauben erhalten hat, und weniger der „altgerma-
nische groBe Gotterglaube". Wenn Erich Jung, Mannus, 6. Erg.-Bd. (1928),
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den christlichen Kult Eingang fand. Die kultisclie Bedeutung des

Speers nnd Eahnenschaftes gekt in der Tat, wie nns das Bild ge~

rade der heiligen Lanze in einer Miniatur Heinrichs II. erkennen

laBt, in noch grauere Vorzeit zuriick, als der Wotansglaube, in

eine Zeit^ in der die Grermanen nock keine personlichen Grotter

verehrten^). Der Speersckaft ist nickt glatt, sondem zeigt eine

Beike von Astansatzen. Das ivst, wie Karl von Amira^) dargetan

kat, ein Merkinal des Zauber stakes •^)5 das dieser Speer gemein

»S. 344 dagegen einwendet, dafi die Sachsenkaiser doch Manner gewesen seien, die

auf der lidclisten Bildungsstufe ihrer Zeit standen, so verkeimt er, worauf es an-

kommt. Auch Goethe und Bismarck sind Trager solchen zeitlosen Volks-

glaubens. DaB dieser sich aus Urzeiten erhalten konnte, h^ngt, wieVordem-
felde I, S. 13 betont, auch damit zusammen, daB er weniger als der groBe
Gbtterglaube von der Kirche bekampft ward. In unserm Falle kniipft er nicht

sowohl an die Wotanslanze als an den Zauberfetisch der Urzeit an, der in

dieser steckt. So ist die Lanze schon nach Liutprand U 25 (1. c. p, 119) ein

„Mittel zu dauerndem Triumph und eine ganz unbesiegbare Waffe gegen sicht-

bare und unsichtbare Feinde". Ihre Kraft zeigte sich sofort, indem Heinrich „boc

victorifero preeunte signo semper hostes terruit atque fugavit“, IFber ihre fernere

Bedeutung vgl. A, Hofmeister, Die heilige Lanze, Gierkes Unters. 96 (1908),

S. 26 if. Uber die deutscbe KOnigsfahne als Vorzeichen und Wahrzeichen des

Sieges auch meine Sturmfahne, S, 213. Auch der „Angelus“ Ottos des GroBen

hat diese Bedeutung
;

vgl. Widukind von Gorvey III 44 (Script, rer. Germ, in us.

schol. 3*, 1904, ed. Kehr p. 106. 15): „angelus;penea quern victoria". K.E. H, Krause,

Neues Archiv d. Ges. f. d. Geschichtskunde 16 (1891), S. 611 mOchte in ihm

die verchristlichte Form des alten Feldzeichens der Sachsen seben, das Widukind

I 11 (ehd. p. 16) beschreibt; vgl. dazu auch meine „Sturmfahne", S. 230, 252.

1) G. Leidinger, Meisterwerke der Buchmalerei (1920), Tafel 12.

2) Vgl. Schrader-Nehring IP (1929), Recht §8, S. 223 und Religion

§§ 11 ff., 22, S. 240 ff,, 250. Es ist m. E. ein MiBverstandnis, wenn Hans Schreuer,

Altgermanisches Sakralrecht I, Zeitschrift d. Sav.-Stiftung f. Rechtsgeschichte 34

(1918), Germ. Abt., S, 401, Schraders „mhilistische These", daB den Indoger-
manen der Urzeit die Begriffe „Recht" und ^Religion" unbekannt gewesen seien,

verurteilt. Wie die Vorstellungen von persOnlichen Gottheiten so haben

ihnen sicher die einer sittlichen Weltordnung und die bewufite Erkenntnis von

Religion und Recht zusammen mit den Ausdriickeu fur diese Begriffe gefeblt,

keineswegs aber der objektive Inbait beider Begriffe. Uber Yater Himmel und

Mutter Erde siehe jetzt S chra der-Nehring, S. 243f, Siehe auch Mogk,
Religion bei Hoops III, S. 489 ff.

3) Der Stab in der germanischen Rechtssymbolik (1909), Abbandlungen d.

Bayr. Akademie 35. 1, S. 12, 123.

4) Vgl. liber ihn auch Conrad Borchling, Rechtssymbolik im germanischen

und romischen Recht, Vortrage der Bibliothek Warburg III (1923/24), S. 229f.

Ferner besonders Georg Gerland, Scepter und Zauberstab, Nord und Slid 101

(1902), S. 51 ff., auch Hugo GreBmann, Zeitschrift des Yereins fur Volkskunde

23(1913), S. 18ff. und F. J. de Waale bei M. Ebert, Reallexikon der Yor-

geschichte 14 (1929), S. 515 ff.

32 *
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hat mit dein Richter- und Botenstab, dem Stab des Kbnigs, dem
Szepter, Die Damonen, die dunklen Machte, die man durch

Zauber in seinen Dienst zwingt und die so dem Trager des Stabes

iibermenschliche Kraft verleihen, hausen mit Vorliebe in Veraste-

luDgen, am Kreuzweg^) undim Zwieselholz^). Auch ein guter

Wanderstab muB ein solcher Zauberstab, ein Knotenstock, sein®).

Zu Dnrecht^). hat aber Amira in ihm, statt in dem Zauberstab als

solchen^), den Urtypus fiir das Rechtssymbol des Stabes gesehen^).

1) fiber den Kreuzweg als Zauberstatte Goldmann, Festschrift fiir

Atnira (1908), S. 97, Yordemfelde, S. 168, S. Seligmann, Die magischen

Heil- und Schutzmittel (1927), S. 1511, Mogk, Pauls GrundriB der germ. Phi-

lologie (1900) S. 259 f. und Berichte der Sachsischen Akademie 81 (1929),

Heft 1, auch Budolf H i s
,
Der Totenglaube in der Geschichte des germanischen

Strafrechts (1929), S. 6f. Uber den Kreuzweg als Begrabnisstatte ider Urzeit

0. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte ® (1907), S. 432, 434.

2) Uber das Zweigsymbol Grimm I, S. ISltP. (Zweig == gabelformige

Zwiesel).

3) V. Amira, Stab, S. 11 if. Der Wanderstab erlangt nach ihm Rechts-

bedeutung als Abzeichen des Boten und der Botschaft, ebd. S. 23 ff.
;
aber auch er

geht auf den Zauberstab zuriick, ebd. S. 27
;
Borchling, S. 231 Anm. 1.

4) So Heinrich Brunner bei Brunner-Heymann, Grundzuge der deut-

schen Rechtsgeschichte ^ (1919), S. 57: „Stab und Szepter (schwerlich aus dem
Botenstab hervorgegangen)"; anders von Schwerin in der 8. Aufl. (1930), S. 56

(„bestritten, ob“ statt „schwerlich “).

5) Fiir Rtickfiihrung des Konigsstabes auf den Zauberstab axxch Goldmann,
Deutsche Lit-Ztg. 1910, Sp. 2570 f.

6) Allerdings muB man mit Franz B eyerie, Zeitschrift. d. Sav.-Stiftung

47 (1927), Germ. Abt., S. 638, dem sich Rudolf Hiibner, Grundzuge des deut-

schen Privatrechts® (1930), S. 13 Anm. 2, anschlieBt, hervorheben, daB v. Amir as

Annahme, alle Anwendungsfalle des Stabs als Rechtssymbol gingen auf eine ge«

meinsame Wurzel zuriick, eine petitio principii ist. Immerhin diirfte der Zauber-
stab Oder besser der Holzfetisch doch fiir eine betrachtliche Zahl von ihnen

als Ursprung in Frage kommen. DaB der Stab als „Zuchtrute“, „Stutze“ recht-
lich eine Rolle spiele, glaube ich nicht. Und die Falle, in denen er nach B eyerie
bioBer „Stoff“ ist, kommen in Wahrheit doch vielfach auf den „Fetisch“ hinaus.

So der We tt stab, den er (S. 644) mit mir (Der Ursprung der Vermogenshaftung,

Festschrift f. 0. Gierke, 1911,8.980) als Personlichkeitszeichen fafit. Denn
die vom Ahnherrn ererbte M a r k e der festuca notata ist Zauberzeichen, Zeichen

des Schutzgeistes ihres Inhabers, also der Stab ein Tabustab, wie Fehr im An-
schlufi anG. Gerland schon friiher ausfiihrte; Hammurapi und das salische Recht

(1910), S. 27 Anm. 2. Wenn ich micb im Jahre 1911 (S. 980) dieser Ansicht noch
nicht angeschlossen habe, so lag das nur daran, daB damals unsere Kenntnisse iiber

dep Fetiscbismus der Germanen erst in den Anfangen waren. Auf dem gleichen

Grunde beruhte die Ablehnung der — seinerzeit noch vollig in der Luft schwe-
benden — Fetischtheorie Josef Kohlers (Festgabe der Berliner juristiscben

Fakultat f. Otto Gierke II, 1910, S. 279) durch K.v. Amira, Die Wadiatioh

(1911), S. 4f., 39, Sitzungsberichte der Bayer. Akad. d. Wiss., Pbil.-hist KL, 1911,
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DaJB das unrichtig ist, erliellt sclion daraus, dafi mctt miv der von

Menschen getragene, sondern in noch hdherem Grade der mit der

Frmutter Erde verbundene nnd von ihrer Zauberkraft durcli-

drungene Stab^), der Pfahl, religiose Bedentung aiifweistj be-

sonders jener, der sicb im Querhok zwieselt, der Galgen^), der

spater gleichfalls dem Wotan heilig ist und an dem als OpTer fiir

ilin Verbrechcr und Kriegsgefangcne gehangt werden. Die beweg-

liclie Za'uberriitc und der feste Galgen, das Kreuzholz, sind

im Wesen (dns^). Das deutscbe Wort liiite erselieint in seiner

angelsachsischen Eorm „r6d“ in der Bedeutung Galgen und Kreiiz^^).

Das ist das germanische Kreuz^), das man in Gestalt eines

Balkens mit Querbalken an Krenzwegen und Mordstellen auf-

stellte, um die Toten und die bbsen Geister zu bannen^). Spater

ist das cliidstliche Steinkreuz an seine Stelle getreten.

In Gestalt von Balken haben die Germanen ibre Go tier

2. Abhdig., daneben freilich aucb auf der XJnklarheit der Auffassung der vadia

als „eiu mit dem Geist der Person oder mit dem Geiste ihres Vermogens erfulltes

Heiligtum".

1) Emil Goldmann, Cavtam levare, Mitteilungen des Instituts fur 6ster-

reichiscbe Geschichtsforschung 35 (1914), S. 32.

2) Siehe Grimm, DW.B. IV I 1 (1878) „Galgen“, Sp. 1166ff, Das Wort

bedeutet i^unachst wie altsachsiscb „r6da‘‘ (ruoda) einen Baum oder Ast, dann den

senkrecht stehenden Pfabl mit Querholz, also auch CbristiKreuz (im He-

liand: galgo), Sp. 1171 unter 3; vgl. z. B. Heliand (ed, 0. Behagbel, 1882) v.

5532, 5534 (bOm), 5608 (dgl.), 5591 (stes tbi bier an galgen haft, gibrocan an

b6me), vgl. 5553 f. (an niuuon galgon .... an bomin treo), 5730, 5732 (ruoda).

3) Daher auch die mit dem Galgen verbundenen Zaubervorstellungen
;

vgl.

Karl V. Amir a, Die germanischen Todesstrafen (1922), S. 223ff., 230 (Abhdig

d. Bayer. Akad. d. Wiss. 31. 3).

4) Bezeichnenderweise bedeutet engliscb
5
,rod“ aucli Zauberstab.

5) Vgl. dazu aucb Ernst Mayer, Mitteilungen des Instituts f. oster. Qe-

schichtsforscbung 33. 4, S. 613 fP. und unten S. 493 Anm. 2 u. 4. Die altere Lehre, die

etwa Uhlirz, ebd. 15 (1894), S. 678f. vertritt, die das Kreuz uberall auf Christ-

liche Einfliisse zurhckftlhrt, ist heute nicht mehr haltbar.

6) Vgl. Eugen Mogk, Der Ursprung der mittelalterlichen Siihnekreuze, Be-

richte tiber die Verhandlungen der Sachs. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Klasse 81

(1929), Heft 1; auch Forschungen und Fortschritte 5 (1929), Nr. 5, S. 51f. Mogk,

k26f. halt, m. E. zu Unrecht, die Kreuzform fiir christlich. Michael Raich,

Die Kreuzsteine, SA. aus der Wochenschrift „Hochvogel“, Beilage der Allgauer

Zeitung usw., 3. Jahrg. (1926), Nr. 23—27 sieht iiherhaupt den ganzen Branch als

fromme christlich e Sitte (Totenehrung) an. Dem widerspricht schon der tJmstand,

da6 vielfach die Mordwaffe auf dem Stein abgehildet ist; Max Hellmich, Stei-

nerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien (1923), S. 9 und Abbildungen,

Taf. 1—13, auch Mitt. d. Schles. Ges. f, Volkskunde 31/32 (1931) S. 196ff. Nur

das Steinkreuz ist romisch-christlich. Die heidnischen Germanen haben hSlzerne

Kreuze inmitten von Steinhaufen errichtet.
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Verehrt^). Das Worten Asen (Ansen) bedeutet Balken^^); das fiir

Heiligtum, „alali“/ gebt auf eine indogermanische Wiitzel = Holz-

gotze zuriick^), imd Meringer^) hat uns gezdgt, d^ die Indo-

germanen in dei* Tat nrsprlinglich nur solohe Idole aus Holz nnd
Stein ^ekannt haben. Die Grermanen batten, wie Tacitus bezeugt,

ttoch in historiscber Zeit keine Gotterbilder in menschlicher Gre-

stalt; anderseits zpgen, wie er beriohtet, ibre ©fitter init ins Peld®).

Wir erkennen jetzt, dafi ibnen die Pabne den ©ott selbst be-

dentete, der an^ seiner Friedenswohnnng mit ibnen in den Krieg

ging. Das nordische Wort fiir Heiligtum „Ye“ bedeutet sowolil

die Knltstatte wie die Fabne*’). Die Fabne aber erscbeint in

zweierlei ©estalt, am tragbaren Speer und am Hahnenmast, dem
Kreuzbaum, fest in die Erde gerammt. Und so gab es in den

heiligen Hainen, wo die Eeldzeichen anfbewabrt warden, ancb

solcbe boben Pfeiler, eingesenkt in macbtige Hanfen von Stein-

brocken’). Das althochdeutscbe Wort „barug“ (Heiligtum) be-

deutet urspriinglicb Steinhaafen, Stein umbegung®). Man hat

1) Siehe die eingehenden Nachweise bei Helm I, S. 214ff., 326 und seine

kurzere Darstellung bei Nollau, S. 303 ff. Grundlegend waren die Arbeiten von

Meringer; vgl R. Much, „Holz und Mensch", Worter und Sachen I (1909),

S. 39 f, auch Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft fur Volkskunde 27 (1926),

S, 38ff., Meringer, Worter u. Sachen 9 (1926), S. 115 if. und Philippsoh,
Kolner Anglist. Arbeiten 4 (1929), S. 173 if, 176, 185.

2) Meringer, 8.115, Helm I, S. 226 ff., bei Nollau, S. 304f.

3) Rudolf Meringer, „Indogermani8che Pfahlgotzen“, Worter und Sachen

9 (1926), S. 107 ff.

4) a.a.O., S. 109 ff., Ii9ff.

5) Germania c. 7. Helm I, S. 290. Und Schlachten- und SiegesgStter sind

nicht nur die obersten Gottheiten sondern alle germanischen Gotter; Maurer
II, S. 166.

6) Miillenhoff bei Scherer, „Mars Thingsus”, Berliner Sitzungsberichte

1884 I, S. 581 Anm. 1, hob hervor, dafi beide Bedeutungen „sich in der An-
schauung vermitteln, dafi eben die Heiligtiimer, die Symbole der Gotter die Feld-

zeichen der Germanen waren. Chlodowech ist daher derjenige, der ein solches

beriihmtes Heiligtum oder der ein solches Heiligtum ruhmreich tragt“,

7) Vgl. die Angaben (nicht die Deutung) bei Thiimmel, Beitrage z. Gesch.
d. d. Sprache 35 (1909), S. 99 ff.

8) Meringer, S. 109ff., 118ff., Helm I, S. 235f., 287 und bei Nollau,
8.306, Vilhelm GrdnbechbeiBertholet-Lehmann, Lehrbuch der Religions-

geschichte '‘II (1926), S. 570, Die trich s on beiHoopsII, S. 314, Philippson,
8. 186 ff., auch schon M a u r e r II, S. 190 , Neuerdings hat sich EdwardSchrOder,
„Harug, harah in Ortsnamen“, Schumacher-Festschrift (1930), S. 84, der Auf-
fassung angeschlossen, dafi „Stemhaufen«, „Steiniimwallung« die Grundbedeutung
des Wortes „harug« (altnord. „hQrgr“, lat.-Mnkisch „harahus«) sei. Das Wort
gehOrt also mit lat. „carcer« zusammen, das auf die Urbedeutung „Steinwall“
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in solchen fruher Altare geselien, ebenso wie in einzelneix groBen

Steinen, die sich an den Kultstatten finden. In Wahrheit sind es

die Grbtter^) selbst, die in Grestalt von Steinen und PfaHen ver-

ehrt warden®). Und ebenso wie die Yolksgotter dacbte man sich

anch die Ahnen^), die Seelen der Abgeschiedenen, in Pfahlen
verkorpert^). Die Tragsaule des Hausdaches^) wird als ihr

hinweist. SchrOder hat auch Goldman n, Festschrift fiir Amira, S. inbezug

auf „harahus“ als Statte der Eidesleistung dahin zugestimmt, dafi „harahus“ hier

der eingehegte Ort, also zunilchst die Opfer- und Dingstatte sei, daB die Einhegung

aber auch durch einen bloBen magischen Kreis ersetzt werden konne. Die sprach-

lichen Bedenken, die CL v. Schwerin bei Brunner IP, S. 673 Anm. 33 noch

gegen die Ersetzung der Brunnerschen Deutung „Eid auf das Heiltum^* (die Reli-

quienkapsel) (II, 1. AufL, S. 432 Anm. 45) durch die Goldmanns hegt, diirften

damit wohl beseitigt sein. Im iibrigen ist fiir den nach Lex Rib. 72. 1 „in quadra-

vio" zu leistenden Eid „in haraho" zu beachten, daB auch das Gericht oft am
Kreuzweg tagte, so nach Eduard Osenbriiggen, Studien zur deutschen uud

schweizerischen Rechtsgeschichte (1881), S. 317, 319 das Gericht gegen den ah-

wesenden Totschlager in Bern „an offener Kreuzgasse“, so daB das Geriift nach

alien vier Winden schallte. Ein solches Gericht am Kreuzweg nun ist stets das

Marktgericht und damit das mittelalterliche Stadtgericht
;

vgl. Zoepfl III, S. 60

und die Freilassung „in quadruvio“ des Edictus Rothari c. 224. Hier braucht

es sich freilich nicht um die Gerichtsstiitte zu handeln; der Freigelassene soli

nach der Stelle nur die Freiheit erhalten, auf alien vier Wegen in die Welt zu

gehen.

1) Wenn diese Form des Gbtterkults, wie anzunehmen ist (vgl. unten Anm. 4

u. 5, S. 488 Anm. 2), imAhnenkult wurzelt, dann wird man freilich, wie denPfahl
als den aiis dem Leibe des Toten emporgewachsenen B a u m

,
so auch den Stein-

ha ufen, der ihn umgibt, als auf sein Grab geworfen betrachten miissen, um das

Wiedergehen des Toten zu verhiiten, um ihn zu bannen. Sollte nicht auch der

Gedanke des S teinkr eis es alsBannkreis hierauf zuriickgehen? Vgl. auch His,

Totenglaube, S. 21 Anm. 37.

2) Vgl, auch Richard M. Mejyer, Altgermanische Religionsgeschichte (1910),

S.433, Gerland, S.68ff., Schrader-Nehring II, S. 182fF.,476f. Knut verbot

daher als Heidentum die Verehrung von Sonne und Mond, Feuer und Wasser, von

Steinen oderBaumen und alien Zauber; IlCnutS, 1, Liebermann, Gesetze

der Angelsachsen I (1903), S. 312f.

3) Uber Ahnenkult Schrader-Nehring P, S. 18 ff. Auch die Ahnen

werden bei den Germanen als „Asen“ bezeichnet, also als Balken, ebd. S, 19 § 3.

Siehe ferner besonders Hans Schreuer, Das Recht der Toten I, Zeitschrift fiir

vergleichende Rechtswissenschaft 33 (1916), S. 333 ff., II, ebd, 34, S. Iff.

4) E. Mogk bei Hoops II, S. 312 „G6tterbilder" § 2, 3, S. 600 „IrminsuP

§ 3; Schreuer II, S. 11 6ff. Sie seben in den Ahnenpfahlen wohl mit Recht die

VorUufer der „Gotterbilder‘*. Vgl. auch Elard Hugo Meyer, Mythologie der

Germanen (1903), S. 125. In der Verehrung der Toten wurzelt auch der Saulen-

kult der Mittelmeervolker, der nicht indogermanischer Herkunft ist, sich aber in

Griechenland wohl mit der Pflockverehrung mischt. Er geht vom Menhir der
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Sitz5 verehrtj so wie spatex die Tempelsaalen als Sitz der Volks-

gotter. Daxait ist auch. die IrmensuP), die ^coliimna universalis",

WestvSlker aus. Die Steinsaule ist, wie der Kegelber^, der dem Soneenkult dient,

naeh Carl Schuchhardt, Alteuropa^ (1926), S. 90 ff,, 92, Trager der Gottbeit,

bei der Abnensaule Seelentbron.

5) Helm I, S. 223, Much a. a. 0,, S. 40 f., Scbreuer, Bavigny-Zeitscbrift

34 (1913), G.A., S. 369 und „Das Recht der Toteu" II, S. 116ff., 148 ff., Thiim-
mel, Der germaniscbe Tempel, Beitrage zur Gescb. d. deutscben Spracbe u. Lite-

ratur 35 (1909), S. 80ff. Das Eidsivathings-Christenret I 24 (Norges gamle Love

I, 1846, S. 383) verbietet sie daher: „Eiigi madr skal hafa i husi sinu staf ecTa

stalla, vit eda blot". Diese „Qndvegissiilur", diePfeiler amHochsitz, warfen

die Besiedler Islands vor der Ankunft in der neuen Heimat ins Meer, urn ihr

Haus dann dort zu erricbten, wo sie angeschwemmt wurden; K. Maurer, Die

Entstehung des Islandischen Staats (1852), S. 45ff., vgl. S. 213: Eyrbyggia Saga

c. 4. Scbreuer, Recht der Toten II, S. 151. Da6 es sicb um Inbesitznahme

der neuen Heimstatte durcb die Ahnen bandelt, zeigt der Umstand, daB in der

Egilssaga bei der Landnahme Skallagrims die gleicbe Feststellung dadurch ge-

troffen wird, daB der Sarg seines unterwegs verstorbenen Yaters Kveldulf ins

Meer geworfen wild; 27. 16— 18, 22; 28. 2—4, ed. Finnur Jons son, Alt-

nordiscbe Saga-Bibliothek III (1894), S. 84 ff., Ubersetzung von F. Niedner, Tbule

III (1923), S. 84£; dazu Scbreuer, Recht der Toten II, S. 108, 149 f., Gering,
S. 9 (vgl. unten S, 488 Anm. 2).

1} M a u r e r a. a. 0., S. 214, Bekebrung II, S. 192, T h ii m m e 1 a. a. 0., S. 81 f.

2) Helm I, S. 339f., E. A. Pbilippson, Germaniscbes Heidentum bei den

Angelsachsen, Kolner Anglistische Arbeiten 4 (1929), S. 121, T bum mel, S. 115 f.

Sie entspricbt der nordischen Weltescbe. Auch die „firstsul" oder „magansul"

des Hauses diirfte in vorgeschichtlicher Zeit ein lebender Baum gewesen sein,

als die Hutten nocb um einen solchen berum erricbtet wurden
;
J 6 n s s o n, Egils

Saga, S. 225 Anm., Much, S. 40f., Meringer, S. 120, Scbreuer II, S. 119f.

Insofern wurzelt der Pfablkult im Baumkult. tfber diesen Helm I, S. 160 f.,

Wilb. Mannbardt, Der Baumkultus der Germanen (1875), S. 26ff., 39iF., 159ff.,

303 ff.; iiber Reste in den deutscben Volksrecbten Yordemfelde, S. 79ff., vgl.

im tibrigen James George Frazer, The golden bough I 2^ (1922), p. 7ss., 58 ss.

Der Zusammenbang mit dem Abnenkult ergibt sicb aus der Sitte der Urzeit, den
Toten in seinemHause zu begraben, das als seine dauernde Wobnung gait; vgl.

E, H. Mey er, Mytbologie, S. 71, auch Hugo Gering, tlber weissagung und zauber
im nordischen altertum, Kieler Rektoratsrede, S. 9f. und besonders Scbreuer,
Recht der Toten II, S. 92 ff., 102 ff. DaB auch die Pfablgotzen in den heiligen

Hainen und an Ding- und Opferstatten auf den lebenden Baum zuriickgehen, zeigt

die Tatsacbe, daB sicb beim Gal gen diese Entwicklung nocb in historischer Zeit
verfolgen laBt, Wird der Gebangte urspriinglicb an den Ast (as. roda) eines diirren

Baums, meist einer Eiche geknupft, so wird an dessen Stelle spelter ein beson-
derer Hiingegalgen erricbtet; vgl. die eingehenden Nacbweise bei v. Amir a, Todes-
strafen, S. 88 ff. Offenbar standen die Pfablgotter nur auf den groBen Kultstatten
und Opferplatzen, wahrend an den einzelnen Dingstatten und Ricbtstatten weiter
lebende Baume ibren Dienst versahen. Daher die zabllosen Dingstatten, die
nocb im Mittelalter ibren Namen nach einem oder mehreren Baumen batten : vgl.

Grimm, DRA. IP, S. 413ff. Auch E, Mayer tlber den Pilwizbaum als Gerichts-
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axis ihrer Isolierung gerissen. Sie ist der gottlich verehrte Pfeiler

des Alls, in deren Grestalt man den Volksgotterii hnldigte. Eine

spatere Zeit hat diesen Sanlen einen menscliliclien Kopf ge-
geben oder ein Gresicbt eingeschnitten ^)j so wie man auch dem
Stab, in dem man die eigene oder eine fremde Personlichkeit

verkdrpert sail, oder dem Szepter der Konige einen runden Knopf^j
gab als Andeiitung nienschlicher Bildung, fiir deren Erkenntnis den

Erliheren das langgestreckto Holz gcnilgt hatte: gisil = Geisel,

GeiBel, der Mann, und Grerda, die Grerte, das Miidchen’^).

All solche Beseelung des toten Holzes ist aber auch nicbt nr-

tiimlicb. Im Anfang ist der Zaiiber'^) und sonst niclits. Das

baum in Bayern, Der Gericbtssaal 89, S. 393 f. 'und Theod. Lindner, Die Veme^

(1896), S. 37, 88, 46, 50, 59, 90, 95f., 100, 101, 103, 108, 111, 114f., 128, 180,

138, 139 Anm. 2, 141, 143, 146, 151, 158, 161, 162, 170, 171, 172, 176 f., 184,

192, auch G. L,v. Maurer, Gesch. d* Markenverfassung (1856), S. 328 und

L, A.WarnkOnig, Flandrische Staats- u. Rechtsgeschichte, III 1 (1842), S. 272, auch

fiir stadtische Gerichte. Die Verwendung von Gal gen anstelle des Gerichts-
b a u m e s zu Hinrichtungszwecken wurde allgemein angeordnet durch ein Kapitular

Karls des GroJBen (Mon. Germ. Leg. Sectio 11. 1, p. 171, 801—13 c. 11), offenbar,

um die alten Kultb^ume auszuschalten. Dennocb erinnert man sich noch viel

spater, dafi der Galgen als Zauberbaum entrindet (ein „lichter“ Galgen) sein mufi

und dafi daran niclits genagelt sein darf; v. Amir a a. a. 0., S. 91, 93. Ubrigens

hat sich auch beim Stock der Zusammenhang mit dem alten Geriehtsbaum bis

in unsere Zeit erhalten
;

vgl. die Gericbtsstatte am Lindenstockbei Aubin,
Weistumer der Rheinprovinz II 2 (1914), S. 24 und die Abbildung der Kaak-
linde bei Laubacb, die noch heute Kette und Halseisen tragt, in der Zeitschrift

Niedersachsen 1898/99, S. 239.

1) Helm I, S. 214, 217 if., 223ff., bei Nollau, S. 304, Wolfg. Golther,
Handbuch der germ. Mythologie (1895), S. 604 fP., K. Maurer II, S. 192 ff., Mogk
bei Hoops II, S. 312, Thiimmel, 8. 82.

2)

v. Amira, Stab, S. 114 Anm. 8, 117f., 120; vgl. Gerland, S. 61f.

Vgl. auch fiir Rom und die Italiker die unten S. 494 Anm. 5 angefiihrte Abhand-

lung von Helbig, S. 8ff., 31, 38 nebst Abbildungen.

3) Much a. a. 0., S. 42ff., insbesondere 46 f., vgl. auch Vordemfelde,
S. 35 Anm. 2, Schrader-Nehring P, S. 370 „Geisel“ § 2, 3.

4) Helm I, S.44ff., bei No llau, S. 305; Schrad er-NehringIP,S.676ff.;

Mogk in Pauls GrundriB IIP, S. 404ff. Uber die Anwendungsforraen des Zau-

bers in historischer Zeit Helm I, S. 106 E, 164 £, 279 ff., bei No 11 au, S. 355ff.,

360f., 371f., 409ff., 412 if., Miiller-Blattau, ebd., S.426f., 457, K. Maur er,

Bekehrung I, S. 482 f., Anm. 60, 553 ff., II S, 66 ff., 101 if., 134 if., 406 ff. Der Zauber-

glaube halt sich als Uberlebsel („superstitio“ von „superstes“) neben den spater

aufkommenden hoheren Formen des Glaubens und wird so zum Aberglauben;
Schrader-Nehring 677. Uber Zauber bei den Angelsachsen Philippson,
S. 208 fP. Er sagt mit Recht, daB auch die christliche Kirche im Grunde von

demselben Glauben an die Kraft des Zaubers erfiillt war; nur handelte es

sich nach ibrer Lehre um Erfindungen des Teufels.
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Holz wird verelirt als ein Mittel, dunkle unpersonliclie Krafte in

den Dienst des Menschen zn zwingen ’ nnd von ihm abzuwehren,

Macht ausznliben iiber sich und itber andere, die Prennde zn schutzen,

die Feinde zu besiegen nnd Grebote und Verbote zu erlassen, die

unbedingt befolgt werden mlissen. Es ist Fetisch^) und dient

den Tabn-Vorstellnngen®). Ohne solcben Fetisch. ware der Menseb
der Vorzeit rettungslos den dunkeln Machten preisgegeben, die ihn

uberall umgeben und allentbalben bedrohen^). Ohne Zanbei vgabe

es keine Eeligion, keine Sitte und kein Eecht

Tabu ist ein Gegenstand, den entweder ich nicht berithren

darf Oder den kein anclerer als icli beriiliren darf. Er ist erfiillt

von Zauber, der sich gegen mich kehrt oder gegen alle andern.
Die dunkle Macht steht in meinem Dienst oder kehrt sich gegen

1) Vgl. Bernhard Ankermann bei A. Bertholet und E. Lehmann,
Lehrbuch der Religionsgeschichte P (1925), S. 148 ff. Die Zauberkraft ist ur-

spriinglich nichts ubernaturliches, da der Urzeit der Begriff der Gesetz-

mafiigkeit fehlt, sondern sie ist „eiiie ungewohnlich groJBe menschliche Leistungs-

fahigkeit". Sie wird im Laufe der Zeit mebr und mehr ubernattirlich, je mehr

die wirklichen Grenzen der Menschenkraft erkannt werden, bis scbliefilich nur

Hotter Oder solche Menschen, die diese Kraft von Gdttern oder Damonen erhalten

haben, als Teilhaber der Zauberkunst gelten.

2) Vgl. Helm I, S. 20if., 46, bei Nollau 8,303. Uber Fetischismus in

den deutschen Volksrechten Vordemfelde I, S. 21ff.

3) Helm I, S. 52 f. Hierher gebbrt die nordische Neidstange (nidstgng),

die 2 . B. Egil Skallagrimsson gegen den Norwegerkonig Eirik und die KOnigin

GunnMld errichtet; Egilssaga 57. 56—57 (J 5 ns son p. 188f., Ubersetzung von
Niedner, Thule III, S. 169 f.). Es ist eine Haselstange mit eingeritzten Zauber-

runen und einem darauf gesteckten Pferdekopf, der gegen die Gegner gewendet
ist. Durch sie sollen die Damonen des Landes (landvdttir, Landwichte) gezwungen
werden, das Konigspaar aus dem Lande zu treiben. Vgl. auch Maurer, Bek. II,

S. 64 f. Anm. 66. Vorher hat Egil bereits, als ihm die Gtiter Bjorns, auf die er

Anspruch erhebt, vorenthalten werden, und die Klage auf dem Ding mit Gewalt
vereitelt wird, ein feierliches Verbot fhr Jedermann ausgesprochen, die LS.nde-

reien zu bebauen und zu nutzen bei Strafe des Zornes der Gotter, und den Fluch
gegen den Volksbedriicker in einer Skaldenstrophe niedergelegt

;
c. 56. 65f., 91,

1. c. p. 175, 179 f., Ubers. S. 158, 162. Uber die Neidstange auch Helm I, S. 224 f.

Anm. 128, und v. Amir a, Todesstrafen, S. 207 if., wo nachgewiesen wird, daB es

sich um eine Opferhandlung handelt. Uber den Fluch als Besitzschutzmittel im
griechischen Recht Kurt Latte, Heiliges Recht (1920) S. 80 ff.

4) Vgl. Ankerraann, S. 161; Da man uberall Zauber wittert, so herrscht
auch ein bestandiger Kampf zwischen Zauber und Gegenzauber. Hat man
sich durch den Zauber des Eidschwurs gebunden, so kann man diesen doch ohne
Gefahr brechen, wenn man sich von ihm dutch einen stkrkeren Zauber befreit.

5) Das Wort „Gott^^ dfirfte urspriinglich „Zauber“ bedeuten; Schrader-
Nehring P, S. 406 § 3.
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mich, wenn icli demVerbot znwiderhandele. Will man beute einen

Weg verbieten oder das Betreten eines Grundstiickes
,
weil dort

etwa eine Viehseuche berrscht, so steckt man einen Sc ban b, einen

Strobwiscb an einer Stange, auf^). Das ist ein Fetisch^), ein

Zanber. Nocb beute werden brennende Strobwiscbe ge-

schwungen, nm bbse Greister zn vertreiben-®). Das altgermanische

Recht kennt den Strobwiscb an der geschalten Haselstange, die

),wlfa“ als ein Mittel /.ur Fronimg, zur Pfandung eines Grund-

stlicks, Oder zum Anefang, zur Inansprucbnahme eines solchen. Das

gepfandete Haus ist tabn, es ist zu G'unsten einer bestimmten

Person befriedet^). Dem Besitzer oder dritten Personen wird

verboten, es ferner zu benutzen®), und das Verbot ist durcb Zauber

gescbiitzt. Schon die nahrende Garbe hat Zauberkraft '^)j und der

Weif, das Win den oder Binden^) des Knotens aus Stroh, be-

1) Siehe M. Heyne, ^Scliaub“ im DWB. 8 (1893), Sp, 2294 ft’., besonders

2295 unter 2 a, b, c.

2) Gerland, S. 66 f., dessen Deutungen beute freilich im Einzelnen zu be-

ricbtigen siud, ferner Vordemfelde, S. 59ft,, v. Schwerin bei Hoops III,

S. 475.

3) Mannbardt, S. 506ft., 534 ft*. Seligmann, S. 112, 123ft*, 129; in

Frankreicb „brandons“ genannt, Frazer, Golden bough YII P (1923), p. llOss.

Statt ibrer wird auch wohl ein Besen verwendet, dessen Eigenscbaft als Zauber-

werkzeug sich im Hexenglauben erhalten bat; vgl. Helm bei Nollau, S. 411,

413; auch Feilberg, Eeitschrift d. Vereins f. Yolkskunde 7 (1897), S. 52, Ernst

Sam ter, Geburt, Hocbzeifc und Tod (1911), S. 29 ft.

4) V. Amir a, Stab, S. 142 f., Ernst Mayer, Die Einkleidung im german.

Eecht(1913), S.74f. Nr.3,93ff,, Grimm, DRA.T, S. 269 ft., Ed. 0 senbruggen,

Das Strafrecbt der Langobarden (1863), S. 138 ft., A. Fertile, Storia del diritto

Italiano IV® (1893), p. 522, Hans Planitz, Die Y'ermogensvollstreckung im deut-

scben mittelalterl. Recht I (1912), S. 79, Brunner-v. Schwerin BRG. IP,

S. 602, 675.

5) K. V. Amira, GrundriB^, S. 119f.
:

„Uraltes Befriedungszeichen
,

daher

auch Wahrzeichen der befriedeten Handelsstatte ist der aufgesteckte Strohbund

(ahd. wifa, mnd. wip — oder scoup, ags. sc^af), wie ja angeheftete Strobwiscbe

auch die zu Markt gefuhrten Waren von jeher und marktfeile Pferde noch beute

kennzeichnen“.

6) V. Amira, Stab, S. 141. Zeichen des Friedegebots ist auch der Schaub

am Weinscbank sowie die „Bierrute“ oder das „Bierreis“
;
ebd. S. 143.

7) Adolf Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube® (1900), S. 100 § 126, 131

§ 180; Vordemfelde, S. 60, 100, E. Goldmann, Beitrage z. Gescb. d. frftnk,

Rechts I (1924), S. 40.

8) Vgl. den ersten Merseburger Zauberspruch, (Miillenboff u. Scherer,

Denkmaler P (1892), S. 15), wo von den Idisen gesagt wird: „suffia hapt heptidun“

(einige kniipften Bande), w^hrend andere die Fesseln losen. Dazu Philippson,

S. 213, 222, Helm bei Nollau, S. 356f., und Haupt, ebd. S. 642f., Wuttke
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deutet gleichfalls eine zauberische Biiidimg^), durch welclie die

der geschalten Haselriite verstarkl^ wird. Statt des Strohes ver-

a. a. O.j S. 131 § 180, 270 § 396, Th. Zachariae, Zeitschrift d. Vereins fiir Yolks-

kunde 35/36, (1925/26), S. 149ff. Auch Grimm, DRA. I, S. 251ff., Erick Jung,

Mannus, Erg.-Bd, 6, S. 334 Anm. 4, Lessiak, Zeitschrift f. deutsches Altertum

53 (1912), S. 162, 155 f. Frazer IF, p. 293 ss., Felix Liebrecht, Zur Yolks-

kunde (1879), S. 305ff. Ygl. besonders das Bindeu des Y^Tbrechers mit einem

Zwirnsfaden oder Strohhalm in den deutschen Weistiimern; Ottb fti eiiiijiker

Humor im Deutsghen Recht^ (1886), S. 50 ff. Dariiber und iiber das Festmachen

August Stober, Neue Alsatia (1885), S. 195 if., auch unten S. 496 Anm. 6.

1) Ygl. auch die rituelle Fesselung im heiligen Hain; Helm 1 S. 307. BaB

die Bindung, auch wenn sie durch einen Strohhalm oder einen Seidenfaden vor-

genommen wird, urspriinglich durchaus ernst gemeint ist, erhellt noch aus den

bischoflichen Dienstrechten des Mittelalters. Mit dem Siegel des Erzbischofs „et

rufo filo serico", quer iiber die Tiir von Pfosten zu Pfosten gespannt, wird

nach dem kurzeren Kolner Ministerialenrecht des 12, .Fhs. das lebenslangliche Ge-

fangnis des in Unhuld Gefallenen verwahrt; Zeitschrift der Sav.-Stift. f. Rechts-

geschichte 44 (1924) G. A., S. 299, a. 5. Dieses dient, wie die langere Fassung

zeigt, dem Totschlager zugleich als Asyl, das ihn vor der Blutrache der Gesippen

schirmt; Frensdorff, Das Recht der Dienstmaunen des Erzbischofs von Koln

(1883) S. 7, a. 7 ;
vgl. auch S. 30 und die alten deutschen Ubersetzungen S. 41, a. 3

(auch in den Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Koln I. 2). Ferner Hildes-

heimer Dienstrecht, ebd. S. 30, und Baseler Dienstrecht a. 12; Wilhelm W a cker-

nagel, Das Bischofs und Dienstmannenrecht von Basel (1852), S. 19: Bei Hulde-

verlust wird der Dienstmann eingeliefert „vur gevangen in den roten turn ze

Saint Uolriche, unde sal der scholteizze einen siden vaden mit wasse dar

viir spannen". Das ist kein Scherz; denn bricht er aus, so verliert er in

Basel wie in Koln Eigen, Lehen und Erbe und wird echt- und rechtlos. Ygl.

auch Wackernagel, S. 38f. An die Stelle der furchtbaren Bindung durch

Zaubergewalt ist die rechtliche Bindung getreten, ein lehrreiches Beispiel

fiir die Entwicklung des Rechts aus dem Zauber. Es zeigt' zugleich, daB es un-

richtig ist, alle die Yorschriften der Weistiimer, die ahnliche Scheinbindungen,

Scheinrechte und Scheinpflichten, schaifen, fiir blofien Scherz zu halten;

im innern Kern enthalten sie altheiligen, vielfach blutigen Ernst, wie die Be-

stimmungen iiber die Strafen der Markfrevler oder iiber das ius primae noctis

oder das Tbtungsrecht des Mannes gegenuber der Frau. Kur wenn nach dem
Schwinden des Glaubens an die Zaubermacht auch die Zwangsgewalt des Rechts
und des Staates versagt, wird die vorgeschriebene Form zum inhaltsleeren Schein,

Im iibrigen aber liegen gerade in den alten Zauberformen die triebkraftigsten

Wurzeln fiir die Entwicklung des typischen Formalismus des germani-

schen Rechts. Es ist kein Zufall, daB sich die Keigung zur Haufung der Formen
in gleicher Y^eise beim Zauber wie bei den Sinnbildern und sinnbildlichen Hand-
lungen findet, die das Kundbarkeitsprinzip des Rechts hervorgebracht hat (vgl.

meine Rektoratsrede „Recht und Yolkstum", Gott. 1929, S. 17); aus der Zauber-
form ist das Sinnbild, ist die Rechtsform geworden, in der das Recht begriindet

und iibertragen wird und in der es nach auBen erkennbar hervortritt. Sie ist

Rechtsschein, auBerer Tatbestand des Rechts, aber darum kein wesenloser
Schein.
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wendet man in Frankreich und Spanien bei der Pfandung einen

Lappen, der an den Stab geknotet wird^). Oder es wird ein

Krenz auf das Dach gesteckt^). Nan wissen wir ja, dafi das

Kreuz nichts anderes ist als der Fetischgalgen. Und es kann

kein Znfall sein, daB Kreuz. und P a h n e an die Stelle des S chaub

s

auch als Marktzeichen getreten sind®). Aucb das Marktkreuz
ist also nicht als christlicher Ersatz flir den heidnischen

Scbaub zu betrachten^), sondern ist ciiis mit ihm; und tritt an

die Stelle des Strobes ein Tuch, so wird os zur E a line. Wir
erkenneBj das wifa, Kreuz undEabne identisch sind^). Der

1) frz. „pannonceau du roi“, Schroder, Weichbild, S. 320, vgl, D u Cange,

s, V. „brando“ 2 a. E. und „pannoncellus“ I (1883) p. 93, VI (1886), p, 138. v. Amir a,

Stab, S. 143, 123, Ernst Mayer, Das altspanische Obligationenrecht, Zeitschrift

fur vergleichende Rechtswissenschaft 38 (1920), S. 116.

2) Viktor v. Meibom, Das deutsche Pfandrecht (1867), S. 103, v. Schwerin,

bei Hoops III, S. 475, K. v. Amira, Bilderhandschrift II 1, S. 122 E. Mayer,

Einkleidung S. 74 Nr. 2 ;
an eine kreuzformige Keule, wie er S. 94 meint, ist na-

tiirlich nicht zu denken.

3) V. Amira, GrundriB, S. 120, Bilderhandschrift II 1, S. 126.

4) So mit der herrschenden Meinung von Amira a. a. 0., R. Schroder,
Lehrb.® S. 116 Anm. 21. Anders friiher Richard Sc hr 6 der, der das Kreuz flir

germanisch hielt und den Ubergang vom Scbaub zur Fahne richtig erkannt hattej

„Weicbbild", Historische Aufsatze dem Andenken von Georg Waitz gewidmet

(1886) S. 321, und bei B^ringuier, Rolande, S. 30if. Wichtig ist, daB das

Friedenskreuz selbst als „wiffa“ bezeichnet wird; Ernst Mayer, Mitteilungen

des Instituts fiir ost, Geschichtsforschung 33, S. 614f. Auch das Kreuz auf den

frS-nkischen Miinzen und im KSnigsmonogramm diirfte das germanische K5-
nigs kreuz sei, das erst spater mit dem Kreuz Ghristi in Beziehung gebracht

wurde; vgl, ebd. S. 615f. Anm. 11.

5) Ahnlich scbon Gerland, S, 66ff. Danach ist vielleicht der antiken Uber-

lieferung, daB die altesten Fabnen an Stangen getragene Heubiindel gewesen

seien, dock eine groBere Tragweite als die volfcsetymologischer Deutung beizu-

messen; so S chrader-Nehring P, S. 276 f. unter „Fahne“. Das lateiniscbe

„manipulus‘‘ (eine Hand voll) soil daher seinen Namen haben. R. Schroder
bei Bdringuier S. 32 mochte auch in dem germanischen Strohwisch „ein ur-

altes Feldzeichen“ erblicken, „das die Person des Konigs darstellte“. Aher was

er in seinem Artikel „Weichbild^ S. 321 dafiir anfuhrt, ist kaum stichhaltig. Denn

der Hut, der ofters an die Stelle des Schaubs tritt, ist naturlich ein Ersatz fur

diesen oder fiir das Fahnentuch, wahrend Scbrdder der Meinung ist, daB das Umge-

kebrte der Fall ist und der Scbaub einen Hut oder gar eine (weiblicbe ?) Kopfbinde

(got. „vipja“, so neuerdings Lehrb.® S. 116 Anm. 21) vorstellen soli. Und die

Sitte, auf den Marschquartieren die Wohnung des Hochstkommandierenden mit

einem Strohwisch zu bezeichnen, weist naturlich nicht auf ein Feldzeichen, son-

dern ist unmittelbare Anwendung des Bannsymbols als Zeichen der Beschlagnahme.

tibrigens wiirde derSchaub als Feldzeichen deshalb wenig geeignet gewesen

sein, weil er angeziindet werden muBte, urn seine Wirkung auszuiiben, Es ware
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Strohwisch ist die Urform des Pahnentnchs am Kreuzstab Deis

Konigs Kreuz soil nacli einer friesiscben Quelle der pfaudeuije

Fronbote aufsteokeu uud eiue Fabne darau biuden^). TJnd wie

der Scbaub augebrannt werden muB, um das reinigeude Feu§r®)

in den Dienst der Zauberwirkung zu stellen, so auch der Fabnen-
schaft, der Stab oder Speer, die in der TJrzeit eins sind^); sie

stellen „die alteste Waffe des Menscbengescbleqhts“ dar, die „basta
praeusta", den zugespitzten und im Feuer gebarteten

„Ort“, die altdeutscbe Bezeicbnung fiir die Speerspitze, entspricbt,

wie Edward Schroder erkannt hat®), dem lateinischen „ustus“

= angesengt. Die Grermanen bedienten sich der reinen Holzlanze

zwar denkbar, da6 man das als Zeicbeii fiir den Angriff getan hatte. Aber dann

ware er rascb abgebrannt und kein dauerndes Feldzeichen gewesen. Auch hatte

das Mitfuhren des Feuers Schwierigkeiten gemaeht. Ich mbchte glauben, da6 der

Gebrauch der roten Blut- und Feuerfahne gerade deskalb aufgekommen ist, weil

der Feuerbrand als Feldzeichen unbrauchbar war. Sie ist ein symbolischer
Feuerbrand.

1) Das gilt auch fiir die K i r c h en f a h n e n. Wie der zauberkraftige brennende

Strohwisch zur Abwehr schadigender Einfliisse von der Feldflur geschwungen wird,

so die Kirchenfahnen zu Trinitatis bei der Segnung des Ackerlandes; und auch

am Fronleichnamsfeste werden die Fahnen zur Segnung geschwungen; Miiller-

Bergstrom, Handworterb. d. d. Abergl. 11, Sp. 1122.

2) Fivelgoer Bufitaxen, K. v. Richthofen, Friesische Rechtsquellen (1840),

S. 307 ;
rote Fahne S. 350 Anm. 1. Vgl. ferner die Stellen bei Schroder (Bd-

ringuier, S. 32 und -15), wonach Schiffe, die unter Geleit von einem zollfreien

Hafen heimkehrten, um die ZollstMten unangefochten zu passieren, das „Kaisers-

f^hnlein" hifiten und anderseits dieses Zeichen des Konigs friedens und
freien Geleits in einem Kreuz mit daran befestigtem Fahnentuch bestand:

Einen vanen und ein kriuze er an den masboum bant:

da mit er si bewiste, daz in fride wsere bekant,

3) Das Wort „Schaub“ wird rechtstechnisch geradezu im Sinne von „Brand“,
„Feuer“ verwendet; vgl. z. B. „schauff oder brannt" bei Grimm, Weisthiimer 1

(1840), S. 694 Anm. 1 sowie frz. „brandon“ und dazu D u Can ge I, p, 93, s. v.

„brando“, auch R. Schrdder, Weichbild, S. 319 f. Anm. 6. Vgl. iibrigens auch
„Brandzeichen“ bei Grimm, DWB. II, Sp. 302. Uber das heilige Feuer Thiimmel,
S. 92.

4) Rote Fahne S. 328 Anm. 2 zu S. 327, Ernst Mayer, Zeitschr. f. vergleich.

Rechtswissenschaft 38, S. 115£, Grimm, DRA. P, S. 226ff., Gerland, S. 67,

Schrader-Nehring ID S. 689, Zepter § 1.

5) W. Helbig, Zur Geschichte der hasta donatica, Abhandlungen der Got-
tinger Ges. d. Wiss., Phil.-hist. Klasse, N". F.X3 (1908), S. 14 f. Die Latiner fiihrten

ursprunglich Holzspeere; erst nach Einfiihrung metallener Spitzen wurde die
Form der Lanze als „hasta pura“ bezeichnet, S. 27 ff. Sie war Abzeicheu der
koniglichen Gewalt, bezeichnete das „imperium“ und das „iu8tum dominium" und
diente als Gerichtswahrzeichen (33 f.). Vgl. auch unten S. 602 Anm. 6.

•

6) Freundliche personliche Mitteilung; noch unveroifentlicht.
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noch im Felde^), die Romer kennen sie nnr als sakralen Gregen-

stand ^). Aber aiich bei den Nordgermanen war es, wie im alien

Rom, Sitte, den Krieg durch den Wurf eines an der Spitze an-

gesengten Stabes anzuk tin digen oder durcb dessen Ubersendung

die eigenen Volksgenossen*) dazn aufznbieten. Der Stab mnfite

aber waiter in Bint gerotet sein^), nicht nur als Zeicben des

Krieges^), sondern weil anch Bint®) eines der wirksamsten Zanber-
mittol isf^). Wir braucben uns niin blo6 den znr Verstarkung der

Zauberkraft an den Speer gebundenen Lappen (fano, lat. pannns)

kinznzndenken, so wird uns klar, waram die rote Fahnc Zeicben

1) Tacitus, Annalen II 14; vgl. Bor ch ling, S. 240f. l>er frilnkische

K am p f s 1 0 c k, die W affe des Zweikampfs, diirfte auf sie zuriickgehen
;
E.M aye r,

Einkleidung S. 90 if.

2) Sie hat sich in ihrer usprunglichen Gestalt als im Feuer gehSlrteter Stab

im Ritus der Fetialen erhalten; Helbig, S. 40 f, Im iibrigen war sie ein ein-

facher hblzerner Stab und hat sich durch Benutzung edlen Materials, durch An-

fiigung von kugelfSrmigen Knaufen usw. allmahlich in ein s z e p t e r S,hnliches Ge-

bilde gewandelt, Helbig, S. Iff., 8 ff., 31, 42 und Abbildungen Tafel I Nr. 1—19.

- 3) Grimm, RA. I, S. 226ff., K. Weinhold, Beitrage zu den deutschen

Kriegsalterthiimern, Berliner Sitzungsberichte 1891, II, S. 547 f., v. Amir a, Stab,

S. 35 Anm. 2, S. 36 Anm. 1, 43 ff. Wenn v. Amira hier sagt, dafi die hasta des

rbmischen fetialis kein Speer zu sein brauche, so kennt er noch nicht die ein-

gehenden und liberzeugenden Nachweisungen von W. Helbig, die kurz zuvor er-

schienen waren. Vgl. oben S. 494 Anm. 5. Nach Livius diente zur Kriegsankiindigung

eine „hasta ferrata aut praeusta sanguinea"
;
es war also zulassig geworden, neben

der alten „hasta pura“ auch eine moderne Lanze zu verwenden. Die erstere wird

aber von Polybios mit dem keltischen Lehnwort als WurfspieB (Ger)

gekennzeichnet. In vormykenischer Zeit wurden solche Holzspeere auch in Grie-

chenland im Felde verwendet Helbig, S. 5, 19ff., 40 ff.

4) Grimm, a. a. 0., v. Amira, S. 43 f., wo Nachweisungen gegeben sind, die

die Sitte nicht nur als indogermanisch, sondern auch als bei uralaltaischen Y61-

kern verbreitet erkennen lassen, ferner H e 1 b ig, S, 40 f., B o r c h 1 ing, S, 231 f.,

240 f., Goldmann, Deutsche Lit.-Zeitung 1910, Sp. 2567 f.

5) tiber Nachwirken dieser Vorstellung in der Literatur des deutschen Mittel-

alters siehe Erben, Kriegsgeschichte, S. 96 f.

6) liber Blutzauber bei den Germanen Helm bei No 11 an, S. 411; vgl.

Maurer II, S. 123, uber das Blut im Kult S. 190 f. Anm. 4, 221 Anm. 121 (beim

Eid). Sam ter, S, 183 ff., v. Amira, Todesstrafen, S. 224.

7) Frazer IP (1922), p. 239 ss., Handworterbuch des deutschen Aberglau-

bens I (1927), Sp. 1438. Durch das Werfen des Speers werdeu die Feinde in den

Zauberbann verstrickt oder nach spaterer Auffassung dem Kriegsgott geopfert:

„dem Odin gehort ihr alle“; vgl. die Belege bei Weinhold, S. 560ff,, E. Mogk,

Die Menschenopfer bei den Germanen, Abhandlungen phil.-hist. Kl. d. Sachs. Ges.

d. Wiss. 27. 17 (1909) S. 607f., K. Lehmann, Zum altnordischen Kriegs- und

Beuterecht, Deutschrechtliche Beitrage 9. 1 (1913), S. llff., Philipp son, S. 151.
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des Krieges ist und wie sie entstand. Die Spitze des Speeres

samt dem Tuch. wird in Bint getancht^). Im angelsachsischen liat

das Wort Zanber (t6afor) die Bedeutnng j,rote Farbe^, Ocker oder

Mennige, angenommen ®), da man sick spater dieser Mittel als Er-

satz des Blutes bediente. Die rote Earbe"^) aber bebielt die alte

Zanberkraft
;
Zanberrunen werden rot gemalt®), rot ist der bannende

Zauberfaden ®)j die rote Eakne soil den Si eg herbeizwingen

1) Daher dient auch das Aufrichten oder Aufwerfen, das Anbinden der

Fabne alsAufgebots zeichen wie die hasta praeusta
;
Mommsen, Horn. Staatsr.

nil (1887) S. 387 nebst Anm. 2—4. Nach dem Kommentar des Servius zu Ver«

gils Aeneis VIII 1 wurde bei plotzlicher Kriegsgefahr in Rom vom Oberbefehls-

haber anf der Arx eine rote Fabne fiir das Fubvolk, eine blaue fur die Reiterei

aufgesteckt, die auf dem Kapitol verwahrt warden; iiber die blaue Farbe siehe

Sturmfahne, S. 220. Fur das deutsche Mittelalter Grimm, DRA. I, S. 221, vgl.

aucb nocb Weistbiimer IV (1863), S.402 § 23; „Wenn ouch die von Baden in kriegs-

nbten ir paner uff iren viscbm^rckt stacketen^. Ferner iiber das Aufwerfen des

Fahnleins durch den Marscball in Karnten bei Erbebung des Landgescbreis nach

einer Urkunde von 1307 v. Siegenfeld, S. 10, Demgemafi ist das aufgericbtete

Banner in spaterer Zeit Sinnbild der mobilen Truppe and ihrer Ehre; wird

diese gescbandet, so wird die Fabne umgekebrt, Vgl. v, Bonin S..112 mitAnm. 3,

156, 157.

2) Das Eintaucben der Fabne in Wasser, iiber das Grimm, RA. I,

S. 221, aus dei* Schweiz bericbtet und das nach Zeitungsmeldungen auch von den

franzosiscben Besatzungstruppen beim Abriicken aus dem Rheinland geiibt wurde,

durfte eine Nachbildung der alien Zaubersitte sein.

3) H. Teu chert, „Zauber“ im Deutscheu Wbrterbuch 15, Lief. 3 (1927),

Sp. 323, Philipp son, S. 208, W. Golther, Handbuch d. germ. Mythol., S. 648,

4) fiber die rote Farbe als Zau her farbe und Farbe fiir bobere Wesen
vgl. Helbig, S. 27, Seligmann, S. 200f,, 228f., auch S. 305 unter „rot“, im

deutschen Volksleben und Volksglauben grundlegend S t o b e r, Neue Alsatia, S. 147 £,
195 ff., im germanischen Recht Goldman n, Beitrage I, S. 40, ferner E. Sam ter

a. a. 0., S. 168 f., 1861, 192 £, Lessiak, Zeitschrift fiir Deutsches Altertum 53

(1912) S. 1491, 154, Philippson, S. 208, Berkusky, Zeitschrift des Vereins

fiir Volkskunde23 (1913), S. 250ff., 255 £, Tb. Zachariae, Wiener Zeitschrift

fiir dieKunde desMorgenlandes 17 (1903), S. 147 if., 211 £, Thurnwald, Zauber,

bei M, Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte 14 (1929), S. 507.

5) Urspriinglicb mit Blut; Egilssaga c. 44.8 (p. 125, Ubers. Thule III

S. 116). Vgl. Maurer II, S. 135 xAnra. 156, Philippson, S. 2161, Mogk,
Runenzauber bei Hoops, Reallexikon der german. Altertumskunde IV (1918—19),
S. 52, 581

1

6) Vgl. oben S. 492 Anm. 1 den roten Faden des Kolner Dienstrecbts
;
auch

zum Festmachen dienen rote Seidenfaden. Dagegen der „Seelentrost“
: „Du ensalt

dicb neit laissen messen mit eime rode vadome“ (messen = umgeben)
;
Stober,

S. 200 f, Dieser erwabnt aucb den roten Faden im Gliicksbaubchen der Keu-
geborenen und das Verbinden des Fingers bei Scbnittwiinden mit roten Seidenfaden,

7) Vgl. das alte Lied von der Hunnenscblacbt (A. Heusler und W. Ra-
mis ch, Eddica minora, 1903, S. 10 Str. 241), das in die islandische Hervarar-
gsaa cap. 14, eingefugt wurde, und die Ubersetzungen bei Lehmann, S. 12 und
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Die Zusammenliange werden noci deutlicher, wenn wir beriick-

sichtigen, daiJ die Pahne in Deutschland Blutfahne heiiJt, daJS sie

anderseits wie eine Feuerflammein Zungen gespalten ist. Sie soli

also auch das heiligePeuer darstellen^). Der gleiche Gedanken-
gang liegt der gerade fiir die Germanen kennzeichnenden Kronung
des Kbnigsstabes durch eine Li lie zu Grunde. Der Schmuck
bedentet ursprlinglicli keine Blnme, sondern drei Flammen-
zungen^), ni. E. ein Bewcis fur den heimischen Ursprmig des Stab-
abzeichens der Konige'^). Dessen ursprlingliche ZuHammengehbrigkeit

mit der Lanze, welche uns die Sprache verrat (lat. hasta = ahd.

Ludwig Wolff, Die Helden der Volkerwanderungszeit (1928), S, 59. Gizurr

ladt die Hunnen auf Befehl des Gotenkbnigs Angautyr zur Schlacht auf die Dun-

heide und scMeudert den Speer iiber sie mit den Worten:

jjSchrecken liber Euer Volkl

Dem Tode verfallen ist Euer Konig.

Es flatter! gegen Euch die Kriegsfahne
:
(gniefar yttr gunnfani)

Feind ist Eucli Odin“.

„Und so lasse Odin

Das Geschofl fliegen,

Wie ich es kiinde".

Hier liegt dieWurzel fiir die oben S. 4S2f. Anm. 9 hervorgehobene Auffassung des

deutscben KOnigsbanners als Vo r z e i ch e n und Wa hrzeichen des Sieges; vgl.

Sturmfahne S. 218 Anm, 1. Sind dock die Fabnen, wie Miiller-Bergstrom
im Handworterb. d. d. Aberglaubens II (1929/30), Sp. 1120 sagt, „den Germanen

als eine Art Kampffetische seit altester Uberlieferung vertraut".

1) Vgl. oben S. 493 f. Anm. 5 ;
vgl. auch Bote Fabne S. 321 f,

2) V. Amir a, Stab, S. 115 f. Die von ihm zwar als nicht sicher erkannte,

aber S. 122 f. angenommene Deutung als Sinnbild des Friedens findet sich reich-

lich spat und ist offenbar spatere kirchliche Auslegung. Auch der Vogel auf

dem sog. Dagobertszepter wird wohl nicht, wie v. Amir a S. 121 meint, eine

Taube, sondern eher ein Rabe sein, ebenso der Vogel auf Konigszeptern des

11. Jahrhunderts, in dem man einen Adler oder, wiev. Amira, S. 125, eine

Taube erblickt. Vgl. oben S, 481 Anm, 3.

3) Sturmfahne, S. 219 nebst Anm. 2. Also ein sinnbildlicher Feuer-
brand wie die Feuerfahne. Wurde doch in Holland vom Richter bei demBann*

gebot der Friedloslegung noch ein wirklicher Feuerbrand symbolisch ge-

schwungen in Erinnerung an dessen einstmaligen Gebrauch bei derWiistung (An-

ziinden des Hauses des Friedlosen), Brunner P, S. 237 Anm. 31. Vgl. auch

Maurer II, S. 124 Anm. 93.

4) Byzantinischer Ursprung, wie S chucking, Regierungsantritt, S. 113,

meint, wird schon durch die haufig auftretende Form einer Bute mit Astan-

satzen (v. Amira, Stab, S. 117) ausgeschlossen. Der „regius contus** der

Langobardenkonige war eine „hasta praeusta“, vgl. Grimm, RA, I, S. 335, v.

Amira, Stab, S. 112 f. Es handelt sich also sicher nicht, -wie dieser meint, urn

eine Besonderheit gerade des kriegerischen italienischen Langobardenkdnigtums,

Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-Hist. KI. 1930. Heft 3 u. 4 . 33
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gerta; chunninggerta, agls. cynegeard, das Zepter)^) tritt auch

darin zutage, daB, als man in der dentsclien Kaiserzeit den Konigs-

stab mit dem Adler kront^), man ihn dennocb gleich dem Speer

als Fa line verwendet. Die Adler des Reichsheeres trugen Wimpel-
fahnen^).

Alle diese Wahrzeicken des Konigsbannes, des Heer-,

des Grerickts- und des Priedebannes, sind im Grrunde eins. ^uch

das Schwert, das dnrch seine langgestreckte Form geeignet is%

den Speer zn ersetzen. Dnd der Konigsbann selbst, die Macbt der

germanischen Obrigkeit, nnter Androhung von Dbel zu gebieten

und zn verbieten, er bedeutet die magische Kraft, nnter Anfstecknng

eines Fetischs'^) ein Tabn ansznsprechen. Ancb Bann ist Zanber^).

sondern um etwas Altgermaniscbes. Der Stab der spMeren Bilder ist offenbar

axis der Lanze ohue Lanzeneisen bervorgegangen,

1) Schrader-N ebring ID, S. 689 Zepter §1.

2) V. Amira, S. 125, Seeliger bei Hoop s II, S. 697 f. Aucb der Adler
ist iibrigens den Germanen als Schmuck und Wahrzeichen seit alters bekannt,

wb-brend der Lowe durcb die Romer ibrer bildenden Kunst zugefiibrt wurde,

A. Haupt bei Nollau, S. 645 f.

3) MG. SS. 29, S. 152. 30.

4) So erkUren sicb die verscbiedenen Symbole des Konigsbann s.

Aucb der Stab des Ricbters gebSrt bierher, den dieser ebenso wie das

Scbwert und die Fabne zur Hegung, zur Bannung des Dings benutzt; v.

Amira, Stab, S. 90f. Ebenso der Stab des Ladungsbo ten
,

S. 100 f., der

genan wie der Speer in eine Fabne iibergehen kann. K. v. Amira bat riohtig

geseben, da6 das „signum“ oder „6igillum“, das der Stab des Konigs-, Herzogs-

oder Grafenboten tragt, kein Siegel ist Er bat jedocb nicht erkannt, da6 das

Wort, das genau wie unser „zeichen“ und franz. ^enseigne*^ verschiedenes bedeuten

kann, gleicb diesen als Diminutiv von „signum“ aucb fur die Fabne verwendet

wird, obwohl schon Du Cange VII, p. 478, s. v. sigillum darauf binweist. Vgl.

ferner Oriflamme S. 112 Anm. 1 und Ernst Mayer, Zeitschr. f. vgl. Rechtswiss.

38, S,81fP., 110 ff., 115fF. Danacb wird in Frankreich das koniglicbe Martins-

banner, das von dem Grafen von Anjou an die Lanze gelieftet wird, und in Spa-

nien das Kbnigsfahnchen am Stab oder Speer, mittels dessen die Pfandung voll-

zogen wird, als „ sigillum" bezeicbnet So ergibt sich abermals die identitat der

beiden Bannzeichen Schaub und Fabne. Ernst Mayer, Kinkleidung, S. 4ff.,

74, bat die Bedeutung „Fahne", die „sigillum“ vielfach bat, nocb nicht erkannt

und macht aucb in der neueren Abhandlung, S. 116, wo er sachlicb das Ricbtige

trifft, einen uberflussigen Umweg fiber seine „Einkleidungs“theorie.

5)

Ebelingbei M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte I (1924), S.346;
aucb Handworterbucb des Deutschen Aberglaubens I (1927), Sp. 874. Man kann
aucb Scblangen mit dem Haselstab in einen Kreis bannen, in dem sie sterben

miissen; Goldmann, Festschrift, S. 97, nacb Weinhold, Zeitschrift d. Ver. f.

Volkskunde 901, S. 7. Anderseits tritt der Bannkreis in Konigsurkunden bei

Einforstung von Wiildern deutlich bervor; vgl. die Urkunde Konrads II. von
1028 fiir den Patriarcben von Aquileja bei PI. Breblau, Jahrbiicber des Deut-
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Das Wort hangt mit lat. ^fari^ (fas) zusammen und be-

deutet die feierlicBe Rede, den Zauberspruch Kein

Wunder, da6 „Banii“ und „binden“ durclieinandergingeni ^). Beim

Grericlitsbann wird ein magischer Kreis^), ein „Warf“^), ge-

zogen, durcb zaubertraftige Haselruten abgesteckt, im Norden

aucli durch Weikebander (vebond) umhegt Durcb den Priester

wird mit feierlichen Worten der heilige Dingfriede geboten’), den

Niemand verletzen darf. Dafi die Dingbegnng, bei der man
sicb 'spater des Bannsymbols des Scbwertes bediente, ein sakraler

Akt war, versteht sicb von selbst, wenn wir erwagen, daSOpfer-

versammlung und Grericbts versammlung ursprtinglicb ziisammen-

fielen®). Es sind die gebeiligten Opferstaiten, an denen man

schen Reichs unter Konrad II., Bd. I (1879), S. 485, und die entsprechende Ur-

kunde vom Jahre 1029 fur den Biscliof von Minden, auszugsweise bei Kraut-
Frensdorff, GrundriB® (1886), S. 219 §86 n. 64: . . . silvam . , . forestari

concessimus eandemque banni nostri districtu circumvallavimus^. Und das

oben S. 490 Anm. 3 erwiihnte Verbot Egils fiir Jederniann, bei Vermeidung des

Zornes der Gotter das von ihm beanspruchte Land zu bestellen, wird schon durcb

die Anwendung des Wortes „bannen“ (banna) als Banngebot gekennzeichnet

:

„ Banna ek per, JBergQnundr, ok oprum m^nnum qllum . . Ebenso das unter

Zauberzwang auferlegte Minneverbot im Skirnirlied der Edda Fqr Skirnis 34.

5

„bYe ek fyrbyd, hv6 ek fyrbanna manna glaum mani“ (Neck el I, S. 73, Ubers.

Thule I, S. 31); vgl. aucb „bannar pat manngi", Atlam41 78.6 (I, S. 253 bzw.

73. 6, I, S. 81).

1) Brunner P, S. 200, Friedr. Kluge, Etymologisches Worterbuch der

deutscben Sprache, 11. Aufl. von Wolfgang Krause und Alfred G5tze, S. 38

(1. Lief. 1930). Der Hauptanwendtingsfall ist die feierliche Rede bei der Ding-

hegung, die sakralen Charakter bat. Baber der Ausdruck „das Bing bannen"

und die Verkniipfung des Bannes mit dem Frieden, da innerbalb des Zauber-

kreises des gehegten Gerichts Friede herrscbt.

2) Uber solche vgl. Helm bei Noll au, S. 360 f., 412 f., auch Mailer-

Blattau, ebd. S. 426f., Scbrader-Nehring II, S. 679.§7, Philippson,

S. 213, 215 ff., 218 if.

3) Vgl. oben vS. 480 Anm. 3.

4) Uber diesen vgl. M. Haberlandt, Der Bannkreis, Correspondenz-Blatt

der deutscben Gesellschaft fur Anthropologie usw. 21 Nr. 2, Febr. 1890, S. 9, Ilf.,'

Th. Zachariae, Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde 35/36 (1925/26), S. ISOff.

5) Vgl. auch oben S. 477 Anm. 4. Sebr lange hat sicb der alte „Ring“ in

der Heeresgerichtsbarkeit erbalten; vgl. v. Bonin, S. 147, 148, 155, 156, 157.

In seiner Mitte sind beim SpieBrecbt aucb die Fahnen anwesend; S. 156 f.

6) Maurer, Bekehrung II, S. 219,” v. Amira, Stab, S. 9, Weinbold,

Berliner Sitzungsberichte 1891 II, S. 553 ff.

7) Uber die Priester bei den Angelsacbsen, ibre Tatigkeit beim Bing und

ihre Zauberkunst vgl. Philippson, S. 180 ff.

8) Maurer, Bekehrung II, S. 196, 2l8ff., K. Lehmann, Zeitschrift f,

Deutsche Philologie 42, S. Iff., 14 f. Uber Opferung von Verbrechern im Gericbts-

33*
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znm Ding zusammenkoinmt und an denen man die Todesstrafen

in der Form des Opfers vollzielit^).

Noch in spater Zeit briclit der alte sakrale Charakter des

Dings gelegentlick durck; so hatte nach der Dorfgerichtsordnnng

von Kalckofen der Landknecht beim Steinkrenz, dem Wohnsitz

der abgescbiedenen Seelen®), das Halsgericbt zu beschreien: „Aufy

ihr Lebendigen und ibr Toten, kommt zum Halsgericbt'^)". Hier

erscbeint der Grericbtsring nocb einmal wieder als der alte Z anb er-

kreis. Damals in der TJrzeit stand inmitten des Kreises^''’) die

Gottheit selbst in Gestalt des Kreuzgalgens im Stein-
ban fen. Hier bingen im Frieden die beiligen Feldzeicben®)^

in denen man spater Sinnbilder des Kriegs- und Dinggottes, des

„Mars Tbingsus", wie ibn Denksaulen romiscber Germanenkrieger

nenneUj erblickte Kein Wunder, dafi sicb nocb im Mittelalter

der GericbtspfabP) auf der Dingstatte erbebt. Zu ibm empor

erscballt als der Klage Beginn der Waffenruf des Klagers. So

heifit die Gericbtssaule im Siiden Scbreiat^) im Norden Deutscb-

lands Jodutesaule^®) nacb dem sacbsiscben Waffenruf j,Jodute“,

der dem siiddeutscben „Zeter" entspricbt Neben ibr stebt oft

ring Andreas He us ler, Das Strafrecht der Islandersagas (1911), S. 30 f., v.

Amir a, Todesstrafen, S. 225, 227, 230, T hummel, Beitr. 35, S. 78.

1) V. Amir a, Todesstrafen, S. 201 if., 230. Die z. T. abweichende Meinung

von Mogk, Menscbenopfer, S. 641 fp. kann danach als widerlegt gelten.

2) Das ist uns vor allem ftir das Halsgericbt und die Todesstrafen
durch K, v. Amir a eindringlich vor Augen gestellt worden; vgl. Todesstrafen

S. 223 fp. iiber die mit dem Vollzug der Todesstrafe verbundenen Zaubervorstel-

lungen, S. 225 ff. iiber die sich aus dem Charakter der Dingversammlung als Kult-

versammlung ergebenden Erscheinungen, S. 227 fp. iiber den Vollstreckungsbeamten

als Kultbeamten und das damit zusammenhangende Tabu, das in der Anriicbigkeit

des Nachrichters fortwirkt, S. 230 if. iiber das Tabu des Eichtzeugs, der Ricbt-

statte und der Heimstatte des Taters und die damit verbundenen aberglaubischen

Vorstellungen und Rechtsgrundsatze.

3) Ygl, oben S. 484, 485 Anm. 6.

4) Mogk a. a. 0. (oben S. 485 Anm. 6), 8. 28 (aus Deutsche Gaue IX, S. 174).

5) „domhringr“ heifit der Gerichtsring im Horden; Maurer II, S. 196
Anm. 31, 220 Anm. 120. „Ring“ und „Ding“ ist auch im Deutschen eine uralte

Zwillingsformel; vgl. Savigny-Zeitschrift 47 (1927) GA., S.216f!, Grimm, RA. ID,

S. 354, 433, Deutsches Worterbuch V (1873) von R. Hildebrand, Sp. 2146
unter nKreis^^. Vgl. oben S. 477 Anm. 4.

6) Weinhold, S. 556.

7) Helm I, S. 366 ff.

8) Vgl. oben S. 473 Anm. 9, 477 Anm. 1, 478 Anm. 1 und unten 8. 509 Anm. 1.

9) Frensdorff, Recbt und Rede, Hist. Aufs. f. Waitz (1886), S. 457.

10) Vgl. unten S. 612 f. Anm. 4 und 5.

11) Vgl. Borchling, Niederdeutsche Recbtsquellen Ostfrieslands I (1903),
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der Stein^), der gelegentlicli den Namen Blutstein^), d. h. Opfer-

stein, fiihrt. Als Zeichen der Grcrichtssitzung oder des Marktes, der

gleickfalls eine umfriedete Versammlung ist, weht haufigdieBlut-

fakne^). Und „der Gralgen war als vornehmstes Zubehor der

.Eichtstatte zum Zeichen der Gewalt iiber Leben und Tod, d. h.

des Mittel- und Hohopnnktes aller ofFentlichen Grewalt geworden.

Er hiefi das Hochzeichen*^)“. Anderseits konnten gericlitliche

Auflasstingeri, Vergabungen von Todcswegen, unter den Ottonen

im F e 1 d e vor dem K b n i g s b a n n e r (sub fanone regis) vorge-

8. 186.6: „when dat ruchtbliar worde myth joduten, zeter und wapene ro-

pende edder dergeliken*^.

1) Hierher gehort auch das „stafflum regis" der Lex Ribuaria; vgl.

Vordemfelde, H. 21 f. Es hat ursprunglicli nichts mit der Freitreppe zu tun

wie Grimm DRA. II, 8. 426 meinte, wenn freilich auch der Gerichtsstein oft als

erliohter Standplatz des Richters dient, wie im Norden der Hugel (vgl. Karl

Lehmann, Grabhugel und Konigshugel in nordischer Heidenzeit, Zeitschr. f.

Deutsche Philologie 42 (1910), 8. 8if., IB). Vgl, auch Leonardo Olschki, Paris

nach den altfranz5s. nationalen Epen (1913), S. 60 if. iiber den „Perron“ im

SchloBhof zu Paris, den alten Gerichtsstein des KSnigsgerichts, sowie John Meier,

Der blaue Stein zu Koln, Zeitschrift fur Volkskunde, N. F. II (1930), S. 29 if.,’

ferner seine Mitteilungen in der Festschrift zur Vierhundertjahrfeier des Alten

Gymnasiums zu Bremen (1928), S. 229 ff. iiber die Botdingsteine des Bremer Erz-

bischofs in Stade und Bremervorde, den „witten sten" des Vogtes zuViersen, den

„blauen Stein" zu Leiden, den „heiBen Stein" vor dem Rathaus zu Basel usw.,

das Gericht am langen Stein bei Biichel Ao 1265 bei 0. Dobenecker, Regesta

hist. Thuringiae III 2 (1913), Nr. 2345. Vgl. ferner die Gerichte an groBen Steinen

bei Grimm DRA. IT, S. 424ff., auch Zoepfl I (1860), S. 61f., Lindner, Verne,

S. 38, 65 f., 97, 113, Aubin, Weistiimer II 2, S. 28; auch E. Jung, Mannus 17

(1925), S. 19 mit Abbildung 5, H, 29 Abb. 10, vgl. 20 (1928), S. 137, Anton Haas,

Die GebSiude fiir kommunale Zwecke, Freib. Diss. 1914, S. 6, 38 (blauer Stein,

Worms), L. A. Warnkonig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte III 2,

S. 272, Auch unten S. 509 f. Anm. 1 und iiber die Jodutensteine, unten S. 512 f. Anm. 6.

2) Vgl. weiter unten. Er dient in der Tat haufig zur Vollziehung von

Todesstrafen.

3) Vgl. weiter unten. Tiber die altromische Paralleie unten S, 502 Anm. 6.

4) V. Amir a Todesstrafen, S. 93 mit Belegen in Anm. 8. Vgl oben S. 475.

Es ist bezeichnend 'fiir den altgermanischen Geist in der Gericbtsverfassung des

stehenden Heeres der Neuzeit, dafi in ihr die alte Auffassung, daB Gerichts-

statte und Richtstatte eins seien und den Mittelpunkt des ganzen Rechtslebens

bildeten, so durcbdrang, daB in den Garnisonstadten der Gal gen seinen Weg auf

den Markt zuriickfand. „Einen Kriegefimann" laBt man nicbt „an einen erb-

lichen Landt- oder Feldtgalgen hengen" sondern „an griine Beume" oder „an

Regimentsgalgen, die in Stadten auff den Marckt oder sonst in Feldtlbger vor

das Quartier gebawet" werden; v. Bonin, S. 113 Anm. 3. So ist es gekommen,

daB neben den Roland von Magdeb urg im 17. Jb. wieder ein Galgen zu stehen

kam, der zu begreiflichem VerdruB der Biirger bis zum Jahre 1727 dort stehen

blieb; Neubauer, S. 446if.
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nommen werdeii‘); urn 1200 wurden in der Konigsstadt Muhlhausen

aufsassige Pfandschuldner verfolgt „init mi aldin herizecbini", mit

dem alien scblichtroten H e e r b a n n e r xind in den italieniscben

Stadtrepnbliken fanden im dreizehnten Jabrbnndert die Eides-

leistungen am Eabnenwagen, dem Carroccio, statt®). Die

jjKonigsrnte^S kings standard^^, wie sie in England HeB,

ist einerseits der Tragbanm des koniglichen Hanptbanners im

Eelde^), anderseits das Recktswahrzeicken, das znr Answiepsmg,

der gefreiten HeerstraBe und der Dingstatte sowie zn deren

Hegung diente nnd anf ihr, am Konigsstuhlj als Bannsymbol
anfgerichtet ward ®)3 wie im alien Bom die hasta auf dem Centnm-

yiralgericbi tind bei offenilicken Versieigerungen®).

So kekridie „ruoda“,, der Eahnengalgendes^jharug^,

1) Urkunde Ottos II. aus Capua Ao 982, Sept. 26 (Mon. Germ, Dipl. II 1,

Nr. 280, S. 326 Z. Sff.): „Quapropter omnium Melium nostrorum presentium ac

futurorum noverit pia devotio, qualiter Cunradus, films Ruodolfi quondam comitis,

in die belli quod fuit inter nos et Sarracenos, sub fanone nostro, hoc est

imperial! vexillo, legal! ritu tradendum nobis commendavit omne

predium suum quod babuit in regno Lothariensi, rogavitque in conspectu
totius exercitus . . ut hoc ... ad monasterium sancti Gorgonii Mar-

tyris in loco Gorzia Yocato constructum, si ea die moreretur, sicut fecit, tra-

deremus. Eius peticionem post belli eventum . . . ,
sicut petivit ac tradidit,

nova traditione nostre auctoritatis adimplevimus . . Es handelt sich also nicht

um eine Belehnung mittels derFahne, sondern um eine Vergabung auf den Todes-

fall und Auflassung vor der Fahne und dem Heervolk an den Konig als Treu-

hander und um die Weiterreichung des Grundstiicks durch diesen an den Desti-

natar. Die Stelle wurde von E. Gritzner, Symhole und Wappen (1902), S. 20,

F. Keutgen, Der deutsche Staat (1918), S, 113 Anm., P. Wentzke, Die deut-

schen Farben (1927), S. 30, aber auch von mir. Rote Fabne, S. 325 Anm. 1 mifi-

verstanden, in anderem Sinne auch von Waitz, DVG. 8 S. 183 Anm. 7. Richtig

dagegen Bohmer, S. 117 (434).

2) Siehe meine Ausgabe des Miihlhauser Reichsrechtshuchs (1923), 35. 3,

S. 142. 30. Wenige Jahre vorher war durch Heinrich VI. das weifie Kreuz in

das Reichsbanner eingefugt ivorden; die gerichtli che Praxis hielt an der alten

rein roten Blutfahne fest.

3) A. Per tile, Storia del diritto Italiano II (1897), p. 393.

4) Sturmfabne, S. 232 ff.

5) Heinrich Frh. v. Minnigerode, Konigszins, Konigsgericht, Konigs-
gastung im alts^chsischen Freidingrechte (1928), S. 87 if., 94, 100 if., vgl. Sturm-
fahne, S. 235.

6) „subhastationes“, da sie „sub hasta“ stattfanden. Das Gericht der „cen-
tumviri" hieB geradezu „hasta‘* und sein Leiter „praetor hastarius“

;
Heumann-

Seek el, Haudlexikon zu den Quellen des romischen Rechts® (1914), S. 235 s. v.

„hasta“ 3; W. H el big, Abhdlg. d. Gott. Ges. d. Wiss. N.F. X3, S. 33 ff. Und
wS,hrend der Centuriatkomitien wehte von der Arx und vom Janiculum die rote
Fahne; Mommsen, Romisches Staatsrecht HI 1 (1887), S. 387 nebst Anm. 2--4.
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von seiner Wanderung uber Walstatt nnd KonigsstraBe zu seiner
*

alien Aufgabe, Miitelpnnkt des G-erichtsr inges zu sein,

zurtick. MuBte man aber Eechtsgescbafte wicktiger Art, wie einen

VerauBerungsvertrag oder eine Vermablung, auBerkalb der Ding-

statte, des „inakal“, abschlieBen, so trat man im ing“ zusammen,

pflanzte inmitten den Speer in den Boden nnd legte insgesamt die

Hande an den Scbaft^). Das ist die „Pestigung“, firmatio, im
Norden „fa3st‘^ ^). Die Za ixberkraft der Erde, die durch den Speer

in den Korper der lirmarii, der „fastar“ strornt, verleilit der Be-
redung, deren Bestatiger sie sind und die sie durch Urteil be-

kunden, bindende Kraft

Audi das Grerichtsverfahren selbst weist noch deutlich

die Spuren seiner lierkunft aus der Zauberhandlung auf. Es
bedeutet Abwehr von Angriffen und Dberwindung des Gegners

durch Zauber*''). Was Recht ist, hat nicht der Einzelne und

1) Vgl. meine Abhandlung „Friedelelie und Mutterrecht^^, Zeitschrift der

Savigny-StiftUDg fur Hechtsgeschichte 47 (1927), Germ. Abt. S. 207 ff,, 216 £
2) Diese Form der Handanlegung an den Speer ist zwar nur im schwedi-

schen, sachsischen und angelsachsisch-danischen Recht iiberliefert, durfte aber

docb wobl in urgermanische Zeit zuriickreicben. Der Ring und die Rechts-

ausdriicke „firmatio“, „manufirmatio“, „Handfeste“ haben sicb aucb im Siiden er-

balten, Ygl. aucb die freilicb etwas anders gericbteten Ausfiibrungen von Paul

Punts chart, Gdttingische gelebrte Anzeigen (1916), S. 648 £., 651, 670 bP,,

703 f., aucb YerOffentlichungen des Mus. Ferdinand. 8 (1928), S. 503 Anm. 19,

ferner den friesiscben „Stabgang“ bei der Entfiibrungsebe und dariiber meine

Ausftlhrungen Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Recbtsgeschichte 47 (1927),

Germ. Abt. S. 261 f.

3) K. V. Amir a, Nordgermanisches Obligationenrecht I (1882), S. 269ff., ins-

besondere S. 273 if., II (1895), S. 279 if., Karl Lehmann, Die altschwedischen

festiger, in Abhandlungen zur germanischen, insbesondere nordischen Rechts-

gescbicbte (1888), S. 99 ff., 165 £., Ernst Mayer, Die Einkleidung, S. 62 ff.

4) E. Goldmann, MJOG. 35 (1914), S. 32. Uber das Eidordal im Heilig-

tum mit Anfassen einer Stele im griechiscben Recht K. Latte, Heiliges Recht

(1920), S. 7 Anm. 7, vgl. S. 114.

5) Ygl. Emil Goldmann, Beitrage zur Geschichte des frankischen Rechts

I (1924), S. 7 if., 30 f., 31, 39 £. Das mag uns befremdlich erscheinen; aber wir

miissen bedenken. daB „die Anwendung soicber Zaubermittel urspriinglich als ganz

unbedenklich galV^ (Helm bei Nollau, S. 413). Das ergibt sich aus dem
Glauben an die dabinter stehende iibersinnliche Macht. Yerwefflich ist nur der

schadigende Zauber, den die Nordgermanen „Seid:r“ nennen. Es scheint, daB

aucb die Herkunft aus fremden Religionsvorstellungen Grund fur seine Verwerf-

lichkeit war, so urspriinglich der Wanenzauber, spater das ^Finnwerk^*, der von

den Finnen, den Meistern der Zauberei, heriibergeholte Zauber
;
Helm bei Nol-

lau, S. 361, Maurer II, S. 136 £., 415 ff.; vgl. aucb Gering, S. 11. Der

Schadenzauherer ist ehrlos wie der Dieh; Heusler, Strafrecht, S, 36f., v. Amir a,
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*
niclit die Gesamtheit festzustellen, sondern die hohere Macht.
Das Erkenntnis der Volksgenossen, die im Ring sitzen oder stehen,

befindet niclit Tiber das Recht sondern tiber das Be weismittel,
das anzuwenden ist, im Norden nur iiber dies, in Deutschland aucb

liber das tibel, das der Beweisfiihrer beim MiBlingen zu erdulden

hat. Sehen wir uns aber die sogenannten Beweismittel an, so er-

kennen wir, dafi es inWahrheit keine solohensind, sondern Z auber-
mittel, durch die unmittelbar Recht oderDnreeht festgestellt
wird^). So der Eid^), das normale Beweismittel des imVollbesitz

seines Rechtes stehenden freien Mannes. Er wird im Zauber-
kreis geschworen ®), in liaraho et in hasla, regelmaBig im gehaselten

Gericlitsring, bei aubergerichtlichem Anefang in einem Kreis, den

der Mann mit dein Schwert um sich in den Sand ritzt '^). Durch
ihn ruft der Schworende iiber sich, und wenn er mit Eidhelfern

schwbrt, Tiber die Gesippen Unheil herab, fiir den Fall, daB er un-

Todesstrafen, S. 75 f. Erst „unter dem Gesichtspunkt des Abfalls vom Christen-

glauben" gait spMer „jede Art Zauberei als todeswdrdig“ (76). Uber den Gegen-

satz und die Stellung des Ohristentums vgl. auch Pbilippson, S. 208 f., 209 if.

1) Tiber Ordale und Eid als Zauberhandlungen siehe aucb Ankermann
bei Bertholet-Lehmann 1% S. 164, P e h r im Handworterbuch des deutschen

Aberglaubens II (1929/30), Sp. 669. Zum griechiscben Recht Latte, S.

2) Uber den Eid des germanischen Rechts als „ursprunglich zauberisches

Reden« K, v. Amir a, GrundriB des germanischen Rechts® (1913), S. 270. Eine
Anrufung der Gottheit ist ihm nicht wesentlich; vgl. Schrader-Ne bring IP,

S. 226 ff., auch Zachariae a. a. 0., S. 212 f. Anna. 4, ferher Paul Puntschart,
Ober Gotteshurgschaft im angelsachsischen Recht, Yeroffentlichungen des Museum
Ferdinandeum 8 (1928), S. 499 ff., 520 ff. und besonders 525 ff.,^531 f., MaxPap-
penheim, Tiber die Anfange des germanischen Gottesurteils, Zeitschrift der Sav.-

Stift. f. Rechtsgeschichte 48 (1928), G. A., S. 145 f.

3) We in hold, S. 553, Goldmann, Festschrift, S, 81 ff., insbesondere 90 ff.,

96 ff. Entweder an der Opfer- oder DingstMte selbst oder in einem ad hoc ge-

baselten Ring, z.B. am Kreuzweg, wo der Knecht hegraben liegt, auf den sich der
Anefang bezieht (S. 98). Vgl. dazu auch oben S. 484 Anm. 1, 486 f. Anm. 8. Mit dem
ahd. „harug‘^, griech. gehbrt auch das griecbische Wort fur Eid „oq%os^ zu-
sammen, das nicht mit Friiheren auf die iibertragene Bedeutung „Schranke fiir

das Handeln des Menschen“, sondern unmittelbar auf den Zauber kreis zu be-
ziehen ist, in dem der Eid geleistet wird, S. 95 Anm. 1. Gleichbedeutend mit
„5n haraho et in hasla“ ist das „m circulo et in collore", S. 81 ff., Lex. Rib. 67.5.
Brunner hatte, nocb in Unkenntnis der neueren Untersucbungen iiber „barug“
den Eid als einen solchen auf den Haselstab und auf den Eidring aufgefaBt.
Danach Kurt Burchard, Die Hegung der deutschen Gerichte (1893), S. 202 und
noch neuerdings, m, E. obne hinreichende Griinde Vordemfelde, S. 48 ff. Zwei-
felnd Y. Schwerin bei Brunner IP, S. 571 f. Richtig schon Grimm, DRA.
II, S. 434.

4)

tiber diesen Eid als Zauberhandlung babe ich gebandelt in der Zeitschrift
d. )Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte 37 (1916), Germ. Abt., S. 487 ff.
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reclites behauptet. Bleibt er verschont, so ist damit unwiderleg-

licb sein Reclit durch die Zauberbandliing des Eides festgestellt.

Darum lieiBt der Eid selbst „Gericlit“, „ReeM“; scbworen: sein

Recht tun^). Aucb das lateiniscbe „iiisiuraiiduin“ bedeutet wohl

das Recbt, das festzustellen ist, die zaxiberiscbe Entscheidung des.

Rechtsstreits. Nicbt anders stebt es mit den sogenannten Grottes-

urteilen^), die im angelsaclisiselieii „ordal“ Urteil, Entscheidung,

im lateinischeii „iudicia“ heiBen, well auch sic die endgilltige Fest-

stellung von .Recht oder Unrecht lierbeifiihrciu Nur inuB hier die

Zaubermacht eingreifen durch Rettung des Unschuldigcn, nicht

durch Vernichtung des 8chuldigen» Und auch der gerichtliche

Zweikampf ist Zauberhandlung ®). Auch er wird im gehaselten

Zauberring durchgefithrt '0* Wem die Zaubermacht*''’) den Sieg

verleiht, der hat Recht, der andere Unrecht®). Es war ein Irrtum,

wenn man die Entscheidung durch Zweikampf fiir einen Riickfall

des Rechtaganges in den Eehdegang’) anaah, der erfolge, weil

1) Siehe meine Ausgabe des Miihlhauser Reichsrechtsbuchs (1923), S. 91

Aura. 1, 127 Anra. 2. Vgl. Scbrader-Nehring P, S. 227, 407 f., IP, S. 220

und Brunner- v. Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte IP (1928), S. 511. Vgl.

auch fries. „ontriuchta“ den Unschuldseid leisten.

2) Vgl. Schrader-Nehring P, S. 407 if., Pappenheim a. a. 0., H. 147,

148 f., DWB. IV I 2 unter „Gericht“ 18 c.

3) So Brunner P, S. 264. Er ist „Kampfordal, iudicium pugnae“
;
Brun-

ner-v. Schwerin IP, S. 655, A. M. Pappenheim, S. 149 f. Fiir die spatere

Umdeutung ins Christliche vgl, E. Jung, Mannus, Erg.-Bd. 6, S. 335 if.

4) Maurer, Bekehrung 11, S. 224 f., Weinhold, S. 552 f,, K. v. Araira,

Das altnorwegische Vollstreckungsverfahren (1874), S. 296. Die Haseln werden

auch beim Holmgang durch „vebond“ verbunden. Bezeichnenderweise koranit auch

die Hegung des Kampfplatzes durch einen Steinkreis vor, so in der Egilssaga

64. 27 (Altnord. Saga-Bibliothek 3, 1894), S. 212. Dieser durfte von den Kampfern

nicht iiberschritten werden; v. Araira, S. 297, vgl. Maurer II, S. 224 Anin. 126.

5) V. Araira, S. 299 sieht in der Anwendung von Siegrunen, Zauberwaifen

und anderen Zaub erraitteln Zeichen des Niedergangs des Heidentums. Ich

glaube, da6 dieser Anschein sich fiir uns nur aus der Mischung von Christentum

und Heidentum ergibt, die uns die Quellen zeigen. Erst jetzt bekomint der Zauber

den Charakter des Unehrlichen und wird insgeheira angewendet, Friiher hatte er

nichts Unheldisches an sich. Der bessere Mann hatte auch den besseren
Zauber. Ein Zauberer ist nach F. B. Jevons, Die graco-italische Magie (Die

Anthropologie und die Klassiker, iibersetzt von Job. Hoops, 1910), S. 142, ein

Mensch, der aufiergewohnliche Macht hat, zum Guten oder zum Bosen. tfber

Opfer beim Zweikampf Maurer II, S. 225, Weinhold, S. 566.

6) V. Araira, S. 298: „Der Ausgang des Zweikarapfes raachte forraales

Recht, er ersetzte das richterliche UrteiP.

7) Felix Dahn, Fehde-Gang und Rechtsgang bei den Germanen, SA. aus

der Deutschen Revue 1877, S. 46 ff., 51 If. So aber wieder Heusler, Strafrecht,
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die Menschen des Rechtes nicht kund, nicht weise seien. In Wahr-
heit ist umgekehrt der Kampf, auch der Krieg, ein Reckts-
gang^), eine Entscheidung liber Recht and Unreckt durch Zauber-

gewalt.

GewiB gibt es ancb regellosen Kampf, wo die reine Gewalt

entscheidet. Der formliche Krieg aber gehort der Rechts-
spkare an, Scbwertding heiBt die Scblacbt in derEdda^), Aucb
der Wiking, der rauberiscb in fremdes Land einbricht, beugt sick

der Zaubermacht des Rechts. Ladt ihn der Gegner feierlicb zum
Kampf auf einen bestimmten Tag und an bestimmten Ort^), so

hort er anf zu heeren und stellt sicli zur Entsclieidung'^). Dem
Sieger fallt die Herrschaft im Lande von Recktswegen zu. Der

Kampfplatz wird umkaselt®). Wer „das Eeld bekauptet^, kat den

Sieg erstritten. Inmitten wir4 die Eahne aufgepflanzt. Es werden

Weihebander (vebbnd) gezogen und das Ding gekegt. Dort wird

die Beute in formlicker Gericktsversammlung geteilt und

veriest®), Jeder Krieger kat die von ikm erbeuteten Sachen kier

S. 35, trotz Hinweises auf Opfer. Entscheidend fur Zauber ist die Haselung.

Siebe liber die Streitfrage und die Literatur besonders A. Gdl, Zeitschrift d.

Sav.-Stift. f, Rechtsgeseb. 28 (1907), GA., S. 236 if.

1) Grimm, DRA. II, S. 588ff., Brunner P, S.264, Weinbold, S. 550ff.

Was Pappenheim, S. 150 if. dagegen ausfiibrt, beriibrt das wesentliche, insbe-

sondere den TJrsprung niebt. Das gleicbe gilt von den sonst sehr beacbtlicben

Ergebnissen G41s.

2) Helgakvida Hundingsbana I 50 (Neckel I p. 134): „biQrping“ ebd. 13

(p. 128): ^bi^rstefna** („stefna“ von „stafn“, eigentlich „einen Gerichtspfabl setzen“.

tibersetzung von Genzmer, Thule I, S. 155 (20. 13) und 159 (20. 42). Ebenso

mit reicbem Wecbsel des Ausdrucks in der ganzen Skaldendichtung
;
Karl Leh-

mann, Zum altnordischen Kriegs- und Beuterecht, Deutscbrecbtl. Beitrage 9.1

(1913;, S. 6. Die Waifenentsebeidung heiBt „vdpnad6mr“.

3) Den Rdmern war diese Sitte • iiberaus befremdlicb; doch wufiten sie ibre

Vorteile daraus zu ziehen, und sebon Marius ist auf eine solche Vereinbarung

eingegangen. Abnlich stellten sick die Perser nacb Herodot zu den griechischen

Kriegsbrbuchen, die denen der Germanen entsprachen.

4) Ebd. S. 7ff., 12, W einhold, S. 551 if., Sturmfabne S. 236 ff. Siebe sebon

Helgakvida Higrvarzsonar 33. 5 (N e c k e 1, Edda I, S. 143
;
Ubersetzung Genzmer,

Thule I, S. 170 Str. 34). Wie fiir das Ding, so sind aucb fiir die Schlacbt seit

alters bestimmte Mondphasen von Bedeutung
; Helm I, S. 258, 284 mit Anm. 111.

5) Lehmann, S.8ff., Weinbold, S. 551ff.

6) Der Branch wird uns in erster Linie in der norwegiseben Hirdskraa c. 38
(i^^orges gamle Love II (1848), S. 433) geschildert und dort als altes Recbt der
Birkenbeiner bezeichnet. Er ist aber keineswegs auf die Gefolgscbaften zu be-

schranken oder erst im 11. Jahrhundert entstanden. Gerade bei der Gefolg-
s c b a f t del wohl ursprunglicb a 1 1 e Beute dem H e r r n zu, der daraus sein Gefolge zu
entlohnen batte. Wie P. A. Munch, Det norske Folks Historie IV 1 (1858), S. 608
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abzuliefern auf die Frage;^) „Was bringst Du zur Staiige?“ xmd

muB schworen, daB er nichts verheble*'^). Viel von dem alien
Kriegsbraucb bat sicb durcb das ganze Mittelalter er-

halten, so dieVereinbarung der Walstatt, zu der man den

Gregner zieben lieB, obne ibn zu storen, und die man nacb erlangtem

Siege einen Tag und eine JSTacbt oder gar drei Nacbte bebaup-
tete, obne den Feind zu verfolgen^). Und wie in germanischer

Zeit^) wird etwa der Kanipf der Massen ersetzt durcb Zweikampf
der Fiihrer ''**). Kann man docb so ebensogut die recbtliche Ent-

scbeidung durcb die Macbt des Zaubers berbeifiihren. Nacb er-

strittenem Sieg aber werden die Grefangenen unter die Fabne
gestellt^) und so wenigstens sinnbildlicb der boberen Macbt ge-

opfert, deren Wabrzeicben sie ist.

bemerkt (angefuhrt auch von 0. D oublier in Festschrift fiir K. v. Araira (1908), S. 74)

beabsichtigte Konig Sverrir offenbar, „ seine Anhanger aus einer wilden Rauber-

horde in ein anst^ndiges Kriegsvolk zu verwandeln**. Und aus den von KarlLeh-
m a n n

, a. a. 0, 9. I S. 18 ,
angefiibrten weiteren Quellen ergibt sich klar, daB

es sich um eine all gem eine Sitte handelt, die gerade auch in Volkskriegen
zur Anwendung kommt. Lehmann wirft mit Recht die Frage auf (S. 20), ob das

Tragen zur Stange nicht urspriinglich den Opferungsakt an die Gottheit be-

deutete, dem sich Memand entziehen durfte. In der germanischen Frubzeit ist ja

in der Tat, wie wir von zahlreichen Fallen wissen, so verfahren worden, daB all

e

Beute und alle Gefangenen den Gbttern zum Opfer gebracht wurden; Leh-
mann, S. 13 ff., Mogk, Menschenopfer, S. 607 if., 638.

1) „Das ist eine alte Formel: Was bringst Du zur Stange sagt die Hird-

skraa ausdriicklich, Vgl. die Ubersetzung bei K. v. Amir a, Nordgermanisches

Obligationenrecht II (1895), S. 735 f., bei D oublier a. a. 0. ,
S. 74ff. und Leh-

mann, S. 17. „Bera til stangar” (Tragen zur Stange) ist der technische Aus-

druck fur den Rechtsakt auch in andern Quellen (Lehmann, S. 18 f.).

2) Der fur die Gefolgschaftsversammlung gebrauchte Ausdruck „hiisplng“

darf natiiriich nicht mit K. Maurer, Vorlesungen iiber altnordische Rechtsge-

schichte I 1 (1907), S. 184 dahin verstanden werden, daB das Ding ursprunglich in

einem geschlossenen Raume stattgefunden habe; es handelt sich um das Gericht

der ^hiiskarlar^.

3) Sturmfahne, S. 239f., 241 f.; vgl. ferner die Kampfansage, die Ver-

pflichtung des Heeres vor der Schlacht und ahnliches; dariiber W. Erben,
Kriegsgeschichte des Mittelalters (Beiheft 16 zur Hist. Ztschr., 1929), S. 92if.

4) Grimm, DRA. H, S. 589 f.

5) Lehmann, a. a. 0., S. 10 f,. Helm I, S. 280.

6) So erztihlt Widukind von Corvey III 8 (Script, rer. Germ, 3^, 1904, ed.

Kehr, p. 92) zum Jahre 950 von dem Bohmenkonig Boleslaw, dafi er die Yertei-

digung der belagerten Feste aufgab, „sub signisque stans" mit dem Sieger ver-

handelte. Ferner Ruodlieb (ed. Friedrich Seiler, (1882) Y 52 s., S. 227

:

Ipsemet atque mei tibi debemus famulari

Ut bello victi sub vexilloque subacti,

Ygl. Waitz 8 S. 186.
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So siiid dema die nordischen Erzahlungeii voll von Zanber-
waffen, -Rossen and -Scbif f en^), die ihrem Besitzer den Sieg

verleilien, sicli gelegentlich aber aucb gogen ihn nnd sein Greschlecht

wenden. Es ist fiir keinen Helden schimpflicb
,

sick des

Zanbers zn bedienen, ist dock der Krieg selbst eine Zauberent-

sckeidung nnd der Kriegsgott Odin der Herr des Zanbers^), So

tritt denn auck der Ckarakter der roten Heerfakne als Zauber-
mittel^) in den Quellen des Nordens klar hervor. In der Njdls-

saga^) wird erzahlt, wie Walkuren mit allerkand geheimnisvollem

und gr^lickem Beiwerk ans Mannergedarmen das dunkelrote Sieges-

gewebe herstellen und dnrck Zanberlied und -Spriiche weiken.

AnckOdins Eabenfakne®) ist zauberkraftig ®). Und wenigstens

1) Gering, S. 18; Belege bei Maurer, Bekehrung II, S. 121, 41B Anm. 81,

tiber die Sitte, Zauberrunen auf Waffen, Lanzen und Schwertern, (Abbildungen

bei L. Wolff a. a. 0., bei S. 16) anzubringen, Helm bei Noilau, vS. 360, und

0. Lauffer, ebd. S. 72 (auch iiber Vergiftung von Waffen), vgl. Pbilippson,
S. 217, Die Edda lehrt (Sigrdrifonuil 6, Neckel Edda P, 1927, S. 186 f., Uber-

betzung von Felix Genzmer, Thule 11, 1922, S. 165):

Sigrilnar pii skalt kunna, ef pit vilt Hiegrunen lerne, willst Du Sieg

sigr bafa, baben

ok rista a hialti hiyrs Auf den Scbwertknauf schneide sie,

sumar ^ vettrimom, sumar d valbystom Auf die Blutrinne und des Riickens

Breite

ok nefna tysvar Ty Und ruf zweimal zu Tyr!

Ins cbristlicbe ubertragen kehrt der gleiche Ziig im altfranzosischen Rolands-

lied, V. 2347, wieder: Rolands Schwert Durendal birgt im Knauf Reliquien;
vgl. Oriflamme, S. 118 Anm. 3.

2) Helm bei Noilau, S, 371 f. Auch der Kriegsgesang wie urspriinglich

aller Gesang und alle Dichtung, die von Odin ausgehen, hat Zauberkraft und
Zauberwirkung

;
Mitlier-Blattau ebd. S. 424 if.

3) Wenn das als Lehnwort in das Finnische iibernommene Wort ^Zeichen**

(finnisch „taika“) dort Z a u b e r bedeutet
,

so kann das zwar damit zusammen-
hhngen, dafi die Finnen den Gebrauch von Zauberrunen durch die Germanen
kennen lernten. Aber es konnte sich doch auch urn das Feld- oder Heerzeicben

bandeln. Die Beriibrungen mit den Finnen gehen in sebr fruhe, z. T. in vorger-

maniscbe Zeit zuriick. So ist auch das Wort „runa“ von den Finnen ubernommen
worden; docb bat das Lehnwort „runo“ nicht die Bedeutung „Zauber- oder Scbrift-

zeicben“, sondern die urspriingliche, mit „raunen“ (murmeln) zusammenhangende

:

„Zauberlied“
;
vgl. dariiber T. E. Kars ten, Die Germanen (1928), S. 196 f., 166 f.,

185 if. tiber Runenzauber Maurer II, S. 135 f.

4) c. 157, Islendinga sogur III (1875) p. 898 ss., das Walkurenlied auch bei

A, Heusler und W. Ranis cb, Eddica minora (1903) S. 58 ff.. Ubersetzung von

Heusler, des Liedes von Genzmer Thule IV (1914), S. 375 if., des Liedes auch
Thule II, S. 48 if., ferner bei Maurer, Bekehrung I, S. 555 ff.

6) Vgl. uber sie die Quellenbelege bei Maurer a. a. 0., S. 555 Anm. 17, vgl.

II S. 123 Anm. 81. Eine Abbildung der Rabenfahne Wilhelms des Eroberers auf
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die rote Blut- und Zauberfarbe ist auch den Kriegsgbttern
Donar und Ziu eigen, ebenso wie dem romischen Mars und seinem

Stern.

Kehren wir zum Roland zuriick. Wir kaben gesehen, daft

der alte GrerichtspfahP), der Fetischgalgen, der die rote Heer-

der Tapete von Bayeux, Vetusta Monumenta VI (1819—23), ed. Charles

Htothard, Tafol 12 obon. Dio Fabne ist halbmondfbrmig mit noun Flammen-
25ungen, wei6 mit gelbem Bord und blauem Kaben inmitton des Feldes. vSie diirfte,

wie schon oben 8. 481 Anm. 3 ausgefixhrt, mit der altgermanischen Konigsfahne

nichts 55U tun haben, sondern in Wikingerziigen als Zaubermittel einzelner

Abenteurer aufgekommen sein. Das Bild des Kaben mufite, zumal bei dem
Zaubertrick, den man nach den Berichten annebmen muB, dunkel aus bellem Grunde

beraustreten
;
und so ist die Grundfarbe der Fabne nach den Berichten weiB;

vgl. besonders Gesta Cnutonis regis von 1041 II 9, MG. H. >88. 19, S. 517.

6) Vgl. Maurer a. a. 0., Bugge a. a, 0., 8.288 undWorsaae p. 86. Da-

nach wird von einer daniscben Rabenfahne des 9. Jabrbunderts in England

erzEblt, daB der Rabe bei zu erwartendem Siege lebhaft mit den Fliigeln scblug,

bei drohender Niederlage dagegen die Fliigel bangen lieB. Ebenso in der oben

angefiibrten Stelle der Gesta Cnutonis, Und im elften Jahrhundert fiihrte der

Nordmann Jarl Sivard von Northumberland eine Rabenfahne, die Landeyda (Land-

veroderin) hieB, wie die Harald bardradi’s, von der gesagt ward, „da6 der den

Sieg haben werde, vor dem diese Fabne getragen wird".' Dem Jarl Sigurd von

den Orkaden batte seine Mutter eine Fabne iibergeben mit den Worten (bei

Maurer I, S. 554): „Nimm bier die Fabne, die ich mit aller meiner Kunst ge-

macbt babe, und ich glaube, daB sie siegeskraftig (sigursalt) sein wird dem, vor

dem sie hergetragen wird, aber todbringend dem, der sie tragt". Es beiBt von

ihr; „die Fabne war gemacbt mit groBer Gescbicklichkeit und erstaunlicher Kunst-

fertigkeit; sie war gemacbt nacb Art eines Raben, und wenn der Wind binein

blies, da war es, als wenn der Rabe den Flug erbiibe". Die norwegiscbe Fabne

Harald bardradis war keine Rabenfahne; vgl. Worsaae p. 82.

1) Er bat auch in der Neuzeit seinen Platz gewabrt, teils als Galgen,

teils als P ranger, teils als besondere Saule, wie die zu Obermarsberg, dem

Standort der Irminsul und eines angeblichen Rolands, Abb. 4 bei E. Jung,

Mannus 17 (1925), S. 16, vgl. 20 (1928), S. 137 ff., und die spater falscblicb als

Butterjungfrau bezeicbnete bobe Saule auf dem Markt zu Zerbst, auf dem Lande

meist als Stock; denn nur in den groBeren Ortscbaften ist die alte Vorkehrung

zur Verwahrung von Verbrecbern, der mit Krampen versebene Pfahl, zum be-

sonderen Gefangnisgebaude geworden. In den landlicben Gericbten dient der

alte „truncus" oder „cippus", dienen „Stock und Block" bzw. „Stock und Stein"

aucb in der Neuzeit als Wabrzeichen des Gerichts. Bis heute bat sich ein

solcher Stock erbalten in Peterwitz, Kreis Scbweidnitz. Er bestebt nacb Hell-

mi cb, a. a.O., S. 17 „aus einem vierkantigen, aufrecbtstebenden Eicbenklotz, der

in seinem mittleren Drittel von zwei sich kreuzenden Langsschlitzen derartig

durcbbrocben wird, daB an den Ecken viereckige Saulen stehengeblieben sind".

Die Scblitze dienten, da Binge nicbt vorbanden sind, offenbar „zumDurcbziehen der

fesselnden Stricke oder Ketten". Vgl. ferner Crome im DWB. X 3, 1. Lief. (1914)

S. lOff., 31, aucb oben S. 473 Anm. 9, 477 Anm. 1, 478 Anm. 1. Niederdeutsch beiBt der
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und Dingfahne tmd spater das Schwert als Bannwalirzeiclien

trugj sicli sclion in heidnischer Zeit in menschliche Bildung ge«

wandelt hat^). Vor allem in der Seiten- und Riickenansiiiht ahneln

die alien freistehenden Rolande noch heute einem PfakP). Und

Stock aucb „staken“; siehe BWB. X2 4 (1907) Sp. 589 Nr. 4, FriedlS,nder, Ost-

friesisches Urkundenbuch I (1878) Nr. 774 (1461) S. 672, vgl S.496 Nr. 565 (1444),

II (1881) S. 522 Nr. 1517 (1496). Der Stein hat sick gleichfalls vielfach erhalten,

auch neben Kolanden, so bei dem um 1700 entfernteii h6lz#tien Jtoland

Kdnigsberg in der Neuinark (Z. oepf 1 HI S. 298, John Meier, Festschr. S. 232) und
noch heute in Zerbst, Prenzlau und Neuhaldensleben (H o e d e, Rolande S. 79), dessen

Beiterfigur ein echter Roland ist, wie Sello in der oben S. 464 Anm. 1 ange-

fiihrten Sonderschrift dargetan hat. Auch in Bremen gab es einen Botdingsteen.

tiber den Hamburger Kaak, der als hoher Holzpfahl mit einem Mfig auf dem
Gerichtsstein, dem „breiten Stein", stand, vgl. H. Reincke in der Bilderhand-

schrift des Hamburgischen Stadtrechts von 1497 (1917) S. 206 nebst Tafel 18 und
bei John Meier, a. a, 0., iiber den abnlichen zu Rostock, der eine Btittelgestalt

trug, ebd. S. 233. An ihm wehte die Marktfahne. Abbildung des breiten Steins

von Neuhaldensleben bei Bdringuier, S. 201, vgl. S. 198, und bei Hoede,
Ratsel S. 101, ebd, 109 der Butterjungfersaule zu Zerbst, vgl. die Tafel bei S. 176;

fiber diese Sello, Yindiciae, S, 89ff. Auf deren Zusammenhang mit dem Mai-
baum mbchte ich bier nicht eingehen, sondern nur erwahnen, dafi wir auch von
einem Freistuhl „sito Mengede sub arbore Meybom" (Th. Lindner, Die Verne®

1896, S. 77 Ao 1276) wissen und daB in Flensburg der Yersammlungsplatz der Burger-

schaft am Yogelbaum oder Papageienbaum vor dem roten Tore war; H. C. P. Sej-
delin, Diplomatarium Flensborgense II (1873) S. 423 f. Nr. 516: „Anno 1548 is

de gantze menbeit der oldesten borgere nevenst dem erbaren rade bi dem pape-

goien bohme thosatpende gewest", vgl. I (1865), S. 447
:
„vor dem menen dinghe"

1448 und A. C. C. Hoi dt, Flensburg friiher und jetzt (1884), S. 119. Der Vogel-

baum diente der seit dem 11, Jh. bestehenden Knutsgilde fiir ihr jahrliches Vogel-

schieBen (S. 366). Uber die Frage des Zusammenhanges zwischen Schutzen-
fest und Ding siehe v. Minnigerode, S. 113ff. und dazu v. Schwerin,
Zeitschr. fur die Geschichte des Oberrheins N. F. 42, S, 483.

1) Hierher gehort wohl das Thorsbild zu Skeninge in Ostergotland, die

einzige nordische BildsS,ule, die als Stadtwahrzeichen roland^hnliche Be-
deutung erlangt hat; vgl. K. Lehmann, Kauffriede und Friedensschild, Ger-
manistiscbe Abhandlungen fur K. v. Maurer (1893), S. 64 Anm. 53; Held-
m an nil, S. 78 ff. Interessanterweise dient auch sie als P ranger. In Deutsch-
land stellen wohl die Juppitergigantens^ulen, hobe SteinsMen, die oben
das Bild eines Gottes (Ziu oder Wotan) tragen, eine Weiterentwicklung der alten
Pfahlgbtzen dar. Ygl. E. Mogk, „Irminsul« § 3 bei Hoops II S. 600, und
F. Hertlein, „Juppitersaulen« ebd. S. 6l9ff, Ob sie rechtlicbe Bedeutung batten,
wissen wir nicht. Ein Zusammenhang mit den Rolanden besteht natiirlich nicht,
zuraal sie nur auf frankischem Boden, meist am Mittelrhein, vorkommen. Der
einzige alte Pfahlgotze in Deutschland, der erhalten gebliehen ist, ist eine
dreikopfige Steinsaule in Holzgerlingen bei Stuttgart; vgl. A. Haupt bei Nollau,
S. 649, E. Jung, Germ. Gutter u. Helden, S. 169 ff. mit Abb. 52.

2) Vgl. die Abbildungen des Rolands von Bremen bei (Ehmck und Schu-
macher), Denkmale der Geschichte und Kunst der freien Hansestadt Bremen I
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die Dorfrolande von Potzlow in der Mark und von Plotzky
bei Magdeburg waren bis in unsere Zeit nicbts als robe, vom
Zimmermann hergestellte Pfable^) mit Andeutung eines Kopfes

und angefugten Armen Genau so bescliaffen war aber, wie wir

aus der Stadtrecbnung vom Jahre 1404 wissen, der alte Poland

von Elbing^). Es scheint danach nicht unmoglich, da6 sich im

Friilimittelalter eine ahnliche Ausgestaltung des holien Gerichts-

pfaliles zurn Bildwerk^) vollzogen bat, wie in der Heidenzeit.

(1862), Titelbild (Riickansicbt), Sello, R. v. Br., Titelbild, S. 41, Vindiciae Tafel 2

bei S. 2, den Roland von Halle ebd. Tafel 4 bei S. 10.

1) Sello, Vindiciae, S. 20.

2) Siehe das Bild des Rolands von Potzlow bei Bdringuier, S. 185.

Es ist ein Jammer, dafi der alte Roland, dessen Pfabl im Lauf der Jahre durch

Abfaulen im Boden iinmer kurzer wurde, als er im Jahre 1930 wieder einmal

umstiirzte, nicht nur auf einen ungefiigen Socket gestellt, sondern durch plasti-

sche Kunst vollig verfalscht wurde; vgl. die Abbildung in der Deutschen Allge-

jneinen Zeitung Nr. 217— 18 vom 13. Mai 1930. Die Verirrung erklart sich daraus,

daB man, wie sich aus der Mitteilung des Predigers Liesegang bei Bdrin-
guier, S. 182 ergibt, annabm, daB der Rumpf erganzt und nur die Arme und

vielleicht das Schwert ecbte Bestandteile des alien Rolands seien. Auch der Spott

von Sello, Beibl. z. Magd. Ztg. 1890, S. 138f., hat gewiB schadJich gewirkt.

DaB der Holzpfahl mehrfach erneuert wurde, andert doch nichts an detn Alter-

tumswert des Denkmals, solange nicht daran „Verbesserungen“ vorgenommen

wurden wie im Jahre 1930.

8) Zoepfl III, S. 296.

4) Fiir die Pran gers^ulen ist diese Eptwicklung sogar vollig sicher. Wie

oben gesehen, haben im Osten Deutschlands die Pranger, die ein Bild des Biittels

Oder Henkers mit dem Richtschwert tragen, die Rolle des Rolands als Gerichts-

und Marktwahrzeichen libernommen, wahrend man in den RolandstMten

(so in Bremen, aber auch in Magdeburg, vgl. Neubauer, S. 444f.) den alien

Schandpfahl oder Kak n e b e n dem Roland steben liat. In Flensburg stand tibri-

gens ehemals auf dem Sudermarkt ein Schandpfahl, mit einer etwa lebensgroBen

in Kupfer getriebenen Figur in der Tracht eines Kammerherrn mit Degen und

mit Staupbesen in der erbobenen recbten Hand (freundliche Mitteilung des Mu-

seumsdirektors Dr. Sauermann zu Flensburg), die sich jetzt im Stadtischen

Kunstgewerbemuseum befindet, der sogenannte „Kaak“; vgl. auch A, 0. C. Holdt,

Flensburg frliher und jetzt (1884) S. 241. DaB diese Entwicklung zurn Stand-

hild im Osten in sehr friihe Zeit zuruckreicht, heweist das Stadtrecht von

Leobschtitz vom Jahre 1270 §4 bei G. A, Tzschoppe und G. A. Stenzel,

Urkundensammiung zur Gescbichte der Stadte ... in Schlesien (1832), S. 380, wo

fiir kleinen Diebstahl als Strafe bestimmt ist: „juxta statuam in publico virgis

cedetur*^. Die alte tfbersetzung (ebd.) gibt „statua“ mit ^Pranger** wieder. Da-

gegen ist nicht an ein Standbild zu denken, wenn das Freigericht Bieste im Jahre

1298 „sub figura judicii“ tagt (Lindner, S. 179); vgl. S. 332 „in figura judicii

quod dicitur VrystuelP und Au bin, Die Weis turner der Rheinprovinz II 2 (1914),

S. 11 Anra. 1, 24, 329, 316 Tab. I Nr. 37. Der Ausdruck bedeutet einfach das ge-

hegte Ding; Grimm, DRA. II S. 433, auch E. Th. Gaupp, Deutsche Stadt-
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Ntir so bietet sich eine Erklarung fiir die Rie sen gestalt der

Eolande^), obne dafi die Bildsanlen deshalb als Gr otter bilder zu

deuten waren. Man hat solche in den Jodutebildern‘^) sehen

wollen, die im 13. Jh. als Wahrzeichen von Schlachtfeldem und
Hochgerichtsstatten begegnen and die Grestalt eines bewaffneten

Kriegers zeigten. Sie sind aber offenbar monnmentale Aus-
gestaltnngen des Schwertpf ahles^) und tragen nacb ihni

und dem alten sachsischen Waffenruf^), der vor G}*ericb,t wie
im Eelde erscholl, ihren ISTamen^'’). In Bremen nun wird das

recbte des Mittelalters I (1851) vS. 197f., 199, 204, 211 („m forma" oder „iii

facie judicii"
;
aucb „extra figuram judicii").

1) Platen III, S. 9 weist mit Eecht darauf bin, dafi der Paladin Ro-
land weder in der Sage nocb in der Dicbtung riesenbaft war. Anderseits sind

die Rolandsbilder meist mehr als drei Meter, die zu Bremen, Stendal, Branden-

burg, Belgern, Calbe mehr als fiinf Meter bocb; Heldmann II S. 153.

2) Vgl, Ernst Mayer, Zeitscbrift der Sav.-Stift. f. Recbtsgeschicbte 26 (1905),

vS. 270, Chr. Petersen, Forschungen zur Deutscben Geschicbte 6 (1866) S. 227 if*.,

Platen, Ursprung (III 1903), S. 39 if. Bemerkenswert vorsicbtig bereits der alte

Ockel, S. 19f., BO., Th, 24, 35.

3) Oben S. 477. Aucb sie batten Riesengrofie; vgl. die Erzablung Luthers
bei Petersen S. 232, aucb Platen III, S. 81f.

4) Oben S. 500. Vgl. Ockel, S. 19 f., 30 ff., Th. 24, 35, Grimm, X)RA. II,

S. 518f., E. Mayer a. a. 0., S. 268f., Petersen, S. 257 £, Wilhelm Schulz
e,

Sitzungsberichte der Preub. Akad. d. Wiss. 1918, S. 484ff., Erich Jung, Mannus
17 (1925), S. 17 ff. Die spracblicbe Ableitung des Wortes ist unsicher. Der
Gott „Ziu“ steckt indes ebensowenig darin, wie der „duddus“ Ernst Mayers,
aber wobl aucb nicbt das Wort „tiot" (zibet) oder „tbiot“ (Volk), mit deren

Hilfe sich die einfachste L6sung ergeben wurde
;
denn die kltesten Formen lauten

„to iodute", wie E. Mayer ricbtig hervorbebt. Nun ist die Bedeutung „ber-

beil“, „hervor!“, „beraus!“ den meisten Geriiftsformen gemeinsam; vgl. „baro",

„ziotar" = „Zeter" (dazu v. Schwerin bei Brunner IF-^, vS. 628 Anm. 6) und
besonders aucb das in dem frankischdateiniscben „uthesium" (nacb Schulze
vielleicht als „utbeisi" = Herausruf zu deuten) steckende niederdeutscbe „ute".

Anderseits ist „i6“ als Bestandteil anderer Rufe („mord-io", „wapen io" usw.)

bekannt. Vielleicht ist „iodute“ also nicbts anderes als „io iite" mit einem auf
Grand des Hiatus dazwiscbengeschobene d. Das Wort „to" aber bedeutet „her-
bei", „berzu". Vgl. aucb altes Lubisches Recbt, ed. Hach (1839) cod. I a. 100,

p. 215: „si non est ibi wapenscreinge „to ioduteLudt"; „Herbei! io! beraus ibr
Leute!" Der friesiscbe „tianut-roft“, spater in der Form „tie uta“ (kommt ber-
aus 1) bezeugt, ist ubrigens sicber von „tia", „tiaen" (ziehen) und „uta“ (beraus)
abzuleiten; vgl. G. A. Nauta, Oudfriescbe Woordenlijst (1926), S. 55. Es ware
nicbt unmoglicb, dafi „t6-iodute« ursprunglicb auf ein Mifiverstandnis von „tie

uta“ zuriickginge.

5)

Vgl. aucb die Jodutensteine in Braunschweig, Suderburg, Vissel-
bovede und bei Wilsede am Kaloksberge, die Erwin Volckmann, Rechtsalter-
tiimer in StraBennamen (1920) S. 7 u. 9, Die deutsche Stadt im Spiegel alter
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^Jodute" vom Rathaus ztim Roland emporgerufen ^). Ancli er

ist darum kein Grott. Aber geheimnisumwittert ist der alte Hort
des Zaubers docb^); iind die alien Zaubertanze nnd Reigen^)
werden urn ihn geschlnngen, so auch xxm den von Halle ^)j obwohl
er als strenges Wahrzeicben des Rechts gait und, seit der Ent-
wicklung der Hochgerichtsbarkeitzur Blutgericbtsbarkeit im 12. Jh.,

bier und anderwarts zum Sinnbild des Blutbannes wurde. Ander-*

seits filhrt die Vcrkmipfung der Stadtfreilieit mit Gottesfrieden,

G-ericlits I)ann und Marktfreiung dazu, in ihm ein F r e i h e i t s s ym b o 1

zu seken. Die Zeichen des Konigsbannes werden in Bremen
ziT Wahrzeicben der Stadt- und Reichsfreibeit umgedeutet.

Woher aber komnat der Name Roland? Wirklicb nur aus

sekundarer Anlehnung an den Schwertfiilirer Karls des GrroEen?

Gassennamen ^ (1926), B. erwahnt. Nach dem erstgenannten lieiBt die Joduten-

straBe in Braunschweig; Heinrich Meier, Die Strahennamen der Stadt Braun-
schweig, Quellen u. Forsch. z. hraunschweig. GescMchte I (1904), S. 614. Ygl.

auch den Jodutenberg bei Bremen; Kiihtmann a. a. 0., S. 18.

1) Petersen, B. 256f., Assertio lib. Brem. S. 700ff., 751 f.

2) Die Starke der mythologischen Deutung der Rolande liegt darin,

dab sich keinerlei Nachrichten uberdie Ersterrichtung der alten Holzrolande

finden; Platen III, S. 10 f. Diese Lehre hat insofern recht, als die Einrichtung

im germanischen Heidentum wurzelt, nur allerdings nicht in dem gro6en G6tter-

glauben.

3) Oben S. 475. Vor allem das dreimalige Umkreisen ist alte Zauber-

sitte. Vgl. Haberlandt a. a. 0., S. 9f,, Handwdrterbuch des deutschen Aber-

glaubens I, S. 875, und besonders Emil Goldmann, Die Einfllbrung der deut-

schen Herzogsgeschlechter Karntens in den slovenischen Stammesverband, Gierkes

Enters. 68 (1903), B. 95 if., mit reichen Belegen (fiir die Germanen S. 100 f.), John

Meier, Bremer Festschrift (1928), B. 230f,, F. Liebrecht, Zur Volkskunde

(1879), S. 363f., auch Feilberg, Zeitschr. d. Yereins fur Yolkskunde 7 (1897),

S, 52, und Alfred Hillebrandt, Circumambulatio, Festschrift zur Jahrhundert-

feier der Universitat Breslau von der Schles. Ges. f. Yolkskunde (1911), B. 3£
Ygl. ferner das dreimalige AnstoBen des Yerurteilten' an den blauen Stein zu Koln,

der, wie J. Meier, Zeitschr. f. Yolksk. N. F. II (1930), S. 32 ff., 38 ff. ausfuhrt, von

einem vorgeschichtlichen Grahe stammt; ebd. S. 37 das dreimalige Herumfiihren

des Yerhrechers um den weifien Stein von Yiersen.

4) Der Roland stand fruher frei, so daB er von den Burggrafen von Magde-

burg, wenn sie nach Halle kamen, umritten werden konnte. Das geschah

regelmaBig zum Zeichen ihrer Herrschaft und Justizhobeit, so auch noch im Jahre

1647 dutch Kurfiirst Johann Friedrich von Sachsen; Ockel, p, 34 Th. 39, vgl.

p. 140 Th. 146. Die Annahme von Bello, BGBL II, S, 45 und Heldmann I,

S. 75, daB es sich damals nicht um einen Umritt gehandelt babe, wird durch den

urkundlichen Nachweis bei Ockel widerlegt. Bei dem Zerbster Boland bat der

dreimalige Umgang der Bauleute nach Arbeiten beim Hochgericht (oben S. 475

Anm. 5), der noch fiir das Jahr 1731 bezeugt ist, geradezu den Charakter eines

reinigenden Gegenzaubers bewahrt,

Oes. d. Wiss. Nachrichten, Phil.-Hist. Klasse. 1930. Heft 3 u. 4. 94
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Ich glaube nicht. Es ist scton wenig wahrscliemlich, daJS die

Standbilder, beyor der Paladin bei uns durcb das Rolandslied

des Pfaffen Konrad bekannt wurde, namenlos gewesen sein soUen,

wie Sello^) meint. TJnd wie erklart sich. sonst der Umstand, daB

das Recbtswakrzeicben ungefabr gleichzeitig mit der Spielfigur,

die gleicb ikm auf dem Markt von Magdeburg stand, unter

diesem Namen auftauckt? TJnd warum findet sich — abgesehen

von einzelnen Entlehnungen — der Name nur inNiedersachsen
und Ostfalen? Ich glanbe, dafi Mer ein Zusammenhang besteht

mit dem h i e r ilblichen Namen der Dingstatte, auf der der Roland

steht, der Statte des Zanbers und des Reclits. In Westfalen, wo
die alten Grerichtstatten im Freien sich erlialten haben, fiihren sie

den Namen der „roten Erde^^. Das Wort bedeutet ursprlinglich

nicht das Land Westfalen, dessen Erde nichfc roter ist als die

anderer deutscher Gaue; erst im Jahre 1546 kommt es in dieser

B^deutung vor^). Freischoffen muBten an echter Dingstatt
im Freien, „up roder erde, gemaket^' werden; und solche war

damals nur in Westfalen noch allgemein im Gebrauch®). Aber

1) Roland ron Rremen, S. 5, 19. Anderseits ist es ebenso unwahrscheinlich,

dafi, wie F. Keutgen, Deutsche Literaturzeituug 1903, Sp. 92, meiut, „die Stand-

bilder in dem Augenblick errichtet worden seien, als Roland der Held war, der

soeben in Aller Munde lebte".

2) Antwort der Freischoffen auf die zwolffe der von Kaiser Ruprecbt an

sie gerichteten Fragen vom Jahre 1404 bei Job. Philipp Datt, De pace Imperii

publica (1698) p. 779
:

„alle Schoffen sollen gemacht werden auf der roten Erde,

das ist zu Westfalen". Nach Lindner, S. 464, stammt diese Fassung erst aus

dem Jahre 1546; der von ihm angefiihrte BeschluS von 1490 besagt nur, dafi

auswarts gekorene Schoffen die V erne nichts angingen, weil sie „nit up roder Erde
gemaket" seien.

3) Die Erkenntnis, dafi die rote Erde die Gerichtsstatte ist, findet sich

zuerst bei H a 1 1 aus

,

De turri rubea, Sect. II § 3 III 34a E., S. 24 (28) f., 34 (41),

Glossar, Sp. 1558, und zwar mit der ausdrucklichen Begrundung, dafi die Be-

zeichnung von der roten Fahne herrubre, dann bei Fr. Boh mer in seiner oben
S. 461 Anm. zu 460 angefiihrten Schrift iiber die rote Tiir zu Frankfurt a. M., S. 119
(436 f.), und bei E. Th. Gaupp, Deutsche Stadtrecbte 1 (1851), S. 206, Von
Fehmgerichten mit besonderer Riicksicht auf Schlesien (1857), S. 23, bei Zopfl
III, S. 105, 107, 119, 149, 368, und bei August Stober, Neue Alsatia (1885),
S. 160. Selbstverstandlich kommt im iibrigen die Bezeichnung „rote Erde" auch
als Farbenbezeichnung des Erdbodens vor; so bei der Weinbergslage in Wien
„ia der roten Erde“ (Quellen z. Gesch. d. St. Wien II 1, 1898, S. 561, Ottakring,
u. S. 566) und schon im 12. Jb. bei E. G. Graff, Diutiska HI (1829), S. 32: Der
Fuchs vergrabt sich in der roten Erde, urn sich unsichtbar zu machen. In der
hessischen Urkuode von 1348 bei H. B. Wenck, Hessische Landesgeschichte I

(1783) Anhang 8. 312 ff. Nr. 407, die man auf den Bannbezirk bat deuten wollen,
ist es, wie die sechsundzwanzig Belege fur „rote Erde" und die secbs fur scbwarze
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die Bezielimig zur roten Parbe tritt auch anderwarts bei Gre-

r i c h t e n und Ricbtstatten bervor ^). So beiBt das burggraflicbe

Gericbt zu Meifien „das Hofgericht anter dem Roten Turm^
in Hannover^) ist die Richtstatt am Roten Turm"^), und
in Basel '"*) tagt dort die Landsgemeinde, in Zurich das

Gericht®). In Utrecht'^) und Basel®) dient der Rote Turm als

Erde bei Joseph Kehrein, Nassauisches Namenbuch (Volkssprache u. Volks-

sitte in Nassau III, 1872, auch 1891), S. 380 f. zeigen, nur Flurbezeichnung auf

Grund der Farbung des Bodens.

1) Diese Erkeontnisse verdanken wir dem ausgezeichneten Haltaus, dessen

Abhandlung iiber den roten Turm zwar von ihm selbst in seinem Glossar,
Sp. 1558 ff., aber nicht hinreichend von den SpS-teren beachtet wurde. Eine Aus-

nabme machen nur BShmer, Diimgd (vgL unten S. 516 Anm. 3) S. 4, 49, 67,

StOber und Zoepfl, der seine Ergebnisse durch die willkurliche und einseitige

Hervorkehrung der Beziehung zu Otto 11. dem Roten in MiBkredit gebracht hat.

Haltaus selbst war durch Ockel angeregt (vgl, unten S. 524 Anm. 1).

2) Haltaus, De turri rubea Sect. I, §4, S. 10 (ll)ff., Bohmer, S. 121

(437 f.).

3) Haltaus, § 6, S. 15 (17 f.)

4) AuBerdem erwabnen Haltaus, S. 16 (181) und B6hmer, S. 121 (438),

Rote Tiirme in Mainz, Prag, Friedberg, Speier und Gent. Von dem letzteren

erzahlt Charles de Coster im „Ulenspiegel“ Buch I, Kap. 28, Karl V. habe die

Tiirme von Gent, in erster Linie auch den Roten Turm niederreifien lassen, um
die Stadt wegen Ungehorsama zu bestrafen. Er habe die Glocke „Roelandt“ be^

sichtigt und an ihrem Schwengel den aufhangen lassen, der damit Alarm zur

Wahrung der Stadtrechte gelautet habe. Von dieser Glocke habe seit alters

der Spruch gegolten:

„Als men my slaet, dan isT brandt

Als men my luyt, dan isH storm in Vlaenderlandt“.

Fiir unsere Fragen ist daraus schwerlich etwas zu folgern. Da die Rolande das

Urbild eines Riesen waren, hat man riesige Glocken nach ihnen genannt; vgl.

Sello, Rol. V. Br., S. 62 Anm, 100, Der Vers begegnet in etwas abweichendem

Wortlaut schon bei J. Georg S ch ott el, De singularibus et antiquis in Germania

iuribus (1671), p. 285. Das Buch tragt im iibrigen die Lebren. Gry phianders

vor. Vgl. auch Zoepfl III, S. 316, VI.

5) Vgl. J. J. Bachofen in seiner SelbstbiograpMe, Zeitscbrift 1 vergl.

• Eecbtswissenscbaft 34 (1916), S. 366.

6) Vgl. Salomon Vogelin, Das alte Zurich (1829), S. 262ff., Anm. 249,

337 Anm. 441, J. C. Bluntscbli, Staats- und Rechtsgescbicbte der Stadt und

Landscbaft Zurich, 2. Aufl, (1856), S. 36 Anm. 54, dessen Bedenken wegen des

Alters der roten Fahne binMlig sind. Der von B. angenommene Platz „in curte

regia“, auf dem Lindenbof, kann nur fiir das Hofgericbt, nicht fiir das Stadt-

gericht in Frage komraen.

7) Haltaus, De t. r. Sect. I, § 7, p. 16 (18s.), Ao. 1413.

8) Wilhelm Wackernagel, Das Bischofs- und Dienstmannenrecht von

Basel (1862), S. 19, Art. 12, August Stbber, Neue Aisatia (1886), S. 161, 195 ff.

Der gefangene Dienstmann wird durck einen vorgespannten Seidenfaden zaube-

34*
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Grefangnis. Der Zusammenhang des Namens mit der Zauberfarbe

und der Blutfahne tritt hervor, wenn wir ims erinnern, dafi der

Baseler Turm derselbe ist, in dem der bischofliclie Dienstmann

durch. den roten Faden festgebannt wurde, mid wenn wir lioren,

daS am Roten Turm in Wien eine Richtstatte war^) und daJ3 dort

bei der Schranne anf dem Hohen Markt bis ins 18. Jh. die Blutfahne

immer dann wehte, wenn das Halsgericht gehegt wurde^).

Da6 der Name nicht von der Farbe?) des Turnies komxnt, t^itt

klar za Tage beim Roten Turm zu Halle, der fiir tins ein be-

sonderes Interesse aufweist, weil hinter ihm auf dem Markt seit

Alters der Roland steht. Der Turm ist grau mit griinem Kupfer-

dach^). An ilim findet das echte Ding statt und das peinliclie

risch darin festgebannt; vgl. dazu Stbber, S. 200 f., uber das Festmachen mittels

roter Seidenfaden und oben S. 492 Anm. 1, 496 Anm. 6, auch Grimm, DRA. I,

S. 261 ff., II, S. 434. Der rote Turm ist der Burgturm beim S. TJlrichskircblein

hinter dem Munster; Wackernagel, S. 38, Stober, S. 196. An der Ernsthaftigkeit

der Haft ist nach dem oben ausgefuhrten kein Zweifel. Unrichtig Eisenhart
zum Hildesheimer Dienstrecht bei P. J. Brun s ,

Bcytrage zu den deutschen Recbten

(1799), S. 166 not. f zu S. 162, und Hans v. Voltelini, Die Anfange der Stadt

Wien (1913), S. 86.

.

1) Haltaus, Sect. 1 § 7, p. 16 (18); Uhlirz in der „Geschichte der Stadt

Wien“ II 2 (1905), S. 629.

2) Nach Haltaus, >Sect. Ill, §4, p. 34 (41) vom Schrannengeb^ude am
Hohen Markt. Dort war das alte Forum und das Praetorium des Romerkastells

;

Voltelini, S. 16, 40. Die Schranne war bis 1438 aus Holz und stand auf dem
Markt selbst; Rich. Muller in der ^Geschichte der Stadt Wien" II 1 (1900),

Taf. 13 hei S. 244 Nr. 15. Im Mittelalter tagte das Gericht auf offenem Markt
unter einer Linde; Heinr. Schuster, ebd., S. 407, I (1897), S. 368 Anm. 2. Die
vom Ostausgang des Marktes zum Donauiibergang fiibrende StraBe, die einzige

Verbindung zwiscben Slid und Nord, ist eine RbmerstraBe. Sie fiibrt durch den
Roten Turm; Wendelin Boeheim, ebd., S. 280. Dieser bemerkt, daB auch die

Stadtbefestigung von Ulm nach der Donau zu einen starken Turm, den roten Turm,
aufweist (Anm. 2). Einen Roten Turm gab es auch in Dortmund am Grafenhof;,

Aug. Meininghaus, Aus Stadt und Grafschaft Dortmund (1917), S. 21. In

GSttingen hiefi so der Stadtturm zunachst dem Markt an der Kurzen StraBe,.

der als besonders fest gait und deshalb spkter als Pulverturm diente
;
(Job. Dan.

Gruber), Zeit- und Geschicht-Beschreibung der Stadt Gottingen I (1734), S. 164,

179, auch K. F. H. Marx, Gottingen (1824), S. 76.

3) Anderseits gibt es natiirlich Tiirme, die nach der Farbe rote, griine,

blaue usw. beiBen; Heinrich Gottfried Gen gler, Deutsche Stadtrechts-Altertiimer

(1882), S. 47 f. Uber den roten Turm in Heidelberg vgl. Carl George Dumge,
Symbolik germanischer Vblker in einigen Rechtsgewohnheiten (1812), S. 57 f.

4) Es ist nicht moglich, daB er seinen Namen, wie v, Dreyhaupt, Be-
schreibung des . . . Saalkreises I (1749), S. 1015 f. meint, von dem Kupfer emp-
fangen habe, als es noch nicht oxydiert war. Vielmehr wurde er nach seiner
Erhauung im Jahre 1418 zunachst der neue Turm genannt; Siegmar Schultze-
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Halsgericht^). Bei der Einweisnng der Schoffen lieiBt es entweder:

sie werden eingewiesen „iii die bank vor dem Rulande" oder

„liinter dem roten tkoraie in die bank^®). Halle istnun aber, wie

viele dentscbe Stadte, aus zwei Gremeinden erwaclisen, die jede

ihren eigenen Markt nnd ihr besonderes Stadtgerickt batten. Dem-
gemaB gibt es denn sowohl in der Berg- wie in der Talstadt

Halle je eincn Roten Turin: Beide Grcricbte lieiBen nacb ilim^).

Eutspr(‘.cliend gibt es in Magdeburg in Altstadt und Neustadt
je ein Gericlxt an der roten Tui*''^’). In Goslar tagt der stadti-

sche Oberhof schon iin 13. Jh. am Roten Tor*% in Erfurt an der

Galldra, Topograpliie oder Hauser- und HtraBen- Gescbichte der Stadt Halle

a. d. Baale I, Altstadt (1920), B. 273 f. Auch dieser zweifelt nicht daran, daB er

deh Namen von der Blutgericlitsbaxkeit empfing. Der Roland stand bier von

1341 bis 1613 und ferner von 1547 bis 1718, dann wieder seit 1854.

1) Dieses nocb im Jahre 1685 im Freien, als die Schbffen langst in einem

Hause, am Markt Nr. 8, tagten
;
Bcbultze-Galldra, I, 8. 265 f. ITber die Ge-

richtsverfassung von Halle Heldmann, I, B. 67ff.

2) Heldmann, I, S. 71.

3) Ebd. Anm. 1. Urk. von 1479. Die Bank vor dem Rolande ist stets das

Berggericbt Heldmann verkennt die Tatsache, daJB zv^^ei rote Turme be-

standen, was schon Halt aus §5 p. 12 (14) richtig erkannte. Ygl. auch die

Urkunde uber die Einweisung von 1450 bei Ockel, S. 179 ff. Da der Herzog

dabei personlich mitwirkte, behangte man „die banck mit rothen Pfulen, und

zogen ein gulden Stuck dem Roland, als der SchultheB pflegt zu sitzen, auf“

(S. 182).

4)

Schultze-Gall6ra, 8. 280 Anm. 52 fuhrt aus, dafi das Talgericht

schon im Jahre 1360, also vor Erbauung des Roten Turmes auf dem Markt nach

dem Turme der Gertrudenkirche bezeicbnet wurde, der damals „Toter Turm"

bieB: „Man sal sitzen uf sante Gertruden kircbhofe hinder den roten thorme“.

Ebenso 1464: „dingbanck des talgerichtes hinder dem roten thorme genannt, uf

dem kircbhof binter senth Gerdruden tormen". Vgl. Halt a us, S. 14 (16). Von

einer Yerlegung des Gericbts des Salzgrafen (des Talgerichts) vom Gertrudenturm

zum roten Turm, wie Sello, Roland von Bremen, S. 54 Anm. 40 annahm, ist

also keine Rede. Beide Turme haben von den bei ihnen tagenden Gericbten den

Namen des roten empfangen, wahrend sie anfangs anders hieBen; und so warden

wieder die Turme zu Merkzeichen des Gericbts.

6) Haltaus, Sect. II, §1, p. 17 (23) ss. Das Gericbt der Neustadt, das

alte Burggrafengericht, befindet sick (1463: „Yor unserm Gerichte fur der roten

ThUr uff dem Nuwenmarckte") vor dem Hauptportal des Domes, das der Altstadt

„in loco qui pridem apud Rubeam Portam appellari consuevit et nunc vulgariter

Deuesborn nuncupatur^ (Ao 1489); BOhmer, S. 121 (438). Dafi Gerichte vor Toren

Oder besonders vor Kircbtiiren tagten, war eine haufige Erscheinung; Grimm,
DRA. II, S. 426ff., 428 f.; Erich Jung, „ Altgeweihte vStatten", Mannus, YI. Erg.-

Bd. (1928), S. 832 ft*. Der rote Turm zu Wien war eines der belebtesten Stadt-

tore: Haltaus, I, § 7, p. 16 (19), n, 20.

6) Altenburger Stadtrecht von 1266 a. 30 bei G a up p, Stadtrecbte I, 8. 213:
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Roten TtLr^)j ebenso in Wlirzbnrg das Hoch-Gericht des Brzpriesters

fur „solclie Vergehen, die man anf deutsch ^Blutroth’ nennt"^).

Besonders lelirreich ist die Entwicklung in Frankfurt a.M. Dort

war nach. Bbbmers Nachweis die Gerichtsstatte in den Jahren

1232, 1248 am Markt vor der roten Txir^). An die gleiche

Stelle wurde das fflteste Rathans gebaut, das im Jahre 1414 als

zwischen der Kircbe nnd „dem gesesse Rodenstein“ belegen

bezeichnet wird"^). Bohmer stellt die einleuchtende Vermutnng
anf, da6 dieses Haas seinen ISTamen von dem Gerichts stein des

altesten Frankfurt empfangen batte. Dann liatte das Gericht erst

am roten Stein, dann an der roten Tiir, endlich iin Rathans, aber

immer am gleichen Platz getagt. Gerade fiir Frankfurt ist nun

auch der Gebrauch der roten Gerichtsfaline bezeugt, von der

sick ein Stuck im Arcbiv erhalten hat und die noch im neunzehnten

Jahrhundert bei Versteigerungen gebraucht wurde ^). Im Blut-

„Sententias extra civitatem requirendas Goslarie in rufo ostio requiretis“. Es ist

nach Gaupps Vermutung (S. 206) das alte Vogtgericht „in palatio imperii^,

nach H a 1 1 a u s p. 20 die Tiir der Kircbe St. Cosmas und Damian am Markt,

wo der SchultheiB zu Gericht gesessen habe. Im Jahre 1256 war der Vogt noch

Inhaber des Hochgerichts und Vorsitzender des echten Dings; Karl Erolich,
Die Gerichtsbarkeit von Goslar im Ma. (1910), S. 77 ff,, 94. Auch der SchultheiB

diirfte damals noch vor dem Kaiserhause Gericht gehalten haben. Spater tagten

beide Gerichte auf dem Markt in der Rathauslaube bezw. vor der Wurt. Vgl.

auch Frolich, Zur Vor- und Friibgeschichte von Goslar, Niedersachsisches Jahr-

buch 6 (1929), S. 256f., 7 (1930), S. 287, 310 Anm. 153, 311 ff.

1) Erfurtische Freizinsordnung von 1495 a. 6 bei A. L. J, Mich el sen,

Rechtsdenkmale aus Thuringen (1863), S. 311
:

„das sie den gerichtsknechten er-

lauben zu der rothen thore zu gehen, das sie auch wie gemelt, gericht sytzen

inogen“. In Erfurt laBt iibrigens der Rat, seit er im Besitz der hohen Gerichts-

barkeit ist, beim peinlichen Gericht das Gerichtsschwert, genannt die „rote
Rose" durch einen Stadtknecht vorfiihren; Alfred Kirchhoff, Die altesten

Weisthumer der Stadt Erfurt (1870), S. 247. Auch in Nordhausen gab es

eine rote Tiir, Neue Mitteilungen I, 3 (1834), S. 77, VI, 3 (1842), S. 76.

2) Ao 1451: Halt aus, 11, § 1, p. 19 s. (23) nach Liinig, Reichsarchiv 20,

Spicilegium eccles., Continuatio II (1721), p. 1022 §25. iVgl. auch H. Knapp, Die
Zenten des Hochstifts Wurzburg II (1907), S. 167. Jacob Grimm in derVorrede
zu J. G. Chr. Thomas, Der Oberhof zu Frankfurt a.M. (1841), S. XIII, erwahnt
ferner ein Gericht vor der roten Tiir zu S. Maxirain (Abtei bei Trier). „Hinter
die rote Ture stecken" «= gefangensetzen bei Halt aus III, § 1, S. 29 (34) Anm. 2.

3)

A.a.O. 8.122 .(439), vgl. S. 114 (432)ff. Es ist die Tiir der Bartbo-
lomauskircbe

;
nocb im 14. Jh. tagt das Gericht vor „dem roden dore huius

ecclesiae".

4) S. 123 (439), vgl. auch Job. Georg Batton, Ortliche Beschreibung
Frankfurt a. Main (1864), 3. Heft, S. 200, 201.

5) Bohmer, S. 119.

von
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gericlit hatte der jungere Biirgermeister „das Blutpanier auf-

zustecken“ ^). Bei Hinriclitungeii trug der oberste Richter einen

roten Mantel. DaB diese Farbe sich. aber nicbt allein anf das

Blutgericlit bezieht, ergibt sich nicht nnr aus dem Grebrauch der

Fahne bei Versteigerungen, sondern auch aus dem Namen des bei

Fahmispfandiingen verwendeten „rotenKarrens“ und der Tat-

sache, daB bei Eidesleistungen vor Gericht noch zn Bohmers Zeit

dem Schwbreiidtm ein roterMantcG umgchangt wurde^). Ander-

warts bezeichnon Rote B an k e
,
Rot e G r a b e n

,
Roto

Briick en U8w.‘^) die Gerichtsstatte % oder die Grenzen des Gerichts-

bannes. In manchen Stadten filhren RoteStraBen zum Markt,

so auch in Gottingen*^). In Rostock®) und Parchim heifien sie

1) (Orth), Notig und nuzlich erachtcter Anmerkungen iiber die sog. er-

neuerte Reformation der Stadt Frankfurt a. M. dritte Fortsezung (1751), S. 836,

„Burgermeisterunterricht“ § 65.

2) Bohmer, S. 119 (436); vgl. auch rote Fahne S. 318 f.

3) Vgl. Stober, S. 160f., 196, auch oben 8.517 Anm. 3 und Bohmer,
S. 118 (436).

4) Nach einer Urkunde von 1287 tagt in Zeitz das indicium provinciale

„in loco qui rubeum fossatum dicitur“
;
vgl. H al t a u s II, § 2, S. 21 (25) ff. In Breslau

bezeichnet der rote Graben, an dem noch im 19. Jh. das Anwesen des Scharf-

richters lag, die Grenze des stMtischen Blutbanns, ebenso rote Brucken; vgl.

Gaupp, Febmgerichte S. 23.

5) Stober, S. 161.

6) Auch der „rote Platz“ in Moskau vor dem Kreml soli nach der Richt-

statte und der Blutgerichtsbarkeit seinen Namen tragen; vgl. EugenZabel,

Moskau, in der Samralung: Beruhmte Kunststatten.

7) In Gottingen ist die Rote Strafie (Platea rubea oder rufa) eine der alte^

sten und wichtigsten Strahen der Altstadt. Sie ftihrt vom Albanitor und damit

von dem alten Dorf Gottingen nach dem Markt, Da eine ganze Aiizahl von

Gbttinger StraBennamen alter sind als die Stadt, so die Bezeichnung Friedlander

Weg fixr die von Friedland nach dem alten Dorfe fiihrende StraBe, und Kirchweg

fiir die von diesem nach dem Kloster Weende leitende (Ferd. Wagner, Die Ent-

stehung der Stadt G., Neues Gottinger Jahrbuch 2, 1929 (1930) S. 14 f.), so mag,

wie die Ortsgeschichte annimmt, auch der Name Rote StraBe schon dem ganzen

alten StraBenzuge angehaftet haben, der von dem Dorf Gutingi quer iiber das

Leinetal nach dem uralten Landgericht auf dem Leineberge fiihrte, von wo man

dann nordlich nach der benachharten Pfalz Grona der Sachsenkaiser auf dem

Kleinen Hagen und der villa regia Burggrona gelangte, die nach der Vermutung

von Paul Jonas Meier, Niedersachsisches Jahrbuch 2 (1925) S, 227, 6 (1929)

S. 318, ein Marktort gewesen ist; vgl. G. Schmidt, Hansische Geschichtsblatter

1878, S. 5, Hans Dorries, Die Stadte im oberen Leinetal (1925) S. 13, 153,

Albert Herbst, Die alten Pleer- und HandelsstraBen Siidhannovers (1926) S. 34, 92,

Wagner, S. 4, 7, 22f., Aug. Tecklenburg, Gottingen (1931) S. 41, 51. Die

Ortsnamen Gottingen, Weende und Grone gehoren nach Edw. Schroder zu

denen der altesten Siedelungsgruppe. G. war schon von je ein wichtiger StraBen-
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Blutstrafie^j. Wir sehen^), daB die Stadte die Tradition der

knotenpunkt und ein Ort von kultischer Bedeutnng in heidnischer Zeit, wie der

Name („bei den Priestern“) zeigt. Fur die Anknupfung der Bezeichnung „rot“ an

die RicMstatt — das Grroner Tor hied Galgentor — spricht vielleicht, daB in der

N^he an der Heerstrafie nach Heiligenstadt die Uslarsche RichtstMte am Roten

Berge bei Gelliehausen lag und daS an der alten KdnigsstraBe von Duderstadt

nach Northeim die Geleitsgrenze auf einem andern Roten Berge war (Herbst,

S. 119, 128). Crome im Jahrb. des Gesck.«Yereins f. GSttingen HI, Jabrg.> 1910

(1913) S. 123 f. beruft sich dafiir auch auf die Benennung des Gericbtstages, der

am Leineberge der Montag war (Schmidt, S, 27, J. Merkel, Protokolle d.

Vereins f. d. Gesch. Gottingens I 3 (1894/95) S. 98), als „roter Montagus Ander-

seits besteht natiirlicb die Mbglicbkeit, daB, als nach der ZerstSrung der Pfalz

durch Heinrich den Lowen im Jahre 1180 (Wagner S. 5) die Kaufleute Burg-

grona verliefien und der Markt Gottingen gegriindet wurde — es ist ausgeschlossen,

dafi er, wie Dbrries S. 153 annimmt, schon im 10. Jh. bestand (vgl. SpieB, Hans.

Geschichtsbl. 1926, S. 237 f.) —
,
der vom alten Dorf zum Markt fiihrende Teil der

alten KonigsstraBe den Namen Rote StraBe empfing. Die rote StraBe inLiineburg
fiihrt vom roten Tor nach deni Sand, dem groBten Platz der Stadt bei der Pfarr-

kirche zu St. Johannes. MSglicherweise war hier („in arena ante portam rubeam“

1288) die Gerichtsstatte vor der Erbauung des neuen Rathauses im 14. Jh. Jen-

seits des roten Tores lag das rote Feld, wohl die alte RichtstMte. Wilh. Hei-
ne eke, Die StraBennamen Luneburgs (1914), Quellen u. Darstellungen z. Gesch.

Niedersachsens 30, S. 99 ff., vgl. S. 67, 97 flf., 108 f,, 144 f., meint zwar, der Name,
der auch in der an das rote Tor angrenzenden Roten Mauer und spa,ter der be-

nachbarten Rotenbleiche und Rotenschleuse auftritt, babe mit „rot“ nichts zu tun,

sondern stamnie von der gerodeten Ackerflur des roten Feldes. In Wahrheit sind

hier in der FluBniederung wohl kaum Rodungen erfolgt, ebensowenig wie in Got-

tingen, fiir dessen rote StraBe R. die gleiche Ableitung vorschlagt
;
die Rodungen

in den „Dusteren Eichen“ (Wagner, S. 26) erfolgen viel spater und liegen erst

jenseits der Gemarkung des alten Dorfes. Fiir Liineburg wie fiir Gottingen wider-

spricht dem auch die lateinische Bezeichnung, die schon im 13. Jh. vorkommt.
Die Namensbezeichnung geht nach den von R. angefiihrten Belegen vom roten

Tor aus, moglicherweise weil dort die Blutfahne wehte. Allerdings heiBen nicht

alle roten Tore und StraBen nach dem Rot des Gerichts. So heiBt das Rotghssel
in Wien nach der „rota“, dem „Rotprunn“, einem Pumprad fiir eine Badestube
(R. Miiller a. a. 0. II 1, S. 248 Anm. 2, 251); und die Rote StraBe in Flens-

burg, die den alten Hauptmarkt, den Siidermarkt, mit dem Neumarkt verbindet,

ist wohl sicher nach dem „holt, gheheten de Rude, byleghen an dat zuden by
Flensborg" benannt. (Sejdelin, Dipl. I, p. 143, Ao. 1398.) Denn an ihr lag

ursprunglich ein Tor, das Rudetor (ebd. I 405, 441, 11 165); auch die StraBe,
fiir die sich allerdings schon 1552 die Bezeichnung ^rode strate“ findet (II 532),
heiBt mehrfach „de Rudestraten“ (I 527, II 323). Auch das Tor wird spater das
Rote Tor genannt. Ygl. auch Ch. L, E. v. S t ema nn, Geschichte des Offentlichen

und Privatrechts im Herzogtum Schleswig I (1866), S. 210 iiber einen im Jabre
1576 vor dem roten Tore geschworenen Elendeneid, ferner Holdt, a. a. 0. S. 13,

39, 78 f. Peter Rives ell, Versuch einer Beschreibung der Stadt Flensburg I

(1817), S. 118, 364 f.

8) Die BlutstraBe (platea sanguinea), schon im 13. Jh. „blotstrate“, in Ro-
stock ist die HauptstraBe der Altstadt, die von deren Hauptmarkt, dem Neuen
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landlichen Dingstatten fortgeftihrt haben, die etwa nach dem

Markt, und dem Rathaus zum Hopfenmarkt fiihrt; vgl. Karl Koppmann, Die

StraBennamen Restocks, Beitrjige zur Geschichte der Stadt R. Ill 3 (1902), S. 28,

66. Dafiir, da6 die Bedeutung der roten Farbe als Farbe des Gerichts in der

Rostocker Tradition bis in die Keuzeit lebendig blieb, kann man vielleicht die

Erzablung fiber die Herkunft des Namens Rostock anfiihren, die Morian,
a. a. 0., S. 203, neben anderon Deutungen beibringt und die an sich nur volks-

etymologiscben Wert hat. Danacli soil die Stadt nach einem „roden Stock",

einer alien Dingsilule heifien.

1) Vollig abwegig scheint mir die Deutung, die Volckmann, Rechtsalter-

tilmer, B. 20, Deutsche Stadt, B. 82 von der Herkunft des Namens in Parchim

und Rostock gibt, daB er namlich „auf die Magsehaft der ratsbiirtigen Geschlechter

deute". In Wien ist zwar die Rote TurmstraBe (friiher „apud ruffum turrim"),

die vom Stephansplatz zum Donaukanal fiihrt, eine vornehme StraBe, nicht aber

die Blutgasse beim Hause des Deutschen Ordens, die 1542 zuerst unter diesem

Kamen auftritt, aber im 14. Jh. „k6t gezzelin" hieB; R. Muller a. a. 0. II 1,

S. 204 f.

2) Man hat, z. T. wohl mit Recbt, auch die „Roten Biicher" und „BIut-

biicher" mit hereingezogen, die vielfach als Gerichts- und Stadtbiicher fhr Zweeke

der Gerichtsbarkeit verwendet wurden; Haltaus, Glossar vSp, 174 u. „Blut-Buch“,

Sp. 1658 u. „Rotes Buch", De turri rub., Sect. II § 4 p. 26 (31) s., Rotes Buch

von Braunschweig und Naumburg, Stober, S. 161, Gaupp, Schlesisches Land-

recht (1828), S. 59 Anm,, „Von Fehmgerichten" (1867), S. 23. Zwar riihrt der

Name vielfach vom Einband her oder auch von der roten Farbe der Initialen;

aber diese ist eben um der symbolischen Bedeutung willen gew^hlt. Siebe An-

zeiger fur schweizerische Geschichte und Altertumskunde (1865), S. 4£, W. Merz,
Sammlung Schweiz. Rechtsquellen 16, I 2 (1899), S. VII, Wtirttembergische Ge-

schichtsquellen 8 (1906), Carl Mo 11 wo, Das rote Buch der Stadt Ulm, vgl. S. 2

Anm. 2 Uber das rote Buch von Zurich, S. 92 Nr. 76 : Das rote Buch von Ulm,

das das Stadtrecht enthielt, sollte jkhrlich vor der ganzen Gemeinde am S. Georgstag

verlesen werden, ferner vor dem groBen und kleinen Rat zwischen Martini und

Weihnachten. Dasselbe geschah in Rottweil mit dem dortigen Roten Buch; vgl.

Greiner, Das aitere Recht der Reichsstadt Rottweil (1900), S. 3, 180 a. 231;

auch Otto Frank e, Das Rote Buch von Weimar, Thiir.-Sachs. Geschichtsbiblio-

thek II (1891), S. V, 7f., 8. Uber das rote Buch von Perleberg Sello, Branden-

burgia 12 (1903), S. 280, iiber das rote Stadtbuch Hamburgs von 1301—6 H.

Rein eke, Die Bilderhandschrift des Hamburgischen Stadtrechts von 1497 (1917)

S. 23ff., iiber das „Rode Boock" von Flensburg Holdt a. a. 0., S, 237, Rivesell,

S. 110 f., 114 f. tiber das rote Buch you Gorlitz H. Zander, Leipz. rechtswiss.

Studien 42 (1929).

3) Vielleicht kann man neben der roten Erde Westfalens auch die Statte

des schwabischen Herzogsgerichts vom Jahre 1116, Rothenacker, heranziehen;

vgl. Franz Ludwig Baumann, Die Gaugrafschaften im Wiirtembergischen Schwaben

(1879), S. 73 Anm. Allerdings ist diese Bezeichnung, ebenso wie Blutacker, auch

ein haufiger Flurname; vgl. Kehrein a. a. 0., S. 306. Vgl. ferner Hans Hirsch,

Die Klosterimmunitat seit dem Investiturstreit (1913), S. 198, wo ein Urbar des

Klosters Ebersheim aus dem 14. Jh. zitiert wird, in dem die Grenzen des Etters,

wo allein dem Stift die Gerichtsbarkeit zusteht, angegeben werden: „Etthern, das

ist vom Roththor der Platz umb und umb, so wit der mulbach scheidet".
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„roten Baum“^) oder der ^Blntlinde*^ ‘^) oder von dem ;,roten

Stein®) oder „Blutsteiii“ ihren Namen ha'ben*'').

Granz gewiB wnrde diese tlberlieferiing aucLi aufierlialb Wiens

und Fi^ankfurts dnrch das Hissen der Blntfahne beim echten

Ding nnd beim Hochgericlit ®) aufrechterhalten, die wohl auch. von

1) Weistum von Winzenberg an der Thur §8, Grimm, Weisthumer 5

(1866), 16. Jh., S. 192, Vogteigericht der Schenken zu Landeck: „vogtie, zwing

und benn sind unser“
;
„dru jargericbt“ : „die gericbt sol man haben uf Braiten-

mosz under dem roten bom . . als den von alter herkomen ist“. Mbglicher-

vreise hat auch der hamburgische Vorort Roterbaiim seinen Namen von einem

alten Gerichtshaum. 0. F. Gaedechens, Historische Topographie d. Fr. u. Hanse-

stadt Hamburgh (1880), S. 181 (vgl. 179), denkt zwar an einen „vermutlich rot

angestrichenen Schlagbaum‘‘
;

doch kommt es mir unwahrscheinlich vor, daB die

spatere Vogtei Roterbaum (S. 230) von einem solchen den Namen erhalten haben

sollte.

2) So ein Freigericht; ein anderes zu Wesseln tagt „juxta Rotherdinck

apud lapidem“; Lindner S. 38, vgl. auch den Merfelder Freigrafen Johann

Roterdinck 1429—62, ebd. S. 271. Es ware interessant, der Bedeutung dieser

Namen nachzugehen.

3) Der Freistuhl bei Siiddinker lieiBt „an dem roden stein"; Lindner,

S. 97, 113. Bei Ortsnamen wie „Rotenstem" wird man jedoch nicht ohne weiteres

auf einen Dingstein als Namengeber schlieBen diirfen; so heiBt das Dorf dieses

Namens an der Saale oberhalb Jenas, das schon im Jahre 874 unter der Be-

zeichnung „ci tem roten stenni" vorkommt und seit alters Sitz eines Gerichtes ist,

nach dem roten Sandsteinfelsen, auf dem es urspriinglich belegen war; Oskar

Stick el, Die Dorfgewohnheit Rothensteins vom Jahre 1480 (1870) S. 2, Kehrein,

S. 561, zahlt fur Nassau nicht weniger als siebzehn Flurbezeichnungen auf, die

von roten Steinen entnommen sind.

4) Oesterreichische Weisthiimer 7 (1886) 139. 15, Banntaidinge zu Gerasdorf

1527: Ablieferung des Verbrechers und dreimalige Erhebung des Gertifts am
„pluetstain"

;
ebenso 17. Jh. ebd. 142.29, 143.2 „blutstain"

;
Zoepfl, Alter-

thiiraer I, S. 61 („ lapis sanguinis"),

6) Vgl. auch den „Blutschreier" beim Halsgericht vor dem Roland zu

Halle Zoepfl III, S. 237 if.

6) Uber die Identitat der Blutfahne mit der Heerfahne siehe rote Fahne

S. 321 ff.,#auch die Belege bei Grimm, DWB. II (1860) Sp. 181 unter „Blut-

fahne" und „Blutfahnlein“
;
das sind die vordersten Fabnlein, die die Sturmfabne

fiihren. Tiber Gerichts handlungen unter aufgerichtetem Konigsbanner siehe

oben S. 501 f., auch BShmer, S. 117 (434), Zoepfl III, S. 153. Ferner soil

beim Hochgericht nach dem Jahrspruch im Hattgau von 1490 §3, Grimm, Weis-

thixmer 5, S. 501, der Graf von Hanau „mit seinem ufgethonen banner darbei im

velde halten". Freilich war es ein Irrtum, wenn Haltaus, Sect. Ill, § 3 ff.

p. 32 (38) ss., Glossar, Sp. 94 unter „Bann, Band", Sp. 1109 f. u. „Koenigs-Bann",

und nach ihm B ohmer auf Grund der Gleichsetzung von Bann und Band (Banner)

annahmen, daB das Gericht unter Konigsbann seinen Namen von dem dort we-

hendeii Konigsbanner babe. Vgl. aber bei Haltaus Sp. 1109 die Stelle, wonach

es vom Landgrafen von Thliringen beim Landgericht zu Mittelbausen heiBt: „der
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den roten Tiirmen geweht haben wird. Sie dient ferner alsMarkt-
faline und bat als solcbe zur Zeit des Preimarkts auch neben dem
Bremer Boland gewebt^), wabrend sie in zahlreicben osterreichi-

scben Marktorten am Pr anger angebracbt zu werden pflegte^). Als

Kaiser Sigismund den norddeutscben Roland einmal in den fernen

Siiden ancb Ragusa verpflanzte"^), da wurde das Standbild in eigen-

tiimlicber Weise mit dem alten Wahrzeichen der Hochgerichts-
barkeit und dor Re pub lik Ragusa vereinigt, mit dem Banner
des heiligcn Blasius, das dreimal ini Jalir(‘. je cineii Monat lang an

hobem Pabnenmast gebiBt wurde. Man stellte den lioland an einen

Pfeiler, der oben eine Plattform mit dem Pabnenmast trug'*).

Landgraf soli selbers mitten sitzen, den Stab mit der pbanen soil er selbers in

der Hand haben'^. Zu beacbten ist aucb der Hinweis von H a 1 1 a u s auf die „Grafen

von der roten Fahne" (Sect. Ill § 8, S. 32 (88) s.), eine Reihe von schwabischen

Grafengeschlechtern, die das Konigsbanner im Wappen fiihren. Zu ihnen geboren

die Pfalzgrafen von Tubingen, die den Staufern nahestanden, und die von ihnen

abgezweigten Grafen von Montfort sowie die Grafen von Werdenberg u. a.
;
siehe

F. K. Fiirst zu Hohenlobe-Waldenburg, Spbragistiscbe Aphorismen (1882)

S, lOlf, mit Tafel 25 Nr. 275, 276, und Furstenbergiscbes Urkundenbuch 7 (1891)

Taf. 2 Nr. 16. Siehe aucb das Wappen der Grafen von Pfullendorf bei K. B eyerie,

Die Kultur der Abtei Reichenau (1925), Vorsatzblatt, sowie Max Ernst, Kriegs-

fahnen im Mittelalter und die Reichssturmfabne von Markgroningen, Wurttem^r-

gische Vierteljahrsbefte fiir Landesgescbicbte N. F. 36. 1 u. 2 (1930), S. 109. Die

Fahne ist sicher keine Kircbenfahne
;
die drei Ringe sind zur Befestigung an der

Lanze bestimmt. Vielleicht laBt sicb fiir sie eiu Zusammenhang mit der Sturm-

fahne der Staufer und dem Vorstreit der Schwaben nachweisen, der bei der Mark-

grbninger Fahne fehlt.

1) Cber den Gebrauch der Marktfahne in Frankfurt a. M. im Jahre 1498

Erwin Volckmann, Alte Gewerbe und Gewerbegassen (1921), S. 194; fiir Nord-

hausen um 1600 Karl Meyer, Nordhausen, Festschrift des Harzvereins, (1903),

S, 42. Die rote Fahne wehte dort vom Rathaus, an dem der Roland steht. In

Riithen in Westfalen warden wtoend des Jabrmarkts noch im 17. Jh. „die

Fabnen auBen torn ausgestochen"
;

J. Lappe, Westdeutsche Zeitschrift 31 (1912),

S. 266 Anm. 84. Vgl. ferner Marktrecbt zu Ziilpich bei Grimm, Weistbumer 6

(1869), S. 680 § 2, 3, 682 § 9.

2) Sello, Beilage z. Magd, Ztg. 1890, S. 100.

3) Hoede, Ratsel, S. 151 Anm. 1; an anderen Orten wird das Schwert am

Pranger angebracbt.

4) Vgl. Sello, Beilage zur Magd. Ztg. 1890, S. 147 ff., auch Mann, S. 149 if.

Sigismund kannte den Roland natiirlich von Brandenburg her
;
es war also sicber

nicht, wie Rosenstock, S. 43 raeint, der Bremer Roland, der als Vorbild ge-

dient hat.

5) Sello a. a. 0., Paul Puntscbart, Der Roland von Ragusa, Zeitschr.

d. Sav.-Stift, f. Rechtsgescb. 30 (1909), Germ. Abt., S. 299 if. Der beilige Blasius

gait als Trhger der bohen Gerichtsbarkeit; mit dem „vexillum beati Blasii“ er-

folgt nach dem Liber statutorum civitatis von 1272 I 1 § 2 „in platea“ die In-
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So liegt denn der Gredanke niclit fern, daB der Roland selbst

seinenNamen von der rotenPahne oder von der roten Earbe
des Gerichts xind der Gerichtsstatte ableite. TInd in derTatist

schon im Jahre 1700 Andreas Ockel auf die Deutung verfallen,

die icb fiir richtig balte. Ockel war bezeicknender Weise Scboffe zn

Halle, und seine Sckrift behandelt den Hallischen Schoffenstnlil. Er

sagt dort zur Dentung des Namens Roland: „Rotland ist einmit ofPent-

licbem Frieden umwebrter Platz, wo Menschenblut vergossen wird"

Dabei ist nur die der Zeit entsprecbende allzu starke Hervorhebnng

der Blutgerichtsbarkeit zu beanstanden. Denken wir uns freilich

an die Gericktsstatten des gei'manischen Altertiims zuriick, die

zngleick Opferstatten waren, dami sckwindet anck dieser Ein**

wand. In der Tat wird man annekmen miissen, dafi der Name
Roland die niedersacksiscke nnd ostfalische Entspreckung

zu dem westfaliscken „rote Erde“ ist und urspriinglick die im

Preien belegene Opfer- undDingstatt bezeicbnet kat. In der

Stadt kann er unmoglich aulgekommen sein. Gerade in Nieder-

sachsen konnte das Wort Rodeland durck AusstoBung des d zwi-

scken den beiden Vokalen^} leicht zu Roland werden^). Dadurck

vestitur der Grafen von Ragusa; Monumenta hist-jur, Slav, merid. 9 (1904), S. 3.

Vgl. auch meine Abhandlung fiber die Sturmfahne, S. 246 Anm. 4.

1)

So die Wiedergabe seiner Ansicht durch Haltaus, Glossar, Sp. 1555

„Roland“ II a, def diese Deutung ablebnt.. Ockel selbst stellt in der durch ety-

mologische Bedenken nicbt bekfimmerten Art seiner Zeit drei Ableitungen zur Wahl,

die jedoch samtlich sachlich auf die Benennung nach dem Blutgericht hinaus-

kommen; p. 15 Th. 16: ^Vestigia hujus Malli public! seu Palatii Regii .... sunt

meo quidem judicio Statuae nonnullae Rolandinae in Saxonia, Marchia et Misnia

positae, in signum fori criminalis, Pace publica muniti, sic utvox Ruland nihil

aliud sit, quam ein mit dem Burgfrieden gehegtes Roth-Lande vel ein Rauh-

land, vel ein Rugelandt“. In den folgenden Th. 17ss. wird dann ausgefiihrt, man
habe diesen Ort Roland genannt, weil „causae sanguinis" unter Konigsbann ver-

handelt wfirden, wie ja auch Otto 11. „a profusione sanguinis" den hlamen des

Roten fuhre und auch sonst vielfach die Stfitte „ubi profusus sanguinis" stattfinde,

vom Blut Oder der roten Farbe den Namen empfange, so Rottweil als der Ort

des kaiserlichen Hofgerichts oder die Blutvogte, Blutbficher, die Rolandglocke in

Gent usw.

2) Vgl. me aus mede (mit), ste aiis stede (Statte), beide in dem Liede ^Naar
Oostland willen wi riden", be aus bede (bete) bei Klaus Groth „Nu bc!“, m5r
aus moder (Mutter), roer aus roder (Ruder), Wer aus weder (Wetter) bei A. Lubben,
Mittelniederdeutsches Handworterbuch (1888) S, 234, 305, 572.

3) Edw. Schroder verweist mich dankenswerterweise auf die gleiche

Erscheinung in Eigennamen hiesiger Gegend, in deren erstem Bestand-
teil auch der Beiname der „Rote“ steckt und aus „Rode“ zu „Ro“ kontrahiert

wurde; so „Rojahn", „Ropeter“, „Rohleder“ (neben „WeijBleder“), „Rohkogel“,
„Rohkohl" (neben „Wittekogel", „Linnenkohl"). Lautlich wfire also gegen die
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wurde es undurchsichtig und erinnerte an den Eigennamen; die

spatere Unadeutung^) anf den Paladin Roland wurde mog-

lich, sobald das Rolandslied bekannt wurde, das unter dem EinfluB

des Welfenkauses und des Deutschen Ordens gerade im deutschen

Nor den und Nordosten seine Hauptverbreitung land. Da6

aber eine solche Umdeutung einer in Niedersachsen liblichen Be-

zeichnung auf den Helden der Rolanddiclitung vorliegt, ergibt sich

mit Sicherlieit daraus, dab in der Heimat dieser Dichtung, in

Erankreick, keinerlei Spuren einer Rolandverehrung bemerkl)ar

sind, die sick durck Errichtung von Standi )il(lern geiiuBert oder

Ableitung nicbts einzuwenden. Bedenken konnten hSchstens aus dem zweiten

Bestandteil „land“ mit Beziehung auf die GericbtsstHtte erwachsen. Aber

„land“ ist in der alteren Spracbe nicht nur das Erdreich, insbesondere der urbar-

gemachte Boden, sondern auch das einzelne abgegrenzte Stuck des Grundes

und Bodens; M. Heyne im DWB. 6 (1885), Sp. 92 unter „Land“ 4. Man spricht

auch von der Einteilimg des Gartens in „Lander Die Gerichtsstatte ist aber

eine solche abgegrenzte Bodenflache
;

vgl. meine Abhandlung iiber die Sturmfahne,

S. 235 und V. Minnigerode a. a, 0., S. lOOf. iiber die Abraessung des Ko nigs-

stuhles mit der Kbnigsrute. Der „viereckichte freie griine Platz, sechzehen

schuch lang und breit“, der der Gerichtsbarkeit diente, konnte wohl als das „rode

land" bezeichnet werden, C. Aug. B. Schier enberg, der im Korrespondenz-

Blatt des Yereins fiir niederdeutsche Sprachforschung VII (1882), S. 79 und

in seiner Schrift „Die Rbmer im Cheruskerlande" (1862), S. 218 f., 227, von

der Bezeichnung „Rodland" fiir die Deutung des Namens Roland ausgeht und

ihn von der Benennung des Gerichtsplatzes herleitet, mochte den ersten Bestand-

teil von der Mefirute (rod) ableiten, die auch auf der Dingstatte aufgepflanzt

wurde. Das ist aber nicht moglich, da die Elision des d nur zwischen Vokalen

stattfindet, das mit „rod" zusammengesetzte Wort aber „rodland" (Rutland) und

nicht „rodeland“ lauten miifite. Die Ableitung von „rMe" (nicht: „rode"), Raute

= Viereck, die er auch fiir die „rode erde“ vorschiagt, miiBte hier zur Form

„rudenerde“ oder „runerde" fiihren. Yollig laienhaft sind die verwandten Deu-

tungen von Guido v. List im Heimdall YlII (1903), S. 75 if. und im „Geheimnis

der Runen" (1907), S. 48, sowie von Edmund v. We cus, Die Bedeutung der

Ortsnamen fiir die Yorgescbichte (1920), S. 39, 45, 12L Abwegig ist auch die

Zuriickfiihrung auf ein nirgend belegtes „rodand" durch Carl Otto, Ostsee-Zeitung,

Stettin, Nr. 178 vom 17. April 1907; das Wort soli nach ihm von „rod" (Galgen)

abgeleitet sein und den Henker bedeuten. Dagegen ware sprachlich moglich die

Ableitung von „rodeland" (gerodetes Waldstiick), die Kampers, m der Schles.

Ztg. 1906, Nr. 411 vorgeschlagen hat; vgl. DWB. 8, Sp. 1108. Sie laBt aber jede

Beziehung auf die gehegte Dingstatte vermissen.

1) Ahnlich Voretzsch, a. a. 0., S. 18 f. Damit und durch die Ausfiihrung

in der vorigen Anmerkung werden die Einwendungen hinfallig, die Rose ns took,

S, 30, vorweg gegen meine Deutung erhohen hat. Wegen der Blutfahne vgl. Rote

Fahne, S. 322 f. Anm. 5. Und daS der Friede der Gerichtsstatte das BlutvergieBen

von Rechtswegen nicht ausschlieBt, haben wir oben hinreichend festgestellt, Im

iibrigen ist Rot ja nicht nur Blutfarhe.
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ilin als den „Arm Karls des GrroBen“ zum Eecht in Beziehung

gesetzt und in ihm den Scliirmherrn des Konigsfriedens oder der

Stadtfreiheit erblickt hatte. In Deutschland aber ist die Er-

scheinung beschrankt geblieben auf die Landesteile, wo die sprach-

lichen Voraussetzungen fur die Unxdeutung vorlagen.

Freilich erhebt sick die Frage: wurde denn wirklich nach-

weislich irgendwo die Gerichtsst atte als Roland bezeichnet?
Sie ist zu bejahen: in Halle, wo der Roland steht am Roten
Turm auf dem Markt. Im 16. Jh,^) wurden dort die Schoffen

eingewiesen „in den Roland" Das besagt dasselbe wie die friiher

erwahnte Einweisung jjin die bank vor dem Rolande". Noch 1679

und 1685, also zur Zeit Ockels, wird erwahnt, daB das Peinliche

Halsgericht tagt „im Roland auf dem Markt" ^). Also der

Raum zwischen den Gerichtsschranken wird als Roland bezeichnet.

Ebenso das Gericht selbst: man klagt vor dem Rat oder Ro-
land^). Luther erinnert sich 1545 einer Gerichtssitzung j,vor dem
geoffneten Roland"®). Auch wird berichtet, daB im Jahre

1500 durch IJnwetter „dem Rolande das Hans umgeworfen" wurde.

Dieses Haas oder G eh a use wird schon 1460 erwahnt. Es wurde

erneuert im Jahre 1481: damals wurde, wie es heiBt, „der Roland

1) Rosens took, Rathaus u. Roland, S. 20. Alles das, was dieser als fiir

die deutsche Eolandsdichtimg charakterisch, S. 20 if,, hervorhebt, gilt schon fiir

deren Quelle, die franzosische „ Chanson de Roland".

2) Da die Belege erst aus ziemlich sp8.ter Zeit stammen, so ist natiirlich

auch mit der Moglichkeit zu rechnen, daB die Bezeichnung der Gerichtsstktte

als Roland umgekehrt von der Rolandsfigur her ihren Ausgang genomraen hat.

Die Parallele der Bezeichnung Fehmstatt fiir den Galgen (unten S. 528 Anm. 1)

macht das jedoch weniger w'ahrscheinlich. Voile Sicherheit hinsichtlich der Kamen-
deutung wird wohl nie zu erzielen sein, da es sich urn Riickschliisse auf die Zeit

vor dem IS. Jh. handelt, fiir die die Quellen schweigen. Die Namendeutung, die

ja auch sonst so vielfach zu einera „ignoramus" kommen muB, ist aber auch nicht

Ziel und Selbstzweck dieser Abhandlung. Das Wesentliche ist die Erkenntnis,

daB Roland und rote Fabne zusammengehoren und beide in den Zaubervorstel-

lungen des germanischen Altertums wurzeln.

3) Urkunde vom 23. August 1564 bei Ockel, S. 184 f. Auch der Burggraf
wird danach „in dem Rolande eingeleitet" oder „in dem Rolande eingeweiset". Vgl.

Heldmann I, S. 71.

4) Heldmann, S. 75 Anm. 3. IToch spater tagte nur noch das Halsgericht

auf dem Markt selbst, w^hrend das Schoffengericht.in das Haus am Markt Nr. 8

iibersiedelte
,

vor dem der Roland bis 1817 stand. So erhielt auch dieses Haus
den Namen des Gericbts, „Roland“; Schultz e-Galldra, a.a. 0. I, S. 255 f.

5) 1499: Ockel, p. 34 s. Th. 40, Sello, Vindiciae, S. 71, Heldmann 11,

S, 116f. mit Anm. 5.

6) Sello, Gesch.-Bl. II, S. 7, Heldmann I, S. 75.
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unter ein Dach versperrt“ Natiirlicli handelt es sicli nicht

um ein Hans fur das riesige holzerne Richterbild, sondern nm eine

G-ericlitslanbe^), die die Gerichtspersonen vor Wetterunbill

schiitzen sollte. Dieses Dingbauschen nebst den umgebenden
Schranken, die sick bffnen lieJBen, wird Roland genannt. Nnr in

Ostsachsen scheint sick der alte Sprachgebranck erhalten zu

kaben^).

„Roland “ also heiBt die G ericht sstutte, der Marktplatz.
Von ikm ward der Name iibertragen anf das Wakrzeichen
des Ortes, das Rolandsbild, das man kurzer Hand gleichfalls

1) Heldmann, I, S.74ff., II, S. 116 if., 208, 209 f.; vgl. auch Ockel, S. 140.

2) Es war, wie jetzt auch H e 1dm an n II, S. 210 erkennt, nur einSchutz-
dach auf vier Pfosten. Die Errichtung derartiger Hauschen ist durch karolin-

gische Kapitularien angeordnet worden und weithin verbreitet; Grimm, DR A, II,

S. 429f. Vgl. Grimm, Weisthiimer II, S. 730, wonach das Dinghaus „stain soli

uff seinen vier stielen obne wende“. Es wird nach dem Weistum wie sonst die

freie Gerichtsstatte, der Konigsstuhl, mittels des quer auf den Sattel gelegten

RennspieSes des Erbvogtes, also der „virga regalis“, der Konigsrute, ausgemessen.

Vgl. auch VI, S. 674. Ferner Maurer, Markenverfassung
,

S, 332f. Auch in

Bremen befand sich beim Echteding nach der Assertio libertatis Reip. Bremensis

(1646) p. 751 s. vor dem Vogt, der zwischen „des Rathauses pfeilern" gegen den

Markt, also gegeniiber dem Roland safi, „auf einem vorgespanneten baum ein klein

holzern haus“. Dort wurde das „wikbild“, eine Art Reliquienschrein
,
und das

Kissen zur Eidesleistung untergebracht
;

vgl. A. Kiihtmann, Geschichte der bre-

mischen Stadtvogtei (1900), Gierkes Unters. 62, S. 53, E. D iinzelmann, Bremi-

sches Jahrbuch 16 (1892), S. 167 if., 17 (1895) S. 18ft‘, 36 if.

3) Ich wage nicht, den Platz in Braunschweig iiinerhalb der Burg bei dem

Tore nach dem Sacke, der im 16. und auch noch im 17, und 18. Jahrhundert „auf

dem Rulande“ hieS, hier hineinzuziehen, da es sich wahrscheinlich um tjber-

tragung eines Hausnamens handelt; Sello, Gesch.-Bl. Ill S. 44. Allerdings ist

dieses Haus, der Burgsitz des Geschlechts von Bartensleben, schon seit dem 14. Jh.

ohne diesen Namen bezeugt. Und im Jahre 1577 wird dieses Haus als „in der

burgk, des Rulandes, auf der Freiheit" belegen bezeichnet.

4) Das Neutrum, das man danach fiir Roland ursprunglich erwarten mu6,

ist nirgends mehr nachzuweisen, begreifiicherweise, da die Umdeutung schon im

13. Jh, erfolgt sein mu6. Zwar bringt Th. Sorgenfrey, Der Roland zu Neu-

haldensleben, Thur.-sachs. Zeitschrift f. Gesch. u. Kunst I (1911), S. 110, eine

Stelle aus dem sechsten Bande der Stadtbiicher vom 11. Januar 1474, in der die

Worte „by das rolant“ vorkommen
;
aber das Wort „das“ ist ein Druckfehler fiir

„den“. Vgl. Sello in seinem Schriftchen von 1920, S. 8, und die Ausgabe des

Stadtlmches von Max Pahncke, Geschichts-Blatter fiir Stadt und Land Magde-

burg 60 (1925), S. 115 Nr. 3. Die Lesung „den^ ist, wie mir Herr Studiendirektor

Dr. Pahncke in Ballenstedt nach nochmaliger Einsicht des Stadtbuches freund-

lichst mitteilt, v5llig gesichert; die Form „das“ stande ja auch im Widerspruch

zu dem niederdeutschen Sprachgebrauch des Stadtbuchs.
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Roland nannte^). Und so wird es erklarlicli, dafi gerade

Magdeburg, dem Oberhof von Halle und dem Sitze seines Burg-
'

grafen, nicht nur das Recbtswahrzeichen, das auf dem Markte stand,

sondern auch das Scherzspiel, das die ritterliche Stadtjugend

auf dem Marktplatz abhielt, nacb dem Platze den Rolands-
namen empfing, wie ja einstmals die alte „Quintaine“ nacb der

Marktstatte, der „quintana^^, hieB. Auch. kierbei ist die Be-

nennung nacb dem Paladin ausgeschlossen. Wie ware es denkbar,

dafi man in der Stadt des Erzbischofs von Magdeburg, der Vor-.

burg im Kampfe gegen das slaviscbe Heidentum, im 13. Jh. den

als Vorkampfer gegen die Heiden gefallenen Recken, den Heiligen

und Martyrer, den ersten unter den Paladinen des groJSen Kaisers,

nicbt nur zum Peinde, sondern aucb zum lacberlicben Popanz ge-

.stempelt hatte? Moglicherweise gescbab diese Namengebung fiir

die Spielfigur zu so friiber Zeit, daB damals in Deutschland das

Rolandslied und die Karlssage nocb unbekannt waren. Die spatere

TJmdeutung auf den Paladin, die librigens nur bei dem Recbts-

wabrzeicben nacbweisbar ist, ist sicber nicht in Magdeburg
erfolgt, sondern an einem Orte, an dem das Wort scbon lange

nicbt mehr die Grerichtsstatte, sondern nur nocb das ritterliche

Bild bezeichnete
;
in ibm sab man nun, trotz des Fehlens des Haupt-

kennzeichens, des Hornes Olifant, den Schwertfiihrer des grofien

Kaisers. Das mag in Bremen gewesen sein. Doch es ist Zeit

Abschied zu nehmen von Roland dem Riesen.

1) Eine vollige Parallele findet sich fiir die Bezeichnung der Eichtstatte
Oder Eichtstatt, die auch „Femstadt“ heiBt und natiirlich der Platz ist,

der fur die Hinrichtungen hestimmt ist, Als Eichtstatt oder Femstatt wird aber

auch der „Gralgen^^ bezeichnet, der darauf errichtet ist, an welchem die Hin-

richtungen voUzogen werden; Haltaus, Glossarium Sp. 434
:
„Fehmstadt, raitdem

Strange zu richten"; „als hatte der Eath einen Galgen oder Feymst^dt im Felde

stehen". So wie man diesen, das „Hochgericht“, als „upgereckten galgen“
bezeichnet (Grimm, Weisthiimer III, 1842, 874), so nennt man ihn auch „die

aufgerichtete Feimstatt“; Haltaus,Sp. 434 und 1594 unter „Faemsaeule“
und „Saule“, Die Ableitung von einem slavischen „st6t“ = Pfahl, die Julius

Lippert, Kulturgeschichte der Menschheitll (1887), S. 148 f. vorschlagt, komint
ernstlich nicht in Frage.

i
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