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Az Acta Antiqua német , angol, f r anc ia , orosz és la t in nyelven közöl értekezéseket 
a klasszika-filológia köréből. 

Az Acta Antiqua változó t e r j ede lmű füzetekben je lenik meg. Több füze t alkot 
egy köte te t . 

A közlésre s zán t kéziratok a következő címre kü ldendők : 

Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440. 
Ugyanerre a c ímre küldendő m i n d e n szerkesztőségi és kiadóhivatal i levelezés. " 
Az Acta Antiqua előfizetési á r a kö te tenként belföldre 80 forint, külföldre 110 

fo r in t . Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai K i a d ó " - n á l (Budapest V., Alkot-
m á n y u tca 21. B a n k s z á m l a 06-916-111-4G), a külföld s z á m á r a pedig a „ K u l t ú r a " 
K ö n y v - és Hír lap-Külkereskedelmi Vál la la tnál (Budapest VI . Népköztársaság ú t j a 21. 
B a n k s z á m l a 43-790-057-181) vagy a n n a k külföldi képviseleteinél és bizományosainál . 

Die Acta Antiqua veröffentlichen Abhandlungen aus d e m Bereiche der klassischen 
Philologie in deutscher , englischer, f ranzösischer , russischer u n d lateinischer Sprache. 

Die Acta Antiqua erscheinen in H e f t e n wechselnden Umfanges . Mehrere He f t e 
b i lden einen Band. 

Die zur Veröffent l ichung bes t immten Manuskripte sind an folgende Adresse zu 
senden : 

Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440. 

An die gleiche Anschr i f t ist auch jede fü r die Roáakt ion u n d den Verlag bes t immte 
Kor respondenz zu r i ch t en . 

Abonnementspre is pro Band : 110 for in t . Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-
Aussenhande l s -Unte rnehmcn »Kultura« (Budapes t VI. Népköztársaság ú t j a 21. Bank-
k o n t o N r . 43-790-057-181) oder bei seinen Aus landsver t re tungen und Kommiss ionären. 
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К. МАРОТ 
Oôvaoevç — Ulixcs 

(Резюме) 

По своему происхождению Одиссей эпохов никогда не был богом, причем и не 
родился в троянском эпическом цикле. О является заимствованным героем сказок, фи-
гура которог о всоответствин всегда могла подвергаться изменениям, хотя и оставалась 
по существу тем же типом. В соответствии с этим, его иноязычное имя грецизировалось, 
латинизировалось, или этрускизировалось по вкусам заимствующих ушей, губ и целям 
рассказов, т. с. сог ласно придаваемой эму этимологии (ср. Е . Wüst , НЕ s. v. 1906 и след). 
Поэта Илиады, например, устраивало то, если он, использованием соответственно грецн-
зированного имени ((oövaa-), мог намекать на ссердитого» героя; поэт Одиссеи давал 
чувствовать героя возненавиденного (песня X I X 407 и след.), или иг риво приспособляя 
имя, — хитрого (Oinç, песня IX 366 и след.) и раненного (oMvcraevç, песня XIX 391 и 
след < огШ)); римляне же предпочитали обозначать его именем примитивно-сказочный 
(•хитроумный» тип п так далее. 

В эпизоде об Автолике (песня XIX 386 -468) до известной степени запутывающие 
строки 399—413 вставлены как раз в виде полемпзации эпического поэта, считавшейся 
необходимой для защиты имени Одиссея, чтобы аннулировать вариант вызванной упо-
минанием ovh) (391, 393, 464/5) сказочной формы Ov/.vaaevç или OvÀvi-evç. Как таковые, 
эти строки очевидно происходят от поэта Одиссеи. 

Латинский Ulixcs и подобные формы независимы от г реческого эпоса, они попали 
в M ignn Graeeiii по всей вероятности иллиро-эпеиросским посредничеством, путем какого-
то устного предания. 

м . Р И М Ш Н Е Й Д Е Р 

БОГ В Б О Ч К Е 

(Резюме) 

Исходя из Гомеровского рассказа, по которому Apec был заключен в бронзовой 
бочке в течение 13 месяцев, автор собирает и интерпретирует хеттские, италийские, кельт-
ские и скандинавские рассказы и изображения, в которых встречаются параллели Гоме-
ровского рассказа. 

К. Б Е Р Н А 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И И НАУКИ АРИСТОТЕЛЯ О 
К А Т Е Г О Р И Я Х 

(Резюме) 

По поводу учения Аристотеля о категориях существуют различные взгляды. Автор 
этой статьи исходит из методической предпосылки, (которая подробнее дополена раз-
боромряда текстов), что Аристотель не выработал систематическую и однозначно понятую 



науку о категориях. Его взгляды проявлялись в зависимости от тог о, на какие аспекты 
(философские, логические или языковедческие), с ними внутренне связанные, обращал 
он в этой или иной связи свое внимание. Даже и в рамках его анализа понятия его взгляды 
изменяются в зависимости от того, относит ли он их непосредственно к изолированным 
понятиям, или к их взаимоотношению в категорическом суждении. Тот факт, что Аристо-
тель не пришел к ясному пониманию природы категории, проявляется в вопросе их коли-
чества, их взаимной последовательности, их взапмноотношения; это проявляется и тер-
минологически а также в том, что понятие хатr/yogía нигде явно не выражено. С точки 
зрения философской и логической его учение о категориях является вопрос признавае-
мого количества категорий, ясно обусловленного языковедыческими точками зрения и 
находящегося, по всей вероятности и под влиянием и пифагорового учения о ágyai, 
в общем не имеющий большого значения. Языковый аспект категорий, проявляющийся 
и в подведении некоторых понятий под отдельные категории, отсутупает позже на второй 
план. Несмотря на то, что Аристотель пытался построить категории как координирован-
ные классы понятий, находим в Категориях ряд случаев, которые этому понятию не 
соответствуют. Различение Аристотелем xaû' ráíró и хата ovpßeßjjxog, использованное 
в случае подчинения какого-нибудь понятия категории ovoía и яoióv с одной стороны 
и категории ngógTi с другой стороны, нельзя исползовать в случае где перекрещиваются 
категории яoaóv, ясoióv и яgóg TI. Философские и логические аспекты его учения найболее 
выразительно проявляются в его взглядах на категорию ovoía. В этом случае некоторые 
определения относятся только к лдштд ovoía и некоторые только к ôevTegai ovoíar, напр. 
утверждение Аристотелем, что сущность не может быть в категорическом суждении 
предикатом, действительно только для лдштр ovoía, о которой поэтому в его логических 
рассуждениях не говорится. Сущность в узком смысле слова т. е. ôevTegai ovoíai, является 
единственной категорией, которую он исползует в своих лог ических рассуждениях. Эта 
категория однако качественно определена и приближается тем самым к категории каче-
ства. Различие между этими категориями заключаетйся в различии между существен-
ными и несущественными особенностями. Учение Аристотеля о существенных особен-
ностях, соединенное с качественным определением общих понятий не ограничивается 
однако только на категории сущности, но относится ко всем категория,м, поскольку пре-
дикация — в рамках той же категории. В этой связи выступает другой аспект учения 
Аристотеля: Двоякое значение сущности. В первых она понята взначении чисто онтоло-
гическим как TÍ éoTt во-вторых — только в значении категорияльном как ovoia. Çyur-
ность в значении онтологическом высказывается в рамках каждой категории всегда 
avTÓ negí avTov. Поскольку эта предикация находиться чаще всего именно в категории 
ovoía. Аристотель ограничивает свои рассуждения о категориях в своем изложении 
логики как раз только на суждения, в которых оба термина относятся к одной и той же 
категории, т. е. к категории ovoía. Ограничение применения науки о категории в его 
логических рассуждениях обусловлено и самой структурой его сплогистики, из которой 
исключены индивидуальные термины и сами категории. Наука Аристотеля о категориях 
таким образом находит свое применения прежде всего в его рассуждениях методологи-
ческих. И в этом смысле его учение остается живым и до сих пор. 

Р. Г Ю Н Т Е Р 

ЭТРУССКИЙ SERVE И ЛАТИНСКИЙ SERVUS 

(Резюме) 

Опровергая прежние попытки объяснить происхождение латинского слова se rvus 
раб', автор приходит к заключению, что оно по всей вероятности является этрусским 
заимствованием в латинском языке, восходящим к этрусскому слову servo. 

Л . Н. Н И Т Б И — Ф. М. Х Е Й Х Е Л Ь Х Е Й М 

Д Р Е В Н Я Я РИМСКАЯ ЧЕКАНКА В СВЕТЕ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(Резюме) 

Авторы дают критический обзор новейшей научной литературы и стараются выяс-
нить основные факты истории древней римской чеканки. Из числа ряда важных проблем, 
особенно выделяется выяснение возникновения denairus. 



Р. штиль 
КАРМЕН IV. 8 ГОРАЦИЯ 

(Резюме) 

Автор делает попытку объяснить одно из давно проблематических мест 8-oii оды 
IV-oií книги Горация. В 17-ой строчке Гораций говорит об incendia О rthagin s и. е. о 
поджоге Карфагена Сципионом старшим, что является исторической невозможностью, 
как уже давно известно. Автор доказывает, что слово incendia не обязательно следует 
понимать в значении «поджога'», а можно его истолковать и как «поджог настроений» или 
«волнение». 

т. злински 
К ВОПРОСУ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ В РИМСКОМ ПРАВЕ 

(Резюме) 

В отличие от принятой до сих пор научной интерпретации, автор излагает, что в 
римском праве имеются распоряжения относительно правового положения исчезнувших. 
В римском праве исчезновение рассматривалось как отсутствие; однако, случаи исчезно-
вения можно отделить от обыкновенного отсутствия. Относящиеся к таким случаям рас 
поряжения можно резко отличить от распоряжений о павших в плен. В связи с исчезнувт 
шими самым значительным правовым принципом является предположение жизни. Этой 
факт, его экономические и общественные начала, содержание и доказательство смерт-
подвергаются подробному анализу. Обсуждаются семейные, личные, имущественно-
правовые и процедурно-правовые отношения исчезновения с учетом бракосочетания 
детей исчезнувшего, возможности вступления в новый брак оставшегося супруга или 
оставшейся супруги, получения наследства, подобающего исчезнувшему, наконец, дан 
анализ регламентации исчезновения во время домината, и обозревается историческое раз-
витие законов, относящихся к исчезнувшим. 

К. К У Р Ц 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ КОЛЛЕГИЙ 
В ПРИДУНАЙСКОЙ ЗОНЕ 

(Резюме) 

При изучении исторического развития и роли римских коллегий необходимо по 
стоянно обращать внимание на различную ценность источников (литературные тексты' 
юридические своды, надписи). В литературе о римских общественных учреждениях, бо-
гатой в других отношениях, отсутствуют статьи о развитии объединений на территории 
отдельных провинций. При исследовании характерных черт коллегий, действовавших в 
провинциальных городах, можно исходить в большинстве случаев лишь из данных над-
писей. Отсутствие статьей, посвященных этой тематике, следовательно, обусловлено 
методическими затруднениями при оценке источников. 

Специфические черты коллегий в той или иной области можно, по мнению автора, 
установить лишь сопоставлением географически и хронологически определенного этно-
графического материала с данными надписей из остальных провинций Римской империи. 
— Необходимо с большой осторожность поступать при критике текстов надписей. На-
пример, синтаксическое словосочетание eollrgius — posuerunt в надписи из Интернизы 
нельзя считать ошибкой каменотеса (ср. прим. 14). При интерпретации необходимо при-
нимать во внимание и другие случаи такого же рода (ср. таблицу!)- Более удовлетвори-
тельного объяснения этого явления надо искать в римских правовых представлениях о 
коллегиях. В правовых представлениях времен Римской империи объединения не высту-
пали как самостоятельные, отвлеченные индивидуумы, но их рассматривали как сово-
купность отдельных членов. Эрим и объясняется несколько необыкновенное синтакси-
ческое словосочетание oellegius — posu' run t . 

К обобщающим заключениям можно прийти с относительной уверенностью на осно-
вании надписей сопоставлением показаний источников более общего характера (авторы, 



юристы) с эпиграфическими данными. — Тезис можно проверить путям хронологического 
определения возникновения коллегии fa b rum (t. < < iitonariorum в Аквинкуме. Г. Аль-
фёльди правильно обратил внимание на неубедительность выводов Л. Надь, отнесшего 
начало коллегии ко времени до основания мунинипиума Аквинкум. Замечательное на-
блюдение Альфёльдп, исходившего из данных прописки Плиния Младшего с нмператоро-
Траяном, можно подтвердить и дальнейшими доказательствами. 1. Terminus i intequem 
нельзя определить более точно на основе критериев, которыми пользовался Надь (укра-
шение надписей, формулы). 2. Вещественные предположения, - строительное развитие 
города, выраженный муниципальный характер коллегий fahrum и « n t o n r r i c r u m — по-
зволяют заключить, что collegium f i i rum f t et ntoni riorum возникло в Аквинкуме после 
основания мунпципиума. 

Автор считает необходимым изучение деятельности коллегий в придунайских про-
винциях, особенно так наз. ремесленных, в более обширных масштабах. Рассмотрение об-
щего числа надписей приводит к более общим выводам, которые нередко соответстгукл 
результатам синтетического исследования коллегий. Результаты исследования имеют и 
этом отношении свое значение. Нельзя уделят!, внимания только изучению развития кол-
легий, но приобретенные при рассмотрении этого учреждения знания необходимо при-
вести в связь с более обширным мировоззрением городских слоев в придунайских про-
винциях. 

I'. А Л Ь Ф Ё Л Ь Д И 

PANNONICIANI AUGURES 
(Резюме) 

H сборнике биографий I l s t o r ' n Augusta именно в биографиях Севера и Севера 
Александра, упоминаются «паннонские авг уры». В биог рафии Севера они предсказывают 
победу Септимия Севера над Клавдием Альбпном. По свидетельству текста этот рассказ 
заимствован у потерянного исторического труда Мария Максима. Паннонские авгуры 
были туземными кельтийскими жрецами-предсказателями, что и подтверждается Юстгг-
ном и двумя паннонпйскпми надписями. Их следует считать, по всей вероятности, рома-
низованными потомками друидов или ватесов. Связанному с ними рассказу надо доверять 
постольку, поскольку после битвы под городом Лион, в которой Септимий Север одер-
жал окончательную победу над своим соперником, победители поставили из благодар-
ности памятник с надписью паннонско-дальматским божествам. Марий Максим, у кото-
рого был заимствован рассказ о ггророчестве паннонских авгуров, участвовал в этой битве. 

д. шимоньи 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЯ ГОРОДА ПЕЧ " Q U I N Q U E ECCLESIAE" 

(Резюме) 

Автор подвергает новому анализу теорию, возникшую в результате свыше столетней 
дискуссии об известном драматическом представлении страстей Христовых Quat t ro 
G'oromti. Этот гагиографический источник содержит ценные данные о географии Панно-
нпи IV века, и разрешение вопроса автентнчности является важной задачей. В отличие 
от изложенных до сих пор противоречащих концепций, автор указывает на то, что в источ-
нике запутаны две группы мучеников (римланской и паннонпйской), что восходит к ру-
бежу V и VI веков, когда часть II (Приложение) связалась с первой. Автентичность руко-
писи может быть рассмотрена безупречной лишь в том случае, если устанавливается .место 
рассказанных в страстях Христовых событий. Местом действий до сих пор считалась 
Фрушка гора. Решительное доказательство идентификация места паннонийского 
»порфирового рудника». Изучение колонн сплитского дворца Диоклетиана приводит к 
тому, что они изготовлены из гранита, а не из порфира. Следовательно, место рудника 
следует отнести к единственному месторождению красного гранита в Паннонии, именно 
Герешдским горам в комитате Баранья. Таким образом отождествление места действий в 
большой мере повышает автентичность источника, и представление страстей Христовых 
ни в косм случае нельзя считать выдумкой. Наряду с этими убедительными доказатель-
ствами, автентичность нашего источника подтверждается и бледным следом традиции, 
сохранившейся в близости места рудника. Дело в том, что в этом представлении страстей 
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Христовых, носящем ошибочное заглавие 4 ooronati говорится на самом деле о 5 камне-
тесах (часть 1), которые были приговорены Диоклетианом к смертной казни. Память этих 
пяти мучеников сохранена и в древнего происхождения названии города Печ «Qu n q u e 
Eedrsiac», что означает не пять церквей, а церковь пяти мучеников: ad quinque (s .uu-
torum) eeelcsiae. И венгерское название этого города Pé<s происходит, но всей вероят-
ности, от турецкого b<s (р s j 'пять' параллельным наименованием. 

й . Х О Р В А Т 

ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЬШОЙ ЛЕГЕНДЫ ОБ ЕПИСКОПЕ 
ГЕЛЛЕРТЕ 

(Резюме) 

О жизни, деятельности и смерти убитого во время языческого восстания в 1040 
году епископа Геллерта сохранилась легенда в двух вариантах. Для начал средневековой 
венгерской историографии варианты легенды имеют важное значение, но исследователи 
еще не достигли единогласной позиции относительно времени возникновения легенд 
пх источниковедческой ценности. По мнению ряда историков, как немца Кайндля, венг-
ров Домановски, Маджара, Хомана в недавно англичана Мэкартни большой вариант 
был создан весьма поздно в XII XIV столетиях, в дополнение и с использованием малой 
легенды, написанной на рубеже XII и XIII веков. В отличие от этой группы исследова-
телей Я. Карачоньи, Ф. Мюллер, Дь. Паулер, Й. Балог и X. Марцалн, хотя по оценке 
подробностей пх мнения и расходятся как у исследователей первой группы, все же счи-
тают большую легенду сравнительно раннег о происхождения, отчасти же одновремен-
ного возникновения. 

В отличие от этих противоречащих взг лядов, автор настоящей статьи стремится 
определить время возникновения самых критических глав большой лег енды, независимых 
от малой легенды и от Хроники. Анализом содержания он возводит эпический состав 
легенды к синодмальным резолюциям, папским постановлениям и светским законам. Этот 
разбор показывает, что в исследованных главах легенды отражаются в эпической форме 
декреты папы Орбана II (1088—1099) и преимущественно короля Коломана (1096—1116), 
причем во всей легенде нет ни малейшей ссылки на еннодиалыгые решения и законы XII 
и XIV столетий. Эти главы легенды, значит, были сформулированы по мнению автора в 
первой половине XII столетия, ни в коем случае не раньше, но не менее дельные аргу-
менты г оворят и за то, что и не позже. Исследователи рассматривали как раз эти части 
большой легенды как позднего происхождения, именно из XIII—XIV веков, с одной сто-
роны, или наоборот, оспаривали их ранее, автентггчное и современное происхождение. 

Применением этого аналитическог о метода автору удалось установить и то, что 
создатель лег енды использовал и источник, современный с епископом Геллертом. Этот 
источник, однако, занимается не столько личностью епископа Геллерта, сколько внут-
ренней и внешней жизнью Чанадского капитула, событиями в школе, организованной при 
капитуле, и т. гг. Поэтому этот старый источник никак нельзя считать старой биографией 
или легендой епискогга Геллерта от XI столетия, как предполагала часть исследователей. 
По мнению автора, этот источник следует рассматривать как записки Чанадског о капи-
тула, сделанные временами, одновременно с сыбытиями. Ввиду вышесказанного, автор 
предлаг ает назвать этот источник XI столетия »Записки Чанадского капитула». 

г . Д Е В А Й 

ЭКТОФОНЕТИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ ЗА № 1 COD. GRAEC. В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. СЕЧЕНЬИ 

(Резюме) 

Текст греческого кодекса от XII столетия с четырьмя евангелиями, хранимого в 
Библиотеке им. Сеченьи Венгерского национального музея, сопровождается знаками речи-
татива, так наз. экфонетическимн невмами. Датский исследователь Карстен Хёг писал 
обширную статью об этих знаках «La notat ion «kphonétiqui» (экфоническая нотация, 
Копенгаген 1935). На основе тщательного сопоставления примерно 186 экфонетических 
рукописей он видит самый чистый «классический» тип в одном иерусалимском кодексе 



XI столетия. Рассматривая Этот кодекс как образцовый экземпляр и подровно проанали-
зировав его, он раскрыл систему византийского речитатива Библии (так наз. эктофонез). 

Будапештская рукопись (Cod. Grace. No. 1.) возник не позже, чем на столетие после 
иерусалимского. Настоящая статья сравнивает речитативный стиль этих двух кодексов. 
Сравнение показывает, что и будапештская рукопись является прекрасным экземпляром, 
в котором, хотя речитативное пение и местами отличается от иерусалимского эти варианты 
ни в малейшей мере не уменьшают его чистую, «классическую» ценность. 

К. Хёг распространил свои исследования и на хранимые в Советском Союзе две 
греческие рукописи. Одна из них —рукопись X—XI века, ныне в Ленинграде (B. Impér . 
69, Höeg № 252.), из которой опубликованы факсимиле в книге Ж. Б.Тибо(б. В. Thibaut , 
Monuments de la notat ion (kphontt ique, 1913); другая — рукопись от 1055 года, ныне 
в Москве (Synod. 15. Wlad., Ное g 48.) из которой отрывки даны в книге Церетели—Соболев-
ского (Exempla eodicum Graecorum. . . Oodiee s Mosque nscs, 1911). В связи с анализом 
будапештского кодекса автор мог пользоваться вариантом одного из отрыков последней 
рукописи. 



К . M A R Ó T 

ODYSSEUS — ULI X ES 

In einem, der Philologentagung zu Er fur t , Dezember 1958, vorgelegten 
Vortrag erwies sich uns die Autolykosepisode т 386—468 ihrem Ursprung nach 
als ein heroisch zurechtgelegtes Erzählungszauberlied, das der Odysseedichter 
durch gewisse Abschwächungen und epische Erweiterungen auf die Ebene 
reinerer Epik erhoben hat te . Er vers tand es eben, verlockende Farbtöne aus dem 
Zauberglauben seines Volkes zu Nutzen seines Gedichtes in einer erfolgreichen 
Legierung anzubringen. Hier soll versucht werden, einige ganz unbedeutende 
Unpässlichkeiten der Einfügung, namentl ich die Zeilen 399—413, als eine not-
gedrungene Unebenhe i t des Zusammenhanges nachzuweisen. 

Liest man eben die Zeilen 386—398 mit 414—468 in einem Zuge, so 
l äu f t die Erzählung g la t t und ohne Holpern: Eurykleia Hyvco ovh)v (392 f.) 
und darauf erzähl t der Dichter — vermutlich nach der Vorlage eines Erzäh-
lungszaubertextes, doch dabei in gehöriger epischer Einkleidung (vgl. namen t -
lich 419—428 und 440—451) ôprjQixwç vorgetragen — die Ents tehung und Hei-
lungder Wunde. J a , die Erzählung wird sogar, als Einhei t , lege artis Homericae, 
durch einen «Ringkomposition» genannten Kunstgr iff , 1 d. i. durch die korre-
spondierenden Verse 393/4 (ovXrjv, rrjv логе pi v ovç y]), aar. Леьхш ôôôvrt. | П а о vrja-
aôvô' èXêôvxa per' AvroÀvxov те xai viae) und 464/5 (ovh)v. . . wç piv êrjQevovf 
eXaoev ovç hevxoj ôôôvri) zusammengehalten. Ganz so, wie auch die ganze 
cwArpEinlage durch die Wiederaufnahme des einlei tenden (g)yrw-Wortes der 
Zeile 392 abschliessend, Z. 468 e ingerahmt wird; oder wie dies in demselben r , 
noch auffal lender, durch die wörtliche Wiederholung der zwei Anfangsverse (1/2 
avraQ à'èv peyáao) vneXrlnexo ôïoç 'Oôvooevç \ pvrjOTÏjQeaoi tpóvov ovv 'Aârjvp 
pepprjQÎçcov) in den Zeilen 51/52 geschieht.2 So indessen erzähl t der Odysseedich-

1 D a s F a c h w o r t sche in t wohl d u r c h die Hol l änder J . TÄTE (Untersuchungen ü b e r 
Begr i f f , A n w e n d u n g u n d En t s t ehung d e r griechischen Ringcompos i t ion . A m s t e r d a m 
194.4.) u n d W. A. A. VON OTTERLO (De Ringcomposi t ie als Opbouwpr inc ip ie in de Ep i sche 
G c d i c h t c v a n H o m c r u s . A m s t e r d a m 1948.) e ingebürger t zu sein. U n t e r we i tgehender 
Be i s t immung wies d a n n C. H . WHITMAN: H o m e r and t h e Hero i c Trad i t ion . 1958. S. 350 f., 
haup t säch l i ch A n m . X I , 9 auch auf die angeblich gute Beschre ibung des Wesens d u r c h 
J . A. NOTOPOULOS: Con t inu i ty a n d In te rconnex ion Т А Р А 82. 96 ff . h in . 

2 Vgl. auchWHiTMAN: S. 353. Es sei dennoch b e m e r k t , dass wir unserersei ts so lche 
E i n r a h m u n g e n n i ch t a l s Handzeichen eines m i t «geometrischer» Bcwussthei t kompon ie -

1 Acta Antiqua VIII / l—2. 
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t e r die Herkunf t der ovb] seines Helden auf dieselbe Weise, wie etwa der 
I l iasdichter Л 165 ff. die des Pandaros-Bogens erzählt. 

Woher und wozu aber — und da liegt unser Problem — die Zeilen 
399—413, d. h. das eher störende als fördernde Zurückgreifen aus dem Zusam-
m e n h a n g der Erzählung Z. 386—398 + 414—468 auf die Gebur t und Namen-
gebung des nachher am Parnassos verwundeten Helden, und auf die ehemalige 
Reise seines Grossvaters Autolykos n a c h l t h a k a , das hier geWissermassen stört? 
Eine beruhigende Antwor t auf diese Fragen vermag indessen nur die richtige 
Beur te i lung der H e r k u n f t der Gestal t des Odysseus und da ran anknüpfend, 
das richtige Verständnis seines in der Tradi t ion vielfach schillernden Namens 
zu geben . 

W a s nun zunächst diese, erst spä te r von der Sage vom trojanischem Krieg 
an sich gesogenen Heldengestal t be t r i f f t , können wir getrost behaupten, dass 
sie o f fenbar nicht in diesem Sagenkreis geboren war. Dieser sogenannte Odys-
seus muss te samt seiner Schlauheit, ja seinen Seefahrerabenteuern — wie 
heu te allgemein ve rmu te t wird — schon f rüher eine e twa von den Ioniern 
ges ta l t e te und als Erbschaf t hinterlassene Figur gewesen sein.3 Ob er dann , 
noch f rüher , gar ein vorgriechischer Go t t gewesen wäre, scheint uns — t ro t z 
Wüs t 4 und wohl auch E. Bickel5 — weniger wahrscheinlich, ja eher als ein 
heu t e schon ziemlich unzeitgemässer Gedanke auszuschalten zu sein.6 

Was nun — zweitens — seinen Namen betr i f f t , so ha t schon die gewissen-
ha f t e Anführung seiner verschiedensten griechischen, römischen und etruski-
schen Formen bei E. Wüs t und die Widerlegung der verschiedensten verfehlten 

r e n d e n Schriftstellers, sondern im Gegenteil, a ls E r b g u t der ohne Schrift, «aus dem Kopf» 
s c h a f f e n d e n Aoidcn auffassen , d. h. als eine P a r t i e k lar abgrenzende Stützpfeiler , d u r c h 
welche d ie Sänger sich u n d ihr Pub l ikum n a c h einer Abschweifung zur Rückkehr zu ihrem 
H a u p t z u s a m m e n h a n g zu e rmahnen p f l eg ten , worauf wir noch zu rückkommen . 

3 Dies betont auch E . W Ü S T : R E XVII /1937 S. v. Odysseus, Sp. 1913. 
4 А. а. O. §§ 6—9, Sp. 1910—1913. 
5 Homer , 1949, A n m . 25 zu S. 40. (S. 119 f. in f ine) . 
6 Bekanntl ich spuk t seit USENER: Der Stoff des griechischen Epos , Kleine Schr i f ten 

IV. 1914. S. 109 ff., i m m e r noch in den K ö p f e n , dass die Helden des Epos , so u. a. auch 
Odysseus (1. 1. S. 210) abgeblass te Göt te rges ta l tcn sein müssen. E in Gedanke , der deu t -
l ich d ie Folge und Wei te rb i ldung der G r u n d g e d a n k e n von seinen «Götternamen, Versuch 
e iner L e h r e von der religiösen Begriffsbildung» 1896 u. 1929 ist, und n a c h ihm auch von 
E D . M E Y E R , W I L A M O W I T Z («Homerische Untersuchungen», 1 8 8 4 , S. 1 1 4 ; später indrs : 
«Die I l i as und Homer» 1 9 1 6 , S. 4 9 3 zurückgezogen), E . B E T H E (Homer I I I , 1 7 9 ff.), Е . 
W Ü S T ( R E XVII , 1 9 3 7 , Sp. 1 9 1 0 — 1 9 1 3 ) u . a . aufgegr i f fen wurde. Odysseus sollte dem-
n a c h a l s vorgriechischer G o t t in Arkadien, S p a r t a u n d auch ausserha lb der Pelopsinseb 
n a m e n t l i c h auch in I t h a k a seinen a l ten K u l t besessen haben. Doch schon E. B I C K E L , 
a. a . O. S. 40 ff. scheint zu schwanken und weist wohl r ichtig auf al le Fä l l e (S. 120 Anm.. 
27 u n d S. 121, A n m . 34., n a c h USENER: K l . S e h r . I V . 202 u n d WILAMOWITZ: I . u . I I . , 
S. 494.) a u c h auf die Möglielikeit eines s a g e n h a f t e n Unte rgrundes f ü r die Odysseusgcstalt 
als e ines «Stammesheros» h in . Wie auch F R . P F I S T E R S L ibera l i tä t : Der Rel iquienkul t im 
A l t e r t u m , 1 9 0 9 — 1 9 1 2 . d ie Möglichkeit gewisser durch das Epos veranlass ter , d. h. 
nachhomer i scher He roenku l t e zugelassen h a t . — I n dieser Rich tung g laub ten wir unse-
rerse i t s n u r einen kle inen wei teren Schri t t namen t l i ch d a m i t t u n zu müssen, dass wir 
uns n i c h t einmal auf e inen echten Sagenhelden, sondern — besonders noch auf 
G r u n d seines schil lernden Namens (wie d ie Analyse oben folgt) — auf eine typische.-
Märchenf igu r zu denken be rech t ig t f ü h l t e n . 
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philologischen Vorschläge (RE 1. 1. Sp. 1909 und 1910)7 zu jenem, heute wohl 
fas t allgemein gebilligten Ergebnis gefüh l t , dass «Odysseus als ein nichtgriechi-
scher Name unseren Erklärungsversuchen trotzt», d. h. «ein Name fremden 
Ursprungs ist, der freilich schon in archaischer Zeit namentl ich auch im römi-
schen Mythos heimisch» gewesen sein dür f te . 

Mit anderen Worten: es handel te sieh hier um einen schlauen Helden, 
«d'un très lointain passé», dessen f remd schillernder Name verschiedentlich von 
den verschiedensten Leuten vers tanden und ungenau reproduziert , verschie-
dene Gelegenheiten zu unwillkürlichen Assoziationen, d. h. «Volksetymologien» 
geboten ha t t e ; öxi . . yatnovaiv èxvpohoyelv êv xaiQw xadáneg ol akXoi aoqoí, 
ovxco xal oi noirjxai, wie dies schon Eustathios, 650 ausgedrückt ha t . 

Wie nun und aus welchen besonderen Gründen das Epos, d. h. die llias 
aus den möglichen eben die Form 'Oôvaaevç aufgriff und fü r die hohe Poesie 
sanktionierte, sehen wir allerdings nicht ganz klar. Vielleicht weil der Dialekt 
des Dichters etymologisierend daraus etwa den heroisch-feindselig klingenden 
«Hasser» oder «Zornigen» heraushörte oder vielmehr nur aus rein-metrischen 
Gründen, indem der schillernde Name in der Form «Odysseus» viel bequemer 
in den Hexameter passte, als die mit langem Ov- beginnenden Formen (vgl. 
den homerischen Gehrauch von"OXvpnoç und Ovlvpnoç). L m so deutlicher ist 
es aber, dass dieselbe epische Form auch dem, diesen Helden der l l ias auswäh-
lenden und weiter entwickelnden Odysseedichter willkommen sein durf te , und 
zwar ausser den erwähnten auch noch aus dem Grunde, dass dieser Name seinem 
Thema, durch eine unwillkürlich auf tauchende Assoziation aus l/d<5u<r-(aller-

7 So überbl ickt er zunächst Sp. 1906 f. die (meistens auf Vasen) m i t 'Oh, 'OAA-, ' Ш - , 
'0<5-, 'ÛÔ- usw. beginnenden (und auf -rreuç, -aevç, -aaevç usw. auslaufenden) griechischen 
Formen des Namens mi t dem Resul ta t , dass indem diese aus Athen , Boiotien, K o r i n t h 
s t ammenden Vaseninschrif ten in ihrer Mehrhei t die Formen ' O/.VTTEVÇ u n d 'OXvooevç auf-
weisen, und indem der Odysseus-Mythos seine I l e ima t im Süden und Westen der grie-
chischen Halbinsel zu haben scheint , die Formen auf 'OA- echter, d. h . ä l t e r als die du rch 
das ionische Epos kanonisier ten, volksetymologisch a n oävaaeattou («zürnen» usw.) an-
gelehnten Formen , sein müssen. Demnach wäre also nicht ein Wechsel <5>A wie m a n 
f r ü h e r a n n a h m , sondern ein umgekehrt er А ><5 anzunehmen. N i m m t m a n nun auch die 
bei Quint i l ian I, 4, Hi Bonn. —• al lenfal ls unsichere — Lesar t OvXvaaéa oder 'OXvaaéa 
hinzu, so ist es handgreif l ich, welche Bedeutung gegenüber dem epischen 'Oôvaaevç — 
zwei t ens—den lateinischen Formen desNamens : Ulixes ( fürdas— i—-vgl . kor in th . 'Oha-
aevç), Ulixeus, Ulyxes (wobei der Wechsel oskischen Ursprungs sein dür f te ) usw. 
beizumessen sei (Sp. 1907/8), die zweifellos auf die, im griechischen Süden heimischen, 
m i t 'OA-beginnenden Formen, — durch den Übergang der F o r m OvhÇevç, die bei 
P lu ta rch , Marc. 20, 3 zu lesen ist, — noch in vorhomerischer Zeit, viel leicht durch Ver-
mi t t l ung illyrisch-epcirotischer S t ämme nach Sizilien und I ta l i en (d. h . Magna Graeeia), 
gekommen sind. U n d selbst die etruskisohen Formen (ut use, utú se, uh use, ut uze, г/Aste, 
i '/zte) scheinen — dr i t t ens — allerdings f ü r einen leichten Übergang des О Lautes in 
U und des '5 Lautes in r (s. OVTIÇ I 366, 369) oder 9 (und zwar n ich t n u r in einem Zeit-
punk t e t ruskischcr Lautverschiebung, sondern auch in der la te inischen, deutschen usw. 
Gemeinsprachen, wofü r s . schon Quint i l . а. а. O. p. 24 Rade rm. 1959 «quid l litterac cum 
d quaedam cognatio ?— quid о atque и permutata invicemo, und seine la te inischen Belege) 
zu sprechen. Vgl. auch G. GERMAIN: Genèse de l 'Odyssée 1954, 482 f. Se lbs tvers tändl ich 
muss schliesslich auch der Wechsel des Binnenvokals a — i — и in den drei Sprachen, deut -
lich nu r fü r die mündliche Übernahme von f r e m d e n Lippen verschiedentl ich abgelauschter 
und akkommodie r t reproduzier ter Formen , Zeugnis ablegen. 

1* 
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dings eher im pass ivenSinne des «Gehassten»), sehr gelegen kam. Wie dies ausser 
der fraglichen Par t i e r 399—413 auch aus den Stellen a 62, e 340 und т 275 
leicht ersichtlich ist, was schon in unserem Voi t rag «Autolykos» dargelegt 
wurde . 

Doch auch das musste —ausserha lb des hoch-epischen Kreises—gleich-
falls selbstverständlich sein, wenn ein (sonst verlorener) volksmässiger Erzäh-
lungszaubertext f ü r den Sagen-, besser gesagt den Märchenhelden, dessen Fremd-
name hie und da e twa auch als *OvAvoeevg oder OvhÇevç gehört und gespro-
chen werden durf te , eben diese Form als die fü r seine Zwecke entsprechendste 
bevorzugt ha t te , die leicht mit dem Substant iv ovÀrj (vgl. 391 und 393, aber 
vielleicht auch r 456 (breiXijv 'Oôvaafjoç?) zusammenzubringen war, d. h. als 
e rk lä rbar schien. Als ob die Form *OvAvooevg den «verwundeten» (und geheil-
ten) Heros bezeichnete. Ganz so spielerisch, wie auch der Schwank von dem 
— durch den K u r z n a m e n Ovriç («Niemand») — überlisteten Riesen unserem 
Märchenbeld unterschoben werden durf te , dessen unsicher schillernde Fremd-
name irgendwo den Leu ten (ähnlich wie z. B. den etruskischen Ohren), mit 
einer gewöhnlichen Dämpfung , wie dies bereits Quintii ianus betonte, auch als 
*Ovrieoevç geklungen haben durfte.8 

Nur war es eben, wenigstens auf dem Gebiet der hohen Literatur , nur 
allzu natürlich, dass die grosse Autor i tä t Homers fü r die Griechen fast alle übri-
gen Züge und andere Namensformen in den Hin te rgrund gedrängt ha t te . 
Sobald also der Odysseedichter sich zum literarischen Umdichten eines volks-
mässigen Heihmgszauber textes ai t iologischenCharakters irgendwie veranlasst 
füh l te , in welchem eine aus ovh] erklärliche Namensform figurieren dürf te , 
so war es unvermeidlich, dass auch er durch seine gelegentliche Behandlung 
des Themas «Verwundung und Hei lung des Helden», in seinen mit der 
Zaubererzählung b e k a n n t e n Hörern unwillkürlich die von der ovh) unzertrenn-
liche (ihm ungelegene) Namensform *OvXvooEvg oder *Ovhooevg ins Gedächtnis 
rief und dementsprechend, als Epiker ex offo, sich provoziert fühlen musste, 
gegen einen solchen Namen und eine solche volksetymologische Deutung 
wieder einmal mit Nachdruck auf jene, von der ilias und auch von ihm selbst 
ve r t r e t ene Auffassung der Gestalt und auf die episch sanktionierte Namens-
form 'Oövoosvg hinzuweisen, zu der er, wegen und t ro tz der akkommodiert 
benü tz t en Erzählung sieh zu bekennen und die er in ihre hochpoetisehe 
Rech te wiedereinzusetzen als seine Pfl icht empfunden hat . Dies soll also 
G r u n d und Sinn des störenden, ja direkt als überflüssig-gezwungen ersehei-

8 Vgl. in m e i n e m «Homeros», 1948,S. 142 usw. — Unwahrsche in l icher scheint uns 
schon die volkse tymologische E r k l ä r u n g unseres N a m e n s du rch das Subs tan t iv dirig (etwa 
«L'oreil lard»), die d u r c h F R . P A N Z E R insp i r ie r t , den Spuren des Bärensohnmärchens fol-
g e n d , 11. CARPENTER: Fo lk- ta le , F ic t ion a n d Saga in t h e H o m e r i c Epics (1940) vor-
gesch lagen hat u n d d ie a u c h von G E R M A I N in Cahiers d u Sud N r . 300, 1950 u n d Genèse 
1954, 474 n ich t a l im ine verwor fen wi rd . Weder von der F o r m TÜTig, noch von <hrig 
(oder ovrig), ôión <Ьта /uyáXa elyev, führt oben ein Weg zum italischen Ulixes, usw. 
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nenden Einschubs von der Reise des Hexenmeisters nach I t h a k a und von 
der Bedeutung seiner Namengebung, d. h. der polemischen Par t i e gewesen 
sein, die demnach keinesfalls als etwa nachträglich oder gar von einer fremden 
Hand interpoliert, sondern nur als eine weitere Bestätigung der Allmacht des 
beim Volke, ja bei uns denkenden Menschen überhaupt , so allgemeinen, sozu-
sagen in unserer Na tu r liegenden unwillkürlichen Etymologisierens9 aufgefasst 
werden muss, und die in unserer Unkenntn is der Vorlagen bzw. derl i terarischen 
Voraussetzungen, besondere Bedeutung auch fü r unsere Stelle besitzt. Eine 
Namensform unseres Helden, die Ovhaaev; oder so ähnlich gelautet haben 
soll, musste nämlich durch das etymologische Spiel mit oi\r) ebenso legiti-
miert gewesen sein, wie eine *OvTiaaevç-Vovm e twa durch das weitbekannte-
Motiv vom überl is teten Riesen zu postulieren ist, oder eher umgekehr t : 
offenber mussten die vorhandenen, so erschlossenen Namens Varianten die Heran-
ziehung der ovXt)- bzw. Owrtg-Motive in entsprechendem Masse veranlasst haben. 

Alles also, namentl ich auch dieetymologischenSpielereien mit den variieren-
den Formendes Namens, weisen als auf das Urbi ld unseres Heldenauf den T y p u s 
eines vorgriechischen Schlaukopfes mit f remdem Namenh in , der dann zunächst 
in der llias mit dem Namen Odysseus, den ungeschriebenen Gesetzen des 
epischen Hochstils entsprechend, als ein listenreiches Ratsmitgl ied und schlauer 
Kämpe, als Unterhändler , Überreder und Spion, geistiger Urheber der Verferti-
gung des hölzernen Pferdes usw. sich hervor tu t ; in der Odyssee mit demselben 
Namen, doch dem neuen Genos entsprechend, in seiner vielleicht ursprüngliche-
ren Gestalt , d. h. mi t mehr märchenhaf ten Zügen, als rut in ier ter (nohvTQonoç) 
Seefahrer, versierter Abenteuerer, findiger (noXv/xnç) Überwinder von zahl-
reichen Gefahren, so u. a. als witziger Besieger des Kyklopen und kluger Be-
zwinger der Zauberin Kirke, uns entgegentr i t t , ja als Enkel des Autolykos, in 
seiner Familie d i rekt von Hexenmeistern umgeben, auch selbst gewissermassen 
ëvoyoç der Zauberei zu sein scheint. Von der nachhomerischen Tradition, von 
den im Kyklos sich offenbarenden mystischen Zügen d. h. von der natürl ichen 
Weiterentwicklung des Märchenhelden (der Odysseenamentlich)diirfen wir h ier 
gänzlich absehen. Auch da wird ja alles eben, gleichfalls durch das Schillern 
seiner vorgriechischen Gestalt und seines f remden Namens, sogar fast einzig 
hierdurch, de te rminier t und weitergewoben. 

Ursprung und poetische Entwicklung unseres Helden stehen also k l a r 
vor uns. Er ist überall derselbe, wie ihn uns auch die etymologischen Spielereien 
mit seinem schillerndem Namen, immer in demselben Sinne, nu r den poet ischen 
Forderungen derGat tungen entsprechend bald greller bald gedämpfter , nicht n u r 
in der griechischen, sondern auch in jener lateinischen Kunstpoesie vorspiegeln, 
die fü r uns na tür l ich immer eher durch eine vorwiegend epische Überl ieferung 
determiniert , un te r den hierdurch vorgeschriebenen Grenzen, am meisten d e n 

• Vgl. in u n s e r e m Buch Die Anfange de r griechischen L i t e r a t u r , Vor f ragen , B u d a -
pes t , Akadémia i K i a d ó , 19(iO, Kap . I I , Teil I I I in f ine . 
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durch t r i ebenen Ratgeber (vgl. das sprichwörtliche «meus Ulixes» !) und den hin-
ter l is t igen Schlaukopf, d. h. den vermutl ichen, f r emden Ui typus in den Vor-
de rg rund stellte. (Auch Caligula pf leg te ja, laut Suetonius XXI I I , seineUrgross-
m u t t e r Livia «Ulyxen stolatum» zu nennen . ) Wie ihn nach Sizilien, d. h. Graeeia 
Magna , ursprünglich von Homer unabhängig, vermutl ich die illyrisch-epei-
rot ische mündliche Tradit ion, als He lden etwa einer Volksmäre, verpf lanz t 
zu haben scheint. 

So indessen eignete sich unsere Einsichtsnahme in die Arbeitsweise des 
Odysseedichters in den Zeilen 399—413, nicht bloss die Autolykosepisode in 
ih re r Ganzheit als echt , ja als ein überraschendes Dokument der freien, polemi-
s ie renden Lust unseres Dichters zu rechtfert igen. Auch die grosse Rolle des 
ges ta l tenden Etymologisierens im griechischen Alltagslehen und dichterischen 
Schaffen wurde da wieder einmal an einem typischen Fall verdienterweise 
e rhe l l t und selbst die Umrisse der historischen Entwicklung der Gestal t des 
«schlauen Helden» angedeute t . Und zwar so, dass ohne die Zeugnisse ta tsäch-
lich zu besitzen, hiebei gewisse Fragen schon positiv beantwor te t werden durf-
t en , denen gegenüber die im engeren S inne geschichtliche und sprachwissen-
schaft l iche Forschung bisher versagt h a t t e . 



Μ. Il l EMSOIIN EI DER 

D E R G O T T I M F A S S 

Die Geschichte von Ares im Kupferfass, I lias V 385—391, hat his zum 
heutigen Tage noch nichts von ihrer Rätselhaftigkeit verloren. 

τλή μέν "Αρης, ό'τε μιν ΤΩτος κρατερός τ' Εφιάλτης 
παίδες Άλωήος δήσαν κρατερό> ένι δεσμό), 
χαλκέω δ'εν κεράμω δέδετο τρεις και δέκα μήνας, 
και νύ κεν έν>Τ άπόλοιτο "Αρης άτος πολέμοιο, 
εί μή μητρνιή περικαλλής Ήερίβοια 
Έρμέα έξήγγειλεν δ δ' εξέκλεψεν 'Άρηα 
ήδη τειρόμενον,χαλεπός δέ έ δεσμός εδάμνα. 

Merkwürdig, dass Hermes den Ares aus dem Fass «herausstehlen» muss. VVrarum 
sagt Homer nicht «er befreite ihn» (ελντε)ΐ Vor allem, wo es sich doch um den 
Kriegsgott handelt , den man sich unwillkürlich breitschultrig und ungeschlacht 
vorstellen wird. Und da sollte der zierliche Hermes ihn so einfach aus dem Fass 
herauslangen können? Aber für Homer ist Ares alles andere, nur kein Kriegs-
gott. Er ist ein stets aufsässiger Halbwüchsiger, und seine Streitsucht ist nicht 
von allem Anfang an seine Aufgabe, sondern seine Anlage. So bringt Diomedes 
es mit Hilfe der Athene fertig, ihn ohne grosse Mühe umzulegen, woraufhin 
er dann nicht wie ein Mann zur Gegenwehr schreitet, sondern zu seinem Vater 
f lüchtet und sich über die böse Schwester beschwert. Und nachdem er wegen 
seiner Unausstehlichkeit (άνάσχετον) und seines Eigensinnes (ουκ επιεικτόν), 
welch beides er von seiner ebenso gearteten Mutter haben soll, genügend Schelte 
bekommen hat , sitzt er von Apoll gesalbt und von Hebe gebadet zu Füssen 
des Vaters wie ein zur Ruhe gebrachtes Kind (Riias V 845—906). 

Auch ein Homer wäre nicht auf den Gedanken gekommen, das Wüten 
der Kriegsfurie, die, wie bei den Kelten, weiblichen Geschlechtes ist, mit Aus-
drücken wie «Unausstehlichkeit» und «Eigensinn» zu bezeichnen. Aber seit wir 
die hethitischen Epen besitzen, wissen wir, woher die eigensinnigen Zornaus-
brüche des jugendlichen Gottes s tammen. Nur auf Grund der chronischen Wut -
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anfa l l e des kleinen Tel ipinu konnte bei den Griechen der Vegetationsgott Ares 
zum Wüter ich und schliesslich zum Kriegsgot t werden.1 

I n der hethi t ischen Sage wird nicht der kleine Got t selbst, sondern sein 
kindl icher Eigensinn und Trotz ins Fass gesperrt , der «schlechte Zorn», der ihn 
veran lass t , einfach davonzulaufen und die Vegetation, f ü r die er zuständig ist, 
sich se lbs t zu überlassen, so dass die Fruch tbarke i t zum Erliegen kommt und 
Schüssel und Teller leer bleiben, nicht n u r hei den Menschen, sondern auch bei 
den Gö t t e rn . Dieses Leerbleiben der Teller und die erzieherische Wirkung des 
Fasses ist es denn auch, was sich als ro te r Faden durch die Erzählungen der 
Völker zieht, vom hethi t ischen Telipinu bis zum Gral. 

E in kleiner Wüter ich, der genau so an chronischen Zornausbrüchen leidet 
wie Telipinu, ist bei den Kelten zum Nationalhelden geworden, zu Cuchulinn. 
U m d e n Siebenjährigen von seinem Zorn zu befreien, setzt m a n ihn in ein Fass 
mit k a l t e m Wasser. Kel t ische Erzähl technik kann nicht umhin, die Dinge recht 
d ras t i sch auszuschmücken. Das erste WTasserfass birst in der Hitze, die der 
kleine Wüterich auss t römt , das zweite wi r f t noch kochende Blasen und ers t 
das d r i t t e bekommt die angenehm lauwarme Temperatur , bei der der Unhold 
gleich unmit telbar zu Füssen seines Onkels einschläft, so wie bei Homer der 
gebade te und beruhigte Ares zu Füssen seines Vaters sitzt. Es spricht nichts 
dagegen, dass wir uns den Ares im Fass siebenjährig und den Gegner des Dio-
medes zumindest halbwüchsig vorstellen. Denn das würde den Ausdruck «steh-
len» u n d die Überlegenhei t der grossen Schwester eher rechtfert igen. 

Dass man sich d e n römischen Mars als Kind vorgestellt hat , lehren uns 
e t ruskische Bronzegeräte, zwei Spiegel u n d eine Ciste.2 Immer ist es die grosse 
Schwester , Minerva, die in voller Kriegsrüs tung den kleinen Mars in ein Gefäss 
mi t Wasser steckt und zwar ersichtlich zu dem gleichen Zweck wie die Erzieher 
des Cuchulinn den ungebärdigen Knaben . Das Wasser, das die aus Raumman-
gel i m m e r zu klein gera tene Badewanne fül l t , gerät auch hier ins Sieden. Das 
lehr t die Darstellung auf der Praenest iner Ciste deutlich. F lammen wären in 
etruskisch—griechischer Zeichnung s te ts züngelnd wiedergegeben worden. Die 
Ciste i s t aber besonders interessant, weil sie auch sonst die genaue Mitte hä l t 
zwischen der hethit ischen und der irischen Fassung. Minerva s teckt den schon 
mit Kriegswaffen gerüs te ten kleinen Unho ld nicht nur ins Fass, sie behandel t 
ihn auch magisch. Sie h ä l t ein Zaubers täbchen an seinen Mund, vermutlich 
doch, d a m i t er au fhö r t so entsetzlich zu brüllen. Mit dem gleichen Stäbchen 
b e r ü h r t eine herabschwebende Lasa den Kopf der Minerva. Unmöglich, dass 
es sich bei dem Stäbchen der Lasa um ein Discerniculum, e inen Haarzertei ler 
hande l t , denn das e l fenhaf te Wesen wird die Gött in ja nicht gerade in diesem 
kr i t i schen Augenblick frisieren wollen. Demnach wird auch der zu dem Stäb-

1 Verf . : Welt (1er H e t h i t e r 4 S tu t tga r t 1959 73 ff . 
2 GERHARD—KÖRTE: Et rusk ische Spiegel T. 166 und 257b u n d Arch. Ze i tung 

1885 S. 169/70. 



Abb. 1 



10 M. RIEMSCIIX EIDER 

chen gehörige Lederschlauch kein Salbfläsehchen sein, sondern ein ähnlich nütz-
liches Zaubergerät . Das Wichtigste sind aber die unmi t te lbar über der Gruppe 
erscheinenden Figuren: Cerberus und Schlange, fü r die eigens ein Stück des 
üppigen Pa lmet tenbandes geopfei t werden musste. Das will doch deutlich 
besagen, dass die Szene genau wie im hethitischen Epos in der Unterwel t 
spielt . 

Nun scheint aber die Badeszene noch viel enger mi t dem Hethitischen 
oder dessen Vorbild v e r k n ü p f t zu sein. Auf den Spiegeln wiid nicht nur ein 
Mars gebadet , sondern gleich deren zwei oder drei. Dass die anwesenden Götter 
und Göt t innen, vor allem Minerva, als E l te rn in Frage kommen, ist eine abwe-
gige Idee, ebensowenig wie die Namen der kleinen Marse irgendwelche genealo-
gische Bedeutung haben: Marishaina, Marishusrnana und Marisisminthias. Wie 
das hethit ische Epos lehr t , ist hier nicht der Got t selbst gemeint , sondern seine 
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«) Menerrß (mit Vletorl»), jogénál Mtn, CerWu» »uf «leer pr*»u«»U»i*< heo 
(e*ch АгсШЫ. Zeitung IMi B. liüßb-, ». *tt«h ob*n 8p Mit) 

Abb. S 

schlechten Eigenschaf ten. Wir werden liier drei böse Aspekte des Gottes zu 
sehen haben, so wenig wir auch die etruskischen Vokabeln übersetzen können. 
I smin th ias wäre immerhin mit Smintheus , dem Pes tgo t t in Verbindung zu 
br ingen. Seuche u n d Misswuchs gehören eng zusammen. 

Von liier aus verstehen wir das Arvallied viel besser: 

Nicht Seuche, nicht Verderben , Mars, Mars, lass lass eindringen 
weiterhin ! 
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Hab Genügen, wilder Mars. Spring auf die Schwelle! Steh, Wilder! 
Die Saatgeister soll er im Wechsel insgesamt herbeirufen. 
Hilf uns, Mars !3 

Denken wir an die praenestinensisclie Ciste, so werden wir uns den herumsprin-
genden Wildfang in Kindesgestalt vorstellen, der durch sein Toben Vegetation 
und Gesundheit in Gefahr bringt. Die Anrede «Mars, Mars» könnte genau wie 
die homerische «Ares, Ares» Koseform sein. Sie ist vor allem fü r Kleinasien 
charakteristisch, scheint aber doch sprachpsychologisch bedingt zu sein. Denn 

Abb. 4 

auch v i r setzen bei E rmahnungen dem Jugendlichen Gegenüber gern die Ver-
doppelung: «Kind, Kind», «aber, aber», «ei, ei»! Wir würden also besser über 
setzen «Marslein», «kleiner Mars». Und das würde zu der Aufforderung, das 
Herumspringen zu lassen und sich um ernste Dinge zu kümmern , auch besser 
passen. 

Dass der Got t oder sein Zorn und Eigensinn im Fass sitzt und er dadurch 
von seinem Wüten geheilt wird — über die Beweggründe des Otos und Ephial-
tes wissen wir freilich n i c h t s — , ist nur e i n Zweig der Geschichte, nur e i n 
Einfall, der uns aber am besten über die Eigenschaften des Fasses Auskunft 
zu ertei len vermag. Es gehört immer mehrerlei zu der Geschichte: der Vegeta-
t ionsgott , das Kind und das Fass, wobei das letztere in dem Augenblick, wo 
der Got t in seiner Beziehung zur Vegetation nicht mehr deutl ich ist, selbst die 
fruchtverleihenden oder f ruchtbergenden Eigenschaften an sich zieht. 

3 KAPPELMACHER—SCHUSTER: Die L i t e r a t u r der Römer , P o t s d a m 1934. 29. 
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Das Fass, in dem der Zorn des Telipinu sitzt, d ient nur als Gefängnis . 
Die Pforten der Unterwelt , in der es s teh t , sind mit sieben Riegeln geschlossen. 
Es besteht aus Erz und hat einen Deekel aus Eisen. Den Zoin des Telipinu 
k a n n man für immer einscliliessen, den Got t Ares muss man wieder heraus-
lassen, der kleine Cuchulinn n immt wie der römisch—etiuskische Mars nur ein 
Abkühlungsbad. Dennoch scheinen die erzieherischen Eigenschaften der drei 
Fässer dieselben zu sein. Zur Erz iehung gehöit aber die Erziehbarkeit des 
Unmündigen. Da m a n aber auf den keltischen Lieblingshelden allmählich alles 
an Heldenta ten packte , was sich irgend anbringen liess, wurde aus dem Sieben-
jährigen ein Siebzehnjähriger. Die unmotivier ten Wutausbrüche stehen einem 
so verdienten Helden freilich nur noch schlecht an. Aber die keltische Sage 
mach t sich über derlei keine Sorge. Sie macht aus dem Kindel zoin ganz ein-
fach ein Kunsts tück. Cuchulinn zieht ein Auge in den Kopf und dreht sich 
wie ein Kreisel innerhalb seines eigenen Körpers. Un te r den vielen ers taun-
lichen Fähigkeiten keltischer Helden ist dies nichts Besonderes. Viel auffallen-
der ist die Tatsache, dass Cuchulinn auch noch mit siebzehn Jahren ein Kind 
bleibt, dass er sich, um diesem Missstand abzuhelfen, e inen Bart anmalen oder 
ankleben muss, dami t die Gegner nicht sofort umkehren. Bei völlig freier 
Erf indung hä t t e man gut einen Jüng l ing zum Lieblingshelden machen können. 
Der Bartlose, der mit Kinderwaffen spielt, liess sich nicht ersetzen. Ohne ihn 
wäre es nicht mehr die alte, allen bekannte Geschichte gewesen. 

Die Griechen haben es nie vergessen, dass man Kindlichkeit am besten 
durch Übermut kennzeichnet. Den kleinen Apoll aus dem homerischen H y m -
nos, dem nichts Besseres einfäll t , als den mit auf die Welt gebrachten Bogen 
ers t einmal zum Spass auf die vielen Onkel und Tanten in der väterlichen Halle 
zu richten, n e n n t der Dichter âràaûaXoç. Das ist — höflich ausgedrückt — 
«unbesonnen». In diesem Fall werden wir es ohne grossen Schaden am bes ten 
mit «ungezogen» übersetzen. Die Ungezogenheit aber s tand dem klassischen 
Apoll nicht mehr an. So hat man sie auf seinen kleinen Bruder, den Hermes, 
übertragen, und wenn dieser der G o t t der Diebe werden konnte, so doch n u r 
deshalb, weil er schon als geta tschtes Wickelkind sich dami t belustigt, dem 
grossen Bruder die Rinder zu s tehlen. Ohne Auft rag und wirklich rein zum 
Spass. Es ist schwer vorstellbar, dass m a n einen Gott der Diebe so einfach er fun-
den hät te . In unserer Geschichte von Otos und Ephial tes ist also der Kinder -
go t t schon zweigeteilt in den G o t t im Fass und in den stehlenden Got t , den 
m a n sich gewiss auch nicht allzu würdig vorstellen wird. Von dem immer 
e twas kultisch umwit ter ten R inde r raub der griechischen und keltischen Sage 
f ü h r t kein Weg zu dem aus dem Fass gestohlenen Got t . Aber wir sehen deut -
lich: Homer s t eh t nicht am Anfang aller Sagen, er s teh t als Sagenberichter 
schon recht weit hinten. Wir können das Alter einer Sage niemals aus dem 
Alter ihrer Überlieferung best immen. Die jüngst erzählte kann die älteste sein. 
Denn wir dürfen nicht alles für ehrwürd ig halten, was uns zufällig am f rühes ten 
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entgegentr i t t . Wohl können wir aus dem Stil einer Sage heraus ihr relatives 
Al ter bestimmen. Was leicht, scherzhaft, unernst vorgetragen wird und wobei 
n icht allzu viel passier t , ist jung. Es ver rä t , dass die Sage o f t und oft im Spiel 
hin- und hergeworfen wurde. 

So erhebt sich also der Verdacht, dass der Gott , der aus erzieherischen 
G r ü n d e n ins Fass ges teck t wird, jungen Ursprungs ist, der hethitische Telipinu 
aus dem 2. vorchristl ichen Jahr tausend nicht minder als Ares, der von Hermes 
gestohlen werden muss. Aber was t u t der Got t im Fass? 

Nicht die Grösse des Fasses entscheidet bereits über die Grösse des Gefan-
genen. Die antiken P i tho i sind recht gross. Wir kennen sie als Vorratsgefässe 
aus K r e t a und aus U r a r t u . Sie bargen K o r n oder Wein und wurden bei einer 
Höhe von eineinhalb Metern in die Erde gegraben, da man ja sonst immer eine 
Lei te r hä t te nehmen müssen, um etwas herauszulangen. I n Weinschenken 
b a u t e m a n ein richtiges Gerüst um die Fässer. Das Riesenfass des keltischen 
Conchobar hat te den Namen «Leiterfass». Es besass aussen und vermutlich auch 
innen Sprossen und w a r gross genug, um eine ganze Festgenossenschaft zu ver-
sorgen.4 

F ü r Kinder waren die in die Erde gegrabenen Fässer nicht ungefährlich. 
So erzähl t die griechische Sage von dem kleinen Glaukos, dass er beim Jagen 
nach einer Maus oder einem Ball in ein solches Honigfass gefallen und dar in 
e r t r u n k e n wäre.5 Aber der kleine Glaukos ist durch seine Wiedererweckung wie 
durch die Tatsache, dass er die Kunst der Weissagung lernt , dringend verdäch-
tig, der Vegetationsgott, ein echter Nachfahre des kleinen Telipinu zu sein. Das 
A t t r i bu t de.s kindlichen Eigensinns geht hier auf seinen Erwerber über, Polyidos 
«Vielwisser», der — sel tsam genug fü r einen Weisen — sich als stets widerspen-
stig u n d aufsässig erweis t . Merkwürdig an der Geschichte ist auch, dass der 
kleine Glaukos zwar n ich t von seinem, nicht vorhandenen Eigensinn geheilt 
weiden kann, da fü r abe r von der Weissagung. Zu diesem Zweck muss er dem 
Polyidos in den Mund spucken. I rgend e twas musste an seinem Befinden ja 
r ichtig gestellt werden, sonst wäre der Sagenerzähler nicht zufrieden gewesen. 

Am reinsten h a t den rasenden Unhold eine von P lu ta rch berichtete 
Geschichte bewahr t . 6 U m das plötzliche und rätselhafte Versehwinden des 
Romulus am Ziegensumpf, wenn auch nicht zu erklären, so doch auszuschmük-
ken, zähl t er eine Re ihe von Persönlichkeiten auf, die ebenso rätselhaft ver-
schwunden sind. 

«So erzählt m a n ferner von Kleomedes : derselbe habe körperlich eine 
unmässige Stärke u n d Grösse besessen» —- die Grösse erweist sich im Verlauf 
als zumindest nicht über t r ieben —, «er sei jedoch geistig ver rückt und ein Narr 
gewesen. Er habe deshalb viele Gewaltstreiche ausgeführt und zuletzt in einer 

4 T H U R N E Y S E N : D i e irische Holden- u n d Königssage , Ha l l e 1921, S. 457. 
5 Apollodor I I I . 3, 1 . 2 . — H y g i n f a b . 136. 
6 Romulus с. 28. 
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Kinderschule den Balken, welcher die Decke t rug, mit einem Faustschlag in 
der Mitte zerschmetter t , so dass das Dach zusammenstürzte und alle Kinder 
umkamen. Man verfolgte ihn, aber er f lüchte te in einen grossen Kasten, schloss 
den Deckel ab und hiel t von innen mit einer solchen Gewalt zu, dass eine ganze 
Menge von Leuten, welche zu gleicher Zeit alle K r ä f t e anstrengten, nicht ver-
mochten, ihn wegzureissen. Sie sprengten also den Kasten auf, fanden jedoch 
den Menschen weder lebendig noch to t darin.» 

Zunächst f ragen wir uns, was Kleomedes eigentlich in der Kinderschule 
zu suchen hat . N u n kann ein Wahnsinniger ja auch zufällig einmal in eine 
Schule geraten. Aber die antike Sage ist kein moderner Zeitungsbericht. Es g ib t 
darin keinen Zufall, alles steht bedeutungsvoll an seinem Platz . Der Verdacht 
liegt also nahe, dass der Zerschmetterer des t ragenden Balkens selbst ein Schul-
kind war, wenn auch ein göttliches, was ja auch durch sein Verschwinden 
deutl ich genug ausgedrückt ist. Da der Aufen tha l t in dem fest verscliliess-
baren Behälter hier als Versteck genommen werden soll, ist die Geschichte m i t 
dem Verschwinden des Übeltäters zu Ende. Was hä t te der Erzähler auch noch 
hinzufügen sollen? Doch höchstens, dass in dem Kasten sonst Getreide bewahr t 
wurde. Plutarch interessiert sich nur für das Verschwinden. Und dies allein 
würde genügen um den rasenden Got t zu en t la rven . 

Die nordische Sage kann den kindlichen und eigensinnigen Vegetations-
gott nicht brauchen. Das würde zu schlecht zu den sonstigen Zügen passen, 
die der Vegetationsgott im Laufe der Zeit an sich gezogen ha t te . Aber warum 
hä t t e man auf das Fass Verzicht leisten sollen? So macht man kurzerhand die 
Unbesonnenheit des Knaben zur taumligen Trunkenhei t des Berauschten, und 
da man trotz ihrer euhemeristischen Gestal t die Geschichte nicht geradezu dem 
Frodi — das ist Frey , der hier als König erscheint — in die Schuhe schieben 
will, wälzt man sie auf seinen Freund Fjölnir ab, obwohl sich das Geschehen 
auf oder besser nach dem Gastmahl des Frodi zuträgt . 

«Frodi und Fjölnir waren grosse F reunde und luden sieh gegenseitig ein. 
Als Fjölnir zu Frodi nach Seeland kam, wurde dort ein prächtiges Gelage ver-
ans ta l te t , und m a n lud weit und breit im Lande dazu ein. Frodi ha t te do r t ein 
mächtiges Haus. In ihm war ein grosses Fass gebaut, viele Ellen hoch und aus 
s tarken Balken gefügt . Das s tand in einem Untergemach, darüber aber war ein 
Obergemach, und in dessen Fussboden war eine Öffnung, durch die die Flüssig-
keit h inabgeschüt te t werden konnte, so dass das Fass voll war von gebrautem 
Met. Das war ein überaus s tarker Trunk. Am Abend erhielten Fjölnir und sein 
Gefolge ihre Herberge in einem benachbar ten Obergemach. In der Nacht ging 
der König h inaus auf den Söllergang um ein Geschäft abzutun. E r w^ar schlaf-
t runken und völlig berauscht. Und als er zu seinem Wohnraum zurückwollte, 
da ging er den Söllergang zu weit nach der Tür des anderen Obergemachs und 
dor t hinein. E r t r a t fehl, s türz te hinab und kam darin um.»7 

7 Yngl ingasaga , Thüle Bd . X I V K a p . 11. 
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I n Saxos «Dänischer Geschichte» ist die Ei Zählung, wenn m a n so sagen 
dar f , um eine Generat ion verschoben. Hier heisst der zum König gewordene 
Vegetat ionsgott — d e r erste einer langen Reihe solcher Vermeuschlichungen — 
Hadd ing . Hier nun heisst es: «Inzwischen erhielt der Schwedenkönig Hunding 
die falsche Nachricht , dass Hadding gestorben sei und wollte sein Leichen-
begängnis feiern. Er rief seine Glossen zusammen und liess ein grosses Fass, 
mi t Gers tensaf t gefül l t , seinen Gästen zur Lust mit ten im Saale aufstellen. 
D a m i t die Feier vollkommen sei, übe rnahm er selbst die Rolle des Dieners und 
war selbst Mundschenk. Als er in der Ausübung seines Amtes die Halle durch-
schr i t t , s t rauchelte er, fiel ins Fass und erstickte. Als Hadding nun e r fähr t , 
dass sein Freund Hunding im Metfass umgekommen ist, e rhängt er sich.»8 

Man ha t diese Geschichte fü r eine böswillige Verleumdung der heidni-
schen Religion und fü r freie Erf indung gehalten.9 Eine Verunglimpfung hä t t e 
abe r n u r dann eine Wirkung getan, wenn man sich im Umlauf befindliche 
Geschichten dafür aussuchte. Eine völlig freie Erf indung hä t te keinerlei Ein-
druck gemacht . Dass hier eigentlich nicht der Freund, sondern der Friedens-
f rodi selbst ins Fass gehört , werden wir spä te r sehen. Aber eine solche Geschichte 
lässt sich, in welcher Tonar t auch immer, nicht einfach erdichten. Denken wir 
a n Telipinu, Ares, Mars, Glaukos und Cuchulinn, die alle aus «Unbedachtsam-
keit» im Fass landen, so dür f t e es nicht schwer sein, den leitenden Faden heraus-
zuf inden. 

Vielleicht ist der Tod im Metfass sogar in der Edda verborgen. «Die Göt-
t e r h a t t e n eine Fehde mi t den Wanen. Sie gingen zu einem Gefäss und spieen 
ihren Speichel hinein und schufen aus diesem einen Mann, der Kwasir heisst. 
Aber die Zwerge F ja la r und Galar t ö t e t en den Kwasir und mischten sein Blut 
mit Honig, und diese Flüssigkeit heisst se i tdem Met.»10 Der Speichel als Erzeu-
ger der Gährung ist a l tbewähr tes Braurezept . Das Blut s t ammt von der vor-
übergehenden Personifizierung. Die Weisheit des Kwasir aber s t ammt aus der 
a l t en Verbindung des Vegetationsgottes mi t dem Orakelgott. Für Snorri freilich 
s t a m m t sie aus dem Rausch. «Denn jeder, der davon t r ink t , wird ein Dichter 
und ein Weiser». Anschliessend aber sagt er : «Über Kwasir verbrei te ten die 
Zwerge das Gerücht, dass er an seiner eigenen Weisheit erstickt sei.» Ist er aber 
selbst der Met, so kann er personifizieit n u r im Metfass ersticken. 

Nach dem Kriege zwischen Asen und Wanen werden Geiseln gestellt , 
und da werden von den Wanen Njörd und F r e y gegen Hönir ausgetauscht, so 
als h ä t t e m a n denkle inen Frey gar nicht mitgezählt , und als die Asen noch 
Mimir als Begleiter hinzufügen, liefein die Wanen noch Kwasir nach. 

Das Nebeneinander von Njöid und F rey als kaum unterscheidbare Vege-

8 Saxo Grammat icus , H i s t ó r i a Danica, übers . 3 . von P . H E R R M A N N I , Leipzig 1 9 0 1 
I I K o m m e n t a r 1922. 

9 P . H E R R M A N N a . a . O . I I 9 6 . 
10 Über s , von G E R I N G — vgl. Thüle X X S. 120 ff . 
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ta t ionsgotthei ten ist nie erklär t worden. Aber es scheint doch so, als liefre uns 
dieses Nichtmitzählen des Frey beim Geiseltausch die Erk lä rung: Frey ist noch 
ein Kind. Auf kindliche Züge deute t schon das «Zahngeschenk», das die Äsen 
dem Frey in Gestal t von Alflieim gegeben haben. An seiner Zuständigkeit fü r 
die Vegetation h inder t ihn sein Alter so wenig wie Telipinu oder in Griechen-
land Triptolemos und Kore, die in der bildenden K u n s t als Kinder erscheinen. 
In den ugaritischen Epen wird fü r Baal ein l laus gebaut . Alle Göt ter haben 
Häuser . Wenn Baal e r s t e in s bekommen muss, so ist das wohl dasselbe wie das 
«Zahngeschenk» des Frey . 

Der nordische Mensch ist in seiner Jugend zu schwerfällig, um den behen-
den oder gar den «ungezogenen» Got t glaubhal t machen zu können. Das gelingt 
höchstens im Rüpela l te r , wodurch die kindlichen Scherze dann etwas roh und 
p lump ausfallen. 

König Fro tho III . , der Friedliche — wie alle Frothos euhemeristisclier 
Ausgabe des Frey — ist als junger König, obwohl schon verheiratet , noch sehr 
jugendlich unreif und daher zum Regieren völlig untauglich. Allerdings werden 
die übelsten und recht übermütigen Scherze, womit man sieh an seinem Hof 
die Zeit vertreibt , nicht von ihm sondern von seinen Vettern erzählt . Es wird 
aber auch nicht gesagt, dass er sich nicht daran beteiligt hä t te , zumindest f indet 
alles mit seiner Duldung und gewiss zu seinem Vergnügen s ta t t . «Die einen 
zogen sie an Stricken in die Höhe und peinigten sie in der Weise, dass sie sie 
wie einen Treibball auf und ab schwingen Hessen; andere Hessen sie auf eine 
Bockshaut t r e t en und brachten sie, wenn sie nicht aufpassten, auf den schlüpf-
rigen Fellen durch einen Zug an einem versteckten Seile zu Fall; anderen 
zogen sie die Kleider aus und zerfleischten sie durch Peitschenhiebe; andere 
hef te ten sie an Keulen und verhängten über sie eine Scheinaufhängung wie mit 
dem Strick; anderen sengten sie Bar t - und Kopfhaar mi t brennenden Kienspä-
nen ab»11 und andere rohe Scherze mehr. Dass gerade die Bevölkerung bei diesen 
seltsamen Sit ten gelit ten hät te , vermag Saxo nicht g laubhaf t zu machen. Dafür 
hä t t e er sich weniger kindische Scherze ausdenken müssen. Aber ersichtlich: 
er denkt sie sich nicht aus. Er ha t sie vorgefunden und müht sich k r a m p f h a f t , 
sie in seinem Hofzeremoniell unterzubringen. Da ja aber Frotho ehedem der 
Got t Frey gewesen ist, muss man sich ausser dem Zahngeschenk auch kind-
liche Scherze von ihm erzählt haben. Aber natür l ich hat er genau wie Apoll 
und Hermes nicht die Bevölkerung, sondern seine göttliche Verwandtschaf t 
mit seinen Knabenstreichen in Schrecken gesetzt. 

Aber dami t ist die Geschichte des kindlich unbesonnen Frotho noch nicht 
zu Ende. Wie Telipinu und Cuchulinn wird der junge König zur Vernunf t 
gebracht. Und höchst erstaunlicher weise ausgerechnet durch einen Sturz ins 
Wasser, hei dem die unausbleiblichen Erst ickungszustände mit geradezu wissen-

1 1 V 1 0 7 — H E R K M A N N : а . а . О . I 3 3 4 . 

2 Acta Antiqua V1II/1—2. 
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schaf t l icher Genauigkeit erzählt werden. Denn obwohl Fro tho in dem Brüder-
p a a r Eirik und Roller zwei verständige und keineswegs grämliche Lehrmeister 
ha t , n ü t z t alle Gelassenheit, mit der sie den unangebrachten Scherzen begegnen, 
n ichts , der eigentliche Umschwung erfolgt ers t durch das Wasserbad. In einem 
angebohr ten Schiff vers inkt der junge König, wird aber durch Eirik und Roller 
aufgef i sch t und wieder zum Lehen erweckt. Die Strafpredigt , die er über sich 
e rgehen lassen muss, erfolgt zwar auf die schlecht motovier te Absieht des 
Königs hin, sich das Leben zu nehmen, sie r ichtet sich aber hauptsächlich gegen 
seine bisher so wenig e rprobte Heldenhaf t igkei t . Von Stund an haben die kind-
lichen Streiche an seinem Hofe ihr Ende gefunden. Sollen wir nun wirklich 
g lauben , es bestünde kein Zusammenhang zwischen dem durch das Fass 
gehe i l t en zornigen Kind und Vegetationsgott Telipinu, dem von Minerva geba-
d e t e n Mars und dem durch das Wasserbad von seinen kindlichen Freuden 
gehei l ten jungen Fro tho , zu dessen Lebenszeit in Dänemark eine geradezu 
unwahrscheinliche Fruch tba rke i t geherrscht haben soll? 

Telipinu ist wie der Vegetationsgott häuf ig Orakelgott. So wundern wir 
uns n ich t , dass in der Glaukosgeschichte Kind und Weiser auseinandergefallen 
sind, wobei die Widerspenstigkeit erstaunlicherweise gerade dem Weisen zuge-
fal len ist . Im Mittelalter, in dem gleichen 13. J ah rhunde i t , dem auch die Fjöl-
nirgeschichte angehört, f inden wir aber beide noch vereint in der eigenartigen 
Figur des Zauberers Merlin. Dieser ist Kind und Weiser zugleich. E r ist der 
«vaterlose Knabe» — im Mittelalter ist sein Vater dann notgedrungen der 
Teufel —-, der schon als Kind mit seinen Prophezeiungen beginnt . Eigentlich 
ä n d e r t er sich nie. Denn obwohl er mehrere Generationen überlebt , bleibt er 
doch s t e t s der boshafte Kobold, der völlig wahllos mit seinen Prophezeiungen 
Unhei l anr ichte t oder ve rhü te t und seinen Spass daran hat, die Menschen seiner 
U m g e b u n g zu necken, zu verwirren, ja zu schädigen. Er s t i rb t nicht, sondern 
verschwindet durch Ans t i f t en einer Frau lebend in einem Sarkophag, in einem 
G l a s t u r m oder Felsgemach. Aber so nahe es auch liegt, dieses lebend Verschwin-
den f ü r das Gefängnis im Fass zu hal ten, so wenig leicht macht es uns hier eine 
Fülle von Sagen, deren Held nicht immer Merlin hiess, obwohl die Geschichten 
zum Schluss alle auf den einen übertragen werden. 

Die kymrische Sage, die in dem Sammelwerk der Mabinogion erhal ten ist, 
ha t uns das Fass am deut l ichs ten bewahrt .1 2 Aber wie so häufig erzähl t die eine 
Sage die gleiche Geschichte dreimal nacheinander , ohne dass bei einem noch so 
kühnen Austausch der handelnden Gegenstände und Personen der ursprüng-
liche S inngehal t verloren gegangen wäre. Man h a t immer nur die eine Erzäh-
lung b e a c h t e t und nicht bemerk t , dass erst die Dreizahl zu völliger Gewissheit 
einer d u r c h die Jah r t ausende fortgeschleppten, a l ten Überlieferung führ t . 

Beli, Sohn des Manogan, ha t drei Söhne: Lludd, Kasswallan und Nynwan. 

12 J . LOTH: Les Mabinogion, Pa r i s 1913. I 231. 
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Gemäss der Überlieferung ha t te er aber noch einen vierten, Llevelys. Dieser 
auf Grund der «Überlieferung» nachgeschickte Llevelys macht uns darauf auf-
merksam, dass die mit ihm verknüpf ten Sagen nachträglich in eine fertige 
Genealogie von Königen eingeflickt sind. E r erweist sich denn auch als der 
Weise schlechthin, und da er als Königssohn nicht einfach Hofbeamter sein 
kann, macht ihn die Sage kurzerhand durch eine Heirat zum König von Frank-
reich. 

Unter der Regierungszeit des ä l tes ten der Brüder Lludd brachen über 
Bri tannien drei Plagen herein, wie m a n noch niemals ähnliche gesehen h a t t e . 

Die erste war ein Volk, das man die «Corannier» nann te . Sie besassen eine 
derart ige Feinhörigkeit, dass man auf der ganzen bri tannischen Insel keine 
Unte rha l tung führen konnte , die sie n icht hörten, so leise man auch sprach, 
sobald nur der Wind sie davontrug. Auf diese Weise konnte m a n ihnen nichts 
anhaben . 

Die zweite bestand in einem grossen Schrei, den m a n in der Nacht des 
1. Mai an jedem Herd, das heisst unter jedem Dach der bri tannischen Insel ver-
nahm. Er durchdrang die Herzen der Menschen und jagte den Männern solchen 
Schrecken ein, dass sie jegliche K r a f t und Farbe, den Frauen, dass sie das Kind 
im Schoß und den jungen Leuten, dass sie ihren Verstand verloren. Tier, Bäume, 
Erde , Wasser, alles blieb unf ruch tbar . 

Die dri t te Plage war nicht weniger seltsam: mann konnte sich am Hofe 
des Königs noch so mühen, Vorräte zu sammeln, besass man genug an Essen 
und Trinken für ein J a h r , so verschwand es bereits in der ers ten Nacht. 

Da aber niemand den Grund der Plagen kannte und noch weniger wusste, 
wie man ihrer Herr werden sollte, beschloss Llud seinen Bruder Llevelys, den 
König von Frankreich, aufzusuchen, der wegen der Vorzüglichkeit seiner Ra t -
schläge und wegen seiner Weisheit bekann t war. Dieser kluge Mann wusste 
aber schon von allem, was sich in Bri tannien begeben ha t t e und kam dem Besu-
cher mit einem Schiff entgegen. Damit nun aber die feinhörigen Corannier nicht 
er fuhren, was gegen sie geplant wurde, liess Llevelys ein grosses Horn aus Kup-
fer machen und durch dieses Horm hindurch unterhiel ten sie sich. Aber was 
auch immer der eine dem anderen sagte, am anderen Ende kamen stets die 
widersinnigsten und unangenehmsten Vorschläge heraus. Llevelys e rkannte , 
dass der Teufel seine H a n d im Spiele habe, und liess das Horn voll WTein giessen 
um so den Teufel auszutreiben. 

Nachdem sie sich nun ohne Hindernisse unterhal ten konnten, versprach 
Llevelys, dem Bruder eine Art Insek ten zu geben, von denen er fü r ähnliche 
Fälle einige zur Zucht zurückbehalten solle. Den Res t solle er in Wasser auf-
kochen und dieses Wasser bei einer Versammlung seines ganzen Volkes unun-
terschiedlich über alle ausgiessen. Das Wasser würde das Volk der Corannier 
vernichten, seinen eigenen Leuten aber nicht den geringsten Schaden tun . 

«Was die zweite Plage deines Staa tes betrifft» fuh r er for t «so ist dies ein 

2 * 
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Drache. Ein Drache f remder Rasse k ä m p f t mit ihm und versucht, ihn zu besie-
gen. Das ist der Grund, dass euer Drache einen schrecklichen Schrei ausstösst . 
Auf folgende Weise wirst du es er fahren. Lass nach deiner Rückkehr die Insel 
nach Länge und Brei te ausmessen. An der Stelle, wo du den genauen Mittel-
p u n k t der Insel f indest , lass ein Loch graben, setze eine Wanne voller Met 
hinein und bedecke die Wanne mit einem Seidenmantel . Wenn du das getan 
hast , so wache in eigener Person und du wirst sehen, wie die Drachen in Form 
erschreckender Tiere mi te inander kämpfen. Zum Schluss werden sie in Drachen-
form in der Lu f t erscheinen und in Gestal t zweier Schweine auf den Mantel 
herabfal len. Sie sinken darin ein und ziehen ihn bis zum Grund der Wanne. 
Wickle dann den Mantel rings um sie herum und lass sie in einem Steinkoffer 
einschliessen und an der stärksten Stelle deines Staa tes vergraben. Sobald sie 
an diesem starken Or t sind, wird kein weiterer Überfall in Britannien sich ereig-
nen . 

Der Grund der d r i t t en Plage ist folgender. Ein mächtiger Zauberer t r äg t 
alle deine Vorräte an Essen und Trinken fort. Durch Magie und Zauberei 
schläfer t er alle Welt ein. Daher musst du selbst die Vorräte für deine Feste 
und Bankette bewachen. Dami t es ihm nicht gelingt, dich einzuschläfern, setze 
eine Wanne mit Wasser neben dich. Wenn du merkst , dass dich der Schlaf 
überfä l l t , so stürze dich ins Wasser.» 

Natürlich t r i t t alles ein, wie Llevelys es vorausgesehen und wie er es 
angeordnet hat te . Die Corannier s teiben an dem Insektenwasser, die Drachen 
sinken in Gestal t von Schweinen auf das Metfass und ein Riese versucht, durch 
süsse Gesänge alle Welt einzuschläfern und alle Vorräte fortzutragen, wird 
aber durch den so glücklich durch mehrere Stürze ins Wasserbad wachgehalte-
nen König daran gehinder t und verspricht nach einem anschliessenden Zwei-
kampf nie wieder ähnliches zu tun. Von da ab bis zum Ende seines Lebens 
regierte Lludd «in Fr ieden und Fruchtbarkeit». 

Bei dem Versinken der Drachen im Fass, das beachtlicherweise nicht 
ihren Tod bedeute t sondern nur Trunkenhei t mit nachfolgendem Schlaf, f inden 
wir die Geschichte in ihrer reinsten Form. Von dem Aufhören aller Fruchtbar-
kei t durch den Schrei des Drachen ist ganz ausführlich die Rede . Dass die Men-
schen erschrecken, lässt sieh begreifen, aber dass selbst Tiere, Bäume, Erde und 
Wasser unfruchtbar werden, rechtfert igt ein noch so grosser Schrei nicht. Ganz 
echt scheint auch der Einfal l zu sein, dass die Drachen in Form vonSchweinen, 
dem Tier der Mut tergot thei t , durch den Met einschlafen. Der Drache ist hier 
mittelal terl iches Kolorit . Vor allem ist der Schlaf — wie ja die ganze Vegeta-
t ion vorübergehend schläf t — ein wichtiger Zug der Sage. Cuchulinn schläft 
nach seinem dri t ten Bad. Telipinu schläft in seiner Weinlaube. Gerade sein so 
überaus ausgiebiger Schlaf br ingt die Göt ter in die Verlegenheit, darben zu müs-
sen, und erst da raufh in beschliessen sie, ihn zu suchen. Niemand findet ihn. 
Einzig der Biene gelingt es, ihn aufzustöbern und durch einen Stich zu wecken. 
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Auch die Biene ist At t r ibu t der Muttergöt t in und rückt den Honigwein, den 
Met, gleichwertig neben den Trauben wein. 

In irgend einer Form muss aber auch das Wasserbad dem kymrischen 
Dichter bekannt gewesen sein. Bei der Bewältigung der dr i t ten Plage schläft der 
König zwar nicht, aber er wird durch das Bad am Schlafen gehindert , was 
sagengeschichtlich kein Unterschied ist, sondern gewiss eine sicherlich als 
amüsan t empfundene «Erklärung». Nur die Verbindung Fass und Schlafen 
musste gewahrt sein. Da aber durch das Wasserfass die Fruchtbarke i t n icht 
deutl ich genug in Erscheinung t r i t t , verwandelt es sich oberdrein in eine A r t 
Füllhorn. Denn dass der Korb wirklich ein Füllhorn ist, ver rä t sein unbegrenz-
tes Fassungsvermögen, wenn es freilich den ganzen Reichtum auch aufschluckt 
s t a t t ihn auszuschütten. Der Riese muss ja im Besitz des Zauberwortes gewe-
sen sein, das den Korb wieder in ein echtes Füllhorn verwandel t . 

Ein Füllhorn ist aber auch einmal das Horn gewesen, durch das die bei-
den Brüder sich unterhal ten , obschon es hier lediglich als Sprachrohr dient . 
Technische Schwierigkeiten bestehen dafür nicht. Die uns erhal tenen Horner 
liessen sich zum Blasen und gleichzeitig mittels eines Stöpsels zum Trinken 
benutzen. Daher kann das Horn auch mi t Wein als dem gegebenen Desinfek-
tionsmittel gegen den Teufel gewaschen werden. Die babylonische Sprachver-
wirrung, die dieser darin anrichtet , erscheint für den For tschr i t t der Hand-
lung überflüssig, ist wohl aber nichts anderes als ein nicht leicht erkennbarer 
Ersatz fü r die dem Wein innewohnende Berauschung, die ja auch gewisse 
Sprachstörungen mit sich bringt. In der Ta t kreisen seine Vorstellungen ja 
rings um den Rauscht rank . Denn das Aufkochen der Insekten — sprich: Bie-
nen — als Spender des Rauschtranks wirken zwar reichlich waghalsig, en t s tam-
men aber durchaus dem gleichen Vorstellungskreis wie das Waschen des Trink-
und Blashornes mit Wein. Es erübrigt sich, nach einem historischen Vorbild 
f ü r die Corannier, die «Hornleute» zu suchen. Welcher Dichter hä t t e zu behaup-
t en gewagt, dass ein Sachse oder Normanne im Gegensatz zu einem echten 
Briten an einem Sprühregen aus Insektensud zugrunde gegangen wäre? Oder 
etwa, dass sie es an Trinkfest igkeit nicht mit ihnen h ä t t e n aufnehmen können? 

Wir begegnen den Hornleuten noch an einer anderen Stelle, diesmal in 
einem französischen Roman um die Wende vom 12. zum 13. J ah rhunde r t , dem 
«Perlesvaus».13 Hier ist neben der Parzivalsage viel anderes, im Keltischen 
besser bezeugtes Gut verarbei te t . Perlesvaus, wie jeder Ri t te r bereit, jedes sich 
ihm bietende Abenteuer zu bestehen, e r f äh i t von einer Insel Olifanz. Olifanz 
kann sowohl Elefant wie Elfenbein bedeuten, aber eine Elefanteninsel liegt fü r 
die Bretagne doch wohl zu weit ab. Das Elfenbein gehört ersichtlich zu dem 
Abenteuer im Schlosse des Kupferhorns, das, obwohl aus Kupfer , e inmal 
«elfenbeinern» genannt wird. Dieses Horn ruht auf vier Säulen und brül l t , 

13 W. A. NITZE—T. A. JENKINS: Le H a u t Livre d u Graa l Perlesvaus, Chicago 
1932. V 5923—5959. 
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wenn jemand das Schloss be t r i t t . In diesem Hoin wohnt ein böser Geist, der zu 
weissagen versteht . Die bemerkensweiteste Eigenschaft des Homes ist aber die, 
dass es den Schlossbewohnern alles, was sie brauchen in solcher Fülle verleiht, 
dass es ihnen an nichts mangelt , was sie irgend wünschen könnten. Es ist also 
im wahrs ten Sinne des Wortes cornu copiae, das Füllhorn. Da Perlesvaus die 
Hornanbeter , allerdings nur die, die sich nicht taufen lassen wollen, vertreibt , 
ver lässt der Teufel das Horn und dieses schmilzt. Spätere Abschreiber haben 
das Horn als allzu bedenkl ich empfunden und daraus einen Turm gemacnt. 
Aber einen kupfernen T u i m auf vier Säulen, der brüllt , weissagt und Überfluss 
spendet , dafür gibt es selbst in mittelalterlicher Erzählung keine Parallele. 
Dagegen ist das Horn in seiner Doppeleigenschaft als Dias- und Trinkhorn mit 
jeweils wunderbarer Wirkung als das des Oberon gut bekannt . Das gabenspen-
dende Gefäss in Gestal t eines Bechers, aus dem der Wein fü r jeden tugendhaften 
R i t t e r quillt, wäre n icht nötig gewesen als zweite Gabe für l luon. Es stellt nur 
eine Verdoppelung dar . 

Die Geschichten von Llud und Llevelys haben das Gefäss als Metfass, 
als W'asserbütte und als Füllhorn bewahr t . Auch die Beziehung zu der mit dem 
Vegetationsgott dahinschwindenden Fruchtbarkei t ist in allen drei Fällen deut-
lich. D a f ü r ist aber der Kindergot t samt seinen trotzigen Zornausbrüchen hin-
ter den Teufeln und Dämonen verschwunden. Dieser Kindergot t aber erhäl t 
sich in den Merlingeschichten.14 In der f rühesten Fassung der Sage t r i t t der 
Name Merlin freilich noch nicht auf. Das vaterlose, weissagende Kind nennt 
sich Ambrosius, woraus d a n n später Merlinus Ambrosius wird. «Ambrosius» ist 
n icht lediglich der Unsterbl iche, sondern gerade der durch göttliches Ambrosia 
Unvergängliche, doch wohl der, der den Göt tern das Ambrosia garantierte. Es 
gibt keinen antiken G o t t Ambrosius. Es ist dies nichts als mittelalterliche 
Benennung des Vegetationsgottes. Der Name Merlin ist keltisch, Myrddin, 
undurchs icht ig und vei mutl ich bedeutungslos. 

Ausser dem Namen Ambrosius schwindet zunächst alles aus der Ge-
schichte, was auf die Vegetat ion hinweist und macht einem Historisieren Platz. 
Der römische Feldherr Vortigern versucht eine Festung zu bauen, sie fä l l t aber 
immer wieder ein. Die befragten Weisen erkennen, dass nur das «vaterlose 
Kind» Auskunf t zu geben veimag, dass sie dabei aber selbst ums Leben kom-
men würden . Um dies zu verhindern, erklären sie, man müsse auf der S tä t te 
das B l u t e i n e s vaterlosen Kindes ausgiessen. Merlin, der um den Anschlag weiss, 
wird zwar gefunden, er en t l a i v t aber die Verräter und gibt den Grund des stän-
digen Einstürzens an. U n t e r den Fundamenten des Gebäudes bef indet sich ein 
Wassertümpel , in dem zwei Drachen wohnen. Sie werden durch die darauf-
gesetzten Steine gestöi t , bewegen sich und bringen die Mauern zum Einstürzen. 

14 E . BRUGGER: L ' e n s e r r e m c n t Morlin. Zeitschr. f. f r . Spr. u. L i t . 29—35.1 n For t -
s e t z u n g e n 1906—1909. 
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Man gräbt nach und lässt das Wasser abfliessen. Daraufhin geraten die Drachen 
in Streit , wobei wie in der Llevelysgeschichte der als der heimische erklärte 
Drache den Sieg davont iäg t . 

Hier ist nun anscheinend der Gedanke der gestörten Vegetation ver-
schüt te t und der Bottich zu einem Tümpel geworden. Nun werden wir später 
sehen, dass der Tümpel, das Wasserloch, nur eine andere und nicht weniger 
a l te Variante des Fasses ist. Somit wäre die Geschichte nicht schlechter als die 
kymrische Fassung. Das einzige, was völlig abhanden gekommen ist, ist das 
Motiv, dass der Got t oder der aus ihm hervorgegangene Held selbst im Fass 
eingeschlossen ist, vorübergehend oder f ü r immer, das Fass als Gefängnis. Mög-
lich freilich, dass die nach ihrem Erwachen sofort in Strei t miteinander gera-
tenden Drachen auf irgendeinem Wege auf den «schlechten Zorn» des Telipinu 
zurückgehen, der ja s t a t t des kleinen Gottes ins Fass gesperrt wird. Daneben 
wusste die Sage aber noch recht genau, dass die eigentliche Bedeutung des 
Fasses das Grab ist. Aber dies gehör t in einem Roman nicht in die Jugend-
geschichte sondern ans Ende. So geschieht es, dass das Gefäss ein zweitesmal 
erscheint , diesmal wirklich als Grab. 

Merlin wird von einer Frau — auch in der hethitischen Fassung ist es eine 
Frau , wie auf den etruskischen Spiegeln und Cisten stets Minerva — lebend in 
das Fass oder, wie es liier erscheint, in einen Sarkophag mit unverrückbarem 
Deckel gesperrt . Die Motivierung war angesichts eines Weisen und Zauberers 
nicht leicht zu f inden. Sie geriet aber so gut , dass man tatsächlich stets geglaubt 
ha t , die mittelalterlichen Romanschreiber hät ten die Geschichte von Anfang 
bis E n d e er funden und sich lediglich vom Fabliaux, dem zeitgenössischen 
Schwank, beeinflussen lassen. Der Zauberer Merlin, der ja von vorn herein 
koboldartige und keineswegs sympathische Züge t rägt , verliebt sich in eine 
junge Frau , die ihn gern loswerden möchte, die aber*Angst vor ihm hat . So 
bestr ickt sie ihn so lange, bis er ihr seine gesamte Wissenschaft verraten ha t , 
die sie dann gegen ihn selbst anwendet , indem sie ihn durch Zauberei in die 
G r u f t bann t . Sie hä t t e ihn ja nun auf die verschiedenste Weise mit Hilfe ihrer 
Zauberkünste fernhal ten können — e s wird sogar sehr ausführl ich beschrieben, 
wie sie dies lange hindurch t u t — , an dem überlieferten Ende des lebend Ver-
schwindenden konnte die Erzählung aber nichts ändern. Denn gerade dieses 
war der Ausgangspunkt. Hier ist nun aber bemerkenswert, wie in den als Bei-
spiele für gerade dieses Ende dienenden Geschichten der in der f laupterzäh-
lung verschwundene Vegetationsgott wieder zum Vorschein kommt und — da 
die Er innerung an die Geschichte aus ferner Zeit zu s tammen scheint — in 
bewusst ant ikem Gewände. 

Niniane oder Viviene, so heisst die Frau. Meist aber einfach die «Frau 
vom See». Ihr Vater Dionas h a t seinen Namen von seiner Pa te , der Güt t in 
Diana, und da die Geschichten alle an dem See der Diana spielen, scheint auch 
Niniane, die als «Jägerin» in die Merlingeschichte eintr i t t , nur eine Verdreliun 
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l ind Verunklärung des Namens Diana zu sein. Sie ver langt von Merlin, dass er 
ihr an dem gleichen See ein Anwesen baut , wo schon Diana ein solches besaß. 

Diana war eine grosse Jäger in — so erzählt der Dichter — zur Zeit des 
Vergil, lange vor Jesus Christus. Sie liebte diesen See besonders und wohnte 
dor t . Der junge Faunus , Sohn eines Königs, verliebte sich in sie und wurde 
ihr Liebhaber. Da sie verlangte, dass er immer bei ihr sei, verliess er ihretwegen 
E l te rn und Freunde. Sie bauten sich am Ufer des Sees ein prächtiges Anwesen. 
Aber nach zwei J a h r e n verliebte sich Diana in einen Ri t te r mit Namen Felix, 
und da dieser sich vor dem Nebenbuhler fürchtete , beschloss sie, sich des Fau-
nus zu entledigen. In der Nähe des Sees befand sich ein Sarkophag, den ein 
Zauberer namens Demophon err ichtet und mit hei lkräf t igem Wasser gefüll t 
h a t t e , so dass jeder, der darin badete , wieder gesund wurde. Diana liess nun 
das heilkräftige Wasser aus dem Sarkophag ausschöpfen. Eines Tages kommt 
F a u n u s verwundet von der Jagd zurück und ist sehr be t rüb t , die Badewanne 
leer zu finden. Diana schlägt ihm vor, sich dennoch hineinzusetzen, sie wolle 
ihm selbst ein heilkräft iges Bad bereiten. Dazu würde sie den Deckel darüber-
sti i lpen und das Bade wasser durch eine darin befindliche Öffnung hineingiessen. 
Dies geschieht, aber s t a t t des heilenden Wassers giesst sie flüssiges Blei hinein. 
Es heisst von dem Deckel ausdrücklich, er wäre so schwer, dass der im Sarko-
p h a g Befindliche niemals aus eigenen K r ä f t e n herauskommen könne.15 

Man ha t sich über diesen seltsamen Sarkophag mi t Deckel und Loch und 
seine Eigenschaft, als Badewanne zu dienen, so gewundert , dass man ihn kur-
zerhand fü r eine Zisterne erklärt hat , obwohl eine solche neben einem schönen 
Waldsee doch wahrlich nicht nötig ist. Der französische Text sagt auch ganz 
deut l ich «tombe». Aber es ist doch ersichtlich, dass dieser Sarkophag eine grosse 
Ähnlichkeit mit dem Fass hat, in dem Ares und der Zorn des Telipinu sitzen, 
ein Fass, das ebenfalls e inen Deckel ha t , den der dar in Befindliche von innen 
her n icht anheben k a n n . Und das heilsame Wasser, in dem Verwundete sich 
gesund baden, ist n icht nu r die aus dem Fass en t s tandene Badewanne, in der 
Mars und Cuchulinn gebade t werden, sondern zugleich Symbol der gestörten 
und wiedererstehenden Vegetation, das Metfass, in dem man ei t r inken kann 
wie Glaukos, Fjölnir und Hunding oder einschlafen wie die Drachen des Lludcl. 

Auch den Namen Faunus wird m a n nicht fü r eine Verlegenheitslösung 
ha l ten , auch wenn er nichts weiter bedeuten will als den Got t von Feld und 
Flur , den Gegenspieler der Diana. 

I n der zweiten Erzählung Merlins ist das Heilbad verschwunden mitsamt 
der Göt t in , geblieben ist nu r der Sarkophag. Dieser s teh t in einer schön aus-
ges ta t t e t en Grotte und en thä l t die einbalsamierten Leichen zweier Liebenden, 
die die Grot te heimlich bewohnten, da der Vater des Königssohnes mit dem 
Verhältnis nicht e invers tanden war. In diesen Sarkophag sperr t Niniane durch 

1 5 G . P A R I S — J . U L R I C H : Merlin, Par is 1 8 8 6 I I 1 4 7 f f . — B R U G G E R I V 1 9 0 9 . 19 f f . 
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ihre Zauberkünste Merlin ein. Die Geschichte ist etwas nervenzerreissend, da 
zwar der Dichter, aber keineswegs der Leser vergisst, dass der Sarkophag durch 
die Liebenden ja schon besetzt ist. Sehr euhemeristisch veranlagte Erzähler 
lassen es offen, ob Merlin darin umkommt oder ewig lebt. Ih r schlechtes Gewis-
sen gegenüber dem verheimlichten Fort lehen veranlasst sie aber, Merlin wenig-
stens noch einen furchtbaren Schrei ausstossen zu lassen. Diesen Schrei hör t 
Baudemagus, ein t ap fe re r Ri t ter , dem sich aber sonst nichts Rühmliches oder 
Unrühmliches nachsagen lässt, es sei denn die Tatsache, dass er der König 
des Landes Gorre ist, «von dem niemand je zurückgekehrt ist». Dieser Baude-
magus, der aber ruhig ausserhalb seines gefürchteten Landes spazieren geht , 
un te rhä l t sich mit Merlin, der ihm die Aussichtslosigkeit, den festgezauberten 
Deckel abzuheben, erk lär t . Damit endet die Geschichte und alles war te t auf 
das bis zum heutigen Tage nicht erfolgte Wiedererscheinen des eingesperiten 
Zauberers. 

Wir sehen, dass das Grab Merlins schon recht nahe an die Kyffhäuser -
und Tannhäusergeschichten rückt, an den Berg als Paradies, in dem die Toten 
wohnen, an den Berg als Höhle und Grab zugleich. Das Motiv, dass der Vege-
ta t ionsgot t wieder aufersteht , e rs ta r r t im Mittelalter zur Hoffnung, die nie 
erlischt. E r wird wiederkommen und mi t ihm das goldene Zeitalter, das zu 
seinen Lebzeiten bestand. Im Mittelalter ist das goldene Zeital ter ein r i t ter-
liches, und höchstes Ideal ist die Prouesse, ein schwer übersetzbares Wort , 
dessen reinster und höchster Vertreter, Ai tus , gleichfalls nicht s t i rbt sondern 
auf der Insel Avalun verschwindet. Die koboldhaften Züge Merlins Hessen ihn 
wenig geeignet erscheinen, selbst der Held des goldenen Zeital ters zu sein. So 
geschieht es wie immer, dass die Sage bei unbequem werdenden Zügen diese 
ganz einfach auf zwei Personen verteil t . Der eigentliche Ambrosius, der Unsterb-
liche, war ja ursprünglich Merlinus. So konnte die gewissenhafte Sage ihn so 
wenig wie Artus s terben lassen. Der Ausweg war gegeben: das Fass oder der 
Sarkophag als ewiges Gefängnis. 

Die Frau, die Merlin lebendig in das Grab einsperrt , ist «die Frau vom 
See». Dem mittelalterlichen Sagenerzähler ist eine Frau vom See aber unheim-
lich. So wie er die Göt t in Diana in ein Fräulein verwandelt , so auch Viniene 
in eine gewöhnliche Demisele, die nicht e twa in einem See wohnt, sondern 
— wenn nicht übe rhaup t in einer benachbar ten Meierei — in einem Glas- oder 
Nebelhaus, das die Vorstellung, es handle sich um einen See, nur vorspiegelt. 
Andere Romandichter sind weniger aufgeklärt . Sie behal ten den See und 
machen zu seiner Bewohnerin Morgan la Fée. Warum aber e rhä l t sich der See 
so beharrl ich in der Geschichte? In der Antike wissen wir nichts von einem See. 
Hier erscheint lediglich das Fass. Nun h a t Morgan la Fée sonst nicht die Eigen-
schaft , ehemalige Liebhaher aus dem Wege zu räumen, da fü r h a t sie aber einen 
nicht weniger erschreckenden Zug: sie raubt kleine Kinder . So stiehlt sie den 
kleinen Lancelot in dem Augenblick, wo seine Mutter dem verwundeten Ga t t en 
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zu Hilfe eilt , e rz ieh t ihn in ihrem u n t e r Wasser bef indl ichen Schloss, um ihn 
d a n n später als vo l lende ten R i t t e r wieder in die Welt zu schicken. Man h a t sich 
eigentl ich wenig Mühe gegeben, diesen wunderl ichen Tr ieb zu erklären. Es sei 
e b e n ein Märchenzug. Aber Märchenzüge sind ja selbst de r Erk lä rung bedür f t ig . 

Man könn te die Geschichte nun so ansehen, als ob die Fee das schutzlose 
K i n d habe r e t t e n wollen, um es d rohenden Gefahren zu entreissen. Der höfische 
R o m a n will es en t sch ieden n i c h t so vers tanden wissen. Trotzdem könn te 
es der Ausgangspunk t gewesen sein. Wieder ist es Homer , der uns mit seinen 
se l t samen Geschichten zu Hilfe kommt . Thetis , eine Meergöt t in , die uns te rb-
l iche Mut te r des Achill , n i m m t den von Lykurg ver fo lg ten Dionysos, der sich 
aus Angst ins Wasser ges tü iz t ha t , noch zusätzlich in ih rem Kolpos auf (Ilias 
VI 134). Der Kolpos ist der Bausch, der sich oberhalb des Gürtels durch das 
R a f f e n des Gewandes bi ldet . S teckt m a n e inen Gegens tand von oben her hinein , 
so erweist er sich als Hand ta sche . Aber d a n n kann Dionysos nur ein Säugl ing 
gewesen sein. 

Dass Dionysos noch nicht zwei J a h r e a l t ist, obwohl er doch schon ver-
an twor t l i ch f ü r d a s Rasen der F r a u e n ist, ergibt sich schon dadurch, dass 
L y k u r g seine A m m e n mi t dem Ochsenstachel bedroh t . Da ja aber der kleine 
Dionysos, den L y k u r g verfolgt , nicht gu t ein anderer sein kann als der kleine 
Te l ip inu , liegt es n a h e , in dem Kolpos oder in dem Wasser oder in beidem die 
En t sp rechung f ü r das Fass zu sehen. 

Nicht viel grösser werden wir uns den gleichfalls von Thet is in ihrem Kol-
pos aufgenommenen l l epha i s tos zu denken haben, den seine Mutter H e r a aus 
d e m Himmel wir f t , als es sich herausste l l t , dass er h i n k t (Ilias XVII I 398). Es 
muss eine al te Sage gegeben haben, in der l l epha i s tos noch nicht lediglich 
Schmied war und in der seine schon du rch das Hinken ausgedrück te Beziehung 
zur Vegeta t ion noch n ich t unkennt l i ch geworden war. Alle h inkenden Schmiede 
de r Sage e n t s t a m m e n dem Wasser. Trébuche t , der «Stürzende», wohnt in e inem 
See, die Mut te r des Wie land ist eine Wasserfee. Diese rä t se lha f t e Beziehung 
z u m Wasser k l ä r t sich aber sofort , wenn wir uns den See n i c h t allzu gross vor-
s te l len . In der Merl insage h a t er die Grösse eines Burghofs . Nehmen wir aber 
d e n Ivolpos der The t i s als verb indendes Glied und als zusätzliche Verdoppe-
lung , so erweist sich der See als ein Wasserloch, engl isch pit, was zugleich 
G r u b e u n d Grab b e d e u t e t , aber sowohl mi t der deutschen P f ü t z e wie mi t der 
B ü t t e s ta mm ver w a n d t ist . 

I n Malorys Morte d ' A r t h u r sagt B a l a a n zu seinem Bruder Balaain, nach-
d e m sie sich gegensei t ig tödl ich v e r w u n d e t haben : «We came out of one tomb, 
t h a t is to say one m o t h e r s be ly a n d we shall ly bo th in one pit.» «Aus e inem 
G r a b e gingen wir he rvor , das heisst : aus e iner Mut te r Schoß und so mögen wir 
g e m e i n s a m in e iner G r u b e liegen.» 

Die Gleichung tomb, bely und pit is t in der B e d e u t u n g Wasserloch im 
mit te la l ter l ichen Rechts leben durchaus lebendig, «pit a n d gallows», Wasserloch 
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und Galgen, ist ein te rminus des Feu dal rechts und bedeu te t das Recht des 
Feudalherren Frauen zu ersäufen und Männer zu hängen. In beiden Fällen 
fliesst kein Blut. Man zieht sich dadurch , dass man die Menschen der N a t u r 
unversehr t zurückgibt, auch bei e inem Fehlurtei l keine Blutschuld zu. Bedeut-
sam ist aber die Auf te i lung auf die Geschlechter. Es ist n icht anzunehmen, dass 
man im Mittelalter jemals einen Mann strafrechtl ich e r säu f t und eine F r a u 
gehängt habe. Und so werden wir die Lösung, die Sophokles fü r die Entwicklung 
seiner Antigone-Tragödie gebraucht, als dichterische Freihei t zu werten haben. 
Antigone erhängt sich in dem Gefängnis, in das sie lebend eingemauert ist . 
Auch Jokas t e e rhäng t sich. Das E inmauern eines — oder bessereiner — Leben-
den ist, vie v i r nun vissen, ein ech te r Sagenzug. U n d so hä t t e sich eigentlich 
Ödipus erhängen müssen an Stelle der Frauen. Dami t wäre er nach a l t e m 
Volksempfinden genau so als nicht eigentlich gestorben anzusehen gewesen, 
wie es die Sage in seinem Verschwinden im Dämmer beibehält . In Eteokles 
und Polyneikes aber haben wir die Entsprechung zu Balaan und Balaain. Beide 
tö ten sich gegenseitig. Das Inzestmotiv der Ödipussage ist eigentlich nichts als 
Betonung des e inen Mutterschoßes, aus dem alles s t a m m t , denn damit rücken 
die Motive nur enger aneinander: die Zwillinge, das lebend Eingemauertwerden 
und elas Sicherhängen. Nun ist abe r der fussgesebädigte Ödipus, «Schwellfuss» 
ja tatsächlich Hinkender , Nachfahre des Telipinu. Seine Jugendgeschichte 
gleicht völlig der des Telephos, der nicht nur durch seinen Namen — Teleplros-
Telipinu — mit dem hethitischen G o t t identisch ist, sondern vor allem d u r c h 
die Geschichte, wie e r durch eine Weinranke am Fuss festgehalten wird und zu 
Fall kommt, eine Geschichte, die m a n sich auch von Lykurg erzählte, dem von 
Thet is in ihrem Kolpos aufgenommenen Ammenpflegling. Sicherlich ist das 
Grab der Antigone sagengeschichtlich «älter» als der Kolpos der Thetis oder 
gar das Fass, in dem der Zorn des Telipinu sitzt. Aber die Bedeutung ist i m m e r 
dieselbe: das Grab und — wie wir nunmehr hinzufügen müssen — die Grube 
als Wasserloch, ist der Mutterschoß, aus dem alles Leben s tammt. 

Man ist in nordischen Moorfunden auf die wohlerhal tenen Leichen vor-
nehmer Leute gestossen. Sie waren keineswegs in e inem Tümpel e r t r änk t wor-
den. Man ha t t e sie vorher erwürgt und so trugen sie — man kann nur sagen — 
als Ehrenzeichen und Ausweis noch den Strick um den Hals. Hier h a n d e l t es 
sich gewiss nicht um eine Strafe sondern um ein Opfer, mit dem man der H u n -
gersnot steuern wollte. Dies l eh r t schon der Mageninhal t der Gestorbenen. 
Einem Gerichteten wie einem Geopfer ten hä t te man gewiss eine reichliche Hen-
kersmahlzeit bewilligt, aber m a n verfügte nicht darüber . So hat te m a n ihm 
als letzte Nahrung einen Brei von nach unseren Begriffen nahezu ungeniess-
baren Kräu te rn vom Wegesrand vorgesetzt.1 6 Man besass nichts Besseres. Es 
herrschte — wie sich auch sonst nachweisen lässt — eine allgemeine No t . So 

18 E . GRAF OXENSTIERNA: D i e N o r d g e r m a n o n . S t u t t g a r t 1957. s . 25. 
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v e r t r i t t der vornehme Geopferte den s te rbenden Vegetationsgott , den Gott , der 
du rch sein Verschwinden die Hungersnot verursacht. Man hof f t , dass er — na-
tü r l i ch in Wachstum und Besitz — wiederersteht . Aber d a n n darf der Ge-
opfe r te , der gewissermaßen den Got t ve r t r i t t , nicht s terben. Es darf kein Blut 
f l iessen. Man e rwürg t ihn. Damit k e h r t er unverletzt in den Mutterschoß 
zu rück . 

Es ist e igenar t ig zu beobachten, dass auch die euhemerist ische Erzäh-
lung keinen der aus dem Vegetat ionsgot t herausgesponnenen Könige — und 
es sind deren gar n icht wenige — an e iner Verletzung, also e twa in der Schlacht, 
s t e rben lässt, was fü r e inen nordgermanischen König doch gewiss keine befrem-
dende Todesart gewesen wäre. Der e r s te in der Reihe dieser dänischen Könige, 
Hadd ing , den wir schon als Hinkenden kennen, erhängt sich. Aher auch alle 
ande ren ersticken ohne alle Ausnahme. F r o t h o I erstickt in seiner Rüstung, von 
F r o t h o I I wird nicht ber ichtet , ob und wie er stirbt, Frotho I I I e r t r i nk t um ein 
H a a r — wir sprachen bereits von den beglei tenden Ums tänden —, er kommt 
aber d a n n wie Tammuz/Adonis durch das Horn einer See-Kuh um. Hier ist 
wohl bewusst eine ande re Sagenfassung gewähl t , da das Ers t icken schon durch 
das B a d im Meer ve rb rauch t war. F r o t h o IV und Frotho V erst icken beide im 
Rauch e iner Brenna, e iner im Norden r ech t geläufigen Form der Kriegführung. 
Es wird aber ausdrücklich gesagt, dass sie n icht verbrennen, sondern ersticken. 
F r o t h o V re t t e t sich noch in ein Gewölbe und kommt dort im R a u c h um. Man 
gibt sich demnach Mühe, keine falschen Vorstellungen a u f k o m m e n zu lassen. 
Der kelt ische Cormac, auf den wir gleich zu sprechen kommen, ers t ickt an einer 
F i s c h g r ä t e . 

Alle diese Könige haben Beziehungen zur Fruchtbarkei t , alle sind Urhe-
ber e ines goldenen Zei ta l ters . 

«Nach Njörds Tod bekam Frey die H e r r s c h a f t . . . E r war allbeliebt und 
an Glücksjahren reich wie sein Vater. . . Zu seiner Zeit fing der Frodi-Friede 
an und damals gab es f ruch tbare Jah re d u r c h alle Lande» (Heimskringla 9).17 

«Unter der Her r schaf t des Fr iedfrodi war solche Fruchtbarke i t , dass die 
Acker sich selbst besä ten und niemand f ü r den Winter zu sorgen brauchte.» 
«In Fr iedf rodis Tagen gab es unglaublich reiche Ernten und Bienenschwärme. 
Acker u n d Wiesen b lüh ten von selbst. Das Gras grünte ungeheissen.» 

Vor allem die Bienenschwärme sind bemerkenswert , als die Urheber des 
Metes. D e n n man f r a g t sich, warum in d e r Sage die F ruch tba rke i t immer 
gerade als Met oder Wein erscheinen muss. Warum nicht als Brot la ib als das 
eigentlich bäuerliche P roduk t? Der Grund ist wohl der, dass der Frodifriede 
nicht um seiner selbst willen erzählt wird, sondern innerhalb eines Mythos 
erscheint , von dem sich Res te noch in a n d e r e n Motiven erhal ten haben, so in 
den Jugendstre ichen des d r i t t en Frotho, in den vielerlei Fussschäden. Von dem 

17 T h ü l e X I V S. 3G. — vgl. Thüle X X S. 195. 
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sonst schlecht bedachten Fro tho III e r fahren wir wenigstens, dass er nicht ein-
mal laufen konnte. E r wurde immer getragen. Saxo meint freilich — aus Liebe. 

Dieselbe umwahrscheinliche Fruchtbarke i t f inden wir aber auch bei dem 
an der Fischgräte erst ickten keltischen Cormac. «In Cormaes Zeiten wurde das 
Kalb nach drei Monaten geboren und die noch ganz tolpatschigen Färsen ha t t en 
schon gekalbt . In jedem, noch nicht knietiefen Gewässer f ing man Lachse in 
jeder Masche des Ne tzes . . . Zu seiner Zeit konnte man beim Spazierengehen 
mit dem Finger Honig aufschlecken, denn es heisst, dass wegen der Gerechtig-
keit des Coimac der Honig vom Himmel regnetç. Zu seiner Zeit konnte man 
nicht genug Gefässe finden, denn die Kühe ergossen ihre Milch ohne Unte r -
lasse1 8 

Dass diese Könige, die nicht s terben dürfen, es sei denn ersticken, auf 
den Got t der Fruchtbarkei t , auf Frey, zurückgehen, ist gewiss. Aber ist es 
wirklich nur ein böser Scherz, wenn ihre engsten Freunde im Metfass er t r inken? 

Natürl ich h a t man in Dänemark so wenig wie bei den Iren etwas von 
Tel ipinu 'gewusst . Die Sage erhielt sich in einer für uns nicht mehr zu erken-
nenden Gestal t auf einem nicht mehr zu erkennenden Wege. Vor allem aber 
erhielten sich die zugrunde liegenden Vorstellungen. Die mütterl iche Erde 
erscheint unter dem Symbol des bergenden Gefässes, das zugleich das Grab ist. 
Zur Mut ter gehöi t aber unweigerlich das Kind . Denn das Kind ist das A t t r i bu t 
der Mutter wie das Gefäss, und zwar das kleine Kind, das selbst dann, wenn es 
die gesamten mit der Vegetation verknüpf ten Vorstellungen an sich zieht, 
immer Kind bleiben muss. Kore, das Mädchen, und Triptolemos, der Getreide-
bringer, werden als Kinder dargestellt , kleiner gestal te t als Erwachsene. Will 
aber die erzählende Sage glaubhaf t machen, dass ihre Helden Kinder sind, so 
muss sie ihnen kindliche Züge leihen. Hauptkennzeichen des Kindlichen ist 
seine Unbesonnenheit . Wir brauchen fü r das Motiv der Unbesonnenheit , des 
Wütens, des Rausches gar keinen anderen Grund zu suchen als den, dass der 
Vegetat ionsgott sich von der Mutter nicht lösen darf, so verschieden das Wüten 
auch allmählich gedeute t wiid. 

Denn nicht immer bleibt das Wüten bei dem Kind , es kann auch auf die 
Mut ter übergehen. Die Mänaden des Dionysos sind nicht beliebige junge Mäd-
chen, es sind Ammen und Mütter, die ihre eigenen Kinder zerreissen. Den 
Übergang erkennen wir aus der Melikertessage. Zeus gab den kleinen Dionysos 
der Ino in Pflege. Aus Eifersucht macht I l e ia sie wahnsinnig, woraufhin sie den 
einen ihrer Knaben in einen Kessel mi t siedendem Wasser wirf t und mi t dem 
anderen, Melikertes, ins Meer springt. Melikeites heisst «Honigschneider». E r 
ist also der Metbiauer . Wir e ikennen hier deutlich, dass das Meer nur eine Ver-
doppelung des Kessels ist und eigentlich dasselbe. Denn wie sollten wir geiade 
bei dem Ei t runkene 11 den seltsamen Namen erklären? Honig und Weinstock, 
die Grundsubstanzen des Rauscht ranks , wechseln beliebig. 

18 ST. I I . O'GRADY: Silva Gadclica I I 1892. S. 97. 
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In der Inogeschichte ist ausser dem Meer noch der Kessel gewahr t . 
E r gehört in der T a t zu Dionysos. Denn auch dies ist ein s terbender und wieder 
erstehender Got t . I n seiner Kindesgestal t heisst er Zagreus. Der Knabe, Sohn 
des Zeus und der Demeter oder Persephone, wird, während er mit Knöcheln, 
Kreiseln und Bällen spielt, von zwei T i t anen oder K u r e t e n -— es ist völlig 
gleichgültig von wem — zerrissen und die einzelnen Teile werden in einem 
Kessel mit siedendem Wasser gekocht. Aus der Medeageschichte wissen wir, 
dass Zerreissen und Sieden eine Wiedergeburt verheisst. Zwar erzählt die Sage, 
dass die zerrissenen Glieder / les Zagreus begraben wurden und dass aus ihnen 
der Weinstock emporspross, auf schwarzfigurigen Vasenbildern aber springt 
der junge Gott heil und munter aus dem Kessel, der von Weinreben umrank t 
ist. Als Weinstock oder als der Got t selbst — in jedem Fall wird Zagreus als 
Dionysos wiedergeboren. 

Wir könnten annehmen, dass die Mänaden, die rasenden Mütter, eine 
Spä t form der Geschichte wären. Dionysos ha t mit Zagreus seine Kindesgestal t 
h i n t e r sich gelassen. Aber jedes zerrissene L a m m ist ge wissermassen* der Got t 
selbst , jeder Blut- und Weinrausch der Zorn des jugendlichen Gottes. Gerade 
der Blut- und Weinrausch, scheinbar losgelöst von dem jugendlichen Gott , ist 
das äl teste, was wir überhaupt besitzen. 

In Ägypten wird der Vegetationsgott zu Horus, dem Daumenlutscher . 
Die Ägypter sind immer schlechte Kinderbeobachter geblieben. So geschieht 
es, dass nicht der kleine Horus zum Wüterich wird wie Telipinu, der als ihn 
die Biene weckt, ganz einfach alles kurz und klein schlägt, hier wird die Mut ter 
zur Hasenden. Aus dem Kinderzorn wird Blutrausch, aus dem Symbol der 
Fruchtbarke i t , dem Gerstensaf t , wird Trunkenhei t . Kein Wunder, dass das 
W ü t e n der Hathor — Ha tho r heisst «Haus des Horus», wir würden sagen 
«Wiege des Horus» — auf uns ausserordentl ich befremdend wirkt. 

Freilich brauchen wir die ganze Geschichte nicht ernster zu nehmen als 
den Kinderzorn des Telipinu. Sie s te l l te inen jener zahlreichen Fälle dar, wo der 
Erzähler als echter homo ludens zeigen will, dass er einer schon recht dramat i -
schen Geschichte noch weitere dramatische Züge abgewinnen kann, ohne etwas 
Wesentliches auszulassen. Re, der höchste Gott , der Vater der Göt ter und Men-
schen, war alt geworden. Seine Knochen ers ta r r ten zu Silber, seine Glieder zu 
Gold, sein Haar zu Lapislazuli, eine zwar ehrenvolle, aber doch unbequeme 
Form des Alterns. Dadurch verloren die Menschen an Respekt und wurden 
schlecht . Er liess nun heimlich die Göt ter zusammenrufen, dami t die Menschen 
nicht merkten, dass m a n Böses gegen sie plane. Auf Besehluss der Göt ter sen-
det Re sein Auge — dies ist seine mächtigste Waffe — aus gegen die Menschen 
und diese fliehen in die Wüste . Die Göt ter aber meinen, dies sei noch keine 
genügende Sicherheit, er solle das Auge in Gestal t der Ha thor noch einmal aus-
senden, um die Menschen zu vernichten. Dies geschieht. 

Ha tho r kehrt zurück, nachdem sie die Menschen ge tö te t ha t und wird 
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gnädig empfangen. Daraufhin sagt sie: «Bei deinem Leben, ich bin mächtig 
unter den Menschen gewesen. Das f r eu t mein Herz.» 

Ist es nun dieser Freudenausbruch der Hathor gewesen, der Re erschreckt, 
oder war es Reue, die ihn befallen ha t , jedenfalls fürchte t er, H a t h o r würde es 
bei dem ersten Feldzug nicht bewenden lassen, sondern dazu übergehen, sämt-
liche Menschen auszurotten. Freilich wundern wir uns, dass bei der ersten 
Aktion überhaupt noch jemand übr ig geblieben ist. 

Re schickt, um weiteres Morden zu verhüten, seine Boten, die wieSehat ten 
laufen, nach Elefantine, um Didi zu holen. Didi ist eine A r t roten Gesteins. 
Der Priester von Iieliopolis muss dieses Didi mahlen, während Dienerinnen 
Gerstenbier bereiten. Dann schüt te te man das gemahlene Didi in das Gebräu 
«und es sah aus wie Menschenblut». Man machte s iebentausend Krüge Bier 
und die Majestät des Königs Re kam mit den Göttern, um dieses Bier zu bese-
hen. Als der Morgen anbrach, wo die Göt t in die Menschen t ö t e n wollte, sagte 
Re: «Ich werde die Menschen vor ihr schützen. Tragt das Bier zu dem Ort, 
wo sie die Menschen tö ten will.» 

Dies geschieht. Man giesst das Bier doi t aus, bis die Felder v ie rSpannen 
hoch überf lu te t sind. Am Morgen zog die Gött in aus und fand die Felder über-
f lu te t . «Da spiegelte sich ihr Gesicht schön darin. Da t r a n k sie davon und es 
schmeckte ihr und bet runken kehr te sie heim und e rkann te die Menschen 
nicht.»19 

Wir würden diese Geschichte n icht völlig verstehen, wenn wir nicht über-
dies die phönikische Fassung h ä t t e n . 

Hier heisst der a l t und müde gewordene Got t El. A n a t h ist Schwester 
und Gat t in des kleinen Baal. Dass er klein ist, ergibt sich n ich t nur aus der 
s te ten Fürsorge fü r ihn, sondern vor allem daraus, dass er der einzige Got t ist, 
der noch kein Haus hat . Ein Got t ohne eigenes Haus ist kein richtiger Got t . 
Wahrscheinlich war er eben bislang zu klein dazu. 

Vielleicht um ihren Vater zu verjüngen oder aus ähnl ichen Gründen wie 
in Ägypten Hathor , beginnt sie eines Tages die Menschen auszurot ten. Sie 
wütet von der Meeresküste im Westen bis zum Sonnenaufgang im Osten. Man 
meint , damit sei die Menschheit ausgerot te t , aber wie in der ägyptischen Fas -
sung, ist dieser erste Feldzug nur das Präludium für die eigentliche Tat . Sie 
sperr t so viel an Menschen, als i rgend hineingehen, in ein H a u s und verriegelt 
sorgfältig alle Türen. Dann beginnt sie, mit Tischen, S tühlen und Hockern 
nach den Menschen zu werfen, bis sie bis an die Knie, ja schliesslich bis an den 
Hals im Blut watet . «Ihre Leber schwoll vor Lachen. I h r Herz war voller 
Freude.» Dann wäscht sie ihre H ä n d e in dem Blut und geh t beruhigt von 
d a n n e n . 

Man ha t diese Geschichte der phönikischen Religion sehr verübelt , obwohl 
die ägyptische Fassung vom moralischen S tandpunkt aus um nichts besser ist . 

19 A. ERMAN: Die Religion de r Ägyp te r , Berlin 1934. 63 ff . 
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Aber man sollte bedenken, dass keine einzige Sage frei er funden ist, sondern 
dass etwas dahin te rs teck t , und dass m a n die eigentlichen Hintergründe immer 
da am besten e rkenn t , wo die Dinge nicht aus sich heraus erklärlich sind. 
Warum speri t A n a t h die Menschen, die sie doch schon nahezu ausgerottet ha t , 
noch ein zweitesmal in ein Haus u n d tö te t sie durch Bombardierung mit 
Möbelstücken? Nach solchen Dingen muss man f ragen, und aus diesen keines-
wegs ernst gemeinten Erzählungen nicht ohne weiteres einen Kul t rekonstruie-
ren, von dem sich sonst keine Spur f inden lässt. Kein Phöniker hät te wohl je 
geglaubt , dass m a n diese Dinge f ü r bare Münze ha l t en könnte. Gemeint ist, 
dass die Zusammengepferchten nicht an ihren W u n d e n sterben, sondern im 
Blu t ersticken. Zwar wissen wir von rituellen Opfern der Kelten, bei denen ein 
Mensch kopfüber in e in Gefäss mit Blut getaucht wurde, um darin zu ersticken. 
N u r aus dem Grund, dami t er unverletzt der Got thei t übergeben wird. Hier aber 
zeigen die bombardier ten Stühle und anderen Möbelstücke doch deutlich, dass 
n ich t von einem Opfer die Rede ist, sondern dass beides ganz in der Ferne sich 
in der Vorstellung begegnet , dass der Vegetationsgott zwar dem Anschein nach 
s t i rb t , dass er aber unver le tz t und daher scheintot ist . 

In dem ja ebenfal ls doppelten Auszug der Ha thor werden beim zweiten-
ma l Bierkrüge ausgegossen. Anath s t eh t bis zum Hals im Blut und wäscht 
sich die Arme in der Flüssigkeit. Ha tho r spiegelt sich dar in , t r inkt davon und 
b e w a h r t nur durch ih ren Rausch die Menschen vor weiterer Vernichtung. En t -
schieden waren der aus den Bierkrügen en ts tandene See und das mit Blut 
ge fü l l t e Haus e inmal identisch, nämlich das Gefäss mi t dem Rauschtrank. Die 
Ägyp te r können sich grosse Bierkrüge nicht vorstellen, sie besitzen nur kleine. 
So blieb nichts übrig, als eine Blutlache daraus zu machen. Nunmehr erklär t 
sich aber auch die unserer Meinung nach unangebrachte Heiterkeit nicht nur 
de r t runknen H a t h o r sondern auch der Anath . Aus der Trunkenhei t ist ein 
Blut rausch geworden. 

Anscheinend muss hier die Menschheit als solche den Kindergot t «dar-
stellen». Daher gerä t die Vernichtung so total . Für den Blutrausch hät te eine 
grosse Anzahl genügt , aber sowohl H a t h o r wie A n a t h gehen auf völlige Aus-
r o t t u n g aus. Da die Vernichtung der Menschheit sich aber schwer als Auf-
hören der Vegetation ausgeben liess, erscheint am Anfang der altgewordene 
Göt te rva te r , und es ist schliesslich gleichgültig, in welcher Form sein Altern 
oder seine mögliche Ver jüngung mit «1er Vernichtung der Menschheit in Bezie-
h u n g gesetzt wird. Wir können hier unbedenklich die Medeageschichte heran-
ziehen. Medea, du rchaus nicht frei von Zügen der Raserei , rä t den Töchtern 
des Pelias, ihren a l t en Vater mit ihrer Hilfe jung zu kochen. Denken wir uns 
auch hier das Gefäss voller Blut, so ist die Geschichte nicht weniger grässlich, 
ja eigentlich bei wei tem grässlicher, und wir können wieder nur als Entschuldi-
gung anführen, dass ja der Kessel in Verbindung mit Tod und Auferstehung 
auf irgendeine Weise erhal ten werden sollte. Auch die keltische Sage kennt 
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Kessel, in denen Tote lebendig werden. Das einzige, was sie von den liebenden 
unterscheidet, ist, dass sie s tumm sind. Sie sind also gewissermaßen nicht 
scheintot, sondern scheinlebend. 

Die ägyptische, phönikische und hethitische Geschichte gehören dem 
zweiten Jahr tausend vor unserer Zeitrechnung an. Aber sind sie deswegen sehr 
ursprünglich? Die hethitische und die ägyptische Fassung mit dem geheilten 
Go t t und der betrogenen Göttin sind zweifelsohne humorist isch gemeint, aber 
auch der phönikischen Fassung brauchen wir schon wegen der absonderlichen 
Wurfgeschosse nicht allen Humor abzusprechen. An den Anfang der Dinge 
kommen wir hier nicht heran. In jedem ägyptischen Mumiensarkophag ist 
innen die Gött in Nut gemalt, die den Toten schützend u m f ä n g t . Nut ist eigent-
lich «das Töpfchen». Die Ägyptologen sind geneigt, Namen und Schreibung f ü r 
einen zufälligen Gleichklang zu ha l ten . Aber alte Schr i f ten arbeiten nicht mi t 
Gleichklang. Sie haben eine sehr komplizierte und sehr feste Orthographie. 
Wenn Nut als Töpfchen geschrieben wird, so ist sie eins. Die Zierlichkeit e rk lä r t 
sich nur dadurch, dass das Gefäss in der Hand get ragen wird. 

Dass man sich in vor- und frühgeschichtlicher Zeit so gern in grossen 
Pithoi h a t begraben lassen, wird keinerlei hygienische Ursachen haben. Es ist 
nichts anderes, als wenn man der Aschenurne menschliche Gestalt verleiht 
oder zumindest eine Maske aufsetzt . Dass die Maske die Züge desVerstorbenen 
t räg t , ist wohl erst späte Unsicherheit . Ursprünglich mein te manaucli hier n u r 
Nut , das Töpfchen. 

Immer wird das Fass tief in die Erde gegraben, im Keller aufbewahr t 
oder es befindet sich überhaupt in der Unterwelt . So wird das Fass nicht n u r 
das Sinnbild für das Grab, sondern f ü r die gesamte Unte rwel t . Uranos d r ä n g t 
die I lunder tarmigen, die Kyklopen und die Titanen in den Leib der Mut te r 
zurück, nach anderer Erzählung sper r t er sie in den Tar t a ros . Von diesem Tar -
taros, der doch eigentlich nur ein Teil der Unterwelt ist , wird gesagt, er habe 
einen eisernen Boden, metallene Wände und eine Schwelle von E en. Das s i eh t 
aus wie ein Gehäuse im Raum der Unterwel t , und es h i n d e r t un n iemand, die 
eisernen Türen und Schwellen auf dem erzenen Körpe r f ü r Fass und Deckel 
der hethit ischen Telipinu-Geschichte zu halten. Dass die Vorstellung von dem 
Pithos, dem Fass, e inmal verloren ging und an seine Stelle «das des Hades» 
t r a t , spricht eher da fü r als dagegen, dass dieses «das» e inmal ein Pithos war. 

Wie nun aber das Fass als Kerke r auf der einen Seite sich zu einem riesi-
gen Gefilde ausdehnt , so schrumpf t es in unserer Vorstel lung auf der anderen 
Seite zu einem Fässchen zusammen, das von einem hübschen Mädchen im A r m 
getragen werden kann, zur «Büchse der Pandora». Aber auch dies war n ich t 
immer eine Büchse, es war ein grosses Fass, das keineswegs von Pandora mi t -
gebracht wurde. Ihre ganze Bosheit bes teht darin, dass sie de nDeckel l ü f t e t 
und all das Unheil, das besser dar in bewahr t bliebe wie der Zorn des Telipinu, 
lierauslässt. Freilich, Zeus muss diese böse Tat vorausgesehen undbeabsicht igt 

3 Acta Antiqua V i n / l — 2 . 
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h a b e n , denn es wird dem unheilvollen Geschöpf sonst nichts Nachteiliges nach-
gesag t , es sei denn, dass es schön herausgeputz t und in al len nützlichen K ü n -
s t en unterr ichte t war . Aber welcher Grieche hät te darin von vorn herein eine 
S ü n d e erblickt? Das Fass aber war von allem Anfang an da, denn sonst hä t t e 
Zeus, der den Menschen des Prometheus Übles sann, alle die dar in bewahrten 
bösen Dinge ja auch unmit te lbar schicken können. Und dieses Fass s teht genau 
so in Zusammenhang mit dem goldenen Zeitalter und se inem Ein t r i t t oder 
Vergehen wie in der Telipinu-Geschiclite. Nur dass hier in der Motivierung alles 
auf den Kopf gestellt ist . Die Übel werden aus dem Fass herausgelassen s t a t t 
d a r i n eingesperrt. Der wütende Unho ld wird zu dem holdesten aller Wesen, 
das sich herstellen lässt , wenn auch -— aus Lehm. Es hä t t e d e m ja nichts en t -
gegen gestanden, dass die Götter e ine der Ihren geschickt hä t t en . Aber sie 
h a b e n eben keine unmit te lbare Macht über das verhängnisvolle Fass, sie kön-
n e n es nur zu Nutzen oder F icmmen gebiauchen und auch dies nur mit List . 

Der Sagenerzähler will nichts ände rn . Ja , es gehört gerade zu den «Spiel-
regeln», dass so wenig geändert wird wie irgend möglich, und dass doch e twas 
völlig Neues herauskommt. Und so b le ib t das rätselhafte u n d völlig unmoti-
v i e i t e Fass mit den eingesperrten Übe ln an seiner Stelle, u n d es ist nur eine 
verzweifel te Ausflucht, wenn wir da r in eine Al t Aussteuer der Pandora sehen 
wollen. Die Natur des Fasses ergibt sich schon aus dem Namen der Göt t in . 
P a n d o r a ist «Allgeschenk». Und so erh ie l t das Fass, ehe es zu dem Kerker 
e ingesargter Übel wurde, einmal die Gesamthei t aller Möglichkeiten. Die Hoff-
n u n g , die unter dem Deckel hängen bl ieb, war gewiss nicht das einzige Gute , 
das die Grosse Mutter , die sonst den N a m e n Pandora t r äg t , den Menschen zu 
s p e n d e n hat te .2 0 

Auch in Babylonien kennen wir, gleichbleibend durch die Jahrhunder te , 
das überquellende Gefäss der F ruch tba rke i t . Hier ist weniger das Grab gemeint, 
in e r s te r Linie das Gedeihen. Aber T a m m u z ist der Sohn des Wassertümpels, 
wie wir wohl am richtigsten übersetzen. U n d wenn Gilgamesch während eines 
Bades um das Lebenskraut kommt, das unterdessen von einer Schlange gefres-
sen wird, so er inner t dieses unerwar te te und eigentlich lächerliche Ende der-
a r t i ge r Anstrengungen um die Unsterbl ichkei t schon e twas an das Heil- und 
Todesbad im Fass. Denn Leben oder Sterben, Geburt oder Tod, das ist für die 
ges ta l tende Sage und die unbewusst fortwirkende Vorstellung kein Unter-
schied. Sind es doch viereinhalb J ah r t ausende , die zwischen den beiden so ähn-
l ichen Äusserungen liegen, der ägypt ischen: 

«Du bist übergeben worden der Mut te r in ihrem Namen Grab» 
u n d der mit telal terl ichen: 

«Wir kamen beide aus einem G r a b , einer Mutter Schoß, und so mögen 
wir beide in einer Grube liegen.»21 

2 0 G. FINK: P a n d o r a und E p i m e t h c u s , F ü r t h 1959. 
21 P y r . f)16. Vgl. Verf . : Augengot t u n d heilige Hochzei t . Le ipz ig 1953. 231. 
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ÜBER EINIGE PROBLEME DER INTERPRETATION DER 
ARISTOTELISCHEN KATEGORIENLEHRE 

Die Deutung der aristotelischen Kategorienlehre, der eine sehr um-
fangreiche Li te ra tur 1 gewidmet wurde, füh r t e bis heute zu keinen allgemein 
anerkannten Ergebnissen. Was versteht eigentlich Aristoteles unter den 
y.arrjyogiai ? Wieviel Kategorien ha t er als unumgänglich anerkannt ? Nach 
wclchen Kri ter ien wurden sie aufgestell t und geordnet? Diese Fragen und 
noch viele andere, die von verschiedenen Kommenta toren und Historio-
graphen der Philosophie und Logik gestellt wurden, blieben ohne befriedigende 
Antwor t . Ihre Lösung ist noch dadurch kompliziert, dass m a n in seinen eigenen 
Schrif ten einige Stellen f indet , welche sich voneinander wesentlich unter-
scheiden und sogar einander widersprechen. 

Viele Interpretationsschwierigkeiten sind jedoch durch einen scholasti-
schen und ahistorischen Zut r i t t zu der Problematik der aristotelischen Kate -
gorienlehre bedingt . Nach unserer Auffassung, die wir auf Grund der Analyse 
einiger Interpretät ionsprobleme eingehend erläutern werden, kann man bei 
Aristoteles von keiner eindeutig gefassten und systematisch ausgearbeiteten 
Kategorienlehre sprechen. Alle seine Ansichten über die Bedeutung und 
Funkt ion der Kategorien stellen kein vollendetes Kategoriensystem dar , 
welches in einer ähnlicher Weise, wie seine Termlogik, einheitlich und e x a k t 
ausgearbeitet wäre. Seine Kategorienlehre, die durch ältere Lehren beeinflusst 
wurde, entwickelte und veränderte sich je nachdem, wie sich Aristoteles selbst 
über ihre Bedeutung im Rahmen seiner Philosophie und Logik klar wurde, 
und je nachdem welche Aspekte, die mit ihr innerlich ve rknüpf t sind, er in 
diesem oder jenem Zusammenhang betonte. 

Wenn wir nun die historischen Vorbedingungen, die seine Kategorien-
lehre beeinflussten, in Betracht ziehen, so müssen wir offensichtlich auf die 
pythagoreischen ágyai und auf die Ansichten Piatos, bei dem man sogar 
die Ausdrücke лoaóv, noióv, náayeiv, noieiv und ngóg тt2 f inde t , aufmerksam 
machen. Unter dem Einflüsse des klassifizierenden S tad iums der ant iken 

1 Vcrgl. z. B . die Bibliographie, die bei I . M. B O C H E N S K I (Formale Logik, Frei-
burg—München 1956) ange füh r t ist . 

2 Vergl. Soph. 245 D, 248 A, 248 C, 260 A. 

3 * 
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Wissenschaft ist Aristoteles zu den Erwägungen über die Klassifikation von 
Begriffen in hierarchisch aufgebaute Reihen gekommen, in denen man — mit 
Ausnahme des ersten und des letzten Begriffes — zu jedem beliebigen Begriff 
einen übergeordneten und einen untergeordneten f inden kann. In den In ten-
t ionen des Finitismus der griechischen Wissenschaft, der sich auch im négag 
der pythagoreischen Lehre widerspiegelt, ha t te auch Aristoteles die Ansicht 
ver t re ten, dass diese Reihen 'weder nach unten noch nach oben'3 unendlich 
sein können. Die Beschränkung der Begriffsklassifikation nach oben, die 
dann bei Aristoteles am engsten mit seiner Definition per genus proximum 
e t differentiam specificam verbunden ist, führ te notwendig zu der Ansicht, 
dass es gewisse Begriffe geben muss, die man nicht mehr definieren kann, da 
ihnen kein höherer Begriff mehr übergeordnet ist. 

Unter dem Einfluss Piatos4 befasste sich Aristoteles mit der Analyse 
der Sprachausdrücke und teilte sie in zwei Klassen ein : in isolierte (ävev 
avfjjiXoxrjg X.) und nicht isolierte (хата аицлХохцг X.J,5 d. h. in Wörter und 
Sätze, die das sprachliche Gewand von Begriffen und Aussagen bilden. Diese 
semiotische Problemat ik , die mit der Analyse des Verhältnisses zwischen 
Wor t , Begriff und Realgegenstand verbunden ist, bi ldet einen wesentlichen 
Bestandteil seiner Kategorienlehre, die so von Anfang an durch ihre Beziehung 
zur Sprachanalyse u n d Sprachwissenschaft überhaupt belastet ist. Aus diesen 
Gründen finden wir bereits bei den antiken Kommenta toren Unklarheit über 
das Wesen der Kategorien : beziehen sich diese auf Worte, Begriffe oder auf 
Realgegenstände ?6 Das Wesen der Kategorienlehre, wie sie Aristoteles selbst 
aufzubauen trachtete , liegt wohl in der Analyse des Begriffes, die von allen 
möglichen Seiten und Aspekten aus durchgeführt wird. Es ist also kein Wunder, 
wenn in einem Zusammenhang mehr der sprachliche, in einem anderen eher 
der ontologische Charakter der Kategorien in Vordergrund t r i t t . Selbst im 
R a h m e n seiner spezifisch logischen Begriffsanalyse ände r t sich seine Auf-
fassung je nachdem, ob er die Kategorien unmit te lbar nur auf isolierte Begriffe 
bezieht , oder ob er sie mit dem gegenseitigen Verhältnis zwischen den Begriffen 
im kategorischen Urtei l verbindet . 

Dass Aristoteles auch nach dem langjährigen Studium, mit dem er 
bereits in der 'Topik' angefangen hat te , zu keiner klaren Ansicht über das 
Wesen der Kategorien gekommen ist, ist schon daraus ersichtlich, dass er 
nirgends den Begriff xarrjyooia explizite definiert . Dies wiederspiegelt sich 
auch indirekt in seiner Terminologie. Ausser dem Ausdruck xarrjyogia f inden 
wir nämlich bei Aristoteles in derselben Bedeutung eine ganze Reihe von 
anderen Ausdrücken, z. B. yévr], rœv ÖVTOJV, та лошта, лтысге1д. Falls wir 

3 Anal . pos t . I с. 22 p. 83b 2n. — Vergl. ibid. p. 83b 37 n n ; Anal. p r . I c . 27 p . 
43a 36n. 

* Soph. 262 C —D. 
5 Cat . c. 2 p . l a 16nn. 
6 Schol. I n Ar i s t . p . 28b 7nn ; p. 29a 6nn ; p. 29b 13nn ed . Brandis . 
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ferner die Termine, die mit dem Ausdruck xarrjyogia etymologisch verbunden 
sind, in Betracht ziehen, stossen wir ebenfalls auf interessante terminologische 
Schwankungen. Auf der einen Seite werden die Termine xaxty/ogovpevov 
und xaxtjyögrjpa, die sonst ihre eigene Bedeutung haben, im gleichen Sinn 
wie der Termin xaxr/yogia gebraucht,7 dieser wird aber wiederum an einigen 
anderen Stellen ganz eindeutig in derselben Bedeutung wie der Termin 
xiixrjyogovpevov, d. h. als Prädikat , benutz t . 8 

Eine ähnliche Uneinheitlichkeit f inden wir auch im Falle seiner Über-
legungen über die Gesamtzahl und die Reihenfolge der Kategorien. Nur auf 
zwei Stellen9 aus insgesamt dreiundsechzig füh r t Aristoteles alle zehn Katego-
rien an, und dabei noch nicht übereinst immend. Er änder t sogar die ursprüng-
liche Klassifikation der Kategorien, die in der 'Topik' und den 'Kategorien' 
angeführ t wird. Mit Hille neuer Termine reduziert er ihre Anzahl auf drei 
(ovcríai, ná&rj, .TOO; XI jui oder nur auf zwei Kategorien (oioiai, av/ußeßtjxoxa)u. 
Auch in der Reihenfolge der Kategorien, die nach der Subs tanz folgen, gibt 
es keine Einheitlichkeit. Im vierten Kapitel der 'Kategor ien ' , in dem die 
Gesamtzahl aller zehn Kategorien ange füh r t ist, und die in die Tradit ion der 
Kategorienlehre übernommen wurde, bef indet sich nach der Substanz die 
Quant i t ä t und erst dann die Relat ion; in den nachstehenden ausführlicheren 
Erläuterungen ist dies aber umgekehrt . Und ebenfalls in der 'Metaphysik' 
steht an zweiter Stelle einmal die Quan t i t ä t , einmal wieder die Qualität.12 

Auf Grund des bereits angeführ ten Materials, das wir als Bestätigung 
unserer Auffassung betrachten, können wir nun zu der Deutung einiger 
s t r i t t iger Probleme der aristotelischen Kategorienlehre zut re ten . Was das 
Problem der Anzahl der Kategorien anbelangt , das besonders in der Scholastik 
heiss umstr i t ten war, sind wir der Ansicht , dass gerade dieses Problem für 
Aristoteles selbst am wenigsten ausschlaggebend, ja unwesentl ich war. Die 
ursprünglichen zehn Kategorien wurden höchstwahrscheinlich durch die 
pythagoreische Lehre von den ágyai, die man als den ersten Anlauf einer 
Kategorienlehre ansehen kann, beeinflusst . Falls diese Erk lä rung annehmbar 
ist, stehen wir sogleich vor einer anderen , viel schwierigeren Frage. Warum 
und nach welchem Pr inzip hat Aristoteles ans ta t t der pythagoreischen ágyai 
als Kategorien gerade die ovaía, noaóv, nou'iv, лgoç xi, лоь, noxé, xeïa&ai, 
eyeiv, UOLEÏV und náayeiv anerkannt ? Diese Frage, die wir allerdings auch 
in dem Falle aufstellen müssen, dass wir den engen Zusammenhang zwischen 
der aristotelischen und pythagoreischen Lehre leugnen, wurde am prägnan-

' Met.. V e. 7 p. 1017a 25 :, VII с. 1 p. 1028a 13 ; VII e. 4 p. 1030a 20. — Pliys. 
III е. I p 201a 1 : Met. V I I с. 1 p. 1028a 33n. 

8 Cat. с. 5 р. За 34nn ; Anal. рг. I с. 23 p. 41a 4. 
9 Cat. 4 p. l b 25nn : Top. I с. 9 p. 103b 2Inn. 

I« Met. XIV c. 2 p. 1089b 23n. 
11 Anal. post. I c. 22 p. 83a 19 ; Met . V c. 7 p. 1017a 7n. 
42 Met. XIV e. 1 p. 1088a 24 : VII c. 3 p. 1029a 15. 
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t e s t en von I. K a n t formuliert ,1 3 der eben die aristotelische Kategorienlehre 
scharf kritisiert ha t , weil sie nur empirisch und nicht auf einem einheit-
l ichen Kriterium aufgebaut war. Aristoteles konnte na tür l ich kein im vorn-
herein vorbereitetes Kri ter ium fü r die Klassifikation der Kategorien haben 
— in dieser Hinsicht ist die Kr i t ik Kan t s ungerecht —, da er zu der Aus-
a rbe i tung seiner Kategorienlehre erst sukzessiv im Zusammenhang mit seiner 
allseitigen Begriffsanalyse herangetreten ist. Da Aristoteles am Anfang seiner 
Begriffsanalyse noch nicht scharf genug zwischen Wor t und Begriff unter-
schieden hat , h a t er die natür l ichste Grundlage fü r seine Kategorien-
lehre in den Sprachausdrücken gefunden, die sich aus der Auflösung des 
Satzes in einzelne Wortgruppen ergeben. Diese Erk lä rung scheint durch die 
Beispiele, welche in der Gesamtdarstel lung der zehn Kategorien angeführ t 
sind,1 4 ganz zweifellos bestät igt zu sein. Die einzelnen Wörter , z. B. 'im Lyzeum", 
s ind hier genau in derselben Form angegeben, in der sie ursprünglich im 
Satzgefüge s tanden. Es ist dabei bemerkenswert, dass Aristoteles aus dem 
Sa t z nur solche Wörter wählte (z. B. Hauptwörter) , die auf Grund ihrer 
syntakt isch-semantischcr Bedeutung in die Klasse der sog. Kategoremata 
gehören, aber nicht solche (z. B. Bindewörter), die nur eine rein syntaktische 
Bedeu tung im Satzgefüge haben und darum in die Klasse der sog. Synkategore-
m a t a eingereiht werden. Diese Tatsache ist offensichtlich durch den ontologi-
schen Gehalt der Kategorien bedingt . 

Falls man ferner die Kategorien mit den Redeteilen vergleicht, ergibt 
sich zwischen ihnen ganz offensichtlich eine interessante Analogie, z. B . 
zwischen Substanz und Hauptwor t , Qual i tä t und Eigenschaftswort , Quant i tä t 
u n d Zahlwort. Sprachwissenschaftl iche Kriterien werden allerdings auch bei 
der Einordnung einzelner Begriffe in die verschiedenen Kategorienklassen 
angewendet . So wird z. B. der Genus 'Wissenschaft ' als Relat ion betrachte t , 
da dieser Begriff eine Ergänzung durch einen indirekten Fall nötig hat ; seine 
Species, z. B. 'Grammat ik ' , werden jedoch in die Kategor ie noióv einge-
re iht . 1 5 Die Zeitwörter àvaxela&ca, éoxávai und xaűfjo&ai be t rachte t Aristo-
teles als Elemente der Kategorie xeTo&ai, die ihnen entsprechenden H a u p t -
wör te r âvàxhaiç, oxácn; und xciftsóga werden aber in die Kategorie лдод xi 
eingereiht.1 6 Wenn wir nun von den syntaktischen Unterschied zwischen 
den intransit iven Zeitwörtern, z. B. àvaxelo&at, und den Hauptwörtern , 
z. B. àvàxXioiç, abstrahieren und nur ihre semantische Bedeu tung in Bet racht 
ziehen, so ist die Kategorie xelo&ru auf Grund der eben angeführten Bei-
spiele offensichtlich ganz überflüssig. Etwas ähnliches können wir auch im 
Fal le der Kategorien лаауесх, лошг und ë/eiv beweisen. Diese Kategorien 

13 I . KANT: K r i t i k der re inen V e r n u n f t , Berlin —Leipzig 1919 S. 108 ; P i o -
l e g o m e n a zu einer j eden k ü n f t i g e n Me taphys ik , Leipzig 1940 S. 86n . 

14 Cat . о. 4 p . l b 39nn. 
15 Cat , c. 7 p . 6b 34 :, c. 8 p . 11a 20nn. 
46 Cat. c. 7 p . 6b l i n n ; e. 9 p. l i b 8nn ; Met. V I I I c. 2 p. 1042b 19n. 
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haben ihren Ur sp rung in der syntakt i sch-semant ischen F u n k t i o n des Zeit-
wortes , die dann spä te r un ter dem Einf lüsse der rein ontologischen Bet rach-
tungsweise der Kategorienlehre in H in t e rg r u n d t r i t t . N e h m e n wir endlich 
in Be t rach t , dass die Begriffe yoovog und холод der Kategor ie noaóv un ter -
geordne t werden,17 gelangen wir leicht zu der Ansicht, dass auch noch die 
Kategor ien ЛОТЕ u n d лоё, die den U m s t a n d s b e s t i m m u n g e n 'wann ' u n d 
'wo ' entsprechen, überf lüssig sind. 

E in weiteres Problem, das m i t der In te rp re ta t ion der aristotelischen 
Kategorienlehre ve rbunden ist, bezieht sich auf das wechselseitige Verhäl t -
n is der einzelnen Kategorien. In der 'Metaphysik ' wird nämlich behaup te t , 
das s sich die Ka tegor ien nicht wechselseitig durchdr ingen können.1 8 Nach 
dieser Auffassung, die wahrscheinlich durch die Bedeu tung der Kategor ien 
bed ing t ist, wie sie sich aus der A n o r d n u n g der Begriffe in einzelne Begriffs-
re ihen ergibt, werden die Kategor ien als koordinierte Begriffsklassen, die 
e i n a n d e r d is junkt s ind, be t r ach te t . Dieser Ansicht, die in der L i t e ra tu r 
— besonders im Untersch ied zu der stoischen Kategor ienlehre , in der die 
Kategor ien stets subordin ier t sind — allgemein a n e r k a n n t wird, widerspre-
chen schon die Ta t sachen , die wir bere i ts ange führ t haben . Bei einer g ründ-
l icheren Erör te rung konkre te r Beispiele, die zur E r l ä u t e r u n g der Klassif ika-
t ion verschiedener Begriffe benu tz t werden, f inden wir weitere Belege, die 
dieser Auffassung widersprechen. U m seine Darlegung, wie sie in der 'Meta-
phys ik ' ausgedrückt ist , rechtfer t igen zu können, un te rsche ide t Aristoteles, 
wohl noch aus ande ren Gründen, zwischen der B e d e u t u n g eines Begriffes 
xafr éavxó und xaxà ov/xßeßrjxog.19 Diese Unterscheidung, die einen Ausweg 
a u s der Verlegenheit Aristoteles ' gewährle is ten soll, falls er beliebige Begriffe 
in verschiedene Kategor ien zu klassifizieren versucht , is t abe r nur im Falle 
jener Begriffe berecht ig t , die einer der Hauptka tegor ien , z. B . der Subs tanz 
oder der Quali tät , xa&' éavxó un t e rgeo rdne t sind und zugleich der Kategor ie 
лоод xi, wohl nu r xaxà ovfißeßrjxog angehören. In diesen Fällen hande l t 
e s sich nämlich um Begriffe, wie z. B . 'Sklave ' , 'ähnlich ' , die als Subs tanzen 
o d e r Qual i tä ten angesehen werden u n d die zugleich auch in die Kategor ie 
de r Relat ion eingereiht werden, d a m i t auf dieser Weise ih r I n h a l t im Bezug 
zu den entsprechenden korrelat iven Begriffen,2 0 z. B. im Fal le des Begriffes 
'Sklave ' zu dem Begriff 'Herr ' , e r l äu t e r t werden k a n n . Der Unterschied 
xaû' éavxó und xaxù ov/xßeßrjxog läss t sich wohl n ich t überal l anwenden, 
z. B. im Falle der Überquerung der Kategor ien лооог, noióv u n d лоод xi, 
wie sich dessen sogar Aristoteles selbst bewusst zu sein scheint . Dies ist 
ers icht l ich aus der folgenden Stelle, die m a n in den 'Ka tegor i en ' f inde t : 

17 Cat . с. 6 p . 5a 6n ; Phys . I V o. 13 p . 222a 10 ; Met. V e. 13 p. 1020a 28. 
78 Met. V o. 28 p . 1024b 13nn. 
18 Cat . с. 7 p. 7a 34nn ; Met. V o. 13 p. 1020a 26»n ; c . 15 p. 1021b 8nn. 

20 Cat . с. 7 p. 7a 36nn ; с. 8 p. l i a 16n ; с. 7 p. 6b 23n ; T o p . IV c. 4 p. 123b 21. 
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' D a s Locker u n d Dichte und das Rauhe und Gla t te scheint zwar e twas 
Qualitat ives zu bezeichnen, doch möchten sich die Dinge dieser Art wohl 
der Eingliederung in die verschiedenen Klassen der Qual i tä t widersetzen. 
Die beiden Eintei lungen scheinen vielmehr auf eine bes t immte Lage der 
Teile hinzuweisen'21. In dieser Stelle wird die Quali tät in Beziehung zum 
Begriff êéaiç (Lage) gebracht, der aber der Relation zugehört2 2 und zugleich 
als Kri ter ium f ü r die Aufteilung der Quant i tä t in zwei Unterklassen bet rach-
t e t wird; diese Kategorie besteht nämlich 'teils aus Teilen, die eine Lage 
zueinander haben, teils aus Teilen, die keine Lage haben ' . 2 3 

Wenn wir nun unsere Aufmerksamkei t auch auf die ontologischen und 
logischen Aspekte der aristotelischen Kategorienlehre r ichten werden, so 
stossen wir auf weitere Probleme, an denen sich ebenfalls die Unklarhei ten 
seiner Lehre aufweisen lassen. Die ontologischen und logischen Aspekte 
seiner Kategorienlehre zeigen sich am schärfsten in seinen Erwägungen 
über die ovaia, die die wichtigste Kategorie seiner ganzen Lehre ist. In den 
'Kategor ien ' wird die Substanz in zwei Unterklassen getei l t : in die ngwrrj 
ovaia und die ÔEVTEQUI ovoíai. In beiden Fällen ist die Substanz dadurch 
gekennzeichnet, dass nur dieser Kategorie eine selbständige und unab -
hängige Existenz angehört . Darum ist gerade nur die ovaia, wie dies beson-
ders in der 'Metaphysik ' betont wird, die Grundlage aller Veränderung, der 
Träger aller anderen Kategorien, die dann von diesem ontologischen Aspekte 
aus gesehen nur als avfißeßrjx0ta2i be t rachte t werden. Aus demselben Grunde 
bi ldet sie auch die Grundlage der Prädikat ion im kategorischen Urteil. Dies 
f ü h r t aber zu der Ansicht, dass die Substanz in einem richtig gebildeten 
kategorischen Urteil nie Präd ika t sein kann.25 Diese Einschränkung, in der 
sich klar de Unst immhei t des logischen und ontologischen Charakters der 
Substanz äussert, bezieht sich in Wirklichkeit offensichtlich nur auf die 
лдытг] ovaia da ein Individuum, z. B. 'Rallias' , von keinem Subjekt aus-
gesagt werden kann . Die ÔEVTegai ovaiai, obzwar sie auch die Grundlage 
der Prädikat ion bilden, können allerdings ganz beliebig im kategorischen 
Urte i l als Subjekt oder Prädikat vorkommen. Falls wir ferner die einzelnen 
Kategorien selbst vom S tandpunk t ihrer Funkt ion in den hierarchisch 
geordneten Begriffsreihen als die umfangreichsten Begriffe auffassen, von 
denen nichts mehr ausgesagt werden kann, so ist es ganz verständlich, dass 
sie im kategorischen Urteil nur als Prädikate stehen können, z. B. 'Der 
Mensch ist eine Substanz ' . Von diesem Aspekt aus können wir dann die 
Kategorien selbst als die höchsten Prädikate2 6 ansehen. Diese Auffassung 

21 C a t . с. 8 p . 10a 16nn (Übe r se t zung n a c h E . R O L F E S ) . 
22 Cat . с. 7 p . (ia 3. 
23 Catc. 6 p . 4 b 21n (Überse t zung n a c h E . R O L F E S ) . 
24 Met . IV c. 4 р . 1007a 33nn ; V c. 7 р . 1017a 7n : c. 30 p . 1025a 14nn ; A n a l , 

p o s t . I о. 2 p. 83b 1 9. 
25 Cat .с . 5 p . 2а l i n n ; p . 2a 34n. 
26 Vergl. E t h . N i k . I c. 4 p . 1095a 16. 
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ist wohl richtig nur in dem Falle, dass wir den Begriff der Substanz lediglich 
im Sinne der Sevregat ovoiai auffassen. Dies wird höchstwahrscheinlich 
der Hauptgrund gewesen sein, w a r u m Aristoteles die лоыгг] ovoía in seinen 
späteren logischen Erwägungen nicht mehr in Betracht zieht. 

Die Substanz im engeren Sinn, d. h. nur auf die ôevxeQai ovoiai 
beschränkt , ist nicht nu r die wichtigste Kategorie der aristotelischen Lehre, 
sie ist eigentlich die einzige Kategorie , die er in seinen logischen Unte r -
suchungen benütz t . Die aristotelische Substanz ist allerdings qual i ta t iv 
bes t immt und näher t sich dadurch der Qualität . Das Verhältnis von Sub-
s tanz und Qualität liegt im Unterschied zwischen den wesentlichen und un-
wesentlichen Eigenschaften. Die unwesentlichen Eigenschaften, z. B. 'weiss', 
die in die Kategorie der Qualität eingereiht werden, sind im kategorischen 
Urteil als Prädika te stets in der Form eines Eigenschaftswortes ausgedrückt 
und können nicht in der Form eines Hauptwortes umschrieben werden. 
Das kategorische Urtei l 'Der Mensch ist weiss' kann nicht durch das kategori-
sche Urteil 'Der Mensch ist das Weisse' ausgedrückt werden. Die wesentli-
chen Eigenschaften, z. B. 'zweifüssig', die als Prädika te auch in der Form 
eines Hauptwortes ausgedrückt werden können, gehören dagegen der ovoía an. 
So kann z. B. das kategorische Ur te i l 'Der Mensch ist zweifüssig' durch das 
kategorische Urteil 'Der Mensch ist ein Zweit üssler' ersetzt werden. 

Die Anschauungen Aristoteles' über den Charakter der wesentlichen 
Eigenschaften, die mit den qual i ta t iven Best immungen der Art- und Gat -
tungsbegriffe am engsten verbunden sind, beschränken sieh im weitesten 
Sinne des Wortes nicht nur auf die Substanz. Sie beziehen sich auch auf 
jede Kategorie, solange es sich um die Subsumption von Begriffen innerhalb 
derselben Kategorie handelt . In diesem Zusammenhang treten zwei ver-
schiedene Betrachtungsweisen der Substanz hervor, welche auch terminolo-
gisch voneinander durch die Ausdrücke rí ёотi und ovoía unterschieden 
werden. Die ovoía bezeichnet die Substanz als eine Kategorie, während 
das rí von, das in manchen Stellen zweifellos dieselbe Bedeutung wie das 
то rí r/v eivat27 ha t , bezieht sich auf die Substanz rein ontologisch als Wesen 
(quidditas). Falls wir nämlich die Frage über ein Was (rí êon) stellen, 
wie dies Aristoteles in der 'Topik'28 erörtert , dann wird damit entweder die 
Subs tanz oder die Quali tät oder die Quant i tä t oder sonst eine andere Kategorie 
angegeben. Die Substanz im rein ontologisehen Sinne, das Wesen (ri èori), 
wird also nicht nur in dem kategorischen Urteil ausgesagt, in dem die beiden 
Termine Elemente der ovoía s ind, wie z. B. im Urteil 'Der Mensch ist ein 
Lebewesen', sondern auch in allen anderen kategorischen Urteilen, in denen 
die beiden Termine derselben Kategorie untergeordnet sind, z. B. im Urtei l 

" Top. I c. 9 p. 103b 22 ; VI c. 5 p. 143a 18 ; VI c. 8 p. 146b 32 ; Soph. elcn. 
c. 22 p. 178a 7 ; Met. V c. 8 p. 1017b 21n : o. 28 p. 1024b 13n ; VII I c. 1 p. 1042a 17. 

28 Top. I c. 9 p. 163b 27nn. — Veigl. auch Anal. post. I e. 22 p. 83a 39nn. 
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'Das Blaue ist eine F a r b e ' , in dem die beiden Termine der Kategorie лoióv 
angehören . Die P r ä d i k a t i o n innerhalb derselben Kategorie (avxo UEQI avxovj 

i s t na tü r l i ch auch in jeder hierarchisch geordneten Begriffsreihe möglich. 
Die P r ä d i k a t i o n inne rha lb verschiedener Kategor ien (NEGI ÍXÉQOV) ist wohl 
n u r i m kategorischen Ur te i l möglich.29 I n diesem Fall , z. B. 'Der Mensch 
ist weiss', wird d a n n abe r n u r ein Akzidens (ovpßeßpxög) u n d nicht das 
Wesen (xi èoxi) au sged rück t . Da n u n die P räd ika t i on innerhalb derselben 
Kategor ie , durch die die Wesensbes t immungen des Sub jek t s dargelegt wer-
den, in den meisten Fä l l en gerade im R a h m e n der ovoía s t a t t f i n d e t , h a t 
Aris toteles — wohl a u c h aus theoret ischen Gründen , die durch seine ganze 
philosophische Or ien t ie rung beeinflusst waren — in seinen logischen U n t e r -
suchungen , besonders in der Syllogistik, n u r solche kategorischen Urtei le 
in B e t r a c h t genommen, in denen als Sub j ek t u n d P r ä d i k a t Begriffe vorkom-
men, die der ovoía. un t e rgeo rdne t s ind. 

Diese Auffassung f ü h r t e leider zu einer E in sch ränkung seiner logischen 
Analyse, die sich in der Kategor ienlehre auch in Bezug auf die Relat ion en t -
f a l t e t ha t , nur auf die Problemat ik der Termlogik. Aber auch innerhalb 
der Termlogik selbst — mi t der Ausnahme methodologischer Probleme der 
Begriffsanalyse, wie sie besonders in der 'Topik ' u n d in den 'Zweiten Analyt i -
ken ' besprochen werden — f inde t seine Kategor ienlehre nu r eine ziemlich 
ger inge Verwertung. Ähnl ich wie die Ind iv idua lbegr i f fe werden auch die 
Ka tegor ien selbst aus seiner Syllogistik ganz bewusst ausgeschieden.3 0 Die 
Aussche idung der e inzelnen Kategorien aus seinen Erö r t e rungen ist durch 
den ganzen Aufbau seiner Syllogistik bed ing t . U m die Richt igkei t der Neben-
f igu ren durch Z u r ü c k f ü h r u n g auf die erste F igur mit Hilfe der Konversion 
beweisen zu können, is t es nämlich u n b e d i n g t nötig, dass derselbe Begriff 
ohne irgendwelche E i n s c h r ä n k u n g S u b j e k t oder P r ä d i k a t sein könne. Dies 
ist f ü r die Kategor ien selbst , von denen schon kein umfangreicherer Begriff 
ausgesagt werden kann , offensichtl ich ganz unmöglich. 

Unsere Dar legung, die einige Unk la rhe i t en u n d Uns t immhe i t en der 
ar is totel ischen Kategor ien lehre enthül l ten , ohne sie du rch spi tzf indige In te r -
p r e t a t i o n zu beseitigen, dür fen wohl keinesfalls so au fgenommen werden, 
dass wir die aristotel ische Lehre un te r schä tzen oder sogar verkennen, wie 
dies vielleicht demjenigen scheinen könnte , der die aristotel ische Philosophie 
u n d Logik als ganz fehler f re i be t r ach ten würde, oder der auf dem S tand-
p u n k t einer sys temat i schen , vollendeten u n d f ü r alle Entwicklungsper ioden 
der Philosophie u n d Logik gültigen Kategor ienlehre s tehen würde. Wenn 
wir die Leis tungen Aris tote les ' auf diesem Gebiete der philosophischen For-
schung ohne Vorurteile b e t r a c h t e n wollen, so müssen wir ganz offen gestehen, 
dass es ihm nicht gelungen ist, eine sys temat ische , vol lendete u n d fehlerfreie 

29 Top. I c. 9 p. 103b 35nn. 
30 Anal. рг. I c. 27 p. 43a 25nn. 

- v ' 
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Kategorienlehre aufzuhauen, von der allerdings nicht einmal noch heute 
die Rede sein kann. Sein Werk bie te t uns in diesem Falle nur ein grossarti-
ges Bild seiner bewunderungswürdigen Vielseitigkeit, mit der er sich in ver-
schiedenen Etappen seiner eigenen geistigen Entwicklung bemüht hat, von 
allen möglichen Seiten und Aspekten zur Erfassung der umfangreichen und 
komplizierten Probleme einer Kategorienlehre zu gelangen. 





R. G Ü N T H E R 

ETR. SERVE LAT. SERVUS 

E I N D E U T U N G S V E R S U C H 

Die Ents tehung der Sklaverei ist ein Ereignis, das in den späteren 
li terarischen Quellen keinen oder n u r einen dürftigen Niederschlag gefunden 
ha t . Zwar vermag der älteste Fes tkalender Roms einige ergänzende Auskunf t 
zu geben, aber das ganze ist dennoch herzlich wenig. Deshalb ist es nützl ich 
zu prüfen, ob die Sprachgeschichte n icht jenes Ereignis bewahrt , verdeut-
licht oder er läutert . Was antike His tor iker berichten oder leugnen, was sie 
entstellen oder bagatellisieren, kann Sprachgeschichte bestät igen oder wider-
legen. Sie ist deshalb fü r den Historiker eine Hilfsdisziplin, die ihm manche 
Hinweise geben und auch manche Lücken füllen kann. 

Mit der Herkunf t und der ursprünglichen Bedeutung des Wortes servus 
haben sich bereits zahlreiche Gelehrte beschäftigt,1 Das Wort erscheint 
zuerst in den Zwölftafelgesetzen und ist auch Naevius, Ennius , Plaut us und 
Cato bekannt . Das dazu gehörige servire «Sklave sein, dienen» ist jünger, 
es t r i t t erst hei P lautus zum ersten Mal auf . Das Adjekt iv servilis, -e «sklaven-
artig» f inden wir dagegen zusammen mi t dem Substant iv ebenfalls schon 
in den Zwölftafelgesetzen.2 

Ursprünglich glaubte man, im Wor t servus eine indoeuropäische Wurzel 
*swer- zu erkennen.3 Von dieser Wurzel leitete man die Varianten *ser- u n d 
*wer- ab ; von der Variante *ser- sollte das Wort servus abs tammen. 4 In diese 
etymologische Entwicklungsreihe wurden auch gestellt aw. haurvä- «beschüt-
zend, hütend», pasug-haurvä- «das Kleinvieh hütend», gr. EÏQEQOV (Akk. 
Od. 8,529) «Gefangenschaft», *eof<o «hüte, bewahre», rjocoi; (*rjoiofo;) «Schüt-
zer», "Hga (*"Höfa) «Schützerin», go t . sarwa «Waffen, Rüstzeug», lit . sergmi 
«hüte, bewache», apreuß. absergisnan (Akk.) «Schutz».5 

1 L i t e ra tu rangaben bei W A L D E - I I O F M A N N : Lateinisches etymologisches Wörter-
buch (3. Auf l . 1930—1954) 2, 525f. 

2 W A L D E - I I O F M A N N 527. servus e rsche in t unter den gesicherten Bestandte i len 
des Zwölftafelgesetzes ( tab . 8, 3 ; 12, 2a). 

3 E R N O U T - M E I L L E T : Diet , é tymolog ique de la Langue La t ine ( 1 9 3 9 ) 9 3 3 . 
4 E R N O U T - M E I L L E T : a. О. 933 ; A. V A N I C E K : Grioch.-Lat . e t v m . Wör te rbuch 

(1877) 1026. 
6 W A L D E - I I O F M A N N , 2. und 3. Auf l age unter servus. 



4 6 R. G Ü N T H E R 

J . Waekernagel vermutete,6 daß servus die Kurzform eines angenom-
menen *pecu-servus, aw. pasuS-haunä- sei. Demnach wären serti ursprünglich 
nichts anderes als Viehhirten gewesen. Ein bestrickendes Ergebnis, denn 
m a n denkt dabei unwillkürlich an die Hir ten der Romulussage oder an das 
Hi r tenfes t Parilia, das am 21. April gefeiert wurde und bereits in der äl testen 
Fes tordnung verzeichnet ist. Dennoch ha t man Grund, diese Deutungen in 
Frage zu stellen. Alle diese Ableitungen von *ser- haben offenbar nur in 
Bezug auf die Etymologie von servare ihre Berechtigung. E. Benveniste 
wies aber nach, u n d J . B. Hofmann s t immt ihm in der 3. Auflage seines 
etymologischen Wörterbuches zu, dass servare nichts mit servus zu tun ha t . 7 

E. Benveniste un te r such te die ä-Verba und stellte fest, dass sie entweder 
Kausa t iva oder Denominat iva seien, servare könne aber kein Denominat iv 
von servus sein. Zwar gibt es â-Verben, die von masculinen Nomina abgelei-
tet werden können, wie acervare, calculare, cibare, fundare, globare, locare, 
numerare oder terminare, aber sie bedeuten keine Funkt ion und keinen S tand : 
«-Denominat iva, die eine Funktion oder einen Stand kennzeichnen, werden 
auf -ari gebildet, wie arbiter-arbitrari, dominus-dominari, famulus-jamulari. 
Wenn servare. ein Denominat iv sei, d a n n miisste ein hypothetisches *servä = 
«servatio» Ausgangspunkt fü r servare sein. (Vgl. celare — *cela, felare — 
*fela, litare — *Iita, vorare — *vora.)a 

Im Umbrischen gibt es zwar seritu «servato», aber auch keine E n t -
sprechung zu servus.9 Damit entfäl l t die Ableitung und servus als «Vieh-
hüter» erweist sich als ein I r r tum. 

E . Benveniste k a m bei seiner Untersuchung zu dem grundsätzlichen 
Ergebnis , tier Sklave «n'est pas une fonction, mais une condition»,10 en t -
sprechend der Def in i t ion des Sklavenbegriffes bei Gaius:11 summa divisio 
de iure personarum haec est,quod omnes homines aut liberi sunt aut servi ( Ins t . 
1, 9). Das entspricht dem Ergebnis bisheriger Forschungsarbeit . Im R o m 
der ausgehenden Königszeit und der beginnenden Republ ik waren Sklaven 
F remde . Die archaische patriarchalische Sklaverei darf in diesem Zusammen-
hang ausser acht bleiben. Benveniste vermute t , dass servus ebenfalls aus einem 
f remden Bereich, dem etruskischen ent lehnt wurde. 

Bezeichungen des Sklaven wurden zuweilen aus fremden Sprachen 
als Lehnwörter übernommen, zuweilen bezeichnen sie in der eigenen Sprache 
den Fremden. So is t ôovXog lydischer Herkunft ; 1 2 a l t ind. däsa-, ags. iveaih 

6 Vorlesungen ü b e r Syn tax 2 (1924), 10. 
7 E . B E N V E N I S T E : Revue des é t u d e s la t . 10 (1932). 429ff . 
8 E . B E N V E N I S T E : а . O . 4 3 1 f . 
9 E R N O U T - M E I L L E T : А. O . 9 3 3 . 
1 0 E . B E N V E N I S T E : А. O . 4 3 2 . 
11 Vgl. dazu Thukyd. 8, 28 : TU àvÔQÛnoôa xai öovi.a y.ai ÈÀev&tsQU. 
1 2 M . L A M B E R T Z : Glo t ta 6 ( 1 9 1 5 ) , l f . 
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bezeichnen den Fremden, den Welschen als Sklaven.13 Das sumerische Zei-
chen für Sklavin kennzeichnet sie als eine Fremde, als Frau aus den Bergen. 
Der französische Gelehrte H. Lévy-Bruhl bemühte sich, auch den al t römi-
sehen Sklaven als Fremden zu charakterisieren.14 Allem Anschein nach haben 
in der Tat auch die Römer ihren Begriff für den fremden Sklaven einer anderen 
Sprache ent lehnt . 

Als Ursprungsland dieser Bezeichnungen kommen von vornherein 
Etrurien oder das griechische Unteritalien in Frage. In beiden Bereichen 
war die Sklaverei bereits seit dem 7. Jahrhunder t zur ständigen gesellschaft-
lichen Einrichtung geworden, wenn sie auch in der Wirtschaft noch nicht 
führend war. 

Sprachliche Hinweise führen uns eher nach Etrur ien als nach Unte r -
italien. Etruskische Inschriften bestätigen durch Erwähnung von Freige-
lassenen,15 was literarische Zeugnisse über das Bestehen von Sklaverei bei 
den Etruskern aussagen.16 

Ein etruskisches Gentiliz Jantni wurde von der lateinischen Namen-
gebung übernommen und zu Lautinius umgeformt.1 7 In der Mehrzahl der 
Belege ist lautni aber nicht Gentiliz, sondern als libertus zu übersetzen.18 

Der Freigelassene setzt aber den Sklaven voraus. Man darf erw-arten, dass 
servus aus dem Etruskischen abgeleitet werden kann.1 9 

Die Inschrift GIE 4463 (Perusia) enthält den Eigennamen ser vi, C I E 
4462 die Form serve. Das Zeitwort ser- steht in GIE 886, auf der Agramer 
Mumienbinde X, 17 und bei Buffa 736. Mit diesem Verb zusammenhängende 
Substantiva sind serv und serfue (Fabret t i 937, 2424, Mumienbinde X, 7). 
sertur ist Vorname (CIE 5050). Uns interessieren zunächst Zeit- und H a u p t -

13 WALDE-HOFMANN 2, 527 : «die indogorm. Völker haben nur die 'Exodul ie ' 
gekannt.» 

14 Esquisse d 'une theorie sociologique de l'eselavage ä Rome, Rev. générale du 
droit 55 (1931), If . ; resümiert in Rev. des é tud. Lat . 8 (1930), 151 ; dort heisst es u . a . : 
. . . к eette époque l'esclave n'est rien autre qu 'un étranger sans droits . . . 

15 Erinnert sei an das Zwölftafelgesetz, das gleichfalls schon den libertus kennt , 
v g l . W A L D E - H O F M A N N 7 9 1 . 

18 Liv. 33, 30, 1 : Etruriam infestam prope eoniuratio servorum fecit. Flor., epit . 
1, 21 : Volsini, opulentissimi Etruscorum, implorantes opem adversus servos quondam 
suos, qui libertatém a dominis datam in ipsos erexcrant. Tustin. 38, (i, 7 : . . . servos ver-
nasque Tuscorum. Athen. 4, 153d : παρά δέ Τνρρψοϊς δις της ημέρας τραπέζια πολυτελείς 
παρασκευάζονται ιϊν&ιναί те στρωμναί και έκπώματα άργνρα παντοδαπά και δούλων πλη&ος 
ευπρεπών παρέστηκεν έσ&ήσεσι πολυτέλεσι κεκοσμημένων. Plut. , Tib. Gracch. 8,5 : εις 
Νομαντιαν πορευόμενον όιά της Τνρρηνίας τον Τιβέριον και την έρημίαν της χώρας όρώντα και 
τους γεωργοϋντα ς ή νέμοντας οίκέτας έπεισάκτονς και βαρβάρους. . . 

17 CIL VI 2903, I X 277, Χ 4956; CIE 129; 159; 557. 
18 W. SCHULZE: Zur Geschichte lat . Eigennamen (1904) 176f. ; er hebt als 

besonders deutl iehes Beispiel CIE 2864 hervor : larth tite vipinal venusias uiutni ( 
libertus)·, I I . L. STOLTENBERG: Etruskische Sprachlehre (1950) 21 ; das Material 
f ü r die lautni-lnsdhriften gesammelt bei P. CORTSEN : Die etruskischen Standes- und 
Beamtentitel (1925); F. LEIFER: Zur Vorgeschichte des römischen Führeramtes , 
Klio 23. Beiheft (1931) 145f. 

1 9 E . B E N V E N I S T E : а . O . 4 3 2 ; W . S CHULZE : а . O . 2 8 7 f . 
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wort . In seiner Sprachlehre und in seiner jüngst erschienenen Schrif t «Etrus-
kische Namen fü r Personen und Gruppen» (Leverkusen 1958) übersetzt 
H . L. Stoltenberg das Verbum ser- mit geben, stiften, darbringen,20 Die genann-
ten Hauptwör te r werden als Stiftung, etwas Gestiftetes, oder Stifter, Geber 
gedeute t . Hier reihen sich nun die genann ten Eigennamen ein. Aus dem 
Gemeinnamen serve jemand, der etwas s t i f t e t oder aber jemand, der zu einer 
Stiftung gehört (entsprechend sar zehn, sarve Mann, der zu einer Zehnerschaft 
gehört),2 1 war der Eigenname serve bzw. servi geworden. Zu diesem Namen 
gibt es auch eine faliskische Parallele: serui = Servi C I E 8014 —8016.22 

Etruskisch -e wurde in der lateinischen Sprache zu -us umgeformt,2 3 

Formal gibt es also kein Bedenken, la t . servus von etr . serve abzuleiten. 
Schwierigkeiten berei te t noch die Bedeutung . 

Es sei auf eine Elrklärungsmöglichkeit hingewiesen. Es wurde schon 
hervorgehoben, dass serv nicht nur den Stifter sondern auch Stiftung, Gestifte-
tes bedeuten kann. Parallelen f inden sich in mulu Geschenk, zu mul- schen-
ken,2 4 in manu Andenken, das zum Zeitwort man- gedenken gehört.25 Da im 
Etruskisehen der Vokal и of t mit dem Geräuschlaut v wechselt, wenn der 
Vokal am Wortende nach einem liquiden Konsonanten steht,2 6 bietet die 
Ablei tung serv aus *seru keine Schwierigkeiten. 

Damit entfielen die Schwierigkeiten in der Bedeutung von serve — 
servus. Die Et rusker hä t t en die Sklaverei dann in einer Form gekannt , in der 
der Sklave als jemand, der zu einer S t i f tung gehört, als Gestifteter galt. Frei-
lassung war möglich, wie lautni = libertus zeigt. Die altorientalische, grie-
chische und hellenistische Form der «isooöov/.ria»27 dü r f t e als Vergleichs-
erscheinung am nächsten liegen.28 Hieroduloi waren Sklaven einer Gotthei t , 
Tempelsklaven.2 9 I m Namen der Tempelsklaven des Jahwe-Hei l ig tums zu 
Je rusa lem wurde diese Weihung besonders hervorgehoben.30 Sie hiessen 

20 H . L. S T O L T E N B E R G : Sprachlehre 27, E t r u s k . N a m e n f ü r Personen u. G r u p p e n 
7 9 . M u m i e n b i n d e n a c h M. R U N E S , E t r u s k . T e x t ( 1 9 3 5 ) ; B U F F A : N u o v a Racco l ta d i 
I se r iz ion i E t r u s c h e ( 1 9 3 5 ) ; F A B R E T T I : C o r p u s In sc r ip t i onum I t a l i c a r u m ( 1 8 6 7 ) . 

21 H . L . S T O L T E N B E R G : Sprachlehre 10, 27. 
22 Diesen Hinwe i s ve rdanke ich e iner f r eund l i chen br ie f l ichen Mit te i lung v o n 

H e r r n D r . K . OLZSOHA, S tade . 
23 Belege bei B E N V E N I S T E : а . O . 4 3 5 u n d W . S C H U L Z E : а . O . 287ff. 
24 H . L . S T O L T E N B E R G : Sprachlehre 9. 
2 5 H . L . S T O L T E N B E R G : А. O . 2 2 . 
2 6 H . L . S T O L T E N B E R G : А. O . 4 . 
27 I n der gr iechischen Sprache ist d a s Wor t ÍSQOÓOVXEÍOL e r s t inschr i f t l i ch i m 

3. J a h r h u n d e r t u . Z. be legt (CIG I I I , 6000) ; i m vorl iegenden A u f s a t z wurde das W o r t 
led ig l ich als A b s t r a k t u m gebrauch t , 

28 W. L . W E S T E R M A N N : The Slave S y s t e m s of Greek a n d R o m a n A n t i q u i t y 
(1955) 31 ; W. OTTO : Beiträge zur H ie rodu l i e i m hellenist ischen Ägyp ten , A b h . d . 
B a y r . Akad . d. Wiss. , phi l . -h is t . Kl . 29 (1950) 44f . , A n m . 220—223 ; M. I . ' R O S T O W T Z E F F : 
Gesel lschaf ts- u n d Wir t schaf t sgesch ich te der hel lenis t ischen Wel t (1955) 218f. ; 2 5 l f . ; 
452 ; 1139. 

2 9 H E P D I N G : R E ( P a u l y - W i s s o w a ) 8 , 1 4 5 9 . 
30 а . O. 1460. 
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«Nethinim», das heisst «Gegebene, Geweihte» und wurden in der griechischen 
Li tera tur folgerichtig mit ÍEQÓÓOVXOL übersetzt .3 1 

In Rom gab es hierfür keine Parallele; lediglich an die enge Beziehung 
fremder Sklaven zur Göt t in Diana sei er innert . Ih r Fes t tag war ein servorum 
dies festus.32 Ihr Kul t erscheint unter den f rühsten Zusätzen zur äl testen 
Festordnung, gegen Ende der Königszeit oder zu Beginn der republikanischen 
Ära. Waren die servi ursprünglich symbolisch der Göt t in Diana geweiht 
gewesen ? Auf den Fes t tag der Göt t in verlegte man auch die Gebur t des 
Sklavensohnes Servius Tullius. Doch übernahm Rom keineswegs schematisch 
diese Form der Sklaverei aus Etrur ien, sondern schuf etwas Neues: n i ch t 
Tempelsklaverei wurde typisch für Rom, sondern das Pr ivate igentum des 
einzelnen freien Bürgers erstreckte sich auch auf den Sklaven. Kul tsk laven 
blieben in Rom für die wirtschaftl iche Entwicklung der S tad t ohne Bedeutung. 

Auch verna, die Bezeichnung fü r den im Hause geborenen Sklaven 
bleibt innerhalb des Lateinischen ohne Möglichkeit der Ableitung.33 So könnte 
auch dieser Name etruskischer He rkunf t sein. Jedenfalls wird verna C I E 
2165 als Eigenname erwähnt.3 4 

Andere Bezeichnungen, die im Lateinischen einen best immten Abhängig-
keitsgrad ausdrücken, sind italischen Ursprungs. Vor allem gilt, dies f ü r 
die Benennungen der al ter tümlichen Haussklaven: anculus, ancula u n d 
famul35 

Das Bild der geschichtlichen Überlieferung vermittel t den Eindruck, 
dass Sklaven in Rom seit der ausgehenden Königszeit und dem Beginn der 
Republik aus der Fremde stammen, dass sie sich namentlich aus den Reihen 
der Kriegsgefangenen rekrut ier ten. I n den Darstellungen der römischen 
Historiker verändert sich das Rild der Sklaverei, sobald sie etwa zur Mit te 
des 6. J ah rhunder t s gelangen — dem Zei tpunkt also, als die Et rusker in 
Rom den Höhepunkt ihrer Macht erreichten. Neben die altertümliche pa t r ia r -
chalische Haussklaverei t r i t t die Fremdsklaverei, t reten Kriegsgefangene 

31 F lav . Joseph. , an t , l u d . 11, 5, 2 : . . . y.ai iegodovXcov JioXXoi тор àoiù/iàv. 
11, 3, 10 : öovXoi ö'iegoi TQiaxóoioi ivevqxovта óvo. 

32 Fes t . p. 343 M. 
3 3 W A L D E - I I O F M A N N ( 3 . Aufl.) «verna» ; E R N O U T - M E I L L E T : a O . 1 0 9 0 ; E . 

B E N V E N I S T E : a. O . 4 3 7 ; volksctymologiscli erklärt Fes tus p. 3 7 2 M . den N a m e n : 
vernae, qui in villis ver с nati, quod tempus duce natura feturae est ; vgl. Pau l . Fes t . p . 373 
M. ; Non. p . 43, 12 : vernas veteres appcllabant, qui in vere sacro fuerant nati. 

3 4 E . B E N V E N I S T E : a . O . 437 ; L A M B E R T Z - V E T T E R : Glot ta 6 (1915), 14 ; F . 
R I B E Z Z O : R i v . indo-greca-italica 16, 263. Dagegen stellton W A L D E - P O K O R N Y 1 , 2 7 2 
verna zu got, wisan 'bleiben', im W A L D E - I I O F M A N N (3. Aufl.) s. u. «verna» m i t Rech t 
bezweifelt. 

3 5 W A L D E - H O F M A N N : a . О . 4 5 f . ; E R N O U T - M E I L L E T : a . О . 5 0 ; W A L D E -
P O K O R N Y : 1, 514 ; vgl. Pau l . Fes t . p. 20 M. : ancillae • . . idea sic appellantur quod 
antiqui dicebant pro ministrare ..Diom. Gram. la t . 1,313 = ancillantur pro ser-
viunt ; Ps. Cypr . , sing. cler. 30, 40 —ancillare — servire ; Char. , Gramm. lat. 1, 294. — 
Zu famul : W A L D E - I I O F M A N N : а. О . 452 ; E R N O U T - M E I L L E T : а. О . 315 ; vgl. Pau l . 
Fost, p. 87 M. : famuli origo ab Oscis dependet, apud quos servus famel nominabatur, unde 
et familia vocata. Der famul würde also d i rekt dem griechischen otx£Tíy;ent sp rechen . 

4 Actii Antiqua VIIl /1—2. 
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als Beutegut nach siegreichen Feldzügen in den Vordergrund.3 6 Diese E n t -
wicklung wird durch die Nachrichten der ältesten römischen Fes tordnung 
bestä t ig t , Lassen sich in den Kulten der ältesten Kalender auch Beweise 
fü r das Bestehen von Fremdsklaverei noch nicht erbringen, fasst man hier 
noch die archaische Stufe der patriarchalischen Sklaverei, die in späterer 
Zeit s tark zurückgetreten ist, so hat sich das Bild der Sklaverei bereits in 
einigen Kulten, die bald nach Abschluß der Kalenderredaktion der äl testen 
Fes to rdnung hinzugefügt wurden, wesentlich verändert . Im Dianakul t sind 
Sklaven eindeutig die Fremden?' In der kultischen Überlieferung ha t sich 
also das Bild der Entwicklung der Sklaverei bestät igt , das die ant iken Histo-
r iker zeichnen. 

Nun können wir die Ergehnisse der vorhergegangenen sprachgeschicht-
lichen Untersuchung heranziehen. Die Sprachgeschichte hat das Neben-
einander nicht nur verschiedener Termini , sondern darüber hinaus verschiede-
ner Formen der Sklaverei erwiesen. Bezeichnen anculus, aneula und famul 
eher die allgemeine altitalische Form der patriarchalischen Sklaverei, so 
kann servus fü r sich beanspruchen, den Typus des f remden Sklaven darzu-
stellen. Dami t ist das Bild der l i terarischen und kultischen Überlieferung 
auch von der Sprachgeschichte bes tä t ig t worden. 

36 Näheres hierzu R . G Ü N T H E R : Sklaverei , W i r t s c h a f t u n d S t ä n d e k a m p f im 
ä l t e s t e n R o m , Diss. Leipzig 1957, I f f . 

3 7 R . G Ü N T H E R : а . O . 7 f f . ; 1 2 f f . 
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THE EARLY ROMAN CURRENCY 
TN THE LIGHT OF RECENT RESEARCH1 

IN* H O N O U R OL P R O F . D R . Ï . Z I M M E R M A N N 

Before examining the revolutionary ideas regarding the early history of 
Roman coinage set fo r th and developed by Matt ingly and Robinson, a n d 
endorsed wholly or in pa r t by Milne, Giesecke, and others, it would be well to 
re-state the version of this pa r t of Roman history which these scholars set 
themselves to revise. I t has long been recognized t h a t R o m a n coinage was a 
younger growth t h a n the republic. Mommsen's da te of 450 B.C. for the intro-
duction of the bronze cast coinage (he associated the measure with the decem-
virs who compiled t he Twelve Tables)2 was later set aside by E. J . Haeberl in 
who t rus ted to have arr ived at a «final solution» of the problem of dating t he 
various issues of republican coinage, and da ted the f i rs t issue of coined money 
a t about 340 B.C.3 The views of the conservative, pre-Matt ingly school, s t a t ed 
by K. Regling a f te r Matt ingly had begun to develop his ideas, are largely based 
on Haeberlin.4 

According to Regling's version, Rome commenced her hronze coinage 
«certainly not before the conquest of Campania»,5 (338 B.C.) the reverse of 
these coins, the prow of a warship, possibly having reference to the conquest 
of the seaport of An t ium (338 B. C.). The unit was the libral as, based on t he 
pound of 273 gms. Smaller units, t he semis and triens, etc. were also issued. 
In La t ium and Campania a similar coinage, based on the new or Attic pound, 
was p u t into circulation,6 and s tamped rectangular bars of cast bronze, known 
as aes signatum, were used to sat isfy the demand, in Rome and elsewhere, 
for uncoined metal in units of ascer ta ined weight. 

1 Tho authors express their sincere wishes for F. Z I M M E R M A N N in this appropr i a t e 
way. For us his jubilee is one of the famed amicitia papyrologoium which F. Z I M M E R M A N N 
always appreciated so well. 

2 TH. MOMMSEN: His to ry of Rome. E v e r y m a n ' s edi t ion. Vol. I , p. 438. 
3 Systematik des a l t roemisehen Münzwesens, Ber l in . Münzenblä t t e r , V I / \ I I 

(H05—6). 
4 Einlei tung in die Al te r tumwissenschaf t , A. G E R C K E und E . N O R D E N , 2nel E d . , 

Vol. I I , p t . I , pp. 23—27, Berlin und Leipzig, 1932. 
5 Among the I t a l i a n s ta tes which issued bronze «trat nun Rom ein. f rühestens a l s 

die Erobe rung Campaniens das wir tschaf t l iche Bedürfnis brachte», Ib id . , p. 24. 
6 E . J . H A E B E R L I N : F r a n k f . M u e n z t g . ( 1 9 1 8 ) , 3 9 1 . 

1* 
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A t the same t ime the so-called Romano-Campanian silver coinage was 
p roduced . 7 This consisted of a series of didrachms, the earlier of which bore the 
legend ROMANO, t he la te r , ROM A. In the 3rd century B.C. the principal coin 
of th i s series was the quadrigatus ( Janus on observe, J u p i t e r in quadriga on 
reverse) of 6 scruples (6.82 gms.).8 The bronze coins, the aes grave, gradually 
b e c a m e lighter, the as by 286 B.C. hav ing declined to the half-pound or semi-
l ib ra l s tandard . By 269 B.C. i t h a d been fur ther reduced to the sextantal 
s t a n d a r d of 1/6 of the Attic, or 1/5 of the Roman pound. The as, now weighing 
54 gms . was no longer cast bu t s t ruck. 

In the year in which the as was f ixed in the Sextanta l s t anda rd Rome pro-
duced her own silver coin, the denarius, which was equa ted with 10 sextantal 
asses.9 Smaller units, the quinarius (5 asses), and the sestertius (2—1/2 asses) 
were minted, bu t not in large quant i t ies . The denarius, weighing, when first 
p roduced , 4.55 gms. and equa ted to 10 asses, gave a bronze to silver ratio of 
1 : 120, hu t it also declined in weight, and in 217 B.C., a t 3.9 gms., i t was 
e q u a t e d with 16 asses of the uncial (1/12 pound) s t andard a t a bronze to silver 
r a t io of 1 : 112.10 Within the period 269—217 B.C. a smaller silver coin, the 
victoriatus (3.41 gms.) equal to 3/4 of the original heavy denarius was minted 
for t r a d e with Il lyricum, Southern a n d Northern I ta ly and Massilia.11 This coin 
bore t he head of J u p i t e r on the observe; Victory crowning a t rophy on the 
reverse . 

«Gold schlägt man nur ausnahmweise.»12 With the quadr igate series were 
l i nked gold coins of 6, 4, and 3 scruples, the 4 scruple piece being equated by 
m a n y with 30 libral asses.13 To t he denarius series belonged the gold coins 
w i t h Mars head and eagle, valued a t 60, 40, and 20 sesterces. Pl iny assigns the 
in t roduc t ion of these to the year 217 B.C., hu t this is open to doubts.1 4 

I t will be observed t h a t the reconstruction of the ear ly his tory of Roman 
coinage which Regling here summarizes is perfectly logical. The first bronze 
coinage is connected with the expans ion of Roman power into Campania: 
T h e Romano-Campanian silver series answered the increasing requirements of 
t r a d e in an I ta ly largely united unde r Rome, and beginning to en joy the Pax 
Romana. The denarius was in t roduced a f te r the victory over Pyrrhus , when 
R o m e , now conscious of her greatness , created a currency t h a t was all her own. 

' G E R C K E — N O R D E N : o p . c i t . , p . 2 4 . 
8 M. v. BAHRFELDT: «Monetc romano-oampane» , Riv . i t a l . n u m . 12 (1899) 387; 

E . J . HAEBERLIN: Z f N . 26 (1908) 248—262. 
9 P l iny, N . I L , X X X I I I , 44; O. LEIJZE: Z fN . 32 (1920) 15. 

10 P l iny, N. H . , X X X I V , 45. 
11 Ib id . , X X X I I I , 3. 
1 2 R E G L I N G i n G E R C K E — N O R D E N : o p . c i t . , p . 2 5 . 
1 3 E . J . IIAEBERLIN: Z f N . 26 (1908) 248—262; 29 (1912) 152. 
14 P l iny , N . H . , X X X I I I , 4 7 ; O . L E I J Z E : Z fN. 3 2 (1920) 3 7 ; R E G L I N G in G E R C K E — 

NORDEN, c i t ing W. GIESECKE: I t a l i a N u m i s m a t i o a (1928), 251 ff . 
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The reduction in weight and the re- tar i f f ing of the denarius a t 16 asses mark 
the crisis of the Hannibal ic war. 

Some years before Regling t hus summed up established opinion on t he 
da t ing of these early republican issues, H . Matt ingly had published an article 
in which he called in question the da t ing of the Romano-Campanian silver series 
and of the bronze which was supposed to accompany them. 1 5 

The Romano-Campanian didrachms which preceded the quadrigatus fall 
into seven groups, th ree heavy (7.13 gms.), and bearing the legend ROMANO, 
and four light (6.74 gms.), of the l a t t e r group one series ROMANO and t he 
remaining three wi th the legend ROMA. Since Mommsen, the heavy series had 
been supposed to have originated abou t 340 B.C., the l ight series about 312 
B.C., or a little earlier. The quadrigatus, familiar to the readers of Livy, fol-
lowed upon these seven issues well on in the 3rd century B.C. The mint which 
produced the pre-quadrigatus silver was supposed to have been in Campania, 
possibly a t Capua. Sambon had criticized these views, b u t his inability t o 
replace them with any th ing concrete in the way of revision had resulted in his 
objections not receiving the a t tent ion which they deserved.1 6 

Mattingly found three difficulties in the established system of da t ing : 
(a) The coins are supposed to he derived f rom the one min t a t Capua over a 
period of some seventy years. Their style varies, ye t within each of the seven 
groups it is fair ly stable. They bear no t race of the peculiar style of the coins 
which bear the Oscan name of Capua; t h e y cannot all belong to one mint . 
Ye t the interlinking of the types requires a close chronological connection. He 
suggests t h a t the coins are the ou tpu t of a number of mints over a short period 
of t ime. 

(b) The legend ROMANO appears on the three heavy groups, and on 
one of the light ones; ROMA on each of the three remaining l ight groups. The 
light didrachm with the ROMANO legend ought therefore to belong in the 
middle of the series, b u t it ra ther s tands by itself, representing on the obverse 
the head of Roma, and on the reverse Victory, while such types as Mars' head 
and Apollo on the obverse, horse's head and free horse on the reverse pass f rom 
the heavy coins which precede to the light ones which follow the light ROMANO 
didrachm. 

(c) If Rome issued silver coins as ear ly as 340 B. C. t h rough the medium 
of a Campanian mint , i t is odd t h a t she should have let seven ty years elapse 
before issuing such a coinage at Rome itself.17 

Matt ingly 's explanat ion is as follows: Suidas, t h e lexicographer, 
under the heading «Moneta» tells us t h a t t he Romans f inding themselves, 

15 H . MATTINGLY: T h e R o m a n o - C a m p a n i a n Coinage a n d t h e P y r r l i i e W a r . N u m . 
Chron . Series 5, Vol. 4 (1924) pp . 181—209. 

16 A. SAMBON: L e s Monna ies A n t i q u e s d e l ' I t a l i e . Par i s , 1903, p p . 423—4 a n d 
a r t i c l e in R iv . i t a l . n u m . (1907) 355 f f . 

1 7 I I . M A T T I N G L Y : o p . c i t . , p p . 1 8 3 — G . 
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dur ing the Pyrrhic war, in desperate financial s trai ts , sought counsel 
of J u n o who informed them t h a t «if t h e y fought r ight ly , money would 
no t fail them». This dubious t rad i t ion the writer in te rpre ts as meaning 
t h a t Carthage, the favoured city of Juno, when allied with Rome 
agains t Pyrrhus, furnished her with the means of producing her first silver 
currency, the so-called Romano-Campanian coinage, which thus belongs to a 
considerably later da te t h a n t ha t previously assigned. The types confirm this 
theory . The heads of Mars, Apollo, and Roma, the eagle, the she-wolf and 
twins, are characterist ically Roman symbols; the dog, lion and Pegasus, which 
recur in the aes grave series show South I tal ian influence; the horse's head 
and f ree horse are typica l ly Punic. T h a t the Romano-Campanian coinage was 
a R o m a n issue, min ted in South I ta ly f rom bullion largely supplied by Carthage 
is a theory not wi thout plausibility. 

Fur ther evidence is found in the fac t t ha t (a) the Mars head on one of 
t he heavy (hence early) Romano-Campanian didrachms is obviously derived 
f r o m the head of Leueippus on coins of Metapontum, d a t e d in the opinion 
of E . S. G. Robinson no t earlier t h a n 315 B.C.,18 (b) t h a t copper coins of Bene-
v e n t u m are strongly reminiscent of Romano-Campanian didrachms, ye t canno t 
be earlier than 268 B.C., when the town of Maleventum was so renamed, 
(c) t h a t the types, h e a d of Mars and horse's head, recur on the coins of a Cosa, 
general ly supposed to he the E t ruscan Cosa, colonised by veterans of the 
Pyr rh ic war, who thus reproduced the types of coinage in which they had 
received their pay. 

I t is suggested t h a t the reduction in tlie weight ot the didrachm took place 
dur ing the stress of t he Pyrrhic war as an inflat ionary measure. Taren tum and 
o the r South I tal ian towns reduced their didrachms a t about this time.19 

Summing up, Matt ingly concludes t h a t the Romano-Campanian silver 
issues which preceded the quadrigatus belong to the period 282—272 B.C.20 

Mattingly t h e n proceeds to quest ion the accepted dat ing of the aes 
grave, based on Haeberl in. l ie th inks 340 B.C. too ear ly a date for its incep-
t ion. I t is unlikely, he states, t h a t Rome mainta ined a bronze coinage, and 
min ted no silver for a period of f i f ty years. Very li t t le aes grave exists which 
can be proved to be independent of Rome, while a large p a r t is unquest ionably 
dependen t on her, which suggests a da te for its appearance later than 340 B.C.21 

18 This t h e o r y is n o t s u p p o r t e d b y S Y D N E Y P. N O E , who , in «The Coinage of 
M e t a p o n t u m » , p. I , N u m i s m a t i c N o t e s a n d Monographs, X X X I I (1927) pp. 1—134, 
a sc r ibes coins bea r ing t h e h e a d of L e u e i p p u s t o 335 B.C. (p. 30). I n p t . I I of t h e s a m e 
w o r k (Ibid. X L V I I (1931) pp . 1—134) h e s t a t e s t h a t these coins a r e «usually associa ted , 
a n d I believe p roper ly , w i t h t he a scendancy of Alexander of Molossus», (pp. 1—2) (who 
c a m e to I t a l y p r o b a b l y be fore t h e b a t t l e of Issus (333 В.С) a n d fell in b a t t l e i n 330 
B.C. R . E . I (1894), col. 1410). 

18 A. I . EVANS: H o r s e m e n of T a r e n t u m . 1889, pp. 138 f. 
2 0 I I . M A T T I N G L Y : Rom. -Camp. Coinage etc. p. 1 9 4 . 
21 Ibid. , p. 196. 
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Haeberliri 's da t ing of the semi-libral reduction in 286 and of the sex tan ta l in 
268 B.C. is suspect; Pliny dates t h e l a t t e r from the Fi rs t Punic War and Festus 
f r o m the Second.22 Also Hatr ia ( founded 282 B.C.) and Ariminum (268 B.C.) 
b o t h use aes grave of the libral s tandard . 2 3 Matt ingly is disposed to place the 
introduct ion of t he original aes grave in the decade 300—290 B.C.24 Still 
accept ing the classic date for t he f i r s t denarius of 269—8 B.C., he finds t h a t 
according to Pliny2 5 one denarius (4.55 gms.) is equa ted with ten libral asses, 
giving the monstrous silver-bronze rat ion of 1 : 720. He suggests t ha t the semi-
l ibral reduction m a y have t aken place in 268 B.C. bringing the ratio down 
to 1 : 360 2 6 

In 1926 E. A. Sydenham publ ished a book in which, so far as touched on 
t he same topics, he supported t he view of Mattingly.2 7 The da te of the origin 
of t he aes grave is probably not , in his opinion, as ea r ly as t h a t named by 
Babelon and Grueber , (338 B.C.) nor by Haeberlin (335 B.C.). The single piece 
of evidence is the prow which appea r s on the reverse of all denominations, and 
which is supposed to be connected with the victory a t Ant ium (338 B.C.). 
But , the writer argues, contemporary events are not f requen t ly i l lustrated on 
fou r th century coins, and it is h a r d l y likely t h a t a victory, not of the f i rs t 
magni tude , should have fixed the reverse type of the as and its subdivisions 
un t i l 81 B.C.28 Haeberl in suggests t h a t the heavy or libral as was in use for 
a b o u t for ty years before its first reduct ion in weight. This reduction, in Syden-
ham ' s opinion, took place about 271 B.C., making 311 B.C. a probable da te 
t o assume for the introduction of t h e coinage.29 

The aes grave was a R o m a n invention, Lat ium, Campania, Apulia, 
Umhr ia , and E t r u r i a speedily copied it .3 0 

The libral as was, as its name implies, of the pound s tandard, whether 
t he Att ic pound (327.45 gms.), or t h e Oscan (272.87 gms.), is not fully de te r -
mined. Sydenham inclines to the view t h a t as the heavy R o m a n coins f requen t ly 
exceed the Oscan s tandard , but never a t ta in the Attic, the la t te r was t he pro-
fessed s tandard b u t was never a t t a ined , in practice,31 and tha t , for pract ical 
purposes, the s t a n d a r d of the as m a y be assumed to be between 280 and 300 
gms. After mainta ining this weight for some time the as began to decline, 
quickly dropping to the semi-libral s tandard.3 2 A fu r the r unregulated decline 

22 Discussed in H . A. GRUEBER: B.M.C. Republican. Vol. I , pp. X X V I f. w i t h 
q u o t a t i o n s f rom author i t i es . 

2 3 H . M A T T I N G L Y : o p . c i t . , p . 1 9 7 . 
24 Ibid. , p. 198. 
26 Piacúit denarium pro decern libris aeris valere, N. H. , X X X I I I , 45. 
2 6 I I . M A T T I N G L Y : o p . c i t . , p . 1 9 8 . 
27 Aes Grave, a s t u d y of the cas t coinages of Rome a n d I t a ly . London 1926. 
28 Op. cit., p. 24. 
29 Ibid. , p. 25. 
3 0 Ibid. , p . 26. 
31 Ibid . , p. 28. 
32 Ibid. , p. 31. 



5 6 L . Н. NEATBY—F. M. H E I C H E L H E I M 

ensued unti l the weight of the as was stabilized a t the sex tan ta l level of 54 
gms.3 3 The dating of these changes is of far-reaching significance. 

P l iny states t h a t librale autem pondus aeris imminutum hello Punico 
primo — constitutumque ut asses sextantario pondere ferirentur.3i But we know 
t h a t t he as did not decline f rom the libral to the sextantal level with no inter-
media te stages. Sydenham, noting t ha t the l ibral aes grave was linked with 
the Romano-Campanian silver, and accepting the early Matt ingly 's dating of 
t h a t series, places, as we have already ment ioned, the semi-libral reduction 
a t a b o u t 271 B. C.35 

I n common with o the r authorities, Sydenham, a t t h a t t ime, placed the 
coining of the first denarius in 269—8 B.C. As this silver is l inked with the 
s e x t a n t a l о 3 6 we mus t believe tha t the semi-libral reduct ion was followed 
within three years by a n o t h e r curtailment of weight even more drastic, and 
unexpla ined by any publ ic financial embarrassment of which we have notice. 
S y d e n h a m is conscious of the improbability, b u t his a t t e m p t s to explain it 
serve ra ther to emphasize the difficulty t h a n to remove it, and have lost signif-
icance in the light of more recent investigations. 

I n a book on «Roman Coins» Matt ingly made no advance on views which 
he h a d already expressed relating to the coinage except in the suggestion t h a t 
the introduction of the aes grave series might be connected with the creation 
of new officials at Rome , t he tresviri aere argento auro flando feriundo.38 In the 
da t ing of the first denarius in 269—8 B.C., and the f i rs t victoriate between 
the F i r s t and Second P u n i c Wars, he is still in conformity with Regling, Haeber-
lin a n d Mommsen. 

Mattingly claimed no finali ty for the dates furnished in his «Roman 
Coins», and it is well t h a t he did not, for before the book was off the press he 
m u s t have begun to e n t e r t a i n doubts of the chronology on which it was based. 
However , before we proceed to review the more r ecen tand sometimes conflicting 
theories regarding the da t e s of the impor t an t landmarks in the development 
of t he Roman coinage, i t will save repeti t ion, if we premise t h a t the key to 
t he problem lies in t he f ind ing of Samwer and Bahrfeldt , which is questioned 

33 Ibid. , p. 31. 
34 Pliny, N. II . , X X X I I I , 13. (cited by SYDENHAM, p. 29.). I t will be noted t h a t 

t h e s ex t an t a l as of 5 4 gnis. is 1 / 6 of the Att ic , a n d 1 / 5 of t he Oscan pound . G. F A L L A N I 
in «Applicazioni del Metodo Stat is t ico alio Studio del la prisca Moneta Romana» advances 
t h e t h e o r y t ha t the l ib ra l as was based on the Oscan s tandard , and t h e semi-libral on (he 
At t i c . Certainly when t h e t e r m seoctantarius was applied to an as of 54 gms. the pro-
fessed s tandard must h a v e been the Attic. 

3 5 S Y D E N H A M : o p . c i t . , p . 3 2 . 
3 6 K . S A M W E R a n d M . v . B A H R F E L D T : Geschichte des ae l t e ren roemischen Muenz-

wesens, Vienna, 1883. 
3 7 I I . MATTINGLY: R o m a n Coins, f r om t h e earl iest t imes to t h e downfall of t he 

W e s t e r n Empire. L o n d o n 1928. 
38 Pomponius, «Digest», 1 , 2 , 2 , 3 0 . (ed. M O M M S E N ) . 
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by none of the various disputants, t h a t the introduction of the denarius proper 
was contemporary wi th the reduction of the as to the s ex t an t a l s tandard. 3 9 

The revision b y Mattingly a n d Sydenham of the da t ing of the Romano-
Campanian silver and of the early cas t bronze, if accepted as valid, produced 
an awkward telescoping in the ear ly stages of Roman coinage, driving the 
inception of the Romano-Campanian didrachms and the quadrigatus in to 
improbable proximity with the creat ion of the denarius. The la t te r coin was 
supposed to have been exact ly dated by a passage in Pliny : Argentum signatum 
anno urbis CCCC'LXXXV, Q. Ugolnio C. Fabio coss., quinque annis ante primum 
Punicum bellum, et piacúit denarium pro decern libris aeris valere, quinarium pro 
quinque, sestertium pro dupondio et semisse.40 I t was this da t ing of the f i rs t 
denarius in 269 B.C. which Mat t ingly now proceeded to a t tack . 4 1 He began 
with a res ta tement of t he ideas which he had already propounded with regard 
to the Romano-Campanian silver and , added certain new theories which he 
hoped to establish: 

(a) The origin of Roman coinage is la ter t h a n 300 B.C. The earliest 
issues of Romano-Campanian silver belong to t h a t period. 

(b) The aes grave of Rome marks only a short t ransi t ional stage between 
the use of uncoined bronze which preceded, and the use of silver, which fol-
lowed it . 

(c) The main «Janus-Prow» series of Roman aes grave da tes from t h e 
early years of the f i rs t Punic war, and the first reduction was due to the stress 
of t h a t struggle. 

(d) Until the second Punic war Rome used no silver coinage other t h a n 
the Romano-Campanian silver and the quadrigatus. 

(e) The coin which we know as the denarius was first s t ruck during the 
war wi th Hannibal , though the n a m e was probably earlier applied to a di-
drachm. 

(f) Both the sex tan ta l and uncial reductions of the as date f rom the 
second Punic war. 

(g) The early gold coinage of Rome is in pa r t associated with the f i r s t 
denarii, in pa r t may be earlier. 

(h) Л change in the dating of Roman coinages will involve a re-dating 
of o ther I ta l ian issues. 

(i) The victoriate, which is merely a h&U-quadrigatus, was created by 
Rome for the Greek wars which ensued upon the defeat of Hann iba l . 

Po in ts (a) and (b) had been dea l t with by the writer in his article on 
«The Romano-Campanian Coinage».42 In corroboration of (a) he now furnished 
the s tr iking piece of evidence t h a t a bronze coin of Beneventum, which mus t 

3 9 S A M W E R — B A H R F E L D T : o p . c i t . 
4 0 P l iny , N. H . , X X X I I I , 4.4. 
41 I I . M A T T I N G L Y : T h e F i r s t Age of R o m a n Coinage. J R S 1 9 ( 1 9 2 9 ) pp . 1 9 — 3 7 -
43 N u m . Ohron., Series 5 (J924) p p . J SI—209. 



5 8 L. Н. NEATBY—F. M. H E I C H E L H E I M 

be d a t e d 268 B.C. or la ter 4 3 is an almost exac t replica of one of the heavy (hence 
ear ly) Romano-Campanian didraehms.4 4 

In support of his dat ing of the «Janus-Prow» bronze series, the writer 
po in t s out t h a t if t he coinages of a number of R o m a n colonies, founded just 
pr ior to, or within t he first half of the th i rd century B.C. — Ruceria (314 
B.C.), Venusia (291 B.C.), Hatr ia (290—286 B.C.), Ar iminum (268 B.C.), and 
F i r m i u m (264 B.C.) — are examined, i t will be found t h a t bronze coins of 
d i f f e ren t types and ages are almost as well represented in the younger as in the 
o lder sett lements. The Prow of the Janus -Prow series is best referred to the 
f i r s t Punic war, when nava l mat ters f i rs t became of absorbing interest to the 
Romans , and a passage in Tacitus45 suggests t ha t the J a n u s obverse may well 
he connected with Rome ' s first admiral . Matt ingly disposes of the objection 
t h a t libral asses of t he Janus-Prow t y p e are too p lent i fu l to he compressed 
wi th in the short per iod which he assigns by s tat ing t h a t Rome maj< have fought 
t he war largely with bronze currency, thus necessitating an ou tpu t t remendous 
in bulk . 4 6 

Coming to the cent ra l question, the dat ing of the f i rs t denarius, Matt ingly 
quo tes Sir Ar thur Evans 4 7 as arguing t h a t the denarius must have been derived 
f r o m the ôsxàhrgoç orarrjo of Sicily, which was a didraclim. Hence we may 
fa i r ly conjecture t h a t t he Romans f irs t applied the name denarius to a coin of 
t h a t denomination. Among the early issues of denarii p roper are series marked 
on t h e reverse С or MA, each with accompanying bronze. Bronze coins of both 
these issues are found overstruck in Sardinia, a circumstance which the writer 
associates with the revol t of 216 В. C., thus dat ing С and MA denarii a t the 
t ime of Hannibal . The С denarii are associated with the Mars-Eagle gold48 which 
hence must also he contemporary with Hannibal . 

For silver coinage in the period between the Pyr rh ic and Hannibalie wars 
R o m e used the l ight series of Romano-Campanian didraehms followed b y the 
quadrigatus. All our references to the l a t t e r coin are of the Hannibalie period.49 

Pliny's date for the re-tariffing of the denarius a t 16 asses (217 B.C.)50 

Mat t ing ly discards, referr ing the change to the period 133—90 B.C. Argument 
in suppor t of this is deferred.5 1 

43 When Male ven t u m was renamed. 
44 P la te I, nos. 4 a n d 5, facing p. 20 of J R S 19 (1929). 
45 Tacitus refers t o t h e temple of J a n u s quod apud forum liolitorium C. Duilius 

struxerat, qui primus rem Romanam prospéré gessit triumphumque de Poenis meruit. Annals , 
I I , 49. 

46 H. MATTINLGY: F i r s t Age etc. pp . 22—27. 
47 I n Num. Chron. , 1894, pp. 226 ff . , especially 231 ff . 
48 See G R U E B E R : В . М . С . Republ ican. Vol. I I , pp. 155 ff . , especially pp. 161—2. 

MA denarii are dea l t w i t h on pp. 171 —2 of t h e same volume, a n d С denarii on pp. 187 ff. 
49 H . MATTINGLY: F i r s t Age etc. pp . 29—30. 
50 Postea Hannibale urgente, Q. Fabio Maximo dictatore, asses unciales facti placuit-

que sedecim assibus permutari. N. H . X X X I I I , 4. 
61 See Note 80. 
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The victoriate Matt ingly here supposes to have been created somewhat 
la ter t h a n the denarius and to have lasted well into the 2nd century B.C. 

E. A. Sydenham deal t fully wi th the victoriate in an article published in 
1931/2.52 In his opinion this coin preceded the denarius, and was u l t imate ly 
assimilated with the quinarius, hav ing no «raison d e t r e » af ter the l a t t e r coin 
had been called into being.53 Originally, the victoriate was one half of t he 
quadrigatus, the principal silver coin of the second Punic war.54 As the quadri-
gatus became considerably debased, no doubt owing to the financial s t ress 
occasioned by the war, while the ea r ly victoriati are pure , it may fair ly be 
assumed t h a t the l a t t e r were not c u r r e n t until the pos twar period.55 

The victoriatus bears an unmistakable likeness to non-Roman issues of 
the Achean league, of Agrigentum of Thessaly, and of Boeotia.56 This, in con-
junction with Pliny's s ta tement t h a t the coin mercis loco habebatur,57 shows 
fairly conclusively t h a t i t circulated n o t only in I ta ly, b u t in Illyricum, Greece 
and Sicily. Being for the most pa r t m i n t e d without let ters , monograms or sym-
bols, victoriati are ha rd to classify. Those so distinguished are associated with 
t r ade centres on or near the Mediterranean and Adriat ic coasts, — such places 
as Vibo, Croton, and Coreyra. Anonymous coins are probably to be referred to 
Agrigentum. In its l a te r stages t h e victoriatus m a y have been min ted a t 
Rome.58 

In dat ing the victoriatus so late a n d yet prior to the first denarius , Syden-
ham implied t ha t the l a t t e r must h a v e been a second century creation. In 1932 
this opinion was explici t ly set for th b y Mattingly and Robinson in a l eng thy 
paper designed to fix the date of t he denarius with greater exactitude.5 9 The i r 
a rguments are here summarized. 

(a) Pliny dates the first Roman silver from 269 B.C., which the denarius 
cer ta in ly was not . 6 0 

(b) Sextantes wi th mint ma rks G and MA of t he same class as ea r ly 
denarii have been found in Sardinia overstruck on Sardinian bronze. These 
must be posterior to 237 B.C., and a re probably much later . 

(c) Between 215 and 211 B.C. the rebel s ta tes of Capua, Calatia and 
Atella, and the Carthaginians unde r Hannibal overstruck their bronze on 

52 N u m . Chron., Series 5—12 (1932) pp. 73—95. 
53 Ib id . , pp. 89 a n d 92. 
54 L ivy , X X I I , 58. 
" S Y D E N H A M : o p . c i t . , p . 9 3 . 
66 Ib id . , pp. 74—5. 
67 N . H . , X X X I I I , 46. 
" S Y D E N H A M : o p . o i t , , p p . 8 5 — 9 . 
59 I I . M A T T I N G L Y a n d E . S . G . R O B I N S O N : The Date of the Roman D e n a r i u s a n d 

o ther l a n d m a r k s in ear ly Roman Coinage. Proo. Brit . Academy, 18 (1933) pp. 21 I—268. 
E " M A T T I N G L Y had previously a rgued tha t the libral as was current dur ing t h e f i i s t 

Punic war . But 1 lie denarius cannot be e q u a t e d with ton asses o f t h a t s t anda rd , as t h a t 
would give а Си.: Ar. r a t io of 1 : 720. See E. ALTHEIM: The Fi rs t Roman Silver Coinage, 
T ransac t ions of the In te rna t iona l N u m i s m a t i c Congress. 1936, p. 143. 
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R o m a n sextantes a n d unciae of the semi-libral s tandard, never on bronze of 
t he sex tan ta l s t a n d a r d with which the denarius must go.61 

(d) The trinummus, the small silver coin which gives its name to one 
of P lau tus ' plays, se t beside Livy's equa t ion of one Attic t e t r ad rachm (17.24 
gms.) with three denarii,62 shows tha t the denar ius to which t he historian al-
ludes mus t have weighed from 5.51 to 5.83 gms., not the denarius which we know, 
b u t a heavier coin,63 t h e use of which in decreasing buying power can be proved 
down to 190 B.C., b u t no later. The «Trinummus» of Plautus is probably la te r 
t h a n 194 B.C. 

(e) In 187 B.C., a great act of r e p a y m e n t by the s tate of 25 1/2 t r ibu ta 
wiped ou t the war deb t s contracted f rom 218 B.C. on. Festus has made what 
amoun t s to a s t a t e m e n t t h a t the sex tan ta l as with which the denarius mus t 
go was issued on such an occasion.64 

(f) A great a m o u n t of money was in circulation about this t ime; the 
novi nummi, p resumably the denarii, provide ma t t e r for jesting in the prologue 
wr i t ten for the revival of the «Casina» of P l a u t u s in the year of his death, 184 
B.C.,65 and Pl iny 6 6 records t ha t the populus Romanus stipem spargere coepit 
Sp. Postumio, Q. Marcio, Coss. (186 U.C.) tanta abundantia pecuniae erat ut 
earn conferret L. Scipioni ex qua is ludos fecit. Bu t was this abundance of money 
(due to the Asiatic campaigns of L. Cornelius Scipio and Cn. Manlius Vulso) 
r emin ted into R o m a n currency? The above-ment ioned prologue gives support 
to an aff i rmat ive answer . L. Cesano's a t t r i bu t ion of this preface to a da te 
ear ly in the first c en tu ry B.C. seems ruled ou t already by the contemptuous 
allusions to Carthage, Apulia, and Greece which it contains.67 

(g) The Mars-Eagle gold which accompanied the early denarii6 8 was tar i f fed 
a t an unusually low ra te (Au.: Ar. 1 : 8). Straho 6 9 quotes Polybius to the 
ef fec t t h a t gold mines were discovered in Noricum, near Aquileia, and, for a 
few months , worked b y I tal ians and ba rba r i ans side by side. The I tal ians were 

6 1 M A T T I N G L Y a n d R O B I N S O N : o p . c i t . , p . 2 1 2 . 
62 Bivy, X X X I V , 52. 
63 MATTINGLY—ROBINSON: op. cit. p . 213. Cp. t h e useful chronological in terpre-

t a t i o n of K . A B E L , «Die Plautusprologe». Phi l . Diss. F r a n k f u r t ( 1 9 5 5 ) , pp . 1 9 , 2 0 , 1 1 4 
no te 73. The au thor has , however , no numismat ic t r a i n i n g and experience. 

64 Bello Punico, populus Romanus, pressus aere alieno ex singulis assibus senos 
fecit qui tantundem ut illi valerent. Festus, in H U L T S C H , Rel iquiae Mctrologorum scr ip torum 
I , p i . 70 (98). «Sextantari asses in usu esse coeperunt ex eo tempore quo propter Punicum 
bellum secundum quod cum Hannibale gestum est decreverunt patres ut ex assibus qui turn 
crant librari, fierent, per quos cum solvi coeptum esset, et populus aere alieno liberaretur, et 
privati quibus debitum publice solvi oportebat non magno detrimento ad/iceretur. Ibid. , I I , 
j). 81. (Cited by M A T T I N G L Y a n d R O B I N S O N : op. c i t . p p . 232—3). 

65 Quoted in N o t e 1 26. 
66 N .H . , X X X I I I , 10. Cp. Livy, X X X I X , 22, who seems to t h i n k t h a t Scipio 

o b t a i n e d t h e funds by ho ld ing a «tag-day» in fore ign p a r t s — ex collata ad id pecunia 
ab regibus civitatibusque. 

67 See also N o t e 126. 
68 GKUEBER: B.M.C. Republ ican, Vol. I , p . 27. assigns this gold to the same da t e 

as t h e denarii with Dioscuri reverse, without moneye r s ' symbols or ini t ia ls . 
69 S t r abo , IV, 6, 12. 
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soon expelled, and a barbar ian monopoly established, hu t in the meantime the 
price of gold in I ta ly fell by one th i rd . The colony of Aquileia the name of 
which may well he associated with the eagle of the gold coin was founded in 
181 B.C.70 

(h) The Dioscuri, the twin horsemen who figure on the reverse of the 
ear ly denarii, apar t f rom their appearance a t the batt le of lake Regillus (which 
may not he pa r t of the original legend) figure only faint ly in Roman mythology 
until Flaminius makes a dedication in the i r honour a f t e r Cynoscephalae,7 1 

whereupon they become popular and reappear a t Pydna , Vercellae, and Pliar-
salia.72 Their appearance on the reverse of a Roman coin is much more intelli-
gible af ter than before 198 B.C. Flamininus , too, was associated with the Sei-
pionic group which achieved the conquest of the East and brought its t reasures 
to Rome. 7 3 

(i) The deity represented on the obverse of the ear ly denarii is not R o m a 
hu t Bellona, who is associated with t he Asiatic campaign of Cn. Manlius Vulso 
(189 B.C.).74 

(j) All allusions in li terature refer the quadrigatus to the Hannibal ic 
age,75 and it is this coin which all numismat is t s associate witli as of the f i rs t 
reduction on a ratio of 1 : 240.76 

The authors conclude by re-stat ing, in the light of their findings, the car-
dinal dates in the early history of R o m a n coinage.77 

(i) c. 289 B.C. Firs t issue of the Roman aes grave. 
(ii) 269 B.C. First issue of R o m a n silver — the so-called Romano-

Campanian. 
(iii) c. 235 B.C. First reduction of the as to about half a pound. 
(iv) c. 216 B.C. (or a little la ter) Second reduction to a s tandard of four 

ounces (falling to 3—2 1/2 ounces). The la te r didraehm, called the quadrigatus, 
is associated with this as well as wi th the bronze of the f i rs t reduction. 

(v) c. 205 B.C. Firs t issue of the victoriate.78 

70 The Da te R o m . Don., p. 231; L ivy , X L , 34. The exped i t ion of A. Manl ius Vulso 
aga ins t the I s t r i ans (178 B.C.) (Livy, X L I , 1—5) may have been a gold-hunt , for t hough 
it was unauthor ised a n d ill-managed, t h e consul was not disowned by the Senate . 

71 P lu ta rch : F lamin inus , XII . 
72 The Date R o m . Den. , pp. 24.Ü—8. 
73 A f u r t h e r point which the a u t h o r s migh t have ment ioned is t h a t t he Dioscuri , 

{•&roi owrrjQeç», were a n excellent symbo l fo r the Roman phi l - l le l lenes who posed as 
t h e saviours of Greece. The reverse of t h e denarius may have been Scipionio propaganda,, 
and , t o Romans of 187 B.C., have had p o i n t e d reference to t h e b ro thers Seipio who b y 
t h e i r Asiatic expedi t ion had a t t emp ted to rev ive their waning popula r i ty . 

74 The Da te R o m . Den., pp. 23(i—4.5, especially pp. 241—2. 
75 W. GIESECKE: I t a l i a Numismat i ca . 1928, p. 202, n. 1. 
76 The Dato Rom. Den., p. 221. T h e inference is t h a t t he s ex tan ta l as associated 

wi th the f i r s t denarius, is pos t -Hanniba l ic . 
77 Ibid., pp. 253—4. 
78 T h a t the victoriatus preceded t h e denarius is indicated by the fact t h a t hoa rds 

of ear ly vietoriati con ta in ing no denarii a r e not uncommon. Cp. L. С ES A NO ; Riv. i ta l . 
num. , (1912) pp. 299 ff. 
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(vi) 187 B.C. F i rs t issue of the denarius; reduction of the as to the sex-
t a n t a l s tandard, arid (possibly a few years later) the Mars-Eagle gold. 

On general grounds the dat ing of the first denarius in 187 B.C. or so 
is highly plausible. I t saved the s ta te the infinite trouble involved in discharg-
ing the public deb t in the coins of various denominations whieh Roman a rmies 
h a d brought home f rom the East ; i t marked Rome's coming of age as a f i r s t 
class Medi terranean power; and it was a grand gesture b y the Seipionic p a r t y 
and its associates, Cn. Manlius Vulso and T. Quinctius Flamininus, the l a t t e r 
of whom about t h a t t ime held the office of censor.79 

Later E. A. Sydenham supplemented the above in an article to which 
Mat t ingly subjoined a brief comment.8 0 The theory of the re-tariffing of t h e 
denarius in 216 B.C. being no longer tenable , we do not, s ta tes Sydenham, h a v e 
notice of any subsequent crisis serious enough to warrant so drastic a measure . 
The decline in the weight of the as and the denarius a f t e r 187 B.C. went on 
independently, and , as is well-known, there is no clear line of demarcat ion 
between the sex tan ta l and the uncial as. By about the middle of the second 
cen tu ry B.C. the as seems to have approx imated one ounce in weight. Some-
where between 140 and 130 B.C. the uncial as disappeared, and for th i r ty yea rs 
the bronze currency was represented by smaller denominations only. Wi th in 
this period denarii were minted with the mark XVI (instead of A", presumably 
as a s ta tement of the i r new valuation a t 16 asses. The earlier denarii with t h e 
mark X are numerous enough to pos tu la te for them a life of half a cen tu ry 
(measured, of course, f rom 187 B.C.). Hence Sydenham a t t r ibu ted the change 
to Tiberius Gracchus, who locked up the aerarium during his t r ibunate,8 1 a n d 
who may have done so to suspend business unti l the new scale of values h a d 
been set working. 

Matt ingly f inds himself in general agreement with his co-author, h u t pre-
fers to a t t r ibu te the re-tariff ing to the t ime of Gaius Gracchus. Pliny, he observes, 
names Livius Drusus as having debased the coinage dur ing his t r ibunate . 8 2 

I t has been cus tomary to refer this passage to the younger t r ibune o f t h a t n a m e , 
b u t a passage in Vitruvius8 3 suggests t h a t it ought to he ascribed to Drusus t h e 
elder (122 B.C.), t h u s placing it in the second t r ibunate of Gaius. Mat t ingly 

, 9 Livy, X X X V I I , 58. 
80 E . A. S Y D E N H A M and H . M A T T I N G L Y ; The Re- ta r i f f ing of t h e Denarius a t 16 

Asses, N u m . Chron. Se. 5—12 (1934) pp . 81—91. 
81 P lu tarch , T iber ius Gracchus, X . Gracchus тф ôé той Kgóvov vcuö oqxpayiôaç 

iôiaç eneßaXev, onwç oi тafiíaa pqôèv êï avTov Xapßdvoiev, firjô' ciarpégoiev P lu tarch seems t o 
h a v e regarded the t r i b u n e ' s action not as a measure of public economy b u t as a scheme 
t o m a k e everyone uncomfor tab le unt i l ho got his own way. 

82 N. H. , X X X I I I , 46. In tribunatu plebei octavam partem aeris argento miscuit. 
83 Vitruvius, I I I , 1, 8. Nostri autem primo fecerunl antiquum numerum et in denario 

denos aeris consiituerunt, ea re compositio nominis ad hodiernum diem denarium retinet, 
etiamque quarta pars, quod efficiebatur ex duobiis assibus et tertio semisse, sestertium vocita-
verunt. Poslea autem quam animadverterunt utrosque numéros esse perjectos et sex et decern, 
utrosque in unum coiecerunt et jecerunt perfectissimum decussis sexis. M A T T I N G L Y ' S in-
f e r e n c e is fa r f r o m obvious . 
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quotes the belief which has the hesi tat ing endorsation of Rostovtzeff t h a t the 
price of grain to the poor of Rome was 4 asses per modi us before the t ime of 
the Gracchi and 6 2/3 afterwards, and points out t ha t if this change was co-
incident with the re-tariffing of the denarius the price of grain in silver remained 
unaltered a t 2/5 of a denarius.8* Rut the 4-as price is derived from references 
in Livy, the la tes t of which occurs in 196 B. C.85 — before the denarius ex is ted 
according to Matt ingly — so t h a t the argument , despite its mathemat ica l 
neatness, remains suspect. 

Sydenham, a year later, dealt with a minor question of chronology.86 I n a 
shoi t essay he expressed the view t h a t the serrate denarii did not represent 
a stage in Roman minting, hu t were produced along with coins of smooth edge 
for circulation among northern barbar ians , whose use of wheel amulets would 
incline them to welcome a currency of similar form. 0. Ta lna struck both ser ra te 
and non-serrate coins. 

The same writer lias furnished an interest ing s tudy of the detail of p a t -
terns of early denarii.87 

F. Altheim presented to the 1936 In te rna t iona l Numismatic Congress a 
valuable paper on the early Roman currency which, while largely a r e s t a t emen t 
of ideas a l ready reviewed by us, supported them with addit ional evidence.8 8 

The curule aediles of 296 B.C. simulacrum infantium conditorum urbis sub 
uberibus lupae condiderunt89 One of these aediles, Q. Ogulnius, held the con-
sulate in 269 B.C. in which year, according to Mattingly and Robinson, t h e 
Romano-Campanian silver came into being. One of the reverses of these ear ly 
didraehms is the emblem, already associated with Ogulnius, of the she-wolf 
suckling the twins. It is of some importance in the s tudy of Rome's early eco-
nomic relations with Egyp t to note t h a t this same Ogulnius was one of t he 
three ambassadors sent to the court of the Ptolemies in 273 B.C.90 

In «The Earliest Coinage of Rome in Modern Studies»91 Mattingly a n d 
Robinson gave a historical survey to furnish the set t ing for the ideas which 
they had formulated, which adds nothing to numismat ic theory. The same 
authors published the aiticle, «Nummus»92 in which they argued tha t the word 
nummus, originally applied to a specific coin, the didrachm, began to lose its 
exact significance, bu t always denoted a precious meta l until Imperial t imes . 

81 SYDENHAM—MATTINGLY: o p . c i t . , p . 9 0 ; L i v v , E p . 6 0 ; ROSTOVTZEFF: a r t . « F r u -
montum», in R. F . VII, (1910) col. 148. 

85 L ivy , X X X , 26; X X X I , 4 a n d 50; X X X I I I , 42. 
86 Origin of t h e R o m a n Sorrat i , N u m . Cliron., Scries 5—15 (1935) pp. 209 f f . 
8 ' P rob lems of t h e ear ly R o m a n Denar ius . T ransac t ions of t h e In t e rna t iona l N u m i s -

m a t i c Congress (1936) pp . 262—273. 
88 Ib id . , T h e Firs t Roman Silver Coinage, pp . 137—150. 
89 L ivy , X , 23. 
90 F i r s t R o m . Sil. Coin. p. 148. 
91 N u m . Cliron., Series 5—18 (1938) pp . 1 f f . 
92 Amer ican J o u r n a l of Phi lology 56 (1938) pp . 225 ff . 
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The t e rm nummus sestertius, they s ta te , came into use fairly ear ly in the second 
c e n t u r y B.C. 

In «The Romano-Campanian Coinage: an old problem f rom a new angle», 
Mat t ing ly sought confirmation for his da t ing of the denarius by a fresh s tudy 
of t he coinage which had preceded it.93 If he could defini tely replace the old 
340—270 B.C. dat ing by something approximat ing to 270—187 B.C., he had 
es tabl i shed his point , and the question as to whether the so-called Romano-
Campanian silver was produced in southern Italian mints for Roman use in 
the period 340—270 B.C. could best he resolved by comparing it with the 
genuine and undisputed Campanian currency of the period.94 

He distinguishes three periods in the coinage of Campania. The first, 
which does not concern this enquiry, produced coins principally of Cumae, and 
also of Naples. This era terminated abou t 430 B.C. with the Oscan invasion. 

In the second, or Oscan period, Naples is the principal mint , with I lyr ia , 
Nola, Allifae, Phistelia, and the Kapnavó mint , probably of Capua, also con-
t r i bu t ing . A common type is the d idrachm, obverse Athena , reverse, man-
headed hull.95 

The th i rd period is marked by the supremacy of Naples. Nola and Cumae 
produce in small quanti t ies; the o ther mints disappear. A nymph replaces 
A t h e n a on the obverse of the didrachm; on the reverse Victory is por t rayed 
f ly ing over the man-headed bull. The coins bear the legend NeanoMxr\g, la ter 
NeanoXirwv. Matt ingly connects the predominance of Naples with her Roman 
alliance, da ted 326 B.C., which thus furnishes us with the opening date of the 
t h i r d period of history of the Campanian coinage. A small bronze coin, 
Neapol i tan in type , of the normal type of Greek alliance coins, hu t with the 
legend 'Рш/uaíwv, is thought to belong to the occasion of the es tabl ishment of 
the alliance.96 The th i rd period Mattingly divides into two stages, and in the 
second only can he t race a connection between the coinage of Naples and the 
ear ly series of the Romano-Campanian silver. On grounds of style the early 
ROMANO didrachms might he placed as ear ly as 280 B. C., b u t there is no 
object ion to accepting Pliny's s t a t emen t t h a t the Romans first struck silver 
in 269 B.C.97 The writer therefore finds in this investigation the confirmation 
which he had sought. 

A discussion b y Matt ingly of «The Lit t le Talents of Sicily and the West» 

93 J o u r n a l of 1lie W a r b u r g I n s t i t u t e 1 (1938) pp . 197—203. 
94 Rom. -Camp. Coin, etc., pp. 197—8. Mr . MATTINGLY' acknowledges his indeb ted-

ness t o L . SAMBON: Recherches sur la M o n n a i e de la Presqu ' î le I t a l ique , Naples , 1870, 
a n d , m o r e especial ly t o A. SAMBON: Les Monna ie s Ant iques de l ' I ta l ie , Pa r i s 1903, wh ich 
h e c i tes f r e q u e n t l y in t h i s ar t ic le . 

95 R o m . - C a m p . Coin, etc., p. 202. 
96 Ib id . , p . 201. 
97 N . I L , X X X I I I , 44. 
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contains an impor t an t reference to the history of Roman coinage 98 Fes tus 
recorded four of these little talents, the Alexandrine of 12 denarii, the Neapoli-
t an of 6, the Syracusan of 3, and the Rhegine of 1 victoriatus, each subdivided 
on the basis; 1 t a l e n t = 12 nomoi = 120 litrae. The Rhegine ta lent furnishes 
an explanat ion of the retariffing of the denarius a t 16 asses; for as 1 denarius 
is supposed to be in this passage 4/3 of a victoriatus = 4/3 X 12 = 16 nomoi of 
the Rhegine ta lent , C. Gracchus or ra ther his rival Drusus, who were planning 
to found a number of colonies in South I ta ly , may have adopted the re tar i f f ing 
to faci l i tate exchange for the colonists. 

Matt ingly 's «Aes' and Pecunia'» is a s tudy of minor points relating to 
the beginnings of Roman coinage which required to be dea l t with in conse-
quence of the re-dat ing of the Romano-Campanian currency for which he was 
responsible.99 

A most in teres t ing study by the same author is «The Diana-Victory 
Didraehms and the Decadrachms of Arsinoe».100 The didrachm with which he 
deals is of the Romano-Campanian series, obverse, Diana, reverse, Victory, 
legend ROMANO. The reverse carries a single or a double Greek letter. This 
coin cannot he earl ier t han 269 B.C., and is probably not much later. The Greek 
le t te rs supply a clue. The decadrachms of Arsinoe Philadelphos who died in 
270 B.C. and was deified, bear a similar series of Greek let ters , A—Q, AA—QQ, 

э э 
A — В fi f ty in all. Svonoros101 in terpre ted t he let ters as representing the suc -
cessive years of issue, and suggested t h a t t he Romano-Fgypt ian t rea ty of 273 
B.C. included a clause providing for the issue of a joint coinage. Arsinoe died 
three years later, and the new coin was employed to do her honour. Svonoros ' 
theory as to the significance of the le t te rs is plausible; for, if t rue, it means 
t h a t the issue continued until about 220 B.C., when the accession of 
P to lemy IV inaugura ted a new financial policy. 

So far Svonoros. Mattingly adds corroborative evidence. The «Chronicum 
Paschale», a late chronicle,102 records t h a t the first issue of Roman silver was 
in 273 B.C. This is incorrect, hu t in t h a t yea r C. Fabius and Q. Ogulnius, who 
as consuls did la ter issue the f i rs t Roman silver, were ambassadors to Egyp t , 
and we may suppose t h a t the decision to coin was t aken then. Matt ingly is 
inclined to place his Greek letter mint in Taren tum. The appearance of iden-
tical numbers on bo th the Egypt ian and the I tal ian series, and the fact t h a t 

98 Num. Chion . Series 6. 3 (1943) pp. 14—20. Cp. on the same diff icul t passage 
also J . G. MILNE: A N o t e On Festus 369 A. Silver and Bronze Coinages of the Hellenist ic 
Per iod . Stud. In I l o n . Of A. C . J O H N S O N , P r ince ton 1961, pp. 27—35; F. M . H E I C H E L -
HEIM: Wir tschaf t l iche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus (1930), 35 f.; 
Berichtigungsliste I I , p p . 07, 94; I. G. Tai t , Os t r . II , Bodl. 2530 Inv . 

" I b i d . , pp. 21 — 39. 
1 0 0 Num. Chi on. Series G. 6 (1940) pp. 63—07. 
101 SVORONOS: Die Münzen der P to lcmäer . 1. 1908, pp. 148 f., 217 f., IV, pp . 

83 f., 143 f. 
102 Chronic. Pascha le , in Coip. Script . Byz. IV (ed. L. DIEDORF, 1832) p. 327; 

Aixivtov xai Ka/ißiov. 'Eni TOVTCOV TOJV VNÚTOJV ágyvgovv vó/uofta ngwroi; èv 'Pdt/irj ёколт). 

5 Acta Antiqua VHI/1—2. 
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t h e y ran, as f a r as can be determined, for about the same period, makes t he 
exis tence of an ear ly financial unders t and ing between Rome and Egyp t prob-
able, and may lead to a revision of cur ren t ideas regarding the relations be-
tween the two s ta tes in the years following the defeat of Pyrrhus.1 0 3 

Mattingly contr ibuted an article to the «Serta Hoffilleriana» in which he 
discussed a group of those aes signatum ba r s used by the Romans immedia te ly 
pr ior to the in t roduct ion of a regular cast coinage.104 He gives it as his opinion 
t h a t t hey were money, and, noting t h a t the i r average weight is roughly six 
Oscan pounds, suggests t h a t we have here an explanat ion of Pliny's s t a t emen t 
t h a t the types of the Janus-Prow bronze were of the sex tan ta l reduction.1 0 5 

For t he as of this series while weighing a full pound, was one sixth of the weight 
of t h e s t amped ba r which it is supposed to have replaced. Measured by the 
s t a n d a r d of the b a r the libral as was a sextans. 

The long series of Matt ingly 's publicat ions and the criticisms of cer ta in 
dissentients war ran ted a thorough recapi tulat ion of the ideas which he had 
advanced , and such was furnished in «The Firs t Age of R o m a n Coinage»,106 

t h e very t i t le which he had used in 1929 when he launched his f irst a t t a ck on 
t h e t radi t ional da t ing of the denarius. He gathers up all t h a t he has p ropounded 
on t h e subject in a period of sixteen years , and presents i t in orderly sequence 
a n d condensed form. 

1 0 3 M. H O L L E A U X will no t acknowledge t h e existence of i n t i m a t e t ies b e t w e e n 
R o m e a n d E g y p t in t h e t h i r d cen tu ry B.C. «On peu t t en i r p o u r vér i tab le que, sous 
Pl i i ladc lphe , des r e l a t ions amicales se son t nouées en t re R o m e e t l ' empire lagide; m a i s 
ces r e l a t ions n ' o n t p a s pr is la fo rme po l i t ique , elles n 'on t po in t é té consacrées p a r u n e 
t r a i t é , et j u s q u ' à la f i n d u I I I e siècle elles n ' o n t j a m a i s eu de ca rac tè re pol i t ique. — D ' a u t r e 
p a r t e t con t r a i r emen t à ce qu 'on a d i t par fo i s , il n 'es t po in t exac t que , soigneux de f avo -
r i se r le d é v e l o p p e m e n t d u commerce r o m a i n , le Sénat a i t , dès le I I I e siècle, conclu des 
t r a i t é s avec que lques grandes cités de l 'Asie g rècque et p r a t i q u é d a n s cet te region u n e 
' p o l i t i q u e économique '» . «Rome, la Grèce, e t les Monarchies Hellénist iques», École F r a n -
çaise d 'A thènes e t de R o m e (1921), p. 29. P r o f . F . M. H E I C H E L H E I M t h inks t h a t E g y p t 
b e f o r e a n d d u r i n g t h e F i r s t Pun ic W a r encou raged a n d subsidised Rome as a coun te r -
po i se t o t h e power of Car thage (in a n u n p u b l i s h e d work on t h e h i s to ry of Rome) . MAT-
T I N G L Y ' S hypo thes i s suggests t h a t H O L L E A U X ' S nega t ive is too sweeping. I t f i t s in v e r y 
n e a t l y w i t h t h e t h e o r y of Prof . HEICHELHEIM. F o r t h e years 273—269 B.C., when P y r r h u s 
d i s a p p e a r e d f r o m t h e a rena of M e d i t e r r a n e a n pol i t ics (he le f t I t a l y in 275 a n d was k i l l ed 
i n 272 B.C.), were t h e ve ry per iod w h e n one wou ld expect E g y p t t o be seeking a f r e s h 
o f f s e t t o t h e p o w e r of he r r ival , Ca r thage . Cp. on these ques t ions now in de ta i l L . H . 
NEATBY: R o m a n o - E g v p t i a n Re la t ions D u r i n g t h e Th i rd Cen turv B.G. Transac t . A m e r . 
Ph i lo l . Assoc. 91 (1950) pp . 89—98. 

104 «Aes S igna tum», in «Serta H o f f i l l e r i a n a » (Zagreb, 1940), pp . 537—545. More 
r e c e n t l y t h e t h e o r y h a s been advanced t h a t t h e Aes S i g n a t u m b a r s h a d a r e l i g ious 
s ign i f icance , a n d were used to d i scharge vows. C P . A. C . D E L I F E B I : L a F u n z i o n e del 
' Q u a d r i l a t e r o ' N u m i s m a t i c a 9 (1943) p p . 38—47. 

105 N. H . X X X H I , 4.4—45. 
l o e J R S t . 35 (1945) p p . 6 5 — 7 7 . Cp. a l so t h e revised t r a n s l a t i o n in to G e r m a n of 

t h i s i m p o r t a n t a r t i c l e «Nummus u n d As». Schweiz. N u m . R u n d s c h a u 33 (1947) pp . 5—16, 
n o w s u p p l e m e n t e d b y H . MATTINGLY: T h e Var ious Styles of t h e R o m a n R e p u b l i c a n 
Coinage. N u m . Chron . Series 6 vol . 9 (1949) p p . 57—74; E. A. SYDENHAM: The Coinage 
of t h e R o m a n Repub l i c . London 1952; E . S. G. R O B I N S O N — R . A. G. C A R S O N : A G u i d e 
To t h e E x h i b i t i o n Of R o m a n Coins I n T h e B r i t i s h Museum L o n d o n 1952. sect ions I , I I . 
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Rome must, he states, have become familiar with coined money a t the 
la tes t when her armies penetrated into Campania, hu t the only coin of t h a t 
period which can be recognized as Roman is a small bronze piece, Neapolitan 
in style, on which t he legend 'Pcopaicov replaces NeanoXirwv.107 

The tresviri of the mint were first appointed in 289 B.C. The aes signa-
tum bronze are the only currency connected with this office during the f i rs t 
twen ty years of its existence. 

With this preface the writer presents three points: 
(a) The Romans s truck their f irst silver in 269 B.C. 
(b) The X-denarius was not struck before 187 B.C. 
(c) At least one of the first ROMANO issues ran for forty-nine years.1 0 8 

The f irs t R o m a n silver, was, according to the writer 's theory — based 
on arguments of style and s tandard — produced a t four different mints, one 
a t Rome, which he designates as «A», the second «B», possibly a t Ostia, produc-
ing for E t ru r i a and the North, the th i rd «C», probably a t Beneventum, and t he 
four th a t a Greek city, presumably Taren tum. I t was this mint which produced 
the «Diana didrachm», associated with the contemporary coinage of Egypt . 
Mint A is assigned defini tely to the year 269 B.C. The others possibly may no t 
have come into existence until a year or two la ter . The ROMANO legend was 
replaced by the ROMA in 235 B.C. a t all mints except D which, as previously 
s ta ted, continued to produce its «Diana didrachms» until about 220 B.C. All 
these silver issues had accompanying bronze. 

About 235 B.C. mints A, B, and С began to mint silver didrachms hear-
ing the legend ROMA, the coin of the R o m a n mint being the quadrigatus, 
which continued Rome ' s principal silver currency until ousted by the denarius. 
During the Second Pun ic War mints B,C, and D appear to have ceased pro-
ducing, while Rome began to establish branch mints in other par t s of I t a ly 
which struck coins of the metropolitan type . Mint I) re turned to life a f t e r 
202 B.C. with ROMA didrachms. 

All mints except D produced half-pieces (drachms). But the quadrigatus 
was accompanied by a half-piece in the first only of five issues distinguished by 
Mattingly;1 0 9 it is assumed tha t the victoriatus which «was certainly well 
established before the end of the second Punie war» was reckoned as equivalent 
to the half-quadrigatus. «It may perhaps be a li t t le la ter in origin» (than t he 
quadrigatus), s ta tes the writer, who is p repared to admit an earlier date t h a n 
t h a t of 205 B.C. which he had previously assigned.110 The f irs t gold issue he 
places in 217 B.C. in which year Naples, Paes tum, and Syracuse all sent gif ts 
of gold to Rome.1 1 1 

107 See no tes 93—96. 
108 The «Diana d id rachm». 
109 «First Age R o m . Coin.» (1945) p . 75. 
110 See no tes 77, 78. 
111 Livy, X X I I , 32, 36 and 37. L ivy rep resen t s t he Sena te as accept ing mere ly 

t o k e n g i f t s on these occasions. 

6* 
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I t is Matt ingly 's opinion t h a t t he early east as of the Diana-Wlieel type 
was n o t replaced by the Janus-Prow series until 235 B.C.112 This bronze under-
w e n t two reductions; the first in 217 B.C.113 from ten to six ounces, the second, 
pe rhaps in 209 B.C., f rom six to th ree ounces. After the victory over Hanniba l 
t h e l ibra l s t anda id was restored. B u t Roman coinage was in a s ta te of con-
tusion:1 1 4 asses of t en , six and three ounces circulated side by side, quadrigati 
of debased s tandard 1 1 5 were in circulation, and Roman victories in the Eas t 
soon f looded the capi tal with new and unfamiliar units. Tlies:e conditions made 
a thorough-going refo im imperative, and the quadrigatus having become sus-
pect , the re were good reasons for in t roducing a new silver unit . About 187 B.C. 
the f i r s t denarii were issued, linked to the sextantal as on a copper-silver ratio 
of 1 : 1 2(1. For a few years the quadrigatus arid the denarius fought for mas te ry , 
h u t b y 168 B.C. the denarius was establ ished as the recognized unit of R o m a n 
currency. 1 1 6 

Considering its revolutionary character , Matt ingly 's reconstruction of the 
h i s to ry of early R o m a n coinage has encounteied little opposition. Of his two 
pr incipal critics, Signorina Lorenzina Cesano rejects his ideas in toto, while 
Dr . J . C. Milne would rather amend t h a n exclude t h e m altogether. 

L. Cesano in «La Data di Is t i tuzione del 'Denarius ' di Roma»117 will 
accep t none of Mat t ingly 's innovations, b u t maintains in its ent i rety the system 
of d a t i n g accepted pr ior to 1924. She re-aff i ims her fai th in the passage of Pl iny 
re la t ing to the issuing of the denarius in 269 B.C.,118 and in the previous exist-
ence of the Romano-Campanian d idrachm, but, appealing as she does to the 
a u t h o r i t y of Monimsen, Babelon, a n d Haeberlin, whose views had certainly 
been given full weight by Matt ingly a n d his collaborators, she merely gives a 
vo te «sans phrases» of l i t t le value in a learned controversy.119 

F r o m Livy's identification of t he Athenian t e t r ad iachm of 17.25 gms. 
wi th th ree denarii120 Matt ingly and Robinson had inferred t h a t the denarius 
a l luded to must have been the quadrigatus (5.74 gms.), and not the X-denarius 
of 4.2 gms. Signorina Cesano mainta ins t h a t Livy «had subst i tuted the money 
of his own time for t h a t of the age of Flamininus»,121 and had spoken of the 
c is tophorus te t radracl im, which, weighing 11 gms., roughly approximated to 

112 «First Age R o m . Coin». (1945 p. 73. 
113 Ibid. F e s t u s 347 M . The 333,333 1/3 asses of Livy (XXII , 10) are, M A T T I N G L Y 

suggests , expressed in 6 ounccs asses, represent ing 200,000 asses of 10 ounces. 
114 Ibid. , p. 75. 
115 Ibid. , pp . 72—3. Cp. Zonaras, VI I I , 26, p. 1416 C. 
116 Ibid. 
117 «Bullett ino del Museo del l ' Impcro Romano» I X (1934) X V I — X V I I , pp. 1—26. 
118 N. H. , X X X I I I , 44. 
1 1 9 M A T T I N G L Y was to comment r a t h e r caustically on this . See no te 1 8 7 . 
120 Livy, X X X I V , 52. 
121 «lia sovrapposto о sostuito la m o n e t a del suo t empo a quella dell 'età di Fla-

m i n i n o » . L . CESANO: o p . c i t . , p . 6. 
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three X-denarii, and fu r the r , citing Bahrfeldt ,1 2 2 she insists t h a t the weight 
of the quadrigatus a t t h a t t ime was ac tua l l y 4.54 gms. This reasoning fails to 
convince. The 17.25 gm. te t radrachm could, for lack of a more exac t i l lustra-
tion, be loosely identified with three quadrigati of 6.54 gms., and Livy's s t a t e -
ment lias a fair claim to l i teral acceptance when it is presumably derived f rom 
Polybius. 

Signorina Cesano disputes the ident i f icat ion of the trinummus of P l a u t u s 
with t he Att ic te t radrachm 1 2 3 on the g r o u n d t h a t the la t te r was not known to 
the audience of the R o m a n comedian. B u t this is a rash assumpt ion; commerce, 
war, and translat ions f rom Greek comedy make positive assertion on this po in t 
impossible. 

Mat t ingly and Robinson had ident i f ied the novi nummi of the prologue 
of P l a u t u s ' «Casina» wi th the new denarii.12,4 Signorina Cesano125 th inks t h a t 
this prologue belongs to the time of «Cinna, who was Sulla 's rival» aga ins t , 
K . Abel who now dates i t before 103 a n d probably close to 160 B.C. Anyway , 
as Th. Mommsen has seen already a n d Abel has recently stressed again, t h i s 
prologue contains two lines which m a k e it certain t ha t it was wri t ten in the 
lifetime of men who remembered P l a u t u s himself.126 

The writer goes on to present a n u m b e r of citations from Livy, from which 
she draws some conclusions of which t h e following are significant:1 2 7 

(a) T h a t the bigatus (commonly ident i f ied with the denarius of the Dios-
curi reverse) was well-known in the t i m e of Hannibal . 

(b) T h a t the denarius was cur ren t a t the time of the t r i u m p h of L. Cor-
nelius Seipio over Antiochus. (189 B.C.)128 

(e) T h a t the Spanish Argentum Oscense was coined a f t e r the s tandard of 
the denarius, not la te r t h a n 206 B.C. 

(a) and (c) will be deal t with l a t e r when we consider the objections of 
Dr. J . G. Milne. Point (b) is of little significance as Mattingly and Robinson do 

122 R iv . i tal . num. 12 (1899) pp. 430 f f . 
1 2 3 1 , . C E S A N O : o p . c i t . , p . 7 . 
124 I b id . 
125 «AI tempo di Cinna . . . il compet i to re di Silla. Ibid. 
126 Antiqua opera et verba quoin vos placent 

Aequom placere est ante veteres fabulas : 
Nam nunc novae quae procédant comoediae 
Multo sunt nequiores, quam novi numi. 
Nos postquam populi rumores inlelleximus, 
Studiose expetere vos Plautinas fabulas : 
Antiquum eius edimus comoediam, 
Quam vos probastis, qui estis in senioribus, 
Nam iuniorum qui sunt, non norunt, scio. 

Plautus , «Casina», I I . 7—15. 
Yet f r o m t h e language he re it would seem t h a t M A T T I N G L Y and R O B I N S O N d a t e d t h i s 
prologue too early when t h e y placed it in t h e y e a r of the d ramat i s t ' s d e a t h (p. lti). Cp. now 
K. ABEL: Die Plautusprologe. Phil. Diss. F r a n k f u r t , 1955, pp. 55 f., 129 notes 318, 320. 

127 L . C E S A N O : op. oit . , pp. 8 — 1 0 . Cp. now also for the following L. H . N E A T B Y , 
«The Bigatus». Am. J o u r n . Arch . 5 5 ( 1 9 5 1 ) 2 4 1 f . 

123 Livy, X X X V I I , 59. 
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n o t dispute the exis tence of a coin called the denarius prior to the first min t ing 
of the coin to which has been conceded by modern numismatis ts the exclusive 
r igh t to t h a t name . 

Signorina Cesano meets the a rgumen t t ha t during the Second Punic W a r 
South-I ta l ian rebels a n d Carthaginians re-coined R o m a n bronze of the semi-
l ibral , hu t never of t he sextanta l s t anda rd , by pointing out t ha t the semi-libral 
bronze had circulated long and widely, a n d t h a t it l en t itself to re-striking more 
readi ly than coins of reduced s t anda rd ; hence we have here 110 grounds for 
disput ing the exis tence of bronze of t he sex tan ta l s t anda rd in the years 216— 
211 B.C.129 

To a rguments based on the assumption t h a t denarii marked С and MA 
a re early issues of the i r series the wri ter s ta tes t h a t a recently discovered hoa rd 
conta ined a t leas t n ine MA denarii of a weight «inferior to t h a t of the 1/84 
(of 1 pound = 3.5 gms.) reduction»,130 (un peso inferiore si denarius dalla r idu-
zione ad 1/84) a n d hence posterior to the re-tariffing a t 16 asses. 

The writer canno t admit t h a t cer ta in South-I ta l ian coins contemporary 
w i t h the early denarius are dated as la te as the Second Punic War.131 

She questions Matt ingly 's da t ing of the Mars-lîagle coin, while admi t t i ng 
t h a t the question is a difficult one.132 

Sydenham's da t ing of the victoriate1 3 3 Signorina Cesano is disinclined to 
accept , admit t ing t h a t «aesthetic and art ist ic feeling»,134 bestowed in d i f fe rent 
degrees on d i f ferent individuals, causes diversity of opinion.135 

Reasoning based on comparison of the Romano-Campanian with t he 
Neapoli tan coinage Signorina Cesano receives with scepticism, remarks t h a t 
t he question is complex, re-affirms her fa i th in Mommsen, Samwer, Bahrfe ld t , 
a n d Haeberlin, a n d adds some technical arguments.1 3 6 

She gives some argument on the types of Roma and the Dioscuri, which 
a p p e a r on ear ly denarii, and in which Matt ingly and Robinson had sought cor-
iohorat ion for the i r 187 B.C. thesis.137 

1 2 9 L . C E S A N O : o p . c i t . , p . I i . 
130 The a u t h o r promises an ear ly not ice of this hoa rd in the «Notizie degli Seavi 

d i Antichità». P a i n s t a k i n g search has fa i led to show t h a t th i s pledge was redeemed u p 
t o 1 9 5 4 . W I L H E L M I N E H A G E N in «Neue Forschungen zur Roemischen Muenzkunde» i n 
t h e Hamburger Be i t r äge zur Numismat ik , Neue Folge, H e f t 2 ( 1 9 4 8 ) , pp. 5 — 1 5 , r e i t e r -
a t e s the a rgument based on the С and MA denarii wi thout not ic ing tha t its va l id i ty h a d 
eve r been ques t ioned. M A T T I N G L Y in a l e t t e r in Numismat iea , X I Í I ( 1 9 4 7 ) pp. 1 1 6 — 8 , 
d o c s the same. 

1 3 1 L . C E S A N O : o p . c i t . , p . 1 2 . 
132 Ibid., pp . 13—4. 
133 Ibid. , pp . 15—6. 
134 «sensibilità es te t ica ed art ist ica». p . 16. 
135 p o r those who place, as L. C E S A N O does, t he reduc t ion and re- tar i f f ing of t h e 

denarius in 216 B.C. i t is compulsory t o th rus t the victoriatus back to a much ear l ie r 
d a t e , for the reduced denar ius is ha rd ly dist inguishable in weight f r o m the original vic-
toriatus of 3.41 gms. T h e two can ha rd ly h a v e circulated toge ther . 

1 3 6 L . C E S A N O : o p . c i t . , p p . 1 6 — 8 . 
137 Ibid . , pp . 19—22. 
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There is a faint note of irritation in Signorina Cesano's reference to hoards 
«imperfectly understood, of uncertain da te , and today arbi t rar i ly dated to sup-
por t novel hypotheses»,138 and in the al legation tha t «the new theory seems to 
exaggerate unreasonably the tendency, which reveals itself f rom time to t ime , 
of establishing more recent dates, for t he cardinal points, the milestones in 
the history of the development of R o m a n civilisation, which have been f ixed 
by the most gifted a n d conscientious of historians».139 There is a hint here of 
Roman prejudice agains t Northern ba rba r i ans in which Signorina Cesano's 
fellow-Latin, M. de Gentilhomme, does not join, and which, when directed 
against men of a p p r o v e d scholarship, de t rac t s a little f rom the lady 's «auc-
toritas», though it does nothing to inva l ida te her reasoned arguments . 

Another active dissentient, the l a t e and lamented Dr. J . G. Milne, accepts 
the system proposed by Mattingly a n d Robinson in general, though he ques-
tions it in one impor t an t detail. In his review of «The Date of the Roman Dena-
rius, and Other Landmarks in Early R o m a n Coinage» (II. Mat t ingly and E. S. G. 
Robinson),1 4 0 he has th is to say of t h e au thors ' scheme of redat ing: «This is a 
most impor tan t advance , not only for numismatic, bu t for economic studies; 
it clears away a t once the difficulty t h a t has been felt on the grounds of ar t i s t ic 
style in t rea t ing the denarii as contemporary w ith the quadrigati and victoriati, 
and the problems involved in the assumed bimetallism of Rome during a 
period of some seventy or eighty years , f rom 269 B.C.» While, unlike Signorina 
Cesano, Dr. Milne f inds no «inverisimilitude» in the general revision of da t ing 
proposed, like her he is s tumped by t he bigatus, a coin which it had been custom-
ary to ident i fy with t he early denarius. I t shows the Dioscuri on the reverse, 
hu t being mentioned by Livy first in 216 B.C. and, in all, n ine t imes prior to 
187 B.C., cannot have been this denarius if the dating of Matt ingly is to be 
accepted without qualification. Dr. Milne cites Livy XXXIV, 10 and 46 (dealing 
with the period 195—4 B.C.) in which t he historian records t h a t Roman gen-
erals, re turning from Spain, brought back large quantities of bigati and Argen-
tina Oscense, the former of which he identif ies with the X-denarius, and t he 
la t te r with Celtiberian silver of the denarius s tandard. Fur ther , admit t ing t h a t 
the introduction of t he denarius is l inked with tha t of the bronze of the sex-
t an t a l s tandard, he refers to a paper by the late E. T. Newell on two hoards dis-
covered a t Minturno, one of which includes coins of the sex tan ta l s tandard a n d 
is probably dated 191 B.C.141 Hence Dr. Milne fixes on 205 B.C. as a m o r e 

138 «mal noti nel la vera composizione, di d a t a ineerta, d a t a t i oggi a rb i t r a r i amcn to 
a sostcgno-nuova tesi». p . 22. 

139 «mi appare , se non erro, la n u o v a t eó r i a abbia osagerato sino al l ' inverosimile la 
t endenza che si rivela p iù о mono spo rad i camen te di abbassate sempre più nel t e m p o 
i pun t i fissi cardinali , le pietre miliari dc l l a s tor ia dello svilüppo della eiviltà r o m á n a , 
anche control late dai più geniali о eoscicnziosi storici della romanitù». Ibid., pp. 23—4. 

140 J RSt . 24 (1934) pp. 61—3. 
141 Numismat ic Notes and Monographs . L X (1933) pp. 1—21. 
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probable date for t he minting of the f i rs t denarius.1*1 In t h a t year P. Cornelius 
Scipio brought t o Rome a considerable mass of Spanish silver,143 and wi th 
enormous loans to p a y off, the Roman s t a t e needed a silver coin of fixed value, 
no t only in I ta ly , b u t also in Sicily, where Syracuse was no longer in a posit ion 
to provide currency. Dr. Milne also queries 235 B.C. as the date of the f i rs t 
quadrigatus, t h ink ing t h a t on grounds of style it might be referred hack to 
269 B.C., and the f i r s t victoriatus to a da t e nearly as early. 

The paper b y E . T. Newell to which Dr. Milne alludes deals with «Two 
Hoards from Minturno». Our enquiry is concerned with one only which was 
discovered by Dr. J o t h a m Johnson, t h e n of Pennsylvania University Museum 
and now of New York University. I t consisted of Roman semi-libral, s ex t an t a l , 
and uncial bronze, together with Romano-Campanian and Sicilian bronze. 
The coins were somewhat damaged and fused, apparen t ly by fire. 

This hoard is d a t e d in 191 B. C. with great probabil i ty by a passage in 
Livy, X X X V I , 37: Minturnis aedem lovis et tabernas circa forum de caelo tactas 
esse. The find was located at Minturno, the ancient Minturnae, under an I t a -
l iot stoa which subsoil cleaning revealed had been preceded by a row of small 
shops, doubtless t he tabernae of Livy. The most significant featuie of the hoard 
was t h a t it contained not a single coin of the urban series bearing moneyers ' 
symbols, initials, or abbreviated names , which pre-Matt ingly theory had 
assigned to the per iod 269—150 B.C. Hence Matt ingly 's general scheme of re-
da t ing receives va luable confirmation. On the other hand if 191 B.C. is t he 
terminus ante quem of Roman bronze of the sextanta l s tandard, doubt is eas t 
on the exactness of t he date 187 B.C. for the first denarius. The occurrence of 
bronze of the uncial s t andard nearly half a century before the date assigned it 
b y Sydenham1 4 4 is ano ther difficulty, t hough the Minturno uneiae may be an 
emergency o u t p u t of the Hannibalic per iod. 

In «Pliny and t he Firs t Coinages a t Rome»145 Dr. Milne invokes a d isputed 
passage in Pl iny to suppor t his case. The Jan-Mayhoff reading (accepted by 
Matt ingly) of the sentences involved runs : Aureus nummus post annos LI per-
cussus est quam argenteus ita ut scripulum valeret sestertios vicenos, quod efficit 
in libram ratione sestertii, qui tunc erat VDCCLX. Postea piacúit XXXX signari 
ex auri libris, paulatim principes imminuere pondus, et novissimus Nero ad 
XXXV :146 

This, s ta tes Dr . Milne, represents «a bold conjecture of Mommsen's t o 
provide something like a reasonable relat ion of gold and silver». The best t e x t , 
«the t e x t of Б», reads : denarius nummus post annos LI percussus est quam, 
argenteus ita ut scripulum valeret sestertio viciens quod efficit in librali ratione 

142 The b iga tus is men t ioned by L ivy as ea r ly as 216 B.C. ( X X I I I , 15). 
143 Livy, X X V I I I , 38. 
144 See no t e 80. 
1 4 6Classical R e v i e w 50 (1936) pp . 215—7. 
146 N. II . , X X X I I I , 47. 
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sestertii qui tunc erant CCCC. The reading denarius had been rejected by edi tors 
because it was assumed t h a t «denarius nummus» was a tau to logy for argenteus. 
But the argenteus, Dr. Milne argues, m u s t be interpreted as the quadrigatus, 
which was not a nummus at all (i.e. h a d no fixed value in te rms of bronze). 
From this passage of Pliny he therefore infers for the f i rs t denarius a d a t e 
of 218 B.C. or a l i t t le la ter . A fu r the r discussion by the same author1 4 7 merely 
elaborates arguments which he had a l r eady brought forward. Pl iny's s t a t e -
ment , plaçait denarium pro decern libris aeris valere, quinarium pro quinque, 
sestertium pro dupondio et semisse,1*8 he in terpre ts by identifying the quadriga-
tus with the denarius of Pliny, the victoriatus with the quinarius of the R o m a n 
author , and the half-victoriatus with his sestertius. The quadrigatus, having no 
fixed equivalent in bronze, gradually appreciated from the value of t en to 
t h a t of sixteen bronze asses; then, a b o u t 218 B.C., the Senate endorsed th is 
new ratio, introduced the denarius, a n d fixed its value a t ten asses. Dr. Milne 
re i tera tes his objection to 187 B.C. as the date for the f i rs t denarius by again 
invoking the bigatus of Livy, which, hav ing altered his own choice f rom 205 
to 218 B.C. (prior to 210 B.C.) he can now do with perfect consistency. 

In «The Problem of the Karly R o m a n Coinage»149 he follows Matt ingly 
into t he realm of the so-called Romano-Campanian coinage, and is again eon-
strained to disagree. His arguments a re technical. I t will suffice to summarize 
his conclusions: (a) The Janus-Prow series may belong to t he end of the fou r th 
century B.C., «the da te of 235 B.C. for the beginning of the Prow series is 
quite inadmissible for reasons of style», (b) The ROMANO didrachm he da tes 
from the tresviri of the Mint, first appo in ted in 289 B.C. I t was possibly pro-
duced a t Naples; it is generally agreed t h a t it was not minted a t Rome. The 
ROMA series of didraehms was inaugura ted in 269 B.C., a t which t ime t he 
f irs t quadrigatus was minted at Rome . 

All the articles of Dr. Milne which have been quoted here with the excep-
tion of the last-named were included in a brief reply which Mattingly embodied 
in a note to the second of his two ar t ic les enti t led «The Firs t Age of R o m a n 
Coinage»,150 in which he re-affirms t he deduction from Livy XXXIV, 52, t h a t 
denarius in 194 B.C. still meant the quadrigatus d idrachm; he refutes the read-
ing of denarius for aureus in Pliny, X X X I I , 47, by the tell ing point t h a t t he 
Roman author had earlier in the same chapter spoken of a denarius aureus. 
The Argentum Oscense he maintains, was not minted a f t e r the s tandard of the 
denarius until well into the second cen tu ry B.C.; f inally he interprets bigatus 
as a slang term for a half-quadrigatus. This last point seems a daring hypothesis , 
bu t , as will be .seen, is not without plausibil i ty. 

147 R o m a n L i t e r a r y Evidence of t h e Coinage. I . R . St . 28 (1938) pp . 7 0 - - 4 . 
148 N. H. , X X X I I I , 43. 
149 J R S t . 30 (1946) pp . 91 —100. 
180 J R S t . 35 (1945) p. 70, nolo 47. 
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A not ent irely convincing a t t e m p t to refute Milne's ease was made in 
Argentum Oscense and Bigati, by Charles Seltman1 5 1 who based his a rgumen t 
on an earlier monograph by Sir Geoige Hill.152 The l a t t e r quotes Zobel153 as 
supposing t h a t the Romans called all Spanish silver Oscense because Osca h a d 
t he only Spanish min t in Roman t imes. He thinks t h a t Spanish denarii m a y 
have been in circulation prior to 153 B.C., bu t doubts if they ante-dated t he 
governorship of Domitius Calvinus (39—36 B.C.) by more than a century . 
Since Livy, says Sel tman, was pa lpably in error when he spoke of Argentum 
Oscense, he may fa i r ly be doubted when the speaks of the bigatus, especially 
when bis au thor i ty is the unreliable Valerius Antias. «If it is nonsense for L ivy 
to t a l k of Oscan denarii as current in 195—4,154 it is probably equal nonsense 
for him to talk of bigati. But blame Valerius Antias». This is unfair. Livy does 
no t speak of «Oscan denarii»; he speaks of «Oscan silver», which, as is ev iden t 
í rom the passage cited in the last footnote , was neither nnfectum», nor of t h e 
s t a n d a r d of the bigatus. Sir George l l i l l ' s explanat ion has perhaps el iminated 
t he Argentum Oscense as an objection to Matt ingly 's dat ing, hut the bigatus 
remains unexplained. 

Sel tman's article elicited a reply f rom A. Stazio,155 who, representing 
himself more as a historian than a numismat is t , sought to vindicate the reli-
abi l i ty of Livy. We need not quarrel with his assertion t h a t the sources of Livy 
were usually well-informed, nor with the inevitable inference t h a t bigati a n d 
Argentum Oscense ac tua l ly circulated in Spain in the first decade of the second 
cen tu ry B.C. as the Roman historian asserted; the fundamenta l point, t h e 
identif icat ion of these forms of currency with the X-denarius, remains not pro-
ven. Sir George Hill doubts if denarii circulated in Spain much before the middle 
of the second cen tury B.C., and even if he proceeds, as Stazio asserts, «with a 
series of hypotheses no t supported by any concrete facts», their au thor ' s 
experience and reputa t ion entitles these hypotheses to respect until concrete 
facts are adduced to re fu te them. In a brief excursion into the field of pu re 
numismatics Stazio identifies the bigatus with the la ter denarius of reverse 
Diana in biga, which he dates 217 B.C. Bu t the British Museum Catalogue of 
H. A. Gruebei (a high priest of the conservat ive school of classical numisma-
tists) places none of these coins earlier t h a n the second century B.C. The rebuke 
which Stazio administers to the gra tu i tous scepticism of Sel tman is just, b u t 
he leaves the debate where he found it. 

151 N u m . Chron. , scries 6. 4 (1944) pp. 77—82. 
162 Notes on t h e Ancient Coinage of I l i span ia Citerior. Numismat ic Notes a n d 

Monographs, L (1931) pp . 1—190. Reference is t o pp. 138 ff . 
163 Ibid . , p. 138. 
164 ]\j_ Porcius Cato ex Hispania triumphavit. Ttilit in eo triumpko argenti injecti 

viginti quinque milia pondo, bigati centum viginti tria milia, Oscensis quingenta quadraginta 
etc. Livy , X X X I V , 40. 

156 Bigati e A r g e n t u m Oscenee, N u m i s m a t i e a 13 (1947) pp. 11—16, 00. 
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I t would seem t h a t when Matt ingly dismissed the bigatus as hal t ' a quad-
rigatus he had hit upon the true exp lana t ion — t h a t the victoriatus (originally 
a half-quadrigatus) had by a process which he did not explain, come to be so 
designated. This point will become clearer if we examine the very ci tat ions 
f rom Livy with which Signorina Cesano designed to confound him.156 

(a) In 216 B.C. the praetor, M. Claudius Marcellus, bigatos quingentos 
quaestorem numerare iubet to the Nolan knight , L. Bantius. Livy X X I I I , 15. 

(b) In 197 B.C. the consul, Q. Minueius Rufus, t r iumphing on the Alban 
mount over the Ligures and the Boii, bore as pa r t of the spoil argenti bigati 
quinquaginta tria milia et ducenti. Ibid. , X X X I I I , 23. 

(c) In the same year C. Cornelius Cethegus, the colleague of Minueius, 
granted a t r iumph over the Insubres and the Cenomani, tulit in eo triumpho . . . 
argenti bigati septuaginta novem milia. Ib id . 

(d) In 196 B.C. the spoils won by the consul, M. Claudius Marcellus, f rom 
the Insubres and Comenses included argenti bigati ducenta triginta quattuor 
milia. Ibid. X X X I I I , 37. 

(e) In 195 B.C. the spoils of t he ovat ion of M. Ilelvius over the Celtiheri 
included bigatorum septendecim milia viginti tria. Ihid. XXXIV, 10. 

(f) In the same year Q. Minueius Thermus, the successor of Helvius, 
bore in his t r iumph bigati to the number of septuaginta octo milia. Ibid. 

(g) The p lunder of the consul, M. Porcius Cato, who t r iumphed ex Hispa-
nia in 194 B.C., included bigati centum viginti tria milia. Ibid. X X X I V , 46. 

(h) In 191 B.C. M. Pulvius Nobilior, granted an ovation for his Spanish 
campaign, argenti bigati prae se tulit centum triginta milia. Ibid. X X X V I , 21. 

(i) In the same year the consul, P. Cornelius Scipio Nasiea, in his t r i u m p h 
over the Boii, Transtulit... bigatorum nummorum triginta quattuor milia. Ibid. 
X X X V I , 40.157 

I t will a t once be noted t h a t only one of these references (the first) is 
concerned with a purely Italian t ransac t ion; the remainder relate to monies 
plundered from Insubres, Cenomani, Ligures, Boii, f rom the Celtiheri, and other 
unspecified Spanish tribes. This is highly significant, especially when considered 
in conjunction with another fact, t h a t Livy mentions the victoriatus only once 
— in almost the last of his ex t an t books.158 The la t te r may never h a v e been 
an official R o m a n coin, hut we know t h a t the Romans used it for t r a d e with 
neighbouring peoples. In159 this period coins of the victoriatus s t a n d a r d are 

1 6 6 L . C E S A N O : o p . c i t . , p p . 8 — 9 . 
157 Erroneously ascribed by L. C E S A N O to Livy, X X X V I . 44. H e r read ing of t h e 

number of bigati , which also differs f r o m mine , 1 have re ta ined . 
168 In 177 B.C. t h e consul, C. Claudius Pulcher , in his t r i u m p h over t h e His t r i and 

Ligures, tulit in eo triumpho denarium trecento Septem milia, et victoriatum octoginta quinque 
milia septingentos duos. Livy, XLI , 13. 

169 Pl iny, N . H . X X X I I I , 3. T h e victoriatus «ex lllyrico advectus, loco mercis 
habebatur». 
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found a t Saguntum, 1 6 0 a t Massilia,161 in Thessaly,162 in Epirus,1 6 3 a t Apollo-
nia,164 a n d Dyrrachium.1 6 5 I t is ex t raord ina ry t h a t this coin appears b u t once 
in the masses of coined money which victorious generals brought to Rome. 

We are thus confronted with two difficulties instead of one. Overwhelm-
ing numismat ic hoard evidence shows t h a t a t the close of the th i rd cen tury 
B.C., a n d for some t ime thereaf ter , there was circulating among the neigh-
bours of I t a ly a semi-official Roman coin, the victoriatus, which Livy mentions 
only once. 1 6 6 On the other hand the his tor ian makes it evident t h a t there was 
cur ren t among the neighbours of Rome a coin, called by him the bigatus, for 
which, if they accept 187 B.C. as the da te of the first denarius, numismat is ts 
are a t a loss to account for. Both of these difficulties vanish if the bigatus and 
victoriatus are found to be identical, or if t he victoriatus can be proved to he 
included in a larger group of coins of similar s tandard , which Livy designates 
as «bigati». 

The arguments in favour of this thesis, if not conclusive, are, a t any ra te , 
strong. Matt ingly 's da t ing of the first denarius in 187 B.C. is suppor ted b y 
weighty evidence, and is today widely accepted,1 6 7 ye t the bigatus remains 
a s tubborn difficulty unless disposed of in the manner here suggested. The 
references occurring in Livy indicate t h a t the bigatus was widely current along 
the f ron t i e r s of Roman rule; we know t h a t this was t rue of the victoriatus. 
The absence, except in one instance, of the victoriatus from Livy's catalogues 
of p lunder makes it a fair ly obvious inference t h a t he does mention t h a t coin, 
hu t calls i t by another name. But how did the name bigatus come into use? 
Mat t ingly ' s daring conjecture, which is confi rmed by evidence recently come 
to l ight supplies the answer: The bigatus w a s a hedï-quadrïgatus.168 A hoard 
discovered not long ago a t Suessa Aurunca, containing thir ty-eight coins belong-
ing to t h e Campanian, Campano-Tarent ine, and Romano-Campanian groups , 
included a high proport ion of quadrigati which had been cut in half.169 T h e 

1 6 0 В . V . HEAD: H i s t ó r i a N u m m o r u m . 1 9 1 1 , 2 n d e d . p . 5 ; F . M . HEICHELHEIM: 
New E v i d e n c e on the E b r o T r e a t y . H i s t ó r i a 3 (1954) pp . 211—219. 

161 H i s t . Num. , p. 7; S. W. GROSE: F i t z w i l l i a m Museum. Cata logue of t he McClean 
Collect ion of Greek Coins. I . Cambridge 1923, nos . 34 f . 

162 H i s t . N u m . , p . 3 1 1 ; GROSE: o p . c i t . I I , n o s . 4 7 1 0 f . ; F . M. HEICHELHEIM: S y l l o g e 
N u m m o r u m Graecorum IV, 3. 1951, nos. 2462—2479. 

1 6 3 H i s t . N u m . , p . 3 2 4 . f . ; G R O S E : o p . c i t . I I , n o s . 5 1 8 6 f . ; H E I C H E L H E I M : o p . c i t . , 
nos. 2627—2629. 

1 6 4 H i s t . N u m . , p . 2 1 4 ; G R O S E : o p . c i t . I I , n o s . 5 0 1 7 f . ; H E I C H E L H E I M : o p . c i t . , 
nos. 2491—2499. 

1 6 5 H i s t . N u m . , p . 3 1 5 ; GROSE: o p . c i t . I I , n o s 5047 f . ; HEICHELHEIM: o p . c i t . , 
nos. 2540—2567. For Corcyra op. H i s t . N u m . , p . 327; GROSE: op. c i t . I I , nos. 5217 f . ; 
HEICHELHEIM: op. ci t . nos . 2557—2666; for A m b r a c i a His t . Num. , p . 319 f . ; GROSE: op . 
c i t . I I , n o s . 5 1 2 0 f . ; HEICHELHEIM: o p . c i t . , n o . 2 5 9 4 . 

166 Bes ides t he works of H E A D a n d S Y D E N H A M a l r eady ci ted, sec H . A. G R U E B E R : 
(1951) p p . 241 f. B. M. C. Repub l i can ; and especia l ly L . H . NEATBY: The Bigatus . A m . 
J o u r n . A r c h . 55 (1951) pp . 241 f. 

167 B y W I L H E L M I N E H Ä G E N : L E G E N T I L H O M M E , C A R Y , G A B R I C C I a n d m a n y o t h e r s . 
168 J R S t . 35 (194.5) p . 75 no t e 47. 
1 6 9L. BREGLIA: Hinv imen toMone ta l ed iSessa A u r u n c a . N u m i s m a t i e a 1 2(1946)pp. 1-5. 
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location of the f ind on the borders of La t ium and Campania is s ignificant . 
Evident ly, the quadrigatus was inconveniently large for some of the business 
t ransact ions between Romans and South I ta l ians. The crude remedy of cu t t ing 
the coin in half was employed until rendered unnecessary by the introduct ion 
of t he victoriatus t o facilitate Rome's t r ade with outsiders. To have given an 
official name to these dismembered quadrigati would have been ridiculous; 
bigatus was a convenient and obvious t e rm to be applied, and even a f te r coins 
of the value of a IxaXI-quadrigatus were regularly minted, the name might con-
t inue to be employed in place of the more cumbersome victoriatus. There is no 
general agreement as to when the victoriatus was introduced; 229 B.C. in which 
year Rome, by t he Corcyrean t r ea ty , entered into in t imate relations with the 
peoples of the E a s t Adriatic coast has been suggested.170 This would fi t in well 
with Mattingly's da t e of 235 B.C. for the first quadrigatus, as we cannot sup-
pose t ha t a practice so liable to abuse as the division of coins would long he 
to lera ted . 

From a German numismatist the thesis of Matt ingly has received quali-
fied support; f r o m French and English authorit ies complete endorsement . 
Wal ther Giesecke,171 like Mattingly, regards the correct dating of the f i rs t 
quadrigatus of supreme importance in determining whether or not the denarius 
was introduced in 269 B.C., and adopts a view roughly corresponding to t h a t 
of Milne. The «Quadrigatengeld», in his opinion, consisted of the following 
series: aureus, 6.98 gms., quadrigatus, 6.96 gms., half-quadrigatus, 3.49 gms., 
as, 279.36 gms. One aureus was the equivalent of 10 quadrigati ; one quadrigatus 
equal led 2 ]/2 asses, giving a silver-gold ratio of 1 : 10, and copper-silver of 
I : 100.172 The precious metals for th is coinage Rome must have obtained f rom 
Tarentum. 1 7 3 Hence the quadrigatus and the gold which went with it m u s t 
have appeared in 272 B.C. or later. The Janus-Prow copper of the libral s tand-
a rd he is inclined to place «shoitly before, or during the Pyrrhic war».174 

Giesecke accepts the opinion of L. Cesano, based on arguments of s tyle , 
t h a t the denarius and victoriatus appeared much later t h a n the quadrigatus.175  

He does not admi t t h a t the overstr iking of Roman bronze by Capua, Calat ia 

170 F. M. HEICHELHEIM: Unpub l i shed «History of Rome», Chap te r V, Sec t ion 5 
( to be published b y P r e n t i c e Hall , N e w York) . 

171 Die E n t s t e h u n g s z e i t von Q u a d r i g a t , Denar , u n d Vic tor ia t . Deutsche Muenz-
b l ä t t e r , Neue Folge , 1 1, 64—5 (1934—5), p p . 181—191. 

172 Ibid. , p p . 182—3. 
173 «Wo h a t t e R o m die Mit tel he r , e ine so reiche Gold- u n d Si lberpraegung vor-

z u n e h m e n ? . . . D i e A n t w o r t kann d a r a u f n u r l au t en : 'Aus Taren t '» . Ib id . M A T T I N G L Y , 
G I E S E C K E , and H E I C H E L H E I M are a g r e e d t h a t R o m e received foreign subsidies a b o u t 
269 B.C., respect ively n a m i n g Carthage, T a r e n t u m , a n d E g y p t as t h e benefac tor . T h e r e is 
scope for f u r t h e r inves t iga t ion here. I t is, however , r a t h e r odd if T a r e n t u m was ab le t o 
f u r n i s h Rome wi th m u c h in the way of prec ious me ta l s when she had so r e c e n t l y been 
p l a y i n g the host t o a n impecunious c o n d o t t i e r e l ike P y r r h u s . 

174 «kurz v o r o d e r in dem pyr r i s chen Krieg». Ib id . , p. 184. 
1 7 6Ibid. , p p . 187—8. quot ing L . CESANO: Vi t to r ia t i N u m m i . Riv . i t a l . n u m , 

( 1 9 1 2 ) , p p . 3 3 0 f . 
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and Ate l la must have occurred during the Hannibalic war, when these s ta tes 
were in revolt against Rome, quiting Sambon to prove t h a t Capua had rights 
of coinage in the period 268—218 B.C.176 This permits an earlier date for the 
in t roduc t ion of the s ex tan ta l bronze (with which the denarius must go) t h a n 
t h a t f ixed by Mattingly and Robinson. In Giesecke's opinion the mint ing of 
the quadrigatus ceased and t h a t of the denarius began in 218 B.C.177 

This aiticle, in an expanded form, b u t with the same t i t le , was embodied 
by Giesecke in his «Antikes Geldwesen».178 He resolutely adheres to 218 B.C. 
as t he d a t e of the first denarius, having b y an independent process of reasoning, 
come t o the same general conclusions as Milne.179 The victoriatus, he thinks, 
was b r o u g h t out in 215 B.C. with a weight of 3.49 gms. to compete with Cai tha-
ginian currency in South I ta ly , and not for overseas t rade, except with Sicily.180 

P. Le Gent i lhomme in an article on the quadrigatus, and recently Prof. M. Cary 
and F . R . Cowell contr ibute no argument , h u t lend the weight of their au thor i ty 
on t h e whole to Mattingly.1 8 1 

T h e authorities which we have examined , therefore, with one exception, 
are in f avour of subs t i tu t ing for 269 B.C. as the date of the f i rs t denarius a 
da te n o t much earlier t h a n 218 nor much l a t e r t han 187 B.C. I t may he urged 
aga ins t t he views of Milne and Giesecke t h a t we know of no difficulties to 
account for the debasement of the la te quadrigatus182 unless its minting con-
t i nued in to the lean years a f te r 218 B.C. a n d t h a t the early denarii are of too 
good a qual i ty to suggest the s t ra i tened circumstances of the Second Punic 
War . Nor was Rome in a s ta te of perfect solvency during the Second Punic 
War. 1 8 3 

W h a t we know of t h e economics of the period would war ran t the assump-
tion t h a t , if the denarius did not precede the war of Hannibal , it came af te r 
the wars of Philip V and Antiochus 111. Recent ly Gerhard Goedecke, Wilhel-
mine Hägen , and Kar l P ink , not by chance, signified their almost complete 

176 Ibid . , pp. 188—9, c i t ing A. SAMBON: Mon. an t . do l ' I tal ie. 1903, p. 390 f. 
177 Ib id . , p. 190. 
178 Leipzig, 1938. Sect ion cited is pp. 138—100. 
179 Ant ikes Geldwesen, p . I5G. 
180 «als Gegenstück zu d e n Drachmen phocnikisehen und car thagischon Fusses . . . 

E r ( the victor iatus) ha t a u c h nichts zu t u n m i t i rgendwelchem ueberseeischcn Verkehr 
Roms , w e n n m a n von Sicilien absieht». Ibid. , p . 100. But might n o t t he v ic tor ia tus of 
215 B.C. b e regarded as t h e coin which R o m e h a d earl ier used for foreign t r ade wi th i t s 
weight s l igh t ly increased t o compete wi th the s i lver of Hann iba l ? 

181 «Les quadrigati K u m m i et le dieu Janus», Revue Numismat ique , Quat r ième 
Serie, 37 (1934), pp. 1—36. On p. 22 L E G E N T I L H O M M E says, «Le quadr iga t const i tue la 
t r a n s i t i o n en t re les premiers d idrachmes de s ty le e t de type purement helléniques signés 
ROMANO ou ROMA, e t le dénier romain classique, créé vers 187 a v a n t J.—C.» Cp. 
now a lso M. CABY: A H i s t o r y of Rome. 19542, I n d e x s. v. coinage; F. R. COWELL: Cicero 
and t h e R o m a n Republ ic . 1956, pp. 94—104. 

182 See E. A. SYDENHAM: «The Victoriate», N u m . Chron. Series 5. 12 (1932) p. 93. 
183 I n 200 B.C. consules, cum ad novum bellum, quod magna classe magnisque 

exercitibius gerendum esset, vix aerarium sufficeret, negaverant esse unde iis ( the public, 
credi tors) in praesentia solveretur. Livy, X X X I . 13. 



THE EARLY ROMAN' CURRENCY 79 

concurrence with Matt ingly — indeed Fräulein l l agen does l i t t le but transcribe 
his arguments.184 For some years Signorina Cesano's fellow-Italian, Luigi Cle-
rici, has been disposed to come to t e rms with the innovators . Mattingly and 
Robinson have, he says, «profoundly shaken» the opinion t h a t the first denarius 
was coined in 269—8 B.C., but he is less impressed with Matt ingly 's da t ing 
of the Romano-Campanian silver and of the Janus-Prow bronze.185 

Л revival of t he controversy in the postwar years has (except in one 
impor tan t instance) contr ibuted little t h a t is original to the debate. In reply 
to Signorina Cesano's protes t against the a t t e m p t to lower the date of t h e 
denarius by a hundred years «contrariamente alia ch ia rae precise testimonianza 
di Plinio e di al t r i seri t tori romani»,186 Mat t ingly s ta tes t h a t «Pliny and t he 
other Roman authors do not give a clear and precise account of Roman numis-
matic history. The main point , on which they are in complete agreement, is t he 
issue of the first R o m a n silver in 269 B.C. This forms the basis of the new theory 
of the denarius. Signorina Cesano m a y verify this for herself, if she will read 
her authorit ies instead of flourishing them in the face of her opponents».187 

He meets Stazio's p lea for respectful t r e a tmen t of the Roman authors188 in 
more tempera te language: Pliny s ta tes (a) t h a t Rome f i rs t minted silver in 
269 B.C., (b) t ha t Rome minted the f i rs t denarius in 269 B.C., (e) t ha t th is 
denarius was equated with ten libra! asses. No numismat is t today accepts (c). 
Mat t ingly rejects (b). Stazio, accepting (b), is forced to re ject (a). Therefore 
Matt ingly t reats Pl iny with as much respect as does Stazio.189 

In «La Monetazione di Capua e il probléma del Denario»190 Laura Breglia 
deals with the overstr ikes of Capua, Atella and Calatia on Roman semi-libral 
bronze, which Mat t ingly had dated f rom the period of revolt against Rome 
(215—211 B.C.). Some of these coins bear the legend KAPU f rom which Mat 

184 W. HAGEN: Neue Forsehungen zur römischen Münzkunde , Hamburge r Bei t r . 
zur N u m . N. F. 2 (1948) pp . 5—15: for К . PINK: «The Tr iumvi r i Monetales and t h e 
S t ruc ture of the Coinage of the Roman Republic» N u m . Stud. I (1952), pp. 491. Cp . 
also no te 203. G. GÖDECKE: «Zur römisch-campanischen Didrachmenprägung», Ber-
lin. N u m . Ztsehr. G (1951) pp. 105—168 t r ies to prove tha t t he d i d r a c h m with head of 
Roma/Minerva , Victory, a n d legend ROMANO was issued in 241 B.C. or later. 

186 «Alcune au to revo le numismatiei , come il R O B I N S O N e il M A T T I N G L Y , h a n n o 
p ro fondamcnto scosso la convinzione comune che il ' d ena r iu s -X ' d 'argento sia s t a t o 
eoniato, come da t u t t i si conveniva sulla tes t imonianza di Pl inio e di Livio, nel 269—8 
B.C., m a essi non h a n n o sapu to dimostrare con ugualo succcsso ehe la monetazione ro-
mano-enmpana non sia an ter iore alla guerra contra Pi r ro , che l 'assc ai tipi di Giano e 
della P ro ra ricordi la v i t t o r i a navale di C. Duilio e sia s t a to preeeduto da a l t re série 
librnli». «Economia e F i n a n z a dei Romani», Bologna 1941 p. 241. C L E R I C I suggests t h a t 
the m u t i n y of Roman t roops in Campania (339 B.C.) m a y have been to enforce a d e m a n d 
for pay in the currency which Capua used in the hir ing of mercenar ies (p. 237). See Livy , 
VII, 38—41. 

186 In «Fasti dolla Republica Romano sulla Moneta di Roma», Es t r a t t o di «Studi 
di Numismatiei», Roma, L a Librer ia dello Sta to , MCMXLH, Vol. I , Fase. 11, pp. 105—262. 

187 N u m . Chron. 6—8 (1948) p. 112. 
188 See note 155. 
189 Numismutieu 13 (194.7) pp. 116—118. 
190 Numismat ica 14 (1948) pp. 11—16. Cp. also H . I I . SCULLARD: Hann iba l ' s 

E lephan ts . Num. Chron. Series 6. 8 (1948) pp . 158—168. 
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t i n g l y infers t ha t the city which s t ruck them was in revolt against Rome. But , 
t h e wr i te r argues, there is a possibility «che popolazione, già r ient ra te nella 
s fe ra di influenza romana, eme t t ano monete autonome». The e lephant which 
a p p e a r s on some of the coins Mat t ing ly calls African and a t t r ibu tes to the t ime 
of Hann iba l ; Laura Breglia th inks t h a t it is an Indian e lephant and to he 
assoc ia ted with Pyr rhus . Sextanta l bronze, she continues, was current a t the 
t i m e of the overstrikes; the Campanian cities restruck R o m a n semi-libral bronze 
because it had been replaced by the l ighter issue, and was no longer legal ten-
d e r . The coinage of Capua, and o f l t a l y in general, came under Roman influence 
in t h e th i rd century B.C., ye t the representat ion of Diana in biga according to 
M a t t i n g l y did not appea r on Roman currency until 187 B.C., while it occurs 
on Campanian coins which the same au thor i ty dates not la ter t h a n 211 B.C. 
I. Heurgon,1 9 1 observing in this group of coins a close link between the mintings 
of t h e three states, Capua, Atella, and Calatia, infers t h a t they were united in 
oppos i t ion to Rome. This resemblance, says the writer, is more appa ren t t han 
real , and what likeness does exist is due, no t to a mutual unders tanding among 
themse lves , hu t to a common borrowing from Rome. 

Stazio has deal t with the word nummus as used in Plautus,1 9 2 and concludes 
t h a t i t «abbia un signifieato ehe oscilla f r a 'd idramma' e ' m o n e t e ' i n genere», 
a n d is not applied to a specifically R o m a n coin. This m a y he t rue of what Plau-
t u s himself wrote, b u t in the prologue to the «Casina», which was wri t ten shortly 
a f t e r the death of the dramatist ,1 9 3 i t certainly is so used, and it is f rom this 
pro logue tha t Matt ingly and Robinson derive an impo i t an t a igument . 

The most impor t an t recent contr ibution to the debate is E t tore Gabric-
e i ' s weighty article on «La riconiazione di bronzo s tud ia ta in rapporto eon la 
r idiuzione dell'asse nel l ' I ta l ia e nella Sicilia»,194 a s tudy of overstrikes, prin-
c ipa l ly Roman, on the bronze of Sou th I ta ly and Sicily. He agrees with Mat-
t i n g l y and Robinson t h a t the overstr ikes of Capua, Atella, and Calatia, occurred 
d u r i n g the period of revol t against Rome . An impor tan t original point is t h a t 
H o m e overstruck bronze of Hiero II , an act which diplomatic courtesy would 
s u r e l y have forbidden while Hiero l ived, and Syracuse remained a sovereign 
s t a t e . Like the Brit ish numismatists , b u t as a result of his own independent 
invest igat ions, he accepts Festus ' explanat ion of the origin of the Sextanta l 
b r o n z e s tandard as propter Punicum Bellum, and like t h e m in terpre ts the phrase 
a s refer r ing not to a wart ime measure, b u t to postwar f inancial readjus tment . 

191 Recherches s u r l 'his toire, la ré l ig ion e t la civil ization de Capoue pré romaine . 
B i b i . E c o l . F r . d ' A t h . e t de R o m e 154 (1942) pp . 210 f. 

192 ' N u m m u s ' in P l a u t o . N u m i s m a t i c a 14. (1948) pp . 17—23. 
193 See noie 126. Cp. also for r e l a t e d p rob lems РН. W. HARSH: A r i d n m A r g e n t u m 

in P l a u t u s R u d e n s 726. A m . J o u m . Ph i lo l . 67 (1946) pp . 70 f . 
194 Bolletino Del Circolo N u m i s m a t i e o Napole tano 22/23 (1947) pp . 29—52. Cp. 

n o w , in addi t ion , a coin h o a i d f r o m Syracuse which was bu r i ed d u r i n g t h e Second P u n i c 
W a r a n d combines Syracusan silver of Ge lon , Philist is , a n d H i e r o n y m u s wi th Romano-
C a m p a n i a n quadr iga t i . See Notizie degli Seavi N.S. 5 (1951), 319 f. 
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Laura Breglia 's reply «A proposito di rieoniazioni»,195 is more a gesture 
of dissent than an effective rebut ta l of Gabricci's a rguments . Her s ta tement 
«non riteniami di dover datare necessariamente col Gabricei le nostre rieoniazi-
oni ad un periodo posteriore alla mor te di Gerone», is an embarrassed admission 
of the importance of the new evidence adduced. 

Mattingly's «Zephyritis»,196 deals with early Romano-Egypt ian relations 
and with the polit ical importance of Arsinoe Philadelphos, without touching 
on any point of numismat ic controversy. 

Matt ingly 's reconstruction of ear ly Roman mone ta ry history receives 
curious confirmation from the researches contained in three articles by T . 
Reekmans, «The Ptolemaic Copper Inf la t ion, 220—173 B.C.»,197 «Monetary 
History and the D a t i n g of Ptolemaic Papyri»,198 and «Economic and Social 
Repercussions of t h e Ptolemaic Copper inflation».199 These articles give a 
picture of currency changes in E g y p t which afford a str iking parallel to the 
financial history of contemporary Rome. Mr. Reekmans ' history of the vicissi-
tudes which Egyp t i an coinage underwent in the period 220—173 B.C. is con-
tained in substance in the f irst-named article, and suppor ted by evidence con-
ta ined in the o ther two. His reconstruction is br ief ly as follows: 

Unt i l the yea r 220 B.C. a s table Cu : Ar. ratio of 1 : 60 had been main-
ta ined in Egypt . B u t in tha t year she was confronted by a serious silver short-
age caused by diminishing trade wi th Greece, due to i n t e rmi t t en t war in t h a t 
country, and by t he Third Syrian War , which exhaus ted silver reserves and 
diminished grain product ion. The l a t t e r by a shortsighted economic policy was 
not encouraged to revive. The si tuat ion was soon aggravated by the loss of 
markets in Sicily and I t a ly as a consequence of the Second Punic War. 

The rural populat ion, which used copper in eve ryday transactions, h a d 
always been required to pay its taxes in silver, exchanged for copper on the 
established 1 : 60 ra t io . The same nominal silver t axes were exacted when, in 
consequence of the above-noted scarci ty of silver, the now inf la t ionary exchange 
ratio had risen to a po in t in excess of 1 : 250. Farmers and t raders were com-
pelled to charge more for the goods which they exchanged or handled. Prices 
rose and the distress of the wage-earning classes, whose wages remained a t the 
pre-inflat ion level, was great. E x t r e m e jealousy was fel t of public officials 
whose salaries were pa id in silver, and of the tax-collector. Popular discontent 
expressed itself in serious unrest (217 B.C.). 

196 Ib id . 2 4 ( 1 9 4 9 ) p p . 3—8. Op. a l so L. BRECÍLIA: La coniaz ione a rgcn tea di Alesa 
Arconidea . Archivo S t o n c o Siciliano 3 . ser . I I ( 1 9 4 8 ) pp . 1 — 1 9 ; id.: Spun t i di po l i t i c» 
mone ta l e romano in Sici l ia cd in Sa rdegna . Aeademia di Archéologie. Le t t e re 24/5 
( 1 9 4 9 / 5 0 ) pp . 1 — 1 7 ; id.: L a pr ima fase de l l a coniazione r o m a n a del l ' a rgento . Ool lana 
di S tudi Numisnmt io i I I I ( 1 9 5 2 ) . 

198 Am. J o u r n . A r c h . 54 (1950) p p . 126—128. 
197 S tud ia He l l en i s t i ca 7 (1951) p p . 61 f. 
198 S tudia He l l en i s t i ca 5 (1948) p p . 15 f . 
199 Chronique d ' E g y p t e 46 (1949) p p . 324 f. 

6 Acta Antiqua VIII/1—2. 
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The government me t this s i tuat ion in 210 B.C. by changing over to the 
copper s tandard. Copper became legal tender , only convertible in exceptional 
cases in to silver, and t h e n on the 1 : 60 basis. Egypt sacrificed what remained 
of he r foreign t rade for the sake of in ternal harmony. Grain prices declined, h u t 
n o t t o the pre-220 B.C. level, owing to decreased production. Again workers' 
wages did not vary . The price of silver on the free marke t re ta ined its scarcity 
level in relation to copper. In consequence prices, when paid in silver, were four 
t i m e s lower than before, until by a progressive debasement of the silver cur-
r e n c y the government reduced its silver content to 25 % and so brought it into 
equi l ibr ium with copper. 

By 187 B.C. R o m a n intervent ion in Greece and Asia had restored a 
m e a s u r e of peace and order to the Eas t e rn Mediterranean. In t h a t year, accord-
ing t o Mattingly, she produced her silver denarius, ad jus ted to copper on the 
r a t i o of 1 : 120. This very ratio was adop ted in Egypt in 184 B.C., causing an 
immedia te rise in the price of commodities. At the same t ime the price of silver 
on t h e free marke t went up 100 %. To t a k e pa r t in world t r ade Egyp t restored 
t h e silver s tandard again al though this could only he done, in the long run, by 
inf l ic t ing loss ei ther on the government or the taxpayers . The la t te r course was 
chosen in the end. Copper was made convertible at the Cu : Ar. ratio of 1:480 
in 174 B.C. All wage earners suffered by this measure to stop run-away in-
f l a t i o n for the t ime being. Those who were paid in copper coins lost heavily 
t h r o u g h the inevitable rise in prices, those who were paid in silver received 
debased currency which had only one four th of its nominal value. Officials 
seem to have re-couped their losses by extort ion which served to aggravate 
t h e misery of the lower classes. The resu l tan t disorder was great , hu t prices 
s lowly adjusted themselves . 

These currency f luctuat ions and manipulations are curiously parallelled 
b y contemporary happenings in Rome (if Mattingly's da tes are correct). The 
Ar . : Cu. ratio in I t a l y prior to the Second Punic War has not been determined. 
Dr . Milne gives i t as his opinion t h a t the quadrigatus had no fixed value in 
t e r m s of bronze.200 But f rom 220 B.C. on the evidence of interconnection 
becomes strong. In 217 B.C., the year in which inflation produced disturbances 
in Egyp t , I ta ly saw the as of 10 ounces reduced to one of six ounces by the 
lex Flaminia minus solvendi.201 E g y p t went on to the copper s tandard in 210 
B.C. The following year was a t ime of financial crisis a t Rome; the as dropped 
to t h ree ounces about- this time,202 and all Romans were called upon to deliver 

200 p i iny a n d t h e F i r s t Coinages a t R o m e , Class. Rev . 5 0 ( 1 9 3 6 ) p. 2 1 6 . G I E S E C K E 
e q u a t e s the quad r iga tus w i t h 2 % libral assos (circ. 269 B.C.) on t h e r a t io of 1 : 100, l a t e r 
w i t h 5 semilibral asses (6/10 of the l ibral) t h e r a t io being 1 : 120. See Ant ikes Münzwesen, 
p p . 1 4 3 / 4 ; bu t al l t h i s is m e r e guesswork. 

2 0 1 H . M A T T I N G L Y : F i r s t Age of R o m a n Coinage. J R S t , 3 5 ( 1 9 4 5 ) p . 7 3 . 
202 Ib id . 
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what gold and silver t hey had to t he public t reasury. 2 0 3 As already noted, 
Egypt ian currency appears to have reacted to the es tabl ishment of the denarius 
with a fixed copper value and Athens, as has become ex t remely probable 
recently, with introducing or a t least increasing the o u t p u t of her just intro-
duced New Style silver. The final victory of the denarius over the quadrigatus, 
placed by Matt ingly about 170 B. C.204, parallels more or less Egyp t ' s restor-
ation of the silver s t anda rd in 174 B.C. 

Tha t the key dates in the f inancial history of Egypt , Athens, and Rome 
a t this period, as determined respectively by Reekmans, Bellinger, Schwa-
bacher, Miss Thompson, Pink, Matt ingly, and Robinson, should in practically 
every case show so marked a correspondence is striking, especially as the three 
groups of investigators worked without taking the least notice (Professor Pink 
excepted) of the others ' results. The more recent researches on Ptolemaic and 
Athenian currency reforms thus afford strong evidence of the reliability of 
Mattingly's . Indeed it is only na tura l t h a t the ad jus tmen t s of Egypt ian cur-
rency which Reekmans has determined with a high degree of accuracy from 
papyrological sources should have had their reactions a t Rome and even more 
vice versa. Mattingly has furnished evidence of close currency relations between 
the two countries a t a much earlier da te . Trade and politics205 mus t have drawn 
the economic bonds closer between the three medi te r ranean centres Rome, 
Alexandria, and Athens in the passage of almost a cen tury . 

I t would he a mistake to assume t h a t freight ra tes in those days made 
up so large a pa r t of the cost of imported goods t ha t a high degree of correspond-
ency between the currencies of t r ad ing nations, especially in the question of 
the Ar. : Cu. ratio, was not of the f i rs t importance. N. Jasny, 2 0 6 basing his 
es t imate on a f ragment of the Edict of Diocletian,207 sets the cost of freighting 
wheat f rom Alexandria to Rome a t 16% of the selling price on the free market . 
When the cost of a commodity in one country made up so large a pa r t of its 

203 Livy, X X V I , 36. F o r Athens cp. A. R. BELLINGER: T h e Chronology of the 
At t ic New Style Tc t radrachms . Hesperia Suppl. 8 ( 1 9 4 9 ) pp . 6 f . ; W. S C H W A B A C H E R : 
Der Par t honos-Archetyp der hellenistischen Silbermünzen Athens . Swedish In s t i t u t e 
Athens X ( 1 9 5 3 ) 1 0 4 f.; s l ightly revised by M . T H O M P S O N : «The Beginnings of the Athe-
n ian New Style Coinage. Amor. Num. Soe. Notes 5 ( 1 9 5 2 ) pp. 2 5 f . K . P I N K : The Trium-
viri Monetales and the S t ruc tu re of the Coinage of the R o m a n Republ ic . Num. Stud. 
7 ( 1 9 5 2 ) pp . 5 f. connects correctly the ear l ies t Roman denarii a n d t h e beginnings of 
Athen ian New Style coinage, bu t dates b o t h between one a n d two decades too early. 

204 II. M A T T I N G L Y : F i r s t Ago etc. J R S t . 3 5 ( 1 9 4 9 ) p. 7 6 . 
205 See notes 100—103; L. H . NEATLY: R o m a n o — E g y p t i a n Re la t ions Dur ing 

the Thi rd Century B.C. Transac t . Amor. Phi lol . Assoc. 81 (1950) 84 f. 
зов Wheat Prices a n d Milling Costs in Classical Rome. W h e a t Studies of the Food 

Research In s t i t u t e 20, 4 (March, 1944) p. 145. 
207 «The m a x i m u m fre ight rates», says J A S N Y , 1. c., «are in denarii per castrensis 

modius bu t , since the m a x i m u m price of whea t was establ ished b y the ' F d i e t ' a t 100 
denarii per castrensis modius, t he f igures also express tho f re igh t ra tes as percentages of 
t he wheat price.» The p e r t i n e n t reference is t h e following: «Ex quibus locis ad quas pro-
vincias quantum nauli cxcedere minime sit lieitum- - Ab Alexandria Romam in К M" uno 
sedecim.» F ragm. Aphrodis . I , 11, 23—25. 

6 * 



84 L. Н. NEATBY—F. M. HEICHELHEIM 

selling price in another , some degree of uniformity in currency regulations was 
essent ia l to a hea l thy condition of t r ade . We know t h a t relations between the 
cou r t of Ptolemy and the Roman Senate were fairly in t imate a t this time;208 

Reekmans has da ted the critical years in the financial history of Egypt in this 
period. The fact t h a t these coincide with Matt ingly 's dat ing of similar crises 
in t he development of the Roman currency is strong evidence of the accuracy 
of the la t te r ' s in te ipre ta t ion . 

As to prosopographical implications of Matt ingly 's new coin chronology 
for R o m a n history the introduction of the first silver issue of the Republice 
is associated by Matt ingly with Q. Ogulnius who, as curule aedile, had waged 
war on usurers,209 and was la ter ambassador to Egypt . 2 1 0 The bronze reduction 
of 217 B.C. is referred by Festus to C. Elaminius, by Pl iny to Fabius Maximus. 
T e n n e y Frank, as a compromise, suggested t h a t Flaminius proposed a law 
which Fabius, when dictator , confirmed, perhaps with some modifications.211 

I t is no t certain whether the first R o m a n silver appeared in 269 or 268 B.C.. 
t hough acceptance of the la t te r da te does nothing to disprove the agency of 
Q. Ogulnius. 0 . Leuze favours 269 B.C.212 The same author i ty , with less assur-
ance, selects 217 B.C. for the f i rs t minting of gold,213 which would seem to 
connec t this innovat ion with C. Flaminius or Q. Fabius Maximus Verrucosus 
also. The financial crisis of 209 B.C. was successfully coped with by the consul, 
M. Valerius Laevirius.214 

None of these ad jus tmen t s need be associated with any par t icular faction 
in the Roman s ta te ; the i r expediency or necessity was doubtless evident to all. 
The introduction of the denarius, supposedly in 187 B.C., and its complete 
supplant ing of the quadrigatus in twen ty years is a different mat te r . Not all 
pa r t i e s can have agreed on it, or the quadrigatus would not have maintained 
itself for so considerable a period a f t e r the introduction of the denarius. Which 
c a n be the more plausibly represented as the sponsor of the new coin, the fac-
t ion ofSeipio, or t h a t of Ca to? The probabilit ies are a lHn favour of the former. 
The denarius appears to have been associated with the t r i u m p h of the foreign 
policy of Scipio in Greece and Asia, and with the r epaymen t of 25 % t r ibu ta of 
t h e public debt . I t is cer tain t h a t this measure did not commend itself to Cato 
w ho, as an exponent of the policy of Fabius, was an advocate of a full t reasury, 
a n d was prepared to sacrifice the poorer classes to achieve this end.215 The fall 

209 L i v y X X X I , 9. 
209 L i v y , X , 23. Cp. a lso T. R . S. BROUGHTON: T h e M a g i s t r a t e s of t h e R o m a n 

R o p u b l i c a I , I I . 1 9 5 1 / 2 . I n d e x s. v . Q . O g u l n i u s ; PALTLY—Wiss. : R E . s. v . no . 5 . 
2 1 0 F . A L T H E I M : F i r s t R o m a n S i lve r Coinage. T i a n s a c t . I n t . N u m . Congr. ( 1 9 3 6 ) 

9. 148; Va l e r . M a x . I V , 3, 9. 
2 1 1 E c o n . S u r v e y of A n c . R o m e . I . 1933, p. 82. 
212 D a s D a t u m d e r e r s t e n S i l b e r p r ä g u n g in R o m . Ztse l i r . f . N u m . 32 (1920) p p . 

1 5 — 3 6 . 
213 D ie p l i n i a n i s e h e D a t i e r u n g d e r e r s t e n G o l d p r ä g u n g in R o m , ib id . , p p . 37—46. 
214 L i v y , X X V I , 36. 
215 K . W. NITSCH: D i e G r a c c h e n u n d i h r e n ä c h s t e n V o r g ä n g e r . Ber l in , 1847, p . 78. 
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of the Seipios enabled the quadrigatus t o survive for some years, and, if Mat-
t ingly 's dat ing is correct, its final disappearance may have been due to the 
ascendancy of the pro-Scipionie Fu lv i an gens.216 The most eminent member 
of this gens in the ear ly second cen tu ry B.C., Q. Fulvius Flaccus, son of t h e 
conqueror of Capua, was decidedly anti-Catonic both in his method of le t t ing 
contracts as censor, and in his tas te for Creek architecture.2 1 7 He was a t odds 
with the Senate, and would he inclined to court the suppor t which the Seipios 
would readily give to a n y enemy of Cato 's . I t may be more than coincidence 
t h a t another Fulvius, the friend of C. Gracchus,218 was a t least indirectly asso-
ciated with the re-tariff ing of the denarius in the t r ibunate of the la t ter . 

218 Q. Fu lv iu s F laocus , a t u r b u l e n t , b u t p o p u l a r c h a r a c t e r (L ivy , X X X I X , 39), 
consu l (179 B.C.), c e n s o r (174 B.C.), s h o w e d independence of h i s col league a n d of 
t h e S e n a t e b y s p e n d i n g p u b l i c money o n b u i l d i n g s in t h e co lon ics (Livy , X L I , 27). Cp . 
BROUGHTON: op. ci t . I n d e x p . 568 s. v. Q. F u l v i u s F laccus ; PAULY—Wiss . : I i E . s. v . n o . 61. 

217 L ivy , X L I I , 3. Cp. BROUGHTON: o p . c i t . I ndex , s. v . F a b i u s M a x i m u s V e r r u -
cosus, С. F l a m i n i u s ; PAULY—Wiss. : R E . s . v . F a b i u s no. 116; s. v . F l a m i n i u s no. 2. 

218 F . MÜNZER: R ö m i s c h e A d e l s p a r t e i e n u n d Ade l s f ami l i en . S t u t t g a r t 1920, p p . 
2 1 0 — 2 1 1 ; B R O U G H T O N : op . ci t . I n d e x p . 5 6 7 s . v . M . F u l v i u s F l a c c u s ; PAULY—Wiss . : 
R E . s. v . n o . 5 8 . 





R . S T I E H L 

H O R A Z С. I V . 8. 

Das achte Gedicht in Horaz' v ier tem Odenbucli en thä l t eine oft e rör te r te 
textkr i t ische Schwierigkeit. Die Verse 13—20 sind, wie folgt, überliefert : 

non incisa notis marmorn publicis, 
per quae spiritvs et vita redit bonis 
post mortem ducibvs, non celeres fugae 
reiectaeque retrorsum Hannibalis minae 
non incendia Karthaginis inpiae 
eins qui domita nomen ab Africa 
lucratus rediit clarius indicant 
laudes quam Calabrae Pierides. .. 

Auf die Stropheneintei lung sei nicht eingegangen; sie soll noch behandel t wer-
den. Zunächst geht es um eine inhaltl iche Schwierigkeit. 

Besieger Hannibals war der äl tere Scipio. Deutet man 17 auf den Brand 
Kar thagos , so ist damit eine Ta t des jüngeren genannt. Und doch spricht Horaz 
nicht von beiden, sondern nur von einem, wie das an sichtbarer Stelle s tehende 
eins zeigt. Gemeint sein kann allein der äl tere Africanus. Denn Ennius, auf den 
die Calabrae Pierides verweisen, ha t nu r diesen gekannt , seine Taten in den 
Annalen und in einem besonderen Gedicht 1 behandelt . Kar thagos Brand hin-
gegen fäl l t mehr als zwei Jahrzehnte spä te r als des Dichters Tod. 

Die Kri t ik ha t sich frühzeitig zu radikalen Massnahmen entschlossen.2 

Peerlkamp tilgte 14—17, Lachmann u n d Martin strichen 15 non — 19 rediit. 
Lachmann h a t noch jüngst in G. J a c h m a n n einen Nachfolger erhalten, während 
für die Neueren meist Bentleys Vorbild massgebend wurde, der sich auf Athe-
tese von 17 beschränkte.3 Sowohl Kiessling—Heinzes kommcntiei te Ausgabe wie 
Klingners kritischer Text streichen den Vers. Gegen J a c h m a n n ha t F. Dorn-
seiff4 das Nötige gesagt. Das Folgende beschränkt sich auf die Frage, ob 17 zu 
ha l ten sei oder nicht. 

1 P. 212f. Valiién. 
2 E ine Übers ich t bei G. JACHMANN: Ph i lo l . 90, 331F. 
3 Vgl. E d . nova von 1826. 1, 266. 
4 H e r m e s 71, 468L 
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«Absurd» sei es, so liest man bei Kiessling—Heinze, «Horaz zuzutrauen, 
dass er den ä l teren Scipio Kar thago habe verbrennen lassen, und vollends 
absurd anzunehmen, dass ihn auf ein solch blamables, auch von grober Unkennt -
nis des Ennius zeugendes Versehen n iemand aufmerksam gemacht hätte». Der 
Vers sei von «einem Ignoranten e twa des vier ten J ah rhunde r t s interpoliert». 
F ü r Jachmann 5 bedeu ten incendia Carthaginis eine solche «Verkehrung ge-
schichtlicher Wahrheit», dass er «kein Wor t darüber verlieren» will. Überdies 
en tha l t e die Zusammenstel lung der incendia, der celeres f ugae und reiectae 
minae mi t den zuvor genannten incisa marmorn einen «unerträglichen Verstoss 
gegen alle Logik». D e n n mit den Calabrae Pierides könnten nur die marmora, 
nicht aber die Ta ten selbst verglichen werden. Ehreninschrif ten und Dichtung 
lägen allein auf gleicher Linie, Taten hingegen seien allenfalls deren Gegen-
s t and . 

Athetese von 17, einmal anerkann t , zog die eines weiteren Verses nach 
sich. Denn das Gedicht besass nunmehr ungerade Verszahl, bei Horaz ohne Ana-
logie, und so entsehloss man sich zur Ti lgung von 33. Lachmann hat auch da 
das kritische Urte i l gesprochen, und diesmal schlössen sich alle ihm an. Hier 
werde mit «geringer Variation», «wie sie in den Oden sonst beispiellos sei», 
wiederhol t , was schon 3,25,20 vom dionysischen Dichter gesagt sei. Von dor t 
habe m a n auf den G o t t Liber übertragen, was fü r diesen «nebensächlicher Zug 
seiner äusseren Erscheinung» bleibe. Man habe es getan, obwohl durch solches 
Verfahren «dessen Göt t l i chke i t . . . n icht eben in helleres Licht» t re te . 

Schliesslich h a t K . Büchner6 diesen inneren Gründen noch einen metr i -
schen hinzugefügt. Es geht ihm um die Lex Meinekiana, derzufolge die Verszahl 
al ler horazischen Oden durch vier tei lbar ist. Büchner kommt zu dem Ergebnis, 
dass es fü r Horaz e ine solche Regel von vornherein nicht gegeben habe. E r s t 
al lmählich sei es bei ihm zur Gliederung nach Viererstrophen gekommen. Im 
vier ten Buch habe er sieh schliesslich keine Ausnahme mehr gestat te t . Dement-
sprechend sucht Büchner darzulegen, dass auch 4,8 in Viererstrophen zerfalle. 
D a m i t war fü r ihn die Ausscheidung der beiden Verse 17 und 33 gegeben. 

Im einzelnen sehl iess tBüchner 7 sich mi t geringen Änderungen den f rü-
h e r e n Begründungen an . Vers 17 zeige eine «Irrung in der Geschichte», und 33 
sei eine Wiederholung von 3,25,20. Dor t passe er hin, hier dagegen gäbe er 
e inen «überflüssigen u n d aufgeschwemmten Zug» des Gottes. Überdies beziehe 
sich 3,25,20 auf den Dichter: es wäre «banal», so meint Büchner , «wenn Horaz 
j e tz t den Vers vom Got te bringen sollte». 

Die Meinung der Krit iker blieb — bis auf gleich noch zu nennende Aus-
n a h m e n — einhellig. Bei solcher Einhelligkeit mochte es unnöt ig scheinen, sich 

6 А. O. 333. 
6 Zur F o r m u n d E n t w i c k l u n g der horaz i schen Odo und zur L e x Meinekiana, Her. 

Vcrh. Sachs. A k a d . 91 (1939) 2. 
' A . О. 54f. 
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über eine Motivierung der Einsehübe Gedanken zu machen. Warum ein In t e r -
polator auf den Gedanken kam, 17 einzufügen, ist ebensowenig erklärt wie die 
Erage, aus welchem Grund die Er f indung eines Ignoranten solche Beachtung 
er langte , dass sie sei t dem 4. J a h r h u n d e r t in sämtliche Handschrif ten e indrang. 
Konn te man damals die beiden Seipionen nicht mehr unterscheiden? 

Einhelligkeit der Beurteilung ist o f t mehr hindernd als fördernd. Die Über-
zeugung, in Horaz' Handhabung der metrischen Technik müsse sich eine E n t -
wicklung nachweisen lassen, ha t Büchner empfänglich gemacht für die über-
kommene Tilgung von 17 und 33. Sie ha t ihn aber har thör ig werden lassen 
gegen Hinweise, die Horaz selbst gibt . Es kann kein Zweifel darüber bestehen, 
dass dieser selbst 4.8 in Zweierstiophen eingeteilt wissen wollte. 

Paarigkeit der Verse zeigt sich fast überall, am markantes ten zu Beginn 
und am Ende des Gedichtes. Durch Endreim sind 1—2 und 3—4 v e r k n ü p f t : 
commodus—sodalibus, fortium—munerum. Beide Paare werden durch dasselbe 
Wor t (donarem) eingeleitet. Die Verse 7—8 sind Apposition zu 5—6 und neh-
men dem Vorangehenden gegenüber eine selbständige Stellung ein. Sodann bil-
den 9-—10 und 11—12 geschlossene Sinneseinheiten: 9—10 en thä l t die negat ive, 
11—12 die positive Aussage. Wieder durch Endreim verbunden sind 13—14 
und 15—16: publicis—bonis, fugae—minae ; das entspr icht 1—2 und 3—4. 
Endre im haben auch 25—26: Aeacum—potentium sowie 31—32: infimis— 
-ratis. Schliesslich besitzen 33 und 34 die gleiche Ar t der Sperrung: viridi— 
pampino, bonos—exitus. 

Solche Hinweise lassen sieh schwerlieh übersehen. Im übrigen ist Eintei-
lung in Zweierstrophen bei kleineren Asklepiadeen nichts Auffälliges. Im Gegen-
tei l : es ist, was m a n erwarten darf . Stichisch verwandte Asklepiadeen der 
Sappho sind in den Papyr i 8 mittels nagaygacpoi in S t rophen von vier, aber auch 
von zwei Versen eingeteil t . Mit Horaz ' allmählicher Gewöhnung an die Vierer-
s t rophe ist es demnach nichts. E r behielt sieh, auch im Alter, eine Ausnahme 
von der Regel durchaus vor.9 

Paarigkeit der Verse 25—26 und 31—32, 33-—34 zeigt, dass die überlie-
fer te Verszahl u n a n t a s t b a r ist. Aber wie wäre es möglich, 17 und 33 zu ha l ten? 

In der Ta t h a t 17 Verteidiger gefunden. Th. Birt1 0 deute te : non lapidibus 
incisa mentio reiectarum Hannibalis minarvm aut incendii Carthaginis mentio 
laudes eiusmodi hominis, qui Africani cognomen tvlit, clarius indicat quam 
MusaeCalabrae. Es wird demnach angenommen, dass Horaz mit celeres—minae 
und incendia—inpiae den Inhalt der Ehreninschrif ten habe wiedergehen wollen; 
die Worte seien «gewissermassen mi t Anführungszeichen zu lesen». Eins s tünde 
sodann für talis und beziehe sich somit auf b e i d e Seipionen. Knapphe i t 

8 U . v . W i e A MO WITZ : G r i e c h . V e r s k u n s t 4 4 4 ; KIESSLING—HEINZE (1917) S . 9 . 
9 Dass neque 20e ine Viererstrophe nicht absehliessen k a n n (K. B Ü C H N E R : а. а О. 55), 

beweist nichts f ü r d i e Zweierstrophe. Zum Fehlen der Zäsur in 17: F . ZINN: Der Wor t -
a k z e n t in den lyr i schen Versen d. H o r a z 2, 79. 

10 Horaz ' L ieder . Studien zur K r i t i k und Auslegung 119f. 
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der Versform habe Horaz verhindert zu schreiben: eorum qui domita nomen 
Africa lucrati redieruut. 

Kein Verständiger wird bereit sein, diese Erklärung anzunehmen. Sie 
b e h a u p t e t , was erst bewiesen werden müss te ; sie ha t den klaren Wort laut gegen 
sich. Sie f ü h r t überdies bei Bi i t zur Folgerung, mit Calabrae Pierides habe 
H o r a z sieh seihst, nicht Ennius gemeint. Trotz Jachmanns Zust immung1 1 wird 
d a v o n sieh niemand überzeugen lassen. 

Auch Dornseiff12 h a t sich gegen Tilgung von 17 gewandt . Seinen grund-
sätz l ichen Bemerkungen wird man gern zustimmen, weniger seiner Auffassung 
des beans tande ten Verses. Der Brand Kar thagos ist für ihn letztes Ergebnis des 
Tages von Zama und insofern den Ta ten des älterenScipio mit te lbar verknüpft . 
Das t r i f f t zu, berechtigt aber nicht, ihn Zama gleichzustellen. 

E ine neue Auseinandersetzung h a t sich zunächst mit J a c h m a n n s Ein-
w a n d zu befassen, demzufolge Ehreninschri f ten nicht mit Ta ten koordiniert 
werden können.1 3 Dagegen ist zu sagen: Hannibals schnelle F luch t und die auf 
ihn zurückgefallenen Drohungen sind nicht Taten Scipios, sondern deren Aus-
wi rkungen . Sie sind nicht der Sieg, wohl aber künden sie von ihm. Insofern sie 
dies t u n , können sie den Ehreninschrif ten, die dasselbe Ziel verfolgen, gleich-
geo rdne t werden. Dass Dichtung mehr f ü r den Ruhm eines Helden tue als 
Inschr i f t en , die ihm gesetzt wurden, besagt nicht allzuviel. Mehr schon wiegt 
es, wenn der Dichter mit seinem Künden auch die sichtbaren Folgen und Aus-
wi rkungen der grossen T a t über t r i f f t . U n d das hat Horaz sagen wollen. 

Es bleiben die incendia Carthaginis inpiae. Schwier igkeiten, die der Vers 
vom geschichtliehen S t a n d p u n k t aus b ie te t , wurden erwähnt . Aber auch ein 
g rammat i scher Anstoss bes teht : was sollen «Brände», wo es sieh doch um den 
e i n e n Brand handel t , der zum U n t e r g a n g der S tad t führ t e? Un te r den 
Gebrauchsweisen des poetischen Plurals, die E. Löfstedt in seiner Abhandlung 
«Plural s t a t t des Singulars» zusammengestell t hat,14 Hessen sich unsere incendia 
nur u n t e r den Pluralen einfügen, die sieh aus metrischer Bequemlichkeit erklä-
ren lassen. 

Gewiss: von incendia Carthaginis weiss auch Florus Epi t . 2, 18,8. Doch 
alles spr icht dafür, dass er die Wendung von Horaz übernommen ha t — frei-
lieh, ohne die geschichtlichen Schwierigkeiten zu beachten, die der Vers hei 
solcher Dichtung en thä l t . Auch Seneca, epist . 91,13 spricht von incendiis 
Romae. Aber da ist der Plural berechtigt , insofern Tacitus ' Schilderung den 
Brand sieh in Etappen vollziehen lässt.15 Quintilian (instit. 8, 5, 24) hingegen 

11 А . O. 90, 347f. 
12 H e r m e s 7], 462f. 
13 Schon G. PASQUALT: Orazio Lirico 758, s e t z t sich mi t d iesem E i n w a n d auseinan-

d e r : a u c h e r lehnt ihn ab . 
14 Syntac t ica 2 1, 35f. 
1 6 F . A L T H E I M : R o m . R e l i g i o n s g e s c h 2 . 2 , 3 2 1 f . 
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h a t incendio Babylonis, Plinius (n. h . 35, 38) incendio Troiae u n d Tacitus (hist. 
3, 81, 2) incendio Capitolii. 

D a m i t e rhebt sich die Frage, ob incendium wirkl ich «Brand» im Sinne 
einer Feuersbruns t b e d e u t e . N iemandem scheinen Zweifel gekommen zu sein, 
und doch liegen sie n a h e genug. Das W o r t könnte doch auch in über t ragener 
Bedeu tung ve r s t anden werden, als vehemens commotio oder ähnl ich. Beispiele 
b i e t e t der einschlägige Cic., de ora t . 2,197 qui in accusando sodali meo tantum 
incendium . . . vi et dolore et ardore animi concitaras, utegoad id restinguendum 
vix accedere ; 

Cic., Cluent, 137 id quod senatus decreverat ad illud invidiae praesens incen-
dium restinguendum; 

Liv. 40,56,2 Perseus velut ab incendio flagrantis irae. .. se defensurus; 
Veil. 2,130,3 quamdiu abstruso, quod miserrimum est, pectus eins (Tibe-

rii) flagravü incendio, quod ex nuru, quod ex nepote dolore, indignari, erubescere 
coactus est. 

Entsprechend begegne t incendere in der Bedeu tung von exacerbare, irri-
tare. Besondere B e a c h t u n g verdient e in F ragmen t aus dem Telephus des Ennius 
(seen. 332 V.). Es l a u t e t : 

et civitatem video Argivum incendere. 

Vahlen h a t dazu E u r i p i d e s fr . 712 N. änaaav ypwv xijv nóhv xaxoggo&ei u n d 
713 ai nôfaç "Agyovç xXveP ola kéyei, be ide aus dem Telephos, verglichen. Die 
Tä t igke i t des incendere r ichte t sich be i dem U n g e n a n n t e n (der als Subjekt des 
А. с. I . zu ergänzen is t) auf die S t a d t Argos, aber es h a n d e l t sich nicht da rum, 
dass sie in Brand gese tz t , sondern dass sie in Erregung gebrach t wird. Den glei-
chen Sachverha l t d e u t e t das euripideische xaxoggo&ei an . 

Auch Horaz ' incendia Carthaginis inpiae müssen in diesem Sinne vers tan-
den werden . Die Schicksalsschläge, die Hanniba l ge t roffen haben , spiegeln sich 
in der Erregung, in die seine Va te r s t ad t ge iä t . Dami t ist m a n der Beziehung auf 
den B r a n d Kar thagos ledig, und sofor t e rk lä r t sich auch der P lu ra l . Plaut . , mil. 
583 turbae atque irae leniunt, Catull. 76, 22 expulit ex omni pectore laetitias u n d 
anderes mehr 1 6 lassen sich vergleichen, insofern es sich auch da um Gemütsre-
gungen handel t . Ins Erot ische a b g e w a n d t erscheint die Vorstel lung bei Ovid 
(fast . 1, 411), wo die Naiaden den lü s t e rnen Sa tyren incendia mille praebent. 
Löfs ted t 1 7 verweist d a r a u f , dass ein ähnl icher Gebrauch in Tei len der Roman ia 
sich noch erhal ten h a b e . Hass, Zorn u n d Eifersucht , die wir n u r im Singular 
kennen , seien dem I ta l ienischen du rchaus im Plura l geläufig. 

Man wird e inwenden , die Wendung incendia Carthaginis könn te möglicher-
weise in dem vorgeschlagenen Sinne gedeu te t weiden, wenn es keinen Brand 
K a r t h a g o s gegeben h ä t t e . Nun aber sei dieser eine b e k a n n t e u n d geschichtliche 

1 6 E . L Ö F S T E D T : а . O . 2 1, 3 4 . 
17 А. O. 34, A n m . 1. 
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Tatsache , und da diese feststehe, sei auch hei Horaz eine andere Beziehung 
n i c h t möglich. Es wird darum geraten sein, Livius' Dars te l lung der Ereignisse 
d a r a u f h i n zu befragen, was sie fü r die Deutung des horazisehen Verses ausgibt. 
Sie wii d bestätigen, dass Horaz e indeut ig den Ausgang des hannibalischen Krie-
ges gemeint hat . 

Als die Nachr icht von Scipios Landung auf afr ikanischem Boden sich 
verbrei te te , setzte eine allgemeine Pan ik ein (29, 28). Pavor und terror sind die 
bes t immenden Vorstellungen; sie t re iben die Landbevölkerung zur Flucht . 
Auch den Städten te i l te sich der terror mit, und praecipue Carthaginis prope 
ut captae tumultus fuit. Das wird ein wenig später ausgeführ t : itaque velut 
si urbem extemplo adgressurus Scipio foret, ita conclamatum ad arma est, 
portaeque raptim clausae et armati in muris vigiliaeque et stationes dispositae, 
ac node insequenti vigilatum est. 

Die gleiche Verwirrung wiederholt sich, als es bei nächtl ichem Überfall 
gel ingt , Hasdiubals und Syphax ' Lager in Brand zu s tecken: Quo tantus primo 
terror est adlatus, ut omissa Utica Carthaginem credent extemplo Scijn-
onem obsessurum (30, 7). Nach e rneu te r Niederlage beider Feldherren, nach 
Syp l i ax ' Gefangennahme, schicken die Kai thager — perculsi -— Gesandte, die 
sich aufs ausser,ste erniedrigen und bere i t sind, den Frieden un te r jeder Bedin-
g u n g anzunehmen (30, 16). Sie gehen ers t zu Scipio, dann nach Rom (30, 21—23). 

Ers t Hannibals Rückkehr r ichte t den Mut wieder auf. Man erör ter t die 
Aussichten eines Entscheidungskampfes zwischen ihm und Scipio: Has formi-
dines agitando animis ipsi curas et metus angebaut (30, 28). Gerade auch die 
K a r t h a g e r waren zwiespältigen Gefühles voll. Einerseits reute es sie des Frie-
densgesuches: intuentes H annibalem ас rerum gestarum eins magnitudinem. 
Demgegenüber s t and eine entgegengesetzte Empfindung, hervorgerufen durch 
Scipios Taten: velut fatalem eum ducem in exitium summ natum horrebant 
(30, 28 Ende). Als es zur Schlacht kam, Carthagini supremo auxilio effuso 
adesse videbatur praesens excidium (30, 32). Hannibals Mahnrede bedient 
sich ähnlicher Vorstellungen : Carthaginiensibus .. . aut excidium servitiumque 
aut impérium orbis terrarum, nihil aut in metum, aut in spem medium, osten-
tantur (30, 33). Nach dem Sieg h e i s s t e s v o n Scipio: admovendum igitur undique 
terrorem perculsae Carthagini rattus (30, 36), da k o m m t ihm eine zweite 
Fr iedensgesandtschaf t zuvor: orantes implorantesque fidem ec misericordiam 
Scipionis. 

Soweit die Schi lderung dessen, was den horazisehen incendia entspricht . 
Doch es wird von incendia Carthaginis inpiae gesprochen; auch die letzte Kenn-
zeichnung gewinnt angesichts von Liv ius ' Darstellung an Gewicht. 

Die Kar thager ha t t en um Fr ieden gebeten, da t r e ib t der S turm eine 
römische Lastf lot te dem Hafen der S t a d t entgegen. Sofort ist man sich einig, 
e ine solche Beute dür fe man nicht f äh ren lassen. Ungeach te t des Waffenstill-
s t a n d e s bemächtigt m a n sich der Schiffe (30, 24). Zum Vertragsbruch fügt sich 
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eine zweite Verletzung des Völkerrechtes. Man vergreift sich an Scipios Gesand-
ten, die Klage über die angetane iniuria führen sollten et spem pacis et fidem 
indutiarum violatam esse (30, 25). 

Schon Seipios Entgegnung an Hanniba l vor dem Beginn der letzten 
Schlacht n immt auf diese Ereignisse Bezug (30, 31 Ende) . S tärker noch las te t 
nach ihrer Besiegung auf den Kar thagern der Vorwurf der perfidia (30, 36). 
Scipio tei l t die Friede nsbedingungen mi t : post его die revocatis legatis et cum 
media castigatione perfidiae monitis (30, 37). Noch bei dem Abschluß in Rom 
spielt sieh eine ähnliche Episode ab : senatorem unum infestum perfidiae Cartha-
giniensium succlamasse ferunt, per quos deos foedus icturi essent, cum eos, per 
quos ante ictum esset, fefellissent: «рзг eosdem» inquit Hasdrubal «quoniam tarn 
infesti sunt foedera violantibus» (30, 42). Wenn also bei Horaz Roms Gegnerin 
inpia genannt wird, so lag dafür ein unmit te lbarer Anlass vor. 

Noch ein Wort über Vers 33. Sel tsam, dass man noch nicht gesehen hat , 
wie ausgezeichneter sich mit 3,25,20ergänzt. Wenn dort der Dichter, in Diony-
sos' Nachfolge, cingit viridi tempóra pampino, so setzt dies voraus, dass sein Vor-
bild, der Got t dasselbe tu t . Dies und nichts anderes s teht in unserem Vers 33. 
Im übrigen fügt er sieh aufs beste in den Aufbau des Gedichtschlusses. Drei 
Gotthei ten werden genann t : Hercules, die Dioskuren und Liber. Jede erhäl t 
zwei (oder anderthalb) Verse; jede wird durch At t r ibu te gekennzeichnet: 
impiger, dar us, ornatus. Bei Wegfall von 33 beschränkte sich Libers Erwäh-
nung auf einen einzigen Vers, und das At t r ibu t wäre ihm genommen. Auch 33, 
nicht nur 17, muss beibehalten werden. 





J . Z U N S Z K Y 

ZUR FRAGE DER VERSCHOLLENHEIT IM RÖMISCHEN 
RECHT 

I 

1. Jahrhunder te lang war die Wissenschaft darum bemüht , im römischen 
Recht die Vorfahren, Vorbilder und Muster der bürgerlichen Gesetze Europas 
aufzufinden und darzustellen. Die heutige Forschung interessiert sich zumin-
dest ebensosehr fü r Teile des römischen Rechtes, welche ganz eigen der ant iken 
Welt blieben und mit dem Untergang des römischen Reiches spurlos aus 
den Gesetzbüchern Europas verschwunden sind. Eine solche eigenartig 
römische Frage möchten wir im folgenden beantworten, die Frage: wie 
verhielt sich das römische Recht Versehollenheilsfällen gegenüber? 

Die Verschollenheit war in Rom ohne rechtliche Bedeutung. Einen 
Beweis dafür können wir schon darin erblicken, dass es im römischen Recht 
f ü r diese keinen Fachausdruck gab. Wird ein Verschollenheitsfall behandelt , 
wird dieser immer nur absentia genannt und auch einer Umschreibung der 
Verschollenheit begegnen wir nur einmal, vermutlich ist es auch nachklas-
sischer Zusatz (Paul. 35. ad Ed . D. 23. 2. 10). Dies ha t t e seine guten Gründe. 

Was in der modernen Terminologie einen Fall der Verschollenheit 
von einer gewöhnlichen Abwesenheit t rennt , ist die Dauer und das Fehlen 
jedweder Nachrichten über die betreffende Person. Es waren aber im Alter-
tum lange Abwesenheiten viel häufiger als heutzutage und hei den damaligen 
Verkehrsverhältnissen war es auch viel schwieriger, von den Abwesenden 
Kunde zu erhalten. Alle, die den Gegenstand durchdacht ha t ten , geben dies zu. 
So ist es auch zu erklären, dass die römischen Quellen meistens weder den 
Mangel der Nachrichten, noch die lange Dauer bei Abwesenheitsfällen f ü r 
erwähnenswert halten: diese waren ohne juristischem Interesse. Dennoch 
f inden sich auch solche Abwesenheitsfälle, bei welchen auf den Mangel der 
Nachrichten oder auf lange Dauer hingewiesen wird. (Siehe ausführlich in 
§§. 7 — 8.) Sie ermöglichen es uns, festzustellen, in welcher Weise von den 
römischen Jur is ten Verschollene behandel t wurden. Da nach ihrer Auffas-
sung die Verschollenheit eine Art der Abwesenheit war, müssen wir zuerst 
die Entwicklung der Abwesenheitsgesetze überblicken. 

2. Die von Ulpian s tammende Definit ion der Abwesenheit f inden wir 
in D. 50. 16. 199. Ähnlich lautet es an andern Stellen; wie Marc. 9. inst . 
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D. 40. 5. 51. 5, und Ulp. 1. ad Ed. D. 39. 2. 4. 5. Diese Bestimmungen stellen 
den Begriff der Abwesenheit f ü r die Erfordernisse des Gerichtsverfahrens 
fest . Sie finden auf alle diejenigen Anwendung, die einer geriehtlichen Vor-
ladung nicht Folge leisten. 

Die Römer kümmer ten sich in ihrer individualistischen Weltanschau-
ung nicht darum, was ihre Mitbürger ta ten, insolange diese Tätigkeit ihnen 
keinen Schaden verursachte. Man f ragte auch nicht danach, warum jemand 
vor dem Gericht nicht erschienen ist. Mehrere Stellen der Digesten zeugen 
davon, dass der Abwesende, der nicht Anwesende und der im Prozess nicht 
Teilnehmende gleichmässig beurteilt wurden (D. 26. 8. 14., 50. 16. 199.). 

Nach der allgemeinen Regel war Abwesenheit eine Privatsache, welche 
keinem Anderen einen Nachteil zufügen darf. Insofern dies der Fall war, 
war die Abwesenheit auch keiner weiteren Nachforschung unterworfen. 
Der anwesende Gegner jedoch, dem die Abwesenheit Schaden verursachte, 
konnte ohne weiteres die Sicherstellung gegen etwaige Nachteile fordern. 
Der Grund ihrer Abwesenheit verursachte zwischen den Abwesenden keine 
Unterscheidung. 

3. Der erste, dessen Anwesenheit vor Gericht n icht gefordert werden 
dur f t e und der folglich gegen eine nachteilige Behandlung und Rechtsfolgen 
geschützt wurde, war der absens reipublicae causa, das heisst derjenige, der 
amtlich, in Staatsangelegenheiten oder wegen Dienstleistung beim Heer abwe-
send war oder wer einen solchen begleitete.1 Für deren Schutz hatten sicher-
lich schon die veteres gesorgt. Vielleicht ha t te aber diese Rechtshilfe noch 
äl teren Ursprung: es liegt nahe, daran zu denken, dass status dies cum hoste 
in den XII Tafeln ( I I . 2.) auf einen in Staatsangelegenheiten festgesetzten 
Termin sich bezieht. Für Pr ivatgeschäfte mit Ausländern sollen die X I I 
Tafeln schwerlich so zuvorkommend gewesen sein. 

Diese Rechtshilfe war die natürliche Folge der Best immungen, dass 
der mit Staatsangelegenheiten Beschäft igte sich nicht einem Gerichtsver-
fahren stellen dur f t e und konnte (D. 50. 7. 11., — 13.). Sie wurden rechtlich 
bevorzugt um es auch nicht nötig zu haben, sich zu verteidigen.2 Es war 
auch billig, dass die Folgen einer absentia reipublicae causa n icht den Abwesen-
den treffen, während derselbe f ü r das Gemeinwohl t ä t ig ist. Dieser Rechts-
schutz dauerte nicht länger, als bis die Abwesenheit dauernd fü r eine absentia 
reipublicae causa angesehen werden konnte. Wenn jedoch unabwendbare 
Schwierigkeiten es unmöglich machten, die Abwesenheit nach Erledigung der 
Staatsangelegenheiten sofort zu beenden, wurden deren Vorrechte auch auf 
die weitere For tdauer derselben gesichert (D. 4. 6. 38. 1.). 

1 D. 4. 6. 7., — 8., — 36., — 42., — 45., 27. 1. 41. 2., 50. 7. 15., C. 2. 51. 1., 2. 
53. 1. 

2 D. 22. 5. 8., 49. 11. 2., 50. 7. 9. 
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Der absens reipublieae causa war zwar auch verpflichtet , seine Ange-
legenheiten vor seiner Ahreise irgendwie so zu ordnen, dass seine Abwesen-
heit niemandem einen Schaden zufügen könne, doch war er hierzu nicht 
gezwungen, da es ihm gestat te t war, sich mit dem Grund einer schleunigen 
Abreise zu entschuldigen (D. 22. 1. 23 ). Diese Entschuldigung war auch 
dann angenommen, wenn die amtliche Beschäftigung im Reiche oder selbst 
in der S tadt zu erledigen war.3 J edoch war sie in der Regel offensichtlich 
f ü r diejenigen best immt, die längere Zeit lang von ihrem Wohnorte weit 
en t fe rn t weilten, so dass für sie die gewöhnlichen Verjährungstermine zu 
kurz waren. Es wurde also zumeist an eine vieljährige Abwesenheit gedacht , 
was um so natürlicher erscheint, wenn wir z. B. die lange Dauer des römi-
schen Kriegsdienstes in Erwägung ziehen. 

Die allgemeine Best immung im Falle der absentia reipublieae causa 
war, dass Grund dieser eine Res t i tu t ion nur dann s t a t t ha f t war, wenn keine 
Verteidigung des Abwesenden im Prozesse s ta t tgefunden hat te oder wenn 
seine persönliche Anwesenheit von ausschlaggebender Bedeutung gewesen 
wäre (D. 4. 6. 39.). Bei einer solchen Regelung aber war der Abwesende 
häuf ig im Nachteil, weshalb ihm dann im Edikte die Möglichkeit gegeben 
wurde, selbst wenn er einen Stellvertreter gehabt hat te , nach Beendung 
seiner Abwesenheit eine Rest i tut ion zu verlangen. Es war dieselbe, welche 
auch minores XXV annis bekamen, jedoch mit dem Unterschied, dass die 
Rest i tu t ion dem minor ohne weiteres zuteil wurde, die absentes reipublieae 
causa (und später auch ceteri, qui in eadem causa habentur) eine Appellation 
nöt ig hat ten.4 

4. Diese bevorzugte Stellung, die der absens reipublieae causa im römi-
schen Rechte genoss, war sicherlich vielfach missbraucht. Wir wissen, dass 
der Kaiser Claudius, der vielleicht keine tiefe Rechtskenntnis und keine 
Achtung fü r alte Gewohnheiten, jedoch einen gesunden Menschenverstand 
besass, im Prozesse häufig die Anwesenden bevorzugte und die Entschuld i -
gung der Abwesenden nachher nicht beachtete.5 

Vielleicht damit kein solcher abusus einer gerechten Sache Schaden 
zufüge, begann man (die Prä toren oder die juristische Li teratur der Republik) 
nur die absentes reipublieae causa sine dolo malo zu bevorzugen. Wenn m a n 
also gegen einen solchen die dolo malo Abwesenheit beweisen konnte, war es 
möglich, gegen ihn einen Rechtsspruch zu erlangen. Dazu aber war der Beweis 
nötig, dass seine Abwesenheit ausgesprochen des Gegners nachteilige oder 

3 D. 4. 0. 32., — 35. 7., A u s n a h m e n D. 4. 6. 34., 48. 5. IG. 2. 
4 D. 4. 1. 8. Die Res t i t u t i o war n u r mögl ich , wenn de r Verlust gerade Folge de r 

a b s e n t i a re ipubl ieae causa war (D. 4. 6. 44., — 40., 30. 82. 1.) 
6 Suet . Claudius X V . 

7 Acta Antiqua VIII/1—2 
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seine eigene ungebührl ich bessere Lage bezwecke (D. 42. 4. 7. 2.).® Wenn 
der Gegner dies zu beweisen nicht im S tande war, wurde der absens reipubli-
cae causa erwartet u n d ihm die Möglichkeit gegeben, seine Sache zu ver-
teidigen. Gelang es ihm, so blieben seine Rechte unverletzt .7 

Als in das Rechtsverfahren gegen absens reipublicae causa der Gedanke 
des bona fides e ingedrungen ist, ist die absentia reipublicae causa eine tu st a 
causa der Abwesenheit geworden, welche nunmehr nicht nu r auf Grund 
irgendwelcher anderen iusta causa verlängert , sondern dessen Vorzüge auch 
auf andere rechtmässige Abwesenheitsgründe ausgedehnt werden konnten. 
D a m i t war der Weg offen für jeden Abwesenden, der fü r seine Abwesenheit 
einen solchen rechtmässigen Grund angeben konnte, sich von den Nacldeilen 
seiner Abwesenheit zu befreien.8 

Dieser rechtmässige Grund, iusta causa, konnte nicht streng abgegrenzt 
sein, wenn man d a m i t Abwesende beschützen wollte. Mit der oben erwähnten 
individualist ischen Auffassung der Privatangelegenheiten lässt sich eine 
kasuistische Begrenzung auch nicht gu t vereinbaren. Die endgültige For-
mulierung des Ed ik tes : item si qua alia mihi iusta causa esse videbitur . . . 
(D. 4. 6. 1.) und die Geleitworte Ulpians zum Sc Dasumianum 9 (D. 40. 5. 
28. 5.) lassen sogar eine Präsumption zugunsten der Rechtmässigkeit der 
Abwesenheit ve rmuten : es war sicherlich die Rechtswidrigkeit , nicht aber 
deren Mangel zu beweisen. 

Wenn nicht der Prozess gegen einen Abwesenden Grund der recht-
mässigen Abwesenheit durch Defension vornherein vereitelt wurde und der 
Abwesende durch Nichtanwesenheit sein Rech t verlor, war seine zugebrachte 
Beru fung in gleichem Sinn zu ermessen (D. 5. 1. 73.). Doch die Beweislast 
der iusta causa fiel jetzt auf den Zurückgekehr ten. Auch musste sich der-
selbe zuerst genügend entschuldigen, keinen Stellvertreter be t r au t zu haben 
(D. 4. 6. 16.). Falls er inzwischen absens indefensus gewesen war, wurde ihm 
gegenüber den Gegnern Sicherheit zugesagt (D. 4. 6. 21. 2.). Der andere 
Unterschied zwischen der reipublicae causa und der ex iusta causa absentia war, 

6 Zum Beispiel w a r die durch b e g r ü n d e t e F u r c h t verursach te Abwesenhei t i m m e r 
r ech tmäss ig . D. 4. 6. 2., — 3., — 5. Was f ü r B e d e u t u n g dies in den Bürgerkr iegen der 
S p ä t r e p u b l i k u n d in d e n Schreckensher r scha f t en der Kaiserzei t h a t t e , is t nicht schwer 
vorzus te l l en . 

' D . 4. 6. 5., 22. 3. 19. 1. 
8 Der hier gesch i lde r te Weg der v e r m u t l i c h e n En twick lung k a n n keineswegs 

mi t Sicherheit b e h a u p t e t werden . E s is t ebenso mögl ich , dass das prä tor ischo R e c h t 
infolge der w i r t s c h a f t l i c h e n Bedürfnisse die r ech tmäss ige Abwesenhe i t zu schü tzen 
b e g a n n , und die F o r d e r u n g der bona f ides , in d iesem Fal le unerlässl ich, wurde mi t de r 
Zeit au f die absent ia re ipub l icae causa ü b e r t r a g e n . F ü r manche F r a g m e n t e können w i r 
soga r eine In t e rpo l a t i on v o r m u t e n , so dass es n i c h t ganz ausgeschlossen ist, dass diese 
a b s e n t i a reipublicae c a u s a sine dolo malo ein W e r k de r Kompi l a to ren is t , doch sche in t 
d ie m o d e r n e Wissenschaf t eher dagegen zu sein u n d m i t Wahrschein l ichkei t ist dies a u c h 
n ich t zu behaup ten . 

9 Nach L E N E L u n d K R Ü G E R sind a u s d e m e r s t en Teil des F r a g m e n t s die W o r t e 
des SC D a s u m i a n u m ausgelassen worden. ( I T P ) . 
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dass letztere der Entwicklung gemäss mehr vom Ermessen des Prätors abhing. 
Wie uns aber Cällistratos belehrt, war im Zeitalter des Principates schon 
der Schutz jedweder Abwesenheit durch Senatsbeschlüsse und Konsti tut ionen 
gesetzlieh geregelt (D. 4. 6. 2. p.). 

Da das römische Recht in jedem Falle, in dem der Zurückgekehrte 
f ü r seine Abwesenheit eine iusta causa aufbringen konnte , das Protest recht 
den inzwischen gegen den Abwesenden gefällten Urtei len gegenüber aner-
kannte , wollte es womöglich für die Vertretung und die Verteidigung der 
Abwesenden sorgen. In demselben Zeitalter, als der Schutz der Abwesenden 
eingehend geregelt wird, lässt das römische Rocht — welches fü r Ver t re tung 
sonst so wenig Möglichkeit anerkann te — die Ver t re tung ohne Auft rag, 
negotiorum gestio, eben im Interesse der Abwesenden in einem Masse zu, 
welches nicht einmal den modernen Rechten eigen ist (I . 3. 27.). Die Ver-
teidigung war vom prätorischon Rech t auch damit gefordert , dass für den 
verteidigten Abwesenden ohne weiteres die iusta causa absentiae anerkann t 
wurde.10 

Als Grund einer solchen absentia ex iusta causa können nach Ulpian 
so viele Fälle dienen, dass diese einzeln gar nicht a n f ü h r b a r sind (D. 4. 6. 
26. 9.). Wir f inden jedoch in den Quellen Beispiele f ü r solche Tatbestande, 
die längere Abwesenheit verursachten. Als solche sind erwähnt Gefangen-
schaften aller Art , Krankheit , Geschäfte, Verbannung, lange Reisen, Ansied-
lung in einem feindlichen Staat, Studienreise, Naturereignisse, Verirrung im 
fremden Gebiet, Gefahr usw.11 

Mehrere dieser Abwesenheitsgründe waren geeignet, eine Verschollen-
heit zu verursachen. Ungeachtet dieser Umstände sind alle diese Fälle immer 
als absentia, vielmals nur ganz allgemein bezeichnet,12 dem Tatbes tand folgt 
nie endgültige Regelung der Angelegenheiten des Abwesenden, geschweige 
denn eine Todeserklärung oder Beerbung. 

Es sei schon hier erwähnt, dass das Recht nicht nu r für , sondern auch 
gegen Abwesende Schutz versprach. Man konnte sich mi t freiwilliger Selbst-
verbannung zwar gegen Folgen eines strafrechtlichen Urteiles sichern, doch 
keine privatrechtliche Schuld unausgeglichen lassen. Dieser Rechtsschutz 
gegen Abwesende war — der ursprünglichen Rechtsauffassung gemäss — 
allgemeiner, als der fü r Abwesende versprochene Beis tand (Ulp. 12. ad. E d . 
D. 4. 6. 21.). Die Erwägung dieser Tatsache zeugt nur noch mehr fü r die 
Lebensvermutung und die Be t rach tung der Verschollenheit als einfache 
Abwesenheit: h ä t t e man doch unmöglich jahrzehntelang des Abwesenden 
Heimkehr erwarten können, wenn diese Wartezeit auf alle mit ihm in Bezug 

io D . 40. 5. 36. 1. 42. 4. 5. 
и D. 3. 3. 23., 4. 6. 9., — 10., — 11., — 14., — 28., 5. 1. 75., 28. 5. 23. 4., 40. 

5. 36., 44. 3. 1. 
io D. 14. 6. 7. 5. 

7 * 
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s tehenden Rechtsangelegenheiten dr i t ter Personen ausgedehnl worden wäre. 
Die Strenge gegen den absens indefensus steht so im Interesse ebendieser 
Abwesenden ! 

5. Im Gegensatze zu den hier angeführ ten steht die Auffassung E . 
Baloghs, der ann immt , dass das römische Recht bei Verfahren in Verschollen-
hei tsfäl len — da die meisten derjenigen durch Kriegsgefangenschaft ent-
s t anden — die Regeln des ins postliminii und der lex Cornelia analogisch 
anwende te . Sofern diese auf die Verschollenheit nicht anwendbar waren, 
s t a n d die Entscheidung dem freien prätorisehen und richterlichen Ermessen 
unterworfen. 1 3 Diese Meinung ist zwiefach zu überprüfen. Erstens, ob die 
Gesetze der Gefangenschaft auf Verschollenheitsfälle theoretisch verwend-
b a r wTaren, zweitens, ob und inwiefern man praktisch captivitas und absentia 
analog beurteilte, was also aus den in viel grösserer Zahl vorhandenen Äusserun-
gen über die Gefangenschaft auf die Regelung der Verschollenheit zu folgern 
möglich ist. 

Die Urauffassung der Römer, das Recht der X I I Tafeln, war: der 
R ö m e r sei ausser der S tad t rechtlos. Jensei ts der Grenzen war ein jeder 
Fe ind (hostis), und der zwischen diese geratene Bürger wurde als verloren 
be t r ach te t . Für jeden gewesenen römischen Bürger aber gewähr te man seinen 
a l t en Pla tz in der Gemeinde iure postliminii. 

Mir scheint, dass dieser Auffassung keine Theorie dessen, dass der 
Ausgeschiedene zwischen Feinden Sklave geworden sei, zu Grunde lag. Das 
Sk laven tum in seiner primit iven Form war überhaupt n u r eine Form der 
Rechtlosigkeit . In der römischen Familie lebten zwischen ähnlichen Ver-
häl tnissen Hineingeborene (liberi), freiwillig sich Anschliessende (clientes) 
u n d mi t Zwang Eingebrachte (servi) nebeneinander. Ube r alle war die 
S te l lung des pater familias, des vollrecht igen römischen Bürgers, eine privi-
legisierte Ausnahme, die Verkörperung der Familiengemeinschaft . Die Aus-
scheidung der Rechtlosen aus der Familie oder die Einver le ibung in eine 
römische Familie h a t t e rechtliche Folgen, war schon damals ein Rechtsakt , 
e ine capitis diminutio. Doch der Rechtver lus t des das L a n d verlassenden 
Römers , sowie dessen Heimkehr in dieselbe Familie ha t t en keine Rechts-
folgen, diese waren nur rechtlich anerkannte Tatsachen. Dies beweist die 
venditio trans Tiberim des filius familias. Die Heimkehr postliminio ist ebenso 
na turgemäss , wie die Nachfolge der sui heredes, welche im Gegenteil zur 
spä t e ren Emanzipat ion keine capitis diminutio war. Das Recht der Х1Г 
Tafe ln kennt also keinen Unterschied zwischen Abwesenden und Gefangenen. 

Diese Urauffassung änder te sich gänzlich — obwohl mit Beibehaltung 
der a l t en Terminologie —, als die Bauerns tad t ein Weltreich geworden ist . 

1 3 E . B A L O G H : A k o l t n a k n y i l v á n í t á s A német és m a g y a r j o g b a n 1 9 1 0 . (Die 
T o d e s e r k l ä r u n g im d e u t s c h e n u n d unga r i schen Recht ) S. 3 — 4. 
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Der Fremde war nicht mehr hostis, sondern im allgemeinen peregrinus, er 
hat te sein eigenes Recht, dessen Verfügungen, das ins gentium, in Rom teil-
weise anerkannt waren. Römische Bürger reisten als Kaufleute durch die 
Welt, römische Gesandte besuchten fremde Völker und ihre Heimat war 
im Stande, sie auch in der Ferne zu beschützen. Zwischen diesen «Abwesen-
den», und den Kriegsgefangenen desselben Zeitalters gab es einen grossen 
Unterschied. 

Die mit Sklavenarbeit betriebene Grossgrundwirtschaft und die Aus-
dehnung des Welthandels ha t ten nähmlich die Beziehungen zwischen Herr 
und Sklave inzwischen ganz neu geformt. Wenn der römische Bürger nunmehr 
keine von allen andern Freien grundverschiedene Stel lung genoss, war dage-
gen der gesellschaftliche Unterschied zwischen Freien u n d Sklaven eine ganz 
tiefe geworden, und dieser Unterschied fand juristischen Ausdruck in der 
Auffassung, dass der Sklave nur ein Ding sei. Diesbezüglich sind die Tatsa-
chen, dass der Sklave in einigen Hinsichten noch immer zur Familie gehört , 
oder dass er die Möglichkeit besass, ein freier Mann zu werden, ohne Bedeu-
tung. In diesem Falle gleicht er einem Neugeborenen, bekommt den Namen 
seines «Vaters», des patrónus, — auch wenn er schon einmal eine juristische 
Persönlichkeit besass, bekommt er dieselbe niemals zurück. 

Rom trieb mit aller Welt Handel , auch Sklavenhandel , und anerkannte 
S taa t und Recht anderer Völker. Dadurch wurde dieser Begriff des Sklaven-
tums fü r die Römer von internationaler Geltung. Die logische Folge dessen 
ist, dass der in Gefangenschaft geratene römische Bürger seine Persönlich-
keit rechtlich verlor. 

Hiitte man die theoretische Iden t i t ä t zwischen Tod, Sklaventum und 
Kriegsgefangenschaft praktisch durchgeführt , so wäre die Beerhung des 
Kriegsgefangenen in dem Zeitpunkte seiner Gefangennahme erfolgt. Das 
römische Recht aber blieb der alten Auffassung treu, und gestattete jedem 
römischen Bürger (nicht nur den Kriegsgefangenen! D. 49. 15. 5.), der aus 
der Gefangensehaft fremder Völker heimkehrte, auf Grund einer f ikt iven 
Auffassung die Riiekerwerbung seiner alten Rechtsstellung: quam si nun-
quam hostibus captus esset. Diese Fikt ion des ius postliminii sollte den alten 
Rechtssatz mit der neuen Theorie versöhnen. 

Starb jedoch der Gefangene, so wurde die Fiktion nicht mehr nötig: 
man konnte ihn beerben und zwar im Zeitpunkte seines rechtlichen Todes, 
also als er in Gefangensehaft geraten ist. Da aber bis zu dem Zeitpunkte des 
Todes der Gefangene in einigen Hinsichten als lebend be t rach te t wurde und 
die Beerbung zwar fü r dem Zei tpunkte des Todes, jedoch nur später erfolgte, 
zweitens da die durch Strafe in Sklavenschaft Fallenden auch meistens ihr 
Eigentum verloren und nur ausnahmsweise beerbt wurden, ha t te man dieses 
durchaus logische Verfahren als eine Fiktion be t rachte t . 

Schon aus dieser allgemein bekannten Regelung der Kriegsgefangtn-
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Schaft im klassischen Rechte ist es klar, dass ins postliminii und fictio legis 
Corneliae, die speziellen Gesetze fü r Kriegsgefangene, auf Abwesende erst, 
d a n n anzuwenden sind, wenn es festgestellt wurde, dass der Abwesende in 
Sklaverei geraten ist. (Somit wurde er nicht mehr absens, sondern captivas 
genannt . ) Der als freier Mann Abwesende bleibt Bürger, ha t darum auch 
n i ch t postliminium nötig, und auch der Gefangene völkerrechtlich nicht 
ane rkann te r Banden wird in jeder Hinsicht nur als abwesend betrachtet.1 4 

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Gefangenschaft u n d Abwesenheit 
im römischen Rechte sind folgende: a ) Die Gefangenschaft beendet die 
Ehe. 1 5 b) Im Prozesse kann der Gefangene nicht als defensus gelten, folglich 
is t gegen denselben immer missio in possessionem zu erlangen (D. 42. 4. 6.).16  

с) Der Gefangene verliert die For tdauer des Besitzes, usus, ususfruclus, 
die er nach seiner Rückkehr auch nicht mehr fortsetzen kann , sondern von 
neuem beginnen muss.17 d) E r kann nicht weiterhin als tutor oder curator 
be t r ach te t werden. Seine väterl iche Gewalt — wie alle seine Rechte — bleibt 
in pendenti (D. 49. 15. 14.). 

Alle diese Rechtsfolgen der Gefangenschaft s tammen aus der Betrach-
t u n g desselben als eine Art Sklaverei, keines aber aus dem Tatbes tand einer 
Verschollenheit. Darum stellen sich diese Rechtsfolgen bei Abwesenheit 
eines Freien nicht ein — auch nicht wenn er als freier M a n n verschollen ist, 
da von ihm vorher ebenso bewiesen werden musste, dass er Sklave geworden 
sei, wie sein Tod: bei Gefangenschaft und Tod war die Lebensvermutung 
ana log angewendet. Vielmehr ergeben sich die zu überwindenden Schwierig-
kei ten einer längeren Abwesenheit oder einer Verschollenheit eben daraus, 
dass im römischen Recht des Abwesenden Ehe, väterliche Gewalt, Tutel, 
Cura tel, Besitz usw. fo r tdauernd bestehen. 

«Hiernach wurden also — erwähnt Bruns18 — durch die Grundsätze 
ü b e r Kriegsgefangenschaft die praktischen Schwierigkeiten, die aus der 
Ungewissheit über Leben und Tod eines Abwesenden ents tehen, keineswegs 
aufgehoben, vielmehr konnte der Zustand der sogenannten Verschollenheit 
m i t seinen Zweifeln bei den Kriegsgefangenen gerade ebenso gut als bei 
a n d e r n Abwesenden eintreten.» In der T a t waren, wie wir im weiteren sehen 
werden, nicht die Gesetze der Kriegsgefangenschaft auf Verschollene, son-

11 D. 4. 6. 9., 26. 1. 15., 28. I . 13., 32. 1. pr. , 49. 15. 19. 2., — 20., — 24., 50. 
16- 199. 

15 D. 24. 2. 1., 49. 15. 8., — 12. D. 23. 2. 45. 5 — 6 s p r i c h t nicht dagegen, d a 
s o w o h l die Ehe zwischen p a t r ó n u s u n d l iber ta mit der vä t e r l i chen Gewalt un te r die 
g le iche Beur te i lung fa l len . 

16 Die Quellen, welche e r w ä h n e n , dass die Famil ie im V e r m ö g e n des Gefangenen 
w i r t s c h a f t e t e ; l iefern n u r zu r L e h r e des Fami l iene igentumes Beweise . 

17 D. 41. 2. 23. 1., 49. 15. 12. 2. 
18 BRUNS : Die Verschol lenhei t 1857. J a h r b u c h des gem. deu tschen Rechtes , 

B a n d I . S. 90—201. 
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d e m vielmehr die Regeln der Abwesenheit hei Verschollenheitsfállen auf 
die Kriegsgefangenschaft analog angewendet.1 9 

In der Hinsieht, dass der Abwesende oft nicht im Stande ist, seine 
Rechte auszuüben oder zu verteidigen, werden auf die Abwesenheit (und 
auch auf die Gefangenschaft) Gesetze, die sich auf andere nicht oder nur 
begrenzt Handelsfähige beziehen, analog angewendet. So wird der Abwesende 
mi t furiosus,20 mit infans21 pupillus indefensus22 mit minor XXV annis,23  

mit captions24 analog beurteilt .2 5 

Die analogen Erwähnungen der Abwesenheit beweisen, dass diese 
zwar häufig mit anderen rechtlich bedeutenden Zuständen verglichen, doch 
keinem dieser gleichgestellt war. Analoge Anwendungen der Regeln fanden 
zwischen den obengenannten Rechtsinst i tut ionen gegenseitig s ta t t . Absentia 
ha t t e ihre eigenen Gesetze, welche auf Verschollenheitsfälle anwendbar 
waren und auch verwendet wurden. 

I I 

6. In der römischen Rechtswissenschaft wird mehrfach behauptet , 
dass das römische Recht keine Vermutung über Lehen oder Tod enthielt.26 

Dagegen finden wir vereinzelte Meinungen, die fü r eine Lebensvermutung 

19 Dass man nach der Meinung B A L O G H S den Todostug des Verschollenen hei 
Mangel aller Beweise in dem Tage der letzton Nachricht — analog mi t der lex Corne-
lia — bes t immt hä t t e , ist ganz unmöglich anzunehmen. Es wäre die meist illogische 
Lösung der Frage, den Tod auf einen Zei tpunkt festzustellen, a n d e m der Verschollene 
noch sicher am Leben gewesen war. 

20 D. 4. 6. 22., 40. 5. 36., 47. 10. 17. I L , 50. 17. 124. 1., C. 1. 4. 31. Das aber ab-
sens und furiosus n u r m a n c h m a l verglichen, nicht gleichgestellt waren, beweist D. 24. 
3. 2. 2. deutl ich. 

21 D. 4. 6. 22., 40. 5. 36., C. 1. 4. 31. 
22 D. 20. 5. 7. 1., 22. 1. J 7. 3., 40. 5. 36., 42. 1. 54. p r . , 42. 4. 10. 
23 D. 4. 1. 6. pr. , 20. 5. 7. 1., 22. 1. 17. 3., 42. 1. 54. pr . , C. 11. 58. 5. 2. N a c h 

S O L A Z Z I und K O S O H A K E R soll minor XX V annis in D. 4 2 . 1 . 5 4 . pr . interpoliert sein. 
Möglich, doch ist die Gleichbeurteilung dessen mi t absens re ipubl icae causa auch sonst 
e ine allgemeine, so dass eben diese Beziehung zwischen beiden den Grund der In te r -
pola t ion bildete — wenn der Text nicht doch als echt zu b e t r a c h t e n sei. 

24 Un te r anderen D. 23. 3. 5., 40. 5. 36., 42. 5. 22. 1., 44. 3. I. 
25 Eine der wicht igsten Analogien zwischen Abwesende und Unmündige wi rd 

von Gaius (1, 1. 93.) gezogen. Der Jur is t h a t t e vielleicht die Frage noch eingehender 
e rö r t e r t , wenigstens passt der Satz «diligentius exaetiusgue causam cognoscit de impuberibus 
absentibusque, et haec ita edicto divi Hadriani significantur» ga r nicht auf den heut igen 
P la t z . Wir können so vor wie nach eine Lücke im Text v e r m u t e n . Doch schon der uns 
überl iefer te Satz scheint m e h r von einer Versehollonlicit, als von einer einfachen Nicht-
anwosenheit zu sprechen: waren doch die Unmündige sicherl ich mit anderen nicht oder 
begrenz t handelsfähigen zusammengestel l t — vorausgesetzt frei l ich, dass die gemein-
s a m e Erwähnung keine rein zufällige war . 

26 So A R A N G I O - R U I Z : Ist i tuzioni di d i r i t to romano, B I O N O I : Is t i tuzioni d i 
d i r i t t o romano, B R U N S : z. W . , M A R T O N : Rómái magúnjog (Römisches Pr ivat recht ) , 
B O N F A N T E : I s t i tuz ioni di d i r i t to romano, E N D E M A N N : Römisches Pr iva t rech t , 
G I R A R D : Droit romain behaupten hier ausgesprochen eine Rechts lücke. 
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Ste l lung nehmen.27 Die Behauptung, dass das römische Recht eine Lebens-
v e r m u t u n g kannte, ist f ü r sich also nicht neu. Da sie aber fü r unseren Gegen-
s t a n d von entscheidender Wichtigkeit ist, da auch kein ausführlicher Beweis 
derselben bisher bekannt ist und eben die monographischen Erörterungen 
der Abwesenheit und Verschollenheit28 eine entgegengesetzte Meinung äussern, 
is t eine Auseinandersetzung der Frage durchaus nötig. 

Eine Formulierung der Regel der Lebensvermutung kennt das römische 
R e c h t nicht. Es ist eine der Grundgedanken, die den Römern natürlich waren, 
m e h r eine Denkart, als eine Regel. Haimberger drückt den Begriff der Lebens-
v e r m u t u n g im folgenden aus: «quem vixisse constat, is adhuc vivere censetur, 
donee mors eins demonstretur». Der Wort laut ist bei den anderen Genannten 
be inahe dasselbe. 

Wenn auch meiner Ansicht nach die Lebensvermutung nie ein neuver-
f a s s t e r Rechtssatz war, sondern zur Grundauffassung der Römer gehörte, 
ist sie im Rechte sehr gut nachweisbar. Die Bücher des Pomponius und 
U lp i an ad Sabinum lassen es vermuten , dass diese schon dem ius civile eigen 
war 2 9 

Noch deutlicher t r i t t die Lebensvermutung aus den Edik tkommenta-
ren u n d aus dem Ed ik t e selbst hervor.3 0 

I n D. 29. 3. 2. 4. konnte m a n zwar das Wort liquerit dahin deuten, 
dass da s Testament nur dann nicht geöffnet werden sollte, wenn es offenbar 
war, dass der Erblasser noch lebt . Doch schon Villöquez sagt,31 dass dies 
unmögl ich der Fall war. Vielleicht sind, wie Segrè vermutet , 3 2 aus dem Texte 
zwischen ut und si liquerit einige Worte ausgeblieben. Sonst ist nur die Deu-
t u n g möglich, dass auf jeden, dessen Tod nicht festzustellen war, liquerit 
eum vivere angewendet wurde. Die entgegengesetzte Auslegung steht mi t 
den übrigen Quellen des römischen Rechtes in schärfstem Widerspruch. 

Weitere Beweise bieten D. 22. 6. 1. 1, wo offenbar der Mangel der 
Möglichkeit bewiesen werden musste, was bei Verschollenheit auch immer 
der Fa l l war, und D. 28. 1. 15, welche letzter Satz sich auf diejenigen Familien-
mitgl ieder bezieht, die nach dem Tode des Vaters sui iuris sein würden, doch 
diesen S tand nicht vor dem erwiesenen Tode des Famil ienhauptes erreichen. 

2 7 A M O S : The h i s t o r y and pr inciples of t h e civil law of R o m e 1 8 8 3 . , H A I M B E R G E R : 
l u s r o m a n u m p r i v a t u m 1 8 2 9 . , Glück P a n d e k t e n 1 8 6 7 . , E . W E I S S : I n s t i t u t i onen des 
r ö m i s c h e n Rechts 1945. 

2 8 Siehe Anm. 13, 18, 31 dazu G. H U M B E R T : Absens D A G R , W L A S S A K : Ab-
s e n t i a R E P W , S A C C H I : Sulla teór ia degli a s sen t i Archivio g iur id ico 1893., S C H Ä F F E R : 
Vom E r w e r b e einer E r b s c h a f t f ü r e inen Verschollenen, Ze i t schr i f t f ü r Zivilrecht und 
Prozess 1848 — 49., T A M A S S I A : L ' assenza nel la s tor ia nel d i r i t t o i t a l i ano Archivio giui i -
dico 1886. 

29 D . 18. 4. 1., 29. 2. 3 - 4 . — 13. 1., — 27., — 32. pr. , 38. 16. 1. 4., — 2. p r . 
3 0 D . 29. 2. 69., 29. 3. 2. 4. (Nach LENELS Ansicht ist der Sa t z Tex t des Ed ic tés . 

I T P ) . 
3 1 V I L L E Q U E Z : Absence en droit, r o m a i n e t en ancien dro i t f r ança i s , Revue his to-

r i q u e do dro i t f rança is e t é t r anger 2, 1856. S. 209—236. 
32 j T P 
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Der Satz s t ammt nicht aus dem Edikte, sondern ist auf eine Anordnung des 
Kaiser Pius Antoninus zurückzuführen, welcher in der umfassenden Regelung 
der Abwesenheit und Verschollenheit eine grosse Rolle spielte.33 Zu erwähnen 
sind noch D. 29. 2. 19.34 D. 38. 7. 5. 1. und C. 7. 29. 3. 

7 . Die bisher angeführ ten Quellen zeugen einstimmig gegen eine etwaige 
Todesvermutung — sie behandeln vielmehr denjenigen, der noch a m Leben 
sein kann, immer als solchen, der noch am Leben ist . Folgende Zi ta te spre-
chen von einer langdauernden Abwesenheit — in einigen Fällen ist eine 
Verschollenheit auch wahrscheinlich —, ohne daraus etliche Folgerungen 
zu ziehen. So Gaius D. 23. 1. 17., über lange Reisen, welche eine Verlobung 
nicht auflösen, auch wenn die Eheschliessung durch dieselbe mehr als vier 
.Jahre lang verschoben wird. Ulpian in D. 1. 6. 6. setzt die Folgen einer zehn-
jährigen Abwesenheit auseinander (während deren offenbar weder der 
Abwesende noch die Zurückgebliebenen voneinander Nachrichten erhiel-
ten), doch nicht einmal eine Anspielung auf die Möglichkeit, dass der Abwe-
sende fü r to t gehalten wurde, wird dabei erwähnt. Pau lus in D. 38. 1. 20. 1. 
spricht von einem patrónus, der dauernd «per orbem terrarum vagat», was 
er aber — so lautet die Ansicht des Jur is ten — von seinen Freigelassenen 
unmöglich fordern kann. D. 28. 5. 23. 4. kennt eine Ausnahme zu Gunsten 
dessen, die «sine dilatione peregre essenU. Angcsichts dieser Beweise fäl l t 
die Ansieht der Li tera tur der vorigen Jahrhunder t e , dass die Römer 
voll von Vaterlandsliebe und Anhänglichkeit zu ihrer Familie nie oder nur 
ganz selten dieselbe verhessen, sicherlich weg.35 Aber auch die Ansicht Bruns ' , 
dass die römischen Quellen nur kurze Abwesenheiten kennen, und schon 
drei-vier J a h r e zu einer Todesannahme führen konnten, kann sich gegen 
dieselbe nicht halten.36 Vielmehr zeugt D. 44. 7. 5. p r . dafür , dass eine lange 
Abwesenheit auch in solchen Fällen nicht ausserordentlich war, wo die Abwe-
senheit ursprünglich nur fü r kurze Zeit bestimmt, war.37 

8. Es stehen uns auch solche Quellen zur Verfügung, welche eine t a t -
sächliche Verschollenheit (Abwesenheit ohne K u n d e über die For tdauer 
des Lebens) beschreiben, obwohl die genaue Dauer derselben nicht erwiesen 
werden kann. Diese war offenbar ohne Interesse. Doch können wir auch 
folgenden eine ganz kurze Dauer nicht etnehmen, und es gibt auch solche, 
wo die Abwesenheit ohne Nachrichten langdauernd anzunehmen ist. Solche 

33 D. 22. 1. 17. 3., 26. 5. 12., 20. 2. 30., — 52., 34. 5. 16., 36. 1. 11., 40. 5. 30., 
— 51. 9., 42. 4. 7. 19., 43. 24. 15. 6., 0 . 2. 12. 1., 7. 43. 1. 

34 Auch B R U N S a n e r k e n n t , class hier das allgemeine P r i n z i p ausgespioehen w i r d , 
dass ohne erwiesenen Tod keine Bee rbung mögl ich ist . 

36 Z i t i e r t b e i BALOGH ( A n m . 13 . ) . 
36 Verschollenheit 106. 
37 Aueh D . 3. 3. 44., 14. 6. 7. 2. und C. 9. 24. 1. 5. e r w ä h n e n eine l a n g d a u e r n d e 

Abwesenhe i t . 
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Quellen sind D. 40. 5. 30. pr.,38 D. 5. 1. 74. 2., D. 5. 4. 9.,39 D. 5. 4. 10.40 

I m Fragmente D. 26. 1. 12. stehen eine spezielle Frage und eine theo-
ret ische Antwort nebeneinander . Die Frage ist deutlich: sollen nach dem 
Tode des abwesenden Vormundes seine Stellvertreter im Amte bleiben, oder 
n ich t ? (Der Abwesende verlor nicht die Vormundschaft , sondern allgemein 
wurden nur Stellvertreter f ü r seinen Amt best immt. Der Auf t rag dieser 
Ste l lver t re ter reichte also nur bis zum Zeitpunkte, bis zu welchem der Abwe-
sende die Vormundschaft behielt. Die hier mitgeteilte Frage war also keine 
theoretische: es sollte wahrscheinlich nur praktisch bes t immt werden, ob 
die Stellvertreter nunmehr selbst die Tute l bekommen sollen, oder andere 
d a f ü r auszuwählen seien.) 

Den Sinn der Frage, wenn er auch nicht deutlich ausgeprägt wurde, 
k a n n man doch im Wor t lau te fühlen. Die Meinung des Respondenten — oder 
die Meinung des Anfragenden — war offenbar, dass die Stellvertreter im 
A m t e bleiben sollten. W a r u m diese nicht zu Vormunden an die Stelle des 
Vers torbenen ernannt wurden — oh ihre Ernennung nicht sicher gewesen 
wäre, des Abwesenden Tod nicht zu beweisen möglich war oder die zu Ernen-
nenden keine formelle Annahme bestät igen wollten (auch andere Gründe 
s ind möglich) — ist aus dem Texte nicht festzustellen. Pau lus gab nicht die 
An twor t , welche rechtlich auf die Frage passend gewesen wäre. Er teilte 
n u r die allgemein befolgten Massnahmen mit, welche bei langer Abwesen-
hei t des Vormundes angewendet wurden. Wenn es im vorliegendem Falle 
n ich t möglich gewesen war, den Tod zu beweisen, sondern nur unsichere 
Nachr ichten darüber angelangt waren, ist das Responsum, welches vom Tode 
oder der Todesmöglichkeit nichts erwähnt , sondern nur das Ausbleiben der 
R ü c k k e h r feststellt, deren Folgen die zu t reffenden Massnahmen seien, fü r 
uns von ausschlaggehender Bedeutung. «Non reverso eo» spricht aber auch 
ohne Annahme dieses Tatbes tandes dafür , dass erstens f ü r solch einen Fall 
auch auf Jahre rechtliehe Massregeln zu f inden waren (die Tute l konnte 15 
J a h r e dauern), zweitens, dass das Ausbleiben der Rückkehr des Vormundes, 
auch wenn von seiner Seite keine Best immungen zu erlangen waren, nicht 
zum E n d e seiner Vormundschaf t füh r t en — er also auch als Verschollener 
f ü r lebend gehalten wurde. 

Zwei gegen die Lebensvermutung anwendbare Stellen sind D. 15. 2. 
1. 10., und 48. 5. 12. 12., da beide einen Fall auseinandersetzen, wo jemand 
f ü r to t gehalten ta tsächl ich lebte. Solche Fälle konnten, wie es noch erörtert 
wird, vorkommen, ohne f ü r e ineTodesvermutung oder leichtsinnige Annahme 
des Todes zu zeugen. I n den Digesten steht gleich nach dem erstgenannten 

38 Die iusta causa absentiae war wahrscheinl ich auf Grund einer defensio oder 
V e r t r e t u n g festgestellt worden . 

39 Dieses und fo lgendes Fragment sind auch bezüglich der Ant re tung einer 
E r b s c h a f t im Namen des Abwesenden von Bedeu tung . 

4 0 Eine dauernde Abwesenheit hier wohl sicher. 
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Fragmente ein anderes, welches die Lebensvermutung beweist (I). 15. 2. 
2. 1.). Das zweite Fragment wird auch noch auseinandergesetzt, jetzt sei 
nur erwähnt , dass es durch die Interpolat ion stark umgestal tet wurde, und 
auch mehr die Ansicht eines Moralisten als Rechtssätze enthä l t . 

9. Obwohl die Gefangenen de iure fü r tot gehalten wurden, war die 
Lebensvermutung auch fü r diese propter sperrt postliminii auf recht erhalten, 
was um so leichter beweisbar ist, da über die Gefangenschaft uns viel reichere 
Quellen zur Verfügung stehen. Wir wissen, dass die Kriegsgefangenen von 
Karrhae (53. v. Gh.) erst nacli 32 J a h r e n von Persien heimkehrten, was davon 
zeugt, dass sie, obwohl bezüglich ihrer Person aus solcher grossen Ent fer -
nung hei dauerndem Kriegszustand gewiss keine Kunde in ihre Heimat 
anlangte, daheim erwartet wurden. Solchen Wartezustand hei Gefangenschaft 
beweist f ü r das ius civile D. 38. 17. 1. 1., fü r das prätorische Recht D. 38. 
7. 2. 3., beide bei Ungewissheit des Lebens. Ganz klar äussert sich Diocletian 
in G. 8. 50. 4. Wenn die Lebensvermutung hei einem im Kampfe verscholle-
nen Soldaten, von welchem sogar wahrscheinlich war, dass er gefallen sei, 
s treng genommen wurde, viel mehr noch in einem Verschollenheitsfall, wo fü r 
den erfolgten Tod keine direkten Beweise aufzubringen waren! 

10. Die angeführ ten Quellen sind wahrscheinlich genügend, um zu 
beweisen, dass die Lehensvermutung im römischen Recht angenommen 
war. Dass dies von der Wissenschaft bisher nicht allgemein anerkannt ist, 
f inde t seine Begründung in der gänzlich verschiedenen Anschauung des 
Problems, die den modernen Verschollenheits- und Abwesenheitsgesetzen 
eigen ist. Auch spielt hier die wirtschaft l iche und gesellschaftliche Umge-
s ta l tung vom sechsten bis zum zwanzigsten J ah rhunde r t eine wichtige Rolle. 
Die Glossatoren nehmen es noch allgemein an, dass das römische Recht das 
Leben bis zum 100-ten Lebensjahre des Verschollenen präsumierte.4 1 Doch 
war schon in ihrem Zeitalter die gesellschaftliche Einr ichtung von jenen 
des Altertumes so grundverschieden, dass diese Regel als unhal tbar erst 
bis zum 70-ten Lebensjahr auf G r u n d der Bibel (so sagten sie: der wirk-
liehe Grund waren die Bedürfnisse des Lebens), reduziert wurde, dann ihren 
Inhalt als Lebensvennutung verlor und in eine Todesvermutung umge-
stal te t wurde. 

Diese 1 heoretische Umsta l tung vollzog sich im Zeitalter des Pos t -
glossatoren und der Rezeption, in welcher Zeit diese Frage eine reiche Li tera-
tur hatte.4 2 Wenn wir auch behaupten können, dass die Wissenschaft im 
XIX. und XX. J ah rhunde r t dem wahren Sinne und Geiste des römischen 
Rechtes näher steht, als diejenige der Glossatoren, ist es in Fragen, wo sich 

41 Siehe BRUNS §. 123. •/.. W. 
42 Mir leider uner ie ichbar . Zitiert bei GLÜCK ; Pandek ten 27, 1397 §. 
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die allgemeine D e n k a r t gründlich veränder t hat te , doch möglich, dass wenig-
s tens die justinianische Auffassung der Frage ihnen näher lag, als uns. U n d 
im Frühmit te la l ter ist die Lebensvermutung im Kirchenrecht, so wie im 
byzantinischen, italienischen und burgundischen Recht noch nachweisbar. 

11. Vielleicht wird der Versuch gelingen, zu beweisen, dass die Lebens-
vermutung, so unannehmbar sie auch f ü r unser Zeitalter ist, im klassischen 
Rom die logische Lösung der Frage gewesen war, und zwar nicht nur vom 
S tandpunk te des Verschollenen, sondern auch mit Rücksicht auf die Interes-
sen der Gemeinschaft und der Familienmitglieder. 

Vorerst soll auf die allbekannte Tatsache hingewiesen werden, dass 
die auf Sklavenarbei t ruhende Volkswirtschaft eines ant iken Staates die 
Mitglieder der füh renden Klassen leichter vermissen konnte, als eine moderne 
Gemeinschaft .4 3 Der Römer konnte auch während seiner Abwesenheit wir t -
schaftl ich und rechtl ich tät ig sein. Die Quellen bringen uns hiervon eine Menge 
von Beispielen. Wenn diese auch fü r sich nicht genügend wären, die innere 
Logik der Lebensvermutung zu beweisen, sind sie doch von grosser Wichtig-
keit, da nur eine Lösung der Frage jahrhunder te lang geltendes Recht bleiben 
konnte , welche den wirtschaftl ichen Anforderungen angepasst war. 

Die Möglichkeit der Ents tehung einer Lebensvermutung können wir 
nu r in der ureigentümlichen Einr ich tung der römischen Familie suchen. 
In der alten Staatsgemeinde die einzige natürl iche Urgemeinschaft (die 
Gentil-einteilung soll, wenigstens teilweise, künstlich gewesen sein), behielt 
die römische Familie ihre breite Autonomie und ihre starke Kohäsion dauernd 
bis in die letzten Jah rhunde r t e der Republik, ja teilweise bis in das Zeit-
a l ter des Prinzipates und in Spuren bis zu Jus t in ian . Zwar war der Form nach 
vom Anlange an immer der paterfamil ias die Verkörperung der Familie, 
Eigentümer und unumschränkter Herrscher in seinem Haus: diese Stellung 
ähne l t sich aber in den Augen der Nachkommenschaf t auch in jener Hin-
sicht der Stellung eines Herrschers, dass ihm all' die Taten, Beziehungen 
und Reichtümer f ü r die Person zugesagt werden, von denen es a l lbekannt 
ist, dass sie der Gemeinde angehören.44 Wenn wir nicht die Aussagungen, 
den Wortlaut der Quellen vor Auge halten, sondern den Inhalt des Rechtes 
p rüfen , können wir behaupten, dass im alten Rom faktisch nicht der pater-
familias, vielmehr die Familie selbst Rechtssubjekt gewesen ist. Die Bedeu-
t u n g dessen für unseren Gegenstand ist, dass bei Verschollenheit eines Familien-
mitgliedes — sei es auch das führende gewesen — die Familie als Ganzes 
n ich t dem Staats leben entfiel: die gemeinsam wir tschaftende römische 

43 Die Sk lavena rbe i t ermöglichte es den f ü h l e n d e n Klassen der an t i ken Gesell-
s c h a f t , sieh ganz i h r en Neigungen und Le idenscha f t en zuzuwenden , in welchem T a t -
b e s t ä n d e sieh teilweise d ie E r k l ä r u n g der hohen Zivil isat ion und K u l t u r deiselben f i n d e t . 

44 Siehe T. M Á R K Y : Az ant inoei Ga ius - tö redék (Das Ga ius -Bruchs tück v o n 
A n t i n o e ) IV В. I. 
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Familie konnte leicht die Geschäfte f ü r ein jedes seiner Mitglieder bei des-
sen Abwesenheit weiterführen, f ü r Schutz seiner Interessen und Er fü l lung 
seiner Pfl ichten sorgen. 

Das alte römische Recht kennt f ü r gemeinsam wirtschaftende Familien, 
welche ihr väterliches Erbe unvertei l t «ereto non cito» besassen, auch den 
genannten Fachausdruck. Ein ähnliches Ins t i tu t , communio omnium bonorum, 
is t eigen des prätorischen Rechtes. Beide waren wie dazu geschaffen, des 
Abwesenden Eigentum ohne jedweden Schaden der interessierten Personen 
zu erhalten. Noch in den Zeiten Diocletians gab es solche gemeinsam ver-
waltete Erbschaf ten (G. 3. 36. 17.). In diesen Gemeinschaften, sowie in der 
enggenommenen Familie hatte der Abwesende zahlreiche Vertreter und 
Verteidiger. 

12. Diese natür l iche Möglichkeit der Vertretung und auch der Nach-
folge (denn diese vollzog sich zwar n ich t de iure, doch de facto), war eben 
nur in der altrömischen Familie gesichert . Als die Emanzipat ion der erwach-
senen Kinder zur Regel wurde, k o n n t e n einen abwesenden Famil ienvater 
nur mehr Sklaven, Unmündige und F r a u e n vertreten. Zwar gab es fü r solche 
Ver t re tung auch Beispiele,45 jedoch die Hal tung der juristischen L i te ra tu r 
war der Möglichkeit gegenüber durchaus ablehnend, da man in diesen Fällen 
Grund und Anlass zu endlosen Res t i tu t ionen gegeben hätte.4 6 Allmählich 
war der Sklave für seinen Herrn vielfach tätig,47 nach der Meinung etl icher 
Ju r i s t en konnte er sogar procurator seines Herrn werden, welche Ansicht 
aber bestr i t ten war (I). 3. 3. 33.). Die F rau war zur Ver t re tung im Prozesse 
allgemein nicht zugelassen (z. B. G. 2. 12. 4.). 

Das Zeitalter des Prinzipates als Zeitalter der endgültigen Lockerung 
der Einhei t der altrömischen Famil iensi t ten musste die Möglichkeit einer 
Lehensvermutung neu begründen oder dieselbe verwarfen. Letzteres geschah 
nicht , wir sehen vielmehr in ebenderselben Zeit die Bevorzugung und Be-
schützung der Abwesenheit sich in grossem Masse in allen Gebieten des 
Rechts zu entwickeln. Die Möglichkeit zur weiteren Beibehaltung einer 
Lebensvermutung wurde von den J u r i s t e n der klassischen Periode gefunden.4 8 

Da die schwierigsten Fragen bei einer langen Abwesenheit und Verschollen-
lieit die Verwaltung des Eigentums, Schutz der Interessen, Erledigung der 
Schulden und keine allzulange Aufschiebung der Nachfolge waren, setzte 
man den natürl ichen Erben, den emanzipier ten Sohn als (Stellvertreter und 

45 D. 3. 3. 8., — 33. pr . , — 43. 5., — 54., 0. I. 27. 4., 7. 4. 22., 7. 8. 17., 16. 1. 6. 
C. 2. 12. 4. 

48 D. 3. 3. 54., 46. 7. 3. 3. 
47 D . 5. 1. 44. 1., 15. 3. 17. pr . , — 20. 1., 22. 1. 32. 1. 
48 Freil ich war nicht eine Möglichkei t z u r E rha l tung der L e b e n s v e r m u t u n g ge-

sucht. worden , sondern eine neue Lösung d e r Fragen , welche d ie ihnen als n a t ü r l i c h 
erscheinende L e b e n s v e r m u t u n g bei der gosolLschaft liehen u n d Wirtschaft liehen U m g e -
s t a l t u n g ve ru r sach te . 
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Verwalter für den V a t e r ein. Wie dieser auf Grund und Hilfe des Ediktes seine 
rechtlich verlorene In tes ta terbschaf t bekam, so setzten ihn kaiserliche Kon-
st i tut ionen auch bei Abwesenheit des Vaters in den allen Wirkungskreis-
eines Familiensohnes wieder ein.49 Nach ihm bekamen — allerdings in n ich t 
so ausgedehntem Masse — auch andere legitime Nachfolger und Erben die-
selbe Stellung.50 D a m i t wurde für den Abwesenden auch bei langdauernder 
Abwesenheit genügend gesorgt, die Interessen der Familie, der Erben und der 
Gläubiger waren gesichert und auch die Lebensvermutung für die Abwe-
senden und Kriegsgefangenen war ohne Schwierigkeit aufrechtzuerhal ten. 
Es war durchaus n ich t nötig — im Gegensatze zu der Meinung Bruns' , da s s 
der Prätor möglichst rasch eingreife und dem Wartezus tand ein Ende schaffe. 

13. Wie lange wurde eines Abwesenden Leben vermutet ? Bruns, der 
im Gegensatz die F r i s t für die Fests tel lung des Todes sucht, denkt erst an 
die Verjährungstermine, 5 1 und auf die 3 —5jährige Wartezustande, welche 
in den Digesten f ü r die Ehe des Famil ienkindes bei Verschollenheit des 
Vaters angeordnet wurden und welche die Kaiser Constant in und Theodosius 
fü r die Frau des gefangenen Soldaten vorgeschrieben haben, um eine zweite 
Ehe derselben hinauszuschieben. Es ist klar, dass im Falle der Verehelichung 
der Kinder es sich um eine Angelegenheit handelt , deren Verschiebung 
meistens auch n ich t im Interesse der Verschollenen lag. Vielmehr ist es dem 
Sinne der Lebensvermutung entsprechend, dass man den verschollenen 
Vater mit der Eheschliessung drei J a h r e lang erwartete und auch sonst seine 
Meinung dabei möglichst in Erwägung zog: diese Massregeln beweisen, 
dass der Sohn seine Frau für seinen Vate r filiae loco zu erwerben nicht 
zweifelte. 

Bei der War teze i t vor einer zweiten Ehe müssen wir bedenken, dass 
es sieh um die Ehe des Kriegsgefangenen handel t . Die Gefangenschaft — gleich 
jeder anderen Sklavenschaf t — löste die Ehe auf (D. 24. 2. 1 ) . Es war bloss 
eine moralische Ansicht , dass obwohl jede Frau sich von ihrem Mann schei-
den konnte, jedoch den in Gefangenschaft schmachtenden Ehegat ten zu ver-
lassen ungebührlich sei.52 Ob dies auch wirklich die Ansicht der klassischen 
Epoche war oder die diesbezüglichen Quellen alle interpoliert sind, wird 
bestr i t ten. Sicher ist, dass die Kirche die Unauflösbarkei t der Ehe ver t r i t t 
und dass eben seit Constantin die Kaiser es immer weniger zuliessen, dass 
die daheimgebliebene Frau sich von ihrem abwesenden Gat ten scheide oder 
von der durch capt iv i tas aufgelösten E h e in eine neue eingehe. In dieser 
Hinsicht bedeuten die 5 Jahre einen For tschr i t t zur Verwirklichung de r 

49 D. 4. 1. (>., 10. 2. 25. 19., 14. 6. 7. 2., 15. 3. 7. 5., — 10., IG. 2. 9. 1., 29. 2. 4 2 . 
1., 43. 24. 13. 1., 4G. 8. 22. 9. 

50 D. 5. 4. 9. 42 . 4. 7. 19., — 8. 
" Verschol lenhei t 105—107 §§ 
52 Solche Fä l le k a m e n auch vor: D . 49. 15. 14. 1. 
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Unauflösbarkeit der Ehe. Dass der Wartezeit keine Todespräsumption inne-
liegt, beweist N. 22. 6., welche auch bei einer Scheidung wegen Impotenz 
des Gatten eine ähnliche Wartezeit von drei Jahren anordnet , — diese war 
auch schon vorher, wenn auch nur in 2 Jahren , festgesetzt. Die Wartezeiten 
sind also keineswegs allgemein wegen Verschollenheit bes t immt, und sie sind 
auch nicht als dem klassischen Rechte eigen zu bet rachten. 

Als zweiter Anhaltspunkt f ü r die Best immung der Todeszeit könnte 
uns — nach Bruns — die Ulpianische Tabelle dienen (D. 35. 2. 68.), welche 
die wahrscheinliche Dauer des Lebens f ü r die Vorausbezahlung einer Lebens-
rente best immt. Doch weicht die moderne Literatur von dieser Ansicht ab; 
es gibt hierfür keinen weiteren Anha l t spunkt . Bruns seinerseits hält die Fr is ten 
der Tabelle fü r zu lang. Seiner Ansicht nach sei es höchst unwahrscheinlich, 
dass man das Erbtei l eines zwanzigjährigen Soldaten 28 J ah re lang un te r 
Kuratel gehalten hä t te . Doch zeigt schon das Beispiel der Kriegsgefangenen 
von Karrhae, dass man auf Gefangene auch mehr als 28 J ah re gewar te t 
ha t te . Auch kam es im allgemeinen zu keiner Kuratel, oder fiel diese eben 
dem Erben zu. Die Argumente Bruns ' sind also nicht genügend zutreffend. 
Seine ganze Auffassung der Probleme ist ein sprechendes Beispiel da fü r , 
wie ausschliesslich seine Gedanken sich im Banne der Todesvermutung bewe-
gen. .Jeder festgesetzte Termin des Todes, welcher das Leben nicht bis zum 
möglichst spätesten, sondern bis zum durchschnitt l ichen Endpunk t dessen 
präsumiert hät te , hä t te damit auch eine Todesvermutung eingeführt . Eine 
solche aber kennt das römische Recht sicherlich nicht- Der Begriff der Lebens-
vermutung fordert die Aufrechterhal tung derselben bis zur äussersten Grenze 
des menschlichen Lebens. 

Ob solch eine Grenzzahl im römischen Recht als E n d p u n k t der Lebens-
vermutung angenommen wurde, lässt sich fragen. Mir scheinen die Stellen 
des (.'IG, welche das 100. Lebensjahr als Ende des längsten Lebens best im-
men, einen solchen Termin festzusetzen. Die bezüglichen Fragmente sind D. 
5. 1. 76., 7. 1. 56., 33. 2. 8., N. 9. 1. Auf einen allgemein festgesetzten gesetz-
lichen Termin der Lebensdauer be ru f t sich G. 1. 2. 23. 2. 

Es sind nicht nur Meinungen der römischen Ju r i s t en oder Schrif t -
steller in diesen Fragmenten erwähnt : die Li teratur bietet zwar auch Stü tz-
punk te für die Wichtigkeit des 100. J ah re s (so Censorinus: De die na'ali 
17 und auch Hora t ius nova saeelorum nascitur ordo u. A.), doch es werden 
bei Schriftstellern auch andere höchste Lebenszahlen aufgebracht.6 3 Auch 
damit beschäftigen wir uns nicht eingehend, welchen Ursprung die 100 J a h r e 
als Lebensgrenze haben können, obwohl der Gedanke einer sakralen Her-
k u n f t sehr nahe liegt — für uns ist dies je tz t ohne Bedeutung. Die Römer 
brauchten einen Lebenstermin, welcher f ü r die Lebensvermutung geeignet ist, 

53 Servius, P l in ius , Censorinus z i t i e r t bei B R U N S : de r e r s te 9 0 und 1 0 0 , de r 
zwoite 100 und ü b e r 100. 
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und sie stellten diesen in 100 .Jahren fest . Selbst Bruns bestät igt es, dass 
«wenn man überhaupt eine Präsumpt ion fü r die For tdauer des Lebens annahm, 
diese jedenfalls mit dem 100-ten Lebensjahr aufhören musste».54 Und wenn er 
daneben die Meinung äussert: es «kann keine Rede davon sein, aus diesen 
Stellen eine allgemeine Präsumption des Lebens bis 100 J a h r e n abzuleiten, 
da die 100 Jahre ja keinesfalls als gewöhnliche und wahrscheinliche, sondern 
nur als die äusserste oder wenigstens selten überschri t tene Lebensdauer 
hingestell t werden», ist darauf zu erwidern, dass jene Stellen nicht zur Ablei-
t ung der Lebens Vermutung dienen, fü r deren Gesetzlichkeit reichlich Beweise 
aufgebrach t werden können und wurden: wir sehen in ihnen nur die gesetz-
liche Feststel lung einer Grenze fü r die Lehensvermutung, welche doch gewiss 
eine äusserste Grenze des Lehens sein musste. Man könnte zwar auch anneh-
men, dass bis zu einem gewissen Zei tpunkte das Lehen, nachher aber der 
Tod präsumier t wurde, doch für diese Möglichkeit f inden sich keine Beweise 
in den Quellen. 

14. Es war aber auch nicht nötig, solch einen Wendepunkt festzu-
stellen. Wie Sacchi sagt,55 liegt der Unterschied zwischen der ant iken und 
der modernen Regelung der Frage darin, dass der Einzelfall nicht, wie heute, 
gesetzlich, sondern in iudicio entschieden wurde. Das Gesetz spricht im 
römischen Recht die allgemeine R ich tung aus, nach welcher im Zweifel 
bis zum hunder ts ten Lebensjahr fü r das Leben entschieden werde. In der 
P rax i s k a m es vielleicht nie vor, dass so eine lange Wartezei t erschöpft wurde. 

Wenn jemand den Tod eines Abwesenden behauptete und Forderungen 
von diesem Ta tbes tand ableitete, ha t t e der Prätor fü r die Feststellung der 
Wahrhe i t dieser Behauptung einen Präjudizialprozess zu eröffnen und die 
E rö r t e rung des Tatbes tandes einem Richter zu überlassen. Dieser aber konnte 
des Abwesenden Tod feststellen, falls ihn hiervon die Beweise genügend über-
zeugten. Sein Richterspruch war in keiner Weise gebunden, er ha t te nur 
sein freies Ermessen zu berücksichtigen (D. 22. 5. 3. 2.). 

F ü r die Beweisführung bei Feststel lung des Todes können wir aus 
den klassischen Quellen keinen ausführl ichen Bericht gewinnen. Die Besich-
t igung der Leiche oder ein Zeugnis über dieselbe wurde nicht gefordert 
(D. 3. 2. 25. 1.). Lebensgefährliche Umstände der Verschollenheit wurden 
zur E rwägung gezogen, wie aus D. 23. 2. 6. zu folgern ist. Die Umschreibung, 
dass der Mann nach einem Mahl und in der Nähe des Tibers, welche Gegend 
fü r eine vermutlich nicht ganz nüchterne Person gefährlich war, verloren 
ist, u n d dass man den Mann für ert runken glaubte, beweisen es: der Tod wurde 
nicht unmit te lbar festgestellt, sondern aus den Ums tänden gefolgert. Das 

54 Verschollenheit 107 §. 
65 Siehe A n m . 28 
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Responsum war wahrscheinlich nicht in der Frage des Todes, welche keine 
Rechtsfrage ist, sondern bezüglich der Gültigkeit der Fernehe gegeben. 

Dass nur eine zweifellose Lebensgefahr als entscheidend angenommen, 
sonst aber alle Ums tände zu ermessen waren, zeigt die schon besprochene 
Konst i tut ion Diocletians (0. 8. 50. 4.). Bruns' Meinung, dass schon die grössere 
Wahrscheinlichkeit zur Feststellung des Todes genügte, da dazu die R ö m e r 
Neigung gehabt hä t t en , scheint nicht nur unbegründet , sondern falsch zu 
sein. Vielmehr sprechen die Quellen von einer gründliehen Forschung und 
Sicherstellung der Tatsache (C er tum esse debet, opinione falsa mortis und 
andere ähnlich lau tende Stellen). 

Als der Kaiser .Justinian die fünf jähr ige Wartezei t bezüglich der neuen 
Ehe der Frau des Gefangenen au fhob und die allgemeinen Regeln auch auf 
diesen Fall ausdehnte , beschrieb er in N. 117. 11. die Art und Weise der 
Nachforschung, durch welche der Tod des Soldaten sieherzustellen war. 
Es kann behaupte t werden, dass die hier vorgeschriebene Gründlichkeit 
keine Neuerung bei der Feststellung des Todes, sondern nur eine Ausdehnung 
der allgemeinen Regeln auf die Frau des Gefangenen gewesen ist. Wenn 
auch im klassischen Zeitalter die Beweisführung nicht bis in die Einzel-
heiten vorgeschrieben war, leichtsinnig und übereilt wurde in Rom der T o d 
nie festgestellt. 

15. In den modernen Verschollenheitsrechten ist, wenn der Ze i tpunk t 
ties Todes nicht bewiesen werden kann, der Zei tpunkt der Todeserklärung 
fü r den des Todes anzunehmen. Das römische Recht kann te so eine ex nunc 
ausgesprochene Todeserklärung nicht . Da der Tod immer bewiesen wurde, 
konnte der Richter wenigstens den wahrscheinlichen Zeitpunkt des Todes 
feststellen, in dem dann die rechtlichen Folgen des Todes eintraten. D a m i t 
aber die Folgen einer solchen Feststellung des Todes auf einen früheren Zeit-
punk t nicht die E r b e n oder dr i t te Personen trafen, sicherte man ihnen die 
Geltendmachung ihrer Ansprüche von dem Zeitpunkte, in welchem der T o d 
festgestellt wurde.56 

I I I 

16. Wenn unsere Wissenschaft sich der Lebensvermutung gegenüber 
ablehnend verhielt, so war der eine Grund dessen sicherlich die Schwierig-
keit, welche die Annahme einer solchen nach unserer Ansicht in der Regelung 
aller Umstände, welche mit dem Abwesenden in Beziehung waren, verursacht 
hä t te . Wir müssen also die Folgen der Lehensvermutung in allen Zweigen 
des Rechtes s tudieren. 

66 D. 5. 1. 74. 2., 5. 4. 5. pr., — 9., 10. 2. 25., 22. 6. 1. 1., 28. 1. 14., — 15., 29. 
2. 6. 4., - 13., — 19., 37. 1. 3. 7., 38. 7. 2. 3., 40. 5. 30. pr. 

8 Acta Antiqua VIII/1 
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E s war ein Grundprinzip des klassischen römischen Rechtes, dass die 
Abwesenheit niemandem irgendwelchen Nachteil zufügen berechtigt sei, 
selbst der Abwesende war gegen Nachteile möglichst zu schützen. Das römi-
sche Rech t verwirklichte diesen Prinzip fas t vollkommen in allen Gebieten 
des Pr iva t rechtes . 

17. Vielleicht war das schwierigere Problem des römischen Ver-
schollenheitsrechtes die Eheschliessungsmöglichkeit der Kinder des Ver-
schollenen. Die patria potestas des Abwesenden bestand weiter fort.57 Ver-
mögensrechtliche Schwierigkeiten entwuchsen daraus nicht , da die Ver-
wa l tung des väterlichen Gutes sowieso der Familie zufiel. Doch ohne väter-
liche Genehmigung war f ü r ein Famil ienkind keine Ehe als rechtsgiltig 
a n e r k a n n t . 

Die X I I Tafeln (V. 3.) sprechen davon, dass der Vater bezüglich seiner 
Fami l ie Anordnungen treffen kann. Dass in ihrem Satze das Recht einer 
f reien Verfügung über die Erbschaf t festgestellt wäre, ist f ü r das Zeitalter 
der X I I Tafeln kaum zu glauben: wahrscheinlicher ist es, dass Anordnungen 
gemein t wurden, welche der Vater z. B. f ü r die Zeit seines Kriegsdienstes 
bes t immte , und die nur in seinem Leben giltig waren. Es ist möglich, dass 
dieser vom Vater an seine Stelle e rnannte Tutor auch zur Ehe der Kinder 
seine Zusage erteilen konnte . In Einzelfällen konnten auch die zur tutela 
légitima bestimmten Agnaten ihre Einwilligung s ta t t der des Vaters aus-
gesprochen haben. Der im Ausland dauernd verweilende Vater , dessen Abwe-
senhei t damals noch der Gefangenschaft gleichgestellt wurde, konnte in 
diesen Fällen als keinen Einspruch erhebend betrachtet werden (D. 49. 15. 
12. 3.). 

Diese Möglichkeit scheint im Zeital ter der Republik bezüglich des 
captivus zwar geltendes Recht zu sein — obwohl vielleicht auch nur mit 
einer vorgehenden Wartef r i s t von drei J a h r e n (D. 23. 2. 9. 1.) —, fü r die 
K i n d e r des Abwesenden aber war die stillschweigende Zus t immung nicht 
angenommen und die Ehe nicht ohne Einholung einer nachherigen Ein-
willigung anerkannt . E r s t bei der Verlobung, dann sicherlich auch bei der Ehe 
der Toch te r waren Ausnahmen im prätorisehen Rechte ges ta t t e t (D. 23. 1. 
7.). Zwar schaltet das Fragment die Ausnahme nisi evidenter dissentiat ein, 
doch is t diese fü r interpoliert zu betrachten.5 8 Dass das Mädchen auch in 
Abwesenheit ihres Vaters und ohne dass dieser diesbezüglich Anordnungen 
ge t rof fen hätte, eine Ehe eingehen konnte , beweisen die Fragmente , die 
d a r ü b e r berichten, dass ihr die dos profectitia vom Bruder , s t a t t dem 
Grossva te r vom Vater , vom procurator des Familienvaters oder von der 

57 Ähnl ich wie bei furiosus D. 1. 6. 8. 
5 8 A L B E R T A R I O , B O N F A N T E , L E V Y , S O L A Z Z I I T P . 
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Behörde zugeteilt wurde.59 Zwar gab es Juris ten, die auch die Giltigkeit 
der Mitgi f t ohne nachfolgende Anerkennung des pater familias bestr i t ten, 
doch zeugt für das Gegenteil, dass der Vater um die Rückerlangung einer 
ohne sein Wissen erteil ten Mitgift zu erreichen ganz ähnlich, wie bei einer 
ordnungsgemäss von ihm erteilten verfahren musste. Bei dauernder Abwe-
senheit des Grossvaters oder des Vaters genügte wahrscheinlich — analog der 
Anordnungen bei Irrs inn — die Einwilligung des Anwesenden der beiden 
zur Eheschliessung. 

im klassischen Rech t linden wir eine Schilderung eines Verschollen-
heitsfalles von Paulus, welche die Eheschliessungsmüglichkeit der Kinder 
auseinandersetzt (D. 23. 2. 10.). Aus dieser folgt, dass das klassische Rech t 
infolge der Arbeit der Jur is ten 6 0 die giltige Eheschliessung der Kinder gestat-
tete. Es ist bestri t ten, ob die dreijährige Wartezeit schon eine Regel des 
klassischen Rechtes war, oder erst von Jus t in ian e ingeführ t wurde. Die 
Ansicht Bechmanns ist, dass das Kind des Gefangenen sich im klassischen 
Zeitalter frei verehelichen konnte, das Kind des Abwesenden erst nachdem 
die dreijährige Frist vorbei war.61 Bonfante meint, die drei J ah re seien 
erst durch Just inians Umgesta l tung eingebracht worden.62 Meiner Ansicht 
nach sei es unwahrscheinlich, dass das klassische Recht ohne jeden Vorbehalt 
der Ehe der Kinder des Abwesenden zustimme, was eine zu grosse Verletzung 
der patria potestas f ü r diese Epoche gewesen wäre.63 Doch waren vielleicht 
die Verwandten dazu bevollmächtigt, wenigstens eine provisorische Zustim-
mung zu erteilen. 

.Julianus, der kühne Reformer, ha t te vielleicht den S tandpunk t der 
freien Eheschliessung ver t re ten. Sein Tex t jedoch scheint so verdorben zu 
sein, dass man den ursprünglichen Inha l t von D. 23. 2. 11. unmöglich fest-
stellen kann. Bechmanns S tandpunkt ist, dass hier ursprünglich von den 
Gefangenen die Rede war und der an die Abwesenheit und die drei J ah re 
sich beziehende Teil des Textes Interpolat ion sei. Doch fü r die Kinder des 
Gefangenen hät te dies eher eine Erschwerung der Eheschliessung bedeutet . 
Ebensowohl konnte im Ur t ex t eine Durchbrechung der Wartezeit für die 
Kinder des Abwesenden vorgeschlagen sein. Apud host es est und absit können 
zu keiner sicheren Folgerung Grund bieten, weil bei der Interpolation sicher-
lich der ganze Satz neu verfasst wurde. 

Bis zum klassischen Zeitalter ha t t e des heimkehrenden Vaters Wille 
die Ehe der Familienkinder ohne Zweifel auflösen können. Ob er diese auch 
fü r ungiltig erklären konnte, war bestr i t ten. Dass die Zulassung der Ehe 
so oft mit Vorbehalt der Wahrscheinlichkeit des väterl ichen Konsenses 

53 I). 14. <). 7. 2., 23. 3. 5., — 9. I., 23. 4. 8. 
6 0 B O N F A N T E : Corso di d i r i t to r o m u n o . 
61 l u s post l iminii S. 19. 
6 2 B O N F A N T E : Corso 1. 1 9 8 . 
63 I . 1. 10. pr., C. ö. 4. 25. 
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gegeben wurde, zeugt davon, dass dies essentiell zur Giltigkeit nötig war. 
Dagegen ist es sicher, dass die Ehe der Kinder des Gefangenen auch ohne 
seine Genehmigung giltig und unanfech tbar war.64 Ich nehme an, dass 
dies bei der Abwesenheit keineswegs ausgesprochen wurde. Die Möglichkeiten 
jedoch, welche diese Lücke der gesetzlichen Regelung darbot — f ü r 
den Vater , eine normale Ehe seiner Kinder nach seiner Rückkehr 
aufzulösen, für die Kinder , die Abwesenheit des Vaters ausnützend in eine 
ungebührliche Ehe einzugehen —, waren vermutlich von keiner Seite miss-
b rauch t . So schien fü r die römischen Jur i s ten weder eine Beschränkung der 
p a t r i a potestas durch gesetzliche Freiheit der Eheschliessung im besproche-
nen Falle, noch ein ausgesprochenes Verbot der Eheschliessung in diesem 
Falle wünschenswert zu sein. Nach R a t t i waren Ju l ianus und Paulus f ü r 
absolute Giltigkeit der Ehe, Ulpian und Tryphonin dagegen.65 Dies aber 
scheint mir Paulus betreffend unrichtig, wenn man sein Responsum in D. 1. 
5. 11. in Erwägung zieht. Deutlich ist hier gesagt, dass eine von der Genehmi-
g u n g des Vaters unabhängige Eheschliessung nur bei dem Gefangenen denk-
ba r ist, bei den Abwesenden schon die Präsumption der Einwilligung und 
E r w a r t u n g des nachfolgenden consensus eine Ausnahme waren. 

Die Lösung der Frage, dass bezüglich des väterl ichen Willens die Ver-
wand t scha f t im gegebenen Falle zu Ra t e gezogen wurde, scheint mir mit dem 
Geist des römischen Rechtes und auch mit der Regelung der Abwesenheit am 
meisten im Einklänge zu sein. Uberhaup t scheinen die Fragen der Abwesenheit 
u n d Verschollenheit bis zum klassischen Zeitalter nur selten einer juristischen 
Regelung zugewiesen zu sein. Daher die spärlichen Äusserungen über solche 
Fälle — wenn clie Quellen auch viel mehr über Verschollenheit enthalten, als 
bisher angenommen wurde. 

Just inian ha t t e in der besprochenen Frage die Gefangenschaft und die 
Abwesenheit einander gleichgestellt. Er führ te die dreijährige Wartezeit 
allgemein ein, vor deren Ablauf die Giltigkeit der Ehe vom nachherigen 
väterl ichen Einvers tändnis abhing. Nach Ablauf dieser Zeit war die Ehe von 
der Stellungnahme des Vaters unabhängig. In diesem Sinne wurden in den 
Pandek t en die Texte des Ulpian, Paulus, Iulian und Tryphon in interpoliert 
(D. 23. 2. 9 — 11., 49. 15. 12.) und zur Gefangenschaft die drei Jahre , zur 
Abwesenheit die Unabhängigkei t der Ehe von der Einwilligung des Vaters 
hinzugefügt.6 6 

18. Die eigene Ehe des Abwesenden — Haupt f rage der modernen Ver-
schollenheits- und Abwesenheitsrechte — bereitete im klassischen römischen 
Zeital ter gar keine juristischen Schwierigkeiten. 

6 1 D . 4 9 . 1 5 . 1 2 . 
6 5 R A T T I : S tudi sulla capt iv i tas ; Bulletino de l l ' I s t i tu to di d i i i t to Romano 3 5 . 

129. 
6 6 B O N F A N T E : Corso 1 . 1 9 8 . f f . 
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Zwar war bei der zivilistischen Ehe mit manus keine Ehescheidung in 
Abwesenheit des Ehemannes möglieh. Doch in oben dieser ältesten Periode 
galt der Verschollene — oh Kriegsgefangener oder nicht — trans Tiberim 
rechtlos, seine Ehe war also aufgehoben. Wenn er zurückkehrte, lebten zwar 
alle seine Rechte, folglich auch die Ehe iure postliminii wieder auf . Doch war 
wenigstens eine neue Ehe bei Verschollenheit nicht ganz ausgeschlossen. 

In der Zeit, als die Abwesenheit und die Gefangenschaft sich voneinander 
rechtlich absonderten, jene die volle Persönlichkeit erhaltend, diese sie ein-
büssend, war die allgemeine Form der Ehe schon ohne manus. Hiermit wurde 
die Freiheit der Ehescheidung hei der Eheleuten in Rom ganz und völlig 
anerkannt . 

Die Abwesenheit an sich, so lange sie aucli dauern mochte, löste die 
Ehe nicht auf . (Es war sogar eine Eheschliessung unter Abwesenden möglich, 
allerdings n icht ohne consensus.67) Dass des Abwesenden Frau mit ihm in Ehe 
lebte, bezeugen die Fragmente, welche von Tätigkeit der F rau zugunsten 
ihres Mannes sprechen.68 Überprüfen wir Tryphonins Aussage in D. 49. 15. 
12. 4. Die Ehe des Gefangenen, welche hier besprochen ist, war dadurch auf-
gehoben, dass dieser in Sklavenstand geraten ist. Daraus folgt, dass des 
Abwesenden Ehe, wenn die Frau es so will und wenn sie sich weiterhin in des 
Abwesenden Haus aufhä l t , fo r tdauer t . Es folgt aber auch aus dem Fragmente 
— was jedes Problem vornherein zu lösen ermöglichte—, dass die Frau , welche 
nicht weiter des Abwesenden Gat t in sein will und nicht im Haushal te des 
Mannes verbleibt , als geschieden galt .6 9 

Dass die Frauen diese Freiheit der Ehescheidung manchmal benütz ten, 
beweist uns Papinians Tex t in D. 48. 5. 12. 12. Im ursprünglichen ersten Teile 
des Textes wird ein Verschollenheitsfall besprochen, infolge welches die Ehe 
aufgelöst wurde, und der Ehega t te nachher heimkehrte. Die Auflösung der 
ersten und die Giltigkeit der zweiten Ehe erkennt der Ju r i s t ohne Zweifel an . 
(Die Erwägung der Strafe, welche die F rau verdiene, s tand dem klassischen 
Rechte fern, sie wird auch für eine Interpolat ion gehalten.70 Zu solcher Ver-
änderung in der Auffassung über Ehescheidung führ te der Einfluss des Chri-
stentums und der Kirchengesetze.) 

Schon Constantin traf Anordnungen, welchc fü r des verschollenen Gefan-
gene Frau die neue Eheschliessung nur nach gründlicher Nachforschung und 
einer vierjährigen Wartezeit er laubten. Andere Scheidungen wurden noch 
mehr erschwert. Theodosius erhöhte die Wartezeit auf 5 Jahre. 7 1 Doch der 
Grundsatz, dass die Ehe durch Sklaventum aufgelöst wurde, war noch un te r 
Jus t in ian geltend. Dieser lässt die Pandekten im Sinne der fünf jähr igen 

67 z. B . D . 23. 1. 4. — 5., 23. 2. G., 24. 3. 2. 2., S. I I . 35. 129. 
68 Siehe A n m . 45. 
69 A u s n a h m e n Anm. 17. 
7 0 A L B E R T A R I O , L E V Y , S O L A Z Z I I T P . 
77 C. 5. 17. 7 — 8 . 
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Wartezei t interpolieren, und obwohl er die ehelösende Gewalt der Gefangen-
schaf t ausgesprochen anerkennt , lässt er eine neue Ehe auch nach 5 Jahren nur 
zu, wenn der Gefangene auch verschollen ist (Jul. 62. clig. D. 24. 2. 6.). 

Die Umgesta l tung dieses Satzes s teht in der Wissenschaft seit Cuiac 
fest.72 Der Termin der 5 J ah re ist auch keinesfalls ein Todesvermutungstermin 
des klassischen Rechtes, sondern wieder eine Abänderung des Just inian, der 
die neue Eheschliessung bei Verschollenheit und Gefangenschaft damals noch 
zuliess. Diese Auffassung spricht auch noch aus der N. 22. 7. 

Es kann nicht geleugnet werden, dass in den zwei letzteren Gesetzen 
Jus t in ians — da er nu r des verschollenen Gefangenen Ehe fü r endgültig auf-
gelöst bet rachte t — leicht eine Todespräsumption zu vermuten ist. Dass dies 
n icht der Fall war, kann durch die Tatsache bewiesen werden, dass sich die-
selben Anordnungen n u r auf verschollene Gefangene, niemals aber auf Ver-
schollene beziehen. Dass man bei der Ehescheidung des gefangenen Ver-
schollenen eine 5jährige Wartezeit forderte, ist mit der geschichtliehen 
Entwicklung und den Eigenschaften der Gefangenschaft zu erklären: die 
E h e der ohne Nachricht Abwesenden war in demselben Zeitalter nach 10 
J a h r e n auflösbar (N. 22. 14.). 

Noch klarer beweist aber die Anerkennung der Lebensvermutung im 
justinianischen Rechte die letzte diesbezügliche Konst i tu t ion Just inians (N. 
117. 11.), welche die Auffassung der Kirche bezüglich der Ehe der Sklaven 
du rch führ t und eine neue Ehe nur mehr nach bewiesenem Tode des gefangenen 
Ga t t en zulässt. 

19. Wir haben schon erwähnt, dass der Abwesende — auch der Ver-
schollene — in wirtschaftl icher Hinsicht in der ant iken Gesellschaft viel 
leichter zu vermissen und zu ersetzen war, als in unserem Zeitalter. Dem-
gemäss waren auch die vermögensrechtlichen Fragen im Falle einer Ver-
schollenheit nicht allzu verwickelt: sie waren sogar leichter zu ordnen, als 
die Vermögensrechte eines Kriegsgefangenen, welche durch die lex Cornelia 
auf ungewisse Dauer in Schwebezustand gehalten waren. Die Lösung der ver-
mögensrechtlichen Fragen der Verschollenheit in t ra familiam war ungefähr 
bis zu Beginn des Prinzipates lebendige Möglichkeit.73 Sie verlosch mit der 
überwiegend zur Gel tung kommenden Emanzipa t ion der Kinder . Die Folgen 
der Emanzipat ion im Wegfall der gegenseitigen Vertretungsmöglichkeit 
zwischen Vater u n d Sohn versuchte das prätorische Recht zu eliminieren. 
Manche Quellen bestät igen es, dass dem Vater die Vertretung des abwesenden 
emanzipierten Sohnes zugelassen wurde.74 

7 2 S o C T J I А С , S E C K E L , B E S E L E R , L E V Y , S E G R È , G L Ü C K , G R A D E N W I T Z , B O N F A N T E , 

F E R R I N I , R A B Y , S O L A Z Z I , P R I N G S H E I M , C U A R N E R I , R E C H N I T Z ; dagegen B R U N S . I T P . 
7 3 W I E A C K E R : Societas, H a u s g e m e i n s c h a f t und Erwerbsgesel lschaf t I . 193C>. 

38. Zi t . Weiss. I n s t . 
74 D. 3. 3. 35., 43. 24. 13. I., C. 6. Gl. 8. 3. 
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Auch die Verwaltung des väterlichen ( tutes fiel schon zu Zeiten des 
Prinzipates der natürlichen Familie zu.75 Allerdings brauchte zur Ausübung 
der Verwaltung der emanzipierte Sohn — obwohl dies von ihm im Prozesse 
nicht gefordert wurde — entweder ein Mandat des Vaters oder eine kaiserliche 
Zusagung (D. 3. 3. 35.). Bei kürzerer Abwesenheit ist die Verwaltung gewöhn-
lich in den Händen des institor, procurator u. s. w. des Eigentümers geblieben, 
der zumeist ein Freigelassener oder ein Sklave des Abwesenden war. Die 
Zulassung der Söhne konnte schon eine indirekte Vermutung dessen bedeuten, 
dass des Vaters Rückkehr ungewiss, die Sicherstellung der Erben und die 
Regelung der Verwaltung daher ratsam gewesen sei. (Ähnlich bei absence 
im französischen Recht.) Die Sicherstellung erfolgte aber auch dann, wenn 
der Abwesende seine Angelegenheiten aus irgendeinem Grund ungeordnet 
zurückliess und war keineswegs mit einer direkten Todesvermutung ver-
bunden: eine solche Zulassung des Sohnes war mehr als Nachholung einer 
Anordnung betrachtet , welche sonst im Allgemeinen von dem Vater selbst 
getroffen wurde. (Dazu G. 2. 12. 12. von Garacalla a. 230.) 

War zur Regelung der Verwaltung innerhalb der Familie keine Möglich-
keit gegeben, fiel dieselbe auch anderen Erben als den «curatores bonorum 
absentis» zu, manchmal aher auch Freigelassenen oder Freunden des Abwesen-
den.76 (Die Ernennung eines Verwalters war auch dem Sohne zugelassen, 
D. 14. 3. 5. 18.). Jedoch hat ten solche Verwalter eine Kaut ion zu erlegen u n d 
ihr Wirkungskreis war in eine einfache Verwaltung beschränkt (z. B. schon 
fü r die Auszahlung der dos profecticia sorgte in solchen Fällen der Prä tor).77  

Zur Administrat ion des Vermögens eines Abwesenden war über den 
Kreis der Genannten auch jeder beliebige freie Mann zugelassen, wenn er die 
hierzu nötigen Fähigkeiten besass und die nötige Sicherung gewährte: die Ar t 
einer solchen Verwaltung, negotiorum gestio, sei im römischen Recht eben 
im Interesse der Abwesenden zugelassen (D. 3. 5. I.).78 

Über die negotiorum gestio hier zu sprechen ist überflüssig, der Gegen-
s tand hat eine eingehende moderne Literatur. Mir sei nur einen Gedanken 
anzuregen erlaubt . Die Römer sollen, wie es nach Bruns auch andere meinen, 
nach kurzer Verschollenheit den Tod des Abwesenden fü r erwiesen angenom-
men haben. Der Rhy thmus des Lebens im klassischem Altertum war aber 
langsamer, als der der Neuzeit. Wie wäre es zu erklären, dass bei einem ruhige-
ren Lebenslauf die Angelegenheiten des Abwesenden fü r eine kurze Zeit so 

75 D. 3. 3. 8., 4. 1. 6., 5. 4. 10., 10. 2. 25. 19., 14. 6. 7. 2., 15. 3. 10. pr., 16. 2. 9. 
1., 20. 3. 1. 1., 29. 2. 42. 1., 43. 24. 13. 1., 46. 8. 22. 9., 47. 10. 17. 11., C. 2. 12. 12. 

76 D. 3. 5. 30. 2., 7. 1. 48., 20. 6. 1. pr., 37. 9. 1. 23., 40. 5. 30., 41. 2. 9., 43. 24. 
5. 2. Ver t re tung d u r c h servus publiais D. 46. 6. 2. 

77 I . 3. 22., D. 23. 2. 20., 23. 3. 5. 4., 43. 26. 9., C. 4. 50. 9. 
7 8 B O S S O W S K I : Aneora sulla negot iorum gestio, Bul le t t ino dell ' I s t i tu to di d i r . 

R o m a n o 1929. I I . 1 — 2. 
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vielfacher und entwickelter Verwaltungsmöglichkeiten bedurf ten , welche sogar 
unseren modernen Gesetzen vielfach überlegen sind?! 

D e r Abwesende behielt also sein E igen tum. Auch andere Sachenrechte, 
so servitus (D. 8. 6. 20.), usus (D. 7. 8. 17.), ususfrudus (D. 7. 1. 12. 2., C. 3. 
33. 16. 1 ) , habitatio (D. 7. 4. 22.) konnten ihm erhalten bleiben, ja sie blieben 
ihm in späterer Zeit ausgesprochen auch ohne fortgesetzter Ausübung erhalten. 
E r behie l t auch die an einen Tatbes tand gebundenen Rechte, die der Kriegs-
gefangene verlor, so den Besitz, er konnte in seiner Abwesenheit ersitzen oder 
durch Ver jährung gewinnen. Auch den Besitz zu verlieren ist freilich für den 
Abwesenden möglich.79 

Auch Obligationen standen dem Abwesenden offen. Viele Rechts-
geschäf te , die inter absentes abschliessbar waren, obwohl nur f ü r Nichtanwe-
sende bestimmt,8 0 waren auch dem Verschollenen zugänglich. War nämlich 
das Geschäf t rechtlich tadellos erledigt, f ragte niemand, ob der Abwesende 
auch davon in Kenntniss gesetzt sei.81 Zwar ist das Eingehen einiger Schuld-
verhäl tn isse für die Ver t re te r des Abwesenden untersagt (so z. B. novatio 
C. 8. 5. 2., acceptilatio D . 46. 4. 3., — 11., pignus D. 13. 7. 11. 6.), doch denke 
ich es hier mehr mit Einzelfällen, als mi t einer allgemeinen Tendenz bei der 
Abwesenhei t zu tun zu haben.82 

20. Nicht so leicht zu beantworten ist die Frage, ob dem Anwesenden 
die Erwerbung eines neuen Eigentums oder Besitzes möglich gewesen sei. 
Bei Besitzerwerb war die Vertretung anerkannt . Auch dass der Abwesende 
Geschenke annehmen konnte , ist nahezu sicher. Doch scheinen hingegen post-
klassische .Juristen eine neue Auffassung gehabt zu haben /Davon zeugt Paul 
15. a d Sab. D. 39. 5. 10. Die Stelle ist mehrfach f ü r verdorben gehalten,83 

doch eben für eine Tendenz des nachklassischen oder Jus t in ianischen Rechtes 
b ie t e t es Beweis. Dass es nachklassisch ist, beweist schon der Gegensatz zu 
C. 7. 32. 1. und mehreren Stellen der Digesten: zur Geltung ist diese ant i-
jur is t ische Lösung des Erwerbes wohl nie gekommen.84 

Die meistumstr i t tene Frage des Eigentumserwerbes ist, ob dem Abwe-
s e n d e n eine Erbschaf t zufallen konnte . Die Frage war deswegen so str i t t ig, 
weil der Titel für die Antre tung der Erbschaf t neben dem Erbrechte des 
Abwesenden eben das Überleben des Erblassers gewesen ist. Die Äusserungen 

79 Des Pompon ius A u s n a h m e in D . 41. 2. 25. 1. bezieht s ich n i c h t auf einen E r -
w e r b d u r c h freie P e r s o n e n . D a z u noch D. 41. 2. 9., 43. 16. 1. 22. 

8 9 D. 3. 3. 1. 3., C. 2. 56. 1., F r . V a t . 333. 
81 F ü r gemeinsame Geschäf te sagt d ies Vet . iu r . c. 3. 19., bei e iner societas wi rd 

d e r E i n t r i t t des Sohnes s t a t t des abwesenden Vaters geforder t . D . 17. 2. 16., — 17., 
C. 3. 40. 2. 

82 I n einigen H i n s i c h t e n behande ln d ie Gesetze den Abwesenden bei Geschäf ten 
g e r a d e z u z u v o r k o m m e n d . 

8 3 B O N F A N T E , K R Ü G E R , I I A Y M A N N , L O N G E , B E T T I , I T P . 
84 D. 46. 3. 14. 4., 46. 4. 11., C. 7. 32. J 8 . 53. 6. 
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der Quellen, dass gegebenenfalls n icht das Überleben, sondern der Tod des 
Abwesenden im Rechtsstrei t zu beweisen war, fallen als schwerwiegendes 
Argument fü r die Lebensvermutung in die Waage. 

Unsere Frage ist eine zwiefache: ob man eine Erbscha f t im Namen des 
Abwesenden übernehmen konnte und ob die Antre tung ohne seine nachherige 
Gutheissung gültig gewesen sei. 

Schäffer85 sagt, dass die aditio hereditates keine Stel lvertretung duldet . 
Die bonorum, possessio ist zwar f ü r Abwesende erteilbar, doch muss die rati-
habitio in einer bes t immten Zeit nachfolgen. So sei seiner Meinung nach das 
Gesuch um bonorum possessio eines Verschollenen von Seite des Vertreters eine 
ganz zweck- und erfolglose Handlung . 

Bruns86 leitet aus den Quellen folgende Schlüsse ab: a ) Der nähere 
Erbe schliesst den entfernteren aus. Bis der nähere die Erbschaf t an t re ten 
kann, ist sie ihm zu erhalten.87 In welcher Weise bewiesen werden kann, dass 
der Abwesende noch am Leben sei, kann Bruns, der die Lebenspräsumption 
nicht fü r wahrscheinlich hält (obwohl er «bestimmte positive Aussprüche 
oder sonstige Gründe gegen dieselbe auch nicht findet»), nicht bezeichnen. 
Da er aber den Beweis des Lebens zum Zeitpunkte der Delation als notwendig 
annimmt , muss er sich auch für diesen Fall auf das freie Beweisprinzip berufen. 
Bei der bonorum possessio soll der Zeitablauf den Beweis entbehrl ich gemacht 
haben. (Da jedoch dor Kriegsgefangene auch bei der bonorum possessio seine 
Kinder, solange er am Lehen ist, ausschliesst [D. 38. 2. 4. 2.], war die Frage 
wohl auch hier nicht so einfach!) Jedenfalls, sagt Bruns, scheint man durch 
provisorische Erb i t tungen der bonorum possessio die Er te i lung derselben an 
die entfernteren Erben haben ausschliessen können (D. 38. 15. 5. 1.). 

b) Dass ein suus heres die Erbschaf t auch durch seinen Stellvertreter 
antreten kann, häl t auch Bruns f ü r sicher. Dasselbe gilt auch f ü r Legate.88 

c) Wo die Erbschaf t einer Ant re tung bedurfte, ist die Anwendung der 
Analogien mit feiriosus und eaptivus nicht ohne Bedenken und so bleibt dem 
Abwesenden nur die provisorische bonorum possessio mi t nachfolgender 
ratihabition (D. 37. 1. 3. 7.). Doch hat die provisorische Ant re tung möglichst 
schon die Folgen, dass sie die nächste Klasse der Erben bis zum erwiesenen 
Tod ausschloss, dies zumindest laut Ermessen des Prätors . Bei solcher Warte-
zeit sollen manchmal die Gläubiger die Erbschaft zugeteilt bekommen haben.89 

Meiner Ansicht nach konnte eine Erbschaft im Namen eines Abwesenden 
angetreten werden. Dies scheinen schon die von Bruns angeführ ten Zitate 
der Quellen zu beweisen, welche des Abwesenden Recht zur Erbschaf t aufrecht 

86 Siehe A n m . 28. 
86 Versehollcnheit 109—114 §§ 
87 Wenn dies f ü r den Gefangenen ausser Zweifel stel l t , so f ü r den Abwesenden 

u m so m e h r . Ilie/.u 1). 37. 4. I. 4., 38. 2. 4. 2., 38. (i. 1. 4., 38. 7. 5. t . 
88 D. 3G. 3. 1. 4., — 1. 15. 
89 D . 5. 4. 9., — 10., 29. 2. 6. 4. 
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e rha l t en liessen. Es f indet sich nämlich koine Entscheidung darüber, wie lange 
die E rbscha f t zu erhal ten war und was indes mit ihr geschah. Doch kennen die 
Quollen ausserdem über die Frage noch vielfach Bescheid. 

Die Vertretung des Abwesenden bei Erbschaftsangelegenheiten beweist 
Ulp . ad Ed. D. 3. 3. 39. u n d D. 29. 4. 1. 1. Im pr. von D. 29. 2. 6. finden wir 
G r u n d zum Bedenken, ob das Kind eine Erbschaf t f ü r den abwesenden Vater 
e rwerben konnte, doch die folgenden Teile versichern uns, dass wir die Frage 
be j ahen können. Die Ant re tung des Sohnes, der sonst des Vaters Vermögen 
verwal te te , konnte ohnedies nur vom Vater selbst nichtig erklärt werden. 
E ine Präsumption zugunsten der Rechtmässigkeit der Ant re tung durch 
Familienmitglieder en thä l t 3. eod. t i t . Die Möglichkeit der Antre tung wird 
auch denen zugesprochen, welche es nicht wissen, ob ihr Vater lebt, sie also 
f ü r ihn oder für sich selbst die Erbscha f t übernehmen. Nach Ulp. 60 ad Ed. 
D . 5. 1. 19. pr. wird der Erbschaftsprozess auch in Abwesenheit des Erben 
abgehal ten , und derselbe ist dort zu vertreten. D. 5. 4. 5. pr. beweist, dass 
j e m a n d auch ohne sein Wissen Erbe werden kann. Angesichts des Fragments 
D . 5. 3. 13. 12. kann die Ungewissheit einer hereditates petitio und possessio 
absentis nomine ohne Manda t nicht behaupte t werden. Ulp. 5 ad Ed. D. 5. 
4. 1. 5. erklärt, dass über Leben oder Tod eines Erben nicht gleich entschieden 
werden muss (Paul. 3 ep. Ali. D . 5. 4. 9.). Der Fragment Paulus ' in D. 5. 4. 9. 
e n t h ä l t Kunde über die Verwaltung der Erbschaf t im Namen des Abwesenden: 
es is t sicher, dass die E rbscha f t vom Procurator übernommen wurde. 

Der Sohn konnte nach D. 5. 4. 10. im Namen des Vaters auch eine testa-
mentar ische Erbschaf t , ja auch eine teilweise übernehmen, ohne dass man 
geforder t hätte, er soll beweisen, dass sein Vater den Erblasser überlebte. 
Die ande rn Erben ha t t en dagegen offensichtlich nichts einzuwenden. In diesem 
Fal le muss auch die Nachrichtenlosigkeit eine ziemliche gewesen sein: der 
V a t e r ist vor dem Erblasser gestorben, und bevor dies gemeldet wurde, erfolg-
t en die Öffnung des Testamentes , die Teilung und Übernahme der Erbschaft , 
Einz iehung von Geldern und Administrat ion des Vermögens. D. 29. 2. 30. pr. 
ber ichte t , dass der Va te r eine testamentarische Erbschaf t nach seinem Sohne 
bekam, obwohl dieser sie nicht betreten konnte. Wahrscheinl ich war sie schon 
von ihm verwaltet. Die kaiserliche Entscheidung fü r den Einzelfall bezeichnet 
den Weg der allgemeinen Rechtsentwicklung. Die Ausnahme in D. 29. 2. 90. 
pr . auf den curator ausgesprochen — welcher das Vermögen nur zu verwalten, 
n i c h t aber mindern oder vermehren berechtigt ist —, hebt die Berechtigung 
zur Annahme der adquisitio für Familienmitglieder oder den Procurator nur 
noch aus. Ziehen wir in Erwägung Paul . 2 fid. D. 36. 1. 68. 1. Bei Antretung 
einer vorteilhaften Erbscha f t ist die Evidenz nicht schwer zu beweisen, daher 
k a n n man fü r wahrscheinlich halten, dass vom Procurator die Sicherstellung 
n u r in Ausnahmefällen gefordert wurde: besonders t r i t t einer solchen Deutung 
die Zusammenstellung mi t D. 38. 9 . 1 . 2 . bei: wie straff wird dort die Zurück-
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Weisungsmöglichkeit ohne best immte Willensäusserung des Abwesenden ver-
boten. Das Fragment Scaey. 25 dig. D. 41. 4. 14. liisst auf eine consortium 
heredum zwischen den Brüdern denken. Wenn das aber auch nicht sicher 
ist , können keine Zweifel darüber entstehen, dass in des Abwesenden Namen 
eine Erbschaft , und zwar eine, wo er nicht suus heres gewesen ist, übernommen 
wurde. Der die Verwaltung führende Bruder konnte das Erbgu t sogar ver-
kaufen, und der Käufer nahm es ohne Bedenken an. Nach der Ansicht des 
Ju r i s t en war er dazu auch berechtigt, also könnte ein ähnliches Verfahren nichts 
Ausserordentliches sein. 

Die Annahme einer Erbschaf t durch Vertretung war dem furiosus durch 
D. 29. 2. 52. und 63. zugesagt. Bruns undSacchi wollen hiervon keine Analogie 
f ü r den Abwesenden erlauben. Doch da die oben angeführ ten Stellen, welche 
von der Antretung der Erbschaf t im Namen des Abwesenden als von einer 
selbstverständlichen Tatsache sprechen, uns genügenden Beweis liefern, können 
wir die Tatsache, dass dasselbe dem furiosus ebenso zugesagt wurde, als 
Bekräf t igung unserer Ansicht wahrnehmen. 

Leicht würde es in der Ta t nicht sein, vorzustellen, was mit einer Erb-
schaf t geschah, wenn der Gefangene oder der Verschollene zu erwarten waren, 
doch in ihrem Namen keine Ant re tung der Erbschaf t zugelassen wurde. 
Es sei noch wiederholt, dass gewöhnlich die Familie, die Kinder , die Miterben 
oder die Erben, welche des Abwesenden Vermögen verwalteten, auch die 
ihm zugefallene Erbschaf t ant re ten konnten, und nur in dem Falle, wenn 
andere des Abwesenden Erbrecht in Frage setzten, ein Prozess über die 
Erbscha f t ents tand. 

Die Richtigkeit des obenaufgeführten Standpunktes unters tü tz t der 
Rechtsstrei t der klassischen Jur is ten , welcher darüber ents tand, ob des 
Abwesenden Erbe, der eine Erbschaf t nach dessen Tode, doch noch fü r den 
Abwesenden und nicht fü r sich annahm, bei Wahrnahme des Abwesenden 
Todes causam possessionis sibi ipsi mutare im Stande gewesen war oder nicht. 
Die Meinung, welche dies fü r möglich hielt, erhielt schliesslich die Oberhand. 

In bezug der Antre tung einer bonorum possessio f ü r Abwesende bietet 
Ulp. 39 ad Ed. D. 37. 1. 3. 7. Beweise. Bezüglich der Rat ihabi t ion im Texte 
siehe § 25. Der zweite Teil des Fragmentes ist — in Einklang mit anderen 
Quellen — nicht so zu verstehen, dass des Abwesenden Erben die bonorum 
possessio nicht erlangen können, weil dieselbe nicht auf sie übergehe, nur, 
dass diese die bonorum possessio nicht antre ten können, wenn dieselbe nicht 
auf sie überginge. Für diese Auslegung sprechen z. B. D. 4. 1. 6. und D. 
40. 5. 30. pr. 

Im allgemeinen war also eine Erbschaf t dem Abwesenden zugänglich 
(D. 37. 1. 7.). Was D. 37. 1. 12. betr i f f t , ist diese Stelle bei Bruns ausführlich 
besprochen. Dass daraus die Möglichkeit einer bonorum possessio captivi 
nomine heraustr i t t , ist ihm auch klar. Da aber bei einer solchen die Schwierig-
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kei ten dieselben gewesen wären, wie bei der bonorum possessio des Abwesen-
den, zeugt die Stelle vermi t te l t auch für diese. So auch D. 38. 8. 1. 11. Dass 
nach dem Abwesenden auch auf seine Erben die bonorum possessio wenigstens 
bis zu Ende des klassischen Zeitalters überging, zeigt die Konsti tut ion des 
Sever und Antonin, C. 2. 50. 1. 

Der Abwesende konnte die Erbschaf t antreten, falls er so vertreten war, 
dass man den Ver t re tern die Erbschaf t ohne Bedenken überlassen konnte . 
Ganz zweifellos scheint mir das in jedem Falle, wo der Vertreter auch des 
Abwesenden Nachfolger in ebenderselben Erbschaf t war. (Nach den Quellen 
ohne Zweifel ein bedeutender Teil der Fälle.) H a t der nächste Erbe gegen eine 
An t r e tung Einwand erhoben, musste er, um die Erbscha f t zu erlangen, den 
Tod des Abwesenden beweisen: allerdings war er in einem solchen Falle, wo 
die Erbschaf t im Namen des Abwesenden angetreten wurde, im Stande, die 
Sicherung seiner Rechte zu fordern.9 0 

Die oben geschilderte Auflassung wird durch die Regeln der tes tamen-
tarischen Freilassung un te rs tü tz t . Die Sklaven erlangten die ihnen im Testa-
men t zugesagte Freiheit auch in Abwesenheit des Erben, sie werden in dessen 
Namen freigelassen und das SC Dasumianum sicherte dem Abwesenden die 
Rechte des patrónus. I m Prozesse wird die Vert re tung des Abwesenden zuge-
lassen und sein P a t r o n a t wird auch (obwohl er diese in Abwesenheit erwarb), 
auf seine Erben übertragen. 9 1 

Diesbezüglich sei hier erwähnt , dass fü r einen Sklaven — wenn er auch 
reipublicae causa absens nie abwesend sein konnte — (D. 50. 17. 211.), eine 
iusta causa absentiae zu beweisen möglich war, und solch einer konnte auch 
in seiner Abwesenheit freigelassen werden.92 Es steht in D. 40. 5. 4. 4.: potest 
dici exemple a d it a e hereditatis competere libertatem etiam. 
àbsentibus. Diese — weder nachklassischen, noch sonstwie eingeschalteten — 
Worte zeigen, dass die aditio hereditatis eines Abwesenden selbständiger 
gewesen ist, als die libertatis competentia, wovon uns jedoch ganz sichere 
Äusserungen der Quollen in Kenntn is setzen. 

21. Die Regelung der römischen Abwesenheit f a n d ihre Ausbildung im 
Prozessrecht. (Siehe die Definitionen.) Die Erklärung f ü r diesen Entwicklungs-
unterschied mit dem modernen Recht liegt in der schon öfter besprochenen 
Konstrukt ion der römischen Familie. 

Von der Regelung einer Abwesenheit in ältestem Prozesse der legis actio-
nen kann nach allgemeiner Auffassung keine Rede sein, oder hesser gesagt 
f üh r t e dieselbe immer zu einer Verurteilung. Die allgemeine Prozessregel im 
Zeitalter der Republ ik war, dass niemand durch seine Abwesenheit einen 

9o D 29. 2. 3. 4. 69. 
" i D . 40. 5. 61.4, — 5., — 28., — 29., — 30., — 36. 1. 
92 F ü r den Sk laven selbst wie f ü r seine N a c h k o m m e n w a r dies von B e d e u t u n g . 

D . 40. 5. 1., — 4., 3., — 30. 
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anderen benachteiligen berechtigt sei. Ausnahme von dieser Regel bildeten 
in späterer Zeit, doch schon im tu s civile anerkannl , die reipublieae causa 
absentes (§ 3.). Prozessrechtlich bedeutete dies fü r den absens reipublieae 
causa, dass gegen ihn kein Verfahren zu eröffnen war.93 Wurde solch eines 
abgehalten, war der Rechtsspruch ungiltig.94 Verlor der reipublieae causa 
Abwesende ein Recht infolge seiner Abwesenheit oder war ihm durch diese 
ein Schaden zugekommen, wurde ihm vom Prä to r auch nach Ablauf der 
gesetzlichen Fr is ten der Rechtsweg einer restitutio in integrum gesichert. 

22. Die wahre Ausarbeitung der Rechtssätze fü r Abwesenheit ist durch 
das prätorische Recht geschehen. Wie schon erwähnt , begann die Entwicklung 
mit der Gleichstellung der absentia reipublieae causa und ex iusta causa. Bezüg-
lich der Stellung des Abwesenden im klassischen römischen Prozess können 
wir folgenden Überblick gewinnen: 

a) Absens defensus, der in jeder Hinsicht vertretene Abwesende.95 

E r wird im Prozess den Anwesenden gleichgestellt. 
b) Absens, der einen defensor fand, welcher ihn zwar nicht ver t r i t t , 

doch verteidigte. Falls der Verteidiger als Grund der Abwesenheit Gefangen-
schaft oder eine iusta causa aufbr ingen konnte, ward dem Gegner zwar eine 
provisorische addictio rei oder missio in bonis, nie aber die venditio bonorum 
zugesagt und überhaupt die Möglichkeit der Rest i tut ion zu Gunsten des 
Abwesenden auf recht erhalten.96 Beweist der defensor für die Abwesenheit 
eine reipublieae causa, so folgt auch keine provisorische Sieherstellung des 
Gegners, ausgenommen wenn jener Gegenbeweise fü r dolus malus aufbr ingen 
kann. 

c) Absens indefensus, welcher im Prozesse nicht einmal verteidigt 
wurde, (legen diesen gab der Prä tor gleich die Addiktion oder Immission. 
Auch folgte eine bonorum venditio. Der Abwesende ha t t e aber Rest i tut ions-
möglichkeit, wenn er nach seiner Rückkehr iusta causa absentiae beweisen 
und den Mangel der Vertretung genügend entschuldigen konnte.97 

d) Latitans und dolo malo absens, die, vorausgesetzt, dass sie als solche 
vom Gegner über führ t wurden, jedes Recht auf irgendeine Bevorzugung oder 
naehherige Rechtshilfe verloren. 

e) Gegen Vorteile, die jemand ungebührend oder rechtswidrig eben 
durch seine Abwesenheit erreichen konnte, verspricht das Edikt unbedingt 
Rechtshilfe.98 

93 D. 48. 5. 16. 1. 
94 D. 48. 5. 16. 2. 
»5 Frei l ich genüg te im Prozess eine Ver t r e tung , welche den Forderungen dos 

Pi ozessgegners e n t s p r a c h . 
98 Der Gegner konn te zur Sichers te l lung wohl ve rp f l i ch t e t werden. 
9 ' Über d ie Res t i t u t ion D. 4. I. 6., — 7., 4. 6., 10. 2. 44. 2., 21. 2. (>(>. I., 39. 2. 

15. 22., 43. 24. 15. (i., C. 2. 50. 2., — 3. 
J 8 D. 4. fi. 21., 42. 4. 7. 1. 
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23. I m prätorischen Verfahren wurde der unverteidigte Abwesende 
schon in iure für besiegt erklärt . Die Sicherstellung des Gegners erfolgte k r a f t 
der prätorischen Machtstellung, des impeirum. In der extraordinaria cognitio 
wurde der Prozess auch in Abwesenheit des Beklagten weiter ge führ t (auch 
wenn gar keine Ver t re tung s ta t t fand) . Nach dreifacher Vorladung in ius wurde 
das endgültige Edikt erlassen: das Verfahren in iudicio wurde abgehalten 
und der abwesende Beklagte konnte sogar den Prozess g e w i n n e n . " Die 
Abwesenheit des Klägers beendete den Prozess.100 Anfangs gab es auch keine 
Möglichkeit, so einen Prozess nochmals zu beginnen. Nach Ulpians Ansicht 
war aber nur die For tse tzung des Prozesses unmöglich, ein neues Beginnen 
zugelassen (D. 5. 1. 73. 2.). Freilich war solch ein neuer Beginn nicht ohne 
Schwierigkeiten. Die Möglichkeit dazu wurde nach Ermessen der Behörde 
nur demjenigen eröffnet , der schuldlos dem Verfahren ferngeblieben ist 
(D. 5. 1. 73. 3.). 

Nach Wenger101 war gegen den im Prozesse Abwesenden eine missio in 
possessionem und venditio bonorum immer angeordnet, wenn er unverteidigt 
war oder verlor und nicht erfüllte. Eine Ausnahme war im klassischen Recht 
einzig f ü r den absens reipublicae causa ges ta t te t und diese wurde erst durch 
Iust inian auf andere ex iusta causa Abwesende ausgedehnt. Rest i tu t ions-
möglichkeit hat te nach ihm auch nur der absens reipublicae causa. Dies sei 
r ichtig f ü r die Ausnahmestellung, welche eine bonorum venditio gegebenen-
falls verhinderte, doch die Möglichkeit einer Resti tut ion zu Gunsten des 
Abwesenden hat das klassische Recht schon sicherlich gekannt.1 0 2 I n I). 4. 
1. 7. pr . bringt Marcianus eine nicht verdächtige Anordnung des Kaisers 
Anton inus Pius. Diese spricht wahrscheinlich den allgemeinen S t a n d p u n k t 
des klassischen Rechtes aus: ha t te doch schon der Abwesende die bessere 
Stel lung intra dominium verloren und die Last des Beweises übernommen. 
Es wäre nicht billig gewesen, wegen seines Versäumnisses nun seinen Gegner 
auch bei erwiesener rechtloser oder rechtswidriger Handlung zu schlitzen. 
Diesen S tandpunkt scheinen auch andere Fragmente zu bestärken, so D. 21. 
2. 55. und D. 49. 1. 14. 1. Beide Texte sieben die Resti tut ionsmöglichkeit 
zu Guns ten der Abwesenden fest, sie sind auch beide des klassischen Zeital-
ters eigen. Vielleicht noch mehr überzeugend ist das Zeugnis des Celsus 
Responses in D. 42. 4. 7. 17. Der Ra t , nur den Besitz des gebührenden Grund-
stückes, nicht aber die missio in bonis absentis zu fordern, will offenbar mit 
einer gerechten und gemässigten Forderung die Möglichkeit der Res t i tu t ion 

99 D. 5. 1. 68 — 73., C. 7. 16. 40., Gegen absens reipublicae causa war so ein Ur-
tei l ung i l t ig D. 42. I . 54. 

100 [ici Ju s t i n i an auch ein Prozess in Abwesenhei t des Klägers oder beider Teile 
mögl ich (C. 2. 58. 2. 11 — 12.) 

101 Ins t i tu t ionen des römischen Zivilpiozessrechts IV. 23 §. I I . 1 — I I I . 
102 Die Verschärfung der Gesetze gegen Abwesende unter J u s t i n i a n passt auch 

mit so e iner Neuerung nieht gut zusammen. 
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von vornherein vereiteln. Unsere Behaup tung unters tützen auch zwei Konsti-
tut ionen Diocletians, C. 7. 56. 4. und C. 7. 60. 2. Wir könn ten noch mehrere 
Quellen als Beweis auführen.1 0 3 Die Konst i tu t ion Alexanders, welche gegen 
die Rest i tut ion zu Gunsten des Abwesenden eine Ausnahme in favorem Jiber-
tatis anordnet , un te r s tü t z t damit auch die allgemeine Giltigkeit des ersteren 
(G. 7. 16. 4.). Sätze des Edictkommentares von Ulpian104 berichten darüber, 
dass hauptsächlich der Verkauf der Güter des fraudationis causa iatitans 
erfolgte. Das Verfahren gegen Iatitans ist durch die Quellen auch sonst vielfach 
bestätigt: der hauptsächliche Unterschied zwischen dem Verfahren gegen 
den absens indefensus unci den fraudationis causa Iatitans kann sich doch 
nur darin finden, dass fü r letzteren keine Rest i tut ion möglich war.105 

Neben der ediktalen Rechtshilfe gegen abwesende Gegner erbrachten 
auch die Kaiser der klassischen Periode Konst i tut ionen, welche für Rechts-
entscheidung gegen Abwesende (durch die schon e rwähnte extraordinaria 
cognitio) eine Möglichkeit gaben. So die Konst i tut ion des Pius, welche die 
strengen Anordnungen Hadrians zwar milderte, doch nicht gänzlich aufhob.1 0 6 

Im allgemeinen müssen wir annehmen, dass gegen den unverteidigten Ver-
schollenen ebenso, wie gegen jeden Abwesenden verfahren wurde. Die Lebens-
vermutung machte die Stellung des Abwesenden sogar schwieriger, als z. B. 
diejenige des Gefangenen war. Doch konnte man die Lebensvermutung — 
wie schon erwähnt — nur durch einen so energischen Schutz der durch dieselbe 
verletzten Interessen aufrecht erhal ten. 

24. Die Entwicklung der prozessuellen Vertretung des Abwesenden war 
von zwei Faktoren beeinf'lusst. Einerseitz vollzog sich die Auflösung oder 
wenigstens die Lockerung der Rahmen der altrömischen Familie, durch welche 
die inneren Angelegenheiten derselben immer mehr vor die Öffentlichkeit 
gebracht wurden und ein amtliches Einschreiten in dieselbe nötig machten. 
Anderseits nahm der Staatsapparat in Verwickelung und Ausdehnung immer 
zu und die Pr iva tautonomie der Famil ien wurde immer mehr durch eine 
Staa tsautor i tä t ersetzt . Dieser Entwickelungsprozess dauer te f ü r den S t a a t 
mindestens 500 J ah re , bezüglich der Familie nahezu 1000. Von dieser langen 
Entwickelungsperiode f inden sich nur fü r die verhältnismässig kurze Periode 
des klassischen Rechts Urkunden, und auch die sind von den nachfolgenden 

103 D. 4. 6. 21. 2., 39. 2. 15. 22., — 19. pr . , C. 5. 58. 2., 7. 43. 3., die ersten beiden 
aber sind einer In te rpola t ion s ta rk verdächt ig , so dass diese als Beweise neben der Ab-
s t a m m u n g der Rechtshi l fe aus klassischer Zeil nicht ohne Bedenken zu gebrauchen 
sind. 

104 D . 42. 4. 7. 1 — 2 — 17. Teilweise interpoliert , R U D O R F F : Vormundschaf t , 
157. 

705 D. 4. fi. 4., — 5., — 21. 2., 5. I. 73. 3., - 75., 42. 4. 2., 42. 5. 35., 49. 1. 14. 
I., C. 2. 12. 12. 1., 7. 65. I. 

706 C. 7. 43. I. dazu D. 4. 6. I. pr., — 30., — 31., operis novi nuntiatio und cautio 
damni infecti waren selbst gegen absens reipublicae causa zugelassen, D. 39. 1. 1. 5., 39. 
2. 9., — 15. 22. 
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J a h r h u n d e r t e n und der Kodifizierung willkürlich ausgewählt , gesammelt 
u n d umgestaltet worden. So ist es kein Wunder, dass uns die Entwicklungs-
s tu fen der Vertretung des Abwesenden — so auch des Verschollenen — noch 
lange nicht klar sind. So viel steht aber fest, dass eben bei der Vertretung des 
Abwesenden das römische Recht — sonst jeglicher Ver t re tung abgeneigt — 
eher zuvorkommend war und die grossen Fortschri t te , welche das Edikt des 
praetor peregrinus, später die Edik te der Provinzialbehörden in dieser Hin-
s icht einführten, in bedeutendem Teile dem Stadtrecht Roms einverleibte. 
Die führende Stellung des Provinzialrechtes beweisen uns die Papyri , die im 
Zei ta l ter des Prinzipates die unmit te lbare Vertretung schon als allgemein 
geltendes Recht erwähnen.1 0 7 Es liegt nahe, zu behaupten , dass eben der 
praetor peregrinus und die Provinzialbehörden zuerst und in grösserer Zahl 
mit Verschollenheitsfällen, die durch keine Gefangenschaft ents tanden, zu t un 
ha t t en , und da in diesen Fällen die römische Familie die Angelegenheiten des 
Verschollenen nicht im Kreise ihrer Pr ivatautonomie besorgte, mussten die 
Behörden ifgendeihe Lösung ausarbei ten. Diese war — da die gesetzliche 
Lebensvermutung niemals verletzt oder aufgegeben wurde — die unmit te lbare 
Vertretungsmöglichkei t durch einen Procurator, zu welchen man dann die 
in den Angelegenheiten des Abwesenden am meisten interessierte Person 
ode r Personen zu ernennen bemüht war. 

25. Die amtliche Fürsorge des Prä tors und der Provinzialbehörden f ü r 
Abwesende kommen in den Quellen so häufig vor, dass es nur zu leicht zu 
vers tehen ist, wenn Bruns und andere die ganze Frage als eine gesetzlich 
ungeregelte den Machtbefugnissen eben dieser Beamten unterstellen. Wirklich 
h a t t e n diese einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der gesetzlichen 
Regelung und juristischen Ausarbei tung der Abwesenheit. Ganz freie Hand 
— wie es aus den bisherigen Auseinandersetzungen hoffentlieh zu ersehen 
ist — hatten sie aber nicht . Die Todeserklärung eines Abwesenden infolge 
seiner langdauernden Abwesenheit und der Nachrichtenlosigkeit über ihn 
auszusprechen — noch dazu in möglichst kurzer Zeit, wie auch die Genannten 
es denken — war bei Bestehen einer gesetzlichen Lebensvermutung unmöglich. 
Woll te jemand den Tod eines Abwesenden beweisen, s t and es dem Ermessen 
in iure frei, seine Beweisgründe fü r genügend zu halten und zur Erör terung 
ihrer Wichtigkeit den Prozess zuzulassen oder auch das Ansuchen wegen der 
ungenügenden Beweise von vornherein abzulehnen. Die Behörden der klassi-
schen Periode konnten nach Anordnungen des Rechtes und ihrer Edikte die 
Ver t re tung des Abwesendes im Prozesse entweder ohne weiteres zulassen oder 
Bedingungen fü r dieselbe feststellen und eine solche auch ablehnen. Endlich 
h a t t e n sie für Rechtshilfe gegen ungebührliche Vor- oder Nachteile der Ab-

107 Siehe W E N G E R 8 9 . 5 1 . 



Z U R F R A U E D E R V E R S C H O L L E N H E I T I I I R Ö M I S C H E N R E C H T 1 2 9 

wesendcn zu sorgen, was mittels der Resti tutionen geschah, in deren Aus-
arbei tung der Prä tor und die Provinzialbehörden eine grosse Rolle spielten.108 

Anderseits wurde in der Kaiserzeit die Sorge f ü r das verlassene Ver-
mögen und für die verlassene Familie immer mehr dem prätorischen und 
präsidisehen Wirkungskreise zugewiesen. Diesbezüglich ha t t en die Beamten 
nahezu freie Hand , bei der Ernennung des Verwalters, so wie in der Aufsicht 
über dessen Tät igkei t . Die Aufsicht wurde freilich zumeist von den unter-
geordneten Behörden ausgeübt, welche machmal auch ihren Mitgliedern Ver-
wal tung und Vert re tung anvert rauten. 1 0 9 In solchen Fragen ward von den 
Behörden — vielleicht ein Rest alter gentiler Fürsorge — der R a t der Ver-
wandten, Freunde und Nachbarn zugezogen. 

Doch wenn auch die Einzelfälle der Verschollenheit in dem umschriebe-
nen Kreise von den Behörden abhingen, wurde durch einzelne Rescripten und 
auch durch Konsti tut ionen die Regelung der Abwesenheit und der Verschollen-
heit im Zeitalter des Prinzipates vielfach entwickelt. Schon das Ed ik tum 
Perpe tuum enthielt diesbezüglich Neuerungen, die selbst Hadr ian , mehr aber 
noch Antoninus Pius ergänzte.110 Die Äusserungen der Rechtsquellen bezüg-
lich der Response des letzteren sind so zahlreich, dass man sogar in Versuchung 
kommt, sie zu einem Ganzen zusammenzufügen. Wenn das aber auch nicht 
mi t wissenschaftlicher Best immthei t möglich ist, kann man doch feststellen, 
dass eben unter diesem Kaiser und seinen unmit telbaren Nachfolgern die 
Regelung der bevorzugten Abwesenheit ihre Abfassung bekam. 

26. Dass die juristische Li te ra tu r zur Ausarbeitung dieser Regelung ihr 
Möglichstes beitrug, ist aus den Vorgehenden nicht schwierig festzustellen. 
Hier sei noch eine Frage zu prüfen, welche die Stütze aller modernen Forscher 
zu sein scheint , die eine Todeserklärungsmöglichkeit behaupten oder wenigstens 
e ine Lebensvermutung verneinen. 

Viele Response der römischen Jur i s ten und auch manche Konsti tut ionen 
sprechen davon, dass die Verfügungen der Vertreter des Abwesenden, die durch 
sie vollzogene Tätigkeitsakte usw. einer nachherigen Genehmigung des 
Abwesenden bedürfen.1 1 1 Falls diese Genehmigung des Abwesenden ein 
wesentlicher Teil all dieser Rechtsgeschäfte war, war eine Ver t re tung des 
Verschollenen nicht möglich, da doch mit seinem Tode oder mit Ablauf der 
Lebenspräsumption alle die in seinem Namen ausgeführten Rechtsgeschäfte 
f ü r ungiltig und nichtig erklärt werden mussten oder auch ohne Erklärung 
nicht ig geworden sind. 

1»« c . 4. 32. 6., 5. G3. 1., 7. 43. 4. 
109 D. 2G. 5. 19. pr . 
110 Gai 1. 1. 93. A n m . 33. D a z u noch mehre re der z i t ie r ten T e x t e . 
" 1 D. 3. 3. 75., 5. 3. 13. 12., 20. 3. 1. 1., 23. 3. 5. 1., 24. 3. 22. 3., 36. 1. 68., 37. 

1 . 3., 38. 9. 1., 39. 1. 5. 18., — 13., 44. 3. 14. 4., 46. 2. 22. 

9 A c t a A n t i q u a V T I I / l — 2 . 
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In vielen Quellen spiegelt sich eben der entgegengesetzte Gedanke der 
Ju r i s t en . Doch auch die Quellen, soweit sie eine ähnliche Behauptung zu un te r -
s tützen scheinen, sind erst näher zu überprüfen. 

Was war die Hauptschwierigkei t bei Vertretung eines iusta causa Abwe-
senden ? Das, dass er t ro tz dieser Ver t re tung nach Ermessen des P rä to r s 
eine Resti tutionsmöglichkeit aller fü r ihm nachteiligen Rechtsgeschäfte 
besass, falls der Nachteil infolge seiner Abwesenheit und ohne seine Schuld 
en ts tand . Die Wirkungen einer solchen Resti tutionsmöglichkeit auf die 
Rechtssicherheit zu verringern war die nachherige Genehmigung berufen: der 
Gegner war auf seinen Wunsch bis zu einer solchen sicherzustellen. Dass jedoch 
nicht die nachherige Genehmigung die Rechtsgeschäfte der Vertreter giltig 
machte , zeigt die zeitliche Abgrenzung der Resti tutionsmöglichkeit: man 
konnte eine solche nur innerhalb eines Jahres nach der Rückkehr des Abwe-
senden einreichen. Wären die Anordnungen und Rechtsgeschäfte des Ver-
t reters ohne ausgesprochene Genehmigung nichtig, dann wäre es nach der 
regula Catoniana unmöglich, dass sie bloss durch den Zeitablauf zur Giltigkeit 
gelangen konnten. Die nachfolgende Genehmigung setzte die Anordnungen 
des Vertreters nicht in K r a f t , sie machte diese nur unanfechtbar . 

27. Bis zum Beginn des I I I . Jahrhunder tes f inden wir im römischen 
Rechte eine Richtung geltend, welche den Schutz der Abwesenden immer 
erweitert , bis er zuletzt zur oben geschilderten Vollkommenheit gelangt.112 

Diese allgemeine Giltigkeit der Verteidigung des Abwesenden ist in der heutigen 
Li te ra tu r zwar dem justinianischen Rechte zugeschrieben,113 doch beweisen 
die Quellen im Gegenteil, dass im IV. und V. J h . dieser R ich tung eine entgegen-
gesetzte Auffassung ein Ende bereitete. So f inden sich zwar in dem C. I . C. 
die Ausnahmen und Verfügungen zu Gunsten des Abwesenden, doch die 
hinzugekommenen Gesetze der letzten Kaiser sind von einer ganz anderen 
Auffassung durchdrungen. 

Die Konst i tut ionen der Kaiser Theodosius und Jus t in ian , die dem 
Abwesenden Rechtshilfe zusagen, tun es nur zu Gunsten der absentes rei-
publicae causa,114 es erfolgt also eine Einschränkung, keine Ausdehnung der 
Rechtshilfe. Diese Rich tung beweisen die Konst i tu t ionen des Theodosius, 
Zeno und Just inian, welche die Staa tsämter und Würden den Abwesenden 
vorenthielten.1 1 5 

Es finden sich auch bei Jus t in ian einige Gesetze, die im Interesse des 
Abwesenden gebracht sind: so N. 1. 4. gegen den Besitzverlust des absens 

112 Die letzten E rgänzungen von Diocletian und Cons tan t in (u. A. C. 7. 35. 4., 
8. 5. 1., 9. 24. 1.) 

1 1 3 z . B . WENGER, s i e h e i n 4. 17. 24 . 
114 C. 2. 52. 7., 11. 58. 5. 2. Ers teres forder t s t a t t iusta causa eine légitima causa: 

nicht genug, dass die Abwesenhei t keine rechtswidrige ist, wie i m klassischen R e c h t ; 
sondern sie muss gesetzlich sein. 

115 D. 50. 1. 13., C. 2. 7. 29., 12. 7. 2., 12. 17. 3., 12. 42. 2. 
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und captivus, C. 3. 33. 16. 1. gegen Verlust des usus fructus durch Abwesenheit , 
C. 7. 31. 1. über die longi temporis praescriptio. Doch die bedeutende Mehrzahl 
ist anderer Art . C. 1. 4. 31. u n d 7. 40. 2. bieten eine neue Möglichkeit des 
Einspruches gegen das Ersitzen durch Abwesende. C. 2. 58. 2. 3. verschär f t 
die Tätigkeitsbedingungen des Procura tor absentis. C. 3. 1. 13. en thä l t s trenge 
Anordnungen gegen den absens indefensus: er muss die Kosten des Prozesses, 
auch wenn er diesen gewinnt, bezahlen und falls er verliert, ha t er zur Neu-
aufnahme, Rest i tu t ion oder Entschuldigung keine Möglichkeit. Diese Best im-
m u n g lautet f ü r die nach drei J a h r e n endgültig abgeschlossenen Prozesse, 
doch auch sonst wird eine Neuaufnahme erschwert (C. 3. 1. 15.). Einen Beweis 
der neuen Richtung bietet der Ausdruck des C. 4. 1. 12. 4.: пес absentes nos 
fugiunt sed etiam eos huic legi subiugamus. Endlich t r i t t sogar die favor libertatis, 
sonst so allgemein gefördert, in den Hintergrund gegenüber der Benachtei l igung 
der Abwesenheit (C. 7. 17. 1. 2.). 

Freilich bleiben hei Jus t in ian las t alle hier besprochenen alten Rechts-
sätze geltendes Rech t . Doch die Pandek ten waren schon fü r seine Zeit allzu 
schwerfällig zu handhaben, und wir müssen uns hüten, diesen, der R ich tung 
der Novellen und Konstitutionen des Kaisers gegenüber, überwiegende Bedeu-
tung beizumessen: in Just inians Zeital ter waren doch seine Gesetze in ers ter 
Reihe geltendes Rech t . 

28. Unwillkürlich fragen wir: warum dieser Umschwung, den die 
Beurtei lung der Abwesenheit vom I I . bis zum VI . Jah rhunder te zeigt? Wir 
haben es doch gewiss nicht mit einer kaiserlichen Laune zu tun . 

Wenn man in der Rechtsfähigkeit den politischen Ausdruck dessen 
e rkennt , wer als Mitglied der wir tschaf tenden Gemeinde bet rachte t wird, 
k a n n man sagen, dass die Regelung der Beendung der Persönlichkeit im Rech te 
Ausdruck der allgemeinen Auffassung dessen ist, wie lange jemand als einer 
Gesellschaft angehörig betrachtet wird. Für eben diese Auffassung br ingt uns 
das Verschollenheitsrecht wichtige Beweise. 

Wie die vorliegende Abhandlung darzustellen versuchte, können 
wir in der Entwicklung der Behandlung der Verschollenen im römischen Rech t 
drei voneinander verschiedene Richtungen erkennen. Die Erste fäl l t mit der 
Per iode der alten Bauernwir tschaf t zusammen. 

Der Römer s tand neben dem Pf luge oder an der Grenze mit dem Sehwert 
in der Hand und konnte mit Bürgern, die in der weiten Welt wander ten , 
nichts anfangen. Wer die Stadt verlässt , hört auf Subjekt des römischen 
Rechtes zu sein. Doch die Kraft desselben Bauernstaates liegt in der Zahl 
seiner Bürger. Sogar mi t Gewalt wird diese immerfort vergrössert. Und so ist 
es leicht zu verstehen, dass, wann immer ein verschollener Bürger he imkehr t , 
er wieder in seine a l ten Rechte eingesetzt wird, seinen Platz in der al ten 
Familien- und Gentilgemeinschaft e inn immt , als hä t te er diese nie verlassen. 

9* 
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Dies ist, neben den schon erwähnten prakt ischen Möglichkeiten, der tiefere 
Sinn des ins postliminii. 

Die expansive imperialistische Handelsmacht , zu der sich die Bauern-
s t ad t im V. und VI. J h . der Republik entwickelte, fand ihr Gedeihen im Handel, 
Verkehr mit fremden Völkern, Auskundschaf tung, Einverleibung und Aus-
b e u t u n g der Welt. W ä h r e n d für die grobe Arbeit dem Römer der führenden 
Klassen viele Hände zur Verfügung standen, widmete dieser sich zielhewusst 
jenen angeführten Aufgaben. Darum die vielen Abwesenheitsfälle, darum auch 
die zuvorkommende Regelung derselben, die in den ersten Jährhunder ten 
vor u n d nach Gh. ihre Ausarbeitung und im Zeitalter der pax Romana ihre 
entgül t ige Feststellung — von Traian bis Caracalla — fand. 

Das alte Bauerns tadt reeht , welches keine internationale Verbindung, 
sondern nur Feindschaf t , keine Abwesenheit der Bürger, sondern trans Tiberim 
fü r diese nur Sklaventum kannte, war durch die grossartige Entwicklung der 
wareproduzierenden u n d handeltreibenden Sklavenwirtschaft in ein Recht 
umgesta l te t , welches eben diese Interessen der reisenden, handeltreibenden, 
Entdeckungsfahr ten unternehmenden Bürger aufs Beste sicherte. Die Lebens-
ve rmutung , die Ver t re tung des Abwesenden, die Bevorzugung derselben 
waren fü r diese Wir t schaf t sozusagen notwendig.1 1 6 

Diese Einr ichtung der römischen Wir t schaf t zerfiel jedoch nach der 
Blütezei t der pax R o m a n a im I I I . und IV. J h . gänzlich. Grund der Volks-
wi r t schaf t des Reiches war nicht mehr der Handel mit f remden Völkern, auch 
n i ch t die mit Sklavenarbei t betriebene Grossgrundwirtschaft , sondern die 
Kleinlandwir tschaf t der coloni und das kleine Gewerbe. Diese Hessen die lange 
Abwesenheit ohne Schaden der Wir tschaf t nicht mehr zu. Auch war es fü r 
den grössten Teil der römischen Bürger mit dem langen Kriegsdienste zu 
Ende : Barbarensöldner verteidigten die Grenzen Just in ians . 

Die Abwesenheit eines Bürgers war nicht mehr wünschenswert, auch 
n ich t nutzbringend, sondern eher nachteilig. Das Recht, dem es daran lag, 
die Kolonen und P ä c h t e r ans Land zu binden, bevorzugte die Abwesenheit 
im allgemeinen nicht mehr. Doch der Hauptgrundsa tz des Rechtes für Ver-
schollenheit änder te sich nicht: die Lebensvermutung war bis zu den Zeiten 
J u s t i n i a n s ein Grundgedanke des römischen Rechtes, welches darum auch 
keine Art der Todesvermutung oder der Todeserklärung während seiner En t -
wicklung kannte. 

116 Die W a h r h a f t i g k e i t dieser A u f f a s s u n g u n t e r s t ü t z t es, dass Ju l iu s Caesar , 
a l s e r die K l o i n g r u n d w i r t s c h a f t in I ta l ien wieder zurückzuste l len und d e m Kle inbauern-
t u m neues Leben e inzuf lössen bemüht war , es j e d e m römischen Bürger von 20 —40 J a h r e n 
gese tz l ich un te rsag te , m e h r als 3 J a h r e von I t a l i e n abwesend zu sein. E r sah also in 
d e r bevorzug ten Abwesenhe i t auch einen F a k t o r des neuen Wir t schaf t s sys tems . (Momm-
son: Römische Gesch ich te V. 11.) 
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METHODISCHE BEMERKUNGEN ZUM STUDIUM 
DER KOLLEGIEN IM DONAUGEBIET 

Belichte über Kollegien, in denen sieh zur Zeit des römischen Kaiserrei-
ches ein bedeutender Teil der städtischen Bevölkerung vereinigte, sind in Lite-
r a tu r t ex ten , juristischen Sammlungen und Inschr i f ten 1erhal ten geblieben. Beim 
Studium der historischen Entwicklung und der Aufgaben des römischen Ver-
einswesens ist es erforderlich, stets den unterschiedlichen Wert der einzelnen 
Quellengruppen zu berücksichtigen. Sowohl die L i t e ra tu r t ex te als auch die 
juristischen Sammlungen spiegeln vor al lem die verailgemeincite E r fah rung 
ant iker Schriftsteller und Jur is ten hinsichtlich der Tätigkeit römischer Vereini-
gungen wider. Die durch eine Analyse dieser A i t von Quellen gewonnenen 
Er fahrungen sind von allgemeinerer Gült igkei t und erfassen in den Hauptzügen 
den gesamten Charakter lind die gesamte Entwicklung der Korporat ionen zur 
Zeit des römischen Kaiserreiches. Die Inschr i f ten enthal ten unmit te lbare Anga-
ben über die Zeit, in der sie ents tanden, entweder auf Wunsch von Einzelnen 
— Mitgliedern einer dieser Vereinigungen — oder auf Grund der Entscheidung 
der Kollegien als Ganzes. Die epigraphischen Denkmäler sind häufig beschä-
digt und deshalb ist ihr Inha l t nur noch biuchstückweise vorhanden. Hierbei 
darf nicht ausser acht gelassen weiden, dass die Inschrif ten sich bis in unsere 
Zeit im allgemeinen nur zufallsweise e rha l ten haben. Die als Belege dienenden 
Inschrif ten, die verschiedene Einzelheiten aus dem Lehen der Kollegien fest-
hal ten, ermöglichen einerseits eine recht glaub würdige Vorstellung von der 
Tätigkeit der Vereinigungen im römischen Imperium, andererseits jedoch sind 

1 In seinem die römischen Berufsvereine behandelnden Grundwerke — E t u d e his to-
r ique sur les corporat ions professionnelles chez les Romains depuis les origines j u squ ' à 
la chute de l 'Empi re d 'Occident , I (1895), I I (1896), III (1900), IV (1900), Louva in 
(weiter abgekürz t W A L T Z I N G , Corporations) — h a t J . P. W A L T Z I N G die in den L i t e r a tu r -
quellen en tha l tenen Mittei lungen, die Angaben der römischen Ju r i s t en sowie die in seiner 
Zeit zur Verfügung s tehenden Inschr i f ten zusammengebracht, u n d erk lär t . — Die Papyr i , 
welche über die Kollegien im römischen Ä g y p t e n zahlreiche Zeugnisse bieten, wurden 
von M. SAN NICOLO: Äegyptisehes Vereinswesen zur Zeit der P to lemäer und Römer , 
I (1913), I I (1915), München bearbei te t . In le tz ter Zeit h a t sich R . T A U B E N S C H L A G : 
The Law of Greco-Roman Egyp t in the L igh t of t he Papyr i 332 B.C. — 640 A. D., Wur-
szawa 1955s (besonders siehe S. 57—65, 644—658) mi t der Unte rsuchung der ägypt i schen 
Vereinigungen beschäf t ig t . Wegen der abweichenden Themat ik und des spezifischen 
Charakters dieser Quellen war es nicht no twendig die papyrologischcn Belege zu bi lüek-
sichtigcn. 
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die aus den erhal ten gebliebenen epigraphisclien Angaben gewonnenen Erkennt-
nisse im wesentlichen zufällig und manchmal sogar bruchstückhaf t . Die sich 
auf Grund des S tudiums der Inschrif ten ergehenden Schlussfolgerungen sind 
daher von beschränkterer Gültigkeit2 und beleuchten eher die spezifischen 
Merkmale der einzelnen Vereinigungen. Bei der Er läu te rung des römischen 
Vereinswesens muss daher die Verschiedenartigkeit der Quellen in Bet racht 
gezogen und ein dementsprechendes Arbei tsverfahren gewählt werden. 

Das Interesse f ü r das Studium der Kollegien zeigt sich unter Historikern 
und Jur i s ten berei ts seit einigen J ah rhunde r t en . 3 -Jedoch ers t im XIX. J a h r -
h u n d e r t bi ldeten sich mit der Entwicklung der Quellenkritik und der Erweite-
rung epigraphischer Studien die Voraussetzungen zu einer wissenschaftlichen 
Verarbei tung der Entwicklung der Vereinigungen, insbesondere der Berufs-
vereine. Aus den Erkenntnissen, die eine Reihe monographischer Arbei ten 4 

mit sieh brachte und aus der Analyse aller damals zugänglichen Quellen ent -
s t anden zu Ende des X I X . Jah rhunder t s synthet ische Werke über Vereinigun-
gen, in denen die Angehörigen verschiedener Berufe zusammenkamen. Bei 
zusammenfassendem Studium der Kollegien im gesamten römischen Reiche 
gingen Forscher, wie Liebenam, Waltz ing und Kornemann 5 , von l i terarischen 
und jurist ischen Belegen aus, deren Angaben sie mit dem Zeugnis epigraphi-

2 Die wichtigsten Angaben er fahren wir aus den Insohr i f tendenkmälern von doku-
mentar ischem Gepräge. Zu dieser Kategor ie gehört z. B. das in der norischen S t a d t 
F lav ia Solva gefundene Reskr ip t des Sept imius Severus und Caracalla an die centonarii 
(vgl. O. CUNTZ: Ein Reskr ipt des Sept imius Severus und Caracalla über die centonar i i 
aus Solva, J O E A I X V I I I [1915], S. 98—114; Übersicht der zahlreichen Bibliographie z u r 
In te rp re ta t ion dieser I n s c h r i f t siehe M. ROKTOVTZEFF: The Social a n d Economic H i s t o r y 
of t h e Roman Empi re , Second edition revised by P. M. Fraser , Oxford 1957, vol. I I , S. 
70(i, Anm. 4.4). Die I n s c h r i f t ermöglicht uns u n t e r ande rem das Verhäl tnis des S t aa t e s 
zu den auf dem Te r r i t o r i um einer Stadt t ä t igen Kollegien festzustellen, sowie d i e 
sozialen Unterschiede u n t e r den Vereinsmitgliedern (vgl. J . LINDERSKI: Wytwórczosc 
wlokiennicza w R z y m i e i jej organizaoja. Cz. I I . Collegia centonar iorum. Przeglifd I l i s -
tor iczny, 48, 1957, S. 24—37) und die Mitgl iederanzahl des Vere'nes zu entdecken. Ähnli-
che Inschr i f t en f inde t m a n natür l ich leider n u r sel ten. 

3 Ursprüngl ich w u r d e n von den Forsche rn überwiegend die Handwerkerkol legien 
un te r such t . Schon die H u m a n i s t e n haben in i h r en Werken diese Vereinigungen behande l t 
— s. z. B. C. SIGONIUS: De ant iquo iure e iv ium r o m a n o n i m libri II , Venetiis 1560, be-
s o n d e r lib. II , cap. X I I . De opifieibus, et a r t i f i e ibus p. 195. Mit den römischen Kol legien 
h a t sich J . G O T H O F R E D U S in seinem K o m m e n t a r zur Rech t ssammlung von Kaiser Theodo-
sius beschäf t ig t — vgl. Codex Theodosianus cum commentar i i s Jacob i Gothofrcdi , ed i t io 
nova , J . D. Ri t ter , L ips iae 1740. Von den Abhand lungen , die w ä h r e n d des XVII I . J a h r -
h u n d e r t s gebracht wurden , ist besonders de r Aufsa tz von J . G. HEINECCIUS: De collegiis 
e t corporibus opif ieum. Cap. I. De origine et iure collegiorum et corporum apud Romanos . 
Opuscu lorum va r io rum syllogc, Ha l ae Magdeburgicae , 1735, pp. 378—414 zu e rwähnen . 

4 Der Ausgangspunk t zur wissenschaf t l ichen Unte r suchung der römischen Kol-
legien bi ldet die Disser ta t ion von TE. MOMMSEN: De collegiis et sodaliciis R o m a n o r u m , 
Ki l iae 1843. — Die aus führ l i che Bibliographie übe r die römischen Berufsvereine f ü r d a s 
X I X . J a h r h u n d e r t siehe bei WALTZING: Corpora t ions , I, S. 17—30. 

5 W . LIEBENAM: Zur Geschichte und Organisa t ion des römischen Vereinswesens, 
Leipzig 1890; WALTZING: Corporations, I—IV; E . KORNEMANN: Collegium PW R E IV 1, 
S t u t t g a r t 1900, Sp. 380—480 (weiter abgekürz t KORNEMANN: Collegium). Dieselbe Me-
t h o d e h a t in der l e t z t en Zeit auch F . M. DE ROBERTIS: II fenomeno associativo nel 
mondo romano. Dai collegi della repubblica al le eorporazioni del basso impero. Napol i 
1955 (weiter abgekürz t ROBERTIS: II fenomeno) benü tz t . 
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sclier Denkmäler verglichen. Zur Er läu te rung von Problemen, die nur auf 
G r u n d der Inschrif ten zu lösen sind, verwendeten sie Mater ia l aus verschiede-
nen Gebieten des römischen Imperiums. In dieser Weise bemühten sie sich um 
einen Ausgleich der Mängel von Quellen dieser Art — U n Vollständigkeit und 
die Zufälligkeit, die bei der Erha l tung der Inschriftenbelege eine Rolle spielte. 

In der sonst reichen Li tera tur über römische Kollegien fehlt bisher eine 
zusammenfassende Abhandlung über die Entwicklung der Vereinigungen auf 
den Gebieten der einzelnen Provinzen. Bei der Untersuchung der charakte-
ristischen Züge der Vereine, die ihre Tätigkeit in Provinzs tädten ent fa l te ten , 
k a n n man sich häuf ig nur auf die Angaben epigraphischer Denkmäler s tü tzen. 
Der Mangel an Studien, die eine ähnliche Thematik behandeln , ist daher durch 
methodische Schwierigkeiten hei der Bewertung der Quellen bedingt. Natürl ich 
ist dieser Stand der Forschung dort , wo sich tatsächlich nur eine geringe Zahl 
von Belegen erhal ten hat , die n icht zu weitergehenden Schlussfolgerungen 
berechtigt . In manchen Gebieten jedoch haben die Kollegien verhältnismässig 
zahlreiche Zeugnisse über ihre Tät igke i t hinterlassen und hier kann der Ver-
such einer zusammenfassenderen Bet rach tung ihrer Entwicklung gemacht 
werden. 

Die Kollegien in einzelnen S t ä d t e n des Donaugebietes wurden bisher vor 
al lem von Forschern behandelt , die neue Inschrif ten über die Vereinigungen 
aus diesem Teil des römischen Imper iums herausgaben.6 Ihre Studien waren 
insbesondere auf die Analyse der epigraphischen Denkmäler gerichtet, mi t 
denen sie sich unmit te lbar befassten. Durch das Verdienst ungarischer Wissen-
schaft ler wurden zahlreiche Inschr i f ten veröffentlicht, die aus der Tät igkei t 
de r Kollegien auf dem Gebiete der römischen Provinz Pannonién hervorgegan-
gen waren.7 Die ungarischen Forscher beschränken sich jedoch nicht nur auf 
die In terpre ta t ion der einzelnen Inschr i f ten, sondern sie bemühen sich auch, 
eine Gesamtübersicht der Entwicklung der Vereinigungen in den pannonischen 
S täd ten zu bieten.8 I n letzter Zeit veröffent l ichte G. Alföldy eine Studie über 

6 S. z. B. L. NAGY: Aquincumi vona tkozású k iadat lan fe l i ra tos kőemlékek Szent-
endréről , A É L 1937, S . 86—94 (weiter abgekürz t L. N A G Y 1); derselbe: Az aqu incumi 
polgárváros tűzol tóságának székháza, L A q I I (== Dissortationes Pannonicae I I 11), Buda-
pest 1941, S . 182—218, Zusammenfassung: S . 218—221 (weiter abgekürz t L. N A G Y 2); 
ST. PAULOVICS: F u n d e und Forschungen in Brigetio (Szöny), LAq II , Budapes t 1941, 
S. 124 ff . , usw. 

7 S. z. B. M. ABRAMIÓ: Novi natpis i iz Poetovi ja , Casopis za zgodovino in narodo-
pisje, X X V I , 1931, S. 200; V. CELESTIN: Epigrafski prilozi iz Murse, VHAD VI, 1902, 
S. 102; F . KALINKA—EL SWOBODA: Be r i ch t über eine Reise im Gebiete des D r a u und 
Save, A E M 1890, S. 20; usw. 

8 Besondere L. NAGY in seiner ä l t e r e n Abhandlung: H o g y a n került M. Heren ius 
Pudens sírköve In terc isába , AË XL, 1923—1926, S. 114—121, Zusammenfassung: S. 
300—301 (weiter abgekürz t L. NAGY 3); a n d e r e Aufsätze von demselben Auto r vgl. 
A n m . 7. Siehe auch: L. NAGY: Cives-Agrippinenses Transalpini aus Aquineum, German ia 
X V I , 1932, S. 288—292. Von der le tz ten Zeit vgl. R. EGGER: Bemerkungen zum Terri-
t o r ium pannonischer Fes tungen, Anzeiger der ös ter re ichischen Akademie der Wissen-
s c h a f t e n , 1951, Nr. 18, S. 206—232, besonders S. 209 ff. 
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die Tät igkeit und historische Bedeutung der Kollegien in Intercisa9 und in 
e iner weiteren Abhandlung wendete er seine Aufmerksamkei t den Vereinigun-
gen der Seviren und Augustalen auf dem gesamten Gebiete Pannoniens zu.10 

Die Bedeutung der Ergebnisse des Studiums Alföldys liegt, wie der Verfasser 
selbst betont , vor allem in der Erkenntnis , elass die Inschr i f ten über Kollegien 
geographisch unel chronologisch eingeteilt werden können und man so zu inter-
essan ten Schlüssen über den spezifischen Charakter der Vereinigungen in den 
einzelnen Provinzs tädten unci in der ganzen Provinz überhaup t gelangen kann . 
Beide Abhandlungen sind mit Hinsicht auf die Kla ihei t zu begiiissen, mit der 
der Verfasser nicht nu r seine sachlichen Schlussfolgerungen sondern auch den 
methodischen Ausgangspunkt formuliert hat . 1 1 Die zu weiterer Arbeit anregen-
den Abhandlungen Alföldys geben daher die Möglichkeit, verschiedene sach-
liche und gleichzeitig auch methodische Fragen aus der Problemat ik der Kolle-
gien in den Provinzs iäd ten einer näheren Betrachtung zu unterziehen. 

Die spezifischen Merkmale der Kollegien in einem best immten Gebiet 
können nach meiner Ansieht nur unter der Voraussetzung bes t immt werden, 
dass die Ergebnisse der Beobachtung geographisch und chronologisch abge-
grenz ten epigraphischen Materials s tändig mit den Angaben der Inschrif ten 
aus anderen Teilen des römischen Imper iums verglichen werden. Von diesem 
allgemeinen Grundsatz muss man sowohl bei der Analyse einzelner Inschrif ten-
belege als auch bei der Ableitung der gesamten Schlussfolgerungen ausgehen. 

Besonders umsichtig muss man vor allem bei der Textkr i t ik epigraphi-
scher Denkmäler vorgehen, wie ich an folgendem Beispiel zu beweisen versu-
chen will: Collegius (sic!) Fortunáé liess zum Preise des Kaisers Severus Alexan-
der einen Votival tar erbauen.1 2 Im Tex t der Inschrif t fesselt unsere Aufmerk-
samkei t ausser der von anderwär ts bekann ten Form collegius13 vor allem die 
syntakt ische Verbindung des Subjektes mi t dem P r ä d i k a t : collegius (sie!) 
Fortun (a)e exvoto posuer(unt). G. Alföldy ging von einem rein formalen Stand-
p u n k t aus und e rk lä r te deshalb die Verbindung des Subjektes im Singular mit 
d e m Prädikat im Plura l als einen Fehler des Steinmetzen.1 4 Bei der Textkri t ik 
des Originals, in diesem Falle der Inschrif t , ist es unerlässlich, vor Durchfüh-
rung unseres Eingriffs in den Text die möglichen Gründe zu erwägen, die den 
ursprünglichen Wor t l au t berechtigen könnten . Eine blosse logische Erwägung 

9 G. ALFÖLDY: Collegium-Organisat ionen in Intercisa, A A n t , VI 1—2, 1958, S. 
1 7 7 — 1 9 8 ( w e i t e r a b g e k ü r z t G . ALFÖLDY 1). 

10 G. ALFÖLDY: Augustalen- und Sevi rkörpcrschaf ten in Pannonién , AAnt , VI. 
3—4, 1958, S. 433—458 (weiter abgekürz t G. ALFÖLDY 2). 

1 1 G . A L F Ö L D Y 2 , S . 4 3 4 . 
12 In terc isa I I , B u d a p e s t 1957, S. 633, K . Nr . 441, Taf . L X X X I X , 1. Vgl. a u c h 

G . ALFÖLDY 1, S. 1 8 1 — 1 8 2 . 
13 Siehe S C H W E R I N « : T L L III , Lipsiae 1906—1912, s. v . collegium, Sp. 1591 ff . 

U b e r den Begriff collegius siehe G . G A T T I : T rovamen t i r i sguardan t i la topograf ia e la 
ep igraf ia u rbana , ВС A I t 1890, S. 138—147, besonders S. 145. 

1 4 G . A L F Ö L D Y 1 , S . 1 8 1 . 
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f ü h r t zur Annahme, dass der Autor des Textes der Inschr i f t oder der Stein-
metz die angeführ te Verbindung mi t Hinsicht auf seine Vorstellungen über das 
Wesen der Kollegien berechtigterweise anwendete , obwohl sie e twas ungewöhn-
lich ist. Der Verfertiger der Inschr i f t fasste die Vereinigung wahrscheinlich nicht 
als ein Ganzes auf, sondern stell te sich offenbar unter dem Begriff collegium die 
Zusammenfassung aller Mitglieder der Korporat ion vor. In diesem Sinne ver-
band er das Subjekt im Singular mi t dem Prädikat im P lu ra l : collegius (sie!), 
d. h. seine Mitglieder Hessen err ichten, posuerunt. 

Eine ähnliche Vorstellung über das Kollegium als Zusammenfassung der 
einzelnen Mitglieder der Vereinigung ist auch in weiteren epigraphischen Bele-
gen zu ersehen, die ich aus Gründen der Kürze und Übersichtlichkeit in fol-
gender Tabelle zusammengestell t habe:1 5 

Ort Zeit collegium collegius posuerunt andere 
Verben Edit ion 

vgl. 
Anm. 
Nr. 

Roma rep. ? 

91 

333 

conlegiu(m) 

collegium 

coll(egium) 

dant 

cooptarunt 

acce peru nt 

I2 978 = 
VI 197 
VI 2098, 
I I , 31 
VI §0884 

19 

Itália : 
Falerii rep. gonlegium gondecorant I2 394 17 
Puteoli с olligeus posuerunt X 1996 
Ligures 
Baebiani collegium posuerunt IX 1459 

Marsi 
Antinum 

collegius posuaerunt 
(sie!) 

IX 3842 

Signia collegium posuerunt X 5968 
Sentinum coll ( egium ) adfuissent XI 5750 18 

Provinciáé : 
Salona coU(egium) posu(e)runt Aép 1925, 

54 
Theveste colegius fecerunt VIII1878 
1 collég io Idignissimis Aép 1927, 

145 
19 

15 Die im CIL veröffent l ichten Belege ha t schon SCHWERIN« im T L L III , Lipsiae 
1906—1912, s. v. collegium, Sp. 1591 zusammengebracht . Bei d e n I n s c h r i f t e n aus der Zeit 
de r Bepubl ik füh re ich die Da t ie rung nicht genau an (vgl. die Abkürzung rep.) Soweit 
keine chronologische Angabe in der Tabel le ange fü h r t wird, s t a m m t die Inschr i f t aus de r 
Epoche der Kaiserzei t . 
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Aus dieser Übers icht können folgende Schlussfolgeiungen abgeleitet 
werden: Collegium als Sub jek t wurde im Satz manchmal mi t dem Präd ika t im 
Plural verbunden. Inschr i f ten zeigen diese syntaktische Erscheinung im Zeit-
abschni t te von der Wende des 3. und 2. J a h r h u n d e r t s v. u. Z. bis zum 4. J a h r -
h u n d e r t u. Z. auf den Gebieten Roms, I tal iens und der Provinzen. Die syn-
takt ische Verbindung collegius—posuerunt in der Inschr i f t aus Intercisa20 kann 
dahe r offensichtlich n ich t durch einen I r r t u m des Ste inmetzen erklärt werden. 

Eine nähere E r l ä u t e r u n g muss in der Entwicklung der römischen Vor-
stel lung von der Fähigkeit der Kollegien, als mögliches Subjek t von Rechten 
und Pfl ichten aufzut re ten , gesucht werden. Der Begriff der sogenannten juristi-
schen Person im heutigen Sinne des Wortes kann so aufgefass t werden, dass die 
Korpora t ion vom S t a n d p u n k t des Pr iva t rechtes eine selbständige, fiktive Per-
son, ein neues Ind iv iduum vorstellt, das sich von den Mitgliedern der Vereini-
gung unterscheidet.2 1 Mit Hinsieht auf die in te ipre t ie i te syntaktische Verbin-
dung collegius—posuerunt wird uns vor allem die Beziehung der juristischen Ter-
minologie zum ta tsächl ichen Stand des römischen Rech tes interessieren. Die 
Ausbildung der Begriffe und genauen Bezeichnungen bei den Römern verspä-
t e t e sich bis zu einem gewissen Grad h in ter den damal igen Rechtsverhältnis-
sen.22 In den Schrif ten römischer Ju r i s t en f inden wir d a h e r nicht einmal eine 
feste Formulierung über sogenannte juristische Personen.2 3 Eine eingehende 
terminologische Analyse der Begriffe universitas, corpus, collegium im klassi-
schen römischen Rech t f ü h r t e L. Schnorr von Carolsfeld zur Schlussfolgerung, 
dass die Auffassung der Vereinigungen als Gesamthei ten sich allmählich gel-

16 Eine von den ä l los ten übe r die Tät igkei t der Kollegien bändelnden Inschr i f t en : 
diese Quelle wird beiläufig z u m J a h r e 200 v. u. Z. gelegt, vgl. z. В. T. FRANK: An Econo-
mie Survey of Ancient Rome, I .Rome and I t a l y of the Republic, Bal t imore 1933, S. 380. 

17 Die Inschr i f t k a n n möglicherweise in die Übergangsper iode zwischen (1er Re-
pub l ik und der Kaiserzei t gelegt werden; u n t e r gegebenen U m s t ä n d e n kann man diesen 
Beleg k a u m pünkt l icher da t i e r en — vgl. KORNEMANN: Collegium, Sp. 380, wo er die 
Anwendung (1er Form conlegium kurz bespric h t . Über die uns ichere Dat ierung ähnl icher 
I n s c h r i f t e n siehe auch CIL I2 p. 573. 

18 I m Text des In sch r i f t endenkmal s wird folgende A b k ü r z u n g ange führ t : coli. 
centon adjuissent. Die E rk lä rung ist deshalb keinesfalls e indeut ig . Es wäre auch 
möglich, die Inschr i f t auf folgende Weise zu lesen: coll(egac) cenionf arii ) . . . . adjuissent. 
Vgi. z. B. eine In sch r i f t au s Mursa: coltegae lapidari posuerunt, V. I I O F F I L L E R : Novi 
r imski kamoni spomenici u Osijeku, VI IAD X I I , 1912, S. 1—7, besonders S. 5—(1, Nr . 
5, Abb. 4; vgl. auch A. SCHOBER: Die römischen Grabste ine v o n Nor i cum und Pannon ién , 
Sonderschr i f ten dos österreichischen archäologischen Ins t i t u t e s in Wien, Bd. X, Wien 
1923, S . 19, Nr . 10. 

19 Die In t e rp re t a t i on dieser syn tak t i schen Verbindung siehe L. S C H N O R R V O N 
CAROLSFELD: Geschichte de r jur is t ischen Person, I . Universi tas , corpus, collegium im 
klassischen römischen Rech t , München 1933, S . 307 (weiter abgekürz t S C H N O R R ) . 

20 Vgl. Anm. 12. 
21 Vgl. z. B . R . S O H M — L . M I T T E I S — L . W E N G E R : I n s t i t u t i onen . Geschichte u n d 

Sys tem des römischen Pr iva t rech t s , Berlin 1 9 3 9 1 6 ( 1 3 . Tausend) , S. 1 9 4 — 2 0 9 , besonders 
S. 200. Aus der le tz ten Zeit s. M. KÄSER: Das römische P r i v a t r e c h t , I . H a n d b u c h de r 
klass ischen Al te r tumswissenschaf t , hrsgb. von Bengtson, X 3. 3. 1, München 1955, S. 
2 5 9 — 2 6 6 , b e s o n d e r s S . 2 6 0 . 

22 FR. BRUCK: ZRG Rom. Abt. , L X V I I Bd., 1934, S. 421—429, besonders S. 427. 
23 Ebenda . 
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t e n d machte.2 4 Die Kollegien zur Zei t des römischen Kaiserreichs zeigten sich 
d a h e r in den Rechtsvorstellungen n i c h t als selbständige, abs t r ak te Individuen, 
sondern die Vereinigungen wurden als Zusammenfassung der einzelnen Mit-
glieder aufgefasst.2 5 Diese Vorstellungen spiegelten sieh in der Terminologie 
wider, konkret in den Inschrif ten, in deren Texten nicht selten der Begriff 
collegium, gegebenenfalls collegius, in der Funktion des Subjektes syntakt isch 
mi t dem Präd ika t sve ihum im Plural ve ihunden war.26 Der Begriff der juristi-
schen Person als von der Zusammenfassung der einzelnen Mitglieder unter -
schiedliches Ganzes tvar daher in Entwicklung begriffen.27 Die Auslegung der 
e twas ungewöhnlichen syntakt ischen Erscheinung in der Inschr i f t aus Intereisa 
f ü h r t e uns bis zu den allgemeinen Erwägungen der Histor iker des römischen 
Rech te s über das Wesen der sogenannten juristischen Personen. Die Gült igkei t 
des allgemeinen methodischen Grundsa tzes über die allseitige Auslegung epi-
graphischer Denkmäle r der Kollegien kann daher für die Analyse der einzelnen 
Inschr i f ten als erwiesen be t rachte t werden. 

Allgemeinere Schlüsse können m i t verhältnismässiger Sicherheit aus dem 
Inschril ' tenmaterial n u r unter der Voraussetzung abgelei tet werden, dass m a n 
die Angaben von Quellen allgemeineren Charakters (Autoren, Jur is ten) mit den 
epigraphischen Belegen vergleicht. Ich will versuchen, die Berechtigung der 
vorgebrachten These hei der Analyse der Ansichten über die En t s t ehung des 
Kollegiums fabrum et centonariorum in Aquincum zu überprüfen. Die Kollegien 
fabrum und centonariorum sind in Inschr i f ten aus den S täd ten des Donauge-
bietes und auch anderwär t s im Verhäl tn is zu Angaben über andere Vereinigun-
gen ziemlich zahlreich vertreten, was ihrer Aufgabe in den Stadtgemeinden ent -
spricht . Die Kollegien fabrum und centonariorum, die mi tun te r zu einer einzigen 
Vereinigung — collegium fabrum et centonariorum28 — verbunden waren, stell-
t en in ihrem Wesen Handwerkervereine vor.29 Die Mitglieder dieser Korporat io-
nen üb ten ihr Handwerk aus und ausserdem versahen sie den Feuerwehrdienst .3 0 

Das Löschen von Bränden, die in den Städten des Al te r tums umfangreiche 
Schäden verursachten,3 1 war eine sehr wichtige Aufgabe dieser Kollegien. Der 

2 4 S C H N O R R : S . 4 0 3 . 
26 Ebenda , z. B. S. 351. 
26 Vgl. Anm. 12, 15 und die Tabel le . 
27 Vgl. Anm. 24. 
28 Vgl. zwei auf d e m Gebiet v o n munieipium Aquincum ge fundene I n s c h r i f t e n , 

welche L. NAGY 1 veröffent l ich t ha t . 
29 Zur Diskussion übe r den C h a r a k t e r dieser Vereinigungen vgl. WALTZING: Cor-

pora t ions , besonders II , S. 205; KORNEMANN: Fabr i , P W R E VI 2, S t u t t g a r t 1909, Sp. 
1888 f f . ; R. AMBROSINO: Rifer imenti a l l ' o rd inamen to associativo romano, BCAR X L V I I , 
1939, S. 85—99. 

3 0 Die Belege bringt W A L T Z I N G : Corpora t ions , IV, S . 2 4 3 — 2 4 5 zusammen. 
31 Die Brände waren auch im R o m seh r häuf ig , vgl. z. B. P. WENGER, De incendiis 

urbis R o m a o aeta te impera to rum, Diss. L ips iae 1906, passim. Siebe auch O. I I I R S C H F E L I » : 
Gulliseho Studien I I I . Der praefectus v ig i lum in Nemausus und dio Feuerwehr in d e n 
römischen Lands t äd t en , SB 1884, Bd. 107, S. 239—257 = Kle ine Schr i f ten , Berlin 1913, 
S. 96—111, besonders S. 96 f. 
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S t a a t gewährte deshalb jenen Mitgliedern, die sich an dieser Tätigkeit akt iv 
betei l igten, verschiedene — hauptsächliche steuerliche — Erleichterungen.3 2 

Die Tät igke i t der Vereinigungen fabrum und centonariorum brachte den Städ-
ten Nutzen und deshalb ist es verständlich, dass diese Kollegien in den S tad t -
gemeinelen Ansehen genossen. Überdies waren in den Vereinigungen der 
Feuerwehrleute als Mitglieder nicht n u r Angehörige niedrigerer Schichten 
(tenuiores), sondern auch wohlhabende Böiger (divites), de ien soziale Stellung 
in den Städten das Ansehen dieser Kollegien noch ei höhte.3 3 Die Städte seihst 
gewähr t en den Feuerwehikoipora t ionen verschiedene Voiteile — sie überlie-
ssen ihnen zum Beispiel Grundstücke zum Tempelbau.3 4 Bei feierlichenGelegen-
hei ten t r a t en die Kollegien der Feuerwehrleute unter ihicn eigenen Fahnen 
(vexilla) auf: aus den Donauprovinzen sind Tiäger dieser Ehrenzeichen zum 
Beispiel aus Saimizegetusa,3 5 Droheta, 3 6 Salona3 7 und Aquincum3 8 bekann t . 

Übe r die Tä t igke i t des Kollegiums fabrum et centonariorum sowie über 
das Wirken der Vereinigungen fabrum und centonariorum in Aquincum können 
wir Näheres aus den verhältnismässig zahlreichen und manchmal auch datier-
t en Inschr i f ten e r fahren . L. Nagy un t e rnahm den Veisueh, die historische E n t -
wicklung der Feuerwehr korporationen auf de m Gebiete von Aquincum nach den 
epigraphischen Angaben zu rekonstruieren.3 9 Besondere Aufmerksamkei t wid-
me te e r dem gegenseitigen Verhältnis des vereinigten Kollegiums fabrum et 
centonariorum und dere inze lnen Veieinigungen fabrum und centonariorum. Den 
terminus post quem des Entstehens des Kollegiums fabrum et centonariorum 
bes t immte L. Nagy als Ende des 1. und Beginn des 2. J a h i h u n d e i t s . Beim 
Da t i e ren verglich er Inschrif ten des Kollegiums fabrum et centonariorum m i t 
a n d e r e n epigraphischen Belegen aus dieser Zeit. Fr beobachte te "Übereinstim-
m u n g e n in der Ausschmückung der Inschrif ten und verglich auch ihre Formu-
lierungen.4 0 Es ist anzunehmen, dass die Inschrif ten erst zu Beginn eles 2. 
J ah ihunde i t s e ingeme i s se l t worden sein konnten . Die veterani, denen das Kolle-
gium fabrum et centonariorum diese Grabmäle r errichten liess, dienten nämlich 
in der legio II adiutrixV Hier ist die Annahme möglich, dass die Ausgedienten 
in die Vereinigung der Feuerwehrleute e rs t zu Beginn des 2. J a h i h u n d e i t s ein-
t r e t e n konnten, denn ers tens — Aquincum wurde zur dauernden Gainison der 

32 Dig. L, 6, 6 (5), 12. ROBERTIS: Il fenomeno, S. 130, 139—140 behande l t a u s f ü h r -
l ich diese Angabe. 

33 Was die sozialen Differenzen u n t e r tien Kollegienmitgl iedern be t r i f f t vgl. d ie 
I n s c h r i f t von collegium centonariorum aus F lav ia Solva; die Li te ra turnachweise vgl . 
A n m . 2. 

31 S. z. B. CIL I I I 5659=11800 (Cetium). 
35 CIL I I I 7900. 
36 CIL I I I 1583 = 801 18. 
37 CIL III 8837. 
38 Aép 1937, N r . 194. 
39 Meines Wissens h a t dieser Forscher die def in i t ive Fo rmul i e rung seiner An-

s c h a u u n g in der A b h a n d l u n g L. NAGY 2 veröf fen t l ich t . 
4 0 Ausführl iche E r k l ä r u n g über diese Dat ierungskr i te r ien siehe in L . N A G Y 1. 
41 CIL III 3554; I I I 10519. 
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legio II adiutrix ungefähr in den .Jahren 103—106,42 und zweitens — auf dem 
Gebiete der canabae bildete sich ein conventus civium Romanorum manchma l 
in dieser Zeit aus.43 Die canabae begannen damals in s tändig steigendem Masse 
das Aussehen einer S t ad t anzunehmen, auf ihren Gebieten ents tanden allmäh-
lich festere Bauten, 4 4 so dass sicli hier die tatsächlichen Voraussetzungen fü r 
die Tät igkei t der Kollegien fahr um und centonariorum ergaben. L. Nagy zog 
den Schluss, dass die Vereinigung der Feuerwehrleute in den canabae noch vor 
de r Regierung Hadrians4 5 tä t ig war, d. h. nach den Ergebnissen neuerer For-
schung noch vor Gründung des Municipiums Aquincum.4 6 Kürzlich wies G. 
Alföldy lichtige г weise auf die Unwahrscheinlichkeit dieser Datierung hin.4 7 Mit 
vollem Recht ging er hei der Erwägung der Möglichkeit des Entstehens des 
Kollegiums fabrum et centonariorum in Aquincum vor der Gründung des Muni-
cipiums von einer Angahe aus, die der Briefwechsel Plinius des Jüngeien mit 
dem Kaiser Traian biete t . Er konnte dahe r zum scharfsinnigen Schluss kom-
men, dass das Kollegium fabrum et centonariorum nicht vor der Gründung des 
Municipiums Aquincum ins Lehen gerufen wurde.48 Die richtige Beobachtung 
Alföldys lässt sich nach meiner Ansicht mit der Anführung weiterer Zusammen-
hänge belegen. 

Den terminus ante quem, d. h. den Beginn der Regierung Hadrians , 
bes t immte L. Nagy wiederum auf G r u n d des Vergleiches von Inschrif ten des 
Kollegiums fabrum et centonariorum mi t anderen Denkmälern nach den oben-

angeführ ten Gesichtspunkten. Die Ausschmückung der epigraphischen Denk-
mäler und ihre Formulierungen sind jedoch nach meiner Ansicht keine d e i a i t 
sicheren Datierungshilfsmittel , dass nach ihnen der terminus ante quem mi t 
grösserer Genauigkeit best immt werden könnte . Vor allem lässt sich nicht mit 
Sicherheit sagen, oh nicht irgendein künstlerisches Motiv aus der Wende des 
1. und 2. .Jahrhunderts oder eine bes t immte Formulierung in der Inschr i f t 
auch später angewendet worden sein könnte . Die Konservat ivi tä t der Inschrif-
t en in formaler Hin9icht zeigte sieh gerade in den Inschriftenbelegen der Kolle-
gien, wie selbst L. Nagy in einer älteren Studie für die Form des Textes zugab.49 

Weiters muss stets berücksichtigt werden, dass uns die Inschrif ten nur zufalls-
weise erhal ten gehlieben sind, d. h. eine neue Entdeckung kann die bisherigen 
Vorstellungen umstürzen. Ein Beweis h ie r fü r ist auch die Entwicklung der 

42 Übe r die Dislokation der Legien vgl. die eingehende Abhand lung von R I T T E R -
L I N G : Legio, P W R E XII , S tu t tga r t 1925, Sp. J445—1440. ( = legio 11 adiutrix). 

43 Â. MÓCSY: Das te r r i tór ium legionis u n d die canabae in Pannonién, AA I I I , 
1953, S. 179—200, besonders S. 182 ff . (weiter abgekürz t MócSY :Terri torium). 

44 J . SZILÁGYI: Aquincum, Budapest 1950, S. 26. 
4 6 L . N A G Y 1. 
4 6 G . A L F Ö L D Y : 1, S . 1 9 1 , A n m . 7 6 . 
47 Vgl. schon A. GRAF: Übersicht der a n t i k e n Geographie von Pannonién, Disser-

ta t iones Pannonicae V 5 , Budapest 1 9 3 6 , S . 9 7 — 9 8 ; M O C S Y : Terr i tor ium, passim. 
48 Ebenda . 
4 3 L . N A G Y 3 , Z u s a m m e n f a s s u n g , S . 3 0 1 . 
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Ansicht L. Nagys be t re f f s der Kollegien fabrum und centonariorum in Aquin-
cum: ursprünglich war dieser Forscher der Meinung, dass das Kollegium fabrum 
et centonariorum e rs t nach dem .Jahre 210 durch Vereinigung der Kollegien 
fabrum und centonariorum gebildet wurde.5 0 Im Laufe einiger Jahre veröffent-
l ichte derselbe Wissenschaftler weitere Inschr i f ten von Feuerwehrkoiporat ionen 
aus Aquincum, auf Grund deren er ein neues Schema der Entwicklung dieser 
Vereinigungen aufs te l l te : die Kollegien fabrum und centonariorum en t s t anden 
durch Teilung einer einzigen Vereinigung — des Kollegiums fabrum et cento-
nariorum.51 Damit wurde also die Dat ie rung der Inschrif ten des Kollegiums 
fabrum et centonariorum zurüekverlegt, d. i. in die erste Häl f te des 2. J a h r -
hunder t s , denn die Teilung dieses Vereins setzte L. Nagy ungefähr in die fünf -
ziger bis sechziger J a h r e des 2. Jahrhunder ts . 5 2 Aus diesen Ausführungen geh t 
k lar hervor, wie sehr die Versuche einer genauen Datierung der Inschr i f ten 
nach verschiedenen Analogien (Ausschmückung, Formulierung) von dem zufäl-
ligen Zustand des epigraphischen Materials abhängen. Der terminus an t e 
quem ist deshalb nach diesen Kri ter ien nicht mit grosser Genauigkeit zu 
bes t immen. 

Wenn wir jedoch die sachlichen Voraussetzungen fü r die Bildung des 
Kollegiums fabrum et centonariorum berücksichtigen, können wir annehmen, 
dass die Vereinigung irgendwann in der ers ten Hälf te des 2. Jahrhunder t s ins 
Leben gerufen wurde , und zwar wahrscheinlich nach Gründung des Muniei-
p iums Aquincum. Denn erstens — die canabae nahmen städtisches Aussehen 
al lmählich an — zuerst im südlichen Teil, während die nördlicher gelegenen 
Gebäude ihren provisorischen Charakter bis zum Ende des 2. J a h r h u n d e r t s 
behielten.5 3 Es ist die Annahme begründet , dass das Erfordernis, die Siedlung 
vor einem Brand zu schützen, sich erst zu einer Zeit geltend machte, als auf 
dem Gebiete der canabae die Bewohner eine grössere Anzahl kostspieligerer 
B a u t e n err ichtet ha t t en , also ungefähr um die Mitte des 2. Jahrhunder t s , als 
sie liier auch das sogenannte militärische Amphi thea ter erbauten.5 4 Zweitens 
— die fabri und centonarii bi ldeten ta tsächl ich ausgesprochen s tädt ische, 
munizipale Kollegien. Auch in den S täd ten am Donaulimes, in der Nähe von 
Lagern und canabae, waren diese Kollegien in den sogenannten zivilen S t ä d t e n 
t ä t i g — zum Beispiel die veterani und centonarii in Carnuntum;6 5 in S t äd t en 
typ isch militärischen Ursprungs, wie es Apulum war, betonten die Kollegien 
ihre Zugehörigkeit zur S tad t deutlich auch in der Bezeichnung ihrer Vereini-

60 E b e n d a . 
6 1 L . N A G Y 1 u n d 2 . 
52 L. NAGY: E i n neues D e n k m a l d e r Agrippinenses, Transa lp in i aus A q u i n c u m , 

G e r m a n i a XVI , J 932, S. 288—292, besonders S. 289. 
63 Vgl. A n m . 44. 
54 E b e n d a , S. 27. 
55 CIL III 4490 a = 11097; E . VORBECK: Mi l i t ä r inschr i f t en a u s C a r n u n t u m , W i e n 

1954, S. 93, Nr . 302. Vgl . auch E . SWOBODA: C a r n u n t u m , Wien 195 32, S. 135. 
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gung.56 Das collegium fabrum et centonariorum en t s tand also irgendwann n a c h 
der Gründung des Municipiums Aquincum, auf dessen Gebie t es wirkte,57 viel-
leicht noch während der Regierung Hadrians . Es ist n icht genau zu best im-
men, in welcher Weise die Kompetenz dieser Vereinigung in der Beziehung 
zum Terri torium des Municipiums und zum Terr i tor ium legionis abgegrenzt 
war.58 

Die anregungsreiche Abhandlung Alföldys lenkte die Aufmerksamkeit , 
wie ich bereits b e t o n t habe, auf die Wichtigkeit des S tud iums der Kollegien 
und ihrer spezifischen Merkmale in den einzelnen S t äd t en . Monographien 
ähnlicher Ar t bi lden die Voraussetzung fü r eine weitere Untersuchung dieser 
Ins t i tu t ion und ihrer Entwicklung in den Provinzen, gegebenenfalls in aus-
gedehnteren geographischen Einheiten. In verschiedenen Erwägungen hinsicht-
lieh der Ergehnisse der Untersuchungen Alföldys habe ich mich bemüht, e inen 
wichtigen methodischen Grundsatz in der Arbeit mit geographisch und chrono-
logisch begrenztem epigraphischem Material hervorzuheben, nämlich die Lösung 
von Spezialfragen mi t einer möglichst allseitigen Analyse weiterer Zusammen-
hänge zu verbinden. Wahrscheinlichere Schlussfolgerungen können immer aus 
einem umfangreicheren Material abgeleitet weiden. Ich bin der Ansicht, dass 
es erforderlich sein wird, die Tätigkeit der Kollegien, insbesondere der hand-
werklichen, in einem ausgedehnteren Gebiet — in den Donauprovinzen — zu 
untersuchen.5 9 Die Bewohner des Donaugebietes lebten zur Zeit, als die Römer 
hier die Herrschaf t an t ra ten , im wesentlichen auf einheitl ichem gesellschaft-
lichem Niveau — in den Beziehungen urtümlicher Gemeinschaftsordnung. 6 0 

Gemeinsame spezifische Meikmale (zum Beispiel Fortschrei ten der Urbani-
sierung, Entwicklung des Grundbesitzes61) waren fü r die weitere Entwicklung 
der einzelnen Donauprovinzen unter der römischen Oberherrschaft charakte-
ristisch. Deshalb k a n n man beim Studium der Kollegien, die vorwiegend in 
den Städ ten wirkten, diesen Teil des römischen Imper iums als ein Ganzes 
ansehen. Die Analyse einer grösseren Anzahl von Inschr i f ten führ t zu alige-
meineren Schlüssen, die vielfach mit den Ergebnissen synthetischer Erfor-
schung der Kollegien übereinstimmen. Die Untersuehungsergebnisse haben in 
dieser Hinsicht ihre Bedeutung. Man darf nämlich seine Aufmerksamkei t 
nicht nur dem Studium der Entwicklung der Kollegien zuwenden, sondern 

56 OIL I I I 1051; I I I 1083; I I I 975; I I I 984; I I I 1212; I I I 1217. 
67 Übe r die Tä t igke i t dieses Vereins in vicus Ulcisiu Castra siehe L. N A G Y 1 . 
58 Über die Tei lung der Kompetenz dieser Feuer löschmannschaf ten im A q u i n c u m 

v g l . L . N A G Y 2 , Z u s a m m e n f a s s u n g , S . 2 2 0 . 
59 Vgl. die A b h a n d l u n g von K. KURZ: ftemeslnieká kolegia v Podunaj i ( = Die 

Handwerkorkol legien i m Donauranm), l l i s to r ieky sborník VJJ, P r a h a 1900 (im Druck) , 
in de r die vorläufige Lösung dieser Frage versucht worden ist. 

60 Vgl.O. В. КУДРЯВЦЕВ: Исследования по истории балкано-дунапских областей 
в период римской империи и статьи по обши.м проблемам древней истории. Moskau 
1957, S. 147 ff . 

61 Vgl. Э. M. ШТАЕРМАн : Кризис рабовладельческого строя в западных провин-
циях римской империи. Moskau 1957, S. 227 ff . 
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muss die bei der Untersuchung dieser Ins t i tu t ion gewonnenen Erkenntnisse in 
e inen Zusammenhang mit der Analyse des Lebens der s tädt ischen Bevölke-
rungsschichten in den Donauprovinzen bringen.6 2 

Praha . 

A B K Ü R Z U N G E N 

A A n t — Ac ta A n t i q u a Academiae Scient i a rum Hungar icae ; A A — Acta Archeo-
logica Aoademiae Sc i en t i a rum Hunga r i cae ; A Ë —- Archeológiai É r t e s í t ő : A E M — Ar-
chäologisch-epigraphische Mi t te i lungen a u s Oesterre ich; Aép — L ' A n n é e épigraphique; 
B O A R —• Bul le t t ino del la commissione archeologica comunale di R o m a ; GIL — Corpus 
I n s c r i p t i o n u m L a t i n a r u m ; J O E A I — J a h r e s h e f t e des Oesterreichischen archäologischen 
I n s t i t u t e s in Wien; L A q — Laureae Aquincenses ; P W R E — P a u l y — W i s s o w a Realen-
e n c y k l o p ä d i e der classisehen A l t e r t umswis senscha f t ; SB —- Si tzungsber ich te dor phil.-
h i s t . K l a s s e der Akademie der Wissenschaf ten , Wien ; TLL — T h e s a u r u s Linguae La t inae ; 
V I I A D — Vjestnik h rva t skoga arheoloskoga d r u s t v a ; ZRG — Ze i t schr i f t der Savigny-
S t i f t u n g f ü r Rechtsgeschichte . 

62 I n diesem Z u s a m m e n h a n g ve r such t e E . M. STAJERMAN a n e inigen Stel len ihres 
B u c h e s auch die Lage d e r Kol legien a l lgemein zu skizzieren. E s s che in t uns doch no t -
w e n d i g diese P rob lema t ik m i t der e r fo rder l i chen Gründl ichkei t zu bea rbe i t en . 



G. ALFÖLDY 

PANNONICIANI AUGURES 

I 

Verschiedene Fragen der História Augusta, dieser fü r die römische 
Geschichte des 2 — 3. Jahrhunder t s so «gefährlichen, aber unentbehrlichen» 
Quellenarbeit1 sind philologisch und historisch mehrfach untersucht worden.2 

Die religionsgeschichtlichen Angaben der Biographiensammlung wurden ver-
hall nismässig weniger beachtet,3 obwohl sich diese nach Ausweis der Ergeb-
nisse neuester Forschung sehr gut verwerten lassen.4 In der folgenden U n t e r -
suchung möchten wir eine der diesbezüglichen Fragen auf Grund der Histór ia 
Augusta behandeln, und zwar die Angaben der Biograpliicnsammlung über 
die «pannonischen Auguren». 

Den «pannonischen Auguren» begegnen wir sogar zweimal in der S a m m -
lung. In der Vita Severi kommt ihnen eine geradezu «welthistorische» Be-
deu tung zu : im Bürgerkrieg von Septimius Severus und Clodius Albinus 
sagen sie den Sieg des Severus voraus. Zum Teil umgeformt kommt diese 
Erzäh lung auch in der Vita Albini vor, und der Geschichte des Pescennius 
Niger angepasst sogar in der Vita Nigri. Die Geschichte wird in den drei 
Biographien folgendermassen erzählt : 

Prämissen der Wei 

S. 10, 7 : eí primo qui!em 
ab Albinianis Severi duces 
vidi sunt. 

isagung : 

CIA. 9, 1 : et primo quidem 
conflictu habito contra duces 
Severi potior fuit, post autem 
Severus ipse, cum id egisset 
apud senatum, ut hostis iudi-
caretur Albinus, contra eum 
profectus acerrime fortissime-
que pugnavit in Gallia non 
sine varie täte fortunae. 

P N . 9, 3 — 4 : sequitur nunc, 
ut de Clodio Albino dicam, 
qui quasi socius huius habe-
tur, quod et pariter contra 
Sever um rebellarunt et ab 
eodem vidi atque occisi sunt, 
de quo ipso neque satis 
clara extant, quia eadem for-
tuna illius fuit quae Pescen-
nii, etiamsi vita satis dispar. 

3 T H . M O M M S E N : Hermes 2 5 ( 1 8 9 0 ) 2 8 1 . 
2 Aus «1er neues ten Li tera tur s. vor allem E . M. S T A E R M A N VDI 1957, I . 233 f f , 

E . HOHL: Wiener S tud ien 71 (1958) 132 f f . 
3 Grundlegend s. J . G E F F C K E N : H e r m e s 55 (1920) 279 f f . 
4 Z. B. K . W I N K L E R : Philologue 1 0 2 ( 1 9 5 8 ) 1 1 7 f f . 

10 Acta Antiqua Vl i l / l—2. 
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Die tVeissagung: 

S. 10, 7 : tunc sollicitus 
cum consuleret, a Pannoni-
cianis auguribus comperit se 
victorem futurum, adversa-
rium vero пес in potestatem 
venturum neque e ra.su г и m, 
sed iuxta aquam esse peritu-
rum. 

CIA. 9, 2 : denique cum 
sollicitus augures consuleret, 
responsum illi est, ut dicit 
Marius Maximus, venturum 
quidern in potestatem eius 
Albinum, sed non vivum nee 
mortuum. 

PN. 9, 5 : ас ne quid ex 
his, quae ad Peecennium per-
tinent, praeterisse videamur, 
licet aliis libris cognosci pos-
sint, de hoc Severo Septimio 
vates dixerunt, quod neque 
vivus neque mortuus in po-
testatem Severi venturus esset, 
sed iuxta aquas illi pereun-
dum esset. 

Erfül lung der Weissagung: 

S. 10, 8 : multi statim amici 
Albini deserentes venere, mul-
ti duces capti sunt, in quos 
Severus animadvertit. Vgl. 
noch 11, 6 : deinde Albini 
corpore adlato paene semine-
cis caput abscidi iussit, und 
11,9: cadaver in Rhodamim 
abici praeeepit-

CIA. 9, 2—4 : quod et factum PN. 9, 6 : пес abfuit respon-
est. nam cum ultimo proelio sis Veritas, cum ille inventus 
commissum esset, innumeris sit iuxta paludem semivivus. 
suorum caesis, plurimis fuga-
tis, multis etiam deditis Albi-
nos fugit et, ut multi dicunt, 
se ipse percussit, ut alii, 
servo suo perc.ussus semivi-
vus ad Severum deduetus est 
— unde confirmatum est 
augurium, quod fuerat ante 
praedictum —, multi prae-
terea dicunt, a militibus, qui 
eius nece a Severo gratiam 
requirebant. 

Die andere Stelle der História Augusta, wo die pannonisehen Auguren 
auf t re ten , ist die Biographie des Severus Alexander. Der Verfasser stellt hier 
den in der Auguration bewanderten Herrscher den pannonisehen Auguren 
gegenüber: haruspieinae quoque peritissimus fuit, orneoscopos magnus, ut 
et Vascones Hispanoriim et Pannoniorum augures vicerit (SA. 27, 6). 

Die ältere Forschung hat die Existenz der Pannoniciani bzw. Panno-
niorum augures sowie die an sie geknüpfte Geschichte, wenn auch nicht im 
selben Sinne, für glaubwürdig gehalten.5 Die nach Dessau entstandene neuere 
kritische Schule verwirft dagegen die Authent iz i tä t der pannonisehen Auguren 
u n d der fraglichen Weissagung in Bausch und Bogen.6 Der Umstand, dass 
die Weissagung in der Geschichte von Albinus und Niger gleichzeitig ver-
wendet wird, soll nach J . Ilasebroek schon an und für sich die Fälschung 
beweisen; dasselbe soll die Berufung der Vita Albini auf Marius Maximus 
als Quelle unterstützen; ausserdem wimmeln die Texte von Widersprüchen 

5 J . P L E W : Marius Maximus als d i rekte und indirekte Quelle der Scriptores 
His tór iáé Augustae, Strassburg, 1878, 41 ff, Ders.: Kritische Beiträge zu den Scriptores 
I l is toriae Augustae, Strassburg 1885, 13 ff . H . P E T E R : Philologus 43 (1884) 167 f, 
in rcligionsgeschichtlieher Hinsieht V. S P I N A Z Z O L A : Dizionario epigrafico di ant ichi tä 
Bomana, di E . Ruggiero, I . Roma, 1892, 795, G. W I S S O W A : P W I I . 2 (1896) 2342. 
Vgl. noch O . H I R S C H F E L D : Kleine Schi i f ten, Berlin, 1913, 415, Anm. 2, 432. 

6 J . H A S E B R O E K : Die Fälschung der Vi ta Nigri und Vita Albini in den Scripto-
res I l is toriae Augustae, Berlin, 1916, 29 ff . Ders. : Untersuchungen zur Geschichte des 
Sept imius Severus, Heidelberg, 1921, 93, A n m . 2, 96. 
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und für die Biographiensammlung charakteristischen Redewendungen, wobei 
man auch den überhaupt unmöglichen Ausdruck «pannonische Auguren» 
den letzteren zuzuzählen hätte. 

Die neueste Forschung, die sich von einer einwandfreien Annahme der 
Angaben der História Augusta fernhäl t , verurteil t gleichzeitig zumeist auch 
die übertriebene Kri t ik . 7 Die Kr i t ik ist auch in bezug auf die erwähnten 
Texte übertrieben. In dieser Untersuchung möchten wir vor allem beweisen, 
dass die Erwähnung der pannonischen Auguren sowie die mit ihnen ver-
bundene Geschichte der Weissagung aus einer älteren Quelle in die Biographien-
sammlung aufgenommen wurde. Hinterher versuchen wir die Frage der Glaub-
würdigkeit der Existenz der pannonischen Auguren und der betreffenden 
Erzählung zu klären. 

I I 

In der Vita Albini beruft sich der Autor der História Augusta in Zu-
sammenhang mit der Geschichte der Weissagung auf Marius Maximus als 
Quelle. Allerdings beweisen die Marius Maximus-«Zitate» allein noch bekannt -
licherweise nicht, dass der Verfasser an dieser Stelle tatsächlich das historische 
Werk von Marius Maximus benützt hatte, und noch weniger, dass er das Werk 
genau zitiert.8 Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass diese, zur Zeit des 
Ammianus Marcellinus noch allgemein bekannte 9 Kaiserbiographiensammlung 
dem Verfasser der História Augusta bei der Abfassung der sog. älteren vitae 
(von Hadrianus bis Elagabal) als eine der Hauptquel len dient.10 Es ist nun 
die Frage, ob in unserem Falle die Berufung begründet ist, oder aber der 

7 W. H A R T K E : Geschichte u n d Pol i t ik im s p ä t a n t i k e n Kom. U n t e r s u c h u n g e n 
über die Seriptores I l i s t o r i ae Augustae , Kl io 45, Heiheft , Leipzig, 1940, u n d Kömische 
Kinderka i se r . E ine S t ruk tu rana ly se römischen Denkens u n d Daseins, Berlin 1951. 
Vgl. J . S T R A U B S E i n w ä n d e : S tudien zu r H i s t ó r i a Augus t a , Bern , 1952, 14 f . Ü b e r 
die Gefahren der H y p e r k r i t i k neuerdings bei E . HOHL : Wiener S tud ien 71 (1958) 
142 f. , s. ausserdem Ders . : Über die Glaubwürd igke i t de r H i s tó r i a Augus ta , Ber l in , 
1953, 21 : « . . . schwier ig ist, die r icht ige Mit te zu ha l t en zwischen unbe fangenem Ver-
t r a u e n u n d ü b e r t r i e b e n e m Misstrauen, zwischen bequemer , abe r schädl icher Buch-
s t a b e n g l ä u b i g k e i t u n d n i c h t minder schädl icher Hype rk r i t i k» . Vgl. n o c h E . M. S T A E R M A N : 
V D I 1957, I . 234. I n methodologischer H i n s i c h t muss m a n a l lerdings J . S T R A U B S S tund-
p u n k t annehmen : j ede r Verweis der S H A , der sich m i t a n d e r e n Angaben n i ch t u n t e r -
s t ü t z e n läSst, h a t e inen zweifelhaf ten W e r t (а. а . O. 15). 

8 K . HÖNN : Quel lenunte rsuchungen zu den Vi ten des Hel iogabalus u n d des 
Severus Alexander i m Corpus der Ser ip tores H i s tó r i áé Augus t ae , Leipzig—Berl in, 1911, 
40 f . 1,97 f. Vgl. IL D E S S A U : Hermes 24 (1889) 382 f., D I E H L : P W V I I I . (1913) 2088 f . 
I n d e m hier b e h a n d e l t e n Falle wird es kr i t ik los a n g e n o m m e n von . O. H I R S C H F E L D : 
a . a . G. 415, A n m . 2. 

» E . H O H L : H e r m e s 55 (1920) 309, F . M I L T N E R : P W X I V (1930) 1831. 
10 Aus der neue ren L i t e ra tu r s. D I E H L : P W V I I I . ( 1 9 1 3 ) 2 0 7 0 f f . , F . M I L T N E R : 

P W X I V ( 1 9 3 0 ) 1 8 3 0 f f . , E . H O H L : K l i o 2 7 ( 1 9 3 4 ) 1 5 0 , A n m . 3 , Bu r s i ans J a h r e s b e r i c h t e 
2 5 0 ( 1 9 3 7 ) 1 4 3 , 1 4 0 , W . I I A R T K E : Geschich te u n d Po l i t ik , 1 3 , 3 9 , 5 7 , 5 9 , 1 5 3 . A n m . 5 , 
Römische Kinde rka i se r 3 5 Anm. 1, E . H O H L : Wiener S tud ien 7 1 ( 1 9 5 8 ) 1 4 2 f . u s w . 
V g l . A . I . D O V A T U R : V D I 1 9 5 7 1 . 2 5 3 , 2 5 4 . 

1 0 * 
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Autor den Namen des Marius Maximus lediglich zur Steigerung der Glaub-
würdigke i t erwähnt . 

E s sei vorausgeschickt, dass die Geschichte der Weissagung nichts 
anderes ist , als eine der sog. Aretalogien, d. h. der in der História Augusta 
so s t a rk belegten Wundergeschichten. Auf die besondere Bedeu tung solcher 
E rzäh lungen in der Histór ia Augusta h a t W. Har tke 1 1 verwiesen, wobei er 
he rvorhob , was für eine grosse Rolle in ihnen gerade den Weissagungsgeschich-
ten zukommt . 1 2 Es handel t sich auch in unserem Falle um eine derart ige 
E r z ä h l u n g aretalogischen, wunderlichen-magischen Inhal ts : der Sieg des 
Severus u n d der Fall seines Gegners wird von einer Weissagung eingeleitet, 
bzw. hervorgerufen. 

E s lässt sich nachweisen, dass die angeführ te Aretalogie aus einer 
ä l te ren Quelle und n ich t aus der P h a n t a s i e des Autors der His tór ia Augusta 
he rvorgeh t . Das wird von den folgenden Erwägungen un te r s tü t z t . 

Die Prämissen der Weissagung werden in der Vita Severi und der Vita 
Albini gleicherweise klar erzählt: die Anführe r des Sept imius Severus erl i t ten 
von Albinus zu Beginn des Bürgerkrieges eine Niederlage (S. 10, 7, CIA. 9, 1). 
Es hande l t sich hier um die Niederlage des S ta t tha l te rs von Germanien, Virius 
Lupus , im J a h r e 196, worüber Cassius Dio ausführl ich ber ichte t . 1 3 Diese 
historisch authent ische Tatsache k a n n nur aus einer äl teren Quelle in die 
E r z ä h l u n g aufgenommen worden sein, worauf die Bi t te um die Weissagung 
schon vollauf zusammenhängend folgt . Es ist dagegen kennzeichnend, dass 
der Weissagung der vates in der Vi ta Nigri nichts vorausgeht : da fü r steht 
ein Vergleich der Geschicke von Niger u n d Albinus (PN. 9, 3 — 4). Es handel t 
sich hier zweifelsohne um eine sekundäre Verwendung jener Geschichte, die 
in den beiden anderen Biographien auf Albinus bezogen werden. 

W a s die Weissagung und ihre Verwirkl ichung bzw. ihre Folgen selbst 
be t r i f f t , kann die Spur fier äl teren Quelle aus den drei Erzählungen deutlich 
v e r n o m m e n werden. Die hier beschriebene Geschichte wird aber in der Histó-
ria A u g u s t a umgeformt und in zwei Var ian ten vorgetragen. 

Wir müssen von den Verweisen auf Albinus Tod ausgehen; die in der 
His tó r ia Augusta en tha l tenen Weissagungen erzählen diese Ta t sache und ihre 
U m s t ä n d e «vorher». Der Tod des Albinus wird von Dio authent isch 1 4 erzählt : 
о J' 'AP.fiïvoç xaraipvywv êç oîxiav riveÏ TIQOÇ TÔ> 'Poôaveg xeinévrjv, eneiôr] navra 
rà néoil; (poOvoOvfiËVa ijode.ro, êavrov ânéxreive" Xéyco yào ov% Son о ZeovtjQOç 

1 1 R ö m i s c h e K i n d e r k a i s e r 4, 53. D i e Fes t s t e l l ung d e r B e d e u t u n g d e r Are ta log ie 
w i r d a u c h v o n E . H O H L a n e r k a n n t : G l a u b w ü r d i g k e i t d e r H i s t ó r i a A u g u s t a , 10 u n d 
W i e n e r S t u d i e n 71 (1958) 152. 

12 R ö m i s c h e K i n d e r k a i s e r , 53 : «Ein besonde r s p r o b a t e s Mi t t e l des W a h r h e i t s -
bewe i se s s ind den A r e t a l o g e n b e s t ä t i g t e Vorhe r sagen . Solche P r o p h e z e i u n g e n spielen 
g e r a d e in d e r H i s tó r i a A u g u s t a eine g e w i c h t i g e Rollo.» 

13 J . H A S E B R O E K : U n t e r s u c h u n g e n , 95 f . 
14 J . HASEBROEK: Die F ä l s c h u n g d e r V i t a Nigr i und V i t a Alb in i , 31, U n t e r -

s u c h u n g e n , 99. 
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έγραφεν, αλλ' δαα άληϋώς έγένετο. Ιδιον δ'οΰν τό σώμα αντοϋ, και πολλά μέν τοις 
όφ&αλμοϊς πολλά δέ τή γλώττη χαρισάμενος, τό μέν άλλο ριφήναί έκέλευσε, την 
δέ κεφαλήν ές την 'Ρώμην πέμψης άνεστανρωσεν. (LXXV, 7, 3.) 

In der Vita Severi werden die Ereignisse in der Prophezeiung im Grunde 
genommen ähnlicherweise vorgetragen bzw. «vorausgesagt». Die Stelle com-
perit se victorem futurum, adversarium vero пес in potestatem venturum neque 
evasurum, sed iuxta aquam esse periturum in der Weissagung (S. 10, 7) ent-
spricht dem Bericht von Dio. Es geht darum, dass Albinus — nach den Weis-
sagern — weder in Gefangenschaft gerät noch ent f l ieht , sondern zugrunde 
geht, und zwar an einem Wasser.15 Letztere Bemerkung, die auch in die Vita 
Nigri hinüberkam (PN. 9, 5 : iuxta aquas illi pereundum esset), wird durch 
Dios Worte ganz klar: καταφυγών ές οΐκίαν τινά προς τω 'Ροδανω κειμένην . . . 
εαυτόν άπέκτεινε. Diese Variante über Albinus' Tod, die also im Grunde 
glaubwürdig ist, kann erst aus einer älteren, authent ischen Quelle s tammen. 
Dies allein bedeutet natürlich noch nicht, dass der Fal l des Gegenkaisers auch 
in der Quelle im Rahmen einer Weissagungsgeschichte erzählt wurde, aber 
auch das lässt sich auf Grund des Textes beweisen. Bei der Erzählung der 
Verwirklichung der Weissagung spricht die Vita Severi nicht über die Um-
stände des Niederganges des Albinus. Dem Ausdruck iuxta aquam entsprechend 
kommt zwar später ein Verweis darauf vor, dass Albinus «an einem Wasser» 
umkommt (S. 11, 9 : cadaver in Rhodanum abici praecepit, ganz im Sinne 
von Dio : ριφήναί έκέλευσε, bzw. vgl. ο. : προς τω cΡοδανω, vgl. noch P N . 
9, 6 : inventus sit iuxta paludem), jedoch ohne die E r w ä h n u n g eines Zusammen-
hanges mit der Weissagung.16 Die Weissagung wird n ich t dadurch verwirk-
licht, sondern durch die sofortige Wende im Kriegsglück, noch lange vor der 
entscheidenden Schlacht, die Albinus den Tod br ingt : multi statim amici 
Albini deserentes venere, multi duces capti sunt (S. 10, 8). Diese Fassung ist 
bekanntlich eine Fälschung von Seiten des Verfassers der História Augusta:1 7  

sie s teht nicht nur mit den Angaben der übrigen Quellen in keinem Einklang, 
sondern nicht einmal mi t dem nächsten Satz der Vita Severi, wonach Severus 
gegen die Albinuspartei erst in der Schlacht bei T inur t ium Erfolg h a t t e 
(S. 10, 9).18 Ausserdem steht sie auch mit der Aussage der Prophezeiung in 
keinem Einklang, da hier von den Umständen des Todes von Albinus die 
Rede ist. Aber gerade dieser verfälschte Textteil beweist, dass die voran-
gehende Erzählung über die Weissagung aus einer äl teren Quelle s t a m m t . 
Der Satz multi duces capti sunt usw. kommt in der História Augusta als die 

15 Unbegründet ist die Übersetzung von in potestatem venturum bei J . P L E W 
a l s : Albinus wird n ich t in dio Macht kommen (Marius Maximus, 42, Kritische Bei-
träge, 14). Der Ausdruck in potestatem venire bedeutet in der História Augusta stets : 
in Gefangensehaft geraten (s. PN. 10,2, Max. 23,2, T. 9,4). So übersetzt auch bei Α. I . 
D O V A T U R : V D I 1 9 5 8 , I . 2 2 5 . 

16 Vgl. dagegen die andere Variunte : unde confirmatum est augurium (CIA. 9, 3). 
17 J . I I A S E B R O E K : Untersuchungen, 90. 
18 Vgl. ebd. 
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Verwirklichung der Weissagung vor, sollte also die Weissagung diese Fassung 
einleiten. Hä t te aber der Biograph die Weissagung erfunden, um den Satz 
multi duces captisunt usw. aretalogisch einzuleiten und glaubwürdig zu machen, 
dann h ä t t e er darin nicht über die Umstände des Todes des Albinus gesprochen, 
sondern auch hier über die Wende im Kriegsglück. Da es sich in der Weissagung 
n ich t da rum handelt, dürfen wir nur daran denken, dass der Autor der História 
Augus t a die Weissagungsgeschichte schon fert ig vor sich ha t t e , wozu er aber 
noch seine eigene Erzählung hinzufügte. Somit darf man die Weissagung auf 
eine ä l tere Quelle zurückführen, die Albinus' Tod ähnlich wie Dio beschreibt, 
aber in einer aretalogischen Form mit einer Prophezeiung ihn einleitet und 
das Missgeschick des Gegenkaisers im voraus andeutet . Der Verfasser der 
Vi ta Severi gestaltet dann diese Aretalogie offenbar zur Steigerung der Wirkung 
um, indem er dazu eine unmit te lbare Folge über die Wende im Kriegsglück 
e r fand , wobei er die Abweichung im Inhal t des Textes und der Verwirklichung 
der Weissagung ausser acht Hess. 

Die wesentliche Aussage der ersten Variante, die sich auf die Quelle 
s tü t z t e , ist also folgendes: Albinus gerät weder in Gefangenschaft , noch 
k o m m t er davon, sondern er s t irbt , und zwar an einem Wasser, d. i. am Rhoda -
nus. Nach der ursprünglichen Quelle ist es auch so gekommen. Auch in der 
Vi ta Severi wird der Tod des Albinus in der Weissagung im wesentlichen so 
erzähl t , obwohl die Verwirklichung der Weissagung, bzw. ihre Folge hier 
in der unmittelbaren Wende des Kriegsglücks und in dem tatsächlichen Fall 
des Gegenkaisers erblickt wird, und dieser Fall mit der Weissagung nicht 
m e h r im Zusammenhang steht. 

Die andere Var iante wird in der Vita Albini ausführlich erörtert , aber 
ihre Spuren lassen sich auch in den anderen zwei Biographien nachweisen. 
Die Weissagung behaup te t hier, dass Albinus von Severus gefangengenommen 
wird, und zwar in halbtotem Zustand. Die Vita Albini ber ichte t darüber 
eingehend: venturum quidem in potestatem eius Albinum, sed non vivum пес 
mortuum (CIA. 9,2). Darauf wird, obwohl im entgegengesetzten Sinne, auch 
in der Vita Negri hingewiesen (PN 9,6: neque vivus neque mortuus in potesta-
tem Severi venturus esset). Und die Weissagung wird dadurch verwirklicht, 
dass Albinus von Severus tatsächlich als ein Halbtoter gefangengenommen 
wird: servo suo percussus semivivus ad Severum deduetus est — unde confir-
matum est augurium (CIA. 9,3). Dazu s t immt ferner eine nebensächliche 
Bemerkung in der Severus-Biographie: Albini corpore adlato paene seminecis 
(S. 11, 6). Auch in der Vita Nigri wird darauf angespielt (PN. 9,6 : inventus 
sit iuxta paludem semivivus). Diese Variante ist, obwohl der Autor der História 
Augus t a sich dabei auf Marius Maximus als Quelle beruft , zweifellos sekundär 
u n d entspringt einem Einfall des Biographen. Es geht hier nämlich um eine 
e infache Reversion der vorigen Variante: dort lesen wir darüber , dass Albinus 
weder in Gefangenschaft gerät, noch davonkommt, sondern st i rbt ; hier da-
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gegen, dass er gefangengenommen wird, und zwar, weil er nach seiner Er-
mordung oder seinem Freitod noch «semivivus» ist. Die ganze Variante ist 
wohl darauf zurückzuführen, dass der in der Vita Severi gefäll te «belebende» 
Seminex-Einfall in der Vita Albini (und zum Teil auch in der Vita Nigri) zu 
einer «effektiven» Aretalogie erweitert wird, und zwar durch die völlige U m -
formung der ebenfalls aretalogischen Erzählung der ursprünglichen Quelle. 

Aus dem Gesagten geht nun hervor, dass die Weissagungsgeschichte 
aus einer älteren Quelle in die História Augusta herüberkam, wo sie abe r in 
den einzelnen Biographien in verschiedener Weise Verwendung fand. Der 
ursprünglichen Erzählung steht die Vita Severi am nächsten , obwohl der 
Biograph die Weissagung zu einer eigenen Aretalogie benü tz t . Die Vita Albini 
bi ldet aus der Geschichte eine ganz neue Aretalogie, während die Vita Nigri 
die Varianten der vorangegangenen beiden Erzählungen völlig durcheinander-
br ingt und die Geschichte auf das Schicksal von Pescennius Niger willkürlich 
über t räg t . 

Die Argumentat ion für den Gebrauch einer älteren Quelle wird auch 
durch die Untersuchung der Namen der Wahrsager bes tä t ig t . Die Wahrsager 
sind in der Vita Severi pannonische Auguren, in der Vi ta Albini Auguren. 
Die Geschichte, in der sie vorkommen, ist — wie wir gesehen haben — nichts 
weiter, als eine der Aretalogien, von welchen die História Augusta wimmelt . 
Es fäl l t aber auf, wer im allgemeinen in den Aretalogien, die mi t Weissagungen 
verbunden sind, eine Rolle spielen. Der Wahrsager heisst in der História 
Augusta in der Regel haruspex, matkematicus, vates, seltener Chaldaeus oder 
magus,19 Die Auguren kommen dagegen als Gestalten rnagisch-aretalogischer 
Erzählungen ausschliesslich in der Vita Severi sowie in der Vita Albini, in 
der Geschichte des Albinus vor. Die «magische» Rolle der Auguren wird ausser-
dem ein einziges Mal angedeutet, gerade in der oben angeführ ten Anmerkung 
der Alexander-Biographie, die offensichtlich auf die Weissagungsgeschichte 
angelehnt ist.20 In dieser Anmerkung werden die Pannoniorum augures n icht 
nur als Meister der orneoscopia e rwähnt , sondern in gewisser Hinsicht auch 
mit den in der Haruspizin bewanderten Vascones verglichen. Ausserdem 
kommen die Auguren in der ganzen História Augusta nur zweimal vor. Diese 
zwei Stellen erhellen zugleich, warum sie in den so verbrei teten Aretalogien 
keine Rolle spielen. I n der Biographie des Didius Jul ianus lesen wir, dass der 
Herrscher gegen die vordringenden Truppen des Septimius Severus Vestalin-
nen und Priester entsenden will, um den Feind praetentis inf ulis abzuwehren, 
welcher Plan aber gerade von einem vornehmen Augur von Rom abgelehnt 

19 Die Zusammenstel lung der en t sp rechenden Stellen s. hei 0- LESSING: Scrip-
t o r u m Históriáé Augus tae Lexicon, Lipsiae, 1901—1906, 233, 338, 708, 333 bzw. 
ü b e r die Chaldaei : MA. 19,3, P. 1,3, S. 4,3, 15,5, Hei. 9,1. 

2 0 Vgl. u., S. 153 f. 
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wird. 2 1 Nach Straub wird hier der Augur der Magie gegenübergestellt, als 
Ver t r e t e r der nüchternen Real i tä t gegenüber der E r w a r t u n g von Wundern.2 2 

N a c h unserer Meinung t r i f f t die Erklärung von H. Stern mehr zu: der Augur 
sei hier der Magie gegenüber geradezu ein Verteidiger des religiösen Rechts 
in Ver t re tung des staat l ichen Kults.2 3 An einer Stelle der Severus Alexander-
Biographie stehen die Auguren ausdrücklich neben den pontifices und quin-
deci/mviri, die die offizielle Staatsreligion verkörpern; ganz im Sinne einer 
Stelle des Tacitus.24 Aus den zwei angeführ ten Stellen geh t hervor, dass der 
Augur in der História Augusta kein Funk t ionär der Magie und keine Gesta l t 
der Aretalogie, sondern der Vertreter des offiziellen staatl ichen Kults ist . 
Deshalb kommen die Auguren in den Wundergeschichten nicht vor.25 Wo sie 
aber trotzdem eine «magische» Rolle spielen, müssen wir annehmen, dass ihre 
aretalogische Rolle auf die Erzählung einer älteren, ebenfalls aretalogischen 
Quelle zurückgeht. 

Aber die Wahrsager werden in der Vita Severi nicht n u r augures, sondern 
Pannoniciani augures genannt . Die Frage ist, oh sich die Bezeichnung «panno-
nisch» auf eine ältere Vorlage zurückführen lässt. Wie oben dargelegt wurde, 
ist die ursprüngliche Quelle am reinsten in der Vita Severi enthalten. In der 
Vi t a Albini wurde die Geschichte weitgehend umgeformt, während sie in der 
Vi t a Nigri nicht nur absolut umgeformt , sondern auch ganz ohne Grund vor -
k o m m t . Es liegt also an der Hand, dass auch die Bezeichnung der Wahrsager 
in der Vita Severi am besten und in der Vita Nigri am unverlässlichsten ent -
ha l ten ist. So müssen wir die Pannoniciani augures der Severus-Biographie 
f ü r die Wahrsager des Originals halten: in cler Vita Albini bleibt die Be-
zeichnung «pannoniseh» weg und steht nur augures, während wir in der Fäl -
schung der Vita Nigri typischerweise die f ü r die História Augusta so charak-
te r i s t i che Bezeichnung vates vorfinden.2 6 

21 D J . 6, 5 — 6 : Iulianus . . . senatum rogavit, ut virgines Vestales et ceteri sacer-
dotes cum senatu obviam exercitui Severi prodirent et praetentis infulis rogarent, inanem . . . 
contra barbaros milites parans. Haec tarnen agenti Iuliano Plautius Quintillus considaris 
augur contradixit adserens non debere imperare eum, qui armis adversario non posset 
resist ere. 

2 2 J . S T R A U B : a . a . O . 1 0 5 . 
2 3 H . S T E R N : D a t e e t dest inatai re de l '«Histoire Auguste», Paris, 1 9 5 3 , 9 3 , 

п. 3 . Die Stelle ist zwar — wie es J . H A S E B R O E K : Un te r suehungen , 3 3 nahelegt — ge-
fä l sch t , aher u m so charakter i s t i scher f ü r den Augurenbegriff der História Augus ta . 

24 SA. 22,5 : pontificibus tantum detulit et quindecim viris atque auguribus, ut 
quasdam causas sacrorum a se finitas iterari et aliter discingi pateretur. Vgl. Tac. Ann . 
I I I . 64 : sed tum supplicia dis ludique magni ab senatu decernuntur, quos pontifices et 
augures et quindecimviri septemviris simul et sodalibus Augustalibus ederent. 

25 J . G E F F C K E N verweis t darauf , dass die Praxis der Harusp iz in und des Augu-
r a i s nach al trömischem B r a u c h zur Zeit der En t s t ehung der H i s tó r i a Augusta im Ver-
schwinden und nicht j e d e r m a n n genau b e k a n n t war, Hermes 55 (1920) 294. D a d u r c h 
w u r d e es möglich, dass der Verfasser die Auguren den Harusp ices u n d anderen Wahr -
sagern gemäss seiner eigenen Zielsetzung so frei gegenüberstollen konnte . 

26 Dagegen k a n n eingewendet werden, dass der Ausdruck Pannoniciani f ü r d a s 
ausgehende 4. J a h r h u n d e r t charakter is t isch zu sein scheinen k a n n , vgl. Pannoniciani 
i n der Not i t ia D i g n i t a t u m : i h r e epigraphischc E rwähnung s. bei F . W A G N E R : B R G K 
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Wir glauben bewiesen zu haben, dass die Erzählung der História Augusta 
über die Weissagung der pannonischen Auguren aus einer älteren Vorlage in 
die Biographiensammlung aufgenommen wurde. Und diese Quelle kann kaum 
eine andere sein, als die von Marius Maximus, auf wessen Namen sich der 
Verfasser in der Albinus-Biographien — obwohl dem Inhal t seiner Erzählung 
nach unberechtigt — beruft .2 7 Wie wir gesehen haben, ist die Weissagungs-
geschichte nichts weiter als eine der von Har tke hervorgehobenen Aretalogien. 
Aber es war eben Har tke , der darauf aufmerksam machte , dass solchen 
Geschichten in den biographischen Arbeiten seit Suetonius im allgemeinen eine 
grosse Rolle zukam, und so konnten sie auch aus der Arbeit des Marius Maxi-
mus nicht fehlen, die Suetonius folgte, ja diesen sogar vermutlich fortsetzte . 
Der Verfasser der História Augusta konnte die Arbeit von Marius Maximus 
auch in dieser Hinsicht ausbeuten.2 8 Den wichtigsten Beweis dafür erblickt 
Har tke darin, dass die Arbeit des Marius Maximus in der História Augusta 
einmal mit dem Ausdruck mythistorica volumina gekennzeichnet wird. Das 
Wort mythistorica, das lange ungeklärt und missverstanden war, weist gerade 
auf die Aretalogien hin.29 Deshalb darf mit Sicherheit angenommen werden, 
dass Marius Maximus, der vor allem für die Gegenkaiser ein besonderes Inter-
esse zeigte,30 derartige Geschichten auch in der Albinus-Biographie reichlich 
verwendete. 

Die Weissagungsgeschichte der História Augusta ist somit auf das 
Geschichtswerk des Marius Maximus zurückzuführen. Bei der angeführ ten 
Stelle der Severus Alexander-Biographie war dagegen von einer unmit tel-
baren Benützung der Arbeit des Marius Maximus keine Rede, da seine Bio-

37—38 (1956 — 57) 228. Somit wiirdo os sich hier u m die eigene Fussung des Au to r s 
de r His tór ia Augus ta hande ln . Man d ü r f t e aber höchstens da r an denken , dass der Bio-
g raph , der seino Quelle auch sonst nicht wörtlich zitiert , den vermut l ichen Aus-
d r u c k Pannoniéi der Vorlage dem Mort gebrauch seiner Zeit en tsprechend zu Panno-
niciani erweiterte. E s ist aber keineswegs ausgeschlossen, dass berei ts in der Quel le 
Pannoniciani s t and . Herar t ige Bildungen kommen auch f r ü h e r vor, z. B. bei Suetonius 
(<Germaniciani: Tib. 25,2, G. 20, 1, О. 8, 1, Vesp. 6, 2), und sind im 3. J a h r h u n d e r t 
schon gang und gäbe (z. B. Illyriciani usw.). Bei Marius Maximus, der Suetonius folgte 
u n d der als die Quelle der Erzäh lung anzusehen ist (s. u.), wird eine ähnl iehe W e n d u n g 
h ä u f i g genug gewesen sein. Genauso allgemein ist es bei Suetonius u n d of fenbar auch 
bei Marius Maximus, dass die Bes t immung vor dem zu Bes t immenden zu s tehen k o m m t , 
gerade im Zusammenhang mi t Völkernamen (z. B. der angeführ t e Ausdruck - O. 8,1 — ; 
Germaniciani exercitus usw.). 

27 Die Skepsis E . M. S T A E R M A N S hinsichtlieh der Er forschung der Quellen d e r 
His tó r ia Augusta ist allerdings über t r ieben : «Wer immer bes t rebt , u m festzustel len, 
die eine oder dio andere Angabe sei von diesem oder jenem Autor übernommen, ge rä t 
unvermeidl ich in den Bereich von Einfäl len, die sieh nicht beweisen lassen.» VDI 1957, 
I . 234. 

28 Über den Zusammenhang der Arbei ten von Marius Maximus und Suetonius 
s. F . MILTNER: P W XIV (1930) 1830 f., W. HARTKE: Geschichte und Politik, 46, 
vgl . E . IIOHL : Wiener Studien 71 (1958) 132, 142. Auf ähnliche, uns bekann te Geschieh-
ton bei Suetonius und in den biographischen Werken übe rhaup t , verweist schon E . 
HOHL, der ann immt , dass diese auch von Marius Maximus vorgezogen worden sein 
sollen : Bursians Jahresber ich te 200 (1924) 204. 

29 W. HARTKE : Römische Kindorkaiser , 35. 
30 E . HOHL: Kl io 12 (1912) 475. 
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graphiensammlung über Elagabal nicht hinausging. Die Erwähnung der 
pannonischen Auguren s tü tz t sich hier auf die Erzählung der Vita Severi, 
woraus die Leser über die Existenz und die prophetischen Kentnisse der 
pannonischen Auguren schon unterr ichte t waren. Die Glaubwürdigkeit der 
Exis tenz der pannonischen Auguren und ihrer Rolle im Bürgerkrieg des 
Albinus bleibt natürl ich vorläufig auch weiter eine offene Frage.3 1 

I I I 

Die Ausdrücke Pannoniciani augures, Pannoniorum augures können 
nur eingeborene, «pannonische» Priester bezeichnen, die den «römischen» 
Auguren von Rom und den Munizipien ziemlich fern gestanden haben sollen.32 

Das wird nicht nur durch die Bezeichnung «pannonisch» bewiesen, sondern 
auch durch den Vergleich mit den Vascones in der Severus .Alexander-Bio-
graphie. Es handelt sich um eingeborene Kul tusfunkt ionäre , deren Haup t -
aufgabe mindestens zum Teil in der Vogeldeutung bes tand laut dem Namen 
augur und dem Hinweis auf die orneoscopia. Es f ragt sich nun, ob es in Panno-
nién solche eingeborenen Vogeldeuter — die sich von den Auguren der Muni-
zipien unterschieden — tatsächlich gab. 

Es sei angemerkt, dass die religionsgeschichtlichen Angaben der älteren 
Kaiserbiographien der História Augusta im allgemeinen stichhaltig sind, im 
Gegensatz zu den «tendenziösen» Entstel lungen der jüngeren Biographien. 
D a r a u f h a t J . Geffoken verwiesen mit der gleichzeitigen Feststellung, dass die 
genaueren religionsgeschichtlichen Angaben der äl teren vitae kaum von 
jemand anderem als von Marius Maximus s tammen können.3 3 Dieser Um-
s tand ist auch bei der von Marius Maximus s tammenden Erwähnung der 
pannonischen Auguren in Betracht zu ziehen. 

Die Uberlieferung des Alter tums scheint über die Gewandtheit der 
pannonischen Urbevölkerung in der Vogeldeutung auch sonst unterr ichtet 
zu sein. Bei Justinus lesen wir folgende Aufzeichnung über die keltischen 
Volksbewegungen des 4. Jahrhunder t s v. u. Z. : Namque Galli, abundanti 
multitudine, quum eos non caperent terrae, quae genuerant, trecenta milia homi-
num ad sedes novas quaerendas, velut peregr inat um, miserunt. Ex his portio in 
Italia consedit, quae et urbem Eomanam captam ineendit; et portio Illyricos 
sinus, ducibus avibus (nam augurandi studio Galli praeter ceteros callent) per 
straqes barbarorum penetravit et in Pannónia consedit (XXIV, 4). Es ist be-

31 Vgl. die B e m e r k u n g E . IIOHLS : «Allerdings ist d ie F rage der Zuverlässig-
k e i t d a m i t noch n ich t en t sch ieden , dass es gelingt , eine A n g a b e auf Marius Maximus 
zurückzuführen .» Burs i ans Jah resbe r i ch te 2 5 6 ( 1 9 3 7 ) 1 4 6 . 

32 E s wurde schon v o n V . S P I N A Z Z O L A : а . а . O . 7 9 5 u n d G . W I S S O W A : P W 
I I . 2 ( 1 8 9 6 ) 2 3 4 2 e r k a n n t . 

33 J . G E F F O K E N : H e r m e s 5 5 ( 1 9 2 0 ) 2 7 9 f f . Die E n t s t e l l u n g e n k ö n n t e n freil ich 
a u c h a u s e inem einfachen Missvers tändnis e n t s t a n d e n sein, s. z. B. K . WINKLER : Philo-
logue 1 0 2 ( 1 9 5 8 ) 1 1 7 f f . 
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achtenswert , dass der Text , obwohl er auf das allgemeine Kenntnis der Augu-
ralion bei den Kelten hinweist, die Führung durch Vögel ausdrücklich mit 
jenen Kelten verbindet, die das Illyricum und nach ihm zuletzt Pannonién 
besetzten. Die Lokalisierung der die Adria-Gegend besetzenden Kelten in 
Pannonién ist ansonsten verfehlt, da diese in Wirklichkeit nicht die Kelten 
des Karpatenbeekens, sondern die aus Italien sind, die im Laufe des 4. .Jahr-
hunder ts v. u. Z. auch in den Nordbalkan eindrangen.3 4 Viel wichtiger ist 
hingegen, dass die klassische Überlieferung, die sich an der angeführten Stelle 
spiegelt, diese Elemente als Vertreter einer besonders wurzelhaften Vogel-
deu tung mit Pannoniens Urbevölkerung in Zusammenhang bringt. Das ist 
ein Beweis für die allgemeine Bekannthei t der Kenntnisse der pannonischen 
Eingeborenen in der Auguration.35 

Die Frage der Existenz der «pannonischen Auguren» kann endgült ig 
erst auf Grund konkreter Beweisführung entschieden werden. Es kommen 
hier die pannonischen Inschriften in Betrachi, vor allen Dingen Inschrif ten, 
die die Auguren erwähnen. Diese Inschrif ten erwähnen zumeist ordentliche 
Auguren der Munizipien, die grösstenteils Italiker oder mindestens Abkömm-
linge italischer Familien waren und neben anderen munizipalen Würden auch 
den Augurât innehatten.3 6 Anders liegen jedoch die Dinge im Falle des Augur, 
der in der Altarinschrif t vom Blocksberg (Gellérthegy, Budapest) genann t 
wird.37 Der Wort laut des Textes ist folgender: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
T( . . .) pro salute adq(ue) incolumitate [imp(eratoris) d(omini) n'(ostri) M. 
Iul(ii) Philippi] p(ii) l(elicis) invict(i) Aug(usti) totiusq(ue) domus divin(a)e 

34 I . H U N Y A D I : Kel ták A K á r p á t medencében ( = Kel ten im Karpa tenbecken) . 
Diss. P a n n . П . 18, Budapes t , 1944, 6 ( im Widerspruch zu dem auf S. 5 Gesagten), vgl. 
J . F I L I P : Keltövé ve Strcdní Eviopê, P r a h a , 1956, 20 ff., zur Textstel le vgl. а. а. О. 274. 

35 An einer anderen Stelle spricht Jus t inus ( X X X I I . 3) in einer mit Märchen-
m o t i v e n ausges ta t te ten Geschichte von keltischen Haruspices . Es geht um die Rück-
wanderung jener K e l t e n in ihre alte H e i m a t bzw. auf den Nordba lkan , die im 3. J a h r -
h u n d e r t Griechenland verödeten, sowie u m das Schicksal der aus Delphi e n t f ü h r t e n 
Sehätze. Obwohl d u r c h die E rwähnung dieser Orakelpriester n u r die fabelhaf te Erzäh-
lung motiviert wird, beweist sie jedoch, dass die keltischen Oiakelpriester des Ba lkans 
der an t iken Überl ieferung bekannt w a r e n . I m Hinblick auf Pannonién ist die Stelle 
insofern wichtig, dass sich ein Teil d e r zurückgekehr ten Ke l t en nach Jus t inus in Pan-
nonién niedergelassen haben soll. Mit demselben Ereignis verbindet Jus t inus auch die 
Ansiedlung der Scordisci am Zusammenfh i s s der Donau u n d der Sau (Save). 

36 Emona : L. Curtius [••••/ Illlvir [praef• coll.] fab. [...] aug(ur). C IL 
I I I . 10 770., I ta l iker , s. A. MÓCSY : Die Bevölkerung von Pannon ién bis zu den Mar-
komannenkr iegen, Budapest 1959, N r . 2/25. — Poetovio : C. Val. Tettius F uncus dec. 
с. U. Т. Р. q. aedil. praef. fahr, llvir i. d. augur. CIL I I I . 4038. Spross einer nordi ta l i -
schen Familie, nach Ausweis des Cognomens und zum Teil des Gentil ieiums Valerius 
{dazu s. A. M Ó C S Y : ebd . 175, 160.). — Scarbuntia : Tib. lui. Quintiiianus dec. тип. 
Fl. Scarb. quaes, p. p. aedilis llvir i. d. auguratus. CIL I I I . 4243. Die Tiberii Iu l i i in 
Sea rban t i a waren Nachkommen angesiedel ter Veteranen (A. M Ó C S Y : ebd. 45). -
C a r n u n t u m : T. Fl. T. fi[l. Sfergia Probus dec. munie. Cam. ex V. dec. ob honorem augu-
ratus T. Fl. Probi fil. sui decur. munie, ciusd. equo publ. CIL I I I . 4495. Es sind laut 
d e m Cognomen (vgl. A. M Ó C S Y : а. а . О. 186) die hier geborenen Nachkommen einer 
Famil ie italischer oder dalmatischer H e r k u n f t (auf den Gebur tsor t verweist die T r i b u s 
Sergia). Vgl. noch : [pontfifices) ufugur(es) sacerfdota f l f e s ) ex colonia Savaria. C IL 
I I I . 4178 = 10 919. 

37 CIL I I I . 10 418, ausführl ich bei A. ALFÖLDI: Arch . É r t . 52 (1939) 108 f f . 
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eius et civit(atis) Eravisc(orvm) T. Fl(avius) Tit(i)anus augur et M. Aur(e-
li-us) [...]. Es fäl l t auf , dass im Gegensatz zu anderen Inschrif ten, die panno-
nische und im allgemeinen provinzielle Auguren erwähnen, der Augur hier 
keine munizipalen Würden innehat, noch mehr, es wird nicht einmal darauf 
hingewiesen, dass er der Augur der Kolonie von Aquincum wäre. Er war 
also kein Mitglied der ordo decurionum und kein Munizipalaugur. Dagegen 
lassen verschiedene Umstände darauf schliessen, dass es sich hier um den 
Orakelpriester der civitas Eraviseorum handelt . Der Altar wurde im ehe-
maligen Sitz der civitas aufgestellt. Das Votum geschah neben dem Herrscher 
fü r die Gemeinde der civitas. Das Gelöbnis galt direkt dem Hauptgot t der 
Eravisker . Für eine lange Zeit war es problematisch, wer der mit .Juppiter 
Opt imus Maximus identifizierte Got t T( . . .) sein kann, aber die meisten 
Forscher waren da rüber einig, dass er ein epichorer Got t sein muss, dessen 
Gestal t infolge der interpretatio Romana mi t dem H a u p t g o t t der Römer zu-
sammenschmolz.38 Auf Grund einer vor kurzem entdeckten Inschrift au s 
Aquincum, die den N a m e n Juppiter Opt imus Maximus Teu tanus Conservator 
enthäl t , ist nach T. Nagy auch die Auflösung des T. der Altarinschrif t vom 
Blocksberg einwandfrei: Teutanus, d. h. Teulates , ein H a u p t g o t t der Kelten.3 9 

I m Augur vom Blocksberg dürfen wir also mit Sicherheit den Priester der 
civitas Eraviseorum erblicken.40 Als solcher ist er im Gegensatz zu den Auguren 
der pannonischen Munizipien kein I ta l iker oder Nachkomme von Italikern, 
sondern ein romanisierter Eingeborener. Das Cognomen Ti t ianus ist in der 
Donaugegend vor allem in Dalmatien häuf ig belegt, wo es gewiss die weiter-
gebildete Form eines illyrischen Personennamens darstellt.41 Das Cognomen 
k o m m t aber auch in Noricum und bei den westpannonischen Boiern mehrfach 
vor, wo es sich mit den romanisierten Kel ten verbinden lässt.42 Das Genti-
licium Flavius zeigt, dass die Familie des Augura vom Blocksberg das Biirger-

38 T. NAGY : B u d a p e s t tör ténete I . Budapes t az ókorban ( = Die Geschichte 
von Budapest I . Budapes t im Alter tum). Budapes t , 1942, 407 u n d Anm. 235. 

39 Freundliche Mi t t e i lung von T . N A G Y . 
4 0 Es wurde bere i ts von A. B R E L I C H : L a u r . Aq. 1 (1938) 84 r icht ig e rkann t . 

N a c h A. M Ó C S Y soll z w a r die civitas durch die Erwei terung des Bürgerrechts unter-
Caracal la aufgehoben u n d d e m Terr i tor ium der S t ad t Aquincum angeschlossen worden 
sein, Arch . É r t . 78 (1951) 109. Es kann als zweifellos gelten, dass die civitas nach der 
Cons t i tu t io Antoniniana als poli t isch-organisatorische Einhei t aufgehoben wurde, aber 
gemäss der Inschr i f t v o m Blocksberg h a t sie in irgendeiner F o r m t ro tzdem weiter 
exis t ier t , und zwar k a u m als Ortsname. E s hande l t sich hier u m die Mitglieder einer 
Gemeinschaf t , die einen eigenen Priester h a t t e n . Man denke d a r a n , dass die civitas 
n a c h der restlosen A u f h e b u n g der politischen Autonomie als eine f ik t ive Religions-
gemeinde auch wei terhin bes tand . 

41 R . V U L P E : E p h e m e r i s Dacoromana 3 (1925) 138. 
42 S. die Beispiele bei R . V U L P E : а . а . O. u n d A . M Ó C S Y : Pannonién , 1 9 3 . Per-

sonennamen aus ähn l i chem S t a m m sind auch bei den Kel ten h ä u f i g (Titiacus, Titio, 
T i t iu usw.), s. A. H O L D E R : Alt-celtischer Sprachschatz , I I . Leipzig, 1 9 0 1 , 1 3 5 6 f f . 
E i n Ulpius Titius ist ge radezu nat(ione) Boius : CIL VI. 3 3 0 8 — A. M Ó C S Y : Panno-
nion, 1 5 0 / 2 . Zur V e r w a n d t s c h a f t der boiischen und der eraviskisohen Namengebung 
s. ebd . 00. 
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recht noch unter den Flavii erhalten ha t t e . Eine allgemeine Erweiterung des 
Bürgerrechts gab es zwar in Nordost pannonién damals noch nicht,4 3 es besteht 
aber kein Zweifel, dass einzelne Eravisker das Bürgerrecht schon in dieser 
Zeit erhielten, vor allen Dingen wohl durch Militärdienst.44 Don Spross einer 
•eraviskischen Familie, die schon f r ü h das Bürgerrecht errungen hat te , müssen 
wir auch in T. Flavius Titianus sehen. 

Die Inschrift vom Blocksberg stellt uns also T. Flavius Ti t ianus vor als 
den Oberpriester der eraviskischen civitas, dessen Hauptaufgabe ausser der 
Augurat ion in der Ausübung der Verehrung des lokalen Hauptgo t tes und im 
Namen der Gemeinde auch des Kaisers bestand. Die Augurenwürde darf in 
diesem Falle dem munizipalen Augurâ t tatsächlich nicht gleichgestellt werden, 
sie beweist aller vollauf die Real i tä t der in der História Augusta erwähnten 
«pannonisehen Auguren». 

Diese Feststellung wird auch durch eine bisher unveröffentl ichte In-
schrif t aus Savaria unters tützt , deren Lesung und wahrscheinliche Ergänzung 
wir im folgenden mitteilen :45 Diis Auguralibus item Silvano et Apollini et 
Mercufrio] it(em) Be[l (eno) Augujsto [ . . ,/4e Buchstabenformen und Liga-
turen der Inschrift verweisen auf das 3. Jahrhunder t . Die zuerst invozierten 
DU Augurales sind unseres Wissens bisher unbekannt . Es handelt sich hier 
um die Gesamtheit gewisser Orakelgottheiten, und es ist naheliegend, dass sie 
in der Religiosität der nordwestpannonisehen Urbevölkerung, genauer der 
Boier wurzeln.47 Im Falle der übrigen Götter , die in der Inschrif t vorkommen, 
müssen wir nämlich zweifellos mi t lokalen Gottheiten rechnen, die in den 
Mantel der interpretatio Romana gewickelt wurden. Die Verehrung von Silva-
nus ents tand in Nordwestpannonien aus der Verschmelzung dos norditalischen 
Silvanuskults mit dem Kult eines einheimischen Gottes.48 Apollon wurde 
zumindest in Vindobona, aber wahrscheinlich auch in Carnuntum mit dem 
koltischen Grannus identifiziert.49 U n t e r Mercurius ist ein Gott der Boier 

4 3 A . M Ó C S Y : Pannonion, 6 4 . 
44 E b d . 
45 Für die Überlassung des Veröffent l ichungsrechtes danke ich. F r l . Tb. B u o c z . 
46 Das Wort f ragment . . . sto a m E n d e der Inschrif t kann n u r [Augu ]sto sein, 

nach Be . . . am Ausgang der vorletzten Zeile konnte vor Augusto in der nächs ten Zeile 
n u r ein Buchstabe untergebracht werden . Der Name des Got tes lässt sich a m ehesten 
zu Belenus ergänzen. 

47 Über das Siedlungsgebiet der Boier neuerdings : A . M Ó C S Y : Pannonién, 
31 ff , 46 f f . 

48 Die Frage werden wir woanders eingehend behandeln. 
49 Zum Kult in Vindobona vgl. A. N E U M A N N : Carinthia I . 1 4 6 ( 1 9 5 6 ) 4 5 3 , vgl. 

Ann . É p . 1957, Nr . 114. Die hier veröf fen t l i ch te Apollon-Sirona-Insehrift m a c h t es 
sicher, dass Apollon auf der ebenfalls aus Vindobona s t ammenden Vot ivtafe l , die zu 
E h r e n Apollons und der Nymphen von Claudia At tu ia (keltischer Herkunf t ! ) e r r ich te t 
wurde , ebenfalls Grannus bedeutet . (CIL I I I . 4 5 5 6 — A. M Ó C S Y : Pannonién , 1 5 2 / 2 . ) 
Aus C a r n u n t u m ist mindestens die G e f ä h r t i n von Grannus, Sirona bekann t , vgl. E . 
S W O B O D A : C a r n u n t u m . Seine Geschichte und Denkmäler ,3 Wien, 1 9 5 8 , 1 6 4 . Die Ver-
e h r u n g des Grannus ist ausserhalb des hoiischen Gebietes in Pannonién aus Briget io 
belegt, s. I . P A U L O V I C S : Laur . Aq. 2 ( 1 9 4 2 ) 1 2 5 , L. B A R K Ó C Z I : Briget io. Diss. P a n n . 
I I . 22, Budapest 1951, Nr . 201 — C I L I I I . 10 972. 
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zu verstehen.50 U n d schliesslich war Belenus (wenn die Ergänzung der beiden 
letzten Zeilen der Inschr i f t richtig ist) bekanntlicherweise ein Gott der Kelten, 
dessen Verehrung sich keineswegs auf die Umgebung von Aquileia beschränkte, 
sondern viel verbrei teter war, u. a. auch in den norischen Gebieten in der 
Nachbarschaf t von Savaria.5 1 Im Kreise dieser Gotthei ten, die ohnedies mi t 
der Weissagung im Zusammenhang stehen,52 können auch die DU Augurales 
nur als romanisierte lokale Gottheiten gedeutet werden. Aus der Existenz der 
DU Augurales epichorischen Ursprungs geht aber wenigstens so viel hervor, 
dass die augurationsart igen Riten auch bei der pannonischen Urbevölkerung 
nicht unbekannt waren, und dass die Eingeborenen die Auguration auf ge-
wisse Gottheiten bezogen. Diese Augurat ion kann also im wesentlichen nichts 
anderes gewesen sein, als die «Offenbarung» dieser Gottheiten. Auf Grund 
all dessen muss der Gedanke aufkommen, dass die Auguration, d. h. die 
Deu tung der «Offenbarung» der Orakelgötter von best immten Personen, 
genauer gesagt, den Priestern der DU Augurales besorgt wurde.53 Auf diese 
Priester kann aber die Bezeichnung «pannonische Auguren» ebensogut be-
zogen werden, wie auf den Augurn vom Blocksberg. 

Im Zusammenhang mit den pannonischen Auguren wirf t sich noch eine 
Frage auf: wie lassen sich Ursprung und Wesen dieser eingeborenen Vogel-
deuterpriester näher bestimmen ? 

Die kultusfunktionelle Würde, die hinter dem Namen «pannonische 
Auguren» steckt, geht auf die Geschichte der pannonischen Urbevölkerung 
vor der römischen Eroberung zurück, ähnlich wie die Götter, deren Ver-
ehrung gerade die Aufgabe der pannonischen Auguren war. Es steht hier die 
Religiosität der pannonischen Kel ten in Frage. Die bei dust inus überlieferte 
Tradi t ion erwähnt im Zusammenhang mit ihnen die Vogeldeutung. Die 
Eravisker und die Boier, bei denen sich die Augurat ion belegen lässt, sind 
keltische Stämme,54 u n d auch die einheimischen Komponenten der Verehrung 
jener Götter, die in den erwähnten Inschrif ten vorkommen (Juppiter Optimus 
Maximus Conservator Teutanus, bzw. Dii Augurales, wenigstens im nord-

50 .Mit dem Mercur iuskul t in Nordwestpannonien befassen wir uns in einer ande-
ren Untersuchung. 

51 Über den nor ischen Kul t neuerdings H . K E N N E R : J Ö A I 43 (1958) 84 f f . 
52 Bei Silvanus ist wenigstens so viel fests tel lbar , dass einer seiner Altare in Scar-

b a n t i a von einem A u g u r er r ichte t wurde. (Die Inschr i f t s. in Anm. 36.) Apollon e r f reu te 
s ich als Orakelgott bekann t l i ch einer grossen Beliebtheit . Bei Belenus spricht n i c h t 
n u r die Gleichsotzung d e m Apollon d a f ü r , sondern auch die bei Herodianos (8, 3, 8 — 9) 
und in der História A u g u s t a (Max. 22) belegte Geschichte der von dem Gotte gewähr-
ten Weissagung. Mercur ius wurde schon bei den Griechen mi t der Weissagung in Zusam-
m e n h a n g gebracht, vgl . M. P. NIL.SSON: Geschichte der griechischen Religion2, I . 
München , 1955, 168. 

53 Vgl. SHA Max . 22: deum Belenum per haruspices respondisse. 
54 Im Z u s a m m e n h a n g mit den Eraviskorn hat J . F I T Z da rau f hingewiesen: A c t a 

A n t . I l ung . 6 (1958) 395 f f . 
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westlichen Pannonion Silvanus, Apollon, Mercurius und endlich Belenus), 
sind keltischen Ursprungs.55 

Nach dieser Feststellung ist wohl naheliegend, dass es sich hier um die 
Reste jener priesterlichen Einr ichtungen handeln kann, die uns aus der 
Religiosität der Westkelten gut bekann t sind. Die angeführ ten Inschr i f ten 
verraten über die pannonisch-keltischen «Auguren» mindestens soviel, dass 
innerhalb ihres Aufgabenkreises der Weissagung und andrereseits der Ver-
ehrung der einheimischen Götter eine grosse Rolle zukam. Das st immt aber 
mit den Aussagen der klassischen Quellen über die keltischen Druiden und 
Vates völlig überein.56 Es ist bekannt , dass die sakrale Funkt ion beider Pr iester-
orden ein und dieselbe war, und ein Unterschied erst aus ihrer gesellschaft-
liehen Lage entstand.5 7 Zu ihren Aufgaben gehörte die Weissagung sowie die 
Verrichtung der Opfer, d. i. der Götterverelirung.5 8 Der Zusammenhang 
zwischen Druiden und Vates, bzw. den pannonisch-keltischen Orakelpriestern 
ist zweifellos. Die beiden Priesterorden, die bei den Kelten überall verbrei tet 
waren,59 durften auch bei den pannonisch-keltischen S tämmen keineswegs 
fehlen. In den «pannonischen Auguren» müssen wir die Nachkommen dieser 
Priester sehen. Es ist zwar richtig, dass der Druidismus von der römischen 
Verwaltung im Westen verfolgt und verboten wurde, aber die Druiden setzten 
ihre Tätigkeit t ro tzdem fort. Allerdings mussten sie ihre f rühere gesellschaft-
liehe Position einbtissen und sich mit dem niedrigeren S tand der Vates ab-
f inden, und zwar in dem Masse, dass der Unterschied zwischen den beiden 
Priesterorden für die römischen Verfasser der Folgezeit nicht mehr erkennbar 
war.60 Ausserdem w'urde der Druidismus im Westen in erster Linie aus poli-
tischen Gründen verfolgt, was bei der raschen Unter jochung der keltischen 
S tämme Pannoniens wahrscheinlich nicht in Frage kam. Überdies wurden 
die extremen Züge des Druidismus (die Suetonius als dira immavitas zusam-
menfasst) durch die Romanisierung und die Verwischung der Unterschiede 
zwischen den beiden Priesterorden gewiss abgedämpft . Diese Verwischung 
musste mit dem Fortschr i t t der Romanisierung auch in Pannonién erfolgen. 
Es kann also nicht besonders wundernehmen, dass man den romanisierten 
Nachkommen der Druiden, oder hesser gesagt, der Vates in Pannonién eine 
gewisse Freiheit der Tätigkeit gewährte. Sie kamen später den Priestern de r 

55 Dio Roll» kel t ischer Über l ie fe rung im pannonischen S i lvanuskul t neben d e r 
i l lyr isehen Religiosität w u r d e schon bei R. M A R I C : Ant ik i ku l t iv i i naSoj zemlji , B e o g r a d , 
1 9 3 3 , 29 u n d I I . K E N N E R : J Ö A I 4 3 (1958) 90 f f . e r w ä h n t . Besonders s t a r k t r i t t es 
in Nordwes tpannon ien z u m Vorschein, was wi r a n einer anderen Stelle e rör tern m ö c h t e n . 

56 Die Zusammens te l lung der wicht igs ten Verfasserstel len s. bei E . B I C K E L : 
R h M 87 (1938) 208 f . 

57 E . B I C K E L : Rh M 8 7 ( 1 9 3 8 ) 1 9 3 f f . , T . K Ö V E S : Ac ta E t l m o g r a p h i e a 4 ( 1 9 5 5 ) 
171 ff . , besonders 201 f f . 

58 S. insbesondere Diodoios V. 31, 2—4. 
5 9 S . J . V E N D R Y E S : La religion des Celtes, Par i s , 1 9 4 8 , 2 9 0 . 
6 0 T . K Ö V E S : а . а , О . 2 2 5 . 
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Munizipien näher, nahmen die Bezeichnung «Auguren» auf und wurden 
römische Bürger. Wenigstens im Falle der Eravisker wurde die imaginäre 
Selbständigkei t der einheimischen Stammesorganisat ion in Religionssachen 
von der römischen Verwaltung nicht angetas te t , obwohl die civitas verwaltungs-
mässig Aquincum angeschlossen wurde.6 1 Zum Oberhaupt dieser Religions-
gemeinschaf t wurde ein romanisierter Orakelpriester der Kelten e rnann t . 
Diese Einr ichtung sollte gleichzeitig mit der Schaffung des Munizipiums von 
Aquincum erfolgt sein, d. h. unter Hadr ianus , und diese Würde des «Ober-
priesters» bes tand auch noch im 3. J ah rhunde r t , als die civitas nur noch 
nominell , bestenfalls in der Form einer Religionsgemeinde existierte. 

Wenn wir nun zu den «pannonisehen Auguren» der História Augusta 
zurückkehren, so scheint es einleuchtend, dass der Ausdruck Pannoniciani 
bzw. Pannoniorum augures keinesfalls unmöglich ist, ja sogar mit epigraphi-
schen Angaben beglaubigt werden kann und, dass wir hinter dieser Bezeich-
nung die Orakelpriester der pannonisehen Kelten zu suchen haben. Es ist 
eine andere Frage, inwiefern wir den an sie geknüpften aretalogischen Er-
zählungen glauben dürfen. 

I V 

Die Fachl i tera tur über die Religionsgeschichte der römischen Kaiser-
zeit ha t jene Inschrif t aus Lyon, die wir an dieser Stelle aufs neue erwähnen 
möchten , schon öfters behandelt : Pro salute domfini] n(ostri) imp(eratoris) 
L. Sept(imii) Sever i Aug(usti) totiusq(ue) domus eius Aufanis il latron is et 
Alatribus Pannoniorum et Delmatarum Ti. Claudius Pompeianus trib(unus) 
mil(itum) leg(ionis) 1. Min(erviae) loco exculto c um dist ubitione et tabula 
v(otum) s(olvit) ,62 

In bezug auf Dat ierung und historischen Hintergrund der Inschrif t 
s t immt die neuere Forschung darin überein, dass der Tr ibun die Inschrif t 
aus Anlass jener entscheidenden Schlacht vom 19. Februar 197 aufstellen Hess, 
in der die mit Septimius Severus verbündeten germanischen, pannonisehen, 
moesischen, norischen und raetischen Truppen das bri tannische Heer des 

61 A. M Ó C S Y : Arch . É r t . 7 8 ( 1 9 5 1 ) 1 0 8 , Pannon ién , 7 1 . 
62 C IL X I I I . 1766 — I L S 4794 — A . DOBÓ: Insor ip t iones e x t i a f ines Panno -

n i a e Dac iaeque r epe r t ae ad res e a r u n d e m p r o v i n c i a r u m per t inen tes , Diss. P a n n . I . I2, 
B u d a p e s t 1940, N r . 473. Vgl. M. IHM : B J 83 (1887) 15, 18, 29 f . , 36, 163 f., N r . 394, 
Der s . : P W I I . 2 (1896) 2287, J . T O U T A I N : Les cultes païens d a n s l ' empire r o m a i n , 
I V . Par i s , 1906, 244, A. R I E S E : Das rhe in ische Germanien in d e n an t i ken I n s c h i i f t e n , 
Leipz ig-Ber l in , 1914, N r . 167, F . CRAMER : Römisch-germanische Studien , Bres lau , 
1 9 1 4 , 1 7 3 f f . , O . I I I R S C H F E L D : а . а . O . 3 5 , A n m . 1, 4 2 6 , A n m . 2 , E . R I T T E R L I N G : P W 
X I I (1925) 1428, E . S A D É E : Das römische B o n n , Bonn, 1926, 70, N. F E T T I C H : Rég . 
T á r s . É v k . 2 ( 1 9 2 3 - 2 6 ) 90 f., F . H E I C H E L H E I M : P W X I V (1930) 2221, 2224, 2244, 
2246, A. ALFÖLDI: N y e l v t u d . Közi . 50 (1936) 13 u n d Századok 70 (1936) 12 f . , E . 
S W O B O D A : a . a . O . 1 6 4 . 
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Clodius Albinus bei Lyon vernichteten.63 Viel weniger einstimmig und beruhi-
gend ist aber die Meinung der Forscher über den religionsgeschichtlichen 
Hintergrund der Inschr i f t . Wir möchten vor allem darauf hinweisen, dass 
das Votum in den Kreis des offiziellen militärischen Kults gehört. Das Votum, 
das der Tribun einerseits anlässlich der entscheidenden Schlacht des Heeres, 
andrerseits für das Wohl des Herrschers — des obersten Heerführers — t a t , 
lässt sich so erklären. Es war verfehlt, auf die pr ivate Religiosität des Err ich-
ters der Inschrift zu schliessen auf Grund, dass der St i f ter des Altars ein 
romanisierter Eingeborener war, der seine «heimischen Götter» anflehte.6 4 

Der Tr ibun ist der Enkel des Kaisers Marcus Aurelius, Sohn der Lucilla Au-
gusta und des Konsuln von 173, Ti. Claudius Pompeianus, der den Namen 
seines Vaters trug.6 5 Die in der Inschr i f t zuerst invozierte Gruppe der Gött in-
nen, die Aufaniae Matronae sind die Schutzgotthei ten der legio I. Minervia. 
Ihre Verehrung beschränkte sich auf Bonn und Umgebung,6 6 und drang seit 
Mit te des 2. J ah rhunde r t s wie auch andere provinzielle Kul te in die Religio-
s i tä t des Bonner Lagers ein.67 Die Bezeichnung Maires Pannoniorum et Delma-
tarum ist ein Sammelbegriff für die illyrischen Muttergöt t innen, der nur hier 
vorkommt und sonst nicht gebräuchlich ist.68 Die Inschrif t ist für unsere 
Betrachtungen wichtig, weil sie zeigt, dass der Erfolg in der Sehlacht bei 
Lyon im offiziellen militärischen Kul t neben den besonderen Schutzgott-
heiten der einzelnen Legionen den illyrischen Gotthei ten zugeschrieben 
wurde.69 Dieser U m s t a n d wird in der Inschr i f t von Lyon besonders dadurch 
hervorgehoben, dass sogar ein Offizier einer germanischen Legion sein Votum 
vor der Schlacht (möglicherweise sogar am Anfang des Krieges) den panno-
nisch-dalmatischen Muttergött innen widmete. Nach dem Sieg erhielten diese 
Göt t innen als Erfü l lung des Votums verschiedene kultische Inst i tut ionen in 
Lugdunum. 

6 3 S . b e s o n d e r s O . H I R S C H F E L D : a . a . O . 4 2 6 , A n m . 2 , C I L X I I I . p . 2 6 9 , E . 
R I T T E R L I N G : а. а . O . 1428, H . L E H N E R : B J 135 (1930) 47, E . G R O A G : P I R 2 I I . 
1936, 235. 

64 S o b e s o n d e r s F . CRAMER : a . a . O . 173 f f . 
6 5 O . H I R S C H F E L D : CIL X I I I . p . 2 6 9 , E . G R O A G : a . a. O . Vgl. noch J . H E E R : 

Der historische Wer t der Vita Commodi, Philol. Suppl . 9 ( 1 9 0 4 ) 6 2 , WT. R E U S C H : Der 
historische Wert der Caracallavita in den Seriptores His tór iáé Augustae, Klio 11. Bei-
he f t , Leipzig, 1931, 23. 

66 Ausführ l ich bei M. IHM: B J 83 (1887) 30 u n d P W I I . 2 (1896) 2287 f., F . 
C R A M E R : а . а . О . 1 7 1 f f . , F . H E I C H E L H E I M : а . а . О . 2 2 1 9 f f . , H . L E H N E R : B J 1 3 5 
(1930) 6 ff., 44 f f . 

67 V g l . b e s o n d e r s F . CRAMER: а . а . О . 173 f . 
68 Dai auf ha t schon О . H I R S C H F E L D : а . а . О . 3 5 , A n m . 1 au fmerksam gemach t . 
69 Aus der pannonisch-dalmat ischen Göttcrwelt sind die Muttergöt t innen wohl 

hervorgehoben, weil das Gelöbnis an die Mul te rgöt t innen der Bonner Gegend als aus-
geprägteste lokale Go t the i t en gerichtet ist . Das gemeinsame Vo tum und die im Text 
e rwähn te gemeinsame K u l t s t ä t t e er forder te neben den Aufaniae Matronae die Invoka-
t ion der mi t ihnen nächstverfvandten il lyrischen Got thei ten , d . h . der Mut te rgöt t innen . 
Zur Wesensidenti tät der Begriffe Matronae und Matres vgl. J . B . K E U N E : TZ 1 ( 1 9 2 6 ) 
2 1 , anders bei O. T S C H U M I : BZ 4 2 ( 1 9 4 3 ) 2 5 f . 

11 Acta Antiqua VIII / l—2. 
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Diese, den illyrischen Gotthei ten zugedachte Rolle in der Schlacht bei 
Lyon liisst sich nicht einfach dadurch erklären, dass das Heer des Severus 
zum guten Teil aus Truppen der Donaugegend bestand.7 0 Es ist bekannt , 
mit was fü r Privilegien das Donauheer und die Donauprovinzen vom Herrscher 
bedach t wurden fü r ihre Unte rs tü tzung und Treue bei seiner Kaiserwahl in 
Carnuntum. 7 1 Gleichzeitig damit n a h m die Bedeutung der lokalen panno-
nischen Kulte in der offiziellen Staatsreligiosität unter Severus sprunghaf t 
zu, vor allem im Lagerkult , nachdem der Boden dafür durch die Erschüt te-
rungen der Markomannenkriege politisch und geistig reif wurde.72 Auf diese 
Frage wollen wir je tz t nicht näher eingehen und möchten nur als eine der 
charakterist ischsten Angaben erwähnen, dass der S ta t tha l te r von Aquincum, 
С. Valerius Pudens in den Jahren 194 — 195 Altare mit der Dedikat ion Dis et 
genio provinciáé Pannoniae und Fortunáé huius loci errichten lässt, und zwar 
im Tempel des Lagers.73 Am offiziellen Lagerkult der vorangegangenen Zeiten 
gemessen ist es ganz neuartig. Es k a n n sich hier nur darum handeln, dass der 
Legat im Auftrag des Kaisers der Göt terwel t jener Provinz Dank zollt, welcher 
Severus den Thron zu verdanken h a t t e . 

Nun kommen wir auf die Erzäh lung der História Augusta zurück, l i ier 
wird mitgeteilt , dass der Erfolg der Schlacht bei Lyon von den pannonischen 
Auguren vorausgesagt wurde. Gemäss der Inschrif t von Lyon ha t te der 
offizielle militärische Kul t einen Erfolg in der Schlacht wenigstens zum Teil 
von der fördernden Hilfe der pannonisch-dalmatischen Gotthei ten erwarte t 
und es waren hohe Offiziere, die vor der Schlacht diesen Gotthei ten ihr Ge-
lübde getan hat ten. Die Ähnlichkeit beider Angaben springt allzu sehr in die 
Augen, um ihren Zusammenhang leugnen zu können.74 Ihre Übereins t immung 
t r i t t noch mehr in den Vordergrund, wenn wir folgendes beachten. Die panno-
nischen Auguren sind eigentlich, wie wir gesehen haben, Priester der panno-
nischen Gottheiten, und ihre Augurat ion ist im wesentlichen die Deutung der 
«Offenbarung» dieser Gottheiten. Somit musste ihre begünstigende Weis-
sagung bedeuten, dass der Betreffende sich auf Hilfe und Wohlwollen der 
pannonischen Gotthei ten verlassen durf te . Die Inschrif t wurde in Lyon 
gerade als Zeichen des Dankes für die Hilfe dieser Gottheiten errichtet . Jener 
U m s t a n d , dass in der História Augus ta nur pannonische Priester, in der In-
schrif t von Lyon hingegen pannonische und dalmatische Gotthei ten e rwähnt 
werden, ist nicht besonders wichtig. Die Biographiensammlung erwähnt die 
Pr ies ter jener Provinz, die im Aufstieg des Severus die wichtigste Rolle ge-

7 0 V g l . C I L I I . 4 1 1 4 . E . R I T T E R L I N G : а . а . O . 1 3 1 1 . 
7 1 M . J . R O S T O W T Z E W : Gesel lschaft u n d Wi r t s cha f t im römischen Kaiser re ich , 

I I . Le ipz ig , 1930, 114 f f . , A. A L F Ö L D I : B u d a p e s t az óko rban ( = B u d a p e s t im Alter-
t u m ) , 2 7 5 , J . S Z I L Á G Y I : e b d . 5 0 9 u s w . 

" V g l . M. S I E B O U R G : B J 138 (1933) 118. 
73 C I L I I I . 1 0 396, 1 0 399. Ü b e r d ie F u n d u m s t ä n d e s. V. K U Z S I N S Z K Y : Arcli . 

É r t . 9 (1889) 398 f f . Vgl. E . R I T T E R L I N G : Arch . É r t . 41 (1927) 76. 
7 4 A n d e r s b e i O . HIRSCHFELD : а . а . O . 432 , A n m . 5 . 
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spielt hat te , in der Inschrif t werden dagegen nicht nur vor allen Dingen die 
Gotthei ten derselben Provinz invoziert, sondern es werden auch die Götter 
einer anderen wichtigen illyrischen Provinz in Be t rach t gezogen. 

Die Erzählung liber die Weissagung der pannonischen Auguren besitzt 
also eine authentische Grundlage mindestens in der Hinsicht, dass den panno-
nischen Kulten in der offiziellen Religiosität vor der Sehlacht bei Lyon eine 
grössere Rolle zukam. Es ist auch nicht schwer zu hegreifen, wie die daran 
geknüpf te Erzählung in das Werk von Marius Maximus aufgenommen wurde. 
Der Autor der Quelle der História Augusta ist ohne Zweifel mit jenem Marius 
Maximus identisch, der als Befehlshaber des Heeres von Moesien an den Kriegen 
gegen Niger und Albinus, also auch an der Schlacht bei Lyon, teilnahm.75 

Als hoher Offizier kann er wenigstens ein Augenzeuge davon gewesen sein, 
wie die genannten Gottheiten vor der Schlacht bei Lyon im Heere des Severus 
invoziert wurden. In seiner später abgefassten historischen Arbeit stellte er 
diesen Ereignissen ein Denkmal, indem er die Geschichte in seiner Severus-
Biographie aretalogisch bearbeitete, und diese Erzählung wurde auch in die 
História Augusta aufgenommen. 

Es ist eine andere Frage, inwiefern man der aretalogischen Variante der 
Geschichte, d. h. der Weissagungserzählung selbst Glauben schenken soll. 
Solche Geschichten sind in Hinsicht auf ihren aretalogischen Inhal t zweifel-
ha f t und werden von Har tke seihst mit dem Ausdruck «historische Schwindel-
literatur» bezeichnet.76 In unserem Falle ist anzunehmen, dass Marius Maximus 
als Verfasser der mit dem Ausdruck mythistorica gekennzeichneten Biogra-
phien die Weissagungsgeschichte selbst frei erfand, um in dieser gefälligeren 
aretalogischen Form auf die offizielle Berücksichtigung der pannonischen 
Kul te im Zusammenhang mit dem Krieg gegen Albinus hinzuweisen. Letzten 
Endes ist es aber nicht unmöglich, dass es gleichzeitig mi t der Invokation der 
pannonischen Götter auch eine Orakelbit te erfolgte, und zwar gerade durch 
den Kaiser. Diese Möglichkeit ist weder historisch noch religionsgeschichtlich 
ausgeschlossen. Nach der Erzählung ba t Severus un te r dem Eindruck der 
anfänglichen Niederlagen seiner Anführer , d. i. der Niederlage des Virius 
Lupus in Germanien, um das Orakel.77 Es musste unmi t te lbar danach ge-
schehen, als Albinus mit den bri tannischen Truppen auf den Kont inent 
herübergekommen war, was zwischen J a n u a r und März 196 der Fall gewesen 
sein soll.78 Der Zei tpunkt der Kämpfe in Germanien lässt sich demnach im 

75 CIL VI. 1450 : L. Mario L. f . Quir. Maximo Perpetuo Aureliane cos. usw. duci 
exerciti (sie) Mysiaci aput Byzantium et aput Lugudunum, usw., s. noch Ann. É p . 1955, 
Nr . 188. I I . P E T E R : Die geschichtliche L i t e ra tu r über die römische Kaiserzeil bis 
Theodosius I . , Leipzig, 1897, I I . 107, F . M I L T N E R : P W X I V (1930) 1830, E . H O H L : 
Über die Glaubwürdigkei t der Histór ia Augus ta , 29, Anm. 86, J . C R O O X : Consilium 
principe, Cambridge, 1955, 174. 

76 Römische Kinderkaiser , 92. Vgl. J . STRAUB : а . а . O. 153, Anm. 25. 
77 S. o., S. 118. 
7 8 J . HASEBROEK : U n t e r s u c h u n g e n , 96 , 191. 

11* 
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F r ü h j a h r 196 festlegen. Zur selben Zeit befand sich aber Severus in Pannonién, 
wo er die aus dem Osten zurückgekehrten Truppen bis Peotovio begleitete.79 

Es is t also durchaus nicht unmöglich, dass er sich um eine Weissagung gerade 
an die pannonischen Auguren wendete, nachdem er die Niederlage von Virius 
L u p u s vernommen ha t te . In religionsgeschichtlicher Hinsicht dürfen wir 
wiederum nicht fü r unmöglich halten, dass ein Herrscher wie Septimius Severus 
«eingeborene» und nicht «römische» Wahrsager um ihre Meinung ba t . Suetonius 
h a t t e schon über Drusus eine ähnliche Geschichte aufgezeichnet.80 Von der 
zweiten Hälfte des 2. J ah rhunder t s an nahm die Bedeutung der verschiedenen 
provinziellen Kul te und der provinziellen Priester — im Zusammenhang mit 
ih re r allgemeinen Auflebung8 1 — auch in den Augen der Vertre ter der offi-
ziellen Religion s tändig zu. Besonders charakteristisch ist die Angabe der 
His tór ia Augusta über Marcus Aurelius, der zur Zeit der grossen Pestseuche 
u n d des Ausbruchs der Markomannenkriege zur Reinigung der Haup t s t ad t 
aus allen Teilen des Reiches provinzielle Priester herbeirief.82 Bei Septimius 
Severus ist es besonders leicht anzunehmen, dass er sich an eingeborene bzw. 
ge rade pannonische Orakelpriester h ä t t e wenden können: das liegt einerseits 
infolge seiner bekann ten Neigung zur superstitio und zum Glauben an Weis-
sagungen, 8 3 andreisei ts infolge seiner Hal tung gegenüber Pannonién durchaus 
im Bereich des Möglichen. 

79 E b d . 9 3 . Aus diesem G r u n d h ä l t a u c h O . H I R S C H F E L D : а . а . O . 4 3 2 die Weis-
s a g u n g f ü r g laubwürd ig . 

80 Cl. 1, 2. 
84 Vgl. A. R I E S E : WZ 17 (1898) 1 f f . , M. S I E B O U R G : а . а . O. 114, 120 f. 
82 MA. 13, 1. 
83 Vgl. TH. BIRT : Das römische Welt re ich, Berlin, 1901, 293 f f . 
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S U L L ' O R I G I N E D E L T O P O N I M O « Q U I N Q U E E C C L E S I A E » 

D I P É C S 

Gli studiosi della geografia storica e della topografia delle provincie 
romane oltre i dat i taci turni delle coetanee font i di pubblico dominio (Ptole-
maeus, Tabula Peutingeriana, Notif ia Dign i t a tum ecc.) devono prendere in 
considerazione anche i documenti agiografici dell 'età imperiale perché dalle loca-
lizzazioni in esse contenute in molti casi si è riusciti a r icavare dati geografici. 
Di questi documenti letterari si conoscono vari tipi ; a t t i , passioni, leggende, 
vite ed epitomi. L 'ordine d'elencazione può significare non solo l'ordine cro-
nologico, ma anche il grado di autent ic i tà delle fonti. I n f a t t i gli at t i di mar-
tirio sono i coetanei verbali delle udienze giudiziarie e come tali sono da 
considerarsi di autent ic i tà indiscutibile. Le passioni, malgrado che non h a n n o 
un'origine ufficiale, nei riguardi delle loro autentici tà non sono disprezzabili 
perché accanto al materiale processuale contengono anche le annotazioni 
particolareggiate dell 'autore di cui venne a conoscenza mediante autopsia 
o per aver sentito dire. Il tempo di nasci ta di questi due generi non oltrepassa 
la soglia del secolo V, mentre gli al tr i generi già dal secolo V devono essere 
considerati compilazioni t rapunta te di elementi miracolosi, base di le t ture 
e poesie edificanti in voga dall'alto medievo in poi. Ma anche di questi generi 
bisogna constatare che malgrado la loro poca autentici tà storica, i dati geogra-
fici in essi contenuti in molti casi po tevano essere utilizzati anche col riferi-
mento all 'età ant ica . 

È conosciutissimo dagli studiosi della geografia dell 'età antica che a t t r a -
verso queste fonti agiografiche, t an to i m p o r t a n t i dal pun to di vista topogra-
fico, ci sono state t r amanda te alcune passioni che si riferiscono alla Pannónia . 1  

Tali passioni però si riferiscono prevalentemente a Sirmium e dintorni (5 a 
Sirmium, 2 a Cibalae), cioè alla Pannónia secunda. Quanto al territorio a nord 
del f iume Orava conosciamo una sola fon te : la passione Quirinus, con preziosi 

1 L. B A L I C S : A kereszténység tör téne te hazánk mai területén a magyarok 
letelepedéséig, Budapest, 1901. pp 4(1—74. (La storia del cristianesimo nell 'odierno 
territorio della nostra pa t r ia fino al l ' insediamento degli ungheresi.) 

A. B A L O G H : Pannónia öskereszténysége, Budapest, 1932. pp 36 — 97. (11 paleo-
cristianesimo della Pannónia.) 
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da t i topografici rifercntisi a Sabaria.2 Per arricchire le nostre nozioni topogra-
f iche relative alla Regione Transdanubiana nell 'antichità, dovevamo esaminare 
anche i dati degli a l t r i scritti agiografici della Pannónia . Nel corso della revi-
sione di queste fon t i si è rivelato che una delle passioni localizzate a Si rmium 
e d in torn i ha bisogno di una rivalutazione dal punto di vista di una inter-
pretazione complessa : filologica, storica e geografica. 11 nome di questa pas-
sione è noto sotto il t itolo : «Quattro coronati». Vedremo che questo t i tolo è 
sostanzialmente erroneo. La fonte e i problemi derivanti dai dat i in essa contenut i 
e le rispettive interpretazioni hanno a v u t o dal secolo passato varie rielabo-
razioni. I migliori studiosi di fonti, s toriografi e filoioghi di quei tempi inter-
vennero nella discussione per mettere in chiaro i problemi. Anche in seguito 
numerosi studiosi si occuparono della problematica dei Quattro coronati . 
Non possiamo fare u n a descrizione particolareggiata dei problemi avent i una 
ricca let teratura e le complesse polemiche e le obiezioni perché là nostra inter-
pretazione solo qua e là si trova in con ta t to con il materiale di tale l e t t e ra tu ra 
molto vasta.3 Per questo solo incidentalmente r inviamo alle opere più signi-
f ica t ive , notevoli anche dal nostro pun to di vista e non faremo una esposizio-
ne per motivare la nostra astensione da questa o da quella concezione. E lo 
facciamo perché il lettore sarà in grado di accorgersene dopo aver le t to le 
nos t re righe. Dopo l 'esame dell 'autentici tà della fonte faremo conoscere i 
r i su l ta t i delle nostre indagini eseguite sul posto nell 'interesse del valore dei 
d a t i topografici. 

I L P R O B L E M A D I « Q U A T T R O C O R O N A T I » 

Il più antico testo conosciuto della Passio SS. IV. Coronatorum, base 
del nostro esame, è una copia del secolo V i l i . Essa veniva ricopiata a t t r a -
verso tu t to il medievo e sempre nella stessa forma. I n f a t t i i testi che cono-
sciamo tu t t i conservano la connessione di due part i di diversa origine. La pa r t e 
seconda non è che un'appendice, la quale — come vedremo — diffici lmente 
faceva parte dell 'arcitipo del nostro testo. Dobbiamo a W. Wat tenbach , 
eminente indagatore di fonti, la pubblicazione di una pa r t e di questi test i . 
Egli pubblicò ben t re volte i testi della nostra passione pannonica, proveni-
en t i da vari tempi. Nel 1853 egli pubblicò un codice di Gotha del secolo XIV , 
il quale può essere considerato una rielaborazione abbas tanza buona e costi-
t u i v a la base della pr ima interpretazione f a t t a da K a r a j a n davanti all 'Acca-
demia delle Scienze di Vienna, nello stesso anno.4 11 Wat tenbach pubbl icò 

2 I . P A U L O V I C S : Savaria-Szombathely topográfiája (Acta Savariensia 1 . ) , Szom-
ba the ly , 1943. (Topografia di Savaria-Szombathely). Gli argoment i con cui l ' au tore 
vuole constatare il luogo del foro (p 22 e ss) non ci convincono dell'esistenza del foro 
stesso (Capitolium!) alla periferia della c i t tà , nella vicinanza delle mura. 

3 Vedi il r invio alla let teratura del problema dei Quat t ro Coronati nella no ta 
n° 12. 

4 Sitzungsberichte der Wiener Akademie X (1953), pp 118—126. (Philos.-hist. 
Classe.) 
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nel 1870 un codice di Monaco di Baviera, del secolo X I I , proveniente da Bene-
dictbeuern. 11 Wat tenbach lo ritiene più vicino del primo alla forma origina-
ria.5 In ultimo, nel 1896, pubblicò il più antico e migliore testo della sudde t t a 
passione, ricopiato nel secolo V i l i con scr i t tura anglosassone mescolata con 
arcaizzanti maiuscole e forme cursive, conservato in un codice parigino, 
proveniente da Beauvaux. (Bibl. Nat . Lat . 10861).6 Si conoscono ancora a l t r i 
manoscrit t i , però t u t t i sono ulteriori redazioni. Mettendoli in confronto risalta 
un f a t t o curioso : il nome dell 'autore della passione, già dal secolo X in poi, 
non si t rova nelle rielaborazioni, anzi manca anche dal manoscrit to di Verona 
che risale forse al secolo IX . Il suddet to codice parigino e il manoscritto della 
Vallicellana di Roma (quest 'ult imo con ogni probabil i tà è della prima m e t à 
del secolo IX) hanno conservato non soltanto il nome dell 'autore bensì anche 
la sua professione : Porfyreus censualis a gleba actuarius . 

I testi esistenti conservano l 'unione di due part i , differenti l 'una dall 'a l t ra. 
La pa r t e prima (I) che è più estesa contiene la propria passione pannonica, 
mentre la seconda (II) è una brevissima aggiunta che possiamo chiamare 
— per brevità — leggenda romana. L 'avvenimento comunicato nella pa r t e 
I si svolge ai tempi dell ' imperatore Diocleziano nella «cava di porfidi» della 
Pannónia . L ' imperatore stesso era s ta to presente nella cava ed effettuò ordi-
nazioni di varia na tu ra (esecuzione di colonne, capitelli, conche, sculture 
ecc.). L ' interessamento dell ' imperatore è singolarmente as t ra t to dalle sculture 
f a t t e da cinque marmorar i : Nikostratos, Symphorianos, Claudius, Castorius 
e Simplicius. Li esorta a fare delle sculture diverse. L' imperatore gradisce 
con la maggiore riconoscenza le opere eseguite. I marmorar i però esitano a 
scolpire la s tatua di Esculapio rei teratamente ordinata . L' imperatore si impa-
zientisce e ingiunge l 'udienza dei marmorar i i quali dopo varie interrogazioni, 
in base alla test imonianza dei collaboratori gelosi, vengono condannati a 
morte. 11 racconto scri t to in latino vulgare sembra t an to verace ed u m a n o 
che la maggior par te degli studiosi non lo mise in dubbio, malgrado gli ele-
menti miracolosi qua e là inseriti. È innegabile che alcuni di essi sono inclini 
a considerare la storia dei marmorari pannoniéi come una let tura edif icante 
appun to in base all 'impiego di elementi miracolosi. Questo parere però non è 
probabile. Ad ogni modo qualunque controllo dell 'autentici tà dal nostro p u n t o 
di vis ta è di poca importanza perché alla f ine dei conti soltanto la 
possibilità di localizzare i luoghi menzionati nel testo può determinare 
l 'eventuale nucleo storico della nostra passione. Nella brevissima pa r t e 

II il teat ro dell 'avvenimento sono le terme romane di Traiano. Per l 'ordine 
di Diocleziano vi si ammazzano con fruste piombate qua t t ro cornicularii 
perché hanno r i f iu ta to di offrire sacrifici ad Esculapio. I loro corpi 

5 M . B Ü D I N G E R : Untersuchungen zur römischen Kaiscrgeschichte. Leipzig, 
1870. pp. 321 — 338. 

6 Sitzungsberichte der Preussischon Akademie, Berlin, 1896. pp. 1292—1302. 
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vengono sepolti nelle tombe scavate nell 'arena di via Labicana, a tre 
miglia dall 'Urbe. Essi non sono nemmeno nominati, ma sappiamo che la loro 
esecuzione avvenne lo stesso giorno quando furono giustiziati i marmorar i 
pannonié i : l'8 novembre, ma con due ann i più tardi. A pr ima vista sembra 
chiaro che l 'appendice interpolata non possa essere in nessun rappor to essen-
ziale con la parte I, come lo af fermarono già i primi critici del testo. Poiché 
la necessità della congiunzione delle due par t i non era spiegata in maniera 
soddisfecente, un impor tante gruppo di filoioghi — in base ai manoscr i t t i 
poster ior i — mise in dubbio la au ten t ic i tà della par te I . Lo fecero perché 
nel l 'appendice vi sono delle interpolazioni da saccenti. Ne seguì una polemica 
in t r i ca t a e di conseguenza la nostra fonte nella sua odierna forma avente 
l ' appendice diventò uno dei problemi più complicati o se si vuole : più tor-
bidi della le t teratura agiografica. A . M . Schneider qualifica «crux hagiographo-
rum» il problema dei Quat t ro coronati, sottolineando con ciò che gli studiosi 
non h a n n o ancora risolto tale compito." Invece della r i futazione dei pun t i 
controvers i ci sia permesso di r iassumere brevemente la nostra posizione 
fo rmatas i in base agli esami da noi e f fe t tua t i . 

Abbiamo già menzionato che t u t t i i manoscritti t ramandat ic i della 
nos t ra passione risalgono al periodo compreso t ra i secoli V i l i e XV e ognuno 
di essi si presenta con la forma avente l 'appendice. La ricostruzione dell'arci-
t ipo è faci l i tata dal f a t to che nel testo di t u t t i i manoscrit t i della par te I —a 
prescindere da piccoli difet t i di scr i t tura — non vi sono variazioni sostanziali 
e così possiamo affermare che anche i test i posteriori conservano il testo 
originale. Soltanto nella par te seconda si trovano varie differenze, inter-
polazioni o saputelli completamenti che nei manoscritti posteriori — a par t i re 
già dal secolo I X — si moltiplicano sempre più. Naturalmente la ricostruzione 
del t e s to originale dell 'appendice sarebbe più difficile, ma è probabile che esso 
non po teva essere molto diverso dalla fo rma conservata nel codice parigino 
del secolo V i l i . Possiamo constatare che l'ominosa appendice — con ogni 
p robabi l i t à — poteva essere aggiunta alla par te I creata originariamente nella 
P a n n ó n i a da un chierico romano. La pa r t e I già nel secolo V giunse in I tal ia , 
anzi anche in Gallia. Inoltre è certo che questa contaminazione avvenu ta 
circa 1500 anni là originò la confusione che mise alla prova non soltanto ì 
r ie laborator i medievali, ma anche i filoioghi degli ultimi due secoli. Alcuni di 
essi vennero traviat i . Non è da meravigliarsi che ancora oggi si t rovano degli 
s tudiosi i quali ri tengono t u t t a la passione una mera invenzione dovuta alla 
f a n t a s i a di qualche chierico romano. 

Ora vogliamo vedere come poteva deviare il nostro compilatore questa 
incongrua appendice invitandolo all 'esecuzione della connessione. 

Nel testo dell 'appendice vi sono due gruppi di mar t i r i : l 'uno è eosti-

7 Festschrift zur Feier des 200jährigen Bestellen der Akad. der Wiss. in Göttin-
gen. U . Philo!.-hist. Kl. 1951. p 173. 
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tui to dai quat t ro cornicularii per nome sconosciuti del ricopiatore. Le loro 
salme vennero tumula te nella vicinanza di un altro gruppo di martiri (Clau-
dius, Nicostratus, Simpronianus, Castorius). Papa Melchiade (311—314) 
ordinò celebrare la loro commemorazione per 1*8 novembre. Di questi q u a t t r o 
nomi soltanto tre sono identici con i nomi dei marmorari pannoniéi ; il q u a r t o 
nome è soltanto simile (Simpronianus~Sinforianus) ; il qu in to invece m a n c a 
(Simplicius). La corrispondenza parziale indusse il compilatore a congiungere 
l 'appendice alla passione pannonica. Tale particolare documenta chiaramenta 
che l 'esecutore del congiungimento non poteva essere dell 'Urbe, ma forse 
neanche italico perché non ebbe neanche idea che i q u a t t r o sunnominat i 
martir i appar tenevano al gruppo di mar t i r i della cosiddetta leggenda di San 
Sebastiano e non avevano nulla in comune con i 5 marmorar i pannoniéi . 
Inoltre possiamo constatare che il compilatore mancò di dare un'occhiata al 
Martirologium Hieronymianum. Se l 'avesse guardato si sarebbe accorto della 
differenza e non avrebbe commesso un errore le cui conseguenze fecero 
sentire per secoli i loro effetti. Sappiamo che la leggenda di S. Sebast iano 
nella sua forma t ramanda tac i è un carat terist ico prodot to della le t te ra tura 
agiografica dei secoli V e VI. Della sua autent ic i tà la critica disse ben poco di 
lusinghiero. Bisogna riconoscere che il tes to non è coetaneo. La quali tà dell 'opera 
non c'interessa, ma sol tanto il fa t to che questa leggenda era conosciutissima a 
Roma già nel secolo V e un f rammento di essa ci fu t r amanda t a su un bel 
palinsesto dai carat ter i onciali che può essere ritenui o del secolo V o VI . 8 

La leggenda di S. Sebast iano in modo particolareggiato t r a t t a anche dei sud-
detti qua t t ro mart ir i : Nicostratus primiscrinius, suo fratello Castorius, poi 
Claudius commentariensis e suo figlio Symphorianus (ciò è una copia erronea 
al posto di Simpronianus). Non abbiamo alcun motivo di mettere in dubbio 
questi dat i perché la storia del mart i r io dei due funzionari imperiali po teva 
sopravvivere a Roma come tradizione orale ancore nei secoli V e VI. La t rad i -
zione poi poteva essere ampliata e regis t ra ta quale le t tura edificante. Questo 
parere viene comprovato dalla «Depositio mar tyrum» a t t r ibu i ta a Philo-
calus e proveniente dalla prima metà del secolo IV. In essa il 9 novembre 
(V. id. Nov.), dopo certi Clemens e Simpronianus, sono elencati Claudius e 
Nicostratus fa comitatum.9 I posteriori i t inerari dell 'Urbe (dei secoli VI—VII) 
a t tes tano sufficientemente che sot to comita tus devono essere intese le 
catacombe di via Labicana (Itin. Malmesbur. e Salisbur.) T u t t i i tre più 
antichi codici del Mar t . Hieron. (Epternach, Bern e Wissenburg) per il 9 
novembre prescrivono : Romcie Clementis Simproni, ma Claudius e Nico-
s t ra tus insieme con Sinforianus e Castorius vengono spostali per l'<S novembre 

8 H . H A G E N : Berner Palimpsestblätter aus dem 5 — ti. J ah rhunde r t zur Passio 
Sancii Sebastiani. Sber. der Wiener Akad. Phil.-bist. Cl. 108 (1885). pp 1 9 - 5 0 . 

9 T H . M O M M S E N : Über den Chronographen vom J . 3 5 4 . Abhandlungen der Sachs. 
Ges. der Wiss. Phil.-hist. Cl. I . 1850. p. 638. 
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(VI. id. Nov. Romae natale Sinforiani, Claudi Nicostrati et Castoris). Questo 
doveva esser così già nel testo primitivo del Mart. Hieron. poiché nel Leonia-
n u m dei sacramentar i (secolo VI, codice di Verona ; il suo arcitesto è della 
seconda metà del secolo V) prima del 22 novembre si legge : «In Natale santto-
rwm quattuor coronatorum». I nomi non sono ancora elencati nell 'oratio forse 
perché i nomi dei qua t t ro martir i romani potevano essere di pubblico dominio 
nel corso del secolo V. Mentre nel Sacr. Gelasianum (secolo VII , codice del 
Vat icano, ricopiato evidentemente dietro una redazione primit iva f a t t a nella 
p r ima metà del secolo VI) si trovano già anche i nomi: In natali sanctor um Quat-
tuor Coronatorum, Costiani, Claudii, Castori, Simfroniani. Il Costiani è senza 
dubbio la forma corrot ta di (Ni)eostrati. Già da questi da t i risulta con chia-
rezza che in via Labicana dalla prima me tà del secolo IV furono onorati quei 
q u a t t r o mart i r i i quali già dal secolo V si chiamarono Quattuor Coronati. La 
splendida chiesa, anch'oggi esistente, costrui ta nel secolo V I I sul Celio a t t e s ta 
che quest i quat t ro mar t i r i il cui ricordo venne conservato nella leggenda di 
S. Sebastiano, sono senza dubbio d'origine di Roma. L'interpolazione ad Celio 
monte che si trova nel codice di Berna del Mart. Hieron. vuol mettere in 
risalto proprio tale f a t to . Forse non sarà senza interesse menzionare che nel 
codice di Epternach (dei secoli VI—VII) il copista del Mart . Hieron. registrò 
i q u a t t r o nomi dell'8 novembre anche per il 7 novembre, aggiungendovi due 
a l t r i nomi, notando che essi si onorano «alibi», quindi non a Roma. Ciò docu-
men ta che il redat tore del Mart. Hieron. o almeno il copista del secolo VI 
fu rono al corrente di un altro gruppo di mart i r i dai nomi simili o identici, 
senza conoscere precisamente il luogo del martirio. Non è impossibile che con 
ciò si volle fissare la tenue memoria dei marmorari pannoniéi . Da queste cir-
costanze risulta che la breve descrizione contenente il mar t i r io dei corniculari 
f i ssa to al giorno commemorat ivo dei conosciutissimi Qua t tuor Coronati del-
l 'Urbe f u erroneamente aggiunta quale appendice alla passione dei marmorar i 
pannoniéi , f a t t a per la mera identi tà di t re nomi (invece di cinque nomi). 
Come abbiamo già no ta to fu proprio tale «piccolo» errore — secondo il nostro 
parere — a creare una confusione che dura da millecinquecento anni circa. 
Questa contaminazione avrà preso corpo non più tardi della f ine del secolo VI , 
perché dal secolo V I I i due gruppi di mart i r i si mescolano cont inuamente . 
L ' i t inerar ium di Beda comunica l ' assurdi tà che i 4 coronati sono i seguenti 
5 (dopo elenca i nostri marmorari). Il redat tore del cosiddetto piccolo Mar ty-
rologium Romanum (nel codice di R a v e n n a del secolo VI I I ) sembra che sia 
accorto dell'errore e abbia voluto eliminarlo dimodoché fissa il giorno dei veri 
Qua t tuo r Coronati per il 7 luglio — evidentemente seguendo l 'abitudine romana 
— ment re l'8 novembre viene lasciato — in base alla pra t ica erronea ormai 
bisecolare — come la festa dei 4 cornicularii e quella dei 5 marmorari panno-
niéi. Questi correzioni rendono sempre più intricata la cosa poiché i 4 corni-
cularii elencati per nome diventano i qua t t ro coronati sebbene alcuni dei 
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nomi rivelati indichino il gruppo di Albano della Depositio. A parer nostro 
neanche l'8 novembre non può esser considerato quale da ta sicura del mart i r io 
dei marmorari ; ma anche se fosse così ciò significherebbe che la coincidenza 
dei nomi facilitò la connessione, del resto insensata, delle due parti . Ciò con-
t inua così per t u t t o il medioevo. Secondo la Vita Leonis dell 'Anastasius 
Bibliothecarius papa Leone IV fa portare i resti mortali dei Quattuor Coronati 
dalle catacombe di via Labieana nella chiesa in Celio (intorno all'850) insieme 
alle ossa dei 5 marmorar i pannoniéi e dei 4 cornicularii e di molti altri mart i r i . 
Di quest 'ult imi dati dobbiamo ritenere vero il f a t to delle traslazioni di resti 
mortali nelle chiese dell 'Urbe, in quei tempi molto diffuse, motivate dalle 
frequenti violazioni delle tombe da par te di rapinatori e raccoglitori di reliquie. 
Dat i concreti non sono a nostra disposizione, soltanto supposizioni sulla even-
tual i tà di una anteriore traslazione dei resti mortali dei marmorari pannoniéi. 
Il suddetto r iferimento della Vita Leonis non è che la conservazione d ' una 
anteriore e erronea finzione e neanche il dato della Depositio Martyrum offre 
alcuna base alla possibilità di una traslazione precedente. Non vogliamo 
negare che alcune particelle delle reliquie corporali dei mart i r i già anterior-
mente potevano pervenire a Roma dalla Pannónia, oppure in altre località 
dell 'Italia, ma siamo del parere che neanche il documentabile trasporto dei 
resti mortali di alcuni martiri di Sirmium (Demetrius, Anastasia) non può 
essere r i tenuta con sicurezza una traslazione totale. Si può discutere su quest i 
problemi, ma dal punto di vista dello scopo prefissoci la possibilità di trasla-
zione non promet te nessun risultato. 

I copisti della nostra passione, a partire dal secolo IX , tralasciano del 
t u t to il nome dell 'autore Porfyreus. È probabile che i compilatori dei secoli 
precedenti abbiano messo questo nome alla fine dell 'appendice e nel contempo 
avranno fissato la da ta dell'8 novembre davant i al l 'ul t imo capoverso della 
pi ima parte. Dal secolo X in poi l 'incipit dei manoscri t t i introduce il testo 
della nostra passione sotto il titolo di Passio Sanctorum Quat tuor Coronatorum 
e nel testo dell 'appendice (II) dopo i nomi dei qua t t ro mar t i r i romani si t rova 
il nome di Simplicius, il quinto dei marmorari pannoniéi . Nello stesso secolo 
un levita napoletano chiamato Pet rus prepara una compilazione corrotta della 
passione di Porfyr ius ad uso di Petrus , vescovo di Napoli. Questa compilazione 
di poco valore rimase conservata in un codice di Monteeassino e in sei a l t r i 
codici. Nei manoscri t t i del secolo X I I anche negli explicit si legge Quatuor 
Coronati, prova evidente ehe ha preso corpo la forma originata dalle inter-
polazioni ingannatrici e dalle «correzioni» della par te I I . Dal secolo I X lo 
stesso è il caso degli autori di martirologi, di epitomi e di al tre specie di opere 
collettive, da Ado a Vincensius Bellovacensis, e da Jacopo Voragine a Pe t ru s 
de Natalihus. La nostra passione fu la prima volta publicata presso un editore 
di Milano, prima del 1480, nella Vita Sanctorum del Mombrit ius, in base a un 
manoscrit to relat ivamente buono e già rielaborato. 



1 7 2 D . S I M O N VI 

Dobbiamo parlare, anche se brevemente, di ciò che questi due brani di 
testo erroneamente connessi (e secondo noi messi nel secolo VI) resero tanto 
conosciuta la storia dei marmorari pannoniéi a Roma ed altrove che la sua 
popolari tà superò quella degli originari titolari della chiesa dei Quattro coronati. 
I cinque marmorari ebbero una tale venerazione che nel 1459 sotto il nome 
dei Quat t ro Coronati furono dichiarati patroni dei marmorari non soltanto in 
Italia, ma anche altrove in Europa. Nel 1570 nella stessa chiesa in loro onore 
fu e re t ta in loro onore una cappella det ta degli scultori e marmorari. Ecco 
l 'effet to di un pio errore che attesta l 'influenza spirituale dei marmorari pan-
noniéi anche nei secoli posteriori, esercitata sulle corporazioni degli scultori 
e marmorari in Europa! Come vediamo, la nostra passione ebbe un riflesso 
culturale nella capitale dell'Impero di una volta, dopo undici secoli e mezzo 
dall 'edictum sanguinario di Diocleziano (304). 

Sulla storia della critica della passione vogliamo parlare brevemente. 
La già nominata edizione del Mombritius rese diffusa la nostra passione. 
Però la storia dei cinque marmorari pannoniéi conosciuti sotto il nome dei 
Quat t ro Coronati — a causa delle forme confusionarie allora a disposizione — 
perdet te completamente credito davanti agli studiosi dei secoli XVI—XVII, 
i quali non seppero che fare di essa. Questa situazione si rispecchia nella ricca 
raccolta del Surius : Vitae probatorum sanctorum. Visi parla soltanto in poche 
righe della nostra passione. Nel secolo XVII — a causa delle contraddizioni — 
Tillemont rifiuta tut ta la storia, qualificandola una leggenda.10 Ancora nel 
1711 il Sollerius annota : Quattuor coronati (a p. 659), ma Farlati nemmeno 
menziona i marmorari pannoniéi nella sua vesta opera : Illyria sacra (1809). 

I l teatro dell'avvenimento della passione fu dimenticato ancora nel 
medioevo e possiamo affermare che rimase sconosciuto o quasi fino agli ultimi 
tempi. Nella prima metà del secolo X I I I Tommaso da Spalato nella sua Hi-
stória Salonitana (c. 4) mette in connessione certi ruderi, che offrono uno spet-
tacolo mirabile, ma non sono identificabili, col Tempio del Sole di cui si parla 
nella passione.11 In un periodo più lungo di millecinquecento anni questa è 
l 'unica indicazione che rimandi alla possibilità di stabilire il luogo dell'avveni-
mento, supposto che qualcuno sarebbe in grado di comprendere esattamente la 
frase : «in Pannoniae partibus in confinio Rutheniae». Il primo passo per una 
identificazione fu fat to dal Karajan. Egli colloca l 'avvenimento nei monti 
Fruska Gora. Faremo conoscere i suoi argomenti più avanti. La sua identifica-
zione è accettata ancora oggi, sebbene non sia avvalorata da una minima 
probabili tà. Poiché la maggior parte degli studiosi accettò questo tentativo di 
identificazione, sia essi, sia i pochi contrari si occuparono principalmente del-

10 Mémoires pour servir à l 'histoire ecclésiastique. . . Ki93. vol. 4 p. 745. 
11 Thomas Arohidiaconus : História Salonitana IV c. (Monumenta spectantia 

His t . Slav. Merid. Vol. X X V I . Scriptores Vol. I I I . p 10). 
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l 'autentici tà dei manoscri t t i , senza ot tenere però risultati del t u t to rassicuranti.12 

I problemi possono essere ricapitolati presentemente cosi. Da Kara jan (1855) 
a Zeiller (1918) e anche d'allora in poi gli studiosi acce t tano la teoria «Fruska 
Gora», malgrado che Bulic (1908) t rovò insoddisfacenti le prove esposte e 
propose ulteriori indagini. Il Kirsch (1917) non accet tò del tu t to il credito 
della passione e opponendosi agli studiosi a lui precedent i ritiene romani i 
mar t i r i e presume che l 'autore sia un chierico pannonico trasferitosi a Roma. 
II parere del Kirsch in Ungheria è s ta to accolto nelle linee fondamentali da 
Tiberio Nagy, il quale però ha cons ta ta to l'esistenze dei problemi da risolvere. 
Da pa r te nostra non condividiamo l'idea del Kirsch e la confutazione del suo 
pun to di partenza può essere il nost ro parere su esposto circa l 'appartenenza 
dei gruppi di mar t i r i di cui qua t t ro componenti hanno nomi identici. Nel 
1934 Vulic respinge t u t t a la teoria «Fruska Gora» perché nella montagna e nei 
suoi dintorni non si può trovare nessuna indicazione topograf ica o archeologica 
che potrebbe rendere verosimile anche in minima pa r t e il tentat ive di localiz-
zazione. Approviamo a pieno il p u n t o di vista del Vulic perché con esso pr ivò 
di un erroneo parere secolare ben radicato le persone che accettarono — pur-
t roppo senza critica — la teoria «Fruska Gora». 

Da quanto è s ta to esposto si vede che le polemiche concernenti i problemi 
sorti, in realtà ver tono su due problemi principali: 1. l 'autentici tà della pas-
sione e del suo testo ; 2. la constatazione del teatro dell 'avvenimento raccon-
ta to nella prima pa r te del testo. Quanto al primo problema, siamo giunti al 
r isul tato che la pa r t e I del testo t ramandatoc i dal secolo V i l i si è essenzial-
mente formata dalla sintesi di una descrizione creata durante il secolo IV e 
dalla rielaborata forma di un a t t o giudiziario contemporaneo ad essa, mentre 
la pa r t e I I è da considerarsi una saputella spiegazione aggiuntavi con ogni 
probabil i tà soltanto nel secolo VI (o tu t t ' a l più sullo scorcio del secolo V). Pe r 
conseguenza dobbiamo ritenere au ten t ica la parte I , come lo credette già il 

12 Per chi s ' inteicssa più da vicino di questi pioblemi elenchiamo le seguenti 
opere t i a le più impor tant i , contenenti la let teratuia completa del caso : Neil' opera 
c i ta ta del B Ü D I N G E R alcuni studi che si riferiscono alla Passio Quatuor eoronatorum : 
O. H U N Z I K E R : Beiträge zu neueren Arbeiten über Dioclctianus 1. pp 3—11. O. B E N N -
D O R F : Archäologische Bemerkungen pp 337—356. M. B Ü D I N G E R : Chronologische 
Bemerkungen pp 357—379. W . W A T T E N B A C H : Uber die Legende von den heiligen 
Vier Gekrönten. Sitzungsber. d. kön. Picuss. Akad. d. W'iss. 1896. pp 1281 — 92. FR. 
B U L I Ö : Qualche cosa proviene del Palazzo di Diocleziano a Spalato, per es. qualche 
colonna, qualche pezzo architettonico ed ornamentale, qualche s ta tua dallo lapicidine 
<li Sirmium (Fiuska Goia nella Slavonia) ? Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata , 
X X X I (1908), Spalato, pp 1 1 1 - 127. J . P. K I R S C H : Die Passio der heiligen «Vier Gekrön-
ten» in Rom. Il ist . J a h r b . X X X V I I I (1917) pp 72—96. J . Z E I L L E R : Les origines Chré-
t iennes dans les provinces Danubiennes de l'empire romain, Paris , 1918. pp 88—104. 
(Bibliothèque des écoles françaises d 'Athènes et de Rome, fase. 112). N. VuLié : Passio 
sanc torum IV eoronatorum, Glas, 160 (1934), pp 1 — 22. — Quelques observations sur 
la Passio sanctorum qua t tuor eoronatorum, Bulletin do l'Acade'mie des Lettres, Belgrade, 
1935. pp 211 — 215. T. N A G Y : A pannóniai kereszténység tör ténete a római védőrendszer 
összeomlásáig, Budapest , 1939. pp 61 — 65. (Dissertationes Pannonicae, Ser. II n° 12.) 
(La storia del cristianesimo pannonico f ino al crollo del s is tema di difesa dei romani.) 
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W a t t e n b a c h e come lo rendono valido gli argomenti che seguiranno. L 'auten-
t i c i t à dell 'appendice (par te II) è discutibile soltanto col r i fer imento alla par te 
I I ; del resto esso conserva la memoria di un gruppo di mar t i r i romani. Rico-
nosc iamo che le nostre constatazioni f a t t e nel corso dell 'abbozzo cronologico 
degli errori formatisi nella par te seconda possano richiedere in vari casi della 
correzioni, principalmente a causa delle datazioni incerte dei manoscrit t i 
e specialmente per la determinazione dell 'età dei tipi che servivano come basi 
delle copie. La collezione che contiene t u t t i i manoscritt i f inora coinosciuti 
della nos t ra passione, è s ta ta pubbl ica ta dal noto bollandista II . Delehaye, 
nel n u m e r o del novembre u. s. dell 'Acta Sanctorum. Poiché la minuziosa analisi 
del t e s to è fra i compit i dell 'avvenire, le nostre affermazioni non possono 
pre tenders i la soluzione chiara di problemi ingarbugliati e plurisecolari. Ci 
s i amo limitati per tan to alla semplificazione di questi problemi ed a richiamare 
l ' a t tenz ione alle contraddizioni apparen t i . Con ciò speriamo di rendere più 
solida l 'autentici tà storica del' passione pannonica (parte I I ) , da più par t i 
messa in dubbio. 

Quanto al secondo problema principale, abbiamo v is to che la teoria 
«Fruska Gora» fu respinta dal Vulic in base a considerazioni ben motivate. 
Ma ciò indusse altri a dubitare del l 'autentici tà della passione pannonica e a 
r i tener la una specie di let tura edif icante . La presa di posizione del Vulic può 
avere u n a funzione st imolante nel senso che il teatro della storia dei marmorari 
si r icerchi altrove, però sempre in Pannón ia . In questo senso ci siamo messi 
a lcuni ann i fa a chiarire il problema dell' identificazione. 

LA LOCALIZZAZIONE D E L L E CAVE DI «PORFIDO» DI DIOCLEZIANO 
I N P A N N Ó N I A 

Poiché non a n d a v a m o d'accordo con la spiegazione del t ea t ro della storia 
n a r r a t a della nostra passione, e al tr i s tudiosi — a nostra sapu ta — non avevano 
of fe r to un 'al t ra soluzione accettabile,1 3 riteniamo oppor tuno esporre una 
possibi l i tà di soluzione, f ru t to delle nostre indagini svolte sul posto. Queste 
indag in i sono ancora in corso, ma i principali risultati già raggiunt i c'incorag-
giano alla loro pubblicazione perché essi rendono possibili constatazioni le 
quali poggiano su basi più sicure della teoria «Fruska Gora», anzi permettono 
un r inv io sorprendente alla tradizione dimenticata . 

13 Pare che G. W E N Z E L non sia r imas to soddisfatto della teoria Fruska Gora del 
K A R A J A N perché nella sua opera : Magyarország bányászatának kr i t ikai története 
[La s to r i a critica dell ' industria mineraria dell 'Ungheria] (Budapest, 1880, p 10, nota 
n° 10) scrive : «la passione Q. c. e una documentazione chiara dell ' industr ia mineraria 
con temporanea . . . al r iguardo mi riservo di ret t i f icare un'al tra vol ta l ' ipotesi tendente 
ad in tendere come se si t ra t tasse di cave di marmo del Szerémség (Sirmium).» Purtroppo 
non s i amo riusciti a t rovare un 'a l t ra dichiarazione del W E N Z E L in proposito. Egli morì 
già ne l 1891. 
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Anzitutto dobbiamo esaminare quei dati della nostra fonte, i quali sono 
utilizzabili al chiarimento topografico del teatro dell 'avvenimento. Difa t t i la 
fonte contiene varie indicazioni di luoghi, le quali indicazioni per il loro laconismo 
non sembrano at t i a localizzazioni più precise. Tali indicazioni, essendo gene-
ralmente note ai tempi della registrazione generalmente conosciute, l 'autore 
ritenne superfluo la loro precisazione. All'infuori di Sirmium non viene menzio-
nato nessun maggior centro nella vicinanza dei luoghi nominat i e così i toponimi 
dimenticati nel periodo della migrazione dei popoli non possono essere imme-
desimati con i toponimi attuali. Questo è il caso della continuità toponimica 
dei maggiori centri pure. L'identificazione delle maggiori ci t tà della Pannónia 
è stata f a t t a soltanto nel corso delle ultime indagini, t ranne alcune eccezioni 
(p. e. Siscia). Ma vediamo i dati! All'inizio del testo si legge che Diocleziano 
visitò personalmente le varie cave di pietra : perrexit Pannoniis ad meta-Ila 
diversa sua presentia de montibus abscidenda e fece convocare tu t t i i marmorari : 
omnes artif ices metallicos cougregaretP È certo che in quei tempi tut t i potevano 
sapere in Pannónia dove erano le cave di pietra dell 'imperatore. È indubitabile 
che l'interruzione dell'estrazione mineraria si presentò prima del crollo del 
limes pannonicus e così nessuna tradizione conservò il sito delle cave di pietra 
di Diocleziano. Alcune iscrizioni ci informano sull'estrazione mineraria della 
Pannónia (argento, ferro), ma prescindendo dalla cava di porfidi della nostra 
passione non conosciamo nessuna cava di pietra.15 Gli archeologi ungheresi, 
in base ai monumenti di pietra, ten tavano di identificare alcune cave di pietra, 
(Slitto, Bántapuszta, ecc.), ma si t r a t t a di cave di pietra calcarea o arenaria. 
Il ri trovamento delle cave di pietra della nostra fonte sarà possibile esclusiva-
mente dopo un controllo mineralogico dei riferimenti che si trovano nel nostro 
testo. Risulta che i tipi di roccia ricercati dall ' imperatore nelle cave di 
Pannónia non sono comuni. Egli cercò principalmente tipi di roccia 
dura e nello stesso tempo rari, necessari alle sue grandiose costruzioni. 
Difat t i i minatori e i marmorari della nostra fonte lavorarono rocce 
durissime, la cui scultura ed il discernimento della direzione della 
fenditura misero alla prova le loro conoscenze tecniche e abilità. Lo 
stesso imperatore riconosce l'abilità dei 5 marmorari, mentre i loro compagni 
di lavoro, invidiosi, attribuiscono la loro capacità a qualche incanto. Il 
testo chiama porfido questa roccia dura e l 'imperatore ne fa fare le sue varie 
commissioni. La nostra fonte, oltre il porfido, menziona anche la roccia più 
usata nei tempi antichi : il marmo. Gli antichi scultori ne usarono numerosi 
tipi, ma la passione parla soltanto di due tipi : il marmo di Taso e quello di 
Proconneso. Vennero chiamati così non soltanto i marmi originari di quei 

14 U. T Ä C K H O L M : Studien über den Bergbau der römischen Kaiserzeit (Inaug. 
Diss.), Uppsala, 1937, p p 136 e ss. 

16 B. K U Z S I N S Z K Y : Pannónia és Dacia, A magyar nemzet története [La s to i ia 
della nazione ungherese] vol. I , Budapest, 1895. pp CL o ss. 
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luoghi, ma anche quelli provenienti da altre provincie. Il marmo di Taso è 
bianchissimo e di o t t ima qualità, mentre quello di Proconneso aveva qualche 
v e n a t u r a grigiastra e d e r a meno duro. Per il momento è molto difficile control-
lare la diffusione di quest i due t ipi di marmo nella Regione Transdanubiana 
ai t empi romani. Ma neanche il rilievo cartografico servirebbe a risolvere 
def in i t ivamente il problema. Per il momento dobbiamo accòntentarci del 
f a t t o che nella Regione Transdanubiana i migliori marmi si t rovano nelle cave 
dei mont i di Harsány . Qui si t rovano t r a l 'altro i due t ipi menzionati della 
nos t r a fonte. La definizione di luogo delle cave del cosiddetto «marmo di 
Taso» sarebbe molto impor tan te perché — secondo la nos t ra fonte — per 
ord ine di Diocleziano, i marmorar i devono scolpire con esso la s ta tua del Dio 
Sole e della sua quadriga : «simidacrum Solis cum quadriga ex lapide thaso» 
e per giunta in un monoblocco. Dei 622 marmorar i r iunit i i nostri 5 scultori si 
incaricarono del gravoso compito e resero soddisfatto l ' imperatore con la 
s t a t u a del Dio Sole, a l ta 25 piedi e collocata in un tempio appositamente 
costrui to . Il testo che ci interessa dal pun to di vista topografico, dice : in parte 
Pannonìaepraecipitaedificaretemplum in loco qui appellatur ad montem pin-
g uem». Per il momento non siamo in grado di metter in luce il dato mirante 
a l la precisazione del posto del Tempio del Sole oppure quello del MonsPinguis . 
E p p u r e l ' importanza del posto si rivela più tardi — secondo la nostra passione 
— con il fa t to che l 'udienza giudiziaria contro i 5 marmorar i si svolge nella 
v ic inanza di tale Tempio ed anche la condanna a morte viene pronunciata 
qui . Pur t roppo il testo non rivela chiaramente se il Tempio sia stato costruito 
nella vicinanza delle cave di marmo oppure la s ta tua sia s ta ta por ta ta da 
lon tano al Tempio del Sole. Questo problema al primo momento non sembra 
essere importante, eppure dal pun to di vista topografico sarebbe decisivo 
perché renderebbe più fondato il nostro dubbio che le rovine del Tempio 
fossero da ricercare là dove si riscontri il «marmo di Taso» oppure dovessimo 
prendere in considerazione rovine più lontane. Difat t i abb iamo un'analogia 
secondo la quale in Egi t to , nel territorio di una cava di porf idi fu costruito 
u n Tempio del Sole.16 Malgrado ciò — in base alla nostra fonte — non oseremmo 
pervenire a questa conclusione perché se il Tempio, secondo il nostro testo, 
fosse stato edificato sul luogo che si chiama Möns Pinguis, noi non oseremmo 
prendere per certo che il marmo venne es t ra t to da questo monte. Per ora il 
Möns Pinguis non è localizzabile perché pur ammet tendo che il marmo bian-
chissimo venne es t ra t to in qualche luogo dei Monti di Har sány e la nostra 
s t a t u a fu scolpita sul posto, il luogo del Tempio none s ta to finora identificato 
poiché nella parte meridionale della regione di Baranya ruderi di vari edifici 

1 6 K . F I T Z L E R : Steinbrüche und Bergwerke im Ptolemäisehen und römischen 
Ägypten , Leipzig, 1910. pp 97—99. (Leipziger Historische Anhandlungen H. XXI) . 
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grandiosi furono registrati da studiosi vissuti nel passato.17 Questi posti non 
sono lontani dai Monti di Harsány e sono t u t t i vicini alla s t rada romana che 
passava dalla par te di Mursa. È mol to prohabile che anche l'indicazione di 
Tommaso da Spalato sopracitata legò il Tempio del Sole della nostra fonte ad 
uno di questi ruderi. 1 ruderi po tevano appartenere anche a ville come per 
esempia quelli del terreno ancora inesplorato nella vicinanza ili Hosszúhetény; 
ma la messa in luce di questo problema esigerebbe una part icolare esplorazione 
seguita poi da scavi opportuni . Senza di ciò non si può localizzare il Möns 
Pinguis. Per ciò questa volta t rascur iamo le nostre conget ture sul luogo del 
Tempio del Sole e ci accontentiamo di limitare la frase del testo : in parte 
Pannoniae sul territorio a nord del f i u m e Orava ed entro questo territorio la 
met t iamo nella zona meridionale del Comitato Baranya, compresa tra i pen-
dici della Montagna Mecsek e il de t to f iume. 

Poiché il teat ro d 'a t t iv i tà dei nostr i marmorari fu una cava di porfidi 
della Pannónia, il problema centrale r imane la localizzazione di questa cava. 
La nostra fonte fa sapere che l ' imperatore nelle sue commissioni prediligesse il 
porf ido e gli abili marmorar i ogni t a n t o ebbero da lui dei premi : deditque 
dona magna artificibus ; egli insistette con preferenza l'esecuzione delle colonne 
di porfido : laetatus est Dioclitianus augustus in arte eorum, et nimio amore 
captus praecepit ut ex metallo porphyretino columnas nel capiteìla columnarum ab 
artificibus inciderentur. L ' imperatore disse ai 5 marmorari per nome elencati : 
Desidero per peritiam artis vestrae colúmna ve1 capiteìla columnarum ex monte 
porphyretico excidi. Poi molti artefici e «filosofi» si recarono al posto allora 
conosciutissimo dell 'estrazione minerar ia e della scultura: venientibus autem 
ad montem porphyreticum in loco qui vocatur igneus, coeperunt incidere lapidem 
in pedibus quadraginta. T r a le citazioni — dal punto di vis ta topografico — la 
più importante sarebbe quella che n o t a più da vicino il monte porfirico chia-
mandolo «igneo». Anche questo luogo doveva essere conosciutissimo, simil-
mente al Möns Pinguis suddetto. P u r t r o p p o anche la localizzazione di que-
st 'u l l imo è già impossibile. La fonte menziona spesso la roccia porfirica (ex 
metalol porphyretico concas sigillis ornâtes canari e altri ogget t i da eseguire de 
monte prophyretico). 

Poiché l 'unica f rase che rinvia a un luogo (locus igneus) non permette la 
localizzazione della cava di porfidi della Pannónia, la soluzione del problema 
può essere aiutata soltanto da indagini che si riferiscono alla presenza della 
roccia di porfido nella Pannónia. Già al tr i studiosi (Kara jan) videro in ciò 
la premessa di ulteriori studi. Eppure si commise l 'errore di mettere nella 
Fruska Gora il teat ro di a t t ivi tà dei 5 marmorari . Ciò t rova la sua origine 

1 7 B . P O S T A : Baranya őskora a magyarok bejöveteléig ( F . V A R A D Y : Baranya 
mú l t j a és jelenje, Pécs, 1897. pp 184—201). La preistoria del Comita to Barunya f ino 
alla conquista degli ungheresi. | Rispet t ivamente : 11 passato e il presente del Baranya] 
L 'autore rammenta ruderi di edifici nelle località seguenti : Budmér , Busziklica, Hálé, 
Laskafalu, Monostor. 

12 Acta Antiqua VIII/1—2. 
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nel metodo aff re t ta to ed erroneamente applicato. Secondo le comunicazioni 
geognostiche del Par tsch nelle cave di pietra a nord di Mitrovica (Sirmium) 
la pietra calcare si t rova insieme col porfido verde. Kara jan per questo 
pensò alla Fruska Gora che nell'età antica portò il nome Almus mons ed egli 
lo identificò col Möns Pinguis. Ritenne una concordanza degna di attenzione 
gli a t t r ibut i fecondo e grasso dei due monti . I ruderi sembrarono rafforzare la 
sua interpretazione e creò così l 'erronea teoria. Anche il Wattenbach condivise 
questa opinione, sebbene egli notò già che la roccia avente un aspetto simile 
a quello del porfido, è di color verde e non è identico col porfido rosso cupo 
degli antichi. Tale avvert imento purtroppo non interessava molto gli studiosi.18 

Se l'avessero preso sul serio, avrebbere potuto accorgersi che la parola porfido 
degli antichi non è applicabile nell'odierno significato petrografico. Anche se 
avevano commesso l'incomprensibile errore di accettare il porfiro rosso 
antico generalmente conosciuto per la verde roccia porfirica, rimane inspiega-
bile perché avevano pensato all 'argomentazione col Cerveny Öot, sapendo 
che quest 'ultimo monte è di pietra arenaria rossa. Queste ipotesi evidentemente 
non hanno nessuna base obiettiva perché oltre al porf ido abbiamo ancora 
— nel senso petrografico — altre rocce porfiriche. Nell 'età antica le vere cave 
di porfido furono rarissime e presentemente è conosciuto soltanto l'egiziaco 
Mons Porphyrites che si identifica spesso con il Gebel Duchan. È difficile 
affermare con certezza se i pochi sarcofaghi dell'età dell ' imperatore Costantino, 
oppure le colonne di porf ido di Spalato — relativamente di piccole misure — 
provengano o no dall 'Egitto.1 9 Nella Pannónia il vero porf ido di color porporino 
o rosso cupo è completamente sconosciuto.20 Visto che esclusivamente la passione 
parla di una certa cava di pietra di porfido pannonica, a buon diritto sorge la 
domanda : è lecito intendere un vero monte di porf ido sotto la frase mons 
prophyreticus oppure si t r a t t ava di quelche altra roccia ? 

Siamo del parere che non si t r a t t i di un porfido nel senso odierno ; le 

1 8 C H . D U B O I S : É t u d e sur l ' admin i s t ra t ion et exploi ta t ion des carrières marb res , 
po rphyre , granit etc. dans le monde romain , Par is , 1908. p p 137 e ss. F I E H N : S te inbruch, 
P W R E , 2. Reihe I I I (1929) p 2271. Quest i due autori si r i fer iscono ancora in base al 
vo lume Unte r suchung . . . del Fiüdi\oi>:r (1870), malgrado che nel f r a t t empo è usc i t a 
« A F ruska Gora geológiája» del A. K O C H [La geologia della m o n t a g n a Fruska Gora ] 
(Math, és te rm. tud . közlemények, X X V I , 5, con una car ta geologica, 1895). Questo s tud io 
off re la possibilità di control lare la presenza del porf ido. Pens i amo anzi tu t to al B U L I C e 
allo Z E I L L E R , suo compagno nei sopraluoghi . Il Rral lex . f ü r A n t i k " und Chr i s t en tum 
vol. IV (1958) p 167 non pa r l a degli s tud i scr i t t i dal VuLié. 

1 9 O . S C H N E I D E R : Ü b e r den r o t h e n P o r p h y r der Al ten , Naturwissenschaf t l iche 
Bei t räge zur Geographie und Kul t Urgeschichte, Dresden, 1883. p p 75— 176. Lo S C H N E I D E R 
vorrebbe met tere il t e a t ro della nos t ra passione in Eg i t to (pp 82 e ss). Lo segue R. DEL-
B R Ü C K : Antike Po rphyrwerke , 1932. cfr . : A. A. V A S I L I E V : Imper ia i Porphyry Sareo-
phagi in Constant inopie, Cambridge, 1948. p p 1—26. ( D u m b a r t o n Oaks Papors n . 4.) 

20 Soltanto in alcuni posti del m o n t e Sukoró (Comitato Fejér) sappiamo del la 
presenza del porfido quarz i fero , ma si t r a t t a di porf ido b r u n o t t o . Vedi F. S C H A F A R Z I K : 
A m a g y a r korona országai területén létező kőbányák részletes ismertetése, Budapes t , 
1904. p p X X X V I I e 94 e ss, e 98. (Descrizione par t icolareggia ta delle cave di p i e t r a 
esistenti nel terr i torio dei regni della Corona Ungherese.) 
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denominazioni degli antichi autor i non sempre sono identiche nel caso dello 
stesso concetto, quindi anche adesso può darsi che non indichino con sicurezza 
le qualità delle rocce. Così è molto probabile che la conosciutissima roccia d i 
color rosso vivo di Assuan (Egitto) sia s ta to designato con questo nome (JIOQ-
(pvQEOç). In quel territorio si t rovano le cave di grani to rosso di Siene, di cui 
Plinio scrive nel modo seguente : circa Syenen Thebaidis syenites (invenitur) 
quam antea pyrrhopoecilon vocabant, e poi : Thebaicus lapis, pyrrhopoecilon 
appelavimus, aliqui psaranum vocant.21 Vediamo che per gli antichi il grani to 
f u conosciuto sot to diversi nomi. Per la petrografia il grani to è diverso dalla 
sienite. Quest 'ult ima è una roccia senza quarzo, mentre il grani to ha il quarzo 
come uno dei suoi componenti. L a sienite, questa pietra della Tebaide, ha una 
denominazione che si addice al rosso igneo, mentre un al tro nome fa pensare 
al granito grigio. Dalle nostre indicazioni risulta quindi che il monte di porf ido 
della nostra fonte si riferisce al colore rosso della roccia! Ciò viene accentuato 
dal f a t to che la parola porphyreticus serve da a t t r ibu to e ciò lascia credere 
anche la voce igneus. Quindi non si t r a t t a di un mons igneus, bensì di un monte 
dal color rosso fuoco. Che la pietra di porfido di cui si parla nella nostra fonte 
sia proprio granito, ciò è appoggiato anche de altri argomenti . La scultura dei 
tempi antichi ebbe una preferenza per il granito che f u molto più diffuso del 
porfido. Il grado di durezza del grani to (6) rivaleggia con ciucilo del porfido, 
quindi l 'abilità dei nostri marmorar i fu ugualmente messa a prova. Nelle 
grandiose costruzioni di Diocleziano ha un ruolo impor tan te il granito rosso. 
Basti pensare alle Terme di Diocleziano a Roma e al suo palazzo di Spalato. 
In ambedue i posti sono rimaste in ot t imo stato le belle colonne di grani to . 
A Spalato sono conservate 12 nelle mura cittadine fo rmate dalle par t i dello 
stesso palazzo imperiale. A Roma Michelangelo eresse 8 colonne nel t ranse t to 
della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, t rasformata da un «tepidarium». 
L'indicazione seguente della nostra fonte è molto impor tante perché è a d a t t o 
a determinare se le colonne decoranti il palazzo imperiale di Spalato fossero 
eseguite o no della ot t ima pietra della cava di Pannónia , cioè di grani to : 
Lapis pretiosus incidatur ad mirificum ornamentum rei publicae vestrae, et 
multa opera clara facta sunt in columnarum melalo miroque labore serenitatis 
vestrae. Risulta da questa citazione che le colonne di grani to rosso, le quali 
ornavano il palazzo di Diocleziano — almeno in par te — potevano essere 
t raspor ta te già lavorate, dalle cave di pietra rossa della Pannónia . 

È quindi molto probabile che la pietra di porfido menzionata dalla nostra 
fonte fu identica con il granito. Per avvalorare questa ipotesi abbiamo dovuto 
esaminare le eventuali presenze del granito ada t to all 'estrazione mineraria 
e alla scultura nel territorio della Pannónia , possibilmente in quant i tà signifi-
cat iva. Dalle carte geologiche si può constatare che nella Regione Transdanu-

21 Plinius His t . Nat . 36, 63 e 157. 

1 2 * 
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biana dell 'Ungheria esiste una zona abbas tanza estesa, contenente rocce 
(granitiche. Questa zona si estende a par t i re da Mórágy (Comitato Tolna) 
f ino a_Véménd, Fazekasboda e Szebény (Comitato Baranya) . Le sue propaggini 
a r r ivano fino a Pécs. Di seguito chiameremo questa zona sot to il nome dei 
Monti di Geresd. I nos t r i geologi hanno constata to che il grani to della zona è 
dell 'età paleozoica e si t r a t t a di una specie di roccia e ru t t iva qualificata — in 
base all 'analisi mineralogica — grani to biotitico. I pezzi di granito che si 
t rovano sulla superficie sono di color rosso carne. Esso viene es t ra t to di nuovo, 
dal secolo passato, e in blocchi di mezzo metro cubico.22 I n occasione dei 
nostr i sopraluoghi in molt i casi abbiamo riscontrato tracce di cave abbando-
na te da tempo. Tra le a t tua l i circostanze non è definibile la loro età perché 
p r ima di esaminarle bisognerebbe t raspor tare i detrit i di grani to accumulatisi 
in grandi quant i tà . E ciò esigerebbe una spesa non comune. Riteniamo molto 
interessante un gruppo di cave abbandona te in una valle a sud-est di Kisge-
resd. T u t t o sta ad indicare che il mons porphyret icus menzionato nella passione 
dovrebbe essere la massa granitica dei monti di Geresd. Ri teniamo questa 
interpretazione la più probabile. 

Dobbiamo ricordare a questo pun to che tale interpretazione ha un punto 
apparen temente vulnerabile dal pun to di vista geologico : le estrazioni di 
grani to presentano uno s tato molto friabile. In base a ciò alcuni petrografi 
pervennero alla conclusione che questi s t ra t i di origine e ru t t iva non possono 
essere grossi, quindi per la loro quali tà laccolitica non sono ada t t i allo sfrut-
t a m e n t o minerario. P e r conseguenza anche noi dovremmo accettare che un 
grani to così friabile non poteva presentare grossi blocchi ada t t i a part i di 
colonne alte metri 6,5. Ma i pezzi di granito, esaminati dai geologi, sono s ta t i 
t rova t i tu t t i in superficie, esposti ai cambiamenti atmosferici ed agli attacchi 
di atmosferilie, e per un periodo di tempo più lungo di millecinquecento anni. 
Ciò annul la la val idi tà di obiezioni simili. Difàt t i è evidente che i pezzi in 
superficie sono i r i f iu t i t r i t i dei grandi blocchi di granito, r icavati nei tempi 
ant ichi . Così si spiega che l 'estrazione più moderna, r iprendendo lo sf rut tamento 
delle ant iche cave, difficilmente poteva t rovare blocchi più grandi di mezzo 
me t ro cubico. Del resto una ispezione eseguita t ra il 1937 e il 1942 nella zona, 
t rovò a Véménd, nelle valli più profonde, nella vicinanza di rocce friabili, 
grani t i dall 'aspetto fresco che avevano una s t ru t tura simile a quella dei pezzi 
di de t r i to , malgrado i cambiamenti avvenut i in questi ultimi.2 3 Nell'interno dei 

22 L'opera ci tata dello S C H A F A B Z I K , pp X X X , 28, 30, 38, 39. — Sappiamo che a, 
Pákozd (Comitato Fejér) si trovano granito biotitico color rosso carne (p 94), ma la 
cava qui aperta nel 1858 difficilmente può venire in considei azione se si pensa alla gran 
maggiore estensione della zona granitifera dei monti di Geresd. Cfr. E . V A D Á S Z : A Mecsek 
hegység, Budapest 1935 e la carta geologica ivi acclusa (con scala 1 : 75 000). 

2 3 S Z Ő K E F A L V I N A G Y Z.: Véménd és Fazekasboda környékének gránitos kőzetei, 
Kolozsvár, 1942. p. 11. (Acta scientiaium mathemat ica ium et na tu ia l ium 4.) (Le îoccie 
grani t iche dei dintorni di Véménd e Fazekasboda). Tra Véménd e Kövesd in direzione 
Mórágy noi stessi abbiamo fa t to delle indagini. Dapper tu t to vi affiora il granito e si vedono 
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monti possono esistere dei maggiori blocchi, come abbiamo potuto verificare. 
In una valle secondaria che imbocca nella vallata t ra Fazekasbodae Kisgeresd, 
a seguito della erosione, sotto uno s t ra to di argilla abbastanza grosso, abbiamo 
t rovato un pezzo di grani to dall 'aspetto fresco, lungo metri 1,5 e spesso cm 60. 
Ad ogni modo avrebbe una maggiore forza probatoria l 'esame petrografico 
di un pezzo di grani to estrat to con un escavatore dalle viscere dei mont i di 
Geresd. Il r isultato poi dovrebbe essere confrontato con quello dell 'analisi 
identica dei pezzi ricavati dalle colonne di Spalato.24 At tua lmente non abb iamo 
la possibilità di realizzare questa nostra idea e per questo dobbiamo acconten-
tarci dei confronti che si possa ef fe t tuare anche oggi. Di fa t t i la composizione 
petrografica delle colonne di granito di Spalato, grosso modo, è già cono-
sciuta.25 Queste colonne sono state defini te di granito rosso contenente antibolo. 
In base a questo esame gli studiosi le ritengono — a buon dir i t to — di origine 
di Assuan. I detrit i ritrovabili in superficie nei Monti di Geresd sono s ia l i 
qualificati di granito biotitico. S. Ro th ha già constatato anter iormente che 
nella valle di Kisgeresd-Fazekasboda l 'amfibolo è molto diffuso e la roccia 
potrebbe essere chiamata gneissienite. Lo stesso Roth ha t rovato nella valle 
Henges, a nord di Nagygeresd, un 'a l t ra roccia ricca di amfibolo che ila lui è 
s ta to definito grani to di porfido, cioè granito con s t ru t tu ra porfirica.2 6 Le 
osservazioni del Roth , fa t t e 80 anni fa , non furono influenzate dal problema 
delle cave di porfido della Pannónia . Questo particolare, inoltre la nostra con-
statazione sulla presenza di un gruppo di cave proprio nella valle di Henges, 
per noi sono documenti sufficienti per escludere ogni dubbio nei r iguardi 
dell'origine pannonica di una par te del granito di Spalato. Possiamo quindi 
constatare che la cava di porfido r ammen ta t a nella nostra passione si t r o v ò 
nella par te meridionale della Valeria e non nella Pannónia secunda ; e precisa-

tracce di cave da molto tempo abbandonate . Da Kövesd una s t rada larga m 8 e lungo 
k m 1 e mezzo conduce t ra i monti. I r i t rovament i descritti da W O S I N S Z K Y sembrano 
confermare il nostro parere che la stazione della via limes chiamata Ad Sta tuas sa ia 
s ta ta l 'odierna Kövesd. Qui si saranno s ta te raccolte le colonne o le statue, t raspor ta te 
dalle cave per una ulteriore spedizione. Vedi : M. W O S I N S Z K Y : Tolna vármegye tör ténete , 
Budapest, 1896. p. 760. (Storia del Comitato Tolna) Delle fondamenta dell'edifizio iomano 
molto esteso nel 1950 non abbiamo t rovato nulla. Qui come dapper tu t to nella Regione 
Transdanubiana, le pietre dell 'antica Pannónia vennero utilizzato quale materiale da 
(^ostruzione «a buon mercato». 

24 Una colonna di Székesfehérvár e una di Szombathely sono state esamina te 
in base a saggi prelevati. L'esame comprese anche la composizione in percentuale dei 
saggi e sorti con il r isul tato che si t r a t t ava di granito anfibolo biotitico. F. PAPI' : Szent 
I s tván korabeli építőkövek a Dunántúlról , Technika XIX, 1938. p. 361. — Pietre da 
costruzione dei tempi di S. Stefano nella Regione Transdanubiana.) Le due colonne sono 
senza dubbio dell'epoca romana e difficilmente provenivano dall 'Egit to. E non potevano 
venire neanche dalla posteriore Moravia come lo supponeva il P A P P . I romani non av ranno 
aper ta cave o miniere si tuate oltre il confine. 

25 Fa. B U L I Ő : Materiale e provenienza della pietra, delle colonne, nonché delle 
sfingi del Palazzo di Diocleziano a Spalato e delle colonne ecc. delle basiliche crist iane a 
Salona. Bullettàio di Archeologia e Storia Dalmata X X X I . 1908. pp 86—110. 

26 S. ROTH: Fazekasboda—Mórágyi hegylánc eruptiv kőzetei, M. K. Földtani 
Intézet Évkönyve vol IV, 1876. p. 113. (Rocce erutt ive della catena di monti di Fazekas-
boda—Mórágy.) 



1 8 2 D. SIMON VI 

mente tra Sopianae a Lugio (oggi : Dunaszekeső). È anche certo che Dio-
cleziano durante i suoi soggiorni a Sirmium andò a visitare le cave di pietra 
rossa partendo probabi lmente da Lugio poiché esse furono nelle vicinanze. 
Abb iamo una indicazione sicura della presenza di Diocleziano a Lugio, perché 
un suo rescriptum f u da ta to nelle pr ima me tà di novembre del 293.27 Ora non 
ci occupiamo della d a t a del martirio dei marmorar i . Si t r a t t a di un problema 
mol to discusso dagli studiosi. Ci limitiamo a collocare gli avvenimenti narrat i 
nella passione t ra gli ann i che vanno dal 293 al 304. 

«QUINQUE ECCLESIAE» 

Abbiamo visto che la teoria «Fruska Gora» non ha nessuna base reale 
ma è possibile trasferire il teatro degli avveniment i in una altira zona e compro-
vare le loro localizzazioni. Di seguito vogliamo richiamare l 'attenzione dei 
le t tor i a un al tra circostanza convincente, la quale — anche senza i docu-
m e n t i suddett i — può indebolire, a parer nostro, qualunque dubbio o obiezione. 
Si t r a t t a di riconoscere una tradizione locale, svi luppata dalla prospettiva di 
u n a interpretazione simile alla nostra. 

Abbiamo già de t to che a Sirmium non conosciamo l'esistenza di nessuna 
t radizione o di traccia memore del mart ir io dei 5 marmorari , sebbene abbiamo 
delle indicazioni di a l t r i mart ir i locali : così font i scritte parlano di Demetrius 
e di Anastasia ; f r a m m e n t i d'iscrizioni su Synerotas sono s ta t i t rovati in 
occasione di scavi. Sappiamo che Sirmium, dopo la conquista degli avari , 
venne chiamato Dimitrovica dagli slavi, per conseguenza del persistente culto 
di Demetr ius . I diplomi ungheresi medivali lo chiamarono Száva-Szent-Deme-

27 Lucione, Cod. J u s t . I X , 20, pp 10, 11. Sui soggiorni a Si imium di Diocleziano 
vedi : Mommsen : Zeitfolge der Verordnungen Dioeletians, Abhandlungen der preuss. 
Akademie der Wiss. zu Berlin, 18G0, pp 430, 437. 
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ter.28 Ciò appart iene a quel gruppo toponomastico quando fuori della ant ica 
cit tà abbandonata , il nuovo insediamento formatosi nell' ambien te della tomba 
di un mart ire tumula tov i (mar tyr ium e non heroon), prende appunto il nome 
del martire. Sono rimasti molti toponimi i quali si riferiscono ai nomi o ai 
numeri dei mart ir i . Un toponimo simile, oltre Mitrovica, quello di Xan ten 
vicino al f iume Reno. Quest 'ult imo ricorda due mart i r i (Mallosus e Victor) 
tumula t i nel cimitero paleocristiano, s i tuato tra (.'astra Vetera e Colonia 
Traiana. L ' insediamento formatosi nel secolo IV nella vicinanza delle tombe 
dei due martiri , fu conosciuto nel periodo carolingio col nome «ad Sanctos» e 
coll 'andar del tempo questo toponimo si t ransformò in Xan ten . Nelle opere di 
Gregorius Turonensis vi sono altr i nomi di luogo analogamente formati . Ora ci 
poniamo la domanda : esistono tracce che conservino un rinvio analogo nel 
caso del martir io dei 5 marmorar i? In altre parole : qualche toponimo con-
serva i resti di una antica tradizione riferentesi a questi mar t i r i ? 

Nella vicinanza delle cave dei Monti di Geresd il maggior centro ab i ta to 
dei tempi antichi fu Sopianae, ove già nel secolo IV doveva esistere una nume-
rosa comunità cristiana come lo dimostra l'esteso cimitero con i suoi 
sepolcreti affrescati e con la sua cella trichora scavata nel 1922. Sopianae, 
l 'odierna Pécs, all 'epoca dei re Árpád d 'Ungheria portò il nome latino Quinque 
ecclesiae come lo dimostra il diploma della fondazione del vescovado di Pécs. 
Tale nome esistette già nel periodo carolingio (Conversio bajuvar iorum et 
carantanorum) nella forma di ad V (quinque) basilicas. La sua identità con la 
forma precedente non può esser messa in dubbio. Si t r a t t a evidentemente di 
un caso toponomastico persistente in tu t to il medievo. La cifra 5 difficil-
mente si riferisce al numero delle chiese, ma piuttosto ai 5 marmorari mart i r i 
qui sepolti. Tale interpretazione sarebbe una dimostrazione sorprendente 
del fa t to che il ricordo di una tradizione in par te d iment ica ta lega il luogo di 
sepoltura dei 5 marmorar i alla cit tà di Sopianae. Ma come poteva essere 
concepita l ' interpretazione erronea che parla di 5 chiese ? All'analogia della 
toponomastica sopra citata possiamo ricostruire la forma erronea di Quinque 
basilicae nel modo seguente. Dopo l'emigrazione di una par te degli ant ichi 
ab i tan t i della cit tà, il nome Sopianae venne grada tamente dimenticato. Gli 
abi tant i rimasti sul posto si convertirono al cristianesimo e si transferirono 
nella vicinanza del cimitero della nuova religione. Sopra la tomba dei mar t i r i 
pr ima venne alzata una piccola basilica e il nuovo insediamento per questo 
prese un nuovo nome nel secolo IV. La memoria dei cinque mart ir i si connesse 

28 C. J . J I R E Ő E K : Das christliche Element in der topographischen Nomenclatur 
der Batkunliinder, Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wiss. Philos.-hist. Classe, 
139. Bd. 1897. p 11. 

A. A L F Ö L D I : A kereszténység nyomai Pannoniában a népvándorlás korában. 
Szent Is tván Emlékkönyv, Budapest, 1938. I, p. 11. [Le tracce del cristianesimo in Pan-
nónia ai tempi della migrazione dei popoli. Libro dedicato alla memoria di S. Stefuno.] 
Anche 1'ALFÖLDI colloca il toponimo latino di Pécs in questo gruppo toponomastico, 
ma senza alcuna motivazione più precisa. 
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alla basilica e persistette nel nome di t u t to l ' insediamento. È probabile che 
nel periodo carolingio l 'antica basilica venne restaurata oppure forse rico-
s t ru i ta , almeno lo fa supporre la consacrazione della chiesa, celebrata dal-
l 'arcivescovo di Salisburgo. Il nome originario dell'insedimento paleocristiano 
del secolo IV sarà stato ad quinque (sc. sanctorum o martyrum) basilicam 
che più tardi si t rasformò ad quinque (se. sanctos) basìlica. Gli autori occi-
dental i del secolo I X , non conoscendo la tradizione locale, potettero «retti-
ficarlo» ad Quinque basilicas. Gli ult imi non dovettero conoscere che non si 
t r a t t ò di 5 basiliche, ma una sola basilica consacrata alla memoria dei 
5 mar t i r i . La forma originaria di «Chiesa dei cinque» si trasformò così in 
Cinque chiese. Ai tempi di S. Stefano, primo re d'Ungheria, l ' insediamento 
vicino all'antica Sopianae doveva essere assai popoloso perché il monarca 
a l t r iment i difficilmente avrebbe fondato lì un vescovado (nel 1009). 
L 'esistenza della tradizione locale dei cinque marmorari non è constatabile 
dai da t i conosciuti.29 

In base alla esposizione di sopra si potrebbe parlare anche dell'origine 
della cattedrale di Pécs, prendendo in considerazione i risultati ed i nuovi 
punt i di vista, ma preferiamo far conoscere la nostra presa di posizione soltanto 
dopo aver terminato le indagini in corso. Ora facciamo soltanto una osser-
vazione : non condividiamo il tentat ivo di identificare la tomba dei nostri 
mar t i r i con il «eubieulum».30 

Per riassumere le nostre constatazioni, ripetiamo : La fonte conosciuta 
col nome di Passio quat tuor coronatorum è autentica ed i cinque marmorari 
non hanno nulla a che fare con i qua t tuor coronati romani perché l 'appendice 
fu un i t a erroneamente alla passione pannonica. Il teatro dell 'avvenimento 
descri t to nella passione non fu la Fruska Gora, bensì nei Monti di Geresd della 
Regione Transdanubiana, a nord del f iume Drava. 11 toponimo latino di Pécs : 
Quinque ecclesiae conservò la pallida traccia di una tradizione locale dei 
cinque marmorari mart i r i ; e corret tamente fu *Quinque (martyrum) ecclesia 
nella sua forma originaria. 

29 Recentemente E . B . T H O M A S ha r ich iamato la nostra at tenzione su un affresco 
della chiesa di Ják . Sotto la torre sud in un campo gotico vi sono cinque figure in piedi. 
Non è escluso che si t r a t t i della persistenza ulteriore del gruppo dei cinque mart i r i , 
come H . H O R V Á T H lo me t t e in risalto nei r iguardi artistici nel suo studio : Pannóniai 
a n t i k elemek továbbélése román épületplaszt ikánkban (Pannónia, 1935. pp 207—240.) 
(Persistenza di antichi clementi pannoniéi nella nostra plastica di a rch i te t tura romanica). 

3 0 E . I ' E T R O V I C H : Pécsi székesegyház, Pécs, 1956. pp 136 e ss. (La cattedrale 
di Pécs). E. D Y G O V E : Das Mausoleum in Pécs — Ein Christliches I leroon aus Pannónia 
inferior. Pannónia, 1935. pp 62—77. L 'autore parla di una presunta cripta famiglialo 
e lo m e t t e in rapporto con una reliquia di un mart i re . 



J . H O R V Á T H jun . 

DIE ENTSTEHUNGSZEIT DER GROSSEN LEGENDE DES 
BISCHOFS GERHARD 

Keine unserer mittelalterlichen Gesehichtsquellen wurde — mit Aus-
nahme des einen Anonymus — de ra i t gegensätzlich beurtei l t , wie die beiden 
auf uns gekommenen Legenden über den Bischof Gerhard. Selbst die scheinbar 
einfachste Frage, wie sich die beiden Legendenfassungen gegeneinander ver-
hal ten, fand bisher noch keine endgültige, über jeden Zweifel erhabene Lösung 
und noch weniger befriedigende Ergebnisse zeitigte die Erforschung der übri-
gen, mit der Legende zusammenhängenden Probleme. Trotz der zahlreichen 
text l ichen Übereinst immungen fand auch das Verhältnis der Legende zu den 
Chroniken immer noch keine beruhigende Klärung. 

Bei einer unvoreingenommenen P rü fung der Grossen Legende wird man 
in der Ta t auf eine lange Reihe e inander widersprechender Angaben stossen. 

Die Glaubwürdigkeit der ins Einzelne gehenden und den Anschein der 
Gleichzeitigkeit erweckenden Angaben wird durch die märchenhaf ten und 
novellistischen Elemente sogleich wieder s taik herabgesetzt und in Frage 
gestellt. In der Legende wechseln zeitgenössische oder annähernd zeitgenössi-
sche Angaben mit solchen ab, die zweifellos auf viel spätere Zeiten hinweisen. 
Als erstes fä l l t uns hier gleich der Bischofstitel von Gerhard auf. Die Grosse 
Legende bezeichnet ihn als Bischof von Maros, dem das Bistum von Marosvár 
unterstel l t ist,1 während vom 12. J a h r h u n d e r t an verschiedene Urkunden seine 
Diözese Csanáder Bistum nennen. Hier handel t es sich somit um eine ursprüng-
liche Angabe, die schwerlich später er funden werden konnte . Auch die in der 
Legende gebrauchte Bezeichnung «comes palatii» s t a t t des später üblichen 
«palatinus» verweist auf eine f rühere Zeit. Gleicherweise f indet sich der Name 
Ajtony in der a l ter tümlichen Form Achtum, wogegen auch Anonymus (ca. 1200) 
schon die Bezeichnung Ochtum gebraucht . Demgegenüber schreibt die Legende 
den Namen des Gespans Csanád gemäss der später, im 13—14. J a h r h u n d e r t 
gebräuchlichen Form Chanadinus, obwohl sich der gleiche Name bei Anony-
mus noch in der Form Sunad (Tschunad gesprochen) f indet . Diese in sprach-

' J . KARÁCSONYI: Szt. Gellért . . . é le te (Dos L e b e n d e s H l . Gerha rd ) Bp. 1887. 
S. 268. 
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geschichtlicher und orthographischer Hinsicht einander ausschliessenden, oder 
mindestens untere inander widersprechenden Angaben erschüt tern die Glaub-
würdigkeit der ganzen Legende und wachsende Zweifel steigen im Leser bei 
weiteren, mit den historischen Tatsachen unvereinbaren Stellen auf. So erwähnt 
beispielsweise die Legende «Kreuzzüge» zur Zeit Gerhards ( f l046) obwohl der 
e r s te Kreuzzug — wie b e k a n n t — erst 1096, ein halbes J a h r h u n d e r t nach Ger-
ha rds Tod s ta t t fand, fe rner redet dieselbe Legende von der «Universität» in 
Bologna (die erst E n d e des 11. oder Anfang des 12. J ah rhunde r t s den Rang 
e iner Universi tät er langte) . Gleicherweise anachronistisch wirkt auch die 
E rwähnung der «Maik» zur Zeit des Königs Stephan, die in Ungarn erst von 
der Mitte des 12. J a h r h u n d e r t s an als Zahlungsmittel e ingeführt wurde. 

Diese widersprüchlichen Angaben ha t t en zur Folge, dass die Meinungen 
bezüglich der Ents tehungszei t und in diesem Zusammenhang auch betreffs der 
Glaubwürdigkei t der Legende bis zum heutigen Tag s tark auseinandergingen. 
J e n e Forscher, die den Schweipunkt auf die al tertümlichen Angaben verlegen, 
gelangen zu der Schlussfolgerung, dass die Grosse Legende zum überwiegenden 
Teil zur Zeit Gerhards oder annähernd um diese Zeit en t s tand und trotz der 
stellenweisen späteren Ergänzungen und Interpolat ionen ihren ursprünglichen, 
zeitgenössischen Charak te r beibehielt. Dieser S tandpunk t wurde vor allem von 
den f rüheren Autoren ver t re ten , deren Ansichten zwar in manchen Einzelhei-
t e n voneinander abweichen, darin jedoch übereinstimmen, dass sie gleicher-
weise die Wichtigkeit der zeitgenössischen Angaben und deren historische 
Glaubwürdigkei t hervorheben. Es sind dies vor allem J . Karácsonyi,2 Fr. Mül-
ler,3 in Bezug auf die in derGerhard-Legende enthal tene Episode vom singenden 
Bediensteten J . Balogh4 und neuestens Macartney, der über die mittelalter-
lichen ungarischen Geschichtsquellen eine ganze Studienfolge schrieb5 und seine 
Ergebnisse überdies auch in einem Buch zusammenfasste .6 

Zu dieser Gruppe k a n n auch Gy. Pauler gezählt werden, der in der Unter-
suchung der Legenden allerdings schon einen kritischeren Massstab als Kará-
csonyi7 anlegt und gewichtigen Vorbehalten gegenüber der Glaubwürdigkeit 
der Grossen Legende anlässlich der Besprechung von Karácsonyis Werk Aus-
d r u c k verleiht. Schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der Grossen Legende 

2 J . K A R Á C S O N Y I : A . W . 
3 A nagyobb Gel lé r t l egenda forrásai és keletkezése (Quellen u n d E n t s t e h u n g de r 

g rösseren Gerhard-Legende) . Századok, 1913. u n d 1915. 
4 Szt . Gellért és a «symphonia Ungaro rum» (St. Gerha rd u n d dio «Symphonia Unga-

ro rum») , M. Ny. 1926. 
6 S tudies on the ea r l i e s t Hunga r i an his tor ical sources; von dor Gerhard Legende 

h a n d e l t die erste S tud ie d e r Aufsa tzre ihe in d e n E t u d e s su r l ' E u r o p e Centre-Orientale , 
N r . 18. Budapes t , 1938. 

6 The medieval H u n g a r i a n his tor ians , Cambridge , 1953. Ü b e r die Gerhard -Legenden 
S . 152—161. 

7 Századok, 1888. 



DIE ENTSTEHUXGSZEIT DER GROSSEX L E G E N D E DES lUSUIIOES G E R H A R D 187 

äussert auch H. Marczali,8 obwohl auch er dieses Werk fü r annähernd 
zeitgenössisch häl t . Das gleiche gilt auch fü r F. Salamon.9 

Gegenüber dieser immerhin recht s tat t l ichen Gruppe von Gelehrten sieht 
die überwiegende Mehrhei t der Geschichtsforscher und Literaturhistoriker bis 
zur jüngsten Gegenwar t die kürzere Fassung, d. h. die Kleine Gerhard-Legende 
im grossen und ganzen als einen glaubwürdigen Bericht an, wenn sie auch nicht 
als das Werk eines Zeitgenossen, sondern als eine um die Wende des 11. und 
12. Jah rhunder t s verfasste Schrift gelten dürf te , die dann der Autor der 
Grossen Legende zu einer weit späteren Zeit, keinesfalls jedoch vor dem 13. 
J ah rhunde r t , nach gewissen Ansichten in der zweiten Hälf te , nach anderen ers t 
Ende des 14. J a h r h u n d e r t s erweitert und ausgeschmückt hä t te . Laut dieser 
Auffassung bilden demnach «all jene Teile der Grossen Legende, die nicht der 
Kleinen Legende oder einer älteren Chronik en tnommen sind, mit wenigen Aus-
nahmen nichts weiter, als den schriftlichen Niederschlag der Phantasie eines 
um das J a h r 1400 tä t igen Verfassers» — wie I. Madzsar seine diesbezügliche 
Meinung in knapper Schärfe zusammenfasste.1 0 

Selbstverständlich weichen die Vertreter dieser Auffassung in gewissen, 
zuweilen sogar wesentlichen Einzelheiten voneinander ab, sie sind hingegen 
betreffs der spä ten Entstehungszeit durchaus einig und nehmen demzufolge 
nolens volens gegen die Glaubwürdigkeit aller in der Grossen Legende enthal-
tener Angaben Stellung, sofern sich diese nicht auf irgendeine «alte Chronik-
redaktion» zurückführen lassen. Da sich jedoch die meisten und vielleicht auch 
interessantesten Angaben der Grossen Legende zweifellos nicht aus solchen 
Chroniken ableiten lassen, muss im Sinne dieser kritischen Auffassung der über-
wiegende Teil der Grossen Legende ins Reich lauter Erf indung verwiesen wer-
den. 

Schon f r ü h regten sich Zweifel gegenüber den «Einschaltungen» in der 
Grossen Legende. Gerers te , der abfällig über sie urteilte, war der Jesui tenpater , 
l lagiograpli und Geschichtsschreiber J . Stilting, der in seinem um die Mitte 
des 18. J ah rhunde r t s veröffentlichten VI. Band1 1 der «Acta Sanctorum» das 
gesamte Ergänzungsmater ia l der Grossen Legende, das Zugaben zu der seiner 
Ansicht nach authentischen Kleinen Legende bildet, äusserst summarisch als 
«plane ridicula e t fabulosa» bezeichnet. Doch fügen wir gleich hinzu, unter sei-
nen Gegenargumenten erwies sich nur ein einziges als zeitbeständig, u. z. die 
anachronistische Erwähnung der Kreuzzüge zur Zeit Gerhards.1 2 

8 A m a g y a r t ö r t . kú t fő i (Ungarische Geschichtsquel len) . Budapes t , 1880. S. 29. 
9 B u d a p e s t t ö r t é n e t e (Geschichte de r S t a d t Budapes t ) Bp. 1886, I I I . 5. 

10 Szt. Gellért n a g y o b b legendá ja (St. G e r h a r d s grössere Legende) . Századok, 1913. 
S. 613. 

11 S. 714. 
12 Vgl. I . BATTHYAN: Sanct i G c r a r d i . . . a c t a e t sc r ip ta . Albae Carolinae 1790. S. 

L I U — L X . u n d J . K A R Á C S O N Y I : a . W . S . 2 7 7 . 
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Der österreichische Historiker Biidinger13 erhob ausser den Kreuzzügen 
noch weitere Einwände gegen die Glaubwürdigkei t der Legende, unter denen 
sich die anachronistische Erwähnung der erst später gegründeten Univers i tä t 
von Bologna zur Zeit Gerhards (der 1046 starb), ferner der an den mittelalterl i-
chen Univers i tä ten üblichen Rangbezeichnungen «Decretorum doctor» und 
«Magister sacrae theologiae» als stichhaltiges Aigument erwies. 

Wie aus dem Gesagten hervorgeht , f üh l t en die bei Untersuchung der 
Legende bisher angewandten Methoden zu keinen einheitlichen und über jeden 
Zweifel erhabenen Ergebnissen. Im Gegenteil Hessen diese wissenschaftlichen 
Forschungsergebnisse den Nachweis e inander diametial entgegengesetzter Auf-
fassungen zu, je nachdem, ob die jeweiligen Autoren den äl teren, ins 11. J a h r -
h u n d e r t verweisenden Elementen oder aber tien auf das 14—15. J a h r h u n d e i t 
deu t enden Angaben grössere Bedeu tung beimassen. Mithin gelangen wir 
zwangsläufig zu der Feststellung, dass sich die in der Quellenkritik zur Ermi t t -
lung der Ents tehungszei t der Legende bis zum gegenwältigen Zei tpunkt ange-
w a n d t e n Methoden als unzulänglich erwiesen, weshalb wir uns anderen Ver-
fahren zuwenden müssen. 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass zur Feststel lung der Ent -
s tehungsze i te inze lner historischer Quellenweike die fü r verschiedene Zeitalter 
charakter is t ischen Geldbezeichnungen [pensa, denarius, marca, usw.) in der 
Mehrzahl der Fälle hinlängliche H a n d h a b e bieten, ebenso wie auch die Verwen-
dung oder das Fehlen gewisser Titel (wie beispielsweise der Gebrauch oder das 
Fehlen des Beiwortes «heilig»). Aber in Fällen, in denen es sich um viel späte ie 
handschr i f t l iche Kopien eines Werkes handel t , darf allerdings diesen Umstän-
den kein absoluter zeitbezeichnender Wer t zuerkannt werden, zumal sich die 
spä t e ren Kopisten zur «Modernisierung» dieser Begriffe geradezu vei pf l ichtet 
f ü h l t e n , wenn sie auch stellenweise den ursprünglichen Text unveränder t He-
ssen. So besagt es beispielsweise dem heut igenLeser so gut wie überhaupt nichts, 
wenn er aus dem ersten Gesetzbuch König Stephans e r fäh r t , dass fü r vorbe-
dach t en Menschenmord «bloss» eine S t ra fe von HO «Geldstücken» zu entr ichten 
war.1 4 Solche Stellen mi ssen «modernisiert», d. h. umgerechnet werden, um sie 
dem Verständnis des späteren Leseis fasshar zu machen. Das gleiche w*ar schon 
hei d e n Lesern des 12—13. J a h r h u n d e i t s der Fall, zu deren Behelf die angege-
benen Werte in die damals gebräuchlichen Zahlungsmittel «Denare» oder 
«Mark» umgerechnet werden mussten, um sich einen Begriff vom tatsächlichen 
Wer t b i lden zu können. Ähnlich s t eh t die Sache beim Gehrauch der Bezeich-
nungen «heilig» und «selig». Das I. Gesetzbuch des Königs Ladislaus bes t immt 
die zu feiernden Feste , unter denen auch das «Fest König Stephans des Heili-

13 Österreichische Geschichte . S. 424—425. 
14 Deer . St . S t eph . I . 14. (Ausg.: L . ZÁVODSZKY: A Szt. I s t v á n , Szt. László és Ká l -

m á n ko rabe l i t ö rvények és zsinati h a t á r o z a t o k [Gesetze und Konzi l best immungen a u s 
der Zei t S t . S tephans , S t . Lad is laus ' u n d K o l o m a n s ] ) Budapes t , 1904. 
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gen» angefühl t ist.15 Das Feiern der Festtage bestand jedoch im Sinne der vom 
selben König Ladislaus erlassenen Verordnungen nicht allein in der Einhal tung 
der obligatorischen Arbeitsruhe, sondern auch im vorgeschriebenen Kirchen-
besuch und in der an diesen Festtagen tier Kirche zu überreichenden Weihe-
gabe l ß (die Einwohnerschaft jedes einzelnen Dorfes hat te drei Brote und eine 
Kerze zu stiften; zu einer Pfarre gehörten zu jener Zeit zehn Dörfer). Unte r 
solchen Umständen bildet das Hinzufügen oder Weglassen der Bezeichnung 
«heilig» beim Namen König Stephans eine rein stilistische Frage, woraus sich 
hinsichtlich der Zeitbestimmung weder Beweise noch Gegenbeweise ableiten 
lassen. Trotzdem glaubte sowohl F. Müller, als in seinem Gefolge auch Macart-
ney aus der Gegenwart oder dem Fehlen des Beiwortes «heilig» neben dem 
Namen des Königs Stephan auf die Entstehungszeit der Legende schliessen zu 
können. Ihre Beweisführung ist schon aus dem Grunde wenig überzeugend, 
weil beide übereinstimmend feststellen, dass in der Kleinen Gerhard-Legende, 
die laut ihrer Auffassung jedenfalls nach den Heiligsprechungen im Ja lue 1083, 
aber noch im Laufe des 11. Jahrhunder ts verfasst wurde, bei der Erwähnung 
König Stephans in der Mehrzahl der Fälle die Bezeichnung «der Heilige» fehlt . 
Falls nunmehr die kleinere Gerhard-Legende in der Tat kurz nach den ersten 
Heiligsprechungen des Jahres 1083geschrieben wurde — wie dies Kaindl16", Mül-
ler und Macartney behaupten —, so hä t te der Verfasser die oben erwähnten 
Gesetzesbestimmungen König Ladislaus' ties Heiligen selbst dann schwerlich 
ausser acht lassen können, wenn auch die Kleine Legende auf ältere Quellen 
zurückgeht. Da die Kleine Legende sich in ihrem Text zweifellos nach kirch-
lichen Vorschriften richtet (als Predigt bzw. Brevierlektion), erscheint das Weg-
lassen des Beinamens «der Heilige» keineswegs begründet, weshalb sich hieraus 
auch keine weitgehenden Schlüsse ableiten lassen, worauf schon Madzsar nach-
drücklich hingewiesen hat te . 

Nachdem neuestens Macartneys überaus gründliche und die bisherige 
Gesamtli teratur dieses Problems verwertende Untersuchungen die früheren, 
bereits für endgültig widerlegt gehaltenen Ansichten über die Entstehungszeit 
und die Entstehungsumstände der Gerhard-Legenden abermals auffrischen und 
in den Vordergrund des Interesses stellen, ebenso wie auch das Problem des 
gegenseitigen Verhältnisses der beiden Legenden, ihrer Quellen u. dgl. m. und 
da infolgedessen die in unvereinbarem Widerspruch miteinander stehenden Mei-
nungen bis zum heutigen Tage keiner befriedigenden Lösung entgegengeführt 
werden konnten, scheinen sich die hier aufgeworfenen Fragen mit llilfe der 
bislang angewendeten Untersuchungsmethoden in der Ta t nicht endgültig 
und auf unanfechtbare Weise entscheiden zu lassen. Denn die Legende en thä l t 
auch ausser dem letzten Kapitel Stellen, die auf weit spätere Zeit als das Zeit-

15 Decr. St . L a d . I. 38. 
16 Decr. St . Lad . I . l t . 

1ВА IT . F R . I V A I N D L : Studien zu den ung. Grschichtsquel len . X I I I . Wien. 1 0 0 2 . S. 2 6 . 
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al ter Bischof Gerhards hinweisen. Aus dieser unleugbaren Tatsache scliloss ein 
Teil der Forscher allem Anschein nach mit vollem Recht auf eine späte Ent-
stehungszeit der Legende. Doch scheinbar mit dem gleichen Recht folgerte 
auch das Gegenlager unter Hinweis auf die in der Legende enthal tenen zeit-
genössischen oder beinahe gleichzeitigen Momente auf deren früher oder viel-
leicht sogar mit des Bischofs Wirken gleichzeitige Entstehungszeit , indem diese 
Forschergruppe die auf spätere Zeiten verweisenden Angaben für nachträg-
liehe Interpolationen erklärte, die jedoch dem Wesentlichen der Legende nur 
sehr wenig oder überhaupt keinen Abbruch tun. 

Es muss wohl zugegeben werden, dass sich beide Standpunkte begründen 
lassen, da sie jedoch zu einander entgegengesetzten Ergebnissen führten, erwie-
sen sich diese Schlussfolgerungen zur Entscheidung der mit der Legende zusam-
menhänge iden Fragen als unzulänglich. In der Tat führen weitgehende, auf die 
Legende als Gesamtwerk bezogene Verallgemeinerungen einzelner, isolierter 
Erscheinungen in vorliegendem Falle notwendigerweise zu gegensätzlichen 
Ergehnissen. Andrerseits genügt die Begründung, dass gewisse Stellen der 
Legende sehr wohl «vorstellbar» wären, da sie keinerlei «mit Gerhards Zeitalter 
unvereinbare Angaben enthielten», noch keineswegs dazu, um deshalb die be-
t re f fenden Details fü r zeitgenössische und authentische Aufzeichnungen zu 
erklären. Dieses Verfahien befolgte beispielsweise J . Karácsonyi anlässlich der 
Untersuchung des Quellenwertes des in den Kapiteln 3—5. der Legende auf-
gezeichneten, zwischen Gerhard und dem Abt Rasina, ferner zwischen dem 
Bischof Mór von Pécs und Anastasius, A b t von Várad, s ta t tgefundenen und in 
König Stephans Gegenwart beendeten Dialogs. «Inwiefern entsprechen die 
genann ten und die folgenden Dialoge der Wahrheit?» — stellt sich Karácsonyi 
die Frage und f äh r t folgendermassen for t : «Das ist keineswegs unmöglich . . . 
(abgesehen von der Erwähnung der Kreuzfahrer) kann das übrige auf Wahr-
heit beruhen. Denn in Anbetracht der Demut St. Gerhards lässt sich sehr wohl 
annehmen, classer (Gerhard) dies zur eigenen Beschämung seinen Schülern und 
Domherren des öfteren erzählte . . . Die weiterhin berichteten Ereignisse sind 
gewiss wahre Begebenheiten.»17 

Dem Wesen nach sind auch Müller18 und Macartney19 der gleichenAnsicht. 
Während sieh jedoch Karácsonyi auch nicht bemühte, Beweismaterial 

fü r diese seine Behauptung zusammenzutragen, führen Müller und Macar tney 
zur Bekräft igung ihrer Erklärung an, König Stephan, Prinz Emmerich und Ger-
hard selbst seien in diesem Teil der Legende -—abgesehen von einigen Ausnah-

1 7 J . K A R Á C S O N Y I : a . W . S . 5 4 . 
18 Századok, 1913. S. 428. 
19 S tudies I . S. 13—14. u n d The m e d . I î ung . h is tor ians . Cambridge , 1953. S. 157.: 

T h e r e m u s t be a core of old mater ia l , b u t t h i s ve ry likely e x t e n d s l i t t l e beyond t h e b a r e 
m e n t i o n of Gerard ' s j o u r n e y to H u n g a r y . H i s a r r iva l a t Pécs a n d s t a y there , h a v e also 
b e e n c lear ly wr i t t en up , a n d the conversa t ions a r e obviously imag ina ry , b u t i t is q u i t e 
l ike ly t h a t t h e h a n d ch ie f ly a t work he re is a l r e a d y t h a t of t h e Csanád N a r r a t o r , a n d 
t h e r e is no th ing improbab le in a n y of t h e s t o r y . 
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men — ohne den Zusatz «der Heilige» bezeichnet, im Gegensatz zu jenen Teilen 
der Grossen Legende, die mit dem T e x t der KleinenLegende parallel verlaufen.20 

Aus all dem ziehen Müller und Macar tney den Schluss, dass diese Teile der 
Grossen Legende auf eine Quelle zurückgehen, deren Entstehungszeit der 1083 
erfolgten Heiligsprechung König Stephans, Prinz Emmerichs und Bischof Ger-
hards voranging. Müller nennt diese Quelle «Walther Legende»,21 Macartney den 
«Chronisten von Csanád».22 

Beide folgen somit den Spuren Karácsonyis, mit dem Unterschied, dass 
Karácsonyi die Grosse Legende in ihrer Gesamtheit jenemWaltherus zuschreibt, 
von dem in der Legende selbst so häufig die Rede ist.23 

Was nun dieses «Beweisverfahren» anbelangt, müssen auch wir dem Stand-
punkt I. Madzsars beipflichten, der hierzu bemerkte:24 «Auf gebrechlichere 
Grundlage wurde vielleicht noch nie eine waghalsigere wissenschaftliche Kon-
struktion aufgebaut.» Hingegen e rk lä r t er selbst angesichts dieser Schwächen 
des oben genannten «Beweisverfahrens» all jene Teile der Grossen Legende, die 
nicht auch in der Kleinen Legende enthal ten sind, für pure Erfindungen eines 
zwischen 1381 und 1400 tätigen Verfassers,25 ohne selbst den Versuch eines 
«Beweises» für diese Behauptung zu unternehmen. 

Aus all dem geht deutlich genug hervor, dass jene Methoden, die aus ein-
zelnen isolierten Angaben mit kühner Verallgemeinerung auf dieGrosse Legende 
als Ganzes Schlüsse zu ziehen t rachten, zu keinen zuverlässigen Ergebnissen 
führen konnten. Wir müssen uns deshalb anderen Verfahren zuwenden, selbst 
wenn wir uns jener Ansicht I. Madzsars anschliessen, laut welcher es «eine 
undankbare Aufgabe ist, den Nachweis gewisser Illusionen erbringen zu wollen 
und Angaben anzuzweifeln, die von unseren Geschichtschreibern bisher als ver-
lässlich angesehen und gern in ihren Rekonstruktionen verwendet wurden».26 

Unsere folgenden Unteisuchungen gliedern wir nach drei Problemgrup-
pen: 

1. Bestimmung der Glaubwürdigkeit und der Entstehungszeit der selb-
ständigen, von der Kleinen Legende unabhängigen Teile der Grossen Legende. 

2. Das Verhältnis der Grossen zur Kleinen Legende. 
3. Das Verhältnis der Grossen Legende zu den Chroniken. 
In vorliegendem Aufsatz wollen wir das erste Problem einer näheren Prü-

fung unterziehen. 

2 0 F . M Ü L L E R : S z á z a d o k , 1 9 1 3 . S . 3 5 6 . u n d S z á z a d o k , 1 9 1 5 . S . 3 9 5 — 3 9 7 . ; MACART-
NEY: S t u d i e s , I . S. 1 0 — 1 1 . 

21 Századok, 1913. S. 363. u n d Századok , 1915. S. 395. 
2 2 Stud ies I . И , 14. und The m e d . J l ung . h is t . S. 156. 
2 3 J . K A R Á C S O N Y I : A. VV. S . 2 7 5 . 
24 Szent Gellért n a g y o b b l egendá ja , Századok, 1913. S. 503. 
25 Századok, 1913. S. 516. 
26 Századok, 1913. S. 511. 
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D I E S E L B S T Ä N D I G E N T E I L E D E R GROSSEN G E R H A R D - L E G E N D E 

Die ersten zwei Kapi te l der Grossen Legende27 beschäft igen sich mit der 
G e b u r t Gerhards, mi t seinen Studienjahren in Bologna, den Ereignissen jener 
Zeit, die er im St. Georgskloster von Venedig verbrachte bzw. mit der Auf-
zählung seiner dort bekleideten Ämter und Funkt ionen. Zur Ermit t lung der 
Glaubwürdigkeit oder des erdichteten Charakters dieser Kapitel verfügen wir 
über keinerlei au thent i schen Angaben aus anderen Quellen, so dass wir den 
historischen Wert dieser Kapitel unmi t t e lba r zu entscheiden nicht in der Lage 
sind. Eben deshalb h a l t e n auf Grund der Wahrnehmungen Kaindls auch Müller 
und Macartney diese Kapi te l für eine nachträglich in Venedig zugefügte Ergän-
zung der bereits fer t igen Legende. 

Doch weist Madzsar richtig d a r a u f h i n , dass in diesen Kapiteln auch eine 
sprachliche und stilistische Wendung vorkommt, die in der zweifellos von einem 
ungarischen Verfasser s tammenden Erzählung von Ajtony 2 8 gleichfalls in die 
Augen fällt . Vor d e m Zusammentreffen mi t dem Feind e rwar ten nämlich die 
Christen hier und dor t «die Hilfe vom Himmel».29 Diese sprachliche Überein-
s t immung in den beiden Kapiteln kann keineswegs bloss zufällig sein und da 
die Geschichte Aj tonys zweifellos das Werk eines ungarischen Autors ist, muss 
auch das erste Kapi te l in dem der gleiche Ausdruck vorkommt, von diesem 
s t ammen . 

Die Frage, auf die es hier ankommt , ist jedoch die nach dem Zeitalter 
jenes Verfassers, von dem diese Kapitel s tammen. An einen Zeitgenossen Ger-
hards kann man wohl schwerlich denken, da sich der Legendentext im 1. Kapi-
tel, wo der Auszug von Gerhards Vater ins Heilige Land beschrieben wird, auf 
einen päpstlichen Er lass bezieht, dem gemäss «sich auf Befehl des obersten Hir-
t e n die gesamte Chris tenhei t unter dem Zeichen des Kreuzes zum Grab des 
H e r r n nach Jerusa lem aufmachte , um f ü r den Besitz dieser geheiligten S tä t t e 
zu kämpfen».30 

Da sich der ers te Kreuzzug im Sinne des Aufrufs von Papst Urban II . 
(1088—1099) im J a h r e 1096 zur Rückeroberung des Heiligen Landes in Bewe-
gung setzte, bezeugt der Hinweis der Legende auf die Kreuzzüge zweifellos 
e inen ziemlich lange n a c h Gerhards Tod tä t igen Schriftsteller. Diese Erwähnung 
der Kreuzzüge lässt jedoch (falls wir sie n icht als spätere Interpolat ion betrach-
ten) nur den Sehluss zu, dass diese Stelle auf eine nach dem Jah re 1096 liegende 
Zeit verweist, wobei de r Anachronismus ebensogut im 12. wie im 13. oder 
auch im 14. J a h r h u n d e r t erfolgt sein kann . Zur genaueren Datierung der 

2 7 SZENTPÉTERY: S S . I I . S . 4 8 0 — 4 8 3 . c a p . 1 — 2 . ; E N D L I C H E R : S S . c a p . 1 — 4 . 
2 8 S S . C. 8 . — E N D L I C H E R C. 1 0 . 
29 c. 1.: exspectaret de celo auxilium — c. 10.: expeclantes . . . auxilium de celo. 
3 0 SS. II . S. 481. Übe r s . : L. ERDÉLYI: Legendák XI . századi szent jeinkről magyaru l 

(Legenden über unsere Hei l igen aus dem 11. J a h r h u n d e r t auf ungarisch) Szeged, 1944. 
S . 6 9 . 
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Legende lässt sich dieser Umstand mithin keinesfalls verwerten, mit anderen 
Worten lässt er s t a t t eines positiven bloss den negativen Schluss zu, dass dieser 
Teil des Textes weder von einem zur Zeit Gerhards, noch auch kurz nach seinem 
Tode schreibenden Verfassers s tammen kann. Da jedoch auch die Möglichkeit 
einer späteren Interpolat ion nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist, 
muss zugegeben werden, dass diese Angabe keinen Beweis fü r die Entstehungs-
zeit dieses Kapitels der Legende zu bilden vermag. Bloss das eine ist gewiss, 
dass dieses Kapitel der Legende in seiner heutigen, eben geschilderten Form von 
keinem mi t Bischof Gerhard annähernd gleichaltrigen Autor s tammen kann. 

Die Kreuzfahrer werden jedoch auch im 3. Kapitel der Legende erwähnt , 
anlässlich der Schilderung der Ankunf tGerhards in Ungarn . A u f G r u n d d e s oben 
Gesagten, kann auch diese Erwähnung der Kreuzzüge fü r die Ents tehung der 
Legende nicht zei tbest immend sein, doch wird hier dieses Unte rnehmen und 
die Pi lgerfahrt ins Heilige Land in ein solches Lieht gestellt, das sich unseres 
Erachtens nach hinsichtlich der Entstehungszeit dieses Teiles der Legende mit 
entsprechendem Nachdruck ins Treffen führen lässt. 

Die Legende ber ichte t hier, wie Gerhard nach Absehluss seiner Studien ins 
Kloster zurückkehr t und dor t wider seinen Willen zum Abt gewählt wird. 
Einige Jah re später d a n k t er jedoch ab, da er sich ins Heilige Land begeben 
bzw. das vom Hl. Hieronymus gegründete Kloster in Betlehem aufsuchen will. 
(Im Sinne der Kleinen Legende wollte er «dem Heiligen Grab einen Besuch 
abstatten».) Demzufolge schifft er sich ein, ein plötzlich aufkommender Sturm 
nöt igt ihn jedoch zur Landung in der Nähe eines «gewissen Klosters» an der 
dalmatinischen Küste , wo sich eben Rasina, der Abt des St. Martinsklosters 
au lhä l t . (Rasina wird fü r gewöhnlich mit Radia , dem damaligen Abt von Pan-
nonhalma gleichgesetzt.) Dieser will Gerhard um jeden Preis von seinem Vor-
haben abbringen, seine Reise fortzusetzen. 

Die Gründe, die Rasina hierbei ins Treffen führ t , sind von unserem 
Gesichtspunkt aus besonders interessant. Vor allem er inner t er Gerhard an seine 
Pf l ichten gegenüber dem eigenen Kloster und den seiner Obhut anver t rauten , 
von ihm jedoch im Stich gelassenen Ordensbrüdern und stellt ihm anschliessend 
die Frage, oh ihm jemand zu dieser Pi lgerfahr t geraten hä t te . Denn in diesem 
Lalle wäre er allenfalls noch geneigt, an die Nützlichkeit dieser Reise zu glau-
ben. «Noch nie haben wir nämlich darüber gelesen, dass ein Klosterbruder um 
einer solchen Sache willen Jerusalem aufgesucht hä t te , mit der einzigen Aus-
nahme der fahrenden Mönche (gyrovagi). Denn diese F a h r t wurde den Welt-
lichen zum Kampf um das Heilige Land zum Ziel gesteckt, den Mönchen 
jedoch ein ganz anderer Weg, den Euer Liebden sehr wohl kennt . Dort sind 
nämlich die Kreuzfahrer zu kämpfen verpfl ichtet . Dor t werden die Juden in 
Deiner Gegenwart des Heilands Mutter mit Schmähungen überhäufen, was mi t 
anzuhören fü r dich keinesfalls von Nutzen sein kann. Glaube nicht, dass ich 
dir e twa Vorwürfe machen möchte, ich spreche mit dir, dami t du die Angele-

1 3 A c t a A n t i q u a V I I I / l — 2 . 
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genhe i t bedenkst u n d verstandesmässig erwägst, ob du richtig handelst , oder 
nicht».3 1 

Die Legende e rk lä r t hier vor allem in ganz offiziellem Ton: Laicis enim 
hec via constituta est pro terra sancta ratione preliandi, monachis vero alia 32  

In der Ta t erliess Papst U r b a n I I . eine derartige Verfügung, wie wir aus 
e inem Brief des Abtes von Vendôme, Goffridus, des späteren Kardinals erfah-
ren . Goffridus t r a t , wie Gerhard, schon als Kind in den Benedikt inerorden ein 
u n d wurde 1093 A b t des Klosters von Vendôme. 1094 e rnann te ihn P a p s t 
U r b a n II . zum Kard ina l und in dieser Eigenschaft nahm er 1131 am Konzil 
von Reims teil. E r s t a rb 1132.33 

Sein zweifellos bereits nach der Ernennung zum Kardina l an den «Amts-
u n d Ordensbruder Odo» gerichtetes Schreiben ist vom Gesichtspunkt unserer 
Untersuchungen aus derar t wichtig, dass wir glauben, es nahezu in vollem 
U m f a n g wiedergeben zu müssen: 

«Unserem Ordens- und Amtsb rude r Odo. 
Aus den verbre i te ten Gerüchten kam es uns zu Ohren, dass Ih r die 

Absieht hegt, von neuem nach Je rusa lem zu fahren. Ih r soll tet Euch damit, 
begnügen, Je rusa lem einmal bereits gesehen zu haben. H ä t t e t Ihr es niemals 
gesehen, so wären gegen Euch auch nicht des Teufels Verleumdungen ers tan-
den und Ihr h ä t t e t nunmehr auch n i ch t der göttlichen Gnade und Barmherzig-
ke i t bedur f t . I ndem Ih r Euch nach Jerusa lem begibt, könn t Ih r nämlich Euer 
Ordensgelübde am allerwenigsten einhal ten, bloss brechen. Denn gleichwie der 
Apostolische Stuhl den Zug nach Je rusa lem den Laien vorschreibt, ebenso ver-
b i e t e t er ihn den Mönchen. Das weiss ich, da ich es mi t eigenen Ohren aus dem 
Munde des Herrn Paps tes Urban e r fuh r , als er die Pi lgerfahr t nach Jerusalem 
d e n Laien zur Vorschrif t machte, die gleiche Wal l fahr t jedoch den Mönchen 
v e r b a t . Wo der Hl. Benedikt die wal l fahrenden Mönche erwähnte , spricht er 
von jenen, die zu jener Zeit zwar der Wel t entsagten, indem sie sich dem Dienste 
des Herrn verpfl ichteten, ohne sich jedoch durch ihr Gelübde an einen festen 
Or t zu binden. Diejenigen aber, die ihr Gelübde an einen bes t immten Ort ver-
pf l ich te t , haben das Kreuz des H e r r n dort zu t ragen und ihm dort Gefolg-
s c h a f t zu leisten, wo sie das Gelübde ablegten, und nicht nach dem Grab zu 
pilgern. Weichen wir deshalb nicht un t e r dem Vorwand einer Reise nach J e r u -
sa lem vom Wege unseres Gelübdes ab, damit wir nicht auf der Suche nach e inem 
trügerischen Heil s t a t t dessen körperl ich und seelisch in Not und Elend verfal-
len. Lasset deshalb Euren Geist aus Liebe zu Eurem in Jerusa lem befindlichen 
Bruder, der vielleicht gar nicht m e h r am Leben ist, oder sterben kann, bis Ih r 
ihn erreicht, nicht zu Unerlaubtem verleiten, und lasset Eure Söhne und Brü-
der im Geiste n icht im Stich, die I h r durch das Versprechen Eures Gelübdes 

31 L. ERDÉLYI: Legendák , Szeged, 1944. S. 71. 
32 SS. I I . S. 484. с. 3. 
3 3 Vgl . MIGNE: P . L . t o rn . 157. c o l . 9 . 
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zu leiten gelobtet und über die Ihr auch vor dem Her rn dereinst Rechensehaf t 
werdet ablegen müssen».34 

Die weiter oben angeführ ten Stellen aus der Grossen Legende s t immen 
mit den Gründen, die dieser, Anfang des 12. J ah rhunde r t s geschriebene Brief 
gegen eine Wal l fahr t der Ordensbrüder ins Heilige L a n d ins Treffen füh r t , 
nahezu wörtlich überein. Da jedoch keine der beiden Urkunden die andere als 
Quellen werk benü tz t haben kann — worauf wir in folgendem noch zurückkeh-
ren werden —, weist diese Übereinst immung auf eine Gleichzeitigkeit der betref-
fenden Texte h in . 

Beide U ikunden t ex t e betonen einstimmig, dass der Paps t die Wal l fahr t 
ins Heilige Land bloss den Weltlichen vorschrieb, den Ordensbrüdern jedoch 
geradezu verbot . Der Verfasser der Legende konnte sich selbstverständlich 
nicht unmit te lbar auf dieses Verbot berufen, da dies ein sonderbares Licht auf 
den heiliggesprochenen Helden der Legende geworfen h ä t t e , der sich durch sein 
Verhalten dem päpst l ichen Verbot geradezu widersetzt hä t te . Dass aber der 
Verfasser der Legende Kenntn is von einem derart igen Gebot ha t te , geht aus 
dem etwas naiv wirkenden Einwand des Abtes Rasina hervor, wonach «die 
J u d e n im Heiligen Land die Mutter des Heilands in deiner Gegen wai t schmä-
hen würden, was mit anzuhören dir keinesfalls nützlich sein könnte». Das will 
besagen, dass er in diesem Fall sein Ordensgelübde nicht zu erfüllen vermag, 
auf das der Brief des Abtes und Kard ina ls Goffridus zweimal ausdrücklich ver-
weist. 

Beide Textstel len betonen unmissverständlich die Pfl ichten eines Abtes 
seinem Kloster und den seiner Obhut anver t rauten Ordensbrüdern gegenüber. 
Auch hier br ingt die Legende den offiziellen S t a n d p u n k t in einigermassen mil-
derer Fassung: «Du bis t Magister in Italien und dein Abt , Gwillermus liess dich 
deshalb die Hochschule besuchen, um deinen Ordensbrüderne in Lehrer zu wer-
den. Von dort zurückgekehrt bekleidete dich die gött l iche Vorsehung mit dem 
A m t eines Abtes und jeder fand an dir seit deiner Kindhe i t Gefallen. Nun aber 

3 4 M I G N E : P . L . tom. 1 5 7 . col. 1 0 2 . : Fratri et coabbati Odoni. Fama discurrente 
sinistra ad nostrum usque pervenit auditum, quod Hierusalem redeundi habetis animum. 
Flierusalem semel vidisse vobis sufjicere debet, quam si nunquam vidissetis, neque propter 
hoc contra vos orta esset calumnia diaboli, neque vobis necessaria indulgentia Dei. Fides 
utique monasticae professionis eundo Hierusalem observari minime potest, sed violari. 
Hierusalem elenim ire sicut indictum est laicis, sie interdictum est monachis ab apostoliea 
sede. Quod novi ego ipse sicut ille, cuius aures erant ad os domini Urbani papae, cum et 
eundo Hierusalem peregrinari praeeiperet laicis, et ipsam peregrinationem monachis pro-
hiberet. Ubi sanetus Benedictas de peregrinis monachis mentionem fecit, de Ulis loquitur, qui 
eo tempore mundo quidem renuntiabant, sese in Domini servitutem profitentes, nullum tarnen 
sua professione alieubi firmantes stabilitatem. Eos vero, qui certo in loco profitentur, ubi 
projessi sunt, et baiulare crucem Domini, et Dominum sequi necesse est, non peregrinam 
quaerere sepulturam. Non igitur sub occasione Hierosolimitani itineris deviemus ab itinere 
noslrae professionis, ne, dum falsam beatitudinem quaerimus, verum et corporis et animae 
inveniamus miseriam. Carnal is amore fratris vestri, qui in Hierusalem est, aut f erlasse iam 
mortuus est, aut quousque illuc perveniatis, mori potest, mens veslra ad illicita minime 
trahatur, et spiritualium filiorum et fralrum, quos sub pollicitatione jidei vestrae regendos 
suseepistis, et de quibus etiam Domino redditurus (!) estis rationem, cura deseratur. 

1 3 * 
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willst du diesen wichtigen Posten aufgehen, deine t rauernden Mitbrüder ver-
lassen, um dich zu einem dir unbekannten Volk zu begeben.» 

Beide Texte stellen unter Hinweis auf die Ordensregel des Hl. Benedikt 
den Klosterbruder dem Pilgermöneh (girovagus) gegenüber. In diesem Zusam-
m e n h a n g muss be ton t werden, dass Goffridus als Vertreter des offiziellen kirch-
l ichen Standpunktes von diesen Wandermönchen, den girovagi, erklärt, dass sie 
bloss zu jener Zeit (eo tempore), d. h. zur Zeit des Hl. Benedikt «der Welt zwar 
e n t s a g t und sich dem Dienste des Herrn geweiht hät ten, ohne sich durch ihr 
Gelübde an einen best immten ständigen Aufenthaltsort zu verpflichten». 

In Wirklichkeit lagen die Dinge allerdings etwas anders. Seihst das unter 
K ö n i g Koloman abgehaltene Konzil von Esztergom35 ha t te noch ausdrücklich 
e rk lä r t , «falls jemand das klösterliche Ordenskleid trägt , soll er sieh entweder 
in ein Kloster begehen, oder des Mönchsgewandes verlustig gehen und Busse 
tun». 3 6 

Dem Überhandnehmen jener, die ein solches, mehr oder weniger unkon-
trol l ierbares Gelübde ablegten, wollte scheinbar auch ein anderer Beschluss des 
gleichen ersten Konzils von Esztergom Einhalt gebieten, dem gemäss «weder 
e in Bisehof noch ein Pfar rer jemand zum Mönch weihen darf».37 

All diese Verfügungen weisen darauf hin, dass die Disziplinierung der 
Mönche weder bei uns (noch auch vermutlich im Westen) so weit gediehen ist, 
wie dies Goffridus' oben zitiertes Schreiben glauben machen möchte. Das 
ä n d e r t allerdings nichts an der Tatsache, dass der im erwähnten Schreiben des 
Goffr idus angesprochene französische Abt Odo von der gleichen Absicht, sich 
ins Heilige Land zu begeben beseelt war, wie lange vor ihm der Bischof Gerhard 
u n d wenn auch zu des letzteren Zeiten von einem derartigen Reiseverbot noch 
n ich t die Rede sein konnte, so erhebt doch in dem von der Legende angeführten 
Zwiegspräch der Abt Rasina auffallend ähnliche Einwände gegen Gerhards 
geplante Reise ins Heilige Land, wie sie ungefähr hundert J a h r e später auch 
Goff r idus gegen Odos beabsichtigte Pilgerfahrt ins Treffen führ t . 

Das alles legt jedoch hinsichtlich der Entstehungszeit dieses Teiles der 
Legende den Schluss nahe, dass es sich hier nicht um einen zeitgenössischen 
Bericht , sondern nur um eine Schilderung handeln kann, die erst nach dem 11. 
J a h r h u n d e r t verfasst werden konnte. Um aber entscheiden zu können, wann sie 
genaue r entstanden ist, müssen wir auf die Erzählung der Legende wieder 
zurückgreifen. 

Der Dialog zwischen dem Abt Rasina und Gerhard scliliesst mit dem Ergeb-
nis, dass sich letzterer nach Ungarn auf den Weg macht, ohne allerdings seiner 
beabsichtigten Wal l fahr t ins Heilige Land endgültig zu entsagen. Dem Bericht 

35 Jedenfal ls n a c h 1100, vgl. L. ZÁVODSZKY: a. W. S. 95—90. 
3 6 L . Z Á V O D S Z K Y : A. W . Syn. Strig. I . 4 1 . : Si quis monachum (!) habilum habet, 

aal monasterium intret, aut habitum perdat, et penitencie subiaceat. 
3 7 L . Z Á V O D S Z K Y : A, W . Syn. Strig. I . 4 0 . : Nullus episcopus aut presbiter mona-

chum ordinet. 
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der Legende nach gelangt er schliesslich von Zara mit gedungenen F ü h r e r n 
nach Pécs zum Bischof Maurus (4. Kapitel) . 

Liesse sich die in der Legende e rwähn te Person des Bischofs Maurus m i t 
Gewissheit identifizieren, so würde dies zweifellos einen wichtigen Anha l t spunkt 
auch für die Zei tbest immung und Glaubwürdigkei tsermit t lung der Legende 
bilden. Da jedoch lau t Zeugnis der Pressburger Jahrbücher Maurus erst im J a h r e 
1036 zum Bischof von Pécs e rnannt wurde,3 8 und da die Err ichtung des Bis tums 
Csanád, dessen erster Bischof Gerhard wurde, spätestens 1030 erfolgte,39 k a n n 
der hier e rwähnte Maurus nicht mit dem in der Emmerich-Legende genann ten 
F ra t e r Maurus, dem in der Gründungsurkunde von Tihany angefühl ten Bischof 
Maurus und dem Biographen der polnischen Einsiedler identisch sein. Aus die-
sem Grunde rechnet Karácsonyi4 0 mit drei Bischöfen namens Maurus im Lau fe 
des 11. J ah rhunder t s , während Macar tney dieser Schwierigkeit auf die Weise 
Herr zu werden versucht ,4 1 dass er Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Press-
burger J ah rbüche r äussert . 

Wie immer sich jedoch die Dinge verha l ten mögen, eines ist gewiss, dass 
sich nämlich auf diese Angabe kein schlüssiger Beweis au fbauen lässt. Wir wol-
len deshalb n icht diese Daten zum Ausgangspunkt unserer Untersuchungen 
machen . 

Wie die Legende berichtet, hielt sich bei der Ankunf t Gerhards in Pécs 
eben auch Anastasius, Abt von Pécsvárad dor t auf. Gerhard machte sowohl auf 
den Bischof Maurus als auch auf den Abt Anastasius einen recht guten Ein-
druck. Hierüber weiss die Legende folgendes zu berichten: «Als der Abt Anas ta -
sius vom Bischof in E r fah rung gebracht ha t t e , dass ein so namhaf t e r Ürdens-
kleriker aus I tal ien eingetroffen sei, begab er sich eilends dorthin, wo dieser in 
einem eigenen Hause wohnte. Und als sie d a n n ins Gespräch gekommen waren, 
e rkannte er sowohl aus seiner bescheidenen Rede nicht minder als aus seinem 
Verhalten, dass er es mit einem gottesfi irchtigen Manne zu t un hätte.» 

Nächsten Tags suchen sie erneut Gerhard in seinem Quai t ier auf, um ihn 
zu überreden, seinen ständigen Aufentha l t in Ungarn zu nehmen. Jedenfa l l s 
behielt ihn Bischof Maurus nahezu zwei Monate lang bei sich,42 während dessen 
Gerhard vor dem Volke predigte. 

Bezeichnenderweise hebt die Legende hervor, der Bischof hä t t e bei dieser 
Gelegenheit auch den Abt von Pécsvárad eingeladen, der Predigt beizuwohnen. 

38 SS. I. 1 25. 
39 Vgl. J . HORVÁTH: Szt. I s tván d ip lomáciá ja (St. S tephans Diplomatie) B u d a p e s t , 

1937. S. 58.; GY. MORAVCSIK: Görögnyelvű monos torok Szt. I s t v á n korában . Szt. I s t v á n 
E K . (Kloster mi t griechischer Sprache zur Zeit St . S tephans . St. S tephan Gedenkbuch) Bp. 
1938. I. S. 404. und neues tens OY. BÓNIS: I s t v á n ki rá ly (König Stephan) Bp. 1950. S. 
1 2 0 — 1 2 1 . 

4 0 a . W. S. (il. 
41 S tudies I . S. 10—17. und The mrd iev . H u n g . his t . S. 157. 
42 a die inventionis sanetae crucie usque tid diem apostolorum Petri et Pauli apud 

se retinuit. c. 4. S. 480. 
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Danach n immt der Ab t von Pécsvárad Gerhard bei sich auf und behält, ihn 
nahezu zwei Wochen lang zu Gast. Auch hier predigt Gerhard vor dem Volk, 
be i welcher Pred ig t wiederum auch Bischof Maurus zugegen ist. Un te r ihrem 
Eindruck fo rmt n u n m e h r Bischof Maurus sein endgültiges, keineswegs übereil-
t es Urtei l über Gerhard , dem er in den folgenden Worten Ausdruck verleiht: 
«Seitdem man Got tes Wort in Ungarn zu verkünden begann, sah man in diesem 
L a n d noch keinen solchen Kleriker.» 

Dieser in Einzelheiten gehende, l ebha f t e Bericht ist erklärlicherweise 
recht gut geeignet-, im heutigen Leser den Eindruck zeitgenössischer Unmit te l -
barke i t zu erwecken, weshalb auch weder Karácsonyi,4 3 noch Müller44 und 
Macar tney 4 5 Bedenken tragen, ihn für zeitgenössisch zu erklären. 

Doch schon das Zwiegespräch mi t dem Abt Itasina enthielt den Beige-
schmackeiner Ar t offizieller Untersuchung, als dieser an Gerhard die Frage rich-
t e t , ob ihm jemand die geplante Reise ins Heilige Land geraten habe. Doch 
was Gerhard nunmehr in Pécs und Pécsvárad widerfuhr, erschöpft vollends alle 
Anzeichen und Merkmale einer von Amts wegen eingeleiteten P rü fung . E r wird 
von den beiden kirchlichen Würdent rägern ins Gespräch gezogen, sie lassen ihn 
predigen und beha l ten ihn längere Zeit h indurch bei sich, um ihn möglichst gu t 
kennenzulernen. 

Dass zur Zeit Königs Stephans die aus der Fremde eintreffenden Kleriker 
und Geistlichen irgendeiner näheren P r ü f u n g unterzogen worden wären, ist 
durchaus nicht wahrscheinlich. Im Gegenteil , auch die Grosse Legende König 
S tephans heb t eigens hervor, mit welchem Wohlwollen der König die aus dem 
Ausland nach Ungarn strömenden Glaubenshekehrer, Priester und Mönche 
empfing, zumal ihm diese zum Aufhau der kirchlichen Organisation alle höchst 
willkommen waren. 

* 

Eine wesentliche Änderung e r fuhr jedoch diese Lage gegen Ende dessel-
ben J a h r h u n d e r t s . Das von König Ladislaus im Jah re 1092 in Szabolcs abgehal-
t ene Konzil ver füg te bereits, dass «jeder f remde Kleriker, der ohne Empfeh-
lungsschreiben seines Bischofs das Land bet r i t t , mittels richterlichen Urtei ls 
oder im Beisein von Zeugen einer P r ü f u n g unterzogen werde, ob er kein Ordens-
b ruder oder kein Mörder sei oder ob er i rgendein kirchliches Gelübde abgelegt 
habe».46 

Welche Bedeutung die Frage der eingewanderten Geistlichen mit t ler-
weile er langt ha t t e und wieviel Missbräuche solche verübt haben mögen, die 
sich fü r e ingewanderte Priester ausgaben, geh t aus der Verordnung im I. Gesetz-
buch König Kolomans hervor, die rückwirkend eine Überprüfung der aus der 
F remde gekommenen Priester und Diakone vorschreibt. Es heisst hier: «Einen 

43 a . W. S. 54. 
44 Századok, 1913. S. 431. 
" S t u d i e s I . S. 14. u n d The mediev . H u n g . h i s t . S. 157. 
4 6 D e e r . S . L a d . I . 17 . ; L . ZÁVODSZKY: a . W . S . 161. 
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f r emden Priester oder Diakon darf man bloss im Besitz eines Empfehlungs-
schreibens ins Land herein lassen. Die wir bereits bei uns aufgenommen haben, 
müssen auf die Berechtigung ihrer Einwanderung hin untersucht werden. Sofern 
uns über einen unter ihnen Nachteiliges zu Ohren kommt, soll sich dieser der 
Ausübung seines priesterlichen Amtes enthal ten, bis er nicht durch Richter-
sp ruch bestät igt oder des Landes verwiesen wird.»47 

Noch ausführl icher verfügt hierüber das zur Zeit König Kolomans abge-
ha l tene I. Konzil von Esztergom: «.Jene f remden Kleriker, die aus anderen 
Gegenden kamen, mögen entweder legale Zeugen stellen oder zurückkehren, 
um sich mit Empfehlungsschreiben zu versehen. Die jedoch schlecht beleu-
m u n d e t sind, mögen auf alle Fälle das L a n d verlassen und nur mit Empfeh-
lungsschreiben wieder zurückkehren.»48 

Doch nicht bloss die aus der Fremde eingewanderten Kleriker werden 
zu r Zeit Kolomans überprüf t , auch die einheimischen bedür fen eines Empfeh-
lungsschreibens ihres zuständigen Bischofs, falls sie aus einer Jfiözese in eine 
andere übersiedeln.49 

Die diesbezüglichen Verordnungen ergänzt ein Erlass König Kolomans, 
demzufolge «keine einziger Fremder ohne Bürgen im Land aufgenommen wer-
den soll».50 

An diese Verfügungen und kirchlichen Vorschriften hielt sich offenbar 
der Verfasser der Legende, als er so eingebend darüber berichtete, wie Gerhard 
nach Ungarn kam. 

Da jedoch Gerhard sein Kloster l au t eigenem Geständnis verlassen ha t te , 
d ü r f t e er offenbar auch keinerlei Empfehlungsschreiben oder sonstige Legiti-
mat ion mitgebracht halién und von solchen weiss auch die Überlieferung nichts. 
Es ist daher durchaus naheliegend, das der Autor diesen Mangel im Sinne der 
gesetzlichen Best immungen und der Konzilsbeschlüsse ergänzte und Gerhard 
somit seinen eigenen Zeitgenossen gegenüber «legitimierte». 

Das ihm gegenüber angewandte Untersuchungsverfähren fand l au t 
Bericht der Legende vor König Stephan seinen Abschluss. Maurus und Anasta-
sius nahmen nämlich Gerhard mit sich nach Fehérvár zu König Stephan (Kapi-
tel 5.) «Als der König Gerhard erblickte» — heisstes weiter in der Legende ,— 
«fragte er heimlich Bischof Maurus: Von wo kam dieser Mensch zu uns?» Wor-
a u f Bischof Maurus dem König über den Zweck der Sendung Gerhards Bericht 
e r s t a t t e t , indem er gleich hinzufügt : «Egregius enim est clericus». Damit über-
n i m m t Bischof Maurus gleichsam die Bürgschaft für den ohne Papiere einge-
t rof fenen Gerhard, er wirdgewissermassen der von Kolomans Gesetzen vorge-
schriebene fideiussor. Zweifellos lau ten König Stephans Woi te in der Grossen 

47 Dccr. Colom. I. 3. 
48 Syn. Str ig. I . 21. 
4 9 Syn. Strig. I . 19. 
-50 Decr. Colom. I . 4.: Nullus indigena sine fideiussore recipiatur. 
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Legende nach dieser Unter redung 5 1 «dabo tibi in regno meo ubique potes ta tem 
predicandi» — ich gebe dir die Befugnis, wo immer in meinem Lande zu pre -
digen — wie Schlussworte einer amtl ichen Untersuchung. Die hier gebrauchten 
B e d e Wendungen e n t s t a m m e n dem jurist ischen Wortschatz . 

Auf Grund des Gesagten sind mi th in die bisher besprochenen Kapi te l der 
Grossen Legende b e s t i m m t nicht authent isch und können keinesfalls das Weik 
eines Zeitgenossen sein. Blieben auch die Konzi lbest immungen noch weiterhin 
in K r a f t , darf dennoch angenommen werden, dass die Legende nicht später 
als einige Jahrzehnte nach dem Erlass der zitierten Verordnungen verfasst 
wurde . Denn im al lgemeinen lässt sich die Beobachtung machen, dass längere 
Zei t h indurch gültige Gesetze nach einer Weile an Ak tua l i t ä t verlieren. Dem-
gegenüber legt diese eingehende und umständliche Beschäft igung der Legende 
mi t Gerhards «Rechtfertigung» den Schluss nahe, dass zur Entstehungszeit dei 
be t re f fenden Kapitel diese Verordnungen noch überaus zeitgemäss und keines-
wegs vera l te t waren. 

Wohl gelangen wir auf diese Weise noch zu keiner genauen Zeitbestim-
m u n g , aber dennoch erscheint die von mehreren Forschern (Kaindl, Madzsar, 
Domanovszky, L. Erdé ly i und Hóman) vorgeschlagene Dat ie rung ins 13—14. 
J a h r u n d e r t auf G r u n d folgender Erwägungen unhal tbar zu sein: 

I n der zweiten H ä l f t e des 12. und zu Beginn des 13. J ah rhunde r t s n a h m 
infolge des Aufblühens der französischen und italienischen Universi täten die 
Zahl jener auf den Landst rassen von einer Univers i tä tss tadt zur anderen grup-
penweise ziehenden Wanderkler iker und Wanders tudenten (doch nicht der 
Ordensbrüder) sehr bet rächt l ich zu, die sich unterwegs Verpf legung und Unte r -
k u n f t häufig durch Possenreissen, unterschiedliche Streiche, al lerhand Ulk und 
Schabernack verdienten. Da sie dem geistlichen Stand angehör ten, genossen sie 
übera l l das «privilégium fori», jenes kirchliche Vorrecht, das sie der weltlichen 
Gerichtsbarkei t entzog. Die Folge war, dass sie diese ihre Ausnahmestel lung 
immer häufiger missbrauchten und un te r ihrem Schutz s tahlen, Betrügereien 
v e r ü b t e n und ein ausschweifendes, unmoralisches Leben führ t en , wodurch sie 
nicht bloss die gutgläubigen Bürger schädigten, sondern auch die Geistlichkeit 
um Lebensmittel und Herbergsgelder betrogen. 

U n t e r solchen U m s t ä n d e n ergriff die Kirche selbst Massregeln gegen sie 
und vom Anfang des 13. J ah rhunder t s an wurde auf den Konzilen in F rank -
reich und Deutsehland eine ganze Reihe von Verfügungen gegen sie erlassen. 
Das e r s te bekannte Konzil , das streng gegen sie au f t r a t , war jenes von Trier 
im J a h r e 1227, dessen Verfügungen dann im Laufe des 13. und zu Beginn des 
14. J a h r h u n d e r t s noch eine lange Reihe von Schutzmassnahmen iolgte.52 In die-

61 SS. H . 488. 
52 Diese wurden zusammenges te l l t v o n : N . SPIEGEL: Die V a g a n t e n u n d ihr »Orden«. 

S p e y e r , 1 8 9 2 . S . 5 7 — 5 8 , 6 0 , 6 5 — 6 8 ; O . D O B I A C H E — R O J D E S T W E N S K Y : L e s p o é s i e s d e s 
go l i a rds . Paris , 1 9 3 1 . S. 2 1 — 2 4 . ; A L L E N : T h e w a n d e r i n g scolars . N e w York , 1 9 3 1 . ; 
BABY: H i s t , of secular l a t i n p o e t r y in t h e m i d d l e ages. Oxford , 1934. 
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sen Erlässen heissen diese fahrenden Studenten scolares vagi, vagi, vagantes, 
cleriei vagabundi, goliardi, goliardenses usw. 

Wasnun die Gerhard-Legende anbelangt, kommen in ihr diese im 13-—14. 
Jah rhunder t üblichen Bezeichnungen nicht vor, obwohl Gerhard selbst als Ziel 
seiner Reise Studien im Heiligen Land angibt. Deshalb ist es vollkommen 
unwahrscheinlich, dass der Autor, der wie man sah, durchaus nicht vor Ana-
chronismen zurückschreckt, nicht, schon des abschreckenden Zweckes willen, 
eine oder die andere dieser Bezeichnungen verwendet hä t t e . Diesbezüglich kön-
nen wir uns mit vollem Recht auf die nicht eben schonungsvollen Worte des 
Abtes Rasina berufen, deren Zweck es offenbar war, Gerhard von seiner eines 
Ordensbruders unwürdigen Reise abzuschrecken. Wie m a n sah, zitiert der Ver-
fasser an dieser Stelle nahezu wörtlich die Verordnung des Papstes U iban 
— der vom Kardinal Goffridus s tammenden Fassung entsprechend —, obwohl 
er sich doch im 13—14. Jahrhunder t offenbar weit wiiksamer auf Konzilsbe-
schlüsse hät te berufen können, die gegen die vagantes clerici gerichtet waren 
und deren Verhalten brandmarkten. Er hät te sich dabei, s t a t t diese wörtlich 
wiederzugehen, mit einer sinngemässen Bezugnahme begnügen können, wie er 
es in Verbindung mit dem päpstlichen Erlass ta t . 

Doch glauben wir uns in dieser Hinsicht noch zu weiteren Schlüssen 
berechtigt zu sein. Wir glauben nämlich kaunr in der Annahme fehlzugehen, 
dass ein Autor des 13. oder 14. Jahrhunder t s die zu jener Zeit besonders «heik-
len» Fragen schwerlich mit derartiger Ausführlichkeit behandel t hätte, zumal 
dies geradezu als eine den Absichten der Kirche zuwiderlaufende Propaganda 
für dieses Vagantenlehen gebildet hät te , das unter Berufung auf das «vagante 
Vorleben» des später heiliggesprochenen Bischofs Gerhard entgegen den kirch-
lichen Intentionen mit Erfolg hä t te verteidigt werden können. Demgegenüber 
vermochte jene Einstellung der Legende, der gemäss Gerha id bei seiner Ankunf t 
einem zu Beginn des 12. Jahrhunder t s üblichen und auch von den heimischen 
kirchlichen Gesetzen vorgeschriebenen «Legitimationsverfahren» unterzogen 
wurde, hei niemand Anstoss oder Missfallen zu erregen, da ein solches Vorgehen 
damals vom vorneherein noch keinerlei abfällige Beurtei lungcder Biandniat-
kung bedeutete. Andrerseits schliesst die Berufung auf die Kreuzzüge und aut 
den Erlass Papst Urbans die Möglichkeiteiner Datierung dieser Stellen aufe ine 
frühere, mit Gerha id annähernd gleichaltrige Zeit aus. 

Auf Grund all dieser Erwägungen lässt sich wohl mit Recht die Behaup-
tung aufstellen, dass diese Kapitel der Legende ganz bes t immt weder im 13., 
noch im 14. J ah rhunde r t geschrieben werden konnten. Sie können ausschliess-
lich ein Erzeugnis des 12. Jahrhunder ts bilden, im Gegensatz zu jenen Ansich-
ten, die ihre Entstehungszeit entweder in die Zeit Gerhards cder aber ins 13— 
14. Jahrhunder t verlegen. 

Gegenüber der Zeit Gerhards sind die genannten Kapitel zweifellos ana-
chronistisch, nicht bloss wegen der Berufung auf die Kreuzzüge und die Uni-
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v e r s i t ä t von Bologna, die allenfalls auch als jeweilige In terpola t ion betrachtet 
w e r d e n kann, sondern in Anbe t rach t der gesamten, darin ver t re tenen Auffas-
s u n g u n d dem ganzen Argumenta t ionsverfahren nach, weshalb diese Kapitel 
unmögl ich einem zeitgenössischen oder nahezu zeitgenössischen Autor zuge-
schr ieben werden können, wie dies Karácsonyi , Müller und Macartney annah-
m e n , ebensowenig aber auch einem Autor des 13—14. J a h r h u n d e r t s . 

Ferner geht aus den Sehilderungen in diesen Kapi te ln hervor, dass sie 
zwar zweifellos erdichtet , doch keineswegs ziellos «erfunden» sind, sondern im 
Be r i ch t über Leben und Ta ten Gerhards die religiösen und gesellschaftlichen 
Ges ichtspunkte im Geiste einer ganz bes t immten Zeit zur Gel tung bringen und 
d iesen entsprechenden Ausdruck verleihen. Bieten diese Kapi te l der Legende 
m i t h i n auch keine authent ischen Aufschlüsse für die Zeit Gerhards, so lässt sich 
ihr Quel lenweit bezüglich der ersten Hä l f t e des 12. J ah rhunde r t s dennoch nicht 
bezweife ln . 

Was diesen Teilen der Legende dennoch den Anschein der Tatsachen-
t r e u e verleiht, besteht ausser der unmi t te lbar ansprechenden Hialogform darin, 
dass der Verfasser Titel und Gegenstand der hei verschiedenen Gelegenheiten 
geha l t enen Predigten Gerhards genau angibt . Zum Peter- und Paulsfest wählte 
er in Pécs das Bibelzitat «Dies sind die Männer der Barmherzigkeit»53 zum 
T h e m a seiner Predigt, am Tage des III. Benedikt nahm er in Várad den Spruch 
«Der Gerechte blüht wie die Lilie»54 zum Ausgangspunkt seiner Predigt, wäh-
r e n d e r in Fehérvár zu Maiiä Himmel fah r t seiner Predigt das Zitat von der 
«Frau im Sonnengewande» aus dem Buch der Offenharungen5 5 zugrundelegte. 
Von de r letzteren bemerk t der Verfasser der Legende, «es h ä t t e keine Schrift 
gegeben, aus der Gerhard während der Predigt keine Stellen zitieit hätte». 
Das dü r f t en authentische Angaben sein, die dafür zeugen, dass der Autor der 
Legende unter Gerhards verschiedenen Schriften auch mehrere Predigten ge-
k a n n t haben dürf te . Jedenfa l l s ist dieser Bericht für Gerhards Inter pretations-
m e t h o d e der Schrift, f ü r die Häufung biblischer Zitate und deren allegorisie-
r ende Er läuterung äusserst bezeichnend und zutreffend. Tro tzchm lässt sich 
dieser Umstand in Anbe t r ach t der obigen Untersuchungsergebnisse nicht als 
Beweis f ü r die Gleichzeitigkeit dieser Legendenkapitel ansehen. 

Ebenso wird jedoch auf Grund des oben Gesagten auch der von I. Mad-
zsar f ü r die späte Dat ierung, ins 14. J a h r h u n d e r t angeführ te Beweisgrund hin-
fäl l ig, der sich auf die auffallend gute Kenntn is des Autors in betreff der auf 
d e m Wege von Ungarn nach Venedig befindlichen einzelnen Stationen stützt . 
Von de r Kenntnis dieser Reiseroute ausgehend verweist Madzsar auf jene Ver-
hand lungen , die Ludwig der Grosse mit Venedig zur Erwerbung der Reliquien 
St . Pau l s des Eremiten führ te . Madzsar zieht hierbei die Möglichkeit in Be-

53 Eccl i 44. 10. 
64 Oseas 14. 6. 
65 Apoc. 12. 1. 
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t rach t , «die ganze Grosse Legende wäre allenfalls nach 1381 von jemand ver-
fass t worden», der zu jener Zeit zwecks Erwerbung der Reliquien St. Pauls des 
Eremiten des öfteren nach Venedig en tsendet worden sei.56 

Die Kenntnis der nach Venedig führenden Strasse war seit Eroberung 
der dalmatinischen S täd te durch König Koloman durchaus keine Seltenheit in 
Ungarn . Eine überaus bezeichnende Angabe hierfür f indet sich in einer Urkunde 
aus dem J a h r e 1351, laut welcher ein gewisser Abschnitt dieser Strasse noch zur 
Abfassungszeit dieser Urkunde der «Weg König Kolomans» genannt wurde.5 7 

Jedenfa l l s wurde diese Strasse seit der Regierungszeit König Kolomans auf 
Grund der regen diplomatischen und Handelsbeziehungen mit den dalmatini-
schen Städ ten und mit Venedig allgemein bekannt , so dass dieser Umstand 
keinen stichhaltigen Beweis für Madzsars späte Legendendatierung zu bilden 
vermag. 

Immerhin können wir es auf Grund der obigen Erwägungen keinesfalls 
f ü r einen blossen Zufall halten, dass die Kleine Legende Gerhards geplante 
Reise ins Heilige Land und seinen E m p f a n g in Ungarn in einigen Worten a b t u t 
und sich lediglich auf einen knappen Tatsachenbericht beschränkt . Mit Rück-
sicht auf die zu Beginn des 13. J a h r h u n d e r t s — zu welcher Zeit die Kleine 
Legende unserer Ansicht nach verfasst wurde, — «heikle» Natur dieser berich-
t e t en Tatsachen, wird jedoch hier Gerhards Reise mit e iner mystischen bibli-
schen Allegorie begründet , indem es in der Kleinen Legende lieisst: «Seiner Ver-
wandtschaf t entrissen hielt er mithin gen Osten, wo Abraham einst zu Wohl-
s tand gelangt und zum Vater vieler Volke г geworden war, um auch selbst durch 
die Mühen seiner Pi lgerfahrt des von Jesus Christus aus dem Stamme Abra-
hams ertei l ten Segens tei lhaft ig zu werden, gleich dem gottesfüreht igen Ahra-
ham.»58 

Falls daher die Ergänzung der Legende im Laufe des 13—14. J a h r h u n -
der ts erfolgt wäre — wie dies die Verfechter der späten Entstehungszei t der 
Grossen Legende b e h a u p t e n — , dann hä t t e sieh der Verfasser gewiss nicht an 
ein derar t «heikles» Thema herangewagt , da er es schwerlich riskieren konnte, 
den bereits vor langem heiliggesprochenen Bischof, den im ersten Gesetzbuch 
des Königs Ladislaus auch offiziell gefeierten «Heiligen»59 in den Verdacht zu 
bringen, aus der Reihe der berücht igten «clerici vagabundi» hervorgegangen zu 
sein. Die Kleine Legende weist den Weg, wie diese «heikle Frage» umgangen 
werden kann und zur Zeit, als die Kleine Legende geschrieben wurde, ver-
schwieg man in der Ta t diese Episode aus dem Lehen Gerhards, oder zumindest 
sah man von ihrer Erör te rung ah. 

" Századok, 1913. S. 516—517. 
57 An joukor i O k m á n y t á r [Anjouzci t l iehes Archiv] V. 530., z i t ier t bei J . K A R Á -

C S O N Y I : a . W . S . 5 9 . 
58 Kleine Legende, 2. Kapi te l . 
69 D e e r . L a d . I . 38 . ; L . ZÁVODSZKY: a . W . S. 164. 
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Zu gleichem Ergebnis füh r t auch die Untersuchung der übrigen, von den 
Chroniken unabhängigen Teilen der Grossen Legende. 

Im 10. Kap i t e l wird darüber ber ichte t , dass «eines Tags dreissig neu 
bekehr te Männer den Bischof aufsuchten und ihn baten , ihre Söhne in Obhut 
zu nehmen, sie in den Wissenschaften auszubilden und zu Kler ikern zu weihen». 
Diese Jünglinge mach ten , so berichtet die Legende weiter, in kurzer Zeit in den 
Wissenschaften «ungewöhnliche» Fortschr i t te , angesichts deren auch die «Ade-
ligen und hochgestell ten Persönlichkeiten» ihre Söline zur Ausbildung dem 
Bischof übergaben, aus denen dann die ersten Domherren im Kloster St. Georgs 
des Märtyrers hervorgingen. Im 11. Kapi te l kehr t der Verfasser erneut auf die 
«ersten dreissig Schüler» zurück, die vom Bischof geweiht und zu Domherren 
e r n a n n t worden waren . 

I m Gegensatz zu Karácsonyi,6 0 der diesen Bericht fü r authentisch und 
zeitgenössisch häl t , bemerk te bereits Madzsar,6 1 dass «der Aufschwung des 
Schulunterrichtes mi t den Verhältnissen im 11. J a h r h u n d e r t in keinem Einklang 
steht»; eben deshalb erk lär te er diesen Bericht der Legende fü r ein «von einer 
viel später tä t igen Fede r gezeichnetes utopistisches Bild». 

Zur Zeit König S tephans und besonders zu Beginn der Bekehrungstätig-
kei t von Bischof Gerhard , als, wie auch die Legende selber zugibt, «viele noch 
von den vom König e r n a n n t e n Gespanen» — offenbar zwangsweise — zur Taufe 
ge füh r t wurden, lässt sich in der Ta t schwerlich ein derart iger Glaubenseifer 
vorstellen, wie ihn die Legende schildert. 

Aber die Frage lässt sich dennoch nicht so einfach entscheiden, und es 
beda r f einer eingehenderen Prüfung. Einesteils unterl iegt es nämlich keinem 
Zweifel, dass unter der Regierung König Stephans , zu jener Zeit, als die Bekeh-
rung des ungarischen Volkes zum Chris tentum und der Ausbau der kirchlichen 
Organisation eben im Gange war, grosser Bedarf an Glaubensbekehrern, Prie-
s tern und Mönchen herrschte und dass König S tephan somit die aus dem Aus-
l and eintreffenden Kler iker mit offenen Armen und aller Wahrscheinlichkeit 
nach ohne irgendwelche besondere Kontrol le au fnahm. Auf alle Fälle sucht m a n 
un te r den von König S tephan erlassenen Gesetzen vergebens nach irgendeiner 
Verfügung, die den Zus t rom fremder Geistlicher erschwert oder an Bedingun-
gen geknüpf t hä t te , obwohl sich in ausländischen Gesetzbüchern leicht Vor-
bi lder fü r solche Beschränkungen hä t t en f inden lassen.62 Um so mehr bedurf te 
es ausländischer Priester, als sich die mehr oder weniger Zwangsbekehrten 
anfängl ich nicht eben zur geistlichen L a u f b a h n drängten . Ers tmal ig scheint es 
erst zur Zeit des Königs Ladislaus gelungen zu sein, den Bedarf an Priestern 
aus der heimischen Sukkreszenz zu decken, da die Synode von Szabolcs als 
ers te in Ungarn Massnahmen tr i ff t , dass, wie wir bereits weiter oben sahen, die 

60 Szt . Gellért . . . é le te . S. 110. 
61 Századok, 1913. S. 513. 
6 2 V g l . L . Z Á V O D S Z K Y : A. W . S . 7 0 . 
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aus der Fremde eintreffenden Kleriker vor ihrer Aufnahme im Land einer Prü-
fung zu unterziehen seien, um festzustellen, ob der Betreffende kein Laien-
bruder oder Mörder sei.63 

Eine andere, doch nicht minder wichtige Frage ist die, aus welchen Schich-
ten sich dieser Nachschub an heimischen Priestern rekrut ier te . Über die Her-
kunf t der ersten dreissigSchüler schweigt die Gerhard-Legende wohlweislich, 
doch aus dere ine gewisse Gegenüberstellung enthal tenden Bemerkung, später 
hä t ten auch «Adelige und hochgestellte Persönlichkeiten» ihre Söhne zum 
Unterricht dem Bischof anver t raut , lässt sich mit Recht darauf schliessen, 
dass die ersten Schüler nicht aus den führenden Gesellschaftsschichten ent-
s tammten. Unter Berücksichtigung der von König Koloman erlassenen Gesetze 
und der zu jener Zeit getroffenen Konzilsverfügungen können wir rückwirkend 
sogar mit einiger Gewissheit annehmen, dass der Grossteil dieser Schüler dem 
Stand der Unfreien oder Halbfreien angehörte. Jedenfalls enthal ten die Bestim-
mungen des ersten Esztergomer Konzils auch zwei Verfügungen, in deren Sinne 
Bedienstete oder Halbfreie nicht zu Klerikern geweiht werden sollen. Die 30. 
Verordnung dieses Konzils besagt: «Niemandes Knecht soll zum Kleriker 
geweiht werden, es sei denn, er hä t te zuvor von seinem Herrn die volle Freiheit 
wiedererlangt.»64 

Diese Bestimmung f indet ihre Ergänzung im P u n k t G9. der Konzils-
beschlüsse, der nicht bloss die Priesterweihe des unfreien Gesindes, sondern 
auch der Hausgenossen des Herrn, seines ständigen Gefolges, und darüber 
hinaus sogar des zur Burggemeinschaft gehörigen Burgvolkes verbietet. Es 
lieisst hier: «Wenn jemand eines anderen Diener oder eine in dessen Dienst 
stehende Person, die ihrem Herrn ohne dessen Zustimmung nicht en t f remdet 
werden darf, oder wen immer aus dem Burgvolk ohne Wissen und Einwilligung 
seines Herrn im Lesen und Schreiben unterrichtet oder zum Kleriker macht, 
muss diesen loskaufen und überdies noch 50 Pensen entrichten.»65 

Diese strengen Verordnungen weisen daraufh in , dass das I. Esztergomer 
Konzil auf diesem Wege eine seit langem bestehende Praxis abschaffen wollte. 
Ihre Erklärung findet diese Bestimmung in der offenkundigen Absicht, auf 
diese Weise das Eigentumsrecht der Herren über ihre Dienerschaft und ihre 
Gefolgsleute zu schützen, wobei zur Zeit König Kolomans gewiss auch die zah-
lenmässige Abnahme des Gesindes eine nicht unwesentliche Rolle gespielt 
haben dürfte. Darauf deutet auch ein Erlass König Kolomans hin, demzufolge 
«niemand es wagen darf, ungarische oder in Ungarn geborene Knechte oder 

63 Decr . L a d . I . 17. 
64 Syn. Strig. I. 30. : Nullius servus clericus ordinelur, nisi antea dominus eius plenum 

sibi dederit libertatem. 
65 Syn. Strig. I . 69. : Si quis alterius servum vel seroientem talern, qui domino suo sine 

ipsius volunlate alienari non potest, aut quemlibet de civili populo Hieras docuerit seu cleri-
cum jecerit absque consciencia et con/essione domini sui, ipsum rcdimal et insuper L pensas 
persolvat. 
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Mägde, auch nichtungarischer Abstammung . . . ausserhalb Ungarns zu ver 
kaufen oder solche auszuführen».6 6 

Einigermassen anders dürf te die Lage der Dinge zur Zeit König Stephans 
gewesen sein, als die Anzahl der Sklaven und Gefolgsleute noch aus den Kriegs-
zügen ergänzt werden konnte . Eben deshalb t rachtete auch König Stephan im 
Wege entsprechender Gesetze die Sklavenbefreiung zu fördern 6 7 und wenn auch 
die Sklavenbefreiung un te r der Regierung König Stephans nicht jenen Umfang 
erreichte, wie dies die spätere Überlieferung und Kézais tendenziöse rechts-
geschichtliche Erör terungen glauben machen möchten — denen zufolge König 
S tephan alle christlichen Sklaven befreit hät te 6 8 —, verbieten zumindest seine 
Gesetze, im Gegensatz zu jenen König Kolomans, den Unfreien und Halbfreien 
nicht, durch Ein t r i t t in den Klerikerstand ihre schwere soziale Lage zu erleich-
te rn . 

Fügen wir zu all diesen Erwägungen noch hinzu, dass sich die in der 
Legende erwähnten «ersten dreissig Schüler » aus den Reihen des Volkes oder 
der Unfreien in dem ers t kurz zuvor befriedeten Landesteil des Ajtony zur Auf-
nahme in den Klerikerstand meldeten, wo wegen der eben erst s tat tgefundenen 
Kämpfe die öffentliche Rechtslage noch keine endgültige Klärung gefunden 
haben dürfte, und wo die byzantinische Form des Christentums schon seit län-
gerer Zeit bekannt war, und die mit dieser verbundene Ausnahmsstellung der 
Kleriker vermutlich auch einen starken Reiz ausübte, dann müssen wir den 
Hinweis der Legende auf die Schüler als authentische, zeitgenössische Angabe 
bet rachten. Gegenüber der oben zitierten Verfügung des 1. Konzils von Eszter-
gom zur Zeit König Kolomans konnte schwerlich eine derartige Begebenheit 
e r funden worden sein. 

Fis ist eine andere Frage, zu welchem Zweck diese Episode in die Legende 
aufgenommen wurde. In Wirklichkeit ist sie innerhalb der Lebensbeschreibung 
Gerhards ziemlich unwesentlich und besagt eigentlich bloss, dass der mit der 
Organisation des Kirchenwesens betraute Bischof für den Klerikernachwuchs 
und dessen Unterricht sorgte. Dennoch ist gerade diese Episode für die Ermit t -
lung der Entstehungszeit und der Entstehungsumstände der Grossen Legende 
von ausschlaggebender Bedeutung. Nachdem wir zu der Überzeugung gelangt 
sind, dass die Angabe der Legende über die ersten dreissig Schüler authentisch 
und zeitgerecht ist, und nachdem wir bezüglich des beim Eintreffen Gerhards 
angewandten «Legitimationsverfahrens» andernteils feststellen mussten, dass 
die Kapitel 1. bis 5. keinesfalls von einem zeitgenössischen Verfasser s tammen 
können, kommen wir notwendigerweise zu dem Schluss, dass die Grosse 

66 Deer. Colom. I . 77. : Nemo servum in genere Hungarorum vel quemlibet in Hungária 
natum etiam alienigenam пес ancülam . . . extra Hungáriám vendere vel ducere audeat. . . 

67 Deer. St. S teph . I . 18.; L. ZÁVODSZKY: a. W. S. 147. 
68 Vgl. diesbezüglich: J . HORVÁTH: Árpádkor i l a t i nnye lvű i rodalmunk stílus-

problémái (Stilprobleme unsere r lateinischen L i t e r a t u r in der Zeit der Árpádén.) Buda-
pes t , 1954. S. 375. 
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Legende irgendeine zeitgenössische Quelle haben musste. Fügen wir gleich 
hinzu, dass diese zeitgenössische Quelle nicht in der Kleinen Legende zu 
suchen ist, da letztere eben von den genannten Schülern und dem Unterricht 
kein Wort enthält . Aul' eine solche zeitgenössische Quelle wiesen bereits 
mehrere Forscher hin. Fr. Müller wollte ihren Verfasser in jenem Meister 
Walther erblicken, von dem in der Legende so häufig die Rede ist, und J . 
Karácsonyi schrieb sogar die Autorschaft der gesamten Grossen Legende 
demselben Walther zu. Vorsichtiger äusserte sich über diese Quelle Macartney, 
der ihren Verfasser «Narrator von Csanád» nannte.69 Diese früheren Forscher 
wollten -— allenfalls mit der einzigen Ausnahme Macartneys — in diesem 
Quellenwerk eine «primitive» Gerhard-Biographie erblicken, doch müssen wir 
aller Wahrscheinlichkeit nach viel eher an chronologische Aufzeichnungen 
eines Ordens- bzw. Domkapitelchronisten denken, die natürlich auch über 
Gerhard handelten, doch keineswegs über ihn allein. Diese in zeitlicher Reihen-
folge verfasste Quelle mag auch den Grund für die Aufnahme zahlreicher 
solcher Einzelheiten in die Grosse Gerhard-Legende gebildet haben, die mit 
des Bischofs Leben nur sehr lose oder überhaupt nicht zusammenhängen 
(wie beispielsweise die Geschichte des in die Kirche geflüchteten Dieners, 
die Probleme der «Domkapiteb-Schule, die Erwähnung der griechischen 
Mönche, die Hinweise auf lokale Bräuche usw.). Möglicherweise war der Ver-
fasser dieser Aufzeichnungen Meister Walther, der Leiter dieser Schule, wes-
halb auch seiner Tätigkeit in der Legende ein so unverhältnismässig breiter 
Raum gewidmet wird. 

Die Legende wurde indes nicht bloss deshalb durch Beschreibung solcher 
nebensächlicher, mit dem Leben Bischof Gerhards nur in losem Zusammen-
hang stehender Begebnisse bereichert, weil der spätere Autor der Legende 
diesbezügliche Angaben in den als Quellenwerk benützten Aufzeichnungen 
des Csanáder Domkapitels vorfand, sondern offenbar auch deshalb, weil 
diese im Leben Gerhards unwesentlichen, «zusätzlichen» Ereignisse zur Ent-
stehungszeit der Legende zu den wichtigsten Fragen der aktuellen Kirchen-
politik zählten. Der Verfasser schöpfte mithin die Gesichtspunkte zu seiner 
Biographie aus den Problemen seiner eigenen Zeit. 

Diesen Gesichtspunkten begegnen wir abermals in den zur Zeit König 
Kolomans erlassenen Gesetzen und Konzils Verordnungen. Eine Verfügung 
des I. Konzils von Esztergom lautet : «Ungelernte sollen keine Priesterweihe 
erhalten, die jedoch bereits geweiht sind, sollen entweder leinen oder abge-
setzt werden.»70 

Noch bezeichnender ist eine andere Bestimmung des Konzils, der gemäss 

08 The Csanad Narra t ive bzw. The Csanad Nar ra to r : The medieval I l ung . h is t . S. 
156—157. 

70 Syn. Str ig . I . 6.: Ut ydiolc presbiteri non ordinentur ; qui vero ordinati sunt, 
discant aut deponantur. 
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«die Domherren» — von denen in der Legende die Rede ist — «im Kloster, 
die Kaplane am königlichen Hof die Schriftsprache (d. h. lateinisch) sprechen 
sollen».71 

Nicht nur die weltlichen Geistlichen wurden vom Esztergomer Konzil 
zum Lernen verpflichtet, sondern auch die Ordenspriester, durch die Vor-
schrift, «jeder Mönch müsse die Regeln des Hl. Benedikt kennen und ver-
stehen».72 

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass es diese Bestimmungen 
waren, die dem Verfasser der Legende zum Leitsatz dienten, als er in der 
Person Gerhards das Musterbild eines Kirchenorganisators zeichnen wollte. 
Freilich blieben diese Verfügungen auch späterhin noch in Geltung, doch 
waren sie offenbar zur Zeit der Kirchenreformen unter König Koloman und 
in den darauffolgenden Jahren von grösster Aktualität. Eben deshalb über-
ging der Verfasser die in dem Quellenwerk vorgefundenen, auf das Schul-
wesen bezüglichen Angaben keineswegs, obwohl diese weniger die Persön-
lichkeit Gerhards, als vielmehr jene des mit dem Unterricht beschäftigten 
Meisters Walther und seines Stellvertreters in den Vordergrund stellen. 

Was nun die laut obigem gefolgerte ältere bzw. zeitgenössische Quelle 
anbelangt, dürfte diese unserer Meinung nach schwerlich die von den früheren 
Forschern angenommene Gerhard-Biographie oder Legende gewesen sein, da 
jene Angaben der Grossen Legende, die sich auf dieses ältere Quellenwerk 
zurückführen lassen, nahezu ohne Ausname keinen unmittelbaren Bezug auf 
Gerhards Leben und Tätigkeit haben, vielmehr das Leben seiner Umgebung 
schildern. Eben deshalb kann so gut als nahezu gewiss angenommen werden, 
dass diese Aufzeichnungen innerhalb der Körperschaft des vom Bischof 
Gerhard gegründeten Domkapitels von Csanád zu Papier gebracht wurden 
und als zeitgenössische Berichte volle Glaubwürdigkeit verdienen. So muss 
beispielsweise die in der Grossen Legende enthaltene Namensliste der Mit-
arbeiter Gerhards im Bëkehrungswerke als authentisch gelten. Selbstverständ-
lich vermerkte diese Aufzeichnung auch die jeweiligen Ordenshäuser, aus 
denen die einzelnen Mönche nach Marosvár gekommen waren. Ebenso glaub-
würdig sind die Angaben über das Schulwesen und das Leben der Domherren 
und jedenfalls deutet auch die Geschichte der singenden Magd auf die Interes-
sensphäre des mit dem Gesangsunterricht betrauten Schulmeisters bin, in 
welche Erzählung die im Mittelalter gebräuchlichen musikalischen Begriffe 
und Fachausdrücke auf gelehrte Art eingebaut wurden, wie dies Béla Himpfner 
so überzeugend nachwies.73 

Hingegen kann natürlich der Bericht der Legende über die Spende, 

71 Syn. Strig. I . 5.: Ut canonici in claustro, et capellani in curia literatorie loquantur. 
72 Syn. Strig. I . 37.: . . . regulám beati Benedicti omnes monachi sciant et intelligant, 
73 B. HIMPFNER: A Gellért-legenda énekes szolgálója (Die singende Magd d e r 

Gerhard-Legende) E P l i K 1910. S. 394. 
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die König Stephan dem Kloster der Hl. Jungfrau in Csanád zukommen liess 
und die er zum Bau der St. Georgskirche stiftete (Mitte des 12. Kapitels), 
schon deshalb nicht auf die besagte Quelle zurückgeführt werden, weil der 
Verfasser hier anachronistisch die Bezeichnung marca gebraucht. Völlig auf 
diese ältere Quelle geht dagegen die Erzählung vom Diener am Ende des 
gleichen Kapitels zurück, die in keinerlei gegenständlichem Zusammenhang 
mit der Lebensbeschreibung Gerhards steht, um so mehr jedoch in der zeit-
genössischen Aufzeichnung des Klosters bzw. des Domkapitels am Platze 
gewesen sein mag, da es vom Standpunkt des Klosters durchaus der Auf-
zeichnung wert erschien, auf welche Art es zu einem Diener auf Lebenszeit 
gekommen war, der dank dem kirchlichen Asylrecht zwar der Todesstrafe 
entging, dafür jedoch bis an sein Lebensende im Kloster Frondienste leisten 
musste. 

Bemerkenswert ist übrigens in diesem Zusammenhang, dass sich in 
den Gesetzen König Stephans keine Erwähnung des im Mittelalter ganz allge-
meinen kirchlichen Asylrechtes findet, mit einer einzigen, negativen Aus-
nahme, bezüglich der Verschwörer gegen König und Staat.74 Dieser Erlass 
besagt nämlich, dass Verschwörer das Schutzrecht der Kirche nicht gemessen.75 

Hieraus lässt sich mit Recht darauf schliessen, dass im Falle anderweitiger 
Verschulden auch die Rechtsgepflogenheit unter König Stephan das Asylrecht 
der Kirche anerkannte. 

Umso häufiger berufen sich die Rechtssatzungen des Königs Ladislaus 
auf das kirchliche Schutzrecht, im Zusammenhang mit den von Freien oder 
Unfreien verübten Diebstählen.76 Das von der Kirche gewährte Asylrecht 
weist jedoch gerade zur Zeit des Königs Ladislaus beträchtliche Schwankungen 
auf. Laut Deer. II. 12. befreite beispielsweise die Flucht in die Kirche den 
Dieb vor der Bestrafung keineswegs, sondern man schleifte ihn, einerlei, ob 
es sich dabei um einen Diener oder Freien handelte, aus der Kirche und blen-
dete ihn, war der Dieb ein Freier, so wurden sogar seine minderjährigen 
Kinder ihrer Freiheit verlustig und zu Knechten. Dagegen besagen Punkt 4. 
und 5. des III. Gesetzbuches, dass der in den Schoss der Kirche geflüchtete 
freie Dieb zum Diener der Kirche werde, sonst gehängt werden soll, während 
den in die Kirche geflüchteten unfreien Dieb sein Herr gegen Entrichtung 
einer pensa loskaufen, zugleich aber auch den von diesem angerichteten 
Schaden vergüten müsse. Jedenfalls scheinen König Kolomans Gesetze diese 
strengen Bestimmungen bereits gemildert zu haben, indem sie den in die 

74 Deer. St. Steph. I I . 17.; L. Z Á V O D S Z K Y : a. W. S. 155. 
75 Si quia in regem aut in regnum conspiraverit, refugium nullum habeat ad eccleaiam. 76 Decr. Lad. II. 1., 2., 12. III. 4., 5. 

14 Acta Antiqua V1II/I—2. 



2 1 0 J . HOKVÁTH 

Kirche geflüchteten Dieb «um der Kirche willen» von der Strafe der Blendung 
oder anderweitigen Verstümmelung freisprachen.77 

Es geht aus diesen Verfügungen hervor, dass die in der Legende 
wiedergegebene Szene der Flucht in die Kirche, d. h. die Möglichkeit einer 
Wahl zwischen Galgen und lebenslänglicher Knechtschaft den gesetzlichen 
Bestimmungen gemäss auch zur Zeit des Königs Ladislaus gegeben war, 
mit gleichem Recht lässt sich dies aber auch schon zur Zeit König Stephans 
vermuten, während eine solche Gegebenheit unter der Regierung König 
Kolomans bereits überholt erscheint. So steht der Annahme, dieser Bericht 
der Legende sei auf eine mit Gerhard gleichaltrige Aufzeichnung zurückzu-
führen, nichts im Wege. 

Auf Grund dieser Erwägungen müssen wir bezüglich jener Stellen der 
Legende, die sich auf eine zeitgenössische, allerdings weniger mit der Person 
Gerhards, als vielmehr mit den Lebensumständen seiner Umgebung befassende 
Quelle zurückführen lassen, gegenüber Kaindls und Madzsars Auffassung 
dem Standpunkt Macartneys beipflichten, obwohl er nicht immer die gleichen 
Stellen der Grossen Legende auf die ältere, zeitgenössische Quelle zurück-
führt, wie wir es in obigem taten. Macartney äusseit sich hierüber folgender-
massen: «Diese Kapitel sind als Spiegelbild der gesellschaftlichen und kirchli-
chen Verhältnisse Ungarns im 11. Jahrhundert von unübertrefflichem Inter-
esse und es ist sehr zu bedauern, dass ihnen die Historiker zufolge der irrigen 
Auffassung, als stammten sie aus späterer Zeit, im allgemeinen nur wenig 
Aufmerksamkeit schenkten.»78 Fügen wir jedoch gleich hinzu, dass auch 
Macartney, ebenso wie seine Vorgänger Karácsonyi und Fr. Müller, die 
Beweise für seine Behauptung schuldig geblieben ist. 

Obwohl wir auf diese Weise die Authentizität eines beträchtlichen 
Teiles der Grossen Legende nachzuweisen vermochten, so müssen aber zur 
Ermittlung ihrer Entstehungszeit doch noch weitere, bisher nicht erwähnte 
Momente einer eingehenderen Prüfung unterzogen werden. 

Im 13. Kapitel berichtet die Legende, Bischof Gerhard habe sich einmal 
(quodam tempore) drei Tage lang in strenger Abgeschlossenheit auf sein 
Zimmer zurückgezogen und während dieser Zeit auch keine Nahrung zu sich 
genommen. Am vierten Tag hielt er dann vor den im Domkapitel versammelten 
Ordensbrüdern eine Rede «über den Lauf der Welt» (de cursu seculi), was 
in unserer heutigen Terminologie etwa einem politischen Situationsbericht 
entspricht. Bei dieser Gelegenheit prophezeite er, «Ungarn werde sich ent-
zweien und von den Priestern bis zu den Weltlichen vom Joche des Christen-
tums befreien. Meine Arbeit und mein Predigertum wird der Verachtung 

77 Decr . Colom. I . 84.: Si quis autem de furto accusatus ad ecclesiam jugerit . . . et 
si reum se esse fatebitur, pro ecclesia de obcecacione oculorum seu aliorum detruncaticne 
membrorum liberetur. 

78 MACABTNEY: The m e d i e v a l H u n g a r i a n h is t . Cambr idge , 1053. S. 159. 
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anheimfallen und Gottes Wort wird tauben Ohren begegnen. Der Klerus 
wird missaclitet werden, die Ordenspriester werden in bunten Gewändern 
einhergehen und in verschiedenen Gemeinschaften leben, sie werden unbe-
wohnte Orte und die Einsamkeit meiden. Viele werden um des eitlen Ruhmes 
willen nach der Menschen Lob und Anerkennung streben und ihrer Unbe-
ständigkeit und ihres Hochmutes wegen zum Gegenstand des Anstosses und 
Spottes vor dem Volke werden.» Der Verfasser der Legende verlegt die Erfül-
lung dieser Prophezeiungen in die Regierungszeit des Königs Aba, indem er 
hinzufügt, «all dies sei auch eingetroffen, getreu seiner Vorhersage.»79 

Natürlich kam der Betonung der «Prophetengabe» Bischof Gerhards 
vom Standpunkt des Legendenschreibers aus eine besondere Bedeutung zu. 
Wie nämlich aus einem Vermerk der Kleinen Legende hervorgeht, bildete 
bei der offiziellen Heiligsprechung Gerhards eines der wesentlichsten Hinder-
nisse, dass er «keine körperlichen Wundertaten zu seinen Lebzeiten vollbracht, 
weder den Blinden ihr Augenlicht, noch den Tauben ihr Gehör wiedergegeben 
hatte».80 Der skeptische Autor der Kleinen Legende fügt hier noch hinzu, 
beim Grabe Gerhards in Csanád hätten «die Katholiken vielerlei Gnaden 
(Wunder) erfahren, immerhin nicht auf unbezweifelbare Ait und Weise».81 

So vermochte sowohl die Kleine als auch die Grosse Legende als einziges 
Zeichen der Auserwähltheit lediglich seine Prophetengabe anzuführen.82 

Zur Regierungszeit der Könige Peter und Sámuel Aba hatte es Gerhard, 
dem vermöge seiner Bischofswürde ein Sitz im königlichen Rat gebührte, 
verhältnismässig leicht, sich in politische Prophezeiungen einzulassen, hatte 
er doch in der Leitung der Staatsgeschäfte selbst auch ein bestimmendes 
Wort mitzureden. Falls sich mithin die zitierte «Prophezeiung» lediglich auf 
den drohenden heidnischen Aufstand bezöge, war Gerhard sehr wohl in der 
Lage, deren Vorzeichen zeitlich genug vorauszusehen, wofür auch ein Abschnitt 
seines «Deliberatio» betitelten Werkes zeugt. «Wie sehr spüre ich schon des 
Teufels Söhne, vor denen ich nicht einmal mehr sprechen kann. Derzeit hat 
bei uns wutentbrannt schon jeder nicht nur die gottesdienstlichen Hand-
lungen, die Kirche und ihre Priester verflucht, sondern sogar Gottes leib-
haftigen Sohn, unsern Herrn Jesus Christus.»83 

Die Chroniken berichten ausführlicher darüber84, dass auch die Ver-
treibung König Peters vom Rat der Bischöfe vorbereitet wurde. Laut Angabe 
der Bilderchronik (Kap. 75.) war sogar der Schauplatz der gegen Aba ange-
zettelten Verschwörung Csanád, der Bischofssitz Gerhards, der Grund zur 

79 iuxta prophetiam eius omnia evenerunt. 
8 0 Leg. Min. c. 6. SS. I I . S. 477.: Noli... a me discere, utrum iste sanctus corporal ia 

miracula . . . in vita sua gesserit, aut cecis visum, seu surdis auditum prestiterit. 
81 Leg Min. . . . 7. SS. I I . 479.: ubi multe gracie a catholicis viris experte sunt, 

tarnen non éviden, er. 
82 spiritum prophetie habuisse. z i t . A u s g a b e I I . S. 477. 
8 3 D e l i b . l i b . I V . e d . B A T T H Y A N , S . 9 8 . 
8 4 K e z a i c. 47.; B i lde rch ron ik c. 72. 
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Verschwörung jedoch, gleichfalls laut Zeugnis der ChronikeP5, die Nicht-
achtung, die Aba dem Adel gegenüber an den Tag legte und seine Begünsti-
gung der Bauern und des niederen Volkes, ferner dass er fünfzig der hohen 
Würdenträger unter dem Vorwand einer Beratung zu sich berief und auf 
grausame Weise niedermetzeln liess. Die oben zitierte Stelle der «Deliberatio» 
deutet offenbar auf diesen Zeitpunkt hin, als der Einfluss der hohen Geistlich-
keit auf die Führung der Staatsgeschäfte dermassen abgenommen hatte, 
dass man ihr nicht einmal mehr Gehör schenkte. 

Laut Angabe der Chroniken war Csanád auch der Schauplatz jener 
Beratung, auf der an Stelle König Peters die Rückberufung der verbannten 
Arpadenprinzen, der Söhne Vazuls, wie die Legende sie nennt, beschlossen 
wurde.88 

Unter solchen Umständen dürfte es dem Bischof Gerhard nicht schwer 
gefallen sein, sich in politische Prophezeiungen einzulassen, von denen der 
spätere Legendenschreiber mit vollem Recht feststellen konnte, «all dies sei 
eingetroffen, seiner Prophezeiung gemäss». Doch ausser auf den heidnischen 
Aufstand hatte diese Vorhersage auch noch auf die Verweltlichung der Priester 
und auf die Bildung neuer geistlicher Orden hingewiesen. Selbstverständlich 
sind wir nicht in der Lage, nachzuprüfen, ob diese Prophezeiung tatsächlich 
in der weiter oben wiedergegebenen Fassung geäussert wurde, gewiss ist 
hingegen, dass der Verfasser der Legende von dieser auf die Verweltlichung 
der Priester und die neuen Orden bezüglichen Weissagung allein zu jener 
Zeit behaupten konnte, sie sei auch tatsächlich in Erfüllung gegangen, als 
die Ereignisse dies bereits bestätigt hatten. So kommt dieser Fassung des 
Legendenberichtes auf alle Fälle zeitbestimmende Bedeutung zu, dabei 
enthält sie aber auch einen Hinweis auf die Zugehörigkeit des Verfassers 
zum Benediktinerorden, die auch durch andere Angaben Bestätigung findet. 

Vor allem bezieht sich der Satz der Prophezeiung monachi erunt varii 
coloris in habitu et in diversis conventiculis morabuntur — die Mönche werden 
bunte Kleider tragen und in verschiedenen Gemeinschaften leben — unmiss-
verständlich auf die neuerdings in Bildung begriffenen geistlichen Orden, 
da im Text die Bezeichnung monachi und das für deren Gemeinschaft bezeich-
nende Wort conventiculum (Konvent) gebraucht wird. Die «bunten Gewänder 
der Mönche» sind offenbar nicht so zu verstehen, als hätte sich irgendein 
Orden in der Tat ein «buntes» Ordensgewand geschaffen, sondern zweifelsohne 
in der Weise, dass neben der schwarzen Kutte des bislang ein gewisses Mono-
polrecht geniessenden Benediktinerordens nunmehr auch Ordensbrüder in 
andersfarbigen Gewändern auftauchen, wodurch die verschiedenen Orden ein 
«buntes» Bild abgeben. Die genannte Fassung deutet aber zugleich auch 
darauf hin, dass die Prophezeiung in der von der Legende verzeichneten 

85 J£ez&i с. 4;9." B i lde rch ron ik c. 75. 
86 B i lde rchron ik c. 81.; Kéza i с. 53.; Leg. Maior St . Gera rd i c. 15. SS. I I . 501. 
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Form weder zur Zeit Gerhards, noch auch viel später, etwa in 13—14. Jahr-
hundert entstanden sein kann, als die verschiedenen Mönchsorden bereits 
allgemeine Verbreitung gefunden hatten und zu einer alltäglichen Erscheinung 
geworden waren, sondern einzig und allein, als diese Entwicklung eben erst 
begonnen hatte, mithin aller Wahrscheinlichkeit nach am Anfang des 12. 
Jahrhunderts. 1098 scheidet aus dem bislang einheitlichen Benediktinerorden 
der strengere Karthäuserorden aus, bald darauf stiftet der Benediktiner-
prior Robert den Zweigorden der Zisterzienser, und die Kreuzzüge rufen zu 
Beginn des 12. Jahrhunderts den Templer- und den Johanniterorden u. a. 
ins Leben. Als Benediktiner mochte der Verfasser der Legende an diesen 
zum Teil aus seinem eigenen Orden hervorgegangenen Neugründungen eben 
kein sonderliches Gefallen gefunden haben, deshalb legt er auch Gerhard die 
bitteren Prophetenworte über den Verfall des Ordenswesens in den Mund, 
die sich zu seiner Zeit bereits erfüllt hatten. 

Diese Weissagung scheint immerhin in erster Linie auf den Zisterzien-
serorden gemünzt zu sein, der sich bald nach seiner Gründung nicht bloss in 
Frankreich, sondern auch über andere europäische Länder ungemein rasch 
verbreitete. Unter dem Schutz von König Béla II. Hessen sich die Zister-
zienser 1142 auch in Ungarn nieder, wo sie in Cikador im Komitat Tolna ein 
Heim fanden. Über die rasche Verbreitung und den heftigen Eifer der Zister-
zienser spottet in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts der aus England 
gebürtige Walter Mapes in mehreren Anektoden seines «De nugis curialium» 
betitelten Werkes. Die Jahreszahl 1142, die die Niederlassung der Zisterzienser 
in Ungarn bezeichnet, kann für die Entstehungszeit der Legende als terminus 
ante quem betrachtet werden, da es wenig Wahrscheinlichkeit für sich hat , 
dass der Verfasser es gewagt hätte, auf die unter dem Schutz des königlichen 
Hauses und mit dessen Unterstützung in Ungarn ansässig gewordenen Zister-
zienser als Zeichen des Verfalls des Ordenswesens hinzuweisen, selbst wenn 
der neue Orden sein Standesbewusstsein als eines Benediktinermönches 
verletzte.87 

Hält man uns entgegen, dass der Benediktinerautor in diesem Fall 
durch die Bischof Gerhard in den Mund gelegte Prophezeiung seinem Missfallen 
über einen Orden Ausdruck verliehen hätte, der in Ungarn noch gar nicht 
heimisch geworden war, so erwidern wir, dass die heimischen Benediktiner 
über die neu gestifteten Orden und besonders über die französischen Zister-
zienser vermutlich sehr gut unterrichtet waren. König Ladislaus I. räumte 
der von ihm 1091 in Somogyvár gegründeten Benediktinerabtei das Vorrecht 
ein, dass deren Abt und Mönche ausschliesslich französische Ordenspriester 
sein dürften, die unmittelbar dem Stammhaus von St. Giles unterstehen. 
Auf diese Art dürften die heimischen Benediktiner im Besitze genauer Berichte 

87 Vgl. diesbezügl . J . HORVÁTH: Á r p á d k o r i l a t i n n y e l v ü i rod . s t í lusprobl . S. 162. 
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über die Ordensbewegungen im Westen gewesen sein. Sollte sich aber der 
obige Hinweis dennoch auf die heimische Niederlassung der Zisterzienser 
beziehen, so kann man die Entstehungszeit der Legende kurz nach diesem 
Niederlassungsjahr des Zisterzienserordens ansetzen. 

Grosse Wahrscheinlichkeit erhält diese Datierung schliesslich auch 
dadurch noch, dass die in obigem eingehend untersuchten Stellen der Legende 
ausnahmslos daraufhindeuten, dass diese nach dem I. Konzil von Esztergom, 
jedenfalls in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts verfasst wurde. Zur 
Ergänzung unserer Beweisführung wollen wir im folgenden noch einige weitere 
Beiträge hinzufügen. 

Schon J . Karácsonyi88 wies darauf hin, dass das in der Legende von der 
Lebensweise der Kanoniker gezeichnete Bild die «Gleichzeitigkeit der Grossen 
Legende bestätigt», weil «das durch besondere Satzungen geregelte Gemein-
schaftsleben des Bischofs und der Stiftsherren gegen Ende des 11. Jahr-
hunderts aufhörte und der Bischof von diesem Zeitpunkt an vom Domkapitel 
getrennt lebte.» Hingegen behauptet Gy. Balanyi89, die Trennung zwischen 
Bischof und Stiftsherren hätte «bei uns erst in der zweiten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts ihren Anfang genommen». Demnach mag der Bericht der Legende 
über die «klösterliche» Gemeinschaft des Bischofs und der Stiftsherren authen-
tisch sein. Dennoch deuten gewisse Anzeichen daraufhin, dass die Schilderung 
der Lebensumstände der Stiftherren in der Legende aus einer späteren Zeit 
stammt, u. z. eben aus jener Übergangszeit, als die frühere klösterliche Lebens-
gemeinschaft der Kanoniker bereits in Auflösung begriffen war, ohne dass 
sich indes die neue Lebensform bereits endgültig herausgebildet hätte. Der 
Benediktinerautor konnte erklärlicherweise an diesem Verweltlichungsprozess 
wenig Gefallen finden und er fühlte sich vermutlich gerade deshalb veranlasst, 
die «frühere» Lebensweise der Stiftsherren zur Zeit Gerhards zu betonen. 

In unmissverständlicher Weise verrät sich der spätere Verfasser bei 
der — auf den ersten Blick überflüssig scheinenden — genauen Beschreibung 
der von den Domherren zur Zeit Gerhards getragenen Kleidung: «(Die Stifts-
herren) tragen im Chor ein Chorhemd, ausserhalb des Chores einen runden 
Überwurf».90 Eine solche Beschreibung ist jedenfalls bloss dann am Platze, 
wenn im Gegensatz zur einfachen Kleidung der damaligen Zeit zu derjenigen 
des Verfassers bereits ein Wechsel auf diesem Gebiete eingetreten war. 

Im Zusammenhang mit der Kleidung der Stiftsherren bemerkt der 
Autor der Legende noch im gleichen Kapitel, der Bischof Gerhard «habe nie 

88 Szt . Ge l lé r t . . . é lete , S. 269. 
89 M a g y a r m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t I . 384. Vallásos élet , i skolák (Ungar ische K u l t u r -

gesch ich te I . 381. Rel igiöses L e b e n , Schulen) . 
90 Leg. c. 12.: Qui in choro superpellicia habebant, extra chorum vero cappas rotundas 

ferebant. 
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sein heiliges Ordenskleid gewechselt, das ihm in seiner Kindheit angelegt 
wurde».91 

All diese Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Frage des Priester-
gewandes und im allgemeinen das Problem der Verweltlichung des Klerus 
für den Verfasser der Legende im Vordergrund des Interesses stand. 

Bei näherer Untersuchung des geschichtlichen Hintergrundes dieser 
Probleme müssen wir nunmehr statt der Bestimmungen des I. Konzils von 
Esztergom geradezu auf die Gesetzesverordnungen des Königs Koloman 
zurückgreifen. Punkt 70. in Kolomans erstem Gesetzbuch enthält die Vor-
schrift, «niemand, der dem Klerus angehört, trage weltliche Kleider, wie 
beispielsweise geschlitzte Winter- oder Sommertunika, bunte oder gelbe 
Handschuhe, einen roten oder grünen Mantel, gestickte oder seidene Schuhe, 
Kapuzenüberwürfe oder Hemden usw.»92 

Die Kleidung der Priester bildete zu jener Zeit nicht allein ein Problem 
der ungarischen Kirche. Das Konzil von Amalfi fasst im Jahre 109093, jenes 
von London zwölf Jahre später94 ganz ähnliche Beschlüsse. Es liegt ohne-
weiteres auf der Hand, dass diese Verordnungen das Verhalten des Klerus 
nicht von einem Tag auf den anderen änderten, ebenso gewiss ist es aber 
auch, dass ihre Aktualität innerhalb des Landes mit der Zeit in gleichem 
Mass an Bedeutung eingebüsst haben dürfte, in dem sich die Theorie in der 
Praxis durchsetzte und verwirklichte. Wir glauben kaum in der Annahme 
fehlzugehen, dass diese Entwicklung in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
bereits zum Abschluss gekommen war, oder dass diese Frage zumindest in 
den späteren Jahren wesentlich an Bedeutung verloren hatte, so dass ein 
zu einer späteren Zeit tätiger Autor das ganze Problem ruhig hätte über-
gehen können. 

Der oben erwähnte Bericht, der sich mit dem Leben der Domherren 
und im allgemeinen mit der Kleidung der Priester beschäftigt, wurde in die 
Legende aufgenommen, um zu zeigen, dass sich Bischof Gerhard um all diese 
Angelegenheiten kümmerte.95 Dies kann wiederum auf einer authentischen 
Quelle beruhen, wichtig und berichtenswert wurde es für den späteren Legen-
denschreiber indes vermutlich dadurch, dass das erste Konzil von Esztergom 
den Bischöfen die Pflicht auferlegte, über die Lebensart der Kanoniker zu 
wachen.96 

Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen wir bei der Untersuchung jener 
Zuwendungen an die Kirche, von denen im 10. Kapitel der Legende die 

9 1 Leg. c. 12.: Ipse vero sancte religionis habitum, quem in puericia accepit, nunquam 
mutavit. 

92 Dec r . Colom. I . 70. 
9 3 MANSI: C o n e . T o m . X X . c o l . 7 2 4 . 
9 1 M A N S I : Cone. T o m . X X . col. 1 1 5 1 . ; vgl . L . Z Á V O D S Z K Y : a . W . S. 9 2 . 
95 12. K a p i t e l : Erat autem consuetude viri sancti . . . 
96 Syn . St r ig . I . 27.: Vita et victus canonicorum secundum regulám ipsorum ab epi-

scopo disponantur. 



2 1 6 J . HOKVÁTH 

Rede ist. Hier wird berichtet, einmal wären «etwa hundert Männer beim 
Bischof mit der Bitte um Zuweisung entsprechender Bauplätze für die zu 
errichtenden Kirchen vorstellig geworden. Der Bischof war über diesen Eifer 
hocherfreut, Hess für sie ein Mahl bereiten und lud sie mit den anderen zusam-
men zu Tisch, Reiche und Arme ohne Unterschied, jeden, der zugegen war. 
Und als sie sich nach Tisch erhoben, boten sie dem Bischof verschiedene 
Gaben und Geschenke und auch Geschmeide an, wie Pferde, Ochsen, Schafe, 
eine grosse Menge von Teppichen, die Frauen hingegen goldene Ringe und 
Halsketten. Da sprach der Bischof zu ihnen: Habe ich euch deshalb ein-
geladen, um euch eurer Habe zu berauben? Dies sei fein von mir; ich rief 
euch vielmehr, um Gottes Wort anzuhören.» 

Der Verfasser der Legende scheint hier eine authentische Begebenheit 
zu berichten, vermutlich auf Grund der weiter oben genannten zeitgenössi-
schen Domkapitelaufzeichnungen. Im ersten Kapitel seines zweiten Gesetz-
buches verfügt nämlich König Stephan, «je zehn Dörfer sollen eine Kirche 
bauen und diese mit zwei Meierhöfen und ebensoviel Knechten versehen, 
ferner mit Pferden und Zugtieren, sechs Ochsen, zwei Kühen und dreissig 
Stück Kleinvieh. Für (Priester-)Gewänder und Decken soll der König sorgen, 
für den Pfarrer und für Bücher der Bischof.»97 

Die obige Schilderung ist mithin offenbar die Beschreibung einer solchen 
Kirchengründungsfeier. Die Zahl der Ankömmlinge legt den Geganken nahe, 
dass wohl je zehn Delegierte von zehn Dörfern beim Bischof erschienen waren, 
die jedoch bei Darbietung der Stiftungsgaben einen über die gesetzlichen 
Vorschriften hinausgehenden Eifer an den Tag legten, indem sie zusätzlich 
auch noch Schmuckgegenstände der Frauen anboten, was ihre Verpflichtungen 
überstieg. Immerhin muten die Worte, mit denen der Bischof diese Gaben 
zurückweist, als zu stark an, wenn er hierbei den Ausdruck «berauben» ge-
braucht (vestris bonis vos spoliarem). Möglicherweise wünscht der Verfasser 
der Legende auf diese Weise gegen die auf diesem Gebiet in späteren Zeiten 
überhandgenommenen Missbräuche Verwahrung einzulegen. Jedenfalls scheint 
eine nicht ganz klare Verordnung des ersten Konzils von Esztergom, der 
gemäss «sich niemand (kein Priester) unterfange, Festlichkeiten (Feste?) 
zu verkaufen»98, deraitige Missbräuche anzudeuten. Diese Verfügung kann 
sich nicht auf die an Sonn- und Feiertagen verbotenen Märkte und die für 
Übertretung dieses Verbotes ausgesetzten Strafen beziehen, da bezüglich 
der Begehung der Festtage die Punkte 7. und 8. der gleichen Konzilbestim-
mungen entsprechende Vorschriften enthalten. Mithin richtet sich die obige 
Bestimmung offenbar gegen Missbräuche jener Art, wie sie sich anlässlich 
einer in der Legende geschilderten Stiftungsfeier ergeben konnte, für die 

97 S t eph . Decr . П . 1. 
98 Syn. Str ig . I . 45.: Nullus festivitates vendere présumât. 
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der Geistliehe von den Gläubigen weder Geld noch Geschenke annehmen 
durfte. 

Auch an anderen Stellen der Legende finden sich zwischen den Zeilen 
Andeutungen, die sich wohl auf die in späteren Zeiten iibeihandnehmenden 
kirchlichen Missbräuche beziehen können. 

Im 9. Kapitel" wird berichtet, dass eine grosse Anzahl Adeliger und 
Nichtadeliger zusammenstiömte, und «verlangte, im Namen der göttlichen 
Dreifaltigkeit getauft zu werden. Der Bischof nahm sie wie seine eigenen 
Söhne auf und lud sie zu Tisch, damit sie sich erfrischten. Auch die vom König 
ernannten Gespane führten ihm viele Leute zu, die im Kloster St. Johannis 
des Täufers die Taufe empfingen. Dort staute sieh die Menge im Vorhof der 
Kirche beim Tor, viele hatten auch Nahiungsmittel mitgebracht und jene, 
die die Taufe vollzogen, kamen bloss zur Nachtzeit zur Ruhe; sie unterzogen 
sich einer schweren Aibeit, doch nahmen sie in Christi Namen, in dessen 
Dienst sie auszuharren gewillt waren, diese Mühen freudig und aus freiem 
Willen auf sich. Der Bischof aber verkündete jenen, die bereits getauft waren, 
ohne Unterlass Gottes Woit.» 

In diesem Bericht findet sich wahrlich kein einziges Moment, das betreffs 
jener Zeit, in der Gerhard sein Bischofsamt ausübte, nicht als authentisch 
gelten könnte. Solcherart ist vor allem die Bemerkung, am Bekehrungswerk 
hätten auch die Gespane als Vertreter der weltlichen Macht nachhaltig mit-
gewirkt, indem sie das Volk — offenbar auch unter Anwendung von Gewalt — 
zur Taufe trieben. Dennoch scheinen in dieser Erzählung auch die zu späteren 
Zeiten aktuellen Gesichtspunkte des längere Zeit nach Gerhards Tode tätigen 
Verfassers zur Geltung zu kommen. Indem er die grosse Anzahl der Täuflinge 
hervorhebt, betont er die mühevolle Arbeit der die Taufe vollziehenden Prie-
ster, die bloss nachts Ruhe fanden; trotzdem «verrichteten sie ihre Arbeit 
freudig und freiwillig (equanimiter et voluntarie), in Gottes Namen». Zur Zeit 
König Stephans dürfte dieser Vorgang vermutlich auch auf die geschilderte 
Weise stattgefunden haben und niemand hätte wohl darin eine Begebenheit 
erblickt, die eigens hervorgehoben zu werden verdiente. Später scheinen sich 
indes die Verhältnisse wesentlich geändert zu haben, denn das zur Zeit König 
Kolomans abgehaltene erste Konzil von Esztergom sah sich bereits ver-
anlasst, gegen die auf diesem Gebiet auftretenden Missbräuche Verfügungen 
zu treffen. Im 44. Punkt der Konzilsbeschlüsse heisst es wörtlich: «Niemand 
verlange Geld für Taufe oder Begräbnis.»100 

99 SS. H . p . S. 493. 
1 0 0 Syn . St r ig . I . 4 4 . : Nullus debaptismo vei sepultura precium exigat. L . Z Á V O D S Z K Y : 

a . W . S. 202. E s i s t beze ichnend f ü r die k i rch l i chen Verhä l tn i sse u m d ie W e n d e des 11. 
u n d 12. J a h r h u n d e r t s , dass a u c h die aus l änd i schen Konz i l e d e r Re ihe n a c h ähnl iche 
Ve r fügungen erl iessen, beispielsweise i m J a h r e 1078, 1095, 1099. Vgl. L . Z Á V O D S Z K Y : 
a . W . S. 109 . 
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In diesem Zusammenhang wendet sich der Autor der Legende offenbar 
an seine eigene Zeit, wenn er hervorhebt, dass die taufenden Priester des 
Bischofs «freudig und aus freiem Willen», mithin nicht unter dem Druck 
der Konzilsbeschlüsse, lediglich im «Namen Christi» und nicht für Geld 
die Massentaufen vollzogen. 

Anschliessend an diese Schilderung weiss das 9. Kapitel der Legende 
darüber zu berichten, dass sich unter den Mönchen im Gefolge Gerhards «sieben 
gelehrte Männer und der ungarischen Sprache kundige Dolmetscher befan-
den . . . die auch seihst dem Volk Gottes Wort verkündeten (. . . qui etiam 
per se populo verbum Dei praedicabant). Denn sie gössen Gottes Wort über 
die ganze Diözese Csanád». 

Wiederum stellt sich hier die Frage, was wohl daran sonderbares sei, 
dass gelehrte Mönche, die noch dazu der Landessprache kundig waren, selbst 
auch dem Volke predigten und ihre Tätigkeit nicht lediglich auf das Dol-
metschen beschränkten? Das mag doch ganz selbstverständlich erscheinen 
und keiner besonderen Erwähnung zu bedürfen. 

Aber die Interessen der Mönchsorden und der weltlichen Priesterschaft 
stiessen mit der Zeit in diesem Punkt aufeinander, so dass bereits das im 
Jahre 1100 abgehaltene Konzil von Poitiers und in dessen Folge auch das 
erste Konzil von Esztergom zur Zeit König Kolomans bestimmte, dass «die 
Abte (bzw. Mönche) weder taufen, noch beichtigen, noch auch dem Volke 
predigen sollen».101 

Die in der Legende geschilderte Predigt der Mönche, die somit zur 
Zeit König Stephans noch eine «Selbstverständlichkeit» war, dachte der spä-
tere Verfasser — offenbar ein Benediktiner — schon aus leicht verständ-
lichem Ordensstolz, eigens betonen zu müssen. 

Damit wären wir ans Ende unserer Übersicht über jene Stellen der 
Grossen Legende angelangt, die von der Kleinen Legende und den Chroniken 
unabhängig sind, und die ein ansehnlicher Teil der Textkritiker für nach-
trägliche Einschaltungen, öfters auch für novellistische Elemente und Phanta-
siegebilde eines viel später tätigen Autors erklären wollte. Diese Untersuchun-
gen führten zu dem Ergebnis, dass diese Stellen der Legende zum Teil auf 
Aufzeichnungen aus der Zeit Gerhards zurückgehen dürften, teils auf eine 
auf Gerhards Tod folgende spätere Zeit hindeuten. Jene Angaben, die sich 
auf Quellen zurückführen lassen, die mit Gerhard gleichaltrig sind, beschäf-
tigen sich vorzugsweise nicht mit der Person des Bischofs, sondern mit der 
Organisierung der Diözese Csanád, mit dem Leben der Kanoniker innerhalb 
des Domkapitels, den Problemen der Stiftschulen, den kirchlichen Bauten 
der Diözese und im allgemeinen mit jenen Ereignissen, die mit der All tagstätig -

1 0 1 Syn. St r ig . I . 36.: Abbates (Conc. P i c t a v . : nullus monachorum) neque baptisent, 
neque penitentiam dent, neque ad populum sermonem faciant. Vgl. L . ZÁVODSZKY: a. W . 
S. 106. u n d 201. 
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keit der Stiftsherren und der Geschichte des Domkapitels zusammenhängen. 
In Erkenntnis des besonderen Charakters dieser Quelle, erblicken wir in dieser 
— im Gegensatz zu früheren Forschern — keine zeitgenössische Gerhard-
Biographie, sondern die Aufzeichnungen des Domkapitels Csanád. Es ist 
durchaus nicht ausgeschlossen, dass diese Aufzeichnungen von der Hand 
Meister Walthers, Leiters der Klosterschule in Csanád herrühren, wodurch 
es verständlich wäre, dass dessen Person und dessen Unterrichtsgegenstand, 
der Gesang, selbst auf Kosten Gerhards so stark in den Vordergrund gerückt 
wurde. Selbstverständlich enthielt diese zeitgenössische Quelle höchtswahr-
scheinlich auch über den Bischof Gerhard selbst einige konkrete Angaben, 
verzeichnete sie doch auch sehr genau, aus welchen Ordensklöstern Gerhards 
Mitarbeiter, die ersten Priester der Diözese Csanád, nach Marosvár gelangten. 
Ebenso darf man auch vermuten, dass in dieser Quelle die venezianische 
Abstammung Gerhard verzeichnet war, ferner dass er bereits im Kindesalter 
in den Orden eingetreten war und dass er eine Reise ins Heilige Land vor-
hatte, von König Stephan jedoch in Ungarn zurückgehalten wurde. Jener 
ausführliche Bericht jedoch, den wir heute in der Grossen Legende über 
Gerhards Studien, die Zustände im Heiligen Land (Kreuzfahrer), über seine 
Reise nach Ungarn und den ihm hier bereiteten Empfang vorfinden, ver-
weist auf eine viel spätere Abfassung, die jedoch keinesfalls auf eine so späte 
Zeit (13—14. Jahrh.) angesetzt werden kann, wie dies die bisherigen For-
scher annahmen. 

All jene Einzelheiten der Grossen Legende, die sich auf Grund der 
vorangestellten Untersuchungen als nicht authentisch erwiesen, wie bei-
spielsweise das «Legitimationsverfahren», dem Gerhard unterzogen wurde, die 
Verweltlichung der Geistlichen, ihre weltliche Kleidung, das Auftauchen 
neuer geistlicher Orden, die Wichtigkeit der Klerikerausbildung usw. wurden 
unter Beachtung der von König Koloman erlassenen Gesetze und der Bestim-
mungen des ersten Konzils von Esztergom und unter deren offenkundigem 
Einfluss abgefasst. Sind sie auf Gerhards Zeitalter bezogen mithin auch nicht 
authentisch, so bilden sie dennoch keineswegs pure Phantasieprodukte des 
Verfassers. Selbst die auf den spätesten Zeitpunkt deutende Angabe der 
Legende geht nicht über die Mitte des 12. Jahrhunderts hinaus, so dass mit 
Gewissheit vermutet werden darf, dass die Gerhard-Legende unter Verwendung 
einer älteren, zeitgenössischen Quelle, d. h. der Aufzeichnungen des Dom-
kapitels von Csanád, in der ersten Hälfte, spätestens jedoch um die Mitte 
des 12. Jahrhunderts von einem Benediktinermönch geschrieben wurde. 
Natürlich ist es eine weitere Frage, wieweit diese Feststellungen durch Unter-
suchung der mit der Kleinen Legende und den Chroniken übereinstimmenden 
Textstellen allfällige Änderungen erfahren. 





G . D É V A I 

LE MANUSCRIT EKPHONÉTIQUE COD. GRAEC. № 1 DE 
LA BIBLIOTHÈQUE SZÉCHÉNYI DU MUSÉE NATIONAL 

HONGROIS 

I N T R O D U C T I O N 

Dans ma première étude sur nos manuscrits a notation byzantine, 
j'avais fait l'observation suivante: «C'est dans une étude particulière que 
nous avons l'intention de faire valoir, à propos de notre ms. Cod. Graec. № 1 
les précieuses découvertes de M. Carsten Höeg publiées dans son ouvrage: 
La notation ekphonétique» (Copenhague, 1935).1 Cette remarque était motivée 
du fait qu'à l'époque où j'écrivis mon étude, je ne connaissais encore l'ouvrage 
de Höeg que de réputation, n'ayant pas réussi à le procurer. Après le change-
ment favorable survenu depuis à cet égard, je voudrais exécuter dans le 
présent ouvrage la tâche que je m'étais assignée alors. 

Notre manuscrit, comme nous le savons, est un manuscrit dit «ekphoné-
tique», dont le contenu c'est à dire les quatre Evangiles, sont accompagnés 
des neumes de récitation de la lectio sollemnis, la lecture solennelle. Avant 
d'examiner en détail la récitation du manuscrit, je voudrais faire connaître 
dans l'ensemble les propriétés de la notation. 

Pour esquisser l'essentiel du système des signes ekphonétiques, il suffira 
d'une brève introduction. Il est notoire qu'au début de l'époque hellénistique 
fu t élaboré un système de signes appelé à fixer exactement par écrit la réci-
tation convenable d'Homère. C'est à la base de ce système de signes dit pro-
sodique que fut constitué à Byzance, au IVe siècle de notre ère, afin de mettre 
en écrit la lecture exacte de l'Écriture sainte, le système de signes nommé 
plus tard système de neumes «ekphonétique», et dont l'ensemble comporte 
les 12 signes suivants: (voir p. 222) 

Les signes sont placés sous les mots, au-dessus ou à côté d'eux, mais 
leur division ne vise qu'à faciliter la clarté de l'exposé, et ne présente aucun 
intérêt particulier. Quant à la notation, elle se fait de manière que telle ou 
telle expression, au début comme à la fin, soit généralement pourvue du 
même signe; le signe écrit deux fois doit donc encadrer l'expression. Néan-
moins on trouve certains exceptions; ainsi par exemple le signe Teleia ne 
peut figurer qu'une seule fois, en fin de phrase; il est souvent précédé du 

1 G. DÉVAI: M a n u s c r i t s e n n o t a t i o n b y z a n t i n e d a n s les b ib l io thèques p u b l i q u e s 
d e Budapes t . A c t a A n t . H u n g . 1 (1951) p . 259, no t e . 
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Oxeia-Oxeia 

Kathie tè-Kathistè 

Apostrophos-Apostrophos 

Apeso—exo 

Kremaetè-Kremaetè 

Bareia-Bareia 

Hypokrisis 

Kentémata-Kentémata 

Synemba-Teleia 

et pour la f in des phrases 

Oxeia-Teleia \ 
i les trois 

Paraklétikè-Teleia \ formules 

\ élémentaires 
Syrmatikè-Teleia / 

Oxeiai diplai 

Bareiai dipla 
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r J 
Oxeia Paraklétikè  

\ 
Bareia Hypoknsis 3 ou 

3 

RWL • • • • 
Syrmatikè Kentemata ou  

J 
Apostrophos •) Kremastè  

С 
Apeso—exo ^ • Synemba и 

Kathis tè Teleia 

signe Synemba, qui ne peut figurer lui aussi qu'une seule fois dans la phrase; 
quant au signe Apeso—exo, né de la composition de deux autres neumes, 
il se divise en deux: le premier membre (Apostrophos) se trouve au début 
de la phrase, le second (Oxeia) à la fin de la phrase; dans des phrases brèves 
terminées par la Teleia et au début desquelles on rencontre l'Oxeia, ou la 
Paraklétikè ou la Syrmatikè, chacun de ces signes ne peut également figurer 
qu'une fois. Pour plus d'insistance, certains signes sont employés sous forme 
de doublées, mais seulement dans les clausules de péricopes: l'Oxeia (donc 
Oxeiai), • la Bareia (donc Bareiai) et l'Apostrophos (donc Apostrophoi), ce 
dernier groupe plus rarement que les précédents. 

Quelle pouvait être l'intonation représentée par ces signes? La réponse 
à cette question ne saurait être tout à fait stricte si nous considérons les 
neumes en eux-mêmes, car dans ce cas les propriétés psycho-rhétoriques, 
syntaxiques et herméneutiques, ainsi que celles relatives à l'émission vocale, 
(à l'intonation) ne peuvent être séparées d'une manière parfaite.2 En pro-
cédant par ordre, nous indiquerons ce qui suit: 

Oxeia : successeur de l'accent aigu ancien, donne donc un accent très 
fort et indique un registre supérieur. Il figure principalement dans des exhor-
tations, des appels appuyés, et peut servir aussi à opposer des contrastes 

2 P o u r fa i re c o n n a î t r e le con tenu d e ce r t a in s neumes , j 'a i u t i l i sé encore l ' ouv rage 
d e FR. PRAETORIUS: Ü b e r die H e r k u n f t de r heb rä i s chen Akzen te . 1801. 
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très nets, à réciter des phrases commençant par un pronom démonstratif 
tonique ou un mot interrogatif spécial. 

Bareia : successeur de l'accent grave ancien. Il indique un discours 
accentué du registre inférieur et un débit plus lent. Elle se rattache princi-
palement à des énumérations ainsi qu'à des textes contenant des ordres et 
des interdictions énergiques. 

Syrmatikè : signe de l'intonation circonflexe. L'antique intonation 
traînés, la Périspomène, ne figure pas en réalité dans le système des signes 
ekphonétiques (selon Höeg parce qu'au IVe siècle, lors de la formation du 
système ekphonétique, l'intonation traînée n'avait pratiquement plus d'impor-
tance dans la langue grecque). Elle désigne peut-être une émission vocale 
à glissement ou une production de vibrations trillées. 

Apostrophes : signe d'élision; il indique le médium et un accent moyen. 
Il sert à mettre en relief avec insistance le lieu, le temps et les circonstances. 

Apeso—exo : cette dénomination a peut-être quelque rapport avec la 
forme du signe: le premier membre (comme c'est un neume composé) se 
tourne en effet vers «l'intérieur», le second vers «l'extérieur»; l'intonation 
part donc du médium pour aboutir au registre supérieur. C'est pourquoi 
il figure souvent dans des phrases interrogatives ne commençant pas par un 
adverbe interrogatif. 

Kathistè : émission vocale posée, c'est à dire calme, relâchée; elle 
indique un discours facile, continu et égal, un volume faible et indifférent. 
Elle encadre des faits particuliers relatifs au lieu, au temps et aux circonstances, 
des formes d'apostrophe habituelles, ou le sujet s'il se trouve en tête de la 
phrase. 

Paraklétikè : elle ne figure qu'en tête de la phrase et se rapporte pour 
le fond au circonflexe renversé, c'est à dire grave -f- aigu. 

Hypokrisis : il demande une production «d'acteur» passionnée. On le 
rencontre dans des éclats de violence, des questions énergiques, et il encadre 
aussi les expressions les plus fortes, éventuellement des déclarations incroya-
bles; jadis il s'accompagnait peut-être d'un geste de la main. Cependant l'usage 
en est très incertain, car il encadre parfois des expressions tout à fait insigni-
fiantes. 

Kentémata : elle s'apparente à l'Hypocrisis, car elle encadre également 
des phrases violentes, dans lesquelles chacune des syllabes doit être accentuée 
séparément; c'est ce que semble d'ailleurs indiquer le dessin du signe: il demande 
une sorte de discours chanté «staccato» et un débit ralenti «rallentando». 

Kremaste : discours à l'intonation «en suspens»; elle encadre des parties 
importantes de la phrase, et demande une émission vocale élevée et un débit 
accéléré. 

Synemba : successeur du trait d'union ancien, 1'Hyphen; son nom veut 
dire «vont ensemble» et en réalité on la rencontre toujours devant le Teleia 
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f ina l ; comme on l 'écrit avec le signe de la brièveté prosodique, elle sert pro-
bablement à marquer une clausule accélérée, passagère. 

Teleia : successeur de l'ancien Poin t (Stigmè), à la piace duquel on 
écrivai t une croix au moyen âge. Elle marque la fin d 'une phrase. 

Disons encore quelques mots sur l 'histoire de l 'écriture ekphonétique. 
Elle, a t te igni t l 'apogée de son essor vers la f in du XII e siècle, ce qui signifie 
que notre, manuscrit , qui date sans doute justement de cette époque, est un 
exemplaire «classique» de ce temps. A pa r t i r du XIII e siècle on assiste à la 
décadence do la lectio sollemnis et de sa notat ion, qui dégénèrent si rapide-
men t qu 'au début des temps modernes on les connaissait à peine, et bientôt 
elles tombent dans l'oubli, les signes ne sont plus considérés que comme un 
gribouillage incompréhensible. Puis en 1882 un savant grec nommé Papado-
poulos-Kerameus découvri t dans un couvent de l'île de Lesbos une liste 
ancienne des signes qu'il publia; d'ailleurs des fautes furent relevée, par endroits 
dans cette publication. Entre temps cette liste se perdit également, bien qu 'en 
1929 E. Wellesz, à la base de réflexions purement théoriques, réussit à recon-
struire l'original à pou près correctement.3 C'est ici que se ra t tache au problème 
la découverte sans pareille de C. Höeg: en 1930, il re t rouva non seulement 
la nomenclature perdue de Lesbos, mais encore, sur la presqu'île de Sinaï 
une au t re nomenclature analogue, et en plus de ces deux découvertes une 
troisième liste qui donne également une valeur musicale approximat ive des 
neumes ekphonétiques. Le philologue chercheur à la main heureuse s 'avéra 
aussi un sérieux musicologue: il publia en 1935 son excellent livre (mentionné 
plus haut) sur le système ekphonétique, e t a jouta à la fin de l 'oeuvre les fac-
similés des trois nomenclatures. 

Bien qu'il ne nie pas l 'existence de certains phénomènes psycho-rhétori-
ques de l 'ekphonétique, Höeg se t ient sciemment sur la réserve à cet égard 
e t examine exclusivement le rôle syn tax ique des neumes. Pour rédiger son 
livre, il a étudié minutieusement 186 (!) manuscrits collationnés, dont il con-
sidère comme spécimen un manuscri t rédigé en 1062 au couvent de femmes 
de la Megalè Panagia à Jérusalem; c'est le système de signes de ce manuscr i t 
qu' i l a pris pour mesure de base et c'est à lui qu'il a comparé la matière des 
185 autres manuscrits. Quant au résul ta t de sa grande oeuvre de mise au 
point , il l'a publié en plaçant au centre de son livre les catégories du spécimen, 
e t en indiquant les variantes à l 'aide d 'un apparat critique double: un 
pour le texte, et un aut re pour la nota t ion ekphonétique.4 

3 E . WELLESZ: E i n griechisches E v a n g e l i u m dor Wiener Na t iona lb ib l io thek , m i t 
ekphone t i s chen Lesezeichen. (Ki rchenmusika l i sches J a h r b u c h , 1930). 

4 Pa rmi les 186 manusc r i t s se t r o u v e n t éga lement deux m a n u s c r i t s grecs d 'o r ig ine 
sov ié t ique ; le p r emie r d a t e du X e ou X J e siècle, il est conservé ac tue l l emen t à L e n i n g r a d 
(13 . I m p é r . 69., Höeg, n« 252) e t le l iv re de J . B . T H I B A U T (Monumen t s de la n o t a t i o n 
e k p h o n é t i q u e , 1913) en r ep rodu i t des fac-s imi lés ; le second est u n m a n u s c r i t de l ' année 
1055, conservé a c t u e l l e m e n t à Moscou (Synod. 15. Wind., H ö e g n° . 48), d o n t le l ivre 
d e C E R E T E L I — S O B O L E V S K I (Exempla cod icum graecorum . . . Codices Mosqucnses, 1911) 

15 Acta Ant iqua Vl I I /1—2. 
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De ce qui précède, la méthode que nous avons l ' intention d 'appl iquer 
découle tout na ture l lement : nous allons collationner les textes les plus impor-
t a n t s du spécimen e t des variantes avec les citations de notre propre manuscr i t . 
C'est ainsi que nous pourrons voir si notre manuscri t a t t e in t le degré «classique» 
e t s'il présente quelque chose de nouveau.5 

L E S P H R A S E S I S O L É E S U N I M E M B R E S 

En étudiant le rôle syntaxique des signes ekphonétiques, il faut examiner 
la s tructure et la répar t i t ion de la construction, de la tectonique des péri-
copes; les sections sont les suivantes: 1) période initiale des péricopes; 2) 
périodes intermédiaires, non-initiales; 3) clausule finale. La notion de «période» 
a la plupar t du t e m p s un sens général: elle peut indiquer une période longue, 
une période brève elliptique, une période incise, parfois un seul mot. Cependant 
on rencontre parfois certaines sortes de périodes isolées, qui ne se r appor ten t 
n i au fond narra t i f , n i au fond structural de la péricope, mais ne sont que 
de brèves remarques, des périodes incises, etc. Elles sont généralement uni-
membres, c'est à dire qu'elles comprennent une ou deux syllabes fo r tement 
accentuées, e t q u a n t à la formation des neumes, elle est devenue tou t à fa i t 
typ ique . C'est j u s t emen t par ces dernières que nous commenceront no t re 
é tude 6 , mais voyons d 'abord la liste des groupes de neumes de notre manuscr i t : 

La neumation des périodes unimembres isolées est de trois sortes: 
1. Oxeia-Teleia, 2. Paraklétikè-Tcleia, 3. Syrmatikè-Teleia. Nous nommerons 
ces trois formules simples: formules élémentaires, et par la suite, nous y ferons 
de fréquentes allusions. 

1. La formule élémentaire la plus simple (Oxeia-Teleia) figure su r tou t 
dans les incises du t y p e etnev О XVQIOÇ qui sont d'ailleurs ext rêmement 
f réquentes : (cf. Appendice, trois premiers exemples). Cette même formule 
encadre également les brèves phrases interrogatives introduites par un adverbe 
interrogatif : (cf. Appendice I. exemples 5a, 53, 25).7 

2. La deuxième formule élémentaire (Paraklétikè-Teleia) figure dans 

r e p r o d u i t quelques p a s s a g e s . J ' a i u t i l i sé la v a r i a n t e d ' u n e p h r a s e d e ce de rn ie r m a n u s c r i t 
à p r o p o s d u m a n u s c r i t d e B u d a p e s t . 

5 J ' a j o u t e ici q u ' e n cas d 'ana logie c o m p l è t e j e n e ci te l ' e x e m p l e q u ' u n e seule fois, 
e n m e r é f é r an t é v e n t u e l l e m e n t a u m a n u s c r i t de B u d a p e s t ; si p a r c o n t r e les deux m a n u s c r i t s 
p r é s e n t e n t des d ive rgences , je ci te é v i d e m m e n t les d e u x n o t a t i o n s . (Dans ce qui s u i t , 
la c o t e d u manusc r i t d e J é r u s a l e m sera i n d i q u é e p a r l ' a b r é v i a t i o n J , celle d u m a n u s c r i t 
d e B u d a p e s t p a r В ) . J ' a i so igneusemen t confé ré c h a c u n des q u e l q u e s cen ta ines d ' e x e m p l e s 
d e IIOEI; avec les e x e m p l e s c o r r e s p o n d a n t s de n o t r e m a n u s c r i t , m a i s ici je n ' i n d i q u e r a i 
n a t u r e l l e m e n t que les p l u s i m p o r t a n t s , e t s u r t o u t ceux qui p r é s e n t e n t des d ivergences . 

6 D a n s ceci c o m m e d a n s mes exp l ica t ions u l t é r i eu res , je va i s d o n n e r la coupe t r a n s -
ve r sa le d u l ivre de HÖEG, m a i s en le c i t an t p a r f o i s t e x t u e l l e m e n t ; t o u t e f o i s il m e s e m b l e 
s u p e r f l u d e le m e n t i o n n e r à t o u t m o m e n t , p u i s q u e d e t o u t e f a ç o n je m e t t r a i en re l i e f 
les d ive rgences é v e n t u e l l e s . 

7 Les ch i f f res r e n v o y a n t a u x exemples dé s ignen t le n u m é r o d e l a pér icope; p o u r 
p l u s d e faci l i té , j ' i n d i q u e r a i p lu s e x a c t e m e n t encore la p lace d e l ' e x e m p l e dans l ' A p p e n -
d ice . 
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des périodes plus longues, qui comprennen t non pas deux syllabes, fo r t ement 
accentuées, mais éventuellement 3 ou même 4: (cf. App. I, 10a). 

3. La troisième formule é lémentaire (Syrmatikè-Teleia), quan t à elle, 
encadre des incises unimembres de plus d ' importance: (cf. App. I, 5b, 9). 

En ce point il se présente déjà quelque divergence e n t r e les signes de 
J e t B, ainsi que d 'au t res manuscr i ts : en effet, certains manuscr i t s m e t t e n t 
deux fois de suite la Syrmatikè, d ' abord sous une forme p lus g rande au débu t 
de la période incise, puis en plus pe t i t au-dessus de la p remière syllabe accen-
tuée : (cf. App. I, 10b). 

La «Syrmatikè médian» ne f igure pas dans tous les manuscr i t s ; J e t 
beaucoup d 'aut res manuscri ts en usent , mais В et de n o m b r e u x autres ne 
s 'en servent jamais. Les raisons en sont pour le moment inconnues. Il s ' ag i t 
là cer ta inement d 'une nuance t rès f ine, qui n'a cependant aucune impor tance 
part icul ière. C'est pourquoi nous ne considérons pas ce fa i t comme une diffé-
rence essentielle ent re J et B, e t il n ' en sera pas fa i t ment ion dans ce qu i 
suit , d ' a u t a n t plus que, comme nous allons le voir, J non plus n ' e n use pas tou-
jours t rès conséquemment . 

LA P É R I O D E I N I T I A L E 

La période initiale donne l ' in t roduct ion de la péricope, le point f i xe 
en est la phrase simple du t y p e einev о XVQIOÇ OU une a u t r e du même 
genre. Selon les modifications de la période initiale, on dist ingue 6 sortes 
de types : 

L La phrase simple peut s 'élargir d 'un complément postposit if ; d ans 
ce cas-là, la neumat ion est év idemment déplacée: la nouvelle par t icule 
complémentaire s ' ad jo in t l 'une des t rois formules élémentaires , tandis que 
l ' in t roduct ion de caractère ascendant est encadrée de d e u x Apostrophos: 
(cf. App. II . exemples L. 13, 6). 

IL Le complément n 'est pas postposit if , mais préposi t i f , c'est à d i re 
placé a v a n t l ' in t roduct ion; dans ce cas le complément es t le plus souvent 
l 'expression connue ты хмдш exeivco ou une aut re du même genre, invar iable-
m e n t encadrée de deux Kath is tè (neume à émission vocale assez indifférente) : 
(cf. App. II, exemples Mt. 13, l) .8 

I I I . Le complément précédent peu t être doublé e t accompagne princi-
pa l emen t les subordonnées part icipiales; dans ce cas la neuma t ion est géné-
ra lement doublés elle aussi: (cf. App . I I , exemple 37). 

Il est évident que la dernière pér iode peut être encadrée par n ' impor te 

8 II f au t r emarquer ici que l 'expression тсо xaiQO) exeivco OU u n e a u t r e de va l eu r 
ana logue ne figure dans tous les cas que d a n s les livres de Péricope; d a n s des manusc r i t s 
a u t e x t e «continu» comme pa r exemple celui de B, cette expression n ' e s t ni f réquen te ni 
m ê m e tou jours encadrée de neumes, mais si elle l 'est, elle doi t ê t r e absolument encadrée 
de Kath i s tè -Kath i s tè . P a r la suite, je ne la ci terai donc que r a r e m e n t e t ent re paren-
thèses à propos de B . 

1 5 * 
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laquelle des trois formules élémentaires: (cf. App. I I , exemples 17 et 187). 
Si la dernière période a pour origine une forme du verbe Xeyco, elle 

es t encadrée de la formule d'accélération Synemba-Teleia. En ce point cepen-
d a n t , les notat ions de J et В diffèrent de поил-eau: il a r r ive en effet que là 
où J*écr i t Synemba, В ne le fai t pas; mais le cas contraire est également 
f r équen t ; notat ions analogues App. II , 38. Dans l 'exemple suivant J seul 
m a r q u e Synemba, В non: (App. II , 44). 

(Dans ce qui sui t , nous pourrons voir des cas où В emploie la Synemba, 
t a n d i s que J ne le f a i t pas). 

IV. A côté du complément prépositif doublé, le membre descendant 
de la phrase peu t également s'élargir de 2 ou 3 périodes; ainsi à la place de 
la formule finale élémentaire Oxeia-Tcleia, on t rouve la formule finale plus 
complexe Oxeia-Oxeia plus Syrmatikè-Teleia: (App. I I , exemple 135). 

Dans cette catégorie il est t rès instructif de comparer un exemple de 
J e t de B, bien que nous ne puissions comprendre ce cas que plus tard; neu-
ma t ion de J : (App. I I , 94a), neumation tou t à l'ait différente de B. (cf. App. 
I I , 94b). 

Or, cette différence ne provoque q u ' u n trouble appa ren t . Si nous laissons 
de côté dans В les signes Bareiai, Ken témata et Apostrophoi, nous remar-
querons immédia tement que J et В sont parfai tement identiques. En effet 
le supplément (comme nous le comprendrons plus loin) n 'est autre que la 
neumat ion de la clausule: В donne ici une neumation simultanée: tout en 
u s a n t des neumes cont inus de la période, il la considère également comme 
f i n de péricope et p r a t i que aussi la neumat ion dans ce sens. Pour le moment 
laissons en suspens la compréhension de l'exemple, que nous n'approcherons 
complètement qu 'à l 'a ide d'autres cas analogues ultérieurs. 

V. Le membre ascendant de la phrase placée après le complément 
prépositif peut également s'élargir de 2, 3,4 membres e t même plus: (App. 
I I , 93 et 128). (Dans cet te catégorie nous présentons encore deux exemples, 
d a n s lesquels les neumat ions de J et i l devraient ê t re vraisemblablement 
identiques, mais où nous remarquons une lacune dans B: (App. exemples 
173 et 186). Dans les deux cas on observe l 'absence de l 'un ou l 'autre des 
é léments du signe Apeso—exo; dans le premier cas, il s 'agi t du second élément 
(Oxeia), dans le second cas du premier (Apostrophos); en outre à la place 
d u m o t лagayon' encadré dans J par Kathis ta i -Kathis ta i , В écrit la variante 
ma i s omet le groupe de neumes Kath is ta i . E t a n t donné que dans В ces deux 
exemples sont assez proches l 'un de l ' aut re (ff. 161 e t 163) nous pouvons 
supposer pour excuser le neumateur de В d'ailleurs ex t rêmement soigneux 
e t qu i n'a commis dans le manuscri t que de très rares erreurs — qu'à cet 
e n d r o i t il fu t p robab lemen t plus dis trai t que de coutume. 

VI. La période initiale se ra t tache non seulement à l'ensemble de la 
na r r a t i on qui la sui t , mais aussi à une seule incise; mais la typologie des 
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périodes initiales ne s 'étend ici qu 'à la première partis de la période, jusqu'à 
la limite de la formule élémentaire: (App. II, ex. 66). 

VII. La dernière catégorie est celle où la phrase initiale est omise, 
c'est à dire n 'existe pas. Ce phénomène se rencontre dans la péricope de la 
neuvième heure des Vigiles de l 'Epiphanie , qui se présente «in médias res» 
et donne immédiatement la narrat ion, en laissant de côté l ' in troduct ion: 
(App. II, Luc. 3, 1). 

L E S P É R I O D E S I N T É R I E U R E S N O N I N I T I A L E S 

Dans ces périodes la typologie de la récitation n 'est pas aussi f ine que 
dans les précédentes, et c'est pourquoi il f a u t les examiner selon les groupes 
de neumes, c'est à dire d 'après le caractère des périodes intérieures que certains 
groupes de neumes essaient d 'encadrer . Dans ce domaine, on compte les 
hu i t catégories suivantes: 

I. Kathistè-Kathistè. Ce groupe encadre surtout des phrases bimembres 
analogues aux phrases initiales: (App. I I I . 115). Nous avons déjà indiqué que 
le Katli istè demande une intonation indifférente; c'est probablement ce qui 
explique qu'il n 'encadre pas des phrases importantes. (Des groupes analo-
gues sont encore Apostrophos-Apostrophos et Apeso—exo). Il adhère forte-
ment à certaines formes du verbe Àeyo, en premier lieu au part icipe XeyovrsQ : 
(App. III , 136). 

Ce groupe est f réquent encore lorsqu'on veut isoler un membre de 
la phrase; cette propriété est fo r tement réthorique: (App. I l l , 3). 

II . Apostrophos-Apostrophos. Ce groupe encadre généralement certaines 
phrases stéréotypes, telles que aprjv Xeyco v/uv ou aprjv upyv ou encore 
anexQi&rj irjoovç etc. (cf. encore App. I I I , 53 et 136). 

III . Barétai-Bardai. Groupe fo r t ement rhétorique, qui sert à met t re 
en relief des phrases courtes mais importantes , indiquant sur tou t l 'ordre 
et la défense: (App. III , 7.). 

Il isole également des périodes initiales (comme les Kathis ta i ) , mais 
avec beaucoup plus d'insistance que ce dernier: (App. I l l , 27). 

Au contraire aussi: il sépare l'incise f inale d 'une phrase de la précédente: 
(App. III, 23). 

Il encadre encore des expressions isolées et brèves dans un exposé dra-
mat ique: (App. III, 3). Ici on t rouve une différence plus marquée entre les 
notat ions de J et de В: ce dernier écrit seulement l 'Apostropbos; au lieu du 
Hypokrisis triple, puis Kathis tai au lieu de Bareiai, et ensuite des Apostrophoi 
au lieu d 'un Hypokrisis double. Cette notat ion de В est indéniablement plus 
te rne que celle de J . 

IV. Synemba-Teleia. Ce groupe est également assez f ixe: il se t rouve 
de pa r t et d 'aut re d 'un membre de phrase t rès court qui suit une incise encadrée 
par Apostrophos; il se place de préférence devant une citation directe, près 
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de l 'une des formes du verbe Xeyw. Il unit plus étroitement les périodes, 
ce en quoi il ressemble à son ancêtre antique, l 'Hyphen: (App. III , 33). 

Dans l 'usage de Synemba В ne semble pas aussi large que J , mais il 
a r r ive aussi, comme nous le verrons plus tard, que В marque le signe, alors 
que J l 'omet. 

V. Kremaste—Kremaste. Il encadre des périodes importantes liées à 
la phrase précédente sans lui ê t re subordonnées, et suivies elles-mêmes d ' au 
moins deux incises, dont la première est le plus souvent encadrée par Apos-
troplios-Apostrophos: (App. III , 9). 

C'est aussi ce groupe qui me t en relief avec plus de force les membres 
de jjhrases à idées parallèles: (App. III, 194). 

Dans des périphrases longues et subordonnées on rencontre parfois 
t ou t e une série de périodes successives encadrées par Kremasta i : (App. III , 15). 

VI. a. Hypokrisis. L 'Hypokris is double encadre la période finale d 'une 
série ascendante, lorsqu'elle est précédée d'Apostropbos-Apostrophos, e t 
suivie d 'une des trois formules élémentaires: (App. III, 14). 

A la place de la formule élémentaire finale Oxeia-Teleia, on peut t rouver 
Apostroplios-Apostrophos, plus Synemba-Teleia: (App. III , 200). Ici В omet 
de nouveau la Synemba. 

Ce groupe encadre aussi une citation interrogative directe: (App. III , 48). 
Dans l 'exemple suivant (App. III , 52), à l 'opposé de J, В n 'emploie 

pas l 'Hypokrisis, mais le cadre plus effacé avec Apostrophos-Apostrophos. 
VI. b. L 'Hypokris is triple, comme nous le savons a une force plus 

grande que le double, mais le domaine de son usage est à peu près le même. 
В est souvent plus simple que J , car il emploie plus f réquemment le double 
au lieu du tr iple: (App. III, 72). Ce groupe encadre aussi la dernière période 
d ' u n e question, e t dans ce cas il est précédé d 'un Apeso—exo: (App. III , 73). 

Ici encore nous trouvons des cas où J écrit un signe triple (les pauvres 
pêcheurs se pla ignent amèrement de n 'avoir rien pris de tou te la nuit), t and is 
que dans B, ce fa i t ne prête pas à un tel désespoir et c'est pourquoi il se ser t 
plus faible d 'un Kath is tè : (App. III , 173).9 

VII. Kentémata-Kentémata. Bien qu 'apparenté à l 'Hypokrisis, il est 
d ' u n usage souvent différent de celui-ci: a) il s'associe seulement à la première 
formule élémentaire (Oxeia-Teleia): (App. III , 207); Ъ) dans des périodes 
d ' une certaine longueur, il indique une sorte de semi-finale: (App. 37); с) il 
n ' a aucune connexion avec les interrogations. 

VIII . Syrmatikè intérieur. Ce signe, comme nous l 'avons déjà dit , 
n ' e s t jamais utilisé par B, mais comme dans les manuscrits où on l 'emploie 
il se t rouve tou jours après un Syrmat ikè initial, citons un exemple au moins 

8 Le fai t que В use plus d i sc rè tement que J de l 'Hypokr is is t r iple est va lable 
u n i q u e m e n t pour les exemples précite's; je pourra is démont re r p a r ailleurs que В n ' e s t 
n u l l e m e n t économe de l 'emploi de ce signe. 
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pour montrer que là où J commence la période par cette signe. В note aussi 
généralement une Syrmatikè initial: (App. I I I , 45). 

Pour la défense de notre manuscrit , alléguons encore l 'exemple f r a p p a n t 
et incompréhensible même pour Höeg que dans des phrases parfois encore 
plus longues, J non plus ne se sert pas de la Syrmat ikè intérieur: (App. III , 46). 

LES F I N S D E P É R I C O P E S 

La présentat ion du texte de В indique que ce n'est pas un livre de Péri-
cope, mais ce qu 'on appelle un manuscri t à tex te continu, c'est à dire qui 
présente son contenu, les quatre Évangiles sous leur forme originale et dans 
une suite ininterrompue, et non avec les interpolations habituelles ты хшды 
EXEtvœ ou autres analogues des péricopes. C'est une main ultérieure qui a 
écrit entre les lignes les mots agyr) et xéXoç désignant le début et la f in des 
péricopes. Cependant , dès le commencement de son travail , le neumateur 
avai t pris en considération la division des péricopes, puisqu'il avai t noté 
les f ins par une neumation régulière. 

La f in de la péricope est désignée aussi sous le nom de clausule. Dans 
le manuscri t de Jérusalem, les trois dernières incises des leçons sont invariable-
men t encadrées pa r : Bar. — Bar. Ken tém. — Kentém. Apostr.—Apostr. De 
ces trois incises la première est plus longue, les deux autres plus brèves; si 
toutefois la dernière incise est tou t de même plus longue, le cadre des précé-
dentes est également Bareiai-Bareiai. E t si la première incise est de na tu re 
différente des suivantes, sa récitation sera Oxeiai-Oxeiai (et non pas Bareiai 
—Bareiai). 

Comparons à présent quelques elausules de J à certaines de В : (App. 
IV, 3). Leur nota t ion pour J comme pour В est identique; mais nous t rouvons 
aussi parfois une nuance de différence: (App. IV, 16). Ent re la notat ion des 
deux manuscrits, la seule différence est que J donne aussi à la fin de la péri-
cope le signe Oxeiai diplai, alors que В ne le fait pas; mais comme on peu t 
le voir dans l 'exemple 3 précité, cette part iculari té n 'est pas conséquente 
dans J non plus; selon Höeg ce n 'est qu 'une variante purement graphique; 
В ne le note jamais en f in de péricope. 

L'exemple suivant , où J présente plus de détails, montre une différence 
plus impor tan te : (App. IV, 150). 

Par contre dans l'exemple ci-dessous В est plus énergique, car il emploie 
l 'Hypokrisis t r ip le souvent négligé à la place du double: (App. IV, 143). 

L'exemple suivant semble plus compliqué: (App. IV, 31), mais il ne 
nous a pas t rompé : en effet notre manuscr i t donne de nouveau une nota t ion 
double (comme plus haut dans l 'exemple 94), c'est à dire une neumat ion 
régulière de clausule, et en même temps une neumation continue de période. 
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L E S V A R I A N T E S D ' U N E P É R I C O P E E T D E SON C O R O L L A I R E 

Outre les exemples sys témat iquement groupés et examinés plus hau t 
que Höeg a étudiés un à un, il donne encore deux échantillons de quelque 
é tendue (op. cit. p. 86—96): la péricope 53 (Mt. 18, 10—20) et son corollaire, 
la péricope 3 (J. 1, 18—22). 11 a jou te à ces textes le résul tat des collationne-
men t s avec les 185 autres manuscrits, dans un appara t double. Dans ce qui 
suit nous présentons certaines différences des citations correspondantes de 
B, avec nos remarques critiques. Ainsi, dès le début de la péricope 53, dans 
les périodes 5—6, nous t rouvons une g rande différence entre J et В: (App. 
chap. V.). 

Or, la raison de cette différence est t rès simple: si jusqu'à présent le 
lecteur a suivi a t ten t ivement nos explications, il a lui-même deviné que 
В donne de nouveau une neumation double, c'est à dire la neumation cont inue 
de la période, mais en même temps la clausule de la péricope; si nous faisons 
abs t rac t ion de cette dernière, les exemples sont identiques. Ment ionnons 
que le manuscri t moscovite 48 de Höeg donne dans la période 6 du même 
endroi t la neumat ion Oxeia-Teleia. 

Les périodes 7—8 qui suivant immédia tement les précédentes sont 
réellement des variantes des périodes correspondantes de J : (App. périodes 
7—8). Ainsi dans J le cadre est donné pa r deux Hypokrisis, tandis que dans 
В nous ne t rouvons que les modestes Apostrophoi. C'est probablement une 
va r ian te f réquente , car selon le relevé de l ' appara t de Höeg, 71 manuscr i t s 
ont ici une notation identique à celle de B. 

U n e nouvelle divergence se présente dans les périodes 25—35 de l 'Appen-
dice: selon J le cadre est donné par deux Kentémata , tandis que В se sert 
du plus intense Hypokrisis. En nous adressant de nouveau à l ' apparat , nous 
t rouvons que 10 manuscrits emploient la même notation que B. 

U n e aut re var iante impor tante appa ra î t dans les périodes 39—41 de 
l 'Appendice, où J emploie l 'Hypokrisis, et В un faible Kathis tè . Cette va r ian te 
n 'es t pas rare: 56 manuscri ts sont ident iques à B. 

Voyons à présent la notat ion du Corollaire (péricope 3). La première 
divergence se présente dans les incises 6—7 de l 'Appendice, où J encadre 
la première par t ie de deux Oxeia, et В de l 'Apeso—exo. Cette dernière no ta t ion 
se rencont re aussi, selon l 'apparat , dans qua t re autres manuscrits. 

La divergence suivante se t rouve dans les périodes 13—14 de l 'Appen-
dice, où J note les deux parties de la période par deux Apostrophos, puis 
par Oxeia et Teleia, tandis que В met deux Hypokrisis puis la Syrmat ikè . 
La première par t ie de cette var iante est une part iculari té propre à B, car 
on ne la re t rouve dans aucun autre manuscr i t ; quant à la deuxième par t ie , 
elle est ident ique à В dans 6 autres manuscri ts . 

Les périodes 16—19 de l 'Appendice indiquent de fortes divergences. 
Selon J deux Hypokrisis puis deux Bareia; В est cette fois plus faible, car 
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il se contente d 'Apostrophos et de Kathis tè . La s ta t is t ique de ces périodes 
est curieuse: la première part ie n 'es t indiquée comme dans В que par un 
seul manuscri t , la deuxième par trois manuscrits; et parmi ces trois manus-
crits il y en a un qui est identique à В dans les deux part ies . 

Il en est de même pour les périodes 20—22 de l 'Appendice, mais pour 
les variantes les données sont différentes: la première par t ie est notée pa r 
2 manuscri ts comme dans B. 

Pour la phrase 27 de l 'Appendice, В est plus intéressant que J , ca r alors 
que celui-ci emploie l 'Oxeia, celui-là met la Syrmatikè; 6 autres manuscrits 
s 'accordent avec B. 

Une divergence très faible se montre dans les périodes 33—34 de l 'Ap-
pendice, oii J est forte, alors que В e t 5 autres manuscrits ne sont que mezzo-
forte. 

Dans les phrases 43—44 de l 'Appendice, J donne le cadre d 'Apostrophos 
et В la notat ion plus forte Paraklétikè-Teleia; la Synemha aussi fai t défaut ; 
deux autres manuscri ts notent de même. 

Dans les périodes 46—48 de l 'Appendice В emploie la Syrmatikè au 
lieu de l 'Oxeia; il en est de même pour 7 autres manuscri ts . 

Notre dernier exemple, les périodes 51—52 de l 'Appendice, présente 
exactement les mêmes caractéristiques que le précédent; là aussi 7 manus-
crits notent comme B. 

L E S V A R I A N T E S D E D E U X A U T R E S P Ë R I C O P E S 

Afin de déterminer exactement les divergences de style de l 'ekphonétique 
archaïque et classique, Höeg collationne la péricope de la fête du 8 septembre 
(L. 10, 38 et suiv. plus 11. 27 et suiv.) de J et la neumat ion faite au VIII e 

siècle du célèbre manuscr i t d 'Ephraemi qui date du Ve siècle. 

C'est dans le même bu t qu'il confère la péricope 310 (Me. 7, 31) et la 
neumation d 'un manuscr i t du IX e siècle (conservé actuel lement à Cambridge), 
mais dans les deux cas, l ' appara t cri t ique est modeste. Nous pouvons utiliser 
ces deux détails pour connaître de plus près les part iculari tés de В; voyons-
les donc : 

Dans la neumation de la péricope du 8 septembre (Nativi té de la Sainte 
Vierge), il se montre qua t re divergences entre J et B\ Höeg, p. 117, col. 2, 
lignes 2—5 (cf. App. chap. VI. a, b). J emploie deux Hypokrisis, В une 
Paraklét ikè et Teleia. Dans le cas su ivant (ibid col. 2, lignes 7—9, cf. App. 
chap. Vf. Л, В) J emploie de nouveau le cadre Hypokrisis, et В les Apostro-
plioi; par contre dans la deuxième par t ie J met l 'Apostrophos et В l 'Hypo-
krisis. 

Pour f inir (p. 117, col. 2, lignes 7—5 à part i r du bas, cf. App. chap. 
VI. Aj, В]) В encadre un mot de la période de deux Hypokrisis, et J pas; 
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d a n s la deuxième pa r t i e de la période, J f ini t par Paraklétikè-Teleia et В par 
Oxeia-Teleia. (Ilöeg n ' indique pas que la notation de J n 'est pas assez claire 
à cet endroit: l 'Apostrophos qui précède la Teleia n 'a pas sa paire). 

Dans la péricope 310 nous n ' avons plus qu 'une seule et unique diver-
gence (p. 114, col. 2, lignes 4—7, cf. App. chap. VI. A2, B2). Cette fois В est 
p lus nuancé, car il emploie devant Teleia la Synemba qui fai t souvent défaut , 
e t qui ici manque dans J . (Nous avons parlé ailleurs de l 'Oxeiai diplai et 
de la Syrmatikè intérieur.) 

Ici se termine l 'oeuvre de collationnement de J et B. 
(Quant à Höeg, il donne encore un collationnement, en conférant le 

d é b u t de l'évangile selon saint Mathieu et le même endroit du Tetraevangelium 
Usspenskianum également célèbre de J . Or nous ne pouvons profiter des 
résu l ta t s de ce t rava i l en ce qui concerne B, car Mt. 1, 1—7 se trouve au 
d é b u t de notre manuscr i t , où Л — conformément à l 'usage — emploie des 
le t t res dorées mais pas de neumation) . 

S Y S T È M E A R C H A Ï Q U E , CLASSIQUE E T D É G É N É R É 

Comme en témoignent les fac-similés qui illustrent cet ouvrage, notre 
manusc r i t est un exemplaire bien lisible.10 Les lettres ne sont peut-être pas 
auss i joliment perlées que par exemple celles du manuscr i t ekphonétique 
de la Österr. Nat. Bibi. coté Suppl. graec. 128 (v. le fac-similé E. Wellesz, 
op . cit.), mais d 'un b o u t à l 'autre c 'est la très bonne écri ture pratique d 'une 
m ê m e main, qui n 'a presque pas commis d'erreurs. La neumation, également 
l ' oeuvre d'une seule main , est aussi parfa i tement lisible et homogène; chacun 
des neumes est absolument bien formé, d 'une perfection idéale, et les t ra i ts 
son t exempts de t o u t e bizarrerie individuelle, de tou t étiolement, de toute 
d i f formi té . Les fautes d ' inat tent ion sont également fort rares, dans les exemples 
ci tés on n'en compte pas plus de qua t re . Or, dans un t ravai l si soigné, il est 
s u r p r e n a n t de consta ter que la neumat ion — pour des raisons inexplicables 
— manque en deux endroits (ff. 254'—255 et 275—276). 

C. Höeg a mis au point les proprié tés stylistiques du système ekphoné-
t i q u e archaïque, classique et dégénérée; rattachons-en quelques-unes à notre 
manuscr i t . Notre n e u m a t e u r utilise t o u t le système des signes, non pas comme 
d a n s les temps archaïques, où tel ou tel neume, comme par ex. le Syrmatikè 
é t a i t complètement négligé, ou aux X I I I e et XVIe siècles, époque de la déca-
dence, où les neumes commencèrent à disparaître des manuscrits , de sorte 
q u ' à la fin il ne res ta plus que le seul Teleia. Pour encadrer les phrases, il 
se ser t toujours de paires de signes complètes et pas de moitiés, comme le 
f a i t parfois le scribe du système archaïque, chez qui l 'on t rouve par exemple 

1 0 On lit sur los t r o i s fac-similés le d é b u t de l 'évangile selon s a i n t Marc (1, 1—18). 
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deux incises encadrées de trois signes seulement, ou encore comme à l 'époque 
de la décadence, où l 'on en met ta i t encore moins. La neumat ion des clausules 
est également plus str icte et ne varie pas constamment comme dans les clausules 
des temps anciens. В s 'abstient aussi noblement de l'usage de certains groupes 
de neumes plus particuliers de l 'époque, comme par ex.: Kathistè—Oxeia, ou 
Paraklétikè—Apostrophos, ou Hypokrisis—Oxeia; ou, dans les clausules, 
Apostrophoi diplai—Apostrophoi diplai, etc.10" 

A présent, par un petit détour , nous dirons quelques mots sur certains 
problèmes plus éloignés du système ekphonétique. 

Dans le premier exposé que j 'ai fa i t de notre manuscr i t , j 'ai soulevé 
l ' idée suivante: «Supposons qu 'un homme de l'âge moderne et ne connaissant 
rien à l'usage tradit ionnel des signes ekphonétiques essaye de pourvoir le 
t e x t e du Nouveau Testament de signes ekphonétiques au gré de sa propre 
imagination . . . Quelle déception é tonnante l 'a t tendrai t s'il comparait sa 
t en ta t ive aux mss. des IX e —XIII e siècles! Maintes phrases que nous au t res 
déclamerions avec une verve passionnée et sur le ton le plus élevé, se montre-
ront dans leur notat ion traditionnelle plus douces qu'on ne le croyait. Voyons 
p. e. une phrase agitatr ice comme celle-ci «Je suis venu jeter un feu sur la 
terre , et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé?» (Luc, 12, 49). L 'encadrement 
est tou t simplement: Syrmatikè plus Teleia et Oxeia-Oxeia plus Teleia.» 
Nous trouvons une pensée analogue dans le livre de Praetor ius : «Geradezu 
auffal lend ist ovroç yag ууащаег о &eoç rov xoapov (J . 3, 16), wo man 
bei der hervorragenden Wichtigkeit des Inhaltes und dem Voranstehenden 
s ta rken Demonstrat iv nicht Kathis tè—Kathis te , sondern Oxeia—Oxeia 
e rwar ten sollte».11 

A travers les données du livre bien connu d 'E. Norden, nous pouvons 
suivre la décadence de la déclamation rhétorique laïque de l 'antiquité.1 2 

Ainsi par ex. Agathon, l 'auteur dramat ique connu également du Banquet 
de Pla ton (Ve s. a v a n t notre ère) a fai t dépérir la force de la mélopée t ragique 
ancienne par l 'émission vocale de sons menus et l ' introduction dans la mélopée 
du son de f lûte asiatique. Quant à l 'orateur Ilegesias (III e s. av. notre ère), 
le maître de l 'éloquence asiatique, on entendai t t inter dans ses discours des 
bribes d'expressions contournées, volant çà et là, mêlées de jeux de mots 
mesquins prononcées d 'une voix glapissante et plaint ive, le tout accom-
pagné de gesticulations exubérantes, si bien que tout le discours ressemblait 
p lu tô t à une danse lubrique. Le rhéteur romain C. Gracchus (IIe s. av. not re 
ère) avai t toujours derrière lui pendan t ses discours un esclave connaisseur 
en musique, qui contrôlait avec un sifflet l ' intonation e t la tessiture du dis-
cours. E. Norden constate avec une parfaite clairvoyance que la tragédie 

1 0 a c f . I I Ö E G : P . 4 4 , n o t e . 
1 1 F R . P R A E T O R I U S : o p . c i t . p . 1 7 . 
1 2 E . N O R D E N : ' D i e an t ike K u n s t p r o s a ( 1 8 9 8 ) p. 7 7 , 1 3 4 , 1 3 7 , 5 7 , 1 7 1 e t p a s s i m 
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an t ique — et non seulement la tragédie . . . — a été dé t ru i t e sous l 'effet de 
la rhétorique. 

Il n'est pas nécessaire que nous continuions à examiner ces commen-
ta i res sur la récitation laïque. Le système ekphonétique liturgique bar ra le 
chemin à la récitation affective de caractère trop subject i f ; la Bible elle-
même est une protes ta t ion vivante contre les manifestat ions de ce genre, non 
seulement le Nouveau Testament, puisque le récitatif l i turgique chrétien 
remonte à la récitation musicale dans les synagogues palestiniennes, où l'on 
lisait les textes de la Loi et des Prophètes.1 3 

Des spécialistes plus anciens avaient également r emarqué que le système 
de nèumes récitatif (et non chantant) met ta i t en relief la construction syn-
tax ique , comme par exemple au début du XIX e siècle Villoteau à propos 
des signes arméniens, et en 1895 0 . Fleischer à propos des signes byzantins, 
puis Fr . Praetorius qui a t t i r a l 'at tention, en outre, sur des détails rhétoriques 
e t psychologiques. Höeg n 'a étudié que l ' importance syn tac t ique des neumes. 
E t qui aurait cru que, malgré la grande multiplicité des variantes, il y ava i t 
dans le système une unité, une conséquence, une régulari té si solides, une 
s ta t ique si sûre, presque comparables à ces terrains où tel ou tel minéral 
ne se cristallise que sous telle ou telle forme spéciale. Les recherches plus 
récentes qui ont pris leur essor à la suite de la mise au po in t de Höeg vont 
se heur te r à de nombreux problèmes intéressants, don t je me contenterai 
d ' indiquer un seul: il a r r ive qu 'une expression fo r t ement accentuée viole 
la règle de neumation de la phrase en question, comme pa r exemple les phrases 
du type : ту eayarq rjyega || Tr] yeyakrj тг/ç еоощ; || eiargxei о irjaovç || У.at 
exgaÇe keywv qui devra ient commencer régulièrement par deux enca-
drements successifs Kathis tè : 1 4 Kath is tè — Kathis tè |[ Ka th i s t è — Kathis tè || 
. . . etc. 

Or la première incise щ еахатг] г/уеда est tellement importante qu'elle 

13 Ment ionnons b r i è v e m e n t le problème d e l 'origine du s y s t è m e d ' éc r i t u re de l ' an-
c i enne réc i ta t ion juive, les s ignes Neginoth : se lon une hypo thèse s o u v e n t contestée, i ls 
p r o v i e n d r a i e n t éga lement d u sys tème b y z a n t i n a l e x a n d r i n . 

J ad i s , il é ta i t d ' u s a g e p a r t o u t dans le m o n d e de déclamer des l ec tu res i m p o r t a n t e s 
s u r le m o d e réci ta t i f : en E x t r ê m e - O r i e n t les t e x t e s bouddhis tes , e n I n d e les Védas, 
é t a i e n t lus sur le ton de la r é c i t a t i o n musicale, m a i s il exis ta i t auss i u n e réc i ta t ion persane , 
s o g d i a n e e t pehlvie, c o p t i q u e e t a rmén iennne . Les signes de la l ec t io la t ine (Pos i turae , 
Pausa t iones) é ta ient employés n o n seu lement d a n s les t ex t e s l i tu rg iques , mais aussi 
d a n s les t ex tes laïques; a ins i p a r ex. les oeuvres de Virgile, t r è s appréc iées au m o y e n 
âge , f u r e n t remaniées d a n s ce sens (cf. P. WAGNER: N e u m e n k u n d e , p . 166, note) . D a n s 
n o t r e p a y s aussi il ex is te des m a n u s c r i t s do Virgile pourvus des s ignes de la lect io: à la 
p a g e 2 d u manuscr i t co té Cod. l a t . 7 do la B ib l io thèque Széchényi, a p r è s une p a r a p h r a s e 
n e u m é e de la parabole d u M a u v a i s Riche, ce r t a in s passages de l ' E n é i d e (p. 73, 97', 98, 99') 
s o n t p o u r v u s de neumes r éc i t a t i f s , — dont l ' u sage n ' e s t d 'a i l leurs p a s t o u j o u r s cor rec t . 
L e s s ignes employés d a n s ce cas son t s u r t o u t les signes su ivante d u s y s t è m e de n e u m e s 
l a t i n : P u n c t u m , Virga, P r o d u c t u s , Poda tus , Qui l i sma et Cephal icus . 

14 Op. cit. p. 4 7 . A u t r e s exemples s p o r a d i q u e s de carac tère a n a l o g u e chez H Ö E G : 

p. 49, exemples 136 et 157; p . 50, exemples 142 e t 15, et ainsi de s u i t e ; t ou t e fo i s HÖEG 
n e s y s t é m a t i s e pas ces exemple s . 
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ne se contente pas du simple Kathistè , mais exige — et ceci IJöeg le dit — une 
nota t ion plus forte, l 'encadrement Apeso — exo: Apeso — exo || Kathistè — 
Kath i s t è 11 . . . . etc. (dernier exemple de l'Appendice). 

Que s'est-il donc passé ici? E n f in de compte, il s 'agit tou t simplement 
d e ce que la s t ruc ture de la phrase est devenue dialectique, par suite de 
l 'opposi t ion des éléments affectifs e t rhétoriques d 'une par t , et des éléments 
syntac t iques d 'au t re par t . 

11 est à supposer que les recherches ultérieures accorderont plus d ' in térê t 
e n t r e autres au contenu affectif rhétorique des neumes récitatifs; l löeg les 
a négligés sciemment et à dessein, mais son procédé est logique: toute t en ta -
t i ve de mise au poin t est forcée de sacrifier certains détails. 

Après ceci, établissons le bilan final de la valeur de B. En ce qui con-
cerne les manuscrits de l'époque classique de l 'ekphonétique, Höeg a constaté 
q u ' «il n 'y a pas deux manuscrits qui offrent une notat ion identique»,15 et 
a insi lorsqu'un manuscr i t présente quelques divergences par rapport au 
spécimen classique, cela ne signifie pas que le niveau en est moins élevé; 
В n 'es t pas moins «classique» que J . J e n'ai pas cherché à cacher les quelques 
lacunes de notre manuscri t , au contraire je les ai étalées, avec la cert i tude 
fe rme qu'une oeuvre si saine dans son fond ne peut que gagner à voir révéler 
ouver tement quelques-uns de ses défauts . Les recherches ekplionétiques 
ultérieures pourront puiser dans ces lignes la conviction que les autres valeurs 
de В méritent d 'ê t re mises à jour en détail. 

16 Op. cit. p. 109. 
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A. S C H O E L E 

MJK'JPEZ ONHTOL B E I H E S I O D * 

In den "Egya xai r/fiégai des Dichters Hesiod erscheint , bevor die 
D ich tung sich ihrem eigentlichen T h e m a zuwendet, die gedankenreiche u n d 
du rch das ganze Al t e r tum nachwirkende Darstellung des Ze i ta l t e rmythos 
(v. 108—201), in dem erzählt wird, wie die Menschheit von einem ursprüng-
lich parad ieshaf ten Leben in einer Goldenen Zeit in f ü n f S tu f en physisch u n d 
si t t l ich degeneriert zu einem Dasein in Krankhe i t , Not u n d Verschuldung, wie 
es der Dichter in seiner eigenen Zeit sieht. Jedes vorangehende Geschlecht 
m a c h t einem folgenden Pla tz , wobei Hesiod auch nicht u n e r w ä h n t lässt, was 
aus den jeweiligen Geschlechtern nach ih rem Tode wird. Die dabei vorget ra-
genen Konzept ionen sind so eigenwillig und jeweils so di f ferenzier t , dass m a n 1 

sagen konnte, Hesiod habe nur u m der Schilderung des Lebens nach dem Tode 
willen ganze Teile dieser Erzählung e ingeführ t . 

So werden die Dahingeschiedenen der ersten, der Goldenen Zeit balyoveç 

genann t , (v. 122.) 

iadXoi, iniyßovioi, (pvXaxEÇ ûvrjxébv àvdgu'jnœv, 

oï да (pvXaaaovoív TE ôixaç y.ai ayh.ha. igya 
rjéga éaaà/ÂEVot narrt] (ponwvTEÇ in ajav 
nXovroôÔTai. 

«Edle, überirdische Geister, W ä c h t e r sterblicher Menschen: Diese be-
wachen Recht u n d Frevel, a l lenthalben unsichtbar übe r da s L a n d ziehend, 
die Geber des Reichtums.» 

Die Menschen des zweiten Geschlechtes, die Zeus im Zorn h inweggeraff t 
ha t , heissen imoyß ovioi /иахадед êvyroi (v. 141) «unterirdische selige S te rb-
liche», ôevTEgoi, «nur zweitrangige», abe r Ehre folgt d u r c h a u s auch ihnen. 

Die dr i t te Zeit schildert das Übermenschliche als negat ive Kategorie , 
u n d der Tod dieser Menschen passt t ref f l ich in dieses Schema : Sie s ta rben v o n 
eigener Hand und gingen namenlos in den finsteren H a d e s ein: (v. 152 f.) 

* Vortrag f ü r die Tagung der Ungarischen Gesellschaft f ü r Alter tumswissenschaft 
in Budapes t vom 7.—10. Jun i 1900. 

1 E . ROHDE: «Psyche» Ie , Tübingen 1910, S. 95. 

1 A c t a Antiqua VII I /3—4. 
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y.ai roi uèv yeloEaaiv vno otpETÉgyoi ôapévxEÇ 
ßrjoav è: svQœevra bo/iov xgvsgov 'Aiôao 
vwvvpvoi. 

Kein Mensch spr ich t mehr von ihnen. Dies ein deutlicher Bezug auf die home-
rische Sagenwelt, d ie ausser den wenigen Bemerkungen der laudatores temporis 
acti den Menschen der Vorzeit keine Beach tung schenkt . Hesiod lässt sie im 
Tode den Lohn f ü r das for t t ragen, was sie im Leben zur Entwicklung der 
Menschheit beigesteuert haben, f ü r die Er f indung des Krieges. 

Das 4. Geschlecht , das der Heroen, fäll t , wie längst e rkannt , aus dem 
im übrigen kont inuier l ich absteigend gestal te ten Mythos heraus. Das zeigen 
sowohl die die höhere Moral der Menschen dieser Zeit bet reffenden Bemerkun-
gen als auch die Dars te l lung ihres Lebens nach dem Tode. Hesiod behaup te t 
nämlich, dass bevorzug ten Helden dieser Zeit (v. 168 f f ) 

öi'/ß avOndmmv ßiorov xai rj&E' ônàaaaç 

Zevç Kgoviôrjç xuTÉvaaoE латрд èç ЛЕгдата yair/ç, 
T)j?Mv ал" á&aváxcov, 

d. h . der Kronide Zeus ihnen Leben und Wohnsitze gab getrennt von den 
Menschen, sie ans iedel te am Ende der Welt , fern von den Unsterblichen. 
D o r t verbringen sie ein erneutes goldenes Zeitalter, in dem Kronos regiert : 
Es herrschen Leidlosigkeit und Glück in einer Na tu r , die paradiesische Züge 
t r ä g t . Diese Inseln der Seligen, die paxágwv vfjooi, haben hier die Funkt ion , 
a u c h die griechischen Nationalhelden e twas a m Glanz der Goldenen Zeit zu 
beteiligen. 

Damit habe ich in grossen Zügen die Konzept ion des Dichters umrissen, 
soweit sie das Nach leben der einzelnen Geschlechter be t r i f f t . Allerdings h a t 
j ede r Einzelzug noch seine besondere Problemat ik u n d scheint von letzter 
K l ä r u n g noch weit en t f e rn t . Besonders gilt das f ü r die Verse, die vom Nach-
leben des silbernen Geschlechtes handeln . I ch ha t te sie berei ts zitiert: (v. 141. f.) 

TOI pèv vnoydóvioi pàxageç dvrjToi xaAéovrai. 
ÔEVTEQOI, ÂÂÀ' Е/ллрд Tipr) xal TOÏOIV 6ЛГ\ЬЕ1. 

«Die nun heissen unter i rdische, selige Sterbliche, zwar n u r die zweiten, doch 
E h r e folgt durchaus a u c h ihnen.» 

Diese Lesar t bzw. Überse tzung stell t nun aber eigentl ich einen Af f ron t 
d a r gegen die m o d e r n e n Hesiodherausgeber . Denn von ihnen wird im allge-
meinen eine K o n j e k t u r des deutschen Hesiod-Übersetzers K. Peppmüller 
(«Hesiodos» ins D e u t s c h e über t ragen, Hal le 1896) in den Text gesetzt, der 
den Nominat iv êvi]roi in den Dat iv agent i s êvrjToïç v e r ä n d e r t e und ihn somit 
von pdxagEç t r enn te . Hiernach lau te t die Übersetzung: «Die nun werden un-
terirdische Selige v o n den Menschen genannt .» 
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Diese Kon jek tu r h a t weitgehend Zus t immung gefunden, sie wird sei t 
der ersten Ausgabe von Rzach , Prag 1884, fas t durchgehend in die deutschen 
Ausgaben aufgenommen und erscheint auch in der französischen von P . 
Mazon, Par is 1947. Vereinzelter Widerspruch — so von E . R o h d e («Psyche» 
I,6 101) u n d U. v. Wilamowitz («Erga» — Ausgabe Berlin 1928, 57) wird üb-
licherweise nicht ernst genommen. Pis erscheint daher notwendig, die F rage 
zu klären, ob die Verbindung «pàxageç dvryioh möglich ist oder eine contra-
dictio in adiecto darstell t , die man dem Dichter Hesiod nicht zutrauen sollte. 

Die Frage klär t sieb zunächst einmal v o m Sprachlichen her. Abgesehen 
davon, dass der Dat iv («Sie werden von den Menschen — von wem sonst? -
pdxagtz genannt») inhalt l ich billig ist und im übrigen zu f ragen ist, ob n i ch t 
vielmehr Hesiod hier eine den Menschen bisher n icht bekannte neue Systema-
tisierung vor t rägt , ist er auch syntakt isch unmöglich. Das folgt aus den Unte r -
suchungen von E . Schwyzer, die er a m Gebrauch des Passivs in der griechi-
schen L i te ra tu r vorgenommen hat . Sie sind zu lesen in den Abhandlungen 
der Preussischen Akademie der Wissenschaften 1942, Nr. 10 unter dem Titel 
«Zum persönlichen Agens beim Passiv, besonders im Griechischen».2 E. Schwy-
zer h a t beobachtet , dass entgegen der herrschenden Ansicht — zum Passiv, 
das das gemein-indogermanische Verb nicht kannte , im Anfang seines Ge-
brauches die Agensbezeichnung nicht hinzugetreten war. 

Diese Tatsache lässt sich noch an der archaischen griechischen Dichtung 
alilesen. So h a t Schwyzer in den ers-ten sechs Gesängen der Ibas, d. h. in e t w a 
5000 Versen lediglich 5 Agensangaben gefunden, davon n u r eine einzige im 
blossen Dat iv . Und auch diese eine Dat ivste l le (Ibas IV 46) ist in diesem 
Zusammenhang f ragwürdig . So stellt er selbst fest (a. a. O. S. 16): «Das Bei-
spiel ha t reinen Dat iv, wenn die Verbalform richtiger aufgefasst wird, nämlich 
in t ransi t iv s t a t t passiv . . . » Der Vers es bandel t sich u m Zeus' besondere 
Vorliebe f ü r Tro ja -

( ráfov poi лед) xrjgi TIÉOXETO "JXtoç igt) ) 

ist dann also zu übersetzen: «Von diesen war mir die heilige Ilios a m meis ten 
schätzenswert.» 

Noch wesentlich signif ikanter ist das aus Hesiods Dichtungen gewonnene 
Ergebnis. In ihnen f inde t sich nicht ein einziger persönlicher Agens bezeich-
net . (Die einzige scheinbare Ausnahme — Plrga 160 - b a t Schwyzer übr igens 
übersehen. Auf sie komme ich sofort zu sprechen.) Das ist f ü r Hesiod u m so 
erstaunlicher, als die Zahl passivisch gebrauchter Verben bei ihm berei ts 
wesentlich höber liegt als bei Homer: leb f inde allein in den Erga 51 Belege. 

2 Die liier gefundenen Ergebnisse sind aufgenommen, in die «Griechische Gramma-
tik» von E. S C H W Y Z E R — A. D E B R U N N E R im «Handbuch der Altertumswissenschaften» 
liergrg. von W . O T T O , Bd. IJ, I, 2 , München I 9 6 0 , S . 1 4 9 f. 
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Vers tärk t wird diese Erkenntn is noch durch die Beobachtung des Sprach-
gebrauchs bei den passiven Formen von xaXéco. Solche f inde ich in der l l ias 
und der Odyssee zusammen 23. Davon steht allein bei 2 Formen ein Dativ 
( I I I 138 u n d 6 244), in beiden Fällen kein Agens, sondern eigentlicher Dat iv : 
I n der ersten Stelle wird Helena vor dem Zweikampf zwischen Menelaos und 
Paris gesagt: 

TW óé xe vixyoavTL cpllr) xsxXtjar] axoixiç. 

«Dem, der gesiegt hat . wirst Dn liebe Gatt in heissen = sein»; in der zweiten 
sag t Nausikaa zu ihren Mägden von Odysseus: 

aï yág èpol т o i ô a ô e nôaiç XExXrjpévoç eïr] 

«Möchte doch ein solcher auch mir Gat te heissen.» 
Bei Hesiod erscheinen passive Formen von xaXéco 5 mal, da run te r mit 

einem Dat iv nur im v. 160 der Frga, wo die Hdss. mit лдохеду yevef] einen 
Dat iv dem passivischen Verb erst in einiger Ent fe rnung nachklingen lassen. 
Es handel t sich um die Heroen, von denen der Dichter angeblich sagt: 159 f. 

o'i xaXéovxai 

7jpí&EOl NQO-CEQlj yEVEfl XUX' (blEÍQOVU yUÏUV. 

«Diese werden von dem früheren Geschlecht über die unermessliche Erde hin 
Halbgöt ter genannt». 

Hier ist schon f rüh die richtige Lesart , der appositioneile Nominat iv, 
e rkann t und von den Herausgebern, soweit ich sehe, eingesetzt: «Diese heissen 
Halbgöt ter , das Geschlecht der Vorzeit (so die Scholien, die auch im v. 141 
den Nominat iv kommentieren), über die unermessliche Erde hin.» 

Aus diesem einheitlichen Sprachgebrauch ergibt sich zweifelsfrei, dass 
i m Vers 141 der Erga nicht Ovrßol; konjizier t werden darf . Soviel zum Sprach-
lichen. 

Peppmüllers Konjek tu r «êvrjxoïç» rühr te aus der Überlegung her, dass 
ein Sterblicher nicht «pàxag» sein könne, weil dieses At t r ibut den Göttern 
eigne. Eine genaue Untersuchung ergibt jedoch, dass dieser Anstoss nichtig ist. 

Ich füh re zunächst Beispiele aus dem sonstigen griechischen Sprachge-
b rauch an. Als am Ende des euripideischen «Rhesos» (v. 971) die MuseTerpsichore 
d e n Tod ihres Sohnes Rhesos beklagt, verspricht sie den sie umstehenden tro-
janischen Wäch te rn und Hektor, dass sie f ü r Rhesos die Unsterblichkeit von 
d e n Göttern der Unterwelt erbit ten werde und dieser dann als àv&gamoàaipcov 
in Höhlen weiterhin des Tageslichtes tei lhaft ig sein werde. In diesem Wor te 
s ind die zwei gegensätzlichen Komponen ten in eins zusammengezogen — 
während eine ähnliche Vorstellung in den Apotelesmatika des Manetho (6, 
(3), 570) wieder durch die Verbindung zweier Worte, der «ßgoxoi ôo.ipovEç», 
sterblicher Dämonen, ausgedrückt wird. 
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К . Si t t l liât iiï seinem in Athen 1889 erschienenen griechischen K o m m e n -
t a r zu Hesiod auf Parallelen aus (1er griechischen Volkssprache hingewiesen. 
Dabei f ü h r t er das Wor t «yaxagÎTqç» an , das schon lange vor d e m Christen-
t u m dem griechischen Sprachschatz angehör te . Pis entspricht d e m deutschen 
«selig» in Verbindungen wie «mein Seliger» = «mein Verstorbener» oder englisch 
«my late father». Zum ersten Male begegnet es in den «Persern» des Aischylos 
v. 633 in der Beschwörung des to ten Dareios: 

q g âîei /tov уахадпад looôaiymv ßaoiXevg. 

«Höre mich, seliger göt tergle icher König.» 

Hier liegt eine durchgehende Trad i t i on vor, die sich n a c h Aischylos 
noch of t nachweisen lässt. So zum ers ten Male bei Aristophanes F r a g m . 488, 
10, e inem in diesem Zusammenhang sehr wichtigen Abschni t t . E r s t a m m t aus 
den nur fetzenweise überlieferten «rayevtoTaí», den «Röstenden», und ist 
mi t seinen 14 Versen das längste e rha l tene F r a g m e n t dieser K o m ö d i e . Dar in 
wird in burlesker Weise der W e r t des H e r r n der Unterwel t , des P lu to , liber 
den des Zeus gesetzt und u. a. so a rgument i e r t : 

ov yàg uv лоте OVTWÇ èoTegpavœyevoi 
лооухе(уЕ&' (sc. als a u f g e b a h r t e Tote), 

ovö' uv хатахеygtyévoi (yvgotç), 

el yq xuTußdvTug ev&écoç m've tv pi) et. 

ôiù TUVTU y ág TOI xal XUXOVVTUI yuxágior 

лйд yàg Xéyei TLÇ, ,,O /laxagirqç olyerat, 
xaTeôag&ev evôaiyov ŐTI OVX UVLÚOET(H." 
xal ûvoyev (y') amoïai roïç èvayioyaatv 

шолед &eoloi xal yoaç ye yeóyevoi 

aiwvye&' UVTOVÇ ôevQ' àvelvat rayaDá. 

Ich übersetze: 
«Denn wir würden auch nicht so b e k r ä n z t [ aufgebahr t liegen, n icht m i t 

Myrrhen eingesalbt, j wenn n ich t sogleich nach seinem Abstieg jeder zechen 
müss t ' . I Deswegen nämlich heissen sie auch Selige (yaxágiot). | U n d jeder 
sagt : D a geht er hin, der Selige (yaxagÎTqç), | er schläft , ist glücklich, dass ihn 

keiner ä rgern wird. | Auch opfern wir f ü r sie mi t Totengaben | wie G ö t t e r n , 
und wir spenden vollen Trank | und b i t t en , dass sie uns nach oben Gutes 
senden.» 

Weiter ha t Menander (frg. 871 Koer t e ) das Wor t gebrauch t , u n d zwar 
nach dem Zeugnis des Photios, wobei dieser es mit «reïïvqxwç» glossiert. 
Liddell — Scot t verweisten auch auf den Gebrauch in Papyr i (schon aus dem 
3. s. a.) u n d f ü h r t e n d a n n eine Reihe spä te re r Schriftsteller an (P lu t . Athen , 
und Lukian) . Ebenso häuf ig scheint die weibliche Form ynxagïTiç, die — bei 
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Theokr i t zum e r s t e n Mal literarisch gre i fbar — bis ins Neugriechische einge-
drungen ist, u n d zwar in der Bedeu tung des Maskul inums, die schon Hesych 
g a b : о TE&VECOÇ, 6 fiaxàgioç, Ô VEXQÓÇ. Soviel z u m S p r a c h g e b r a u c h . 

Nun zum Sachlichen. Die Verb indung «&vr]TÔçi> und «/iáxugt> ist, wenn 
auch nicht im W o r t , so doch in der Sache, noch einmal von Hesiod selbst 
vorgetragen, u n d zwar bei bevorzugten Heroen der vier ten Zeit, die von Zeus 
auf die Inseln de r Seligen versetzt wurden. Allerdings ergeben sich hier einige 
Schwierigkeiten. So h a t E. R o h d e (Psyche S. 103/4) die Ansicht ve r t re ten , es 
handele sich bei den En t rück ten u m solche, die bere i ts vor ihrem Tode in da s 
Elysium verse tz t worden und insofern nicht eigentl ich ÚVT/TOÍ seien. E b e n s o 
s ag t M. P . Nilsson («The Mycenaean Origin of Greek Mythology» Berkeley 
1932, 214) «. . . . t h e favorites of t he gods are carr ied alive to e ternal bliss.» 

Diesen G e d a n k e n ha t P . Capelle «Elysium u n d Inseln der Seligen» im 
«Archiv f ü r Religionswissenschaft» (Bd. X X V , 1927, 245 — 64 u n d B d . 
X X V I , 1928, 17 — 40) aufgegriffen u n d festgestell t , dass die Vorstellungen von 
einer E n t r ü c k u n g vor dem physischen Tode u n d die von einer Aufe r s t ehung 
nach demselben nebeneinander hergegangen s ind. F ü r En t rückungen nach 
d e m Tode f ü h r t er an : Die der Alkmene, des Achilleus, mit dem zusammen 
spä te r eine ganze Reihe von Helden und F r a u e n seiner Zeit die fiaxágcov 
vfjooi bevölker ten (Capelle S. 256, A n m . 2: Diomede — ursprünglich Sklavin 
des Achill - , die be iden Aias, Anti lochos, Hektor , Pa t rok los und andere, deren 
N a m e n nicht g e n a n n t werden) u n d die des Memnon. 

Dennoch n i m m t P. Capelle gegen eine ursprüngl iche Menschlichkeit 
Stellung: Er such t zu erweisen, dass der epischen Vorstel lung allein diejenigen 
f ü r würdig ga l ten , auf die Inseln der Seligen ve r se tz t zu werden, die in i rgend-
einer Beziehung zu den Göt tern s t anden . Ich fasse sein Ergebnis z u s a m m e n : 
Kadmos wird als G a t t e der Ares-Tochter Harmónia mi t dieser vereint zu den 
Inseln der Seligen gebracht , Alkmene als von Zeus her Mut ter des Herakles , 
Achill als Sohn de r Thet is , Memnon als Sohn der Eos , Diomedes als G a t t e de r 
Hermione , der T o c h t e r des Menelaos u n d der Helena , somit «Schwiegerenkel» 
des Zeus, Neopto lemos , Sohn des Achill, Enkel der The t i s ; Menelaos, Schwieger-
sohn des Zeus. L y k o s als Sohn des Poseidon; Telegonos, Sohn des Odysseus 
u n d der Kirke. He lena , Harmónia , Hermione leben jeweils mit ihren G a t t e n 
Menelaos, K a d m o s . Diomedes, fe rner Iphigenie u n d Polyxena als G a t t i n n e n 
Achills dort . 

Allein die bei Bacchylides I I 59 ff. e rwähnte E n t r ü c k u n g des Kroisos 
d u r c h Apoll und die i m Volkslied gesungene E n t r ü c k u n g des Tyrannenmörde r s 
Harmodios (bei A t h e n . XV 50 p. 538, P E G I I I 4 , p. 646) fallen aus diesem R a h -
men . 

Ausserhalb des thebanischen u n d des t ro jan ischen Sagenkreises gehören 
in diese Reihe: R h a d a m a n t h y s als Sohn des Zeus u n d der Europa , Peleus als 
Sohn des Aiakos u n d dieser selbst als Sohn des Zeus. 
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Verfolgt man diese Zusammenstellung, so erscheint in der Ta t die 
«Vorstellung vom natürl ichen Privileg der Göttersöhne auf ein besseres J e n -
seits» unabweisbar, wie sie Capelle hieraus gefolgert bat . Nun ist aber zu f r a -
gen, welcher der Heroen nicht in irgendeiner verwandtschaft l ichen Beziehung 
zu den Göttern s t a n d ? Muss es doch vielmehr befremden, dass so nicht alle 
Heroen nach dem Tode des Elysiums gewürdigt wurden. W a r doch die Ver-
f lechtung zwischen Göttern und Menschen in genealogischer Hinsicht so eng, 
dass sie in den Katalogoi des Hesiod sogar zu dem Theodizee-Gedanken ge-
f ü h r t hat , Zeus zürne den Menschen und wolle sie vernichten, damit die Göt te r 
sich nicht weiterhin mit ihnen vermischen (Hes. Erg. 96, 56 ff. Rz.). 

Die Got tverwandtschaf t konnte also k a u m das einzige Kri ter ium einer 
Ent rückung sein. Vielmehr galten die Heroen als Sterbliche und als solche 
wurden sie auch ent rückt . In gewisser Hinsicht war auch das irdische Ver-
halten der Bevorzugten die Voraussetzung fü r die Aufnahme in das bessere 
Jenseits. So mag zwar in der Kadinos-Sage, derzufolge der Gründer Thebens 
trotz seiner Verwüstung des delphischen Orakels auf die Inseln der Seligen 
gelangt, eine archaische Version zu erkennen sein, die noch nicht nach Schuld 
und Sühne f ragt : Andere Sagen aber bringen bereits eine deutlich erkennbare 
ethische Motivation: Das zeigt besonders gut die Erzählung von R h a d a m a n -
thys, dem Sohn des Zeus und der Europa, von dem es bei P indar Pyth . I I 73 
heisst: 

о ôè 'Paöápavdvz ev лелдаyev, ön cpgevwv 
ёЛа%е хадлоу àgwpryzov, ovô' ánáraioi öv gov тёдле rai ëvôoôev. 

was Wilamowitz (SBB 1901, 1315) übersetzt : «Aber Rhadaman thys ist auf 
den Inseln der Seligen, denn er besass die volle Klugheit und Lügen berücken 
ihn nicht». Soviel zu der ursprünglichen Menschlichkeit der seligen Heroen. 

Mit der • nun folgenden Erör terung komme ich zum eigentlichen K e r n 
der Sache: Die Verbindung von Göttlichkeit und Sterblichkeit war ein Gedanke, 
cler auch sonst in der griechischen Vorstellung vollzogen werden konn t e : 
Sprüche der al ten Weisen ermöglichen wenigstens vom Wortklang her eine 
Verbindung der Begriffe «paxag» und «ÔVRJTÔÇ». So hat Chilon den pessimisti-
schen Gedanken formuliert: тóv тетеХеутдхбта gaxâgiÇe (D. К . I 63, 28) u n d 
vorher Per iander von Korinth etwas umständlicher: ifwv pèv ênaivov, ало-
öaviwv ôè paxaglÇov (D. К . I 65, 19). Und wenn Empedokles von sich sagt , 
er sei wie alle Menschen ein gefallener Dämon, der ало gaxágcov áXáXyaöai 
(D. К . I 357, 20) «von der Gemeinschaft der Seligen verschlagen umherirre», 
so muss solche Vorstellung zumindest auf einer gewissen Beziehung des 
Menschlichen z u m Begriff des páxag sich gründen, die auch sonst gedach t 
werden konnte. Darüber hinaus dient dieser Gedanke clem Dichterphilosophen 
zu einer Eliminierung des Todes als des endgültigen Vergehens aus seinem 
physikalischen System: Frg. В 8 D K I 312, 7 ff.: 
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äXXo Ôé TOI EQGW tpvcnç ovôevoç êonv ánávrcov 
OVT/TO>V, ovôé TIÇ oôXofiévov OUVÚTOIO reXevrr'], 

àXXà fióvov fiiÇiç те ôiàXXaÇiç TE [uyêvztov 
son, (pvoiç д' ènl тoïç ôvoflânerai âvdodmoioiv. 

«Doch ein anderes will ich Dir ve rkünden . Geburt ist (gibt es) von keinem 
einzigen unter allen sterblichen Dingen auch nicht, ein Ende im verwünschten 
Tode, sondern nur Mischung und Austausch der gemischten Stoffe ist: Geburt 
wird nur dafür bei den Menschen als üblicher Name gebraucht.» In pronon-
zierter Form sodann noch Frg. В 35, 14 — D. К . I. 327, 11: 

alrpa ôè fivijr' ècpvovro, ТА JIQÍV fiá&ov udávaT eîvai. 

«Schnell aber erwuchs zu sterblichen Dingen, was f rüher unsterblich zu sein 
vers tand. » 

I n diesen Zusammenhang gehören auch die ant i thet ischen Formulie-
rungen des Herakl i t Frg. В 50 D. К . I 161, 14 ff., die Hippol. Refu t . I X 9 
überliefert ha t : Dort heisst es: Herakli t sagt, das All sei teilbar — unteilbar 
/ôiaigerov — döiaLgsrov), geworden — ungeworden /yevqxóv — ùyévqrov), 

&vqróv — a&ávarov: sterblich — unsterbl ich Und noch prononzierter 
Frg . В 62 ü . K. 164, 9 f.: . . . á&ávaroi iJvrjxoí, Lhrßoi á&ávaroi, (pcövreç rôv 
êxeivcov Oávarov, rôv ôè èxsivcov ßiov rsdvetoTeç. «Unsterbliche Sterbliche, ster-
bliche Unsterbliche, denn das Leben dieser ist der Tod jener und das Le-
ben jener der Tod dieser.» 

Dieser Gedanke wird später von Luk ian in seiner Philosophenversteige-
rung persifliert (BUov лgäaig 14). Da wird Herakli t gefragt: TL ôè ol àv&gomoi; 
U n d er antwortet : &eoi ûvqToi Sodann: TL ôè ol fîsoi; — "Av&gomoi á&ávaroi. 
Der englische Althistoriker G. Thomson will diese antithetischen Formeln auf 
orientalische liturgische Diktion zurückführen ( «From Religion to Philosophy» 
in J H S L X X I I I London 1953, S. 77—83). Dies mag richtig sein, in jedem 
Falle aber zeigt eine solche Formulierung die Möglichkeit des Zusammenfalle 
der Gegensätze in der griechischen Sprache und damit in der griechischen 
Mental i tä t . 

Können also Sterbliche prinzipiell als /idxaoeç gedacht werden, so k o m m t 
man überdies auch auf dem Wege der inneren Evidenz an die Notwendigkeit 
des Nominat ivs &vqroi in unserer Ausgangsstelle heran. Überhaupt muss ja, 
dami t der Kreis der Argumente sich runde t , nun gefragt werden, ob die Ver-
b indung fiàxageç Ovt/roL in der Konzept ion des Hesiod ihre zwingende 
Notwendigkeit hat . Nur so kann auch v o m Anliegen des Dichters selbst aus 
die Berechtigung der Peppmüllerschen K o n j e k t u r geleugnet werden. 

Dies ist nun in der Ta t der Fall: I ch habe in meiner Dissertation «Zeit-
altersage und Entwicklungstheorien — Die Vorstellungen vom Werden von 
Hesiod bis Lukrez», die innere S t ruk tu r des hesiodischen Zeital termythos 
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grundlegend untersucht und glaube dabei nachgewiesen zu haben, dass ab-
gesehen von einer orientalischen Vier-Zeitalterlehre dem Dichter eine griechi-
sche Ursage vorgelegen hat, die die Menschheit in 3 Zustandsfolgen von einer 
glücklichen Urzeit zu einer miserablen Gegenwart hin degenerieren liess. Bei 
der Gestaltung seiner differenzierteren Folge von 5 Zeiten hat Hesiod vor der 
Schwierigkeit gestanden, die ursprüngliche Mittelzeit symptomatisch zu zer-
dehnen. Es ist hier nicht die Zeit, das im einzelnen zu verfolgen. Jedoch sei 
soviel gesagt, dass die Schwierigkeit, die silberne Zeit von der goldenen im 
negativen und von der ehernen im positiven Sinne abzugrenzen, f ü r den Dichter 
ein echtes Problem war, dem er in verschiedener Weise gerecht wurde. So 
waren die seligen Toten der Silbernen Zeit entsprechend dem ^et'pcor-Charak-
ter der Lebenden dieser Periode in gleicher Weise den Wesen der Goldenen 
Zeit unterzuordnen. Das führ te zu einer unterschiedlichen Ehrung der Hinge-
schiedenen. So nann te Hesiod die ersten ôai/wveç — auch sie in ihrer Lebens-
zeit fiégoneç avûoomoi (v. 109), die zweiten aber nann te er pàxaoeç mi t 
der herabmindernden Bezeichnung ßvrytoi. Darüber hinaus wird die Minder-
wertigkeit noch durch ôevTsgoi unters t r ichen. Doch war diese doppelte Ge-
ringschätzung bereits zuviel. So sagt er: «Aber Ehre folgt durchaus auch diesen.» 

Hier wird deutlich, was allgemein f ü r die Silberne Zeit gilt: Die gesamte 
Darstellung läuf t auf ein Schwanken zwischen Gut und Übel hinaus, wie es 
bezüglich der «Sterblichen Seligen» schon E. Rohde («Psyche» S. 100) heraus-
gestellt hat, wo er sagt : «Diese ganz singulare Benennung, deren 2 Bestandteile 
eigentlich einander gegenseitig aufheben , lässt eine gewisse Verlegenheit er-
kennen.» Hesiod gibt also das «Zwischensein» dadurch wieder, dass er es Anteil 
haben lässt an beiden Gegensatzgliedern, zwischen denen es steht. 

So konnte man auch im Zweifel sein, ob in der hunder t jähr igen Jugend 
ein Gut oder ein Übel zu denken sei. U n t e r Berücksichtigung von Menander 
Erg. 111 (Koerte) 

OV Ol &EOÍ (pt/.OVOlV dnoßvf'/OXEl vsog 

ist sie ein Gut, aber im Hinblick auf die mangelnde Einsicht, die dem K n a b e n 
wird, ist sie ein Übel (v. 131: yèya vt'/mog), wie es besonders R. Roth (in e inem 
alten Tübinger Programm vom J a h r e I860) herausgestellt hat : «Das ganze 
Dasein . . . . ist nichts anderes als . . . t räge Ent fa l tung der menschlichen 
Fähigkeiten . . . . ein mühseliges W a c h s t u m ohne Blüte und Frucht.» Solch 
ein entscheidungsloses Schwanken ist kennzeichnend f ü r die Schwierigkeit, 
mi t der der Dichter bei der Abfassung gerade dieser Zeit zu kämpfen ha t te . 
I n diesen Rahmen passen die piàxageç ßvrpcoi als eine genuine Schöpfung 
des Dichters Hesiod trefflich hinein u n d man sollte sich hüten, diese Konzep-
tion durch sprachlich anfechtbare Konjek turen zu zerstören. 
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D I E B E L A G E R U N G V O N J E R U S A L E M B E I A L K A I O S 

Das Fr. inc. libr. Z 27 Lobel-Page ( = 50 Diehl) bezieht sich nach Diehl 
auf die Belagerung dieser Stadt von Nebukadnezar im J . 598 oder 588. Hier 
liest man: ' Avnpeviöav . . . tpr/alv 'AIxaïoç Baßv/.onioi; avppayovvra те/Jaat 

aeOÂov péyav, evQvaao д' èx novo/v, 
XT évvaig (ív à да payaiтаг, ßaaihrjiojv 
naXáarav anvAeinovra póvov ïav 
nayéatv ànv népncov, d. h. 

«Alkaios erzählt , dass Antimenidas, als Kampfgenosse der Babylonier, 
eine grosse Heldenta t vollführte: er befrei te sie von einem grossen Unglück, 
indem er einen Kämpfer , ermordete, dem nur eine Handbre i te an fünf könig-
liche1 Füsse fehlte . . . » 

Der Umstand , dass Fr. В 16, 10—11 Bußvho/voq ïgaç f . . ,]v 'AaxáÁcova 
steht (Asjkalon ist eine Stadt, die n icht weit von Jerusa lem lag), ist gewiss 
kein genügender Grund, um in diesem Gedicht einen Hinweis auf die Belage-
rung von Jerusalem zu sehen.2 Diehl k a m zu diesem Schlüsse deshalb, weil 
er im Fr . D l b ( = Ox. Pap. 1360, f r . 13) las: 

]v 

S c h o b m a r d . ...]âv(rl) T(OV) Ледово [IVJUITÜV]» 

]wv 
] ïav. 

Das sind aber gerade die Endbuchs taben der drei letzten Zeilen des Gedichtes 
Z 27 (. . .nóvwjv, . . .ßaaikrjijwv, . . .póvov] ïav. 

1 Dass da s Wort ßaoArjiw kein Gonit . pai t i t iv . mit dorn weggelassenen S u b s t a n t i v 
/myairäv sein k a n n , wie der russische Gelehr te \ V . I W A N O W in seiner Übersetzung g l aub t , 
ist aus I l e rod . VI I , 117 ersieht l ieht : ало yàg névre nr/yeotv ßam/.rjviv ànéXetne réaaagaç 
(taxTVÀOVÇ ( = nXáaxav ïav) . 

2 Siehe z. В. D . PAGE: Sappho and Alkaios, Oxford 1956, S. 224. 
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Doch wies Lobel schon 19273 darauf hin, dass er in diesem Scholion n i c h t 
tegoaof sondern iegoavf lese, so dass Diehls Deutung wegfallen sollte. 

Nun glaube ich, dass auch in dem Falle, wenn hier v zu lesen wäre , 
dieser Grund ungenügend ist. In dem entsprechenden hebräischen Worte 
war kein о zu hören; es gab doch verschiedene griechische Transkript ionen 
der S tädtenamen Paläst inas, aber besonders willkürlich haben die Griechen 
die Vokale in den meisten dieser Namen behandelt , vor allem wechselten immer 
о und u.* Wie hier, wurden manche dieser Transkriptionen von Volksetymo-
logien beeinflusst. So wurde, z. В., neben ' Ie.gooóXvfia auch 'IegovaaXi)u 
geschrieben; man konnte doch auch ' Iegoavlv/xa o. ä. schreiben. Das ist ja 
keine willkürliche Vermutung: Lysimachos von Alexandrien, wie Josephos, 
contra Apionem, I , 34, mitteilt, erzähl te : то ôè äorv TOVTO 'IegóavXa (xal 
avrovç 'IegoavXÎTUç). . . (bvo/iáa&ai. varegov ôè . . . ôiaAAdÇai тг/v ôvotmauiv, . . 
xal T)]v re tcÓ/jv 'IegoaóXvfia xal avrovç 'IegoaoAv/г(та; Trgooayogeveo&ai. 

Da nun der P ro to typ des Scholions geradezu in alexandrinischen gelehr-
ten Kreisen etwa der Zeit des Lysimachos zu suchen ist, so wäre es natürl ich, 
wenn man hier f ü r Nebukadnezars Zeit 'Iegoavfhswv o. ä. geschrieben habe. 

Wäre dem so, so wird dieser jj/v/airaç ein Jerusalemitaner gewesen 
sein. 

3 'AAxaiov né Ar/; S. 22; «Inter "vv. 1—2 marg . sehol, àv (TI TOV) ÍEQOOV /А...J, 
u n d e l iquet ine. l ibr. 274-.6 hic agnosci vetari». 

4 Z. В. 'IÓOO/MÍOI, 'Eôv/utloi und 'Ебш/л, Vôipvn und Гойгруа, 'laßoy, 'Iaßßwx, 'lag-
ßvy.Tji und etymologisier t , 'IdßuxyoQ, 4eoiyv>; 'legiyovç und , 'IeQEty.ovç, auch Bij&Ae/ia 
u n d Bé&A.(D[ta;, Begaaßtj u n d Baooovßai, Kéôaaa u n d KàSrjç usw. 
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l ' A I i M E N Ш E S - I N T E R P R E T A T I O N E N 

Es geht aus den Fragmenten von Zenon und Gorgias sowie aus denje, 
nigen Dialogen Piatons, in denen er die Philosophie der Eleaten bespricht-
kritisiert und weiterentwickelt, eindeutig hervor, dass man im V. Jah rhunder t 
über die Ontologie des Parmenides ein klares und im grossen einheitliches Bild 
batte. Das gilt vor allem f ü r die Methode des Parmenides und nicht fü r die 
mit dieser Methode erreichten Ergebnisse. Denn Melissos konstruierte z. B. 

indem er die Methode der Dichotomie unveränder t beibehielt — ein «Seien-
des» von ganz anderer Art als sein Meister; ebenso wandte sich auch «der 
Fremdling aus Elea» des platonischen «Sophistes» gerade in dem wesentlichsten 
P u n k t gegen Parmenides, als er die absolute Gültigkeit des Satzes, dass 
«das Seiende ist», bestr i t t . Ja , Aristoteles äussert sich sogar selbst über die 
parmenideische Betrachtungsar t und Untersuchungsmethode schon wider-
spruchsvoll: an einigen Stellen sagt er gerade heraus, dass die Eleaten die 
Wahrhei t nach dem Logos von der Untersuchung der sinnlichen Wirklichkeit 
getrennt hät ten - und darum werden sie von ihm scharf kritisiert,1 während 
derselbe Aristoteles an anderen Stellen der Meinung ist: Parmenides wäre in 
der Untersuchung der Erscheinungen gezwungen gewesen, «das Einzig Seien-
de» bloss fü r eine Wahrhei t nach dem Logos zu halten, und daneben eine Kos-
mogonie mit zwei Elementen zu konstruieren.2 Man sieht also, dass Aristoteles 
an dei- letztgenannten Stelle eigentlich behauptet , Parmenides hät te in der 
Untersuchung der beiden verschiedenen Bereiche zwei verschiedene Betrach-
t imgsarten und Methoden angewendet und diese beiden in ihrem eigenen 
Bereich gleichertnassen f ü r gültig gehalten. Dabei liess Aristoteles die mehr-
fach wiederholte Warnung des Parmenides ausser acht , dass nämlich seine 
Kosmogonie lediglich eine Doxa und keine Aletheia wäre. Dieselbe Wider-
sprüchlichkeit in der Beurteilung der parmenideischen Philosophie setzte sich 
auch bei Theophrast for t : an der einen Stelle fasste er völlig klar das Wesent-
lichste der parmenideischen ow-Vorstellung zusammen,3 während er an der 

1 Aiistot. do oaclo Г 1. 2G8b 14; de grn . et corr. А 8. 325a 13 (=VS 28 А 25) 
2 Metapli. А 5. 986b 18 (=VS 28 А 24). 
3 Thoophrastos, Phvs. op. 7 D. 483 (ap. Simpl. Plivs. 115, 11 = VS 28 А 28) 
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a n d e r e n Stelle auch die Doxa als ein Weltbild mit Anspruch auf Gültigkeit 
auffasste . 4 Im späteren unterschied vielleicht nur Simplikios unter einem sol-
chen Gesichtspunkt eindeutig die beiden grossen Teile des parmenideischen 
Lehrgedichtes;5 er war es auch, der a m richtigsten das methodisch Wesent-
l ichste am zweiten Teil des Gedichtes bestimmte, wobei er nur das Wor t 
Logos nicht in einem parmenideischen Sinne benutzt ha t te : «Diesen Logos 
(denjenigen nämlich, den Parmenides in der Beschreibung der sinnlichen 
Wirklichkeit zur Anwendung brachte) bezeichnete er als eine mutmassliche 
u n d irreführende Methode, nicht als eine trügerische schlechthin, sondern 
als eine solche, die aus dem Bereich der vernunftmässigen Wahrhei t in das 
Bereich der Erscheinung und des Scheinhaften, also in das sinnlich Wahr-
nehmbare verbannt ist.»6 — Andere nahmen den Unterschied in Gegenstand 
u n d Methodik der beiden Teile des Gedichtes, auch wenn sie diesen bemerkt 
h a t t e n , entweder nur als eine Tatsache zur Kenntnis," oder sie wiederholten 
bloss das «Zwangsprinzip» des Aristoteles.8 

Die beiden grossen Einheiten des Lehrgedichtes en tha l ten — auch jede 
von ihnen für sich bet rachte t , aber noch mehr die beiden zusammen in ihrer 
gegenseitigen Bezogenheit aufeinander — manche Schwierigkeiten f ü r die 
Deutung. Dazu k o m m t der f ragmentar ische Erhal tungszustand des Textes, 
die Autor i tä t der allzu vereinfachenden und irrtümlichen aristotelischen Auf-
fassung, mehrere Widersprüche in der doxographischen Überlieferung — ob-
wohl man in den wichtigsten Fragen die Angaben des Diogenes Laertios nur 
gewal t sam bezweifeln könnte —, und nicht zuletzt die zahlreichen Versuche 
der späteren Texterklärer , die bes t rebt waren, aus der Umdeutung der par-
menideischen Gedanken Argumente f ü r ihre eigene Philosophie zu gewinnen. 
J e d e s Zeitalter und jede philosophische Richtung besasscn ihr «eigenes» Par-
menides-Bild, wie sich auch in der Kri t ik des Piaton und Aristoteles nur die 
eigene Philosophie der letzteren widerspiegelt. Der Kampf der Philologen und 
der Historiker der Philosophie über die Erklärung des Parmenides häl t — von 
der christlich theologisierenden In te rpre ta t ion der Ontologie ab,3 und über 
die ganze klassische bürgerliche Philosophie hindurch1 0 bis zum heutigen 
Tage an . Reinhardt u n d seine Nachfolger versuchen mit ihren Parmenicles-
Analysen fü r das Rech t des Idealismus und der «formellen» — eigentlich meta-

4 De sensu 1 f f . ( = VS 28 A 46). 
5 Simplikios, P h y s . 30, 13 (Perm. B, 8, 50 — 59; in der P a r a p h r a s e dazu). 
0 AoiaOTÔv ovv y.al ànargXàv TOVTOV xaXeï ràv Xóyov ov% âç ipeuôf/ алXœç, âXX' d/ç 

ало тfjç vorjTfiç âXrjôeiaç elç TÓ (paivópevov y.ai ôoy.ovv то aia&rjTov схлелтсохота (Phys. 39, 
10 = VS 28 A 34. Vgl. de cael. 557, 20 in der Paraphrase der Stelle P a r m . В 1, 28 — 32.) 

7 Ps.-Plut . S t rom. 5 ( = VS A 22). 
8 Hippolvtos, Re f . I 11 ( = VS A 23). 
9 Z. B. Clemens, S t rom. V. I l l (in Pa raphrase der Stelle P a i m . В 8, 3 f.). 
10 Interessante Mot ive aus dem Nachleben des Parmenides werden hei K . B L O C H : 

U b e r die Ontologie des Parmenides (Class, e t Mediaevalia X I V . 1953, 1 ff.) e rwähn t , 
obwoh l ich mit seiner Ontologie-Auffassung nicht e invers tanden hin. 
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physischen — Logik zu kämpfen; andere bürgerliche Forscher (z. B. Riezler, 
Beaufret , Ballauf) vermuten in Parmenides den Urva te r des Existenzialis-
mus1 1 — um von den eklektischen Erklärern von dunkler Betracht imgsar t 
(z. B. Zafiropulo) gar nicht zu sprechen. Das sowjetische Handbuch der Philo-
sophiegeschichte12 und die Arbeiten von Thomson13 haben die wesentlichen 
Umrisse der marxistischen Wer tung des Parmenides entworfen, den Gegen-
s tand konnten sie aber selbstverständlich nicht erschöpfen. 

Zweck und Ziel der vorliegenden Arbeit ist, eine Antwor t auf folgende 
zwei Fragen zu suchen: 1. Was ist die Grundthese des Parmenides? und 2. 
Was ist die Doxa ? 

1. Was ist die Grundthese des Parmenides ? 

"EOTI, elvai und ov sind die wichtigsten Begriffe der Eleaten, die im 
Mittelpunkt ihrer ganzen Philosophie stehen. Jene Ansicht des vorigen J a h r -
hunderts die mit den Namen Zeller und Diels charakterisiert werden könnte, 
und die eigentlich noch auf die ungenaue Parmenides-Erklärung des Aristo-
teles und seiner Nachfolger zurückgeht -, wonach nämlich das on ein physi-
kalischer Begriff wäre, wurde neuerdings nur von konservat iven Philologen 
(z. B. Praechter, Capelle, Nestle) aufrechterhal ten, aber auch von ihnen nicht 
eindeutig. Dagegen betonen Reinhardt , Hoffmann, A. Szabó und Thomson 
einstimmig, dass das on eine rein logische Konstrukt ion sei. Auch Burnet , 
H . Frankel und Heinimann beben das erkenntnistheoretische Wesen dieses 
Begriffes hervor, obwohl die Parmenides-Erklärung dieser letzteren viele we-
sentliche Unterschiede aufweist.14 

Man begegnet auch schon bei f rüheren Forschern dem Gedanken, dass 
Parmenides seinen c'oVBegriff bewusst der iigyi) der ionischen Naturphilo-
sophen entgegengestellt hät te , indem er die logische Unmöglichkeit des 

11 Sehr nützl ich ist (lie zusammenfassende Besprechung von H . S C H W A B L ü b r r 
die neuere Fachl i tera tur . (Anz. f ü r die Altertumswiss. I X . 1950, 130 — 136.) Über die 
In t e rp re t a t ion von S C H W A B L selbst sieh weiter un ten . 

1 2 [ M . A . D I N N I K . M . T . J O W T S C H U K , B . M . K E D R O W , M . B . M I T I N , O . W . T R A C H T E N -
BERG:] Geschichte der Philosophie. I . Bd . Budapest , 1958. 74 f f . (ungarisch). 

13 G. T H O M S O N : Studies in Ancient Greek Society I —II . London, 1956, passim. 
14 S. die in Anm. 10 und 11 genannten Arbeiten. Als abschreckendes Beispiel 

möge die In te rpre ta t ion von K . R I E Z L E R über das On genannt werden. ( R I E Z L E R ha t sich 
in Re inhard t s Fusss tapfen den Weg zu der Existenzialphilosophie gebahnt.) Das öv 
wäre mit den ov та nicht identisch (das t r i f f t allerdings zu), aber es liesse sich auch nicht 
als «das Seiende» übersetzen, eher : «das Seiend-sein des Seienden», denn es d rück te 
ebenso wie die Part iz ipia bei Herukl i t einen Zustand aus, bzw. die Konst rukt ion der 
Welt und die Einhei t dieser Kons t ruk t ion . (Parmenides. F r a n k f u r t a . M. 1934. 50, 59, 
80.) E r wiederholt in einer neueren Studie seine Auffassung über die Gleichheit von 
ov und elvai, u n d er schreibt über das estere: «Es ist nicht ons, sondern esse. Es ist das-
jenige, wodurch ein Seiendes seiend ist.» (Das Nichts und das Andere, das Sein und das 
Seiende. — Varia Varioium, Köln 1952, 82 ff.) — Man kann Parmenides nicht leicht 
verstehen, aber Riezler ist überhaupt nicht zu verstehen. 
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« s t ä r k e r e n u n d s c h w ä c h e r e n Seins» n a c h g e w i e s e n h ä t t e . 1 5 Á. S z a b ó b a u t e 

j e d o c h seine g a n z e K o n s t r u k t i o n e b e n au f diese b loss v e r m u t e t e A n t i t h e s e , 

d e n n sie l ä s s t s i ch j a m i t d e m T e x t d e s 4. F r a g m e n t e s be i P a r m e n i d e s g a r n i c h t 

bewe i sen . 1 6 S e i n e r A n s i c h t n a c h h ä t t e n s ich die p h y s i k a l i s c h e n P r o b l e m e a u f 

d i e s e m W e g e zu p h i l o s o p h i s c h e n v e r t i e f t , 1 7 u n d d a z u h ä t t e d e n G r u n d ge l ie fe r t , 

d a s s m a n «im a l l t ä g l i c h e n S p r a c h g e b r a u c h de r G r i e c h e n d e s V. J a h r h u n d e r t s 

g e w o h n t war , d ie Wahrheit o f t e i n f a c h m i t d e m Z e i t w o r t elvai z u m A u s d r u c k 

z u br ingen» . 1 8 — E h e wi r v e r s u c h t e n , d ie F r a g e , d ie in d e m Ti t e l de s vor l i e -

g e n d e n K a p i t e l s a n g e g e b e n w u r d e , zu b e a n t w o r t e n , m ü s s e n wi r von e ine r 

P r ü f u n g de r G ü l t i g k e i t d e r a n g e f ü h r t e n B e h a u p t u n g a u s g e h e n . S i n n u n d Ge-

b r a u c h de r W o r t e elvai u n d ov i m V. J a h r h u n d e r t w e r d e n , ausse r d e n bei 

Á . S z a b ó a n g e f ü h r t e n Be legs te l l en , 1 9 a u c h d u r c h d i e A d v e r b i a ÔVTWÇ u n d тш 
OVTI sowie d u r c h d i e H ä u f i g k e i t d e s H a u p t w o r t e s ovoia i l lus t r ie r t . 2 0 A b e r 

d a s e igen t l i che P r o b l e m l i eg t a u c h g a r n i c h t d a r i n , n a c h d e m d a s E n t s t e h e n 

d e r A n t i t h e s e Schein u n d Sein (w i rk l i ches Sein) e b e n d u r c h Á. Szabó , b e l e u c h -

t e t w u r d e . 2 1 I i s f r a g t s ich e h e r , o b d a s on a u c h in d e r Z e i t v o r P a r m e n i d e s 

«Wirk l i chke i t» h e i s s e n k o n n t e , u n d o b es f ü r i h n in d e r T a t so n a h e l i e g e n d 

1 5 A. S Z A B Ó : Zum Verständnis der Eleaton (Acta Ant iqua I I . 1 9 5 4 , S . 2 6 4 . ) Die 
Verbindung von ov und ÙQ'/jl bzw. ihre Gegenüberstellung ist kein neuer Gedanke. 
E s kommt schon bei S T Ü N Z E L vor (s. W. J A E G E B : Die Theologie der frühen griechischen 
Denker. Stut tgar t 1 9 5 3 , S. 1 2 3 ) , ebenso in den Parmenidesstudien von II. F R A N K E L 
aus dem Jahre 1930 (Wege und Formen frühgriechischen Denkens. München 1955. 190, 
194 ff.), wo übrigens mehrere ähnliche Gedanken zu finden sind. 

16 In der Diskussion meiner Dissertation wies I. T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L darauf 
h in , dass auf Giund der parmenideischen Terminologie Fr . 4. sich nicht als eine Krit ik 
der Milesier auffassen lässt: man muss dar in — wie darauf schon P A T I N und D I E L S 
hingewiesen ha t t en — eine Kr i t ik gegen Herakl i t (Fr. 91) erblicken. Ich muss gestehen, 
dass ich die Paraphrase von R E I N H A R D T (Parmenides und die Geschichte der griechi-
schen Philosophie. Bonn 1916. S . 49, zitiert auch bei Á . S Z A B Ó О. е. 247) gar nicht ver-
s tehe : «. . .weder einen durch Zustand kosmischer Expansion noch Kontraktion». 

17 Op. cit. 250 ff . 
18 Ebd. S. 264. 
19 Aisch. Sept. 592; Her . 1 116, 95, 30, 97: Thuk. I 10. — Weitere Beispiele: тог 

ővra /iv&ov (Eur. El . 346), rá 9vra, als wahre Dinge, Wahrheit (Thuk. VII 8), wie auch 
schon in der Ibas, sieh unten. 

20 Letzteres kommt zuerst bei Philolaos in der Bedeutung «Wesen» vor; Piaton 
u n d Aristoteles benutzen es als ein Synonym zu ov. Das Hauptwor t ovaia ist in der 
Bedeutung «Gut, Gutsbesitz» vom V. Jahrhunder t ab häufig; auch rá ővra wird manch-
mal (z. В. Ног. I 30; Pla t . Gorg. 511 A) in demselben Sinne gebraucht . Das ungarische 
W o r t «vagyon» bedeutet ursprünglich dasselbe, wie das griechische. 

21 6p . cit. 265 f f . — Mit einem anderen gesellschaftlichen Hintergrund erklärt 
den Gedanken der «Scheinwelt » G. T H O M S O N , indem er die diesbezüglichen Thesen seiner 
Aischylos-Monographie weiterentwickelt; er ist der Meinung, dass der Gedanke der auf 
Gegensätze zorspaltcn.cn und verkehrten Welt zur Zeit der f rühen Oiphik entstand 
(Studies I . 347, II. 149, 157 ff, 259 ff.). Seine mit zahlreichen Einzelinterpretationen 
unters tü tz te Theorie ist noch der Ergänzung bedürft ig, da sich die f rühe Oiphik aus den 
meistens späteren Texten schwer rekonstruieren lässt, und da in seiner Auffassung über 
Oiphik und Pythagoreismus (ebd. LI. 238, 264 ff usw.) auch widerspruchsvolle Ansichten 
zu Worte kommen. Die weitere Untersuchung dieses äusserts verwickelten Pioblrm-
kreises wäre fü r das Verständnis des griechischen Denkens im VI. und V. Jahrhundert 
sehr wichtig. Nicht nu r die Beziehung zwischen Parmenides und dem Pythagoreismus, 
s o n d e r n auch manche Züge der Tragödiendichtung könnte man dadurch besser verstehen. 
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war, gerade dieses Wort ans ta t t der «arche» zu benutzen ? J a , ob es nicht eine 
unberechtigte Modernisierung des Parmenides selbst ist, wenn man seinen 
Begriff so übersetzt ? Man darf auch nicht vergessen, dass er die Begriffe des 
Seins, ebenso übrigens wie auch seine Zeitgenossen, nur in ausdrücklichen 
oder verstümmelten Antithesen (elvai-öoxelv, öv-öoxovvта) gebraucht, nach-
dem er auch f ü r die Wahrheit und wahre Lehre einen passenden Begriff 
(âArf&eirj bzw. ?.6yoç) benutzt. 

Das betonte Zeitwort lern k o m m t schon bei Homer vor — entweder 
im Sinne von nágean (z. B. II. X X . 246; Od. IV. 193, X I I I 392, meistens 
in irgendeinem Verneinungssatz: II. VI . 267, XI I I . 786, X I X . 225 usw.), oder 
in der Wendung: ovx ëo&', ô'ç (z. В. II. X X I I . 348). Dieselben Bedeutungen 
kommen auch im späteren literarischen Gebrauch vor. Ebenso benutzt schon 
Homer auch das Partizip des Verbums in betontem Sinne, z. B. nwç xév ре 
ávayvoírj táv èôvxa (Od. XI . 144, vgl. IV. 250; II. XVI. 154). In betontem 
Sinne kommt auch der Infinitiv desselben Zeitwortes an einigen Stellen der 
Epen vor (z. B. Od. XVI. 475, X X I I I . 116, XXIV. 159). Die emphatische 
Bedeutung des Partizips («als ein solcher Mensch») ist auch später häufig 
(z. B. ïheognis 502, 570; Her. I. 115): es wird damit das wahre Wesen der 
betreffenden Personen hervorgehoben. Noch interessanter ist f ü r uns eine 
kleine Ilias-Partie, aus der nämlich hervorgeht, dass man mit demselben Par-
tizip nicht nur das wahre Wesen von Menschen, sondern auch von Dingen 
betont hervorzuheben vermochte: aï те yoAwoápevui EQIÔOÇ néni dvpoßögoio 
vEiXEvo' âAArjAfjai péarjv êç ayviav lovaai no/./А т t'orra xal ovxí. (II. XX. 253 ff. ) 

Der Ausdruck СОРТ « in der Bedeutung «gegenwärtige Dinge» kommt 
auch sonst vor (z. B. II. I . 70), aber an der eben genannten Stelle besagt er 
vielmehr: er bezeichnet die wahren, wirklichen Dinge als ein Synonym zu dem 
anderen Ausdruck âArj&éa pvdqoaodai (Od. XVII. J 5) oder vijpegréa eve-
nt: iv (ebd. 549). Der Ausdruck selber lag also fü r die Schriftsteller der 
nachhomerischen Jahrhunder te — also f ü r die Milesier (vgl. Anaximander 
В l),22 Heraklit (B 7), Empedokles (B 129, 5), Philolaos ( ß 2), Demokrit 
(B 5, 2 ?), die Sophisten usw. — fertig geprägt vor. Selbstverständlich heisst 
der gemeinsame Gebrauch desselben Wortes keineswegs auch soviel, dass alle, 
die es benutzten (also z. B. Heraklit und Philolaos), auch genau dasselbe 
darunter verstanden hat ten; aber meistens verstand man darunter doch die 
Gesamtheit der sinnlich wahrnehmbaren Dinge (vgl. Melissos В 8), da man 
eben diese f ü r wirklich hielt. Ebenso hebt auch Hesiod aus der dreifachen Kate-
gorie der zeitlichen Existenz — «was war», «was ist» und «was sein wird» — 
zur Bezeichnung des Wesens der Dinge die Gegenwart hervor, die keiner Ver-

22 Einst immend wird dies durch die doxographisehe Überlieferung bezeugt (sieh 
VS8 index s. v. elvai I I I . 147 A); die Vorsicht von W. JAEGER, wonach der Begriff orra 
«wahrscheinlich» auch schon vor Parmenides existierte (op. cit. 122), ist also überflüssig. 

2 Acta Antiqua VIII/8—4. 
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änderung unterworfen, und die nur f ü r die Olympier zugänglich ist (Theog. 
38).23 

Ebenso wie H o m e r (Il I. 70) bezeichnet auch Hesiod das Ganze der Wirk-
lichkeit als- «seiende Dinget) : in dem Plural des neutralen Partizips spiegelt 
sich die konkrete, sinnliche Betrachtungsar t der Welt wieder. Die singulare 
F o r m stellt dagegen schon das Ergebnis einer viel entwickelteren Abstrakt ion 
dar, und sie ents teht infolge einer gerade entgegengesetzten Betrachtungsar t , 
nämlich aus einer Spekulation, die sich gegen die Sinneswahrnehmung rich-
tet.24 Es ist auffallend, dass Herakli t nirgendswo über das on spricht, und dies 
ist um so bemerkenswerter, als er sonst das Singular des neutralen Part izips 
sehr of t in allgemeiner Bedeutung als einen Sammelbegriff benutzt (z. B. 
В 8; 10; 16; 88) 

Parmenides legt die Eigenschaften des èov in seinem umfangreichen 8. 
F ragmen t mittels einer durchwegs spekulativen und nicht-physikalischen 
Argumentat ion auseinander. Aber schon früher, in seinem 4. Fragment er-
k lä r te er, dass dieses Ding von ihm gar nichts mit dem üblichen Begriff der 
Physiker — «den seienden Dingen» — zu tun hat , denn jene können sich nach 
best immter Ordnung zerstreuen und zusammenfügen — natürlich in d e m 
Sinne, wie dies die Naturphilosophen dachten —, während sich das vernunf t -
mässige «Seiende» n ich t zerspalten lässt. I m Gegenteil: die Vernunft hat die 
Aufgabe, die weit abwesenden Dinge als fest zusammengefügte zu verdichten. 
E r formuliert vorsichtig, man könnte beinahe sagen: mit pädagogischer U m -
sicht, denn er rechnet ja damit, dass man an den Begriff der «seienden Dinge» 
gewohnt ist, und dass man die Erscheinungen der Welt gewöhnlich mit dem 
Auseinandertreten u n d Sich-Vermengen oder Sich-Verdichten der «seienden 
Dinge» erklärt. E r skizziert also zunächst die Aufgabe der Vernunft in d e m 
Sinne, als ob es sich bloss darum handelte, mit der En t fe rnung der f ik t iven 
«seienden Dinge», mi t ihrer Mehrheit und ihrem Getrenntsein aufzuräumen. 
Später kehrt er zu demselben Bild noch einmal zurück (B 8, 24 f.), offenbar 

23 Eingehend analysiert wird das Verhältnis der Zeitkategorien und des göttlichen 
und menschlichen Wissens in einer Untersuchung von I . T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L ZU 
den Hesiodischen «Werken und Tagen», wobei auch der orientalische Ursprung dieser 
Denkweise und das spezifisch Griechische der Hesiodischen Auffassung beleuchtet 
werden: Die orientalische Verwandtschaft des P ioomionsder hesiodischen Theogonia. 
Ac ta Orientálja 5 (1955) 45 ff., bes. 62 ff. 

24 J . M A R T I C S K Ó machte mich aufmerksam auf den Vers 3 6 3 der Hesiodischen 
«Erga» — wo zum ersten Male in der überlieferten Li tera tur das Hauptwort ov vor-
k o m m t — und auf die parmenideische Wiederholung der Klausel des Verses 367. Die 
"Übereinstimmung ist wohl kein Zufall, obwohl der eindeutige Sinn des hesiodischen 
ov «Gut» (vgl. Anm. 20) keine unmit telbare Verwandschaft mit dem parmenideischcn 
Begriff vermuten lässt . Aber der Hinweis, dass die P rü fung des Nachlebens von Hesiod 
u n d der kosmologischen Lehren des VI. Jahrhunder t s — soviel auch die Wissenschaft, 
besonders H . F R A N K E L , dafür getan haben mag — doch noch keine endgültigen und 
sicheren Ergehnisse gezeitigt hatte, ist zu beherzigen. 

25 Neben vielen anderen Tatsachen spricht auch dies gegen die Priorität dos 
Parmenides. 
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in d e r A b s i c h t , u m d a d u r c h d a s V e r s t ä n d n i s u n d d ie A n n a h m e d e s « S e i e n d e n » 
z u e r l e i c h t e r n . A b e r s c h o n h ie r , i m 4. F r a g m e n t b e t o n t e r , d a s s es s ich d e n n o c h 
a u c h u m e t w a s a n d e r e s h a n d e l t : m a n m u s s s ich, u m d i e W a h r h e i t v e r s t e h e n 
z u k ö n n e n , n i c h t a u f d i e S i n n e s w a h r n e h m u n g e n , s o n d e r n e i n z i g a u f d e n V e r -
s t a n d v e r l a s s e n — m a n soll n i c h t m i t d e m A u g e s o n d e r n m i t d e m V e r s t ä n d e 
s e h e n (vgl . В 7, 3 f f ) ; d i e nageóvra w e r d e n a l s o b loss f i k t i v d e m êàv g l e i c h -

g e s e t z t . 2 6 

P a r m e n i d e s b e g i n n t in s e i n e m 2. F r a g m e n t d i e L e h r e d e r G ö t t i n D i k e 

v o r z u t r a g e n . V o r a l l e m g r e n z t e r d i e b e i d e n g r u n d l e g e n d e n W e g e d e r F o r s c h u n g 

v o n e i n a n d e r a b : «Der e i n e W e g , d a s s I S T , u n d d a s s N i c h t s e i n n i c h t i s t , d a s 

i s t d i e B a h n d e r Ü b e r z e u g u n g ( d e n n d i e s e f o l g t d e r W a h r h e i t ) . D e r a n d e r e 

a b e r , d a s s N I C H T I S T , u n d d a s s N i c h t s e i n e r f o r d e r l i c h i s t ; d i e s e r P f a d i s t , 

so k ü n d e ich d i r , g ä n z l i c h u n e r k u n d b a r . . .»27 I S T ( e x i s t i e r t ) u n d N I C H T I S T 

( e x i s t i e r t n i c h t ) : d i e s i s t a l so d e r G r u n d s a t z d e s e r s t e n b z w . d e s z w e i t e n 

«Weges», d e r F o r s c h u n g s m e t h o d e , a l s o d e r L e h r e de s P a r m e n i d e s ; u n d b e i d e 

L e h r e n e n t h a l t e n n a t ü r l i c h a u c h d i e N e g a t i o n des E n t g e g e n g e s e t z t e n . 2 8 D i k e 

b e k e n n t s ich z u d e r a b s o l u t e n W a h r h e i t d e s e r s t e n W e g e s . Ä h n l i c h w i r d d i e 

F r a g e a u c h i n d e m f o l g e n d e n f o r m u l i e r t : «nur n o c h e in W o r t d e s W e g e s 

b l e i b t d a n n , d a s s I S T » ( B 8, 1 f . ) ; «die E n t s c h e i d i m g a b e r h i e r ü b e r l i eg t i n d e m 

f o l g e n d e n : I S T o d e r I S T N I C H T ! E n t s c h i e d e n i s t a b e r n u n , w ie n o t w e n d i g , 

d i e e i n e E n t s c h e i d u n g a l s u n d e n k b a r , u n s a g b a r b e i s e i t e z u l a s sen (es i s t j a 

20 Aevooe <5' öp<>>; áneóvra vóu> nugeóvTa ßeßaioj;' ov уЛд <mázpr)£ei T О êàv т ov eóv-
TOÇ ëyea&ai ovre axtôvdpevov ndvrr) ndvrtoç xazà xóapov ov TE nvviarápevov. (Pa rm. В 4) Der 
schon genannte К . R I E Z L E R übersetzt — bezeichnend willkürlich — áneóvja: «das Ab-
wesende» und nageóvTa: «ein Gegenwärtiges» (op. cit . 45). Nach ihm bezeichneten näm-
lich öv und dura nicht zwei Welten, sondern zwei verschiedene Botraehtungsar ton (S. 54), 
u n d dies t r i f f t auch bis zu einem gewissen Grade zu, mit der Kor rek t ion jedoch, dass 
auch die Gegenstände der beiden Bet räch t ungsar ten völlig verschiedene Dingo s ind . 
Aber er missdeute t Purmenides fa ta l , indem er das Wahrhei ts ideal des F ragmen tes 4 
und der Verse В 8, 54 in der Einheit der Gegensätze erblickt; er wäre geneigt den 
Fehler der Doxa bloss in die «Zerspaltung» zu verlegen (43, 62 f., 79, 88 f . 97), u n d 
Parmenides zusammen m i t Horaklit f ü r die Anhänge r derselben Auffassung zu ha l t en . 

27 Leider, ist in manchen modernen Sprachen eine gewisse Inkonsequenz der 
Überse tzung, besonders im Falle der Par t iz ip ia l formen, nicht zu vermeiden. 

28 \yjj. müssen auf die Wiederholung der Klauseln in den Versen 3 und 5 a u f m e r k -
s a m machen . Die erste H ä l f t e des Verses 5 is t die unmit te lbare Negat ion der entsprechen-
d e n These im Vers 3 (ërrriv wird durch ovx ëariv negiert); auch in dem zweiten Teil 
stellt er der absoluten Negation (ovx EOTI pr) elvai) eine absolute Bejahung (-/ne/óv 
èoTi pi) elvai) entgegen, indem er sieh n a t ü r l i c h an die Wahrhe i t des «ersten Weges» 
in Vers 3 häl t . Was folgt n u n daraus re in g rammat i sch? 1. Pa rmenides benutzt d a s 
Wort ovx ë.GTiv nicht nu r in der Negation seiner eigenen These («ist, existiert»), sondern , 
wie im allgemeinen Spraehgebrauch, auch in der Bedeutung: «es ist unmöglich; es ist 
nicht möglich, d a s s . . . » ; die beiden Bedeu tungen des Zeitwortes entsprechen genau 
dem, was er sagen wollte: 2. die Unmöglichkeit des «Nichtseins» widerlegt er mit de r 
absoluten Wahrheit des «Seins», d a r u m k a n n m a n ëertiv als v e r b u m rrgens in dem 
Sinne «es muss о (В 6, 1), und об уде (óv èanv in dem Sinne «es darf nicliU überse tzen 
(über dits letztere sieh das zweite Kapi te l dieser Arbeit) ; 3. der In f in i t iv elvai ist ke in 
Begriff f ü r sich, sondern bloss dio na tür l ich angewandte sprachliche Form von ëertiv, 
wie auch das Par t iz ip êàv in den übrigen F ragmen ten . — K u r z gesagt : das P r ä d i k a t 
ëariv in Vers 3 heisst uueh soviel wie ërmv elvai, und das P r ä d i k a t ovx ëmiv in Vers 
5: ovx ëonv elvai. Nur so kann man die Paral lel i tät der beiden Verne verstehen. 

2* 



2 7 4 К,. F A L U S 

nicht der wahre Weg), die andere aber als vorhanden und wirklich-wahr zu 
betrachten» (ebd. 15 — 18). Die Göttin bzw. Parmenides formuliert also an 
diesen wichtigen Stellen die grundlegende These überall ohne Subjekt ; man 
muss zwischen den beiden sich gegenseitig ausschliessenden Prädikaten wählen. 

Einige Forscher dachten nun, dass man in den vorhin zitierten Sätzen 
«das Seiende» bzw. «das Nichtseiende» als Subjekt sinngemäss einzufügen 
hät te ,2 9 und dass also die Thesen der wahren Lehre hiessen: «das Seiende ist; 
das Nichtseiende ist nicht», während diejenigen der falschen Lehre: «Das 
Seiende ist nicht; das Nichtseiende ist.» Daraus folgerte dann Ä. Szabó, Par -
menides hät te in der wahren Lehre das Pr inzip der Iden t i t ä t , und in der fal-
schen das Prinzip des Widerspruches begründet ; dieselbe Formulierung des 
Problems und die konsequente Anwendung der Dichotomie hät ten dabei 
auch das Prinzip des ausgeschlossenen Dr i t ten begründet.3 0 Dagegen ver t r i t t 
H. Frankel die Ansicht , dass «rrt ohne Subjek t als unpersönliches P räd ika t 
aufzufassen sei, da der Satz ró öv eort Tautologie wäre, oder was noch schlim-
mer ist, auch die Möglichkeit eines anderen Subjektes zuliesse; darum könn te 
man auch nicht — wie er schreibt — von einer «parmenideischen Logik» 
sprechen.3 1 

Wir glauben, dass man vor allem genauer besehen muss, warum und 
wieso Parmenides den Begriff des on in seine Argumentat ion einführt ? 

Er a rgument ie r t in den abschliessenden Zeilen des 2. Fragmentes, in 
d e m er die Unmöglichkeit des zweiten Weges nachweisen will, folgenderma-
ssen: «. . . denn weder erkennen könntes t du das Nichtseiende (das ist j a un-
ausführbar ) , noch aussprechen» (B 2, 7 f.). — Und warum eigentlich? -
«Denn unaussprechbar und undenkbar ist, dass N I C H T IST» (B 8, 8 f.). Der 
Gedankengang ist also ein vollkommener circulus vitiosus — und kein Be-
weis! —, in dem das mittlere Kettenglied, das /лу êôv ( = das, was nicht is t ; 
da s Nichtseiende) bloss eine Hilfsrolle spielt. Der Satz, der zu widerlegen 

20 Nach Á. S Z A B Ó ( O P . cit . 276 f.) wäre auch hier schon das öv zu ergänzen. Ähnlich 
z. B . C A P E L L E : Die Vorsokratiker. Leipzig 1935. S . 1G5. Ausser (1cm Text des Parmenides 
selbst erblicke ich ein Argument gegen diese Auffassung auch darin, dass auch Goigias 
— soweit man es aus dorn Sextus-Text (adv. ma th . VII 65 f f . = VS 82 В 3) ersieht — 
zunächst von einem EOTIV ohne Subjekt ausging, und suchte, oh man ein Subjekt dazu 
f i n d e n könnte. Die zwangsmässig typographische Lösung der Übersetzung bei K R A N Z 
l i a l te ich fü r r icht iger: «. . .der eine Weg, dass IST ist und das Nichtsein nicht ist». (VS 
S. 231.) 

30 Wie ich weiter unten nachweisen will, kann das Subjekt êôv — als einziger, 
natürl icher und tautologischer Träger des Prädikates EOTIV — die These ergänzen. Wie 
m a n sagen könnte: subintelligitur, weil sich das Prädika t nach Parmenides nur darauf 
beziehen kann, obwohl der antike Philosoph seine Lehre in dem «Sein» des Gedankens, 
d . h . in der Gleichsetzung von Denken und Sein, nur mühsam zum Ausdruck zu bringen 
vermag, d. h. er kann die Möglichkeit von mehreren Subjekten n u r schwerlich ausschlie-
ssen. Aber es ist nicht unbedingt nötig in der parmenideischen These ein logisches Urtei l 
zu suchen (vgl. dazu den nächsten Satz oben im Text), worauf Á. S Z A B Ó seine mathe-
matikgeschichtlichen Studien giündet . (Wie ist die Mathematik zu einer dedukt iven 
Wissenschaft geworden? Acta Antiqua IV. 1956, 109 ff.) 

31 In der Rezension des Buches von VERDENIUS: Class. Phil., 41, 1946, 168 f f . 



PA RMEXIDES-] N T E R P R E T A T I O N E N 275 

wäre, heisst: IST NIGHT. Die logisclie Unzulänglichkeit der Widerlegung 
mag einstweilen dahingestellt bleiben, nu r soviel möchten wir feststellen, 
(lass 1. Parmenides den Begriff des Nichtseienden wegen der absoluten Un-
denkbarkei t des IST N I C H T (der Nichtexistenz) verwerfen will (B 8, 7), wobei 
er denselben Begriff - das Partizip als eine selbstverständliche Ergänzung 
des Prädikates ansieht; 2. den Satz «IST» sieht er als alleinige und absolute 
Wahrhei t an. denn «entweder ganz und gar muss sein32 oder überhaupt nicht» 
(B 8, 11), und da die letztere Möglichkeit ausgeschlossen ist, bleibt die erstere 
ausschliesslich gültig — ohne dass Pa rmen ides das Präd ika t mit einem Sub-
jekt ergänzen und dadurch seinen Satz zu einem logischen Urteil entwickeln 
würde. 

Man kann über nichts behaupten — das heisst: man kann über n ichts 
denken —, dass es N I C H T 1ST (B (>, 2). Wir wollen noch einmal betonen, dass 
das pr] èôv bei Parmenides ursprünglich gar nichts anderes heisst, als das, 
was N I C H T IST,3 3 da rum scheint es f ü r ihn auch erlaubt zu sein, dies W o r t 
selbst im Plural zu benutzen (B 7, 1): es handel t sich ja sowieso um e twas 
Unmögliches, sozusagen um ein «imaginäres Ding» oder Begriff, es exist iert 
weder in Einzahl noch in Mehrzahl. «Denn nie lässt es sich beweisen, dass 
nichtseiende Dinge existieren» — wie er sagt . In dieser Zeile formuliert er 
schon ein Urteil, d. h. ein Prinzip von metaphysischer Widersprüchlichkeit, 
und das f ü h r t zu einer ähnlichen metaphysischen Identität («Dinge, die es n ich t 
gibt, existieren auch nicht»), zu einer Tautologie.34 Dies b rauch t nicht ausge-
sprochen zu werden, es versteht sieh von selbst. 

Möglicherweise ist das Plural «nicht-seiende Dinge» — mehr als ein 
einfaches logisches Zugeständnis, evtl. ist es etwas ähnliches wie der «päda-
gogische Griff» im 4. Fragment . Denn im vorausgehenden redet ja Parmenides 
immer in einer These ohne Subjekt über die Wahrhei t des «Ist», des «Existiert», 
und nachdem er das Gegenteil von diesem — seine Negation abgelehnt 
hatte, vermochte er die Unvereinbarkeit des Seins und Nichtseins zu be-
haupten (B 6, 8 f.), d. h. er konnte jenen «dritten Weg», die Dialektik verwerfen, 
die die Iden t i t ä t und Nicht-Ident i tä t von diesen beiden verkündet . Aber es 
wird die Erklärung dessen, was das S u b j e k t des «IST» sei, immer noch auf -
geschoben. Er b raucht nicht zu beweisen, dass «die nichtseienden Dinge n ich t 
existieren», denn es ist ja gar nicht bekann t , dass i rgendjemand das Gegenteil 
dieses Satzes vertreten hät te : es galt nach der öffentlichen Meinung gerade 
der Satz, dass «die seienden Dinge existieren». Es würde aus der These a m 

32 Es besteht zwischen neAévai und elvai kein Inhaltsunterschied. 
33 Ähnlich das ovy. èôv in Vers В 8, 4<i. 
34 Darum ist es unrichtig das «Nichtseiende» ohne weiteres dem «Nichts» gleich-

zusetzen, wie z. В . K . R I E Z L E R (op. cit. 3 1 und 5 1 ) und K R A N Z ( V S I ' 232 . app . orit . 
tun. Ich kann auch (1er Ansieht nicht beipfl ichten, wonach das «Nichtseiende» eigentlich 
dem phytagoreischen (?) Begriff des «Leeren» entsprechen würde: nein, Parmenides 
schuf diesen Begriff völlig auf Grund seiner eigenen These, d. h. auf Grund ihrer ver-
suchten Negation. 
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Anfang des 7. Fragmentes sinngemäss folgen, dass man mit einfachem Ver-
tauschen von Subjek t und Prädikat die andere These bekäme: «Es lässt sich 
nie beweisen, dass die seienden Dinge n ich t existieren». Dies wird dann spä te r 
ausführl icher behandel t und korrigiert im 8. Fragment . 

Das Aufschieben heisst jedoch keineswegs, als ob sich Parmenides über 
diese wichtige Frage völlig in Schweigen hüllte. Es sei hier der Hinweis auf 
Fragment 5. er laubt , in dem Parmenides selber den circulus vitiosus seiner 
Ar t zu argumentieren hervorhebt: «ein Gemeinsames ( = einerlei ?) ist es 
mir, von wo ich auch den Anfang nehme; denn dorthin werde ich wieder zu-
rückkommen». F ben so sei auch an F r a g m e n t 3. und an den ersten Satz des 
Fragmentes 6. er innert : «denn dasselbe ist Denken und Sein» (B 3) und : «es 
ist nötig, dass auch Reden und Denken ein seiendes sei» (B 6). Mit diesen 
beiden letzten Gedanken wird die vielerörterte These des В 8, 34 ff. vorberei tet . 

Die Unklarhei t der Fragmente 3 und 635 soll und natürlich darf auch 
nicht durch eine sprachliche Umdichtung vertuscht werden;36 man wird den 
T e x t möglichst wörtlich auslegen müssen, selbst wenn er einstweilen keinen 
Sinn zu haben scheint. Ein neuer Gedankengang wird in Fragment 8 ange-
schni t ten . Auch hier versucht Parmenides die alleinige Wahrhei t des «IST» 
zu begründen, nachdem die Unmöglichkeit, Undenkbarkei t des «IST NIGHT» 
nachgewiesen wurde. Aber diesmal t r i t t die positive Beweisführung in den 
Vordergrund: «gar viele Merkzeichen sind auf diesem Wege, dass ungeboren 
ist das, was ist (èôv), und unvergänglich, denn es ist ganz in seinem Bau und 
unerschütterl ich, sowie zeitlich unendlich; nie war es, und wird auch nie sein, 
weil es im Je tz t zusammen vorhanden ist als Ganzes, Eines, Zusammenhängen-
des» (B 8, 2 ff.).37 

Auch im Falle dieses Urteils ist die taidologische, metaphysische Art 
of fenbar : «das, was ist, ist». Die aufgezählten und sich noch vermehrenden 
A t t r i bu t e (B 8, 22 ff.) bringen nur die Negation je einer Eigenschaft zum Aus-
d ruck ; selbst diejenigen Adjektive, die scheinbar einen positiven Inhal t haben 

35 To yàg avró voelv ècrtiv те xai elvai (В 3), XQV то kéyeiv те voeïv Т èôv ëppevar ёат) 
yàg elvai, /irjôèv (У ovx ëoTiv хтк. (В 6,1 f.) Zur Deutung des e is ten Verses von Frag-
m e n t 6. sieh auch Anmerkung '28. 

36 Wegen der inhaltliehen Nähe (obwohl nicht Identität!) von voelv und vóppa ist 
G . T H O M S O N ' S Übersetzung im grossen und ganzen richtig; er erklärt nämlich voelv m i t 
voela&ai: «It is the same thing, that can be thought of and tha t can be» (op. cit. 292). 
E t w a s dunkler ist schon H Ö L S C H E R ' S Übersetzung: «Dasselbe Gedachte ist möglich zu 
denken, und möglich, dass es ist» (Der Logos bei Heraklit . Varia variorum, zit. Ausg. 80), 
die sich auf G A D A M E R S Auffassung hau t : «Dasselbe ist Denken und (denken), dass das 
Gedachte ist» (Ret rakta t ion zum Lehrgedicht des Parmenides. Ebd . 58 ff.); Gadamer 
begründet seine In terpre ta t ion damit, dass er den Ausdruck SOTI voelv — «es ist zu 
denken» übersetzt, wobei er sich auf wenig überzeugende Analogien beruf t ; den Ausdruck 
eaTi vórjpa legt er folgendeimassen aus: «Es ist das Gedachte oder — e s ist, d. h. es gilt , 
es ist, wirklich, d. h . es wirkliches, bestandhaftes , seinhaltiges Denken;» Der parmeni-
dcische Gedanke braucht wohl nicht so kompliziert erklärt zu werden. . . 

37 . . .татр ô' èni аррат' ëam Ttokká pák', euç àyévpTov èôv xai âvióke&góv êoTiv, 
ëoTi yàg ovkopekéç те xai r/Tgepèg pô' йтёкеотот- ovôé лот' f p oiô' ërsTai, ênei vvv ëoriv 
ôpov nâv, ëv, ovvexéç• хтк. (В 8,2 — 6). 
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(«eins», «ganzes»), betonen nur den Gegensatz zu den Eigenschaften der 
Öoxovvxa. Das Subjekt , das auf diese Weise auf gedanklichem Wege kon-
st ruier t wurde, «verkörpert» nur etwas, was das zu ihm gehörige Prädikat auch 
sowieso schon enthäl t . Aber es eignet dennoch f ü r Parmenides dazu: hypothe-
tisch als ein Körper zu gelten, und dazu noch als ein solcher Körper, dessen 
Eigenschaften — der konsequent spekulativen, nicht-physikalischen Argu-
mentat ion gemäss — lauter Gegensätze zu den Eigenschaften der éóvта38  

bilden. (Vgl. z. В. В 8, 22 ff. und ß 4.) Man kann über das Seiende — darüber , 
was ist — nur soviel denken und behaupten, dass es ist, existiert, sonst nichts. 

Auch indem er die Eigenschaften des «Seienden» untersucht , kehrt Par -
menides zu der Grundfrage zurück (B 8, 8 ff.), und vor dem Abschluss dieser 
Part ie , ehe er die Merkmale dieses «pseudo-physikalischen» Dinges noch ein-
mal zusammenfasste (ebd. 42), stellt er wieder nachdrücklich fest — unter 
einem Hinweis auf die Absolutheit des Seins und unter Ablehnung der Mög-
lichkeit mehrerer Existenzarten: «Es ist ja nichts und wird auch nichts anderes 
sein ( = es ist nicht möglich) ausserhalb des Seienden, da es ja die Moira ge-
bunden hat , ein Ganzes und unbeweglich zu sein» (ebd. 36 ff.). — Physikalisch 
muss man auch den Ausdruck «ausserhalb des Seienden» (nàqeÇ TOV êovroç) 
auffassen. Parmenides stellt sich das «Seiende» räumlich begrenzt vor und 
dennoch als ein solches, das alles in sich einschliesst ;39 er behauptet , es sei et-
was homogenes, un t rennbar Ganzes und kugelförmiges; mit diesen At t r ibuten 
versinnbildlicht er die ewige Gleichmässigkeit des «Seins» nach dem Logos. 
Innerhalb seiner Reifen liegt dies Seiendes und fü l l t den Raum völlig aus : 
«denn die machtvolle Notwendigkeit (Ananke) häl t es in den Banden der 
Grenze, die es rings umzirkt , und infolgedessen (ovvsxev) ist es gesetzmässig, 
dass es nicht ohne Abschluss sei» (B 8, 32). 

Zwischen den beiden eben erwähnten Gedanken liest man den proble-
m a t i s c h e n S a t z : XAVTOV (Y èoTi voelv те xai OÍÍVEXEV EOTI vóq/ua. ov yàg avev TOV 

êovroç, êv ф лесратюfiévov êoriv, evgqoeiç то voeïv. (ebd. 34 ff.) 
Die genau übereinstimmenden Interpreta t ionen von K. v. Fritz und 

Á. Szabó40 scheinen in diesem Fall das Richtige zu t ref fen: Gedanke und 
Gegenstand des Gedankens (das Gedachte) sind identisch. Aber es wird viel-
leicht nicht überflüssig, diese Deutung zu unterstützen und sie genauer zu 
präzisieren, da man in der neueren Li teratur auch mehreren anderen, einander 

38 S. darüber ausführl icher im nächsten Kapi te l . 
38 Ähnlich spekulat iv weist Melissos die Eigenschaf ten des «Seienden» nach — ob-

wohl er in seinen Konklusionen von Parmenides abweicht —, sowie die Merkmale der 
«Eins» der1 Verfasser der pseudo-aristotelisehen Schr i f t «De Melisso, Xenophane, Gorgia». 

40 Entgegen den Auffassungen von I I . F R A N K E L und C A L O O E R O —nach denen das 
Bindewort ovvexev «dass» heisst — erneuerte K . v. F R I T Z die ältere, schon bei Diele 
vorhandene In te rpre ta t ion , und er übersetzte: «Noeiv and the cause or condit ion of 
várj/iá are the same.» Seine Paraphrase heisst: «The meaning of the sentence is. . ., t h a t 
there can be no voelv without its objret , the éóv, in which it unfolds itself.» (Novç, N O E I N , 
and Their Derivates in Prc-Socratic Philosophy. Class. Phil . X L . 1945, 237 f.) Ebenso 
erklär t es Á. S Z A B Ó (op. cit. S . 278.). 
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widersprechenden In te rpre ta t ionen begegnet.41 Es heisst in wortgetreuer 
Überse tzung: «Dasselbe ist (das) Denken und dasjenige, infolgedessen (der) 
Gedanke ist. Denn ohne das Seiende, in dem es ausgesagt wird, wirst du das 
Denken nicht finden.» Vielleicht gehen wir nicht irre, wenn wir behaupten, 
dass der Schlüssel zum Verstehen des Ausdruckes «ohne das Seiende» in der 
zweiten Hälf te des Satzes geboten wird. — Es gibt nichts ausserhalb des 
«Seienden», stellt Parmenides in dem Satz fest, der als Begründung folgt 
(yág); in diesem «Seienden» existiert also das Denken. Dies bau t sich also bis 
zu diesem Punk t aus pseudo-physikalischen Gedankenelementen auf, aber 
wir wiederholen: diese Bildreihe dient nu r zur Il lustration. Das Denken lässt 
sich von dem «Seienden» nicht t rennen, es ist in ihm eingeschlossen — nach 
der kosmologischen I l lustrat ion räumlich, während nach der Ontologie des-
wegen, weil es sich nur denken lässt, dass IST, und nur darüber kann man 
denken , was IST, also nur über das «Seiende». (Vgl. В 8, 12 f.) Auf der anderen 
Seite (und das ist der Ausgangspunkt des ganzen parmenideischen Idealis-
mus) : das Denken r ichtet über alles, ein jedes Ding bekommt dadurch Exi-
s tenz, dass es sich denken lässt. D a r u m bedingen sich gegenseitig Denken 
u n d Sein, ja sie sind untereinander identisch. — Durch diese In terpre ta t ion 
wi rd auch die obige Übersetzung der Anfangsworte des 6. Fragmentes gerecht-
f e r t i g t ; da hiess nämlich die For tse tzung des Gedankenganges, die die Inter-
p re t a t i on erschwerte: «denn möglich ist nu r (das) Sein, und nicht-existieren 
k a n n Nichts».42 Ebenso muss man die wörtliche Gleichsetzung von Sein und 
Denken im Fragment 3 erblicken. 

Fassen wir nun das bisherige zusammen. 
Parmenides häl t die Denkbarkei t f ü r das Kr i te r ium der Wahrhei t . 

Seine Fragestellung laute t : IST oder I S T NICHT (existiert oder existiert 
n ich t ) ? Mit einem circulus vitiosus «beweist» er, dass der Gedanke des IST 
N I C H T und des Nichtseienden unmöglich ist; f ü r alleinige und absolute Wahr-
hei t hä l t er das IST. Diese These wird von ihm ohne Subjekt formulier t ; als 
ein Hilfsbegriff und zur I l lustration wird von »ihm das êév in das Lehrgedicht 
eingeschaltet , da er zeigen will, dass die Eigenschaften des nach dem Logos 
«Seienden» vollkommene Gegensätze zu den Eigenschaften jener «Seienden» 
sind, die die Naturphilosophen f ü r Wirklichkeit halten. Es folgt daraus, dass 
er n u r eine einzige Art des Seins anerkennt , dass er a) die Bewegungsbegriffe, 
die die dialektische Einhei t des Seins unci Nichtseins zum Ausdruck bringen, 
f ü r falsch erklärt; b) das Sein nur eine einzige, unteilbare, vollkommene, homo-

41 F . M . C O R N E O R D : «Thinking and the thought , tha t il is are one and the same» 
(Plato and Parmenides, London 1939. Zitiert, bei S C H W A B L S. 132); vgl. die in Anmerkung 
36 zi t ierte Interpretat ion von G A D A M E R . Nach W. J . V E R D E N I U S (Parmenides, Some 
comments in his poem, Groningen 1942. 31 ff.) heisst dieser Vers: «dasselbe ist das voeïv 
und die Tatsache, dass es vór]/ia gibt». 

42 Es stehen in dem zweiten Teil von В 6, 1 wieder ohne Subjekt sowohl das 
P r ä d i k a t als auch der Inf in i t iv , und sie s ind auch so zu verstehen. Vgl. Anm. 28. 
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gene und unveränderl iche Verkörperung haben kann, das èôv, das das na tür-
liche, tautologische Subjek t zu dem Präd ika t ran l iefert; c) die Grundthesen 
des Parmenides Tautologien sind, die nur f ü r die metaphysische Logik als 
Urteile gelten können. Die «drei Wege» des Parmenides kann nur j emand 
den logischen Grundsätzen des Aristoteles gleichsetzen, der das Gesetz der 
Iden t i t ä t metaphysisch auffasst.4 3 

Zum Schluss müssen wir noch eine grammat ische Frage behandeln. 
P räd ika t (IST, existiert), Infinit iv (das Sein) und Par t iz ip («das, was ist», das 
Seiende): dies sind die grammatischen Stationen der Gedankenket te . Es ist 
eine Grundforderung, dass man im Übersetzen und In te rpre t ie ren konsequent 
bleibe.44 Dies ist nicht nur f ü r die «wahre Lehre» wichtig, sondern auch f ü r 
das Verstehen der Verbindung zwischen den beiden Haupt te i l en des parmeni-
deischen Lehrgedichtes. 

Der Inf ini t iv in Kasus-Funkt ion (mit oder auch ohne Artikel) war schon 
seit Homer gebräuchlich und er bezeichnete immer den Verlauf der Handlung.4 5 

Dagegen brachte man mit der Einzahl des neutralen Part izips zum Ausdruck, 
was die Handlung des Zeitwortes aus führ te , d. h. m a n unterschied die Aktion 
von dem Agens; diese singulare Fo rm konnte gleichzeitig auch als Sammel-
begriff gelten, z. B. bezeichnet bei Herakli t ifcöv, Te&vpxôç, èygrjyooôç, xaOev-
ôov (Fr. 88) nicht je ein konkretes Ding, das lebt, s t i rb t , wach ist oder 
schläft , sondern zusammenfassend alle diejenigen Dinge, f ü r die diese Behaup-
tungen gelten. Diese Ar t Verallgemeinerung ist höheren Grades, als die des 
Plurals des neutralen Part iz ips — die auch hei den Milesiern erscheint —, denn 
sie weist, von den konkreten Erscheinungen abgewandt , begrifflich auf die 
Ausführung irgendeiner Handlung oder auf einen Zus t and hin. Dieser Sinn 
blieb auch später beibehalten, und man f inde t erst vom letzten Drit tel des V. 
J ah rhunder t s ab einige Textstellen, nach denen die Bedeutungen der Aktion 
und des Agens miteinander verschmelzen.46 Aber selbst d a n n wurde noch die 
Aktion meistens mit tels des Infini t ivs zum Ausdruck gebracht.4 7 

In der Beihe seiner Abstrakt ionen bezeichnete Herak l i t mit der Einzahl 
des neutralen Part iz ips manchmal die Gesamtheit der einzelnen Dinge, aber 
manchmal auch noch etwas anderes, u n d zwar die völlige Abstraktion der 
physikalischen Konkre ta . Gegen Herakl i t , der auf materialistische Weise 

43 Sich darüber: ENGELS: Die Dialektik der Natur, 1052. S. 225. (ungarisch). 
44 Anders /.. B . R I E Z L E R (S. weiter oben). Auch A. S Z A B Ó behauptet, dass das 

öv bei Parmenides der Begriff des Seins überhaupt wäre; o. cit. S. 279. 
45 L. E. SCHWYZER: Griechische Grammatik, München 1939 — 1954. II . S. 370. 
16 Z. В. то ttéf.ov (Soph. ОТ Pit9), то hmovv (Thuk. I I . (>J, 2), то ônôiàç avrov 

(ebd. I . 3G,1), то XQHTOVV тг/ç TOUECOÇ (Xen. Comm. I. 2, 43), то ûv/wv/uvov (Eur. Нес. 
299), TÓ fiaivófievov (Eur. Hipp. 248), usw. 

47 Es lohnt sich mit dem Heraklit-Eiagment 88 eine platonisehe Wendung zu 
vergleichen: тф Çf/v èoTÎ TI èvavrlov, &оле.д тф èyorjyooévai то xmlevôeiv (Phaid. 71 С). 
Heraklit untersuchte die Dialektik der handelnden Subjekte, während bei Platon 
— mindestens hier — die Gegensätzlichkeit der «Aktionen« (Handlungen, Zustände) 
betont wird. 
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abst rahier te , war Parmenides auch in seinen Abstraktionen Idealist: indem 
er von dem Prädikat «IST, existiert» den Ausgang nahm, suchte er dazu ein 
tautologisches Sub jek t ; sein êôv ist der vollkommene Gegensatz zu allen 
«Seienden» der physikalischen Welt , und es folgt aus der metaphysischen 
Ar t seiner These, dass die Prädikate , die f ü r die «Seienden» der physikalischen 
W e l t gelten, sich auf das êôv n icht anwenden lassen; diese beiden Gattungen 
schliessen sich gegenseitig aus. 

Die klare Herausstellung des Unterschiedes zwischen Inf ini t iv und Par-
t izip ist auch fiir die richtige Auslegung der Abschlussworte des Prooimions 
nötig, worauf wir im Laufe unserer Erörterungen über die Doxa noch zurück-
kommen . 

2. Was ist die «Doxa)) ? 

I n der Deutung des zweiten Teils des parmenideischen Lehrgedichtes 
ist auch bis zum heutigen Tage noch keine Einigung erzielt worden. Rein-
h a r d t wies gegen diejenigen, die im Sinne der aristotelisch-theophrastischen 
Überlieferung der kosmogonischen Erörterungen eine «wahre Physik» in diesen 
F ragmen ten erblicken wollten, darauf hin, dass Parmenides mit der Schilde-
rung der Weltprozesse eigentlich den «dritten Weg» hä t te illustrieren wollen, 
und dass man die «ätherische Feuerf lamme» und die «lichtlose Nacht» nicht 
als physikalische Körpe r ansehen dürfte.4 8 (Mit dieser letzteren Erkenntnis 
von i hm sind wir restlos einverstanden, mit der ersteren aber nicht, wie darü-
ber weiter unten die Rede sein wird.) Andere dachten, dass Parmenides den 
Gemeinglauben deswegen f ü r falsch erklärt hät te , weil die Anhänger von 
diesem ausserhalb des «Seienden» auch das «Nichtseiende» f ü r Wirklichkeit 
hiel ten, und über die Mischung von diesen beiden redeten.4 9 Wieder andere 
mein ten , die Doxa wäre in ihrem eigenen Bereich — von dem Gesichtspunkt 
des Beobachters aus bet rachte t — ebenso gültig, wie in der Wirklichkeit die 
Aletheia gültig ist,50 usw. Aber man darf sich auch mit jener alten und schlich-
ten Feststellung der Tatsache nicht begnügen, wonach die beiden Teile des 
Gedichtes einander entgegengesetzt wären, und dass der zweite Teil falsche 
Lehren enthielte.51 Wir wollen also im folgenden versuchen, die fraglichen 
T e x t e noch einmal von vorne an zu analysieren. 

4 8 R E I N H A R D T : op. cit. 68 ff . Ähnlicherweise Á. S Z A B Ó : op. cit . 243 ff . und in einer 
f rühe ren Arbeit von ihm (Zur Geschichte der Dialektik des Denkens. Acta Ant. II. [1954] 
17 ff .) Nach Reinhardt ging in seinen f rüheren Parmrnidcs-Analysen auch H. F R A N K E L 
(op. ci t . 463 f.; Wege und Főimen frühgricehischen Denkens. München 1955. S. 180.) 
Vgl. Anm. 54. 

4 9 C A P E L L E : o p . c i t . S . 1 6 1 . 
50 Neuerdings — nach R A V E N — J . Z A F I R O P U L O : L'école éléate. Paris 1 9 5 0 . 9 1 f. , 

9 9 f . , 1 1 5 f., 1 2 0 . 
5 1 Z E L L E R — N E S T L E : Die Philosophie der Griechen6, Leipzig 1919 — 1920 I . S. 734. 
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Nachdem Parmenides im einleitenden Teil seines Lehrgedichtes er-
zähl t hatte, wieso und mit welcher Hilfe er vor die Gött in Dike gelangte, und 
wie gnädig er, der Auserwählte, von der Göttin empfangen wurde, zitiert er 
die Worte der Dike: ygew ôé ere návra nvûeo&ai i)ph 'Ahr/beiyg evxvxhéoç âxge-
pèç угод r/ôè ßgorwv ôô£aç, таïç ovx ëvi nianç àhjOrp. à/./.' epnrjç xal ravra 
padyjoeat wç rà ôoxovvra ygyv Ôoxipœç eïvui ôià navràç navra negôjvra. (В 1, 
28—32) 

Mit diesen Zeilen hört das Prooimion auf. Bis z u m Ende des Verses 30 
sind die Abweichungen der verschiedenen Interpreta t ionsar ten nicht bedeutend; 
u m so mehr Schwierigkeiten bereiten die Verse 31 f. wegen den folgenden 
Fragen: 

1. Wie soll man das Wort ygfjv erklären ? 
2. Was ist das Subjekt des davon abhängigen Acc. c. Inf . : rà ôoxovvra 

oder negâtvra ? 
3. Soll man das Wort ôoxipajç in dieser bei Simplikios überlieferten 

Fo rm lesen, oder soll man es mit Diels auf ôoxipwç' korrigieren? 
Vergleicht man einige Übersetzungsproben, die je nach dem ausfielen, 

wie man die eben aufgezählten Fragen beantwortet ha t t e , so sieht man, wie 
abweichend die Erklärungsmöglichkeiten sind. Z. В.: 

«. . . . wie man hei allseitiger Durchforschung annehmen müsste, dass 
sich jenes Scheinwesen verhalte.» (Diels)52 

«. . . . wie das ihnen Scheinende auf eine probehaf te , wahrscheinliche 
Weise s e i n müsste.» (Kranz nach Wilainowitz)53 

«. . . Wie der Schein, die Vorstellung zu Gültigkeit gelangen sollte und 
das Weltbild ganz und gar durchdringen», oder: «wie der Schein sich müss te 
bewähren und alle Dinge erfüllen.» (Reinhardt und — nach ihm — H. F r a n -
kel)54 

«. . . . wie man , wenn man alles allseitig durchforschte, das, was (den 
Menschen) zu sein scheint, prüfen muss.» (Capelle)55 

«. . . . comment l 'apparence devai t apparaître solidement établie deve-
nan t absolument t ou t pour toujours.» (Zafiropulo)56 

52 VS5 I . S. 231 app. rail. — Ich gehe nicht ausführlicher auf die Interpreta t ion 
von B U R N E T ein, dei- in der Korrek tur dem Vorschlag von D I K L S folgt, aber nach elvai 
ein Komma set zt. I m späteren versuche ich zu zeigen, warum m a n ôoxi/iwç' ( = ôoxi/uœaai) 
nicht mit dran Acc. ßgorovq ergänzen kann, worauf Burnet seine Auffassung gründete . 

63 VS« I. S. 230. 
5 4 R E I N H A R D T : op. eil. S . 9 , bzw. S . 3 4 . Ihm folgte in seiner früheren Auffassung 

auch F R A N K E L (Dichlung. . . S . 4 0 3 . Anm. 1 7 ) , aber er hielt dennoch den Zusammen-
hang mit der Veiscn В 8, 50 ff . nu r f ü r hypothetisch. 

5 5 C A P E L L E : o p . c i t . S . 1 6 4 . 
5 8 Z A F I R O P U L O : op. cit. 296 f . — In der Kritik der zit ierten Übersetzung von 

K R A N Z hat er zweifellos recht, aber seine eigene Übertragung, die sich auf den Text лед 
ÖVTU bei Simplikios D E F stützt , lässt sich nicht klar verstehen. 
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«. . . how their opinions in an acceptable way had to permeate all.» (Ver-
denius)57 

Die Auffassung von Diels wurde durch Reinhardt ausführlich und 
r ichtig widerlegt.58 Die Übersetzung von Capelle — die sich auf jene Erklärung 
von Göbel gründet , wonach die Überzeugung über die Wahrhe i t sich dadurch 
noch erhärten würde, dass man die Meinungen der Sterblichen gründlich 
durchprüfen und diese als I r r tümer erkennen würde — schreibt dem Parmeni-
des (um von ihrer philologischen Ungenauigkeit gar nicht zu sprechen!) eine 
solche Beweismethode zu, die historisch erst später bei Zenon und den frühen 
Sophisten erscheint. — Die Übersetzungen von Reinhardt (Frankel, Verde-
nius) und Kranz s t immen in zwei wesentlichen Punkten überein: denn einer-
seits nehmen sie den Ausdruck TU ÓOXOVVTU f ü r das Subjek t des Acc. c. Inf. , 
u n d andrerseits behal ten sie (gegen die Korrek tur von Diels, Nestle und Ca-
pelle) das bei Simplikios überlieferte Adverb ôoxi/rwç. Aber sie weichen den-
noch in der Deutung des '/Qrjv voneinander ab: Reinhard t häl t es fü r eine 
Vergangenheit der Aussageform, und K r a n z f ü r einen Kondi t ional des Präsens. 

Da es in diesem Fall auf Nuancen-Unterschiede in der Übersetzung an-
kommt , die jedoch über die darauf gebauten Deutungen entscheiden, müssen 
wir den Sinn der beiden Zeilen von Wor t zu Wort prüfen. 

Das Bindewort á/./.á weist schon a m Anfang des Verses 31 mit Nach-
d ruck darauf hin, dass ein neuer Gedanke, dem vorangehenden entgegenge-
se tz ten Inhalts, oder mindestens ein solcher folgt, der von demselben unab-
hängig ist. Dasselbe wird auch durch das Demonstrat ivpronomen TUVTU noch 
hervorgehoben. Soviel lässt sich also auch schon im voraus feststellen, dass 
Dike nicht einfach nur eine Besprechung der «irrtümlichen Meinungen der 
Sterblichen» verspricht , sondern darüber hinaus auch noch etwas anderes. 
Es geht aus den weiteren Fragmenten hervor, worin der grundlegende Fehler 
dieser Irrlehren bestellt , dass sie sich nämlich zu der Wirklichkeit der Dialektik 
der Bewegung bekennen (B 6; 8, 38 ff., 53 ff. — sieh darüber weiter unten), 
während Parmenides die Bewegungsbegriffe fü r blosse Namen , f ü r Erf indun-
gen gegen den Logos erklärt hat te . E r be ton t ja am Ende seines Lehrgedichtes 
noch einmal, dass die kosmogonischen Vorgänge, die im zweiten Teil geschil-
de r t wurden, keine wahrhaf ten seien: «So also ents tand all dies nach der 
Doxa und ist noch je tz t und wird von nun an in Zukunf t wachsen und dann 
sein Ende nehmen. U n d f ü r diese Dinge haben die Menschen einen Namen 
festgesetzt, einen bezeichnenden fü r jedes» (B 19). Es ist verständlich, dass 
Parmenides jede Veränderung fü r eine scheinbare, d. h. also f ü r eine Irrlehre 
erklär te . Aber daraus folgt noch keineswegs, dass die ganze Kosmogonie, die 
im zweiten Teil geschildert wird, nur eine Wiederholung oder Zusammenfas-

5 7 V E R D E N I T T S : op. cit . S. 49., im wesentlichen mit Reinhard ts Erklärung über-
einst immend. 

5 8 R E I N H A R D T : o p . c i t . S . G f f . 
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sung der öffentlichen Meinung sei. I m Gegenteil, Dike verspricht ja vor der 
Besprechung der Einzelheiten ihrem Günstl ing: «Diese ganze Welteinrichtung 
teile ich dir als wahrscheinlich-einleuchtende in allen Stücken mit; so ist 
es unmöglich, dass dir irgendeine Ansicht der Sterblichen jemals den R a n g 
ablaufe» (B 8, 60 f.). Gewisse Hypothesen der öffentlichen Meinung werden 
also angenommen; dies bewusst und vorausgeschickt un t e rn immt sich die 
Göt t in die Welteinrichtung zu erklären; ihre Erklärung wird der inneren Logik 
nicht bar,59 und obwohl sie nur ein wahrscheinlich-einleuchtendes Bild ent-
wirft , so wird es dennoch vollkommener, als das Weltbild der anderen Ster-
blichen. — Dies wurde durch Parmenides auch schon am E n d e des Prooimions 
hervorgehoben. 

Der Ausdruck TÙ ÖOXOVVTU wi rd durch die erwähnten Forscher im Sinne 
«Schein» oder «Meinung, Meinungen» verstanden — mit der einzigen Ausnahme 
von Capelle. Denn er — obwohl er das Plural des Part izips genau wiederzu-
geben versäumt — lässt mindestens füh len , dass es sich in der späteren For t -
setzung des Textes nicht um ein Ding oder Begriff verwandt mit der ôôl-a han-
delt, sondern — im wörtlichen Sinne — um scheinhafte Dinge. E r hat damit 
auch vollkommen recht : es liegt in der Ta t kein Grund und Anlass vor, der uns 
berechtigte, die beiden Ausdrücke — ты ÖOXOVVTU und ôo£a — als Synonyme 
aufzufassen. Parmenides selber belehrt uns darüber, Avas er un t e r den «schein-
haf ten Dingen» vers teht : alle Teile u n d Bestandteile des Weltalls, weil diese 
хита ôoÇav etpv xui vvv ëaqi (B 19, 1). Klar und eindeutig redet darüber 
auch Simplikios, denn er gebraucht als einen Gegensatz zu d e m ov den Aus-
druck: то (seil, elvai) öoxovv (Phys. 39, 10), und eben vor dem Zitat Pa rm. 
В 1, 28 ff. den ähnlichen Ausdruck: то öoxovv őv (d. cael. 557,20). Wie er 
sagt, die Eleaten h ä t t e n eine zweifache Lehre über die Wirklichkeit aufge-
stellt: die eine bezog sich auf das nach der Vernunft gedachte , wirkliche 
«Seiende», und die andere auf das nach der Sinnes Wahrnehmung ents tandene 
(also veränderliche) «Seiende»; das letztere bezeichneten sie jedoch nicht ein-
fach als «Seiendes», sondern als «scheinhaft Seiendes»; da rum hiess ihre Lehre, 
die sich auf das «Seiende» bezog, wahres Wissen, während die andere, die sich 
auf das Ents tandene (Veränderliche) bezog, Scheinwissen, Irr lehre, Doxa. -
Die Erk lä rung des Simplikios ist nu r in einem einzigen P u n k t mangelhaft , 
insofern nämlich Parmenides nicht über ein einziges «scheinhaft Seiendes», 
sondern über mehrere solche sprach. Aber das Wesentliche k a n n nicht miss-
vers tanden werden: den Gegensatz zu dem êov bilden die öoxovv та, d. h. 
die «nach der Doxa «ОРТЫ». 

Was auch das Subjekt des v o m XQfjv abhängigen Асе. c. Inf . sein mag, 
offenbar ist die anti thet ische Verbindung zwischen ты ÖOXOVVT'1 und elvai. 

59 Vgl. J . FEIN: Wirklichkeit und Wahrscheinlichkeit bei Homer und Hesiod. 
Ant. Tan . 6 (1959.) S. 105 ff . (ungarisch). 
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Aber was heisst wohl das in den Handschrif ten einheitlich überlieferte Adverb 
ôoxifiMç ? Nach Wilamowitz,6 0 von dessen Erklärung sowohl Reinhardt als 
auch Kranz den Ausgang nahmen, soll ôoxijucoç soviel heissen, wie: TU ôoxovvта 

ÔoxifMiç f'fTTí ToiuvTu. Reinhardt schloss sich dieser In terpre ta t ion an, weil 
er in dem inhalt l ichen Gegensatz von Öoxslv und ôoxi/j,coç eine Unters tü t -
zung seiner Übersetzung erblickte, und er wies darauf hin, dass dasselbe 
Wortspiel auch in Herakl i t s Fr. 28 vorkommt.6 1 Das Wortspiel ist nicht zu 
bezweifeln, obwohl dasselbe bei Herakli t sowohl einen parallelen als auch einen 
entgegengesetzten I n h a l t hat ; aber die Annahme eines Adverbs im Falle des 
Parmenides f ü h r t die Interpreta t ion in eine Sackgasse. 

Die Bedeutung von ôoxi/rcoç heisst: «in der Ta t , wirklich» (z. B. Aisch. 
P r o m . 547; Xen. K y r . I . (3, 7); danach sollte also das Wor t einen viel schärfe-
ren Gegensatz bezeichnen, als: «der Schein kommt zur Geltung» (Reinhardt), 
oder : «auf wahrscheinliche Weise ist» (Kranz). — Die Vermutung dagegen, 
dass Parmenides ein Adverb im Sinne «wirklich» in den Text eingeschaltet 
hä t t e , ist gar nicht wahrscheinlich; denn das elvai hat ja gerade bei ihm einen 
so prägnanten Sinn, dass sein Gegensatz zu den «scheinhaften Dingen» durch 
gar kein Adverb gesteigert werden kann . Oder hä t t e e twa Parmenides sagen 
wollen — wenn m a n den Ausdruck TÙ ÔOXOVVта n u r übergangsweise und 
hypothetisch mit «Schein» übersetzt —, dass «der Schein wirklich existiert»? 
Offenbar nicht! Eine solche Annahme wäre gar nicht zulässig. 

Sieht man degegen ein gleichgültiges, nur unbes t immtes Wort in diesem 
Adverb, so fällt man in einen doppelten Fehler: entweder entkräf te t man den 
ganzen Satz durch ein blosses Füllwort («die scheinbaren Dinge existieren auf 
scheinhafte Weise»),62 oder man lässt den Philosophen seine eigene These 
( IST oder IST N I C H T ) leugnen. Doch bekannte sich Parmenides in der 
Erör te rung des Seins zu keiner blossen Wahrscheinlichkeit , sondern zu einer 
absoluten Gewissheit. 

Im Zusammenhang mit der Verbalform '/Qf]v wies Reinhardt darauf 
hin, dass sie entweder ein casus irreális oder eine Vergangenheit der Aussage-
form, aber keineswegs ein casus potential is ist.63 Unserer Meinung nach — und 
dar in folgen wir der Ansicht von Kranz handelt es sich hier um einen casus 
irreális; auf die Begründung kommen wir später noch zurück. 

60 Hermes X X X I V . S. 204. 
6 1 R E I N H A R D T : o p . c i t . S. 9. 
62 Das Adverb ium s t a m m t demnach aus dem S tamm <5OX- und nicht aus ÔEX-, — I c h 

h a l t e es f ü r denkbar , d a s s auch Simplikios selber den Text in diesem Sinne vers tand , 
u n d er sah darin dense lben Gegensatz, d e n er auch in seiner Paraphrase he rvor t re ten 
läss t . Dies kommt j e d o c h nur in P ia tons «Eleatisieren» z u m Vorschein, Parmenides 
schr ieb so etwas nie, ode r mindenstens ist es uns nicht b e k a n n t . Möglicherweise ist also 
d a s Missverständnis s e h r a l ten Ursprungs , aber ich glaube, da s änder t nichts an der 
Ta t sache . 

6 3 R E I N H A R D T : op . c i t . S. 28. Anm. 1. — Vgl. R . K Ü H N E R : Ausführl iche Gramma-
t ik der griechischen S p r a c h e (Hannover—Leipzig 1848) I I . 1., 204 f f . und E . SOHWYZER: 
op. ci t . 346 f., 353 f., in be iden Werken mi t zutreffenden Beispielen. 
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Übersetzen wir im Sinne des bisher Gesagten r à ôoxovvra mit «schein-
ha f t e (nur scheinbar existierende) Dinge», so dürfen wir in ôià navxoç návта 
ледшгта keineswegs ein At t r ibut zu ÔOXOVVTU erblicken. Nach der Doxa 
existieren, bewegen und vermengen sich die Dinge des Weltalls nach einer 
gewissen Ordnung und Notwendigkeit ; im Prooimion spricht jedoch Dike, 
und nicht die dummen Sterblichen; auch die Doppelköpfe lehrten nichts 
derartiges, als ob alle Teile der N a t u r sich durcheinander vermischten, ge-
schweige denn, dass eine Göttin so e twas behauptet h ä t t e ! 

Man darf diese negativen Argumente und die Kri t ik der bisherigen 
Deutungen mit der Feststellung abschliessen: TÙ ÔOXOVVTU kann keineswegs 
Subjek t des Асе. c. Inf . sein. Denn in diesem Fall könnte man weder mit dem 
At t r ibu t ледшгта, noch mit dem P r äd ika t ygfjv e twas anfangen. Ob man das 
Xgqv als Vergangenheit der Aussageform, oder ob man es als casus irreális 
auffasse, wird der Satz in beiden Fäl len sinnlos; in dem ersten Fall nämlich: 
«die scheinbaren Dinge mussten wirklich oder nach einer anderen Var iante : 
scheinbar — existieren»; und in dem zweiten Fall: «sie müssten — aber es ist 
dennoch nicht möglich, dass sie existieren». 

Das Subjekt des Асе. c. Inf . ist: (TOV) ледытта ,6 und das P r ä d i k a t : 
ôoxiyw(aai). «Vollständig wirst du dennoch auch dies lernen, wie derjenige> 

der alles durchforscht, müsste (oder: musste) die scheinhaften Dinge f ü r wirk-
liche halten.» — Provisorisch schlagen wir diese Übersetzung vor. Es handel t 
sich also um einen solchen Menschen, der die Teile, die Erscheinungen der 
N a t u r erforscht, denn es gibt in (1er Ontologie nicht mehrere Dinge (návTu). 
Dieser Mensch beschreiht die Erscheinungen der Welt im Besitz eines göt t -
lichen Wissens (vgl. В 8, 60 f.!); er weiss, dass die scheinhaften Dinge nicht 
existieren, und dass alle Bewegung, Veränderung nur ein Schein ist; aber er 
lässt dies jetzt ausser acht, und er t u t so, als nähme er die Teile des Alls f ü r 
wirklich seiende Dinge; er fasst die Kosmogonie in ein allumfassendes System, 
aber gleichzeitig weist er auch auf den Grundfehler dieser Scheinlehre hin.65 

Von ôoxiywa(ai) hängt also noch ein Асе. c. Inf . ab : та ôoxovvта. . . 
elvai. Gerade diese These ist der grundlegende Irrtum der Doxa : та ÔOXOVVTU 

64 In dicsőm Punkt scliliesse ieh mich also der Ansicht von D I K L S und C A P E L L E a n ' 
66 Unklar schreibt darüber W. J A E G E R : fü r Parmenides hä t te sich diese Frage-

(nämlich der Sehein der Mehrheit der Dinge) aus der Setzung der Zweilieit der Prinzipien 
ergeben, wie nämlich dio menschliche Denkweise diese Zweihoit von vornherein unüber-
legt angenommen hä t t e (vgl. op. cit. S. 122). Dio Setzung der zwei Prinzipien war in 
der Tat eine sehr alte Überlieferung, ahoi- hier, bei Parmenides, handelt es sieh u m einen 
viel realeren Gedankengang. — Parmenides begnügte sich nämlich nicht dami t — wie 
H . F R A N K E L schreibt —, dass er die Welt der Sinneswahrnehmungen widerlegte; er 
wollte sie auch vorstehen. Er war bestrebt , mi t seiner Analyse eine dreifache Aufgabe 
zu erfüllen: er erklärt S t ruk tur und Gesetztmässigkeit der Scheinwelt; er weist auf den 
grundlegenden Fehler hin, worauf das ganze System aufgebaut wurde; er weist nach , 
dass der Fehler — einmal begangen — sich immer wieder erneueren und fortsetzen, 
musste . (Vgl. Dichtung. . . S. 4 6 3 ) . — Obwohl F R A N K E L nicht eindeutig erklärt , was er 
un te r dem ersten und grundlegenden Fehler versteht, aber ich bin der Meinung, dass 
seine Erklärung — trotz dieses Mangels — immer noch am richtigsten ist. 
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ëtJTtv, weil — wie es Parmenides in seiner wahren Lehre erörter t — zu dem 
einzig möglichen P r ä d i k a t eoriv nur ein einziges Subjekt , das éóv hinzugefügt 
werden kann. Nur ein solcher Mensch kann die scheinhaften Dinge, also die 
beweglichen (entstehenden, vergehenden und sich mischenden) Teile der 
wahrnehmbaren Erscheinungswelt f ü r Wirklichkeit hal ten, der mehrere 
P räd ika te und demzufolge auch mehrere Subjekte zulässt. Parmenides häl t 
dies f ü r logisch unmöglich, aber dennoch unternimmt er sich eine Schein-
Kosmogonie zu entwerfen, die vollkommener sein wird, als alle früheren, 
u n d die dabei auch den Fehler des trügerischen Gemeinglaubens nachzuweisen 
vermag. 

Es folgt aus der obigen Erklärung des Prooimions und des letzten Ver-
ses im Fragment 8, dass das Prädikat xßijv in В 1, 32 nur casus irreális und 
n ich t Vergangenheit der Aussageform sein kann, und dass zu dem Part izip 
ледыгта der Acc. oé zu ergänzen ist.fif' - Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, 
aber es gehört doch zu der Vollständigkeit der Interpreta t ion, dass dieser casus 
irreális nur Präsens sein kann, denn sonst müsste man mit xivá ergänzen, dami t 
die Lehre der Dike einen Sinn bekomme. Aber das kommt nicht in Frage, weil 
1. die Göttin die Wor t e unmit telbar und ausschliesslich an ihren Günstling 
r ichtet , ihm die Wahrhe i t erklärt und ihm die systematische Schilderung der 
Schein weit mittei l t ; 2. redete die Gött in im allgemeinen über die Menschen, 
so müsste sie — wie sie es auch sonst t u t — das Plural benutzen. 

Der genaues Sinn dieser Verse heisst also: «Vollständig wirst du dennoch 
auch dies erfahren, wie du — jedes einzelne Ding ( = alle Gegenstände und Er-
scheinungen der sinnlich wahrnehmbaren Welt) durchforscht — die schein-

66 Die beiden Grundbedeutungen des Zeitwortes negäv heissen: 1. etwas durch-
dr ingen, 2. etwas durchforschen. Die Erklärer wählen von diesen Bedeutungen je nach 
dem, was sie fü r das Sub jek t des Acc. c. Inf . hal ten. Gemäss meiner Auffassung, die 
ich m i t anderen Argumenten unterstütze, bediene ich mich in meiner Übersetzung des 
Sinnes «durchforschen». I ch stelle nu r hypothet isch die Frage: ob es sich nicht auch 
genauer angeben liesse, was fü r ein. «Durchforschen»hier Parmenides meint ? Das ähnliche 
Haup twor t (5('Ç»;frtç bietet gar keinen Stü tzpunkt , demi es heisst ausser der empirischen 
Methode (B 7, 2 ff.) bei Parmenides überhaup t : die möglichen Methoden jedweder For-
schung (B 2, 2). Überlegt m a n sich jedoch die Doppelbedeutung des Zeitwortes, sowie 
die Tatsache, dass änoTpigyeiv, ôiaigelv, rávría xgíveiv die Methoden der Anhänger 
der Doxa sind, so darf m a n vielleicht eine ähnliche Anspielung auch am Ende dos 
Prooimions vermuten. Dagegen spricht allerdings die Tatsache, dass m a n nirgends dem 
Zeitwort negäv im Sinne eines philosophischen «Zweiteilens» begegnet, ja Melissos 
geradezu negaiveiv schreibt im Sinne: neXdtfeiv (B 6). Aber da fü r spräche auf der anderen 
Seite die Attraktion ôià navroç návra. Es wäre möglich, dass der Genitiv mit Präposi-
t ion nicht als Adverb aufzufassen sei, sondern es heisse wörtlich: «durch das Ganze hin-
durch». Man hät te es also mi t einer Satzkomposition mit Asyndeton zu tun, was auch 
der Richtfallunterschied des Zeitwortes im intransit iven und im transiviten Sinne 
erk lär te ; <5id -j- Gen. bzw. Acc. Der Satz heisse also in diesem Falle: « . . . d u r c h das 
eine Ganze durchdringend und — infolgedessen — jedes einzelne Ding entzweischneidend, 
wie du f ü r seiende e rk lären müsstest die Dinge, die n u r scheinhaft sind.» — Ich wieder-
hole : diese Erklärung lässt sich nicht beweisen, aber zweifellos wür de sie zu der Einleitung 
des zweiten Teiles im Lehrgedicht passen. 
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haften Dinge für Beiende halten müsstestb7 — obwohl dies natürlich unmöglich 
ist.» Man könnte mit dieser sinngemässen Ergänzung am Ende des Satzes die 
Irreali tät , die das yggv enthält, zum Ausdruck bringen; die Irrealität liegt 
also nicht in der Schilderung der Scheinwelt, sondern in dem irrtümlichen 
Anfangsunternehmen.6 8 

Parmenides stellt in der Erörterung der wahren Lehre des «ersten 
Weges» — fest, dass das «IST» das einzig mögliche wahre Prädikat sei, weil 
sich das «IST NICHT» gar nicht denken lässt, und nur das, «was ist», gedacht 
werden kann. Die Merkmale dieses Gegenstandes des Gedankens werden im 
Fragment 8 erörtert , und dann setzt er - indem er auch weiterhin seine Worte 
in den Mund der Dike legt for t : «Damit beschliesse ich fü r dich mein ver-
lässliches Reden und Denken über die Wahrheit . Aber von hier ab lerne die 
menschlichen Schein-Meinungen kennen, indem du meiner Worte trügliche 
Ordnung hörst» (B 8, 50 ff.). Diese Schein-Meinungen, unsichere Vermutun-
gen (vgl. В 1, 30) stehen im Widerspruch zu der Wahrheit nach dem Logos. 
In den folgenden zwei Versen werden die Gründe dieser irrtümlichen Vorstel-
lungen angegeben: /aoQipàç yàg yjLTtihvTo ôvo yvcó/uag ôvo/uàÇe.iv r<7>v fiíav ov 
XQEojv ÈOTIV — êv ф ПЕлХаvgpiévoi eioív —- ( В 8, 5 3 f . ) 

Die meisten Übersetzungen legen sich eine gezwungene und hypothe-
tische Wortfolge zugrunde, als ob Parmenides geschrieben hät te: yvo>/лад 
XHTÉ&EVTO ôvo /uoQcpàg óvopágeiv.6<J Aber es ist viel natürlicher, wenn man 
die Wortfolge des griechischen Satzes beibehält und so deutet: «Denn zwei 
Formen stellten sie fest (oder: setzten sie), um ihre Meinungen mit (unrichti-
gen) Namen benennen zu können;70 von diesen darf man jedoch den einen nicht 
(setzen) und darin gingen sie irre (oder: darin besteht ihr Irrtum)». Man muss 
im Zusammenhang mit Vers 54 drei Kleinigkeiten bemerken : 1. ov ygtwv êonv 

heisst nicht einfach nur die Negation der Notwendigkeit, sondern die Unmög-
lichkeit selbst (vgl. В 8, 11; 44 f.);71 2. die Ergänzung des Versanfanges mit 
ôvopâgEiv liesse sich mit dem Infinit iv am Ende des vorigen Verses (53) be-
gründen; dies ist jedoch wegen des parmeniedeischen Sinnes des Zeitwortes 

67 Auch im Zeitwort ôoxi/iw/н spü r t m a u das «unsichere Tasten», wie in der 
(io'fa (vgl. B. 6, 6ff.) und in dem доход dos Xenophanes . 

88 Zu der Ana lyse der Schlussvoite des P ioo imions vgl. noch den E x k u r s a m 
E n d e dieser Arbei t . 

89 «Sie sind näml ich dahin übere ingekommen, zwei F ő i m e n zu benennen; d a v o n 
ist die eine unzufäll ig» ( C A P E L L E : op . ci t . S. 1 6 9 ) ; «car ils ont f ixé leur doctrine en nom-
man t deux formes, dont aucune n 'es t permise seule» (nach Dies und Raven, Z A F I R O P U L O : 
op. ci t . 119 f.); «they have decided to name two fo ims , one of which should not bo 
named» ( T H O M S O N : op . cit. I I . S. 2 9 2 . ) . 

70 Aut diese Erklärungsmöglichkeit des Verses В 8 , 5 3 hat mich I . T R E N C S É N Y I -
\V A L D A P F E L a u f m e r k s a m gemacht. 

71 Darum k a n n ich der Überse tzung von I I . F . C H E R N I S S nicht folgen, w o n a c h 
die Göt t in zeigen wü ide , «that t he whole plausible cosmology is derivable f r o m the 
min imal error of posi t ing two things tha t need not be identified.» (The Characte i is t ics 
of Presocratic Phi losophy. J o u m . H i s t . Ideas . X I I . 1951. 319 ff.) 

3 Acta Ant iqua V t t t / 3 — 4 . 



2 8 8 К,. F A L U S 

( « w i l l k ü r l i c h , i r r t ü m l i c h b e n n e n e n » , v g l . 8 , 3 8 ff . u n d 9, 1) n i c h t m ö g l i c h , 7 2 

u n d d a r u m e m p f i e h l t s i ch a l s n a t ü r l i c h e E r g ä n z u n g e h e r : 7 3 xara&éallai; 
3. fiíav uoorpfv l ä s s t s i c h a l s «die e i n e F o r m » ü b e r s e t z e n , t e i l s w e g e n s p r a c h -
l i c h e r A n a l o g i e n , 7 4 u n d t e i l s a u f G r u n d d e r k o s m o l o g i s c h e n S c h i l d e r u n g . 7 5 

«Sie s c h i e d e n d e n K ö r p e r g e g e n s ä t z l i c h u n d s o n d e r t e n i h r e M e r k z e i c h e n 
v o n e i n a n d e r a b : h i e r d a s ä t h e r i s c h e F l a m m e n f e u e r , d a s m i l d e , g a r l e i c h t e , 
m i t s i c h übe ra l l i d e n t i s c h , m i t d e m a n d e r e n a b e r n i c h t i d e n t i s c h : a b e r a u c h 
j e n e s f ü r s ich , g e r a d e e n t g e g e n g e s e t z t : d i e l i c h t l o s e N a c h t , e in d i c h t e s u n d 
s c h w e r e s Geb i lde» - h e i s s t es w e i t e r i m T e x t . P a r m e n i d e s b e z e i c h n e t a l so 
b e i d e B e s t a n d t e i l e a l s l ee re M e r k z e i c h e n , i r r t ü m l i c h e F i k t i o n e n , i n i h r e n 
p h y s i k a l i s c h e n E i g e n s c h a f t e n s i n d d i e s e b e i d e n v o l l k o m m e n e G e g e n s ä t z e 
v o n e i n a n d e r , a b e r g l e i c h e r m a s s e n f a l s c h e E r f i n d u n g e n (vgl . В 9, 1; 19, 3), 
keiner von ihnen lässt sich also dem «Seiendem> gleichsetzen,7f> u n d k e i n e r k a n n 

a l s p h y s i k a l i s c h e s Ä q u i v a l e n t d e s « S e i e n d e n » ge l t en . 7 7 

72 Zwischen. Xéyuv und ovopá&iv besteht ein grundlegender Unterschied, den 
n u r der jen ige nicht ve r s t eh t , der den Logos aus der Wortmagie able i ten möchte , z. B. 
Z A F I R O P U L O : o p . c i t . 3 2 f . , I I I . . 1 2 2 f . 

73 p ü r eine selbstverständliche Lösung hielt dies schon Z E L L E R , aber er bezog es 
dennoch n u r auf die eine «Form». — Nach einer Anmerkung von K R A N Z ist ôvofiâÇeiv 
die nö t ige E igänzung , aber er übersetzt dennoch : «Sie haben näml ich ihre Ansichten 
dah in festgelegt, zwei F o r m e n zu nennen (von denen man freilich eine nicht ansetzen 
sol l te) . . .» (VS8 1. S. 239.). 

7 4 S . L I D D E L S C O T T , S. V. eh;. 
75 Tro tz des f ragmenta r i schen Charak te r s dieser Schilderung, und der vielen 

Uns icherhe i ten der In t e rp re t a t ion , lassen sich die Umrisse der W e l t s t r u k t u r dennoch 
genau aufweisen: den einen Weltring zwischen dem reinen (mit anderem Element nicht 
gemischten) Feuer und der ebenfalls reinen. N a c h t fül l t eine andere Art (nicht ä ther isch 
reines, gemischtes) Feuer aus. Die Ergebnisse dieser Mischung sind alle Gegenstände 
u n d Lebewesen, aber es gibt — im Sinne des Gesagten — auch reine Bestandtei le im 
Ko smo s . Wenn n u n Pa rmen ides schreibt : nüv nXéov êarlv ó/iov <páeo; y.aï vvy.io; üqxívrov 
lawv á/nporégeov, énei ovöerégip /«éra fir/óév (B 9, 3 f.), so lassen sich diese Worte n u r dah in 
e rk l ä r en : «Das All ist gleichermassen voll von Lieht u n d unsichtbarer Nach t , denn gleich 
sind diese beiden vo rhanden , und nichts ist, was un te r keinem von beiden stünde». 
(Beinahe wörtlich so auch K R A N Z : VS" I . S. 241 und ähnlich H . F R A N K E L : D i c h t u n g . . . 
S. 466; anders : D I E L S : VS ebd. app. cri t . , Z A F I R O P U L O : S. seine in unserer A n m . 69 
zi t ier te Übersetzung.) 

7 6 D I E L S versucht das «Feuer» wegen seiner «Identität mit sieh selbsl » dem «Seien-
den» gleichzusetzen (s. C A P E L L E : op. cit . S. 1 6 9 . Anm. 2 ) ; dabei lässt er ausser acht , 
dass dasselbe auch i ü r das andere Element charakter i t i sch ist; ausserdem verlieren beide 
E l e m e n t e — als im L a u f e der Mischung und kosmischen En twick lung neue Gegenstände 
e n t s t e h e n — gleichermassen ihre absolute I d e n t i t ä t mi t sich selbst und auch ihre Gegen-
sätzl ichkei t zueinander. — Interessant wird dies in der zitierten Rezension von I L F R A N -
KEL e r k l ä r t : der «dritte Weg» stellt die Quasiexis tenz des negat iven (= quasiposi t iven) 
E l e m e n t e s (der Nacht) u n d des geistigen E lemen te s (des Lichtes) gleichermassen dar ; 
es hör t also in der parmenideischen Auf fas sung ihre qual i ta t ive Unte rsche idung auf . 
Ohne Vorbehalt sehliesse ich mich der Ansieht a n , dass die Doxa sich dem «drit ten Weg» 
nicht gleichsetzen lässt . Ich kann aber die Meinung nicht teilen, dass die Doxa die best-
mögliche Annäherung de r Behauptungen des «ersten Weges» wäre, u n d dass sieli der 
«erste Weg» nach Pa rmen ides sowohl auf das «Seiende» als auch auf die «Doxa» anwenden 
liesse. Meiner Ansieht n a c h hä l t die Doxa die Na tu re lemente f ü r wirkliche Seienden und 
stellt sich auch ihre Mischungen, Bewegungen und Entwicklungen als wirkliche Vor-
gänge d a r ; die Doxa en thä l t jene Real i tä t der Bewegung, die Pa rmenides verwarf , und 
insofern en thä l t sie auch d e n «dritten Weg». Man h ä t t e mit den abso lu ten Thesen des 
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Entgegen der «wahren Lehre» bekannten sich zu der dialektischen Ein-
heit von «IST und IST NICHT, Sein und Nichtsein» diejenigen, die sich auf 
ihre Sinnesorgane verhessen und die Bewegung als Wirklichkeit gelten Hessen. 
Das Präd ika t «IST» konnte nur mit dem Subjekt «das Seiende» ergänzt wer-
den. Aber diejenigen, die nicht dem Logos folgten, schufen ans t a t t des homo-
genen und unteilbaren sáv zwei «Psendo-Seienden». Diese beiden sind: das 
ätherische Flammenfeuer und die lichtlose Nacht . Sie haben ursprünglich ihre 
fü r sich eigenen Plätze gesondert voneinander und sind nur sich selbst iden-
tisch, aber zusammen bilden diese doch — natürlich nur nach der Doxa 
das Weltall, und sie vermischen sich untereinander in allem (B 9); auf diesen 
Mischungsprozess folgt in anderen Etappen eine Absonderung bis zum Ende 
der Zeiten. 

Zu solchen I r r tümern f ü h r t die Negation der alleinigen Wirklichkeit 
des ëoTi und infolgedessen auch die jenige des edj>78 — sagt Parmenides. Der 
harmonische Ausgleich der Gegensätze war die Bestrebung von Solon und der 
Pythagoreer, während die Identifizierung der Gegensätze eine Grundthese 
von Herakli ts Dialektik bildete. Gegen diese Auffassungen lehrte Parmenides 
die Unvereinbarkeit der starren metaphysischen Gegensätze, indem er jene 
antagonistische Weltanschauung, die sich, nach einer weniger klaren Vorge-
schichte bis auf Homers Zeiten zurück, in der aristokratischen Gesellschafts-
bet rachtung des Theognis und zum Teil auch in der Kosmologie des Xeno-
phanes widerspiegelt ha t te , auf logischem Wege formulierte und zuspitzte. 

«ersten Weges» die Kosmogonie nicht schildern können (vgl. 11 19). — Es steckt ein 
lehrreicher Gedanke in jener Vermutung von S C H W A B E , die er der obigen Analyse von 
H . F R A N K E L hinzufügt: seine]- Meinung nach wären die beiden Elemente der Kosmogonie 
deswegen einander gleich, weil sie beide Benennungen des eariv darstellten. Diese For-
mulierung ist etwas unklar : anstatt Benennung würde ich lieber «Subjekt» sagen, d. h. 
ich würde die beiden Elemente zu dem ióv in Beziehung setzen. Übrigens glaubt Schwabl, 
dass der «eiste Weg» die Grundlage der Doxa bildete, mit dem Unterschied jedoch, dass 
der «erste Weg» nur von dem Seienden und nicht auch von dem Nichtseienden sprä-
che. Diese Auffassung kann ich auf Grund der im Text dieser Arbeit entwickelten 
Überlegungen nicht annehmen. Ich halte auch seine zu В 8, 54 gegebene Paraphrase 
fü r überflüssig kompliziert : « . . . zwei Gestalten, von denen eine Eine (einheitliche) 
zu benennen nicht notwendig ist.» ( H . S C H W A B L : Sein und Doxa bei Parmenides. Wie-
ner Studien LXVI. 1953. 50 ff.) 

77 Völlig anders Z A I T R O P U L O , mit dem ich in so gut wie nichts einverstanden sein 
kann. Er missbrauoht den Begriff des «Animismus» und versucht die Magie, die Religion 
und den naiven Materialismus auf den gleichen Nenner zu bringen; in der ersten Gene-
ration der Pythagoreer erblickt er die Förderer einer entwickelten Mathematik — sie 
hä t ten auch schon mit der irrationalen Zahl gearbeitet; er glaubt, dass die «Inkon-
sequenzen» der Pythagoreer, ihre Unsicherheiten um die Begriffe des Endliehen und 
Unendlichen hät ten fü r Parmenides ermöglicht das beobachtete Ding und die unter 
dem Gesichtspunkt des Beobachter gültige Wahrheit,)?) zu t rennen; auch die Doxa 
versucht er aus dem Animismus abzuleiten usw. 

78 «The point is not (yet) the nature of two forms, but that there a ie two, where 
there should be only one, Being» — schreibt über den Vers В 8, 54 E . L. M I N A R (Par-
menides and the World of Seeming. AJPh U X X . 1949. 41 ff.). Seine Deutung halte ich 
meinerseits f ü r vollkommen korrekt, mit der Ergänzung jedoch, dass man den Begriff 
des «einen Seienden» mit der Grundthese des «ersten. Weges» in Verbindung zu 
bringen ha t . 

3 * 
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«Von den beiden Formen darf man die eine nicht setzen; darin gingen 
sie irre» - schreibt Parmenides über seine Gegner. E r sagt also gerade heraus, 
dass die Kosmogonie mit zwei Elementen keine Er f indung von ihm selber 
sei. Aber was ist nun , was er selber nachweist? — Vor allem schöpft er — in-
d e m er alle Bewegungstheorie (und dami t zusammen auch jede Kosmogonie) 
mi t der einzig-wahren These des eori widerlegt den Begriff des го'г; indem 
er die Vorstellungen der verschiedenen Seinsarten kritisiert, kommt er zum 
Schluss, dass nur ein Seiendes möglich ist; mehrere — verschiedenartige, gegen-
sätzliche — Seienden kann nur ein solcher denken, der nicht der parmenidei-
schen Betrachtungsar t und Methode folgt. Das ist die gedankliche Verbindung 
zwischen den Irr lehren der Bewegung und der Mischung. — Ferner: es besteht 
auch eine logische Ähnlichkeit un te r ihnen: insofern nämlich beide Irr lehren 
gegensätzliche (nur mit sich selbst identische) «Dinge» (Sein und Nichtsein, 
bzw. das ätherische Elammenfeuer und die Nacht) in dialektische Einhei t 
zusammenfassen. Diese Ähnlichkeit f ü h r t e Reinhardt zu der Vermutung, dass 
die Doxa nichts anderes als die kosmogonische Anwendung des «dritten We-
ges» wäre. Bevor wir auf den Fehler dieser Auffassung hinweisen würden, 
müssen wir noch eine andere Frage berühren. 

Derjenige, der in der Ausgestal tung seines Weltbildes nicht von dem 
Prädika t laxi sondern von der materialistischen P rü fung der Wirklichkeit 
selbst den Ausgang nimmt, wird von vorneherein zu einem anderen Ergebnis 
als der Ontologe kommen — völlig unabhängig davon, ob er die Materie sich 
als etwas Einheitliches oder als e twas Zusammengesetztes denkt . Über Seiende 
(im Plural) können nur diejenigen reden (und es besteht in dieser Beziehung 
g a r kein Unterschied zwischen den Bekennem der Kosmogonien mit einem 
einzigen oder mit zwei Elementen), die die Lehre von dem einen Seienden 
n i ch t kennen, weil sie die alleinige Wahrheit des éan nicht zugeben oder 
sie geradezu leugnen. Dieser «Irrtum» von ihnen könnte nicht dadurch aufge-
hoben werden, dass sie ans ta t t von zwei Urelementen nur ein einziges setzen 
würden , sondern nur dadurch, dass sie ihre Anschauungen im Grunde — in 
de r Frage der materiellen Wirklichkeit der Welt und der Bewegung selbst 
revidieren würden. 

Obwohl sich Parmenides in dieser grundlegenden Frage gegen alle Mate-
rialisten richtet, so konzentriert er seine Aufmerksamkei t dennoch auf die 
Kr i t ik der Kosmogonie mit zwei Elementen. Denn diese Kosmogonie erklär t 
da s Entstehen und Sich-entwickeln der Welt mit der Mischung von solchen 
Elementen, die gegensätzliche Eigenschaften besitzen, ohne dabei einen ein-
heitlichen Urstoff anzunehmen; auch diese Kosmogonie bekennt sich wie 
übe rhaup t jede Kosmogonie — zu dem Prinzip der Bewegung, aber das Spezi-
f ische von ihr lässt sich daraus doch nicht ableiten. Dieser Zusammenhang war 
f ü r Parmenides nur deswegen interessant, weil in dieser uralten Kosmogonie 
ein Beispiel zu der falschen Annahme von mehreren Subjekten gegeben war. 
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Aber einen ontologischen Wer t schrieb er in seiner eigenen trügerischen Kos-
mogonie keiner der Komponenten zu. 

Eine Grundthese des Parmenides-Buches von Reinhardt bildet die Ver-
mutung, die Spekulation sei im allgemeinen den naturwissenschaftl ichen En t -
deckungen vorangegangen.71 ' E r meint, dass sich diese idealistische Kons t ruk-
tion auch mit der Behauptung unterstützen liesse: der zweite Teil des parme-
nideischen Lehrgedichtes und besonders sein Anfang ware nichts anderes, 
«nur die genauere Ausführung und Bestät igung dessen, was er ( = Parmenides) 
über den „dri t ten Weg" und sein Zusammentreffen mit der Sinnenwelt andeu-
tend schon f rüher gesagt hatte».80 W a r u m ist nun dies Argument philolo-
gisch unhal tbar ? — Die logische Formel der «Bewegung» besteht aus der 
Identifizierung einer absolut wahren (ist) und einer absolut falschen Diese 
(ist nicht). Parmenides redet nirgends von einer irrtümlichen Gleichsetzung 
der Subjekte: das Seiende und das Nichtseiende. Es liegt gar kein Grund und 
Anlass vor. der uns berechtigte, die Begriffe «Sein und Nichtsein» einerseits, 
und «das Seiende und Nichtseiende» andrersei ts untereinander gleichzusetzen 
oder, dass wir in der Mischung des ätherischen Flammenfeuers und der licht-
losen Nacht die kosmogonische Anwendung der beiden letzteren Begriffe 
erblicken: beide Elemente der Scheinkosmogonie sind leere Namen und will-
kürliche Erf indungen. Parmenides ging von einer solchen Kosmogonie mit 
zwei Elementen aus, die andere vor ihm aufgestellt hatten,8 1 nachdem er die 
Ansicht ver t ra t , dass die Bewegung — ein organischer Bestandteil jeder 
Kosmogonie — von der metaphysischen Logik aus betrachtet unmöglich sei, 
und nachdem er die Möglichkeit mehrerer Seinsarten und verschiedenartiger 
Seienden mit seiner Grundthese widerlegt ha t t e . Seine eigene Scheinkosmogonie 
konnte, Avas ihren inneren Aufbau bet r i f f t , nur insofern etwas anderes als das 
Weltbild seiner Vorgänger sein, dass er die beiden klaren Elemente als äussere 
Ringe darstellte, und seiner gemischten Materie den mittleren Pla tz un te r 
ihnen zuwies; ferner bot er auch darin e twas neues, dass er die einstige Mischung 
und ihre allumfassende und schöpfende Kont inu i t ä t schilderte. Wohl ha t t e 
er dabei auch interessante und wichtige Einfäl le (z.B. über das Zustandekom-
men der Wahrnehmung und des Gedankens), aber seine Ontologie selbst ver-
mochte die Erkenntnis der Wirklichkeit nicht zu fördern: seine idealistische 
Betrachtungsar t und metaphysische Methode waren die Früchte davon, dass 
er die objektive Wirklichkeit negierte.82 

7 8 R E I N H A R D T : o p . c i l . S . 5 0 . , 7 0 . , 8 0 . 
80 Ebd . S. 09. 
81 Es folgt nus dem obigen, dass die Ansieht derjenigen (unter anderen auch Á. 

SZABÓ), die in Parmenides einen Kritiker der Kosmogonie mit einem einzigen Element , 
also der ionischen dp/ij-Theorie erblicken möchten , unhal tbar ist. 

88 Über die wichtigsten modernen Faehnrbei ten R. die vorigen Anmerkungen. 



2 9 2 К,. F A L U S 

3. Die Modifizierimg der parmenideischen Grundthese hei Piaton 

Wir kommen in diesem Exkurs , mit dessen Material wir die obigen 
In terpre ta t ionen nicht belasten wollten, noch einmal auf das Problem der 
abschliessenden Verse des Prooimions zurück. Wir wollen prüfen, wie diese 
Verse mit P ia tons Erörterungen über den «Unterschied» und über die Begriffs-
klassifizierung im «Sophistes» zusammenhängen. 8 3 Die eingehende Analyse 
des Dialogs liegt nicht in unserer Absicht, wir versuchen nur Re inhard t s 
einschlägige Feststellungen kritisch zu überprüfen und einen Beitrag zum 
richtigen Verständnis der дoxovvra zu liefern. 

I m Zusammenhang mit der platonischen Krit ik, Umgesta l tung u n d 
Aneignung der parmenideischen Gegensatzpaare behauptet Reinhardt ,8 4 dass 
der Lei tgedanke der Doxa über die beiden Urstoffe — êwvxíj) návrooe TWVTOV, 
ты ô' éxégw pi; TWVTÓV (В 8. 57 ff.) — den Keim desselben Gedankens in sieb 
schlösse, der auch den Grund zu den platonischen Kategorien in Soph. 255 D — 
250 A lieferte. Ferner stellt er fest , dass hinter der Person des «Fremdlings 
aus Elea» wohl Pia ton zu vermuten sei.85 Diese letztere Ansicht Hesse sieb 
— unserer Meinung nach auch entschiedener formulieren; nicht nu r die 
Methode des Dialogs, sich den Begriffen zu nähern, zeugt dafür , sondern auch 
seine prinzipielle Verwandtschaft mit dem «Theaitetos», ja letzten Endes 
auch die Art mit den Ideen den Beweis zu führen . Aber noch wichtiger ist 
die Tatsache, dass der «Vatermörder», indem er den Begriff des Scheins unter-
sucht, bald zu einer Widerlegung der parmenideischen Grundthese gezwungen 
wird. d. h. er muss zugeben, dass das Nichtseiende in gewisser Beziehung 
existiert . Im Laufe dieser Erörterungen kommt er so weit, dass er das «Seiende» 
von seinen Erscheinungsformen (Bewegung und Ruhe) t rennt , dann e rheb t 
er alle drei auf den Bang selbständiger Ideen, weist die Eigenschaften ihrer 
Verbindungen nach, und so schöpft er noch zwei neue Begriffe: die Idee der 
Iden t i t ä t und des Unterschiedes. Indem er diese einschaltet, vert ieft er die 
Kri t ik der parmenideischen Lehre, obwohl er die Thesen der Iden t i tä t , der 
Widerspruchslosigkeit und der Beziehung beibehält; nur — aber darin liegt 
eben der Schlüssel des Ganzen — er fasst als besondere Kategorien das Subjekt , 
die Präd ika te und ihre gegenseitigen Beziehungen auf. Mittels dieser Relatio-
nen löst er den absoluten Gegensatz des «Seienden» und «Nichtseienden» auf , 
und unter wiederholtem Betonen «gewisser Hinsichte» kommt er in die Nähe 
der Grundthese des Protagoras, obwohl er sieb von der Sophistik zu distan-
zieren versucht. 

83 Zum folgenden, vgl. Á. S Z A B Ó : Zur Geschichte der Dialektik des Denkens (a. a. 
O. 60 ff.); er geht von Reinhardts Auffassung aus. 

8 4 R E I N H A R D T : o p . c i t . 2 4 8 f . 
85 Ebd . S. 248 Anm. 1. 
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Zuliebe einer exakten Beweisführung bedient sich der «Fremdling aus 
Flea», d.h. Piaton, der Konstrukt ion von Ideen: nur die Ideen vermögen die 
konkreten Einzeldinge in eine höhere, alles und alle umfassende Einheit zu 
fassen. Nachdem er darauf hingewiesen hat te , dass das «Nichtseiende» in 
gewisser Hinsicht existiert (237 — 239), e rwähnt er schon hier — am Anfang 
des zweiten Dri t tels des Dialoges —, dass man zur Bezwingung des Sophisten 
einen solchen Begriff (später auch mehrerer solche) finden muss, der alle Ein-
zeldinge durchdringt alle diejenigen nämlich, die wir (obwohl sie mehrere 
Dinge sind) mit einem Namen bezeichnen, da sie ihrem Wesen nach einheit-
lich sind. Zu der Definition des «Bildes» muss man z.B. jenes Ding (Begriff) 
f inden, das то дш navrmv TOVTWV а лоЛЛа einwv qi-uooaç évi лооаеи.ielv ovo/ют/, 
cp&eyigápevo; eïôwXov елl л de tv wç êv ov (240 A). Die allumfassendste Idee 
ist diejenige des «Seienden», die «sowohl die Ruhe als auch die Bewegung 
in sich enthält» (negtexoyévqv )m (250 В, vgl. 251 D). U m jedocli ihre gegen-
seitigen Beziehungen klären zu können, muss man die Begriffe miteinander 
verbinden und ausfindig machen, «ob es solche alle Einzeldinge durchdringende 
(öla лагTWV) Ideen gibt, die die übrigen verbinden und auf diese Weise sich 
zu vermischen vermögen, und ob es auf der anderen Seite auch solche anderen 
Ideen gibt, die in dem Auseinandergehen (év тоûç ôiatoéoeoiv ) die ganzen 
Einheiten durchdringen (öi оЛсог ) und so das Auseinandergehen hervorrufen» 
(253 C). Man muss jene eine Idee f inden, die viele Einzeldinge durchdringt , 
und jene andere, die viele andere Ideen umfasst (лоЛ/.à; vnó pia; negtpyo/te-
vaç) und in sich enthäl t usw. (253 D, vgl. 254 ВС). - Die Idee der «Ruhe» und 
diejenige der «Bewegung» verbindet sieb mit der Idee des «Seienden», aber 
dieselben Ideen (Ruhe und Bewegung) verbinden sich untereinander nicht ; 
so entstehen zwei neuere Ideen (die Idee der «Identität» und des «Unterschie-
des») und so wird ihre Zahl: f ün f . Die Ideen der Ident i tä t und des Unterschie-
des durchdringen die anderen drei; so erzeugt der Unterschied «das Nicht-
seiende» — das natürl ich kein absoluter Gegensatz zu dem «Seienden» ist — 
und auch die konkreten Einzeldinge. 

Für uns ist diesmal jene These a m wichtigsten, dass sich die Ideen des 
«Seienden» und des «Verschiedenen» gegenseitig miteinander verbinden, und 
sie beide alles durchdringen. Dami t begründet der «Fremdling aus Elea» auch 
im weiteren seine Behauptung, dass «Seiendes» und «Nichtseiendes» nur als 
verschiedene und nicht als gegensätzliche Dinge aufzufassen seien; das «Sei-
ende» existiert in mancher Beziehung nicht, und umgekehr t : das «Nicht-
seiende» existiert in mancher Beziehung — weil diese beide an der Idee des 
Unterschiedes (des Verschiedenen) teilhaftig sind (259 AB). 

Piaton hebt in den Worten des «Fremdlings aus Elea» wiederholt hervor, 
dass sowohl die Idee des «Seienden», als auch die jenige des «Verschiedenen» 

86 Der «Fremdling aus Elea» h a t t e schon im vorigen — gegen Parmenides — gezeigt, 
dass es Bewegung gibt ( = «die Bewegung ist») 248 — 249. 
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alles durchdringen. Völlig willkürlich ist also Reinhardts Ansicht, der diesen 
Verlauf nur dem «Verschiedenen» zuschreiben möchte, indem er zwei darauf 
bezügliche Sätze aus dem Dialog (255 D und 256 A) herausgreift.87 — Gewiss, 
ging P i a ton von der Grundthese des Parmenides aus und so kam er zu der 
Negat ion des absoluten Gegensatzes zwischen dem «Seienden» und dem «Nicht-
seienden». Aber was h a t die Verbindung der platonischen Ideen mit den ab-
schliessenden Versen des Prooimions zu t un ? Unserer Meinung nach: gar nichts 
(davon abgesehen, dass beide Stellen durch die Verse Parin. В 8, 55 ff. be-
leuchte t werden), denn in diesem Fall müsste man ja auch bei Parmenides 
einen Ausdruck wie то öv ôià návrwv negojv finden.88 Der Fremdling aus Elea 
k ä m p f t nicht mit der Doxa sondern gerade mit der Wahrheit gegen den Sophi-
s ten; von der Doxa behält er nur das, was nicht das Werk der Sterblichen, 
sondern gerade die These der parmenideischen Doxa-Kri t ik ist: die aufein-
ander bezogenen Dinge sind ein jedes f ü r sich — sich selbst identisch. 

D e r S a t z i m S o p h i s t e s ri]V dar égöv cpvoiv . . . ôià návrwv . . . cpqoopev 

ôieÀrjhv&vïav lässt sich also mit dem E n d e des Prooimions nicht in Zu-
sammenhang bringen. Dami t wird auch das letzte Argument dafür , dass та 
ôoxovvra das Subjekt des Acc. c. Inf . wäre, hinfällig. Die Idee des «Ver-
schiedenen» durchdringt bei Piaton alles, und ebenso auch diejenige des 
«Seienden»; man darf die erstere den «scheinhaften Dingen» bei Parmenides 
nicht gleichsetzen, ja selbst dem falsch verstandenen «Schein» n ich t ! Es ziemte 
sich n ich t , dass der Fremdling aus Elea solche Argumente benutzte , die sein 
Meister f ü r lügenhaft hielt . . . Versuchte man auf der anderen Seite den 
Begriffsgebrauch des «Sophistes» mit Re inhard t in das Lehrgedicht des Parme-
nides zurückzuprojizieren, und den Ausdruck rà ôoxovvra als «Schein» zu 
übersetzen, so konstruierte man eine Anti these zwischen dem «Schein» und 
dem «Seienden», was wieder nicht angeht.8 9 

Parmenides vers tand unter ôoxovvra diejenigen Dinge, die der un-
sichere Irrglaube, die Doxa f ü r ióvra hielt. Ebenso darf man auch ôôÇa und 
ôoxeïv letzteres auch aus der f rüheren Li tera tur bekannt nicht gleich-
setzen. Mit der áő£a bezeichnete Parmenides nur den Irrglauben, das Schein-
wissen u n d nicht den Schein selbst.90 

* 

Vorliegende Unte rsuchung enthä l t einige umgearbe i te te Teile meiner Kand ida t en -
d isser ta t ion («Xomos und Logos»). Auch auf diesem Wege möchte ich meinen D a n k den 
Opponen ten , dem Akademiker I . T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L und Professor J . H A R M A T T A 
aussprechen , die mit ihren kr i t i schen Bemerkungen die Umarbe i tung wei tgehend för-
der ten. A u c h die f reundl ichen Ratschläge von J . M A R T I C S K Ó und Z S . R I T O Ó K waren 
mir Sehr nütz l ich . 

8 ' R E I N H A R D T : o p . c i t . S . 2 4 9 . 
88 Ode r : To ôr na r ra Tiegcov. 
89 I c h wiederhole: m a n darf die Begriffe «Sein» und «das Seiende» nicht gleich-

setzen o d e r vermengen. 
90 A n d e r s darüber — aber auf Kos ten eines Selbstwiderspruehes: Á. SZABÓ: Zum 

Vers tändnis der Eloaten (a.a.O. 263., 272 ff . ) . 
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E I N I G E B E M E R K U N G E N Z U R L A G E D E R S K L A V E N 

U N D D E S D E M O S I N A T H E N Z U R Z E I T 

D E S D E K E L E I S C H - I O N I S G H E N K R I E G E S 

Bei meinen Untersuchungen über den Charakter des dekeleisch-ioni-
schen Krieges in Verbindung mit den allgemeinen politischen, ökonomischen 
und kulturellen Beziehungen bin ich auf einige Fakten u n d Fragen der Skla-
verei, des Geldwesens und der Demokrat ie gestossen, die mir in ihren Zusam-
menhängen f ü r die Probleme der Krise der Polis und neuer, sich damals anbah-
nender Entwicklungslinien von Belang erscheinen. 

In bezug auf die Sklavereiverhältnisse lasse ich den Streit u m die Skla-
venzahlen hier beiseite, um die quali tat iven Seiten des Problems mehr hervor-
zuheben. Selbst wenn wir mit Westermann 1 von den niedrigsten Schätzungen 
ausgehen und annehmen würden, dass die Sklaven jeden Geschlechts und 
Alters in Att ika im 5. J ah rhunder t ihrer Zahl nach ein Drittel, vielleicht nur 
ein Viertel der Gesamtbevölkerung erreichten, in der f rühen Periode des 
Peloponnesischen Krieges 60 000 bis 80 000, so Kiesse das, dass dieser S taa t 
etwa jeden vierten oder dr i t ten Arbeitsplatz mit Nicht-Bürgern im Zwangs-
verhältnis mit verschleppten ausländischen Zwangsarbeitern und deren 
Nachkommen oder Sträfl ingen oder der. Willkür ausgelieferten Kindern 
besetzt hielt. Ich denke, kein Einsichtiger wird den möglichen Einfluss eines 
solchen Zustandes auf das Lohnniveau, den Arbei tsmarkt , die Klassenkämpfe 
unterschätzen wollen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass sich die Sklaven 
vorwiegend im Bergwerk und in S tad t und Hafen , also in den Zentren wirt-
schaftlichen Fortschr i t ts massierten, und dass sie, als Sklaven, keinen Kriegs-
dienst zu leisten hat ten. Westermann ver t r i t t die Auffassung (a .a .O. S. 80), 
dass die generalisierende Kennzeichnung selbst der römischen Zivilisation der 
späteren Republik mit den höchsten Sklavenzahlen im Zen t rum des Mittel-
meergebietes als «slave civilisation» «too strongly phrased» sei und bei Max 
Weber auf der Annahme zu hoher Sklavenzahlen beruhe. Bei der Besprechung 
der Entwicklung der griechischen Sklavereisysteme von den Perserkriegen bis 
Alexander äussert Westermann jedoch an merk ungs weise (a. a. O. S. 27), dass 

1 W . L . W E S T E R M A N N : «The Slave Systems öl 'Greek and Roman Antiqui ty» Phila-
delphia 1955, S. 9. 

«r 
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die Sklaverei fakt isch «an integral and valuable part» der «ancient society» 
gewesen sei, allerdings nur, u m dagegen zu polemisieren, dass ein solcher 
integrierender und wertvoller Bestandtei l etwa zerstörend auf die Basis der 
Gesellschaft gewirkt haben könne. Basical detr imental aber kann nur ein 
Bestandteil werden, der integrierender und bedeutungsvoller Faktor war. 
Diesen notwendigen Widerspruch will Westerniann nicht verstehen. 

Die Untersuchung eines solchen Widerspruchs von allen Seiten, in allen 
konkreten einzelnen Zügen scheint mir jedoch von wesentlicher Bedeutung. 

Wenden wir uns den Quellen zu. Aus dem Kriegsjahre 41)9/8 ist eine 
schon mehrfach kommentier te Inschr i f t (IG l2 : 374) erhalten, eine Abrech-
nung über Bauarbei ten und Bauarbei terentgel te a m Erechtheion. Danach 
wurde im Rahmen dieses S taa t sauf t rags an 20 Bürger, 35 Metoiken und 
16 Sklaven je eine Drachme Arbeitsentgelt pro Tag gezahlt . Die Tatsache, 
class hier Freie verschiedener Rechtsstellung und Sklaven im wörtlichen Sinne 
«Hand in Hand» gearbeitet haben , und zwar zu dem gleichen Nominallohn, 
v o m Auftraggeber aus gesehen, wird in Kommentaren be tont (Westermann. 
a.a.O. S. 12 — 13). Was die N a t u r des nominell gleich erscheinenden Arbeits-
entgeltes f ü r Freie und Sklaven anlangt , so verbirgt sich dahinter jedoch 
möglicherweise eine in den bisherigen Erläuterungen noch nicht aufgedeckte 
Verknüpfung von allgemeinem Arbeitsentgelt und s taat l ichem Subventions-
sys tem fü r Sklaveneigentümer. Die Sklaveneigentümer, Politen und Metoiken, 
erscheinen in der genannten Inschr i f t nicht durchweg, aber zum Teil als 
Kont rahen ten f ü r ihre Sklaven. In diesen Fällen hing es vom Eigentümer ab, 
wieviel er seinem Sklaven von den ausgezahlten Geldern überlassen wollte, 
ebenso wie es im Belieben jeder Strafansta l tsverwal tung steht , wieviel von 
d e m Lohn, den ein Unternehmen f ü r Gefangenenarbeit zahlt , dem Gefangenen 
gutgeschrieben, wieviel anderweitig verrechnet werden soll. Aber auch in den 
Fällen, in denen das Arbeitsentgelt auf der Inschrift d e m Sklaven individuell 
zugerechnet wird, in denen also der Herr nicht als Kon t r ahen t eingeschaltet 
ist, werden wir fragen müssen, ob der Eigentümer den ganzen Betrag dem 
Sklaven überliess, oder ob ein solcher Sklave nicht wenigstens den einen 
Obolos an seinen Herrn als Abgabe abführen müsste, den der Eigentümer bei 
Vermietung des Sklaven vom Mieter üblicherweise erhal ten konnte.2 Wir 
wissen, dass zu jener Zeit das Apophorasystem und das System der sogenann-
t en Misthophorountes im Schwange war, dass also Sklaveneigentümer ihre 
Sklaven zu selbständigen Kauf - und Verkaufsgeschäften zuliessen, gegen Ab-
lieferung festgelegter Summen an den Herrn, dass sie Sklaven auch selbständig 
Arbeit gegen Entgel t suchen Hessen, u m hiervon auf Grund ihres Eigentums-
t i tels am Menschen eine Ren te zu beziehen.3 Dieses Sys tem stand Bürger wie 

2 Xenophon: Poroi 4. 23. 
3 S. L A U F F E R nach F U K S : «XOAOJVOÇ /itaêiog» Eranos 49 1951, S. 171 ff . 



EINIGE BEMERKUNGEN ZUR LAGE DHU SKLAVEN 2 9 7 

Metoiken in ihrer Eigenschaft als Sklavenhalter offen, ils setzte voraus, dass 
es Sklavenhalter ohne eigenen Betrieb, ohne eigene sachliche Produktions-
mittel gab. Hier kommt eine ganz eigentümliche Verquickimg von Geldge-
schäften, Mehrwertstrehen und der typisch antiken Form des Genusses von 
Mehrprodukt in Musse zutage. Mancher Sklave wird der Arbeitsuchende und 
Geschäftemacher, sein Herr aber der Rentenbezieher, der Parasit, in Rein-
kultur, wie es auch Nikias war, der seine tausend Sklaven an einen Päch-
ter, möglicherweise an seinen eigenen Sklaven Sosias,4 zur Bergwerks-
arbeit vermietete. Sofern es sich um Beschäftigung von Sklaven bei Staats-
aufträgen handelt , wie im erstgenannten Falle des Erechtheion, wäre 
eine bewusste Verbindung von Tagelohn- und Rentensystem durchaus ver-
ständlich. Vermute ich richtig, so ist in solchen Fällen von einem gleichen 
Entgelt f ü r gleiche Arbeit nur formell, nicht real die Rede. Diese Frage ergibt 
sich auch in bezug auf die Mitteilung des Thukydides ( I i i 17), dass der att ische 
Hoplit im archidamischen Kriege vor Poteidaia, 428/27, je zwei Drachmen 
pro Tag erhielt, eine f ü r sicli selbst und eine f ü r den Burschen, «avrq> yùg xal 
vnrjQETr] <)fja-/jt>)v tXapßavE т//с ypégaç». Der Singular «iXdfißave» deute t 
darauf hin, dass der Hoplit den ganzen Betrag in Empfang nahm. Als Emp-
fänger kann er aus dem f ü r seinen vnr\qÉxr\q ausgeworfenen Betrag ein Zu-
satzentgelt f ü r sich selbst ziehen. Ob der ьлцоёщ; Sklave — olxéxrjç — war 
oder Thete, geht aus dem Text nicht hervor; in vielen Fällen können wir hier 
Sklaven vermuten, aber in bezug auf den Tagelohn s tand der arme Freie nicht 
hesser da, denn auch er musste ihn als «Gehilfe» aus der Hand des Hopli ten 
entgegennehmen. 

Trotz der Ablieferungspflicht f ü r einen Teil des Entgel ts mochte dem 
Sklaven eine gewisse wirtschaftl iche Bewegungsfreiheit bleiben, denn eine 
Drachme war in dem behandelten Jahrzehnt , wie wir noch sehen werden, eine 
relativ hohe Ent lohnung. 

Die Sklaven, die selbst auf den Markt gingen, um Ware abzusetzen oder 
Arbeit im Tagelohn zu suchen, werden nun in der modernen Li tera tur als ein 
T y p der «homines oeconomici» gekennzeichnet, im Gegensatz zu den Rente 
beziehenden, an der Polis interessierten Politen. Aber der Begriff «homo 
oeconomicus» ist in diesem Zusammenhang irreführend. Zunächst einmal, ins 
Griechische über t ragen, wäre der oikonomikos nicht der Geldmensch, Ge-
schäftemacher oder Verkäufer seiner Arbei tskraf t ; ein solcher müsste vielmehr 
im Anschluss an die einschlägige Begriffsbildung des Aristoteles der chrema-
tistikos6 heissen. Der oikonomikos ist im Unterschied dazu durchaus kongruent 
dem politikos, denn die Polis bestand ursprünglich — wie die Forschungs-
ergebnisse über die Kolonisationsvorgänge erhellen, — aus einer geschlossenen 

4 S. LAUFFER: «Die Bergworkssklaven von Laureion», I . Teil, Ablidlg. D. Ak. d. 
Wissenseh. Mainz, geistes- u. sozialwiss. Klasse, Jg . 1955, No. 12, S. 1179—1180. 

» Aristoteles: Politica, 1257a—1258b. 
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Gruppe von gleichberechtigten, mit gleichen Bodenanteilen versehenen Grund-
eigentümern, deren jeder seinem Haus und seiner Wirtschaft , der oikia, vor-
s tand. Jeder von ihnen war als Herr, деалотуд, seines Hauses, лоМтг]g Bürger 
der Polis. Diese «Bürger von altersher» wurden später zur Aristokratie. Wie 
eindeutig (lie Beziehungen von «politikos» und «oikonomikos», von politischem 
und ökonomischem Interesse des Bürgers in den archaischen aristokratischen 
лоХвьд waren, zeigen die von Thukydides (V7 4) berichteten Vorgänge in Leon-
tinoi, wo die Grundaris tokrat ie ihre Polis einfach aufgab und umsiedelte, weil 
sie ihren Grundbesitz vom Demos gefährdet glaubte. Dem altaristokratischen 
oikonomikos steht als neuer Typ der chrematist ikos gegenüber, der Mensch, 
der in den endlosen Kreislauf des prozessierenden Geldes eingereiht ist als 
Kaufmann oder als Pächter , als Tagelöhner oder als Söldner. Auch der Sklave 
im Apophorasystem u n d der Sklave als Tagelohnempfänger gehören hierher. 
Die Chrematistik, die K u n s t zu tauschen, um Geld zu machen, entwickelt sieb 
auf der Basis des Pr ivate igentums in der ursprünglichen Oikonomie unver-
meidlich. aber sie widerspricht ihrer eigenen Grundlage, und s t a t t von einer 
Oekonomisierung der Polis würde man also besser von einer spezifischen 
Entoikonomisierung sprechen. Chrematistike und chrematistikos, ohne telos, 
ohne Ziel und Vollendung, widersprechen als Form und Träger einer neuen 
Wir tschaf tsmethode der oikonomisch-politischen Fo rm des exklusiven be-
grenzten Stadts taates . Aber die Chrematist ik war nicht nur verhängnisvoll 
f ü r das Alte sondern selbst etwas Neues. Das Geldwesen erschien schon in der 
an t iken Theorie als ein Schlüssel f ü r die von innen her vor sich gehende De-
s t rukt ion der Polis und zugleich f ü r etwaige Aufstiegsmöglichkeiten. Xeno-
phon, mit seinem «charakteristischen bürgerlichen Instinkt», wie Marx" einmal 
gesagt hat , entwickelte in der Nachkriegszeit8 ein P rogramm f ü r die Intensivie-
rung des Silberbergbaus, da Geld allenthalben gebraucht werde, allenthalben 
Prosper i tä t hervorrufe u n d man nie genug davon haben könne. Aristoteles 
aber sondierte später (a.a.G.) die zerstörende Rolle der Chrematistik, des 
Gewinnstrebens, des Geldmachens u m des Geldmachens willen, das die be-
grenzte, in sich geschlossene Poli tengemeinschaft durch seinen unendlichen 
Kreislauf auflösen musste . 

Die Chrematistik veränder te die Austauschbeziehungen der Menschen 
untereinander, erweiterte sie, und an diesem Neuen ha t ten die Sklaven und vor 
allem die Metoiken ihren Anteil. Wie sieb hierdurch die Beziehungen zwischen 
Sklaveneigentümer und Sklave wandelten, da fü r ha t t e der uns dem Namen 
nach nicht bekannte Aristokrat , der die pseudoxenophontische 'Adrjvalwv 
лоХпеьа schrieb, eine sehr feine Wit terung. Wer von einem relativ selbständig 
tä t igen Sklaven eine Geldrente zu bezieben gedachte, musste auf den öovlog 

7 K. M A R X : «Das Kapital», 1. Bd., 8. 3 8 5 . 
» Xonophon, a.a.O. IV. 6 — 9. 
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Rücksichten nehmen. Der Aristokrat n immt Anstoss an dieser neuart igen 
Stellung der Sklaven in Athen, что yqqpárwv áváyxr] тoïç âvdgajiôôoiç 
öovAeveiv» schreibt er (A 11). Wört l ich heisst das, vom Oelde her besteht die 
Notwendigkeit, den Sklaven zu dienen, oder drastisch ausgedrückt, Sklave der 
Sklaven zu sein. Die Übersetzung ist s tr i t t ig, aber ich sehe keinen Grund, die 
spitze ironische Formulierung, die aus der grammatischen Formung des grie-
chischen Textes un bezweifelbar hervorgeht , nicht anzuerkennen.9 Auf alle 
Fälle bleibt die Meinung des Autors bestehen, dass die in die Geldverhältnisse 
einbezogenen Sklaven in Athen z.T. selbst reiche Leute werden und ein d e m 
Aristokraten unangenehmes Selbstgefühl zur Schau tragen, das durch das 
Verhalten der rentengenießenden Sklavenbesitzer gestützt wird. Nicht nu r 
Autor und Text, sondern auch die Abfassungszeit der pseudoxenophontischen 
«A&rjvalwv nohxeiat) sind noch ungesichert . Zumeist wird die heute auf 425 
dat ier t , jedenfalls geht es darin um Erscheinungen, die in bezug auf Sklaven 
und Geldwesen f ü r das liier untersuchte letzte Kriegsjahrzehnt nicht nur voll 
in Geltung gewesen sind, sondern sich eher noch verstärkt haben. Wir müssen 
uns aber bewusst bleiben, dass wir bisher keinen Anhal tspunkt in den Quellen 
d a f ü r haben, ein wie grosser'teil der Sklaven in Athen in dieser Weise mit einer 
gewissen Selbständigkeit in den Tausch prozess einbezogen war. Es kann nur 
mit aller Vorsicht die Tendenz solcher Vorgänge gezeichnet werden, nicht e twa 
ein absolutes Gewicht. Die Tendenz aber r ichtet sich eindeutig auf eine Zer-
setzung fies Sklavereiverhältnisses, dessen unmittelbarer Gewaltcharakter mi t 
der formellen Gleichheit der Menschen im Ware — Geldverkehr unver t räg-
lich ist. 

Einige andere Erscheinungen der Sklaverei haben sich mit der geschil-
derten Entwicklung verbunden oder sich, ihr auch entgegengesetzt. Die F lucht 
von rd. 20 000 at t ischen Sklaven nach Dekeleia, von der Thukydides (VII 27) 
berichtet , ist ebenso allgemein bekann t wie die Tatsache, dass im peloponnesi-
schen Kriege zum erstenmal wieder seit der Unterwerfung (1er Messenier durch 
die Spartiaten und den Zeiten der Schuldsklaverei in At t ika erwachsene Grie-
chen von Griechen in grösserer Zahl versklavt worden sind. Der Verkauf von 
Kindern dürf te nie generell aufgehört haben . Bei den nach Dekeleia En t laufe -
nen handelt es sich vorwiegend um handwerklich qualifizierte Kräf te . Es wird 
angenommen, dass sich ein nicht unerheblicher Teil von Berg- und H ü t t e n -
arbeitern aus Laureion darunter befand. 1 0 Die Griechen unter den Flücht igen 
wurden von den Peloponnesiern freigelassen, während die Nicht-Griechen als 
Sklaven wei terverkauft worden sind, wobei die benachbarten Thebaner gu te 
Geschäfte machten. Diese Sklavenflucht in Att ika ist aber nicht das einzige 

11 Vgl. E. R U P P R E O H T : «Die Schrift vom Staate der Athener», Klio Beiheft X L I V 
N . F . II. 31, 1039, S. 63 — 65. 

1 0 S . L A U F F E R : «Die Beigwcrkssklavcn von Laureion», I I . Teil. Akad. d. Wissensch. 
Mainz, Abh. d. geistes- u . sozialw. Klasse, J g . 1956, No. I l , S. 906 — 907. 
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Beispiel. Thukydides berichtet (VIII 40), dass im jonischen Kriege aus Chios, 
wo die Sklaven besonders zahlreich gewesen seien, Sklaven zu den Athenern 
en t f lohen , vermutl ich nicht nur einzelne, dann hä t te der Geschichtsschreiber 
den Vorgang kaum besonders erwähnt. Nicht so sehr die Zahl als die Personen 
und der Charakter der F lucht mag ihn zu der Mitteilung bewogen haben, dass 
es von Syrakusanern gefangenen Athenern gelang, nach Ka tane zu f l iehen 
(VII 85). Xenophon (Hell. I2) berichtet, dass sich syrakusanische Gefangene, 
die in den Steinbrüchen des Peiraieus zur Arbei t gezwungen wurden, durch-
gegraben hät ten u n d entkommen seien. Alle diese Nachrichten zusammen 
scheinen mir darauf hinzudeuten, dass es nicht nur die besondere Teilnahme 
der Geschichtsschreiber a m Schicksal gefangener Griechen war, die solche Nach-
r ichten hervortreten lässt, sondern dass ein Zusammenhang zwischen der 
wiedereinsetzenden Versklavung erwachsener Griechen und der vers tärkten 
Sklavenflucht während des dekeleisch-jonischen Krieges besteht. Kenntnis der 
politischen Verhältnisse, der Schiffs- und Landwege, der Sprache, schliesslich 
die Sicherheit, als Grieche von der griechischen Gegenpartei befreit zu werden, 
erleichterten den Entschluss zur Flucht und die Durchführung. Ein profi tables 
Geschäf tsunternehmen wurde es, Gefangene gegen Lösegeld freizukaufen, sie 
f ü r Bezahlung in die He imat zu transport ieren und sich das Lösegeld ers ta t ten 
zu lassen (Antiphon 5,20). 

Auffallend ist, dass man nicht immer möglichst viele Gefangene gemacht 
u n d diese alle versklavt hat , sondern dass man in der Schlacht niederhieb und 
nach der Schlacht noch systematisch mordete . Schon im archidamischen Kriege 
f ü h l e n wir uns bei den Vorgängen von Skione, in dem die Athener als Eroberer 
die Männer totschlugen, Frauen und Kinder versklavten (Thuk. V 32), an die 
Zeiten der «Eroberung Trojas» erinnert, die Euripides in seinen «Troerinnen» 
vermutl ich um die Zeit der sizilischen Expedi t ion (415) vom Standpunkt der 
Unterlegenen und Gequälten, in ihrem ganzen Grauen wieder lebendig und 
z u m Schrecken jedes menschlich Empf indenden hat te werden lassen. Der Plan 
einer Massenverstümmelung von Gefangenen durch Handabhauen oder Ab-
hauen des rechten Daumens wurde den Athenern nach der Schlacht von Aigos 
Po tamoi nachgesagt und der Befehl zur Ermordung Tausender athenischer 
Gefangener durch Lysander mit dem Plan eines solchen Vorgehens gerecht-
fer t ig t (Xen. Hell. I I j ) . I ch suche das Motiv nicht nur in der masslosen Erb i t -
t e rung und Grausamkei t dieses Krieges u n t e r Griechen, sondern auch in der 
Fu rch t , dass in der gespannten Lage die Gefangenen irgendwann und irgend-
wo die Waffen wieder aufnehmen könnten . Die Behandlung der athenischen 
Gefangenen in den Steinbrüchen von Syrakus war nichts anderes als Mord aus 
Rachsucht gewesen (Thuk. VIT 87). 

In anderen Fäl len führ t en politisch-militärische Überlegungen zu ganz 
anderen Ergebnissen. Als die Peloponnesier Jasos eroberten, ausplünderten 
u n d die Bevölkerung als Sklaven an Tissaphernes verkauf ten , übernahmen sie 
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die kriegsgefangenen peloponnesischen Söldner, die ihnen unter Amorges hier 
gegenübergestanden hat ten , kurzerhand in den eigenen Dienst und taten ihnen 
kein Leid (Thuk. V I I I 28). Kallikratidas, der aus Prinzip die al tüberkommene 
Hal tung und die lakedaimonische Selbständigkeit verteidigte, wollte keine 
Griechen versklaven und liess die griechischen Gefangenen von Methymna auf 
Lesbos frei, auch die freigeborenen Sklaven (Xen. Hell. I (i). 

Wie an jedem Kreuzungspunkt al ter und neuer geschichtlicher Tenden-
zen, ergaben sich somit grosse Widersprüche von Fall zu Fall. I m Ergebnis 
k a m es jedoch wieder zur Versklavung erwachsener Griechen und es kam zu 
verstärkten Tendenzen der Sklavenflucht. In Att ika verminderte sich dadurch 
die Sklavenzahl drastisch und fü r das Wirtschaftsleben des Landes sehr emp-
findlich. Über den Ausfall an Heiloten in Spar ta durch ihre Heranziehung zum 
Kriegsdienst und die dabei eintretenden Menschenverluste haben wir keine 
zahlenmässigen Nachrichten, auch keine Bemerkung über die wirtschaftliche 
Wirkung. Aber die Tatsache als solche ist zu registrieren. U m so bemerkens-
werter ist das mörderische Vorgehen gegen den männlichen Kriegsgefangenen 
in einer Reihe von Fällen. 

Wenn auch durch die Flucht der Zwanzigtausend in Att ika eine emp-
findliche Lücke in die Zahl der Handwerkersklaven gerissen war, so wird es 
doch notwendig sein, die Entwicklung des Sklavenbedarfs nicht allein hiernach 
allgemein, sondern gesondert je nach Ort u n d Zeit aufzuwerfen. Aristophanes 
ha t in den Acharnern, also ca. 425, die groteske und erschütternde Szene auf 
die Bühne gebracht, dass ein megarischer Bürger, von der Hungersnot getrie-
ben, seine beiden Töchterchen mit deren Einwilligung verkaufen will, und 
zwar als Ferkel drapier t , da fü r Menschen kein Bedarf auf dem Markte war. 
Auch das Moment eines nicht oder nur in ganz best immter Richtung vorhande-
nen Sklavenbedarfs kann die wirtschaftl iche Freiheit zur Ermordung von 
Gefangenen gegeben haben, oder auch zu einer Kampfmanie r , hei der keine 
Gefangenen gemacht wurden. Diese Seite der Vorgänge wäre f ü r Athen und 
f ü r die Peloponnesier natürl ich gesondert zu untersuchen. 

Die Versklavung von Griechen und die Einbeziehung der Sklaven in die 
Waren- und Geldverhältnisse als selbständig Handelnde ha t f ü r das Klassen-
bewusstsein eine nachweisbare Wirkung gehabt . Das Selbstbewusstsein der 
Sklaven stieg. In der anonymen 'Aßr/vaimv nohxsia wird, wie erwähnt, das 
selbstbewusste Auft re ten der Sklaven, die Geld verdienen, anschaulich und 
im Gegensatz zu Spar ta — wenn auch natür l ich in ablehnenden Sinne -
geschildert. Aristoteles bemerkt einmal, dass zwischen einem Her rn von Na tu r , 
also einem Griechen, und einem Barbaren, d. h. im aristotelischen Sinne einem 
Sklaven von Natur , Freundschaf t epikia herrschen könne die die Unterord-
nung des Barbaren auch bewusstseinsmässig voraussetzt dass aber zwischen 
dem Herrn und jenem Sklaven, der nicht Sklave von Natur , sondern nur durch 
Gewalt und Gesetz versklavt sei, d. h. einem Griechen als Sklaven, keine 
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Freundscha f t herrsche, sondern das Gegenteil davon (Aristoteles Polit ica 
1255b, 12 — 15). Dieses Zeugnis be t r i f f t zwar Verhältnisse, wie sie sich zwei 
Generationen nach der von uns be t rach te ten Zeit entwickelt ha t ten , aber doch 
den gleichen Tatbes tand . 

Weiter als Aristoteles gingen vor ihm. schon Sophisten mit der Einsicht , 
dass zwischen Herrn und Sklave, zwischen Barbar und Grieche kein Unter-
schied von Natur , kein Unterschied der physis vorhanden sei. Die entsprechen-
den Äusserungen von Antiphon können in die Zeit des dekeleisch-ionischen 
Krieges fallen. (Antiphon: Oxyrh. Pap . X I n. 1364 Hun t , je tz t auch bei Diels 
Vorsokr. II- [Nachtrag X X X I I I ] frg. B. col. 2.10 ff «wir haben in jeder Bezie-
hung alle die gleiche Natur , Barbaren u n d Griechen. Man kann dies sehen aus 
den natürl ichen Bedürfnissen»), — Noch wichtiger erscheint eine Bemerkung 
des Theramenes in seiner Verteidigungsrede vor den Dreissig, wie Xenophon 
(Hell. I I , 3) sie mitteilt : er habe sieb immer gegen diejenigen gewandt, die glaub-
ten, eine Demokrat ie sei nicht gut, ehe nicht auch die Sklaven an der Regierung 
der Polis Anteil hät ten.1 0) Es handel te sich bei den Äusserungen über die 
Menschenwürde der Versklavten also n icht nur um etwaige sophistische Geistes-
gymnas t ik , sondern um Auffassungen, die zur Realisierung drängten. In bezug 
auf die Metoiken besitzen wir aus e twas späterer Zeit die praktischen Vor-
schläge des Xenophon (Poroi), sie als Hopli ten in die Reihen der Athener ein-
zugliedern und ihnen die Teilhaberschaft am Grundbesitz, eyxrqoig, auch 
innerhalb (1er Mauern Athens zu geben, und zwar auch dann, wenn sie nicht-
griechischen Stammes seien, was bei Metoiken häufig der Fall sei. 

Mit solchen Entwicklungen im tä t igen Leben und auch in der bewussten 
. Auseinandersetzung unter den Zeitgenossen stand Athen während des deke-

leisch-ionischen Krieges vor Entscheidungen, wie sie, soweit ich sehe, weder 
f r ü h e r noch später ein antikes Gemeinwesen zu treffen ha t te . Denn nicht die 
E inebnung der Freien in neu geformte Knechtschaftsverhältnisse wie später 
im kaiserlichen Rom war die Frage, sondern ein Schritt zur Beseitigung der 
Sklaverei in einem republikanischen Staatswesen. Mit diesem Akt hä t t en auch 
die Minderberechtigungen der Bundesgenossen und Metoiken, damit auch die 
Haupthindernisse f ü r die Bildung eines grösseren Staatswesens verbündeter 
nóXeig fallen müssen. 

Wir wissen, dass es damals n icht zu einem solchen mächtigen For tschr i t t 
in der Geschichte kam. Den Sklaven, die bei den Argmusen mitgekämpft hat-
ten , wurde Freiheit und Bürgerrecht in der gleichen Form wie den Pla ta iern 
verliehen (Aristophanes, Frösche 33, 191, 6 9 3 - 6 9 4 - Inschrif t IH 22 1951-181 : 
Sklaven auf 5 oder mehr Schiffen). Aber das war nur eine Notmassnahme ohne 
prinzipielle Bedeutung. Als Thrasybulos f ü r seine tapferen Mitkämpfer um die 

1 0 X P I I . Hell. I I . 3 , 4 8 <<ov ngáa&ev xakfjv äv óiyioy.garíav elvai, naiv äv xai oi f)ov-
}.ai. . . àgyfjç fieréyoiev » 
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Wiederherstellung der Demokratie, die sich aus Bürgern, Metoiken und Skla-
ven rekrutierten, 402 das Bürgerrecht beantragte, wurde gegen seinen Antrag , 
sofern er Sklaven betraf , von Archinos, einem Führer der sogenannten gemä-
ssigten Demokraten, die Verfassungsklage ygucpi) лада VÓ/MOV erhoben (Aristo-
teles, 'A&rjvaícov noXneia 40). Die auf den Vorgang bezügliche Inschrift ist 
leider sehr s tark verstümmelt . Die Bundesgenossen von Samos, die den Athe-
nern bis zuletzt t reu blieben, erhielten zwar das Bürgerrecht , aber auch dies 
war nur ein Ausnahmefall , der f ü r die späteren at t ischen Seebundsverhand-
lungen in keiner Weise massgebend geworden ist. Auch Metoiken erhielten das 
Bürgerrecht jetzt und künftig nur individuell. Das ist die Schlussfolgerung, die 
wir aus den Beispielen des Pasion und Phormion ziehen können. Die indivi-
duellen Sklavenfreilassungen, f ü r die aus dem 4. J a h r h u n d e r t so zahlreiche 
Zeugnisse vorliegen, haben die Ins t i tu t ion der Sklaverei als solche und auch 
die Masse der Sklaven im ganzen nicht berührt . Sie ve r s tä rk ten vielleicht die 
Fluktuat ion, aber die Gesamtzahl der Sklaven nahm nicht ab . Von einer Auf-
hebung der Ins t i tu t ion der Sklaverei durch Freilassungen war also nicht 
die Rede. 

Warum es in der Zeit des dekeleisch-jonischen Krieges, in dem vieles in 
Bewegung kam, nur zu einem Restaurat ionsversuch der Aristokraten u n d 
seiner Abwehr u n d nicht zu vorwärts drängenden revolut ionären Vorgängen 
gekommen ist, wäre einer noch gründlicheren und allgemeineren Untersuchung 
an H a n d des Quellenmaterials wert . Die Sophisten philosophierten über die 
Gleichheit der Menschen, aber die Sklaven in Athen machten keinen Aufstand. 
Vielleicht erhoben sie sich darum nicht , weil die Flucht f ü r den einzelnen viel 
leichter war. Vielleicht ha t auch die offensichtliche Spal tung der Sklaven-
klasse in Schichten mit mehr oder weniger Bewegungsfreiheit und besserer 
oder schlechterer Versorgung ihre negative Wirkung gegen die Bildung eines 
Gemeinschaftsbewusstseins und eine gemeinsame Aktion ge tan . 

Die Geschichte steht aber n icht still. Nachdem eine Aufhebung der 
Sklaverei praktisch nicht versucht worden war, ging die geschilderte relative 
Bewegungsfreiheit des Sklaven allmählich wieder verloren. Der ôovXoç wurde 
zum blossen ocojaa, z u m Körper.1 1 Der Demos Athens aber, der sich 411/10 u n d 
403/2 der oligarchischen Restaurat ion erwehrte — und das endgültig, f ü r das 
ganze folgende 4. J ah rhunde r t ist gleichzeitig in seiner eigenen Position 
endgültig reaktionär und exklusiv geworden, zum wenigsten, was die Mehrheit 
in der Volksversammlung anbelangt. Das ist oft gesagt worden und leicht 
gesagt, aber der tiefe Widerspruch, der in der Erscheinung reakt ionärer armer 
Söldner und Tagelöhner liegt, zieht die Aufmerksamkeit immer von neuem 
auf sich. Die Massen des Demos bes tanden wirtschaftlich gesehen aus verschie-
denen Schichten, solche mit und solche ohne Sklaven, solche mit und solche 

1 1 K A S A K J E W I T S C H : «Der Terminus ôovAog und der Begriff «Sklave» in Allien 
im 4. J h . v. z. (VDI 1950, Hef t 3, 119 — 130) 

4 Ac ta A n t i q u a VI I I /3—4. 
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ohne Grundbesitz. Die The ten als Schiffsbemannungen scheinen wenigstens in 
d e m Umfang, in dem sie auf attischen Schiffen zu finden waren, eine Besonder-
hei t Athens gewesen zu sein. Von den Kerkyräern hören wir im Gegensatz 
dazu, dass sie ihre Schiffe weitgehend mi t Sklaven bemann ten (Thuk. I 55). 
Der Demos auf den Schiffen, also der Söldner des eigenen Staatswesens, ver-
langte und garantierte vor allem die at t ische Demokratie.1 2 Der Bürger ohne 
E igen tum an Produkt ionsmit te ln war gegenüber der archaischen auf Grund-
besitz und Hauswir tschaf t gegründeten Polis eine neue Erscheinung, die schon 
seit dem 6. J ah rhunde r t Veränderungen auf allen Gebieten in zunehmendem 
Masse erzwang. Die Lebenslage des Bürgers, der seine Arbei tskraf t f ü r Sold 
oder Tagelolm zur Verfügung stellen musste, wurde bei steigenden Preisen, 
vermehr ten Spekulationsgewinnen der Reichen und der Leerung der Staats-
schätze immer schlechter. Während des dekeleisch-ionischen Krieges lässt sich 
diese Tendenz fü r die Soldzahlungen nachweisen. 428 — 27 wurden, wie schon 
e rwähn t , nach der Angabe des Thukydides ( I I I 17) an die Hopli ten hei Potei-
da ia 1 Drachme, d. h. 6 Obolen pro Tag als Löhnung gezahlt , und je eine 
Drachme zusätzlich f ü r den Burschen. Die gleiche Löhnung wurde auf den 
Schiffen verausgabt. Das brachte die Reserven der Athener rasch zum Schwin-
den, wie Thukydides anmerk t . Als die 00 glänzend ausgerüsteten Schiffe 415 
zur grossen sizilischen Expedi t ion in See stachen, erhielten die Bootsknechte 
aus Staatsgeldern dennoch die gleiche Löhnung, I Drachme pro Tag, die 
Trierarchen zahlten einen Zusatzlohn (Thuk. VI 31), so dass sicli die Löhnung 
e rhöh t hat te . Solcher Sold und die Hof fnung , dass das reiche Sizilien als Athens 
Machtzuwachs künf t ig Sold fü r das ganze Leben garant ieren werde, liess die 
Masse der Ärmeren zu unduldsamen Anhängern der Expedi t ion werden (Thuk. 
V I 24). Während des dekeleischen Krieges jedoch, als 1300 Söldner aus Thra-
kien anrückten, die f ü r die sizilische Expedi t ion zu spät kamen, gegen Dekeleia 
aber wohl zu brauchen gewesen wären, schickten die Athener sie wieder for t , 
da sie die Löhnung von 1 Drachme pro Tag, die die Th rake r verlangten, nicht 
mehr aufbringen konnten . Die thrakische Söldnertruppe (Thuk. VII 29) wurde 
un t e r athenischem Geleit zurücktransport ier t und m a n wies ihr zwei S täd te 
zur Eroberung und Plünderung an, Tanagra und Mykalessos. Die Thraker 
hielten sich schadlos, in der letzten S t ad t richteten sie dabei ein furchtbares 
B l u t b a d an. — Die Perser drückten d a n n die Löhne der griechischen Schiffs-
mannschaf ten . Hermokra tes verlangte den gewohnten Sold f ü r seine Leute, 
1 Drachme pro Tag. Tissaphernes aber bewilligte, das erstemal mit allerhand 
Schlichen, nur drei Obolen, also die Hä l f t e (Thuk. V I I I 29). Auch dieser Lohn 
wurde scheinbar n ich t regelmässig, sondern saumselig gezahlt , so dass Empö-
rung einriss; die Mannschaf ten, Syrakusaner und Thurier , fielen über Astychos 
her , der sich an einen Altar f lüchten musste (Thuk. V I I I 83 — 84). Die drohende 

12 P . A. P. I2 , vgl. auch den Aufruhr bei Samos. 
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Hal tung der Betrogenen, wenn der Sold ausblieb, und die k ramphaf ten , auch 
gewaltsamen Bemühungen Geld zu beschaffen, wiederholten sieb (Xen. Hell. 
I p Alkibiades bei Kyzikos, Hell, l i p Ekeonikos in Chios). Auch Naturalver-
pflegung und Ausrüstung gab Pharnabazos den Unzufriedenen (Hell. IQ. Als 
Lysander zum Feldherrn ernannt war, verhandelte er sofort um Solderhöhung 
und erreichte eine Löhnung von vier s t a t t drei Obolen (Xen. Hell. I 5), die 
Nachzahlung der geschuldeten Löhne und eine Vorauszahlung f ü r einen Monat. 
Seine ursprüngliche Forderung auf eine Drachme pro Tag ha t t e er damit be-
gründet , dass man mit einem solchen Sold den Athenern die Seeleute wegfangen 
könne, das bedeutet , dass die Athener offenbar auch nicht mehr die alte Löh-
nung f ü r ihre eigenen Schiffsmannschaften aufrecht erhalten konnten. 

Alles in allem: die Lage Athens war schwierig — der Staatsschatz war 
erschöpft , an ungemünztem Geld war 406 nur ein einziger goldener Kranz 
(eréipavog XQVOOVÇ) übriggeblieben, wie wir aus den Verzeichnissen wissen 
und die Abhängigkeit Spartas von Persien führ te f ü r die Mannschaften zu 
einer drastischen Senkung des Soldes. F ü r die локелд brachten diese Ausgaben 
überhaupt keine Bereicherung, sie waren unprodukt iv , Unkosten unerfüllbarer 
politischer Spekulation. Das Geld rollte allerdings, es k a m unte r die Leute. 
Die ungemünzten Schätze, die Horte, lösten sich auf; der jüngere Kyros schwor, 
u. U. sogar seinen silbernen und goldenen Stuhl zu Geld zu machen (Xen. 
Hell. I5). Das Netz der Geldbeziehungen breitete sich also aus, bei Verarmung 
der ärmeren Bevölkerungsschichten und speziell der kriegführenden Hegenio-
nia lmacht Athen, ein typischer Entwicklungszug der künft igen Verhältnisse 
im 4. Jah rhunder t . 

Eine unprodukt ive Ausgabe in Athen war auch die sog. Diobelia, von 
Kleophon eingeführt . Man hat die Bezeichnung Staatspension d a f ü r gebraucht, 
aber es wäre angesichts der Lage in der belagerten Festung Athen möglich, 
von Arbeitslosenunterstützung zu sprechen, ebenso wie von unprodukt iven 
Notstandsarbei ten am Erechtheion. Zwei Obolen pro Tag, das war f ü r eine 
Familie etwa die Häl f te dessen, was sie allein fü r die E r n ä h r u n g benötigte, 
eine Hungerrat ion also, wenn der Empfänger nicht noch Nebeneinnahmen 
hat te . Der Sold von 1 Drachme pro Tag f ü r die Kriegsmannschaft ha t t e dem 
Lohn bei Staatsbauten entsprochen. 

Die ökonomischen Verhältnisse waren insofern kr isenhaf t zugespitzt, 
und sie wurden im 4. J h . bei dauernden Kriegen nicht besser. Die krieg-
führenden Städte haben aber nicht nur die Kriegsdienste ihrer Politen und 
Metoiken bezahlt, sondern auch fremde Söldner angeworben. Schon bei den 
Beratungen über Krieg und Frieden — vor dem archidamischen Kriege — 
lässt Thukydides die Kor in ther sagen (Thuk. I 121): gekauf t sei die Macht der 
Athener mehr denn heimisch ( «wvrjji] yàç rj 'Aöqvalwv bvvapig päM.ov r) oixela»); 
und man könne ihnen die «Xenoi» durch höheren Lohn (/uai)(o f m 'Qovi) ab-
spenstig machen. Xenoi sind keine Politen, sie gehören nicht zur Polis und 

4* 
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nicht zum Demos. Thukydides charakterisiert eine solche f remde Soldtruppe 
beiläufig in seinem Bericht über die K ä m p f e vor Syrakus: (VII 57): «Und die 
Mant ineer nebst den übrigen arkadischen Mietvölkern, die schon gewohnt 
waren u m Sold gegen den ersten besten Feind, den man ihnen anwies, zu die-
nen, sahen jetzt ebenfal ls die mit den Korinthern gekommenen Arkadier ohne 
Bedenken als Feinde an, sobald sie d a f ü r bezahlt wurden.» — Thukydides 
kons ta t ie r t diese Ta t sache ohne moralische Ent rüs tung , die auch ganz unan-
gebrach t ist. Er lässt in dem gleichen nüchternen Tone an anderer Stelle den 
athenischen Gesandten in Syrakus sagen (Thuk. VI 85), f ü r einen Fürsten oder 
eine herrschende Polis sei nichts widersinnig, was ihren Vorteilen entspräche, 
u n d er müsse je n a c h den Umständen Freund oder Feind bald von diesem, 
ba ld von jenem werden. In dem ganzen Abschnitt der Rede, der diese Bemer-
kung entnommen ist, wird die Auflösung der Verbindungen gekennzeichnet, 
die noch aus der Phylenzugehörigkeit s tammten. So, wie die wirtschaftliche 
Fortentwicklung, Arbeitsteilung, Handel und Geldwesen, im Innern der 
noXeiç die alten genti len Verwandtschaftsbande mehr u n d mehr gegenstandslos 
u n d f ü r die politische Auflösung reif gemacht ha t ten , vollzog sich dieser Pro-
zess auch in der Aussenpolitik. Das Geld ist, als Ausdruck eines Netzes von 
Beziehungen zwischen Menschen, eine Art Gemeinwesen; Bürger dieses ab-
s t rak ten Gemeinwesen ohne Heimat und Grenzen ist nur derjenige, der eine 
W a r e zu verkaufen ha t . Der Söldner verkauf te seine K a m p f k r a f t und erhielt 
vom Geldbesitzer seine throphe. 

Einst war die Geburtss tadt oder die selbst gegründete Apoikia dem Bür-
ger die trophe gewesen, Nahrungs- und Lebensgrundlage, Ernäherin, Erzie-
herin, aber je tz t versagte sie in dieser Richtung weithin. U m s o k rampfha f t e r 
hielt der Polites, wie es scheint, an denjenigen materiellen Vorteilen fest, die 
i hm aus der s taat l ichen Bezahlung kleiner Funkt ionen, während des deke-
leischen Krieges auch durch die allgemeine Unte r s tü tzung in Form von zwei 
Obolen pro Tag, durch Getreideverteilungen und andere Massnahmen zu-
kamen, nicht im Zusammenhang mit produktiver Arbei t sondern auf Grund 
ausserökonomischer überholter Bindungen und Rechte in der Polis. Dieser 
allgemeine Gesichtspunkt müsste jedoch durch eine genauere Untersuchung 
der Mehrheitsverhältnisse und der Demagogie in der Volksversammlung noch 
weiter verfolgt werden. 

Der reakt ionär werdende Demos machte nicht den leisesten Versuch, 
den Krieg revolut ionär zu führen , z. B. den Hass der unterdrückten Heiloten 
u n d Neodamoden in Sparta auszunutzen. Xenophon berichtet anlässlich der 
Verschwörung in Spar ta 398, die von Kinadon, e inem ehrgeizigen Henkers-
gehilfen, vorberei tet und verraten wurde, dass Heiloten und Neodamoden die 
Spart iaten, wenn sie ihrer ansichtig wurden, am liebsten roh verspeist hä t t en 
(Xen. Hell. I I I 3). Solche St immungen blieben, wenn sie sich schon während 
des Krieges vorberei te t haben sollten, jedenfalls unausgenutzt , wirkungslos. 
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Der Krieg ging f ü r Athen, in Wahrhe i t auch f ü r Spar ta verloren, das 
seine Selbständigkeit durch die Bindung an den persischen Grosskönig ein-
büsste. 

Die Polis als Gemeinwesen der Poli ten, die Freien, die anderen die Frei-
heit nicht ha t ten geben wollen, weil jeder nur seine eigene Freiheit liebte, 
wurden die Spielbälle des Grosskönigs der Perser und endlich die — wenn auch 
priviligierten — Unter tanen hellenistischer fürstlicher Despoten. Jah rhunder te 
weiterer mühe- und qualvoller Entwicklung waren nötig, bis endlich die Aus-
schaltung der Sklaverei als eines integrierenden Bestandteils der jeweils fort-
geschrittensten Gemeinwesen erreicht wurde. 
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D I E B E D E U T U N G D E R A N T I K E N S K L A V E R E I 

(KRITISCHE B E M E R K U N G E N ) 

[n der letzten Zeit kann man in der bürgerlichen Historiographie ein 
grosses Interesse an der Rolle der ant iken Sklaverei feststellen. Es genügt , 
neben der 2. Auflage der systematisierenden Übersicht der Geschichte der 
ant iken Sklaverei von dem bekannten amerikanischen Forscher W. L. Wester -
mann, die Abhandlungen der zwei westdeutschen Historiker, S. Lauffer u n d 
J . Vogt, zu nennen.1 Es ist wohl auch kein Zufall, dass dieser Problemat ik 
eines der sechs Themen der Sektion f ü r alte Geschichte auf dem XI . internat io-
nalen Historikerkongress in Stockholm gewidmet wurde.2 

Diese Tatsache zeigt deutlich, dass sich auch manche bürgerliche His to-
riker der ausserordentlichen Bedeutung der Sklaverei f ü r die antike Gesell-
schaft bewusst sind. Zweifelsohne wirkt hier auch der immer steigende Ein-
fluss der marxistischen Forschung, mit der sich auseinanderzusetzen die west-
liche Historiographie letzten Endes gezwungen wird. I n dieser Hinsicht sind 
vor allem zwei unlängst erschienene Abhandlungen von grossem Interesse. 
Es ist ein Artikel des amerikanischen Historikers C. G. Starr aus dem J a h r e 
1958, in dem er die Überschätzung der Bedeutung der ant iken Sklaverei kr i t i -
siert,3 und eine Studie des englischen Forschers M. I. Finley aus dem Jahre 1959, 
welche die Sklaverei in der griechischen Welt behandelt.4 

Obwohl sich der Standpunkt beider Forscher scharf unterscheidet, ja 
Finley die Ausführungen des amerikanischen Historikers offen kritisiert, k a n n 
man in beiden Abhandlungen doch einige gemeinsame Züge feststellen. Es ist 

1 W . L. W E S T E R M A N N : The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, Phila-
delphia 1955, 4 ; S. L A U F F E R : Die Bergweikssklaven von Laureion, Akad. Wiss. Mainz, 
Abh. Geistes- u. Sozialwiss. K L . 1 9 5 5 , 12; I 9 6 0 , 1 1 ; J . V O G T : Sklaverei und H u m a n i t ä t 
im klassischen Griechentum, Mainz Abh. 1953; ders., S t ruk tur der antiken Sklaven-
kriege, Mainz, Abh. 1957, 1; seine Rektorsrede Wege zur Menschlichkeit in der an t iken 
Sklaverei, Univ. Tübingen Reden 47, 1958, war mir unzugänglich. 

2 Das Referat von S. L A U F F E R Die Sklaverei in der griechischen und römischen 
Welt und die Mitteilungen von F. V I T T I N G H O F F , I . B I E Z U N S K A — M A L O W I S T , D . S T O J -
Ö E V I É und E . E . U R B A C H . Vgl. dazu auch die Mitteilung von M. F I N L E Y über den Hande l 
mit den Sklaven aus dem Schwarzmeergebiet zu dem Referate des V. O . B I . A V A T S K I J . 

3 C. G. S T A R R : An Overdose of Slavery, The Journal of Economic History 1 8 
( 1 9 5 8 ) S . 17 — 3 2 . 

4 M . I . F I N L E Y : WTas Greek Civilization Based on Slave Labour , História 8 ( 1 9 5 9 ) 
S . 1 4 5 — 1 6 4 . 
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vor allem die allgemeine theoretische Fragestel lung und dann eine mehr oder 
weniger offene Kr i t ik der marxistischen Theorie. Eben in diesen Zügen beider 
S tudien spiegelt sich deutlich der neue Ton der bürgerlichen Historiographie, 
die nicht mehr ihre Vogel-Strausspolitik betreiben und die marxistische Histo-
riographie so gu t wie ignorieren kann. Sie wird nun genötigt, die Grundfragen 
der Geschichte der ant iken Gesellschaft zu behandeln. 

Ich bin daher der Meinung, dass es sich lohnt, sich mi t den beiden er-
wähn ten Studien zu beschäftigen und dass die marxistischen Historiker solche 
grundlegende Probleme behandelnde Arbei ten nicht ohne Antwor t lassen sollen. 

Schon aus clem Titel des Artikels von C. G. Starr (An Overdose of Sla-
ve ry — Zu s tarke Dosis von Sklaverei) geht hervor, dass der Verfasser die 
Rolle der ant iken Sklaverei nicht f ü r sein- bedeutend hält . Nach seiner Meinung 
is t in der Historiographie ein falsches Bild der Sklaverei ents tanden, weil die 
Forscher im vorigen Jahrhunder t un t e r dem Einfluss der abolitionistischen 
Losungen s tanden u n d die antike Sklaverei der Sklaverei der südlichen Staa ten 
der USA ähnlich fanden. Einen anderen Grund fü r die Überschätzung der 
Bedeutung der an t iken Sklaverei sucht er in der materialistischen Geschichts-
auffassung. Da Marx die Arbeiter seinerzeit als Lohnsklaven bezeichnet ha t t e , 
haben angeblich seine späteren Anhänger auch die Rolle der Sklaverei im 
Al t e r tum akzentuier t .5 Hier zeigt sich deutl ich, wie oberflächlich der Autor die 
marxistische Theorie, mit der er polemisieren will, kenn t . Es ist allgemein 
bekann t , dass sich Marx bei der Vergleichung der Lohnarbei ter mit den Sklaven 
der grundsätzl ichen Unterschiede zwischen den beiden Kategorien von direk-
ten Produzenten bewusst war. Es war gerade Marx, der die Abhängigkeit der 
Arbei ter von dem Kapi ta l erkannte u n d der als eine der wichtigsten Voraus-
setzungen der kapitalistischen Produkt ion die Existenz eines freien Arbeiters, 
der seine eigene Arbei tskraf t dem Kapi ta l i s t en verkauft , erklärte. Er ha t also 
in den Arbeitern nur die Sklaven des Kapi ta l s gesehen und hat ihre sozial-
ökonomische Lage scharf von der Lage der wahren Sklaven getrennt. Es war 
auch eben Marx u n d mit ihm Engels, die in ihren Arbei ten die entscheidende 
Rolle der Sklaverei f ü r das klassische A l t e r t u m gezeigt haben . Es ist also n ich t 
wahr , dass dies ers t seine späteren Schüler getan haben. 

Weiter behaup te t Starr: «für die Marxisten, die sich mit den technolo-
gischen Problemen beschäftigen, bildet die Existenz der Sklaverei in der 
Ant ike . . . eine einfache Erklärung f ü r das niedrige Niveau der antiken Tech-
nologie; die Sklaven ha t ten kein Interesse an einer Verbesserung ihrer Technik 
u n d ihre Verfügbarkei t verursachte, dass man keine Verbesserungen zu suchen 

5 STARR: a . a . O. S. 19: «The n ineteenth century was also the era of Kar l Marx 
who viewed the industrial worker of Iiis day as a wage slave. Marxist popularizers of 
more recent generations have tended strongly to read back the theories of their teacheis 
in lo ancient society and so have magnified the effects of slavery in the ancient world.» 
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brauchte.»0 So einfach finden es die Marxisten aber n icht . Sie sehen die ent-
scheidende Rolle der Produktion ein und erklären, dass die Ents tehung der 
Sklaverei gerade durch den niedrigen Stand, durch die schwache Entwicklung 
der Produkt ionskräf te verursacht wurde. Wenn man so dann behauptet , die 
Sklaverei bringe keine Voraussetzung zur Entwicklung der Produktion, ist es 
schwer, etwas dagegen einzuwenden. Bei Zwangsarbeit k a n n man keine Ini t ia-
tive des arbeitenden Menschen erwarten. Es waren aber auch andere nicht 
weniger bedeutende Gründe vorhanden. Es war kein Zufall, dass sich in der 
antiken Welt vor allem die Kriegstechnik und die Erzeugung von Luxusgegen-
ständen entwickelte. Die auf Sklaverei gegründete Produkt ion konnte keine 
Grossindustrie schaffen, die einen brei ten Markt der Konsumgüter voraussetzt. 
Dazu brauchte man den freien Arbeiter , der gleichzeitig Konsument wäre. 
Wie es Marx fü r die westeuropäischen (vor allem englischen) und späterhin 
Lenin f ü r die russischen Verhältnisse gezeigt hat , ist neben der Schaffung eines 
freien Arbeiters auch die Ents tehung eines inneren Marktes die unbedingte 
Voraussetzung der kapitalistischen Grossindustrie.7 

Die Marxisten überschätzen nach Starrs Meinung — die Rolle der 
antiken Sklaverei auch in dem Punk te , dass sie diese Erscheinung als den 
Hauptfehler der klassischen Zivilisation bezeichnen. In diesem Zusammenhang 
zitiert er den bekann ten Satz aus dem ersten Teile des Kapitals, wo Marx 
sagt, dass «die kleine Bauernwir tschaf t und der unabhängige Handwerksbe-
trieb . . . die ökonomische Grundlage der klassischen Gemeinwesen zu ihrer 
besten Zeit bilden, nachdem sich das ursprünglich orientalische Gemeineigen-
tum aufgelöst, und bevor sich die Sklaverei der Produkt ion erns thaf t bemäch-
t igt hat».8 Bei dieser Gelegenheit greift Starr zu rein politischen Ausfällen, in-
dem er diesen Satz als ein Evangelium bezeichnet und beifügt , dass die Marxi-
sten den Untergang der antiken Gesellschaft — verursacht durch die Sklave-
rei — als eine Lektion gegen ihre modernen Gegner, die den Sieg des Sozialismus 
bezweifeln, gebrauchen. Dabei bemerkt er überhaupt n icht , dass Marx an die-
ser Stelle vom Untergang der ant iken Gesellschaft kein W o r t sagt. Zwischen 
dem Zerfall der an t iken Zivilisation und der Zersetzung der ökonomischen 
Grundlage «der klassischen Gemeinwesen zu ihrer besten Zeit» besteht ein 
grosser Unterschied. Es ist vor allem aus der griechischen Geschichte wohl 
bekannt , dass die Entwicklung der Sklaverei eine Verdrängung der freien 
Arbeit und eine Zersetzung des Kollektivs der freien Bürger mit sich bringt. 

u Ebenda: «To those Marxists who are obsessed by technological problems, the 
presence of slavery in ant iqui ty . . . is a simple explanation l'or the low level of ancient 
techniques, and their availability made it unnecessary to seek improvement.« 

7 K . M A R X : Das Kapi ta l I, Berlin 1947, S . 784ff., V. I . L E N I N : Развитие капитализма 
в России. 

8 S T A R R : а. а. О.: «То Marxists of more general interests, slavery was the basic 
f law of classical civilization. Marx himself laid down the gospel . . . » Vgl. M A R X : Das 
Kapital 1, S. 350, A. 24. 
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Die Zeitperiode der Krisis der griechischen Polis, die mit d e m Peloponnesi-
schen Krieg beginnt, endet mit der En ts tehung neuer S taa ts formen des Helle-
n i smus und mit der neuen, höheren und breiteren Entwicklung der ant iken 
Gesellschaft . Ähnliche Erscheinungen sind uns auch aus der römischen Ge-
schichte bekannt . Die Entwicklung der Sklaverei verursacht zwar eine Krisis 
der al ten republikanischen Verwaltungsformen, f ü h r t aber nicht zum Verfall 
der ganzen Gesellschaftsordnung. 

Man darf die Sklaverei nicht als eine gegebene, unveränderl iche Ins t i tu-
t ion beurteilen. Zweifelsohne ha t sie einen grossen For t schr i t t im Vergleich 
zu den älteren Gesellschaftsordnungen gebracht. Wenn Star r schon das oben 
e rwähn te Marx'sche Urteil über die zersetzende Wirkung der Sklaverei auf 
die ökonomische S t ruk tu r der klassischen Gemeinwesen zitiert, so soll auch 
b e m e r k t werden, dass die Marxisten die Sklaverei als eine wichtige, notwendige 
S tu fe in der ganzen historischen Entwicklung schätzen. P r ä g n a n t ha t es Fried-
r ich Engels formuliert : «Ohne ant ike Sklaverei kein moderner Sozialismus.»9 

Le tz t en Endes ist aber die Sklaverei zu einer Bremse (1er weiteren Entwicklung 
geworden und musste durch eine höhere sozial-ökonomische Format ion ersetzt 
werden. Dasselbe gilt später von der Leibeigenschaft u n d Hörigkeit in der 
feudalen und von der Lohnarbei t in der kapitalistischen Gesellschaft. In die-
s e m Sinne hat also Starr doch recht . Die vorübergehende Dauer der ant iken 
Zivilisation wird zu einem Memento auch f ü r die kapitalist ische Gesellschafts-
o rdnung . 

Marxisten erkennen also die historische Bedingtheit sowohl als auch Not-
wendigkeit der Existenz der ant iken Sklaverei an. Sie beurteilen diese Erschei-
n u n g also weder als eine «schlechte» Sache noch als «einen Krebs im Fleisch 
de r Gesellschaft, der mit ihr wuchs». Diese Worte s tammen von dem englischen 
Histor iker F. W. Walbank, den Starr merkwürdigerweise zu einem Marxisten 
mach t . 1 0 

Starr polemisiert aber nicht nur mit der marxistischen Auffassung oder 
besser mit der Auffassung, die er f ü r marxistisch hält , sondern auch mit der 
überwiegenden Ansicht der bürgerlichen Historiographie, die — seiner Meinung 
nach — die Rolle der Sklaverei in der ant iken Gesellschaft überschätzt . 

Betrachten wir nun seine Argumentat ion gegen die Wichtigkeit der ant i-
ken Sklaverei. Starr betont , dass in der Gewerbeproduktion neben den Skla-
ven auch freie Leute arbei te ten. Die Angaben über die Anzahl der Sklaven, 
f ü r das klassische Athen häl t er f ü r übertrieben. Er meint, dass die Sklaven in 
diesem Stadts taa t weniger als die Hälf te , wahrscheinlich aber nur ein Dri t tel 

9 F. E N G E L S : H e r i n Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Antidühring) 
Moskau — Leningrad 1935, S. 184. 

10 F. W. W A L B A N K : The Décline of the Roman Empire in the West, London 1946, 
S. 23: «. . .the basic of Greek and Roman civilization, a cancer in the flesh of society 
which grew with soccicty itscli.» Vgl. S T A R R : a. a. O., S. 19 u. 20: «. . . that this slavery 
was a totally bad thing». 
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oder sogar ein Viertel der Bevölkerung bildeten.11 Ich kann hier nicht auf das 
komplizierte Problem der Zahl der athenischen Bevölkerung eingehen. Es ist 
bekannt , dass in diesem P u n k t die Meinungen der einzelnen Forscher weit 
auseinandergehen. Man kann nur konstatieren, dass S ta r r die Zahl der a the-
nischen Sklaven soviel als möglich herabsetzen will. Auch wenn die Zahl der 
athenischen Sklaven so niedrig wäre (was freilich f ü r Star r leicht zu behaupten 
ist, dabei aber schwer zu beweisen wäre), so ist damit die. Behauptung, dass 
die athenische Ökonomik eine Sklavenhalterökonomik war, bei weitem nicht 
widerlegt. Wie bekannt, gibt es auch heute in den entwickelten kapitalistischen 
Staaten kleine Handwerker und Kauf leute , die allein mit eigenen Produktions-
mitteln arbeiten, also in keinem Lohn Verhältnis stehen. Viel grösser ist freilich 
die Zahl dieser kleinen selbständigen Produzenten, die keine Arbei tskräf te 
beschäftigen, in den weniger entwickelten Ländern. Dabei entwickeln sich die 
kapitalistischen Verhältnisse viel schneller als die auf Sklaverei beruhende 
Produktionsweise und es liegt im Charakter der kapitalistischen Ökonomik, 
dass sie die ganze Sphäre ihres Einflusses rasch beherrscht. Wer kann sich also 
wundern, dass sich in der antiken Gesellschaft während ihrer ganzen Dauer 
neben der Arbeit der Sklaven auch die Arbeit kleiner Handwerker und Kauf-
leute erhalten hat . Das spricht übe rhaup t nicht dagegen, dass der Charakter 
der antiken Produktionsweise sklavenhalterisch war. 

Der Anteil der Sklaven an der Produkt ion war keinesfalls so unbedeutend, 
wie es Starr schildern will. I n allen Gebieten der Gewerbeindustrie spielten die 
Sklaven eine grosse Rolle. Wir haben z. B. mehrere Beweise, dass schon i m 
peisistratischen Athen die Arbeit der Sklaven in der Töpferindustrie von grosser 
Bedeutung war.12 Es soll auch betont werden, dass Sklaven in grossen Mengen 
in den wichtigsten Industriegebieten, das heisst im Bergbau und in den Stein-
brüchen, die Masse der Arbeiter bildeten. Diese Produktionsgebiete, in denen 
bekanntl ich die schwersten Bedingungen herrschten,1 3 erwähnt Starr mi t 
keinem Wort . 

Eines der wichtigsten Argumente f ü r seine Konzept ion ist — seiner 
Meinung nach die grosse Bedeutung der freien Arbeit im Ackerbau. Dazu 
sei aber gleich bemerkt, dass die schon erwähnte Analogie mit den modernen 
kapitalistischen Verhältnissen in einem noch grösseren Masse f ü r dieses Pro-
duktionsgebiet gilt. I m Ackerbau erhalten sich immer a m längsten die al ten 
Produktionsverhältnisse. Auch in den meist entwickelten kapitalistischen 
Staaten ist die Zahl freier Bauern, die allein mit ihrer Familie ihr Feld bearbei-
ten, nicht gering. Es ist wahr, dass diese Bauern sich von den kapitalistischen 
Produktionsverhältnissen nicht t rennen können, dass sie sich an der ganzen 

1 1 S T A R R : a. a. ()., S . 21 f.: . . the most careful est imates. . . reduce the proportion 
of slaves to f a r less than half the population, probably on third or one quarter at most». 

12 Vgl. meine Raná íceká tyrannis (Die frühgrieehisclie TvTannis), Praha 1954, 
S. 342. 

13 Siehe ü iod . Sic. I I I . 12, 3; 13, 1 — 3; V. 38, 1; Plaut . Cupt. 998 ff . u. a. 



3 1 4 P. О LIA'A 

kapitalistischen Produkt ion beteiligen. Sie selbst sind aber keine Kapitalisten 
und auch keine Lohnarbei ter . Es ist nun ganz natürlich, dass auch in der ant i-
ken Gesellschaft der freie Kleinbauer eine wichtige Rolle spielte. 

Auch liier aber war die Bedeutung der Sklavenarbeit viel grösser als wie 
es Starr schildert. Wir wissen doch, dass schon in der homerischen Gesellschaft 
die Arbeit der Sklaven vor allem in der Viehzucht bedeutend war. Ein sehr 
wichtiger Beweis gegen Starr ' s Konzeption ist aber das wohlbekannte Gedicht 
Erga kai bernerai von Hesiodos. Auch der kleine (oder vielleicht mittlere) 
Bauer im rückständigen Böotien und das bereits im 7. J a h r h u n d e r t kann ohne 
Arbei t der Sklaven nicht bestehen. Es lag schon in dem Charakter des ant iken 
Ackerbaus und wurde vor allem durch den niedrigen Stand der Produktions-
k rä f t e verursacht, dass dor t kleine Wirtschaftseinheiten, in denen der Eigen-
tümer höchstens mi t Beihilfe einer kleinen Anzahl von Sklaven arbeitete, 
bes tanden. Dabei aber dominierte in den antiken Verhältnissen, und zwar 
gerade zur Zeit der grössten ökonomischen, politischen und gleichzeitig auch 
kulturellen Entwicklung der alten Welt , in der letzten l 'hase der römischen 
Republik und am Anfang des Prinzipates die Arbeit der Skla\Ten auch im 
Ackerbau. Starr muss freilich diese Tatsache zugeben, versucht sie aber als 
eine Ausnahme, die von keiner grossen Bedeutung ist, darzustellen. Seine Argu-
mentat ion ist in diesem Punkte merkwürdig. Damals füh ren nämlich die 
Römer viele Kriege, in welchen sie zahlreiche Gefangene erbeuteten. Was soll-
ten sie nun mit diesem Menschen material anfangen l Da die Gewerbeindustrie 
in Italien wenig entwickelt Avar, blieb ihnen nichts übrig, als die Sklaven im 
Ackerbau zu beschäftigen.1 4 Die Avahre Sachlage Avar aber umgekehrt . Die 
Kriege wurden eben f ü r die Gewinnung neuen Bodens und neuer Arbeits-
k rä f t e geführt . Sie waren eine notAvendige Voraussetzung der Existenz und 
Entwicklung der damaligen Staaten. Es ist kein Zufall, dass immer ein ökono-
misch entAvickeltes und politisch starkes Zent rum ents tand, welches dann aus 
der NachbarAvelt die notwendigen K r ä f t e zu verschaffen strebte. Diese Erschei-
nung kennen wir aus der griechischen (das athenische «Reich», Kampf u m die 
Hegemonie u. a.) soAvie aus der römischen Geschichte. Die Situation war also 
nicht so, dass die Römer in den Kriegen Sklaven gewannen und nicht wussten, 
was sie mit ihnen anfangen sollten, sondern sie füh r t en zweifelsohne die Kriege 
gerade desAvegen, u m neuen Boden, neue Sklaven und andere Reichtümer zn 
gewinnen. Nur dann konnte sich ihre Wir tschaf t Aveiter entwickeln. Wie es 
schon Marx im I I . Teile seines Kapi ta l s konstat iert ha t , «auch das Sklaven-
system — sofern es in Agrikultur. Manufaktur , Schiffsbetrieb etc., die herr-
schende Form der produkt iven Arbei t ist, Avie in den entwickelten Staaten 
Griechenlands und im Rom — behält ein Element der Naturwir t schaf t bei. 
Der Sklavenmarkt selbst erhält beständig Zufuhr seiner Arbei tskraf tware 

1 4 S T A R R : a . a . O . , S . 2 0 . 
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durch Krieg, Seeraub etc., und dieser Raub ist seinerseits nicht durch einen 
Zirkulationsprozess vermittelt, sondern Naturalaneignung fremder Arbeits-
kraft durch direkten physischen Zwang».15 

Es war also ganz natürlich und gesetzmässig, dass die Sklavenhalterver-
hältnisse die römische Ökonomik immer mehr durchdrangen und dass die 
Sklaven immer mehr auch im Ackerbau benützt wurden. In dieser Zeitperiode 
erreichte auch die antike, auf der Sklaverei beruhende Ökonomik ihren Höhe-
punkt . 

Es sei auch betont, dass die Existenz der Sklaverei und ihre grundsätz-
liche Bedeutung f ü r die antike Gesellschaft auch das damalige Denken tief 
beeinflusst hat. Starr erwähnt zwar einige Ansichten Piatons und Aristoteles, 
bezeichnet aber die bekannte Charakteristik des Sklaven aus der Politik als 
«organon empsychon» nur als das Urteil eines antiken Denkers.16 Die Vorstel-
lung, dass keine Gesellschaft ohne Sklaverei existieren kann, war aber in der 
Antike ganz allgemein verbreitet. Für die antiken Ideologen gab es nur eine 
solche Gesellschaft, welche die Arbeit der Sklaven voraussetzt. 

Alle diese Erwägungen führen zu dem Schluss, dass die Arbeit der Skla-
ven f ü r die Existenz und Entwicklung der antiken Gesellschaft notwendig war. 
Wenn Starr am Ende seines Artikels sagt, dass es keine Nachrichten gibt, aus 
denen man schliessen könnte, dass die Sklaven alle Arbeit leisteten, ha t er 
bestimmt recht. Das behauptet aber meines Wissens nach niemand, sei es ein 
Anhänger des «Humanitarianismus des 19. Jahrhunderts», oder des «marxi-
stischen Totalitarianismus des 20. Jahrhunderts», wie es Starr qualifiziert.17 

Es kann aber bewiesen werden, dass ohne Sklaverei die Entwicklung der anti-
ken Ökonomik und der ganzen Kul tu r unmöglich gewesen wäre. 

Ganz verschieden ist der S tandpunk t M. I . Finley's in seinem Artikel 
über die Sklaverei in der griechischen Welt. Er hält die Sklaverei f ü r ein 
wichtiges Phänomenon in der antiken Gesellschaft. Der Vorteil seiner Konzep-
tion liegt auch darin, dass er die historische Entwicklung dieser Beziehung 
erkennt. Er betont, dass es in einer älteren Zeitperiode und in den weniger ent-
wickelten Gemeinden eine primitivere Form der Sklaverei gab und dass die 
Sklaverei eine entscheidende Rolle gerade «in den ökonomisch und politisch 
fortschrittlichen Gemeinden» spielte.18 

16 K . MARX: Das Kapi ta l II , Berlin 1948, S. 484. 
1 6 S T A R R ; S . 30: «An ancient th inker could assert and t ry to prove that a slave 

was an animate instrument». 
1 7 S T A R R ; S . 31 : «In general, however, I would uigc tha t one view ancient s lavery 

without the blinkers of nineteenthoentury humanitar ianism or twentieth-century Marxist 
totali tarianism. In the most advanced economic centers slavery certainly was a means 
of providing additional power and so increased production; it was of real importance 
in fur ther ing the advance of such areas. Yet nowhere, not even in the late R o m a n 
Republic, docs evidence show that slaves did all the work.» 

1 8 F I N L E Y : História 1 9 6 9 , S . 1 4 6 : «How completely the Greeks always took slavery 
for granted as one of the facts of human existence is abundant ly evident to anyone who 
has read their literature.» S. 147: «By and large, the slave proper was the decisive f igure 
. . .in (lie economically and politically advanced communities.» 
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Er beschäftigt sich aucli mit der Frage der Quellen der sklavischen Ar-
beitskraft. Neben den Kriegen, Piraterie usw. sieht er eine nicht unbedeutende 
Quelle in den im Hause geborenen Sklaven. Er gibt zu, dass diese Art der 
Sklaven keine allzu entscheidende Rolle in der Ökonomik spielte, meint aber 
in diesem Punkte eine «falsche Vorstellung» beseitigen zu müssen. «Es wird 
mitunter gesagt, dass es ein demographisches Gesetz gibt, nach welchem die 
Sklavenbevölkerung sich nicht reproduziert, dass sie immer von aussen er-
gänzt werden muss. Ein solches Gesetz ist ein Mythus; das kann auf Grund der 
Angaben über die Südstaaten (d. h. der Vereinigten Staaten Nordamerikas 
Р. O.) kategorisch behauptet werden, Angaben, die statistisch und verlässlich 
sind.»19 Das hier gemeinte «mythische» Gesetz ist gewiss die schon erwähnte 
Charakteristik Karl Marx'. Wie ich bereits betonte, liegt es in dem Charakter 
der antiken Ökonomik, dass sie sich ohne ständige Zufuhr der Arbeitskraft 
von aussen nicht entwickeln kann. Das bedeutet freilich nicht, dass es keine im 
Hause geborenen Sklaven gab. Dies war aber — wie es Finley auch zugibt 
nur in seltenen Fällen möglich, da nur bei wenigen Sklavenkategorien eine 
Voraussetzung zum Familienleben gegeben war. Für einen Sklavenhalter w ar 
auch die Erziehung der Sklavenkinder nachteilig und daher unerwünscht. 
Es war für ihn viel bequemer, sich einen erwachsenen Sklaven auf dem Skla-
venmarkt zu kaufen. Ein Vergleich mit den Verhältnissen in den Südstaaten 
Nordamerikas kann hier wenig beweisen. Man darf nicht vergessen, dass die 
Sklaverei in den Vereinigten Staaten im Rahmen der sich rasch entwickelnden 
kapitalistischen Wirtschaftsweise existierte. Der Entwicklungsgrad der Pro-
duktionsmittel und auch die Höhe der Mehrwert waren in beiden zeitlich so 
weit getrennten Gebieten ganz verschieden. Auch wenn also Finley diese wich-
tige Marx'sche Charakteristik der Sklavenhalterökonomik als einen Mythus 
bezeichnet, kann er sie doch nicht wegschaffen. Es ist auch kein Zufall, dass er 
gleich nach seinem eben zitierten Urteil konstatieren muss, dass die «Mehrheit 
der Sklaven Fremde waren», dass auch die Sklaven, die griechischen Ursprungs 
waren, nicht aus der Polis, in der sie arbeiteten, stammten, sondern von aussen, 
also ausserhalb der eigenen Ökonomik hergebracht wurden.20 

Finley spricht auch von den grossen Skiavenaufständen in der hellenisti-
schen und römischen Welt nach dem Jahre 140 v. u. Z. Man kann aber seiner 
Behauptung, dass «die freien Armen im Ganzen einfach beiseite standen»,21 

nicht zustimmen. Was den Aufstand des Aristonikos betrifft, so weiss man, 

19 A. a. O., S. 152: «. . . to remove a fal lacy. I t is sometimes said tha t there is a 
demographic law t h a t no slave population ever reproduces itself, that they must a lways 
be replenished f rom outside. Such a Law is a m y t h : tha t can be said categorically on 1he 
evidence of the southern states, evidence which is statistical and reliable.)) 

20 S. 153: «The impression one gets is clearly that the major i ty of the slaves were 
foreigners. In a sense, they were all foreigners. Tha t is to sav, it was the rule (apart f rom 
debt bondage) t h a t Athenians were never kept as slaves in Athens, or Corinthians in 
Corinth.» 

21 S. 154: «. . . the free poor on the whole simply stood apart.» 
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dass in seinem Heer die freien Armen mit den Sklaven gemeinsam kämpften. 
Aus dem ersten sizilischen Aufstande berichtet Diodor, dass das arme Volk 
«sich freute, da es die Ungleichheit des Schicksals und die Verschiedenheit des 
Vermögens hasste».22 Und die Bemerkung Appians, dass «die Freien aus den 
Feldern» einen Anteil an dem Aufstande des Spartakus nahmen, ist allgemein 
bekannt.23 Es sei aber gesagt, dass die Freien (mit Ausnahme des Aristonikos-
aufstandes, dessen Charakter ein etwas anderer war) immer nur eine kleine 
Minderheit bildeten, dass es vor allem Besitzlose und Taglöhner waren und 
dass sie oft neben den Sklaven auf den sizilischen bzw. süditalischen 
Latifundien schwer arbeiten mussten. 

Finley stellt bei dieser Gelegenheit auch die Frage, warum keine grossen 
Sklavenaufstände (mit Ausnahme der Helotenaufstände) aus der älteren Zeit-
periode der griechischen Geschichte zu verzeichnen sind. Er versucht festzu-
stellen, welche Bedingungen den Ausbruch der Unzufriedenheit hervorrufen 
und führ t an, dass grosse Not und Hunger gewöhnlich keine guten Voraus-
setzungen zu einem Aufstand, der Mut und Ausdauer erfordert, sind. Solche 
ganz allgemeine Erwägungen bieten jedoch keine Lösung. Ein Aufstand wird 
zwar durch ein subjektives Streben der Aufständischen geführt, dabei sind 
aber immer objektive Bedingungen nötig. Es ist kein Zufall, dass gerade in der 
Zeit, als sich in der Gesellschaft grosse Widersprüche gehäuft hatten (zu Ende 
der römischen Republik), es in drei auf einander folgenden Generationen zu 
grossen Sklavenaufständen gekommen war, die als der wichtigste Ausdruck 
der Krisis der römischen Republik zu bezeichnen sind. 

Charakteristisch für die Konzeption Finleys ist seine Verlegenheit, mit 
der er die Institution der antiken Sklaverei betrachtet. Es sei schwer ein klares 
Urteil «auch unter normalen Umständen» auszusprechen. Nun sei es aber 
«durch zwei sonderbare Faktoren, die die moderne Gesellschaft bringt, beinahe 
unmöglich geworden». Der erste Faktor ist — seiner Meinung nach durch 
moralische Aspekte motiviert. Man bewundert die griechische Zivilisation und 
will daher den Makel der Sklaverei von ihr beseitigen oder mindestens die 
Bedeutung der antiken Sklaverei schwächen. «Der zweite Faktor ist mehr 
politisch», erklärt dann Finley, «und geht mindestens bis zum J . 1848 zurück, 
in welchem das Kommunistische Manifest proklamierte: ,Die Geschichte aller 
bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und 
Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, 
kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen im steten Gegensatz zuein-
ander . . .'» «Seither war» — nach Finley — «die antike Sklaverei zu einem 

22 Diod. X X X I V X X X V 2,48: ô ôrytoTixàç ûyÀoç ovy oîov avvénaa/ev, М.Ы rovv-
avríov ênéycuge ngonemxp&ovûtv àviaov Tvyrjc, xai àvco/idXov Çcofjç. 

23 Appián. В. С. I 116, 540: noÀXovç dnoôiôgdaxovraç olxéraç xai nvaç ÈXev&égovç 
êx tôjV áygiöv imoôeyô/ievoç. Vgl. J . B U R I A N : 'EXeéftegoi êx rwv áygtiv a povstání Spurtн-
kovo (. . .und dor Aufstand des Spartakus), Listv filologieké 80, 1957, S. 197—203. 
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Schlachtfeld zwischen Marxisten und Nichtmarxisten, zu einer politischen 
Losung eher als zu einem historischen Phänomen geworden.»24 Was den ersten 
Punkt betr iff t , kann man Finley beistimmen, dass viele Forscher aus einer 
subjekt iven Neigung die antike Gesellschaft einseitig idealisieren, dass sie 
neben dem Licht keinen Schatten sehen wollen. 

Sehr belehrend ist Finleys zweites Argument. Es zeigt sich liier, wie in 
dem Artikel von Starr, dass die bürgerlichen Gelehrten, die sich mit den grund-
sätzlichen Fragen der antiken Geschichte beschäftigen, die marxistische Histo-
riographie nicht mehr ignorieren können. Die Marxisten überschätzen jedoch 
die Wirkung der ant iken Sklaverei nicht und suchen keine oberflächlichen 
Analogien mit den modernen kapitalistischen Verhältnissen. Sie sind sich des 
grundsätzlichen Unterschiedes zwischen der antiken Sklaverei und der kapita-
listischen Lohnarbeit bewusst. Die bürgerlichen Historiker hingegen, welche 
die kapitalistische Gesellschaft fü r die Gesellschaft kat' exochen halten (ähnlich 
wie die antiken Philosophen sich keine andere als die auf der Sklaverei be-
ruhende Gesellschaft vorstellen konnten), sind nicht im Stande die Bedeutung 
der ant iken Sklaverei objektiv zu beurteilen. Ihre Konzeption hindert sie, den 
Klassencharakter der kapitalistischen Gesellschaft und daher auch den wahren 
Charakter der Sklavenhaltergesellschaft zu erkennen. Deswegen unterschätzen 
oder verurteilen sie die Wirkung der antiken Sklaverei, können jedoch ihre 
Bedeutung nicht erklären. 

Das äussert sich auch in Finleys Artikel, obwohl darin mehrere ganz 
t reffende Beurteilungen enthalten sind und obwohl der Autor die Idealisierung 
und Unterschätzung der antiken Sklaverei scharf bekämpft . Seine Inkon-
sequenz und Verlegenheit ist vor allem aus seinem Verzicht auf die Erkenntnis 
der grundsätzlichen Rolle der Sklaverei in der griechischen Ökonomik ersicht-
bar. E r kommt zwar zu der Schlussfolgerung, dass «die Sklaverei ein grund-
sätzliches Element in der griechischen Zivilisation war», gleichzeitig aber fürch-
te t er zu weit zu gehen und hält daher f ü r notwendig beizufügen: «Es wäre 
vielleicht am besten das Wort grundsätzlich überhaupt zu vermeiden, weil es 
schon als ein technischer Ausdruck von der marxistischen historischen Theorie 
vorbehalten war.» Es habe aber keinen Sinn zu prüfen, ob die antike Gesell-
schaf t auf der Sklaverei konstituiert wurde. Viel nützlicher soll — seiner 
Meinung nach — die Feststellung der Funktionierung der Sklaverei in der 

2 4 F I N L E Y : а. а. O . , S. ICO: «. . .some judgment about the slavery. This would be 
d i f f icu l t enough to do under ordinary circumstances; it has become almost impossible 
because of two extraneous factors imposed by modern society. The first is the confusion 
of t he historical s tudy wi th moral judgments about slavery. . . The second factor is more 
political, and it goes back at least to 1848, when the Communist Manifesto declared that 'The 
his tory of all hi therto existing society is the history of class struggles etc. . . ' Ever since, 
ancient slavery has been a batt leground between Marxists and non-Marxists, a political 
issue r a the r than a historical phenomenon.» 
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antiken Gesellschaft sein.26 Es bleibt freilich ohne Zweifel, dass die konkrete 
Erforschung einzelner Formen, Etappen, Äusserungen usw. der antiken bzw. 
griechischen Sklaverei sehr wichtig ist. Es darf aber nicht bei einer empirischen 
Feststellung bleiben. Das könnte nur zu positivistischen und daher oberfläch-
lichen Beobachtungen führen. Wenn Geschichte eine Wissenschaft sein will, 
dann darf sie nicht nur die Funktionierung der einzelnen Erscheinungen durch-
forschen uiçd beschreiben, sondern muss auch die Zusammenhänge und vor 
allem die Ursachen suchen. 

Finley konstatiert zwar richtig, dass gerade in den Gemeinden, wo die 
individuelle Freiheit des Bürgers am meisten entwickelt war, auch die Be-
nützung von Sklaven dominierte.26 Er fragt aber nicht, worin dieser scheinbare 
Widerspruch lag. Er sieht nicht den dialektischen und historischen Zusammen-
hang beider Erscheinungen. Er sieht nicht, dass nur die Entwicklung der 
Sklaven halterhasis die politischen Formen der freien griechischen Poleis er-
möglicht hat. Die Durchforschung der einzelnen Äusserungen der antiken 
Sklaverei kann nur dann zu objektiv geltenden Ergebnissen führen, wenn man 
die objektiven Gesetzmässigkeiten der historischen Entwicklung voraussetzt, 
wenn man sich zur historisch-materialistischen Geschichtsauffassung als zu 
einer Verallgemeinerung des objektiven historischen Prozesses bekennt. 

25 S. 161: «It seems to me that , seeing all this, i l we could emancipate ourselves 
f rom the despot ism of extraneous moral, intellectual, and political pressures, we could 
conclude, without hesitation, tha t slavery was a basic element in Greek civilization. . . 
Perhaps it would be best to avoid the word basic altogether, because it has been preempt-
ed as a technical term by tho Marxist theory of history. . . The question which is most 
promising for systematic investigation is not whether slavery was the basic element, or 
whether it caused this or t ha t , but how it functioned.» 

28 S. 164: <i. . . the cities in which individual freedom reached its highest expres-
sion — most obviously Alliens — vere cities in which chattcl s lavery flourished». 

5 Acta Ant iqua VIII /3—4. 
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T E R E N T I A N A 

1. Die römische Komödie wurde von der philologischen Forschung fast 
bis auf unsere Tage als blosse Nachahmung der neuen attischen Komödie be-
bandelt und Terenz selbst gar nur als ein gewandter Übersetzer angesehen.1 

Sie stellte aber auch zugleich in Abrede, dass die Vertreter der neuen attischen 
Komödie, so auch Menander eine Stellungnahme gegenüber den Gesellschafts-
problemen von allgemeinem Interesse ihres Zeitalters eingenommen hätten. 
So unterschätzt auch Duckworth, der Autor einer der neuesten Monographien 
über die römische Komödie völlig die politische und gesellschaftliche Anteil-
nahme der neuen attischen Komödie.2 Es ist unter solcher Einstellung und 
Betrachtungsweise nicht überraschend, dass bis auf den heutigen Tag so wenig 
unternommen wurde auf dem Gebiete der Erforschung und Ausbeutung über 
all das was von soziologischem Interesse in den römischen Komödien — ins-
besondere in den Stücken von Terenz — verkündet worden war.3 

1 Die Kr i t ik dieser Auffassung und die Erklärung der Zielsetzung und des Vor 
gelions Terenz' gibt I . L A N A : Terenzio e il movimento filelennico in Roma I . , Riv. Fi l ' 
25, 1947. 45 — 46, 52—53. — W. L U D W I G (Von Terenz zu Menander. Phil. 103 (1959) 2. 
vergl. 27 — 28.) bezeichnete noch unlängst die Rekonstruierung und strukturelle Analyse 
des griechischen Originals als eistrangig wichtig, zumindest aber als Vorbedingung u m 
die dichterische Leistung von Meande rbzw. von Terenz beurteilen zu können und k a m 
zu ein nicht schmeichelhaften Ergebnis auf den letzteren (37 — 38.); wohl aber hält auch 
er selbst diejenigen in Evidenz, welche in den f ü r die Untersuchung der Kontaminations-
frago angewandten Bemühungen eine unfruchtbare Verirrung sehen (S. 1. Anm. 4.). — 
Zu der Problematik von Übersetzung — unversehrte Übertragung — originale Schöpfung 
im Verhältnis zu der griechischen und lateinischen Dichtung s. zuletzt U. K N O C H E : 
Über die Aneignung griechischer Poesie im älteren Rom. Gymn. 65 (1958) 231 f . 

2 Vergl. G. E . D U C K W O R T H : The Nature of Roman Comedy. Princeton 1952. 285. 
— I . L A N A : rechnet der in aristokratischem Geist geschriebenen Monographie E . P A R A -
T O R E S (Storia del Teatro latino. Milano 1957) mit Recht als Fehler an, dass darin die 
Geschichte der römischen Bühne, insbesondere die des Lustspieles vom gesellschaftlich-
politischen Leben losgerissen untersucht und die Zusammenhänge mi t der konkreten 
historischen Lage ganz ausser ach t lässt sind (Riv. Fil. N. S. 36 (1959) 198, 200.); Lana 
gab den Umriss seines einwandfreien Gesichtspunktos bereits f rüher bekannt (Anm. 1, 
а. а. O. 52.). 

3 Eine eindrucksvolle Kr i t ik der einseitig formellen P r ü f u n g über das römische 
Drama gab zuletzt B . B I L I N S K I in seiner Arbeit: Accio ed i Gracchi. Contr ibute alla storia 
della plobe e della tragédia romana . (Ace. Polacca di Sei. e Le t t . Bibliothoca di Roma. 
3 (1958) 5 — 8.), in der er die grundlegende Bedeutung der historischen Betrachtungs-
weise, (1er didaktischen und politischen Rolle dos Dramas und die der Aufklärung ihrer 

5* 
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Zu den schönsten Hoffnungen berechtigt uns, dass die erfreuliche Ent -
deckung der ersten vollständigen neuen attischen Komödie, des Dyskolos von 
Menander die erwünschte Wendung in beiden Richtungen erbringen wird, 
Her erste ungarische Übersetzer des Dyskolos, der an das Stück auch analy-
tisch herangetreten ist. konnte bereits feststellen: «Nur mit gewissen Beschrän-
kungen ist es gültig, dass sich die Dichter der neuen Komödie indifferent 
gegen die Politik verhal ten . . .» Dass das Interesse Menanders und seines 
Publikums «bereits im alten Athen den Horizont auf die Konfl ikte des Indivi-
duums und des Familienlebens verengt hat te , ist ein . . . Vorurteil, dem wir 
jetzt , im Besitze des Dyskolos noch leichter entgegentreten können als zuvor. 
Auf Grund der im Laufe der Auslegung des Dyskolos gewonnenen Lehren, 
können wir hinter den Konflikten des Individuums und des Familienlebens 
auch in den anderen Fragmenten mit Recht die tiefere Erkenntnis der wirt-
schaftlich-gesellschaftlichen Zusammenhänge vermuten . . ,»4 

Durch das Auftauchen eines kompletten menandrischen Werkes ver-
schwindet auf einen Schlag die Bedeutung der auf die «Rekonstruierimg», 
strukturelle Analyse des griechischen Originals gerichtete Sisyphusarbeit und 
an die Stelle der Analyse destruktiven Sinnes wird der Weg f ü r die römische 
Komödie, so auch f ü r die Stücke von Terenz, mit verpflichtender Kraf t geöff-
net , die als Kunstwerk und zwar als solches Kunstwerk bewertet und ausge-
beutet werden sollen, die die Ideenwelt seines Zeitalters in der traditionellen 
F o r m darstellen.5 

Es ist zu hoffen, dass die Forscher der Aufklärung und Interpretat ion 
der römischen Komödie — so auch den Stücken von Terenz — den eigenartig 
römischen, durch Zeit und Umstände der Niederschrift best immten bzw. ab-
getönten Zügen und Elementen in der Zukunf t eine grössere Aufmerksamkeit 
zuwenden und dass sie — wenn es sich um einfache Übertragungen handeln 
sollte — nicht versäumen werden auch die Ursachen, die das Übertragen 
zeitgemäss und wünschenswert machten, aufzudecken. 

aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhänge betonte. (Über seine diesbezüglich ange-
stel l ten Versuche, insbesondere im Zusammenhange mit dem D r a m a siehe ebd. Anm. 9.). 
— E in fruchtbarer Versuch ähnlichen Charakters ist auf dem Gebiete des Lustspieles 
in bezug auf Plautus die Arbeit von W. H O F F M A N N : Der Schlacht berieht in Plautus ' s 
Amphi t ruo (V. 203 — 201) F . u . F. 33 (1959) 207—210. Die Plautinischen Sklaven. Sozial-
ökonomische Verhältnisse im Alten Orient und im Klassischen Al ter tum. 1. Tagung d. 
Sektion Alte Geschichte d . Deutschen Historiker-Gesellschaft. Berlin, Akad. Verlag. 
1900 (in Druck). Zu der Lage der sich mit Terenz beschäftigenden modernen Forschung 
siehe Anm. 15, 19/a. 21, 26. Es liegt an der Sache selbst, dass diese Anforderungen sich 
in höchstem Masse bei P lau tus ergeben, wobei wir beispielsweise an die Arbeiten von 
E d . Fraenkel und Di Costa denken. 

4 I . T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L : A Z ú j Menandros (Der neue Menander). Magy 
Tud . 1959. 374, 375. Die vollständige Übersetzung des Dyskolos s. Ant . Tan. 6 (1959) 
185 f. — Für die Zusammenhängo der Ivncmon-Darstellung des Dyskolos mit den wirt-
schaftlich-gesellschaftlichen Problemen des menandrischen Zeitallers s. noch A. B A R I -
G A Z Z I : Athen 37 (1959) 189 f. 

5 E . R E I T Z E N S T E I N : Terenz als Dichter . Leipzig 1940. 9, 11, 09. 
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2. Der einzige Gesichtspunkt von gesellschaftlichem Interesse, das beim 
römischen Lustpsiel selbst Duckworth (a. a. 0 . ) nicht in Abrede stellt, ist die 
Stellungnahme in der Frage der Erziehung. 

Das Problem der Erziehung rückte in Rom in der Zeit nach dem zweiten 
Panischen Krieg tatsächlich in den Vordergrund. Die Umwälzungen, die im 
Zusammenhang der Macht- und Handelsexpansion Roms nicht den kleinsten 
Winkel des italischen Wirtschafts-, Gesellschafts- und Privatlebens unberühr t 
liessen, blieben wie auf die anderen f ü r heilig gehaltenen Anschauungen, so 
auch auf die traditionellen Prinzipien und Gesichtspunkte der Erziehung nicht 
ohne Wirkung. I m Gegenteil, gerade die Erziehung war einer der wichtigsten 
Vermittler der neuen Ideen, der neuen Auffassung und des neuen Geschmackes.6 

Dass sich der Gegensatz zwischen der alten und der neuen Auffassung in dieser 
Hinsicht bereits bei Plautus geltend macht, ist ebenso verständlich, wie der 
Umstand, dass in seinen Stücken dem anderen, noch zentralerem Problem, 
die gegenüber den Sklaven zu befolgenden Behandlung, der Bestrafung der 
Sklaven eine wichtige Bedeutung zukommt.7 

Wir treffen hei Plautus die Gegenüberstellung der beiden Auffassungen 
z. B. in seinem Bacchides an. Der liberale Vater Philoxenus betrachte t die 
Liebelein seines Sohnes mit einem verständnisvollen Lächeln auf: 

Minus mirandum, illaec aetas si quid illorum facit 
Quam si non facial : feci ego istaec itidem in adulescentia (409—10) 

Philoxenus ist sicli bewusst, dies sei nur eine vorübergehende Erschei-
nung: 

lam aderit tempus, quom sese ipse oderit (417) 

Der Sklave Lydus, ein alter Pädagoge ist nicht mehr so nachsichtig und 
kann nicht darüber hinwegsehen, dass der junge Pistoclerus «meretricem indigne 
dépérit» (470), sich sogar seinem Herren widersetzt: 

Sed tu, qui tarn corrupto dicis causam filio, 
Eademne erat haec disciplina tibi, quom tu adulescens eras? (420—21) 

Dann — als hörten wir das spätere Gedonner von Horaz8 — erinnert er 
seinen Herren an die harten Leibesübungen ihrer Jugendzeit im Gymnasium: 

. . . Ibi cursu, luctando, hasta, disco, pugilatu, pila, 
Saliendo sese exercebant magis quam scorto aut suaviis : 
Ibi suam aetatem extendebant, non in latebrosis locis . . . (428 — 30) 

6 Vgl. F . KLINGNER: Cato Censorius u. die Ivrisis dos röm. Volkes. D. A n t i k e 10 
(1934) 242. 

7 Vgl. meine Studie zu der «Terenz in Ungarn» zweisprachigen Ausgabe des l ' ho r -
mio. Anm. 67, 08 (in Druck) . 

8 C. I I I . 2, 1—6., 0, 33—44., 24, 51 — 60. vergl. I . 8. 
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Der Vater gibt zu, dass es so war, wink t jedoch seinen grollenden Skla-
ven a b : 

Alii, Lyde, nunc sunt mores (432) 

Der alte Lydus lässt es jedoch nicht dabeibleiben, sein Ideal ist Mnesi-
lochus — es sei bemerk t : mit genauso schwach begründet, wie Ctesipho das 
Idea l von Demea im terenzischen Stück Adelphoe darstellt — und dieser 
Mnesilochus ist es, der der Meinung Lydus ' nach: 

In mare it, rem familiarem curat, custodit domum: 
Obsequens oboediensquest mori atque imperiis patris (458—59) 

Die als Beispiele angeführ ten Zeilen 428 — 430 (vergl. 424—25) knüpfen 
sich fes t an das griechische Original, wir wissen doch, dass daran, dass in R o m 
n ich t nur die Teilnahme des Scipio Afr icanus an den Leibesübungen des grie-
chischen Gymnasiums während seines sizilianischen Aufenthal tes (im Jah re 
204) Anstoss erregt h a t (Liv. X X I X . 19, 11 —12), sondern es konnte aber die 
im griechischen Erziehungswesen und Leben eine derart zentrale Bedeutung 
besi tzende Athletik in R o m auch späterhin keine Wurzeln schlagen. Auch k a m 
die J a g d nicht in Mode. Von Polybios er fahren wir (XXXI . 25), dass die Zeit-
genossen des Scipio Aemilianus zu diesem in Griechenland so beliebten, mann-
h a f t e n Zeitvertreib sich niemals Zeit erspar ten. — Die alte römische Erziehung 
wol l te die Jugend an die bäuerliche Arbei t gewöhnen und ihr Vorbild war 
Cincinnatus; der römische Jüngling der a l ten Zeiten erlernt vor und über allem 
die landwirtschaft l iche Arbeit, die Verwalt des Gutes.9 Wie im Mercator — 
in einem der f rühes ten Stücke von Plautus 1 0 — der junge Charinus die vor-
wurfsvollen Anspielungen seines Vaters über dessen Jugendzeit an führ t : 

. . . multo opere immundo rustico se exercitum (65) 

rus rusum confestim exigi solitum a pat re, 
ibi multo primum sese familiarum 
laboravisse, quom haec pater sibi diceret: 
.tibi aras, tibi occas, tibi seris, tibi item metis, 
tibi denique iste pariet laetitiam labos' (68—72) 

9 Vgl. H . I . M A R R O T J : Geschichte d. Erz iehung im klassischen Al te r tum. Freiburg— 
München 1957. 345, 351. — In dieser Hinsicht k a n n Catos de agr. f ü r eine geglückte 
Kontamina t ion des traditionellen Erziehungsideals und der Interessen, Gesichtspunkte 
des auf Profi t h inarbei tenden warenerzeugendrn Mittelbesitzes angesehen werden. 

10 Für die Chronologie der Stücke von P l au tu s s. K . B Ü C H N E R — J . B . H O F M A N N : 
Lateinische Li tera tur u. Sprache. . . Bern 1951. 15. F . H E L L A C O R T E : Da Sarsina a Roma, 
Genova 1952. 52 — 70. — Unzugänglich waren f ü r mich: A. D E L O R E N Z I : Cronologia ed 
evoluzione Plautina. Quadreni filol. 5 (1952) und K . H . E. S C H U T T E R : Quibus annis 
comaediae Plautinae p r imum actae sunt quaer i tu r . Diss. Gioningen. 1952. 
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Der alte Phil to verpönt im Trinummus auf Grund des mos mai or um, der 
mores antiqui11 die Sit ten seiner eigenen Zeit und bedauert diese Zeiten erlebt 
zu haben (II. 2). Seinen Sohn Lysiteles wollte er seinen al ten Prinzipien ent-
sprechend erziehen: 

Wem würden beim Lesen dieser Zeilen nicht die an seinen Sohn gerichte-
ten Malmungen Catos in den Sinn kommen. 0 . Jurewicz1 2 stellt mit Rech t 
fest , dass Cato und P lau tus die gleiche Auffassung ver t re ten in der Ablehnung 
von Luxus, Köchen, Erziehung, Hetären, Griechen, der griechischen Li tera tur 
und Philosophie, der Ärzten — und fügen wir hinzu: dem fremden Kul t und 
den Wahrsagern.1 3 Als hä t t e P lautus sein Erziehungsideal direkt von Cato 
modelliert. S. Mostellaria (120—21, 126 — 27): 

- Denken wir nur daran, mit welch ängstlicher Sorge Cato — nach 
gleichlautender Bezeugung unserer Quellen — seinen ersten Sohn, M. Porcius 
Cato Licinianus erzogen hat . In seinen Werken, in welchen er auf die Erzie-
hung seines Sohnes bedacht war, kommt grundsatzgetreu dieselbe Auffassung 
zur Geltung wie in seiner Tätigkeit als Zensor, in seinen Diskussionen und 
Prozessen, in seinen grösseren Arbeiten oder in seinem Auft re ten im Senat 
gegen die «gefährlichen» neuen Erscheinungen (Bacchanalien, griechische 
Philosophen, Rhetoren usw.). In diesem Sinne ist wahrlich stichhaltend, was 
Cicero (de rep. I I . 1, 1) über ihn sagt: orationi vita admodum congruens. Die 
morale Anschauung, das Leitmotiv seiner an seinen Sohn gerichteten Schriften 
sind gleichlautend mit dem uns in Gänze überlieferten Werke De agri cultura: 
die Propaganda f ü r das alte römische Landleben.14 

11 Für die Bedeutung dor mos maiorum in der Erziehung s. H . I . M A R R O U : а. а. O. 
340. Fü r die bestimmende Bedeutung der mit dem Bogriff «mos maiorum» bezeichneten 
ethnischen Tradition im römischen Privat- und öffentlichen Leben s. M. P O H L E N Z : Die 
Stoa I . Göttingen 1948. 257—68. 

12 Plautus, Cato der ältere und die römische Gesellschaft. (Aus der al ter tumskundl . 
Arbeit Volkspolens. Schrif ten d. Sekt. f . Altertumswiss. d. D . A. d. W. zu Berlin. Bd. 
13 (1956) 56. Vgl. A. B E S A N Ç O N : Les adversaires de l'hellénisme à Rome pendant la 
période républicaine. (Diss.) Lausanne 1910, S. 6 — 7. 09. I . LANA: Anm. 1. a. a. O. 
49—61., 161. 

23 Vgl. Ant . Tan. 3 (1966) S. 84, 85. Anm. 11, 26 bzw. Annal . Univ. Budapest . 
Sect. Ph i l o ! I . 1967. S. 92, 93. Anm. 11, 26. 

14 Libri ad Marcum fi l ium: Vir bonus, Marce fili, colendi peritus, cuius ferramenta 
splendent (Frg. 6. Jordan) de agr. praef. 2. et virum bonum quom laudabant, ita laudabant, 
bonum agricolum bonumque colonum. 

Novi ego hune saeculum moribus quibus sit. . . 
Quae ego tibi praecipio, ea facito 

(282) 
(295 — 96) 

Primimdum parentes fabri liberorum sunt : 
Ei fundamentum subtruont liberorum. — 
Expoliunt, docent, litteras, iura, leges 
Sumptu suo et labore . . . 



3 2 6 

» 

E. MARÓTI 

Ähnlich der Ver t re tung der alten Auffassung, machten sich natürlicher-
weise auch die Werbeleiter der neuen Prinzipien bemerklich. Der sich f ü r den 
modernen S tandpunk t einsetzende philhellenisch gesinnte Scipionenkreis n a h m 
f ü r die Popularisierung seiner Ansichten, f ü r die Kr i t ik des Alten neben der 
Geschichtsschreibung auch die Bühne in Anspruch. F. Deila Corte sieht z. B. 
bei Terenz in den Zeilen 213—18 seines Stückes Heautontimorumenos eine an 
Catos libri ad Marcum filium bet i tel te Schrift pädagogischen Charakters ge-
mach te kritische Anspielung.15 Ob es sich wohl auch so verhäl t , ist fraglich,16 

darin ha t aber der Autor des — auch von anderem Gesichtspunkt — hervorra-
genden Werkes17 unbedingt recht, dass Terenz in den Adelphoe die konservative 
u n d die moderne Pädagogik, die Auffassung des Cato und die des Aemilius 
Pau lus — im Dienste u m den Sieg der neuen Ideen — einander entgegenstellen 
wollte18 und den E f f e k t des Kont ras tes zu steigern sucht, indem er Demea und 
Micio, die beiden Alten gegensätzlichen Charakters einander gegenüberstellte.19  

— Eine andere Frage wäre aber ob die zwei Darsteller ganz einfach an Stelle 
der beiden historischen Persönlichkeiten eingesetzt werden könnten. 

I . Dana wies bereits vor Della Corte darauf hin,19a dass dem aufmerk-
samen Leser unwillkürlich der Zusammenhang zwischen der Gestalt von Demea 
u n d der des Zensors Cato auffällt ; nach Dana nahm Terenz mit der Darstellung 
Demeas Cato bzw. den Typus der sich an den Traditionen ängstlich festhalten-
den Konservat iven aufs Korn. Genaue Hinwise persönlichen Charakters wer-
den — seiner Meinung nach — deshalb vermisst, weil Terenz seinen Angriff 
n icht gegen eine Person richtet , sondern ihn gegen einen Geschmack, eine 
Richtung, Mental i tä t f üh r t . 

Ein unanfechtbares Verdienst I . Lanas und Deila Cortes besteht darin, 
dass sie — wie wir sehen werden nicht ohne humanistischen Vorereignisse — den 
ersten Schritt in der modernen Fachl i tera tur getan haben, u m sich Terenz und 

15 Catone Censore. La vi ta e la fo r tune . 1949. Torino, 77. 
16 Meines Erachtens konnte dieser Hieb auch gegen die folgende Feststellung des 

grossen Vorgängers, P lautus gerichtet gewesen sein: Non aetate, verum ingenio apiscitur 
sapientia (Trin. 367.). 

17 Vgl. Anl. Tan. 3 (1956) 86. 4 (1957) 307. bzw. Annal. Univ. Budapest. Sect. 
Philol. I . 1957. Anm. 33. Acta Ant iqua 5 (1958) 238. 

18 Die Bemühung der aufgeklärten philhellenischcn Propaganda war um so mehr 
begründet , da offiziell, im Senat, noch die von Cato gebilligte konservative Auffassung 
herrschte; denken wir nu r daran, dass im Jah re 173 die Epikureer Alkaios und Philistos 
aus der Stadt verwiesen wurden (Athen X I I . 547 A. Aelian. var . his t . I X . 12.); im J a h r e 
155 entzog man von den als Boten entsandton Philosophen Ivarneades, Kritolaos und 
Diogenes das Aufenthal ts- und Vortragsrecht nicht zuletzt auf das energische Auf t re ten 
Catos (Cie. de rep. I I I . 21. 30. 32. Plin. N. H . VII . 112. Plut . Cato 22, 5 — 7. Gell. VI. 
14, 9. Solin. I . 122.); ähnliches Schicksal wurde auch den griechischen Rhetoren noch 
im Jah re 161 (Suet. gramm. 25. Gell. XV. 11, 1.), also ein J a h r vor der Ers tauf führung 
des Adelphoe zuteil. Der Beweggrund all dieser Massregeln lag vor ollem im schnellen 
Zunehmen des Erfolges der betreffenden Vertreter des griechischen Geistes im Kreise 
der römischen Jugend . 

19 А. а. O. 59 — 60, 77 — 78. 
193 Siehe Anm. 1. а. а. O. Teil I I . 165 — 166, 169 — 170. 
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d e r ze i t genös s i s chen W i r k l i c h k e i t a n z u n ä h e r n , u m die C h a r a k t e r d a r s t e l l u n g 

T e r e n z ' au f d e r G r u n d l a g e des r ö m i s c h e n L e b e n s z u v e r s t e h e n . 

N a c h d e n A u s l e g u n g e n v o n P . M a c K e n d r i c k f ü h r t T e r e n z in s e i n e m V o r -

b i ld d u r c h die D a r s t e l l u n g de r zwe i m i t d e n Z ü g e n d e r a r i s t o t e l i s c h e n èXev&e-

oiÔTrjç = liberalitas b z w . der t h e o p h r a s t i s c h e n âyooixia, avftaöeia Z ü g e n b e -

k l e i d e t e n a l t en M ä n n e r 2 0 g e g e n s ä t z l i c h e n C h a r a k t e r s , b e r e i t s d i e zwei b e k a n n -

t e n a t h e n i s c h e n Z e i t g e n o s s e n M e n a n d e r s , d e n i h m n a h e s t e h e n d e n D e m e t r i o s 

a u s P h a l e r o n u n d S t r a t o k i e s , d e n F ü h r e r d e r D e m o k r a t e n a u f d ie B ü h n e . 

T e r e n z e r k a n n t e d i e Ana log i e m i t d e r a k t u e l l e n r ö m i s c h e n L a g e u n d b e n u t z t e 

sein V o r b i l d z u r G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n L . Aemi l iu s P a u l u s u n d Ca to . 2 1 D i e 

h u m a n e n , l ibe ra len Z ü g e Micios, w i e a u c h d u e C h a r a k t e r i s i e r u n g P o l y b i o s ' 

d i e n e n b e i d e g l e i che rwe i se d e r V e r e w i g u n g d e r G e s t a l t d e s A e m i l i u s P a u l u s 

u n d d e r P r o p a g i e r u n g des P h i l h e l l e n i s m u s (32f) . 

Die Bemerkung Mao Kendricks, wonaeh Menander mit dem Namen seines a l s 
Vorbild gebrauchten Mieio (Lamprias) auf die Beinamen Demetrios' vorweisen wollte 
(S. 28), wirft den Gedanken auf, ob vielleicht Terenz auch — von ähnlicher Überlegung 
geleitet — den Namen Micio gewählt h a t t e u m auch dadurch auf den Charakter seiner 
Gestalt und deren wahrliehes Ebenbild (Aemilius Paulus?) hinzudeuten. Gedenken wir 
der Bemerkung des Donatus: Servatur autem per totam fabtilam mitis Micio. . ,22). (Dass 
der Name Micio mit dem Namen Scipio besonders auffallend zusammenklingt, k a n n 
einem reinen Zufall, ebenso gut aber auch der geistreichen -Erkennung der Situat ion 
seitens Terenz' zugeschrieben werden: die Hinweiseung mit einem Namen in zwei Rich-
tungen auf den Charakteizug und mit der Namenähnlichkeit auch auf ein best immtes 
Milieu.) 

Und der Name Demeas? — Demea ist bereits bei Monander Demea23 und t r i f f t 
auf den Demokraten Stratokies gut zu. Aber auch Terenz konnte den Namen ruhig bei-
behalten — nicht nur , u m den hoohangcselienen Zensor nicht namentlich nemien zu 
müssen2'1 — sondern auch darum, weil — wie es sich später zeigen wiid — der Name 
geradeso wie auch die Charakterzüge Demeas auf Cato passen. — Cato selbst brüst e tc 
sich mit seiner plebejischen Herkunft gerade P . Scipio Africanus gegenüber. P lu tarch 
berichtet darüber (Cato 11, ff.), dass Scipio d. Ä. es durchsetzte ihn als Nachfolger des 
Cato nach Hispanien zu entsenden um der dort igen Erfolgen Catos ein Ende zu bereiten. 
Cato setzte jedoch seine Aktionen auch nach dem Eintreffen seines Nachfolgers weiter 
fort . Als Scipio sich darüber aufhielt, an twor te te er in seiner eigenen Ar t : Rom wird 
erst gross, wenn die Vornehmen (verstehe darunter Scipio) und die Plebejer wie er 
(. . .йалед avrôç ion öpponxüv. . .) mi te inander in ihrer Tugend wetteifern).25 — Zu 
Demea machten ihn aber auch seine ganze rauhe, bäuerliche Lebensweise, seine immer 
kampfberei te Persönlichkeit, mit der er gegen die Aristokraten f ü r die Schwächeren 
eintrat . Die Anonymität des «Origines» usw. bezweckten die Verminderung der Bedeutung 
der im Staatsleben die leitende Rolle spielenden aristokratischen Geschlechter und 
Familien. 

20 Man denke da ran , dass sich Demea selbst als cigrcstis (680.) und Donatus als 
snevus (Ad. Praef. I I I . 6.) dem Vertreter der vita rustica, aspera charakterisieren (vergl. 
ebd. I . 9.). 

21 Demetrios of Phaleron, Cato and the Adelphoe. Riv. Fil. N. S. 32 (1954) 24 f . 
22 Ad. Praef. I I I . 6. vgl. Ànm. 50 weiter unten . 
2 3 M A C K E N D R I C K e b d . 2 9 . 
24 Wie es D E L L A C O R T E meint, а . а . O . 7 8 . 
25 P lu t . Cato 11 'E<p' olç oxerhàÇovra ràv Zxgníwva xareigwvevô/ievoç oiircoç iiprj ri)v 

'Pwpijv èaea&ai /leyíarrjv, rûjv /IÈV ivôôÇwv xai peydXwv ni тrjç àgerfjç лдштеla pi] pe&iévnov 
roïç àarjporégoiç, rwv ô' йалед avrôç ion ôrjpionxwv ápMco/iévw àgerfj лgoç roùç nu yévei xai 
T f j ôôÇp ngotfxovraç. 
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Die Auffassung von Deila Corte und Mac Kendrick entwickelte in man-
chen wesentlichen P u n k t e n Trencsényi-Waldapfel weiter.26 Auch er geht da-
von aus, dass hinter Micio eigentlich L. Aemilius Paulus steckt und die Figur 
des Antagonisten: Demea —Cato ist im Drama da rum erforderlich, um die 
h u m a n e Gestalt des L. Aemilius Paulus hervorzuheben. In der Formung der 
Gesta l t von Demea deckt er an mehreren Stellen Anspielungen auf die charak-
teristischen Eigenschaften, die bekannten Gesten Catos auf; besonders fein 
in terpre t ier t er die in Cicero De senectute vorkommende positiv tendenziöse 
Cato-Darstellung. Auf Grund der Stelle des Prologs von den Adelphoe, worin 
der Vorwurf gegen diejenigen, die sieb mit f remden Federn schmücken, enthal ten 
ist, bringt Trencsényi-Waldapfel die Genese seiner parallelen Gegenüberstel-
lung mit dem Einf luss des Scipionenkreises in Verbindung;2 7 dann gelangt er 
im Zusammenhang mi t der Erör terung der sizilianischen Affäre, die sich 
zwischen Cato und Scipio Africanus abgespielt ha t t e zur — meines Erach-
t ens — richtigen, weniger straff gefassten Konklusion (S. 19): «Micio ver t r i t t 
in seinem einfachen bürgerlichen R a h m e n denselben heiteren Humanismus 
seinem Pflegesohne gegenüber wie Scipio d. Ä. seinen Soldaten gegenüber und 
g e r ä t ebenso in Gegensatz mit Demea wie Scipio mit Cato. (Was ansonsten 
gleichbedeutend ist dami t , dass die ludi funebres bei der Besta t tung des Aemi-
lius Paulus nicht bloss die Person des Siegers bei Pydna , sondern den von ihm, 
abe r auch von Scipio vertretenen Typus als ein zu befolgendes Beispiel dar-
stellten.)» — I m Vordergrunde des Gedankenganges von Trencsényi-Wald-
apfel s teht jedenfalls auch weiterhin der Gesichtspunkt, dass Terenz in der 
Darstel lung Micios die Absicht der Verewigung des Aemilius Paulus geleitet 
h a t t e ( 2 6 - 2 7 ) . 

Die Zeitgenossen konnten jedoch — unserer Ansicht nach — die nach-
trägliche Konst ru ierung eines zwischen Cato und Aemilius Paulus angeblich 
vorhanden gewesenen Gegensatzes nach ihrem Tode kaum f ü r berechtigt 
und , annehmbar be t rachten , ha t ten sie sich doch im Leben sehr gut vertragen, 
j a Cato unters tü tz te sogar Aemilius Pau lus in seinen letzten Lebensjahren in 
beträcht l ichem Masse wie z. B. in der Deba t t e des Senatsbeschlusses über die 
Umorganisierung Mazedoniens. Es darf auch nicht vergessen werden, dass er 

26 Une comédie de Terence, joué aux funérailk s d. L. Aemilius Paulus. Acta Ant iqua 
б (1967) 129 — 167. 

27 Den Charakter und das Ausmass der Unters tü tzung des Scipionenkreises erläu-
te r te bereits A. G R E N I E R gerecht in seiner Arbei t : La génie romain . . . Paris 1925. 200 — 
201, 203. Es wäre jedenfalls an der Zeit die unangebrachten Argumente G . J A C H M A N N S , 
die er gegen die Möghchkeit jedweder beträchtl ichen Hilfe des Scipionenkreises aufbr ing t , 
endlich auch auf d i rekte Weise zu widerlegen: R . E . V. A. 643—45. Die auf Terenz 
bezogene grundlegende Schwierigkeit liegt -— meines Eraehtens — darin, dass Panait ios, 
dem auf den Humani smus des Scipionenkreises eine entscheidende Rollo zufiel, erst im 
J a h r e 160, also im Jahr e des Abschlusses des letzten Stückrs Torenz' nach Rom gekommen 
war . Siehe M. P O H L E N Z : Antikes F ü h r e r t u m . Ciceros de offieiis und das Lebensideal 
des Panaitios. Leipzig und Berlin 1934. 130 — 31. 
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im I n t e r e s s e d e s T r i u m p h s v o n A e m i l i u s P a u l u s g e g e n d e n r ä n k e s t i f t e n d e n 
T r i b u n Ser . S u l p i t i u s G a l b a a u c h e ine R e d e g e h a l t e n h a t t e , 2 8 m i t d e r e r a n d e r 
B e w i l l i g u n g d e s T r i u m p h z u g e s e inen n i c h t g e r i n g e n A n t e i l h a t t e . 2 9 D ie d a r a u f -
f o l g e n d e H e i r a t d e s S o h n e s Ca tos , d e s M. P o r c i u s C a t o L i c i n i a n u s ( d e r i m 
m a z e d o n i s c h e n F e l d z u g e t e i l n a h m u n d s i c h a u c h a u s z e i c h n e t e ) m i t d e r T o c h t e r 
d e s T r i u m p h a t o r s bes iege l t e n u r n o c h d a s g u t e V e r h ä l t n i s zwi schen d e n V ä t e r n 
u n d i h r e Z u s a m m e n a r b e i t . 3 0 

Viel b e g r e i f l i c h e r w a r d e r u n m i t t e l b a r e A n g r i f f g e g e n C a t o a ls p r i m ä r e 
Z i e l s e t z u n g v o m G e s i c h t s p u n k t d e r S c i p i o n e n . 3 1 N e b e n d e r A f f ä r e , d ie S c i p i o 
A f r i c a n u s u n d C a t o in Sizil ien i m J a h r e 204 m i t e i n a n d e r a u s g e t r a g e n h a b e n , 3 2 

d a r f d i e u n l e u g b a r e R o l l e Ca tos , d ie e r i n d e r A n k l a g e s t e l l u n g gegen P u b l i u s 
Sc ip io (187 v . u . Z . ) u n d in s e i n e m g e g e n L . Scip io g e f ü h r t e n P r o z e s s (184 v . 
u . Z.) in d e r V e r d r ä n g u n g des P u b l i u s S c i p i o a u s d e m p o l i t i s c h e n L e b e n s p i e l t e , 
n i c h t aus se r a c h t ge lassen w e r d e n , j a n i c h t e i n m a l , d a s s C a t o als Z e n s o r a n -
läss l ich d e r recognitio equitum d e m s e l b e n L . Scip io d a s P f e r d w e g n a h m , d e r 
m i t d e m u m d ie Z e n s u r s ich s a m t i h n e n e b e n f a l l s b e w e r b e n d e n P . S c i p i o 
N a s i c a , die b e i d e n H a u p t o r g a n i s a t o r e n d e r «coitio» g e w e s e n sein k o n n t e n , d i e 
s i ch a u s d e n K a n d i d a t e n z u m — er fo lg losen — F a l l e n b r i n g e n des C a t o g e b i l d e t 
h a t t e (Liv . X X X I X . 41, 1. ve rg l . P l u t . 16, 4., 29, 1). W o h l b e k a n n t s i n d d i e 
M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n zwischen C a t o a l s e r K o n s u l w a r (195 v. u . Z . ) u n d 

28 ad milites contra Ser. Galbam (or. f rg . Male.2 172. = Gell. I . 23.). 
29 Vgl. M. G E L Z E R : M. Porcius Cato Censorius, R . E . X X I I . 132, 130. 
30 Ähnliche Ereignisse sind auch der Ehe des Tib. Gracchus d. Ä. mit der Tochter 

des Scipio Africanus vorangegangen, die danach erfolgte, dass er der einzige der Tr ibunen 
war, der L. Scipio in Schutz nahm (Gell. VI. 19, 1 — 7. Liv. 67, 4. Cic. prov. cons. 18. 
Vir. ill. 53, 2.) und offensichtlich nicht deshalb, weil er den Beschluss der Volksversamm-
lung f ü r unwürdig hielt — welche Meinung auch N . A. M A S K I N ver t r i t t (Az Ókori R ó m a 
tö r téne te—Gesch ich te des ant iken Roms, Budapest 1 9 6 1 . 1 5 4 . ) , sondern aus der von 
den inneren Reibungen unabhängigen Solidarität der Aristokratie gegen den «homo 
novus». Es ist uns auch bekannt, dass er gegen Cato auch anlässlich dessen erster Wer-
bung um die Zensur aufgetre ten ist. 

31 Es darf auch nicht ausser Acht gelassen werden, dass Micio doch keine so ein-
deutig positive humane Erscheinung ist, wieweit Demea den Gegensatz des humanen 
Lebensideals darstellt . Davon gar nicht zu reden, dass eine derartig einseitige Einengung 
des Begriffes humanitas (= liberalitas, urbanitas, comitas) unbegründet ist. Zum Begriff 
«urbanitas» s. letztens E. S . R A M A G E : A J P H 8 1 ( 1 9 0 0 ) 6 5 ff. 

32 Natürlicherweise darf auch hier nicht bloss auf persönliche Differenzen gedacht 
werden. Bereits F . K L I N G N E R (а. а. O . 2 4 4 . ) macht darauf aufmerksam, dass Valerius 
Flaccus, der Protektor und mehrmalige Amtsgenosse Catos ein Anhänger- des Fabius 
Maximus Cunctator war : die Einstellung Catos gegen Scipio folgt auch bereits daraus . 
Auch das ist bekannt , dass Fabius Maximus d a f ü r einsetzte, die Beauftragung Scipios 
in Afrika zu vereiteln; das feindliehe Auf t re ten Catos gegen Scipio dür f te vermutlicher -
weise auch die römische Aktion des Fabius Maximus unterstützen (vgl. bereits D R U M A N N -
G R O E B E : Gesch. Roms . . . V.2 1 0 6 , 1 0 7 . Anm. 3 . ) . — Bei der Beurteilung der Tät igkei t 
der einzelnen Gestalten aus der Zeit muss daher auch dem Bestehen solcher Familicn-
koalitionen, Interessengemeinschaften Rechnung getragen werden (vgl. Ant. Tan . 4 
( 1 9 5 7 ) 3 0 7 . , 5 ( 1 9 5 8 ) 1 2 1 bzw. Acta Antiqua 0 ( 1 9 5 8 ) 2 3 8 . , 7 ( 1 9 5 9 ) 4 6 7 . ) . — Die Gross-
zügigkeit der Konzept ion des Aemilius Paulus zeigt ja eben, dass er diesen Gegensatz 
dadurch zu überbrücken versuchte, dass er seine beiden Söhne Quintus und Publius durch 
die beiden rivalisierenden Familien adoptieren liess. 
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Scipio Africaiius als dieser zu seinem Nachfolger in der hispanischen S ta t t -
hal terschaf t xvixrde (Plut . 11. 1—3. Nepos. Cato 2, 2) dgl. 

Eines der Elemente der catofeindlichen Tendenz in der Wicklung der 
Hand lung des Lustspieles sieht Trencsényi-Waldapfel in der absurden Hei ra t 
Micios, vorausgesetzt , dass xvir im gesellschaftlichen Bexvusstsein Roms zur 
Zeit Terenz ' mit der eine komische Wirkung sichernden Aff in i tä t der zwang-
haf ten Heira t des alten Mannes Rechnung tragen (S. 34). Es geht hier u m die 
Heirat des alten Cato mit der jungen Tochter seines Klienten Salonius. Die 
Geschichte ist aus P lu ta rch bekannt (17 c.). Kurz gefasst: nach der Ehe-
schliessung des Sohnes von Cato wohnte das junge Paar mit Cato zusammen 
in seinem beschränkten Hause; der s tändige Besuch eines jungen Mädchens 
beim Alten berühr te sie peinlich. Als Cato bei einer Gelegenheit das Ärgernis 
seines Sohnes bemerkte, schloss er darauf dringend seine Ehe. 

Teilten wir diese Annahme, so sollten wir die Anspielung von grösstem 
E f f e k t im Stücke, an einer früheren Stelle (746 — 47), in der Entsetzung Demeas 
suchen: 

Pro divom fidem! 
meretrix et mater familias33 una in domo ? 

I m Zusammenhang mit dem Fal l tauchen jedoch mehrere Schwierig-
keiten auf. Vor allem, dass es — wie P lu t a rch erzählt — zwischen dem Vater 
und dem Sohn nicht einmal zu einem Wortwechsel gekommen ist. In Kenn tn i s 
der Persönlichkeit Catos und der Geltung der patria potestas ist auch nichts 
anderes zu erwarten, folglich konnte der Fall kaum zu einem allgemeinen 
Stadtgespräch geworden sein. 

Viel schwerer fällt aber die chronologische Unsicherheit ins Gewicht. 
Die einzige hierauf bezügliche Tatsache, über die wir Gewissheit besitzen, ist 
vielleicht, dass die Adelphoe erstmalig im J a h r e 160 v. u. Z. vorgeführ t wurde.34  

— Eine Anzüglichkeit kann offensichtlich n u r dann vorausgesetzt werden, wenn 
die zweite Ehe Catos nachweisbar vor d e m Jah re 160 geschlossen worden wäre, 
worauf sich jedoch nicht einmal mi t te lbar eine Bestät igung erbringen lässt. 

Vor allem wissen xvir nichts genaues über den Zei tpunkt der Eheschlie-
ssung des Cato Licinianus. Eins mag als Gewissheit bet rachte t werden: sie 
geschah zwischen dem Triumphzug von Aemilius Paulus u n d seinem Tode, 
also in der Zeitspanne zwischen dem E n d e des Monats November 167 und dem 

33 Und nicht einfach: uxor, coniunx. Pater familias gehörte zu don beliebten 
Ausdrücken Catos! 

34 Auch dann, wenn wir die Erzählung des Plu tarch f ü r verlässlich halten, was einige 
Züge bedenklich machen, zum Beispiel, ob Cato auch in seinem höheren Alter so beschei-
den gewohnt h ä t t e ? Damit stehen selbst bei Plutarch andere Stellen (so 21. c.) im 
Gegensatz. 
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J a h r e 160.35 Dafü r jedoch, ob sich die Auseinandersetzung von ausschlag-
gebender Auswirkung unmit telbar in der ersten Zeit abspielte und ob die von 
Plu tarch e rwähnte Eile Oatos wohl wörtlich zu nehmen sei — vermissen wir 
jeden Anhal tspunkt . 

Als geringer Anhal tspunkt könnte die Geburtszeit des aus dieser späten 
Ehe entsprossenen Sohnes Catos, des M. Porcius Cato Salonianus dienen. Je -
doch auch dieser s teht auf sehr unsicherem Boden. Fraglich ist vor allem, ob die 
Mitteilung Plinius ' wörtlich zu nehmen i s t 3 6 oder aber Plinius nach oben ab-
runde t und wenn ja, ob eine Abweichung von 5 J ah ren anzunehmen sei ? 
Eine weitere Schwierigkeit, wie konnte das Pränomen dieses Sohnes vor dem 
im Jah re 152 eingetretenen Tode des älteren Sohnes namens Marcus ebenfalls 
Marcus sein ? Konn te er folglich vor dem Tode des ersten Sohnes übe rhaup t 
geboren worden sein ? Können wir auch diese Schwierigkeit überbrücken, so 
lässt sich die Gebur t des zweiten Sohnes auch dann nicht um vieles vor 155 
verlegen.37 Auf diese Weise können wir auch die zweite Ehe des alten Cato 
nicht aus einem viel früheren Ze i tpunkt datieren, obzwar dies — sosehr wir 
auch die biologische Seite der Frage als Argument nicht gebrauchen wollen38 

bei einer Ambivalenz von ein bis zwei J a h r e n durchaus von keiner Bedeu tung 
ist — scheint immerhin eine grössere Wahrscheinlichkeit zu sein, dass das 
Kind im ersten J a h r e der Ehe oder wenigstens in deren ersten Jahren als viel 
später zur Welt gebracht worden ist, folgedessen kann der Zeitpunkt der Ehe-
sehliessung auch nicht mit Jahren der Gebur t des Kindes vorangesetzt werden. 
Auf diese Weise wäre das einzige Argument f ü r die Dat ierung dieser späten 
Ehe Catos vor das J a h r 160 gerade die vorausgesetzte Anspielung von Terenz. 
Wie sehr auch dies als eine verlockende Möglichkeit erscheint, f ü r gewiss k a n n 
sie auf Grund der obigen Erwägungen nicht, angesehen werden. 

Mit dem Wegfallen dieser wohlgefälligen und einfachen Lösung bleibt 
jedenfalls die Frage unbeantwortet , wa rum Terenz eine Änderung in der 
Beendigung des Lustspieles gegenüber seines Originals vorgenommen ha t ?39 

3. Auf Grund des heutigen Standes der Forschung können wir in der 
Fo rmung und Gegenüberstellung der Gestalten Micios und Demeas — wie 
gesehen — mit Rech t eine bewusste Stel lungnahme seitens Terenz in der mit 

35 S. W . B E A R E : The Roman Stage. London 1 9 5 0 . 8 6 . — I m Zusammenhang mi t 
dem Zeitpunkt des Schreibens des Stückes ha t zuletzt II. B . M A T T I N G L Y Probleme 
gestellt (Athen 3 5 ( 1 9 5 7 ) 8 0 — 8 5 . , 37 ( 1 9 4 9 ) Anm. 2., 1 5 8 — 5 9 , 1 6 4 — 6 5 . ) 

36 Vgl. E. V. M A R M O R A L E : Cato Maior2. Bari 1949. 146. Die Todeszeit von Aemilius 
Paulus ist uns nicht genau bekannt, vergl. G. J A C H M A N N : R. E . V. A. 606. 

37 N. II. I I . 61. = Solin. I. 59.: octogesimo (anno) exaeto Saloni clientis sui filiam 
virginem dnxit in matrimonium, ex qua natus est ei M. Cato Salonianus. 

3 8 V g l . D R U M A N N — G U O E B E : А. П. О . V 2 . 1 5 9 , 1 6 3 . F . M I L T N E R : R . E . X X I I . 
1 6 8 . nr . 1 5 . 

39 Was F. M I L T N E R ebd. gegen das J a h r 152 aufgebracht ha t . — Bedenklich ist 
ansonsten, oh Cato danach, dass er seine aristokratischen Familienverbindungen schuf, 
noch zu Lebzeiten seines Schwagers, dos Aemilius Paulus sich fü r eine solche Mesalliance 
wohl entschlossen hä t te . 
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der Erziehung zusammenhängenden Diskussion zwischen Cato bzw. Aemilius 
Pau lus und dem Scipionenkreis voraussetzen. 

I m weiteren möchte ich noch einige neuere Argumente in dieser Richtung 
an füh ren und zugleich auf einige außer ach t gelassene Schwierigkeiten hin-
weisen. 

Eindeutig nachweisbar scheinen die auf Cato gezielten Anspielungen zu 
sein;40 die Einsetzung Micios, die der gegenüberstehenden Par te i , stellt bereits 
ein verwickelteres Problem dar.4°a 

Eines der Haup ta rgumente von Mac Kendrick, um den Beweis f ü r die 
zwischen Demea und Cato gezogene Parallele zu erbringen, ist die augenfällige 
Ähnlichkeit , die sich in der Charakterisierung Demeas in den Adelphoe(44 — 46) 
bzw. in einer Rede Catos auff indbare Selbstcharakterisierung zeigt:41 

Ter . : ille contra haec omnia 

ruri agere vitam : semper parce ас d и r i t e r se habere 
Cato :42 ego iam a principio in parsi m onia atque d и r i t i s atque in-
dustria отпет adulescentiam meam abstinui . . . 

Auf das erste Lesen wirken die beiden Ausdrücke parce ас duriter ~ par-
simonia atque duritia überzeugend in ihrem Zusammenklang. Demnach ver-
wies also die erste Vorstellung Demeas bereits unmissverständlich auf Cato. 

Eine weitere Verwicklung der Lage ents teht jedoch daraus, dass diese 
überzeugenden Parallelen zu vermehren sind! — Die weiter oben zitierte 
Stelle aus dem Stücke Mostellaria von P l a u t u s (S. 5) endet mit folgender Er-
klärung: 

154.: Pars imonia et duritia dicipulinae alieis eramM 

40 Den Vorschlag von l t . CAUBR — u m den Plautus gegenüber schwächeren 
komischen Ef fek t zu steigern (W. St. 23) [1902] 104 — 105.) — halten wir f ü r unzu-
reichend. 

«и Durum hal ten wir unsreiseits das Abzielen auf Cato f ü r den wesentlichen 
Beweggrund. Micio, die positive Person im Stücke vertr i t t ein, dem ungeschlachten 
Demea gegenübergestelltes Ideal, eine Lebensanschauung im allgemeinen, lässt sich 
dadurch mit einem geschichtlichen Darsteller durchaus nicht identifizieren. Vgl. S. 9. 
A n m . 30. 

41 De suis virtutibus contra L. Thermum. Or. frg. 128 (Male.2). 
42 Führen wir das Zitat zu Ende (. . .agro colendo, saxis Sabinis, silicibus repasti-

nandis atque conserendis.), so können wir dem — als weitere Parallele — die Ähnliche 
Äusserung aus de agr. 3, 1 hinzufügen: Prima adulescentia patrem familiae agrum con-
serere studere [oportet], aedificare diu cogitare oportet; conserere cogitare non oportet, sed 
jacere oportet. — Wie wir sehen, stehen wir einer ständig betonten Anschauung Catos 
gegenüber, vgl. P lu t . Cato 1, 9., 2, 5 und insbesondere 3, 2. Darin, dass die Abfassung 
Micios milder ist als die Selbst Charakterisierung Demeas (Ego ille agrestis, saevos, tristis, 
parcus, truculentus, tenax) — können wir die feine Offenbarung des Humanismus Terenz' 
erblicken. 

43 Nebstbei hielt Cato seine erwähnte Rede im Jahre 183 v. u. Z., das Stück 
Mostellaria ist unbedingt um Jahre , eventuell u m ein ganzes Jah rzehn t früher geschrieben 
worden — sollte eine Änderung an der communis opinio eventuell gerade auf Grund 
dieser Parallele nicht vorgenommen werden müssen. 
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Wir sind der Meinung, dass — wie nach Klinger (a. a. 0 . 247) im Stre i t 
zwischen Cato u n d seinen Gegnern sich der Gegensatz in der Auffassung 
zweier Gesellschaftsschichten und zweier Epochen offenbart — so war es ein 
Hieb, den Terenz dem Cato und zugleich seinem grossen Vorgänger P l a u t u s 
versetzte, der sich zu derselben Auffassung bekannte und der der bedeutendste 
Vertreter der äl teren Komiker-Generation war. 

Auch das Anprangern der Knauserei und der Begierde nach dem Guts-
besitz — die f ü r Cato und die ältere Generation so charakteristisch sind — 
kann ähnlicherweise tendenziös sein.44 — Der Vorwurf Micios (Ad. 812—14): 

eandem illam rationem antiquum obtine: 
conserva, quaere, parce, fac quam plurimum 
illic relinquas : gloriam tu istam obtine. 

Ahnlich ist auch das bittere Selbstbekenntnis Demeas (ebd. 868—89): 

dum studeo illis ut quam plurimum 
facerem, contrivi in quaerundo vitam atque aetatem meam. 

Gedenken wir der sich zur Zielscheibe darbietenden Aussprüchen Catos 
von ähnlichem Sinne : patrem familias vendacem, non emacem esse oportet (De 
agr. I I . 7); atque nos omnia plura habere volumus, et id nobis impoene est (or. 
fg. Male.2 167).45 

Schliesslich dürfen wir noch darauf verweisen, dass Demea seine Besorg-
nisse über die Zukunf t der Hausleute Micios wegen ihrer zu freien Lebensweise 
— wenn auch ohne vollen Zusammenklang seiner Ausdrücke46 — im gleichen 
Sinne wie Cato die zu befürchtenden Folgen des geistigen Einflusses der 
Griechen auf R o m zum Ausdruck br ingt : 

Ad. 760—61: ipsa si cupiat Salus 
servare prorsus non potest hanc famíliám 

Plin. N. H. 29, 1, 6: quandocumque ista gens suas literas 
dabit, omnia corrumpet 

4. Auf Grund alldieser können wir — ungeachtet der hervorgebrachten 
Schwierigkeiten — jene Auffassung, die in der Formung der Gestalten Micios 
und Demeas, in ihrer Gegenüberstellung in einer umstr i t tenen Frage des Zeit-
alters, namentlich in der Auseinandersetzung, die sich in der Frage der al ten 

44 Auch der Mimus vorspottete die Knauserei noch eine lange Zeit hinduroh, so 
Laberius: Career (Cancer?): Homo frugi, quod tibi relictum est, retines miserimunium 
S . M. B O N A R I A : Mimorum Romanorum Fragmenta I . Genova 1 9 5 5 . 2 5 P . ) f rg . 2 9 — Non. 
2 1 4 , 1 6 . ) . Vgl. I . T R E N O S É N V I - W A L D A P F E L : Acta Antiqua 5 ( 1 9 5 7 ) 1 5 0 , 1 5 4 . 

45 Vgl. Sen. de benef. V. 7, 6. ( = Jo rdan frg. p . 79. nr . 10.). S. noch Plut . Cato 
25 f in . 

48 Allein verbalen Zusammenklängen, sollten sie nicht vom Zusammenhang unter-
s tü tz t sein (wie z. B. Ad. 262 — 63. ~ or. f rg . 60 — 61. Male.2), messen wir keine 
Bedeutung bei. 



3 3 4 E . M A R Ó T I : 'LEREN ТТЛ NA 

und neuen, der traditionell römisch-bäuerlichen und der aufgeklärten, libera-
len, Urbanen Erziehung von griechischer Anregung ergeben ha t te , eine be-
wusste Stel lungnahme erblickt, mit Rech t f ü r einen zeitgemässen S tandpunk t 
ansehen. 

Die modernen Forscher beschreiten auch in dieser Richtung — wie so 
oft — w e n n auch unbewusst , den von den Humanis ten angewiesenen Weg. 
Indem ich das Schicksal der Werke Terenz' in Ungarn untersuchte,4 7 k a m mir 
unerhoff terweise in der Széchényi-Bibliothek eine von Melanchton—Erasmus 
besorgte Terenzausgabe aus dem Jahre 1606 unter die Hände 48 I n ihrer von 
Melanchthon stammenden, aus dem J a h r e 1545 datierten einleitenden Erörte-
rung49 is t im Zusammenhang mit der Besprechung der Anwendung der Lehren 
der zu befolgenden und abschreckenden sittlichen Vorbilder im Lustspiele 
folgende Feststellung zu lesen: 

Nec Terentius ipse mm Demeam et Mitionem50 confert, cives obscuros et 
ignobiles mente intuehatm. Sed Gatonis morositatem irridebat, et Laelii seu Sci-
pionis gravitatem, lenitatem et suavitatem temperatam laudabat. 

17 S. Anm. 7. 
48 P . Terentii Comoediae sex, iam denuo scholiis illustratae, a tque caeteris multo 

cast igat iores Editae studio et laboré Phiiippi Melanthonis ac Erasmi Roterodami. 
Francofordiae ad Oderam, excudebat Andreas Eichorn. — Vgl. in der Zusammenstellung 
von C. G. B R E T T S C H N E I D E R (Phil. Mel. Enar ra t io Comoediarum Terenti), Corpus Refor-
m a t o r u m X I X . 673 — 74. 

49 Adhortat io Melanclitonis de legendis Tragoediis et Comoediis. — Dem folgt 
die aus dem Jahre 1532 datierte Epistola dedicatoria von Erasmus. Beide Schriften 
k o m m e n auch in den f rüheren Terenz-Editionen M E L A N C H T H O N S vor, erstere erstmalig in 
der Presshurger Ausgabe aus dem J a h r e 1550 unter dem Titel Cohortat io. . . (s. B R E T T -
S C H N E I D E R : ebd. 667 — 68.); beide Schrif ten sind zusammen zum eisten Male in der in 
Leipzig gedruckten Ausgabe aus dem J a h r e 1558 auff indbar . Der Titel dieser und der 
Ausgabe aus 1606 weichen voneinander bloss darin ab, dass in der ersteren das Wort 
«atque» zu lesen ist (vergl. B R E T T S C H N E I D E R : ebd. 671 — 72.). Ansonsten kann die 
Zusammenstel lung B R E T T S C H N E I D E R S k a u m eine vollständige sein, sie ist z. B . auf die 
Strassburger Ausgabe aus 1527 also auf eine der frühesten Ausgaben durchaus nicht 
b e d a c h t : P . Terentius a Philippo Melanehthone restitutus. Argent. MDXXVII . (Ein 
E x e m p l a r in der Berliner Staatsbibliothek). 

5 0 Sic ! Möglicherweise dachte auch M E L A N C H T H O N an die angeführte Stelle des 
D o n a t u s (s. S. 6)?! 
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C H R O N O L O G I C A C A T U L L I A N A 

Die Frage nach der Chronologie der Catullischen Gedichte und die mi t 
dieser unzertrennlich verbundenen biographischen Probleme gerieten in letz-
ter Zeit mehr und mehr in den Hintergrund, zumindest aber stehen sie seit 
längerem nicht mehr im Brennpunkt des Interesses. Dieser Umstand könnte 
den Anschein erwecken, jene Monographien, die sich an einer synthetischen 
Lösung der mi t Catull 's Biographie zusammenhängenden Probleme versuch-
ten, hä t ten im Laufe der vergangenen Jahrzehn te bereits alle wichtigeren Auf-
gaben verr ichtet und die philologische Forschung brauchte sieb in der Folge — 
auf diese feste Grundlage gestützt — nur noch mit der Klärung gewisser Ein-
zelprobleme zu befassen.1 I n Wirklichkeit aber ist genau das Gegenteil der 
Fall, denn während die Forscher hinsichtlich verschiedener Einzelfragen im 
allgemeinen zu befriedigenden Lösungen zu gelangen vermochten, erweisen 
sich die chronologischen und biographischen Grundlagen jenes Gesamtbildes, 
das uns gegenwärtig über Catull zur Verfügung steht , und das wir dem Wesen 
nach der Eorschertätigkeit L. Schwabes verdanken,2 als recht labil, zumindest 
aber als in mancherlei Beziehung angreifbar . Diesen Zweifeln hat te M. Ro th -
stein3 bereits vor nahezu vierzig Jahren ungemein überzeugenden Ausdruck 
verliehen und den geringen Widerhall, dem seine beweiskräftigen Ausführun-

1 Um nur die bedeutendsten Monographien zu erwähnen: C. P A S C A L : Poeti e 
personaggi Catulliani. Catania, 1 9 1 6 . — A. L. W H E E L E R : Catullus and the Traditions 
of the Ancient Poetry." University of the California Press. 1934. — und in den letzten 
Jahren E . V. M A H M O R A L E : L 'uHimo Catullo. Napoli, 1 9 5 2 . — Populärwissenschaftliche 
Schriften wie den Aufsatz von L. CATIN: Le roman de Catulle. Bulletin de l'Association 
de Guillaume Budé. 1 9 5 2 . 4 , 2 2 ff. , oder die Einleitung von E . F A B I A N ZU seinem Catull-
Übersetzungen enthal tenden Band: Catull und seine Zeit. Leipzig 1955. konnten wir 
schon deshalb nicht berücksichtigen, weil diese schon von vornherein nicht mit dem 
Ansprach auf t re ten , schwierigere Probleme zu lösen. Vgl. zu alldem: Korszakok és i rányok 
я Catullus-filológia lörténetében. ( = Epochen und Richtungen in der Geschichtc der 
Catull-Philologie). Ant . Tan. 6 ( 1 9 5 9 ) 1 2 3 f f . 

2 L. S C H W A B E : Quacstioncs CatuUianac. Gissae, 1 8 6 2 . und Catulli Veroncnsis 
liber. Gissae, 1866. 

3 М. R O T H S T E I N : Catull und Lesbia. Pli 78 (1923) 1 ff . und Catullus und Caelius 
Rufus . Ph 81 (1926) S. 472—473. Die Rothsteinschcn Argumente siehe besonders in dem 
an erster Stelle e rwähnten Aufsatz, den G. J A C H M A N N einer Kr i t ik unterzieht: Gn 1925. 
S. 201, in der or Rothsteins Auffassung von chronologischen Standpunkt aus als «voll-
kommen unhaltbar» erklärt . 

6 Acta Ant iqua VI I I /3—4. 
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gen begegneten, vermag unserer Ansicht nach allein das herkömmliche krampf-
haf te Fes tha l t en an den überlieferten Gemeinplätzen zu erklären. Ers t zwanzig 
J ah re n a c h der Veröffentlichung des Rothste inschen Aufsatzes fand dieser in 
der k ü h n e n , aber wenig überzeugenden Abhandlung von P. Maas eine For t -
setzung, deren Widerlegung allerdings keine allzu grossen Schwierigkeiten 
bildete.4 Mithin ist die Lage auf diesem Gebiete seit nahezu einem Jah rhunde r t 
unveränder t und hinsichtlich der Catull-Chronologie sind seither keinerlei 
nennenswerte Fortschri t te zu verzeichnen.5 Das bisher Versäumte sucht nun 
der vorliegende Aufsatz nachzuholen, indem er sich eine doppelte Aufgabe 
setzt. Einesteils möchte er, von Rothste ins Revisionsversuch ausgehend, im 
Wege einer Uberprüfung der vollkommen unhal tbaren (wenn auch allgemein 
verbrei te ten) Hypothesen in der Wirrnis der Catull betreffenden biographi-
schen u n d chronologischen Probleme einigermassen Ordnung schaffen, andern-
teils den Versuch zur Schaffung zumindest weniger xviderspruchsvoller und 
angre i fbarer chronologischer Grundlinien unternehmen.6 

DIVA CANDIDA 

I m Mittelpunkt der mit der Catull-Chronologie verbundenen Problema-
tik s t eh t der sogenannte Allius-Brief (c. 68). Schwabe identifizierte nämlich die 
im Gedicht erwähnte domina ohne weiteres mit Lesbia, indem er seinen Stand-
p u n k t folgendermassen begründete: 1. Catull begab sich in Begleitung des 
P roprä to r s C. Memmius im Jahre 57 v. u. Z. nach Bithynien. Unterwegs suchte 
er das Grab seines in Troas verstorbenen Bruders auf und schrieb zu dessen 
Andenken die schwermütige Abschiedselegie (c. 101), die von vernarbten 
W u n d e n und gelindertem Schmerz zeugt. Demgegenüber ist der Allius-Brief 
von Gefühlsausbrüchen erfüllt , wie sie nur ein ganz frisches Leid, ein unmit tel-
bar zuvor erlebter Schicksalsschlag auszulösen vermag, folglich muss der 
bewusste Brief gleich nach Erhal t der Todesbotschaft des Bruders, andernteils 
aber unbedingt noch vor 57 verfasst worden sein. Dami t wäre f ü r die E n t -
s t ehung des c. 68 der terminus ante дцет gegeben. 2. Dieser feste zeitliche An-
h a l t s p u n k t könnte zur Grundlage der gesamten CatuILChronologie dienen, 
falls es gelänge, das c. 68 mit dem Liebesverhältnis zu Lesbia in unmit te lbaren 
Zusammenhang zu bringen. Und n ichts ist einfacher als das, wenn man die 

4 P . MAAS: The Chronology of the Poems of Catullus. CQ 1942. S. 78 — 82. E r 
versucht zu beweisen, dass sich Catull zweimal nach Bithynien begab, das erstemal in 
Begleitung des Proprätors Memmius, das zweitemal bloss u m das Grab seines verstor-
benen Bruders zu besuchen. Erst nach seiner ersten bithynischen (orientalischen) Reise 
lernte Catull Lesbia kennen, daher kann m a n die im c. 68 erwänhte Geliebte ohne weiteres 
m i t dieser identifizieren. Zur Wioderlegung der Hvpothese vgl. R . I . M. L I N D S A Y : The 
Chronology of Catullus' Life. CPh 1948. S. 42 ff . und Ant. Tan. 6 (1969) а. а. O. 

5 Die Veröffentlichung der einzelnen Teilergebnisse siehe in Ant . Tan. 6 (1959) a. a . 
O., daselbst die chronologischen Beziehungen zwischen den einzelnen Monographien 
127/29. und passim. 

8 Dor vorliegende Aufsatz bildet einen meiner «Catullus» betitelten, 1958 vertei-
d ig ten Dissertation: eine Zusammenfassung des Kapitels «Catulli Veronensis vita». 
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im Gedicht erwähnte domina mit Lesbia und den hier in der verklärenden 
Erinnerung an Vergangenes geschilderten Liebesbund mi t Catulls Verhältnis 
zu Lesbia gleichsetzt. Auf diese Weise muss nämlich auch der terminus ante 
quem der Liebe zu Lesbia auf das J a h r 57 angesetzt werden, überdies legt die 
eine Beendigung des Liebesverhältnisses hinweisende Schilderung im Allius-
Brief die Annahme nahe, dass die Blütezeit dieses Liebesbundes schon einige 
Jah re zurücklag und dementsprechend auch die Mehrzahl der Lesbia-Lieder 
zu einer früheren Zeit geschrieben wurde. 3. Ident i f iz ier t man schliesslich 
Lesbia mit der berücht igten Clodia quadrantaria, ve rmag man, wenn auch 
nicht den fraglichen terminus post quem, so doch zumindest die das Rückgra t 
der Catull-Chronologie bildenden Jah re näher zu bes t immen. In diesem Fall 
liegt es auf der Hand , unter dem im Allius-Brief erwähnten vir Clodias 
Gat ten zu verstehen, der bereits im Jah re 60 oder 59 gestorben war. Hie Blüte-
zeit des Liebesverhältnisses Catull Lesbia fiel demnach auf die Zeit u m 60 
v. u. Z., welche Annahme andererseits auch jene Gedichte Catulls bestätigen, 
in denen er sich mit seinem glücklichen Nebenbuhler Caolius bzw. Rufus be-
fasst., falls wir in den beiden ein und dieselbe Person erblicken, nämlich Ciceros 
Freund, den berühmten Redner Caelius Rufus. Aus den Angaben des «Pro 
Caelio» und einiger Cicero-Briefe geht nämlich ganz eindeutig hervor, dass 
sich Caelius Rufus um das J a h r 59 der Gunst Clodias erfreute 7 und demnach 
die Erkal tung in den Beziehungen Catulls zu Lesbia auf das gleiche J a h r 59 
v. u. Z. angesetzt werden kann. 

Hinsichtlich der chronologischen Bestimmung eines bestimmten Liebes-
verhältnisses ist diese Beweisführung ihrem logischen A u f b a u nach zweifellos 
einwandfrei und unanfechtbar , u. zw. bezüglich jenes Liebesbundes, von 
dem im e. 68 die Rede ist. Nichts beweist jedoch, dass dieses Verhältnis mit 
jenem zwischen Catull und Lesbia identisch ist, im Gegenteil bietet uns die 
Literaturgeschichte zahlreiche Beweise f ü r die Irr igkeit dieser Annahme, 
deren Mehrzahl bereits Rothstein anführ te und die seine Gegner zu widerlegen 
vergassen.8 Sehen wir uns nunmehr das Gedicht selbst nähe r an. 

7 J . V A N W A G E N I N G E N : M. Tulli Cicoronis oratio pro M. Caolio. Groningac 1908. 
Prolegomena. 

8 G. J A C H M A N N а. а. О . In seiner Kr i t ik der W. Krollschen Abhandlung kann er 
es nicht unerwähnt lassen, dass der Verfasser die Idcntifiezierung Lesbia-Clodia Minor 
als «gut begründete Hypothese» bezeichnet (W. K R O L L : C. Valerius Catullus. Leipzig u n d 
Berlin, 1923. Einleitung S. V.), und weist seinerseits dieso Behauptung entschieden 
zurück. Desgleichen bekämpf t auch L I N I I S A Y (а. а. О . ) eigentlich Rothstein, wenn er 
im übrigen zutreffend aus führ t , dass die Hypothese der beiden hithynisehen Reisen 
willkürlich ist. E r hebt dabei hervor, das c. 101 böte keinen Anhal t spunkt zum Beweis, 
dass Catull ein zweitesmal nach Troas gereist wäre, um das Grab seines Bruders aufzu-
suchen. R O T H S T E I N wird auch von W H E E L E R (А. А. О . ) wicderlogt, der geradezu erklär t : 
wenn Lesbia nicht mit der Gat t in des Metellus Celer identisch wäre, würde die ganze 
sorgfältig ausgearbeitete Chronologie zusammenstürzen. Vgl. A n t . T a n (> (1959) S. 129. 
Was aber f ü r uns das Wesentlich ist: alle «Widerlegungen» beziehen sich lediglich auf 
die in der Tat irrigen Sehlussfolgemngen, und berühren mit keinem einzigen Wort die 
felsenfesten Grundsätze, die zum Ausgangspunkt der Erörterungen Rolhsteins dienen. 

6 * 
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Vor allem müssen wir in diesem Zusammenhang in einer wichtigen Frage 
Stel lung nehmen, die seit Ende des 18. Jah rhunder t s heft ig umstr i t ten war 
und über die auch heute noch die Ansichten auseinandergehen.9 Diese Frage 
d r e h t sicli darum, ob die im c. 68 enthal tenen Distichen Bestandtei le eines 
einheit l ichen Gedichtes bilden, oder ob m a n bei diesen zwei, allenfalls sogar 
drei verschiedene Gedichte in Betracht zu ziehen hat . Ohne hier die unüber-
sehbare Fülle von Argumenten und Gegenargumenten im einzelnen unter-
suchen zu wollen, die von den Anhängern und Gegnern ins Fe ld ge füh r t wurden 
u n d deren Beweiskraft in der überwiegenden Mehrzahl der Fäl le recht fraglich 
ist , r ichten wir unser Augenmerk auf jene Merkmale, die den unverkennbaren 
Zusammenhang, das absolute sinngemässe Aufeinanderabgestimmtsein der 
sogenannten beiden Gedichte ausser Frage stellen, ganz unabhängig davon, 
ob m a n die im Gedicht apostrophierte diva Candida (V. 70) mi t Lesbia gleich-
se tz t oder nicht. 

I m sog. ersten Teil, in dem der Dichter den Brief seines Freundes Albus 
(Manius? Manlius? Malins? Mallius?) beantwortet , bezeichnet er sich selbst 
als dessen hospes, ferner geht aus dem Tex t deutlich hervor , dass Albus ( ?) 
den Catull um eine «mit der Gas t f reundschaf t verbundene Gefälligkeit», d. h. 
u m Gewährung des hospitis officium b i t t e t (V. 12). Das Gastfreundschafts-
verhäl tn is (hospitium) schliesst wechselseitige Verpfl ichtungen (officium) in 
sich und aus dem sog. zweiten Teil des Gedichtes erfahren wir, dass Albus, als 
sich Catull in bedrängter Lage befunden hat te , ehrlich diese Freuiidschafts-
pf l ich t erfüll te: quantis (me Albus) iuverit officiis (V. 42). Diese mit dem hospi-
tium verbundene Gegenseitigkeit bringen dann die Schlusszeilen (nach der 
Ansicht mehrerer Forscher der sog. d r i t t e Teil) des Gedichtes in einer über 
jeden Zweifeln erhabener Art und Weise zum Ausdruck, mi t denen Catull 
seinem Freund zum Dank f ü r f rüher erwiesene Gefälligkeiten eines der erbete-
n e n Geschenke, die «Gabe der Musen» übersendet: hoc tibi . . . munus pro 
multis, Alli, redditur officiis (V. 149 — 150). Andererseits leitet die Auslegung 
des Wortes hospes bzw. die konkrete Best immung des Wesens und Inhal tes 
der Gast f reundschaf t — vollkommen unabhängig von der hypothetischen 
Gleichsetzung Lesbias mi t Clodia — zur Entdeckung neuer Zusammenhänge 
über . Der Dichter bezeichnet das ihm seitens seines Freundes gebotene officium 
als «Hilfe»: taie fuit nobis Allias auxilium (V. 66), u n d deute t in der Folge 
darauf hin, dass Albus ihn (und seine Geliebte) in seiner ( ?) Wohnung gastlich 

9 Vgl. W . K R O L L : R. a. O. S . 218 — 220. — Den entscheidenden Angriff gegen die 
Einhei t des Gedichtes leitete um die Mitte des vorigen J a h r h u n d e r l s J . G. F R Ö H L I C H 
ein: Über die Anordnung der Gedichte des Qu. Valerius Catullus. München, 1843. In den 
letzten Jahrzehnten sind hingegen f ü r die Einheit eingetreten O . T E S C A R I : De Catulli 
carminis L X V I I I . interpret at ionc. R F 1935. S. 150—153. u n d H . W. P R E S C O T T : Tlio 
U n i t y of Catullus L X V I I I . TAPhA 1940. S. 473—480. Ein Anhänger der Einheitstheorie 
ist augenscheinlich auch M. S C H U S T E R , dor im sog. ersten Teil des Gedichtes s ta t t der 
Lesart mali folgerichtig mi Alli setzt. (M. S C H U S T E R : Catulli Verononsis liber. Lipsiac, 
1954) Vgl. noch R E VII A 2353 —2400. 
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aufgenommen hat te , oder, richtig verstanden, dem Dichter eine Wohnung 
zur Verfügung stellte: isque dedit nobis isque dédit dominant (dominae?) (V. 68), 
in der sie ihrer gegenseitigen Liebe pflegen dur f ten : ad quam communes exer-
ceremus amores (V. 69). Im sog. dr i t ten Teil kehrt das Motiv der domus, d. h . 
der leihweise zur Verfügung gestellten Wohnung neuerlich wieder: domus, in 
qua nos lusimus et domina (V. 156), noch dazu im Zusammenhang mit Catulls 
Liebesverhältnis. So taucht dann an dr i t ter Stelle das Problem einer Erwide-
rung dieser Gefälligkeit auf (munus), das sowohl im sog. ersten als auch im 
sog. letzten Teil des c. 68 eine vordringliche Rolle spielt. Allius wendet sich 
mit der Bit te um eine zwiefache Gefälligkeit an Catull : um das Geschenk der 
Musen und jenes der Venus (V. 10). Die Erfül lung beider Bi t ten vermag Catull 
nicht zu versprechen, er macht sich deshalb bloss zur Gewährung der einen, 
nämlich des Geschenkes der Musen erbötig, indem er das Trost spendende 
Gedicht schreibt: tibi non utriusque petenti copia posta'st (V. 39).10 I m sog. 
dri t ten Teil t r i t t gleichfalls schon in der ersten Zeile die Frage des munus in 
den Vordergrund, in der Catull seinem Freunde mitteil t , er könne seine f rühe-
ren Gefälligkeiten lediglich mit diesem Gedicht erwidern: hoc tibi, quod potui, 
confectum carmine munus . . . redditur . . . (V. 149—150). 

Die Zusammenhänge lassen sich mithin in nachstehender Formel zu-
sammenfassen : 

1. Teil: hospitium 
I I . Teil domus 

I I I . Teil domus 

I. Teil: hospitis officium 
I I . Teil: officia 

I I I . Teil: officia 

1. Teil Venus 
II . Teil: amores 

III Teil lusus 

I. Teil: munera 
II . Teil: (das Gesehci i 

I I I . Teil: munus 

10 Die allgemeine übliche Auslcsung dei- Worte non utriusque copia als «keine der 
beiden Gefälligkeiten zu erweisen bin ich in der Lage» ist f ü r das ganze Gedicht, ja f ü r 
die ganze Catull-Chronologie von entscheidender Bedeutung. Kroll sehreibt nach nüch-
terner Erwägung: «Es ist sowohl möglich, dass non den Satz verneint, und C. erklärt, dem 
Freunde beide Bitten abschlagen zu müssen, als auch (und dies ist spruchlich wahrschein-
licher), dass es sich nur auf utriusque bezieht und C. nur die eine Oabe versagen mues.» (W. 
K R O L L : a. a. O . S. 2 2 5 . ) . Für das erstere spricht, dass sich dor Dichter in den diesem 
Satz vorangehenden Zeilen (V. 33 — 3(1) darauf beruf t , er habe die zur Abfassung eines 
«modernen Gedichtes» nötigen Bücher nicht zur Hand. Am Wesen ändert aber auch 
das nur wenig, denn umso stärkere Betonung erhäl t dadureli der folgende Zeilenanfang: 
non possum rcticere, «obwohl ieli keine deiner Bit ten zu erfüllen vermag, kann ich es 
doch nicht verschweigen, . . .» usw. — und obschon dies eine sprachlich weniger wahr-
scheinliche Lösung bildet, ei gibt sie die gleiche einzig mögliehe Deutung, zu der wir 
bei der anderen Lösung gelangen: «deine beiden Bit ton kann ich zwar jetzt nicht erfüllen 
(dennoch schreibe ich dieses Gedicht), denn ich kann es nicht verschweigen. . .» etc. 
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Catull erwidert jene Gefälligkeiten, die er von seinem Freunde «in Ver-
b i n d u n g mit dem Gastrecht» genossen (da ihm Allius eine Wohnung zur Ver-
f ü g u n g gestellt hat te) u n d die zugleich auch mit der Liebe ve rknüpf t sind (der 
W o h n u n g bedurfte er als Liebesnest). I m sog. ersten Teil des Gedichtes ent-
schuldigt sich Catull, dass er von den beiden, von seinem Freund gewünschten 
Gegenleistungen1 1 nur die eine zu erfül len vermag, indem er ihm das tröstende 
Gedich t übersendet, obgleich ihm dessen Verfassen (mangels der benötig-
t en Bücher — vgl. V. 33 ff.) erhebliche Schwierigkeiten verursachte. Die neben 
dem. Namen Allius vorkommenden Varianten dürf ten hinsichtlich der Aus-
legung kaum als ernst zu nehmende Gegenargumente gelten. Bei diesen han-
del t es sich zweifellos u m Verschreibungen der mittelalterlichen Kopisten oder 
u m gelehrte Mutmassungen.1 2 

Es stellt sich n u n m e h r die Frage, auf welcher Grundlage Allius von Catull 
d e n Freundschaf tsdienst erbat und worin dieser bestehen sollte, ferner welcher 
A r t jene Gefälligkeit war , die Allius zuvor dem Catull gewährt hat te . Auch das 
diesbezügliche, ganz eindeutige Geständnis , das im besprochenen Gedicht ent-
ha l t en ist, wurde so of t missverstanden und irrtümlich ausgelegt, dass wir mit 
der Interpretat ion d e m Wesen nach n e u beginnen müssen. 

Catull an twor te t liier auf den «unter Tränen geschriebenen Brief» seines 
Freundes , in dem dieser den Dichter anf leht , ihn, den «Schiffbrüchigen, der 
in des Meeres schaumgekrönten Wogen zu versinken droht», dem Leben wieder-
zugeben. Die Liebessehnsucht liesse ihn nämlich selbst im Schlaf nicht zur 

11 V. 10: muneraque et Musarum hinc petis et Veneris. — Die Kommentare machen 
verzweifelte Anstrengungen, um das unzweideutige Bekenntnis der munera Veneris zu 
verschleiern, was umso schwerer fällt, da auch V. 145 von furtivci munuscula (sc. Veneris) 
spr ich t , mithin nur von «Liebesfreuden» die Rede sein kann. Kroll stellt — um abermals 
i hn zu zitieren — ehrlich die Tatsache fes t , fügt aber erschrockcn hinzu: «Daraus folgt 
natürlich nicht, dass C. in Verona Mädchenhandel getrieben hat. . . » ( W . K R O L L : а. а. O . 
S. 221.). K R O L L hat nämlich das Gefühl, dass eben dies daraus folgt, das könnte aber 
gefährl ich werden, die ganze Hypothese gefährden. Statt dessen operiert auch er — wie 
die Mehrheit der Philologen — damit , dass Catull, der in den «galanten Kreisen» ver-
kehr t e , von seinem F reund ersucht wild, ein neues Liebesverhältnis zu vermitteln, und 
m a c h t dadurch, im Namen der guten Sitte, einen Kuppler aus Catull. 

12 In den beiden entscheidenden Fäl len (V. 11 und 30) s tand im Veroneser Kodex 
Mali, das nachher auf Mallius, Manlius, oder Manias korrigiert wurde. I m sog. zweiten 
Tei l kommt der Name dreimal vor (V. 41, 50 und 66); in zwei Fällen deutlich in der Form 
Allius (in V. 41 ist qua fallius ire offenbar s t a t t qua me Allius in re verschrieben), während 
wi r im Fall des V. 66, wo auch die Variante Manilus vorkommt, dem gleichen Problem 
gegenüberstehen, wie bei dem Wort Alli des sog. dri t ten 'feiles und bei den aliis-Manli 
Var ian ten (V. 150). Demnach können wir unter den sechs Vorkommen in zwei Fällen 
auf Grund eindeutiger Text Überlieferung im sog. mittleren Teil Allius lesen. Das zwei-
malige Vorkommen von mali im sog. e rs ten Teil lässt sich hingegen leicht erklären, 
wenn man bedenkt, dass das Wort in beiden Fällen im Vokativ s teht , feiner dass die 
Kodexabschreiber auch im Mittelalter- noch laut zu lesen gewohnt waren und wenn sie 
Gehör fü r den R h y t h m u s des Verses ha t t en , die Anrede mi Alli notwendigerweise f ü r 
molli lassen, ganz abgesehen davon, dass ein solches Missverständnis noclr leichter er-
folgten konnte, wenn die Abschrift auf Grund eines Diktats erfolgte. In V. 66 und 150 
den beiden letzten Vorkommen dos Namens Allius, nachdem sich die fehlerhaften For-
m e n schon im Ohr des Abschreibers festgesetzt hatten, ergab sich das unwillkürliche 
Verschreiben des Namens ganz von selbst. 
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R u h e kommen: quem neque sancta Venus molli requiescere somno desertum in 
lecto caelibe perpetitur (V. 5 — 6) und selbst die Werke der al ten Dichter böten 
i hm keinen Trost mehr: пес veterum dulci scriptorum carmine Musae oblectant 
(V. 7). Deshalb bi t te t er nunmehr den Dichter, ihm in beiderlei Belangen zur 
Hilfe zu eilen und ihm sowohl die Gabe der Liebe (Venus) als auch der Poesie 
(Musae) zu gewähren. Bezüglich der letzteren ergeben sieb auch keinerlei 
besondere Schwierigkeiten. Nachdem sich Albus an einen Dichter wendet, von 
dem er ein Geschenk der Musen erfleht , erwartet er von seinem Freund offen-
bar poetischen Trost, den er aus den alten Dichtern nicht mehr zu schöpfen 
vermag. Catull entschuldigt sich, nicht beiden Wünschen seines Freundes zu-
gleich nachkommen und selbst einen von beiden bloss teilweise erfüllen zu 
können, da er der nötigen Hilfsmittel , d. h. jener gelehrten Bücher ermangelt , 
denen er den Stoff zu einem «modernen Gedicht» en tnehmen könnte. Zugleich 
gibt er seinem Freund die Versicherung, das Versäumte in Kürze unbedingt 
nachzuholen, doch lasse es sein freundschaftliches Dankgefühl nicht zu, des 
Albus Brief nicht mit einem Gedicht zu erwidern. Die Anfangsworte des 
V. 41 : Non possum reticere . . . lassen trotz des fehlenden Bindewortes den 
logisch einzig ver tretbaren Sinn erkennen: trotzdem (nämlich ungeachtet dessen, 
dass ich ohne meine Bücher kein wirklieb «modernes» Gedicht zu schreiben 
vermag), «kann ich es nicht verschweigen, о Musen, un te r welchen Umständen 
u n d mit welchem Freundschaftsdienst mir Albus behilflich war». Unterziehen 
wir nunmehr diese Umstände und die Art und Weise dieser Gefälligkeit einer 
näheren Prüfung. Nach der allgemein vorbreiteten Anschauung erhielt Catidl 
durch Verwendung des Albus oder dessen Freundes das Verfügungsrecht über 
eine Wohnung, in der er die Schäferstunden mit Lesbia verbringen1 3 bzw. in 
der sie ihrer gegenseitigen Liebe fröhnen konnten: 

Isque domum nobis isque dedit dominum (dominae ?) 
Ad quam communes exercer emus amor es. 

Was hingegen diese Auslegung entkräf te t , ist der Umstand , dass das 
Wor t communis — zumindest laut Angabe des Thesaurus — in keinem einzi-

13 I n dieser Hinsicht weichen die Meinungen nur insofern voneinander ab, dass 
nach einigen Allius seine eigene Wohnung dem Dichter zur Verfügung stellte, nach anderen 
aber ein gemeinsamer Freund auf Verwendung des Allius dem Dichter zur Hilfe eilte. 
Letztere Ansicht wuido auch durch die Anser Konjektur des sehr verdorbenen V. 157 
inspiriert; auf Grund deren G. P E R R O T T A : L'olegia di Catullo ad Allio. Atcne e Roma . 
VIII(1927) S. 134 —151 die verdorbene Textstelle auf et qui principio nobis se et eram 
dedit korrigierte. Höchst wahrscheinlich ergibt die auch von S C H U S T E R empfohlene Ver-
sion terrain dedit haustis den besten Sinn. Aber auch ganz unabhängig davon ist es uns 
unbegreiflich, weshalb — falls die Dame des c. 68 mit Clodia wirklich identisch ist — 
Allius dem Catull eine Wohnung veisehaffen musste, der doch der allgemeinen Auf-
fassung nach in Rom eine eigne Wohnung besass, und seine Geliebte jene Clodia war, 
die — wie Cicero sagt — palam. . . sese in meretricia vita collocarit (Pro Coelio 20, 49), 
die demnach ihre Geliebten in der Wohnung ihres Gatten und in ihrer eigenen Villa 
öffentlich empfing. 



342 I. К . HORVÁTH 

gen Fall im Sinne des Wortes mutuus «gegenseitig, erwidert» gebraucht wird, 
sondern immer in jenem: qui duorum (trium, plurimum, omnium) est, was auch 
mehrere Stellen bei Cicero und den Grammat ikern bestätigen.1 4 Auch die 
Kommenta to ren vermögen bloss eine Stelle anzugeben, wo das Wort in Ver-
b indung mit der Liebe im Sinne der «Gegenseitigkeit» gebraucht wird. Doch 
beweist das als Beispiel angeführ te Zitat aus Ovid gerade das Gegenteil, dass 
nämlich Ovid im Zusammenhang mit den gaudia communia zur Verdeutlichung 
des von ihm beabsichtigten Sinnes seine Zuf lucht zu er läuternden Umschrei-
bungen, wie tibi mecum (sc. communis) und mihi tecum (sc. communis) nehmen 
muss.15 Um so deutlicher geht der von dieser Auffassung abweichende Sinn 
aus einem Epigramm des Martials hervor, das die gemeinsamen Anstrengungen 
eines al ten Mannes u n d eines Eunuchen verspottet , die auf die Befriedigung 
der communis Aegle ger ichtet sind, denen jedoch der Erfolg wegen des hohen 
Alters des einen und der verlorenen Männlichkeit des anderen erklärlicherweise 
versagt bleibt.16 Die Guns t der im c. 68 erwähnten Schönen genossen mithin 
die beiden Freunde Catull und Albus gemeinsam (wenn nicht geradezu gleich-
zeitig), indem sie den Gegenstand der communes amores den Armen des vir 
(Ehegat ten?) entzogen. Und dass dergleichen Fälle nicht nu r im zeitgenössi-
schen Rom (und in anderen grösseren S täd ten Italiens und des Mittelmeer-
raumes), sondern auch in Catulls Leben keineswegs vereinzelt dastanden, 
lässt sich auch aus der einem Gedicht Catulls beigefügten geistreichen Erklä-
rung Rothsteins, eines der berufensten Exper ten der römischen Liebeslyrik 
(und des Liebeslebens im antiken Rom) folgern. Im c. 55 erfahren wir nämlich, 
dass Catull seinen F r e u n d Camerius schon überall sucht (u. a. auch zwischen 
den rosigen Brüsten der Strassendirnen) und ihm seine Geheimnistuerei 
(genauer gesagt: sein Versteckenspiel) bloss unter der Bedingung zu verzeihen 
geneigt ist, falls ihn Camerius als Dri t ten in ihren Liebesbund mit aufn immt: 
dum vostri sim particeps amoris. S ta t t der dem Kodex V entnommenen Lesart 
vostri kommt zwar in anderen, weniger zuverlässigen Kodizes auch nostri vor, 
doch ha t das kaum etwas zu bedeuten, ebenso wenig wie das sis, das von 
Scaliger auf sim verbessert wurde. Es handel t sich in beiden Fällen ganz offen-

14 Vgl. Cie. ud Q. f r . I, 1. 28: Praeter communem fidem, quae omnibus debetur. . .» 
usw. So auch H. K E I L : G. L . Bd. IV. S. 565. Explanationes Don. gr. : commune. .. mul-
torum est (ebenso wie das griechischc y.oivoq). 

15 Ovid. Am. I I , 5 , 3 1 : Haec (gaudia) tibi sunt mecum, mihi sunt communia tecum. 
— Hingegen können die angeführ ten Luorctius-Stellen (IV, 1195, 1202 und 1208) deshalb 
nicht in Betracht kommen , weil in diesen Fällen Lucretius in dritter Person von der 
Liebesvereinigung der verschiedengeschlechtigen Individuen und den gemeinsam genos-
senenen Freuden redet , demzufolge hier die Bedeutung von mutua voluptas mit jener 
von communis voluptas (IV. 1201 und 1207)und die von mutua gaudia mit der von communia 
gaudia (IV, 1205 und 1295) von selbst übereinstimmen. Vgl. die neueste ungarische Über-
setzung, die hier den Sinn eindeutig und richtig wiedergibt: «teilzunehmen wünschend 
an ihrem Gcnuss» und «das gemeinsame Gefühl der Wollust». B . T Ó T H : Lucretius. A ter-
mészetről (Von der Na tu r ) . Debrecen, 1957. S. 136.) 

16 Mart. Epig. X I . 81. 



CHl lONOLOGICA CATULLIANA 3 4 3 

bar um eine Verschreibung der Kopisten.1 7 Dass ein solches Liebespartie, 
oder, wie sich Rothstein ausdrückt , eine derartige invitatio ad communionem 
puellae mit den Moralbegriffen der Antike ebenso vereinbar war, wie die 
Knabenliebe, da fü r gibt, es zahlreiche Beweise und wenn Vergil ein ähnliches 
Angebot seines Freundes Varius zurückwies, so zeugt dies lediglich fü r die all-
gemein bekannte und nach damaligen Begriffen übertr iebene Schamhaft igkei t 
des Dichters der Aeneis.18 Was hingegen das Liebestrio Albus—Catullus -Domi-
na anbelangt, zeugt ausser den angeführ ten historischen Analogien noch ein 
bisher völlig vernachlässigter philologischer Beweisgrund f ü r die Richtigkeit 
unserer Auffassung. In der bereits oben angeführten 68. Zeile des c. 68 ist 
nämlich davon die Rede, dass Albus dem Catull «die Wohnung und die Herrin» 
zur Verfügung stellte. In sämtlichen Kodizes steht die Akkusat ivform domi-
nant, die nachträglich auf dominae geändert wurde, denn, — wir zitieren liier 
W. Kroll — «dominum ist unmöglich, sowohl in dein Sinne von Geliebte als auch 
in dem von Hausherrin ; denn die Geliebte hatte er schon und Allius brauchte sie 
ihm nicht erst zu geben . . .» usw.19 Im Falle eines «gemeinsamen Besitzes» 
beider Männer ist dieses Gegenargument jedoch zur Gänze hinfällig, denn die 
Frage, wer die Betreffende als erster kennenlernte oder sich gefügig machte, 
ist in solchen Fällen nur von untergeordneter Bedeutung. N u r daraus erhellt 
auch der Sinn einer der Schlusszeilen, in denen Catull jenes H a u s segnet, in dem 
sie (beide) und die Herrin die Liebe genossen: et domus, in qua nos lusimus et 
domina (V. 156), indem wir hier die Möglichkeit einer «poetischen Pluralform» 
des nos dahingestellt sein lassen. Ferner erlangt auch das vielumstri t tene ad 
quam einen durchaus einleuchtenden Sinn, ohne diese Wendung mit der Be-
gründung dem Wort domus aufzwingen zu müssen, laut welcher «die Trennung 
des Relativums vom Beziehungswort immer möglich ist . . . (was übrigens durch-
aus nicht zutr iff t) und hier dadurch erleichtert wird, dass domum auch zum 
zweiten Satz als Objekt zu ergänzen ist». Wir können somit das ad quam ohne 

17 In allen massgebenden Kodizes f inden sich die Varianten vestri-vostri, hingegen 
gründet sieb die eis-eim-Konjektur nicht auf Text Überlieferungen. G. F R I E D R I C H : Catulli 
Veronensis über. Leipzig und Berlin, 1908. S. 255. versucht eine phantas t ische Lösung, 
laut welcher partieeps amoris im gegebenen Zusammenhang soviel bedeutete wie compos 
amoris, während andere (um nur die moderne Ausgabe von W . K R O L L und M . S O H Ü S T E R 
zu erwähnen) fü r die Lesart nostri sis eintreten. Die Sache ist umso interessanter, als 
die genannten Verfasser (bei K R O L L die 2. Auflage vom J a h r 1929 zugrundelegend) dio 
glänzende Beweisführung Rothsteins, in der er die einzige mögliche Erk lärung des Wor-
tes partieeps darlegt, schon kennen mussten. (vgl. M . R O T H S T E I N : Catull und Lesbia 
a. a. O. S. 4.) I m Falle der sim-sás-Varianten musste jene Interpreta t ion, genauer Inter-
pretationssebwierigkeit die entscheidende Rolle spielen, die sich aus der Grundsituation 
ergibt : Catull sucht nämlich seinen Freund Camerius, der offenbar mit Liebesangelegen-
heiten beschäftigt ist, daher mochte vostri sis schon don Abschreiben als ganz sinnlos 
erscheinen, gegebenenfalls jedoch besitzt auch nostri sis keinen annehmbaren Sinn. 

1 8 M . R O T H S T E I N : а . а . O . 
10 W. K R O L L : a. a. O., S. 228._ — Beide Deutungen sind in der Ta t sehr wold 

möglich, mag man die domina als «Geliebte» oder als die «Herrin» des betreffenden Hauses 
auffassen, selbst wenn nicht Allius die Dame als erster dem Catull zur Verfügung gestellt 
ba t . U m es offen zu sagen: K R O L L S Argumentat ion verstehe ich überhaupt nicht. 
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weiteres auf die domina beziehen: «bei der (mit der) wir gemeinsam die Liebe 
genossen.»20 Dass diese Freudenspenderin nicht Lesbia gewesen sein kann, die 
ein Nebenbuhler bloss anzublicken brauchte , um von Catull unverzüglich auf 
die spi tze Feder gespiesst zu werden, ergibt sich bereits aus dem zuvor gesag-
ten. Bevor wir jedoch aus all dem unsere endgültigen Schlussfolgerungen 
ziehen, wollen wir schliesslich noch der Frage auf den Grund gehen, worüber 
sich Allias beschwert u n d was Catull im Konkreten mit der Klage des Allius 
zu schaffen hat. 

I n seiner Verlassenheit (desertus) wendet sich Allius u m Hilfe an Catull, 
da ihn in seinem einsamen Bett (in lecto caelibe) der Liebeskummer quäle. 
Dass er dabei des Trostes der Musen bedarf , ist verständlich, doch wie ist es 
zu verstellen, wenn er sich gleichzeitig mit der Bitte u m den Trost der Venus 
an Catull wendet ? Die Melirzahl der Forscher legt sich eine ganz unwahrschein-
liche Erklärung zurecht , laut der Allius seine Nächte im «Witwerbett» ver-
bringe, weil seine Geliebte (Gattin ?) gestorben sei. Und obwohl der sog. dr i t te 
Teil dieser Auslegung ganz klar und deutl ieh widerspricht, in dem Catull dem 
Allius und seiner Liebe gleicherweise recht viel Glück wünscht : et tu simul et 
tua vita (V. 155), hielt man mangels einer besseren Lösung weiterhin an der 
Ansicht fest, dass en tweder der dri t te Teil nicht organisch mi t den vorangehen-
d e n verknüpf t ist, oder dass der Fehler an der Textüberl ieferung liege. 

I m gegebenen Fal l begnügen wir uns mit der aus der Interpretat ion der 
Wor te caelebs und desertus folgenden Schlussfolgerung, bzw. damit , dass eine 
Gleichsetzung des Wor t e s caelebs mi t «verwitwet» hier keineswegs am Platze, 
mi th in also sinnlos ist, während «desertus» hier bloss die Bedeutung «verlassen» 
oder «vereinsamt» h a b e n kann, was übrigens auch im V. 29 seine Bestätigung 
f inde t , wo es heisst, «in dem von Catull verlassenen Bet t wärmte sich allerhand 
Gelichter die f ros ts ta r ren Glieder».21 

2 0 W . K R O L L : a . a . O . S . 2 2 8 — 2 2 9 . 
2 1 K R O L L (a. a . o. S. 23) ha t auch diese Erklärung bezweifelt und im Gegensatzt 

zu J . V A H L E N seiner s i t t l ichen E n t r ü s t u n g Ausdruck verl iehen, der die Stelle wie folgt 
d e u t e t : «Weil hier in Rom jedweder von besserer Sort(l) sich die frostigen Glieder in dem 
verlassenen Bette (der Lesbia) wärmt» ( J . V A H L E N : Über Catul ls Elegie an M'Allius. 
Sitzungsberichte der Ber l iner Akademie 1902. 1024. und W . K R O L L а . а . O . ) Andererseils 
w i rd die der Wahrheit a m nächsten s tehende Annahme H . A. I . M U N R O S nahezu auf 
die gleiche Weise von G. F R I E D R I C H (a. a . O . S. 473) kri t is iert , der dem problematischen 
V. 68 folgenden Sinn g i b t : ehe gave to me a house, he gave me the lady of that house» (vgl. 
R . E L L I S : A C o m m e n t a r y on Catullus. Oxford , 1889. S. 407), aus welcher Wendung 
keineswegs folgt, dass der Schauplatz der Liehesgeschichte R o m gewesen wäre u n d 
Allius seinen hi l fesuchenden Brief von do r t an Catull ger ichte t hä t t e . Ferner b e m ü h t 
s ieh F R I E D R I C H auch zu beweisen, dass hie (hier) auf Verona h indeu te t . Am abwegigsten 
is t jedoch der S t a n d p u n k t , den A. B A E H R E N S e innimmt, wenn er seine En t rüs tung über 
die Torheit der Phi lologen mit dem Aufschrei «o philologorum indicium !» äussert , u m 
d a n n selbst mi t einer m e h r als kühnen K o n j e k t u r (tepefactet — torpescat) alle Schwierig-
ke i t en zu überbrücken. (A. B A E H R E N S : Catulli Veronensis l iber. Lipsiae, 1885. S. 499.) 
Die einzig mögliche D e u t u n g ist doch n u r diese: «weil jeder bessere Jüngling in dem 
v o n dir hier verwaist gelassenen Bett seine frost igen Glieder erwärmt». 
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Die Auslegung dieser Textstelle bildet von Anfang an eines der schwierig-
sten Probleme der ganzen Catull-Philologie: 

Quare (jaod scribis Veronae turpe Catullo 
Esse, quod hie quisquis de meliore nota 

Frigida deserto tepefactet (?) membra cubili 
Id, mi Alii (?) non est turpe, magi s miserum'st 

(V. 2 7 - 3 0 ) 

Der allgemein verbreiteten Auffassung gemäss hielt sich Catull bei Ab-
sendung seines Briefes in Verona auf. wo ihn des Allius aus R o m eingetroffener 
Brief erreicht ha t te . Demgemäss können die weiter oben zitierten vier Zeilen 
nur folgenden Sinn haben: «Eben deshalb, wenn du schreibst, dass es schimpf-
lich f ü r Catull sei, in Verona zu verweilen, während in dem von ihm verlassenen 
Be t t allerhand Gesindel seine von Frost ers tarr ten Glieder wärme, kann ich 
hierauf bloss erwidern, mein Allius, dass dies weniger schimpflich, als vielmehr 
schmerzlich fü r mich ist.» Dieser Auffassung gemäss hielt sich Catull in Verona 
auf, als ihn der trostsuchende Brief des Allius aus R o m erreichte, und d e m 
Wort esse kommt hier eine zwiefache Bedeutung zu.22 Von dieser Erk lä rung 
ausgehend müsste angenommen werden, der Schauplatz der «gemeinsamen 
Liebe» sei gleichfalls R o m gewesen. Demgegenüber wies bereits Rothstein auf 
jene Klippe hin, die dieser allgemein verbreiteten Ansicht im Wege s teht , 
nämlich darauf, dass sich Verona f ü r den u m den Tod des Bruders t rauernden, 
Weltabgeschiedenheit suchenden Catull keineswegs als ruhige, stille Beschau-
lichkeit fördernde Zuf iuchts tä t te eignete, denn «es ging in Verona recht lustig 
zu, auch dort, verstand man zu leben und zu lieben».23 Ferner s teht diese Auf-
fassung auch mit den im Text enthal tenen deutlichen Geständnissen im Wider-
spruch. So verständigt beispielsweise im Gedicht Catull seinen Freund, dass er 
sich augenblicklich (oder derzeit) nicht in der H a u p t s t a d t aufha l te : 

. . . Romae vivimus : illa domus, 
lila mihi sedes, illic me carpitur aetas, 

Hue una ex multis capsula me sequitur. 
(V. 3 4 - 3 6 ) 

Das will besagen, dass Allius seinen ständigen Wohnsi tz nicht in R o m 
ha t te (denn in solchem Falle wäre die von Catull gesandte Nachricht voll-
ständig überflüssig), ferner dass der Dichter selbst sich zum fraglichen Zeit-
punkt anderswo aufhä l t oder eben unterwegs ist, was am wahrscheinlichsten 

22 Einersei ts : turpe esse Catullo, anderersei ts : Veronae esse, oder wie B A E H R E N S 
(а. а . O. S. 498) die n u r formel l abweichende andere E rk l ä rung abfasst : «. . .'turpe' potius 
pro adverbio (ut XLI1, 8) aeeipio iamque ad similitudinem locutionis 'male mihi est'. . . 
interpreter 'in indigna condicione hominem, qualis esset С., versari Veronae'.» Vgl. noch 
W . K R O L L : а . а . O . 

23 M . ROTHSTEIN: C a t u l l u n d L e s b i a a . a . O . S . 12. 
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sein d ü r f t e und auch die Präsensform des Zeitworts sequitur zu bestätigen 
scheint . Die als Analogie angeführ te Stelle bei Scribonius: sumus enim, ut scis, 
peregre, пес sequitur nos nisi necessarius admodum numerus libellorum e rhöht 
die Glaubhaft igkei t letzterer Auffassung,24 die zusätzlich noch von der durch 
G. Friedrich sehr t re f fend ausgedrückten Erwägung un te r s tü tz t wird, wo es 
heisst : «Es wird ja wohl nicht die erste Reise des C. in die Heimat sein, wie es 
nicht die letzte war»,25 falls wir nämlich Catulls «Heimat» nicht imbedingt nach 
Verona verlegen wollen, sondern sie e twa in Sirmio oder im anmutigen t ibu-
r ischen Landgut suchen. Auf seine Reise in die Umgebung n immt der Dichter 
n ich ts von all dem mit sich, was er zu seiner römischen Lehensführ img be-
nö t ig t , da ihm die Trauer um seinen Bruder totum hoc Studium (V. 19) ent-
rissen ha t te . Auch begibt er sich nicht nach Verona, von dem er selbst sagt, 
er h ä t t e noch vor der Bekleidung mit der Männertoga (also vor seinem sech-
zehnten Lebensjahr) dort jenes Leben zu führen begonnen. 

Das von Catull «verlassene Bett» ist demnach nicht in Rom zu suchen. 
Umso eher hingegen in Verona, wo sich der Dichter auch in den seinem Tod 
unmi t t e lba r vorangehenden Jahren des öf teren aufhielt . I n diesem Falle wäre 
die sinngemäss zutreffende Übersetzung der weiter oben angeführ ten vier 
Zeilen: «Wenn du schreibst, in Verona spreche man zu Catulls Schande davon, 
hier (nämlich in Verona) wärmten nun in dem von ihm verlassenen B e t t aller-
h a n d Galgenvögel die von Käl te e rs ta r r ten Glieder, so kann ich darauf bloss 
an twor ten , mein Albus, dass dies f ü r mich weniger schimpflich als schmerzlich 
ist.» Die einzige Schwierigkeit ergibt sich in diesem Fall beim Wörtchen hie, 
da nach den Regeln der Grammatik hier das Wort ibi a m Platze wäre, doch 
wi rd auch dieses Bedenken hinfällig, sobald man von der Voraussetzung aus-
geht , Albus hä t te seinen trostheischenden Brief aus Verona an Catull gerichtet 
u n d letzterer in den erwähnten Zeilen seines Antwortschreibens lediglich die 
eigenen Worte des Albus zitiert. 

Nach all dem können wir nunmehr den Versuch zu einer Schlussfolgerung 
u n d zur Aufstellung einer Hypothese unternehmen, die viel Wahrscheinlich-
kei t f ü r sich hat . Das c. 68 handelt von einer Veroneserin, mi t der Catull durch 
Vermit t lung des Albus in nähere Verbindung getreten war. Dass der Dichter 
schon zuvor heftige Neigung zu dieser Schönen gefasst ha t te , die ihm dann auf 
sein Ersuchen von Albus abgetreten bzw. zur Verfügung gestellt wurde, be-, 
k rä f t i g t diese Hypothese . Anfangs war Catull allem Anschein nach bloss 
partieeps amoris, n a h m jedoch später eine bevorzugte Stellung bei der gemein-
samen Geliebten ein. I n der Folge begab er sich dann nach Rom, musste also 
dieses Verhältnis abbrechen und aus irgend einem Grunde wurde auch Albus 

24 Vgl. W. K R O L L : a. a. O. S. 224. — Bei rlor fast wörtlichen Übereinstimmung 
der Ausdrücke ist es wichtig, die Aufmerksamkei t auf das Wort peregre zu lenken, das 
hier viel eher «unterwegs» als «in (1er Fremde» bedeutet. 

2 5 G . F R I E D R I C H : a . a . O . S . 4 5 0 . 
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aus der Gunst der Dame verdrängt . So wurde das von Catull verlassene (de-
sertum) Bett auch fü r Allius vereinsamt (desertum), da die diva Candida, das 
Jugendideal, die «schöne Göttin» des Dichters nach anderen Liebhabern Aus-
schau hielt. Allius setzt nun all seine Hoffnung an Catull, dieser werde, nach 
Verona zurückgekehrt , die Treulose f ü r sie beide zurückerobern, als Gegen-
dienst für das freundschaft l iche officium, inzwischen aber Trost in seinen 
Gedichten, dem Geschenk der Musen spenden. Catull erhäl t den Brief seines 
Freundes noch in Rom, jedoch schon im Begriff eine Reise anzutreten, und 
teil t ihm in seiner Antwort mit, in seiner Jugend sei er zu allerhand ähnlichen 
Dingen gerne berei t gewesen: multa satis lusi, doch j e tz t halte ihn die Trauer 
u m den toten Bruder davon zurück. So erhalten denn auch die Schlusszeilen 
einen konkreten Sinn: Seid alle glücklich, du selbst, deine Geliebte, die Woh-
nung, in der wir gemeinsam die Freuden der Liebe genossen und jener, der uns 
die Wohnung zur Verfügung stellte, vor allem aber die Schöne, die mir teurer 
ist, als das Licht meiner Augen. Ob nun die letzte Zeile: lux mea, qua viva 
vivere dulce mihi est nur ein Gemeinplatz oder ironisch gemeint ist, lässt sieb 
schwer entscheiden. Jedenfalls erhal ten diese Worte besonderen Nachdruck, 
falls wir das Wort vir nicht auf den Gat ten, sondern auf Allius selbst beziehen, 
der sich in seinem an den Freund gerichteten Klagebrief der spöttischen 
Bemerkimg nicht zu enthalten vermag, es sei schade gewesen, die «schöne 
Göttin» einst f ü r sich selbst zu enteignen,26 denn nunmehr seien ihnen andere 
in ihrer Gunst gefolgt und Verona erblicke darin einen Schimpf fü r den Dichter. 

AU FI LEN A 

Auch Aufilena ist eine Frau , eine liederliche Veroneserin. Dass sie ver-
heira te t ist, gebt deut l ich aus dem c. 111 hervor, in dem es heisst: «das höchste 
Lob gebührt jener Gat t in (nuptarum laus est), Aufilena, die allein mit ihrem 
Gat ten in Zufriedenheit lebt. Immerh in geziemt es sich eher mit wem immer 
zu schlafen, als von deinem eigenen Oheim zur Mut te r gemacht dir selbst 

26 Die einzige Erklärungsschwierigkeit, die im gegebenen Fülle auftauchen kann, 
häng t mit den Zeilen 135 f f . zusammen. Hier möchten wir jedoch auf folgendes auf-
merksam machen: l . . . .tamenetsi uno non est contenta Catullo bedeute t nicht unbedingt, 
dass Catull der «einzige Geliebte» der domina war, sondern wahrscheinlich, dass er der 
«einzige Liebesgefährte» von Allius war, d. h. der einzige Geliebte der Dame — neben 
Allius. 2. Dies scheint auch der V. 142: ingratum tremuli tolle parentis onus zu bestäti-
gen, der den Allius als «Eigentümer» clor Dame darstellt, der sie anderen, Catull aus-
genommen, ungern zur Vorfügung stellt . 3. Und so müssen wir schliesslich auch im V. 
Í36 rara jurta feremus erae nicht unbedingt einen poetischen Plura l voraussetzen, sondern 
können den Text wörtl ich deuten: «die heimlichen Hintergehungen werden wir (beide) 
irgendwie eriragon können.» — Dass der Text hier ironisch gemeint ist, zeigt trotz aller 
Anstrengungen der Kommenta toren das At t r ibut verecunda (V. 136), das wir keinesfalls 
so verstehen möchten wie Friedrich, nämlich «dass sie ihre Geschäfte öffentlich abwickelt» 
(G. F R I E D R I C H : a, a. O . S . 4 7 1 — 4 7 2 ) . Gleicherweise scheinen uns auch die Hinweise auf 
die Seltenheit der Ausschweifungen (vgl. W. K R O L L : a. a. O. S. 2 3 7 ) und ' im Zusammen-
hang dami t auf das Trach ten nach Wahrung des guten Rufes (vgl. A. B A E H R E N S : a . a . 
O. S. 529) vergebliche Mühe. 
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Geschwister zu gebären.» Dass es sich um eine Veroneserin handel t , darüber 
k a n n kein Zweifel bestehen, denn das c. 100 bezeichnet ihren Geliebten und 
Tei lhaber an der Begierde ihres Bruders als flos Veronensum iuvenum. Schon 
das eben zitierte Ep ig ramm verrät , dass Aufilena an emanzipierter Vorurteils-
losigkeit einer echten römischen Halbwel tdame nichts nachgab und wie man 
in R o m in Verbindung mit Frauen vom Schlage der Clodia ü b e r Blutschande 
munke l t e (vor deren öffentlicher Anprangerung vom Richters tuhl aus Cicero 
keineswegs zurückscheute), wussten die bösen Zungen von Verona ein gleiches 
a u c h von Aufilena zu berichten (was wiederum Catull keinen Anstand nahm, 
in seinen Gedichten in alle Welt hinauszuschmettern). Catull f ü h l t e sich näm-
lich schwer benachteiligt, denn, wie er im c. 110 klagt, h ä t t e ihn Aufilena 
zumindes t zu Hof fnungen berechtigt, indem sie seine Geschenke annahm, 
ohne sich zu entsprechenden «Gegenleistungen» zu bequemen. Das Gedicht 
e n t h ä l t übrigens ein geistreiches Wortspiel mit den im ant iken Liebesleben 
gangbaren Begriffen. Den ehrbaren Geliebten (amicae) gebühre Lob und An-
erkennung, jene, die den Männer berufsmässig zur Verfügung stünden (quae 
facere instituant), erhielten hierfür ihren Lohn. Das Wor t pretium selbst ist 
h ier zweideutig: in diesem Zusammenhang bezeichnet es zwar den der Gelieb-
t e n gebührenden Lohn, doch kann es ebenso auch einfach ein Geschenk be-
d e u t e n und sofern es sich um eine ehrenwerte Frau handelt , ist diese letztere 
Bedeu tung die selbstverständliche. Einer ehrbaren Frau (ingenua: ein Aus-
d r u c k , der zugleich auf die «vornehme Abkunft» Aufilenas verweist), gezieme 
es sich, das zu t u n (nämlich was ihr Geliebter von ihr verlangt) , oder aber, 
falls ihr dies ihr Ehrbegr i f f verböte (pudica), dürfe sie auch keine Versprechun-
gen machen. Unter Hinha l tung mit leeren Versprechungen Geld zu erpressen 
sei selbst eines geldgierigen Freudenmädchens (meretrix avara) unwürdig, die 
berufsmässig die schändlichste Prost i tut ion betreibe. Zweifellos dürf te Aufilena 
ke ine meretrix gewesen sein, sonst hä t t e sie Catull schwerlich in die Kategorie 
d e r nuptae zählen können, sondern vielmehr eine Dame der Gesellschaft, die 
sich aus freien Stücken Geliebte zulegte u n d von diesen gerne Geschenke an-
n a h m , mithin eine amica im besten Sinne des Wortes. Auch dür f te hier unter 
facinus nicht e twa der Bruch eines geschäftsmässig abgeschlossenen Vertrages 
gemein t sein, sondern ein trügerisches Hinhalten, eine I r r e führ img unter Vor-
spiegelung falscher Hoffnungen. 

Soweit wäre all dies eine recht banale Geschichte, die sich auf den ersten 
Anblick wesentlich von dem im c. 68 mit so bunten, leuchtenden Farben 
geschilderten denkwürdigen Abenteuer unterscheidet. Doch gibt es hier zwei 
Verse, die dazu ange tan sind, unsere diesbezügliche Meinung zu ändern: c. 100 
u n d c. 82.27 

37 C. 100: Caelius Aufilenum et Quintius Aufilenam 
Flos Veronensum depereunt iuvenum, 

Hie fratrem, ille sororem, hoc est quod dicitur ülud 
«f rater пит vere didce sodalicium». 
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In jenem f ieberhaf ten Eifer, nxit dem man sicli bisher bemühte, jedes 
denkbare Argument zur Unters tü tzung des Axioms von der Ident i tä t Lesbia — 
Clodia heranzuziehen und jeden irgendwie verwendbaren Hinweis der Abrun-
dung des «Lesbia-Romans» dienstbar zu machen, der von der Voraussetzung 
ausging, Catull hät te nur eine einzige «wahre, sein ganzes Leben erfül lende 
Liebe» gekannt, erhielten erklärlicherweise auch diese beiden Gedichte einen 
ganz anderen Sinn, als ein unbefangener Leser auf den ersten Blick ihnen ent-
n immt . Für all jene, die die eben erwähnte überlieferte Anschauung vertreten, 
kann es sich bei der Frau, die Catull «höher schätzt als sein Augenlicht», zwei-
fellos nur um Clodia handeln. Zugleich wurde dem Quintius, ohne dass h ier für 
der geringste Beweisgrund oder auch nur Verdacht vorläge, im Liebesroman 
die Rolle des Verführers zugedacht. Und natürl ich war es gleichfalls die 
Clodia-Affäre, in der Caelius dem. Catull Vorschub geleistet ha t t e , da es sich bei 
der vesanaflamma laut Ansicht der Rropagatoren dieses Romans ausschliesslich 
u m jene «tolle Begierde» handeln konnte, die Catull um Clodia verzehrte. Ob-
wohl — wie wir nochmals eigens betonen möchten —, nichts darauf hinweist, 
dass Quintius oder Caelius auch nur das entfernteste mit Lesbia zu tun gehabt 
hä t ten , (es sei denn, man unterlegt der im c. 58 enthaltenen Wortverbindung 
Lesbia nostra eine ganz abwegige und schwerlich ver t re tbare Bedeutung, in-
dem man den Caelius des Gedichtes mit dem Veroneser Jüngl ing identifiziert), 
umso weniger, als der Schauplatz des Lesbia-Verhältnisses R o m war, während 
die beiden Jünglinge in Verona lebten. 

Dass hingegen beide mit Aufilena in Beziehung s tanden, erfahren wir 
ganz eindeutig vom Dichter selbst. Wir haben es hier mit dem Veroneser 
Geschwisterpaar Aufilenus und Aufilena zu tun . Caelius en tbrenn t in Liehe zu 
ersterem, Quintius zur Schwester. Catull selbst erwähnt mit keinem Wort, oh 
auch er mit einem der beiden in näherer Beziehung gestanden hä t te . Zumindest 
sehen wir uns zu dieser Annahme verleitet, falls wir uns damit begnügen, dem 
ganzen Gedicht keinerlei weitergehende Bedeutung beizumessen. Und doch 
handel t es sich hier in Wirklichkeit um ein prächtiges, geistreich ironisches 
Epigramm. Der Dichter sieht sich vor die Entscheidung gestellt, welchem der 
beiden Jünglinge er in dieser wahrhaf t «trauten geschwisterlichen Gemein-
schaft» Glück wünschen solle. Gewiss nur dem Caelius allein, denn dieser sei 
ihm — das Gedicht enthäl t keine näheren Aufklärungen hierüber — mit Taten 

Oui faveam potius ? Caeli, tibi : nam tua nobis 
Per facta exhibita est unica amicitia, 

Cum vesana meas torreret flamma medullas. 
Sie felix, Caeli, sis in amore potens! 

с. 82: Quinti, si tibi vis oculos debere Catullum 
Aut aliud si quid carius est oeulis, 

Eripere ei noli, multo quod carius illi 
Est oeulis seu quid carius est oeulis. 
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an die Hand gegangen, als Flammen der Leidenschaft sein Inneres verzehrten. 
Deshalb wünscht er Caelius viel Glück zu seinem Liebesverhältnis. Doch 
welche Rolle spielt Quintius in der Dichtung? Denn über ihn spricht hier 
Catull nicht mehr. Immerh in wissen wir von ihm, dass er es ist, der f ü r die 
weibliche Hälf te des Veroneser Geschwisterpaares, f ü r Aufilena in Liebe ent-
b r a n n t war, nach deren Gunst sich auch Catull leidenschaftlich sehnte. Dem 
Quintius wünscht er kein Glück und keinen Erfolg in der Liebe, sondern — 
das folgt als logische Ergänzung aus dem Sinn des Gesagten —, ganz im 
Gegenteil, es möge ihm bei Aufilena kein Erfolg beschieden sein. Und falls 
unsere Annahme richtig ist, dass der im Gedicht ausgesprochene Gedanke als 
der Wahrhei t eine Hä l f t e den symmetrischen Gegenpol der unausgesprochenen, 
f ü r den Dichter weit wesentlicheren zweiten Hälf te bildet, so muss der wohl-
tä t igen Hilfe des Caelius die übelwollende Ruchlosigkeit des Quintius gegen-
überstehen. 

I m zweiten, von uns erwähnten Gedicht, dem c. 82, bi t te t Catull in 
spöt t ischem Ton, Quint ius möge ihm nicht das rauben, was ihm wertvoller 
wäre als sein Augenlicht, oder, falls es noch Kostbareres gäbe, auch dieses 
noch an Wert über t rä fe . 

Damit entrollt sich vor unseren Augen — wenn auch nur in f lüchtigen 
Umrissen — folgende Liebesgeschichte: Der Dichter ist in eine f l a t t e rha f te 
Veroneserin verliebt, deren Leumund nicht eben der beste ist und die sich 
seinem Werben keineswegs verschliesst. Wenn Catull in dem auf ein anderes 
Verhältnis bezüglichen c. 68 seine f l ammende Liebe mit dem Feuer des Ätna 
verglich,28 so deutet hier die vesana flamma auf die leidenschaftliche Heft igkeit 
seiner Gefühle. Wenn er von jener anderen Frau behauptete , dass sie me carior 
ipso est,29 äussert er sich auch über Aufilena nicht mit geringerer Überschweng-
lichkeit: multo quod carius . . . est oculis sen quod carius est oculis. Aufilena 
lässt sich Komplimente und Geschenke gerne gefallen und vertröstet den 
Dichter, indem sie die Hoffnung auf Erfül lung in ihm wachhält . Vermutlich 
war Catull durch die tät ige Vermit t lung seines Freundes Caelius dem Gegen-
s tand seiner Liebe nahegekommen, wie er ja auch in den Besitz der anderen 
Veroneserin durch Freundeshilfe gelangt war. Die Beziehungen des Dichters 
zu Aufilena wandeln sich jedoch nicht zu jenem genussreichen und denk-
würdigen Abenteuer, dessen poetischen Niederschlag wir im c. 68 f inden, denn 
hier t r i t t ein — scheinbar mehr vom Glück begünstigter — Nebenbuhler in der 
Person des Quintius auf den Plan. Möglicherweise war auch Aufilena von vorn-
herein nicht geneigt, Catulls Geliebte zu werden. Das jedenfalls ist der Kern 
dieser Geschichte, die wir den eigenen Geständnissen des Dichters entnehmen 
können. 

28 Cat, 08, 53 f f . 
29 Cat. 08, 159. 
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Jedenfalls lernen wir in Aufilena eine weitere interessante Persönlichkeit 
und eine zweite Vorgängerin Lesbias kennen, deren Bild sich in jeder Beziehung 
recht gut in den auch aus anderen Quellen s a t t s am bekannten gesellschaft-
lichen Rahmen der antiken Halbwelt einfügt. 

D I E F R A U D E R V E R O N E S E R H A U S T Ü R 

I m c. 67 häl t der Dichter mit einer Tür Zwiesprache. Er stellt ihr die 
Frage, weshalb sie, nachdem sie doch dem alten Baibus so wacker gedient ha t , 
nunmehr dem «Sohn» gegenüber so schlecht ihren Dienst versehe? Die Tür 
erwidert die Frage mit einer regelrechten diffamatio : indem sie sich selbst 
jeder Schuld freispricht , schildert sie in derben Schmähungen das unsi t t l iche 
Leben einer vornehmen Frau, und nachdem sie den althergebrachten Regeln 
der diffamatio gemäss die Schuldigen «ausposaunt» ha t , beschliesst sie ihren 
Bericht mit einer anonymen, einigermassen rä tse lhaf ten Anspielung. Der In-
halt des Gedichtes, der konkrete Sinn der von der Tür preisgegebenen Indiskre-
tionen ist auf den ersten Blick nicht ohne weiteres verständlich. Doch bemerk t 
F. O. Copley sehr zutreffend, dass die diffamatio ihre Absicht gewiss verfehlt 
hä t te , wäre sie n icht gleich auf den ersten Hieb d e m vollen und unmit te lbaren 
Verständnis der Zuhörerschaft begegnet.30 Auf unserer Suche nach einer Er-
klärung des Gedichtes müssen auch wir diese einleuchtende Tatsache zu unse-
rem Ausgangspunkt wählen. Ferner müssen wir uns auch W. Krells Ansicht 
vor Augen halten, der in einer eigenen kurzen Studie den Versuch einer Deu-
tung des Gedichtes unternimmt und unter Berufung auf die in den «Prolego-
mena» В. Schmidts enthaltene Bemerkung dem Verdacht Ausdruck verleiht , 
Catull hät te sich mit der Frau zerworfen, was in Anbe t rach t seines «heftigen 
und aggressiven Temperaments» auf eine ähnliche Abweisung seiner Ant räge 
zurückzuführen sei, wie sie im c. 110 in Verbindung mit Aufilena e rwähn t 
wird.31 Die modernen Forscher — u. a. F. 0 . Copley und G. Perrotta, deren 
Aufsätze im übrigen recht t reffende Bemerkungen enthal ten —, behandeln 
allerdings die im Gedicht vorhandenen scheinbaren Widersprüche und Un-
klarheiten ziemlich oberflächlich und gelangen daher auch zu keiner endgült ig 
befriedigenden Lösung.3 2 

Die erste Schwierigkeit ergibt sich in der Frage nach dem Schauplatz 
des ersonnenen Zwiegespräches zwischen dem Dichter und der Tür, ferner 
nach dem Schauplatz jener Begehenheiten, auf die sich die der Tür in den 
Mund gelegten Worte beziehen. 

Die Tür weiss von einem impotenten Mann zu berichten, an dessen Stelle 
sein Vater die Ehepfl ichten erfüllte und der Neuvermähl ten den Jungferngürtel 

30 F . O. C O P L E Y : The «Riddle» of Catullus (>7. TAPhA (1949) 245 ff. 
3 ' W. K R O L L : Catulls 67. Gedicht. Ph 63 (J904) 139 ff . 
32 F . O. C O P L E Y : The «Riddle» of Catullus 67. а. а. О. und G. P E R R O T T A : Il carme 

della J a n u a (Catullo 67). Athoneum V (1927) 160 ff . 

7 Acta Ant iqua VII I /3—4. 
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löste. N a c h einem ironisch-drastischen Zwischenruf des Dichters ergreift von 
neuem die Tür das Wor t : Atqui non solum hoc dicit se cognitum habere Brixia . . . 
(V. 31), woraus unzweideutig hervorgeht, dass diese eheliche Besitzteilung 
zwischen Vater und Sohn und die beiden in der Folge e rwähnten adulteria 
(des Pos tumius und des Cornelius) nach Brixia verlegt werden müssen. Bald 
jedoch stellt es sich heraus , dass sich die gesprächige Tür n ich t in Brixia, 
sondern in Verona bef indet . Das t r i t t einesteils in der Wor tverb indung mea 
Verona (V. 34) zutage, erhellt aber andererseits auch daraus, was die Tür über 
ihre Informationsquellen ausplaudert . N u n ist man allerdings versucht zu 
f r agen : «Wie kannst du , Tür , über diese Dinge unterrichtet sein, du, die nie-
mals die Schwelle deines Herrn zu verlassen vermag, der es n icht gestat tet 
ist, u n t e r den Leuten herumzuhorchen, da deine Aufgabe bloss darin besteht, 
an P f o s t e n und Angel befestigt den Zugang zum Haus zu verschliessen oder 
f re izugeben ?» Darauf erwidert die Tür, sie hä t t e ihre Herrin ausgehorcht, als 
diese ihren Mägden «unter dem Siegel der Verschwiegenheit ihre Schandtaten 
erzähl t» und die Mitschuldigen auch nament l ich angeführt hä t t e . 

Die Haustür in Verona plaudert mi thin Begebenheiten aus, die sich in 
Br ix ia ereignet ha t ten . Sie kennt die Ver führe r nur dem Namen nach aus dem 
er lauschten Geflüster ihrer Herrin und der Mägde. Es bleiben noch folgende 
drei Fragen offen: 1. Worin besteht die Treulosigkeit der Tü r dem Sohn des 
B a i b u s gegenüber? 2. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Baibus und 
dessen Sohn ( ?) einerseits und dem in Brixia lebenden Vater u n d dessen Sohn 
anderersei ts? 3. Worauf und auf wen beziehen sich die rä tse lhaf ten Schluss-
zeilen des Gedichtes, die, ohne einen Namen zu nennen, die Po in te des ganzen 
Gedichtes bilden ? 

Einige neuere Forscher stellen die G n durch sichtigkeit u n d Kompliziert-
he i t des Gedichtes in Abrede und suchen die Zahl der handelnden Personen 
auf ein Mindestmass herabzusetzen. Der einfachste Weg hierzu ist die Identi-
f iz ie rung des Vaters, der im Ehebe t t der Schwiegertochter seinen Sohn ver-
t r i t t sowie dessen «impotenten» Sohnes mi t dem zu Beginn des Gedichtes er-
w ä h n t e n Baibus Vater und Sohn, wie es G. Perrot ta tu t . Seiner Auffassung nach 
e r k l ä r t sich alles un t e r der Voraussetzung, dass Balbus sen. u n d jun. zuvor in 
Br ix i a gelebt ha t ten u n d später in das von der Tür bewachte Veroneser Haus 
übersiedel t waren.33 U n d in der Ta t liegt die Versuchung zu dieser Annahme 
n a h e , denn sieht m a n auch von der Anfangszeile des Gedichtes ab (o dulei 
iocunda viro, iocunda parenti), da diese Zeile — die Tür ist von den Ehegatten 
u n d Vätern gleicherweise geschätzt, da sie die Ehre der Ga t t in bzw. der Toch-
te r h ü t e t — auch eine ganz allgemeine Sentenz enthalten mag, entsprechen 
d e m Paare senex-natus (V. 4—5) ganz genau die Wortpaare pater-gnatus (V.23) 
u n d parens-gnatus (V. 29 — 30). Unter d e m ersten senex ist jedoch fraglos Balbus 

33 G. P E R R O T T A : IL carme della J a n u a (Catiillo 67). а. а. O. 
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gemeint. Allerdings ergibt sich hier eine ganz bedeutende Schwierigkeit, die 
bisher nicht hinlänglich beachtet wurde. Jener Gatte, der von Natur aus un-
fähig war, seine Ehepfl ichten zu erfüllen und den eben deshalb sein Vater im 
Ehebet t der Neuvermählten vertrat , kann keinesfalls der mit Baibus senex 
zugleich genannte natus gewesen sein, zumal letzterer, wie im V. 0. ausdrück-
lich erklärt wird, erst nach dem Tode des älteren Baibus heiratete: postquam 
es porrecto facta marita (sc. ianua) sene. Der tote Baibus kann mithin seine 
Schwiegertochter nicht mehr in die Geheimnisse des Ehelebens eingeweiht 
haben! Kurz, so sehr auch dieser Identifizierungsversuch die Erklärung er-
leichtern würde, kann er wegen der im V. ü gebrauchten, oben zitierten und 
ganz unmissverständlichen Wendung nicht in Betracht kommen. 

Wir stehen demnach zwei Männerpaaren gegenüber, deren eines, — der 
alte Baibus und (vermutlich) sein Sohn - in Verona lebt, das andere, gleich-
falls Vater und Sohn, in Brixia. Die beiden Paare verbindet eine Frau mitein-
ander, von der eigentlich das ganze Gedicht handelt . Diese Frau , die gegen-
wärtig die Frau des Veroneser «Sohnes» ist, war früher die Gat t in des in Brixia 
lebenden gnatus.34 In Übereinstimmung mit W. Kroll können wir in dem in 
Zeile 20 erwähnten vir prior lediglich den Jüngling aus Brixia erblicken und 
sinngemäss muss es sich hier eben um «den früheren Gatten» handeln.35 Ob sich 
die F ran nun von ihrem früheren, in Brixia lebenden Mann wegen dessen 
Impotenz scheiden liess, oder ob sie nach dessen Tod als Witwe die Frau des 
Veroneser Jünglings wurde, ist dem Wesen nach von untergeordneter Bedeu-
tung. Ausschlaggebend ist hingegen, dass letzterer, als er die Witwe oder 
geschiedene Frau heiratete, von der physischen Unzulänglichkeit ihres frühe-
ren Gat ten wusste — der Veroneser Klatsch ha t te sich schon zuvor dieses 
Themas bemächtigt —, und ganz allgemein glaubte man, die F rau wäre des-
halb noch jungfräulich (virgo) in die zweite Ehe getreten. Als nunmehr die 
öffentliche Meinung f ü r die (vorläufig noch nicht genauer umschriebenen) 
Ausschweifungen der Frau die Tür wegen ihrer angeblichen mangelnden Wach-
samkeit verantwortlich macht , weist diese die ungerechtfert igte Anschuldigung 
zurück und klär t gleichzeitig die öffentliche Meinung über den wahren Charak-

34 Ob der veronesischo Jüngling, Solin dos Bulbus ( ?), mit dem in V. 10 erwähnten 
Ceacilius identisch ist, von dem wir erfahren, er sei der gegenwärtige Besitzer der Tür 
bzw. des Hauses, ist f ür das weitere (und fü r das ganze Gedieht) vollkommen belanglos. 
Unabhängig davon liegt es jedoch klar auf der Hand , dass Caeeilius der letzte Besitzer 
isl, da die Tür dem Baibus und seinem Sohne gegenüber ausdrücklich betont : ita Caecilio 
placeam, сиг Iradita nunc sum. 

35 W. K R O L L : Catulls 07. Gedieht, а . а . O. — K R O L L ist übrigens (in Anlehnung 
an A. H O S S B A C H ) der Meinung, dass der Mann, der iners ad Veuerem (v. 20) wir, mit dem 
Nachfolger des Bulbus identisch sei, der wiederum niemand anders ist, als dessen Solm 
(a. a . O. S. 145—146). Gleich darauf weist er allerdings selbst auf die Schwierigkeiten dieser 
Hypothese hin und wirft die Möglichkeit einer Erklärung auf, ob der vir prior nicht 
jener gewisse sterile «frühere Gatte» war, dem der Nachfolger des Baibus folgte. Die 
Schwierigkeiten kann er schliesslich doch nicht lösen. Jedenfalls zeugt der Schlusssatz 
der Abhandlung für K R O L L S Sachlichkeit: «Und nun bin ich neugierig, was der nächste 
Erklärer aus dem Gedicht machen wird.» 

1* 
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t e r der Frau auf. Vor allein widerlegt sie den Irrglauben an deren Jungfern-
schaf t , hat te sie doch schon der «Vater des früheren Gatten» zur Frau gemacht, 
sei es nun aus unbeherrschter Geilheit und verblendeter Begierde, sei es, weil ' 
m a n jemand suchte, hei dem nervosius illud, quod posset zonam solvere virgi-
neam. In der Folge verweist die Tür auf die früheren, noch in Brixia begange-
nen adulteria der F rau hin, f ü r die sie (die Tür) natürlich nicht verantwortlich 
gemacht werden kann . 

Vom S tandpunk t der Tür aus be t rach te t liegen die Dinge in der Ta t ganz 
k lar und die Geschichte, die wir aus dem Gedicht kennenlernen, liegt abge-
r u n d e t vor unseren Augen. Doch wie erklären wir sie uns vom Gesichtspunkt 
Catulls aus? 

Catull schämt sicli nie, jene, die er an den Pranger stellen will, auch heim 
Namen zu nennen. Das tu t er sei list in Fällen, in denen es sich um Personen 
handel t , die in der römischen Gesellschaft hinlänglich bekann t waren und bei 
denen es genügt hä t te , sie der Öffentlichkeit durch mehr oder weniger durch-
sichtige Anspielungen auf ihre - der römischen Gesellschaft sa t tsam bekann-
ten körperlichen oder moralischen Defekte vorzustellen. Die einzige Aus-
nahme bildet vermutl ich Mamurra (falls mit dem Spot tnamen Mentula wirk-
lich diese gemeint ist),36 doch zählte dieser Deckname zumindest im gleichen 
Masse als wirklicher Name seines Trägers, wie etwa das aus Rufus gebildete 
Diminutiv Rufulus.3 7 Die anticaesarianische Jeunesse dorée der Haup t s t ad t 
bezeichnete Mamurra aller Wahrscheinlichkeit nach un te r sich mit diesem 
Namen, zumal er sein Vermögen skrupellos im Interesse einer möglichst häu-
figen Beschäft igung des mit diesem Spottnamen bedachten Körperteils ver-
geudete.38 Und noch ein weiteres Moment gibt berechtigten Anlass zu beden-
ken. So oft sich Catull anschickt, eine — scheinbar Selbstzweck bildende 
Schmähschrif t zu verfassen, verrä t er zwischendurch immer wieder jene per-
sönlichen Gravamina, die seinen Zorn entfachten.3 9 In der Mehrzahl seiner 

36 Dit sei) S tandpunkt kann man heute schon als allgemein angenommen betraeli-
ten. Vgl. E . B I C H E L : Catulli in Caesai tm caimina. RhM N. F. XC1II (1949) 1 f f . 

37 Bei Catull selbst anderswo: Veranius — Veraniolus (12, 16), Septimius — Septi-
millus (45,13), desgleichen bei Cicero: puella Atticula (ad Al t . VI, 5, 4) usw. Vgl. G. 
F R I E D R I C H : a. a . O . , S . 2 6 1 . Veimutlicli hängt aber die Spöttelei auch mit der roten 
(rufus) Haar farbe der zur Zielscheibe genommenen Person zusammen. Vgl. W . K R O L L : 
a . a. O. S. 105. 

33 Selbst in solchen Fällen wie der «blasse» Mann in e. 8 I, wo ausser der auffallenden 
physischen Eigenschaft die Erkennung auch dadurch erleichtert wurde, dass der Betref-
fende der Geliebte des Juvent ius war. Der Dichter ersetzt den diesmal verschwiegenen 
Namen durch elie Wendung moribunda ab sede I'isauri hospes. 

39 Nur scheinbar bilden elie auf Caesar, Pompejus und übciliaupl auf die zur 
Gesellschaft Caesars gehörenden Peisonen geschriebenen Spottgedie-hte Ausnahmen. Iii 
diesen Fällen müsste iigendein peisönlieh-politischcr, im damaligen Rom gewiss wohl-
bekannter Gegensatz bestehen. Vgl. E . B I C H E L : Catulli in Caesaicm carmina. а. а . O . 
Es eigibt sieh auch kein Problem bezüglich der gegen einzelne Dichter, wie Volusius, 
Hoitensius usw. geschriebenen Spottgedichte. Unter den auf Gellius, Egnatius, Rufus 
unel auf die Nebenbuhler im allgemeinen geschriebenen Schmähgediehten vc i iä t jeden-
falls zumindest cir.rs, (1res es in des Dichters Absicht lag, de n Nebenbuhler abscheulich 
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Gedichte offenbart er diese Beschwerden schon im einleitenden Teil, andere 
wiederum sind derar t aufgebaut , dass der Grund zur Bescli werde des Dichters 
erst aus den letzten Zeilen ersichtlich wird, nachdem die verspottete Person 
bereits gebührend an den Pranger gestellt wurde, gleichsam, als wollte ihn der 
Dichter als Überraschung fürs Ende aufsparen. Das treffendste Beispiel f ü r 
letzteren Fall bildet das c. 23. Dieses Gedicht stellt in vierundzwanzig Zeilen 
das Schmarotzerleben des Furius und seiner Sippschaf t bloss, um mit der 
Erklärung zu schliessen, er sei keinesfalls geneigt, ihnen Geld zu borgen. Bei 
den verspotteten D a m e n wäre es vollends unangebracht gewesen, die «subjek-
tiven» Beschwerdepunkte des Dichters in undurchsichtige Andeutungen zu 
hüllen. Ameana verlangte einen übertrieben hohen Preis f ü r die feilgebotenen 
Reize, Aufilena ha t t e den Dichter geradeswegs irregeführt , die Geliebte des 
Varus ihn mit peinlichen Fragen behelligt und Lesbia, seine Liebe miss-
achtend, ihn schmählich betrogen. 

In Anbetracht all dieser Umstände füh l t man sich zu der Annahme ver-
leitet, der Dichter h ä t t e am Ende des in Frage s tehenden Gedichtes eine Person 
zur Zielscheibe seines beissenden Spottes gewählt, die von seinem Publ ikum 
ohne viel Mühe e rkann t bzw. erraten werden konnte , besonders wenn jener 
«lange Mann» in eigener Person das Gedicht vorlas, dessen «rötliche Augen-
brauen» sehr wohl zur Physiognomie der Gallier passten. 

Der satirische Zug kommt schon am Anfang des Gedichtes zum Aus-
druck. Welchen Grund konnte der Dichter haben, die Tür mit Glückwünschen 
zu überhäufen, die doch angeblich der Mithelferschaft in den Liebesaffären 
der geschilderten F r a u f ü r schuldig befunden wurde? Im allgemeinen such t 
man das ganze Gedicht immer wieder vom S t a n d p u n k t der Tür aus zu erklä-
ren, worüber man zuweilen vergisst, dass doch Catull es war, der dieser T ü r 
die Worte in den Mund legte. Überaus bezeichnend ist die Art und Weise, wie 
einige Forscher, u. a. auch der im übrigen recht treffsicher urteilende W. Kroll , 
die Iden t i t ä t des al ten Baibus mit dem Blutschande treibenden Vater zu wider-
legen suchen. Als Gegenbeweis führen sie ins Treffen, dass von einem moralisch 
so schwer belasteten Mann in den ersten Zeilen des Gedichtes xvohl kaum in so 
achtungsvollem Ton gesprochen worden wäre, wie das hier der Fall ist.40 Doch 
halten wir uns erneut vor Augen, dass hier nicht die Tür, sondern Catull selbst 

und lächerlich zu machen u n d schon deshalb müssen xvir das gleiche Ziel bei den übrigen 
Gedichten xoraussetzen, die die körperlichen und sitt l ichen Mängel gexvissor Männer 
Mosslegen. Vgl. Catulle et la tradition populaire italique. AAnt . 5 (1957) S. 181 ff . Das 
Entscheidende ist, dass der uni Ende des Tür-Gedichtes erwähnte «lange Mann» dem 
Leser xvodor widerlich noch lächerlich erscheint. Wenn diese Anspielung übe rhaup t 
irgend einem Gedieht Catulls verwandt ist, so ist es c. Ii, worin der Dichter seinen Freund 
Flavius xvogon seines verheimlichten Verhältnisses mit einer nicht oben hübschen und 
auch nicht gerade ehrbaren Frau neckt. Hier über kennen xvir den Verspotteten (lern 
Namen nach (das damalige Publikum kannte ihn ebenfalls), somit ergehen sich keine 
Schwierigkeiten in der Interpretation. 

40 W. K R O L L : Catulls 67. Gedicht u. а. O . 
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spr ich t , und gar so achtungsvoll ist der Ton auch eben nicht, zumindest lässt 
der Ausdruck porrecto sene (nachdem sich der Greis gestreckt ha t te) schwerlich 
einen derartigen Schluss zu. Und liest m a n die betreffenden Zeilen mit der 
nö t igen Unbefangenheit , wird man auch die Bezeichnung dulcis vir zu gekün-
s te l t u n d «siisslich» f inden, u m des Dichters Worte ernst zu nehmen. Catull 
s tel l t die Tür wegen ihrer angeblichen Treulosigkeit in ironischem Tonfall zur 
Rede , waren doch jene, die dem Gat ten der Frau Hörner aufsetzten, zugleich 
auch seine vom Glück begünstigten Nebenbuhler . Zu ihrer Selbstverteidigung 
entrol l t die Tür ein kurzes Bild über das sündhaf te Vorleben der F rau , indem 
sie h inzufügt , all dies habe sie deren eigenem Geständnis abgelauscht. Sie 
schliesst ihr Plädoyer mit den Worten: «Ausserdem erwähnte sie noch jemand 
(einen Mann), den ich hier nicht beim Namen nennen will, dami t er nicht die 
rö t l ichen Augenbrauen hochzieht: der Betreffende ist ein langer Mann, dem 
das unterschobene Kind aus dem trügerischen Schoss in der Vergangenheit 
schwere Unannehmlichkeiten verursacht hatten.» Die Tür ist rücksichtsvoll 
genug, den Namen des Dichters zu verschweigen, und Catull lässt sich mit der 
bei i h m üblichen Selbstironie die günstige Gelegenheit nicht entgehen, die 
Lachenden auf seine Seite zu ziehen. Aus den zahlreichen Liebesverhältnissen 
der liederlichen Frau geht er allein als Geschädigter hervor, da er vom Gatten 
der Vaterschaf t des zu erwartenden Kindes verdächtigt und allenfalls auch in 
e inen schwerwiegenden Prozess verwickelt wurde. Und doch konnte der Vater 
des Kindes ebensogut auch der Schwiegervater der Frau oder einer ihrer zahl-
reichen Liebhaber gewesen sein. Deshalb legt der Dichter Gewicht darauf , all 
dies scheinbar ohne jeden zwingenden logischen Grund noch rechtzeitig durch 
die H a u s t ü r berichten zu lassen. Und deshalb bedarf es auch keiner weiteren 
Schilderung der von der F rau seither begangenen Fehl t r i t te u n d Skandal-
geschichten mehr, an denen nunmehr auch die allzu «nachsichtige» Tür mit-
schuldig ist. Die Befragung der Tür ist f ü r den Dichter lediglich ein Vorwanrl 
und auf weitere Einzelheiten war auch jenes Publ ikum nicht mehr neugierig, 
das i m «langen Mann mi t den rötlichen Augenbrauen» sogleich seinen bevor-
zugten Dichter erkannte . 

NO SC EPE A M G E I S I T EP 

Als Catull mit Lesbia Bekanntschaf t schloss, war er somit in der Liebe 
d u r c h a u s kein Neuling mehr und ha t te berei ts mancherlei Er fahrungen hinter 
sich, erschloss sich doch den römischen Jünglingen, sobald sie ihr sechzehntes 
Lebens j ah r erreicht und das purpurne Knabengcwand mit der weissen Männer-
toga ver tausch t ha t ten , das Reich des tenerorum lusus amorum. Persius schreibt 
d a r ü b e r : «Sobald ich mich von dem über das zaghafte Kind wachenden Purpur-
gewand befreit und mein Amulet t als Opfergabe im Heiligtum der geschürzten 
La ren aufgehängt ha t t e (d. h. sobald icli das sechzehnte Lebensjahr vollendet 
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hatte), begannen meine Aufseber Nachsicht mit mir zu üben und die weisse 
Toga gesta t te te es mir, mich ungestraf t in der ganzen Subura umzusehen (im 
berüchtigten Stadtviertel der römischen Hetären weit) . . ,»41 Bei Properz lesen 
wir, mit dem Ablegen der purpurgesäumten Toga hä t te er zugleich auch die 
Freiheit erlangt, den Weg der Liebe kennenzulernen: data libertás noscere 
amoris iter,42 Merkwürdigerweise wollte man eben nur das unmissverständliche 
Selbstbekenntnis des einen Catull nicht ernst nehmen, wenn er schreibt, er 
hä t te schon im Lenz seines Lebens, vom sechzehnten J a h r an mancherlei 
Liebesaffären erlebt (multa satis lusi) und ver traute Bekanntschaf t mit jener 
Göttin geschlossen, die «süsse Bitternis in unsere Sorgen mengt».43 l)ie Liebes-
abenteuer, von denen in den vorangehenden Kapiteln die Rede war, spielten 
sich samt und sonders in diesem f rühen Lebensabschnit t des Dichters ab . 
Indem wir vorläufig noch von der Besprechung der Angelegenheit Lesbia-
Clodia und der mit dieser zusammenhängenden chronologischen Probleme 
Abstand nehmen wollen, lässt sich immerhin schon jetzt feststellen, dass selbst 
J. Csengeri44 von dem die früheste Datierung des Beginns der engeren Bezie-
hungen Catulls zu Lesbia s tammt, diesen in das J a h r 63 v. 11. Z. verlegte, als 
Catull bereits vierundzwanzig (allenfalls einundzwanzig) J a h r e zählte, als dem-
nach schon acht (zumindest aber f ü n f ) J ah re seit jenem Zei tpunkt verstrichen 
waren, in dem sieb ihm der «Weg zur Liebe» erschlossen hat te . Diese J a h r e 
waren ziemlich bewegt und ereignisreich gewesen (71—63 v. u. Z.). Noch war 
kein volles Jahrzehnt vergangen, seitdem Sulla die Dikta tur niedergelegt hat te , 
kaum ein J a h r seit der Niederschlagung des Spartacus-Aufstandes und der 
Krieg des Pompejus gegen die Seeräuber sowie der grosse Ostfeldzug, der dr i t te 
Mithridatische Krieg war noch in vollem Gange. Caesar und Pompejus t re ten 
als «zwei neue Marius» auf den innerpolitischen Kampfp la tz , um auf die 
Demokraten gestützt u n d in weiterer Folge als siegreiche Imperatoren an der 
Spitze ihrer Legionen Anspruch auf die Alleinherrschaft zu erheben. Alle un-
zufriedenen Elemente scharen sieb um Catilina und suchen sieb durch Putsch 

41 Pers. Sat. V, 30 ff . 
42 Proport . I I I , 15, 4. 
43 Cat. (18, 15 — 18. 
44 Vgl. J . C S E N G E R Y : Catullus versei (Cutulls Gedichte). Budapest , 1801: Ein-

leitung S . XXVII I . : «Den Anfang ihres Liebesverhältnisses verlegt S C H W A B E (S. L . 
S C H W A B E : Quaestiones Catullianae. a. a. O. S . 132) in das J a h r 01 v. u . Z., J U N G C L A U S -
S E N (siehe T H . J U N G C L A U S S E N : Zur Chronologie der Gedichte des Catullus. Itzehoe, 
1857. S . 13.) auf das J a h r 02. Ich bin eher geneigt, mich J U N G C L A U S S E N anzuschliessen, 
ja, sogar anzunehmen, dass ihre Bekanntschaft , vielleicht auch ihre Liebe noch f rüheren 
Ursprungs ist . . .» Diesen Gedankengang fortsetzend schreibt er (S. X X I X ) : «Ich glaube 
daher, dass zumindest das J a h r 03 als Anfang ihres Verhältnisses zu betrachten ist.» 
Interessant ist, dass auch I t . W E S T X ' H A L : Catull 's Gedichte in ihrem geschichtlichen 
Zusammenhange. Breslau, 1870. S. 241 — 242, die Ents tehung des c. 51 ebenso wie des 
als Dankgedicht an Cicero aufgofussten c. 49 in das J a h r 03 (jedenfalls etwas f rüher 
als 02) verlegt : «Da liegt denn nun die Annahme überaus nahe, dass jenes Dankschreiben 
Catulls an Cicero (41)) mit dem ersten Gedicht an Clodia . . . der Zeit nach nahe zusammen-
falle. Vgl. noch S. 270. 
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u n d Waffengewalt der S taa t s führung zu bemächtigen. Es lässt sich kaum vor-
aussetzen, dass Catull diese Jahre in R o m verbrachte. Schwabe vertr i t t die 
Ansieht , der Dichter h ä t t e bereits seit 67 in Rom gelebt,45 ja man hät te zu 
jener Zeit auch schon seine Gedichte gekannt , zumal sich Cornelius Nepos in 
se inem - der Auffassung Schwabes gemäss — zwischen 67 und 64 v. u. Z. 
veröffentl ichten Chronicon schon anerkennend über diese Gedichte äussert.46 

Hingegen finden wir in Catulls dichterischem Werk keinerlei Spur, die auf die 
sechziger Jahre v. u. Z. bezogen werden könnte. Um aber auch diese Jah re 
irgendwie auszufüllen, dat ier t Schwabe — vielleicht ganz zutreffend — die von 
Aufi lena handelnden Gedichte und zwei kaum dat ierbare weitere Gedichte 
(c. 108 und 49) auf die Zeit u m 71 v. u. Z.47 

I n Wirklichkeit besitzen wir keinen Anhal tspunkt f ü r den römischen 
Aufen tha l t Catulls in den sechziger J ah ren . Hingegen gibt es zahlreiche An-
zeichen dafür, dass der junge, bereits mit der Männertoga angetane Catull 
(in den äusseren Erscheinungsformen an das spätere Verhältnis mit Lesbia 
er innernde) Liebschaften mit Veroneserinnen unterhäl t . Zwischendurch mochte 
er sicli wohl auch häuf ig in der «Subura» von Verona herumgetrieben haben, 
wie er ja später auch in der wirklichen, römischen Subura ein recht häufiger 
Gas t war. Hier lernt er — vorerst bloss vom Hörensagen das febriculosum 
scortum seines Freundes Flavius kennen (c. 6), der sein Verhältnis geheimhält . 
An e inem langweiligen Nachmit tag, als er tatenlos am F o r u m herumlungert , 
b r ing t ihn sein F reund Varus hierher, auf ein Plauders tündchen mit der Gelieb-
ten , d e m kleinen scortillum, die non sane illepidum nec invenustum war, (c.10) 
mi t den Hendekasyllabi die putida moecha hier verfolgen lässt, wie die 
Freudenmädchen mi t ihren Schmähliedern jene Gäste verfolgen, die ohne 
Bezahlung zu verduf ten suchen.48 Als gu ten Bekannten begrüssen den Dichter 
a u c h die Dämchen, die die Arkaden des Theaters des Pompejus bevölkern, 
die femellae omnes, bei denen er seinen verschwundenen Freund Camerius 
rek lamier t und die i hm «mit heiterer Miene» scherzhaft zurufen: «Sieh nur 
nach , er ha t sich hier zwischen unseren rosigen Brüstchen versteckt!» (c. 55). 
E b e n s o gut kennt m a n ihn später bei den Tischen der tabernae, wo sich vor-
n e h m e römische Jüngl inge, aus der Provinz nach der H a u p t s t a d t gereiste junge 
L e u t e aus dem Ri t t e r s t and und vagan te Parvenus, wie beispielsweise aus 
Hispan ien hierher verschlagene ruppige Egnatius (c. 37 und 39) mit ihren 
Liebchen, — Hetären und lockeren Damen der guten Gesellschaft — unter-
ha l t en und wo sich Kupp le rn und Zuhäl tern vom Schlage eines Silo (c. 103) 
ein ergiebiges Jagdrevier ersehliesst. Wie das von Silo handelnde Gedicht be-

4 5 L . S C H W A B E : Quaosticmes Catullianae, a. a. O . S . 2 9 6 . 
4 6 L . SCHW A B E : Quaestiones Catullianae a. a . O . 
47 L. S C H W A B E : Quaestiones Catullianae. a. a. O. S . 142. f f . — vgl. noch S . 358. 
48 Ovid. Ais Am. I I I , 4 4 9 — 4 5 0 . — Zur Erklärung vgl. H . U S E N E R : Kleine Schrif-

ten IV. Bd. S. 3 5 6 f f . 
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zeugt, geizte Catull nicht, wenn es da rum ging, sich die Gunst einer schönen 
He tä re zu erkaufen; nur das b rach te ihn auf, wenn ein Mädchen ihre Reize 
derar t überschätzte, wie etwa Ameana , die Geliebte des Bankbrüchigen 
(Mamurra) aus Formiae, die ihre Guns t auf zehntausend Sesterzen schätzte 
(c. 41). 

Alle diese Verse deuten darauf hin, dass sich Catull in nichts von seinen 
Altersgenossen unterschied und weder besser, noch schlechter war, weder sitt-
samer, noch verderbter als diese. Von besonderer Wichtigkeit f ü r uns ist der 
Umstand , dass sich das unter allen Umständen auf einen Zei tpunkt nach dem 
Sommer 55 v. u. Z. zu datierende c. 55 (das die erst im Sommer 55 eingeweihte 
Magni ambulatio, das Theater des Pompe jus erwähnt) hinsichtlich seines frivo-
len Tones und seines Inhalts in n ichts von den früheren Gedichten unter-
scheidet, Catull also im Sommer 55 noch immer das gleiche Lehen führ te , das 
er viel früher, vermutlich schon in Verona begonnen hat te . Das Gedicht ist 
allzu jugendlich, aus seinem hänselnden Ton zu schliessen ist es leicht möglich, 
dass dem Andenken an ein solches Veroneser Mädchen auch das c. 32 gewidmet 
ist, das ein überaus günstiges Angebot an eine gewisse Ipsithilla( ?) enthäl t , deren 
wenig ehrenwerter Beruf keinem Zweifel unterliegen kann. Keineswegs neben-
sächlich ist auch der Umstand, dass zur Zeit der Ameana-Angelegenheit be-
reits das Liebesverhältnis mit Lesbia in vollem Gange war, wie dies aus dem 
c. 43 unmissverständlich hervorgeht. Möglicherweise bildet ein ähnlicher 
Grund, wie er in der Ameana-Affäre vorlag, die Erklärung f ü r die Verhöhnung 
(1er Quintia im c. 86, zumal ich keine Veranlassung sehe, diese Quintia mit der 
Schwester des Veroneser Quintius gleichzusetzen (freilich würde auch eine 
Iden t i t ä t der beiden im vorliegenden Falle nicht sonderlich ins Gewicht fallen). 
Aller Wahrscheinlichkeit nach unterhie l t Catull bereits zur Zeit seiner Lieb-
schaft mit Lesbia ein Verhältnis zu der uns im übrigen unbekannten Quintia, 
was zu einem Klatsch in Rom Anlass gab und die Ursache zu einem Vergleich 
der beiden Frauen bot . 

Bevor wir zur Erör terung des Liebesverhältnisses mit Lesbia übergehen, 
müssen wir noch einen weiteren wichtigen Umstand erwähnen. Der damaligen 
Mode huldigend verschmähte Catull auch den Umgang mit «schönen Knaben» 
nicht. Wir denken dabei nicht allein an derar t frivole Fälle, deren einer im 
c. 56 beschrieben wird, wo Catull von derartigen durch ihn begangenen Hand-
lungen berichtet, die bereits alle Merkmale des s t rafbaren stuprum an sich 
tragen - von der Vergewaltigung des pupulus puellae trusans —, sondern vor 
allem an das lange anhal tende Juventius-Verhältnis, dessen Motive abwechs-
lungsvoll und reichhaltig genug sind, u m in ihmein Liebesverhältnis im wahren 
Sinne des Wortes zu erblicken. Unsere prüden Vorfahren hüllten diese Ge-
dichte — von wenigen Ausnahmen abgesehen in züchtiges Schweigen, wo-
durch ihrem Augenmerk zahlreiche (vom Standpunkt der Catull-Biographie 
überaus wichtige) Angaben entgingen. Vor allem erscheint uns die Ähnlichkeit 
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der Motive wichtig, die in den über das Lesbia- und das Juventius-Verhältnis 
handelnden Gedichten gleicherweise vorkommen. Der unersättlichen Gier 
(satis superque), die in den an Lesbia gerichteten Kussliedern zum Ausdruck 
kommen, sowie den ungezähl ten Tausenden der von ihr erbetenen Küsse 
(milia multa) entsprechen nahezu haargenau die den ersten beseligenden Ab-
schni t t der Liebe zu J u v e n t i u s spiegelnden Motive des c. 48, jene der vielen 
tausend Küsse (milia trecenta) und der nie zu befriedigenden Begierde (пес 
numquam videar satur futurus). Und so einnehmend auch jene Auffassung 
wäre, dass sich die im c. 16 enthaltene Verteidigung Catulls auf jene Anklagen 
bezieht, die im Zusammenhang mit den in den Leshia-Liedern besungenen 
milia multa basiorum e rhoben wurden, spricht dennoch weit mehr Wahrschein-
lichkeit dafür, dass sich dieses Gedicht in seiner Gesamtheit auf die Juventius-
Lieder bezieht. War doch Aurelius selbst auch leidenschaftlich in Juvent ius 
verl iebt und bes türmte diesen mit heft igen Anträgen (c. 21) und das gleiche 
gilt auch fü r Furius. W e n n wir auch davon absehen, dass das c. 16 in der Gesell-
schaf t jener Gedichte (c. 15 und c. 21 )49 vorkommt , in denen der auf Juvent ius 
eifersüchtige Dichter seine Angriffe auf Aurelius r ichtet , muss uns auffallen, 
dass auch c. 21 in spöt t ischem Ton jene im c. 16 enthal tenen rüpelhaften 
Drohungen wiederholt, (pedicabo eqo vos et irrumabo), mit denen der Dichter 
Aurelius von der Seite des Juvent ius zu verdrängen sucht . Das zweite Juven-
tius-Kusslied, ein spielerisches, scherzhaftes Gegenstück zum vorangehenden, 
en thä l t demgegenüber auch Motive, die sich in gleicher Weise auch in den 
Lesbia-Liedern vorf inden. So bilden die Wendungen me miserum, miser amor, 
oder non cessasti omnique excruciare modo (vgl. 76. 10: Quare cur te iam a mpli us 
excruciesl) wohl b e k a n n t e Motive auch der späten Lesbia-Lieder. Das Glück, 
das der Dichter in der Liebe zu Juven t ius f indet , verleiden ihm, ebenso wie 
sein Verhältnis zu Lesbia, die zahlreichen Nebenbuhler , auf deren H a u p t 
Catull eine wahre S turz f lu t schonungsloser persönlicher Angriffe entlädt . In 
seinem c. 21 stösst er ähnliche Drohungen gegen Aurelius aus (tangam te prior 
irruminatione), wie es jene herausfordernden Einschüchterungen sind, mit 
denen er im c. 37 die in einer anrüchigen Taverne in Lesbias Gesellschaft 
schlemmenden Zechkumpane verfolgt f n o n putatis ausurum me una ducentos 
irrumare sessores?). Auch bei seinem Verhältnis mit Juven t ius ist der Dichter 
a m meisten über die Schönheit des Nebenbuhlers erbost, somit über einen Vor-
zug, dessen er selbst sich wohl kaum rühmen konnte (vgl. bellus homo 24, 7 
und 81, 2), wie er auch im Fall Lssbius über dessen Schönheit spot tet (Lesbius 
est pulcher 79, 1). Während Catull in Verbindung mit seinem Verhältnis zu 
Lesbia seine Nebenbuhler durch Aufzählung ihrer körperlichen Mängel und 

49 c. 18 — '20 be fanden sich nicht in der ursprünglichen Sammlung, c. 17 aber, das 
ironische Charakterbild des nichtswürdigen Gatten der schönen Frau aus Colonia, gilt 
für- das übliche, zwei Gedichte gleichen Gegenstandes und gleicher Stimmung voneinan-
der- trennende heterogene dri t te. Vgl. R . WESTPHAL: a. a . O. S. 1 ff . (bes. S. 6.). 
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ilirer abstossenden, ekelerregenden Gewohnhei ten unsympat i sch und widerlich 
zu machen sucht , t r a c h t e t er Fur ius u n d Aurelius als Geizhälse u n d ruppige, 
vernachlässigte Gesellen der Lächerl ichkei t preiszugeben. So n e n n t er den 
einen pilosus (vgl. 37, 17), in Verb indung mit Egnat ius geb rauch t er den Aus-
druck capillatus, der vielleicht gleich der im c. 16 verwendeten Bezeichnung 
pilosus auch die mit den Worten qui duros nequeunt movere, lumbos ve r spo t t e t e 
männliche Unzulänglichkeit mit einschliesst. Wichtig ist ferner die Fests te l -
lung, dass der Dichter das Vorgehen der Lesbia bei keiner Gelegenheit m i t dem 
Wor t facinus b r a n d m a r k t , wie er dies in Verbindung mi t Aufi lenas t reulosem 
Verhal ten (c. 110) und mit der Abt rünn igke i t des J u v e n t i u s (c. 81) t u t , an sicli 
schon ein Beweis da fü r , dass die Liebe zu Lesbia im Gegensatz zu allen voran-
gehenden und gleichzeitigen Liebesverhäl tnissen Catul ls einen ganz neuen 
Meilenstein auf einem gewissen Abschn i t t des von ihm be t re tenen amoris iter 
bildet . 

Bevor wir uns jedoch endgült ig diesem zuwenden wollen, müssen wir 
aus dem Verhältnis , wie es sich in den Juven t ius -Liedern spiegelt, noch eine 
wichtige Schlussfolgerung ziehen. Die Liehe zu einem solchen pusio bi ldete nie-
mals ein Verhältnis zwischen zwei gleichaltrigen jungen Leuten . Alle uns zur 
Verfügung s tehenden einschlägigen Angaben aus der Ant ike deuten d a r a u f h i n , 
dass Catull zur Zeit dieses Verhältnisses berei ts ein erwachsener , reifer Mann 
gewesen sein muss, so dass wir diese Knaben l iebe keinesfalls zu den bevor-
zugten Spielen und Tändeleien seiner f r ü h e n Jüngl ings jahre zählen können . 

D I E CHRONOLOGIE D E R LESBIA-LIEDER 

J e n e Lesbia-Lieder, die sich auf G r u n d der in ihnen en tha l t enen ge-
schichtlichen Hinweise, von der Frage nach der I d e n t i t ä t Lesbias mit Clodia 
unabhängig , genau dat ieren lassen, s t a m m e n ausnahmslos aus einer spä te ren 
Zeit . So lässt sich beispielsweise das c. 11 mit Bes t immthe i t da t ieren . Die 
Caesaris monimenta magni beziehen sicli nämlich auf den historisch denk-
würdigen Rheinübergang Caesars, folglich musste das Gedicht nach dem 
Sommer 55 v. u. Z. en t s t anden sein. Aus diesem Vers e r fahren v ir im übrigen 
nicht mehr , als dass Catull hier Lesbia noch als seine Geliebte, mea puella 
apos t roph ie r t u n d sie auf forder t , in ihrem liederlichen Leben fo r t zufahren , ohne 
sich u m Catulls Liebe zu kümmern . Die Wor te пес meum respectet, ut ante, 
amorem lassen keineswegs darauf schliessen, dass dieses Liebesverhäl tnis auf 
G r u n d des ut ante berei ts der Vergangenhei t angehörte , sie beziehen sicli viel-
mehr darauf , dass Lesbia, falls sie bisher derart ige Bedenken ha t t e , diese 
ruhig beiseitelegen könne. In Verfolgung dieses Gedankenganges k o m m t zwei 
weiteren Motiven dieses Gedichtes weit höhere Bedeu tung zu. E r s t ens der 
E rwähnung der culpa, zweitens der in der vorletzten St rophe en tha l t enen , iro-
nisch ausgeschmückten Beschreibung der mit den trecenti moechi schlemmenden 



3 6 2 I . К . H O R V Á T H 

Lesbia. Übrigens bangen diese beiden Motive eng miteinander zusammen, 
besteht doch Lesbias «Schuld» eben darin, dem Dichter wahllos jeden vorzu-
ziehen, der ihr gerade über den Weg läuf t . Die Datierbarkei t dieser beiden 
miteinander verflochtenen Motive ges ta t te t die zeitliche Bestimmung zahl-
reicher anderer Gedichte. So zeichnet die vorletzte Strophe des с. 11 und die 
im c. 37 enthaltene Schilderung der «neun Säulen vom Tempel der Filzkappe 
t ragenden Brüder entfernten» Taverne, in der Lesbia in Gesellschaft von 
hunde r t oder zweihundert Laffen herumsi tz t (wobei centum an ducenti gleicher-
weise ein verallgemeinernder Ausdruck f ü r «sehr viel» ist, wie das Wort tre-
centi im c. 11) lebensnahe Bilder, die einander zum Verwechseln gleichen, so 
dass sich die beiden erwähnten Gedichte trotz ihres unterschiedlichen Aus-
klanges zeitlich k a u m voneinander t rennen lassen. Von ähnlichen Erwägungen 
ausgehend müssen wir aber auch die c. 39 und 58 auf die gleiche Zeit datieren, 
denn wenn auch letzteres von tieferer Trauer erfii l t t ist, so ist es zugleich auch 
schonungsloser und demütigender als alle vorangehenden.5 0 Bezeichnender-
weise f ü r die durch die Kuns tga t tung best immten Eigentümlichkeiten des 
Epigramms und der nugae verhilft , während bisher die «Wirklichkeitsbilder» 
dazu berufen waren,51 der Leidenschaft des Dichters Ausdruck zu verleihen, in 
den Epigrammen viel eher das zeitweilige Auf tauchen des cwipa-Motivs zur 
Dat ierung best immter Gedichte. Beispielsweise das die Wendungen nunc te 
cognovi und vilior et levior erklärende Wort iniuria im c. 72. die Wortverbindung 
tua culpa im c. 75 und nahezu jedes mit letzteren in der Tonar t , den Ausdrucks-
mitteln und der S t immung bit terer Entsagung gleicherweise verwandte Wor t 
im c. 87. In le tzterem Falle k o m m t den ersten beiden Zeilen eine erhöhte 
Bedeutung zu: 

Nulla potest mulier tant.um se dicere amatam 
Vere, quantum a me Lesbia arnata mea est. 

Wenn die letzte Strophe des als Ausgangspunkt betrachteten c. 11 davon 
spricht , dass Catulls Liebe illius culpa cecidit, spiegeln die Perfekta (amata 
amata est) eine überaus verwandte St immung und st immen nahezu wörtl ich 
mit den durch ihre Perfektformen den Verzicht und den Zustand des Abge-
schlossenen zum Ausdruck bringenden Zeilen des c. 37 und des c. 58 überein: 
amata tantum quantum amabitur nulla bzw. quam Catullus unam plus quam 
se atque suos amavit omnes. Die eben angeführ te Stelle des c. 37 kommt ihrer-

50 Vgl. die von ll.AEHRENS gegebene — übrigens vollkommen überzeugende 
Erk lärung des Wortes gluhit: «quod vir ipse masturbatione, hoc ei facit manus mulieris 
glubentis (A. B A E H B E N S : ti. a. O. S. '286.), sowie die unverhüllto Beschimpfung einer 
ganz verkommenen Frau durch Ausonius: deglubit, fellat moliturque per utramque caver-
iuim. (Epigr. 71, 7.) Vgl. noch: A catullusi költészet népi kapcsolatai (Die volkstüm-
lichen Anklänge der Catullisehcn Poesie). J a h r b u c h der Eötvös Lôrând-Universitât 1955. 
Budapest , 1956. 146/98. 

5 1 О. F R I E S S : Beobachtungen über die Darstellungskunst Catulls. Würzburg,]929. 
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•seits wörtlich im с. 8 vor, weshalb wir auch dieses Gedicht, im Gegensatz zur 
bisher herrschenden Auffassung, schon deshalb zur gleichen, auf die Spätzeit 
der J a h r e 55 — 54 dat ier ten Gruppe zählen müssen. Ausser der bereits erwähn-
ten Übereinst immung der Motive spr icht auch die Wendung quod vides perisse 
f ü r diese Auffassung, am meisten aber die auffallende Übereinst immung zahl-
reicher Motive mit jenen des c. 76. 

Beachtenswert bleibt der Umstand , dass es bisher noch niemand einfiel, 
das c. 76, jenen erschütternden, aus tiefstem Herzen aufbrechenden und sich 
am Schluss zu einem Bittgebet formenden dramatischen Monolog, der mi t 
Recht f ü r das beste und innerlichste Stück der römischen Elegiedichtung gilt, 
und in dem E. V. Marmorale die Vollendung des «approfondimento» erblickt,52 

auf einen früheren Zei tpunkt zu dat ieren. Demgegenüber verlegt man das c. 8, 
dessen Verwandtschaf t man mit dem eben erwähnten bloss darin zu erblicken 
glaubte, dass auch dieses eine Ar t dramatischen Monologes bildet, im allge-
meinen auf jene sehr f rühe Zeit, in die der vorübergehende Bruch nach der 
ersten beseligenden Periode des aufblühenden Liebesglücks fällt.53 

Schwer verständlich bleibt das Bemühen der meisten Forscher, die nach-
zuweisen suchen, dass sich von «Untreue und einer anhal tenden Entf remdung» 
im Gedicht keinerlei Spur f indet , als sprächen die Worte nunc iam illa non 
vult und weitere ähnliche Wendungen keine hinlänglich beredte Sprache. Bei 
einem Vergleich mit dem c. 76 k a n n vollends kein Zweifel mehr über die Hin-
fälligkeit dieser allgemein verbreiteten Auffassung mehr bestehen. Deutlicher 
als jeder Kommenta r spricht die bis in kleinste Einzelheiten verfolgbare, nahe-
zu wörtliche Übereinstimmung der Wendungen desinis esse miser — пес miser 
vive; tu anima offirmas — obstinata mente perfer, obdura ; tu quoque, impotens 
noli — hoc facias, sive id non pote sive pote; oder пес te (Catullus) requiret пес 
rogábit invitam — non iam illud quae.ro, contra, me ut diligat illa. Gewiss dürfen 
auch die Unterschiede nicht vernachlässigt werden: der Tonfall endgültiger 
Entsagung und beinahe schon eines Abschieds vom Leben, den der Dichter in 
hilf Joser Verzweiflung die Götter anf lehend hier anschlägt, vermit te l t uns al ler 

62 E . V. M A R M O R A L K : L'ult imo Catullo, а. а. O. Vgl. noch I I . J . M E T T E : Rez. Cn 
2 8 ( 1 9 5 6 ) S . 3 4 — 3 8 . 

63 Der erwähnten Datierung des Verses zuliebe ha t m a n auch eine derartige 
Erk lä rung versucht, dass Lesbia — um Catull scherzhaft zu necken — vor ihm die alt-
modischen Dichter vorn Schlage des Volusius lohte und die Kunst der jüngeren herab-
setzte (hierauf zielt angeblieh das c. 36 ab), worauf Catull beleidigt davonlief und das 
e. 8 schrieb, um iIn- dann später, als die erschrockene Lesbia ihn um Verzeihung geboten 
und zur Versöhnung die cacata charta des Volusius ins Feuer- geworfen hatte, das gleich-
falls f ü r Versöhnlichkeit zeugende e. 3 6 zu überreichen, Vgl. 1 1 . C O M F O R T : An Inter-
pretation of Catullus X X X V I . CPh ( 1 9 2 9 ) 1 7 6 — 1 8 2 . Nicht weniger seltsam ist die 
Erklärung von I I . F. R E B E U T : Obdura. A Dramatic Monologue. CJ 2 6 ( 1 9 3 1 ) S. 2 8 7 — 2 9 2 . 
R F : B E R T erklärt das ganze Gedicht mit dem erbit ter ten Gemütszustand eines .Jünglings, 
der das Wort obdura so oft vor sieh hin murmelte, bis zuletzt ein Gedieht daraus wurde, 
ein Gedieht, dessen Rhythmik (die hinkenden .Jamben) eben durch die Rhythmik dieses 
Wortes bestimmt wird. Es fragt sieh freilieh, oh eine derartige Erörterung überhaupt 
eine Erklärung genannt werden darf . 
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Wahrscheinlichkeit nach den Abschiedsgruss des grossen Lyrikers, seine letz-
ten Worte, bei deren Niederschrift ihn der Lebensmut bereits verlassen bat te , 
wogegen das с. 8 leidenschaftlicher, schillernder und frischer wirkt. Immerhin 
sehen wir keine Veranlassung, dieses Gedicht auf einen f rüheren Zei tpunkt als 
55 v. u. Z., d. h. vor die über die Unt reue Lesbias klagenden, das culpa-Motiv 
in den Mittelpunkt stellenden Gedichte zu datieren, schon wegen der in V. 15 
vorkommenden Ansprache scelesta n icht . 

Das letzte Gedicht , das uns noch den lebenslustigen, von der Bitternis 
seiner Liebe zu Lesbia noch unberühr ten Catull zeigt und das ohne weiteres 
aus sich selbst da t ierbar ist, nämlich das c. 55, ist, wie wir bereits erwähnten, 
kurz nach dem Sommer 55 v. u. Z. ents tanden. Allerdings kann man sich schwer 
vorstellen, dass die Verschlimmerung im Verhältnis zu Lesbia, deren vollkom-
mene Untreue, der liederliche Verkehr mit den ver lo t ter ten Zechkumpanen 
und die gänzliche Missachtung Catulls ganz plötzlich, von einem Tag auf den 
anderen erfolgte. Zwischen der Ents tehung des Camerius-Gedichtes (c. 55) 
und der weiter oben besprochenen Lesbia-Lieder (c. 11, 37, 39, 58, 72, 75, 
87, 8 und 76), die ja auch nicht innerhalb einiger weniger Wochen geschrieben 
wurden, zumal auch der Unterschied zwischen c. 8 und е.. 76 eine längere Zeit-
spanne voraussetzt, müssen mithin zumindest mehrere Monate vergangen sein, 
d. h . auch das f rüheste un te r ihnen kann nicht vor dem Herbs t 55 geschrieben 
worden sein, die Mehrzahl sogar zu einem späteren Zei tpunkt . 

Die letzte und wichtigste chronologische Frage bezieht sieb nunmehr dar-
auf , in welchen Zei tabs tänden die übrigen Lesbia-Lieder verfasst wurden. 
Geben wir von der hinlänglich begründet erscheinenden Voraussetzung aus, 
dass die bithynische Reise des Dichters vom Früh jah r 57 bis zum Früh jah r 56 
dauer te , dann müssen die c. 46, 31, 4 und 10 innerhalb einer nicht allzu 
langen Zeitspanne nach dem Früh jahr 56 v. u. Z. en t s tanden sein. Diese ent-
hal ten jedoch noch keinerlei H inweis, aus dem sieb auf das Bestehen der Liebe 
zu Lesbia schliessen liesse, allerdings auch keinerlei Spur, die das Gegenteil 
beweisen könnte. Noch weniger Aufschluss dürfen wir uns von einer Unter-
suchung jener Gedichte erboffen, die politische Angriffe enthal ten. Das c. 29, 
das einen allgemein gehal tenen Angriff gegen Caesar, Pompe jus und Mamurra 
r ichtet , kann nicht vor dem Sommer 55 entstanden sein, da die britannische 
Expedi t ion zu dieser Zeit erfolgte, aber auch nicht nach dem Herbst 54, da 
Caesars Tochter Jul ia i m September dieses Jahres gestorben war, wodurch der 
Ausdruck socer generque seine wahre Absiebt verfehlt u n d seine Spitze verloren 
hä t t e . U m die gleiche Zeit (eher schon im Laufe des Jah res 54) musste auch das 
c. 57 entstanden sein, das von Caesar u n d Mamurra als vorzüglich aufeinander 
abges t immten Par tnern in allen Ausschweifungen spricht , ebenso auch die 
Mentula-Lieder im allgemeinen (c. 94, 105, 114 und 115), sofern jene Ansicht, 
die immerhin viel Wahrscheinlichkeit f ü r sich hat , berecht igt ist, dass Mentula 
den Spottnamen Mamurras bildete. Mamurra aus Formiae hat te nämlich als 
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Caesars «Genieoffizier» (praefectus fabrum) am gallischen und britannischen 
Feldzug teilgenommen.54 während Catull in seinen einschlägigen Gedichten 
nahezu ausnahmslos den ungeheuer reichen, mit seinem Geld die Gunst der 
Frauen erkaufenden Mamurra verspot te t . Was hinter der in ähnlicher F o r m 
gebrauchten Bezeichnung decoctor Formianus, der wir in den gleichenfalls auf 
Mamurra deutenden Gedichten c. 41 und c. 43 begegnen, stecken mag, kann 
heute schwerlich mehr ermittel t werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach han-
delt es sich u m die im c. 29 gegen Mamurra erhobene Anklage der grossen 
Verschwendungssucht, die schuld da ran war, dass Mamurra zuerst sein ererb-
tes Vermögen und später die im Polit ischen Krieg (66 — 64 v. u. Z.) und in 
Caesars lusitanischem Feldzug (61) erworbenen grossen Reich tümer vergeudete. 
Aus alldem geht jedoch nicht hervor, wann Ameana Mamurraa Geliebte ge-
wesen, noch auch, wann die Provinz (Formiae oder Verona ?) einen Vergleich 
zwischen der auch von Catull umworbenen Geliebten des Hasardeurs aus 
Formiae und Lesbia anstellte. Schliesslich ist fü r uns das vor 55 ents tandene 
Epigramm c. 113, in dem vom zweiten Konsulat des P o m p e j u s die Rede ist , 
von keiner nenneswerten Bedeutung, da es keinen Hinweis auf das Verhältnis 
zu Lesbia enthäl t . Ob nun die dar in erwähnte Moecilia mit der geschiedenen 
Frau des Pompejus , der inzwischen immer mehr herabgekommenen Mucia 
identisch ist oder nicht, ändert nichts an der vom chronologischen S tandpunk t 
in Betracht kommenden Lage der Dinge. 

Ebenso bedeutungslos sind f ü r uns aus dem gleichen Grunde das einen 
Angriff auf Cominius richtende c. 108 und das auf Cornelius bezügliche c. 102, 
unabhängig davon, ob die Gleichsetzung dieser Personen den bekannten histo-
rischen Persönlichkeiten zutreffend ist oder nicht55 und von noch geringerem 
Interesse sind f ü r uns das Victius- u n d das Aemilius-Epigramm (c. 98 und 
c. 97), zumal die im Zusammenhang mi t diesen vorgebrachten Identifizierungs-
hypothesen s tark anfechtbar sind u n d heute nur noch ausnahmsweise An-
hänger finden.56 Es verbleiben somit noch zwei Gruppen, mit denen wir uns 

54 Plin. Na t . His t . XXXVI , 48. 
55 Nouostons hat sich G. R O M A N O : 11 significato del с. 49 di Catullo. Aovum 28 

(1954) S. 222 — 229. bemüht , nachzuweisen, dass e. 108 und c. 102 mit jenem Prozess 
zusammenhängen, worin die berüchtigten Brüder C. und P. Cominius den Cornelius 
de maiestate verklagten, aber bei der Verhandlung nicht erschienen, ein J a h r später 
jedoch d. b. 05 v. u. Z. um dem Verdacht der Bestechung durch Cornelius zu entgehen, 
C. Cominius die Klage abermals einreichte. Der Verteidiger des Cornelius war Cicero: 
un te r dem Eindruck seiner glänzenden Rede wurde Cornelius freigesprochen. Catull, 
der mi t Cornelius befreundet war, d a n k t da fü r Cicero in einem Dankgcdicht (c. 49). 
Die an dieser Angelegenheit Beledigten haben jedoch mit Clodia ebensowenig zu t un , 
wie die erwähnten Gedichte Catulls mit Lesbia. 

66 Den Victius versuchten einige Forseher mit dem römischen Rit ter L. Vettius 
zu identifizieren, der in den sechziger J a h r e n v.u. Z. seiner Denunziationen wegen allge-
mein verabscheut wurde. Den Aemilius hingegen brachte m a n auf Grund einzelner 
Ausdrücke des auf ihn bezüglichen Gedichtes sogar mit der Lesbia-Affäre in Zusammen-
hang. Doch beweist die Zeile hie jutuit militas et sc jacii esse r must и m (v. 9) keineswegs, 
dass unter den multae auch Lesbia gemeint ist. Die letzten beiden Zeilen widersprechen 
schlechthin dieser Annahme. 
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hier befassen müssen, die der Gellius-Gedichte (die laut allgemeiner Auffassung 
mit. der Lesbia-Affäre in Verbindung stehen) und jene der Fabullus — Veranius-
Lieder (die, wie allgemein angenommen wird, ents tanden, als das Liebesver-
häl tnis zu Lesbia noch in vollem Gange war). 

Bei der Auslegung der Gellius-Gedichte (c. 74, 80, 88, 89, 90, 91, 116) 
geh t man für gewöhnlich von der Annahme aus, Catull wollte den Gellius laut 
Zeugnis des c. 116 ersuchen, seine Angriffe gegen den Dichter einzustellen und 
droht, ihm nun, nachdem all seine Bi t ten und Bemühungen erfolglos blieben, 
von nun an müsse er sich vor Catulls Pfeilen in acht nehmen. Schon da er-
scheint es schwer verständlich, was all dies mit Catulls Verhältnis zu Lesbia 
zu t u n haben könnte . Noch rätselhafter ist es, weshalb Catull zur Besänftigung 
des Gellius unter Kallimachos-Gedichten herumstöbern musste, um aus diesen 
eines auszuwählen und dem Gellius zu übersenden. Problematischer ist hin-
gegen das c. 91. in d e m der Dichter die Anklage gegen Gellius erhebt, sich gegen 
dessen Liebe (in misero nostro hoc perdito arnore) und die fides vergangen zu 
haben . Den Gerüchten zufolge unterhiel t Gellius ein inzestuöses Verhältnis 
mit der eigenen Mut te r und Schwester sowie auch mi t der Gattin seines 
Oheims. Ironisch bemerk t daher Catull, er hät te deshalb keinen Bruch der 
Freundestreue von Gellius befürchtet , da das Weib, das er liebte (cuius me 
magnus edebat amor), weder dessen Mutter , noch seine Schwester sei, dennoch 
muss te er eine En t t äuschung erleben, weil Gellius in ihrem allzu häufigen Ver-
kehr (tecum multo coniungerer usu) allem Anschein nach eine Veranlassung 
sah, auch Catulls Geliebte als «Verwandte» zu betrachten, ihre Verführung 
mi th in als echten incestus zu geniessen. Doch v a s zeugt hier fü r Lesbia ? Wir 
sahen bereits, dass Catull die gleichen leidenschaftlichen Ausdrücke, die f ü r 
seine Lesbialieder so bezeichnend sind, auch anderen F r a u e n gegenüber, ja 
selbst in den an J u v e n t i u s gerichteten Versen gerne verwendet . Halten wir uns 
diese Gewohnheit Catulls vor Augen, so kann der Gegenstand der im Gellius-
Gedicht erwähnten «grossen Liebe» ebenso gut. auch eine andere Römerin, 
allenfalls sogar J u v e n t i u s gewesen sein. Doch nehmen wir an, die im c. 91 
angeführ te Geliebte sei in der Ta t Lesbia, — wogegen sich schliesslich keine 
Beweisgründe an führen lassen, — und schliessen wir uns der seit. Schwabe all-
gemein vertretenen Ansicht an, die viel Wahrscheinlichkeit f ü r sich hat , dass 
un te r dem Gellius der Catull-Verse L. Gellius, Sohn des gewesenen Consuls (72 v. 
u. Z.) L. Gellius Popl icolagemeint ist.67 Wie Valerius Maximus berichtet, habe 
der ältere Gellius im Jah re 58 v. u. Z. ein Gerichtsverfahren gegen seinen Sohn 
angestrengt , den er beschuldigte, mit der Stiefmutter, d. h. also mit des Vaters 
zweiter Frau ein blutschänderisches Verhältnis zu unterha l ten und ihm selbst, 
nach dem Leben get rachte t zu haben.58 Daraus folgt jedoch nichts weiter, als 

57 L. S C H W A B E : Quacstiones Catullianae. A. a. O. S . 101 f f . 
58 Val. Max. Momoiab. V, 9, I. 
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(lass Catulls angeführte Gedichte erst nach 58 geschrieben wurden. Selbst wenn 
wir uns den Vertretern jener Ansicht anschliessen, laut welcher jener Oheim, 
von dem im c. 74 die Rede ist und dessen Frau der jüngere Gellius ve r führ t 
haben soll, mi t dem berüchtigten Anhänger des P. Clodius identisch ist, den 
Cicero in so düsteren Farben malt59 und die verführte patrui uxor mit jener von 
Cicero erwähnten Freigelassenen, mit der eine Ehe einzugehen der vornehme 
Gellius keinen Anstand nahm, kommen wir in unseren chronologischen Unter-
suchungen nicht über die Feststel lung hinaus, dass diese Catullischen Gedichte 

zumindest theoretisch — bereits im Jah re 56 v. u. Z. en ts tanden sein konn-
ten. Falls wir uns jedoch die Auffassung Schwabes zu eigen machen, wonach 
Ciceros Bemerkung sinngemäss durch das Wort nuper zu ergänzen wäre, und 
dementsprechend die Ansicht teilen, Gellius patruus hä t t e die Freigelassene 
nicht vor 58 geheiratet haben, müssen v i r die Entstehungszei t des ganzen 
Gellius-Zyklus nach 56 v. u. Z., d. h. nach Beendigung der bithynischen Reise 
(die zwischen 57 und 56 s ta t t fand) verlegen, was uns in der Lösung der chrono-
logischen Fragen des Lesbia-Verhältnisses um keinen Schr i t t weiterbringt. 
Bleiben als letzte die Gedichte des Veranius — Fahullus-Zyklus (c. 9, 12, 13, 
28, 47 und wegen des einschlägigen Hinweises auch c. 26). 

Diese Lieder handeln von der Reise des Veranius und Fabullus in irgend-
eine Provinz. Lau t c. 9, 6—7 (Hiberum narrantem loca, facta, nationes) und 
c. 12, 14 —16 (nam sudaria Saetaba ex Hiberis miserunt mihi — vgl. noch 
c. 25, 7) ha t ten sich die beiden Freunde nach Hispanien begeben. In welcher 
Angelegenheit, davon erwähnen diese beiden Gedichte nichts. Dem 28, 1 (Piso-
nis comités) und dem 47, 2 — 3 zufolge ha t t en sie an der offiziellen Reise eines 
gewissen Piso als Mitglieder seiner Cohors teilgenommen, so wie auch Catull 
im Gefolge des Proprätors C. Memmius seine bythynische Reise unternommen 
ha t te . In welche Gegend sie ihr Weg füh r t e , davon erwähnt das Gedicht nichts, 
obwohl eine einfache Kombinat ion der beiden Angaben auf der Hand gelegen 
hä t t e : Veranius und Fabullus hä t t en in Begleitung des Proprätors (Pro-
consuls) Piso Hispanien hereist. Jedoch aus dieser Zeit, d. h. aus den fünfziger 
J a h r e n ist uns kein hispanischer S ta t tha l t e r namens Piso bekann t . C. Calpur-
nius Piso, an den manche dachten, war bereits 65 v. u. Z. gestorben, doch auch 
sonst läge keinerlei Veranlassung zu einer Identifizierung mit diesem vor. So 
tauchte bereits im 18. J ah rhunder t der Gedanke auf, oh der von Catull ge-
nann te Piso nicht mit L. Calpurnius Piso Caesoninus identisch sei, welcher 
Auffassung sich seitdem im Gefolge Schwabes60 die Mehrzahl der Forscher 
anschloss. Aus Ciceros Rede gegen Piso erfahren wir, dass dieser ein Geizhals 
war. Ausserdem wirf t ihm Cicero auch vor, es sei legatorum tuorum optimus 
abs te quisque violatus,61 was genau der Catullischen Personalbeschreibung ent-

59 Cic. Pro Sestio 51, 110. 
60 L. S C H W A B E : Quaostioncs Catullianao. A. n. O . S . 2 4 0 ff . 
81 Cic. In Pisonem 3G, 88. 

8 Acta Antiqua VIII/3—4. 
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spricht . Überdies e r fahren wir von Cicero, dass Pisos lüsterne Gewalttätigkeit 
vornehme Jungfrauen seiner Provinz zu Selbstmord trieb82 und dass er auch 
mit Senatoren Unzuch t trieb,63 was bei Catull in den ironischen Wendungen 
Priapus ille und nihilo minore verpa farti estis zum Ausdruck kommt. Ferner 
e rwähn t Cicero, Piso Caesoninus habe die Gesellschaft von Griechen bevorzugt 
und auch in Begleitung des catullischen Piso begegnen wir einem gewissen 
Socration, der von manchen Forschern nachgerade mit dem von Cicero genann-
ten Philodemos aus Gada ra identifiziert wird. Dieser Hypothese steht indes 
die Tatsache gegenüber, dass Piso Caesonius nicht S ta t tha l t e r von Hispanien, 
sondern von Macédonien ivar, wohin er sich Ende 58 begeben hat te und von 
wo er erst im Frühsommer 55 zurückkehrte.64 Vermutlich kehrten auch Vera-
nius und Fabullus u m die gleiche Zeit nach Rom heim. In Verfolgung dieses 
Gedankenganges e r h e b t sich jedoch eine weitere Schwierigkeit: wie erklären 
sich jene Gedichte, die ausdrücklich von einer hispanischen Reise sprechen ? 
U m auch dieses Prob lem zu lösen, schuf man die Theorie von der zwiefachen 
Reise. Laut dieser un te rnahmen die beiden Freunde ausser der Fahr t nach 
Macédonien auch noch eine andere (allenfalls eine Geschäftsreise) nach Hispa-
nien. Letztere wird allgemein in eine frühere Zeit verlegt, da damals Catulls 
Verhältnis zu Lesbia angeblich noch unget rübt war, wie dies aus dem c. 13 
hervorgeht, jedenfalls aber vor dem Zei tpunkt der bi thynischen Reise, geradezu 
ein Schulbeispiel der petitio principii! 

Tatsache ist immerhin, dass Catull zur Zeit, als er das c. 13 schrieb, noch 
keine Spur eines Liebeskummers verrä t , allerdings gibt es auch keinerlei An-
zeichen dafür, dass sein Verhältnis zu Lesbia damals bereits bestand. Aus-
drücke, wie puella Candida und meos amores besagen an sich noch gar n ichts 
und Wortverbindungen wie mea puella und Veneres Cupidinesque bestenfalls 
soviel, dass — falls die Annahme zut r i f f t , auch Catull habe dem allgemeinen 
Brauch folgend, gewisse Redewendungen zu gegebenen Zeitabschnitten bevor-
zugt und mit besonderer Vorliehe wiederholt —, diese Gedichte im Frühab-
schni t t seiner Liebe zu Lesbia en ts tanden sein dür f ten . Da wir jedoch v o m 
Zei tpunkt der hispanischen Reise keine Kenntnis haben, lässt sich auf dieser 
Grundlage auch der Anfang des Lesbia-Verhältnisses nicht ermitteln. 

Zusammenfassend lässt sich anhand der in den Gedichten enthal tenen 
historischen Hinweise nur soviel mit voller Gewissheit feststellen, dass die 
über Lesbias U n t r e u e klagenden Gedichte ausnahmslos nach dem Herbs t 55 
v. u. Z. geschrieben wurden. 

62 Cic. In P isonem 3, 0. 
63 Cic. In Pisonom 27, (15. 
64 Die Rodo gegen Piso hielt Cicero im J a h r 55 v. u . Z., vor den Einweihungs-

spielon des Theaters dos Pompe jus: im April 55 war man noch mit der Dekoration des 
Theatergebäudes beschäft igt (Cic. ad Al t . IV, !)), im Sommer 55 wurde hingegen zur 
Kühlung bereits Wasser durch die Kanäle ins Theater geleitet (Val. Max. Memorab. II , 
4, 6), folglich muss te die Einweihungsfeier zwischen diesen beiden Daten s ta t t f inden . 



I. BORZSÁK 

DESCENDE CA ЕЮ. 

1. Die Schwere des Inhal ts von einem Gedicht wird nicht an der Zahl 
seiner Verszeilen gemessen. Besonders gilt dies f ü r die Oden des Horaz, f ü r 
deren Mosaik von Worten — das in einer anderen Sprache «nicht einmal zu 
wollen» ist, und «wo jedes Wort, als Klang, als Ort, als Begriff nach rechts 
und links und über das Ganze hin seine K r a f t ausströmt» — Nietzsche bei dem 
«Minimum in Umfang und Zahl der Zeichen das Maximum in der Energie der 
Zeichen» f ü r charakterist isch fand.1 Aber um so mehr wird man der längsten 
Horaz'schen Ode, dem nicht weniger als 80zeiligen Descende caelo, diesem 
wirklichen longum melos(2), eine ganz besondere Wichtigkeit zuschreiben müssen ; 
es ist ja ein längeres Gedicht als die Europa-Ode ( I I I 27), oder als das Lob der 
Stiefsöhne von Augustus (Quälern ministrum . . ., IV 4), ja länger sogar als das 
Carmen saeculare seiher (je 76 — 76 Zeilen). Man hat es also in diesem Fall 
auch nach dem blossen Ausseren hin zu urteilen ohne Zweifel mit einem der 
grössten Horaz'schen Gedichte zu tun. Und was dabei den inneren Wer t be-
t r i f f t , so wird man wohl schon im voraus Altheim Recht gehen müssen, dass 
nämlich: «Niemand, der sich der Wirkung jenes Gedichtes einmal willig hin-
gegeben hat , wird daran zweifeln können, dass Horaz hier ein Tiefstes und 
Letztes über sich und seine Berufung ausgesprochen hat.»2 

Man f indet selten ein Gedicht hei Horaz, das so feierlich mit der Anrede 
der regina Calliope begönne. Es liesse sich dami t vielleicht nur der Anfang der 
Ode T 12 vergleichen : Quem virum aut heroa lyra vel acri tibia sumis celebrare, 
Clio? quem deum? Feierlich ist die in den Gebeten herkömmliche Alternativi-
t ä t (tibia, seu voce . . ., seufidibus citharave) und die nachdrückliche Anrede des 
Phoebus als Movaqyéxqg am Ende des Satzes. Mit Recht wurde bemerkt , 
dass die Muse, die hier von dem Himmel auf die Erde herabzusteigen auf-
gefordert wird, sich gleichsam auch aus den Höhen der vorangehenden Ode 
gratum elocuta consiliantibus Iunone divis ( I I I 3, 17 f.); quo, M usa, tendis? 
(70) — herunterlässt , und so den Dichter auf den Flügeln der delà pavla, 

1 Ges. Werke, Bd. X S. 343, zitiert bei R. E I E I N Z E : D Í C augusteische Kul tur . Leip-
zig—Berlin 1930, S. I I I . 

2 Rom. Religionsgesehiehte, I I I . (Leipzig—Berlin 1933) S. 98. 

8 * 
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der amabilis insania (5) in die Regionen der Inspiration, in die Welt der musi-
schen Töne mit sich reisst. Allerdings spiegelt dabei die Ergriffenheit des 
Gedichtes Bacchum in remotis (II 19) einen anderen Seelenzustand wieder. 
Man b a t es hier nicht mi t jener dionysischen Hinreissung und Ekstase zu tun , 
deren Erleben die Seele des Dichters nach der Ode I I 19 ergriffen zi t tern liess, 
wie es dor t (5 f.) heisst: recenti mens trépidât metu plenoque Bacchi pectore 
turbidum laetatur ; eher ist es hier ein «liebenswürdiger» Zustand, das Erlebnis 
derjenigen, die zu den «gottgeliebten Hainen» (ö: pios per lucos) einen Zut r i t t 
haben, ein Erlebnis, das den Horaz auf seiner ganzen dichterischen L a u f b a h n 
nie verlässt . 

E s würde einen weniger geübten Leser mi t Recht wundernehmen, dass 
nach der «vielversprechenden» Invokat ion (vgl. dazu A. R. 130) und nach 
einer Frage an die Jungf rauen und Jünglinge der Römeroden (5: auditis? . . .) 
Erinnerungen an das eigene Kindheitsal ter genannt werden. Man würde die 
Geschichte, die auch aus den legendenhaften Lebensbeschreibungen wohl-
bekannt i s t , u n d wonach den schlafenden Säugling in der Tiefe des Waldes 
Tauben umhüllten, u n d ihm weder Schlangen noch Bären Leid zufügten, f ü r 
eine blosse kaum glaubhaf te Kindermär und allerdings f ü r etwas hier un-
passendes stempeln können . . . Und doch ist dies alles liier sehr wohl am 
Platze und leicht verständlich. Wen die Muse bei der Geburt angelächelt ha t te 
(IV 3: quem tu, Melpomene, semel nascentem placido lumine videris . . .), der 
gehör t — mit allen Offenbarungen seines inspirierten Wesens — immer zu 
ihr (ebd. 24: quod Spiro et placeo, tuum est), die himmlischen Mächte der Dicht-
kuns t stehen ihm das ganze Leben hindurch bei, und sie beschützen ihn. Horaz 
darf das Wunder selbst in den feierlichen Augenblicken der Inspirat ion ver-
künden , und das Bewusstsein seiner musischen Existenz vermag selbst die 
Kindermär , die mit literarischen Reminiszenzen geschmückte Episode seines 
jüngs ten Kindesalters auf die Höbe des Wunders zu erheben; denn dies war 
ja schliesslich doch der früheste Beweis jener unzerreisbaren Verbundenheit , 
die den Dichter mit der Welt der Musen verband. 

Aber Horaz, der sich in seinen Schriften so oft des vermeintl ichen 
Fleckens seiner Abs tammung erinnerte (z. B. Sat. I 6, 46: quem rodunt omnes 
Ubertino patre natum), vermag nicht auf eine glänzende Vergangenheit, auf 
legendäre Vorfahren hinzuweisen. Als Nachkomme von Sklaven ba t t e er nach 
römischer Auffassung nicht einmal ein Geschlecht, er gehörte zu niemandem. 
A m Anfang der «Wundergeschichte» erscheint die Gestalt der fabulierenden 
Amme, Pullia, u n d dann werden — zur Beglaubigung — Namen von lauter 
solchen unbedeutenden apulischen Ortschaf ten genannt (Aceruntia, Bantia , 
Eorentum), die wohl auch dem ant iken Leser k a u m etwas mehr als dem heuti-

2a Uber ähnliche Motive in der liagiogiaghischen Tradit ion vgl. I I . D E L E H A Y E : 
Les légendes hagiogiapliiqucs.4 Biuxelles 1955, S. 32. 
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gen besagten. (Vergleicht man sich dabei Gang und A u f b a u des Gedichtes mi t 
der emporsteigenden Laufbahn des Dichters selbst, so vermögen die U m s t ä n d e 
des «Wunders» a m Berge Voltur wohl auch den Gedanken «e.r humili potens» 
zu veranschaulichen). Aber es k o m m t ja eigentlich auch gar nicht auf die 
Glaubwürdigkeit der ganzen Geschichte an. Viel wichtiger ist es vielleicht, 
dass der Dichter selber diesen Fall als die erste Offenbarung seines Beschütz t -
Werdens seitens der Muse hinstellen wollte. In seinem Ausgeliefertsein als 
K i n d war er schon vor Schlangen u n d Bären ebenso geschützt , wie der Dichter 
«integer vitae, scelerisque purus» der Lalage-Ode vor dem Wolfe der sabinischen 
Wälder . Sollte man sich etwa f ragen, ob der sorglos herumstreifende Horaz 
wirklich einmal einem schrecklichen Wolf begegnet war? Oder wird etwa da-
durch die Mustergültigkeit der Lebensweise des Poverello von Assisi beein-
t rächt ig t , dass die Naturgeschichte die wundervolle Wirkung seiner ergreifend-
sten Predigten nicht zu bestätigen vermag? Wichtig ist nur das Bewusstsein 
der Gewissheit, dass nämlich er, der Dichter, der Meister des Wortes, selbst 
damals , wo er noch gar nicht sprechen konnte, nicht zu fü rch ten brauchte , 
denn die Götter s tanden ihm bei (20): non sine dis animosus infans.3 

Es ist eine p rägnan te Konzeption; man dürf te es — nach einem Ausdruck 
von I). Berzsenyi — als den am meisten energischen Vers von Horaz bezeichnen. 
Der Abschluss des «Wunders», das an die Stimmungswelt der Kindhei t erin-
nerte, unterstreicht gewissermassen die eben betonte Gewissheit mit seiner 
dreifachen Gliederung: mit der Behaup tung , die in der F o r m der doppelten 
Negation nur umso stärker wirkt (non sine dis) ; mit den vielerlei Deutungs-
möglichkeiten des Wortes animosus (lebendig, lebensfähig; mutig, beseelt, 
zuversichtlich, bewusst ; inspiriert); und mit dem Wort infans am Ende der 
Zeile, das — seinem etymologischen Sinn gemäss — als «noch nicht zu sprechen 
vermögend» gedeutet werden soll; das letzte Wort is ja auch in sich selbst schon 
ein ganzer Satz: «obwohl ich damals noch nicht einmal zu sprechen ver-
mochte». Aber die Muse ist ja des Wunders fähig: sie kann auch s tummen 
Fischen Schwanengesang verleihen u m wieder die verwandte Melpomene-
Ode zu zitieren: о mutis quoque piscibus donatura cycni, si libeat, sonum (IV 
3, 20). 

Aber der «energische» Vers 20. ist nicht nur Abschluss, sondern auch 
Anfang: eine Grundlage zu den emphat ischen Höhen der darauffolgenden 
Musenhymne (21): vester, Camenae, vester in arduos tollor Sabinos . . . Die Er-
zählung des einstigen Wunders im Kindesal ters f ing in bescheidenem Ton mi t 
ine an (9); umso leidenschaftlicher klingt je tz t die Anrede der Musen, der Ur-
heberinnen des anderen Wunders, das auf das ganze Leben hinauswirkt , die 

3 Vgl. I 17, 13 — : Di me tuentur, dis pietas men et M usa cordi est. Der Gegensatz 
zu «non sine dis» heisst: iratis dis (Sat. 11 3, 8). Die Anrede des Augustus um Anfang der 
Ode IV 5 — divis orte bonis — hobt solehc verwandten Züge zwischen dem Herischer und 
dem vates hervor, denen wir auch im Laufe unserer weiteren Interpreta t ion begegnen 
werden. 
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den infans zu лоогрцлг/д, vates inspirierten, und die ihn for twährend beschüt-
zen : vester, Camenae, vester . . . Das am Anfang der Zeile zweimal wiederholte 
Wor t vester erscheint ebenso betont und hervorgehoben auch an der Spitze 
der nächsten Strophe (25: vestris amicum fontibus et choris), und dann in Zeile 
29. ( am Anfang der traditionellen Periegese): utcumque mecum vos eritis . .; 
aber mi t vos beginnt auch der Höhepunkt des ganzen Gedichtes, die Caesar-
s t rophe (37: vos Caesarem altum), sowie Zeile 41., die den ersten Teil abschliesst 
und zu dem zweiten hinüberleitet: vos lene consilium et datis et dato gaudetis, 
almae. Das Bewusstsein der Verbundenheit mit den Musen und ihr stolzes 
Bekennen hätten auch gar nicht mehr nachdrücklicher und auffallender zum 
Ausdruck gebracht werden können. 

Wir sprachen eben von emphatischen Höhen. Das von Maecenas gestif-
t e t e Sabinergut, die vornehmen Praeneste und Tibur, sowie die elegante Baiae 
bezeichneten zweifellos Höhen, undzwar nicht nur dem «niedrigen» (humile) 
Foren tum, sondern auch der als «celsa» bezeichneten Acerunt ia und den Höhen 
von Bant ia gegenüber, und dazu noch auch nicht so sehr in geographischem 
Sinne, als eher was den Lebensstil und die gesellschaftliche Bedeutung betraf. 
Der Dichter als Günst l ing der Musen darf alle diese wel tberühmten Orte auf-
suchen, das ganze R o m lauscht in feierlicher Stille seinen Worten zu. Der Weg. 
der von der venusinischen Bedeutungslosigkeit bis hinauf zu den hohen Ehren 
des römischen vates f üh r t e , war lang u n d schwierig, aber der einmal geweihte 
u n d berufene Dichter blieb nie mehr, auch in den schwierigsten Lagen nicht, 
alleine und auf sich gelassen. Die Musen beschützten ihn, sowohl bei Philippi 
als auch damals, als ein Baum auf ihn stürzen wollte, oder auch im Jahre 36, 
als der Krieg gegen Sextus Pompeius ge führ t wurde (25 — 28).1 Wohl sprach er 
bei anderer Gelegenheit von Mercurius, der ihn unter den feindlichen Schlacht-
reihen gerettet h ä t t e (II 7, 13 f.: sed me per hostes Mercurius celer detiso paven-
tern sustulit aere), u n d auch jenen verf luchten Baum hä t t e ihm — nach einer 
anderen Stelle ( I I 7, 13 f.) — Faunus , «Mercurialium custos virorum» fern-
gehalten. Aber wer wollte den gött l ichen Erf inder der Lyre und den Meister 
des Wortzaubers (ßekyeiv, vgl. I 10, 1 ff.: Mercuri, facunde nepos Atlantis, 
qui feros cultus hominum recentum voce formasti ca.tus . . .) von seinem älteren 
Bruder Apollon u n d den Musen t rennen P 

Die Schlangen und Bären der Kindheitsgeschichte mögen wohl noch als 
blosse Mären gelten, aber nicht mehr so die Gefahren, die den erwachsenen 
Dichter bedrohten. Horazens Glauben und Vertrauen auf die Musen war auch 
un t e r diesen Gefahren ungebrochen, und so wird es auch immer sein, was auch 

4 In der E rk l ä rung des Verses 2 8 . folgen wir E. W I S T R A N D : Horace's n inth epode 
and its historical backgiound. Göteboig 1958, S. 16. 

5 Vgl. W. F . OTTO: Die Götter Griechenlands.2 F rank fu r t a. M. 1934, S. 158.; 
gemeinsamer K u l t der Musen, des Apollon und Hermes: Paus. I X 5, 8. LTber Faunus als 
über den Gott geheimnisvoller Stimmen in der Natur , über seine Verbindung mit den 
vates und fatum siehe W . F . O T T O : R E «Faunus» 2058 f. und F R . A L T H E T M : a. 0 . , S . 9 7 . 
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geschehen möge — nur die Musen sollen ihm beistehen (29: utcumque mecum 
vos eritis . . .). Ruhig würde er seihst bis ans Ende der Welt, un ter xvilde, 
furch tbare Völker gehen, seine musische Verborgenheit verlassen und die 
Wagnisse des Kampfes auf dem Schauplatz der akuten Schmerzen der römi-
schen Aussenpolitik, im entfernten Bri tannien, Hispanien oder im Osten auf 
sich nehmen — gewiss bliebe er auch dor t unverletzt (36: inviolatus). 

J e eine volle, in sich rund abgeschlossene Strophe sprach von der Sicher-
heit der Gegenwart (21—24: vester, Camenae, vester . . .), und dann von den 
Krisen der Vergangenheit, die mit der Hilfe der Musen überwunden wurden 
(25 — 28: vestris amicum fontibus et choris . . .) ; aber die Schilderung der nur 
gedachten künftigen Gefahren, die er ruhig auf sich nehmen würde, lässt sich 
schon nicht mehr in eine einzige St rophe hineinpressen: sie fül l t zwei volle 
Strophen aus (29 — 36), wobei durch die Wiederholung des Wortes visam (33; 
35) die Emphasis nur noch gesteigert wird, bis endlich die Welle der alle 
Schranken überf lutenden Gefahren an d e m Felsen der Unverletzbarkei t des 
vates (36: inviolatus) bricht. 

Das Wort inviolatus am Ende der ersten Gedichtshälfte über die musische 
Person des Dichters selbst, liesse sich auch als Schlussstein bezeichnen, aber 
wieder ist es zugleich auch Grundlage u n d neuer Anfang. Das sowohl in sich 
selbst als auch wegen seiner Stelle so vielsagende Wort «inviolatus» verdient 
einen besonderen Exkurs . Das Zeitwort «violare» aus «vis» bezeichnet nicht so 
sehr die körperliche Verletzung, als eher die Verletzung gewisser kultischer und 
juristischer Satzungen, Insti tutionen oder Verbindungen. So schreibt z. B. 
Caesar über die Verletzung des Gastrechtes: hospites violare fas non putant 
(В. G. VI 23), oder an anderer Stelle über die frevelhafte Verletzung des ver-
einbarten Waffenstillstandes: indutiis per scelus violatis (Bell. civ. I I 15, 1); 
Cicero ( De f in . I I I 9, 32) erwähnt zusammen die Verletzung der Eltern (paren-
tes violare), den Hochverrat und die Ausplünderung eines Heiligtums (vgl. 
Rab. I I 7: de locis religiosis ac de lucis ; Ovid., Met. VII I 743; Fast i IV 649); 
ebenso wird das Zeitwort violare auch zur Bezeichnung der Verletzung von 
Recht (Cic., De leg. II 9, 22), Religion (Verr. V: 72, 186), Verträgen (Liv. IV 
19, 3; X X V I I 44, 7; Tac., Ann. I 58, 2), der fides (Veil. Pat , I I 1; luv . X I I I 6), 
der Freundschaf t (Tib. I 9, 2), der Tempel (Liv. X X I X 8, 9; Ovid., Ex P . 
II 2, 27) usw. gebraucht. Es seien hier noch die Worte über Roms Unverletz-
barkeit in der Formulierung des Livius (I 21, 2) angeführ t : ut civitatem totam 
in cultum versam deorum violare ducerent nefas ; und zum Schluss möge noch 
die Ovidstelle erwähnt werden, wo sich der Dichter — vielleicht gerade mi t 
einem Hinweis auf Horaz — über die Verletzung seiner Person beklagt (Ex 
P. I I I 5, 45): Getico peream violatus ab arcu. — Man soll an dies alles denken, 
um den oben schon zitierten Horaz'schen Ausdruck in seiner vollen Tiefe 
würdigen zu können: di me tuentur, dis pietas mea et Musa cordi est (I 7, 13 f.); 
derjenige, der als Priester und Günstling der Musen pius ist, wird nicht e inem 
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gott losen (impius) F reve l zum Opfer fallen, denn er ist ja sowohl in seiner 
Person als auch in seiner Gesinnung ein Ket teng l ied der gött l ichen Wel t -
ordnung , des Kosmos, jener Harmonie, deren höchste Beschützer J u p p i t e r 
u n d — die Musen sind.6 

Der Gedankengang des Gedichtes wende t sich hier mit einem pindar i -
schen Anlauf von der «unantastbaren» (inviolatus) Person des Dichters weg 
d e m Herrscher zu. (Der Zusammenhang mi t d e m vorherigen wird — trotz des 
Personenwechsels — a u c h äusserlich bewahr t : die be ton te Musenanrede der 
f rühe ren St rophen wird auch hier for tgese tz t ; vos s teh t ja auch liier zweimal 
in den Verszeilen 37 u n d 41 an der Spitze je einer neuen Strophe.) Auch der 
Herrscher steht unter dem Schutz der Musen — so könn te ein gla t ter aber n i ch t 
gerade schwungvoller Übe rgang heissen. S t a t t dessen hören wir von Octav ianus 
Caesar, der mit e inem Beiwort , das einstweilen n ich t sofort einleuchtet , mltus» 
g e n a n n t wird; auch er soll ebenfalls durch die Musen — «sogleich er seine i m 
Soldatendienst e r m ü d e t e n Truppen h e i m g e f ü h r t (wörtlich: «in die S täd te ver-
borgen») ha t t e , und das E n d e seiner Mühsale sucht , in den pierischen Gro t t en 
e rqu ick t werden». E s ist eine Anspielung auf Gesten des Herrschers, die m a n 
in den zeitgenössischen Musenhainen wohl n i ch t vergessen wollte: wie Ücta-
vian das öffentl iche Vorlesen der Vergilschen Georgica mi t seiner Anwesenhei t 
beehr te , Varius auszeichnete und das pa la t in ische Apollo-Heiligtum e rbauen 
Hess; solche Anspie lungen mögen den Zeitgenossen wohl leicht vers tändl ich 
gewesen sein. 

Aber das Gedicht dulde t kein Stehenble iben: mi t Caesars E rwähnung h a t 
die H y m n e ihren H ö h e p u n k t erreicht — das f ü h l t man auch an der he rvor -
gehobenen Zentrals te l le der Caesarstrophe (37 —40)7 —, u n d je tz t nmss sie — 
ohne sich zu ve r f l achen — der Vol lendung entgegeneilen. Das Verbindungs-
glied zu dem Vorherigen (ausser dem W o r t vos, das zugleich auch we i t e r füh r t ) 
ist die militia (37); die Tatsache, dass der Günst l ing der Musen die reiche Aus-
wah l der schönsten Or te ha t , u n d in ihrer Gesellschaft selbst auf den Wellen 
des Meeres u n d in den entlegensten Gegenden die geschütz te R u h e gemessen 
darf , ist Caesars mil i tär ischen Erfolgen zu verdanken . So verknüpfen sich, 
auf die Person des Dichters bezogen, die tutela der Musen und Caesars, wo-
durch aber auch Octav ians Person v o n den Musen u n t r e n n b a r wird: sie er-
tei len ihm das consilium (41), sie sind «Ernährer innen» (42: almae) des F ü r s t e n , 
u n d mi t ihrer Hilfe k a m er auf so hohe Spi tzen der Grösse (37: Caesar alius) \ 

6 Vgl. K. MARÓT: Kik voltak a Múzsák? ( = Wer waren die Musen?) MTA I. OK 
8 (1956) 85 f. 

' Ebenso wird Augustus auch in der Klcopatra-Ode (16: 32) und in dem letzten 
Stück des letzten Odenbuches, IV 15 (17: 32) gerade in der Mitte des Gedichtes genannt ; 
mit ihm fängt IV 5 (divis orte bonis . . .) und 14 an; nachdrücklich am letzten Ende des 
Gedichtes wird er genannt in I 2: le duce, Caesar. 

7» Über die musische Natur von Horazens Beschütztheit und der Herrschaft des 
Augustus, sowie über die Gunst der Kalliopé, die sowohl dem Dichter als auch dem Herr-
scher zuteil wird, siehe — eben in einer Erörterung der Bedeutung des Gedichtes «De-
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Nach Rast, Ruhe, lene consilium und Freude kommt — scheinbar — ein 
Bruch. Was hat hier die pindarische Flut über den Frevel der gottlosen Tita-
nen zu suchen (42 — 64)? Beachtet man die Umrahmung, so füg t sich gleich 
der unerwartete Exkurs harmonisch in das Ganze hinein, ja er scheint über-
haupt kein Exkurs mehr zu sein: er fing ja mit dem milden, auch die grössten 
Schwierigkeiten bezwingenden consilium an (41), und er hört auf, bzw. er 
setzt sich for t mit der gnomischen Schilderung der gefährlichen Folgen der 
Abwesenheit des consilium (65: vis consilii expers mole ruit sua). 

Aber diese umfangreiche Part ie — ungefähr ein Viertel des ganzen 
Gedichtes — hat auch unter einem anderen Gesichtspunkt noch eine wichtige 
Funktion. Es war weiter oben schon die Rede von dem Gegensatz pius-im-
pius, und von den Garanten jener Gewissheit, die der pietas zuteil wird. Dor t 
war der Dichter der glückliche Nutzniesser der von den Musen und Juppi te r 
garantierten Weltordnung, der Beteiligte an der kosmischen Harmonie. Horaz 
konstruierte jedoch keine prahlerische Parallelität zwischen der eigenen musi-
schen Beschütztheit und derjenigen Octavians. Ebenso setzt er auch kein 
Gleichheitszeichen zwischen die beiden Vergleiche: der Dichter und Juppi ter 
der Herrscher und Juppiter. S ta t t dessen schildert er aid' einer, im Vergleich 
zu den «dichterischen» Höhen der ersten Gedichtshälfte noch gesteigerteren, 
olympischen Höhe die militia jenes Juppiter , der das consilium auf der höch-
sten Stufe repräsentiert, und seinen Sieg über das gottlose (impium) Geschlecht 
der Titanen. Horaz beherrscht in so hohem Masse sowohl die eigenen Gedanken 
als auch die Form, dass er das fehlende Glied der Verhältnisgleichung gar nicht 
auszusprechen braucht: ein jeder wird sowieso nur an den siegreich heim-
kehrenden Octavian denken können. 

Es wäre nicht leicht, alle Momente des pindarischen Schwunges in die-
sem Gedicht in Worte gefasst spüren zu lassen. (Darüber schrieb Klingner:8 

«Der Gedanke näher t sich der pindarischen Weise, an den konkret erfassten 
Dingen gedankenmächtig neue, unvorhergesehene Sinnbezüge zu erfahren und 
Verbindungen zu schlagen, die dann das Wort ohne Rücksicht auf stumpfe 
Hörer oft mehr zu raten gibt als nachzeichnet.») Zweimal fällt das Wort con-
silium in den Verszeilen 41 und 65, und darunter - wie zwischen zwei Stütz-
pfeilern — schildern unmittelbar nach der Juppiter-Strophe (45— 48: qui . . . 
imperio regit unus aequo) je zwei andere Strophen die kämpfenden Parteien: 
die sinnlos stürmenden Titanen und die Verkörperer des Geistes, der friedlichen 

scende caelo» — die Worte von I. T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L in seiner Einlei tung zu der 
Horaz-ÜbeiSetzung von J . E R D Ő D Y (Bp. 1940, S . 23); über die musische Lebensform 
und über die erlösende Wirkung des sanf ten Wortes des Franciscus von Assisi: ebd. 
S. 18; vgl. dazu auch seine Feststellungen über das l 'rooimion der hesiodischen Theogonie 
in seiner Studio zu der Ausgabe (1er « Werke und Tagen», Bp. 1955, S. 171. 

8 Horazische Oden: Das Musengedicht. In dem Band «Römische Goisteswell» 
(3. Aufl . München I960) S. 368. 
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schöpferischen Arbeit und des tugendhaf ten Lebens: Pallas, Volcanus, Inno 
und am Ende der zweiten Strophe: Apollo. Die Strophe, die die Schilderung 
der Gigantomachie beschliesst (05 — 68), fasst Ergebnis und Lehre des Kampfes 
in Gnomen zusammen: 

vis consilii expers mole mit sua ; 
vim temperatam di quoque provehunt 

in malus, idem ödere viris 
omne nef as animo moventis. 

Die Mächte, die kein consilium besitzen, und die gegen den Geist stürmen, 
brechen zusammen, die K r a f t mit Geist gepaar t ist zum Hohen berufen, und 
der sündenhafte Frevel ist den Göttern verhasst — und das alles wird mit der 
dreifachen Wiederholung des Wortes vis hervorgehoben. 

Die Worte testis und notus in den ersten Zeilen jener drei Strophen, die 
das ganze Gedicht beschliessen (69 — 80), folgen ebenso auf die Gnomen, wie 
das Wort scimus in Zeile 42, das nach der Schlussbemerkung (41: vos lene con-
silium . . .) der ersten (musischen) Hälf te des Gedichtes erscheint. Ein Zeugen-
beweis ist am Ende nötig, um zu bezeugen, dass von den Prinzipien Geist und 
Dunkelheit, Tugend und Wildheit, sauberes Leben und Unsauberkei t , die erste-
ren die unbesiegbaren sind. Es ist kein Zufall, dass am Ende der Aufzählung 
der olympischen Teilnehmer an der Gigantomachie der reine Apollo s teht 
(61 ff.: qui rore puro Castaliae lavit crinis solutos, . . . Delius et Patareus 
Apollo) ; von den negativen Teilnehmern im letzten Zeugen beweis fällt Orion 
als Beleidiger der intakten Diana, virginea domitus sagitta (70 f.); ebenso werden 
auch alle «erdgeborenen» Giganten bes t ra f t : Enceladus, der Gegner von Pallas, 
unter dem Berg Aetna , und vielleicht noch schwerer Tityos, der das Auge auf 
Latona warf (77: incontinens) ; ebenso erhielt auch Peirithoos, der König der 
Lapithen die verdiente Strafe, da er sich in seiner ruchlosen Gier an die Herrin 
der Unterwelt zu nahe zu treten vermass. 

2. Es scheint, als hä t ten wir uns allzu weit von dem Anfang, von den Kind-
heitserinnerungen und der musischen Berufung des Dichters der sauberen 
Haine entfernt . Wir müssen uns immer wieder von neuem das Gedicht über-
legen, um das Ganze klar sehen, und u m die vielen Hinweise, die letzten Endes 
alle auf dasselbe hinauslaufen, richtig verstehen zu können. Wir wurden von 
persönlichen Erlebnissen, die sonst anderen nicht viel besagen, zu den Höhen 
jener Weltordnung geführ t , die sich in der Sphäre des Jupp i te r widerspiegelt, 
und dazu noch über die Sphären des Dichters, des Herrschers und der Götter 
hindurch. Stat ionen, Exkurse und gegenseitige Beziehung der einzelnen E tap-
pen auf diesem immer höher führenden Weg wurden durch Klingner mit den 
Mitteln seiner verfeinerten Interpretat ionskunst nachgewiesen; seine Erörte-
rungen mögen auch f ü r diejenigen nützlich und lehrreich sein, die mit Methode 
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und Weltanschauung des Verfassers nicht in allem einverstanden sind.9 Die 
letzte Lehre der Klingnerschen In te rpre ta t ion läuft darauf hinaus, dass Horaz 
diese musische und himmlische Ordnung nicht nur benannt , verherrlicht und 
gewollt, sondern «in der Weise seines Sprechens und Bildens» auch verwirklicht 
habe.1 0 Klingner wies diese vorbildliche Ausgeglichenheit des Lebens und 
Werkes hei den Grössen des Augusteischen Zeitalters, in Vergil, Horaz und 
in dem «apollinischen» Wesen des Augustus selber nach zugleich auch in 
einem Gegensatz zu der voraufgehenden Epoche, zu der Dichtkunst des Catul-
lus und Lucretius und dem Politiker Caesar. Horaz machte dieses neue apolli-
nische Wesen zum Gegenstand seines Epinikions zum Siege des Herrschers. 

Denn es handel t sich ja um ein Epinikion, auch wenn es nicht unmit te l -
bar aus dem Anlass des dreifachen Augusteischen Triumphes im J a h r e 29 
geschrieben sein sollte. Auch die f rüheren Kommentare registrierten den ver-
mutlichen Zusammenhang dieser Ode mit dem Sieg hei Actium, dem Ab-
schluss des Bürgerkrieges und der Schöpfung des Prinzipates. Kiessling und 
Heinze11 entdeckten den nicht ausgesprochenen aber «von jedem zeitgenössi-
schen Hörer empfundenen Hintergrund des mythischen Gemäldes» darin, wie 
«die vis temperata des Augustus die empörten Gewalten der Revolution ge-
bändigt, die vis consilii expers gebrochen und den Frevelmut bestraft» hä t te . 
Auch der gelehrteste Forscher der «Bildungsdimension» dieses Gedichtes, W. 
Theiler12 bezog den Kampf der Olympier und der Titanen auf den Bürgerkrieg. 
Wohl werden die Kenner aller diesbezüglichen «Erklärungen» C. Koch 1 3 zu-
stimmen müssen, der auf die Verkehrthei ten jener Interpretat ionen aufmerk-
sam machte, die u m jeden Preis einen allegorischen Sinn herauszustellen 
bestrebt sind. Gewiss wird man dies Gedicht vor allem in sich selbst und von 
seinen unmittelbaren Zusammenhängen ausgehend verstehen wollen. Aber 
da rum wird man auch die äusseren Ereignisse der Jah re um Actium herum 
nicht aus dem Auge verlieren. Möge es zwar ausser jedem Zweifel stehen, dass 
es unbegründet und übertrieben ist, die zweite Hälfte der Ode auf die Ver-
schwörimg des jüngeren Lepidus allein beziehen zu wollen,14 aber ebenso uner-
laubt wäre auch, sich mit solchen Allgemeinheiten zu begnügen, wie die Vor-
schläge von J . Aymard.1 5 Es wäre überhaup t schwer in genauen Unirissen 

9 Die Kenner der in der vorigen Anmerkung genannten Interpretál ion werden den 
Unterschied zwischen unserem Versuch und den Erörterungen K L I N G N E R S genau be-
messen können. Vgl. Acta Ant. 6 (1958) 244. 

10 A. a. O., S. 370. 
11 Nach der (i. Aufl . (Berlin 1917). Vgl. R . I I E I N Z E : Der Zyklus der Römeroden. 

Neue J a h r b . 5 (1929) 075 f. ( = Vom Geist des Römertums.2 Leipzig—Berlin 1939, S. 
213 f.) 

12 Das Musengedichl des Horaz. Schrif ten der Königsberger Gelehrten Gesell-
schaft , XII /4 (1935) K. 271 ff. Siehe dazu auch die gründliche Rezension von K L I N G N E R : 
Gnomon 13 (1937) S. 36 f. und die ergänzenden Bemerkungen von K . B Ü C H N E R : Bursians 
Jahresher . 267 (1939) 139 f. 

13 Der Zyklus der Römeroden. Neue J a h r b . 4 (1941) 62. 
14 Class. Rev. 5 (1955) 242 f.; vgl. W E S T R A N D : a. a. O., S. 7 ff . 
15 La politique d 'Auguste et l'ode I I I 4. d 'Horace. Latomus 15 (1956) 26 ff . 
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sagen zu wollen, was alles die Interpretat ion einer Horaz 'schen Ode zu beachten 
bat, und worin im Gegenteil dasjenige besteht, wodurch alles nur noch gestört 
und verdunkel t wird. 

D a ist z. B. die Frage der Gigantomachie. Sehr interessant ist zweifellos 
jener Hinweis von Ed. Fraenkel,1 6 wonach Horaz in der zweiten Hälf te der 
Ode vielleicht auch durch seine athenischen Erinnerungen angeregt worden 
sei. Denn er mag ja wohl mehrmals die symbolische Gigantomachie auf dem 
Schild des Pallas Athene-Standbildes der Akropoiis oder die östlichen Metopen 
des Par thenons gesehen haben. J a es wäre auch nicht, ausgeschlossen, dass er 
in der Gefolgschaft des Bru tus Gelegenheit gefunden hä t t e die Darstellungen 
des pergamenischen Zeus-Altars zu bewundern. Aber das ist doch kaum mehr 
als ein blosser Einfall, der höchstens nur die jeweilige Rolle der Giganto-
machie-Darstellungen bewusst zu machen vermag. Wie Attalos I. (bzw. 
Eumenes II .) in der Niederlage der den Olymp erstürmenden unter-weltlichen 
Ungeheuer seinen eigenen Sieg über die in Klein-Asien verheerenden Kelten 
verewigt hat te , so war die Gigantomachie — als Symbol — zu jeder Zeit 
berufen, den Sieg des «klaren» Prinzips, der «wahren» Sache über die zum 
Fal len verurteil ten Unterwel tskräf te zu repräsentieren.1 7 

Kein Zweifel, auch Horaz liess in solcher Absicht die erdgeborenen 
Ungeheuer aufmarschieren, damit diese Bedroher der Weltordnung die Gegner 
Octavians symbolisieren. Es wurde hier die Rolle der olympischen Götter 
schon erörtert ; es bedarf jedoch in diesem Zusammenhang einer besonderen 
Erwähnung , dass von jenen acht Zeilen, die der Aufzählung der Sieger gewid-
met sind, in fünfen über denjenigen die Rede ist, dessen Name um des grösse-
ren Nachdruckes willen erst allerletzt genann t wird: Apollo (64). Man denke 
nur an die Dionysos-Aretalogie der in mancher Beziehung verwandten Ode 
I I 19 (Bacchum in remotis carmina rupibus . . .) : der Gott des Rausches 
k ä m p f t dort wie ein Löwe gegen die impia cohors der gegen Zeus s türmenden 
Giganten (21—28),18 während er hier gar nicht genannt wird. Nicht, weil die 
repräsentat ive Got thei t des Antonius — ф páXiara ovvcÇopowjv xai avvot-
xeiwv éavrov óieréleaev (Plut. Ant. 75)19 — nicht zusammen mit dem 

16 Horace. Oxford 1957, S. 282. Der Einfal l ist allerdings nicht neu; siehe den 
Art ikel von O. W A S E R in R E (Suppl. I I I . «Giganten» S. 757) und die dort angeführte 
L i te ra tur . 

17 Siehe dazu die Bemerkungen in der Dissertation von A. B R E L I C H (A t r iumpha-
(or =з Der Tr iumphator , Pécs 1937) über die «unlösbare und grundlegende Zweiheit» d< r 
mythischen Kämpfe und über die Prinzipien Lieht und Dunkelheit, Ordnung und Chaos 
als Darstellungen der beiden Seiten der menschlichen Welt (S. 20 ff.). Natürlich hat da-
bei der Konfl ikt von Augustus und Antonius nicht einen religiösen Hintergrund (S. 28., 
nach I M M I S C H , S. un t en die Anmerkung 1 9 ), n u r die akt iven Teilnehmer und später die 
Darsteller haben die sehr realen Tatsachen in ein mythisch-religiöses Gewand verhüll t . 

18 Die Gestalt des Dionysos begegnet (abweichend von einer Bemerkung hei Kiess-
ling—Heinze) häuf ig in den Gigantomachie-Darstollungen; siehe W A S E R : a. a. O., S. 
087 f., 090 f. usw. 

1<J Vgl. O . I M M I S C H : Aus Roms Zeitwende. Leipzig 1 9 3 1 , S . 2 1 . ; A L T H E I M : A.A. O . , 
S. 60. 
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Gott von Dolos und Act ium genannt werden konnte , dessen Günstl ing das 
palatinische Apollo-Heiligtum auf den Rang des ural ten Juppi ter- und Vesta-
Kultes erhob. Ebenso interessant, dass man auch Nep tunus umsonst un te r den 
siegreichen Göttern sucht, obwohl man diesem letzteren in den Giganto-
machien immer wieder begegnet;2 0 wahrscheinlich wurde er aus Rücksicht 
auf Sextus Pompeius fortgelassen, der von dem Dichter der neunten Epode 
vor noch gar nicht so lange her als Neptunius dux apostrophiert wurde.2 1 

Einige J a h r e später vermochte Vergil schon in einer epischen Aufzählung 
der betreffenden Personen das römische Gegenstück der homerischen Schild-
beschreibung zu konstruieren, bzw. innerhalb dieses Rahmens die schicksals-
schwere Schlacht von Act ium zu schildern (Aen. V I I I 671 -713). Hier be-
schliesst Cato (Caesars Gegner!) als Unterweltsrichter die Galerie jener histo-
rischen Persönlichkeiten, die auf dem Schild des Aeneas dargestellt werden 
(670); danach kommt die Schilderung der beiden gegenüberstehenden Lager: 

Hinc Augustus agens I talos in proelia Caesar, (677) 
cum patribus populoque, penatibus et maqnis dis, . . . 
parte alia ventis e t dis Agrippa secundis (682) 
arduus agmen agens . . . 
Hinc ope barbarica variisque Antonius armis (685) 
victor ab Aurorae populis et litore rubro 
Aegyp tum viresque Orientis et ul t ima secum 
ßac t r a vehit , sequiturque — nef as — Aegyptia coniunx . . . 
. . . arva nova Neptunia caede rubescunt. 
Regina in mediis patr io vocat agmina sistro . . . 
omnigenumque deum monstra et latrator Anubis (698) 
contra Neptunum et Vene,rem contraque Minervám 
tela tenent , saevit medio in certamine Mavors . . . 
Actius haec cernetis a rcum intendebat Apollo (704) 
desuper: omnis eo terroré Aegyptus et Indi, 
omnis Arabs, omnes ve r t eban t terga Sabaei . . . 
At Caesar triplici invectus R o m a n a triumplio (714) 
moenia dis Italis votum immortale sacrabat. . . 

Die Gigantomachie des Horaz ist — trotz ihrer Kürze — allgemein-
gültiger: sie rügt alle «titanische» Kra f t , die sich der E n t f a l t u n g der Auguste-

20 Siehe W A S E R : a. a. O . , S. 0 8 7 ff . usw. 
21 Siehe die Kommentare zu Vers 7. in der I X . Epode. — U m unsere Vermutung 

zu unterstützen, berufen wir uns hier nur auf die Augustus-Biographic des Suetonius 
(16, 2): « . . . alii dictum factumque eins criminantur, quasi classibus tempestate perditis 
exclamaverit etiam invito N e p t и n о victoria m se a d e p t и г и m, ас 
die circensium proximo solle m n i p о m p a e simulacrum dei 
detraxerit. 
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ischen Ordnung entgegensetzt.2 2 Aber auch das Kapitel «Actiurn» in Vergiis 
Schildbeschreibung besch ränk t sich keineswegs bloss auf dieses einzige Ereig-
nis; es werden in ihm alle Schwierigkeiten und Wagnisse (1er Schöpfung (1er 
neuen Ordnung, sowie in den Personen von Antonius und Kleopatra alle 
Drohungen von Roms erb i t te r ten Feinden - mit Piaton gesagt: alle Tiravim) 
cpvaiç — widerspiegelt. 

Es sei bemerkt, dass Horaz dem entscheidenden Sieg zeitlich noch näher 
s tand, u n d darum wollte er eher die moralische Lehre aus der Niederlage des 
Feindes sich zu Nutzen machen,23 während Vergil den triplex triumphus zu 
einem Symbol der über alle Welt erstreckenden römischen Herrschaf t erhebt, 
charakteristischerweise von der «schneeweissen Marmortreppe» des palatini-
schen Apolloheiligtums aus betrachtet (720) . . . 

3. Ein aufmerksames Wahrnehmen der Übereinst immungen und Ab-
weichungen zwischen Horaz und Vergil legt auch noch andere Schlüsse nahe. 
Wir meinen jene Verbindungsfäden, die diese beiden römischen Dichter an 
P i n d a r anknüpfen. Horaz ha t ein anderes Mal in ewig denkwürdiger Form den 
Gedanken formuliert, welche Gefahren das ikarische Wetteifern mit den 
Flügelschlägen des Dirkeischen Schwanen hä t te . (IV 2, 1: Pindarum quisquis 
studet aemulari . . .) In d e m Gedicht Descende caelo redet er nicht von solchen 
Schwierigkeiten, und diesmal vergleicht er sich nicht mit der winzigen Biene, 
sondern als römischer Meister der äolischen Leier erweist er in der mutigen 
und individuellen Behandlung des erhabenen Themas seine Ebenbürtigkeit 
mi t Pindar . Die Anklänge an Pindars erste pythische Ode sind auch in den 
f rühe ren Kommentaren gewissenhaft registriert worden, aber das Wesentli-
chere hinter den äusserlichen Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen haben 
bisher vielleicht n u r Klingner und Fraenkel untersucht.2 4 Eraenkel widmet in 

22 Über die an t ike Auffassung über die Rollo der Titanen, bzw. zu der römischen 
Auslegung dieser Auffassung zitieren wir hier eine Stelle aus Ciceros «Gesetzen» (III 
2, 5): N oster vero Plato T Hanum e genere statuit eos, qui ut illi caelestibus, sie Iii adversentur 
magistratibus. Cicoros Formulierung ist da rum so lehrreich, weil ein Vergleich mit dem 
Original (Plat., Nom. I I I Ili p. 701 С) sehr gut den sakralen Charakter der römischen 
Magistrate, bzw. (lie Widerspiegelung des römischen Rechtes auch in der Mythologie zu 
beleuchten vermag. 

23 Treffend ist jene Bemerkung von F R A E N K E L (a. a. O . , S. 2 8 5 ) , dass die Odo in 
ihren letzten drei S t rophen diminuendo abgeschlossen wurde. Es mag nur hinzugefügt 
werden: ebenso, wie auch (1er freudenerfüllte Dichter des Nunc est bibendum nicht über-
schwenglich wurde: diesmal sagt er •/.. B. kein Wort über Antonius, ja am Sehluss würdigt 
er sogar noch die nicht gewöhnliche Entschlossenheit der Kleopatra . 

24 K L I N G N E R widmete auch eine besondere Arbeit der I . pythischen Odo: Die 
Ant ike 11 (1935) 49 f f . ( = Rom. Geisteswelt, S. 003 ff.) Hier ist er jedoch den Beziehun-
gen zu Horaz nicht nachgegangen. Ausser dem einschlägigen Teil der grossen Iloraz-
Monographio von F R A E N K E L siehe auch noch seine Studio «Horazens Pindar gedieht 
(IV 2)»: SB Heidelberg 1932 — 33/11.: W. T H E I L E R : a . a . O . , S. 253 («pindarisch ist die 
Ar t , wie das Mythische nicht nur Pomp und Grösse liefert, sondern auch Gedankliches 
s tü tz t und hält» etc.) : E . I IARAIS : Horaz in seinen Beziehungen zu Pindar. Diss. Marburg 
1936, S. 12 ff . 



DESCENDU CAELO 3 8 1 

seiner Interpreta t ion der Horaz'schen Ode einen längeren Exkurs der Bespre-
chung der XQVOEOL RPÓO/UYP dieses vielleicht erhabensten lyrischen Gedichtes 
der Weltli teratur.2 5 E r erörtert den Zusammenhang zwischen der Friedens-
schöpfimg des Augustus und der avjupwvoç f/ovyia der Herrschaft von Hieron 
(70). Wertvoller als die Allgemeinheiten von der «überwältigenden Schönheit 
und dem organischen Aufbau» des Findarischen Gedichtes26 oder über die 
Idee der Musik27 sind fü r uns seine Beobachtungen im Einzelnen, wie z. B. die 
Tatsache, dass er bemerkt, wie glücklich Horazens Einfall gewesen sei, die 
dem Städtegründer (xxiaxrj-) Hieron gewidmete pythische Ode auf jenen 
Octavian «anzuwenden»,28 der sich ebenfalls f ü r Roms Neugründer hielt 
(Suet., Aug. 7, 2). 

Will man Horazens dichterische Tat verstehen und würdigen können, 
so muss man diese Bezüge genauer ins Auge fassen. Der römische Dichter h a t 
sich offenbar weder den historischen Hintergrund noch die genaueren U m -
stände dessen bewusst gemacht, wie Pindars erste pythische Ode en t s t and ; 
ihn gingen die militärischen und kulturellen Errungenschaf ten von welthisto-
rischer Bedeutung der kurzlebigen Tyrannis von Gelon und Hieron, und 
Syrakusens Blütezeit29 weniger an. Aber gewiss liess ihn das Epinikion auf den 
pythischen Sieg des Hieron — «mehr wert als hunder t Standbilder» (IV 2, 19) 
nicht kalt. P indars Gedicht ha t ja Ausdrücke und Gedankensplit ter, die bei 
Horaz zum neuen Leben erwacht wiederhallen; mögen hier einige von diesen 
aufgezählt werden: der Ton «der goldenen Leier, des gemeinsamen Besitzes 
von Apollon und der veilchenlockigen Musen», der auch das Herz des wilden 
Ares mildert, und den die Feinde des Zeus mit Erschrecken hören (13: 
öaaa Ôè prj necpihqxE Zevç, âxvÇovxai ßoäv íhegíóíov àtovxa), z. В. (1er in 
die Tiefe der Erde verstossene Typhos, aber nicht diejenigen, die «Zeus gefal-
len» (29). Auch Hieron und sein Sohn verdanken den Göttern «alle Mittel ihrer 
menschlichen Grösse» (41 : èx ßecöv yùg puyavai näacu ßooxtcuq âgsxaîç), 
mit Hilfe des Zeus «lenken sie ihr Volk zur Eint racht des Friedens» (70: ôùpov 
. . ,rgánoi (JvfKpojvov e;- r/avyjav). Der Dichter wendet sich an Zeus: möge der 
karthagische und etruskische Schlachtruf vers tummen, indem diese Völker 
«sehen, wie die Hochfahrenheit ihrer Schiffe vor K y m e zum Stöhnen gezwun-
gen wurde» (72: vavaiaxovov vßgiv iôcov xàv TLQÔ Kvpaç). Der Herrscher 
von Syrakus «stiess ihre Söhne von den schnellen Schiffen ins Meer, und er 
ret te te Hellas vor dem schweren Sklaventum» (75: 'EXXàô' èÇéXxwv ßageiac; 

25 A. a. О., S. 277. 
26 Ebd . 
27 A. a. О., S. 283. 
28 A. a. O., S. 281.: «to apply to the rule of the princeps some of the fundamental 

ideas of Pindar 's first Pyth ian ode.» 
29 Vgl. U. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: Pindar. Berlin 1922, S. 224 ff . ; über 

die Gründung der Stadt Aitne: E. KIRSTEN:, Ein politisches Programm in Pindars I. 
Pythischem Gedicht. Rhein. Mus. 90 (1941) 58 ff . 
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ôovklaç). P indaros vergleicht die grossartigen Waffentaten der Deinomeni-
den, den Sieg bei Himera (480) und Kyme (474) mit Salamis und Plataiai , und 
indem er an diese erinnert , verhilf t er sie zu dem «erhabensten Kranz» (100: 
arétpavoç vyiiaroç). 

H o r a z versuchte n ich t Pindars Gedankengang, der sich k a u m verfolgen 
lässt, u n d dabei dennoch harmonisch bleibt,3 0 gewaltsam an die römischen 
Friedensbestrebungen nach Actium «anzupassen», aber seine pindarische In-
spiration ist dennoch unverkennbar . In P indars Vision verf lechten sich mit-
e inander das Geschenk der Musen und Hierons Ordnung, das göttl iche Mit-
wirken «des über Lykien u n d Delos herrschenden Phoibos, des Liebhabers der 
parnassischen Kastalia-Quelle» und die evavÖgia der neugegründeten Stadt 
des pythischen »Siegers, die Macht des Zeus, «der oben an der Stirne der obst-
reichen (sizilischen) Erde» — an der hochragenden Spitze des Vulkans — 
wohnt , u n d die Strafe des hunder tköpfigen Typhos unter dem Berg. Sein 
ungeheuerer Körper ers t reckt sich im Tar ta ros von »Sizilien bis K y m e : er bildet 
gewissermassen eine Brücke zwischen den Schauplätzen der beiden Siege der 
Deinomeniden — und auch unter den herumstreichenden pindarischen Gedan-
ken. D e r Dichter e rwar te t von Kronion die Bestätigung der Ergebnisse von 
K y m e u n d Himera, das endgültige Verschwinden des »Sklaventums (ôovkla), 
das ganz Hellas bedrohte. 

E s wird wohl nicht mehr nötig, über die gelegentlichen Zusammen-
klänge h in weg die Ideenverwandtschaf t zwischen Pindars u n d Horazens 
Ep in ik ien besonders hervorzuheben. Von einer blossen Nachahmung kann 
na tü r l i ch gar keine Rede sein. Es handel t sich darum, dass beide Dichter ausser-
ordent l iche Ereignisse von welthistorischer Bedeutung miterlebt und besungen 
h a t t e n , und dass Horaz in seinem Urtei l über Actium die pindarische Wertung 
der schicksalsschweren Entscheidungen des Griechentums im V. Jah rhunder t 
aneignen konnte. P indar verherrlicht die Überlegenheit der kosmischen Welt-
o r d n u n g des Zeus (evvopia) und diejenige der apollinischen /uovcnxrj31 

anlässlich der Feier eines pythischen Sieges, und er erblickt in den grossen 
Siegen des Griechentums die Machtoffenbarung der Götter, während Horaz in 
der Gestaltung seines eigenen Schicksals die Glückseligkeit des von Juppi te r 
garant ie r ten musischen Lebens widerspiegeln lässt. Für beide Dichter symbo-
lisiert der Ausgang der Gigantomachie die Festigkeit der göttlichen Welt-
o rdnung . 

Zusammenfassend: Horaz folgte in der zweiten Häl f te seiner Ode I I I 4 
P i n d a r s Vorbild in der ersten pythischen Ode, aber sein Werk war doch keine 
sklavische Nachahmung. Er erhob sich weit über die persönlichen Bezüge des 
pindarischen Epinikions hinaus. Die Symbole der mythischen Bilder und ihre 

30 Vgl. mit K L I H G N E K ' S Pindaios-Interpretat ion, a. a . O., S. 673. 
3 1 V g l . K L I N G N E R : a . a . O . , S . 6 7 2 . 
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Lehren dienten bei i hm zu einer dichterischen Vergegenwärtigung der Konsoli-
dierung nach Actium, und mit der Verallgemeinerung des Musenerlebnisses 
fasste er in ein tadelloses Ganze jene Vision, die von den Kindheitserlebnissen 
ihren Ausgang nahm, aber sich über die musische Geschütztheit des Herrschers 
hinaus in die Höhe der siegreichen Wel tordnung des Jupp i t e r erhob.32 Die erd-
geborenen Ungeheuer, die gegen J u p p i t e r stürmen, sind bei ihm — von P indar 
abweichend — Symbole von unbenannten Feinden des Herrschers bei Actium, 
wobei die Verse 25 — 28 auch die Erwei terung des «titanischen» Gegenlagers 
mit Brutus und Sextus Pompeius ermöglichen.33 

Die Erklärung des Gedichtes — das unserer Meinung nach noch im 
Jah re 29 anlässlich des triplex triumphus des Augustus geschrieben wurde — 
lässt sich in mancher Hinsicht mit Einbeziehung der neunten Epode und der 
Kleopatra-Ode (I 37) ergänzen. So k o m m t z. B. die Gefahr des von P indar 
e rwähnten Sklaventums in der «unsinnigen Bedrohung» (I 37, 6) der als fatale 
monstrum apostrophierten Kleopatra zum Ausdruck, oder in der Brandmar-
kimg des spöttisch als Neptunius dux bezeichneten Sextus Pompeius (Ep. 9, 9: 
minatus urbi vincla, quae detraxerat servis amicus perfidis). 

Aber wo bleiben Vergils pindarische Beziehungen ? Hier kommen nur 
jene Verse im I I I . Gesang der Aeneis in Betracht, die das Toben der Aetna 
schildern ( I I I 570 — 577). Es sind b e r ü h m t e Verse; Gellius - unter Berufung 
auf Favorinus (N. At t . X V I I 10), u n d dann nach ihnen Macrobius (Sat. V 17) 
füg t en so gut wie eine kleine Dissertation ihnen hinzu. In diesem Zusammen-
hang liest man den Bärenvergleich übe r Vergils Arbei tsmethode (Gell. XVII 
10, 2: dicere eum solitum ferunt parere se versus more atque ritu ursino). Um den 
bekannten Vergleich zu illustrieren, erwählten sich Favor inus und die ihm 
ähnlichen Vergilverehrer gerade die genannten Verse (8): ein his autem, quae 
videntur retractari et corrigi debuisse, is maxime locus est, qui de monte• Aetna 
factus est. Nam cum Pindari, veteris poetae, carmen, quod de natura atque fla-
grantia montis eins compositum est, aemulari vellet» — vgl. Ног. IV 2: Pindarum 
quisquis studet aemulari —, «eiusmodi sententias et verba molitus est, ut Pindar о 
quoque, qui nimis opima pinguique facundia existimatus est, insolentxor hoc 
quidem in loco tumidiorque sit.» Danach zitiert Gellius mit der Gründlichkeit 
eines Philologen die betreffenden griechischen Verse (Pind., P y t h . I 21 — 26: 
ràç êgsvyovTai pèv cmXáxov nvgôç âyvôrarai èx pw/öiv nay ai. . . ) und dann zum 
Vergleich die Verse aus Vergil: 

32 Selbst F R A E N K E I , wäre geneigt, den Zusammenhang der beiden Gediehts-
liiilften zu bestreben! (A. a. O., S. 276.) 

33 Also die Erwähnung des Pal inurus und der «Sicula (!) unda» lässt sich — im 
Gegensatz zu T H E I L E R (a. a. O., S. 261 ) — sehr wohl erklären; vgl. die Erörterungen von 
W E S T R A N D , a. a. O., S. 16 ff . Man wird auch jene Bemerkung von F . J A O O B Y fü r über-
flüssig erklären dürfen, wonach die d r i t t e Gefalir nur von stilarem Gesichtspunkt aus 
benötigt gewesen sei (Gnomon 10 [1934] 484). 

9 Acta An t iqua VIII /3—4. 
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Portus ab accessit ventorum immotus et ingens 
ipse, secl horrifiais iuxta tonat Aetna ruinis 
interdumque atram prorumpit ad aether a nubem, 
turbine fumantem piceo et candente favilla, 
attollitque gtobos ft,a,mm,arum et sidéra lambit ; 
interdum scopulos avulsaque viscera montis 
er ig it eructans liquefactaque saxa sub auras 
cum gemitu glomerat fundoque exaestuat imo. 

«Diese Verse hä t te (1er Dichter eher nur begonnen, und nie beendet» (10: 
quos inchoasse eurn verius dixerim, quam fecisse) zu diesem Schluss k o m m t 
unser Verfasser auf Grund der Erör terung der einzelnen Ausdrücke sowie eines 
Vergleiches der paral lelen Pindar- und VergiIstellen; schliesslich werden noch 
La t in i t ä t und poetischer Wert in den Versen 576 — 7 als «unerhört und ent-
setzlich» dahingestellt (19). 

Demselben Gelliuspassus begegnet man auch in den Saturnalien des 
Macrobius, und zwar in einer sehr lehrreichen Einbet tung. Hier (V 17) wird die 
gelungene «Nachahmung» des Apollonios Rhodios im IV. Gesang der Aeneis 
zugegeben, und dann die Frage gestellt: «Videamus, utrum altigerit et Pinda-
rum, quem Flaccus imitationi inaccessum fatetur.» Offenbar ist der Hinweis auf 
das obige Zitat aus Horaz; interessant ist nur, dass in den saturnalischen 
Gesprächen der Vergilschwärmer (der Symmachus-Gesellschaft) hier das 
einzige Mal Horaz e rwähn t wird. Danach kommt die Stelle aus Gellius, hei-
n a h e Wort fü r Wor t . 

Was lässt sich n u n daraus als Lehre entnehmen ? Der Hinweis des Macro-
bius auf Horaz, bzw. die Anspielung des Gellius auf seine Ode IV 2 (cum 
Pindari carmen aemulari vellet) bezeugen einstimmig, dass schon die Vergil-
Philologie des Hadrianischen Zeitalters eine Verbindung zwischen Horazens 
und Vergils Pindar-«Nachahmung» en tdeck t hat te . Mit keinem Wort wollen 
wir behaupten, als ob Horaz — einige J ah re nach Vergils Tod — mit sei-
nen Erfolgen in P indar s «Aneignung» geprahlt, oder als ob er die Misserfolge 
seines Dichterkollegen auf demselben Gebiet gerügt hät te . So taktlos war 
er wohl nie. Aber zweifellos wusste die römische Vergilforschung von jenen 
Versuchen, die sie beide auf diesem Gebiet angestellt ha t t en , und der Vergleich 
ihrer Leistungen fiel diesmal ungünstig f ü r den gefeierten Vergil aus. Und das 
h a t wohl auch Horaz gefühl t , wenn auch nicht gesagt. Uns ist es im grossen 
u n d ganzen leichter zu erraten, warum derselbe Versuch nur dem einen von 
ihnen gelingen konnte . Horaz transponierte Pindars Stil und jene Gedanken 
des grossangelegten pindarischen Gedichtes, die sich verallgemeinern Hessen, 
in einer verwandten Situation; dabei verleugnete er sich nicht im mindesten, 
da er die «Übernahmen» in die eigenen Gedankenzusammenhänge sorgfältig 
hineinbaute, während Vergil nur eine Episode der römischen Odyssee die 
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in Sizilien lokalisierten Gefahren der Skylla und Charybdis — mit den gewagten 
Bildern der pindarischen Aetna-Scbilderung beleben wollte, ohne dabei zu 
berücksichtigen, wie verschieden die Forderungen eines Epinikions einerseits, 
und einer epischen Schilderung andererseits sind. Wohl mag ihn auch der f rüh-
zeitige Tod daran verhindert haben, u m seine Metbode der Bärenmut te r wieder 
anzuwenden, und u m aus der nur versuchsweise hingeworfenen Skizze in 
P indars Manier eine vollkommene Schilderung zu bilden. Der ähnliche Dichter-
wet tkampf in der Anwendung der Gigantomachie auf Act ium — als auch 
Vergil seinen Versuch fertigstellen konn te — blieb auch f ü r ihn nicht erfolglos. 
In diesem Fall verwendeten sie beide mi t Erfolg denselben Gedanken — zwar 
nicht in derselben Funkt ion —, der ebenfalls auf Pindar zurückgeht , nämlich 
das Beziehen der Gigantomachie auf den Herrscher und seine Feinde. 

4. Aber die Ode I I I 4 stellt auch noch andere Fragen dem Forseber. Wir 
meinen die «pierische Grotte», von der m a n gerade dort hört , wo das Gedicht 
seinen Höhepunkt erreicht, und in der die Musen gern den R a t ihrem «Zögling», 
Caesar erteilen. In demselben Masse, wie die Verbindung der Musentätigkeit 
und des jovialen consilium (gerade hier, am Wendepunkt des longum melos) 
pindarisch ist, ebenso überflüssig wäre auch in diesem anderen Fall sieb die 
Erklärung bei Pindar holen zu wollen. Kiessling und Heinze berufen sich 
zwar auf die l i teraturfreundlichen Gesten des Herrschers, und sie glauben, dass 
liier eigentlich die Verse 48 — 49 der VI . pythischen Ode (ôgénei aocpíav êv 
pvyoïai Ihegíöcüv) auf Augustus angewendet worden seien. Wohl mag die 
Floskel pindarisch sein, aber die Untersuchung des Inhal ts f ü h r t uns doch auf 
andere Fähr ten , und das kann uns auch zu einem tieferen Verständnis des 
Gedichtes verhelfen. 

Das Wort inviolatus in Vers 36. brachte die Unverletzbarkei t des Dich-
ters gegen jede amusische Gewalt zur Vollendung; wirkungsvoll konnte da-
nach die weit hinreichende militärische Macht des Octavian — als eine Ge-
währ f ü r die musische Sorglosigkeit — genannt werden, und dann die «pieri-
sche Grotte», in der die Musen den aus seinen Kämpfen heimkehrenden Caesar 
erquicken und ihn auch sonst gern mit ihrem linden R a t unters tützen. Man b a t 
liier ein interessantes Motiv jener ideologischen Kämpfe vor sich, die die 
Gebur t des Prinzipates begleiteten: wie man nämlich den gar nicht kriegeri-
schen Octavian einerseits mit dem legendenhaften Romulus (dem kriegerischen 
König) und andrerseits auch dem f rommen Numa Pompilius (dem religiosus 
König) zu vergleichen bestrebt war. Von den «romulischen» Zügen des Octa-
vian wusste man auch früher schon,34 aber die «augusteischen» Bezüge der 

34 Vgl. A. v. P R K M E R S T E I N : Vom Wortion und Woson des Prinzipats. Abh. Bayer . 
Akad., Phil.diist. Kl . , N. F. 15 (1937) 10; E . K O R N E M A N N : Mausoleum und Tatonbcr'icht 
des Augustus. Leipzig—Berlin 1921, S. 76, Anm. 3; 8. 94.; tiers.: Ootavians Romulus-
grab. Klio 31 (1938) 81 ff . ; EPl iK 64 (1940) 170 ff . 

9 * 
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beiden gegensätzlichen (und sich d a r u m ideal ergänzenden) Urkönige der 
bewusst geformten Legende Hessen sich bisher nur mit den Versen 777 — 812 
im VI . Gesang der Aeneis illustrieren. Hier, in der unterweltlichen Heeres-
schau wird der Mavortius Romulus als der Begründer von Roms Weltherrschaft 
geschildert (781 - : en huius, nate, auspiciis illa incluta Roma impérium terris, 
animos aequabit Olympo) z35 von seinen Nachkommen wird Augustus Caesar, 
divi genus das neue goldene Zeitalter und Roms über alles erstreckende Herr -
s cha f t verwirklichen (791—807). Stilvoll wird dann im Sinne der obigen 
Kons t ruk t ion diese an Romulus begonnene Verherrlichung des Augustus an 
der hehren Gestalt des Numa vollendet (808 — 812): 

Quis procul ille autem ramis insignia olivae 
sacra fer ens ? Nosco crines incanaque menta 
regis Romani, prímám qui legibus urbem fundabit . . .36 

Man hat also aller Wahrscheinlichkeit nach an diesem Wendepunkt des 
Gedichtes keine pindarischen Reminiszenzen, sondern sehr wohl überlegte 
römische Bezüge zu suchen: nach einer dichterischen Vergegenwärtigung der 
militärischen Tugenden des Octavian kommen die musischen Verbindungen 
des Numa, wie er in der Grotte des Camenen-Haines sich nächtlich mit der 
N y m p h e Egeria be rä t : ilia Numae coniunx consiliumque fuit.3'' 

33 Wie nach J u p p i t e i s Versprechen in der Aeneis, В. I . 286 f.: 
Nascetur pulchra Troianus origine Caesar, 
impérium Oceano, famam qui terminet astris . . . 

36 Der klassische Locus zu dieser doppelten Parallelisierung des Augustus f i nde t 
sieh bei Livius (I 21, 6): Ita duo deinceps reges, alius alia via, ille hello, hic pace, civitatem 
auxerunt (wie Augustus!) ; die Anpassung der beiden ersten Königsgestalten an Augustus 
ist bei Livius überall auffal lend. Daselbst liest m a n das überraschend genaue Pendant 
jener- Gnome, die bei Horaz die Gigantomachie abschloss (66: vim temperatam . . .), in 
der Formulierung des Livius: cum valida, tum temperata et belli et pacis arlibus erat civi-
tas. — Zu den Vergil-Stellen siehe N O R D E N S Kommenta r ; zum Verständnis der Gestalt 
der Egeria beachte m a n F R . A L T H E I M S Bemerkungen: Griechische Götter im alten Rom, 
Giesscn 1 9 3 0 . (RVV X X I I / 1 . ) S . 1 2 7 f f . ; zu Numa den Artikel von K . G L A S E R in der R E , 
z. B. Sp. 1250: «Die zwei Seiten des römischen Wesens, Kriegstüchtigkeit und religio, 
sind eben in den zwei disparaten Königen Romulus und Numa verkörpert.» 

37 Ovid., Fasti I I I 276. Die klassischen Stollen sind: Liv. 1 19, 5 und 21, 3; Ovid., 
Met. XV 482 f. und Fas l i I I I 273 f.; 305. 
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D I E R O L L E D E S K Y A T H O S I M Ä G Y P T I S C H E N K U L T 

E I N BEITRAG Z U R DEUTUNG DES VATIKANISCHEN P R O Z E S S I O N S R E L J E I S 

Man f inde t in den schriftlichen und archäologischen Quellen aus der 
Kaiserzeit zahlreiche Analogien und Erläuterungen zu allen Einzelheiten des 
im Vatikanischen Museum aufbewahr ten , auf die Zeit Hadrians dat ier ten 
u n d eine ägyptische Prozession darstellenden Reliefs (Abb. I.)1. Innerha lb 
der zeitgenössischen Literatur kommt den ausführl ichen Prozessionsbeschrei-
bungen des Apuleius (Met. X I . 8 — 11.) und des Clemens Alexandrinus (Strom. 
VI . 4, 35, 3 — 37, 2) die grösste Bedeutung zu. Die beiden Textstellen weichen 
nicht bloss in ihren Einzelheiten, sondern auch in Auffassung und Beschrei-
hungsmethode voneinander ah. Gegenüber der überaus plastischen, die bun te 
Bewegtheit des volkstümlichen Aufzuges sinnfällig veranschaulichenden 
Schilderung hei Apuleius beschränkt sich die sachlich-nüchterne Registrierung 
des Vorgangs bei Clemens auf die Darstellung der Rolle, die den Priestern 
in der Prozession vorbehalten war. Der Unterschied zwischen den beiden 
Berichten ergibt sicli allerdings nicht bloss aus der stilistischen Eigenar t 
ihrer Autoren u n d deren Zielsetzimg, sondern auch aus dem unterschiedlichen 
Gegenstand ihrer Schilderung. Es ist im Falle des Apuleius bekannt, dass er 
sich an das zu Neu jah r gefeierte Fest des «Navigium Isidis» häl t , während 
Clemens den Anlass des von ihm beschriebenen Aufzugs nicht näher bezeich-

1 Cortilo do] Belvedere 5 5 . — W . A M E L U N G : Die Skulpturen des Vatikanischen 
Museums I I . 1908 S. 142. ff. , Taf. 7. (unter Aufzählung der f rüheren Literatur) — G. 
L A F A Y E : Hist, du culte des div. alex. 1 8 8 4 . 3 0 0 , Nr. 1 1 8 . — D A R E M B E R G — S A O L I O : 
Diet . I I I . 1 . 1 8 9 9 , S. 5 8 3 . f., Abb. 4 1 0 3 . — Arch. Anz. 2 1 . ( 1 9 0 6 ) S. 1 3 9 . — E x p . 
Ernst v. Sieglin 1 . ( 1 9 0 8 ) S. 1 3 8 . , Abb. 8 3 . — A. H E K L E R : J d l 24 ( P J 0 9 ) S. 3 6 . 
— A. D I E T E R I C H : Kleine Schriften 1 9 1 1 . S. 4 4 0 , Taf. 2 . — W . W E B E R : Drei Unter-
suchungen. 1 9 1 1 . S. 4 4 . — W . I I E L B I G : Führer I . 1 9 1 2 . S. 9 0 . f . Nr. 1 4 3 . — P . 
P E R D R I Z E T : Bronzes grecs d 'Egypte de la Collection bouquet . 1 9 1 1 . S. 4 8 . , Nr. 8 2 . , 
Taf. X X I I . — P . W E N D L A N D : Die hellenistisch-römische Kul tu r . 1 9 1 2 . V I I I . , Taf. 4 . — 
J . L E I P O L D T : Die Religionen in der Umwelt des Christentums. 1 9 2 6 . S. 5 6 . f . — 
F . C U M O N T : Les religions orientales. 1 9 2 9 . Nr. 9 0 , 2 4 3 , 9 5 . V I I I . , T a f . 1 . — J . Q U A S T E N : Mu-
sik und Gesang. 1 9 3 0 . Taf . 2 7 . — D Ö L G E R : Antike und Christentum 5 . 1 9 3 6 . S. 1 5 7 . f . , 
Taf. 11. — G. E. Rizzo: Lc pitture dell 'aula isiaea di Caligola, 1936. S. 34. f., Abb. 34. — 
P . D U C A T I : L 'ar te in Roma . 1 9 3 8 . S. 2 3 9 , Taf . CXLVIL, 1 . — W . Z S C H I E T Z S C H M A N N : 
Antike Kuns t I I . 2 . 1 9 3 9 . S. 1 4 8 . — M. 1 ' . N I L S S O N : Gesch. d. griech. Relig. I I . 1 9 5 0 . 
S. 599., Taf. 10., 1. — Die hier wiedergegebene Photographie verdanke ich der Direktion 
des Vatikanischen Museums. 
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net. D a seine Schilderung mehr verallgemeinerndes, abstrakteres Gepräge 
t rägt , l iegt die Annahme nahe, dass ihm in der Beschreibung kein konkretes 
Ereignis, sondern nur im allgemeinen die wichtigsten Darsteller der herkömm-
lichen ägyptischen Prozessionen vorschwebten. In dieser Eigenschaft s teht 
seine s toff l iche Verarbeitungsmethode der im vatikanischen Relief enthal tenen 
Dars te l lung besonders nahe, das gleichfalls in abstrahierender Form die einzel-
nen Hauptdars te l le r der Prozession aus der grossen Masse heraushebt und vor 
einem neutralen Hintergrund in regelmässigen Abständen hintereinander 
auf re ih t . De r anschaulichen und lebendigen Schilderung des Apuleius entspricht 
dagegen am ehesten die pittoreske, den Schwerpunkt weniger auf Einzelheiten 
als auf die Gesamtwirkung der tei lnehmenden Massen und der Szenerie verle-
gende Darstellungsweise der beiden, ägyptischen Kul thandlungen gewidmeten 
Fresken aus Herculaneum (Abb. 2 — 3.).2 I n der Gegenüberstellung der beiden 
schrif t l ichen Quellen mit den bildlichen Darstellungen lässt sich ein tieferer 
Zusammenhang vermuten. Die Annahme, Apuleius hät te sich an gewisse, den 
Wandmalere ien aus Herculaneum verwandte Vorbilder gehalten, kann ohne 
weiteres von der Hand gewiesen werden. Bei ihm ist die unmit te lbare Beob-
a c h t u n g der Wirklichkeit ebenso augenfällig wie etwa bei dem Maler der 
Herculaneum-Fresken oder bei demjenigen deren Originalvorbilder. Anders 
ve rhä l t es sich bei Clemens Alexandrinus und beim vatikanischen Relief, denn 
keine der beiden Darstellungen kann wohl auf der Beobachtung wirklicher 
Vorgänge fussen. Eine derartige Abstrakt ion in der Hochblüte der Kaiserzeit 
lässt irgendein Musterbild vermuten. 

Läss t sich f ü r zwei grundverschiedene Kunstga t tungen, die bloss das 
T h e m a miteinander gemein haben ein gemeinsames oder zumindest ähnliches 
Vorbi ld ausfindig machen? Es Hesse sich im Falle des Clemens, der allenfalls 
auch eines uns unbekannten literarischen Quellenwerkes hä t te sich bedienen 
können , schwerlich ein Beweis hierfür erbringen. Die Darstel lungsart des 
va t ikan ischen Reliefs verweist indessen in eine Richtung, in deren Verfolgung 
sich möglicherweise auch das Vorbild des Kirchenvaters ermitteln lässt. Für 
den Stil des Reliefs ist der gekünstelte, nüchterne Klassizismus bezeichnend, 
(1er zu r Datierung auf die Zeit Hadr ians füh r t e . Doch ha f t en der Komposit ion 
a u c h noch solche Züge an, die sich nicht einmal mit klassizistischer Tendenz 
hinlänglich erklären lassen. Vor allem die steife Profilstellung der Figuren 
u n d ihre Trennung durch verhältnismässig grosse, regelmässige Abstände. 
A u c h die überaus starre Ha l tung und die phantasielose Gleichförmigkeit, die 
a m sinnfälligsten in den horizontal vorgestreckten Armen zum Ausdruck 
ge langt , geht über die üblichen Grenzen des klassizisierenden Stils hinaus. 
Selbs t der Umstand, dass die einzelnen Figuren — wie wir im weiteren sehen 

2 J . L E I P O L D T — K . R E G L I N G : АГГЕЛОВ I . 1 9 2 5 . S . 1 2 6 . f f . A b b . 1 — 4 . — L . 
C U R T I T J S : Die Wandmalerei Pompejis. 1929. Abb. 180. — W. H E I . B I G : Wandgemälde 
1111. f . , Neapel, Museo Nazionale 8924—5. 
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werden — im voraus gegebene bildhauerische Typen wiederholen, erklärt 
diese Merkmale der Komposi t ion noch nicht zur Genüge. Die eigentümliche 
Bildkonstruktion des Reliefs wird erst verständlich, wenn man sich die Frage 
stellt, ob der Meister n icht absichtlich Formenelemente verwendete, die den 
Gegenstand, das ägyptische Gepräge glaubwürdiger veranschaulichen sollten. 
Die Berechtigung dieser Frage f indet ihre Bestätigung, sobald man dem vati-
kanischen Relief vergleichsweise irgendeine ägyptische Prozessionsdarstellung 
aus der Spätzeit zur Seite stellt. Versuche man zu einem solchen Vergleich 
das Prozessionsfries a m Dach des Hathor tempels von Dendera (Abb. 4.)3 

oder die in ägyptischer Art gehaltenen Priester-Reliefs auf den Säulen des 
römischen Iseum Campense4 heranziehen, und so wird es ganz offenbar, dass 
der vatikanischen Reliefkomposition, deren Figuren, in einen luftleeren R a u m 
gestellt und in steifer Profilstellung, sich in monotoner Wiederholung mit der 
s te ts gleichbleibenden Geste hintereinander reihen, die ägyptische Relief-
plast ik zur Zeit der P to lemäer bzw. des römischen Kaiserreiches zum Vor-
bild diente. Eine weitere, von unserem Gesichtspunkt aus bet rachte t weit 
unwesentlichere Frage bleibt, wann und wo diese im vatikanischen Relief 
zutage tretende, ägyptische Komposi t ionsmethoden mit klassizisierender 
Formgebung vereinigende Lösung ents tand, ferner ob diese eigenartige Stil-
mischung ausschliesslich auf das vatikanische Relief beschränkt blieb oder 
sich zu einer auch andere Werke der bildenden K u n s t erfassenden Richtung 
entfal tete . Es kann allerdings keinem Zweifel unterliegen, dass dieser klassizi-
stisch ausgerichtete Stil in gewissem Sinne die Aufgabe hat te , den ägyptischen 
Charakter des ganzen Bildwerkes zu unterstreichen, d. h. ihm eine a l ter tüm-
liche Note zu verleihen, wie dies bereits bei der archaistisch ägyptisierenden 
Tendenz der hellenistischen Kuns t der Fall war.5 Die Urquelle der Komposit ion 
ist jedenfalls in Ägypten selbst zu suchen, wo sie auch Clemens Alexandrinus 
mit te lbar oder unmit te lbar gefunden haben dürf te , als er seine Beschreibung 
d e m Geiste der ägyptischen Prozessionsdarstelhmgen anglich. 

Dem von vornherein recht fragwürdigen künstlerischen Wert des vati-
kanischen Reliefs dü r f t e diese unsere Feststellung allerdings noch weiteren 
Abbruch tun, wobei sie aber dessen gegenständliche, dokumentarische Glaub-
würdigkeit noch mehr erhöht . I n d e m wir also im nachstehenden von einer 
wenig versprechenden stilistischen Würdigung des Reliefs Abstand nehmen 
wollen, beschränken wir unsere Untersuchungen auf die gegenständliche 
und ikonographische Analyse der einzelnen Figuren. Da sich vor uns bereits 
W. Amelung durch seine grundlegende Best immung dieser Aufgabe unter-

3 Aufnahme des Verfassers. 
4 H . S T U A R T J O N E S : A Catalogue of the ancient sculpture in the Museo Capito-

lino. 1912. 360, Nr. 14 — 15., Taf. 92. 
5 U. a.: E . S C H M I D T : Archaistische Kunst in Griechenland und Bom. 1922. S . 04. 
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zogen und zugleich auch einige Analogien angeführt hat,® möchten wir in 
diesem Zusammenhang, s ta t t uns in weitere Einzelheiten einzulassen, ledig-
lich ein bisher vernachlässigtes Moment hervorheben. Die einzelnen Figuren 

Abb. 2 

des Reliefs waren zur Zeit seiner E n t s t e h u n g nicht bloss als Funkt ionäre 
ägyptischer Kulthandlungen, sondern auch als best immte ikonographische 
Typen bestens bekannt . Ihre kultische Rolle wurde auf Grund der schrift-

6 Siehe die in Anm. I angegebene Stelle 



3 9 2 L. CASTIGLIONE 

lichen Quellen bereits hinlänglich ermit tel t , doch fehlen bisher entsprechende 
Hinweise auf die von ihnen verkörperten ikonographischen Konventionen.7 

Von rechts nach links weiterschreitend, betrachten wir uns vorerst die 
ers te der vier Figuren, die einen sehr verbrei teten Isis-Typus wiedergibt.8 

Der bildhauerische Grundtypus ist hellenistischen Ursprungs: eine mit dem 
l inken Fuss ausschreitende, in der vorgestreckten Rechten eine Uräusschlange, 
in der herabhängenden Linken eine Situla hal tende Gött in in faltenreichem 
«Isis-Gewand» und Übetwurf (Abb. 5.).9 In der römerzeitlichen ägyptischen 
Terrakot taplas t ik f a n d eine andere Variante des gleichen Typus weitgehende 
Verbrei tung. Hier wurde die schreitende Hal tung durch eine stehende abge-
löst und dementsprechend streckt sieb auch die Rechte mit der Schlange nicht 
nach vorne, sondern bleibt in der Schulterebene.1 0 Unte r den Terrakotten ist 
uns auch eine weitere Variante noch erhalten geblieben,11 deren von der 
Grossplastik abgeleiteten Typenursprung die im kleinen Heiligtum von R a s 
el Soda bei Alexandrien zum Vorschein gelangte grosse Marmorskulptur1 2 

beweist . Bei dieser Version t r i t t die Gött in mit dem linken Fuss auf ein Kro-
kodil , das im gegebenen Fall offenbar die bösen Mächte versinnbildlicht. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird man auch bei jenem im 3. J ah rhunde r t 
v. u. Z. ents tandenen Grundtypus ein grossplastisches Vorbild annehmen 
dürfen , 1 3 dessen aufrechte , schreitende Hal tung auf die ägyptische Bildhauerei 
zurückgeht , während die plastische Ausgestal tung auf eine alexandrinische 
W e r k s t a t t der griechisch-hellenistischen Bildhauerei deutet . Für unsere Be-

7 W. OTTO: Pr ies ter und Tempel im hellenistischen Ägypten. 1905. 8 passim — 
Z I M M E R M A N N : Die ägyptische Religion. 1 9 1 2 . S. 151. f. 

8 W . W E B E R : Die ägyptisch-griechischen Terrakotten. 1 9 1 4 . S . 4 0 . ff . — F R . W . 
v. B I S S I N G : Ägyptische Kultbilder der Ptolemäer- und Römeizeit . 1 9 3 6 . S. 12. — A. 
A D R I A N I : Annuaire d u Musée Gréco-Romain 1 9 3 5 — 1 9 3 9 . , S. 1 3 9 . f . — G U L I K : Cata-
logue of the bronzes, Allard Pierson Museum, Amsterdam 1940. S. 40. 

9 Das im Budapes ter Museum der Bildenden Kuns t un te r Inv . Nr. 52.699 auf-
bewahr te Stück gelangt hier erstmals zur Veröffentlichung. Bronze, Höhe: 7,5 cm. Aus 
d e m András Jósa Museum in Nyíregyháza. I m Laufe des Konservicrungsverfahrons 
wurde die Patina des Stückes vollkommen entfernt , wodurch an den stärker korrodierten 
Stellen s ta t t der ursprünglichen Oberfläche eine porige übrigblieb. — Bronzene Kloin-
plast iken in anderen Sammlungen: Hildesheim, Polizäus-Museum 2272.: A. I P P E L : Der 
Bronzefund von Ga l jub . 1922. Nr . 21. vom Anfang des 2. J ah rb . v . u . Z., aus dem nörd-
lich von Memphis entdeckten berühmten Schmiedemodellfund. — Berlin, Ägyptisches 
Museum 8385, 1888: G. R O E D E R : Ägyptische Bronzefiguren. 1956. § 319 d, 321 b. — 
Paris , Louvre: D E R I D D E R : Les bronzes antiques du Louvre I . 1913. Nr. 499. — Hildes-
he im, Polizäus-Museum 57, 91.: G. R O E D E R : Ägyptische Bronzewerke. 1937. § 133, 134. 

10 Alexandria, Musée Gréco-Romain 7 5 8 1 : E . B R E C C I A : Terrecotte I I . Nr . 2 1 4 . — 
Berlin, Ägyptisches Museum 4 5 6 5 , 9 2 2 0 , 9 9 4 4 : W . W E B E R : Terrak. 1 9 1 4 . Nr . 2 7 — 2 9 . — 
Hildesheim, Pelizäus-Museum 7 1 6 . (unveröffentlicht). — P . P E R D I Z E T : Terres cuites de 
la Collection Fouque t , Nr. 2 8 5 . — К . M . K A U F M A N N : Graeco-ägyptische Koroplast ik. 
1 9 1 5 . Nr. 8 4 — 8 6 . — Kopenhagen, N y Carlsberg Glyptothek Ac I . N. 3 7 2 . : M. M O G E N -
SEN: La collection égyptienne. 1930. A. 213. 

11 J . VOGT: Die griechisch-ägyptische Sammlung E.v . Sieglin 2. Terrakot ten . 
1 9 2 4 . Abb. 2 . , Taf . X L H , 7 . 

1 2 A . A D R I A N I : Annuaire du Musée Gréco-Romain 1935 — 39, S. 139. f., Taf . 
LV, 1. 

13 Das aus dem Fund von Gal jub vom 2. Jahr l i . v. u. Z. s tammende Stück kopiert 
es bereits! 
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lange ist es immerhin wichtig, dass der Typus der schlangenhaltenden Isis 
in Ägypten schon auf Grund der eben angeführ ten Beispiele überaus verbrei-
tet , ausserhalb Ägyptens indes seltener anzutreffen war. Sehr häufig begeg-

Abb. 3 

net man hingegen ausserhalb Ägyptens jener Darstellungsweise, bei der Isis 
oder die Isis-Priesterin ein Sistrum, eine Situla oder einen Krug in der Hand 
hält.14 Dieses Motiv ha t hei der Göttin selbst bereits übertragene Bedeutung, d a 
die Darstellung mit diesen Attr ibuten von ihren Priesterinnen und ihrer Ku l t -

1 4 S T U A R T J O N E S : Museo Capitolino. 1912. 354, Nr . 15. — J . L E I P O L D T : Bilder-
atlas 9 — 11. 1926. Abb. 27. und 39. — S. R E I N A C H : Repertoire S ta t . I . 612, 2.; I I . 420, 
4.; 420, 8.; 421, 4. usw. 
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gemeinde übernommen wurde. Auf dem vatikanischen Relief hält die vierte, 
a m E n d e des Aufzugs einherschreitende Priesterin das Sistrum in der erhobe-
nen Rechten, während die an der Spitze schreitende weibliche Figur die ur-
sprünglichen Hoheitszeichen der Isis beibehäl t . Das ist ein weiteres Moment, 
das auf eine gute Kenn tn i s der ägypt ischen Vorbilder verweist. Das Isisge-
wand des als Muster dienenden bildhauerischen Typus ver tauschte der Meister 
des vat ikanischen Reliefs mit dem griechischen Kleid von klassischem Schnitt , 
ein Zeichen der klassizisierenden Tendenz. 

Die zweite Figur von rechts, der Hierogrammateus des Diodor (I. 87.) 
u n d des Clemens Alexandrinus,15 erscheint auf einem Wandgemälde des 
pompejanischen Isistempels, wenn auch anders gekleidet, so doch in überein-
s t immender Hal tung u n d mit den gleichen Attr ibuten versehen.16 Sind wir 
auch nicht in der Lage, eine skulpturelle Analogie zu diesem Typus nachzu-
weisen, so zeugt die im pompejanischen Gemälde als Hin tergrund dienende 
Wandpar t i e dennoch von einem plastischen Vorbild, wie es mithin auch beim 
vat ikanischen Relief vorausgesetzt werden kann.17 

Der über den Kopf gezogene u n d u m den Arm, der das heilige Gefäss 
hält , gewickelte Überwurf zeigt, dass die dr i t te Figur des Reliefs den Träger 
des Allerheiligsten darstel l t . Käme dies aus dem Relief selbst nicht hinlänglich 
zum Ausdruck, so ergibt es sich aus den Beschreibungen des Apuleius (XI. 11.) 
und des Clemens Alexandrinus (a. a. О. S. 37.) eindeutig, dass wir es hier mit de r 
Haup tges ta l t des Zuges zu tun haben. Die bekannteste Darstellung dieses 
in würdevoller Hal tung mit feierlichem E r n s t einherschreitenden «Propheten», 
der den kostbaren K r u g mit clem als Inka rna t ion des Osiris geltenden Wasser 
voran t räg t , zeigt das Wandgemälde von Herculaneum (Abb. 2.), auf dem der 
das Sakrament hochhaltende Priester aus dem dämmernden Halbdunkel 
des Heiligtums vor die Gläubigen t r i t t . Auf Grund des bei Apuleius eigens 
hervorgehobenen Motives18, nämlich des a m Hals des Kruges emporzüngelnden 
Schlangenkopfes19 lässt sich der Priester des pompejanischen Wandgemäldes 
mit dem Gefässträger des vatikanischen Reliefs identifizieren. Gewand und 
Hal tung 2 0 der auf dem Fresko abgebildeten Figur s t immt mit jener des Reliefs 

15 W. OTTO: Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten I . 1905. 88. — 
Z I M M E R M A N N : Ägyptische Religion. 11)12. S. 148. f . — Тн. B Í R T : Die Buchrolle in der 
K u n s t . 1907. 144-bß. Vgl. Apuleius Met. X I . 17. 

1 6 Т Н . B I R T : a . W . 1 4 5 , A b b . 8 2 . — I I E L B I G : 1 0 9 9 . — R E I N A C H : R P 1 5 9 , 5 . 
17 Zum ägyptischen Ursprung des Typus siehe L E P S I U S : Denkm. I I I . , Taf. 1 5 2 . 

u n d das Relief des Hauptgrabes von Kom-esch-Schukafa: Exp . E.v . Sieglin I . Т н . 
S C H R E I B E R : Die Nekiopole von Kom-esch-Schukafa. 1 9 0 8 . Taf . X X I X . 

18 Metam. X I . : . . . ansa, quem contorto nodulo supersedebat aspis squameae cericis 
striato tumore sublimis. 

19 O. ELIA: Le p i t tu re del tempio di Iside. 1941. Abb. 17 a — b. 
20 I n der Kleidung f inden wir nu r zwei Abweichungen: einerseits die römischen 

Schuhe mit dichter Riemenverschnürung, andererseits das gleichfalls aus dem römischen 
Ri tus übernommene, über den Kopf gezogene Pallium, das auch um Arme und Hände 
gesohlungen eine der unmit telbaren Berührung mit der Gottheit angemessene Huldigung 
darstel l t . 



Abb. 5 Abb. 6 



3 9 6 L. C A S T I G L I O N E 

überein, bloss den in den Händen hochgehaltenen Gegenstand deutete der 
neuzeitliche Zeichner wegen des schlechten Erhal tungszustandes der Freske 
i r r tümlich als Schlange und Kranz. Auch dieser Priester s teht vor einem 
Wandauasschni t t , dessen Anlehnung an skulpturelle Vorbilder diesmal auch 
du rch vorhandene Plast iken bezeugt wird (Abb. 6.).21 

Es geht also aus einer Untersuchung der ersten drei Figuren auf dem 
vatikanischen Relief hervor, dass der Meister feststehende grossplastische 
T y p e n zu seinen Vorbildern nahm, deren Entstehungsgebiet Ägypten war, 
von wo sie nach I tal ien gelangten. Die kultische Funkt ion, die Hal tung und 
die At t r ibute einer jeden einzelnen Figur haben eine ganz best immte, keiner-
lei willkürliche Änderung duldende sakrale Bedeutung. An die Deutung der 
vier ten Figur, die den eigentlichen Gegenstand unserer Untersuchung bildet, 
können wir somit un t e r Voraussetzung dessen herantreten, dass von gegen-
ständlichem S t a n d p u n k t aus betrachtet auch dieser eine ganz ähnliche Rolle 
u n d Bedeutung zukommt . Die Gestalt der in ihrer erhobenen Rechten ein 
Sistrum2 2 schüt telnden Priesterin oder Isis-Jüngerin ist auf den Bildern, die 
ägyptische Kul thandlungen darstellen, dera r t allgemein verbreitet , dass eine 
Aufzählung von Analogien überflüssig wäre.23 Das in der linken Hand des 
Mädchens befindliche Gefäss fand jedoch bisher nur ungenügende Erklärung. 
Zwar ' erkannte W. Amelung24 richtig, dass es sich hier um ein Sehöpfgefäss 
handel t , das er S impulum nannte, doch bemerkte er gleichzeitig, «für die 
Ansätze am Stiel scheint es keine Parallele und Erklärung zu geben». Keiner 
der Forscher, die sich nach Amelung mit dem vatikanischen Relief befassten, 
ging über die einfache Benennung dieses Gefässes hinaus, die an sich etwas 
ungenau ist. Un te r der Bezeichnung «simpulum» oder «simpuvium» verstand 
nämlich der römische Sprachgebrauch ein altertümliches Sehöpfgefäss, dass 

21 Vor allem ein schöner Granit-Torso aus dem Museum von Alexandrien (Abb. 6., 
Aufnahme des Verfassers); diesem sehr nahe steht eine in Beneventum aufgefundene 
Sta tue , Not. Scav. 1 9 0 4 , 1 1 8 . ; R E I N A C H : RS IV. 3 0 9 , 3 . — In der überwiegenden Mehr-
zahl der Fälle sind die im feierlichen Umzug mi tgeführ ten Gefässe, in Anlehnung an das 
Osirisbild von Kanopos bzw. an die traditionellen Formen der ägyptischen Kanopen 
m i t einem Deckel von der Form eines menschlichen oder Tierkopfes versehen. Solche 
f i nden sich unter den Terrakot ten in Alexandria, Mus. Gr.-Rom. 2 0 2 7 4 , E. B R E C C I A : 
Terrecotte I. 1930. Nr . 280. — J . VOGT: Sammlung Sieglin, Terrakotten. 1924. Taf. I., 3. 
— Die auf eigenen Sockeln stehenden, Sta tuen darstellenden Priesterfiguron der Säulen-
reliefs im Museo Capitolino: S. B O S T I C C O : Musei Capitolini, I monumenti egizi cd egitti-
zant i . 1 9 5 2 . S. 2 7 . f f . ; S T U A R T J O N E S : a . a . O . — Von diesen weichen die gefässt ragend en 
Priester auf dem in Stabiae zum Vorschein gelangten Wandgemälde ab, die vermutlich 
n ich t genau bes t immten Statuentypen folgen: G.E. Rizzo: Le p i t ture dell'Aula Isiaca 
di Caligola. 1936. Abb . 34, 35. 

22 L. B. E L L I S : The sistrum of Isis. Ancient Egypt . 1927. S. 19 — 25. 
23 Siehe Anm. 15. — Bezügl. Isispriesterin z. В.: R. HORN: Stehende weibliche 

Gewandstatuen in der hellenistischen Plastik. 1931. Taf. 16, 2. — Auf dem Wandgemälde 
in Herculaneum bef inden sich in den Händen mehrerer Priesterinnen, Priester und An-
hänger Sistren. Vgl.: Serv. ad Aen. VIII . 696. 

24 a.W. 145. Es entging Amelungs Aufmerksamkei t , class in der Prozessions-
beschreibung des Clemens Alexandrinus (36. 2) der Priestor, der dem Träger des heiligen 
Gefässes unmit te lbar voranschreitet, ein GTIOVÔEÏOV, d.h. ein Libationsgefäss in den 
H ä n d e n hält. 
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ursprünglich sowohl profanen als auch kult ischen Zwecken diente,25 dessen 
a l ter tümliche Form jedoch mittlerweile in zunehmendem Masse vom K y a t h o s 
genannten griechischen Schöpfgefäss26 ve rdrängt wurde, dessen Verwendung 
zur Kaiserzeit bereits vorherrschend gewesen sein dürfte. Das auf dem vat i -
kanischen Relief abgebildete Gefäss s teht dem aus Griechenland s tammenden, 
K y a t h o s genannten langstieligen Schöpfgefäss weit näher als dem kurzstieligen 
Simpulum. Immerhin lässt sich Amelungs Bezeichnung nicht ohne weiteres 
von der H a n d weisen. Hie ursprünglichen ant iken Gefässbenennungen waren 
durchaus nicht eindeutig und einheitlich, ihre Bedeutung war im Laufe der 
Zeit dauernden Veränderungen unterworfen, so dass ihr gegenwärtiger Ge-
brauch eher auf einer Konvent ion als auf ihrer ursprünglichen antiken Gel-
tung be ruh t . So ist es beispielsweise durchaus möglich, dass man in R o m die 
ihrer F o r m nach eher dem griechischen Kya thos entsprechenden sakralen 
Schöpfgefässe Simpula oder Simpuvia nann t e und ebenso begründet mag auch 
die Annahme erscheinen, dass man im Sinne des Festus und des auf J u v e n a l 
VI . 343 bezüglichen Scholions die vierte weibliche Figur des vat ikanischen 
Reliefs als Mithelferin beim rituellen Wasserschöpfen eine Simpulatrix oder 
Simpuviatrix nenne. Jedenfalls ist das auf dem Relief sehr betont und deutlich 
abgebildete Gefäss mit jenem, ganz allgemein Kya thos genannten, aus einem 
langen, senkrechten Stiel und einer nur wenig Flüssigkeit fassenden Schale 
zusammengesetzten Schöpfer identisch, der sowohl aus dem erhalten geblie-
benen Fundmater ia l als auch aus schriftl ichen Quellen sehr gut bekannt ist 
und dessen rituelle Verwendung allgemein verbreitet war.27 Aus dem anfangs 
zum Schöpfen aus dem Mischkrug (Krater) benützten Kyathos2 8 wurde er-
klärlicherweise ein Behelf der zu Beginn und a m Ende der Symposien üblichen 
Libat ionen und in weiterer Folge zum Opfergefäss und als solches zum dauern-
den Bestandtei l der kultischen Geräte u n d der Opfergeschenke.29 Für gewöhn-
lich war Bronze oder ein edleres Metall der zum Schöpfgefäss verwendete 
Werkstoff , doch haben wir Kenntnis davon, dass solche Schöpfgefässe in R o m 
zur f r ü h e n Kaiserzeit auch aus Ton hergestellt wurden.3 0 

29 E , P O T T I E R : Simpulum. Dar.-Sagl. Diet . IV., 1346 f. — L E O N A R D : Simpulum. 
R E I I I A. 1927. 213 ff . 

26 E . P O T T I E R : Dar.-Sagl. Diet. I . , 1675 f. — L E O N A R D : Kyathos. R E X I . 1922. 
2242 ff . — M. C R O S B Y : AJA 47. (1943) 211 f. — L I D D E L - S C O T T : À Greek-English Lexi-
con. 1968. 1003. — V. B I A N C O : Enc. d 'Ar te Ant , I I . 1959. 502. 

27 E . P O T T I E R : Dar.-Sagl. Diet'. I . 1 6 7 5 f. — L E O N A R D : R E X I . 2 2 4 2 f f . — M. 
C R O S B Y : A J A X L V I I ( 1 9 4 3 ) 2 1 1 f . 

28 Die Benennung wird u . a . auch durch die griechische Aufschrif t eines Königs-
beiger Exemplars bestät igt : R . L U L L I E S : Kleinkunst in Königsberg Nr. 1 9 2 . , Taf . 3 1 . — 
Beim Gelage abgebildet: E . B U S C H O R : Griechische Vasen. 1 9 4 0 . Abb. 2 5 2 . 

29 Sein profaner und kultischer Gebrauch verschmolz im Dionysoskult am engsten 
mite inander . Z.B. E. C O C H E D E L A F E R T É : RA 1951, 12 ff . Das Bild auf dem ncapolita-
nischen Stamnos (Im-. Nr. 2419). — Mit der Aufschrif t «Kyathos Dios» siehe R. L U L L I E S : 
a.a.O. — In Tompelinvcntaren: IG VII 3498/13; 54. CIG 3169. IIOMOLLE: BCII VI. 
39/93, 96, 162, 171. 

30 luvennlis VI. 343—4. — Plinius X X X V . 158. 
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Die allgemeine Verwendung des Kya thos zu rituellen Zwecken in Grie-
chenland und Rom könnte zu der Annahme verleiten, dass ihm auch auf d e m 
vatikanischen Relief bloss eine ganz allgemeine Bedeutung zugedacht ist, ohne 
im ägyptischen K u l t eine genau umschriebene Rolle zu spielen. Unsere vor-
angehenden Erör te rungen veranlassen uns indes, uns mit einer solchen sum-
marischen Erklärung keineswegs zufriedenzugeben. Untersuchen wir zunächst 
den Platz , den das Gefäss bzw. seine Trägerin innerhalb der ganzen Kompo-
sition einnimmt. Die ersten beiden Figuren der Prozession, die Isis verkörpern-
de Priesterin und der Hierogrammateus mit den Abzeichen des Hermes-Thot 
gehen gleichsam als Wegbereiter dem Priester mit dem Hauptsakrament 
voran, der «gerebat . . . felici suo gremio sunimi numinis venerandam effi-
giem» (Apuleius, Mt. X I . 11.). Die der nachfolgenden Priesterin (Simpulatrix) 
vorbehaltene Rolle k n ü p f t sicli an die zentrale Figur dieses Trägers des heiligen 
Gefässes. Letzterem gilt das Rasseln des Sistrums, genau wie wir es auch am 
Wandgemälde aus Herculaneum (Abb. 2.) beobachten können, und mit diesem 
muss auch das Schöpfgefäss verbunden sein, das die Priesterin mit feierlicher 
Gebärde vor sich t r äg t . Da das Schöpfgefäss sowohl im profanen als auch 
im kultischen Gebrauch niemals selbständig, sondern immer in Gemeinschaft 
mit anderen Gefässen (zumindest mit jenen beiden, aus dem und in welches 
geschöpft wird) vorkam, kann der K y a t h o s des vatikanischen Reliefs lediglich 
jenes Gerät darstellen, das zum Schöpfen der im heiligen Gefäss vorangetra-
genen Flüssigkeit dient . In vorliegendem Falle ist diese heilige Flüssigkeit 
laut übereinst immendem Zeugnis der auf den kaiserzeitlichen Osiriskult be-
züglichen Quellenwerke Wasser.31 Das in der ägyptischen Religion eine über-
aus wichtige Rolle spielende Wasser, — im ursprünglichen Sinn stets das 
Wasser des Nils — war nicht bloss ein reinigendes u n d zu neuem Leben er-
weckendes Sakrament , sondern in gewissen Belangen, vor allem im Osiriskult 
die Verkörperung der Got thei t selbst. Das Wasser des Nils, dessen Überschwem-
mungen ein Un te rp fand und Symbol der Wiedergeburt der Na tur — ins 
Mythische übertragen der Auferstehung des Osiris — bildeten und welches 
deshalb mit Osiris selbst identifiziert wurde, stellte man , in das heilige Gefäss 
gefüllt , unter feierlichem Gepräge zur Anbetung und t rug es in der festlichen 
Prozession mit. Es leuchtet ohne weiteres ein, dass den zur Aufbewahrung 
des heiligen Wassers dienenden Gefässen innerhalb der Kul thandlungen eine 
sehr wesentliche Rolle vorbehalten blieb und auf ihr edles Material und ihre 
schöne Form besondere Sorgfalt verwendet wurde. In einem im Budapester 
Nat ionalmuseum au fbewahr t en Krug erkannte man schon vor geraumer 

3 1 O . G R U P P E : Griechische Mythologie. 1 9 0 0 . 1 5 8 0 . — W . W E B E R : Ägyptisch-
griechische Götter im Hellenismus. 1 9 1 2 . 3 7 . — I I . B O N N E T : А Г Г Е А О Е I . 1 9 2 5 . 1 0 3 — 
1 2 1 . — D Ö L G E R : Antike und Christentum 1 ( 1 9 2 9 ) 1 5 0 ff. — F . C I I M O N T : Relig. orient. 
1 9 2 9 . 8 9 , 9 4 . — I I . B O N N E T : Mitt. d.D.A.i. Kairo 1 4 ( 1 9 5 6 ) 11 ff . — V . v. G O N Z E N -
B A O H : Knallenweihen. 1 9 5 7 1 5 , 1 6 3 . — M E R K E L B A C H : Philologus 1 0 2 ( 1 9 5 8 ) 1 1 1 . — 
Deshalb nennt Clemens Alexandrinus das heilige Gefäss vôgelov (a.W. 37.) 

1 0 Acta An t iqua VII I /3—4. 
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Zeit3 2 das im Mit te lpunkt der ägyptischen Kulthandlungen stehende heilige 
Gefäss , dessen ursprüngliche Bes t immung offenbar mit jener des im vat ika-
nischen Relief vom Oberpriester vorangetragenen Kruges übereinst immte. 
E in atideres, im gleichen Relief abgebildetes Gefäss, die in der Rechten der 
als Isis gekleideten Priesterin befindliche Situla. bildet das bekanntes te kul-
t ische Gefäss der ägyptischen Religion und diente ebenfalls zur Aufbewahrung 
u n d Beförderung des heiligen Wassers.33 Zu diesen gesellt sich nunmehr als 
d r i t t e s im Relief dargestelltes Gefäss der Kyathos . 

Eine Schwierigkeit ergibt sich allerdings daraus, dass ein wesentlicher 
Unterschied zwischen dem ägyptischen Wasserkult und der griechisch-rö-
mischen Libatio bestand. Die sakrale Bedeutung des Getränkes ergab sich in 
der griechisch-römischen Religion aus dem Trinkopfer und selbst innerhalb 
des Dionysuskultes, xvo sich eine gewisse Gleichsetzung der Gotthei t dem 
Wein des Trinkopfers a m ehesten vorstellen lässt, gelangte der Kyathos dem 
p ro fanen Bedürfnis des Weinschöpfens zufolge zu sakraler Verwendung. 
Demgegenüber bildete das heilige Wasser des Osiriskultes kein Trankopfer , 
sondern die Verkörperung der Gotthei t , mithin war der kultische Gebrauch 
eines hei Tisch verwendeten Gefässes nicht von vornherein gegeben. Die Rolle, 
die d e m Kyathos im ägyptischen Ri tus vorbehalten war, f indet ihre Erklärung 
in der vom Getränkschöpfen grundsätzl ich vollkommen unabhängigen Sakral-
hand lung des Wasserschöpfens. 

Innerhalb des kaiserzeitlichen ägyptischen Kultes bildete das Wasser-
schöpfen einesteils eine täglich wiederholte Handlung, andernteils einen jähr-
l ieh einmal vollzogenen feierlichen Ak t von hoher Bedeutung. Apuleius34 

unter r ichte t uns darüber , dass der Priester während des täglichen Gottesdien-
s tes mit dem aus dem Brunnen oder der Zisterne35 des Heiligtums geschöpftem 
Wasser in vorschriftsmässigem Umzug die Altäre besprengte. I m Gegensatz 
zu dieser mechanischen Handlung des täglichen Ritus ging jene jährliche, mit 
e inem tieferen Sinn bekleidete Zeremonie des Wasserschöpfens. die das Wie-
derauff inden bzw. die Wiedergehurt des Osiris versinnbildlichte, unter äusserst 

32 Letztlich V . W E S S E T Z K Y : Die Probleme des Isis-Kultes in Ober-Pannonién. 
Ac ta Arch. 11 (1959) S. 271 ff. Taf. I I . — Über die heiligen Gofässe: G. E . Rizzo: Le pit ture 
dell 'Aula Isiaca (1936) 30 ff . — Тн . H O P F N E R : Plutarch über Isis und Osiris I I . 1941. 
154, 166. 

33 J . M O N N E T : Rev. d 'Ég. 9 (1952) 91 ff . - G.E. Rizzo: Le pit turo dell 'Aula 
Is iaca. (1936) 32 f f . — B O R I S D E R A C H E W I L T Z : Le situle e la rigenerazione eosmiea in 
E g i t t o e in Mesopotamia. A I E P I (1958) 69 f f . 

34 Metam. X I . 2 0 . Vgl. Diod. I . 9 7 ; Rufin. hist. mon. 7 . — Z I M M E R M A N N : Die 
ägyptische Religion. 1912. 13 7, 145 f f . 

3 5 A. M. B L A C K M A N N : Ree. Trav . 3 9 ( 1 9 2 1 ) 4 5 . — A. S C H I F F : Alexandrinische 
Dipint i . 1 9 0 5 . 1 9 f. — In Abydos: E . N A V I L L E : Z Ä S 5 2 ( 1 9 1 5 ) 5 0 f f . — F . B I S S O N D E L A 
R O Q U E : Chron. d 'Ëg . 1 9 3 7 , 1 5 7 f f . — Koptos: Rev. Ëpigr. 1 9 1 3 , 1 1 2 . — Allgemein be-
kann t ist die Zisterne des Isistompels in Pompeji. — Die al tägyptischen Vorläufer des 
täglichen Wasser-Ritus: A.M. B L A C K M A N N : a.W. 4 4 — 7 8 . 



D I E R O L L E DES K Y A T H O S IM Ä G Y P T I S C H E N K U L T 4 0 1 

feierlichem Gepräge vor sich.36 Bei diesem Anlass begab sich der Zug zum 
Fluss- oder Seeufer und während Wasser in das heilige Gefäss geschöpf t 
wurde (elç О noTÍpov Xaßovxeg vôaroç êyyéovai), e r tönte der F reudenruf : 
«Osiris ist wiedergefunden!» (mç êvgrjpévov той 'Ooioiôog),37 Eine beachtens-
werte, docli in diesem Zusammenhang vernachlässigte mythische Wesens-
deu tung überliefert uns Plutarch (de Is. 12.), indem er erklärt , Pamyles h ä t t e 
während des Wasser schöpf ens die Offenbarung über die Geburt des Osiris 
empfangen. Dieser ätiologische Mythos zeigt deutlicher als alles andere die 
Bedeutung des Wasserschöpfens als zentraler ritueller Handlung. Die gleiche 
Stelle bei P lu tarch bildet auch den Ausgangspunkt zu einer in ein anderes 
Gebiet gehörenden Untersuchung eines weiteren kultgeschichtlichen Problems. 
Die Bezugnahme auf Pamyles weist nämlich auf das volkstümliche Fes t 
der Pamylien hin.38 Die rustikalen, doch unverkennbar urtümlichen Bräuche 
dieses Festes konnten offenbar weder im offiziellen ägyptischen Ritual, noch 
in dem ausserhalb Ägyptens verbreiteten Osiriskult Aufnahme finden, sondern 
blieben bis zuletzt der Volksreligion verhaf te t . Bloss die Sitte des Wasser-
schöpfens erhielt, vermutlich als Ergebnis einer Übernahme aus den religiösen 
Volksbräuchen, einen Platz im kaiserzeitlichen Osiriskult. Dies bietet zugleich 
die Erklärung dafür , weshalb wir ihr in den alten ägyptischen Quellen n ich t 
begegnen und warum sie erst so spä t im offiziellen Zeremonial auf tauchte u n d 
auch da womöglich erst an den griechisch-ägyptischen Berührungspunkten . 
Nicht als ob dieser R i tus in Ägypten realer Grundlagen en tbehr t hätte, schöpf-
ten doch Tag f ü r Tag viele hunder t tausend ägyptische Bauern Wasser aus dem 
Nil, u m mit zäher Arbeit ihren Feldern Fruchtbarkei t zu verleihen und in 
der ägyptischen Mythologie hob Isis den Körper des Osiris aus dem Wasser, 
u m ihn zu neuem Leben zu erwecken.39 Dieser tiefsinnige, mit der Tagesar-
beit der gesamten Landesbevölkerung so eng verbundene Ri tus scheint indes 
lange Zeit hindurch ausserhalb des offiziellen Tempelkultes gestanden u n d 
bloss in der vulgären Form der Volksbräuche weitergelebt zu haben, bis die 
in griechischer K u l t u r erzogene fremde Bevölkerung die religiösen Anschau-
ungen und Bräuche des ägyptischen Volkes übernahm. F ü r sie war das kon-
servat ive Ritual der ägyptischen Priesterschaft nicht mehr verpflichtend, viel-
mehr standen ihnen die Sitten und Gepflogenheiten der viel verständlicheren, 

311 Am LI. Tybi : Epiphan. adv. ocl. liaeres. I. 51, 30. Vgl. W. S T A E R K : Die E r -
lösererwartung. 1938. 354. — W. H A R T K E : Über Jahrespunkte u n d Feste. 1956. 34 f . — 
Nach anderen Angaben a m 19. Athvr: Fn. BILABEL: Die gräko-ägyptischen Feste. Neue 
Heidelberger Jahrbücher 1929, 38 ff . 

37 Plut , de Is. 39. — Vitruvius: De arcli. 185. — L. C A S T I O L I O N E : Acta Ant . 5 
(1957) 218. 

3 8 F R . B I L A B E L : Die gräko-ägyptischen Feste. Neue Heid. J b . 1929, 46 f. 
39 Plut, de Is. 18. — Wie die von Osiris herrührende Gabe des frischen Wassers, 

gelangte auch das Wasserschöpfen mit dem Saduf in den Vorstellungskreis des Toten-
reiches. Siehe S. M O R E N Z : Das Werden zu Osiris. Staatliche Museen zu Berlin. Forschun-
gen und Berichte I (1957) tiO f. 
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lebendigen und mi t d e m Alltag unmi t te lbar verbundenen Volksreligion weit 
nähe r als die exklusive und absichtlich ins Unverständliche mystifizierte 
Formal is t ik der von der Priesterkaste gehü te ten Staatsreligion. So wird es 
auch verständlich, auf welche Art und Weise der Ritus des Wasserschöpfens 
z u m wesentlichen Bestandtei l des griechisch-ägyptischen Kul tes wurde u n d 
auf der gleichen Grundlage erklärt sich auch die Wandlung des Kyathos z u m 
heiligen Gefäss u n d seine Aufnahme un te r die ägyptischen Kultgeräte . Sobald 
in der griechisch-ägyptischen Religion die nunmehr nicht bloss vulgäre, son-
dern auch offizielle Fo rm des rituellen Wasserschöpfens Fuss gefasst ha t t e , 
e rgab sieb unverzüglich das Bedürfnis nach einem zum Schöpfen geeigneten 
Gefäss, dessen Wahl auf den von den Griechen spätestens zu Beginn der Ptole-
mäerzeit in Ägypten eingeführten K y a t h o s fiel.40 

Dass der K y a t h o s zum Hausgerät der in Ägypten zu führender Rolle 
gelangten griechischen Bevölkerungsschicht gehörte, d a f ü r legt die Zenon-
Archiv eindeutiges Zeugnis ab.41 Den Beweis f ü r die spätere s tarke Verbrei tung 
des griechischen Schöpfgefässes und f ü r dessen Weiterleben bis in die byzanthi -
nische Zeit erbringen zahlreiche Papyri-Stellen4 2 und eine grosse Anzahl in 
Ägyp ten aufgedeckter Kyathos-Funde (Abb. 7 — 10.).43 Wir sind in der Lage, 
die Zahl der bereits veröffentlichten Exemplare bei dieser Gelegenheit um ein 
ers t unlängst der griechisch-römischen Sammlung des Museums der Bildenden 
K ü n s t e einverleibtes Budapester Stück (Abb. 10.) zu ergänzen.44 Was n u n 
die Verwendung des Kya thos durch die Bevölkerung des ägyptischen Ku l tu r -
kreises anbelangt, dürfen die demotischen Texte in diesem Zusammenhang 
nur mit Vorbehalt benütz t werden, da wir keine genaue Kenntnis der dem 

40 Es muss hier darauf aufmerksam gemacht werden, dass die langstielige Kyathos-
Form im griechischen und italischen Kul turkre is vom (i. J ah rh . v. u . Z. an bekannt ist 
(aus Olympia: Olympia IV. 1890. 142, Nr. 886., etruskische Stücke: F. MAGI: Mus. Gicg. 
E l r . Racc. Б. Gugliolmi, Bronzi. 1941. 205 f f . Nr. 69 — 72., Taf . 55.), während diese 
Form in Ägypten bereits zur Zeit der X X I . Dynastie in Verwendung stand (Kairo, 
Ägyp t . Mus. 85 909, Aus dem Grab Psusennes 1.). Dieser Umstand wirft die Frage nach 
dem Ursprung dieser Gefässform auf, die bloss eine auf ein vollständiges archäologisches 
Material gestützte Untersuchung befriedigend zu lösen vormag. 

41 P. Cairo Zenon I . 59 038/14. 
42 3. J ah rh . v.u. Z.: P Hib. 121/48. — 3. J a h r h . u. Z.: P Cornell. 33/12. — 5. J a h r b . 

u . Z.: P Oxv. 1289/10, 14. 
4 3 FR'. W. V O N B I S S I N G : C'at. Gén. Metallgefässe. 1 9 0 1 . 3 5 5 2 , 3 5 6 1 - 3 5 6 5 , 3 5 6 7 — 

3 5 7 3 . — W. F L I N D E R S P E T R I E : Stone and Metal Vases. 1 9 3 7 . Nr. 1 1 7 — 1 2 5 . — С. L E E -
MANS: Mon. Ëg. du Mus. d 'Ant . des Pays-Bas à Leide I (1842 — 5) Nr. 46. Taf. X L . 
Berlin, Ausführliches Verzeichnis. 1899 ' . 2 5 1 , 3 7 6 . — Aus Hawara : W.M. F L I N D E R S 
P E T R I E : Roman Por t ra i t s and Memphis IV. 1 9 1 1 . 2 0 . Taf. XV., 8 . — Aus E d f u : K. 
M I C H A L O W S K I : Tell Ed fou I I . 1 9 3 8 . 5 3 , Nr. 1 6 7 . Taf. XXIV., 1 3 . vier Stück. — Aus 
Nubien: K I R W A N : J E A 2 1 ( 1 9 3 5 ) Taf. X X I I I . , 6 . — Die hier in Abb. 7 — 9 . veröffent-
lichten drei Bronzeschöpfer wurden in E d f u aus einer Schicht der Ptolemäerzeit auf-
gedeckt: R. E N G E L B A C H : ASA 2 1 ( 1 9 2 1 ) 7 3 . f . I h re Lichtbi ldaufnahmen und das Rocht 
zur Veröffentlichung verdanke ich der Direkt ion dos Ägyptischen Museums in Ka i io . 
Abb. 7.: Inv. Nr . 46 752. Höhe: 33 cm; Abb. 8.: Inv. Nr. 46 751. Höhe: 47 cm; Abb. 9.: 
Inv . Nr. 46 750. Höhe : 45 cm. 

44 Inv. Nr. 60. 4. A., Höhe: 44,3 cm, Durchm. : (i cm. Bronze. Für das Budapester 
Museum vom Verfasser in Medinet Fay um im Herbst 1959 käufl ich erworben. 
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Kyathos entsprechenden Benennung haben. Die Wörterbücher identifizieren4 5 

ilas koptische Wort OYOT?, bzw. O Y O B C mi t dem Kyathos , dessen demotisches 
Gegenstück wth ist, das aus dem al tägyptischen wdh — giessen, Libation ver-
richten, abgeleitet ist. Schliesst man sich dieser Auffassung an, so kann m a n 
auch die im demotischen Inver tar text 4 6 einer Bronzetafel im Tempel von 
Medinet Habu aufgezählten beiden bronzenen Schöpfgefässe als Kya thos -
Gefässe ansehen. Diese Annahme beruh t indes nur auf einer sinngemäss er-
mittelten Analogie und deshalb ist es auch leicht möglich, dass es sich hier 
u m andere Gefässfortnen handelt.47 Dass jedoch der Kya thos auch in ägypt i -
schen Kreisen in Gebrauch stand, beweist in unanfechtbarer Weise die demoti-
sche Aufschrif t eines Exemplars aus Kairo.48 

Ähnlich den im Inventar von Medinet Hahn angeführ ten Gefässen 
scheint auch der aus der Ptolemäerzeit s tammende, bereits erwähnte F u n d 
von Edfu4 9 sakrale Bestimmung gehab t zu haben, da dieser gemeinsam mi t 
der Stele eines Standar tenträgers (Priester untergeordneten Ranges bzw. Kul t -
diener) zum Vorschein gelangte. Innerha lb dieses Fundes kommen zwei 
Kyathos-Gefässe mit zusammenschiebbarem Stiel in einer Form vor, der man 
in Ägypten öfters begegnet,50 die aber sonst kaum bekannt ist. Das häuf ige 
Vorkommen dieser besonderen Fo rm zeugt f ü r den intensiven Gebrauch des 
Schöpfgefässes in Ägypten, und es ist auch durchaus möglich, dass sie ihre 
Ents tehung geradezu rituellen Bedürfnissen (Wasserschöpfen aus dem Nil, 
aus einer tiefer liegenden Zisterne oder aus einem heiligen Teich) ve rdank t . 
Den entscheidendsten Beweis f ü r die sakrale Bestimmung des Kya thos in 
Ägypten bildet eine alexandrinische Münze aus der Zeit des Gallienus, auf der 
Serapis mit einem Kya thos in der Hand abgebildet ist.51 

Für die Auslegung dieses problematischen Details des vat ikanischen 
Reliefs bleibt nach alldem nur noch ein einziger P u n k t ungeklärt , namentl ich 
die durch die beiden Vorsprünge a m Stiel best immte eigenartige Form des 
Schöpfgefässes. J ene Analogie, nach der W. Amelung vergeblich suchte, f inde t 
sich, zumindest in einem Exemplar, innerhalb des ägyptischen Fundmater ia ls . 
Am Stiel des im Museum des Londoner Universi ty College aufbewahr ten , aus 

45 W. E . CRIJM: A Copt ic D ic t i ona ry . 1939. 499. a . — W . SPIEGELBERG: K o p t i s c h e s 
Handwör te rbuch . 1921. 174, 203. — F ü r die Besprechung der sprachlichen Probleme 
schulde ich meinem Kollegen W . W E S S E T Z K Y verbindl ichs ten D a n k . 

4li W. SPIEGELBERG: Die domotisohen Denkmäle r I . Die domotischon Insch r i f t en . 
1904. 80 f f . Taf . X X V I . , Kai ro , Ägyptisches Museum, Nr . 30 691. 

47 Man pflogt a u c h das koptischo Wort Щлкох mit xva&og gleichzusetzen: W. 
SPIEGELBERG: Kopt isches Handwör te rbuch . 1921. 203. 

48 Ägyptisches Museum in Kairo , Nr . 3569. FR.W. VON BISSING: Metallgefässe. 
1901. 69. 

49 R . ENGELBACH: ASA 21 1921. 73, N r . 12., Abb. 8. Ägyptisches Museum in 
Kai ro , Nr . 46 7 5 0 — 5 2 . 

50 Abb. 7 — 9. — W. F L I N D E R S P E T R I E : Slono and Metal Vases. 1937. Nr . 123. 
Taf . X L V I . 

5 1 D A T T A R I : N u m i Augg. Alexandrini . 1 9 0 1 . Nr. 5 2 6 2 . Taf . X X I I I . — J . V O G T : 
Die alexfindrinischen Münzen I I ( 1 9 2 4 ) 1 5 6 . 
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den Ausgrabungen W. M. Flinders Petr ies s tammenden Kyathos5 2 lassen sich 
zwei doppel te Vorsprünge53 und eine f lache Auflage beobachten, so dass dieses 
Gefäss, von den durch die Technik des Marmorreliefs bedingten Abweichungen 
abgesehen,54 mi t dem Schöpfgefäss der vatikanischen Prozessionsszene voll-
kommen übereinst immt. Häl t man sich vor Augen, dass die den übrigen Fi-
guren des Reliefs als Modell dienenden Typen nachweisbar ägyptischen Ur-
sprungs sind, so schliesst die ägyptische Analogie der eigenartigen Form des 
Schöpfgefässes jeden Zweifel darüber aus, dass dieses At t r ibut , ferner dessen 
kultische Best immung und somit aller Wahrscheinlichkeit nach auch die 
vierte F igur am Ende des im vat ikanischen Relief dargestellten Zuges aus 
Ägypten in die Reihe der vom römischen Bildner benützten Vorbilder gelangte. 

5 2 W . M . F L I N D E R S P E T R I E : Stone and Metal Vases ( 1 9 3 7 ) Nr. 1 2 2 . Taf. XLIV. 
E d i t h Varga hat te die Freundlichkeit, meine Aufmerksamkeit auf dieses Stück zu lenken. 

63 Für deren praktische Bestimmimg vermag ich keine Erklärung zu geben. 
54 Der Stielgriff des Londoner Gefässes ist auf der Zeichnung seiner Veröffent-

lichung verkehrt angesetzt, was aus dem nach innen gekehrten Fortsatz des Aufhängc-
hakens hervorgeht. 



J . FITZ 

L . C A S S I U S P I U S M A R C E L L I N U S 

Die S ta t tha l te r schaf t des L. Cassius Marcellinus in Pannónia Inferior, 
dessen Name und Amtstät igkei t auf einem Votivaltar aus Aquincum e rwähn t 
werden, wurde durch E. Ritterling auf das Jah r 202 oder 203 gesetzt.1 Die 
betreffende Inschrif t heisst: 

CIL I I I 10470 
Urbi Rom(a)e IL. Cassius / Marcellijnus leg(atus) / Aug (usti) pr(o) pr(ae-

tore) co(n)s(ul) des(ignatus). 
Derselben Dat ierung schloss sich auch Ä. Dobó in einer noch unveröffent-

lichten Arbeit an,2 während E. Groag3 und A. Degrassi4 un te r Berufung auf 
die Bezeichnung consul designatus bloss feststellten, dass L. Cassius Marcelli-
nus in der Zeit vor 214 Stat thal ter in Pannónia Inferior sein musste, ehe 
nämlich Caracalla eine Provinz mit zwei Legionen daraus organisiert hä t te , 
denn von dieser Zeit an wurde sie durch konsulare Legaten verwaltet. 

Die durch E . Rit ter l ing vorgeschlagene Datierung fuss t auf einer anderen 
Inschrif t aus Aquincum mit dem ähnlichen Namen Cassius Pius Marcellinus, 
bzw. auf den Schlüssen, die sich damit verbinden lassen: 

CIL I I I 13371 
[ ] / pro s[alute] / Cas(s)i(i) Pii / Marcellini / (tribuni) laticlavi / 

leg(ionis) II ad(iutricis) / Aur(elius) Achilleu(s) \ b(eneficiarius) / eius v. s. 
I. m. 

E. Ritterl ing wollte in Cassius Pius Marcellinus einen Verwandten, evtl . 
den Sohn des S ta t tha l te rs erblicken, der seinen Militärdienst gewohnheits-
mässig in der Provinz eines Verwandten (bzw. des Vaters) geleistet hät te . 5 

Demselben Cassius Pius Marcellinus begegnet man auch im Jah re 204 an-
lässlich der ludi saeculares als einem q(uaestor) designatus, X V vir sacris faciun-
dis.6 E r mag vor dieser Zeit, also im J a h r e 203 tribunus laticlavius gewesen 

1 E . R I T T E R L I N G : Arcli. Ér t . 4 1 (1927) 7 7 . 
2 Á. DOBÓ: Pannónia provincia helytartói (— Die Stat thal ter der Provinz Panno-

nién). Debrecen 1968. 61. No. 68. 
3 E . G R O A G : P I R 2 2 (1936) 120, No. 607. 
4 A. D E G R A S S I : I fast i consolari dell' impero romano. Roma 1962. 60. 
5 E . R I T T E R L I N G : a . W . 7 8 . 
6 Acta ludorum saecularium. Ephom. epigr. V I I I 282, 284, 290, 291. 
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sein. Darf man also in i hm einen Angehörigen des pannonisehen Stat thal ters 
erb l icken, so lässt sich die Amtstä t igkei t des Sta t tha l ters selbst in die erwähn-
ten J a h r e setzen.7 

Aber die Ansichten sind keineswegs einstimmig, ob m a n in der Tat einen 
n a h e n Verwandten des Legaten in dem tribunus laticlavius des Jahres 203 
v e r m u t e n darf. E. Groag und A. Degrassi in ihren angeführ ten Werken, sowie 
von den ungarischen Forschern B. Kuzsinszk)'8 meinten, es sei nicht ausge-
schlossen, dass beide Inschr i f ten einen und denselben Mann erwähnen, der 
in se inen jüngeren J a h r e n tribunus laticlavius in der legio II adiutrix gewesen, 
u n d spä te r als S ta t tha l t e r nach Aquincum zurückgekehrt wäre. In diesem Fall 
f iele seine Sta t tha l te rschaf t natürl ich nicht auf das J a h r 203, aber dennoch 
— wie schon gesagt — unbedingt noch in die Zeit vor 214. 

Die von E. Ri t ter l ing vorgeschlagene Datierung soxvie auch das gegen-
seit ige Verhältnis der beiden Namen, wie er es beurteilen wollte, bereiten zwei-
fellos weniger Schwierigkeiten als der andere Lösungsversuch. Es lässt sich 
zwischen L. Baebiüs Caecilianus (mindestens bis zum J . 202) u n d Q. Caecilius 
R u f i n u s Crepereianus (ungefähr von 205 an)9 ohne Schwierigkeiten noch ein 
L e g a t einschalten; andrersei ts scheint auch die Annahme der verwandt-
schaf t l ichen Beziehung — nahegelegt schon durch die grosse Ähnlichkeit der 
be iden Namen — auf der H a n d zu liegen; auch die L a u f b a h n der beiden wäre 
ga r n ich t strittig. Es wäre allerdings nicht wahrscheinlich, dass es sicli hier um 
V a t e r und Sohn handel te . Der legátus pro praetore mag u m 203 ein angehender 
Vierziger gewesen sein, während Cassius Pius Marcellinus als quaestor designa-
tus k a u m mehr als 25 J a h r e alt sein konnte. Die einzige Schwäche von E. Ri t ter -
l ings Vermutung bes teh t im folgenden: L. Cassius Marcellinus war im Sinne 
d e r Inschrif t aus Aquincum der S ta t tha l te r von einem Augustus in Pannónia 
Infer ior . Hät te man nun diesen Altar u m 203 errichtet, so wäre in der Inschr i f t 
die regelrechte Angabe der beiden Augusti wohl kaum weggeblieben.10 

Die Inschrift U r b s Roma schliesst zwar die Dat ierung auf das J a h r 203 
n i c h t unbedingt aus, aber sie mag docli eher auf die Zeit der Alleinherrschaft 

7 Wie es bei einer anderen Gelegenheit schon nachgewiesen wurde, s tand zur 
Zeit des pannonisehen Besuches von Septimius Severus im J a h r e 202 noch L. Baebius 
Caecilianus an der Spitze von Pannónia inferior. (J. FITZ: Arch. Er t . 85 [1958] 158) 
L . Cassius Marcellinus konnte also wahrscheinlich erst vom 203 ab Untéi-pannonion ver-
w a l t e t haben. 

8 B. K U Z S I N S Z K Y : BpR 5 (1897) 135, No. 51. 
9 J . F I T Z : a . W . 1 6 7 A n m . 1 8 4 . 

10 Die Erwähnung von nur einem Augustus in der Inschr i f t ist kein unzweifel-
h a f t e r Beweis dafür , dass der Altar nicht aus dem Jahre 203 s t ammen kann. Nachdem 
wi r jedoch keinen anderen sicheren Anhaltspunkt fü r die Dat ierung haben, müssen wir 
diesen Zeitpunkt mindes tens f ü r zweifelhaft halten. Man f indet im 2. Jahrhunder t in 
mehre ren sicher da t ierbaren Inschrif ten die Bezeichnung AVG ans ta t t A VG G : CIL I I I 
12 385, aus dem J a h r e 162 (Sorvilius Fabianus), CIL I I I 14 171, aus dem Jah re 162 
(Geminius Marcianus), ILS 1091, aus dem J a h r e 164 (Q. Antist ius Adventus), CIL V I I I 
18 067 aus dem J a h r e 166 (P. Caelius Optatus) . 
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von Caracalla (also auf die J ah re 212—214) hinweisen. Dies scheint also doch 
d a f ü r zu sprechen, dass der tribunus laticlavius und der Sta t thal ter ein und 
derselbe Mann war. 

In diesem Fall wäre also L. Cassius Marcellinus nach seinem Militär-
dienst in der legio II adiutrix u m 203 anlässlich der Säkularfeier im Jah re 204 
XV vir sacris faciundis geworden, i. J . 204 oder 205 h ä t t e er die Quästur er-
langt, und nach mehreren von ihm bekleideten unbekann ten Ämtern hä t t e 
er zur Zeit Caracallas Alleinherrschaft, also um 213 als legátus Augusti pro 
praetore Pannónia Inferior verwaltet . Da die Designation auf das Konsula t 
gewöhnlich in der zweiten Häl f te des Jahres vor dem Amtsan t r i t t erfolgte,11 

und nachdem Pannónia Inferior in der zweiten Häl f te des Jahres 214 schon 
Konsulare Provinz war,12 so mag unser Stat thalter gegen Ende 213 consul 
designatus und im Jah re 214 consul suffectus gewesen sein. 

Im Sinne des Gesagten hä t t e also L. Cassius Pius Marcellinus, wenn man 
der zweiten Datierungsmöglichkeit folgt, in etwa neun—zehn Jahren (vom 
204/205 bis 214) die Laufbahn von der Quästur bis zum Konsula t hinter sich 
gelegt. Auffallend kurz ist diese Zeitspanne, wenn m a n bedenkt , dass man 
gewöhnlich erst nach dem 25. Lebens jahr Quästor werden konnte, und dass 
ein Angehöriger des Senatorenstandes das Konsulat meistens erst um sein 
43. Lebensjahr oder noch später erlangen konnte. Nich t selten verstr ichen 
sogar mehr als 18 Jah re zwischen Quästur und Konsu la t : Septimius Severus 
war z. B. im Jah re 171 Quästor und ers t im Jahre 190 consul suffectus.13 F ü r 
Patrizier jedoch und Personen der unmit te lbaren Umgebung des Herrschers, 
sowie fü r Soldaten, die sich in Kriegen besondere Verdienste erworben ha t ten , 
konnte diese Zeit auch bedeutend verkürz t werden. 

C. Iulius Proculus erlangte die Quäs tur im Jahre 98, und 11 Jah re später , 
im Jah re 109 war er consul suffectus.14 

C. Eggius Ambibulus Pomponius Longinus Cassianus L. Maecius Postu-
lus, unter Tra jan adlectus inter patricios, war im Jahre I I b , oder auch noch 
später quaestor candidatus, und 10 J a h r e später, 126, consul Ordinarius.lä 

L. Minicius Natalie Quadronius Verus, der später auch das Prokonsulat 
in Africa erreichte, war vor dem J a h r e 123 quaestor candidatus Hadriani, und 
dann ungefähr 11 J a h r e später, im J a h r e 133 consul suffectus.16 

11 T. NAOY: BpR 19 (1959) 29, mit weiterer Literatur . 
12 J . FITZ: An tTan 7 (I960) 
1 3 P . L A M B R E C H T S : L A composition d u sénat romain de L'aocesion au throne 

d ' H a d r i e n à la mort de Commode (117—192). Antwerpen—Paris—s'Gravenliage 193G, 
164, No. 1093. 

14 A. J A G E N T E U F E L : Die Sta t tha l ter der römischen Provinz Dalmat ia von Augu-
stus bis Diokletian. Schrif ten der Balkankommission, Antiquarische Abteilung 12 (1958) 
55, No. 16. 

1 5 P . L A M B R E C H T S : a . W . 3 0 , N o . 4 6 . 
1(1 Ebd . 42, No. 96. 
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M. Pompeius Senecio Sosius Priscus war um 160, quaestor candidatus, im 
J a h r e 169. also nur neun J a h r e später, consul Ordinarius.1" 

C. Arrius Antoninus war um 160 quaestor urbánus, 10 J a h r e später, u m 
170 consul suffectus.18 

E s wird also auf Grund der nur aufs Geratewohl aufgezähl ten Beispiele 
gar n ich t mehr wundernehmen, dass wohl auch L. Cassius P ius Marcellinus 
seine Ämter laufbahn von der Quästur bis zum Konsulat so schnell hinter sich 
legen konnte . Dies ist u m so weniger überraschend, als auch seine bevorzugte 
Rolle anlässlich der Säkularfeier wohl als ein Zeichen seiner vornehmen Ab-
s t a m m u n g oder mindestens als ein Zeichen seiner guten Beziehungen zum 
Herrscherhaus gelten darf . 

E r mag also in der Zeit vor seinem Konsulat im Jah re 214 — auf Grund 
der Inschr i f t aus Aquincum zur Zeit von Caracallas Alleinherrschaft — Legá-
tus Augusti pro praetore von Pannónia inferior gewesen sein. Dieser Zeitpunkt, 
der nach der Karriere des Legaten und auf Grund seiner Inschr i f t aus Aquin-
c u m erschlossen wurde, wird auch durch die Fasti der Legaten von Unter-
pannonien nicht widerlegt. 

In den letzten J a h r e n der Herrschaf t des Septimius Severus wurde 
P a n n ó n i a Inferior durch C. ful ius Septimius Castinus,19 eine der kaiserlichen 
Fami l ie nahestehende Person, den Freund von Caracalla verwaltet . Die ihm 
zu Ehren errichteten drei Inschrif ten aus Aquincum20 lassen sich, wie wir bei 
ande re r Gelegenheit darauf schon hingewiesen hatten,2 1 von dem am Ende 
des Jahres 212 erfolgten schweren barbarischen Angriff nicht trennen.22 

Diese Steindenkmäler feiern wohl den siegreichen Feldherrn, der die Angreifer 
zurückgeschlagen ha t t e . Was die Datierung dieser Inschr i f ten betrifft , scheint 
so viel allerdings keinem Zweifel zu unterliegen, dass sie auf die in den letzten 
Monaten des Jahres 212 erfolgten Ereignisse hinweisen. Mit diesem Zeitpunkt 
fä l l t auch die Designation des C. Iulius Septimius Castinus zum Konsulat zu-
s ammen ; diese Designation musste ja mindestens auf das letzte Vierteljahr 
vor dem Amtsant r i t t fallen.23 Dieser Legat musste also bis zum Ende des 
J a h r e s 212, oder mit Rücksicht auf die kriegerischen Verhältnisse, auch noch 
A n f a n g 213 in Pannonién tä t ig gewesen sein; allerdings war er aber im Laufe 
des Jahres 213 schon consul suffectus. In der Zeit nach seinem Abtreten bis 

17 Ebd. 1 29, No. 758. 
18 Ebd. 115, No. 689. 
1 9 P I R 1 2 (1897) 213 No. 368; H O H L : P W 10 (1919) 804, No. 477; E. R I T T E R L I N G : 

a . W . 7 9 ; A . D E G R A S S I : a W . 6 0 ; Á . D O B Ó : a . W . 5 2 N o . 5 0 . 
20 CIL I I I 10 471—10 473. 
2 1 J . F I T Z : Arch. É r t . 8 5 ( 1 9 5 8 ) 1 6 8 . 
23 Eingehender beschäftige ich mich mit diesem Angriff in meiner Arbeit, die bald 

veröffentlicht wird: «Pannoniens Militaigeschichte von den Markomannenkriegen bis 
zum Tode des Severus Alexander.» 

23 Zuletzt ha t sich dami t T. N A G Y : a. W . 29. beschäftigt . 
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zur Umorganisierung der Provinz, die um die Mitte 214 erfolgte,24 mag der 
bisher nieht bekannte Legat von Pannónia Inferior L. Cassius Pius Marcellinus 
gewesen sein. 

Man sieht also, dass im Sinne des Gesagten beide Erklärungsmöglich-
keiten bestehen: entweder war L. Cassius Marcellinus u m 204 Legat von Pan-
nónia Inferior, und in diesem Fall muss man in Cassius Pius Marcellinus 
seinen nahen Verwandten erblicken, oder aber fiel seine Amtstät igkei t auf 
die J ah re 213/214, und in diesem letzteren Fall liiesse sein vollständiger N a m e 
L. Cassius Pius Marcellinus; dann wäre er auch selbst der tribunus laticlavius 
der legio II adiutrix um 203 gewesen. Der Altar VRBS ROMA des Legaten 
schliesst zwar die erstere Annahme nicht unbedingt aus, aber er scheint doch 
eher f ü r die zweite Erklärung zu sprechen. 

Zur Lösung dieser Frage mag jenes I i ischrif tenfragment Wesentliches 
beisteuern, das 1948 in Sbeitla gefunden wurde,25 und das A. Jagenteufel 
neuerdings, früheren Meinungen entgegen, auf das zweite Jahrzehnt des 3. 
J ah rhunde r t s datierte:26 

Ann. ép. 1952. No. 95. 
[ ]tricis, quaestor[ / ] ur idico per Fla-

miniam et [ ]cris faciundis, praes(idi) prov (inciae oder in-
ciarum) Pan[ / . . ]c[. . . ]niae, Dalmatiae, agenti vice prae 
[ ] / universus populus [ ]. 

Das erste Amt des unbekannten Senators, dessen Spuren noch erhal ten 
blieben, wurde durch W. Reidinger als [trib(uno) leg(ionis) . . . vic]tricis 
aufgelöst;27 aber offenbar richtiger ist die Feststellung von H . Lieh, wonach 
die I und II adiutrix, die VI victrix, und von entfernter die X I I I I gemina 
Martia victrix, die XII Valeria victrix und die XXX Ulpia victrix f ü r die Er-
gänzung in Betracht kommen.2 8 Ebenso treffend ist auch die Ansicht von 
H. Lieb, dass der Mann der Inschrif t wohl tribunus laticlavius der unbekannten 
Legion war. 

Die nähere Datierung der Inschrif t wird weder durch den Ausdruck 
[ijnridicus per Flaminiam et [Umbriam] noch durch den anderen: praeses 
ermöglicht; der eine ist seit Marcus Aurelius, der andere seit Anfang des 3. 
J ah rhunde r t s bekannt : 

P . Aelius Coeranus (PIR 2 1 [ 1933] 26, No. 162) quaestor, trib. pleb. candi-
dates, praet. urbánus, iuridicus per Flaminiam et Umbriam, leg. leg. VIII 
Aug., procos. prov. Macedoniae, cos., Frat. arv. Letzterer war er in den Jahren 
213, 214, 239 und 240. 

2 4 J . F I T Z : AntTan 7 ( 1 9 6 0 ) . 
29 Ann. ép. 1949 No. 61; 1952 No. 95. 
2 8 A . J A G E N T E U F E L : U. W . 6 7 . 
2 7 W . R E I D I N G E R : Die Stat thal ter des ungeteilten Pannonién und Ofceipannoniens 

von Augustus bis Diokletian. Bonn 1956, 117 No. X X l X . 
28 I I . LIEB: Der Pracses aus Sbeitla. (W. Reidinger: a. W. Anbang) 240. 
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L. Annius Italiens Honora tus (PIR 2 1 [1933] 112, No. 659.) IV vir viar. 
cur., •sévir turm. equit., quaest. prov. Achaiae, trib. pl., praet. qui ius dixit inter 
civ. et cives et peregrinos, curator viae Lavicanae et Latinae veteris, iuridicus 
per Flam, et Umbriam, leg. Aug. leg. XIII gem. Antoninianae, praef. aer. milit., 
sod. Hadr., curator Neap(olitanorum) et Atell(anorum), curator operum pub-
licorum, consul, leg. Aug. pr. pr. Aloes, inf. Letztere Provinz wurde von ihm 
im J a h r e 224 verwaltet . 

Praesides vom A n f a n g des 3. J ah rhunde r t s : 
C. Iunius Faus t inus Postumianus ( P I R 1 2 [1897] 236, No. 490.) v. c., 

X vir stl. iud., fqujaest. provinc. [ ], [tribjunus pflefb. cand., [leg. pr]o-
vinciae [ diojeceseos [ ], praet. candid., iuridicus per Aemiliam 
et Etruriam et Tusciam, leg. leg. [ ], leg. Augg. Lusitaniae, Belgicae, 
(cos. suff.), Mysiae inf., comes Augg., praeses Hispániáé cit. et Britanniae. 
Seine beiden letzten Verwalterschaften fielen wahrscheinlich auf Caracallas 
Regierungszeit . 

Sex. Varius Marcellus (PIR 1 3 [1898] 386, No. 192.) praef. aerarii milita-
ris, leg. leg. III Aug., praeses prov. Numidiae. Dies fiel auf die Zeit zwischen 
201 u n d 208. 

M. Valerius Senecio (P IR 1 3 [1898] 377, No. 130.) leg. Aug. pr. pr. prae-
ses provin. German, infer. Unter Caracalla.29 

Wie A. Jagenteufel daraufhingewiesen hat te , ergibt sich eine Datierungs-
möglichkeit für unsere fragmentarische Inschr i f t aus der Reihenfolge der durch 
den Senator verwalteten Provinzen.30 Nach W. Reidinger hiesse die Ergänzung 
der Inschr i f t : praes(idi) prov(inciae oder -inciarum)Pann [oniae superioris, 
Ma]c[edo]niae, Dalmatiae,31 was jedoch unwahrscheinlich ist, denn in diesem 
Fal l hä t t e der u n b e k a n n t e Senator nach der Konsularen Provinz Pannónia 
Superior mit zwei Legionen, die prätorische Provinz Macedonia und dann 

29 Die angeführten Beispiele erstreben koine Vollständigkeit, selbst innerhalb der 
angedeuteten zeitlichen Grenzen nicht, sie illustrieren nur, dass es am Anfang des 3. Jahr -
hunder te iuridici und praesides gab. Darum müssen wir die Ansichten von W. Reidinger 
und H . Lieb in den angeführ ten Werken f ü r unbegründet hal ten, wenn sie nämlich die 
Inschr i f t auf die Zeit des Gallienus oder noch später datieren wollten. Dem widerspricht 
auch der Senatorenstand dos Statthalters, selbst wenn es auch nach der Reform dos 
Gallienus Verwalter aus dem senatorischen Stand gab. Die Spätdat ierung liesse nur die 
Ausdrucks weise: agenti vice prae [ . . .] zu. I I . Lieb schreibt in diesem Zusammenhang 
folgendes: «Ich habe mit der Ergänzung dieser Zeile reichlich viel Zeit verloren ohne zu 
E n d e zu kommen. Bei dem vollkommenen. Mangel an Vergleichbarem aus dieser Zeit 
und überhaupt vor dem vier ten Jah rhunder t bleibt notwendig alles unbefriedigend oder 
zumindest gänzlich unbeweisbar , und es hat meines Erachtens keinen Wert, meine u n d 
meiner Vorgänger Versuche liier aufzuzählen und weiter da ran herumzuraten, obwohl 
liier zweifellos Wesentliches zum Verständnis des Ganzen verborgen ist.» Das heisst 
allerdings, dass das F r a g m e n t zur Dat ierung nicht geeignet is t . 

3 0 A . J A G E N T E U F E L : a . W . 6 7 . 
31 W. R E I D I N G E R : a. W. 1 4 7 ; die Ergänzung kommt in der mitgeteilten Form an 

dei' angeführten Stelle n ich t vor, aber W. Reidinger ha t den unbekannten Senator in 
die Liste der Legaten von Pannónia Superior aufgenommen. Der Text der Inschrift ist 
bei Reidinger ungenau. 
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wieder die konsulare Provinz Dalmatia , die jedoch keine Legion beherbergte, 
bekommen. Nicht überzeugend ist auch die Argumentat ion von H. Lieb, die 
bestrebt war, den Widerspruch zu überbrücken.3 2 H. Lieh liess übrigens auch 
die Frage offen, oh es sich in der Inschrif t u m Pannónia Superior oder Infer ior 
handelte , aber diese letzte Frage ist unter Gallien auch gar nicht mehr wichtig, 
da zu dieser Zeit schon beide Provinzen zwei Legionen besassen. Die Reihen-
folge der drei Provinzen kann nur in dem Falle als na tür l ich gelten, wie dies 
A. Jagenteufel schon feststellte, wenn damals auch die an erster Stelle genannte 
Pannónia noch eine prätorische Provinz war. In diesem Fall hä t te der Sena tor 
aus Sufetula die Provinz Pannónia Inferior in der Zeit vor 214 verwaltet, von 
hier aus ging er nach Mazedonien und dann nach seinem Konsulat nach 
Dalmatien. 

Vergleicht m a n nun die Angaben dieses cursus honorum aus Sbeitla m i t 
der Lauf halm der Legaten von Pannónia Inferior am Anfang des 3. J ah rhunder t s 
so lässt sich folgendes feststellen: 

Von L. Baehius Caecilianus weiss man ausser seiner S ta t tha l te rschaf t 
in Pannonién (199 — 201/202) gar nichts.3 3 Bezöge sich der cursus honorum auf 
ihn, so hät te er Macedonia zwischen 202 — 204 verwalten müssen, wo jedoch 
zu dieser Zeit wahrscheinlich M. Antius Crescens Calpurnianus tätig war,3 4 

der zwischen seinen beiden Auft rägen als iuridicus Britanniae vice legati 
(um 20035) und als XV vir sacris faciundis (im Jah re 204) proconsul provinciáé 
MafcedoniaeJ war. 

Über Q. Caecilius Rufinus Crepereianus weiss man, ausser seiner S t a t t -
hal terschaf t in Pannonién (ungefähr 205—208), dass er Prokonsul in Creta-
Cyrenaica war;36 daher wird man ihn dem Senator aus Sufetula nicht gleich-
setzen dürfen. 

Der cursus honorum des C. Iulius Septimius Castinus ist genau bekannt ,3 7 

und daraus geht es eindeutig hervor, dass die Inschrift von Sbeitla sich nicht 
auf ihn bezieht. 

Den letzten Legaten der Provinz vor der Uinorganisierung vermuteten 
wir in L. Cassius Pius Marcellinus. Wir haben die bekannten Angaben über die 
übrigen Legaten eben zusammengestellt , und sie zeigten, dass wohl keiner von 
ihnen jener S ta t tha l te r von Pannonién war. der in der Inschr i f t von Sbeitla 

3 2 H . L I E B : a . W . 2 4 4 . 
33 E . R I T T E R L I N G : a. W. 77: PIR 2 1, 1933, 346 No. 14; P. L A M B R E C H T S ; a. W. 173, 

N o . 1 1 6 6 ; Á . D O B Ó : a . W . 5 0 , N o . 4 7 . 
34 P I R 2 1 (1933) 151, No. 781; P. L A M B R E C H T S : La composition du sénat romain 

de Scptimo Sévère à Dioclétien (193 — 284). Diss. Parai. 1/8 (19-37) 15, No. 26. 
35 D. A T K I N S O N : The Governors of Bri tain f rom Claudius to Diokletian. J R S 12 

(1922) 69. 
3 6 E . R I T T E R L I N G : a. W. 78; E . G R O A G : P I R 2 2 (1936) 13, No. 76; P . L A M B R E C H T S : 

a. W. Diss, l 'ami. 1/8 (1937) 18, No. 75: A. DOBÓ: a. W. 51. No. 49. 
37 Sieh die in Anni. 19 angeführte Li teratur . 
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g e n a n n t wird. Dagegen vergleicht m a n den cursus bonorum von L. Cassius 
P ius Marcellinus und denjenigen des unbekannten Senators von Sufetula, so 
k o m m t unwillkürlich der Gedanke auf , der pannonische Sta t tha l te r der 
In sch r i f t von Sbeitla mochte wohl eben L. Cassius Pius Marcellinus gewe-
sen sein. 

L. Cassius Pius Marcellinus 

. (tribunus) laticlavius leg(ionis) II 
ad (iutricis) 

q (uaestor) designatus 

XV vir sacris faciundis 
leg (atus)Aug (usti) pr(o) pr(aetore) 

Pannoniae inferioris 
co(n)s(ul) des (ignatus) 

Der Senator von Sufetula 

[tribunus (laticlavius) legionis . . . 
/ tricis 

quaestor [ J [ifuridicus per 
Flaminiam et [Umbriam] 

[XV vir safer is faciundis 
praes(es) prov(inciae) Panfnoniae 
inferioris 

Ma]c[ edo fniae 

Dalmatiae 

Triff t die durch A. Jageuteufel vorgeschlagene Dat ierung der Inschr i f t 
aus Sbeitla zu, und h a t dieser praeses Pannónia Inferior, und zwar vor 214 
verwal te t , so wird man auf Grund der auffallend übereinst immenden Angaben 
k a u m noch bezweifeln, dass der unbekann te Senator aus Sufetula wohl L. 
Cassius Pius Marcellinus war, und es besteht sehr wenig Wahrscheinlichkeit 
d a f ü r , dass man in jenem einen anderen bisher noch nicht bekannten Legaten 
v e r m u t e n sollte, der zwischen 203 — 205 Unterpannonien verwaltet hä t te . 

Das Inschrif tenfragment aus Sbei t la Messe sich also, nachdem der Name 
des praeses bes t immt wurde, folgendermassen vollständiger ergänzen: 

[L. Cassio Pio Marcellino tribuno leg(ionis) 
II adiuftricis, quaestor[i ijuridico per Flaminiam 
et [Umbriam, XV viro sa]cris faciundis, praes(idi) prov(inciae 
oder -inciarum) Panfnoniae inferioris, Majcfedofniae, Dalmatiae, agenti 
vice praef ] universus populus [curiarum]. 

Andrerseits beseitigt das Inschr i f tenfragment jeden Zweifel darüber , 
dass der tribunus laticlavius der legio II adiutrix und der legátus pro praetore 
von Pannónia Inferior derselbe Mann v ar, der demnach unmit te lbar vor 214 
die Provinz verwal te t hatte. 

Aber die Inschr i f t aus Sbeitla ergänzt auch mit wesentlichen Zügen die 
bisher wenig bekannte und in manche r Hinsicht unsichere Biographie des L. 
Cassius Pius Marcellinus. Es ist auf Grund der Inschr i f t wahrscheinlich, dass 
er aus Sufetula gebürtig war; seine Abstammung aus Africa kann gewisser-
massen auch als eine Erklärung f ü r seine rascli emporsteigende Karriere gelten. 
E r ha t te wohl seine Laufbahn gewohnheitsgemäss wohl in einem Kollegium 
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(1er viginti viri begonnen, und erst nachher kam er nach Pannónia Infer ior , 
wo er zwischen 201—203 tribunus laticlavius der legi о II adiutrix wurde . 
I m Jahre 204 n a h m er als X V vir sacris faciundis an den Säkularfeiern teil. 
Zu derselben Zeit war er auch schon quaestor designatus ; die Quästur mag er 
noch in demselben oder im darauffolgenden J a h r erlangt haben. Sein nächster 
Auftrag, bekannt aus der Inschrift aus Sbeitla, iuridicus per Flaminiüm et 
Umbriam, gehört wohl zu jenen Ämtern , die er nach der P rä tu r erlangt haben 
mochte.38Man darf in dem fragmentarischen Teil der Inschrif t nach der Quäs tu r 
mit dem Amt des tr (ibunus) pl(ebis), und noch mehr mit demjenigen des praetor 
rechnen. Nach dem Amt des iuridicus, und evtl. auch noch nach anderen 
prätorischen Ämtern erlangte er die Sta t tha l terschaf t von Pannónia Inferior . 
Dies t ra t , wie es im vorigen angedeutet wurde,39 im Laufe des Jahres 213, ver-
mutlich noch in der ersten Jahreshäl f te ein.40 Es mag wohl eine besondere 
Hervorhebung, ja auch ein Zeichen des kaiserlichen Vertrauens gewesen sein, 
(lass man ihn hierher versetzte, gleich nach dem Zurückschlagen der barbar i -
schen Angriffe, als wohl auch die R u h e noch nicht völlig wiederhergestellt 
war.41 Fü r dieselbe kaiserliche Huld zeugt auch die Tatsache, dass er kaum ein 
halbes J a h r später, Ende 213 schon zum consul designiert wurde. 

Nach dem Rheinischen Krieg und nach einem kurzen Aufenthal t in 
Italien begann Caracalla Anfang 214 seinen Ostfeldzug.42 Sein Weg f ü h r t e 
zunächst in die Donauprovinzen, nach Pannonién und Dazien, wo er mit der 
Umorganisierung (1er Verwaltung, mit militärischen Bauten und mit Ein-
schüchterung des Barbaricums die Ruhe der Grenzen f ü r die Zeit seines Auf -
enthal tes im Osten zu sichern trachtete.4 3 Sein Aufentha l t in Pannonién lässt 
sich auf Grund der Inschrif ten aus Aquincum4 4 und Intercisa4 5 auf den Sommer 
214 setzen. Bei dieser Gelegenheit wurden die beiden pannonischen Provin-
zen umorganisiert . Brigetio wurde in Pannónia inferior einverleibt, und da -
durch wurde diese zu einer konsularen Provinz. L. Cassius Pius Marcellinus 

38 Der genannte P . Aelius Coeranus unmit telbar danach, dass or praetor urbánus 
war (P. L A M B R E C H T S : a. W. Diss. Pann. 1/8 (1937) 13 No. (i), während L. Annius I tal iens 
Honoratus zuvor noch das Amt eines curator viae Lavicanae et Latinae bekleidet h a t t e 
(ebd. 14, No. 23.). 

39 Vgl. S. 408. 
40 C. Iulius Septimius Castinus, der sich im Kriege 212/13, aber Kre i t s auch f r ü h e r 

(zwischen 200—208) mit seinem Feldherrntalent hervongetan lind zu Caracallas Freundes-
kreis gehört hat te , n a h m vielleicht als comes in der zweiten Hälf te (los Jahres 213 am 
alamannischen Krieg teil. Tr i f f t diese mit Angaben vorläufig nicht zu beweisende Ver-
mutung zu, so mag 0 . Iul ius Septimius Castinus das Konsulat im zweiten Viertel oder u m 
die Mitte des Jahres 213 erlangt haben. 

41 S. unsere Anm. 22 genannte Arbeit . 
42 A. C A L D E R I N I : 1 Severi. La erisi dell 'impcro nel I I I secolo, Bologna 1949, 95. 
43 Eingehender beschäftige ich mich mit Caracallas Aufenthalt in Pannonion und 

Dazien in meiner in Anm. 22. genannten Arbeit . 
44 CIL I I I 10439. 
45 G. E R N É L Y I — F . F Ü L E I » : Intercisa I . A H 33. 1954, 268 No. 326. Zur Wer tung 

der Inschrif ten aus Aquincum und Intercisa unter dem Gesichtspunkt der historischen 
Ereignisse sieh meine in Anm. 22 genannte Arbeit . 
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übergab also wohl zu dieser Zeit die Provinz seinem konsularen Nachfolger, 
L. Alfenus Avitianus.40 

I n der Lau fbahn der Angehörigen des Senatorenstandes bildet die Ver-
wa l tung je einer prätorischen Provinz meistens die letzte Stufe vor dem 
K o n s u l a t ; nicht selten wurde dabei einer, wie auch L. Cassius Pius Marcelli-
nus , auf dieser letzten Stufe gleich auch zum consul designatus. Das Verwalten 
zweier prätorischer Provinzen kommt eben deswegen selten vor und meistens 
ist es nur die Folge eines Ausnahmezustandes. Es Hesse sich z. B. der Fall 
von P . Iulius Geminus Marcianus an führen , der, nachdem er zwischen 162 — 166 
— also zur Zeit des parthischen Krieges von L. Verus in Arabien legátus 
Augusti pro praetore war, im Jahre 167 als proconsul nach Mazedonien kam.47 

Bei L. Cassius Pius Marcellinus fällt die Versetzung in eine zweite prätorische 
Provinz u m so mehr auf, als er schon in Pannonién zum consul designiert wurde. 
Der Ausnahmefall scheint keinem Zweifel zu unterliegen: er blieb infolge der 
Umorganisierung nicht mehr bis zu seinem Konsulat in Pannonién, sondern 
er wurde auf die Zeit bis zu seinem Amtsan t r i t t als Prokonsul nach Mazedo-
nien versetzt . Ver t rauensar t und Wichtigkeit seines Auft rages werden im 
Spiegel der Ereignisse des Jahres 214 offenbar. Caracalla zog im Herbst 214 
n a c h einem Besuch in Dazien und Thrazien zu den Mazedonen hinüber.48 

E r t r a t unter den letzteren makedonisch gekleidet als Alexander auf, benutzte 
die angeblichen Waf fen und Gläser des Alexander und a h m t e ihm sogar die 
H a a r t r a c h t nach. Es ist aufgezeichnet worden, dass er aus 16 000 makedoni-
schen Jünglingen eine Phalanx in herkömmlicher makedonischer Ausrüstung 
organisieren Hess.49 Während seines Aufenthal tes bei den Makedonern Hess 
er in Philippopolis und auch anderswo Alexander-Spiele veranstalten.5 0 Wohl 
die Vorbereitung und Organisierung dieses Besuches mag jene ausserordentliche 
Aufgabe gewesen sein, die Caracalla seinem Vertrauensmann, L. Cassius Pius 
Marcell inus auftrug.5 1 Für die Ausserordentlichkeit dieser Aufgabe spricht 
a u c h ihre Kürze; wahrscheinlich hiess der Auftrag nur f ü r den dortigen Auf-
en tha l t des Kaisers: L. Cassius Pius Marcellinus musste spätestens im letzten 
N u n d i n u m des Jah res 214 schon consul suffectus gewesen sein.52 

411 J . F I T Z : An tTan 7. (1960) I m Sommer 214, also zur Zeit von Caracallas Besuch 
in Pannonién, amtier te schon L. Alfenus Avi t ianus in Aquincum; dies geht aus seiner in 
Csév gefundenen Inschr i f t hervor, die den kaiserlichen Sieg feiert : CIL I I I 3637; L. BAR-
K Ó C Z I : Aich. Ér t . 1941 26, No. 6. 

4 7 P . L A M B R E C H T S : a. W . (Composition I ) 1 2 5 , No. 7 3 7 . 
48 Dio 77, 16, 6: Herodianus IV 8, 1; SIIA vita Caracallac 5, 8. 
49 Dio 77, 7, 1 — 2. 
5 0 W . D R E X L E R : Caracallas Zug nach dem Orient und (1er letzte Par therkr ieg 

214 — 217, Halle 1880, 24. 
51 Man könnte vermuten, dass er evt l . auch seine pannonisclie Stat thal terschaf t 

mi t einem ähnlichen Auf t rag erhielt. 
52 Wenn Caracallas Aufenthalt un te r den Mazedoniern bis zum Ende des J ah re s 

hinauszog — was sehr wohl möglich wäre, da der kaiserliche Zug erst im Winter in Niko-
medien eintraf: [quod imperátor ] felicissime ad hiberna in Nicomediae ing[ressus 
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In der Inschrift aus Sbeitla werden zwischen seinem Proconsultat in 
Mazedonien und der konsularen Statthalterschaft in Dalmatien keine weiteren 
Ämter erwähnt, die er in Rom oder in Italien bekleidet hätte. Man wird es 
für wahrscheinlich halten müssen, dass er in der Tat kein anderes Amt beklei-
dete, und dass er gleich nach seinem Konsulat, also am Anfang des Jahres 
215, Statthalter in Dalmatien wurde. Diese Annahme ist um so wahrschein-
licher, als sein unmittelbarer Nachfolger, C. Iulius Alexianus, der zu der kaiser-
lichen Familie ebenfalls nahe Beziehungen hatte, ihn spätestens im Jahre 
217 dort ablöste.53 Dalmatien, wo seit etwa anderthalb Jahrhunderten irgend-
eine Legion sich nur übergangsweise aufhielt, gehörte nicht zu den militärisch 
wichtigen Provinzen. Auch diese Tatsache scheint ein Beweis dafür zu sein, 
dass die beiden früheren Posten des L. Cassius Pius Marcellinus Vertrauens-
aufträge waren. Möglicherweise hat te er auch die Provinz Pannónia Inferior 
nicht seinen militärischen Fähigkeiten und Vorzügen zu verdanken. Auch mit 
seiner Tätigkeit in Dalmatien erfüllte er wohl irgendeine Vertrauensaufgabe. 
Caracal la stellte vor seinem Abgang nach Osten an die Spitze mehrerer Provin-
zen seine nächsten Vertrauten, so z. B. C. Octavius Appius Suetrius Sabinus 
in Pannónia Inferior,54 und С. Iulius Septimius Castinus in Dacia.55 

Wir besitzen über die weitere Laufbahn des L. Cassius Pius Marcellinus 
gar keine Angaben. Möglicherweise teilte er nach Caracallas Tod das Schicksal 
der nächsten Vertrauten des Kaisers und bekam keinen hohen Posten mehr. 
Wahrscheinlich wurde sein Name in der Inschrift aus Sufetula getilgt; das 
könnte heissen, dass er — ähnlich wie C. Iulius Septimius Castinus und C. 
Iulius Alexianus — nicht nur beiseite gestellt würde, sondern für Caracallas 
Freundschaft auch mit dem Tod büssen musste.56 

est], CJL VI 2103b —, dann wäre es denkbar, dass auch unser Legat sein Konsulat in 
der Provinz verbracht hät te . Allerdings hörte aber dieses Amt mit dem Ende des J ah re s 
214 auf. 

5 3 A . J A G E N T E U F E L : a . W . N o . 2 9 . 
5 4 P I R I 2, 1897, 425 No. 19; E . R I T T E R L I N G : a. W. 81; P . L A M B R E C H T S : a. W. Diss. 

Pann . 1/8 1937, 33, No. 292; A. D E G R A S S I ; a. W. GO; Á. D O B Ó : a. W. 54 No. 54. 
5 5 A . S T E I N : Die Reichsbeamten von Dazion, Diss. Pann. 1 / 1 2 , 1944, G5 . 
56 In seinen pannonisohen und römischen Inschrif ten wuidc der Name auch nach 

der damnatio memoriae nicht getilgt , was jedoch der Tilgung in der Inschr i f t aus Sufetula 
nicht widerspricht. Auch der Name jenes C. Iulius Septimius Castinus wurde in den 
pannonischen und dazischen Inschr i f ten nicht getilgt, den Elagabalus töten liess (Dio 
79, 4, 3. 4.) 

11 Ac ta Ant iqua VI I J /3— 4. 
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E I N G E S E L L S C H A F T S V E R T R A G 

A U S D E M R Ö M I S C H E N D A K I E N 

Das Urkundenmater ia l des römischen Dakien en thä l t zwei Gesellschafts-
verträge. Beide befinden sich auf den in Ro^ia de Münte (Verespatak) gefun-
denen Wachstafeln und bilden Reste eines Triptychons, d. h. einer aus drei 
zusammengehefteten Wachstafeln bestehenden Urkunde . Sie wurden im J a h r 
1873 im I I I . Band des CIL (Corpus Inscriptionum La t ina rum. Berlin) von 
Mommsen in Faksimile und mit dem von Zangemeister entziffer tem Text 
veröffentl icht . Vom ersten Triptychon sind das erste und das zweite Bla t t 
(CIL I I I . 950 — 951. p.) von dem zweiten das erste B la t t (ibid. p. 952) erhalten 
geblieben. Die erstere Urkunde wurde vom Berliner Museum erworben, die 
letztere wird im Nat ionalmuseum in Budapest a u f b e w a h r t . 

Die zweite Urkunde (CIL I I I . 952) ist äusserst lückenhaf t leserlich, so 
sehr, dass Mommsen dieselbe unter dem Titel cautio fortasse societatis veröf-
fentlichte. Unserer Ansicht nach kann aber kein Zweifel darüber bestehen, 
dass wir es auch hier mit der wiedergebenden Urkunde eines Gesellschafts-
vertrags zu tun haben. Das letzte auf der Wachstafel leserliche Wort ist nach 
Zangemeister societa. . . . Ferner kommt im Text der Ausdruck ab Ael. Fortunate 
ei socis vor. Beides weist auf societas bzw. auf deren Mitglieder hin. Dass von 
einer vermögensrechtlichen Vereinigung, d. h. von einer wirklichen societas 
die Rede war, zeigen die Worte mnciam», «semunciam», «debebit», debebunt» 
in dem fragmentarischen Tex t . Ferner ergibt es sich, bei e inem Vergleich dieses 
fragmentar ischen Textes mit dem im wesentlichen unversehr t gebliebenen 
Text des anderen Vertrages (CIL I I I . 950 — 951), dass in beiden das Präsens 
perfectum des Zeitworts inferre (einbringen) vorkommt, in der ersten Urkunde 
in dem Sinne gebraucht, dass jemand in diese Gesellschaft einen gewissen 
Vermögensbeitrag eingebracht ha t (in qua societate intulit). Den gleichen 
Sinn ha t in der zweiten Urkunde der Ausdruck intulerunt partes. Ferner 
f indet sich in beiden Triptychen die Zeitwortform «spopondit», die in der ersten 
Urkunde auf die Stipulation der dem einen Partner aus dem Gesellschafts-
ver t rag erwachsenden Verpfl ichtungen hinweist. Diese Umstände beweisen 
in nahezu unanfechtbarer Weise, dass auch die zweite U r k u n d e einen Gesell-
schaf tsver t rag enthielt . Leider ist diese Urkunde derart schlecht leserlich, dass 

11 * 
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wir liber das Wesen der durch sie bekundeten societas n ichts näheres fest-
stellen können. Somit müssen wir unsere Untersuchung auf das erstgenannte, 
mi t verhältnismässig unversehr tem Text erhaltene Tr iptychon beschränken, 
das i m Jahre 1855 in Roçia de Münte auf dem sogenannten «Letty» Berg in 
d e m nach der Hl. K a t h a r i n a benannten Bergwerkstollen en tdeck t wurde. 

I 

1. Der gesamte Originaltext dieser Urkunde befindet sich auf der zweiten 
u n d dr i t t en Seite des Triptychons, während die Kopie der Urkunde auf der 
zwei ten Seite des zweiten Blat tes beginnt — da nach der Urkundenpraxis 
der vollständige Originaltext auf der zweiten Seite des zweiten Blat tes unter-
geb rach t werden musste, dami t die ersten zwei Blät ter mit einer Schnur ver-
k n ü p f t versiegelt werden konnten, um erst dann geöffnet zu werden, sobald 
sich die Notwendigkeit ergibt, vor einer Behörde den urkundlichen Beweis 
des Rechtsgeschäftes zu erbringen. 

Beim Lesen der U r k u n d e sieht man sogleich, dass von einer sogenannten 
societas danistariae die Rede ist, d. h. einer Gesellschaft, die sich berufsmässig 
m i t der Gewährung von Gelddarlehen beschäftigte1 . Wer geschäftsmässig 
Dar lehen gab, wurde danista genannt , die Geschäftsgebarung selbst aber 
ars danistaria oder kurz danistaria,2 welchen Ausdruck auch die Urkunde 
gebraucht . Bevor wir jedoch den Versuch unternehmen, das Wesen des in der 
U r k u n d e dargestellten Rechtsgeschäftes eingehender zu erör tern, wollen wir 
u n s ein annäherndes Bild vom wirtschaftl ichen, finanziellen und Kreditleben 
im römischen Dakien entwerfen. 

2. I m Mit te lpunkt des dakischen Wirtschaftslebens s tand der Gold-
u n d Salz-Bergbau. Diese best immten das wirtschaftliche Profi l der Provinz, 
u n d übten auf Unternehmungslust ige eine nicht geringe Anziehungskraft 
aus 3 . Das Gewerbe war ziemlich wenig entwickelt. Selbst die Erzeugnisse der 
Goldschmiedekunst, f ü r deren hohen Stand die reiche Edelmetallgewinnung 
alle nötigen Voraussetzungen bot, waren nur von mittelmässiger Qualität . 
I n den zum Ackerbau geeigneten Gebieten wurde immerhin eine hinlänglich 
intensive Landwir tschaf t betrieben. 

Der Handel lag hauptsächlich in den Händen von Griechen und Syrer. 
D a das Gewerbe der Provinz - - wie schon erwähnt — ziemlich unentwickelt 

1 Im Griechischen bedeutet das Wort óáveiov 'Darlehen' , ôavsia/uôç 'Darlehen 
auf Zinsen', ôaveiaxrjç den 'Gläubiger' . Aber im hellenisierten ägyptischen Recht 
— wie L. M I T T E I S (Roichsrecht und Volksrecht, 1891. S. 468 — 481) darlegt — war das 
sogenannte ödraor-Geschäft kein eigentliches Darlohen mehr , sondern ein abstraktes 
Rechtsgeschäft , und das sogenannte daneion-chyrographon ein Schuldbrief abstrakten 
Charakters, der sich f ü r Darlehen, Bürgschaft , Dota lv«sprechen etc. gleichermassen 
eignete, 

2 V . A R A N G I O - R U I Z : La societa in dir i t to romano. Napoli. 1 9 5 0 . S . 1 4 5 . 
3 U . K A H R S T E D T : Kulturgeschichte der röm. Kaiserzeit. Bern. 1 9 5 8 . S . 1 4 5 . 
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war, musste man einen beträchtl ichen Teil der Gewerbeerzeugnisse, sogar 
auch gewisser landwirtschaftlicher P roduk te (z. B. Wein) e inführen . F ü r die 
Konzentra t ion namhaf ter Handelskapi ta le gab es indes hier, wie auch sonst im 
Reich, keine Gelegenheit. Import ierte Waren vermochten weder in Rom, noch 
im Reich selbst einen ergiebigen Mark t zu finden. Gegenstand der E infuhr 
bildeten Luxusartikel und in der H e i m a t nicht erzeugte landwirtschaft l iche 
Güter , die aber der Mehrzahl der lokalen freien Bevölkerung ihrer geringen 
K a u f k r a f t zufolge kaum zugänglich waren4 ; diese Bevölkerung musste mit den 
wohlfeileren heimischen Artikeln und ihren eigenen Erzeugnissen für l ieb 
nehmen, u m ihr armseliges Leben zu f r is ten. Auch die fortschrei tende Konzen-
trat ion des Grossgrundbesitzes hemmte eine kräftigere En t fa l tung (1er Geld-
wirtschaft5 . Da sich auf diese Art im Handel keine beträchtl ichen Kapitalien 
zu bilden vermochten, blieb auch das Kreditleben, gleich den früheren Jah r -
hunderten der römischen Geschichte ziemlich unentwickelt. Auch der Wucher 
verhinderte die Ent fa l tung des Kredit lebens.6 Denn das Eigentümliche am 
Wuchergeschäft ist ja eben, dass die auf dessen Inanspruchnahme angew iesene 
Partei durch dieses zugrunde gerichtet wird, und daher der Empfänger des 
Wucherdar lehens nach Abwicklung des Wuchergeschäftes aus dem Kredi t -
verkehr meistens ausscheidet. 

Ein solches Bild entroll t uns auch das Urkundenmater ial des römischen 
Dakien. Nicht Handelsleute und Kapital is ten gewähren einander Kredite , 
sondern der Wucherer dem kleinen Mann. Diese Tatsache offenbaren die gerin-
gen Darlehensbeträge und die gewaltigen Wucherzinsen. So wurden beispiels-
weise laut einer am 20. Oktober 162 u. Z. datierten Urkunde 60 Denare 
geborgt (CIL IIT. 934). Bedenkt man, dass um diese Zeit, um 160 u. Z. ein 
Legionär f ü r 420 d. eine kretische Sklavin kaufte , ferner dass eine aus der 
zweiten Hä l f t e des II . J ah rhunder t s (vor dem Markomannen-Krieg) s tam-
mende Waehstafel die Kosten eines von einem Verein in Roçia de Münte 
oder Umgebung veranstal teten bescheidenen Gastmahles (bei dem fünf 
Lämmer, ein Ferkel und etwa 50 Liter Wein verzehrt wurden) mit 169 Denar 
angibt (CIL I I I . 953), es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die in den 
Dar lehnsurkunden angeführ ten Beträge keine Handelskapitalien bildeten, 
sondern verhältnismässig ganz geringe Summen waren. Einen weiteren Beweis 
liefert der Ums tand , dass im J a h r 139 u. Z. ein 6 Jahre altes Sklavenmädchen 
f ü r 205 Denare verkauft wurde. (CIL I I I . 936 939). Man vergleiche diese 
Beträge z. B. mi t dem Jahreseinkommen eines Prokurators von Dacia Apulen-
sis (einer der dakischen Verwaltungsbezirke), das sich auf 200 000 Sesterzien 
(50 000 Denar) belief7. 

4 N . A . M A S C H K I N : Az.ókori Róma tör ténete (Geschichte des antikon Roms). Bu-
dapest, 1951. S. 375. 

5 M A S C H K I N : o p . c i t . 3 7 5 . 
" M A S O H K I N : o p . c i t . 1 5 9 . 
7 P. K I R Á L Y : Dacia. Nagybooskcrek, 1894. Bd. I I . S. 280. 
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Dass die kleinen Beträge gegen hohe Wucherzinsen geborgt wurden, 
zeigen die oben e rwähnten Tafeln, (CIL I I I . 930. 934), laut denen fü r das 
Dar lehen täglich 1 % Zinsen zu zahlen waren, also jährlich 365%. Man darf 
freilich nicht vergessen, dass das Zwölftafelgesetz das Maximum der 
Darlehenszinsen in 1 0 0 % festsetzte, doch ist dabei zu berücksichtigen, dass 
un t e r den damaligen wirtschaftl ichen Verhältnissen dies gewissermassen be-
gründe t war, weil R o m damals erst anfing, den Zustand reiner Naturalwirt-
schaf t zu überwinden und Bargeld noch sehr knapp war. Das I I . J ah rhunder t 
u . Z . — aus dem auch unsere Urkunde s t ammt —, war indes schon das Zeitalter 
der warenproduzierenden Sklavenwirtschaft , in dem das Geld nicht mehr so 
selten war und wo nach dem Reichsrecht der maximale Zinsfuss in 12% pro 
J a h r festgesetzt war , ganz offenbar wurden also Wucheranleihen nur von 
Leu ten in Anspruch genommen, die sich in äusserster Notlage befanden. 

I I 

1. Nun wollen wir den Inha l t des in unserer Urkunde niedergelegten 
Vertrages untersuchen. Wie bereits erwähnt , ist hier von einer zur Flüssig-
machung von Gelddarlehen gegründeten Gesellschaft (societas danistariae) die 
Rede . Dass die von dieser Gesellschaft gewährten Darlehen verzinslich waren, 
folgt nicht nur aus der Natur der Sache, (die Zinsen bildeten den Gewinn des 
Darlehensgebers), sondern auch daraus, dass das griechische Wort ôavew/uôç 
Borgen auf Zinsen bedeutete. Eine weitere Frage bezieht sich darauf, oh das 
Darlehen gegen eine Sicherstellung, z. B. ein P fand gegeben wurde oder n icht . 
Doch hierüber schweigt die Urkunde. Zangemeister8 vers teht unter danisteria 
j ene Beschäftigung, auf die Paulus verweist (D. 14. 5. 8) wenn er sagt: mutuis 
pecuniis dandis et pignoribus accipiendis. Ob sich dies in der Tat so verhielt , 
wissen wir nicht . In der oben erwähnten Darlehensurkunde (CIL I I I . 934) 
wie auch in einer anderen (CIL I I I . 930) und in einer dri t ten, griechisch ver-
fassten (CIL I I I . 933) ist von Pfand keine Rede, es ist aber wahrscheinlich, 
dass der Wucherer auch ein P fand verlangte. 

2. In der klassischen Zeit gibt es zwei extreme Formen der societas.9 

Die eine ist die societas omnium bonorum (D. 17. 2. 73), die zur vollkommenen 
Gütergemeinschaft der Gesellschaftsmitglieder füh r t e , sowohl was ihr vor-
handenes als auch was ihr zu erwerbendes Vermögen betraf , selbst wenn dieses 
durch Zufall en t s t and . Diese Gesellschaftsform dauer te mangels gegensätz-
licher Vereinbarung lebenslänglich. (D. 17. 2. 1. pr.). Die andere extreme F o r m 
der Gesellschaft war die societas unius rei (D. 17. 2. 5. pr.), die zur Abwicklung 
eines einzigen Geschäftes gegründet wurde, beispielsweise zum Kauf oder 

8 CIL I I I . 951. 3. Anm. 
9 Societatem coire solemus aut totorum bonorum, aut unius alicuius negotii, veluti 

mancipiorum emendorum aut vendendorum (Gai. 3. 148.). 
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Verkauf eines Sklaven (Gai. 3. 148), zur Miete eines Zugochsen, oder wenn 
sich jemand, der drei Pferde besass, mit dem Besitzer eines Pferdes zusammen-
ta t , u m ein Viergespann auszurüsten (D. 17. 2. 58. pr.). Zwischen diesen beiden 
Polen rangieren sich die übrigen Formen der societas. So z. B. die societas 
quaestus, die alles umfasst , was sich auf jede Art wirtschaftl icher Erwerbs-
tät igkeit der Mitglieder bezieht (D. 17. 2. 7), sich hingegen nicht auf das 
erstreckt, was durch legatum, durch donatio mortis causa oder non mortis 
causa erworben wurde (D. 17. 2. 9). Hierher gehört auch die societas negotia-
tionis (D. 17. 2. 5), die auf gemeinsamen Betrieb gewisser Gewerbe- oder 
Handelstät igkeit gerichtet ist.10 Unserer Ansicht nach s teht von diesen Typen 
die societas danistariae der societas negotiationis a m nächsten. Denn jener Ver-
trag, mit dem wir uns liier befassen, bezieht sich nicht auf das aus jeglicher 
Erwerbstät igkeit herrührende Einkommen der Gesellschaftsmitglieder, ist 
aber auch nicht auf die Abwicklung eines einzigen Geschäftes oder auf die 
Realisierung eines aus einem einzelnen Rechtsgeschäft ents tandenen Rechts-
verhältnisses (wie z. B. Pacht oder Miete) gerichtet, sondern auf die Ausübung 
einer gewissen wirtschaftlichen Tätigkeit , nämlich auf die berufsmässige Ge-
währung von Kredi ten. 

Sehr nahe steht jenem Rechtsverhältnis, das den Gegenstand unserer 
Untersuchung bildet, die Gesellschaft der sogenannten argentarii socii (D. 17. 2. 
52. 5). Hier handelt es sich u m die Vereinigung zweier oder mehrerer Bankiers, 
u m das Bankgeschäft gemeinsam zu betreiben. Diesbezüglich gibt die zitierte 
Stelle der Digesten als Norm das Reskript des Kaisers Septimius Severus an 
einen gewissen Felix Flavius an. Demnach kommt ausschliesslich das aus der 
ars argentaria, dein Bankgeschäft zufliessende Einkommen der Par tner , der 
Gesellschaft zu. Der Unterschied besteht darin, dass die Danisten sich nur zur 
Gewährung verzinslicher Kredi te zusammenschliessen, die socii argentarii 
hingegen zu allerlei bankmässigen Geschäften. Ihre Tät igkei t umfasste — wie 
Maschkin ausführt ,1 2 — Geldwechsel gegen Entgelt , Best immung der Quali tät des 
Geldes, Verwahrung von Geldbeträgen, Überweisungen von dem Konto eines 
Einlegers auf das Kon to eines andern, Liquidierung verzinslicher Darlehen, 
sie ha t te also einen viel grösseren Umfang, als die Tät igkei t der Danisten, die 
sich nur mit Gewährung verzinslicher Darleben beschäft igten. 

Es sei hier bemerkt , dass Arangio-Ruiz13 die Gesellschaft der argentarii 
in den Rahmen der societates unius negotii einreiht, wonach also auch die 

1 0 G . M A R T O N : A római magánjog elemeinek tankönyve (Lehrbuch der Elemente 
des löm. Privatrechts). Budapest, 1957. S. 211. 

Von einem solchen Fall spricht Ulpianus (D. 17. 2. 52. 4) als er eine Sozietät 
f ü r den Handel mit Mänteln(sagariam negotiationem coierunt) e rwähnt . 

1 1 A R A N G I O - R U I Z (op. cit. S . 1 4 3 ) hält es fü r wahrscheinlich, dass der Genannte 
nicht als Pr iva tmann, sondern als Beamter die Frage gestellt ha t . 

1 2 M A S C H K I N : o p . c i t . S . 1 5 9 . 
1 3 A R A N G I O - R U I Z : o p . c i t . S . 1 4 3 . 
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societas danistariae hierher gehören würde. Aber eine Gesellschaft f ü r den 
i 

Hande l m i t Mänteln, sagaria negotiatio, wird, xvie schon aus dieser Benennung 
folgt, von Ulpianus als societas negotiationis bezeichnet (D. 17. 2. 52. 4). Und 
Gaius f ü h r t als Beispiel f ü r die societas unius negotii eine auf den Kauf oder 
Verkauf von Sklaven gerichtete Vereinigung an, deren Gegenstand die Ab-
wicklung eines einzigen Geschäftes ist (Gai 3. 148). Es liegt mi thin auf der 
H a n d , dass die auf die Abwicklung einer ganzen Reihe bankmässiger Geschäfte 
ger ichte te societas argentariae so wie die sicli mit Gewährung von Darlehen 
beschäft igende danistaria in den Rahmen der societas negotiationis gehören. 
Sonst könnten wir die societas unius negotii von der societas negotiationis gar 
nicht unterscheiden.14 

I I I 

1. Es ergibt sich nunmehr die Frage: Wie k a m dieser Ver t rag zustande 
u n d wie wurde das Vertragsverhäl tnis aufgelöst ? Die Antwort auf diese Frage 
ist ziemlich kompliziert. «Das ist ein recht seltsamer Vertrag» — sagt Arangio-
Ruiz 1 5 — «denn er wurde a m 28. März 167 f ü r die Zeit vom 23. Dezember 166 
bis z u m 12. April 167 geschlossen, wovon also schon mehr als drei Monate 
abge laufen und nur noch 15 Tage übrig waren». Diese In te rpre ta t ion ist aber 
schwer zu verstehen. Wovon kann liier demnach die Rede sein ? Von einem 
gleichsam «zufälligen» Zusammenschluss zweier Danisten, die diesem auf drei 
Mona te rückwirkend Rech t sk ra f t sichern wollen ? Das lässt sich kaum anneh-
men. Wii wollen die U r k u n d e näher ins Auge fassen. 

Unser Triptychon wurde in Deusara am 28. März 167 u . Z. ausgestellt. 
E s spricht von einem Gesellschaftsvertrag, der seit dem 23. Dezember 166 
bes t eh t , und bis zum 12. April 167, d. h. noch 15 Tage nach Ausstellung der Ur-
k u n d e Gültigkeit besi tzt . Wenn man den Inha l t der Urkunde genauer betrach-
t e t , so sieht man, dass er sich in fünf von einander unterscheidbare Teile glie-
de r t : 1. In den ersten sieben Zeilen wird gesagt, von was f ü r einem Geschäft 
die Rede ist und in welchem Verhältnis Gewinn und Verlust un te r die Gesell-
schaftsmitglieder zur Auftei lung gelangen. — 2. In den Zeilen 8 —12 wird 
festgestell t , welche Beiträge die Par tner der Gesellschaft bisher geleistet 
h a t t e n und was sie noch zu leisten haben. 3. In den Zeilen 13 — 19 teilt 
u n s die Urkunde mit , welche Sanktionen jenen Vert ragspar tner auf Grund 
der durch Stipulation übernommenen Verpflichtung treffen werden, der einen 
Vertragsbruch bereits begangen hat oder in H inkunf t begehen wird. — 4. Die 
20. Zeile führ t an, dass die Urkunde in zwei Exemplaren ausgestellt wurde, 

14 In diesem Sinne erk lär t auch M A R T O N (op. с. S. 2 1 1 ) die societas unius rei (Ab-
wicklung e i n e s Geschäftes). 

1 5 A R ANGI о - I tu i z : op. cit. S. 145. 
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und (5.) schliesslich enthäl t die 21. Zeile eine Klausel materieller N a t u r , 
worauf das D a t u m folgt (22. Zeile). 

Lässt man die beiden letzten Teile ausser acht und un te r such t 
man die ersten drei gründlicher, so lassen sich im wesentlichen zwei Abschni t te 
unterscheiden. Im ersten wird ein in der Vergangenheit vollzogener A k t 
fixiert, sowie die damit unmit te lbar zusammenhängenden, zum Teil schon in 
Erfül lung gegangenen Rechtswirkungen (das Verhältnis der Beteiligung, An-
gabe der geleisteten Beiträge), 

I m zweiten Abschnit t (Zeile 13 — 19) wird dagegen ein um die Zeit 
der Ausfertigung der Urkunde vollzogener St ipulat ionsakt beschriehen, der 
einerseits Konvent ionals t rafen f ü r die in der Vergangenheit begangenen und 
in Zukunf t vorkommenden Vertragsverletzungen best immt, andererseits den 
Gang der a m 12. April vorzunehmenden Liquidierung der Gesellschaft obli-
gatorisch vorschreibt (Bezahlung der Schulden an dri t te Personen, Rück-
zahlung der Einlagen, Verteilung des Gewinns). 

Die inhaltliche Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages Vollzug sich 
hier unseres Erachtens nach in zwei Stufen. 

Am 23. Dezember 166 kam zwischen den beiden Danisten Cassius 
Front inus und Jul ius Alexander zur Gründung einer Societas ein Konsensual-
vertrag zustande. Den Gedanken, dass dieser damals jeder Formali tä t e n t -
behrte, dass also keine Urkunde ausgestellt wurde, legt die gegenwärtige 
Urkunde nahe, in der das Gesellschaftsverhältnis nachträglich in alien E in -
zelheiten schriftl ich festgelegt wird. H ä t t e m a n diese seinerzeit in einer Ur -
kunde fixiert , wäre es nicht notwendig gewesen, eine neue auszustellen. 

E twa drei Monate später, am 28. März 167, als der vereinbaite E n d t e r -
min des Gesellschaftsverhältnisses nahte, verpfl ichteten sich die Par te ien 
durch Stipulation zur Zahlung einer Busse im Falle doloser Vertragsverletzung 
und vereinbarten die einzelnen Akte der Liquidierung des Gesellschaftsver-
hältnisses. 

Die formlose, bloss auf den Konsens gegründete Err ichtung der Gesell-
schaft war un te r gegebenen Verhältnissen, zur gegebenen Zeit wohl möglich. 
Eisser16 weist darauf hin, dass der erste quellenmässige Beweis f ü r einen 
konsensualen Gesellschaftsvertrag aus dem J a h r 160 u. Z. stammt1 7 , was 
freilich auch die Annahme nahe legt, dass die societas als übliche Vertrags-
form schon f r ü h e r bestanden ha t . Dabei war die konsensuale societas eine 
Inst i tu t ion des jus gentiumd8, somit konnte dieser Vertrag auch dann mi t 
voller Rechtskra f t zustande kommen, falls die Parteien peregrini waren. 

1 6 G . E I S S E R : Rezension über W I E A C K E R S «Societas», in der Zeitschrift der Savigny-
St i f tung f ü r Rechtsgeschiehte, Romanist,ische Abteilung (im folgenden: SZ.) 1939. Bd. 
59. S. 645. 

1 7 P. W I E A C K E R : Societas. Weimar, 1936. Bd. I . S. 24, f f . 
18 Nach allgemeiner Ansieht schrieb Gaius um diese Zeit (160 —161) sein Lehr-

buch. 
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Was ist aber der Grund dafür, dass die Parteien sich nicht damit begnüg-
ten, die vor e twa 3 Monaten vereinbarte societas consensualis — u m der 
Ordnung halber ein Beweismittel zu schaffen —, einfach schriftlich nieder-
zulegen, sondern eine sogenannte clausula stipulatoria hinzufügten ? 

Wieacker1 9 weist darauf hin, dass es in der Praxis nicht selten vorkam, 
dass die Parteien die Erfül lung der aus d e m GeseJlschaftsverhältnis folgenden 
Verpfl ichtungen durch stipula ti о sicherstellten. Sie ta ten dies zumeist hin-
sichtlich solcher Verpflichtungen — n ich t nur bei der societas, sondern im 
allgemeinen auch bei anderen Ver t rags typen — die entweder nur fallweise 
zu dem betreffenden Typus hinzukamen, oder soferne sie mit dessen na tü r -
lichem Inha l t ve rknüpf t waren, der Absicht der Par tner zufolge eine stärkere 
Rech t sk ra f t erhalten sollten als gewöhnlich (z. B. beim Kauf die Sicherstellung 
der Evik t ionshaf tung dutch stipulatio duplae als Garantie), wie dies Személyi20  

darlegt . 
Un te r Berücksichtigung dieser U m s t ä n d e lässt sich der erwähnte dr i t te 

Teil unserer Urkunde in zwei Untertei le gliedern. Der eine bezieht sich auf 
die Übernahme von Verpflichtungen, die n icht aus der konsensualen societas 
folgen, der andere best immt das den aus der societas naturgemäss ents tehenden 
Verpfl ichtungen entsprechende Gebaren. 

Der erstere bezieht sich auf die Verpfl ichtung, im Falle doloser Ver-
t ragsverletzung (quis dolo malo fraudem fecisse deprehensus fuerit) Konven-
t ionals t rafe zu zahlen, der letztere hingegen auf die nach Ablauf des 
Vertragsverhältnisses zu erstat tende Rückzahlung der Vermögenseinla-
gen aus dem nach Abzug der «fremden Gelder» verbleibenden Betrag 
(tempore peracto deducto aere alieno,. . . summám supra scriptam recipere) 
und die Auftei lung des Restes (quod superfuerit dividere debebunt). 

Eine Konvent ionals t rafe f ü r den Fal l doloser Vertragsverle tzung 
folgt nämlich nicht aus der societas, dagegen sagt jedoch Paulus bezüglich 
des aes alienum: Omne aes alienum... de communi solvendum est. . . poste-
aquarn societas distracta est... (D. 17. 2. 27.) 

Somit hä t t en wir auf unsere obige Frage eine befriedigende Antwort 
gegeben, würde nicht der Zweifel au f t auchen , dass vielleicht zur Zeit der 
Ausstellung unserer Urkunde, 6 — 7 J a h r e nach Ents tehung der ersten Rechts-
quelle über die societas consensualis, diese in der provinziellen Praxis Dakiens 
noch keine allgemeine Anerkennung ge funden hatte, weshalb die Par te ien die 
ganze frühere Vereinbarung nachträglich in die Form einèr stipulatio kleideten. 
Dagegen lässt sich einerseits einwenden, dass sich der die stipulatio enthal tende 
Teil nicht auf die ganze Urkunde bezieht . Wie es aus dem Text hervorgeht, 
bezieht sich beispielsweise die clausula stipulatoria nicht auf die gleichmässige 

1 9 W I E A C K E R : Gesellsehaftsverhältnissc des klassischen Rechts. SZ. 1952. Bd. 6 9 -
S. 311. 

2 0 K . S Z E M É L Y I : Római jog (Römisches Recht) . Nyíregyháza, 1932. Bd. I I . S . 121. 
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Verteilung von Gewinn und Verlust, von der in der ersten Häl f te der Urkunde 
die Rede ist. Es ist auch zu beachten, dass es in Dakien einen verhältnis-
mässig regen Handelsverkehr gab, dessen notwendige Voraussetzung das Vor-
handensein konsensualer Verträge bildete. Andererseits ist es Tatsache, dass 
Gaius, der aller Wahrscheinlichkeit nach ein provinzialer Ju r i s t war, in seinem 
Lehrbuch diese Art der societas als eine Kategorie der konsensualen Verträge 
behandelt , und doch konnte der Verfasser in einem Lehrbuch, das in einer 
hellenisierten Provinz (Kleinasien) geschrieben wurde, nu r von solchen Inst i -
tut ionen schreiben, die in den unter hellenischem Einfluss stehenden Provinzen 
(also auch in Dakien) wohl schon seit längerer Zeit allgemein bekannt waren 
(bei jeder str i t t igen Frage gibt Gaius immer beide S tandpunk te an, so z. B. 
bei den entgegengesetzten Anschauungen der Sabinianer und Proculianer). 
Mit Rücksicht auf all dies hal ten wir den Zweifel nicht f ü r begründet. 

Ob freilich die in die Urkunde eingetragene stipulatio vor der Ausfer-
tigung der Urkunde auch wirklich vollzogen wurde oder nicht , lässt sich nicht 
mit Best immthei t feststellen, aber aus den Rechts quellen lassen sich dies-
bezüglich gewisse Folgerungen ableiten. 

Noch um die Wende des I I . J ah rhunder t s u. Z., d. h. einige Jahrzehn te 
nach der Ausstellung der Urkunde sagt der damals tä t ige Paulus : non f igura 
litterarum, sed oratione, quam exprimant litterae, obligentur (D. 44. 7. 38), 
was darauf hinweist, dass die f ü r den Vollzug des Verbalaktes eine praesumtio 
schaffende K r a f t der cautio, somit der St ipulat ionsurkünde, zu seiner Zeit 
noch nicht als voll ausgestaltet be t rachte t werden kann. Dies t r i f f t vielleicht 
erst ein J a h r h u n d e r t später zu, wovon das folgende Zi ta t aus den postklas-
sischen Sententiarum libri (5. 7. 2) zeugt: quod si scriptium fuerit instrumenta 
promisisse aliquem perinde habetur, atque si interrogatione praecedente responsum 
sit. 

Aus obigem folgt, dass zur Zeit der Ausstellung unserer Urkunde die 
Stipulation noch in der Ta t vollzogen werden musste. 

Demnach hat der consensus der Parteien unseren Gesellschaftsvertrag 
schon am 23. Dezember 166 zustande gebracht, doch hielten es damals die 
kontrahierenden Par tner noch nicht fü r notwendig, Konvent ionals t rafe f ü r den 
Fall doloser Vertragsverletzung auszubedingen und gewisse Liquidationsakte 
stipulativ vorzuschreiben. Als aber der Ablauf des Gesellschaftsverhältnisses 
näher rückte, füh l ten sie das Bedürfnis, zur Sicherung der ungestörten Abwick-
lung der Liquidierung gewisse Verbindlichkeiten, die übrigens zum grössten 
Teil naturgemäss aus der Societät folgen, hervorzuheben und die Verantwor-
tung fü r die Erfü l lung derselben auf dem Wege einer stipulatio zu überneh-
men. Dies ta ten sie auch mittels eines etwa zwei Wochen vor Ablauf auf-
gesetzten Verbalaktes. 

2. Die andere Frage bezieht sich darauf , auf welche Art das durch den 
Vertrag best immte Obligationsverhältnis endete. Die Antwor t erteilt uns die 
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U r k u n d e selbst, indem sie best immt, dass das Gesellschaftsverhältnis bis zu 
e inem auf den Tag festgesetzten Termin gilt. Von dieser Ar t der Auflösung 
ist in den betreffenden Rechtsquellen (Gai. 3. 152—154. — D. 17. 2. 4. 1.— 
D. 17. 2. 63. 10) im allgemeinen keine Rede. All diese Rechtsquellen sprechen 
von Gesellschaften f ü r unbes t immte Zeitdauer, unser Vertrag hingegen zeigt 
eine societas, die f ü r eine best immte Zeitdauer geschaffen wurde. Freilich 
k o n n t e auch diese societas auf ausserordentlicher Weise aufgelöst werden, 
näml ich durch den Tod eines Par tners (D. 17. 2. 4. 1. — D. 17. 2. 63. 10), ferner 
du rch capitis deminutio (ibid.), oder durch Zahlungsunfähigkeit (Gai. 3. 154. 
— D. 17. 2. 4. 1). 

Fraglich bleibt jedoch, ob durch Kündigung (renuntiatio), wie sie sowohl 
von Modestinus (D. 17. 2. 4. 1) wie von Ulpianus (D. 17. 2. 63. 10) erwähnt 
wird, auch die fü r bes t immte Zeit verabredete societas aufgehoben werden 
konn te . Von diesem Fall ist in den Quellen nicht eigens die Rede. Wie von 
mehre ren Autoren22 dargelegt wird, besteht zwischen dem consensus der 
societas und jenem der übrigen konsensualen Verträge der grundlegende Unter-
schied, dass bei letzteren nur ein sog. Abschlusskonsens erforderlich ist, bei 
der societas dagegen ein Dauerkonsens. Löst sich dieser Konsens in einem 
der Pa r tne r auf, was sich durch dessen ausdrückliche Erk lä rung oder auch 
d u r c h Erhebung der actio pro socio offenbaren kann, so hör t die societas auf. 
Hie rauf zielt folgende Feststellung von Gaius: manet autem societas eo usque 
donee in eodem consensu persévérant. (3. 151.) 

Hier bedarf es daher keiner Vorausbedingung des Rücktr i t ts rechtes , wie 
es be im Kauf durch die lex commissoria, durch addictio in diem, oder durch 
pactum displicentiae erfolgen konnte. Der Rückt r i t t vom Gesellschaftsver-
hä l tn i s bildete ein ebenso selbstverständliches Recht des Gesellschaftsmit-
gliedes, wie beim ehelichen consortium das Recht eines Ehegat ten zum 
repudium. 

Aber nur beider societas von unbes t immter Dauer ist alldies natürl ich, 
während dasselbe bei der f ü r bes t immte Zeit vereinbarten problematisch 
erscheint . Aufschlussreich ist diesbezüglich die folgende Stelle bei Paulus : 
Item qui societatem in tempus coiit, earn ante tempus renuntiando socium a se, 
non se a socio libérât. Itaque si quid compendii postea factum erit, eius partem 
non fert ; et si dispendum, aeque praestabit portionem, nisi renuntiatio ex 
necessitate quadam facta sit. (D. 17. 2. 65. 6.) 

Geistreich entwickelt hier Paulus, dass der aus einem fü r best immte 
Zeit vereinbarten — in Gültigkeit befindlichen - Gesellschaftsverhältnis aus-
t re tende Gesellschafter seinen Par tner von seiner Person nicht aber sich selbst 

21 Mehrere hal ten D. 45. 1. 134. 2, das eine ähnliche Regel von Paulus enthäl t , 
f ü r interpoliert. Dieser Ansicht sind D E R U G G I E R O , R I C C O B O N O , J Ö R S U. a. (s. Index in-
torpolationum. Weimar 1935. I I I . S. 395). 

22 W I E A C K E R : Societas, I. Bd. S. 72 ff. , und M. K Ä S E R : Das röm. Privat recht. Mün-
chen, 1955. S. 478. 
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von seinem Par tner befreit. Die rechtliche Folge davon ist, dass der Kündigende 
an dem nach der Kündigung erzielten Gewinn keinen Anteil mehr ha t . Der 
postklassische oder justinianische Interpolator2 3 f ü h r t dann diesen Gedanken 
weiter und stellt fest, dass die Verluste hingegen den Austretenden im ent-
sprechenden Anteilverhältnis belasten. Diese von Paulus s t ammende Regel 
ist zwar einige Jahrzehnte nach der Ausstellung unserer Urkunde schriftl ich 
niedergelegt worden, doch besteht kein Grund zur Annahme, dass eine solche 
Regel nicht schon um die Mitte des I I . Jahrhunder t s gegolten hä t t e . 

3. Was schliesslich die Formalitäten des in der Urkunde enthal tenen 
Vertrages be t r i f f t , sind wir zum grössten Teil auf Vermutungen angewiesen. 
Auf der zweiten Seite der ersten Tafel und auf der ersten Seite der zweiten 
Tafel ist nahezu der vollständige Originaltext der Urkunde samt dem D a t u m 
(Actum -Deusare, V. Kai. Apri. Vero I I I . et Quadrate cos.) vorhanden. Auf der 
zweiten Seite der zweiten Tafel beginnt die von dem Originaltext gemachte 
Abschrif t . Von dieser sind aber nur zweieinhalb Zeilen leserlich, weil die 
Wachsschicht der Tafel zugrunde gegangen ist. In der mit dem Tex t der Ab-
schrif t parallelen Kolumne muss ten die Namen der Zeugen stehen, von denen 
aber nichts mehr leserlich blieb. Vergleichen wir die von uns behandel te X I I I . 
Tafel (CIL I I I . 951) mit der I I I . und V. Tafel (CIL I I I . 931 und 935), die 
ein Darlehensgeschäft und in dessen Rahmen ein ähnlich dem in unserer 
Tafel enthal tenen stipulativen Versprechen gegebenes Versprechen aufweisen 
und nur um 5 Jah re älter als unsere Urkunde sind, und in denen sogar die 
in unserer Urkunde als einer der Mitglieder angeführ te Person gleichzeitig 
als Schuldner bzw. Gläubiger vorkommt , so müssen wir feststellen, dass auf 
der fraglichen Seite die Namen der Zeugen stehen mussten, und nach deren 
Namen zuletzt Jul ius Alexander (welcher spopondit), mithin der Name des 
Schuldners in der Form einer Unterschrif t (warum hier nur der eine Gesell-
schaf ter das Versprechen gibt, darauf kommen wir noch zurück). 

Die Wissenschaft teilt die dakischen Wachstafeln den Formal i tä ten der 
Urkunden gemäss in zwei Gruppen, und zwar testationes, die vom Empfänge r 
der Urkunde in objektiver Fassung ausgestellt und der Glaubwürdigkei t 
wegen mit dem Siegel der Zeugen versehen sind, und chyrographa2i, die durch 
die berechtigte Person oder in ihrem Auf t rag durch eine dr i t te Person in 
subjekt iver Fassung ausgefertigt, nur von ein-zwei Zeugen unterschrieben 
sind. Unsere Urkunde ist demnach eine Testatio, was zur Folge ha t , dass 
auf der zweiten Seite des zweiten Blat tes neben den Namen der Zeugen auch 
ihre Siegel angebracht sein mussten. 

23 Der Text ist von ai si an bis zu Ende interpolât ionsvei dächt ig. G. B K S E L E R (Bei-
träge zur Kri t ik der iöm. Rechtsquellen. Tübingen, 1913. Bd. I I I . S. 70) bemerkt , dass 
dies an dem Wesen der in der ersten Häl f te des Textes enthaltenen Regel nichts änder t . 

24 E . F I S C H E R : A dáciai viaszos táblák okleveles gyakorlata (Die Urkunden-Praxis 
der dakischen Wachstafeln). Szcntpétcry-Festschi if t . Budapest, 1938. S. 1 (1С —-160. 
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I V 

Stellen wir nun klar , wer die Teilhaber der Gesellschaft, d. h. die Sub-
jekte des Rechtsverhältnisses waren. 

Vor allem ist der s t a t u s civitatis der beiden Vertragspartner festzustellen. 
Von Cassius Frontinus is t nu r in unserer Urkunde die Rede. Auf anderen Wachs-
tafe ln kommt dieser N a m e nicht vor. Seinem lateinischen Namen nach zu 
urteilen, wäre es n ich t ausgeschlossen, dass er römischer Bürger war. Der 
andere Par tner ist Ju l i u s Alexander, ein Mann mit zum Teil lateinischen, 
zum Teil griechischen N a m e n . Seiner Abs tammung nach mochte er ein Grieche 
sein25, seinem Namen nach ein peregrinus oder ein libertinus. Wir sind aber 
der Ansicht, dass beide Gesellschafter römische Bürger waren. 

Dies folgt logisch aus der Tatsache, dass die clausula stipulatoria der 
U r k u n d e folgenden Ausdruck enthäl t : Id dari, fieri, praestarique stipulatus est 
Cassius Frontinus, spopondit Julius Alexander. (Zeilen 18 — 19.) 

Die stipulatio m i t d e m Wort spondere ist — wie Gaius sagt (3. 93) — 
so sehr nur den römischen Bürgern vorbehalten, dass sich dieses Wort in eine 
f r emde Sprache k a u m übersetzen lässt. Un te r allen dakischen Wachstafeln, 
die irgendein Stipulationsversprechen enthal ten, ist unsere Urkunde die einzige 
(vielleicht noch die eingangs erwähnte, sehr f ragmentar ische Sozietätsurkunde), 
die von einer in die F o r m der sponsio gekleideten stipulatio spricht. Alle 
übr igen Wachstafeln von ähnlichem Inhal t , u. a. die Tafeln I I — I I I , V—VIII , 
X X V (CIL I I I . 929, 931, 935, 937, 941, 945, 959) gebrauchten die Wortver-
b indung fide rogavit u n d fide promisit, weisen also darauf hin, dass die Par-
teien der in diesen Tafe ln bekundeten Verbalkontrakte oder wenigstens eine 
derselben Peregriner waren.26 Ein bemerkenswerter Umstand ist, dass Jul ius 
Alexander, der auch in den Tafeln I I I . und V. die Rolle einer einen Verbal-
k o n t r a k t schliessenden Partei spielt, hier das Subjek t solcher Stipulationen 
ist, die mit den Wor ten fide rogavit — fide promisit zustande kamen. Offenbar 
geschah dies deshalb, weil seine Ver t ragspar tner (Anduenna Batonis und 
Alexander Cari oder Caricci) Peregriner illyrischer ( ?) bzw. griechischer Ab-
s t ammung waren, mi t denen daher eine sponsio nicht abgeschlossen werden 
konnte . • 

2. Von Cassius Fron t inus erfahren wir nichts weiteres, als dass auch er 
sich ein Vierteljahr lang in Gemeinschaft mi t Jul ius Alexander als danista 
betä t ig te . Von le tz te rem aber geben uns die Wachstafeln ausführliche Kunde . 
E r ha t t e sich wahrscheinlich nicht nur im Laufe des erwähnten Vierteljahres, 

25 A. K E R É N Y I : Dáciai személynevek (Dakische Personennamen). Budapest, 1941. 
S. 280. 

se Freilich konn ten auch römische Bürger den Ausdruck fide rogare — promittere 
anwenden, die in dieser Form abgeschlossene stipulatio schliesst es also nicht aus, dass 
die Parteien römisché Bürger waren, sie macht n u r wahrscheinlich, dass wenigstens einer 
u n t e r ihnen ein Peregriner war. 
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sondern auch sonst geschäftsmässig mi t Geld- und Kreditoperat ionen be-
schäft igt . Wir haben einen Beleg da fü r , dass 5 J ah re zuvor (am 20. Oktober 
162) derselbe Jul ius Alexander sich von Alexander, Sohn des Cariccius eine 
Verpfl ichtung geben liess, wonach dieser den ihm gegebenen Darlehensbetrag 
von 60 Denaren binnen 30 Tagen mit 1 % Zinsen pro Tag zurückzahlen wird 
(CIL I I I . 935, Tafel V). Lau t einer anderen, am 29. Mai 167 ausgestellten 
Urkunde (XII . ) folgte er 50 Denar Bargeld als depositum irreguläre d e m 
Lupus, Sohn des Carens aus (CIL I I I . 949). Folglich ha t er sich auch nach 
Beendigung der in unserer Urkunde dargestellten ars danistaria mit Geld-
operationen beschäftigt . Inzwischen mag auch Jul ius Alexander selbst m i t 
finanziellen Schwierigkeiten gekämpf t haben, was bei einem Geschäftsmann 
im Wechsel von Kon junk tu r und Dekonjuktur der warenproduzierenden Wir t -
schaf t leicht verständlich ist. Dies beweist die auf der Wachstafel Nr. I I I . 
a m 20. J u n i 162 ausgestellte Urkunde , laut welcher er von Anduenna, Sohn 
des Bato — vermutl ich einem anderen Wucherer — ebenfalls gegen 1 % 
tägliche Zinsen 140 Denar borgte. 

Aus all dem lässt sich so viel feststellen, dass Jul ius Alexander ein 
bekannter Wucherer des Bergreviers sein mochte, der kleinere Beträge (der 
ganze in die societas danistariae eingebrachte Betrag, also das «Grundkapital» 
der Gesellschaft mag höchstens 1000 Denar ausgemacht haben) den zur 
Winterszeit offenbar in Not geratenen, arbeitslosen Bergleuten (aus den 
Urkunden Nr. X und X I ist ersichtlich, dass die Bergarbeit zwischen Novem-
ber und April meistens still lag) oder anderen kleinen Leuten gegen 1 % tägliche 
Zinsen borgte, zu einer Zeit, in der nach dem Reichsrecht der maximale Zins-
fuss jährlich 12% betrug. Dass aber diese Beschränkung in Dakien nicht 
durchgeführ t wurde, ergibt sich daraus, dass die ungeheuren Zinsen in Urkunde 
ausbedungen wurden, die zu dem Zweck ausgestellt wurden, dass die Par te ien 
ihre Ansprüche vor Gericht entsprechend begründen und geltend machen 
könnten. Als Bürgen der Legali tät beweisen dies Unterschrif t und Siegel der 
Zeugen. 

Offenbar haben ausser den unmenschlich niedrigen Bergarbeiterlöhnen2 8 

auch die im Bergrevier angesiedelten blutsaugerischen Wucherer zur Abwan-
derung einer Anzahl von Bergleuten beigetragen, die anderswo ihr Glück 
versuchten29 . 

2 7 K K R É N Y T : op. cit. S. 269.280. 
28 In unserer Abhandlung: Három munkabérszorződés a római Dáciából (Drei 

Arbeitsverträge aus dem römischen Dakien); Acta Ju r id i cae t Politica Universitatis Szege-
diensis, 1958, haben wir nachgewiesen, dass in diesem Bergrovier der halbjährliche Ar-
beitslohn eines Bergarbeiters (70 oder 105 Denare) höchstens zur Deckung seines jähr-
lichen Brotbedarfes genügte. Unsere Berechnung gründet sich auf dio in den Tafeln X 
und X I enthaltenen Arbeitslöhne und auf die das Festgelage eines Collegiums betreffende 
Tafel XV, wo die Preise der Speisen angegeben sind. (S. 27. Anm. 63.) 

29 Dies bezeugt der in Tafel I (CIL I I I . 925) enthaltene Text über die Auflösung 
eines offenbar von Bergleuten gebildeten collegium funeraticium. Von den ursprünglich 
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3. Pline weitere Frage ist das Verhäl tnis der in der Urkunde neben den 
beiden Gesellschaftern vorkommenden Personen zu den beiden Gesellschaftern. 

Vor allem wird hier ein gewisser Cassius Palumbus genannt (Zeile 10). 
Dieser h a t durch seinen Secundus genann ten Sklaven in dessen Eigenschaf t 
als Geschäf tsführer (servus actor), a n s t a t t Cassius Front inus 267 Denare als 
Vermögenseinlage in die Gesellschaft eingezahlt . Betreffs des Verhältnisses der 
beiden Cassius zueinander sind wir auf blosse Vermutungen angewiesen. 
Arangio-Ruiz3 0 ist der Ansicht, dass Cassius Palumbus der Pa t ron des Cassius 
F ron t inus gewesen sein dürf te , der sein eigenes Kapi ta l auf diese Weise anlegte. 
Die Annahme, dass zwischen den beiden Cassius ein Verhältnis von pa t rónus 
und l ibertinus bestand, ist ziemlich wahrscheinlich. Sehr zweifelhaft ist jedoch 
oh Cassius Palumbus der patrónus des Cassius Frontinus gewesen wäre. Palum-
bus ist, wie Kerényi3 1 feststellt, ein typischer Sklavenname, während Fron-
t inus in Rom, zu Beginn des Prinzipats ein bekannter Bürgername war. (Denken 
wir nur an Frontinus, den Verfasser des Werkes De aquis urbis Romae). Dem-
nach ist das umgekehrte Verhältnis wohl wahrscheinlicher, nämlich, dass C. 
Pa lumbus ein l ibertinus des C. F ron t inus war und s t a t t seines Pat rons , der 
ihm auf Grund des ins patronatus diesen Auf t rag gegeben hat te , die 267 Denare 
in die Gesellschaft einzahlte. Freilich handel t es sich hier nicht um jene recht-
liche Konst rukt ion, wie sie Krüger32 auf Grund einer Stelle in Sueton erör ter t 
(Claud. 28.), wonach der patrónus vermöge der vom Prä tor Rutil ius geschaf-
fenen actio societatis den libertinus zwingen kann, ihn als Gesellschafter anzu-
nehmen (in consortium recipere). Zwischen Cassius Pa lumbus und Cassius 
F ron t inus besteht hier keinerlei gesellschaftliches Verhältnis. Pa lumbus s teh t 
ausserhalb der Gesellschaft. Wohl ist dabei auch möglich, dass die Überein-
s t immung der beiden Namen Cassius ein Spiel des Zufalls ist. In diesem Fall 
könn te auch davon die Rede sein, dass C. Palumbus gleichsam «stiller Kom-
pagnon» des C. Front inus war. (Auf die Rolle des C. Pa lumbus kommen wir 
noch zurück). 

Was Secundus, den Sklaven des C. Pa lumbus betr i f f t , der die 267 D 
einzahlte, möchten wir nur so viel bemerken, dass Secundus wahrscheinlich 
das Geschäft des C. Palumbus als servus actor, d. h. als Geschäftsführer , ver-
mögensverwaltender Sklave33 f ü h r t e . Wahrscheinlich ha t er aus dem im 
Geschäf t verwalteten Kapi ta l auf Anweisung seines Herrn die e rwähnte Ver-

54 Mitgliedern sind nämlich nur 17 in Rosia de Münte geblieben (remansisse ad Alburnum), 
die übrigen waren abgewandert . 

3 0 A R A N G I O - R Ü I Z : o p . c i t . S . 1 4 0 . 
3 1 K E R É N Y I : o p . c i t . S . 5 2 . 
3 2 P . K R Ü G E R : Rezension über T R U M P L E R S «Die Geschichte der röm. Gesollschafts-

forschungen». SZ. 1907. Bd. 28. S. 462. 
33 Solche Geschäftsführer oder — wie N O V I Z K I J übersetzt [I. B. N O V I Z K I J — 

1 . S. P E R E T J E R S K I J : Római magánjog (Rom. Privatrecht) . Budapest , 1 9 5 0 . S. 2 7 3 ] — 
vermögensver wait ende Sklaven erwähnt auch Paulus (Chr-segonus nr. О Zosas, D. 45. 1. 
126. 2). 
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mögenseinlage s t a t t C. Front inus eingezahlt. Das ist übrigens innerhalb des 
Materials der dakischen Wachstafeln der einzige Fall , wo der Sklave nicht 
als Gegenstand des Rechtsverhältnisses, sondern als akt iv Mitwirkender an 
einem Rechtsverhäl tnis tei lnimmt. Daraus darf man auch schliesen, dass im 
römischen Dakien die Sklaven im geschäftlichen Leben nur ganz ausnahms-
weise verwendet wurden, nicht so wie in Rom, wo auf diesem Gebiete die 
Sklaven eine grosse Rolle spielten. Ihre Herren machten sich nämlich den 
vorzüglichen Geschäftssinn und die Handelskenntnisse besonders der griechi-
schen Sklaven weitgehend nutzbar . 

Noch eine Person kommt in der Urkunde vor: ein gewisser Lossa34, den 
die Urkunde in folgender Beziehung erwähnt : Item debentur Lossae -I L, quos a 
socis supra scriptis accipere debebit (21. Zeile). 

P. Király3 5 fasst diesen Satz unrichtig auf. E r meint , dass die Par te ien 
das Gesellschaftsverhältnis nachträglich verlängert und auch Lossa mi t 50 
Denaren in die Gesellschaft aufgenommen hät ten. E ine solche In te rpre ta t ion 
ist nicht s t a t tha f t . Nichts weist in der Urkunde darauf hin, dass die Par te ien 
den Vertrag verlängert hät ten (übrigens ist die A u f n a h m e eines neuen Mit-
gliedes mit dem Aufhören der alten Gesellschaft und der Gründung einer 
neuen gleichbedeutend), aber auch darauf nicht, dass Lossa ein Gesellschafter 
gewesen wäre. Hier ist nur davon die Rede, dass die beiden Mitglieder der 
Gesellschaft dem Lossa 50 Denare schuldeten. W a r u m es notwendig war, dies 
besonders hervorzuheben, wo doch die clausula s t ipulator ia ohnedies bes t immt, 
dass die Abrechnung deducto aere alieno zu erfolgen ha t , lässt sich nicht fest-
stellen. Es scheint, dass hinsichtlich der von Lossa den Gesellschaftern zur 
Verfügung gestellten 50 Denare irgendein Streit zwischen den Gesellschaftern 
en ts tand , da rum hielten sie es f ü r notwendig, festzusetzen, dass zur Rück-
zahlung dieser Schuld beide Gesellschafter verpfl ichtet seien (socis accipere 
debebit). 

Was die Person Lossas betr i f f t , wissen wir n ichts näheres von ihm. 
Seinem Namen nach mag er ein peregrinus gewesen sein. Seinem Beruf nach 

laut Kerényis36 Ansicht — Bergarbeiter. Sein N a m e kommt auf anderen 
Wachstafeln oder in anderen Urkunden nicht vor. 

V 

1. I m folgenden haben wir den Gegenstand des Rechtsverhältnisses zu 
untersuchen. Wie schon erwähnt, war das durch den Vertrag begründete 
Gesellschaftsverhältnis eine zum Typus der societas negotiationis gehörende 

3 4 A R A N G I O - R U I Z (op. cit. 140.) liest Gossa. Wie uns scheint , lassen (lie Schrif t-
zeichen der Wachstafel beide Lesarten zu. 

3 5 K I R Á L Y : o p . c i t . I I . B d . S . 3 4 2 . 
3 6 K E R É N Y I : o p . c i l . S . 2 6 0 . 

12 Acta Ant iqua VII I /3—4. 
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societas danistariae. Dieses Rechtsverhäl tn is r ichtete sich auf Gewährung von 
Geldanleihen. Es fragt sich bloss, ob das Wucherdarlehen gegen Faus tpfand 
gegeben wurde, oder n icht . Wir haben schon erwähnt, dass diesbezüglich die 
U r k u n d e keinen Aufschluss gibt , Laut Zangemeister war diese Kreditgewäh-
rung notwendigerweise mi t P f a n d n a h m e verbunden. Unserer Ansicht nach 
wird dieser S tandpunkt auch durch Apuleius bestätigt: Fenns copiosum sub 
arrabone37 auri et argenti crebriter exercens. . . sub qua specie mutuari cupis? 
An tu solus ignoras praeter aurum argentumve nullum nos pignus admittere? 
(Metam. 1. 21. 22.) 

Es geht hieraus hervor, dass bei Gewährung derartiger Wucherkredi te ein 
P f a n d genommen wurde. Dem widerspricht auch der Umstand nicht , dass die 
U r k u n d e hiervon nichts e rwähn t . Offenbar war dies schon im Begriff der ars 
d a n i s t a r i a enthalten. Aber auch die gesellschaftlichen Verhältnisse in Ro§ia 
de M ü n t e scheinen diese Ansicht zu unters tü tzen . Der Darlehensempfänger 
k o n n t e dem Darlehensgeber persönliche oder dingliche Sicherstellung geben. 
Die Darlehensempfänger waren — wie xvir aus der Zeitdauer des Gesellschafts-
verhäl tnisses und dem geringen Betrag des gesellshaftlichen «Grundkapitals» 
mi t R e c h t folgern können —, die zur Winterszei t in Not geratenen Bergarbeiter 
j ener Gegend. Ohne Sicherheit gab der Wucherer kein Darlehen, es war ja 
von armseligen kleinen Leuten die Rede, bei denen die Rückzahlung der 
Anle ihe schon wegen der gexvaltigen Zinslast völlig unsicher xvar. Als Bürgen 
h ä t t e (1er Bergarbeiter gexviss nur seinen Berufsgenossen stellen können, der 
sich abe r meistens in einer ähnlichen notdürf t igen Lage befand xvie er selber, 
u n d d e n also (1er Wucherer nicht als Sicherheit akzeptieren konnte , denn die 
«Bonität» eines Bergarbeiters war f ü r den Wucherer gleich Null.38 Es bleibt 
m i t h i n das Faus tpfand , der letzte kleine Wertgegenstand des armen Berg-
m a n n e s (ein Hausgerät , bestenfalls ein geerbtes Schmuckstück u. dg].). Aus 
all d e m folgt, dass die beiden Wucherer ein «Pfandhaus» errichteten. Wie 
sich aus dem Text der schon behandelten I I I . undV. Wachstafe ln folgern lässt, 
b e t r u g e n die Darlehenszinsen 1 % täglich. Die Fälligkeitsfrist konnte sich 
wahrscheinlich höchstens auf ein Viertel jahr erstrecken, belief sich doch die 
g a n z e Dauer des Gesellschaftsvertrages auf 3 Monate und e twa 3 Wochen. 
D a n e b e n waren auch Darlehen auf Monatsfr is t üblich, worauf der Text der 
V. Tafe l mit einer Fälligkeit von 3b Tagen hinweist. Mit Rücksicht auf die 
k u r z e Dauer der Gesellschaft waren xvohl auch Darlehen auf eine Woche nicht 
ausgeschlossen. 

37 Sub arrabone soviel xvie sub pignore. (CiL I I I . S. 951 Anm. 3.) 
38 Vielleicht xveist (lie I I . Tafel, die xvahrscheinlich von einem Gelddarlehen han-

de l t , darauf hin, dass (1er Schuldner (Epioadus) in der Person des Julus oder Jul ius 
Macedo einen Bürgen gestellt ha t , aber aus dem sehr f ragmentar ischen Text dieser Tafel 
k a n n man keine weitgehenden Folgerungen ziehen. 
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VI 

Was nun den Inha l t des Rechtsverhältnisses be t r i f f t , den unsere U r k u n d e 
enthäl t , haben wir die subjekt iven Rechte und Pf l ich ten zu untersuchen, die 
sich einerseits aus dem inneren Rechtsverhältnis der Gesellschafter zu einan-
der, andererseits aus ihrem äusseren Rechtsverhältnis zu dri t ten Personen 
ergaben. 

Die Gesellschaftsmitglieder waren verpflichtet, die im Vertrag bes t imm-
ten Beiträge zu leisten. Diese konnten in Vermögenswerten oder in Arbei t 
bestehen. In unserem Vert rag konnte naturgemäss nur von Geldeinlagen die 
Rede sein, da die Gesellschaft zwecks Gewährung von Gelddarlehen gegründet 
wurde. Die Urkunde legt jenen Zustand fest, bei dem die Gesellschafter ihre 
Einlagepflicht schon erfül l t hat ten. Demnach hat Ju l ius Alexander 500 Denar 
in das Geschäft eingebracht, Cassius Frontinus 267. I m Zusammenhang mi t 
den Einlagen tauchen zwei Probleme auf: 

Das eine ergibt sich aus folgendem Teil des Textes : In qua societate 
intulit Julius Alexander numerates sive in fructo L denarios. .. (Zeile 8 — 9.) 

Was bedeute t der Ausdruck sive in fructo ? Arangio-Ruiz38a möchte 
daraus schliessen, dass Ju l ius Alexander die 500 Denar Einlage ausser in Bar-
geld auch in zinstragendem Kredit liquidieren konnte. Es f ragt sich aber , 
was man hier unter zinstragendem Kredi t verstehen soll. Mit dieser Frage 
— wie überhaupt mit dem ganzen Stoff dieser Wachstafel - beschäftigt sich 
der genannte Verfasser nur nebenbei. Den verzinsten Kredi t versteht er 
offenbar so, dass Julius Alexander die Differenz zwischen dem in Bargeld 
eingezahlten Betrag und dem Gesamtbetrag von 500 Denar den um Darlehen 
Ansuchenden je nach Bedarf, von Fall zu Fall flüssig machte , weshalb ihm 
Zinsen gebührten. Diese Lösung ist aber ziemlich problematisch. Wer zahlt 
nämlich die Zinsen ? Gehen sie zu Lasten des anderen Gesellschafters oder 
gehören die Zinsen des einer dri t ten Person gewährten Darlehens zur Gänze 
dem Gesellschafter, der das Darlehen flüssig macht ? 

Es ist viel wahrscheinlicher, dass das Wort fructo auf Leistung in 
Getreide hinweist. Nun stellt sich die Frage, ob aus dem eingebrachten Getreide 
Darlehen in na tu ra gegeben wurden, oder aber die Gesellschafter das Getreide 
verkauften (den bei der Verwertung erzielten Gewinn teil ten, den erlittenen 
Verlust verhältnisgleich t rugen) und die Darlehen aus dem Erlös in Bargeld 
liquidierten. Es liegt im Wesen der societas danistariae, dass sie auf berufs-
mässigen Abschluss von Geld-Darlehensgeschäften gerichtet ist.39 Auch das 
griechische «damor-Geschäft» war immer ein auf die Begründung einer abstrak-

3 8 A A R A N G I O - R I T I Z : o p . c i t . S . 1 4 5 . 
39 Siehe die Interpreta t ion von Z A N G E M E I S T E R , der die ars danistaria mit den 

Geschäften mutuis dandis et pignoribus aeeipiendis (D. 14. 5. 8) identifiziert (CIL I I I . 951. 
Anm. 3). 

12* 



4 3 4 E. 14) LAY 

ten Geldforderung gerichtetes Rechtsgeschäft . Es ist also schwerlich anzu-
n e h m e n , dass Julius Alexander deswegen Getreide in das Unternehmen ein-
b rach te , weil sich dieses mi t Gewährung von Getreide-Darlehen beschäftigte. 
Dass der Darlehensempfänger die Rückzahlung des Getreide-Darlehens in 
Geld h ä t t e stipulieren müssen, hä t ten dem Darlehensgeber bei der Rück-
forderungsklage die Schwierigkeit verursacht , dass der Schuldner die exceptio 
non numeratae pecuniae hä t te erheben können (da er im angenommenen Fall 
e f f ek t iv kein Geld, sondern Getreide erhielt). Das Getreide-Darlehen konnte 
abe r a u c h nicht als contractus mohatrae (D. 12. 1. 11. pr.) aufgefasst werden, 
weil bei dieser Kon t rak t s fo rm nur eine individuelle Sache den Gegenstand 
des Rechtsverhältnisses bilden konnte . So bleibt nur die Annahme, dass 
J u l i u s Alexander augenblicklich nicht über so viel Bargeld verfügte, als er 
im Sinne des Vertrages in die Gesellschaft einzuzahlen ha t t e , weshalb er den 
se inen Bargeldbesitz übersteigenden Be t rag in Getreide in das Unternehmen 
e inbrachte , das die P a r t n e r zu gegebener Zeit (im Winter, oder auch im Früh-
ling, zumal das Rechtsverhäl tnis ja bis Mitte April währte) als sich fü r Feld-
f r ü c h t e ein hoher Preis erzielen liess, verkauften und den hierbei erzielten 
Gewinn unter sich vertei l ten. Den Erlös verwendeten sie zur Flüssigmachung 
der Geld-Darlehen. 

2. Bezüglich der Vermögenseinlagen ergibt sich ein weiteres Problem 
a u s dem Umstand, dass Julius Alexander 500 Denar, Cassius Frontinus jedoch 
n u r 267 Denar e inbrachte , t rotzdem aber vereinbart wurde, dass: quidquid in 
ea societate ad re natum fuerit lucrum damnumve acciderit, aequis portionibus 
suscipere debebunt. (Zeile 5 — 7.) 

Hinsichtlich des klassischen Rechts ist es sehr problematisch, ob bei 
ungleichen Vermögenseinlagen gleiche Beteiligung an Gewinn und Verlust 
d e n k b a r war. 

Gaius sagt (3. 149): man könne wohl verabreden, dass eine Partei nur 
a m Gewinn Teil habe , nicht am Verlust, aber nur dann, wenn seine Arbei t 
v o n besonderem W e r t für die Gesellschaft ist. Dies weist darauf hin, dass 
gleiches Verhältnis der Vermögenseinlagen keine Vorbedingung einer gleichen 
Beteiligung an Gewinn und Verlust war, nur krasse Missverhältnisse sollten 
vermieden werden. Einigermassen anders heisst es jedoch im Sabinus-Kom-
m e n t a r des Ulpianus (lib. X X X ) : Si non fuerint partes societati adiectae, 
aequas eas esse constat. Si vero placuerit ut quis duas partes vel très habeat, alius 
unam, an valeat ? Placet valere, si modo aliquid plus contulit societati vel pecuniae 
vel operae vel cuiuscunque alterius rei causa (D. 17. 2. 29. pr.). 

Demnach ist es zwar möglich, dass die Beteiligungsquote fü r den einen 
Par tne r 3. f ü r den anderen 2, f ü r den dritten 1 betrage, aber in diesem Fall 
musste jener Gesellschafter, dessen Anteilquote grösser war, mit grösserer 
Vermögenseinlage, mit wertvollerer Arbeit oder irgend einem anderem Beitrag 
an der Gesellschaft teilnehmen. Dies spricht eher da fü r , dass die Einlagen 
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zur Beteiligung im entsprechenden Verhältnis stehen müssen und dass gleiche 
Beteiligung gleiche Einlagen voraussetzt.4 0 

Vermutet man, dass gleiche Beteiligung an Gewinn und Verlust keine 
Vorbedingung gleicher Vermögenseinlagen bildet, so können wir auch anneh-
men, dass der eine Gesellschafter mi t 500 Denar, der andere nur mit 267 Denar 
an dem Geschäft teilnahm, obwohl gleiche Beteiligung an Gewinn und Verlust 
ausbedungen wurde. Diesbezüglich gibt aber nicht nu r das obige Zi ta t von 
Ulpian zu denken, sondern auch der Umstand, dass in unserer Urkunde nach 
dem Text , der festsetzt, mit wie viel Denaren die Par te ien sich an der Gesell-
schaft beteiligten, anderthalb sehr fragmentarische Zeilen folgen, in welchen 
zwei Worte: «Alburnus . . . debebit» mit Best immtheit leserlich sind. Wir 
glauben in dieser Hinsicht die Meinung von Arangio-Ruiz41 teilen zu dür fen , 
wonach Jul ius Alexander wahrscheinlich schon in anderer Beziehung Schuld-
ner eines der beiden Cassius war. Auf Grund dieser Schuld wurde er im Gesell-
schaftsvertrag verpfl ichtet , die Differenz zwischen 267 und 500 Denar einzu-
zahlen. So k a m auch in unserem Vertrag der Grundsatz vollends zur Geltung, 
demzufolge gleiche Beteiligung an Gewinn und Verlust gleiche Vermögens-
einlagen bedingt. Es ist freilich auch möglich, dass die gleiche Beteiligung 
der Parteien an Gewinn und Verlust dadurch begründet war, dass die gesell-
schaftliche Geschäftstät igkeit des Cassius Frontinus so hoch gewertet wurde, 
dass sie die Differenz zwischen 267 und 500 Denar aufwog. Aber diese Ansicht 
lässt sieb noch weniger begründen als die von A r a n g i o - R u i z vertretene. 

Die ausdrückliche Bedingung einer gleichmässigen Verteilung von 
Gewinn und Verlust war eigentlich überflüssige Vorsicht, da um die Mitte 
des I f . J ah rhunder t s u. Z. Gaius schon entscheiden festgestellt hat te , dass in 
zweifelhaften Fällen eine gleichmässige Beteiligung der Par tner an Gewinn 
und Verlust vorauszusetzen sei (3. 150). 

3. Was die äusseren Rechtsverhältnisse der Gesellschaftsmitglieder betr i f f t , 
darüber sagt uns die Urkunde gar nichts, so dass wir hinsichtlich der Rechts-
lage der beiden Danisten auf die allgemeinen Regeln angewiesen sind. Diesen 
zufolge konnten die Gesellschafter gemeinsam oder auch jeder allein Darlehen 
geben und die Zinsen in Empfang nehmen. Letztere mussten sie freilich in 
die gemeinsame Kasse einzahlen. Dasselbe galt auch f ü r den Fall, dass sie 
gegebenenfalls auch selbst eine Anleihe aufnahmen, wie dies vermutlich von 
dem ani Ende der Urkunde e rwähnten Lossa geschah. Aber welches Rechts-
verhäl tnis immer in Bezug auf Lossa zustande gekommen sein mag, soviel 

40 Die Li tera tur häl t den Text f ü r echt , nur A R A N G I O - R U I Z (op. cit. 9 3 ff.) s ieht 
in dem Text placet. . . operae ein vorjustinianisches Glossom, und in dem Textteil vel 
operae vel cuiuscunque alterius rei causa einen justinianischen Zusatz. Unserer Ansieht 
nach hängt aber der letztere Teil so sehr m i t den ersten zwei Sätzen des Textes zusam-
men — gibt sozusagen Antwort auf diese —, dass wir den Satz schwerlich fü r post klassisch 
bzw. als Ergebnis justinianischer Kompilat ion betrachten können. 

4 1 A R A N G I O - R U I Z : o p . c i t . S . 1 4 6 . 
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geht aus der Urkunde hervor , dass daran beide- Geseilsufeafter interessiert 
waren. N u r das können wir nicht feststellen, ob diese Obligation geteilt oder 
ungetei l t war , d, h. ob f ü r die 500 Denare die beiden Gesellschafter dem Lossa 
gegenüber solidarisch h a f t e t e n , oder nur pro parte.. 

VI1 

Die Art und Weise der Liquidierung des GeseUschaftewrirhältmsses wurde 
durch stipulât)ves Versprechen der Partmer bes t immt . Eigentlich war dies 
ebenso wenig notwendig wie die Best immung der gleich massigen Verteilung 
von Gewinn und Verlust, da die actio pro socio• als Verraehnungsklage42 auf 
Grund des Vertrages im wesentlichen das gleiche verbürgte, was die clausula 
stipulatoria unserer U r k u n d e . Dass von dem nach Abzug der f remden Gelder 
verbleibenden Betrag j eder Par tner seine Vermögensei&tage zurücknehmen, 
und der allenfalls noch verbleibende Reingewinn in gleichem Verhältnis geteilt 
werden soll, war durch die actio pro socio gesichert.. Dennoch haben sich die 
Pa r t e i en durch die auch die Liquidierung betreffende- St ipulat ion einen ein-
facheren , leichter beweisbaren Klagegrund gesichert. Nichtsdestoweniger 
k o n n t e freilich jeder Gesellschafter s t a t t der actio ex stipulatu mit d eu actio 
pro socio gegen den andern auftreten. J a , da die Römer den abs t rak ten Charak-
ter der stipulâtiо n icht m i t voller Folgerichtigkeit ausgestal tet ha t ten , indem, 
sie einerseits die R ü c k k e h r auf die Ungült igkeit der h in ter der Stipulation, 
s tehenden causa ermöglichten4 3 , andererseits (wofür Digesta 45. 1. 108. im 
R a h m e n der Formel der Mitgiftsstipulation ein gutes Beispiel gibt) durch 
Texteinschaltung der W o r t e in qua societate (Zeile 13), die causai in die S tip t u 

42 Ob die actio p ro socio nur eine Verrechnungsklage ist oder aucli während der 
Dauer der Gesellschaft geltend gemacht werden kann, z. B. um die Einzahlung rück-
s tändiger Vermögensbeiträge zu erzwingen, ist i n der Li tera tur sehr str i t t ig. A R A N G I O -
R U I Z (op. cit. S. 65), i n dor früheren Li te ra tur PERNICTE (Parerga SZ. 1888. Bd. 9. S . 
232), T R U M P L E R (Die Geschichte der röm. Gesellschaftsformen. Berlin 1906. S . 12), 
D E L C H I A R O (Le contrai do la soe. en droit privé romain. Par is 1928. S . 92 und 116), 
P O G G I (Il contratto die soc. in dir. rom. classico. Torino I. 1930) hal ten diese Klage 
sowohl f ü r die Einzahlung der Beiträge als auch f ü r die Abrechnung bestimmt. Aber 
W I E A C K E R (SZ 1952. Bd . 69) und ihm folgend K Ä S E R (op. cit. S. 480.) wiesen überzeu-
gend nach, dass die E r h e b u n g der actio pro socio die Gesellschaft auflöst , folglich kann 
eine solche Klage n u r auf Abrechnung und n icht auf Beitragseinzahlung gerichtet sein. 
Die Einzahlung der Bei t räge musste anders, auf s t ipulat ivrm Wege gesichert werden. 
Dass die actio pro socio n u r eine Abrechnungsklage sein konnte, geht unserer Ansicht 
n a c h am eindeutigsten d a r a u s hervor, dass die Wurzeln der societas in solchen Rechts-
gehie ten zu suchen s ind , wo die fides von ausschlaggebender Bedeutung war (eine Wurzel 
dieser Insti tution ist in dem von der Familicn-/ide« beherrschten Familiemecht zu f in-
den, die andere Wurzel in dorn von der bona fides durchdrungenen prätorischen Recht). 
Die Tatsache aber, dass der Gesellschafter die Vcrmögenseinlage nicht einzahlt, bedeutet 
die Verletzung der gesellschaftlichen fides, woduieh der ganzen auf fides begründeten 
Gesellschaft die Grundlage entzogen wird. Hieraus folgt, dass die gegen einen Gesell-
schaf te r auf Einzahlung des Beitrages gerichtete actio pro socio die ganze Gesellschaft 
a u f h o b t . 

4 3 N O V I Z K I J — P E R E T J E R S K I J : o p . c i t . S . 2 5 6 . 



EIN GESEiLLSCTAFTSVERTRAG AUS DEM RÖMISCHEN DAKIEN 4 3 7 

lirtion aufgenommen wurde, s tand der Rückkehr auf den Rechtsgrund nichts 
im Wege. 

Folglich schuf die Schaffimg doppelten Klagegrundes (Konsensualver-
trag ,und Stipulation) hinsichtlich der Liquidation f ü r die Gesellschafter eine 
grössere Sicherheit, obwohl der pr imäre Zweck der Stipulation nicht diese, 
sondern das Versprechen des Pönale war, denn ein Anspruch auf Konventional-
s t rafen konnte auch im Falle der Gesellschaftsverträge nur stipulative oder 
durch pactum adiectum begründet werden. 

Doch auch dadurch wurde die actio pro socio n icht überflüssig. Die stipu-
latio enthielt nämlich keine Bestimmung darüber, was geschehen sollte, wenn 
Ju l ius Alexander die 233 Denar (500—257) der Gesellschaft nicht zur Ver-
fügung stellt, 

2. Es stellt sich auch das Problem, warum in der clausula stipulatoria 
unserer Urkunde n u r Jul ius Alexander als Versprechender (sponsor) dem 
Cassius Frontinus (stipulator) gegenüber steht und weshalb dies nicht auch 
umgekehrt der Fall ist. Da müsste doch von gegenseitigen Versprechen die 
Rede sein. Wir sind der Ansicht, dass noch eine andere Urkunde ausgestellt 
werden musste, laut welcher Cassius Front inus der sponsor war, und Ju l ius 
Alexander der stipulator. Diese Annahme wird durch den folgenden Passus 
un te rs tü tz t : De qua re paria tabularum signatae sunt. (20. Zeile). 

Dieser Passus und die Tatsache, dass in der St ipulat ion nur ein Verspre-
chen figurieren konnte, was sich in der Praxis auch dar in spiegelte, dass im 
allgemeinen über jeden Verbalakt eine besondere Urkunde ausgestellt wurde, 
gestat ten die Folgerung, dass in der clausula stipulatoria der erwähnten ande-
ren Urkunde die Rolle der Parteien eine umgekehrte war. 

V I I I 

1. F ü r den Fall einer Vertragsverletzung ist im klassischen Recht vor 
allem die Haf tung f ü r dolosen Treubruch die allgemeine Regel (D. 17. 2. 65. 4). 
In unserem Vertrag konn te auch die H a f t u n g fü r culpa in Betracht kommen 
(D. 17. 2. 52. 2)14, z. B. wenn das von Jul ius Alexander in die Gesellschaft 
eingebrachte Getreide infolge der Fahrlässigkeit des Gesellschafters dumpf ig 
wurde. Eine Übernahme von gesellschaftliches Eigentum bildenden Sachen 
durch einen Gesellschafter zwecks Verarbeitung konnte bei diesem Vertrag 
naturgemäss nicht vorkommen, folglich kann von custodia-Haftung hier 
keine Rede sein.45 

1 «Die auf die eulpose H a f t u n g bezügliche andere Stelle (D. 17. 2. 52. 2) b e t r i f f t 
schon die postklassiehe culpa in concreto, eine solche Regelung de r H a f t u n g fü r Fahr -
lässigkeit war somit zur Zeit unseres Vertrages noch unbekann t . 

4 5 K Ä S E R : o p . c i t . S . 4 8 1 . 
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2. Erns te praktische Bedeutung h a t t e hier nur die H a f t u n g fü r dolus, 
deshalb haben auch die Parteien nur f ü r verabredet. Die Höhe des Pönale 
war sehr gross: In qua societate si quis dolo malo fraudem fecisse deprehensus 
fuerit, in asse uno denarium unum. . . denarium unum S X X . . . alio inferre 
debebit (Zeilen 13 — 15). 

Worauf mag sich diese Konvent ionals t rafe bezogen haben ? Offenbar 
auf d e n Fall, dass ein Gesellschafter das durch ihn eingetriebene Leihkapital 
und dessen Zinsen nicht oder nur zum Teil ins Gemeinsame eingeliefert oder 
gemeinsame Vermögenswerte (Geld, Getreide etc.) veruntreut hä t te . 

Die Konventionalstrafe war sehr hoch. Für jeden Denar waren 20 Denar 
zu zahlen, d. h. das Zwanzigfache des Schadenbetrages, und wenn dieser bzw. 
ein R e s t desselben kleiner als ein Denar nur in as ausdrückbar war, das Zehn-
fache . Wenn z. B. der Schaden 15 Denar und 2 Sesterzien (gleich 5 As) betrug, 
so w a r e n 300 Denar und 50 As (1 Denar gleich 10 As) zu zahlen, d. h. 305 Denar. 

Aus Obigem lässt sich folgendes feststellen: 
I m Bergrevier von Ro§ia de Münte haben zwei Wucherer f ü r die Win-

ters- u n d Frühlingszeit, als die Bergarbeiter und andere a rme kleine Leute 
sich in solcher Not befanden, dass sie ihre letzten Werte verpfänden mussten, 
uni sich Lebensmittel oder Heizmaterial zu verschaffen (denn im Winter 
s t a n d die Arbeit in den Bergwerken allgemein still), ein P fandhaus eröffnet , 
in welchem sie Gelddarlehen gegen 1 % tägliche Zinsen gewährten. 

Dass aber diese beiden Ausbeuter auch einander n icht recht t rau ten 
u n d jeder geneigt war , den anderen zu betrügen, wo es nur ging, ergibt sich 
d a r a u s , dass fü r den Fal l vorsätzlicher Schädigung der Bet rüger dem Geschä-
d ig ten eine das Zwanzigfache des Schadens betragende Busse zahlen musste. 
Die von den römischen Jur is ten konstruier te sogenannte gesellschaftliche 
T r e u e (fides) — dieses Vertrauensverhäl tnis — erwies sich demnach in der 
P r a x i s of t als blosse Fikt ion. 

Somit beleuchtet dieser Gesellschaftsvertrag unmit te lbar oder mit te lbar 
einerseits die elende Lage der Bergarbeiter , andererseits das Treiben der 
Wuchere r im Bergrevier. 



J . HORVÁTH jun. 

Q U E L L E N Z U S A M M E N H Ä N G E 

D E R B E I D E N G E R H A R D - L E G E N D E N 

In Hinblick auf die Anfänge der ungarischen Geschichtsschreibung des 
Mittelalters verdienen die beiden Legendenvarianten über das Leben des 
Bischofs Gerhard — der im Laufe des Heidenaufstandes im Jahre 1046 ge tö te t 
wurde —, die sog. Grosse und die Kleine Gerhard-Legende eine besondere 
Beachtung. Da in der wissenschaftlichen Fachl i teratur die verschiedensten 
und einander widersprechendsten Ansichten über die Entstehungszei t der 
beiden Legenden Varianten sowie über ihre gegenseitigen Quellenzusammen-
hänge geäussert wurden, versuchte ich in der vorigen Nummer der Acta 
Ant iqua die Provenienz einiger solcher selbständiger Teile der Grossen Legende 
zu bestimmen, die aus anderen Quellen nicht bekannt sind. 

Diese Untersuchungen füh r t en zu dem Schluss, dass jene Teile der 
Grossen Gerhard-Legende, die von den Chroniken und von der Kleinen Legen-
de unabhängig sind, in der ersten Häl f te des X I I . Jahrhunder t s unter Berück-
sichtigung der Konzilbeschlüsse und der weltlichen Gesetze, die unter König 
Koloman erlassen waren, und in offenbarer Anlehnung an diese abgefass t 
wurden. Der Verfasser dieser Legende ha t jedoch öfters auch eine Quelle aus 
Gerhards Zeit zu seinem Werk herangezogen, die sich aber weniger mi t der 
Person des Bischofs, als eher mit dem inneren und äusseren Leben des Dom-
kapitels von Csanád und mit den Ereignissen der daneben organisierten 
Schule beschäftigt ha t te . Eben deswegen darf auch diese alte Quelle keines-
wegs als eine Biographie oder Legende des Bischofs Gerhard gelten, die noch 
im Laufe des X I . Jahrhunder t s en ts tanden wäre, wie manche Forscher dies 
vermute t hat ten. 

Es ist jedoch eine unerlässliche Aufgabe um die Abfassungszeit der 
beiden Legenden sowie die Umstände ihrer Ents tehung genauer klären zu 
können, auch einige gemeinsame Textpar t ie der beiden Legenden einer ein-
gehenderen P rü fung zu unterziehen. 

Die Texte beider Legenden wurden philologisch und selbstverständ-
lich auch unter historischem Gesichtspunkt — schon mehrmals eingehend 
analysiert und miteinander verglichen. Am gründlichsten wurde diese Arbei t 
von Imre Madzsar durchgeführt , zum Teil schon im Jah re 1913 in der Zeit-
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Schrift «Századok», und zum Teil anlässlich der Veröffentlichung seiner muster-
gült igen Textausgabe in der von Szentpétery redigierten Scriptores-Reihe. 

Dieser kritische Textvergleich bildet of fenbar Grundlage und Angel-
p u n k t aller weiteren Folgerungen nicht nu r in bezug auf das gegenseitige 
Verhäl tnis der beiden Legenden, sondern auch überhaupt betreffs der Ent -
stehungszeit und des Quellenwertes der Gerhard-Legenden. Eben deswegen 
sind auch jene «Ergebnisse», die sich aus dem Vergleich beider Texte sowie aus 
der Auswertung dieses Vergleiches ergaben, in diesem Fall besonders wuchtig. 

Natürl ich können solche allgemeingültigen Schlüsse, wie z. B. die Fest-
stellung, dass so gut wie alle Angaben der Kle inen Legende auch in der Grossen 
Legende vorhanden sind — die Lösung des Problems überhaupt nicht fördern, 
da sieb diese Tatsache mit gleichem Recht sowohl auch dahin erklären liesse, 
dass der Verfasser der Grossen Legende die Angaben der «ursprünglicheren» 
Kleinen Legende erweiter t hät te , als auch in dem Sinne auf'gefasst werden 
könn te , dass die Kleine Legende im Grunde nichts anderes als einen f ü r kirch-
liche Zwecke verfer t igten treuen Auszug der Grossen Legende darstellen sollte. 

Unserer Ansicht nach wird die Lösung des Problems auch dadurch nicht 
geförder t , wenn m a n be tont — wie dies vor allem Madzsar und mit besonde-
rem Nachdruck getan ha t t e —, dass die historisch kontrollierbaren Angaben 
der Kleinen Legende alle «authentisch» sind, und weder chronologische noch 
sonstige Widersprüche enthalten, während die Grosse Legende mehrere, ja 
manchmal auffallende Widersprüche und chronologische «Ungenauigkeiten» 
en thä l t . Diese Feststel lung fördert die Versuche, die das Problem zu lösen 
bes t reb t sind, nicht im mindesten, denn — es sei hier mit Nachdruck be tont : 
die Kleine Legende en thä l t ja keine einzige chronologisch oder historisch greif-
bare , kontrollierbare oder irgendwie näher best immbare Angabe. Es wird in 
ihr berichtet, dass Gerhard aus Venedig gebür t ig war, aber man erfährt nichts 
über die Lebensumstände seiner Eltern; es heisst, dass er sich das Ordenskleid 
der Benediktiner schon in seiner Kindhe i t angelegt hat te , aber der Grund 
davon wird nicht angegeben. Man liest dar in , dass Gerhard nach Ungarn kam, 
u n d dass er hier durch König Stephan — sozusagen arglistig — zurückgehalten 
wurde , aber die Motive dieses Aufhal tens werden nicht mitgeteilt . Es wird in 
ihr erzählt, dass Gerhard Einsiedlerleben führ t e , Bücher schrieb und dann 
z u m Bischof wurde, aber weder das Einsiedlertum, noch die wissenschaftliche 
Tät igkei t und infolgedessen nicht einmal die Ernennung zum Bischof werden 
motiviert . Er h ä t t e seine Diözese organisiert — aber die Kleine Legende teilt 
da rüber keine Einzelheiten mit -—, er erwies sich als ein tapferes Kirchenhaupt 
in den unruhigen Zeiten nach König S tephans Tod, als König Aba eine Rüge 
von ihm erhielt, aber seine politische Stellungnahme wird eher dadurch 
charakterisiert , dass er f ü r König Péter die Partei ergriffen hät te , als dass er 
f ü r die «legitimen» Vazul-Söhne eingetreten wäre, und doch wurde die Rück-
berufung der Vazul-Söhne gerade in seiner Diözese beschlossen. Es wird dann 
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berichtet, dass er anlässlich des Heidenaufstandes um sein Leben gekommen 
ist, aber mit ihm zusammen sind auch andere Kirchl ichen getötet worden, 
deren selbst die Namen in der Kleinen Legende nicht e inmal genannt werden. 
Und schliesslich heisst es noch, sein Körper sei zu Zeiten des Königs Ladis laus 
und des Bischofs von Csanád Laurent ius aufgehoben und heiliggesprochen, 
aber weder der genauere Ze i tpunkt noch die Umstände werden näher e rör ter t . 
Man darf also nach alledem ohne Übertreibung behaup ten : es fiel ja dem Ver-
fasser der Kleinen Legende auch gar nicht schwer, etwaige chronologische 
Widersprüche zu vermeiden, da er doch keine konkreten Angaben mit tei l te . 
Wie kann man überhaupt die «historische Authentizi tät» eines Werkes ver-
fechten, das gar keine Kri ter ien der Authentizi tät , keine genauen und aus 
anderen Quellen kontrollierbaren Angaben enthäl t? Noch mehr: alle «authen-
tischen Angaben» der Kleinen Legende dürften aus der Grossen Legende, die 
von chronologischen und historischen Problemen doch nur so wimmelt, ge-
schöpft sein, indem ihr Verfasser, der ausschliesslich kirchliche, Andachts-
zwecke berücksichtigte, die «genaueren Angaben» seiner Quelle als f ü r ihn 
nebensächliche Dinge einfach wegliess. 

Die «Genauigkeit» der Kleinen Legende besagt also, was die Frage der 
Glaubwürdigkeit und der Priori tät betr i f f t , leider, so gut wie nichts. Im Gegen-
teil: wohl ist zwar die historische Glaubwürdigkeit der Kleinen Legende, die 
sich ohne Ausnahme immer nur unter Allgemeinheiten beiregt, n icht zu bestreiten, 
aber ihre Erzählungsart , nichts Konkretes mitzuteilen, ist gerade u n t e r 
historischem Gesichtspunkt beinahe völlig wertlos: ihrer kirchlichen Zielset-
zung gemäss sind aus ihr K r a f t und Saft der wahren Geschichte ausge-
laugt worden. 

Aber diese Tatsache berechtigt uns dennoch nicht der Kleinen Legende 
gegenüber die Pr ior i tä t der Grossen Legende zuzuschreiben, denn gerade die 
zahlreichen unmotivierten und nur Allgemeinheiten behandelnden Angaben 
der Kleinen Legende den Anlass zu Ergänzungen, Nachträgen und Motivierun-
gen in der Grossen Legende gebildet haben mögen, und so müssen wir evtl . , 
an s t a t t in der Kleinen Legende einen Auszug zu erblicken, die Grosse Legende 
fü r eine ergänzte Variante der Kleinen Legende halten. 

Wohl solche Überlegungen veranlassten Imre Madzsar zu der genauesten 
P rü fung der beiden Legendentexte gerade unter dem Gesichtspunkt, welche 
der beiden Textvar ianten der anderen gegenüber als die ursprünglichere gelten 
dürf te . Denn es ist ja offenbar: sollten sich die Varianten der Kleinen Legende 
im Falle jeder einzelnen Abweichung den Textvarianten der Grossen Legende 
gegenüber als die besseren, «authentischeren» erweisen, so liesse sich die Grosse 
Legende - auch abgesehen von ihrem letzten Kapitel, in dem es sich um die 
Mut te r von Ludwig dem Grossen handel t — nicht auf eine f rühe Zeit dat ieren: 
sie müsste auf alle Fälle erst in der Zeit nach der Kleinen Legende ents tan-
den sein. 
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Selbstverständlich kommen für den Vergleich nur die gemeinsamen Text-
par t i en beider Legenden in Betracht, aber auch von diesen h a t eigentlich nur 
die P r ü f u n g der textkr i t i schen Erscheinungen im engeren Sinne des Wortes, 
d. h. also die Untersuchung der Abweichungen auf dem Gebiete des sprach-
lichen Ausdruckes einige Aussichten, da die kritische P r ü f u n g grösserer Ein-
hei ten, wie z. B. diejenige der schon oft untersuchten sog. «Syniphonia Unga-
rorum»-Szene möge sie auch noch so lehrreich sein, zu keinem eindeutigen 
Ergebnis führ t . Es ist z. B. bezeichnend, dass während Gyula Pauler,1 Cyrill 
H o r v á t h , 2 Imre Madzsar 3 und János Horvá th 4 auf Grund einer Untersuchung 
der «Symphonia Ungarorum»-Episode zu dem Schluss kamen , dass der er-
wei ter te Text der Grossen Legende auf alle Fälle sekundär , unglaubwürdig 
und eine scheingelehrte Interpolat ion wäre, glaubte József Balogh — nach 
J á n o s Karácsonyi (1887) — auch noch im Jahre 1926 (Zeitschr. Magyar 
Nyelv) gegenüber den f rüheren Ansichten den Text der Grossen Legende ver-
teidigen zu dürfen, u n d er hielt den Text der Kleinen Legende f ü r einen blossen 
Auszug, und die Var ian te in der Grossen Legende f ü r die ursprüngliche 
Fassung . 

Eben darum scheint also die textkr i t ische Untersuchung solcher grösse-
rer Einheiten kein zuverlässiger Ausgangspunkt fü r die weiteren Erörterun-
gen zu sein. 

Dagegen ist die Aussage der nachstehenden Textvar ian ten , die durch 
Madzsar in der SS-Ausgabe nebeneinander gestellt wurden — f ü r jeden Sach-
verständigen eindeutig : 

Kle ine Legende c. 4 (p. 474): 
inter huius seculi fluctus remigantes 
scilleam vor a-ginem volup-
tatum declinare . . . 

Grosse Legende c. 12 (p. 496): 
inter huius seculi fluctus remigare 
voluptatumque stillantem (!) v o-
r a g i n e m devitare . . . 

(Der Text der Grossen Legende ist unverständlich, er en t s t and aus demjenigen 
der Kleinen Legende durch Textverderben; umgekehrt wäre es unmöglich.) 

Kleine Legende c. 4. (p. 474): Grosse Legende c. 12. (p. 496): 
Circa ecclesiastica ministe- Circa vero ecclesiasticam mó-
ri a curam nimium agebat. nasterii curam in tantum sollicitus 

erat, ut. . . 

(Auch hier ist der T e x t der Gr. Leg. unverständlich, durch Textverderben aus 
demjenigen der Kle inen Legende en t s tanden ; umgekehr t unmöglich.) 

1 Századok 1888. S. 59. 
2 EPhK 1910. S. 317. 
3 Századok 1913. S. 608. 
4 Irodalmi művel tségünk kezdetei ( = Anlange unserer literarischen Bildung). 

Budapest 1935. S. 31. 
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Kleine Legende c. 3. (p. 473): Grosse Legende c. 12. (p. 496): 
Crescente vero fidelium numero eccle- Crescente igitur numero fidelium et 
sias Dei per singulas urbes fabricavit, clericorum ecclesias vir Dei per urbes 
principal em autem eccle- singulas fabricabat, principale quoque 
s i am in honorem Sancti Georgii . . . monasterium, quod in honore 
ad litus Morisii fluminis fundavit, beati Georgii martiris ad litus Morosii 
unde et Morisenam s e d em construxit, sedem Morisenam appella-
appellavit. vit. 

(Der Text der Grossen Legende ist unverständlich, aber m a n f ragt mit Rech t , 
wie diese Textvar iante aus dem klaren Text der Kleineren Legende zu 
ents tehen vermochte?) 

Kleine Legende c. 5. (p. 475): Grosse Legende c. 12. (p. 497): 
Quamvis episcopalem dignitatem nimia Quamvis episcopalem dignitatem magna 
Providentia gubernaret, tarnen her emum Providentia gubernar et, erat tarnen 
nusquam deseruit, verum iuxta urbes ei magna sollicitude pro 
. . . cellulam sibi silvarum secretiori commisse g r e g e . . . 
loco construxerat . . . 

(Der Text der Grossen Legende ist verdorben, da die Anti these in ihr keinen 
Sinn hat , während der Zusammenhang in der Kleinen Legende völlig logisch 
ist. Auf Grund der Grossen Legende konnte der tadellose Text der Kleinen 
Legende nicht entstehen.) 

Angesichts dieser zweifelloser Textverderben formulierte dann Madzsar 
sein Urteil: «Ich fand bisher keine einzige Stelle, die uns berechtigte die Grosse 
Legende fü r besser als die Kleine zu erklären.»5 

Und doch wurde dieser letzte, weit t ragende Schluss unter Nichtbeach-
tung gewisser anderer, nicht weniger wichtiger Stellen formuliert . Demi es 
gibt einige, weiter unten zu nennende textkri t ische Erscheinungen, die nicht 
unbedingt den eben angeführten Schluss unterstützen, während wieder andere 
gerade dagegen zu sprechen scheinen. Die ersteren von diesen Erscheinungen 
waren auch Madzsar nicht unbekannt , aber er wollte diesen — beeindruckt 
durch die obigen, wie man sah, sehr gewichtigen und eindeutigen Textzeug-
nisse — keine besondere Beweiskraft e inräumen, bzw. er erblickte auch in 
diesen nur solche «Textverderben», die mehr oder weniger nur die Zahl der 
behandelten Aussagen vermehren. Dagegen scheinen die Zeugnisse, die gegen 
seine Theorie sprechen, ihm entgangen zu sein. 

Unserer Ansicht nach lassen sich die nächst untenstehenden Textvarian-
ten nicht in demselben Sinne erklären, wie die schon behandelten Fälle. Es 
schien in den bisher angeführten Beispielen keinem Zweifel zu unterliegen, 

5 S R H (Scriptores Rerum Hungaricauim) I I . 498 Anm.: Egomet ipse пес ullum 
hiicusque locum innenire polui, quo legendám maiorem altera superiorem dicere possem. 
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dass die Varianten der Grossen Legende infolge je eines Textverderbens bzw. 
Missverständnisses der entsprechenden Stelle in der Kleinen Legende ent -
s tanden . I n den folgenden liegt nicht derselbe Fall vor: 

Kleine Legende c. 5. Grosse Legende c. 12. 
Tempore quodam dum pro cuiusdam Accidit autem quodam tempore, ut pro 
defensione ad eundem reqem propera- defensione cuiusdam ad regem prope-
ret, in eius regionis fabulosa raret et in eiusdem regionis parte 
p at e r e, que usui pecundum ext,at, s i l v о s a, que usui porcorum erat 
vir Dei hospitatus est. apta, sita erat quedam villa, in qua 

meridie hospitatus est. 

Das Wort patere in der Kleinen Legende ist offensichtlich nur eine Ver" 
lesung oder falsche Auflösung des Wor tes parte, während man im Falle der 
Wörter fabulosa und silvosa wohl eine Schreibart mit langem f : /abulosa6 an-
zunehmen hat ; daraus wäre einerseits fabulosa in der Kleinen Legende gewor-
den — was sinnlos ist, und andrerseits in der Grossen Legende: silulosa > si-
luosa > silvosa. Wohl könnte man selbst hier noch versuchen, den Fall dahin 
zu erklären: im Grunde läge der richtigere Text auch hier noch in der Kleinen 
Legende vor, das Textverderben sei nu r im Laufe des Abschreibens en t s tan-
den, während die Grosse Legende den ursprünglichen Tex t völlig veränder t 
hä t t e . Man wäre zu einer solchen Erk lä rung besonders unter dem Eindruck 
der oben behandel ten, völlig eindeutigen Stellen geneigt. Aber dennoch ist 
diese Erklärung im vorliegenden Fall n icht mehr ganz sicher. Denn wie m a n 
auch die beiden Textvar ian ten erklären möge, muss man hier auch schon mi t 
einem dritten schwer leserlichen Text rechnen; darauf muss man sowohl den 
zweifellos verdorbenen Text der Kleinen Legende, als auch den umgeänderten 
Tex t der Grossen Legende zurückführen. Bei den bisherigen Textvar ianten 
war der Hinweis auf solch einen dr i t t en Text gar nicht nötig, da man bisher 
alle Textverderben unmittelbar aus d e m authentischen und tadellosen Text 
der Kleinen Legende ableiten konnte . 

Natürl ich wäre diese Erscheinung, wenn die obige Stelle völlig allein 
und f ü r sich s tünde, gar nicht so beachtenswert . Da sie jedoch kein isolierter 
Fall ist, lässt sie sich auch nicht ohne weiteres beiseite schieben. 

Die nächste beachtenswerte Tex tvar ian te laute t : 

Kleine Legende c. 4. (p. 473): Grosse Legende c. 12. (p. 496): 
Porro laudibus sancte Dei genitricis se Sanctus ergo vir propter honorem, Beate 
subdere tante humilitatis obseguio nove- Virginie tanto humilitatis studio in-
rat, ut qualiscunque reus clam a, sancti sistebat. ut qualiscunque reus de eius 
viri familiaribus e d о с t us indul- família,ribus adductus fuisset, 

11 Und nicht die Form sablonosa odor sabulonosa, wie M A D Z S A R S R I I I I . 497. Anm. 
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gentiam per nomen matris Christi pre-
cabatur, audito nomine matris miseri-
cordie pater sanctus mox lacrimis per-
fundebatur et velud ipse esset reus, a 
reo veniam postulabat f i l i и mg и e 
s и um ilium fore a f f i r m a -
b at, si earn r e et e Dei g en i-
t r i с e m с r e d e r e t. 

et pro nomine matris Christi ab eo in-
dulgentiam postulasset, audito nomine 
Matris Misericordie mox perfusus la-
crimis, eins petitionibus annuebat, et 
velud ipse esset reus, ita a reo veniam 
postidabat. 

Man könnte zwar auch im Zusammenhang mit diesen beiden Textstel len 
annehmen, dass die Quelle fü r die Grosse Legende der Text der Kleinen Legende 
gewesen sei — obwohl auch dies nicht mehr so völlig evident , wie im Falle der 
Textvar ianten der ersten Gruppe ist —, aber hier müss te dann die andere auf-
fallende Erscheinung erklärt werden können: wieso gerade der erweiterte T e x t 
die ausführlichere Erzählung der Quelle verkürzt h ä t t e ? — Wohl ist die Ver-
mutung in diesem zweiten Fall nicht mehr so zwingend, aber auch hier t auch t 
die Möglichkeit einer gemeinsamen Quelle auf. welche Quelle in diesem Fal l 
dem Text der Grossen Legende näher stünde. So wird die bisher betonte abso-
lute Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit, sowie die Priori tät der Kleinen 
Legende mindestens problematisch und bestreitbar. 

Ohne auf weitere zweifelhaften Stellen näher einzugehen, möchte ich hier 
nur noch auf zwei Par t ien hinweisen, von denen die eine auch durch Madzsar 
in einer früheren Arbeit von ihm7 als zweifelhaft bezeichnet wurde. Was die 
beiden Komposit ionsarten be t r i f f t , wäre es nämlich nach Madzsar logisch 
richtiger die Änderungen immer dem Verfasser der Grossen Legende zuzu-
schreiben. Aber dennoch macht auch er mindestens eine Ausnahme; das ist 
jene Stelle der Kleinen Legende, die das Zurückbleiben von Gerhard in Ungarn 
mi t einer Arglist und Gewalttätigkeit seitens Stephan dem Heiligen erklärt :8  

clam dimissis itineris sui comitibus hunc solum inv i tum retinuit custodiam-
que adhibui t . 

Diese Darstellungsart der Kleinen Legende ist n ich t nur deshalb auf-
fallend, weil sie König Stephan in ein ungünstiges L ich t stellt — der doch 
gleichzeitig mit Gerhard heiliggesprochen wurde —, sondern auch darum, 
weil die Kleine Legende zuvor die Reisegefährten Gerhards mit keinem Wor t 
e rwähnte . Die Grosse Legende berichtet auch darüber ausführ l ich: c. 5. Sccios 
enim habeo, qui descendunt mecum in Danubio. 

Die andere Stelle betr iff t die Fahr t r ichtung während Gerhards letzter 
Reise. 

' Századok 1913. S. 508. 
8 А. а. О. с. 2. S. 472. 
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E s wird sowohl in den Chroniken9 als auch in der Grossen Legende10 

e ins t immig über diese Reise berichtet: Gerhard und die Bischöfe hä t ten ihren 
W e g von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) aus über Diód nach der Pester 
F ä h r e bzw. nach Ofen (Buda) genommen. Schon Gyula Pauler bemerkte über 
diese Fahr t r ichtung, dass Diód, die heutige Diós-puszta e twas abseits von 
d e m Weg Stuhlweissenburg—Ofen (Fehérvár—Buda) liege. Der Bericht der 
Kle inen Legende über diese Fah r t ist zweifellos irreführend, oder mindestens 
n i ch t völlig klar: 

Kle ine Legende c. 6. (p. 477): 
. . .dum i n Alba Regia urbe remearet 
vir Domini, ad ecclesiam sancte Savine 
virginis et martiris hospitatus est, ubi 
cenantibus fratribus ait : . . . ad 
с en am agni Dei vocamur . . . Altera 
vero illucescente die pater sanctus mis-
sam celebravit. . . Qui ubi ad flumen 
Danubii pervenit (Var.: perrexit), ве-
се . . . 

Grosse Legende c. 15. (p. 501): 
. . . qui (seil.: episcopi) convenerant ad 
Albarn Regalem . . ., egressi sunt d e 
Alba versus Budám, ut Endre et 
Levente honorifice suseiperent. Cum-
que predicti episcopi festinanter venis-
sent ad locum, qui dicitur Dyod, in 
ecclesia Sante Sabine S. Gerhardus 
missam celebravit et . . . sic ait: . . . 
Deinde perrexerunt versus portum Da-
nubii. 

Es wäre in der T a t an und f ü r sich gar nicht unmöglich — da Diós-
p u s z t a doch etwas abseits von dem Weg Stuhlweissenburg — Ofen (Fehér-
vá r— Buda) liegt — auf Grund der obigen verdorbenen Textstelle in der 
Kle inen Legende d a r a n zu denken, dass auch diesmal die Kleine Legende den 
besseren Text böte, und zwar nicht nur einen besseren als die Grosse Legende, 
sondern auch einen besseren als die Chroniken. Es könnte sich nämlich evtl. 
d a r u m handeln, dass die Quelle ursprünglich auch gar n icht über Gerhards 
Reise von Stuhlweissenburg (Fehérvár) nach Ofen (Buda) berichtet ha t te ; 
Gerha rd wäre von Marosvár aus nach Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) dem 
K ö n i g entgegen gegangen, und da mag sein Weg über Diósd geführ t haben. 
N a c h d e m er aber unterwegs eben in Diósd gehört hätte, dass der König in 
Stuhlweissenburg (Fehérvár) noch nicht angekommen war, h ä t t e auch er die 
Fahr t r ich tung geänder t und so wäre er von Diósd aus — a n s t a t t nach Stuhl-
weissenburg (Fehérvár) — nach Ofen (Buda) gegangen. Eine Erinnerung daran 
wäre nur in dem verdorbenen Text der Kleinen Legende erhal ten geblieben.11 

Diese eben zusammengefasste Erklärung ist zwar wohl möglich, aber 
keineswegs sicher. Der Text der Kleinen Legende ist nämlich an der angeführ-
t en Stelle grammatikalisch zweifellos fehlerhaft , und so mag er zu einem weite-
ren Textverderben — in der Grossen Legende — Anlass gegeben haben, aber 

9 C. 83. SS I . 339. 
10 C. 15. SS I I . S. 501. 
11 Vgl. M A C A R T N E Y : Studios . . . S. 6. 
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dieser fehlerhafte Text weist seinerseits wieder auf eine «dritte», evtl. gemein-
same Quelle hin. 

Es sei nämlich — ungeachtet aller geographischen Überlegnungen -
darauf hingewiesen, dass der eben angeführ te Text der Kleinen Legende auch 
geographisch völlig sinnlos und unverständlich bliebe, wenn wir keine anderen 
Quellen über dieselben Ereignisse besässen, und zwar in diesem Fall die Grosse 
Legende und die parallelen Texte der Chroniken. Denn was besagt ja die 
Kleine Legende? Gerhard h ä t t e sieb auf den Weg nach Stuhlweissenbnrg 
(Fehérvár) gemacht , er stieg bei der Kirche der Hl. Sabina ab . . . und a m 
nächsten Tage . . . als er bei d e m Eluss Donau ankam (Variante: als er seinen 
Weg zum Fluss Donau fortsetzte), siebe, da wurde er von einer böswilligen 
Menge umzingelt . . . 

Man müsste auf Grund dieses Textes denken, die Donau flösse irgendwo 
in der Nähe von Stuhlweissenburg (Fehérvár), denn man f indet ja im Tex t 
selbst gar keinen Hinweis darauf , dass Gerhard seine Fahr t r i ch tung geänder t 
hä t t e . Die Textvar iante der Kleinen Legende (perrexit), die mit dem Text der 
Grossen Legende übereinstimmt, ist f ü r die Best immung der Fahr t r ich tung 
zweifellos besser; aber so erfahren wir wieder gar nichts best immtes über den 
Ort , wo Gerhard den Märtyrer tod erlit t ; denn diese Tex tvar ian te lässt ja nu r 
darauf schliessen, dass der Bischof irgendwo zwischen der Kirche der H l . 
Sabina und der Donau und nicht auf dem Ufer der Donau , wo er ja noch 
gar nicht angekommen war — überfallen wurde. Welche Variante also m a n 
auch wählen möge, ist der Tex t der Kleinen Legende dem Sinne nach fehler-
ha f t , schlecht. 

Dieser schlechte, fehlerhafte Text mag aus dem Text der Grossen Legen-
de, bzw. aus demjenigen der parallelen Chronik anlässlich des Exzerpierens 
ents tanden sein. Demnach hä t t en sicli nämlich die Bischöfe in Stuhlweissen-
burg (Fehérvár) versammelt (convenerant ad Albam Regalem); unter ihnen 
befand sich auch Gerbard ; d a n n machten sie sich auf den Weg nach Ofen 
(Buda) (in der Chronik richtiger: nach der Fähre von Pest) , u m die Fürs ten 
Endre (Andreas) und Levente mit Ehren zu empfangen. Als sie dann in Diósd 
bei der Kirche der Hl. Sabina ankamen, zelebrierte da Gerhard die Messe, 
hielt eine Festrede und weissagte noch auf denselben Tag den Märtyrertod. 
«Dann setzten sie ihre Reise der Donau-Fähre zu fort . . . Als sie dann bei der 
Fäh re von Pest ankamen usw.» 

Vermutlich hat der Verfasser der Kleinen Legende gar nichts anderes 
getan, als diesen, bzw. einen ähnlichen Text — nachlässig — exzerpiert. 

Es ist um so berechtigter eine solche gemeinsame Quelle zu vermuten, 
als die beiden Texte auch sonst Abweichungen aufweisen, die gar nicht f ü r 
die grössere Glaubwürdigkeit der Kleinen Legende sprechen. Nach diesem 
Tex t hät te Gerhard den «Brüdern» beim Tisch geweissagt: «am nächsten Tage 
sollten sie zum Tische von Gottes L a m m geladen werden». Der Verfasser, der 

1 3 Ac ta Antiqua VI I I / 3 — 4. 
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auch sonst Kürze ers t rebte , liess sich diesmal wohl durch das naheliegende 
und t reffende Wortspiel mit cenantibus leiten: «ad cenam agni Dei.it 

Unserer Ansicht nach lassen sich die aufgezählten Textvar ianten aus-
einander nicht beruhigend erklären. Somit kann man diese auch nicht für die 
Ursprünglichkeit der Kleinen Legende ins Feld führen: eher weisen diese auf 
eine dr i t te gemeinsame Quelle hin. 

Was jedoch im Sinne des bisherigen nur eine Vermutung war, wird auf 
Grund der folgenden parallelen Stellen zur Gewissheit: 

Kleine Legende с. C. (p. 477): 
Clinique talia regis amici liberalibus 
litteris imbuti attonifi mirarentur, i ri-
ve n i e b a n t interpretatio-
n e s episcopum ab ira et indigna,Hone 
regis defendentes, q и i b и s i nter-
p r e s t i m en s со n s e n s i t,. 

Grosse Legende с. 14. (p. 500): 
Cum autern amici regis, liberalibus 
studiis eruditi, hec audientes miraren-
tur, volentes episcopum ab indignacione 
regis defendere, innuebant i n-
Ier p r et i, ut t а с er et, q и i b us 
inter près timoré t a et и s 
с о n s en s i t. 

Der Text der Kleinen Legende ist an dieser Stelle n ich t nur unverständ-
lich — infolge eines Textverderbens, das sich leicht aus d e m Text der Grossen 
Legende erklären lässt -, sondern es ist noch viel wichtiger f ü r die Beurteilung 
der Zusammenhänge zwischen den beiden Texten, dass man hier den Verfasser 
der Kleinen Legende e r t app t , wie er seine Quelle nicht nur fälschlich verbessert, 
sondern auch exzerpiert und dabei den Grundtext verkürzt ; hier hat er z. B. 
den Ausdruck ut taceret fortgelassen, u n d dadurch wurde der ganze Satz, ja 
noch mehr der darauffolgende, sinnlos. 

Zu einem Missverständnis wurde der Verfasser der Kleinen Legende 
of fenbar durch das Wor t innuebant in seiner Quelle verleitet; einerseits ist 
nämlich dieses Wor t e twas seltener gebräuchlich, und andrerseits mag es wohl 
verkürzt , etwa in der Fo rm inuebant geschrieben gewesen sein, was man leicht 
als inueniebant verlesen konnte. Der Verfasser der Kleinen Legende hat dann 
auch das nächste Wor t interpret- im Sinne des fälschlich verstandenen vorigen 
zurechtgelegt, und da auf diese Weise der Ausdruck ut taceret keinen Sinn mehr 
zu haben schien, liess ihn einfach fort , unbekümmert d a r u m , dass infolgedessen 
auch der nächste Satz keinen Sinn mehr hat te . Der verdorbene Text der Kleinen 
Legende lässt sich also in diesem Fall aus dem Text der Grossen Legende leicht 
erklären, während m a n den Text der Grossen liegende aus der Kleinen Legende 
gar nicht erklären kann . 

Daraus geht also folgendes hervor: 
1. Die Behauptung , dass die Kleine Legende überall besser, ursprüng-

licher als die Grosse wäre, ist nicht stichhaltig. 
2. Die beiden Varianten verhal ten sich nicht in der Weise zueinander, 

wie man es meistens dachte. Die eben angeführte Stelle widerspricht nämlich 
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der oft betonten Ansicht, die Grosse Legende hä t te die Kleine als Quelle be-
nutz t , und dass eben deswegen die Grosse Legende nur nach der Kleinen hä t te 
entstehen können. 

3. Da in einigen Fällen ja eigentlich in der Mehrzahl der Fälle — die 
Kleine Legende die ursprünglichere ist, während in anderen Fällen die Grosse 
Legende dieselbe Rolle spielt, wird m a n diesen Widerspruch anders nicht auf-
lösen können, als dass man eine gemeinsame Urquelle annimmt, die dann die 
Kleine Legende f ü r kirchliche Zwecke wesentlich verkürzt hat te . 

Bei diesem letzteren Punkt müssen wir etwas weiter ausholen Die obige 
Textparallele spricht ohne Zweifel d a f ü r , dass der Verfasser der Kleinen Legen-
de die vorliegende ausführlichere Quelle missverstanden und verkürzt ha t te . 
Diese Tatsache berechtigt uns je tz t schon, auf ähnliche Verstümmelungen in 
der Kleinen Legende auch sonst hinzuweisen. Untersucht man nämlich die 
Komposit ionsart der Kleinen Legende, so entdeckt man mehrere Wider-
sprüche darin, die infolge des Exzerpierens eines vollständigeren Textes ent -
s tanden; diesen Widersprüchen zufolge scheint die Kleine Legende an mehreren 
Stellen verstümmelt zu sein, und sie weist auf einen vollständigeren Text hin. 

Oben wurde schon ein solcher Widerspruch der Kleinen Legende er-
wähnt , der infolge des Exzerpierens eines ausführlicheren Textes en t s t and . 
Nach dem 2. Kapitel der Kleinen Legende soll Gerhard den Weg ins Gelobte 
Land alleine angetreten haben (egressus i taque de cognatione sua tei idebat ad 
orientem); aber nach einigen Sätzen ber ichte t schon der Text : König S tephan 
hä t te seine Reisegefährten entlassen (clam dimissis itineris sui conütibus) und 
ihn allein hä t te er gegen seinen Willen zurückgehalten. Später heisst es wieder, 
dass Gerhard in Bakonybél zusammen mit einem Gefährten von ihm, n a m e n s 
Maurus das Einsiedlerleben geführt hä t te . Von diesem Maurus, dem Gefähr-
ten Gerhards weiss die Grosse Legende in ihrer heutigen Form gar nichts, und 
so wird die Annahme einer gemeinsamen Quelle noch berechtigter. Aber auch 
davon abgesehen, bleibt in der Kleinen Legende auch die Gewalttätigkeit des 
Königs Stephan völlig unmotiviert: h ä t t e der König Gerhard nur aus Laune 
zurückgehalten, um ihn etwa im Buchenwald (Bakony) das Einsiedlerleben 
f ü h r e n zu lassen ? Das wäre kaum anzunehmen. Dagegen begründet die Grosse 
Legende hinreichend die Vorgangsweise König Stephans: solange der König 
das Bis tum von Csanád ihm nicht anver t rauen konnte, liess er seinen Sohn, 
den Fürs ten Emmerich durch ihn erziehen (Grosse Leg. c. 5). Diese Erzieher-
rolle Gerhards wird zwar in den anderen Quellen nicht erwähnt , aber wir 
haben dennoch keinen besonderen G r u n d den Bericht darüber zu bezwei-
feln.12 

Es lässt sicli mit einiger Wahrscheinlichkeit vielleicht auch der Grund 
angeben, warum der Verfasser der Kleinen Legende diese Motivierung ver-

12 Vgl. M A C A R T N E Y : The medioval Hung. hist . S. 1 5 7 ; obwohl er dies f ü r eine 
Einfügung der Grossen Legende hält. 

1 3 * 
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schwieg. Es wurde weiter oben schon darauf hingewiesen, dass der Verfasser 
der Kleinen Legende auf eine in der Legendenli teratur völlig ungewohnte 
Weise be tont : Gerhard hä t te in seinem Leben keine körperlichen Wunder 
ge tan (c. 6.), ja man hä t t e auch nach seinem Tode keine solchen Wunder «auf 
unzweifelhafte Weise bis auf die Zeiten des Königs Ladislaus und des Bischofs 
Laurentius»1 3 erlebt. Aber es kommt f ü r den Verfasser der Kleinen Legende 
auch nicht auf die Wunder an; er betont s ta t t dessen Gerhards Demut, Fröm-
migkeit und selbstloses Leben, diese will er als Vorbild hinstellen. Wohl des-
wegen ha t er auch die Motivierung f ü r Gerhards Aufenthal t in Ungarn weg-
gelassen. Der Aufenthal t seines Heiligen a m königlichen Hof, selbst wenn er 
n u r Erzieher war, hä t t e seine Demut und selbstlose Lebensweise kaum passend 
illustrieren können. 

Dann berichtet die Kleine Legende kürzlich und in Worten, die sich 
allzusehr nur unter Allgemeinheiten bewegen, unter einem Hinweis auf den 
biblischen Kämpfer Josua, dass König Stephan zuerst noch die Gottlosigkeit 
der Heiden brechen musste (impietatem gent ium delevit), ehe er Gerhard 
z u m Bischof gemacht und f ü r ihn das Verkünden der Glaubenswahrheiten 
h ä t t e ermöglichen können. Diese insgesamt nur zwei Sätze der Kleinen Legende, 
die darüber berichten, sind — auch nach Macartneys Ansicht14 — ein unver-
kennbarer Beweis da fü r , dass dem Verfasser in seiner Quelle ein ausführlicher 
Bericht über Aj tonys Niederwerfung vorliegen musste. Dass Aj tony hier den-
noch nicht erwähnt wird, ist nur darauf zurückzuführen, dass der Verfasser 
der Kleinen Legende kein Interesse f ü r die weltliche Geschichte übrig ha t t e , 
er beschränkte sich nur auf die Erzählung der Ereignisse, die unmit te lbar mit 
Gerhards Person zusammenhängen. 

Einen noch schwererwiegenden Beweis dafür , dass die Kleine Legende im 
Grunde nur ein Auszug ist, liefert die schon öfters untersuchte «Symphonia 
Ungarorum»-Szene. Da jedoch die f rüheren Forscher nur die beiden parallelen 
Textstellen mit eingehender Sorgfalt untereinander verglichen,15 und keine 
Aufmerksamkei t mehr der Tatsache widmeten, wie diese Szene in die K o m -
position der ganzen Legende, in den textl ichen Zusammenhang eingebaut 
wurde , konnte es ihnen auch nicht auffallen, dass diese Episode im A u f b a u 
der Kleinen Legende nur verstümmelt und unvollendet erzählt wird, und dass 
eben deswegen die ursprüngliche Abfassung nur die Erzählung der Grossen 
Legende sein kann . 

Die anmutige Geschichte der Symphonia Ungarorum ist sowohl in der 
Kleinen als auch in der Grossen Legende eine epische Il lustration da für , wie 
der Bischof Gerhard nicht nur die kirchlichen Angelegenheiten weise verwal-
te te , sondern sich auch um die ilim anver t rau te Gemeinde liebevoll kümmer te . 

13 Leg. Min. c. 7. 
1 4 M A C A R T N E Y : Studies . . . S. 1 5 . 
15 Kleine Legende с. 5. Glosse Legende e. 12. 
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«Denn jedesmal, wenn der selige König Stephan seine Seelensöhne f ü r ihre 
Sünden mit der R u t e der Gerechtigkeit s t rafen wollte, n a h m der Vater ( = Ger-
hard) diese mit f rommem Eifer und mit den Tränen der Barmherzigkeit in 
seinen Schutz.» 

Nach dieser Einlei tung folgt in beiden Legenden als eine Illustration des 
Gesagten die Schilderung Gerhards Reise, die er unternahm, um jemanden zu 
beschützen: pro cuiusdam defensione. Während dieser Reise hörte er e inmal 
nachts dem Gesang jenes Mädchens zu, die Getreide mahlte, und die er f ü r 
ihre Duldsamkeit belohnte. Es lassen sich in dieser Schilderung der beiden 
Legenden, was den Tex t selbst betr iff t , wesentliche Unterschiede und Abwei-
clnmgen beobachten; man hat diese auch schon öfters eingehend analysiert , 
und doch blieb dabei gerade das Wesentlichste unbemerkt.1 6 

In der Kleinen Legende bricht nämlich die Geschichte mi t der Belohnung 
des Dienstmädchens unerwartet ab, ohne dass man erfahren hä t te , ob die Reise 
des Bischofs im Interesse des anfangs erwähnten Schuldigen erfolgreich war . 
Dagegen kehrt die Grosse Legende nach dem Abschluss dieser epischen u n d 
im Dialog vorgeführ ten Episode logisch zu der Hauptgeschichte zurück, u n d 
sie erzählt planmässig: «nachdem Gerhard beim König angekommen war u n d 
seine eigenen Angelegenheiten erfolgreich erledigt hat te , t r ug es sich zu, dass 
ein Edelmann mit schwerer Sünde angeklagt vor den König gestellt wurde ; 
die Versammlung der Edelleute vermochte keine Gnade f ü r ihn zu ermit teln, 
nur er, der Bischof allein erhielt es f ü r ihn.» (Leg. Mai. c. 12.) Die Erzählung 
wird nur mit diesen Worten vollständig. Aber der Verfasser der Kleinen Legen-
de Hess diesen Abschluss fort , und dadurch riss er die Episode aus dem begon-
nenen Gedankengang — Gerhard hä t te die ihm Anvert rauten auch dem König 
gegenüber in seinen Schutz genommen - - heraus. Um aber der Episode irgend-
einen Sinn docli zu belassen, veränderte er die ursprüngliche Erzählung dar-
aufhin, dass sie f ü r Gerhard unmittelbar charakteristisch sei. «Der Verfasser 
wollte damit Gerhards weichherzige Rührbarke i t charakterisieren» — wie es 
durch János Horvá th richtig hervorgehoben wurde.17 Aber dennoch ist es 

18 Zu der reichen Li tera tur der Frage: G Y . P A U L E R : Századok, 1888 S . 5 9 ; С. 
H O R V Á T H : A Gellért-legenda énekes szolgálója ( = Die singende Dienstmagd der Ger-
hard-Legende) E P h K 1910, 313 — 19; В. F A B Ó : A magyar népdal zenei fejlődése ( = Die 
musikalische Entwicklung des ungarischen Volksliedes). Budapest 1908. 46—48; J . SEP-
RŐDI: A magyar népdal zenei fejlődése stb. ( = Die musikalische Entwicklung des ung . 
Volksliedes usw.) Erdélyi Museum 1908; J . OSVÁTH: Nemzeti zeneművészet (Nationale 
Tonkunst) Budapest 1908. 14; B. H I M P F N E R : A Gellért-legenda énekes szolgálója (Die 
singende Dienstmagd der Gerhard-Legende) E P h K 1910. S. 394 — 95; I . M A D Z S A R : 
Szt. Gellért nagyobb legendájáról (Über dio grössere Legende des HL. Gerhard), Századok 
1913. 505—509; J . B A L O G H : Szt. Gellért és a «Symphonia Ungaroium» (Der H L . Gerhard 
und die «Symphonia Ungaroium») Magyar Nyelv 1926. 189, 266; J . H O R V Á T H : A magyar 
irodalmi műveltség kezdetei (Die Anfänge der ungarischen literarischen Bildung). Buda-
pest 1935. S. 31. 

17 J . H O R V Á T H : A magy. írod. műveltség kezdetei (Die Anfänge der ungarischen 
iterarischen Bildung). Budapest 1935. S. 31. 
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dem Verfasser der Kleinen Legende nicht gelungen, dami t auch den Bruch 
des Gedankenganges zu verschleiern. 

Beachte t man diese Erzählungseinheit , so wird es wieder unbezweifelbar, 
dass der Verfasser der Kleinen Legende verkürz t hatte, und dass der Text , den 
er exzerpierte, der beutigen Form der Grossen Legende ähnlich sein musste . 
Natür l ich ist es so gu t wie unmöglich — was die Erzählung über die «Sym-
phonia Ungarorum» selbst betr iff t — genau festzustellen, ob der kürzere oder 
ob der längere Text der «authentische» ist . Aber ist einmal nachgewiesen 
worden, dass der Verfasser der Kleinen Legende die Geschichte aus ihrem ur-
sprünglichen Zusammenhang herausgerissen und dadurch auch ihren Sinn 
ve rände r t hat te , so wird man geneigt, auch jene Abweichungen ihm zuschreiben 
zu wollen, in denen sich der kürzere T e x t von der längeren Variante unter -
scheidet, wrie dies zuletzt schon in den Acta Ant iqua 8 (1960) 185ff. nachgewiesen 
wurde. Der längere Tex t ist zweifellos bes t reb t eine fachgemässe und gelehrte 
Erk lä rung f ü r jenen Gleichklang (Symphonia) zu geben, der sich aus dem 
f remdar t igen Gesang des mahlenden Mädchens und aus dem dumpfen Brausen 
des Mühlsteines zusammensetzt ; aber dabei spielt der Verfasser auch mi t der 
Doppelbedeutung des Wortes Symphonie: «Melodie» und «Gleichklang». 
Als der Bischof f ragte : Walthere, audis symphoniam Ungarorum, qua-
liter sona t? — dachte er wahrscheinlich an die Wortbedeutung «Melodie», 
während der fachgelehrte Musiker, Val ther in seiner Erklärung wohl von der 
anderen Wortbedeutung, «Gleichklang» ausging. Dies ist nicht nur natür l ich 
sondern auch stilgemäss, da Meister Valther, der Begleiter des Bischofs — wie 
die Legende selber berichtet — gleichzeitig auch Gesangslehrer in der Sehlde 
des Domkapitels von Csanád, ja der Schulleiter selber war. So ist es vers tänd-
lich, dass er auf Grund der mittelalterl ichen musikalischen Termini eine fach-
gemässe Erklärung f ü r den Gesang des Mädchens geben wollte. So mag seine 
gelehrte Erör terung unmit te lbar auf die Aufzeichnungen des Domkapitels von 
Csanád zurückgehen. Der Verfasser derselben Aufzeichnungen mag j a — wie 
es weiter oben schon entwickelt wurde — Meister Valther selbst gewesen sein. 
E b e n deswegen mag auch die Episode der «Symphonia Ungarorum» nur in 
dieser «gelehrten» Fassung authent isch sein, und nicht in dem wortkargen 
Auszug der Kleinen Legende, die ausserdem auch noch den Gedankengang 
der Erzählung abbricht — zweifellos u m sie zu verkürzen. 

Wohl aus diesen Aufzeichnungen des Domkapitels schöpfte jene nicht 
erhaltengebliebene Legendenvariante, die die gemeinsame Quelle sowohl unse-
rer Grossen als auch der Kleinen Legende war, und die der heutigen Grossen 
Legende sehr ähnlich gewesen sein mag . 

Auch jene Tatsache widerspricht der Vermutung dieser gemeinsamen 
Quelle nicht, dass in der heutigen Grossen Legende a m Ende des 12. Kapi te ls 
vor der Episode des singenden Dienstmädchens eine solche Part ie fehl t , die 
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in der Kleinen Legende — offenbar in dem richtigen und ursprünglichen T e x t -
zusammenhang — erhalten blieb: 

Kleine Legende c. 5.: 
Quamvis episcopalem dignitatem nimia 
Providentia gubernaret, tarnen heremum 
nusquam deseruit, verum iuxta urbes, 
ad quos (!) predicare veniebat, cellu-
lam sibi silvarum secretiori loco con-
struxerat, in qua legátus (!) pernotasse 
(!) multasque passiones . . . sustinuisse 
memoratur. Preterea extrinsecus pro 
comisso grege maxima sollicitudo in-
erat ei, nam quotiens . . . 

I m Zusammenhang mit dieser Textpar t ie hat, schon Macartney r icht ig 
bemerkt , dass die Kleine Legende hier die nötige Antithese zwischen Pr iva t -
leben und öffentlicher Tätigkeit des Heiligen bewahrt ha t t e , während in der 
Grossen Legende dieselbe Antithese abges tumpft wurde, da zu dem einleiten-
den Teil beide Erzählungen nötig gewesen wären.18 Aber a n s t a t t aus den T e x t -
abweichungen auf eine gemeinsame Quelle zu schliessen, n a h m er an, dass der 
Verfasser der Grossen Legende hier eine solche verlorene Var iante der Kleinen 
Legende benutzt hä t te , die — ebenso wie die heutige Form der Grossen Legen-
de — den zur Vollständigkeit des Textes nötigen ersten Gegensatz des Ant i -
thesenpaares nicht gekannt hät te . Dagegen sei folgendes bemerk t : der obige 
Tex t der Grossen Legende ist zweifellos versehrt, und er weist deutlich auf 
einen vollständigeren Text hin. Es wäre unserer Ansicht nach verkehrt , diesen 
zweifellosen Fehler in dem heutigen Text der Grossen Legende auf einen eben-
falls fehlerhaften Tex t der Kleinen Legende zurückzuführen, und auf diese 
Weise den Fehler zu verdoppeln. 

Macartney scheint überhaupt alles verdoppeln, ja verdreifachen zu wol-
len — vielleicht aus übertriebener Vorsicht; und so erklärt er das Zustande-
kommen der heutigen Grossen Legende mit einem solchen komplizierten 
Schema, das auch in sich schon wenig wahrscheinlich ist, u n d ausserdem auch 
die gestellten Probleme nicht beruhigend zu lösen vermag, s t a t t dessen nur 
dazu verhilft , um die wirklichen Probleme zu verwischen. Er n immt z. B. an , 
dass am Ende des X I . Jahrhunder t s aus verschiedenen f rüheren Quellen eine 
heute nicht mehr vorhandene Gerhard-Biographie ents tanden wäre, die wohl 
der heutigen Grossen Legende hät te ähnlich sein müssen, aber sie hä t te das 
historische Material im engeren Sinne des Wortes (die Schilderung des Heiden-
aufstandes) noch nicht enthal ten; daraus sei ein Auszug, eine heute ebenfalls 

18 S tudios . . . S. 9. 

Grosse Legende c. 12.: 
Quamvis autem episcopalem dignitatem 
magna Providentia gubernaret, 

erat tarnen ei magna sollicitudo pre 
commisso grege. Nam quotiens . . . 
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nicht mehr bekannte Kleine Legende ents tanden, deren eine Variante die 
heutige Kleine Legende wäre. Dagegen sollte die heutige Grosse Legende un-
mi t te lbar auf die verlorene Gerhardt-Biographie zurückgehen, wobei der Ver-
fasser auch die verlorene Kleine Legende (die ebenfalls ein Auszug der vorigen 
sein sollte), eine alte Chronik-Variante u n d spätere Aufzeichnungen von Vene-
dig und Csanád (aus d e m X I I I . und XIV. Jahrhunder t ) mi tbenutz t hätte.1 9 

Zur Verdoppelung der Kleinen Legende wurde Macar tney gerade durch 
die obige Textpart ie veranlasst , aber seine Annahme erweist sich, wie gesehen, 
als überflüssig. Dabei beurtei l te er das gegenseitige Verhältnis der gemein-
samen Textpart ien der Kleinen und Grossen Legende folgendermassen : «Es 
lässt sich in diesen Tex tpar t i en eine Doppelbeziehung beobachten. Die ver-
lorene Kleine Legende war eine Quelle f ü r die Grosse Legende, aber ein Teil 
des Textes , der in der Grossen Legende wiedererscheint, war seinerseits auch 
eine Quelle, ja die ursprünglichste Hauptquel le der verlorenen Kleinen Legen-
de. Der gegenwärtige T e x t der Grossen Legende ist eine Zusammen ftigung der 
verlorenen Kleinen Legende mit der ursprünglichen Quelle.» Dies alles ha t t e 
Macar tney darum nötig, weil er t rotz Kaind l und Madzsar einsah, dass die 
heut ige Form der Kleinen Legende einen vollständigeren Text voraussetzt, 
aber den genannten Forschern darin doch folgte, dass die heutige Grosse 
Legende nichts anderes als eine späte Erweiterung der Kleinen Legende wäre. 
Unsere obigen Untersuchungen haben diese Vermutungen über die gegenseiti-
gen Zusammenhänge der beiden Legenden nicht un te r s tü tz t . Die P rü fung 
jener selbständigen Textpar t ien der Grossen Legende, die von der Kleinen 
Legende unabhängig sind (vgl. Acta Ant iqua 8 [1960] 185 ff.) widerlegte auch 
die andere Ansicht von Macartney, dass nämlich die n icht mehr vorhandene 
angebliche Gerhard-Biographie, die eine Quelle der Kleinen Legende war, am 
E n d e des XI . J a h r h u n d e r t s hä t te entstehen können. Wie wir es nachzuweisen 
versuchten, mag diese gemeinsame Urquelle um die Mit te des X I I . J ah r -
hunder t s ents tanden sein, und sie war im Grunde wohl identisch mit der heu-
t igen Grossen Legende, abgesehen na tür l ich von ihrem letzten Kapitel über 
die Mut te r von Ludwig dem Grossen, das später h inzugefügt wurde. 

Es fragt sich nur , ob die Ergebnisse der obigen LTntersuchungen nicht 
im Widerspruch mit d e m gemeinsamen Material der Legenden und Chroniken 
s tehen ? Wir wollen diese, auch fü r die Anfänge der mittelalterlichen Geschichts-
schreibung hochwichtige Frage bei einer anderen Gelegenheit näher unter-
suchen. 

19 Studies . . . S. 11 — 12 und 16. 



OY. MORA VC SI К : BYZANTINOTURCICA I—H. (Zweite, durchgearbeitete Auflage) : 
Berliner Byzantinische Arbeiten, Band 10—11; Bd . 1: Die byzant inischen 
Quellen der Geschieht о der Türkvölker (Berlin, Akademie-Verlag 1958, 8° 609 
S.); Bd. 2: Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen (Ber-
lin, Akademie-Verlag 1958, 8» 378 S.). D.M 77,— ; 68,—. 

Das Werk von Gyula Moravcsik wurde zuerst während des Zweiten Weltkrieges 
ids eins der aussergewöhnlich wichtigen Produkte jener — auch f ü r die Geschichte der 
ungarischen Philologie von schwerwiegenden Folgen begleiteten — Epoche veröffent l icht 
(Bd. 1 : Budapest 1942, Bd. 2: Budapest 1943 als П. 20 und 21 der Magyar-Görög Tanul-
mányok = Ungarischen Arbeiten zur griechischen Philologie). Über die Beglei tumstände 
der Ents tehung des Buches er fähr t der Leser im Vorwort zur 1. Auflage Näheres (wieder 
veröffentlicht in der 2. Auflage, 1, VII — X X ) : es geht da raus hervor, dass der Verfasser 
f ü r dieses Werk nicht weniger, als gut zwei Juhi zehnte s t renger Arbeit opfern musste . 
Als eine Vorarbeit dazu konnte er allerdings sein Buch über «Die byzantinischen Quellen 
der ungarischen Geschichte» ( = A magyar történelem bizánci forrásai . A Magyar Törté-
ne t tudomány Kézikönyve 1, 6/b, Budapest 1934) herausbringen, das heute noch mit zu 
den unentbehrl ichsten Handbüchern der ungarischen Geschichtsforschung zu zählen ist . 
Bereits diese in ungarischer Sprache herausgebrachte Arbeit liess keinen Zweifel auf -
kommen, dass das kommende grosse Werk Moravcsiks, worüber auf den bvzantinologi-
schen Tagungen mehr fach berichtet wurde, eine Höchstleistung der philologischen Lite-
r a tu r Ungarns darstel len wird, die von bleibendem Wert ist,. Die Besprechungen der 
ers ten Auflage (ihre Aufzählung s. in der 2. Auflage, Bd. 1, X X I I I , Anm. 1 ) hielten da im 
tatsächlich in vollem Einklang fest, Moravcsiks Werk sei sowohl f ü r die Byzantinologio, 
als auch im Hinblick auf die Erforschung der Geschichte der Türkvölker eine Arbeit von 
hervorragender Bedeutung. 

Unter den Besptechungen ist vor allen Dingen die von F . Dölger hervorzuheben, 
die Moravcsiks Werk im Blickwinkel der Byzantinologio geradezu als eine «unentbehr-
liche und unschätzbare Forschungshilfe» und gleichzeitig als e in «Nachschlagewerk zur 
byzantinischen historischen Literatur» bezeichnet. Die Er fo rscher der Geschichte der 
Türkvölker haben sieh in demselben Sinne geäussert und diese vortei lhaf ten Rezensionen 
wurden am überzeugendsten du tch die Tatsache erhärtet , dass seit der Erscheinung der 
Byzantinoturcica die Erforschung von Geschichte und Sprachres ten der Steppenvölker 
einen unmissverständlichen Aufschwung e r fuhr . 

I n der- neuen Auflage hat Moravcsik weder im Hinbl ick auf den Umfang der 
bearbeiteten Quellen, noch auf die Methodik der Bearbeitung wesentliche Änderungen 
vorgenommen. Die Verwertung der kri t ischen Li teratur der verflossenen fünfzehn J a h r e 
h a t ohnehin eine wesentliche Erweiterung der Arbeit he rbe igefüh l t : im 1. Band beträgt 
die Zunahme 201, im 2. Band aber auch 50 Seiten. Somit konnte Moravcsik seiner ur-
sprünglichen Zielsetzung zur Aufsammlung sämtlicher Angaben der griechischen Quellen 
über die Türkvölker — Völker- und Personennamen sowie sonstige Sprachrelikte von 
den Hunnen, d. h. vom ausgehenden 4. J ah rhunde r t an bis zur Mit te (les 16. Jahrhunder t s, 
also zur Zeit der mit teleuropäischen Expansion der Osmanen — noch viel näher kommen. 
Sowohl f ü r die Geschichtsforschung, als auch f ü r die Sprachwissenschaft ist insonderheit 
der erste Teil dieses ungemeinen Stoffes, also die Angaben aus de r Zeit vor dem 13. J a h r -
hundert wichtig. Auch Moravcsik misst diesem älteren Material eine grössere Wichtig-
kei t bei und war daher best rebt , den Quellenstoff bis zum 12. J a h r h u n d e r t möglicherweise 
vollauf zu bearbeiten. A her auch aus den Materialien der zweiten Periode (13.—16. J h . ) 
wurde nichts wesentliches fortgelassen, höchstens einige, auch an sonstigen Quellen 
wohlbckar.nto Angaben zweitrangiger Quellen. 

Die in Bd. 2 alphabet isch angeordneten Angaben werden d u t c h den Verfasser mit 
einem giündlichen philologischen Appara t eingeleitet, was den ganzen 1. Band sowie 
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don A n f a n g dos 2. Bandes (2, 1—49) umfass t . Die Einleitung zum 1. Band (1, 1—9) 
bietet e inen kurzen Abriss der Geschichte der byzantinologischen Forschungen, gefolgt 
von einer erschöpfenden Bibliographie der einschlägigen wissensehaftshistorischen Árlici-
ten sowie einer Aufzählung der Arbeiten der bisherigen byzantinologischen Tagungen. 
Ähnlicherweise umfassend ist die bibliographische Darstellung, die Moravcsik seiner 
k n a p p e n Übersicht über die Geschichte von Byzanz beilegt (1, 9 —15). Diese reiche 
Zusammenstel lung der L i t e r a tu r enthält ausser Sammelwerken auch das Schrif t tum 
über die einzelnen Epochen, die byzantinische historische Geographie, Kulturgeschichte, 
Gesollschafts-, Wirtschafte- und Kirchengeschichte, feiner über die Fremdvölker, zu 
welchen Byzanz im Laufe der Geschichte Beziehungen hatte (1, 9 — 32). In einem um-
fangre ichen Kapitel behandel t Moravcsik jene «Türkvölker», deren Sprachreste er bear-
beitet h a t t e (1, 37—164). Nach einer kurzgefassten Auskunft über die türkischen und 
die finnisch-ugrischen Völker bietet dieses Kapi te l eine knappe Übersicht über die 
Beziehungen der Griechen zu den Völkern im nördlichen Räume des Schwarzen Meeres, 
des wei teren über die Wandervölker, die seit dem Beginn der Völkerwanderung in der 
südrussischen Steppe, in Kleinasien und in der Donaugegend nacheinander auf tauchten 
— ü b e r Hunnen, ogurischo Völker, Sawiren, Hephtliuliton, Awaren, Türken , Chazaren, 
Vardar io ten , Potschenogon, Uzen, Kumanen, Seldschuken, .Mongolen, Bulgaren, Madja-
ren, Osmanen. Wie es bereits aus dieser Aufzählung hervorgeht, h a t Moravcsik die An-
gaben übe r sämtliche Wandervölker in Betracht gezogen, die seit der Völkerwanderungs-
zeit a n Byzanz Anschluss gefunden ha t ten . Die im Titel angeführte Bezeichnung «Turci-
ca» i s t also in diesem Sinne, und nicht auf Grund der strenger genommenen sprachlichen 
Zugehörigkeit zu verstehen. Moravcsiks Verfahren gegenüber könnte m a n sich darauf 
berufen , dass z. B. die exak te und überzeugende Bestimmung der Sprache der Hunnen, 
der Hephtha l i tcn und der Awaren immer noch aussteht, oder aber, dass die Würdenamen 
dei- Türkvölker zum g u t e n Teil nicht türkischer Herkunft sind, fe iner , dass Madjaren 
u n d .Mongolen keine türksprachigen Völker ver t re ten. Es unterliegt aber keinem Zweifel, 
dass d u r c h die Ausmerzung des hunnischen, a warischen und hepht halit ischen Namen-
s toffes sowie der in byzantinischer Aufzeichnung auf uns gekommenen madjarisehen 
Würdenamen türkischen Ursprungs, bzw. des mongolischen Namengutes der Wert der 
Arbe i t hä t t e beträchtlich sinken müssen. Diese möglichst weite Ausbrei tung der sprach-
l ichen Grenzen hat aber andererseits mit sich gebracht, dass gelegentlich auch zweifels-
frei iranische Namen (•/.. B. 'Aßßa^ovxris) in das Namenregister kamen , sogar in Fällen, 
wo infolge der Verwendung dos verallgemeinernden «Hunnen»-Namens nicht einmal ein-
deu t ig nachgewiesen werden kann, ob die Träger des Namens «Türken» waren. Dies lässt 
sich allerdings lediglich von einem verschwindenden Bruchteil des riesigen Namenstoffs 
behaup ten , und auch in solchen Fällen ist es ein leichtes, aus Moravcsiks Anmerkungen 
u n d bibliographischen Verweisen festzustellen, was fü r unsichere Momente sich an die 
f rag l ichen Namen knüpfen . Wir unsrerseits ha l ten es jedenfalls f ü r r icht ig und wichtig, 
dass Moravcsik auch in diesen Zweifelsfällen eine möglichst grosse Vollständigkeit vor-
sehwebte und, dass er unabhängig von der sprachlichen Herkunft alle Wüide-, Peisonen-
u n d Stammesnamen, geographischen Namen und Sprachreste sonstiger Natur in An-
s p r u c h nahm, die im Zusammenhang mit den einzelnen Völkern irgendwie zu ermit-
t e ln waren. 

Den zweiten Hauptabschni t t des I. Bandes bildet die Beschreibung der in Frage 
k o m m e n d e n byzantinischen Quellen und der Forschungsmethoden der Byzant inologie 
(1, 165 — 200). Bei der Beschreibung der Quellen f ü h r t Moravcsik zuerst die allgemeine 
Charakter is t ik der Einzelgat tungen an, d a n n die auf sie bezügliche Li tera tur (1, 165 — 
185). Unte r den handschrif t l ichen Werken h a t Moravcsik ausser den zeitgeschichtlichen 
Monographien und den Weltchromkon auch die kirchengeschichtlichen Werke und die 
historischen Dichtungen bearbeitet. Neben den Quellen erzählenden Charakters wurde 
hagiographisehen Schrif ten, Briefen, kirchlichen und weltlichen Homilien und Gelegen-
heitsgedichten ebenfalls eine grosse Beachtung gewidmet: auch dieses Verfahren wurde 
d u r c h die Erschliessung reicher Materialien über die Nomaden bestä t ig t . Auch die vom 
Verfasser herangezogenen Erzeugnisse der theologischen Li te ra tur enthal ten Angaben 
ü b e r die Nomaden; dasselbe gilt von BisohofsUsten, Synodalschriften und den einzelnen 
S t ü c k e n der taktischen bzw. strategischen Li te ra tur sowie gewissen Notizensammlungen. 
U n t e r den von Moravcsik bearbeiteten handschrift l ichen Quellen n e h m e n die Urkunden 
u n d die Papyri einen besonderen Platz ein. Die handschriftl ichen Quellen werden vom 
epigraphischen Material, von Münzeninschriften und Siegellegenden ergänzt. Wie das 
bere i t s in der Kri t ik der ersten Auflage wiederholt hervorgehoben wurde, besteht eine 
de r Haupts tü tzen des Moravesiksehen Werkes gerade in der s taunenswerten Vollständig-
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keit seiner Stoffsammlung. In der neuen Auflage konnte dann der Verfasser diese Voll-
ständigkeit seiner Stoffsammlung durch die Bearbeitung einiger, sonst nicht entschei-
dend wichtiger weiterer Quellen praktisch gesehen auf die höchste erreichbare Stufe 
gehoben, die m a n sieh in unserer Zeit denken kann. 

Den grössten Teil des ersten Bandes n i m m t die Beschreibung der einzelnen Quel-
len in alphabetischer Anordnung nach den Vornamen der Autoren in Anspruch (1, 
201—580). Die Stichwörter enthalten Angaben über den Lebenslauf des Verfassers der 
betreffenden Quelle und über sein Werk sowie die wichtigsten Daten über Textübor-
lieferung, Ausgaben und Übersetzungen, dos weiteren auch die Belegstellen über die 
«Türken». Nach den Stichwörtern stellt je eine breit angelegte bibliographische Aufzäh-
lung der zusammenfassenden wie auch der Teilfragen behandelnden Li tera tur über den 
Autor und sein Werk. Der Wort des ganzen Moravcsikschen Buches wird in der inter-
nationalen byzantbiologischen Forschung in erster Linie auf Grund dieses grossen Kapi-
tels angeschlagen. Bereits F. Dölger konnte anhand der ersten Auflage feststellen, indem 
er auf die entsprechenden Abschnitte der klassischen Literaturgeschichte Krumbachers 
Bezug nahm, die veral teten Kapitel Krumbachers Hessen sich durch Moravcsiks Werk 
äusserst vortei lhaft ersetzen. In diesem grossen Kapitel kommen die Vorzüge des Morav-
csikschen Verfahrens in der Arbeit am deutlichsten zum Ausdruck. Der Verfasser h a t 
nämlich gleich a m Anfang seiner Arbeit bemerkt , dass seine geplante Arbeit auf Grund 
der vorhandenen Ausgaben byzantinischer Texte nicht durchzuführen ist. Deshalb ha t 
er die Unmenge der Handschr i f ten einer ausserordentlich breiten Duichforschung unter-
zogen und er war auch im weiteren bestrebt , die Probleme der einzelnen Rudimente 
bzw. der Quellen s tets anhand der Handschri f ten selbst zu klären. Bei der Untersuchung 
der Handschr i f ten wich Moravcsik nicht einmal vor den vielfach kaum überwindlichen 
Schwierigkeiten aus. Dies geht auch aus seinen textkri t ischcn Anmerkungen zu den 
einzelnen Sprachresten klar hervor, die fast immer' auf Autopsie beruhen. Ebenfalls 
kennzeichnend ist f ü r Moravcsiks Arbeitsmothodik, dass er vor den Problemen der ein-
zelnen Quellonworko nicht Halt macht, sondern seine Stellungnahme stets in Anbetracht 
dor wichtigsten und authentischsten Angaben, nüchtern und vorsiehtsvoll formuliert . 
Auf diese Weise bietet Moravcsik, ohne dabei in Teilfragerr zu ersticken, kurz und bündig 
einen soliden Bericht über- die Verfasser der einzelnen Werke, über ihre Entstehungszeit , 
ihre Quellen, ihren Stil, ihre sprachlichen Probleme sowie über die Wechselbeziehungen 
d e r verschiedenen Quellen. Die Handhabung des Bandes wird besonders durch die anr 
Sehluss zusammengestellten Register erleichtert : eines davon fusst die Quollen zusammen 
(1, 581—592) und ermöglicht mit seinen Verweisen das Auff inden der Quollen selbst 
daim, wenn der Verfasser der Quelle unter verschiedenen Namen bekannt ist und seine 
Feststellung irr der alphabetischen Anordnung somit problematisch erscheinen könnte; 
ein zweites Register (1, 593 — 007), das in der ersten Auflage noch fohlte, ordnet die Hand-
schrif ten der Quellen gemäss ihren Fundstellen an, während ein dri t tes (1, 607 — 609) 
die Belegstellen der Völkernamen anführ t . 

I m zweiten Band wird das Ouomastikon selbst durch ein Verzeichnis der Abkür-
zungen der Quellen und der Titel der einschlägigen, oft zitierten Li tera tur eingeleitet 
(2, VII — XXI) . Anschliessend gibt ein Kapitel die sprachliche Charakteristik der behan-
delten Sprachreste (2, 1 — 23). Hier wird auch erörtert , unter welchen Umständen die 
einzelnen Sprachrelikte nach Byzanz gekommen waren (Botschaften, offizielle Dolmet-
scher, in Byzanz sesshaftc Barbaren, dynastische Eheschliessungen zwischen Byzanz und 
den Barbaren, Handelswege). I n diesem Kapi te l worden auch jene barbarischen Sprach-
reste untergebracht, die die Byzantiner nicht im Original übernommen, sondern durch 
eigene Entsprechungen in griechischer Sprache ersetzt ha t ten , ferner auch die, welche 
nur in griechischer Übersetzung auf uns gekommen sind. Ebenfalls hier weiden jene 
Reden barbarischer Herrschor behandelt, welche lediglich in Bruchstücken griechischen 
Übersetzungen erhal ten sind. Eingehend bespricht Moravcsik die byzantinischen Archai-
sierungen von Völkernamen (2, 13 — 18) und teilt anschliessend den Wortlaut einiger 
barbarischen Sprachreste in griechischer Aufzeichnung mit (2, 18 — 23). 

Das zweite Kapi te l ist der Frage der sprachlichen Überlieferung der Rudimente 
gewidmet, u . a. den s tereotypen Wendungen, mi t welchen die byzantinischen Autoren 
die Fremdwörter einzuleiten und zu erklären pflegten. Nachher fasst eine Tabelle zusam-
men, was f ü r Laute in den Aufzeichnungen barbarischer Sprachangaben den griechischen. 
Buchstaben entsprechen können und was f ü r häufige Erscheinungen des Lau!wcchscls 
in den griechischen Aufzeichnungen barbarischer Wörter zu belegen sind. I m weiteren 
befasst sich Moravcsik mi t den Fragen der Betonung und der Morphologie der über-
nommenen Wörter (2, 37 — 41). Das drit te Kapi te l enthält einen kurzen Abiiss der paläo-
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graphischen Probleme der byzantinischen Handschr i f ten (2, 41—49). Zur Veranschauli-
chung te i l t Moravcsik Textproben aus 9 Handschr i f ten in Photokopien mit sowie ihre 
Umschr i f t und einen Verweis auf die häuf igs ten Schreibfehler. 

Der Grossteil des zweiten Bandes wird vom eigentlichen Onomastikon eingenom-
men (2, 51—-350). Hier liegen die barbarischen Sprachreste in ungefähr 2500 alphabetisch 
angeordneten Stichwörtern vor. Die einzelnen Lemmata bringt Moravcsik in ihrer authen-
t ischsten Form, teilt aber auch sämtliche, irgendwie zu bedenkende handschrift l iche 
Var ianten mi t . Diesen folgt eine knappe Besehreibung dos Stichworts, die nicht nu r die 
Bedeu tung des Wortes ent hält , sondern zugleich die Zeit, angibt, aus welcher das fragliche 
Wort s t a m m e n mag. I m Falle von Völkernamen, die am angeführton Ort verallgemei-
nernd gebraucht werden, weist Moravcsik auch darauf hin, auf welches barbarische Volk 
der botreffende Namen zu beziehen ist. Dies war vielfach (z. B. bei den Völkerimmen 
Ohvvoi, Exv&ai und Tovgxoi) erst nach einer mühsamen und langwierigen Arbeit 
der Vorbereitung möglieh. Es ist aber über allen Zweifel erhaben, dass Moravcsik auch 
darin zu verlässlichen Ergebnissen gelangen konnte. Ausserdem wurden in der neuen 
Auflage diesbezüglich manche I r r tümer der ersten richtiggestellt. Die allgemein ange-
nommenen oder von einzelnen Forschern vorgeschlagenen Etymologien der verschiede-
nen Sprachreste vorzeichnet Moravcsik un te r der Abkürzung H ( = Herkunf t ) . Ist die 
Etymologie problematisch, so steht ein Fragezeichen daneben. Wenn zu ein und dem-
selben Wort mehr Etymologien veröffentlicht worden sind, f ü h r t Moravcsik oft mehrere 
von ihnen an. In Fällen, wenn ein u n d derselbe Name von mehreren Personen oder 
Völkern getragen wurde, kommen die Angaben unter arabischen Zahlen verzeichnet, in 
einer übersichtlichen Anordnung zu s tehen. 

Bereits dio un t e r den einzelnen Stichwörtern des Onomastikons vorzeichnete 
L i t e r a t u r lässt die von Moravcsik geleistete riesige Vorbereitungsarbeit begreifen. Es gibt 
wohl n u r äusserst wenige Werke bvzantinologischer oder turkologisoher Natur , dio in 
der Vollständigkei t ihrer bibliographischen Verweise den Byzantinoturcica nahekämen. 
Man s ieht hier nicht, n u r das gewöhnliche Material der westlichen kri t ischen Li tera tur , 
sondern gleichzeitig den ungemeinen einschlägigen Stoff der byzantinologischen, turko-
logischen, archäologischen und historischen Li tera tur der balkanischen und der ost-
europäischen Länder. Moravcsik vers tand es vortrefflich, mit s taunenswerter Akribie 
eine Sammlung von Belegen der russischen u n d sowjetischen, serbischen, neugriechischen 
und ungarischen Fachl i tera tur anzulegen, dio betreffs der Fülle ohnegleichen dasteht,. 
Diese tiefgehende Kenntn i s der internat ionalen Fachli teratur ist sogar in den übrigen 
Zweigen der philologischen Literatur f a s t beispiellos. Ohne Über t re ibung dür fen wir 
feststel len, dass Moravcsiks Byzantinoturcica sowohl fü r die internationale bvzantino-
logische, als auch fü r dio orienlalistische u n d historische Forschung unüberschät zhar sind. 
Dio neue , wesentlich umgearbeitete Auflage wird zweifelsohne f ü r lange Zeit ein unent-
behrliches Hilfsmittel der betreffenden Studien bleiben, deren Vertreter sich samt und 
sonders verpflichtet füh len , dem Ins t i tu t f ü r griechisch-römische Alter tumskunde der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften f ü r die Veröffentlichung der neuen Auflage 
dieses wichtigen Werkes ihren aufr icht igsten Dank zu zollen. 

Nachstehend ges ta t ten wir uns bloss einige Anmerkungen zu Teilfragen hinzu-
zufügen . 

Zu den Haupts tä rken der Arbeit gehört , wie es bereits oben erwähnt wurde, die 
t iefe Kenntn i s des handschrif t l ichen Materials. Es würde einem keineswegs leicht fallen, 
dem Verfasser hier Mängel nachzuweisen, höchstens einige wonige, deren Tragweite je-
doch minimal ist. So f ü h r t Moravcsik z. B. das 3. Buch des Pseudo-Callisthenes und dami t 
das Namenregister a m Endo des abschliessenden Kapitels des ganzen Romans (1, 466) 
nach der «Notitia de populis A» bet i te l ten Leidener Handschrif t (Vulc. 93) an, die die 
Rezension dos Alexanderromans ve r t r i t t . Dies ergänzt er noch mi t einer von ihm ent-
deck ten Variante (Cod. Vat . 952, sacc. s. XV, fol. 1 76^ —17?r) die ausschliesslich dieses 
Namenregis ter enthäl t . Den abschliessenden Teil der fraglichen Liste teilt jedoch J . 
Zacher (Pseudo-Callisthenes. Halle 1867, 21) auch nach der Handschr i f t R mit , die übri-
gens die Rezension y des Romans ver t r i t t (Cod. Barocc. № 20, saec. XIV): Alyvnrt'ovg, 
Toïç xaroixovai TOÏÇ OXOTSIVOÏÇ rônoiç, 'Eßgatovg, Одцфртад, Kovoxovg, XaÇâgovç, Bovkya-
govg, Xovvdßovg, Tllvaag, АШолад, xal 'Pmpaiovç, TOVÇ nxrjtógag атдатиЬтад, тoiç ôè komovç 
ywglç jroké/iov vjT.ETâÇa/iev, xal ipôoovç êrékeaav. 

An einer Stelle der Handschrif t В ( I I I , 29), die die Rezension ß des Alexanderromans 
vor t r i t t , wird am Sohluss des an Olvmpias gerichteten Briefes im Gegensatz zu allen 
übr igen Varianton e rwähnt , dass Alexander der Grosse nach der Sperre der unreinen 
Völker zwischen Türken und Armeniern seinen Zug fortsetzte. Ebenfalls hier f indet der 
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türkische Herrscher Erwähnung (Ps. Call., cd. Müller, 8. 143): Λιεχώρηπα δέ ανά μέσον 
Τούρκων και 'Αρμενίων, κάκεϊθεν ωρμησα εις αυτούς ώς λέων εις θήρας, και άπέκτεινα εν 
ρομφαίρ άπαντος αυτών και τον αυτών βασιλέα και έσκύλευσα τά μέλαθρα αύτοϋ, τον καλουμέ-
νου Κάνον, και έπέβη εις τά αύτοϋ βασίλεια. Ενρον δέ εκεϊ και Κανδαύλην τόν vlóv Κανδάκης 
της βασιλίσσης 'Ινδικής χώρας συν τη αύτοϋ γυναικί έν οίκω ήσψαλισμένους. Kai εξελών αυτούς 
έπυνθανόμην παρ' αύτοϋ πώς έχειρώθη ύπ αυτών, και άπεκρίθη λέγων, άτι «Προς θήραν 
έξήλθον εύψρανθήναι βονλόμενος συν τη εμή γυναικί επί χώρας δδενοντες, έχων μετ έαυτοϋ 
πεντακοσίονς παιδας μετά λεοντοπάρδων και κυνών και Ιεράκων. Kai άφνω έπέβησαν ε'ις ημάς κα'ι 
άπέκτειναν τους συν έμοι άπαντος, έμέ δέ χειρωσά/ιενοι και την έμήν συζνγον ήγαγον πρός τόν 
έαιηών βασιλέα, και έφρούρησεν ημάς βουλόμενος θυσιάσαι τω έαυτοϋ θεώ. Και νυν καλοκαγα-
θία παρήγαγέ σε ένταϋθα, και ιδοϋ έσμέν ενώπιον σου, δέσποτα παγκράτιστεΛ Kai έκέλευσα 
φυλαχθήναι αυτούς και παντοίας τιμάς ποιήσαι αύτοϊς, και μεθ' ημέρας δύο απέστειλα αυτούς 
προς Κανδάκην την βασίλισσαν. 

Von byzantinologiseher Seite wurde bereits die Meinung geäussert, dass in den 
bibliographischen Zusammenfassungen der Byzantinoturcica bisweilen ein ungloich-
wertiges Nebeneinander zu beobachten ist (Dölger: Byz. Zeitscbr. 1958: 381). I n einer 
Arbeit , die auch bibliographische Aufgaben zu lösen hat, lässt sich das naturgemäss k a u m 
vormeiden. Trotzdem scheint es uns auch, in einigen Fällen hä t te der Verfasser sogar die 
kurze Anführung von Hypothesen, die sonst auch seiner Meinung nach nicht s t ichhal t ig 
sind, ruhig unterlassen können. So weist Moravcsik ζ. B. — wenn auch unter einem Frage-
zeichen — unter dem Lemma Στεμβισχάγαν auf den bizarren Erklärungsversuch W. 
Ilaussigs (Η: Είειήθί-ραγαη ?) und auf die dort vorgeschlagene Emendat ion (Σιεμβιχά-
γαν) hin, obwohl sich die gesamte Fachl i te ra tur einig ist, dass die alte, auch von Morav-
csik angeführte und allgemein gutgeheisseno Deutung (II: IStämi-gayan) weder historisch, 
noch sprachlich einem Zweifel unterliegt. Ebenfalls hät te sich die Aufnahme der hypo-
thetischen Emendat ion Σιεμβιχάγαν in die Lemmata (S. 275: mi t Verweis auf die rich-
tige Lesart Στεμβισχάγαν) ei übrigen können . Nach der allgemein anerkannten An-
sieht lässt sich der Name Σπαρ-ζευγοϋν sowohl historisch, als auch sprachlich einwand-
frei mit dem west türkischen Würdenamen ISbara-jevgu identifizieren. Somit scheint der 
Verweis auf die Haussigsche Emendat ion (Σπαρζεγγοϋν, Η: Sparsägun) auch hier 
überflüssig. Genau dasselbe gilt von dem übrigen Teile der Haussigschen Lesungen (vgl. 
Έβτέλ u . dgl.). Auch sonst bät te es wohl keinen Sehaden angerichtet , wenn die Anfüh-
rung der unter Η aufgezählten, dos öfteren absolut veralteten und willkürlichen Emenda-
tionen, bzw. der auf diesen beruhenden oder aus linguistischen Gründen offensiebt lieh 
falschen Erklärungen weggeblieben wären, u m so mehr, als sie weder die Meinung des 
Verfassers, noch die der allgemeinen Fachl i tera tur wiederspiegeln. Ohnehin hat die 
wissenschaftshistorische Vollständigkeit nicht zu den Zielsetzungen des Werkes gehört . 
Die Tabelle über die Buebstabenentspreohungen türkischer Laute nebst einigen Bei-
spielen (2, 31—36) lässt die mit den barbar ischen Formen verbundenen sprachlichen 
Probleme zumeist ausser acht, obgleich es nicht in Zweifel gezogen werden kann, dass 
erst die genaue Feststellung der Lautung des übernommenen Originals ermöglicht, die 
byzantinischen Formen sprachlich zu deuten. In der Grosszahl der Fälle haben wir dem-
nach nicht nur mit den auf der Tabelle angegebenen urspiünglichen Laut formen, sondern 
auch mit anderen mögliehen ursprünglichen Lautungen zu rechnen. Um ein einziges 
Beispiel zu nennen: die Form Άμβαζούκης gibt einen wohlbekannten iranischen N a m e n 
wieder, wozu wir eine allgemein anerkannte Etymologie (*an-baztik) besitzen. In der 
iranischen Form ist also der in der Tabelle angefühl te Laut wert [/] gar nicht vorhanden. 
Ähnliche Beispiele liessen sieh aber fas t aus sämtlichen Gruppen der Tabelle heran-
ziehen. Es heisst also, dass die hier angeführ ten Entsprechungen nicht als «regelrecht» 
gelten dürfen und sie lassen sich auch zur allgemeinen Orientierung erst nach gewissen 
Einschränkungen verwenden. Viel wichtiger ist dagegen jene philologische Auskunf t , die 
Moravcsik sonst in seinem Werk über die einzelnen Spraehreste, die Umstände ihrer Auf-
zeichnung, über die gelegentliche Vermitt lung, die Zeit der Aufzeichnung und die hand-
schriftlichen Varianten usw. gibt, da sie die sprachliche Erklärung der griechischen wie 
auch der barbarischen Formen tatsächlich weitgehend erleichtert. Anhand der Gräzisie-
rung barbarischer Wörter wäre es nicht umsonst gewesen, auch die Einwirkung der 
Septuaginta zu erwähnen (2, 37). Es kann nämlfoh kaum bezweifelt werden, dass Formen 
wie Άβιμέλεκ, Νεφ&αλϊται, und Ζιέβηλ abhängig sind von der biblischen Form Άβι-
μέλεχ, von der Namensform Νειρθαλείμ u n d von biblischen Namen mit auslautendem 
—ηλ. Moravcsik ist der Ansieht, auch byzantinisch Μεγάλη Βουλγαρία gehöre zu den 
griechischen Ausdrücken, die einem barbarischen Original genau entsprechen (2, 9 10). 
Solehe Namen (wie Magna Graecia u. dgl.) sind uns jedoch auf griechisch-lateinischem 
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B o d e n in grosser Anzah l b e k a n n t , aber wir s ind bisher noch gar n ich t imstande, ih ren 
t ü r k i s c h e n Ursprung auch du rch ein einziges tü rk i sches Beispiel nachzuweisen. Es is t 
also angebrach t , wenn wir sowohl bei der Beze ichnung Meyáh) Bov/.yagm, als a u c h 
im Zusammenhang m i t d e m arabischen Ausdruck Bulgár al-a'zam, was ebenfalls «Gross-
bulgar ien» bedeutet , e ine ursprüngl ich griechische Wendung bzw. deren arabische Über-
s e t z u n g ins Auge fassen . Die bulgarische L a n d n a h m e a n der Donau war eine allgemein 
b e k a n n t e Tatsache in Byzanz und die Legende ü b e r die L a n d n a h m e der Bulgaren gelang-
te g e r a d e aus Byzanz zu d e n Arabern und den Armen ie rn (Ps. Movses Xoronac'is Geo-
g raph ie ) . Es ist bemerkenswer t , dass die Legende der bulgarischen L a n d n a h m e aus einer 
byzan t in i schen Quelle u n d du rch mittelpersische Vermi t t lung sogar in Syrien b e k a n n t 
w a r . 

K. CzEGLEDY 

F. BÖMER: U N T E R S U C H U N G E N Ü B E R D I E R E L I G I O N D E R SKLAVEN I N 
G R I E C H E N L A N D U N D ROM. Er s t e r Teil: D I E W I C H T I G S T E N K U L T E 
U N D R E L I G I O N E N I N ROM U N D I M L A T E I N I S C H E N W E S T E N . — Aka-
demie der Wissenschaf ten und der L i t e r a t u r , Abhandlungen der Geistes- u n d 
Sozialwissenschaft l ichen Klasse, J a h r g a n g 1957. Nr . 7. Vorlag der Akademie der 
Wissenschaften u n d der L i t e ra tu r in Mainz, in Kommiss ion bei Franz Steiner 
Verlag GMBH. Wiesbaden , 1958. 206 Sei ten. 

E s ist über die Religiosität der an t iken Wel t im allgemeinen, u n d darunter beson-
de r s übe r Roms Rel igios i tä t schon sehr viel geschr ieben worden, und es worden in de r 
a l l e r le tz ten Zeit be inahe v o n Tag zu Tag sowohl Tei ls tudien als auch zusammenfassende 
W e r k e über die h ierbezügl ichen Fragen veröf fen t l i ch t . Eine besondeie Beachtung ver-
d i e n t v o n diesen W e r k e n F r a n z Börners Monographie über die Religiosität dei' römischen 
S k l a v e n . Das Interesse, da s der Leser diesem Werk entgegenbringt , gilt, dem Gegenstand 
se lbs t . Tro tz der grossen Vergangenheit und des Re ich tums der Forschung liest m a n 
verhäl tn ismäss ig weniger von den Verbindungen der römischen Gesellschaft u n d 
Rel igion, über die gesel lschaft l ichen Beziehungen de r einzelnen römischen Kul te u n d 
vor a l lem über die Religiosi tät der un te ren Volkssichten und da run t e r gerade über die-
jenige der Sklaven. Börner ha t bis zu einem gewissen Grade Rech t , wenn er behaup te t , 
d a s s die zusammenfassenden Werke über die griechische und römische Religion eigentlich 
n u r die offiziellen K u l t e beachtet hä t t en , die jedoch na tu rgemäss a n die he l l sehenden 
K l a s s e n gebunden gewesen wären, und dass m a n ü b e r die Religiosität der Sklaven mei-
s t e n s n u r negative T a t s a c h e n festgestellt h ä t t e : wo u n d inwiefern diese Religiosität v o n 
d e r «eigentlichen», d . h . von dem offiziellen K u l t abweichend wäre. Und doch wäre es 
v e r f e h l t , das religiöse L e b e n irgendeiner Gesel lschaft — die mi t der eigenen Herrscher-
k lasse keineswegs ident isch ist — bloss auf die Religiosität dieser herrschenden Klasse 
besch ränken zu wollen. Man wird eben deswegen Börner dar in unbedingt Rocht geben 
m ü s s e n , dass die U n t e r s u c h u n g des Kul t lebens der un t e r en Volksschichten ebenso wicht ig 
u n d bedeutend, wie die Er forschung dos offiziellen Kul t e s wäre. Besonders gilt dies f ü r 
d ie bisher noch keineswegs genügend bearbe i te te Religiosität der römischen Sklaven . 
Mit diesem schworen u n d vielseitigen Problemkre is beschäf t ig t sich Börners Buch, da s 
sowoh l wegen seiner m i t grosser Gründl ichkei t , origineller Betrachtungsar t und Stil 
geschriebener Kap i te l , als auch wegen der re ichhal t igen, stellenweise sogar überraschen-
d e n Ergebnisse als e in wichtiges Qucllonwerk nicht n u r der römischen Roligionsgeschichto, 
s o n d e r n auch als diejenige der Gesollschaftsgoschiclite überhaupt gel ten darf . 

Das Interesse des Lesers wird du rch die lehrreiche methodologische Grundlegung 
des Werkes n u r noch gesteigert . Die Werke der an t i ken Autoron, da diese mehr oder 
weniger an die he r r schenden Klassen gebunden waren, ve r ra ten nicht viel von d e n 
Sk laven und von i h r e m religiösen Leben. E b e n deswegen — obwohl Börner auch die 
gelegentl ichen Hinweise der Autoren sehr sorgfä l t ig ausnü tz t — bilden das wicht igste 
Quel lenmater ia l f ü r da s Problem die inschr i f t l ichen Denkmäler . Diese erscheinen zwar 
infolge ihrer ziemlich s t e reo typen Art als blosse fo rmale Er fü l lungen von religiösen Ver-
p f l i ch tungen , u n d sie v e r r a t e n auf den e i s ten Anbl ick nicht viel von der «lebendigen» 
Rel igion, aber Börner ist der Ansicht , dass schon die blosse Ta t sache in sich, dass m a n 
n ä m l i c h durch diese I n s c h r i f t e n von Gelübden weiss, d a f ü r spräche, dass das Verhäl tn is 
zu der Gottheit im L e b e n derjenigen, die das Gelübde geleistet h a t t e n , keineswegs e t w a s 
al l tägliches war ; diese Insch r i f t en sollten mindes t ens den Anspruch eines guten Vorhält-
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nisscs zu den Göt tern zum Ausdruck bringen. Auf idle Fälle verwirklicht das vorliegende 
Werk die Ausnützung der inschriftlichen Angaben f ü r die Religion- und Gesellschaft s-
geschichte sehr geschickt, ja seine Methode darf diesbezüglich f ü r alle diejenigen, die 
hauptsächlich mit epigraphischem Material arbeiten, geradezu als vorbildlich gelten. 

Zunächst wild in Börners Werk unter dem Titelwort «Vorfragen» das gegenseitige 
Verhältnis der Sklaven und der «Diener» mit sakraler Funkt ion zueinander behandel t . 
Wold gingen die aus den Kult verbänden bekannten ministri hauptsächlich aus Sklaven 
hei vor, aber es konnten ihnen auch Freigeborenen angehören, ebenso wie auch die übe r 
den vorigen s tehenden magistri nicht nu r Fr eien sondern zum Teil auch Sklaven sein 
konnton. Börner legt schon hier seine später oft wiederholte Haupt these fest, wonach 
die Religiosität der Sklaven von derjenigen der Freien der un te ren Schichten nicht zu 
t rennen sei. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Zahl der nur aus Sklaven zusammen-
gesetzten Verbände (einiger' kaiserzeithehen collegia) verschwindend klein gegenüber 
solchen anderen Verbänden ist, die sowohl Sklaven als auch Freien zusammenlaset en , 
und selbst die nachweisbaren rein aus Sklaven bestehenden Kultgemoinscliaften bi ldeten 
sich nicht so sehr- aus religiösen, eher aus gesellschaftlichen ja aus ethnischen Gründen . 
Es sei im Zusammenhang mit den ministri die Feststellung hervorgehoben, dass diese in 
der römischen Religion nie «Gottesdiener », sondern die Diener des Staates bzw. die-
jenigen der1 Kul tgemeinschaf t sind, die den Staat den Göttern gegenüber vertr i t t . 

Der grösste Teil des Buches ist den unter dem Gesichtspunkt der Religiosität der 
Sklaven bedeutendsten Kul ten gewidmet ; zunächst werden die sog. «kleinen» Got thei ten 
und die mit diesen mehr oder weniger verbundenen Kult gemeinschaft en untersucht , 
und dann die «grossen» Gottheiten «unter dem Gesichtspunkt der Sklaven» erörtert . 

Unter den «kleinen» Gottheiten liest man zuerst über den K u l t der Lares. I h r 
Kult gehörte ursprünglich in die Familiengemeinschaft, die um den Paterfamilias Freien, 
Liberti und Sklaven gleichermassen zusammenlasete. Die Famiha löste sich jedoch in-
folge des Urbanisierungsprozesses im 3. und 2. Jah rhunder t v. u. Z. auf : das Familicn-
haup t zog in die S tad t , und die sowohl gesellschaftlich als auch religiös auf sich üher-
lassenen Sklaven und Liberti machten den Kult des Lar familiaris immer mehr zu ihrem 
eigenen, da ja der villous, der das Famil ienhaupt in seiner Abwesenheit im Kult zu ver-
t re ten hat te , sowieso aus ihrem Kreise hervorging. Es ist auch bezeichnend, dass viele 
kaiserzeitlichen Lares-Insehrif ten durch je einen vilicus gestellt wurden. Wohl wurde 
dieser Kult von Augustus reorganisiert, aber die Verehrung der Lares Augusti auf den 
compita fiel von dieser Zeit ab endgültig den collegia der unteren Volksschichten zu. 
So wurde der Kult der Laren, der einst innerhalb der família alle vereinigt hatte, in der 
Kaiserzeit ausgesprochen f ü r die unteren Volksschichten charakteristisch. 

Der Frage der família widmete Börner ein Sonderkapitel. Diese ursprünglich a u c h 
in religiöser Beziehung grundlegende Gemeinschaft wurde infolge eines Auflösungs-
prozesses, der schon im Zusammenhang mit den Laren angedeutet wurde, in der Kaiser-
zeit zu einer Vereinigung der «Schicksalsgenossen», d. h. sie fasste die wirtschaftlich un-
gefähr gleichgestellton Vortreter je eines Gewerbezweiges zusammen, und sie war n a c h 
der Ansicht des Verfassers gar nichts anderes als eine Abart der collegia funerat ica . 
I m Leben dieser Gemeinschaften, die gleichermassen Sklaven und auch Liberti zusammen-
fassten, wurden die religiösen Gesichtspunkte zu Gunsten (1er gesellschaftlichen Ziel-
setzungen in den Hin tergrund verdrängt . 

Eines der besten Kapitel des Buches ist dem Gott Silvanas gewidmet. Es ist 
Börner gelungen, überzeugend nachzuweisen, dass dieser Kult nach dem Zeugnis des 
ausserordentlich reichen und vielartigen Inschrif tenmateri ids in wahrer und lebendiger 
Religiosität wurzelte, vielmehr als die in mancher Hinsicht bloss formalere Verehrung 
der Laren. Der Verfasser ist der Ansicht, dass sich gerade dieser K u l t am meisten auf 
den Kreis (1er Sklaven bzw. noch mehr auf denjenigen der Liberti beschränkt hatte, u n d 
dies auch schon u m so mehr , da er ohne jeden offiziellen Charakter nutui gemäss den 
unteren Volksschichten wohl am nächsten s tand . Die massenhafte Teilnahme der Libert i 
an diesem Kul t zeigt auch in diesem Fall, dass nicht die Religiosität der Sklaven sondern 
diejenige der unteren Volksschichten eine Einhei t gegenüber den offiziellen Kulten bi ldet . 
Auch unter den Mitgliedern der collegia, die sich zur Vorehrung des Silvanus zusammen-
taten, begegnet man gleichermassen Libert i und Sklaven. Silvanus soll nach der Ansieh-
dos Verfassers, «wenn auch nicht eine Klassen-, so aber doch eine Standesgott licit (les 
tiers état» gewesen sein. 

Wie Börner von dem Kult der Laren zu der familia gelangt war, so führt er seinen 
Leser von dem Kult des Gottes Silvanus zu dem Kreis dor collegia funeraticia. Diese 
bildeten sich seiner Ansicht nach von den sich auflösenden Familia-Verbänden aus: die 
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auf sich übci'lassoncn Sklaven und kleinen Leu te ta ten sich in eigene Gemeinschaften 
zusammen, um in diesen Schutz und Sicherheit zu suchen, und vor allem, um sich du rch 
diese nach ihrem Tod beeidigen zu lassen. Wie jedoch diese Verbände ihr Ents tehen n icht 
religiösen sondern gesellschaftlichen Bedürfnissen und Notwendigkeiten verdankten, so 
spielten dieselben auch später vor allem soziale Rollen. Es ist bezeichnend, dass die In-
schr i f ten , die solche collegia erwähnen, verhältnismässig selten von Gelübden an irgend-
eine «Schutzgottheit» sprechen, um so häuf ige r begegnet man jedoch Grabsteinen, die 
solche collegia für ihre Mitglieder stellen liessen. Die Mitgliedschaft solcher collegia 
bes tand aussei' Sklaven u n d Liberti von freigoborenen armen Personen. Die Angehörigen 
der herrschenden Klassen hielten sich von diesen Verbänden fern , höchstens t ra ten sie 
als P a t r o n e von ihnen auf . 

Die Entwicklung der «kleinen» Got thei ten , wie auch diejenige der mit diesen ver-
bundenen Gemeinschaften zeigt im allgemeinen die Tendenz an, dass sicli diese in fo i t -
schrei tendem Masse auf die Kreise der un t e r en Volksschichten beschränkten. Völlig 
anders ist es mit den Ku l t en der sog. «giosseu Gottheiten»; diese ha t ten mit der Zeit 
immer weniger Beziehungen zu denselben vorerwähnten Volksschichten. 

Von den «grossen Gottheiten» erör ter t Börner zunächst die Gestalt des Juppiter 
Liber, der f ü r die f rühere Forschung im allgemeinen als eine Ai t « Ereiheitsgott » der unte-
ren Volksschichten galt . Der Verfasser geht liier auf die vielumstri t tene Urspiungsfiage 
dieses Kul tes ausführlicher ein. Da seine Auffassung in diesem P u n k t von den f rüheren 
Ansichten abweicht und dabei — wie uns scheint — beruhigender ist, glauben wir seine 
Gedanken hier eingehender besprechen zu dür fen , und dies umso mehr , da es sich hier 
eigentlich u m die wichtige Frage nach der H e r k u n f t des römischen Liber-Kultes handel t . 
Wie bekann t , es gibt in der einschlägigen Fachl i te ra tur zwei entgegengesetzte Meinungen 
über diese Frage: nach Wissowa wäie der ursprüngliche Göll Juppi te r Liber gewesen, 
von dem der selbständige Liber als ein Gott der Ficiheit später «abgespaltet» wäre; 
dagegen wäre nach Altheim der Gott Liber ga r nichts anderes, als der von Griechenland 
nach I ta l ien «importierte» griechische Dionysos Eleutherios. Es ist sehr lehrieich, wie 
Börner auf den gemeinsamen fehlerhaften Ausgangspunkt dieser beiden Theorien hin-
weist, namentl ich auf die Übeisstzung des Namens Liber mi t «frei» einerseits, und auf 
den Verzicht der Dat ierung des Quellenmaterials andrerseits. Dagegen gäbe es seiner 
Ansieht nach gar keinen Beweis dafür , dass der Name Liber im Kreise der italischen 
Bevölkerung auch ursprünglich den Sinn «fiei» gehabt hät te . 1 Auf der anderen Seite 
liesse sich der Kult des Juppi ter Liber eret vom 3. Jahrhunder t ab belegen,2 während 
der selbständige Liber von dem Kreise der aventinisohen Trias schon aus f rüheren Zeiten 
bekannt wäre. Einen Dionysos Eleutherios h ä t t e es nach Börner überhaupt nie gegeben; 
eine Verbindung des Dionysos mit dem Freiheitsgedanken liesse sich in Hellas erst nach 
der römischen Eroberung beobachten, aber selbst dann hä t te sie gar keine besondere 
Bedeutung. Dagegen liesse sich die Verehrung des Zeus Eleutherios auf das Zeitalter des 
«Freiheitsrausches» nach dem Sieg über die Perser zurückführen. Diesen leiztercn Got t 
h ä t t e m a n im 3. J ah rhunder t nach Italien gebracht , und er konnte nur deswegen Juppi te r 
Liber hoissen, weil m a n don Gottesnamen Liber zu dieser Zeil schon als mit Eleutherios 
gleichbedeutend vers tand. Der Aspekt des «Freiheitsgottrs» hä t t e sich also auf diese 
Weise bloss auf «etymologischer» Grundlage mit Liber verbunden. Das Bild dos griechi-
schen Dionysos sei dagegen von dieser Gottesvorstellung aus beeinflusst worden, d. h. 
Libor als ein Gott der Fruchtbarkeit und des Weines verschmolz mit Dionysos, und als 
die Römer Hollas besetzten, kam auch Dionysos unter dem Einfluss des italischen Goltes 
in Beziehung mit der Freiheit. Was ferner -Juppiter Liber und die Sklaven bet r i f f t , weist 
Börner nach, dass dieser Ku l t nur im 2. J a h r h u n d e r t blühte, in der Kaiser zeit schon völlig 
vorblasste, und sein auch früher nicht besonders bedeutender Zusammenhang mit den 
Sklaven bzw. den un te ren Volksschichten völlig verwischt wurde. Juppi ter selber blich 
immer ein offizieller Gott der Herrscherklasse. 

Die Verehrung der Fortuna umfass te zweifellos alle Schichten der antiken Gesell-
scha f t . Aber es ist auffal lend, wie diese Göt t in im Zeitalter der späten Republik und in 
der f r ü h e n Kaiserzeit — mindestens in I ta l ien — eine hervorragende Rolle im religiösen 
Lehen der Sklaven u n d überhaupt in demjenigen der unteren Volksschichten gespielt 

1 Diesen Gottesnamen zusammen mit Libera verband A. B L U M E N T H A L mi t den 
Bedeutungen «Sohn» und «Tochter», RhM 8 7 ( 1 9 3 8 ) 2 7 3 f. Über die Schwierigkeiten der 
D e u t u n g Liber = «frei» siehe neuerdings A . B R Ü H L : Liber pater , Par is J 9 5 3 2 2 f. 

2 Die bekannte Inschr i f t luveis luvfreis datiert der Verfasser — nach E. V E T T E R 
auf das Endo des 3. Jahrhunder ts v. u. Z. 
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ha t t e . Später beschränkte sieh jedoch ihr Kult immer mehr auf den Kreis der hellsehen-
den Klassen. Dies ist nach dem Verfasser darauf zurückzuführen, dass dieser Kult teils 
von Anfang an offiziell und darum wenig lebensnah war, und teils, dass im Zeitalter der 
allgemeinen Unsicherheit die Vcrchiung einer Gottheit, die die Unsicherheit nur steigerte, 
im Kreise derjenigen Schichten, die von den Schwierigkeiten am meisten belastet waren, 
naturgemäss sich keiner allgemeinen Beliebtheit zu erfreuen vermochte. 

I n der Verehrung der Bona В a lussen sieh mich den Erör terungen des Verfassers 
»1er offizielle staatliche Ku l t einerseits, und der bei den unteren Volksschichten besonders 
bei den Sklaven nachweisbare Kult andrerseits scharf voneinander trennen. Ähnlich ist 
es im grossen und ganzen auch im Fidle der Mens Bona, deren Kuli jedoch in der Kaiser-
zeit schon völlig verblasst war. 

Zu Börners überraschendsten Ergebnissen gehören seine Beobachtungen im 
Zusammenhang mit der Mithras-Religion. Die Ansicht, dass die Sklaven Mithras beson-
ders verehrt hät ten, lässt sieh nicht e rhär ten : die Anteilnahme der Sklaven an diesem 
Kul t ist gar nicht grösser als diejenige der übrigen Gesellschaftsschichtcn. Interessant 
ist die Beobachtung, die sich aus Cumonts und Vermaserens Materialsammlung ergab, 
dass sich nämlich die Anteilnahme der Sklaven am Mithraskult nu r in I tal ien und in den 
Donauprovinzen belegen lässt. Arn meisten überraschend ist jene Auffassung des Ver-
fassers, dass der Mithras-Kult in der Wirklichkeit gar nicht jenen ihm oft zugeschriebe-
nen ((demokratischen», die gesellschaftlichen Gegensätze nivellierenden Charakterzug 
besessen hät te . Er soll im Gegenteil bis zum Ende eine «adelig-vornehme» Religion 
geblieben sein, auch wenn dieser Aspekt von ihm spater nu r in geist iger Beziehung zum 
Ausdruck kam. Die Argumente, die sich f ü r die «demokratische» Art der Mithras-Rcligion 
anführen Hessen, sind nicht stichhaltig. Es kommt zwar zweifellos mehrmals — aber 
nicht oft — vor, dass aus demselben Mithras-Ileiligtum sowohl von vornehmen Personen 
als auch von kleinen Leuten, ja sogar von Sklaven gestiftete Altäre zutage gefördert 
werden, aber- dies allein heisst noch keinesfalls mehr, als dasselbe, was sich auch schon in 
der Religiosität der altrömischcn familia beobachten liess: das Familienhaupt und seine 
Gesinde nahmen an dem f ü r sie alle bedeutenden Kult gemeinsam teil, ohne dass dies«; 
gemeinsame Teilnahme die gesellschaftlichen Unterschiede der Teilnehmer aufgelöst 
hät te . Es ist keine einzige Inschrift erhal ten geblieben, die Herr und Sklave zusammen 
Mithras zu Ehren gest i f te t hät ten. Dagegen lässt es sieh auf der anderen Seite mehrmals 
zeigen, dass die Gläubigengemeinden der einzelnen Mithrasheiligtümer nach ihrer gesell-
schaftl ichen Zugehörigkeit je eitle geschlossene Einheit gebildet ha t ten . I n Poetovio 
s t i f te ten in den beiden ersten Mithräen grösstenteils Sklaven der Zollstelle die Altäre, 
während in dem dr i t t en Soldaten. Und was sollte noch mehr den «antidemokratischen» 
Charakterzug einer Religion zeigen — fragt Börner —, als dass sie vor der einen Hä l f t e 
der Gesellschaft, vor den Frauen völlig geschlossen blieb? Das entscheidendste in dieser 
Beziehung ist jedoch die Beobachtung, dass der mithräisebe Begriff «fratres» — den m a n 
oft als ein Argument f ü r die «Brüderlichkeit» der- Kultmitglicder, f ü r die angebliche Auf-
lösung der gesellschaftlichen Gegensätze zwischen Armen und Reichen, Sklaven und 
Freien ins Feld führ t e — nach dem Zeugnis der Inschrif ten immer auf gesellschaftlich 
ziemlich gleichgestellte Personen bezogen wird. Die «Brüderlichkeit» in der Mithras-
Religion war- also nicht «die alles überbrückende Liebe zum Mitmenschen, die keinen 
Unterschied zwischen allem macht, was Menschrnantlitz t rägt , sondern . . . Kamerad-
schaft und Korpsgeist der Anhänger un te r ihresgleichen.» 

A m Ende seines Buches versucht Börner die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen 
zusammenzufassen, d. h . ein allgemeines Bild von der Religiosität der römischen Sklaven 
zu entwerfen. Vor- allem stellt er fest, dass diese Religiosität, wie atteh die römische 
Religion selber als ganzes, viel greifbarer als in anderen Gesellschaften, eine Furrktion 
der im Staatssystem verkörperten Ordnung darstellt. Man hielt nun innerhalb dieser 
gesellschaftlichen Ordnung den Sklaven bloss fü r eine res, aber- dernoelr galt er in reli-
giöser Beziehung im Sinne des römischen Rechts als persona, d. h . er war auf diesem 
speziellen Gebiet ebetrso «frei», wie alle übrigen. Dies kam auch darin zum Ausdi иск, dass 
die Sklaven ebenso ihre staatlich anerkannten eigenen Kulte und Verbände haben durf -
ten, wie die Angehörigen der Herrscherklassen; besonders war dies in der Kaiserzeit so, 
als die Sklavenhaltung den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht ha t te . Aber diese «Frei-
heit» f ü h r t e doch nicht zu der Bildung einer selbständigen «Sklavenreligion», vor allem 
deswegen nicht, weil die Sklaven die Möglichkeit hat ten, infolge einer Befreiung zu Mit-
gliedern der ausbeutenden Herrseherklasse zu werden. Die sog. Sklaven-Kulte beschränk-
ten sich in der Wirklichkeit nie bloss auf Sklaven, sondern sie umfassten auch Liherti , 
die an ihren frühoien Kul t en auch weiterhin tieu festhielten, sowie auch solche frei-
geborenen Armen, die manchmal auch noch unter schlimmeren Verhältnissen als die 

1 4 Acta Antiqua VIII/3—4. 
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Sklaven selber lebten. E in Unterschied bes tand innerhalb der römischen Religion nicht 
so sehr zwischen (1er Religiosität der Freien u n d Sklaven, als vielmehr zwischen der-
jenigen der Herrscherklassen und der unteren Schichten, d. h. zwischen «Armen und 
Reichen». Nach dem Verfasser bestand der grundlegende Gegensatz der römischen Gesoll-
schaf t nicht in demjenigen der Freien und Sklaven, sondern in (lern Gegensatz der Herr-
schorklassen und der ausgebeuteten Massen, der Sklaven, der ärmeren Liberti , der frei-
geborenen Kleinbauern usw. Aber dieser Gegensatz hob nach Börner die Einheit der 
römischen Religion dennoch nicht auf: wohl lässt sich zwar die Religiosität der unteren» 
Schichten in gewissem Sinne den offiziellen K u l t e n der Herrscherklassen gegenüberstellen, 
aber sie war dennoch bis zu einem gewissen Grade auch Nachahmung und Widerspiege-
lung der Religiosität der Herrscherklassen, besonders deswegen, weil die Ärmeren ebenso 
wie die Reichen ihre eigenen Kulte und Verbände hat ten. Der Verfasser weist dabei auch 
da rauf hin, dass die Entwicklung gewissermassen dennoch einem langsamen Auseinander-
t r e t en entgegenführte: während das Kult leben der uralten römischen familia Armen und 
Reichen gleichermassen umfasste , spiegelt sich in der Religiosität der Kaiserzeit die Ver-
schä r fung der Gegensätze zwischen den füh renden und unteren Schichten wider. 

Interesse und Bedeutung von Börners Buch sind nicht alltäglich. Seine Haupt-
verdienste lassen sich im folgenden zusammenfassen. Ursprünglich ha t sich der Verfasser 
n u r das Erforschen des religiösen Lebens der römischen Sklaven zum Ziel gesetzt. E r hat 
jedoch nicht nur diese Aufgabe erfüllt, sondern er bereicherte dabei auch unser Wissen 
von der römischen Religion und Gesellschaft mi t der Lösung einer ganzen Reihe von 
n ich t weniger bedeutenden Fragen. Sehr lehrreich ist vor allem seine Methode: die gründ-
liche historische Bearbei tung und Ausbeutung des epigraphischen Quellenmaterials, die 
ih ren Ausgang jedesmal von der Datierung der betreffenden Inschr i f t aus nimmt, und 
die geradezu mustergült ig dokumentiert , wieviel die Inschrif ten zu der Erforschung der 
römischen Geschichte noch beizusteuern vermögen. Dies alles weist jedoch schon über 
die Grenzen der religionsgeschichtlichen Bezüge im engeren Sinne des Wortes weit hin-
aus, oder genauer gesagt : so wird eigentlich die Arbeit erst recht eine religionsgeschicht-
licho Untersuchung, d. h . sie bereichert und vert ief t in der .Ta t unsere Kenntnisse von 
dem Leben der römischen Gesellschaft. Sehr bedeutend ist dabei, dass diese religions- und 
gesellsohaftshistorische Untersuchung nicht bloss einen verallgemeinernden Durch-
schni t t entwirft , sondern sowohl die einzelnen Kul te als auch das Ganze dos religiösen 
u n d gesellschaftliehen Lebens in historischer Ent fa l tung darstellt , wobei sie auch die 
lokalen Eigentümlichkeiten zu skizzieren nicht versäumt. Was schliesslich die einzelnen 
K u l t e betr iff t , liest m a n über diese bei Börner so viel neues und überraschendes, beson-
ders über die Laren, Silvanus, Juppiter Liber und Mithras, dass die Kapitel über diese 
auch in sich als wertvolle Einzeluntersuchungon gelten dürf ton. 

Ergänzende Bemerkungen und Einwände liessen sich teils im Zusammenhang mi t 
den prinzipiellen Fragen und teils in bezug auf Einzelheiten hinzufügen. Der Verfasser 
def inier t nicht im voraus die immer wieder gebrauchten Bogriffe «Klasse», «Stand» und 
«Schicht», und da rum scheint er diese Worte auch nicht konsequent zu benutzen. Wohl 
schi ldert er überzeugend die steigende Absonderung im religiösen Leben der Herrscher-
klassen und der Ausgebeuteten im Laufe der Kaiserzeit, was eigentlich die Verschärfung 
der Klassengegensätze infolge der entfal tenden Krise der Sklavenwirtschaft widerspiegelt, 
aber er versäumt d a r a u s die Schlüsse über die Art und Rolle des Klassenkampfes zu 
ziehen, bzw. bewegt er sich nur an der Oberfläche und verwischt da rum gewissermassen 
die hierbezüglichen Probleme. Wir sind auch nicht der Ansicht, dass (lie «offiziellen» und 
«nicht-offiziellen» Ku l t e einfach nur der Religiosität der Herrscherklassen bzw. derjeni-
gen der unteren Volksschichten gleichzusetzen wären. Es besteht zwar gar kein Zweifel 
da rübe r , dass die le tz teren Schichten nicht viel mit der offiziellen Staatsreligion zu t u n 
ha t t en , 3 aber es s teht auf der anderen Seite doch fest, dass auch die Angehörigen der 
Herrscherklasscn ihre «Privatreligiosität» ha t t en : auch sie verehrten die ihnen aus irgend-
einem Grunde näher s tehenden Gottheiten, z. B. die «Heimatsgötter», auch wenn 
diese keinen staat l ichen Kult besassen. 

Es wäre nicht überflüssig gewesen, im Zusammenhang mit den beliebten Gott-
he i ten der Sklaven u n d überhaupt der un te ren Volksschichten auch die Gestalten der 
einzelnen Götter und Göt t innen näher ins Auge zu fassen. Denn die Art und Weise einer 
Got the i t mag auch schon im voraus weitgeend bestimmt haben, wer an ihrem Kult teil-
n a h m . Die Tatsache z. В., dass es unter den Silvanus-Verehrern sehr viele ländliche d. h . 

3 Vgl. dazu unsere Bemerkung im Zusammenhang mit den vota der pannonischen 
Augustales und seviri , Acta Ant. Hung. 6 (1958) 456 f. 
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ackerbaut re ibende Sklaven gibt , liesse sich auch damit e rk lä ren , dass Silvanus die 
Schutzgot thei t der Ackerfelder und ü b e r h a u p t des Ackerbaus war , und da rum alle die-
jenigen zu ihm gehör ten , die sich mi t Fe ldarbei t beschäft igt h a t t e n . I m Falle der F o r t u n a 
e rk l ä r t Börner n icht , w a r u m ihr Ku l t un te r d e n Sklaven u n d L iber t i so verbrei te t war — 
wofü r als ein Beweis a u c h das gerade u n t e r diesen Leuten bel iebte cognomen «Fortuna-
tus» zu e rwähnen wäre.4 Die Erk lä rung d a f ü r ist wohl im Wesen der Gotthei t selbst zu 
suchen: Fo r tuna war die Göt t in , von der der Sklave sein Glück , seine Befreiung e r w a r t e n 
konnte , und der der L ibor ius dasselbe v e r d a n k t e . 

U n a n n e h m b a r ist die Behaup tung des Verfassers, wonach der Kul t der Laren vor 
al lem unter den s täd t i schen , und der jenige des Silvanus m e h r un te r den ländl ichen 
Sklaven und Seliieksalgenossen verbrei tet gewesen wäre. Was die L a r e n be t r i f f t , wies in 
anderem Zusammenhang a u c h Börner selber darauf bin, eine wie bedeutende Rolle in 
ih rem K u l t die ländl ichen vilici gespielt h a t t e n . Auch Si lvanus war in der S t a d t R o m 
ebenso beliebt, wie in I ta l iens ländlichen Bezirken5 ; nicht a n d e r s auch in der Donau-
gegend, wo nach Börner die ländliche Ar t des Kul tes besonders hervors techend ist, wa r 
er auch in den S t äd t en , Ca rnun tum, Brigetio und Aquincum, sehr verbre i te t . 

Der Kul t der L a r e n beschränkte sich in der Kaiserzei t keineswegs bloss auf die 
un t e r en Volksschichten. I m Kreise des Mili tärs h a t t e n die L a r e s Militares einen ausge-
sprochen offiziellen K u l t , der von Angehörigen der Herrscherklasse , von S ta t tha l t e rn 
und vornehmen Offizieren vorrichtet wurde. 6 Die Denkmäler des kaiserzeit liehen Lar-
K u l t e s im Kreise der un t e r en Volksschichten sind mit zwei wicht igen Inschr i f t en aus 
E m o n a zu ergänzen; diese berichten von Gemeinschaften, die s ich zu E h r e n der L a r e n 
zusammenta ten , und innerhalb dieser von mehreren miniatriP Ebenso wäre unter d e n 
Silvanus-collegia ein collegium opificum aus Brigetio zu e rwähnen . 8 Dagegen dü r f t e eine 
f ragmentar i sehc Inschr i f t aus Aquincum n ich t als ein Beleg f ü r e in collegium des Silvanus 
gel ten; wolil ist nämlich diese Inschr i f t 9 zu E h r e n des Silvanus domest icus und der Lares 
gestell t worden, aber n ich t s spricht da fü r , dass sie eine S t i f t u n g von Mitgliedern eines 
collegiums oder ü b e r h a u p t diejenige von Sklaven und Liberti gewesen wäre. Die gemein-
same Verehrung der Lares und des Silvanus domesticus lässt s ich z. B. in Savaria auch 
aus dem Kreise von Frei geborenen nachweisen.1 0 Zweifellos m a g es in Rom anders gewe-
sen sein;11 aber liier h ä t t e m a n wieder über die beiden Kul te u n d i m allgemeinen über die 
gegenseitigen Beziehungen der «Sklavenkulte» zueinander m e h r sagen können. 

Unsere Bemerkung im Zusammenhang mi t den Si lvanus-Inschr i f ten aus Aquincum 
u n d Savaria f ü h r t u n s zu einer anderen wichtigen Frage des Si lvanus-Kul tes hinüber , 
die in Börners Buch n ich t genügend hervorgehoben wurde. Die Tei lnahme von frei-
geborenen Elementen a n d e m K u l t dieser Got the i t ist in den Donau -P rov inzen gar n ich t 
so selten, wie der Verfasser es behaupte t . Zweifellos gibt es a u c h h ier u n t e r den S t i f t e rn 
der Si lvanus-Insehri f ten viele Sklaven und Libert i — vielmehr als m a n es aus Börners 

4 Vgl. ebd. 439 A n m . 39. 
5 Vgl. A . O X É : R o m . Mit t . 1 7 ( 1 9 4 2 ) 2 8 . 
6 I n Pannonion: Budapes t Régiségei ( = Al ter tümer der S t a d t Budapes t ) 16 (1955) 

407 (Sta t thal ter ) , CIL I I I 3463 (tr ibunus laticlavius), CIL I I I 3460 u n d Budapest Régi-
ségei 15 (1950) 320 (beide von demselben t r i bunus laticlavius). Zu dem K u l t siehe A. v . 
D O M A S Z E W S K I : Die Religion des römischen Heeres, Trier, 1895 109 f . 

' V - H O F F I L E R — B. S A R I A : Antike Inschr i f t en aus Jugos lawien . I . Noricum u n d 
Pannón ia Superior, Zagreb, 1938, Nr. 158 (die S t i f te r waren Sklaven) , Nr . 159 (die St i f te r 
waren Freien, der eine v o n ihnen ein minis ter ) . 

8 L. B A R K Ó C Z I : Brigetio. Diss. P a n n . I I . 22. Bp. 1951, N r . 177. E s scheint, dass 
die Mitglieder des collegiums Freigeborene waren. Es hande l t s ich u m ein Silvanus-
collegium vielleicht a u c h auf einer Inschrift , aus Mühlendorf, s iehe W . K U B I T S C H E K : 
R ö m e r f u n d e von E i sens t ad t , Wien 1926, 85. 

9 CIL I I I . 3491. 
10 Die Inschr i f t en der Lares domestici, CIL I I I . 4160, u n d des Silvanus domesti-

cus, Nr . 4164, wurden v o n derselben Stelle zutage gefördert . Die erstere von diesen, 
deren St i f ter n ich t m i t N a m e n genannt worden, m a g wohl von d e n S t i f t e rn des Silvanus-
Altars , Claudius Quie tus u n d Valentina s t a m m e n . Valentina sche in t die Schwester des 
Quie tus gewesen zu sein. 

11 Vgl. z. В. Ann. E p . 1916, Nr. 108: P. Aelius Philetus Süvano et Laribus Penalib. 
d. d. Aller Wahrscheinlichkeit, nach von e inem Liber tus geweih t . 
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Zusammenstel lung eisielit12 —, aber der Verhältniszahl nach ist iliic Teilnahme an die-
sem Kult gar nicht überwiegend, wie sich auch die Teilnahme der Sklaven an dem Mithras-
Ivult gar nicht überwiegend erwies. Wie die Inschrif ten bezeugen, gab es unter den Silva-
nus-Verehrern viele freigeborenen Personen, darunter auch städtische Decurionen13 und 
besonders Soldaten. Es besteht auch gar ke in Zweifel darüber, dass dieser Gott auch einen 
offiziellen Kult besass, vor allem im Kreise des Militärs, wenn auch n icht einen so all-
gemein verbreiteten, wie die sog. «grossen» Gottheiten. Es gibt un te r den Stiftein der 
Silvanus-Altäre auch hochgestellte Soldater ,14 Noch eindeutiger sprechen f ü r die Möglich-
keit eines offiziellen Kul t e s die Münzen des Traianus aus dem Jah re 11'2,15 sowie die Dar-
s te l lungen am Trajan-Bogen in Beneventum. 1 6 Die letzteren Belege beleuchten dabei 
a u c h den Hintergrund des offiziellen Silvanus-Kultes. I n der s taa t l ichen Symbolik er-
scheint Silvamrs als der Vertreter der Götteiwelt aus den Donau-Provinzen; er ist also 
n i ch t einfach eine italische Gottheit, sondern die den illyrischen Göt te rn gleichgesetzte 
Gesta l t derselben. Es handel t sich um dieselbe komplexe Gestalt auch auf den Inschrif ten 
aus denr Illyrioum, wie darauf übrigens auch Börner im Zusammenhang mit seinem K u l t 
in Carnun tum hingewiesen hatte, nur dass er diesen Kult f ü r einen «Ausnahmefall» hielt. 
So gal t also dieser Silvanus von I l lyricum, von dem Gesichtspunkt des offiziellen Staats-
ku l t e s aus betrachtet , wie es übrigens auch in der Wirklichkeit war, gar- nicht mehr ein-
f a c h bloss als eine Gottheit dei' un teren Volksschichten, sondern als ein lokaler Gott der 
Donau-Pi ovinzen, der als eine Verkörperung des offiziellen genius loci17 den dem lokalen 
Go l t immer gebührenden staatl ichen Kul t bekam. Auf diese Weise war also der Silvanus-
K u l t des Illyricums seinem sozialen Sinne nach — obwohl er auch den Zusammenhang 
mi t der Welt der Liberti und Sklaven beibehielt — doch etwas anderes als der italische 
Si lvanus-Kult . Abei' auch (1er italische Gott selber war den Herrseherklassen nicht völlig 
f r e m d : Hadrianus verehret in ihm die Gottheit der Jagd, wie man es aus der Darstellung 
seines «Jägerdenkmals» ersieht.18 

Zum Schluss möchten wir noch auf eine Frage aufmerksam machen. Börners 
Werk bleibt nämlich — obwohl er die epigraphischen Angaben mi t den Auktor-Stellen 
glückl ich ergänzt, und beide Art Quellen vorbildlich ausgenutzt h a t t e — in einer Bezie-
h u n g dennoch einseitig. Der Verfasser wollte zwar, wie es auch der Titel seines Werkes 
zeigt, nu r die von dem Gesichtspunkt der Sklaven aus wichtigsten Kul te behandeln; 
aber es ist dennoch schade, dass er die Erör te rung des Aberglaubens und der Magie, die 
von dem religiösen Loben doch un t rennbar sind, fortlicss. Es braucht wohl nicht betont zu 
werden, wie diese beiden Dinge gerade im Kreise der unteren Volksschichten eine wich-
tige Rolle spielten, u n d da rum hät te ihre Untersuchung die Erkenntn i s jener subjektiven 
Religiosität , die bloss auf Grund der Inschr i f t en weniger zugänglich ist , wobl gefördert. 

Aber alles, was wir bloss als Ei 'gänzung zum Buch erwähnten , ändert gar nichts 
a n seinem Verdienst in der Erschliessung wichtiger Pr obleme der- römischen Religions-
und Gcsellschaftsgeschichte. Der Leser legt das bedeutende Werk in der Hoffnung aus 
dei' Hand , dass bald auch die nächsten versprochenen Bände desselben Verfassers über 
die Religiosität der griechischen Sklaven, sowie über die einschlägigen Probleme der 
Religionsgeschichte, Geschichte, Soziologie und verwandter Gebiete folgen würden. 

G . A L F Ö L D Y 

12 Eine Zusammenstellung von diesen wird in einer in Vorbereitung stehenden 
Arbe i t veröffentlicht. 

13 Z. B. CIL I I I 6438—10 220, CIL I I I . 10 204 cf. 14 3401. 
1 4 Z . B . Budapes t Régiségei ( = Al ter tümer der Stadt Budapest ) 8 ( 1 9 0 2 ) 1 6 1 f f . , 

Nr-. 1 (praefcctus castrorum), CIL I I I . 10 394 (praefectus legionis), u n d wahrscheinlich 
da r f man in der Fo rm Silvano Aug. ceterisque dis huiusce loci die Altarinschrift eines 
S ta t tha l te r s von Aquincum ergänzen (CIL I I I . 3 4 1 7 ) , vgl. A. B R E L I C H : LA 1 ( 1 9 3 8 ) 
4 0 Anm. 2 2 . 

15 P. L. S T R A C K : Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahr -
hunder t s , I. S tu t tgar t , 1931, 209 f. 

16 A. v. D O M A S Z E W S K I : Abhandlungen zur römischen Religion, Leipzig—Berlin, 
1909, 40 f. 

17 Mit der offiziellen Charakterar t seines Kultes wollen wir uns in einem anderen 
Zusammenhang beschäftigen. 

18 Siehe: I . M A U L L : JÖAI 42 (1955) 58. 
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