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1. 
Eesti ev.-lut. usu vaba rahvakiriku saamine ja sündimine 

on tihedas ühenduses Eesti Vabariigi sündimisega ja eluga. 
1917. aasta Vene revolutsiooni keerus olid peidetud Eesti 

Vabariigi sündimisvalud, sündimise, mitte saamise algus. 
Autonoomsus, enamlus, okupatsioon ja vabadusvõitlus — need on 
need 1917. aastast alates imekiirelt ja imetaoliselt muutuvad aja-
järgud, millede tagaseinal, tagajärjel ja saatel kokku astub viim-
selt Eesti Asutav Kogu, mis Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigi-
kogu näol riigi ja rahva saatust juhtivad kõrgemad vormid ära 
tähendab. Asutava Kogu poolt 2. juulil 1920. a. vastuvõetud 
Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on Eestis ülem võim rahva 
enese käes, kes seda Riigikogu kaudu teostab. Senini on töötanud 
kaks riigikogu. 

Asutav Kogu (23. IV. 1919 — 20. XII. 1920), I (1920 — 31. 
V. 1923) ja II (1923—1926) riigikogu olid ka need suurused, 
kelle otsustamisel ja määramisel Eesti ev.-lut. kirik ümber kujun-
dati. Kujundamisprotsess ise algas Vene revolutsiooniga; põh-
jused peitusid aga siingi sügavamal. Ümberkujundamine ise 
sündis kiriku energilisel osavõtmisel, kuna ju viimselt Eesti 
Vabariik kirikule suure tegevusevabaduse paljuis asjus, kiri-
kule koguni tähtsais, ja tähtsamais asjus jättis. 

Selle artikli ülesanne on ära tähendada ja iseloomustada 
Eesti ev.-lut. usu vaba rahvakiriku kujunemise üksikuid etappe, 
millele juurde tuleks tuleviku-väljavaate joonistamine. Iseene-
sest mõistetav, et tuleb ka mõningaid momente minevikust 
puudutada. 

2. 

Olgu kohe alguses tähendatud, et kuna ühelt poolt eesti 
rahva hinges rohkel määral peitub usulisi tundeid, usulisi jõude, 
siis on ka juba ajaloolistel alguspäevil märgata kõikide nende 
ühiskondlikkude kujunduste suurt mõju, mis kuidagi moodi ühen-
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duses usuliste külgedega rahva hinges. Ja kuna teiselt poolt 
paganlust eestlaste juures võib iseloomustada kui vaimlist polü-
teismi tugeva monoteistilise tendentsiga, siis on arusaadav, et 
ristiusu kirik omale siin hea aluspinna leidis, iseäranis aga refor-
matsioonikirik vastavalt eestlaste tõsisele, kaaluvale, mõtlejale 
ja vabale tahtejõulisele iseloomule. Ja olgugi et esimesed risti-
usu toojad Eesti juba XII aastasaja alul ilmusid, kakskümmend 
kolm aastat kestvate sõdade järel eestlasi katoliku usku sun-
disid astuma ja katolitsism oma juured sügavale ajada oleks 
võinud, võitis ometi XVI aastasaja reformatsioon terve 
maa ja rahva, vastavalt rahva hinge iseärasustele. Oli juba 
1521. aastal ühendus Wittenbergi reformatsiooniga loodud, siis 
juba 1524. aastal oli Eesti luteriusuline.1) Kirikliku korra ja 
elu arenemise eest hoolitseti iseäranis Rootsi valitsuse ajal 
(1561—1710). 

Seda ühtlast kiriklikku ilmet on katsutud hävitada, teiseks 
teha. Vene valitsuse ajal (1710.—1917. a.) püüdis Vene riigi-
kirik Eesti rahvast kreeka-katoliku ehk, nagu rahvas lihtsalt 
nimetas, „vene" usku pöörata, küll meelitustega, küll väevõimuga. 
Eriti aastast 1841 oli see püüe tunduv. Teatud tagajärgi saavu-
tati igatahes. Kuid üldiselt võib ütelda : nagu rooma katolitsism 
rahva hingele võõras oli ja võõraks jäi, nõnda oli ja on lugu ka 
kreeka katolitsismiga. 

Tagasitulekud kreeka-katolitsismist protestantismi on kind-
laks sümptomiks kujunenud. 

Ühtlase kirikliku ilme muutmise sihis töötavad ka usulahud. 
Krahv Zinzendorfi vennastekogudus, mis varakult eesti rahva 
keskele teed leidis, jäi siiski ühendusse kirikuga. Aga kolmekümne 
aasta eest teotsema hakanud usulahud : baptistid, metodis-
tid, adventistid ja teised, kellede esindajaid aineliselt ja aateli-
selt toetatakse Inglismaalt ja Ameerikast, töötasid ja töötavad 
osalt ka nüüd kiriku vastastena, ehk küll viimasel ajal teatud 
rahujoonest püütakse kinni hoida.2) 

Eesti Vabariigi põhiseadusega on võimalus antud mitte 
ainult vabalt omale usutunnistust valida, vaid ka väljapoole iga-

1) 1924. aastal pühitseti Tartus Eesti evang.-lut. usu 400-aastast juube-
lit. Sel puhul ilmus koguteos „Usupuhastus Eestlaste maal 1524—1924", 
Tartus 1924. a., kus leiduvad ülevaated reformatsiooni tulekust j a tagajärge-
dest Eestis. Eriti prof. O. S i 1 d'i sellekohane artikkel, lk. 20—95. 

2) Vaata J. K u k k , Eesti, lk. 4. 
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J 
sugust usutunnistust asuda. Ka sellega anti teatud muudatus 
ühtlasele kiriklikule näole. 

Ometi on kõige selle peale vaatamata just evang.-lut. usu 
kirikul tähtis koht rahva elus. 

Mitte ainult a j a l o o l i s e l t ! 
Ka mitte ainult a r v u l i s e l t . 1922. aasta 28. detsembri 

rahvalugemise andmete järele oli Eestis : 
evang.-luteri usulisi: 867.137*) hinge = 

78,32 % kõigist elanikest, 
kreeka-katoliigi „ 209.0942) hinge — 18,8% 
baptisti „ 5.214 „ 
juudi „ 4.639 „ 
rooma-katoliigi „ 2.534 „ 
metodiste, adventiste 

ja teisi usulahkusid 10.867 „ 
ateiste 3.663 „ 

Ei! Evang.-luteri usu kirik vastab, nagu näha, temas pei-
tuvate põhitendentsidega ja jõududega eestlase hingelisele põhi-
laadile ja hingelistele tarvidustele. Sest — ühelt poolt: Eesti 
evang.-lut. usu kirikusse on koondunud peaaegu terve eesti rah-
vas; teistest rahvustest on eesti evang. kirikus peale peaaegu 
kõikide Eestis asuvate sakslaste, keda 17.840, ja kõikide maal-
asuvate rootslaste, keda 3557, ainult mõned kümned üksikud3). 
Teiselt poolt tõendavad seda just ka 1917.—1925. aasta kiriku-
elule tähtsad sündmused, kus otsustandev oli rahvas ise. 

Kõige selle peale vaatamata, et Eesti evang.-luterlik kirik 
kas teadlikult või teadmata, tahes või tahtmata kuni viimaste 
aegadeni ja ka veel 1918. a. Saksa okupatsiooni ajal politilises 
mõttes saksluse teenistuses ära kasutati, eesti rahvas aga raske 
mineviku kui ka värskelt rahva ellu lõikava saksa okupatsiooni 
ja vabadussõja kogemustega nõndanimetatud landeswehri suhtes 
teravas vastolus pidi seisma kõige sellega, mis Saksa ülemvõimu 
ja valitsust eestlaste keskel põhjendas, edendas või toetas — 
siis ometigi otsustas terve eesti rahvas ise vabalt oma saadi-

1) Eesti evang.-lut. usu Piiskopi 1924. a. kirijcu-aruande järele oli 31. 
dets. 1924. a. evang.-lut. usulisi 895.232 hinge. 

2) Praegu ligi 200.000 poolehoidjat. Nendest ligi 90.000 venelast 
25.000 setut, 4000 isurlast ja ligi 80.000 eestlast. 

3) Andmed 1925. aasta kiriku-aruande järele. 
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kute läbi evang.-luteri kiriku aluseid ja põhitendentse omaks 
tunnistada. See sündis lõplikult Tartus 1926. a. märtsikuul. 
Siin tähendati ka Eesti evang.-lut. usu vaba rahvakiriku korral-
duse uued alused lõplikult ära. Nende väljatöötamisele asuti 
aga juba 1917. aastal. 

3. 
Nagu ülalpool tähendatud, oli kiriku uue korralduse töö 

käsilevõtmise silmapaistvaks põhjuseks Vene riigi elus nähta-
vale tulevad lagunemisidud ; Eesti, kui osa suurest Venemaast, 
kisti tingimata sellesse lagunemisprotsessi ja revolutsioonikeerdu 
ühes. Eesti rahvas pidi enese ja temale tähtsate organisatsioo-
nide, rahva eluavalduste organite hoidmise ja kaitsmise peale 
mõtlema. 

Kuid mitte ainult seda. Eesti rahval oli ammugi põlev 
soov, palav igatsus, vankumata tahe oma kodust elu, oma arene-
mist ise oma parema äranägemise ja äratundmise järele korral-
dada. Tal oli villand sellest meisterdamisest, mis tema suhtes 
ette võtsid tema „suured, heasoovlikud eestkostjad" maa sise-
mises elus; aga tal oli ka sellest „võõra vaimu" eluidude peale-
surumisest villand, mida viimasel ajal Vene valitsus tihtipeale bru-
taalselt läbi viis, valitsus, kellel ühendus eestlastega puudus, selle 
eest aga kontakt maal valitseva ja võimu oma käes hoidva saksa 
rüütelkonnaga täieline oli. 

Mitte siis ainult negatiivne soov, lahti saada eestkostmi-
sest, ei pannud eestlasi liikuma, kui politilised suursündmused 
maailmasõja lõpuakordides selle liikumisvõimaluse lõid; enam 
oli see positiivne igatsus ja tahe: oma sisemise loova jõu 
tungile vastavalt ehitada oma kodu! 

Ehitada ja korraldada ka oma kiriklikku elu! 
Evangeeliumi luteri kirikut, mis jagunes üksikkogudus-

tesse, valitsesid konsistooriumid, mis kubermangulinnades asu-
sid, ja nende üleminstantsina kindralkonsistoorium riigi pealin-
nas, Peterburis. Et Põhja-Eesti tol korral Eestimaa kubermangu 
moodustas, Lõuna-Eesti Liivi kubermangu põhjapoolse osa, eestlasi 
aga ka Naroova taga Peterburi ja Pihkva kubermangus ja 
koloniidena laial Venemaal leidus, siis juhtisid eestlasi kiriklikult 
Eestimaa, Liivimaa, Peterburi ja Moskva konsistoorium. Mõju-
avaldajad olid muidugi Eestimaa ja Liivimaa konsistoorium. 
Nende koosseis oli poolvaimulik, poolilmlik, ilmliku presi-
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dendi juhtimisel, kuna abipresidendiks kindralsuperintendent oli. 
Nii oma koosseisu, valimisviisi kui ka tegevuseavalduse ise-
loomu poolest olid nad tihedas ühenduses maa ülevõimu, saksa 
aadliseisusest rüütelkonnaga, olles ka, kus tarvilik, selle tee-
nistuses. 

Kuid ka üksikud kogudused, mis kas puht-eestilised olid 
või kuhu ainult mõned üksikud teisest rahvusest liikmed koon-
dunud, ei saanud oma asju suuremalt jaolt iseseisvalt ajada; 
nad olid kas patronaadi kogudused, kus patron, keegi mõisa-
omanik-sakslane, õpetaja valija ja koguduse valitseja oli, või n. 
n. konvendiga kogudused, kus suurmaapidajatel mõisnikkudel, 
kes peaaegu kõik sakslased olid, otsustav ülekaal käes. Ainult 
paar uuemat linnakogudust, nagu näiteks Peetri Tartus, 
Pauluse Tallinnas, olid saanud laiema omavalitsuse. Mõned 
kogudused jällegi allusid otsekohe rüütelkonnale rsp. kindral-
superintendentidele, muu seas ka Toomkirik Tallinnas. 

Selle tõttu oli ka tervele kiriklikule elule vajutatud teatud 
pitser. Kui silmas peame, et alles 1905. a. revolutsiooni-
päevad Eesti kubermangus olevatele eesti kogudustele paar esi-
mest eesti soost õpetajat tõi, õpetajate käes aga koguduse elu 
juhtimine täiel määral seisis, pealegi suurelt osalt ka muud 
hariduskultuurilised püüded siit olenesid, eestlane aga sügava 
usulise kalduvusega on, kes usuelu avaldustega ühendatud ette-
võtete, asutiste ja isikute vastu kuni äärmiste võimalusteni suurt 
lugupidamist, heasoovlikkust ja pieteeti üles näitab, siis on 
sellest kõigest arusaadav, et esimeste antud võimaluste puhul 
ärksamad kirikutegelased rahva enese keskelt tungivalt tarvi-
liste muudatuste läbiviimise peale mõtlesid just kirikliku elu ja 
korralduse alal. 

Langesid 1917. aasta Venemaa revolutsiooni sündmused 
к veebruarikuu viimastesse päevadesse, siis sama aasta maikuu 

lõpul juba astusid Tartu evang.-luteri usu koguduste asemi-
kud kongressiks kokku, et uue kirikukorralduse kokkuseadmi-
sele asuda. 

4. 
See nõndanimetatud „ E s i m e n e E e s t i e v a n g . - l u t e r i 

u s u k o g u d u s t e a s e m i k k u d e k o n g r e s s " pidas oma 
koosolekuid Tartus Treffneri gümnaasiumi, reaalkooli ja „Vane-
muise" ruumes kahe päeva jooksul: 31. mail ja 1. juunil 
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1917. a. Osavõtjaid oli ilmunud kõikidest praostkondadest1), kus 
Eesti kogudused, aga ka eesti asundustest laial Venemaal. Osa-
võtjate arv näitab ka seda huvi, mida asja vastu tunti. Nii oli 
tulnud :2) 
Tartu praostkonnast: 12 õpetajat ja 34 koguduste poolt saa-

Võru „ : 16 
Pärnu „ : 8 
Viljandi „ : 6 
Saaremaa „ : 3 
Ida-Harjumaa „ : 8 
Lääne-Harjumaa „ : 4 
Alutaguse „ : 3 
Virumaa ' „ : 4 
Järvamaa „ : 4 
Maa-Läänemaa „ : 3 
Ranna-Läänemaa „ : 1 
Saarte-Läänemaa „ : l 

Väljastpoolt: 
4 õpetajat; 5 usuõpetajat; 4 õpetaja-ameti kandidaati; 
asundustest: 19 koguduste asemikku. 
Peale selle külalistena kirikutegelasi, köstreid, kooliõpeta-

jaid jne. kokku 29 isikut. 
Nõnda oli I kirikukongressil üldse 293 koguduste esindajat 

koos ; köstritega, kellele sõna-õigus anti, 303 isikut. Ei ole huvi-
tuseta ära tähendada, et koguduste asemikkude hulgas olid nii-
sugused eesti rahva- ja riigitegelased kui J. T õ n i s s o n , prof. 
dr. med. Η. Koppel , cand. E. A u l e j a teised. Nimetatud 
isikud kuuluvad rahvaerakonda ja on tunnistajateks just rahva-
erakonna suurest huvist Eesti vaba rahvakiriku vastu. 

Kongressi avas 31. mail kell 11 e. 1. Treffneri gümnaasiumi 
saalis kõige vanem õpetajatest, Tartu Peetri koguduse õpetaja 
V i l l e m E i s e n s c h m i d t (1839. XII. 17.—1922. III. 25.). 
Alguses lauldi 2 salmi laulust: „Üks kindel linn ja varjupaik 

1) Praostkonnad on nii Eestimaa kui ka Liivimaa kubermangus maa-
kondade järele; praostkonna eesotsas seisab j a praostkonda juhib praost. 
Viimased olid peaaegu kõik saksa rahvusest. 

2) I K. K. P. lk. 1—5. 

detud asemikku; 
23 
18 
14 

7 

36 

25 

13 

20 
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on meie Jumal taevas", mille järele halli peaga seenior avamiskõne 
pidas teksti üle: „Kui teie minu sõna sisse jääte, siis olete teie 
tõesti minu jüngrid ja saate tõtt tunda ja tõde saab teid vabaks 
tegema." — Aja sündmused ja kongressi kavatsused ise tingi-
sid nii selle luteri kiriku hümni laulmist kui ka tõest ja vaba-
dusest kõneleva Jeesuse sõna. Kongressi avamise akt lõppes 
palvega ja lauluga: „Eks meile sõna seisma jää."1) 

Kongressi juhatusse valiti pärastine Tartu Ülikooli rektor 
dr. med. Η. K o p p e l , Viljandimaa praost M. J ü r m a n n , Keila 
õpetaja J. K u k k (pärastine ühise Eesti kiriku piiskopp) ja cand. 
V. C l e m e n t . Kirjatoimetuse raskused olid kõige pealt õpetaja 
H. P ö l d ' i , õp. A. H a b i c h t ' i ja köster J. K u r r i k ' u kanda. 

Pärast nelja tähtsama lahkunud eesti õpetaja: dr. J. Hurt'i, 
R. K a l l a s'e, J. B e r g m a n n ! ja V. Re im an'i mälestuse 
austamist ja usalduse rsp. protest-telegrammide saatmist Vene 
Ajutisele Valitsusele ja Eestimaa Kubermangu Komissarile (pro-
test käis nimelt J. Poska äratõrjumise kohta Tallinna tööliste- ja 
sõdurite-nõukogu poolt tehtud otsuses) kuulati ära kõige pealt 
selgitavad referaadid. 

Tallinna Kaarli koguduse I pihtkonna õpetaja A. K a p p 
kõneles „ P r a e g u s e s t s e i s u k o r r a s t r i i g i s j a k i r i -
k u s"2) ; prof. J. Kõpp aine üle: „ K i r i k u j a r i i g i v a h e -
kord" 3 ) ; Pärnu Eliisabeti kog. õpetaja J. H a s s e l b l a d t : 
„ M i s s u g u n e t ü ü p u s o l e k s m e i e k o d u m a a k i r i k u l e 
k õ i g e k o h a s e m j a s o o v i t a v a m " 4 ) ; Järva-Peetri õpetaja 
Chr. B e e r m a n n küsimusest: „Kas e d a s p i d i s e l e k i r i -
k u l e s o o v i t a v on l a h u t u s r a h v u s e j ä r e l e ? " 5 ) 

Sellega olid peale oleva seisukorra selgitamist kõik silma-
pilgul tähtsad probleemid kiriku elus esile toodud: vahekord 
riigiga; vahekorrad üksikute rahvuste vahel; kiriku uue tüübi 
küsimus ! 

Õpetaja K a p p tähendas omas käesolevat olukorda selgi-
tavas kõnes, et kuna riigis seisukord on tekkinud, mis tardu-
nud olekule, seisakule lõpu on teinud, ruttavad kõik oma aate 

ι) ι к. к. P. lk. 9 jj. 
2) I K. K. P. lk. 12 jj. 
3) Seals, lk. 15a jj. 
4) Seals, lk. 17b. 
5) Seals, lk. 17b jj. 
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kasuks tööle, siis peab seda ka kirik tegema, kuna ta senini 
seda teha ei ole saanud, sest kiriku valitsus ei olnud oma üles-
ande kõrgusel; ta oli eemal rahvast; ta ise oli riigikorra ja 
valitsemisviisi külge seotud, mis rahvale võõras. Pealegi on 
Ajutine Valitsus riigi ja kiriku lahutamise põhimõtte üles sead-
nud. „Selles näeme meie võimalust, et kirik ise oma koguduste 
elu uutel aladel korraldab nii, et kogudused ise oma ametnikke 
valivad, majanduslikke asju ajavad, vaeste eest hoolekandmise 
tööd korraldavad jne. See on õnn kirikule. See tähendab 
uut elu, iseteadlikku usulist rõõmu. Ta tõstab kogudusi kombe-
liselt ja on tammiks, et vaenulised voolud kirikusse ei saa tun-
gida, mida üldse nüüdsel ajal karta tuleb." Kõneleja tähendab 
veel, et kutsutud koosolek „on Eesti koguduste esindajate kong-
ress; see võib uuenduste üle otsustada". 

Prof. K õ p p , kelle ülesandeks oli riigi ja kiriku vahekorda 
põhimõtteliselt selgitada, jõuab ajaloolise ülevaate põhjal järgmis-
tele tulemustele: „Riigi ja kiriku ühenduse mõju peab kiriku 
kohta kahjulikuks tunnistama, niisama lubamatuks üksiku riigi-
kodaniku südametunnistuse seisukohast." Selle ühenduse tõttu 
ei suuda ühelt poolt kirik oma usulik-kõlblikke ülesandeid mitte 
täielikult täita; teiselt poolt olevat sundus, et iga riigikodanik 
kiriku külge seotud kas maksumaksmise näol kirikule või sun-
duslikkude kiriklikkude kommete täitmise kaudu, evangeeliumi 
mõtte vastane. Kõneleja arvates on ideaal: „Vaba r a h v a -
k i r i k " , s. o. kirik jäägu ühendusse minevikuga, kirikust välja-
astumise võimalust antagu igaühele; kiriku liikmed on eo 
ipso kõik need, kes oma väljaastumisest ei teata. „Kiriku kor-
raldus ja tegevus olgu edaspidi niisugune, et eesti rahval tunne 
võib olla ja peab olema : see on meie oma kirik. Selleks seisku 
kiriku korraldamine ja valitsemine rahva enese käes (demokraat-
lik printsiip). Niisama olgu kirikul tõsisemaks püüdeks oma 
tegevust rahva hingeliste tarviduste ja nõuetega kooskõlastada, 
milleks hädasti tarvis on rahva hingeelu tundmaõppimise peale 
palju rõhku panna (rahvuslik printsiip)." 

Kuna õpetaja J. H a s s e l b l a d t oma kõnes uue kiriku 
tüüpi soovitab, kus kiriku ühtlus alal hoitud, sisemine korraldus 
kiriku oma asi, iga kodanik usu poolest aga vaba oleks, hoiatab 
ka õp. Chr. B e e r m a n n ^kiriku jagunemise eest rahvuslikesse 
kirikuisse; mitmete rahvuste liikmed töötagu vennalikkuses, 
armastuses ja rahus üksteisega ühistes kogudustes. 
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Kongressi edaspidise töö tulipunktideks saavad ühelt poolt 
põhimõttelised läbirääkimised kiriku ja riigi lahutamise ja soovi-
tava kirikutüübi üle ; teiselt poolt „Eesti ev.-luteri usu vaba-
kiriku põhjuskirja eelnõu" läbiharutamine, missugune eelnõu 
kongressi kokkukutsujate ja ettevalmistajate poolt kongressi liik-
meile trükitult kätte jagatakse ja mille väljatöötajaks on olnud 
peaasjalikult professor J. Kõpp. 

P õ h i m õ t t e l i s e d l ä b i r ä ä k i m i s e d olid e l a v a d ja 
p õ n e v a d 1 ) . Said ometigi kiriku tegelased, koguduse asemi-
kud esimest korda üheskoos südame pealt maha* kõnelda, 
mis seal pakitses. Sealjuures avanes ju ka tulevikuperspektiiv ! 
Mida tahta, mida kõige paremaks tunnistada kirikliku elu ja 
edu mõttes? 

Kiriku ja riigi küsimuses soovitatakse ühelt poolt asuda ära-
ootavale seisukohale (õp. J. U s ta 1 Helmest) või mitte kohe purus-
tada iihenduslõngu riigiga rsp. omavalitsuse-üksustega (A. A s s о г ; 
õp. J. A d a m s o n ; õp. A. S a a r m a η η ; praost M. J ii r m a n n) ; 
teiselt poolt rõhutatakse, et ka kirikus tulevat revolutsioonilised 
uuendused läbi viia (M. K a h u , Tallinna Pauluse koguduse 
asemik). Enamik koondub parooli ümber: Eestile politi-
line autonoomsus ja selles raamis vaba rahvakirik, kes ühendusse 
astub maa omavalitsusasutistega (prof. J. Kõpp; õp. J. Nuudi; 
prof. H. K o p p e l ; õp. H. B. R a h a m ä g i ; õp. J. L a t t i k , 
saadik V e i d e r m a n n ; õp. A. Kapp; õp. Th. T a l l m e i s t e r 
ja teised). Muidugi seisis sealjuures kõigil kõnelejatel ü h t -
l a n e kirik silmi ees. Muu seas ütles õp. Th. T a l l m e i s t e r , 
et põhimõtted, mida kongress välja töötab, „maksavad terve 
kiriku kohta ; üksikud kogudused peavad ju ennast niihästi õpe-
tajate eelhariduse nõudmises kui ka teistes asjades kongressi 
määruste alla andma!"2) Rahvusküsimuses näib ainult üksikuid 
olevat, kes lahutamist rahvuste järele kas nõuavad või üksiku-
tesse rahvustesse jagunemist hea meelega näeksid, kuna enamik 
küll „saksa ülevõimu murdmist" (õp. J. L a t t i k ' u sõnad) nõuab, 
muidu aga ühist kooselamist õigeks peab. Huvitav on õp. 
Th. T a l l m e i s t r i (Riia) teade, et „Riia õpetajate koosolek, mil-
lest 52 meest osa võtsid, on Tartu saksa ringkondade soovi, 
kirikut rahvuslikult lahutada, ühel häälel hukka mõistnud". 

1) I K. K. P. lk. 19—43. 
2) I K. K. P. lk. 32. 
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Sakslaste ja mõne eestlase püüetele ja soovile astus tol korral, 
esimesel kongressil, evangeeliumi seisukohalt hulk kõnelejaid 
vastu. Õpetaja E. Ten η m a n n ütles oma kõne lõpus: „Kind-
lasti evangeeliumi põhjal seisev õpetaja peab küll suutma mit-
mest rahvusest koosseisvat kogudust ühendada, ilma et ühele 
neist rahvuslikult liiga teeks." 

Olgu nimetatud ka, et Jamburgi koguduse saadiku 
L. K r o h w Ί poolt nõuti konsistooriumi ja usuteaduskonna kui 
mitte tarvilikkude ja mitte mõõduandvate asutiste kaotamist; 
õpetaja J. E b e r h a r d jällegi demokraatliku printsiibi asemele, 
millest kiriku ülesehitamise juures kõneldi, soovitas „koguduslikku 
alust": elav üksikkogudus oleks l^irikukorralduse algrakukene; 
„demokraatlik alus on politiline; koguduslik alus on usuline". 

Poolteisepäevaste läbirääkimiste tagajärjel ja alustel võe-
takse järgmised professor J. K ö p p ' i poolt formuleeritud 5 reso-
lutsiooni vastu:1) 

1. „Eesti evang.-luteri usu kirik on vaba rahvakirik kodumaal 
kui ka asundustes" (214 poolt, 6 vastu). 

2. „Tema liikmeks on kõik need, kes oma väljaastumisest kogu-
dusest teada ei ole annud" (214 poolt, 6 vastu). 

3. „Eesti evang.-luteri usu vaba rahvakirik astub võima-
lust mööda maavalitsusega ühendusse" (kõik hääled poolt). 

4. „Eesti evang.-luteri usu rahvakirikusse võivad täisõigus-
tatud liikmetena sisse astuda kõigi rahvaste liikmed, kes 
seda soovivad, kusjuures kaitsmist leiavad a) rahvusliku vähe-
muse usulised huvid ja b) tema õigused kiriku valitsemises 
proportsionaalse süsteemi alusel" (poolt kõik peale 10 hääle). 

5. „Eesti evang.-luteri usu vaba rahvakirik astub sünodaal-
sesse ühendusse teiste evang. usu kirikutega Vene riigis" 
(poolt kõik peale 3 hääle). 

Olid need põhimõttelised alused vastu võetud ja intermez-
zona usuõpetuse, usuteaduskonna ja tegeliku usuteaduse profes-
suuri kohta seisukohad avaldatud (kahe viimase asjus võttis 
kongress ühel häälel vastu J. T õ n i s s o n i poolt esitatud resolut-
sioonid usuteaduskonna alalejätmise ja rahvuslikkude professuuride 
kohta tegeliku usuteaduse alal), asus kongress „Eesti ev.-
luteri usu vaba kiriku põhikirja eelnõu läbivaatamisele", mis 

1) I К. К. P. lk. 43—44. 
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nüüd juba kiires tempos sündis1). Peatuskohaks ja elevuse sün-
nitajaks sai üleskerkiv köstriküsimus: kas tuleb ta samuti 
valida kui koguduse õpetaja? Pärast ägedaid vaidlusi otsustab 
kongress ühel häälel, et õpetajate ja köstrite valimine sünnib 
ühesugustel alustel. Kõik teised parandused ja täiendused eel-
nõu kavandis olid vähem põhimõttelised ja vähemaulatuslikud. 

Põhikirja ümbertöötamiseks kongressil vastuvõetud ja juht-
mõttele tehtud paranduste kohaselt valitakse komisjon järgmises 
koosseisus : dr. H. K o p p e l ; õp. V. E i s e n s с h m i d t; 
õp. A. L a u r ; õp. A. H a b i c h t ; köster J. К u r r i к ; prof. 
J. Κ õ ρ ρ ; cand. jur. J. T õ n i s s o n ; ajalehetoimetaja A. J ü r -
g e n s t e i n ; õpetaja J. K u k k ; õpetaja A. К a ρ ρ ; cand. 
V. C l e m e n t ja koolidirektor P. P õ l d . 

Südaööl, kell 12, lõpetatakse kongressi koosolekud juhataja 
poolt „Meie Isa" palvega ja ühise lauluga: „Õnnista ja hoia". 

Nimetatud „ k i r i k u k o n g r e s s i k o m i s j o n " , mis pärast 
ennast mõne juurdekutsutud liikmega täiendas, pidas oma 
koosolekuid Tartus 26. ja 27. sept. 1917. a. ja laiendatud koos-
seisus 10. ja 11. jaan. 1918 niisamuti Tartus2). Ehkki aja 
nõuetel neil koosolekutel harutati ka usuõpetuse ja kirikumaade 
küsimusi, siis ometigi oli keskkohaks I kongressi poolt tehtud 
ülesanne. Komisjoni viimastel koosolekutel formuleeriti lõpli-
kult „kiriku põhjuskirja eelnõu", nagu see kongressil ja hiljemini 
komisjoni koosolekutel mitmeti parandatud, köster J. K u r r i k u 
poolt uuesti redigeeritud ja õpetajate A. L a u r i j a V . E i s e n -
s eh m i d t i poolt „läbi katsutud". 

„ E e s t i E v a n g e e l i u m i L u t e r u s e k i r i k u (EELK) 
p õ h j u s k i r i " jagunes k o l m e jakku: I. P õ h j u s m ä ä r u s e d 
(§ 1—3) ; II. K o r r a l d u s (§ 4—48); III. EELK-u v a h e-
k o r d maavalitsusega ja teiste kirikutega (§ 49—50)3). 

I. P õ h i m ä ä r u s t e s k õ n e l d a k s e EELK-u 1) iseloomust 
ja koosseisust: ta on vaba rahvakirik ja seisab koos kõigist 
ev.-luteri usu kogudustest Eestimaal ja neist, kes väljaspool Ees-
timaad temaga ühinevad ; 2) õigustest: ta on iseennast valitsev 
asutis juriidilise isiku õigusega; 3) õpetuse alusest: „EELK-u 
õpetuse aluseks on Vana ja Uue Testamendi kaanoniraamatud 

1) I K. K. P. lk. 50—59. 
2) Vaata I K. K. P. lisad В ja C. 
3) I К. К. P. lisa C. 
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ja neid seletavad ev.-luteri kiriku usutunnistuse kirjad, refor-
matsiooni vaimus mõistetud" (§ 3). 

II. K o r r a l d u s e s tähendatakse kohe alguses, et EELK-u 
aluseks on k o g u d u s ; kogudused ühinevad praostkondadeks 
ja praostkonnad ühiseks piiskopkonnaks. 

A osas kõneldakse kõige pealt üksikkogudusest ja selle 
organitest (§ 4). 

Koguduse enesevalitsemise organiteks on koguduse täis-
kogu ja volikogu (§ 8). Täiskogu hääleõiguslikud liikmed on 
kõik konfirmeeritud ja kodanliselt täisealised isikud, sugu peale 
vaatamata, kes vähemalt ühe aasta on koguduse hingekirjas 
olnud, kes selle aja jooksul kõiki kohuseid koguduse vastu on 
täitnud ja kelle õigusi kohtu poolt ei ole kitsendatud (§ 9). 
Täiskogu ülesandeks on volikogu ja sinodi liikmete valimine, 
varanduslikkude küsimuste üle otsustamine ja iseäranis tähtsate 
küsimuste kohta seisukohavõtmine. Ta on otsustusvõimeline, „kui ta 
on õigesti kokku kutsutud" (§ 10), s. o. kui kolmel pühapäeval 
enne koosolekut sellest kirikus on teatatud. Otsused tehakse lihtsa 
häälte-enamusega. 

Volikogu liikmete arv on 20—50 ja on täiskogu täidesaatev 
organ, valitakse kolme aasta peale, uuendatakse aga iga aasta 
Vs-ga liikmetest. Õpetaja ja köster on ameti poolest volikogu 
liikmed. Tähendatakse, et volikogu liikmeks on valitav iga hääle-
õiguslik koguduse liige, kes on laitmata elukommetega ja kellel 
kirikliku elu vastu huvi ja osavõtmist (§ 12). Tema üles-
andeks on õpetajale koguduse usulise ja kõlblise ülesehitamise 
juures abiks olla, koguduse tegevust edendada ja koguduse sise-
mistes asjades tema esindaja olla. Eriti on volikogu kohuseks: 
1) hoolitseda korra eest jumalateenistuse ajal; 2) kiriku va-
randuse üle valitseda ja valvata, sissetulekuid ja väljaminekuid 
korras hoida; 3) kiriklikkude vaeste- ja haigete-hoolekande asu-
tiste järele vaadata ja nende eest muret pidada; 4) noorsoo usu-
lise ja kõlblise kasvatuse eest hoolt kanda; 5) nõrkadele ja eksi-
jatele koguduse liikmetele kristlikus vaimus toetajaks olla, neid 
noomides ja parandada püüdes (Matt. 18, 15—17) (§ 17). Voli-
kogu paneb ametisse ja laseb lahti kõiki palgalisi ametnikke, 
peale õpetaja ja köstri, keda volikogu ühes selleks ad hoc vali-
tud valijakoguga valib (§ 20). Volikogu täidesaatvaks organiks 
on eestseisus. Volikogu liikmete kandidaadid kahekordsel arvul 
seab üles volikogu; kuid vähemalt 10 koguduse liiget võivad 
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ka omalt poolt kandidaate nimetada. Kandidaatide nimekirjad 
pannakse 1 kuu enne valimisterminit koguduse kantseleisse üles. 

Korralduse В osas leiduvad määrused praostkonna kohta. 
Praostkondi on maakondade järele 10; Tallinna linna kogudu-
sed ühendatakse iseseisvasse praostkonda (§ 22). Praostkonda 
juhib praost, kelle praostkonna sinod 6 aasta peale valib ja kinni-
tab konsistoorium. Praostkonna sinod astub kord aastas kokku 
ja koosneb iga koguduse õpetajast, koguduse saadikust ja kahest 
praostkonna köstrite äsemikust. Sinodi liikmed, peale õpetaja, 
valitakse 3 aasta peale. Praostkonna sinodi tegevus-piirkonda 
käib, peale praosti valimise, praosti aruande vastuvõtmine, praost-
konna eelarve kinnitamine ja praostkonda puutuvate ettepane-
kute läbiharutamine kui ka üldküsimustes seisukoha võtmine, 
praostkonna ühiste ettevõtete valitsemine ja juhatamine (§ 33). 

Korralduse С osa käsitleb piiskopkonda. Piiskopkonna moo-
dustavad kõik praostkonnad; selle esindajaks on piiskopp ja piis-
kopkonna sinod, tema täidesaatvaks organiks aga konsistoorium 
(§ 34). 

Piiskopp valitakse eluajaks; ta on piiskopkonna sinodi ja 
konsistooriumi esimees. Piiskopi kohus on terves piiskopkonnas 
koguduste kirikliku elu üle valvata ja koguduste peale juhtivat 
mõju avaldada. Ta kutsub kokku iga aasta Eesti usuteadlaste 
konverentsi, kelle ülesandeks on teaduslikkude ja tegelikkude usu-
elu küsimuste läbiharutamine ja liturgiliste muudatuste soovita-
mine, samuti ka köstrite, organistide ja noorsoo . usuõpetajate 
konverentsi, mis läbi harutab koorilaulu, muusika, usuõpetuse 
küsimused. Konverentside otsused ja soovid lähevad piiskopi 
kaudu piiskopkonna sinodile seisukoha võtmiseks (§ 35—40). 
Piiskopkonna sinod astub järjekorraliselt kokku kord aastas ja 
koosneb praostkonna sinodite liikmeist. Kvoorumiks on vähemalt 
pooled liikmed; otsused tehakse lihtsa häälte-enamusega. Piis-
kopkonna sinod annab ja muudab seadusi ja määrusi, katsub 
läbi ja otsustab praostkonna sinoditelt ja kiriklikelt konverent-
selt tulevad otsused, teeb algatusi igasugusteks ettevõteteks, 
valvab, et kogudused EELK-u põhikirjale vastavalt teotseksid, 
kiriku usualusel seisaksid ja lahkpüüete vastu kaitstud oleksid 
(§ 45). Piiskopkonna sinodi täidesaatvaks organiks kui ka 
kiriku valitsemise tegelikuks teostajaks on konsistoorium. Ta 
koosneb piiskopist, kes konsistooriumi esimees, tema abiesime-
hest, kes mitte vaimulik, ja neljast assessorist, kellest kaks vai-
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mulikku ja kaks mitte vaimulikku (§ 46). Konsistooriumi liikmed, 
peale piiskopi, valitakse kolme aasta peale. Olgu tähendatud, 
et konsistooriumi· võimupiirkonda käib õpetajate ja köstrite kandi-
daatide eksamineerimine, nende ametisse kinnitamine, asjaaja-
mine maavalitsusega ja vahekorra Joomine teiste kirikutega (§ 48). 

III. EELK-u v a h e k o r r a s maavalitsustega ja teiste kiriku- * 
tega kõneldakse A all vahekorrast maavalitsusega; see peab pidev 
olema ja headsoovlik, nagu kongressil vastuvõetud põhimõttest 
näha. Tähendusena on köster Kurrik siia kirjutanud, et kong-
ressi komisjon omal koosolekul 10. ja 11. jaanuaril luges tarvi-
likuks kogudustele selgeks teha, et kiriku, s. o. õpetaja ja köstri 
maa on igal pool kohaliku koguduse omandus, ja soovitada, et 
kogudused kirikumaade pidamise igal pool eneste kätte võtaksid 
ja nende sissetulekutest õpetajatele ja köstritele palgad määrak-
sid. — В all, vahekorrast teiste kirikutega, öeldakse, et teised 
kirikud on: 1) asunduste kogudused; 2) saksa ja läti kogudused. 
Nendega rsp. nende praostkondadega astutakse ühendusse piis-
kopkonna sinodi kaudu — ühise esinduse organi loomiseks. 

Võrdleme neid komisjoni tulemusi I kongressile esitatud 
trükitud eelnõuga1), siis leiame ometigi tähtsaid muudatusi. 
Kõige pealt oleks nimetada, et paragrahv (3), mis kiriku õpetuse 
alusest kõneleb, ilmub lisandusega : „reformatsiooni vaimus mõis-
tetud". Seda lauset trükitud eelnõus (vaata § 1) ei ole. Ko-
misjon on selle põhikirja võtnud nende mõtteavalduste alustel, 
mis kongressil peeti ja kus nii „protestantismile" kui ka „refor-
matsioonile" vastavast vaimust kõneldi. Esimest terminit tarvi-
tas eriti J. T õ n i s s o n . Ehk küll mõtteavaldused õpetuse aluse 
kohta kord õige põnevaks läksid, just siis, kui pühakirja ja 
sümbolsete raamatute arusaamisest ja mõistmisest kõneldi, siis 
ei leidu kahjuks kongressi protokollides sellest sõnagi. „Protes-
tantism" ja „protestantismi vaim" esineb aga küll J. Tõnissoni 
poolt esitatud resolutsioonides haridusministrile ja Ülikooli Nõu-
kogule usuteaduskonna ja praktilise usuteaduse professuuri suh-
tes2). See lisandus sai aga pärast suurte sekelduste põhjuseks. 

Edasi on eelnõu järele koguduse õpetaja valimine täiskogu 
käes; kongressi komisjoni redaktsioonis astub õpetaja valimi-
seks kokku selleks moodustatud valijatekogu; nimelt valiks 

1) I К. К. P. Lisa A. 
2) I К. К. P. lk. 47—50. 
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täiskogu omalt poolt selleks puhuks volikogusse niipalju liikmeid, 
kui palju volikogus neid on. Õpetaja annab „tõotuse" — trükitud 
eelnõu järele „ametivande". Siis on igal pool õpetaja kõrvale 
asetatud köster, nõnda et köstritel on formaalselt needsamad õigu-
sed, mis õpetajatel. Kongressil viibivad köstrid viisid selle seisu-
koha koguduse asemikkude toetusel läbi. — Ümbernimetustest 
oleks tähendada, et eelnõus räägitavast ,,maa"-sinodist tehti „piis-
koplik" sinod. 

Peatusime pikemalt I kirikukongressi kirjeldamisel kahe-
sugustel põhjustel. 

Esiteks näitavad kongressi otsused, missuguses suunas 
uuendustesoovid liikusid, võrreldes senise olemasoleva korral-
dusega. Terve kiriku korraldus ehitatakse alt üles. Üksikkogu-
dused, koguni ette tähendades : rahvuslikud üksikkogudused, on 
kirikliku üldkorralduse aluskivid; nii üksikkoguduses kui ka 
üldkirikus on demokraatlik printsiip õige laial alusel järsku 
läbi viidud; sunduslik side maavalitsuse ja riigi vahel katkes-
tatud; kiriku valitsuse ülemkoht konsistooriumi ilmliku presi-
dendi käest selle vaimuliku esimehe, piiskopi kätte antud. Nii 
avanesid järsku laiad võimalused võhikutele igal pool oma käsi 
kirikliku töö külge panna. On tunne, nagu murduvad viimselt 
takistavad tõkked eest ja jõurikkad vood lähevad üle kodumaa 
kirikliku pinna. Mitte siiski purustades ja hävitades, küll aga 
targu järele kaaludes ja alles jättes aluskive, mis proovitud aas-
tate voolus. Mitte ka põlgust ja kõrkust üles näidates nende 
ringide vastu, kes kirikliku elu ja korralduste takistajaks olid 
rahvuslikul alal, vaid õige mõõdukalt üles astudes ja koguni üht-
last koostöötamist näha soovides, ei enam : võimalusi andes 
vähemrahvuste rahvuslikkude praostkondade loomisele, vastavalt 
oma rahvuse hinge-elu iseärasustele ja tarvidustele. Eestlased, 
kes palju kannatanud, ei tahtnud, et sellepärast teised peaksid 
kannatama. 

Teiseks peatusime siin pikemalt sellepärast, et Tartus 1917. 
aastal ärapeetud I kirikukongressi töö saavutused said tegelikult 
põhjapanevaks edaspidisele kirikuelu korraldusele Eestis ja on 
aluseks kaheksa aastat pärast seda, 1926. aastal samuti Tartus 
ärapeetud erakorralisel VII kirikupäeval vastuvõetud Eesti evang.-
lut. usu üldkiriku ja üksikkoguduste põhikirjadele. 

2 * 
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5. 

Juba esimese kongressi komisjoni esimesel koosolekul võeti 
päevakorda teise üldise kirikukongressi küsimus. *) Otsustatakse 
teine üldine kirikukongress kokku kutsuda kiriku eelnõu vastu-
võtmiseks ja teostamiseks. Kongressi laiendatud komisjoni koos-
olekul jaanuaris 1918. aastal määratakse kongressi kokkutulemise 
kohaks Tallinna; ajaks 7. ja 8. (20. ja 21.) märts; päevakorras 
esimese punktina: kiriku põhikirja lõplik lugemine —ettekandja 
õp. J. Kukk. 2 ) Peale selle oli kongressi päevakorras ära tähen-
datud: kirikumaade ja usuõpetuse küsimus. 

Silmas peeti ka seda, et tuli ühendusse astuda konverentsiga, 
mis kavatsetavat ülevenemaalist evang.-lut. usuliste kindralsinodit 
ette valmistas, missugune sinod õpetajatest ja koguduse asemik-
kudest pidi koosnema ja mis uue üleriikliku kirikukorralduse 
eelnõu pidi välja töötama, nagu kindralkonsistooriumi nõunik 
õpetaja Meyer Moskvast I kirikukongressil teatas.3) Peterburisse 
minemiseks volitati õpetaja J. Kõpp 4 ) . 

Kuid politilised sündmused kõrvaldasid esialgu esimese 
kavatsuse päevakorralt, ähvardades seda täiesti maha matta ; 
teiselt kavatsuselt aga võtsid nad ära reaalse aluse. Venemaal 
ja Eestis pääsis lahti enamlus. Eesti hukkumist katsub päästa 
maapäev ja päästekomitee; Eesti kuulutatakse välja iseseisvaks 
sõltumata vabariigiks, mille korra kindlaks määrab Asutav Kogu. 
Kuid värssi peale Vabariigi väljakuulutamist ilmuvad siia Saksa 
väed ja okupeerivad maa. Ei olnud mitte ainult kõik ilusad 
algatused ja kavatsused nagu maha maetud ; vähe sellest, taheti 
tagasi minna nii mõneski asjas endiste aastasadade eesõiguste 
täielisele restaureerimisele, maa koloniseerimisele sakslastega, 
maa pärisrahva ümberrahvustamisele. Iseenesest mõistetav, et ei 
antud mingisuguse kirikukongressi kokkutulemiseks luba. 

Lõpp sellele draamale tuli Saksa riigi kokkuvarisemisega 
1918. a. sügisel. Saksa väe-osad lahkusid maalt, jättes maa pal-
jaste kätega enamlaste punase lainega heitlema ; pärastpoole män-
gisid erilist osa lõuna pool Saksa landeswehrlased. Kuid Eesti ei 

1) I К. К. P. lisa B, lk. 1. 
2) I К. К. P. lisa C, lk. 10. 
3) I К. К. P. lk. 45. * 
4) I К. К. P. lisa 0, lk. 11. 
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pannud kibedas vabadusheitluses mitte ainult väljapoole oma 
iseseisvust maksma, vaid korraldas Ajutise Valitsuse ja kokku-
astunud Asutava Kogu kaudu oma sisemist elu. 

Kiriku ja usu suhtes võttis Asutav Kogu põhimõttelise otsuse 
riigi põhiseadusesse: „Riigi-usku Eestis ei ole" (§ 11). Riigi ja 
kiriku tegelik lahutamine pidi sündima edaspidi vastava seadu-
sega. Ajutine Valitsus andis 15. aprillil 1919. a. kogudustele aga 
uue korralduse, n. n. „Εν.-luteri usu koguduste omavalitsuse 
ajutise korralduse".1) Temas leidusid need paragrahvid, mis I kiri-
kukongressi poolt koguduse ja selle juhtimise kohta vastu võetud, 
kuid mitte niipalju komisjoni poolt läbitöötatud ja ümberredi-
geeritud kujul, kui just trükitud eelnõule vastavalt. Koguduse 
organiteks on täiskogu, nõukogu (volikogu) ja eestseisus. Täien-
datud valimisvolikogu on ära jäetud ; õpetaja ja köstri valimised 
on täiskogu kätte' antud. Täiskogu pidi ka naturaalkohustused 
(„orjused"), regulatiivmaksud viljas, ümber hindama rahamaksu-
deks. Täiskogudel tuli ka koguduste ülevalpidamise peale ener-
giliselt mõtelda, sest Asutav Kogu võõrandas maaseadusega kiriku-
maad täiesti, jättes nad küll esialgu veel suuremalt jaolt kiriku 
tarvitada, ja kaotas regulatiivmaksude süsteemi. 

Kuna esimese kirikukongressi töö veel pooleli oli, uued 
politilised sündmused ja riiklikud seadused ning määrused mitte 
ainult ei annud kirikule võimalust oma sisemisi asju selgitada 
ja korraldada, vaid koguni seda tingimata nõudsid, — jättis ju 
riik kiriku täiesti „saatuse hoolde", siis kerkib uuesti üles II 
kirikukongressi kokkutulemise tarvidus. I kirikukongressi proto-
kollide lisas leiame lühikese protokolli „kirikukongressi komisjoni 
koosoleku üle Tartu-Maarja köstrimajas 20. augustil 1919.a." Koos 
on kõigest kolm komisjoni liiget : prof. J. Kõpp, õp. V. E i s e n -
s c h m i d t ja köster J. K u r r i k . Prof. J. K õ p p teatab läbi-
rääkimistest ja nõupidamistest, mis Tallinnas kindralsuperin-
tendendiga ja õpetajatega peetud kongressi kokkukutsumise 
suhtes. Kongress otsustatakse kokku kutsuda 10., 11. ja 12. sept. 
1919. a. Tallinna, kus esimesel joonel Tartu kongressil valitud 
komisjon oma tööst aru annaks, kirikukorralduse eelnõu uuele 
läbivaatamisele tuleks ja mille päevakorda muu seas võetakse 
kiriku ülevalpidamise küsimus, mis muudetud olude tõttu juba 
tarvilik. 

1) Vaata „Riigi Teataja" nr. 28/29, 1919. a. 
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II kirikukongress astubki seekord 10. septembriks Tallinnas 
kokku. Kutsutud olid koguduste õpetajad, köstrid ja iga kogu-
duse rsp. iseseisva pihtkonna poolt kaks saadikut, abikoguduste 
poolt üks saadik. Osavõtjate nimestikus on nimetatud auvõõ-
raste hulgas siseminister A. H e l l a t , „kindralkonsistooriumist" 
(usuasjade kolleegium siseministeeriumi juures) E. D o l f ja 
A. K ü b a r s e p p ; Ameerika ev.-lut. usu koguduste peavalit-
susest rev. prof. Sven G u s t a v J o u n g e r t ; Rootsist dr. theol. 
K. B. W e s t m a n n ja dotsent pastor F r o s t e ; Soomest 
mag. phil. õp. H a n n u H a a h t i ; Läti konsistooriumi poolt 
pastor Ram mann. Peale auvõõraste on koosolekul 7 esimese 
kirikukongressi esindajat; 4konsistooriumi esindajat; Tallinnast38 
esindajat ; Harjumaalt 44 es. ; Järvamaalt 28 es. ; Läänemaalt 49 es.; 
Virumaalt 48 es. ; Tartust 13 es. ; Tartumaalt 18 es., ; Võrumaalt 
31 es. ; Valgast 3 es. ; Viljandimaalt 24 es. ; Pärnumaalt 22 es. ; 
Saaremaalt 13 es.; kokku: 342 õpetajat, köstrit ja koguduste 
saadikut. Peale selle veel 17 külalist õpetajat, usuteadlast jne. 

Kongress avatakse piduliku jumalateenistusega Jaani kirikus ; 
koosolekuid peetakse „Estoonia" ilusas kontserdisaalis, mille rõdu-
del rohkearvuline publikum. Kongressi avab jällegi õp. V. E i -
s e n s c h m i d t kui I kongressi poolt valitud komisjoni liige ja 
kõige vanem õpetaja. Peajuhatajaks valitakse häälte-enamusega 
kindralsuperintendent V. Kentmann. Enne kui eelnõu arutami-
sele saadi minna, võetakse, pärast prof. J. K ö p p ' u referaati 
Tartu kirikukongressi komisjoni tegevusest, hindamisele kiriku 
valitsuse ja õpetajate okupatsiooni-aegne tegevus. Kibedad ja 
teravad vaidlused lõpevad järgmise resolutsiooniga : „II Eesti kiri-
kukongress tunnistab paljude kirikuesindajate tegevuse okupat-
sioonivõimude kõlblises ja tegelikus toetamises täiesti kahjuli-
kuks ja on selle peale kindel, et meie kirik tulevikus tahab tõsise 
rahvakirikuna Eesti evang.-usu rahva kasuks töötada." *) Pärast 
seda juba läheb kiriku-eelnõu lugemine ladusalt edasi. Üksik-
koguduse korraldust ei puudutata, sest et ta juba riigivalitsuse 
poolt maksma pandud ; ta võetakse sel kujul ka muutmata põhi-
kirja. Läbi harutatakse praostkonna, piiskopkonna ja konsistoo-
riumi kohta käivad paragrahvid. Tähtsamad muudatused on : praost-
konna-sinodi liikmeteks on Õpetajad, köstrid ja koguduste rsp. 

1) II к. к. P. lk. 10. 
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iseseisvate pihtkondade poolt 2 saadikut ; abikogudused saadavad 
köstri ja ühe saadiku. Piiskopkonna sinod nimetatakse ümber 
kirikupäevaks. Eelnõu täiendatakse uue paragrahviga, mille järele 
kirikupäeva määrused saavad seadusteks, kui nad kahel lugemisel 
vastu võetud.x) Peale selle pannakse juhataja poolt terve eelnõu 
kongressile vastuvõtmiseks ette, mis ka ühel häälel vastu võetakse. 
Nii omandas ka Eesti ev.-lut. usu kiriku põhikiri sellega kiriku 
enese silmis seadusliku maksvuse. Referent õp. J. K u k k ütleb 
oma lõppsõnas uue kirikukorralduse kohta: „Tema ülesanne ei 
pea mitte selles seisma, et väravaid, mis kogudusesse viivad, 
kitsaks teha, vaid just vastuoksa, et neid lahti ja avaraks teha, 
et palju elu võiks koguneda meie koguduse ümber. Sellel põhi-
kirjal võivad mitmed konarused küljes olla, aga ka meie põhi-
kirjade põhikiri, piibel, ei ole mitte kui ühest tükist valatud 
torn, vaid kui mäe-ahelik, miŝ , Jumala loodud, mille külgedel 
mitmed orud ja kuristikud asuvad, aga ta mäekallakutelt jookse-
vad eluvee allikad ja ta harjal hiilgavad päikeseldired. Nõnda 
olgu ka see meie koguduste põhikiri, kuigi tas ehk leidub mõn-
dagi, millega kõik ei taha leppida, vabakiriku aluspõhi, kus või-
malik on vabalt kasvada, areneda ja kirikliku elu vilja kanda."2) 

Uue põhikirja redigeerimiseks, trükkiandmiseks ja kogu-
dustele kättetoimetajaks valitakse teise kongressi poolt õp. H. B. 
R a h a m ä g i , praost K. Thomson, õp. J. Kõpp ja õp. J. Kukk. 3) 

Aga juba samal, teisel kirikukongressil sünnib vastuvõetud 
kirikukorralduse alusel kirikuvalitsemises pööre. Oli vastuvõetud 
resolutsiooniga okupatsiooni-aegne kirikuvalitsuse tegevus hukka 
mõistetud, siis andis juba see moment põhjust kongressile esineda 
ettepanekuga, et praegu ametis olev konsistoorium, kindralsupe-
rintendent V. K e n t m a n n i g a eesotsas, tagasi astuks ja vasta-
valt uuele põhikirjale kirikuvalitsus juba kõikide koguduste 
asemikkude poolt valitaks. Selle ettepanekuga esineb Tallinna 
Jaani koguduse saadik J. B e r g m a n n , kes järgmise, Tallinna 
evang.-luteri koguduste ühisel koosolekul ülesseatud resolut-
siooni kongressile vastuvõtmiseks esitab : „Täna vastuvõetud 
kirikukorralduse läbi tunnistas kongress tõeks, et meie kiriku-
elu juhtijad asutised selle korralduse põhjal peavad valitama. 
Praegune konsistoorium on äraiganenud seaduste ja korralduste 

1) II K. K. P. lk. 15. 
2) II K. K. P. lk.16. 
3) Sealsamas lii. 22. 
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põhjal ametis olev asutis, ta ei ole mitte ajakohane ega ajanõue-
tele vastav. Sellepärast nõuab praegune kongress, kui kõigi 
Eesti Vabariigis olevate evang.-luteri usu koguduste ainukene 
autoriteetne esindaja, et meie praegune konsistoorium oma terves 
koosseisus ametist tagasi astuks ja kongress vastuvõetud korral-
duse põhjal uue konsistooriumi ta terves koosseisus valib."x) 
Kindraisuperintendent V. K e n t m a n n ' i palvel otsustatakse enne 
ära kuulata kindralsuperintendendi aruanne konsistooriumi tege-
vuse kohta. 

See käsitleb peaasjalikult Eesti Vabariigi valitsuse aega ja 
käib nii Põhja- kui ka Lõuna-Eesti kohta, mis 18. veebr. 1918. a. 
kiriklikult ühendati; ta käsitleb kiriku ja koguduste „organisat-
siooni, visitatsiooni, restauratsiooni ja evangelisatsiooni". Aru-
ande lõpul teatab kindralsuperintendent V. К ent m aun, et 
ta ametist tagasi astub, ja palub juba täna uus piiskopp 
valida, et see ametisse võiks astuda, niipea kui ta riigivalitsuse 
poolt on kinnitatud.2) Tagasi astuvad ka teised konsistooriumi 
liikmed. Lahkuvale konsistooriumile avaldatakse tänu. Kongress 
võtab selle peale vastu järgmise resolutsiooni: „Kirikukongress, 
ära kuulates konsistooriumi tagasiastumist, läheb uue konsis-
tooriumi valimisele üle."3) Otsustatakse valida 161 häälega 94 
vastu esialgu „ a j u t i n e " konsistoorium. Kindralsuperinten-
dendi kui ka konsistooriumi valimine sünniks vastuvõetud kiriku-
põhikirja alusel, s. o. kindralsuperintendendi asemel võetakse pea 
nimetuseks piiskopp. Piiskopp on konsistooriumi esimees ; abiesi-
meheks on ilmlik; assessoriteks 2 vaimulikku ja 2 ilmlikku. 
Köstrite ja saadikute nimel paneb köster Mets konsistooriumi 
liikmete kandidaatideks ette : õp. J. K u k k 'e piiskopiks ja kon-
sistooriumi esimeheks ; dr. F. A к e l'i konsistooriumi abiesime-
heks ; assessoriteks : õpetajad J. Kõpp ja J. L a t t i k , cand. jur. 
V. K a r g a j a ja cand. jur. G. S o o s a a r , kes ka häälte-enamu-
sega valitakse, kuna teised kandidaadid vähem hääli saavad ; 
nõnda sai piiskopp J. Kukk 169, kindralsuperintendent V. Kent-
mann 126 häält poolt.4) 

Piiskopiks valitud Keila ja sõjaväe õpetaja J. K u k k pöördub 
kongressi poole järgmiste sõnadega: „Töö, mis minu peale pan-

1) и κ. κ. P. lk. 17. 
2) Sealsamas, lk. 21 jj. 
3) II К. К. P. lk. 24. 
4) II К. К. P. lk. 29. 
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dud, on raske ; mitte ihulikult ei käi see üle jõu, vaid hingeliselt 
on vastutus suur. Vastutus, mis minu peale pandud, oleks üli-
raske, kui mul mitte lootust ei oleks, et mind minu töös kogu-
dused, iseäranis koguduste asemikud, toetavad. Ainult see annab 
julgust ja jõudu, kui kindel teadmine on, et konsistooriumi liik-
med, kes ühes minuga valitud, minuga üheskoos kaasa töötavad. 
Aga jõud tuleb meile alles sellest, et me teame, et meid kan-
nab koguduste üksmeel ning armastus. Nõnda jõuame raskustest 
üle. Valimistel lähevad ju hääled loomulikult lahku; aga ma 
loodan, et ka need, kes teisiti hääletasid, mulle oma kaastööd 
mitte ei keela. Teeme üheskoos tööd, et meie rahvas, meie kodumaa 
rahvas rakendataks Kristuse teenistusse, Jumala teenistusse. 
See töö ei ole aga mitte orjaks saamine, vaid kes Kristuse teenistu-
ses töötab, saab vabaks. Ma ei või siit kõnetoolilt lahkuda, 
ilma et ma mõtlen allika peale, kust kõik inimesed oma jõudu 
ammutavad. Kes Jumala peale loodavad, need saavad uut rammu, 
nad saavad kandvat jõudu palvest, eestpalvest. Ja ma palun, et 
koguduste asemikud ja kogudused mind ja teisi konsistooriumi 
liikmeid ka oma palvega toetaksid, et meie töö võiks korda minna, 
et meie kirik võiks seista kui Siioni mägi." x) 

Kongressi poolt, kes püsti tõustes uue piiskopi sõnu kuu-
lanud, soovib uuele konsistooriumile kongressi juhataja õp. 
R a h a m ä g i õnnistust, lootes, et kui uus konsistoorium kinni-
tatud ja töötama hakkab, need lõngad ja paelad, mis on kogu-
duste ja konsistooriumi vahel, kindlad oleksid ja veel kindla-
maks kasvaksid. 

II kirikukongress puudutab veel kiriku ülevalpidamise, usu-
õpetuse ja kirikuõpetajate ning köstrite ettevalmistamise küsimust. 
Pärast kolmepäevalist pingutavat tööd lõpetab II kongress oma 
töö õpetaja A. Kapp'i poolt öeldud sooviga: „Unustagem tülid, 
kandkem tuld!" 

II kirikukongressiga on lõpule jõudnud ka Eesti vaba 
rahvakiriku arenemisloos esimene ajajärk. Kirikule on uus kor-
raldus antud, kirikuvalitsus uuele, rahvalikule alusele viidud. 

Kuna kirikul ees oodata raskeid murranguid, hingab edu-
meelsem kongressi osa kergemalt, teades, et kiriku elu ja edu 
on koguduste eneste kätte pandud. Vastutustunne ja kohustus-

1) и к. к. P. lk. 29. 
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tunne on jõud, mis ka rasketel silmapilkudel kannab ja 
edasi viib. 

See tõde osutus õigeks ka siin. 

7. 
Vastavalt I ja II kirikukongressil vastuvõetud uuele kiriku-

korraldusele astub Eesti evangeeliumi-luteri kirik neisse raami-
desse aegamööda, aga kindlalt,-ja alustab usuelu avaldamisi uues 
raamistikus. See üleminek sünnib neis küsimusis, kus kirik 
riigiga kokku puutub, täiesti veel Eesti Vabariigi teadmisel ja 
kinnitamisel; ei olnud ju tegelikult riigi ja kiriku lahutuse seadus 
läbi viidud. Kiriku puht-sisemistes asjades aga annab Vabariigi 
Valitsus vastavalt Asutava Kogu poolt vastuvõetud põhimõttele, 
mille järele Eesti riigil riigiusku ei ole ja riik ennast kiriku sise-
mistesse küsimustesse ei sega, täielise luba ja voli talitada oma 
parema äranägemise ja tundmise järele. 

Olid mõlemad kirikukongressid kirikule esialgseks „asu-
tavaks koguks", siis ehitavad järgnevad kirikupäevad (piiskopliku 
sinodi uus nimetus uues kirikukorralduses) antud põhimõttelistel 
alustel edasi ja annavad juhtnööre kirikuelu arendamiseks. 

Niisuguseid kirikupäevi peeti 1920. aastast alates kuni 1925. 
aastani igal aastal, vahel Tallinnas, vahel Tartus. Järgnegu siin-
kohal ülevaade nendest: 

I kirikupäev peeti Tallinnas 13.—15. oktoobrini 1920. a. 
„Estoonia" kontserdisaalis. 

II JJ „ „ 14.—16. juunini 1921. a. 
börsisaalis. 

III JJ „ Tartus 13.—15. juunini 1922. a. üli-
kooli aulas. 

IV JJ „ Tallinnas 12.—14. juunini 1923. a. 
I poegi. gümn. võimlas. 

V JJ „ Tartus 18.—20. juunini 1924. a. üli-
kooli aulas. 

VI JJ „ Tallinnas 16.—18. juunini 1925. a. 
I poegi. gümn. võimlas. 

Nendest oli V kirikupäev ühendatud Eesti 400-aastase usu-
puhastuse-juubeli pühitsemisega. 

Kirikupäevad algavad jumalateenistusega ühes kohalikus 
kirikus, kus muu seas piiskopp jutluse ütleb. Kirikupäeva kodu-
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korra järele, mille välja töötas õp. H. B. R a h a m ä g i ja mis 
III kirikupäeval lõplikult vastu võeti, valitakse kõige pealt piiskopile 
kui juhatajale 4 abilist, kelledest 2 mittevaimulikku, peasekretär 
ühes 4 abilisega ja tarvilised komisjonid, nende seas tingi-
mata mandaat- ja redaktsioonikomisjon. Samuti valitakse kohe 
alguses 5 liiget, kes n. n. „otsuste protokollile" alla kirjutavad. 
Nimelt protokollitakse kohe kirikupäeva kõik otsused otsuste 
protokolliraamatusse ; täielik protokoll töötatakse sekretariaadi poolt 
pärast välja. Järgneb möödunud aasta „kiriku aruanne", mille 
piiskopp ette kannab, ja teadaanne konsistooriumiliikmete ameti-
aja lõppemisest. Kandidaadid konsistooriumiliikmete kohtadele 
seatakse üles järgmisel päeval enne lõunat, viimase päevakorra-
punktina ; valimissedelite äraandmine sünnib samal päeval, 
õhtusel istungil, viimase punktina. Samuti antakse 1926. aastast 
alates aru konsistooriumi tööst. 

Kirikupäeva päevakorras on veel peale puht-tehniliste, kor-
raldusküsimuste, üldkiriku sissetulekute ja väljaminekute n. n. 
„keskkassa" aruanne ja eelarve, mille valitsuse liikmed ka kiriku-
päeva poolt valitakse ; kiriku häälekandja „Eesti Kiriku" aruanne 
ja eelarve; ülevaated välis- ja sisemisjoni-tööst; kirikuõpetajate 
konverentsi ettepanekud. 

Senini peetud kuuel kirikupäeval on igaühel oma tulipunkt 
olnud. On ka arusaadav. Kirikukorraldus ja kirikuelu ei ole 
veel kindlates raamides. Anname väikese ülevaate nendest töö-
dest, mis üksikutel kirikupäevadel tehtud, muidugi ainult seda 
alla kriipsutades, mis üldise, laiema tähtsusega meie kiriku arene-
misloos. 

I k i r i k u p ä e v a l (1920. a. Tallinnas) valiti ajutise piiskopi 
ja ajutise konsistooriumi asemele juba jäädavad. Piiskopi valimine 
sündis 14. oktoobril 1920. a., hommikusel koosolekul. Eluaegseks 
piiskopiks valitakse 233 häälega 257-st häälest J a k o b K u k k , 
keda juhataja õp. R a h a m ä g i järgmiselt tervitab1): 

„Armas Eesti evangeeliumikiriku ülevaataja ja hingekarjane! 
Kirikupäev on arvanud heaks sind Eesti evang. kiriku piis-

kopiks valida. Kui kirikupäev seda tegi, siis teadis ta, et 
Eesti evang. kirikul ei ole praegu mitte võimalik sind kõige pealt 
auga üle külvata ; ta teadis, et ei ole Eesti kirikul ka mitte sulle 
vara rohkelt sülle raputada, vaid kui ta sind selle tähtsa 

1) I Kp. P. lk. 8 j. 



28 Η. В. RAHAMÄGI B X . i 

koha peale valis, siis ta teadis, et temal sinn mehiste õlgade peale 
on ainult üht asja panna: t ö ö d ja k o o r m a t , mida Eesti ev. 
kiriku ülesehitamine sinult nõuab. — Ehk küll kirikupäev sind 
valides esimeses joones seda silmas pidas, nimelt Eesti kiriku 
ülesehitamist ja omale juhataja, nõu-andja, hingekarjase valimist, 
siis on ta seda aga ka s e l g e s ja s ü g a v a s t e a d v u s e s tei-
nud, et see töö ei sünni mitte viimselt temale, vaid J u m a l a 
r i i g i l e ! Sellepärast teab ta, et kõige töö ja raskuste puhul, 
mis Issanda karja ja karjast praeguste murdlainete puhul ootavad, 
on ka jõuallikas olemas, kust sina, piiskopp, omale töö raskuse 
ja koorma all jõudu saad; see on meie Jumal! Kui ta koorma 
peale paneb, siis ta ka aitab ! Tema käest tema tarkuse vaimu 
ja rohket õnnistust soovin sulle kirikupäeva nimel." 

Järgneb tervitus praost T h o m s o n i l t : „Armas piiskopp ! 
Praostite, õpetajate ja meie koguduste nimel tervitan ma sind ja 
soovin sulle Issanda õnnistust. Sa oled möödaläinud aastal ka-
he mehe töö ära teinud; meie rõõmustame, et sa tule\ikus oma 
jõudu saad pühendama meie tervele kirikule; kuid mul on kahju, 
et sa meie praostkonnast lahkud. Jumal on sulle iseloomu ja 
omaduse annud, mida mehele, kes sinu kohal seisab, tingimata 
tarvis on : sa oled asjalik ja sa ei ole äge. Meie tõotame sulle, 
et meie sind palvekätel kanname, ja loodame, et sul võimalikuks 
saab, meie kirikut rahulikumale teele viia, kui see on, mis tal 
praegu käia tuleb. Sellepärast tuletan ma sulle siin meelde, mis 
sulle öeldi, kui sa esimest korda kui täisealine Jumala altari ees 
seisid: „Võitle head usuvõitlemist, hakka igavesest elust kinni!" 
Jah, võitle head usuvõitlemist, juhata ja aita meid võidelda! 
Issand õnnistagu sind! Aamen." 

Kui ka konsistooriumi liikmed valitud (dr. F. A k e l , prof. 
J. Kõpp, õp. J. Lat t ik , cand. jur. V. K a r g a j a ja not. J. B e r g -
mann), loeb piiskopp Taaveti 121. laulu ja koosolek laulab laulu. 

Sellega on loodetavasti ka üks tükk Balti ajaloost hauda 
maetud, see osa, kus rahval senini midagi ütelda ei olnud, kus tal 
aga asja enese pärast palju ütelda oleks tulnud. 

Asja tõsisest seisukorrast saavad aru ka kongressil viibijad 
väiksearvuliste saksa koguduste esindajad. Nad nõuavad omale 
esindust konsistooriumis ja rahvuslikkude praostkondade asutamise 
võimalust. Ettepanijad on saadik Koch ja õp. v. z. M ü h l e n . 
Muu seas ütleb õp. Mühlen : „Isegi mõista, et kiriku juhatus peab 
eestlaste käes olema. Kui meie katset teeme jälle konsistooriumi 
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sisse saada, siis sünnib see selles mõttes, et see kasulik võiks 
olla tervele kirikule *)." Neid toetavad : praost Thomson, praost 
B e e r m a n n , praost H o f f m a n n . Selle vastu tuuakse, et kiri-
kusse rahvuslik joon kantakse, mis ei ole evangeelne ega 
mitte kirikupolitiliselt hea (saadik N e u m a n n , õp. T a l l -
m e i s t e r , õp. T e n n m a n n j. t.). Pealegi ei ole selge, kes ja 
kus need saksa kogudused on (õp. L a t t i k ) . Küsimuse selgita-
miseks valitakse komisjon, kes konsistooriumi täiendamist saksa 
rahvusest assessoritega ei soovita, küll aga võimalust anda saks-
lastele omaks praostkonnaks ühineda. Op. H e s s e Tallinnast 
nimetab saksa kogudustena: 3 Tallinnas, 2 Tartus, 1 Pärnus, 
1 Narvas. Pärast uusi vaidlusi, kus arvamised kõiguvad (iseloo-
mustav on õp. Th. T a l l m e i s t r i ütlus: „olen põhimõtteliselt 
saksa praostkonna asutamise vastu, hääletan aga selle poolt"2), 
ja mille puhul Rootsi koguduste saadik Malm nõuab, et ka nende 
huvide kaitsmiseks võimalus antaks oma praostkonda asutada, 
otsustatakse: „1) põhimõtteliselt nõus olla saksa ja rootsi praost-
konna asutamisega; 2) konsistooriumile ette panna kirikupäeva 
soovi, et konsistoorium saksa ja rootsi praostkonna korralduse 
ja kava välja töötaks, ja kui seaduslikke takistusi ees ei ole, 
nende praostkondade asutamise käima paneks."3) Nii saksa kui 
ka rootsi rahvuslikud praostkonnad kutsutigi konsistooriumi poolt 
ellu samal aastal. II kirikupäev kiitis selle sammu tagant-
järele n. n. teise lugemisega heaks4). Kuid tollekordne konsis-
toorium unustas nende kinnitamist nõuda Vabariigi Valitsuselt, 
mis tarvilik oli, nõnda et need praostkonnad teotsesid ja teot-
sevad veelgi kui „illegaalsed suurused", „revolutsiooni sünnitised". 

Samal kirikupäeval kerkis üles ka koguduste ja üldkiriku 
majandusliku elu korraldamine, kuna ju regulatiiv-maksude kao-
tamisega, kirikumaade võõrandamisega, riigi ja kiriku lõpliku 
peatse lahutamise võimalusega kiriku ja koguduste vana üles-
pidamis-viis täiesti hävitati ja uus kord tuli välja töötada. 
Arutataksegi juba sellel kirikupäeval läbi kiriku ülevalpidamise 
määruste eelnõu (aruandja praost H. P õ l d Koselt), valitakse kogu-
duste majandusliku elu korraldamise ja üldkiriku kesk-kassa põhi-
kirja valmistaja komisjon. Valitakse ka „ k e s k - k a s s a " ajutine 

1) I Kp. P. lk. 10. 
2) I Kp. P. lk. 18. 
3) I Kp. P. lk. 18 j. 
4) II Kp. P. lk. 40. 
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valitsus ; esimeheks saab praost R. S t e i n b e r g Pilistverest, 
kes suure hoolega kesk-kassat juhatab kuni siiamaale, mille kor-
raldamiseks palju kaasa töötanud praost G. H ai 1er. 

I ja II kirikupäeva vahele langeb esimese Eesti piiskopi 
J. K u k k ' e ametisseõnnistamine. Mõte oli piiskopi õnnistamist 
ühendada II kirikupäevaga, kuid õnnistajaks kutsutud Soome 
peapiiskopp J o h a n n s o n ei võinud üldse tulla, aga tema asemele 
palutud Rootsi peapiiskopp S ö d e r b l o m võis alles 5. juunil 1921 
õnnistamist toimetada. Rootsi peapiiskopp talitas õnnistamist selle 
korra järele, nagu omal ajal Eestis Rootsi piiskoppe õnnistati, kinki-
des Eesti piiskopile ka värvilised ametiriided ja piiskopi karjasesaua. 
Neid kannab sest ajast piiskopp iseäralistel pidulistel juhtumus-
tel, kuna õpetaja must talaar — ta harilikuks teenistusriideks on. 
Piiskopliku kuld-rinnaristi kinkisid kogudused. — Õnnistamine, 
millest osa võtsid veel Soome piiskopp dr. G u m m e r u s ja Läti 
kiriku esindaja dr. M a i d o n , Eesti riigi esindajad ja paljud muud 
võõrad ja omade koguduste õpetajad ning saadikud, jättis igapidi 
ülendava mulje. 

II k i r i k u p ä e v Tallinnas (1921. a.), millest osa võtsid 268 lii-
get, algas e s i m e s e „arupärimise" esitamisega, ja just piiskopi 
õnnistamise asjus. Arupärimine esitati õp. A. Kapp ' i ja paljude 
tema mõtteosaliste poolt. Arupärimine paigutati 7 hääle vastuole-
misel päevakorra lõpupoolde. Arupärimises nähakse piiskopi õnnis-
tamise viisis katoliiklist maiku, hädaohtu tabale rahvakirikule ja 
soovitatakse piiskopi nimetuse asemele võtta „kirikuvanem", ana-
loogiliselt riigivanema nimetusele1). Arupärimisele vastab kons, 
ass. J. Kõpp. Ette pandi kaks ülemineku-vormelit. Esimene saa-
dik K e f r i a poolt Nissist: „Kirikupäev kiidab konsistooriumi tegu-
viisi piiskopi õnnistamisel heaks ja läheb päevakorras edasi." Teine 
praost Meder'i poolt Märjamaalt: „Õnnistamisviis ei olnud põhi-
kirjaga kokkukõlas, aga katolitsismivaimu seal ei ole." Vastu võe-
takse esimene ülemineku-vormel 102 häälega 64 hääle vastu. — Selle 
kirikupäeva tähtsamaks tööks oli kiriku ülevalpidamise ja kesk-kassa 
eelnõu läbiharutamine2). Võetakse järgmised põhimõtted vastu: 
iga koguduse täisealine liige peab kiriku ülevalpidamiskulude 
kandmisest osa võtma ; iga kogudus peab olema kesk-kassa liige, 
aidates üldkiriku kulusid kanda. Loodetakse optimistlikult, et 

1) II Kp. P. lk. 35. jj. 
2) II Kp. P. lk. 9—19. 
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ka riik pärast lahutamist ühe osa üldkiriku kuludest oma kanda 
võtab. Arvatakse ka, et kesk-kassasse kõikide koguduste tulud 
võidakse maksta ja sealt ka kõikide koguduste kulud kat-
ta. Selle läbi tahetakse rohkem ühtlust ja õiglust tuua ame-
tikandjate palgaoludesse. Kuid koguduslik alus ka majandus-
likes küsimusis lõi läbi, kusjuures siiski kindlaks määratakse 
liikmemaksu alammäär ja maks liikme pealt kesk-kassale. Tasu 
ametitalituste eest jääb koguduste määrata. Iga koguduse õpe-
taja ja köster saavad koguduse poolt prii korteri, kütte ja kindla 
aastapalga, mille suuruse määrab nõukogu ja kinnitab täiskogu; 
palga alammäär õpetajale ei või mitte vähem olla kui keskkooli 
juhataja palk ja köstrile mitte vähem kui rahvakooliõpetaja II 
järgu palk, vastavalt ameti-aastatele („Riigi Teataja" 1921, nr. 41 
kohaselt). Võetakse vastu ka põhimõtteline otsus, mille järele 
vähemad kogudused võivad kesk-kassast õpetajate ja köstrite 
palkade maksmiseks toetust saada, mille suuruse määrab ära 
konsistooriumi ettepanekul kesk-kassa ja kinnitab kirikupäev. 
Väljateeninud õpetajate ja köstrite paiuki alammääraks on pool 
osa õpetajate ja köstrite palga alammäärast, ja seda maksab 
kesk-kassa. Koguduse maad antakse ametikandjate kasutada. 
Koguduse varandust müüa, pantida või kinkida võib ainult kon-
sistooriumi loaga. Valitakse kestev kesk-kassa juhatus : esime-
heks praost B. S t e i n b e r g , liikmeiks saadik V i i k m a n n Kad-
rinast, praost G. H a l l e r Martnast, saadik J. H e n d r i k s o n 
Helmest, saadik U u s j ä r ν Tallinnast. 

Nimetada oleks veel, et sellel kirikupäeval otsustatakse usu-
õpetuse küsimusse, mis Riigikogu otsusega algkoolist välja tõrju-
tud, rahvahääletuse kaudu selgitust nõuda. Riigikogu liikmed 
direktor õp. L. R a u d k e p p ja õp. J. L at t i k andsid selle üle 
pikemalt seletust. Usuõpetus viidigi pärast rahvahääletusega 
koolidesse tagasi. Peateene on siin „kristlikul rahvaerakonnal". 

II kirikupäeva otsuste hulgas on ka otsus, mille järele kõik, 
kes Eesti kiriku liikmed on, peavad enesele 31. detsembrini 1921. 
a. liikmekaardid muretsema.1) 

III k i r i k u p ä e v a l (Tartus 1922. a.) võeti vastu kirikupäeva 
alaline kodukord, ülikooli-koguduse põhikiri, mille üksikuid para-
grahve soovitatakse laiendada ka koguduste peale, kus mitu piht-
konda. Tehakse mõned vähemad muudatused põhikirjas ja täien-

1) II Kp. P. lk. 40. 
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datakse viimast kahe ülitähtsa paragrahviga : x ) „Kirikupäeva vahe-
aegadel annab ja tunnistab tühjaks seadusi edasilükkamata asja-
des konsistoorium ja teatab sellest ringkirjaliselt kõigile kogu-
dustele. Konsistoorium võib ajutiselt ainult neid seadusi maksma 
panna, mis täiel konsistooriumi koosolekul vastu võetud. Igast 
niisugusest seadusest annab konsistoorium järgmisele kirikupäe-
vale teada ja põhjendab seda" ; ja „Ühegi kirikliku ameti ega töö 
peale ei või keegi kandideerida muidu kui konsistooriumi kaudu. 
Konsistoorium võib kaaluvatel põhjustel kandidaate kõrvaldada. 
Õpetajal peab olema akadeemiline usuteaduslik haridus. Kuni 
köstrite haridusliku tsensuse kindlaksmääramiseni katsub kon-
sistoorium köstriameti kandidaatide võimisi." Lahkunud konsis-
tooriumi-abiesimehe dr. F. Akeli asemele valitakse dots. J. U l u o t s , 
kesk-kassa valitsusest lahkunud saadik Uusjärve asemele — kös-
ter K a s e m e t s . 

Küll aga tõi III kirikupäev küsimuse üles, mis pärastpoole 
suuri laineid lõi. Nimelt kõneles sellel kirikupäeval prof. J. К õ ρ ρ 
„Elavast kogudusest".2) Oma sügavas kõnes rõhutab ta, et 
Eesti kirikus peab valitsema õige evangeeliumivaim, mis on va-
baduse-, õiguse- ja armastusevaim, ja tõsine rahvameelsus. Va-
badusvaimust kõneldes ütleb kõneleja lähemalt, et evangeelses 
kirikus „ei tunta härrasid ega orje, vaid ainult Jumala lapsi ; Jee-
sus ei toonud mitte eeskirju ja seadusi, vaid sisemist hingelist 
vabadust. Rooma-katoliku kirikus tekkis orjamõiste: hing, ihu 
ja vaim pidid olema kiriku päralt, end kiriku alla heitma. Luter 
astus selle hingelise vägistamise vastu välja. Meie oleme protes-
tantismi lapsed, Inimese hing on kõige kallim väärtus: ta 
otsib ühendust Jumalaga ja siin ei saa ega tohi teine ennast 
vahele segada. See on tõsine vabadus. Meie kiriku põhimõttes 
on see avaldatud ka sõnades „protestantismi vaimule vastavas 
mõttes" ; on tahetud kindlustada usupuhastuses võidetud inimese 
hinge õigust iseseisvalt, ilma vahemeesteta ja end vahetalitajaks 
pakkuva asutiseta, ühendusse astuda Jumalaga ja sellele vahekorrale 
nähtavat kuju anda sisemise õigluse nõude kohaselt ; on tahetud 
ära hoida võimalust inimest sundida oma usuilmas ennast pai-
nutama väliste, seaduslikkude autoriteetide alla." 

Kõne oli tingitud ettepanekuga kirikupäevale, et EELK-u. 

1) III Kp. P. lk. 16 ja 14. 
2) III Kp. P. lk. 10 jj. ; 24 jj. 
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põhikirja § 3-as, kus kõneldakse kiriku õpetuse alustest, piiblist 
ja evangeelsetest sümboolsetest raamatutest, maha kustutatakse 
sõnad „protestantismi vaimule vastavas mõttes".2) Selle peale vaa-
tamata, et selle küsimuse kohta tuleks enne seisukoht võtta usu-
teadlaste konverentsil, kes 3/4 häältega peaks otsuse tegema tema 
muutmise suhtes, otsustatakse läbirääkimisi juba sellel kiriku-
päeval pidada. Praost Põld, keda toetavad õp. T a n n e n b a u m , 
õp. В ä u e r 1 e, köster W e i m a r ja saadik K e f r i a, kõneleb äge-
dalt prof. Kôpp'u kõne vastu ja paragrahv kolmanda „saba" ma-
hakustutamise poolt. Ta rõhutab, et see „saba" on põhikirja too-
dud illegaalsel teel, kirikupäev ei olevat teda vastu võtnud, välja 
jäetud on aga ametivanne. Ka nõuab ta õpetajate vannutamist 
ametisseastumisel, mida mitte ei tehtavat. Piiskopp J. K u k k ja 
prof. H. R a h a m ä g i annavad seletusi nii ametivande kui ka 
§ 3. lõppsõnade asjus. Meeleolu muutub ägedaks. Rõhutatakse, 
et § 3. formulatsioon lubab igasugust õpetust evangeelses kirikus, 
mis ometigi mitte lubatav. Meeleägeduses tõstetakse põhjenda-
matuid süüdistusi üles, heidetakse prof. Köpp'ule, õp. T a l l -
m e i s t r i l e ja u s u t e a d u s k o n n a l e „liberaalsust" ja „ketser-
likkust" ette. Prof. Kõpp lahkub selle tagajärjel konsistooriumi-
assessori ametist, sest tema vastu võib kihutus tõusta: „Vaadake, 
seal konsistooriumis istub mees, kes jumalasalgaja on. Jumala-
salgaja ma ei ole ja lahkun ametist"2). Ta valitakse aga pärast 
97 häälega 16 vastu assessoriks tagasi. 

§ 3 „saba" ja „ametivande" asi antakse aga usuteadlaste 
konverentsile läbiharutamiseks ja praostkonna sinodile seisukoha 
võtmiseks. 

IV k i r i k u p ä e v (Tallinnas 1923. a.) võtab vastu koguduste 
visitatsiooni kava (väljatöötaja praost K. Thomson), määruse 
uute koguduste asutamise kohta ; kinnitab konsistooriumi otsuse, 
kes ülikooli-koguduse põhikirja üksikud paragrahvid maksma oli 
pannud ka teiste, mitme pihtkonnaga koguduste peale ; seab üles 
põhimõtted konfirmatsiooni kohta; arutab juba eelmistel kirikupäe-
vadel mitmel puhul selgitatud köstrite ja diakonite seminari 
küsimust ja õpetusekava, usuõpetuse põhimõtteid; selgitab kiriku 
ülevalpidamise raskusi, maksma pannes veel üheks aastaks ühel 

1) § 3 käis nõnda: „EELK-u õpetuse aluseks on Vana ja Uue Testa-
mendi kaanoni raamatud ja neid seletavad ev.-Iuteri kiriku usutunnistuse 
kirjad, protestantismi vaimule vastavas mõttes." 

2) III Kp. P. lk. 24. 
3 
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lugemisel juba vastuvõetud sellekohaseid määrusi, ja valib kon-
sistooriumi assessoriteks prof. H. R a h a m ä e , praost H. P õ l l u , 
dr. J. M a s i n g u ja vann. adv. G. S o o s a a r e . Ärevuspunktiks 
oli aga EELK-u § 3. saba ja ametivande-küsimused. 

Neid küsimusi oli selgitatud 1923. aasta usuteadlaste kon-
verentsil Tartus ja kõikidel praostkonna-sinodidel. Usuteadlaste 
konverentsil refereeris sellest prof. H. B. Rahamägi. 1 ) Ta näi-
tab, et kiriku põhikirjas ei ole mingisugust võltsimist ette võe-
tud ; I kirikukongressi laiendatud komisjon võttis kongressi läbi-
rääkimiste põhjal põhikirja § 3. juurde lisanduse „reformatsiooni 
vaimus mõistetud"; II kirikukongress võttis ta ilma arutamata 
vastu; keegi vastu ei olnud; redaktsioonikomisjon vahetas „refor-
matsiooni" sõna „protestantismi" sõnaga, kui selgema ja õigemaga ; 
pealegi oli sellel komisjonil õigus põhikirja „välja töötada". 
Komisjon ei ole sellega midagi uut tahtnud põhikirja tuua. Mis 
„vandesse" puutub, siis otsustasid I ja II kirikukongress selle 
asemele „tõotus" panna. Läbirääkimistel, mis jällegi õige ägedad 
olid, näidatakse, et protestantismi vaim. on väljendatud usutunnis-
tuslikes kirjades, et õp. Th. Tallmeistri ja mõnede teiste 
poolt „protestantismi vaimule vastavas mõttes" tõlgendatakse puht-
formaalselt, arvates, et sellega on värav avatud ja õigus antud 
igasugusele puhtsubjektiivsele mõtlemisele ja arusaamisele kiriku 
õpetuse ja aluste suhtes. Sellepärast, et niisuguseid eksiarvamisi 
kõrvaldada, otsustatakse § 3. „saba" maha raiuda. Õp. Th. Tall-
meister tõstab enne küll kvoorumiküsimuse üles, kuid — kvoo-
rum on koos. Vastuvõetud otsus on: „EELK-u põhikirja 3. 
paragrahvis tuleb sõnad „protestantismi vaimule vastavas mõttes" 
maha kustutada ja ei tule nende asemele mingisugust lisandust 
panna." — Omalt poolt harutasid seda küsimust ka praostkondade 
sinodid põhjalikult läbi ja olid rõhuva enamusega § 3-da lisan-
duse mahakustutamise poolt, ühinedes usuteadlaste konverentsi 
otsusega. 

IV kirikupäev asus selle küsimuse otsustamisele sellega, et 
piiskopi ettepanekul praostkonna-sinodi otsused ära kuulatakse ; 
kirikupäeva liikmed on ju praostkondade sinodi liikmed ja tule-
taksid oma praostkonna otsuste avaldamisega meelde asja käiku 
ja oma seisukohti. Läbirääkimisi ei peeta. IV kirikupäev 
otsustab esimesel lugemisel liht häälte-enamusega põhikirja 

1) U. К. P. lk. 5—10; läbirääkimised 14—18. 
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§ 3-das lisandus „protestantismi vaimule vastavas mõttes" maha 
kustutadaχ). 

Selle vastu annab õp. Th. T a l l m e i s t e r Püha Vaimu 
koguduse esindajate protesti sisse2); nad ei ole rahul, et läbirää-
kimisi ei ole peetud; et nii tähtis küsimus, kui põhikirja muut-
mine, on otsustatud ette võtta liht häälte-enamusega ; protestan-
tismi mõiste väljaheitmine kiriku põhikirjast tähendab allakirju-
tajate arvates kõige suuremat tagurluse ja kitsarinnalise katoli-
seeriva mõtlemisviisi õigustamist Eesti kirikus ja avaldab aru-
saaja ilma peale kõige halvemat mõju. 

Kui järgmisel päeval § 3. lisanduse mahakustutamise II 
lugemine ette võetakse, tõstab Tallinna Püha Vaimu koguduse esi-
taja J a n k o v i t s , kes ülalnimetatud protesti üks allakirjutajaist, 
kvoorumiküsimuse üles. Selgub, et kvoorum ei ole koos, ja 
teine lugemine jääb ära. Kuid sellega ei olnud see küsimus 
kaugeltki kadunud. Muu seas rõhutatakse kirikupäeval, et konsis-
toorium selle järele valvaks, et kirikuõpetajad evangeelse õpetuse 
aluselt ära ei läheks, valeõpetusi ei esitaks ja nõnda evangeelse 
kiriku rahva seas ärevusi ei sünnitaks. Valeõpetuse poolehoidjaid 
tuleks tagandada. 

V k i r i k u p ä e v (Tartus 1924) oma 286 osavõtjaga seisis 
§ 3. lisanduse kustutamise tähe all. Kirikupäev järgnes ilusale 
400-aastase reformatsiooni juubelile, mis 17. juunil Tartus hulga 
välis-ja omamaa võõraste ja kirikupäeva liikmete osavõtmisel peeti 
ja suurt vaimustust sünnitas 8). V kirikupäeval võetakse vastu Võru 
praostkonna jagamine kaheks ; harutatakse läbi kirikuvalitsuse ja 
koguduse vahekorra kohta käivad määrused, harutatakse läbi esi-
mesel lugemisel uuesti läbitöötatud kiriku ülevalpidamise eelnõu, 
millest mõned paragrahvid kohe maksma pannakse ; võetakse vastu 
õpetajate ja köstrite ametist vabastamise ja tühjaks saanud koh-
tade vabaks tunnistamise kord ; samuti ka põhikirja muutmise 
kord — see peab 3/4 häälte enamusega sündima. I ja II lugemise 
vahel antakse muutmis-ettepanekud läbiharutamiseks praostkonna-
sinodile. 

§ 3. lisanduse mahakustutamise puhul otsustatakse läbirääki-
misi mitte pidada. Kuid hääletamise puhul tõstetakse ikka kvoo-
rumiküsimus üles, esimest korda õpetaja J. J ä r v e , teine kord 

1) IV Kp. P. lk. 24. 
2) Seals, lk. 25. 
3) Vaata „Eesti Kirik" 1924 nr. 25 ja 26. 

3* 
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köster Ρ e e r n a poolt. Istangud olid üliärevad. Praost P õ l d 
kuulutab koguni Eesti kiriku lõhutuks ja kutsub üles kiriku-
päevalt lahkuma, et sügisel uut kiriklikku asutavat kogu kokku 
kutsuda. Enamik aga teatab, et nad praegust korda, piiskoppi 
ja konsistooriumi kaitsevad, ja jäävad tööle. Kuid § 3. „saba" 
jäi ellu.1) 

Olgu tähendatud, et sellel kirikupäeval uuesti harutusele tuli 
kirikumaade küsimus ; üles kerkib ka riigi j a kiriku lahutamise 
seadus. Piiskopi ettepanekul võtab kirikupäev vastu usuteadlaste 
konverentsi järgmise esitise, mille põhjal „kiriku ja riigi lahutuse 
läbiviimise momendist kõik kirikuseaduse paragrahvid, mis ei ole 
EELK-u põhikirja ehk kirikupäeva otsuste läbi muudetud, auto-
maatselt edasi maksavad." 2) 

Vaheaeg V ja VI kirikupäeva vahel oli põnev. Mõlemad 
äärmused praost P õ l l u g a ja õp. T a l l m e i s t r i g a eesotsas 
töötavad vahepeal oma mõtete propageerimiseks. Praost Põllu 
käsitada oli nädala-ajakiri „Meie Kirik", mida välismisjoni-selts 
välja andis ja mille toimetajaks tema ise oli; õp. Th. Tallmeister 
oli asutanud kuukirja „Protestantline ilm", kus tema oma mõtteid, 
mis enam-vähem XIX aastasaja lõpu liberaalse teoloogia omad, 
tuliselt propageeris. Mõlemad häälekandjad läksid teiste ameti-
vendade ja kirikuvalitsuse süüdistamises teravaks, iseäranis aga 
Th. Tallmeister omas ajakirjas, kus suuremalt jaolt tema ise kir-
jutas, peale tema ainult mõni üksik, noorematest õpetajatest Iisaku 
õpetaja V. K u l j u s , kes oma teoloogilistes ja religioossetes vaa-
detes aegamööda äärmisele radikaalsele seisukohale asus. 

Praost P õ l d ei pidanud kirikupäevi ja konsistooriumi kor-
raldusi ega määrusi seaduslikkudeks, toetades ainult 1832. aasta 
kirikuseaduse ja Ajutise Valitsuse 15. aprillil 1919. a. antud ük-
sikkoguduse korraldusele. Ta kutsub üles kirikupäevast mitte enam 
osa võtma ja selle asemel „seaduslikule korrale" asuma, kuna 
kirikupäev iseenesele seadust-andva võimu võtnud. Tulevat 
„uue kiriku seadusandliku kogu eelnõu kokku seada".3) Praost 
Põld teatab ka konsistooriumile, et tema 1924. aasta kirikupäeval 
pidanud oma südametunnistuse sunnil kirikupäevalt lahkuma, et 

1) V Kp. P. lk. 5 j. ; lk. 8. 
2) V Kp. P. lk. 14. 
3) Vaata „Eesti Kirik" 1924 a. nr. 33 ja 34 õp. Aunveri artikel : „Kriisi 

tundemärgid ev.-luteri usu kirikus". Ka „Praost Põldi ettepanekud" nr. 35, 
praost G. H a l l e r i artikkel. 
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tema ja tema mõtteosalised enam osa ei võta kirikupäevast, kes 
veel EELK-u põhikirja § 3. ühes „protestantismi vaimule vastavas 
mõttes" loeb. See käia maksva kirikuseaduse § 252. vastu, mis 
järgmiselt kuulub: „Ev.-lut. kirik (Vene riigis) tunnistab õpetust, 
mis põhjeneb Vana ja Uue Testamendi prohvetlikkude ning apost-
likkude kirjade peal, ja võtab neid seletavate sümboliliste 
raamatutena vastu: Apostliku, Nikea, Athanasiuse Usutunnistuse, 
muutmata Augsburgi usutunnistuse ja muud kirjad, mis Liber 
Concordiae nime all tuntud kogusse on üles antud." 

Nende, ühe puhtkonservatiivse, teise intellektualistilis-libe-
raalse rsp. radikaalse voolu vastu esindab „Eesti Kirik" ja tema 
ümber koondunud suur ring ametikandjaid ja kogudusi positiiv-
set voolu, kes kristlikku usku ja tõsist, tõe-oludel seisvat teadust 
ei taha üksteise arvel vähendada, vesistada ega hävitada, veel vä-
hem ristiusku buddismiga, panteismiga segada. Selle voolu 
pooldajad hindavad tööd, mida senini eesti vaba rahvakiriku aren-
damisel 1917. aastast alates tehtud, ja näevad ka selles ajalooli-
ses arenemiskäigus Jumala kätt ja tahtmist. Siit tuleks nende 
arvates ka edasi ehitada. Pealegi ei ole seniste kirikukongresside 
ja kirikupäevade tööd eitanud Vabariigi Valitsus, vaid ümber-
pöördult, ikka seda tunnustanud, muu seas ametisse kinnitanud, 
uue korra järele, kirikupäeva poolt valitud piiskopi ja konsistoo-
riumi liikmed. 

Praost Põld ootab palju ka riigi ja kiriku lahutamise seadu-
sest. Oli ju uus Vabariigi Valitsus 19. dets. 1924. a. oma dekla-
ratsioonis eriti kiriku kohta järgmist öelnud: „Kiriku lõpliku 
lahutamise puhul riigist tuleb kirik tervikuna seada õiguslikult 
kindlale alusele. Perekonnaseisu-seaduses tuleb ette näha, et ka 
vaimulikkudel on õigus registreerimis-ülesandeid täita. Kogu-
dustele tuleb kirikuametite ülevalpidamise tarviduseks tarvilisel 
määral kolme kirikuametniku jaoks maad ühes hoonetega oman-
duseks jätta." Oodati, et kiriku ja riigi vahekorrad pea lõplikult 
selgivad ja kirikul käed vabanevad oma asjade korraldamiseks. 
Praost P õ l d kutsub üles lahutamisseadust ära ootama ja siis 
alles teotsema. Tal ei ole enam huvi ei „protestantismi" lisan-
duse hääletamise vastu, ei ka ametivande asjus.*) Ka astub ta kon-
sistooriumi assessori kohalt tagasi.2) 

1) Vrd. U. Κ. P. 1925. Ka „Eesti Kirik" 1925 nr. 4 p. 28. 
2) Η. B. R a h a m ä e vastav artikkel „Eesti Kirikus" 1925.a. nr. 9 lk. 67 jj. 
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Kuid vahepeal oli konsistoorium kirikupäeva liikmete juures 
korraldanud § 3. lisanduse kohta kirjaliku hääletuse, et seisukorra 
üle selgust saada, kuna alaline kvoorumiküsimus kirikupäevadel 
seda võimalikuks ei teinud.1) Kirjalikud vastused saadeti det-
sembriks 1924. a. konsistooriumi, kes nende lugemist 16. XII. kon-
sistooriumi täiskogu koosolekul toimetas. Üldse anti ära 467 
häält; nendest „protestantismi vaimule vastavas mõttes" maha-
kustutamise poolt 372 häält; vastu 83 häält; tühje ümbrikke oli 
antud 5 ja tühistati konsistooriumi poolt 7 häält. Andmata on 
jäänud 121 häält, nende hulgas ka need hääled, kus kogudustes 
üldse ei hääletatud. Niisuguseid mittehääletajaid kogudusi oli 
20. Mõned protesteerisid hääletamisviisi vastu, kuna kuskil 
pool kirjalikku hääletamist ette nähtud polla. Selle hääletamisma-
terjali põhjal võtab konsistoorium oma täiskogul 10. veebruaril 
1925. a. kirikupäeva liikmete enamiku soovi teadmiseks ning tarvi-
liste järelduste tegemiseks ja otsustab terve materjali kirikupäe-
vale esitada. Samal koosolekul võeti vastu alljärgnev dekla-
ratsioon2): 1) „Konsistoorium leiab, et 1919. a. ärapeetud ev.-luteri 
usu kirikukongressi soov ega tahtmine ei olnud Eesti ev.-luteri 
usu kiriku puht-usulist alust muuta ; 2) et järjelikult sama kong-
ressi poolt vastuvõetud Eesti ev.-luteri kiriku põhikirjas § 3. lei-
duvates ja redaktsioonikomisjoni poolt lõplikult redigeeritud 
sõnades „protestantismi vaimule vastavas mõttes" ei või sisal-
dada Eesti ev.-luteri kiriku puht-usulise aluse muutmist; 3) et 
viimasel ajal mõnede poolt Eesti ev.-luteri usu kirikus üleval-
tähendatud sõnadele „protestantismi vaimule vastavas mõttes" 
iseäralist sisu püütakse anda, arvates, et tähendatud sõnad selleks 
Õigustavad, otsustas konsistoorium: seletada ringkirja läbi, et 
Eesti ev.-luteri usu kiriku usuline alus kirikupäeva poolt vastu-
võetud põhikirja läbi mingil viisil muudetud ei ole, ja hoiatada, et 
lahkmõtete teostajad oma väljaastumise eest endisel viisil peavad 
vastutust kandma." 

Tekkinud seisukorda kirikus harutatakse praostkondade sinodi-
tel. Ka praostite koosolek, mis piiskopi juhatusel harilikult 1. mail 
konsistooriumis peetakse, võtab seisukoha. Siin võetakse ühel 
häälel, praost Põllu erapooletuks jäämisel, vastu järgmine otsus, 
pärast seda kui seletati, et ka konsistoorium § 3. lisanduse maha-

1) Vaata „Eesti Kirik" 1924. a. nr. 52/53 lk. 214-c ja 1925 nr. 7 lk. 51 jj. 
2) „Eesti Kirik" nr. 1925 nr. 7 lk. 51. 
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kustutamise poolt, loeb aga formaalselt õigeks, et seda teeks 
kirikupäev:1) „Kõiki kogudusi tungivalt üles kutsuda, et nad 
tingimata oma esindajad kirikupäevale saadaksid, nii et ükski õpe-
taja, köster ega saadik kirikupäevale tulemata ei jääks." 

Seisukorda teeb keerulisemaks T o o m k i r i k u kohta teh-
tud siseministri otsus2), mis Toomkiriku Eesti piiskopile ja kon-
sistooriumile tarvitamiseks määrab, mis ajalooliselt, juriidiliselt 
kui ka moraalselt täiesti põhjendatud. Kuna senini on Toomkirikus 
aset leidnud saksa kogudus, keda aga sealt sugugi välja ei taheta 
tõrjuda, on sakslased ärevuses. Nad võtavad suuri sõjakäike nii 
Eesti piiskopi kui ka konsistooriumi vastu ette kodumaal ja vä-
lismaa ajakirjanduses ja ähvardavad omalt poolt kiriku lõhku-
misega, oma praostkonna sinodil otsustades minna „mit den kon-
servativen Esten und Propst Põld" (vanameelsete eestlaste ja 
praost Põlluga). Tartu Ülikooli koguduse saksa pihtkonna õpe-
taja R. L u t h e r ' i tagandamine ametist konsistooriumi poolt, 
sest et ta jutluses täiesti sündmatult piiskopi ja konsistooriumi 
tegevust arvustab, valab õli tuide 3). 

Kuid kõige kihutustöö peale vaatamata, kõige selle peale 
vaatamata, et praost Põld veel viimasel tunnil „Meie Kirikus" 
üles kutsub kirikupäevale mitte minna, astub ometigi kiriku-
päev Tallinnas kokku. 

VI k i r i k u p ä e v a (1925. a. Tallinnas) avamiseks oli juba 
301 saadikut ilmunud; pärast suureneb veelgi see arv. Nõnda oli 
positiivne ehitustöö täielise võidu saanud. Kohe esimesel päe-
val võetakse EELK-u põhikirja § 3. lisanduse hääletamine II lu-
gemisel ette. Kirikupäeva kümne liikme, õp. T a l l m e i s t r i , 
K u l j u s e j. t. poolt nõuti kodukorra § 48. põhjal nimelist hää-
letust. Nimelisel hääletusel anti mahakustutamise poolt 242 häält, 
vastu 36, kuna üks erapooletuks jäi. Seega lõppes see kaua-
aegne vaidlusküsimus. 

Nüüd töötab ka kirikupäev rahulikult: kvoorumi Damok-
lese mõõk ei ähvarda teda. Pealegi on subjektivistilistele kaldu-
vustele kiriku aluses lõpp tehtud. Igaühel on teada, mis Eesti 
evang.-lut. usu kirik olla tahab ja on. 

1) „Eesti Kirik" 1925 nr. 18 lk. 141. 
2) „Eesti Kirik" 1925 lk. 43—74 jj. 116 jj., 151 ja 179. 
3) Õp. R. Lutheri tagandamise otsus muudeti ümber pärast seda, kui ta 

oma ülesastumise kuju suhtes teisele seisukohale asus. 
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Kuues kirikupäev kiidab heaks konsistooriumi poolt maksma-
pandud kiriku keskvalitsuse ja koguduste vahekorra määrused; 
võtab vastu kiriku ülevalpidamise eelnõu II lugemisel; otsustab 
põhikirja muutmist ainult 3/4 häälte enamusega lubada, jagab 
Võru praostkonna kaheks ja valib konsistooriumi uuteks liikme-
teks praost Põllu, dots. Uluotsa ja dr. Masingi asemele ins. 
A r n b e r g ! abiesimeheks ja assessoriteks vann. adv. A. N i r k ' i 
ja Tallinna Kaarli kog. õp. A. S o m m e r ! 

„Eesti ev.-lut. kiriku ülevalpidamise seadus"1) sisaldab ene-
ses 36 paragrahvi ja koosneb kahest osast. Esimene osa käsitleb 
määrusi üksikute koguduste ja teine üldkiriku ülevalpidamise 
kohta. Selle seaduse järele peab iga Eesti ev.-lut. kiriku leeri-
tatud liige oma koguduse kui ka üldkiriku ülevalpidamisest osa 
võtma. Üldiselt vastavad üksikud paragrahvid endisele eelnõule. 
Tähendatakse ära, et üksikud kogudused saavad oma sisse-
tulekud: kiriku kinnisvarast, liikmemaksudest, korjandus-
test, annetustest, kingitustest ja pärandustest, taksidest ja muu-
dest ettevõtetest; koguduse maad jäetakse kiriku ametipidajate 
kasutada. Liikmemaksu alammäär on 1 Eesti kuldkroon. Kes 
oma liikmemaksu aasta jooksul ära ei maksa, kaotab koguduse 
liikme õigused, aga jääb koguduse liikmeks, kui ta ise kogudu-
sest ametlikult ei lahku. Ta saab koguduse liikme õigused 
jälle tagasi, niipea kui ta kõik kogudusele võlgu jäänud mak-
sud on ära tasunud. Liikmemaksu maksmisel saab igaüks liik-
mekaardi. 

Kiriku kesk-kassale makstakse iga liikme pealt tea-
tud summa, mille kirikupäev kinnitab. Ka maksavad õpeta-
jad ja köstrid oma palga suuruse järele 2—60 kuldkrooni kesk-
kassa heaks, mis suuremalt jaolt emeerituste, leskede ja vaes-
laste toetuseks läheb. Kesk-kassa valitsuse koosseis määratakse 
kindlaks ; ta koosneb 7 liikmest, kelledest 2 konsistoorium oma 
keskelt määrab ; teised 5 valib kirikupäev ja nimelt 2 vaimulikku 
ja 3 ilmlikku liiget. Kahe valitava elukoht peab olema Põhja-
Eestis, kahel Lõuna-Eestis ja ühel pealinnas. Need valitakse 
5 aasta peale. Kesk-kassa väljaminekud on: piiskopi, konsistoo-
riumi ja vikaaride ülevalpidamine ja praostite ametikulud; toe-
tussummad kogudustele; laenude andmine kogudustele, abiand-
mine erakorralistel ' juhtumustel ; abiandmine sisemisjonile või 

1) „Kiriku Teataja" 1925 nr. 5 lk. 3—12. 
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muudele kristlikkudele heategevatele asutistele või seltsidele ; 
kristliku kirjanduse toetamine jne. 

VI kirikupäeva tööga lõpeb Eesti vaba rahvakiriku arene-
mise t e i n e a j a j ä r k . Ta on iseloomustatud kiriku uue korra 
konsolideerimisega, võitlusega õpetuse aluse selguse pärast ja 
kiriku ning koguduste ülevalpidamise ja muude majanduslikkude 
küsimuste selgitamisega. Sealjuures ei ole ilmaski unustatud 
ei välis-, ei sisemisjoni ega muud vaimulikku tööd ja ülesan-
deid, mis kirikul olemas. 

8. 
% 

Aja sündmused valmistavad ette viimase järgu Eesti evang.-
lut. usu vaba rahvakiriku lõplikuks väljakujunemiseks. 

Selsamal 1925. aastal, kui VI kirikupäev oma istungit pidas, 
esitab Riigikogu üldkomisjon enne Riigikogu suvist vaheaega 
kolm kirikule ülitähtsat seadus-eelnõu Riigikogule vastuvõtmiseks : 
usutunnistuseliste ühingute ja nende liitude, perekonna-seisu ja 
matmispaikade seaduse eelnõu. Nende läbiharutamist Riigikogus 
on juba ammu oodatud. Viimaks ometigi on II Riigikogu para-
jaks silmapilguks arvanud riigi ning kiriku vahekordi selgitada ja 
nende kahe suuruse lahutamisseaduse vastu võtta ning välja kuu-
lutada. Juba ennem oli Riigikogu kirikute ja n. n. armuadra-
maade kohta otsuse teinud: tagasi anda kogudustele kirikumõi-
sate hooned ja kiriku ametikandjate ülevalpidamiseks kuni 75 hek-
taari põldu ja kus metsa on, viimast kuni 25 hektaarini; armu-
adramaad, mis õpetajate leskede ja vaeslaste ülevalpidamiseks, 
anti tervikuna tagasi; nüüd tahab riik ka peaküsimustes riigi 
ning kiriku vahele piirjooned tõmmata. 

Enne kui nimetatud seadused Riigikogus sügis-istungjärgul 
harutusele tulevad, pääseb nii ilmlikus kui ka vaimulikus aja-
kirjanduses vaidlus põhimõttelise seisukoha üle lahti : ühelt poolt, 
kas senist ev.-lut. kirikut tuleb ka edaspidi kui üksust võtta või 
rõhutada üksikkoguduste absoluutset autonoomsust ; teiselt poolt, 
kas vaimulikule ja kodanlisele registratuurile anda ühtlane tähtsus. 

Põhimõttelistesse vaidlustesse toovad tuld ja ägedust kiriku 
sisemised sündmused. Nimelt tagandas konsistoorium esialgu 
kohalt Iisaku õpetaja V. K ui j u s 'e, kelle peale mitmelt poolt oli 
konsistooriumi kaebusi tulnud ja keda suures kõrvalekaldumises 
evangeelse luteri kiriku õpetuse aluselt süüdistati. Konsistoo-
rium, kes oli otsustanud ühe oma liikme ettepanekul as j i uurida 
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ex officio kõige laiemas ulatuses, leidis tarvilikuks kuni uurimise 
lõpetamiseni õp. Kuljus ametist ajutiselt eemale mõista ja komis-
jon määrata, kes muu seas Iisakus pidi visitatsiooni ette võtma. 
Iisaku kogudus lilies oma õpetajaga astusid revolutsioonilisel vii-
sil konsistooriumi vastu üles ; üks jagu ajakirjandust süüdistas 
koguni konsistooriumi kitsarinnalisuses ja pimestamises. Iseära-
nis teravad olid „Protestantline Ilm" ja „Vaba Maa". „Protes-
tantlise ilma" toimetaja õp. Th. T a l l m e i s t e r , kes ühtlasi ka 
riigikogu liige, annab riigikogule arupärimise sisse selle kohta, 
kas konsistoorium on seaduslik asutis, vaatamata, et ta ise sama 
konsistooriumi kirikupäevadel valis ja sama konsistooriumi poolt 
Püha Vaimu koguduse õpetajaks kinnitatud. Arupärimise esita-
mine sündis just usuühingute-seaduse harutamise puhul. Arupä-
rimine lõppes arupärijale täielise fiaskoga, kuid ometigi oli tal 
oma mõju ümbruses. Kõige vähemalt löödi ajakirjanduses lokka. 
Sel ajal võeti ka usuühingute-seadus vastu, mille harutamise puhul 
Riigikogu liige õp. Th. T a l l m e i s t e r pahema tiiva abil selle 
eest hoolitseb, et seadusesse paragrahv võetaks, mille põhjal üksik 
kogudus võib üldkirikust ühes oma varandusega lahkuda. See läks 
seda kergemalt läbi, et seda mõtet toetas ajakirjandus, ka saksa 
ajakirjandus, venelased, kes Eesti apostl. õigeusu kirikust sellega 
võivad lahkuda, kui ka praost H. Põld. Nende hüüdsõna oli: 
täiesti vaba kogudus ja vaba kirik sünodaalsel alusel.x) Ühel 
ajal võetakse vastu ka „perekonnaseisu-seadus", mis teeb ev.-lut. 
usu vaimulikke perekonnaseisu ametnikkudeks, ja „matmispai-
kade seadus", mis senini olnud koguduste matmispaigad teeb 

1) Lähemalt vi ivad terve selle küsimuse sisse järgmised 1925. a. „Eesti 
Kirikus" i lmunud artiklid : 

„Kolm tähtsat seaduseelnõu" — J. Α., nr. 27, lk. 210—213. 
„Vabakiriku küsimusest" — prof. 0. S i l d , nr. 28, lk. 218—220. 
„Praost Põllu „Vabakirik"" — õp. J. A u n w e r , nr. 33, lk. 256 j. 
„Kas rahvakirik või vabakirik?" — M. J ü r i s s ο η, nr. 34, lk. 269—271. 
„Missugune alus kirikule anda ?" — H. B. R a h a m ä g i, nr. 36, lk. 282. 
„Kas vabakirik või vabarahvakirik ?" — praost G. H a 11 e r, nr. 37 j a 38; 

290 j j . ja 298 jj. 
„Vastuküsimused kiriku aluse k o h t a " — dots. E. T e n n m a n n , nr. 39, 

lk. 306 j. 
„Konsistooriumi ja üldkiriku kaitseks" — õp. J. J ä r v e , nr. 41, lk. 322. 
„Kiriku vaenulised jõud tegevuses" — õp. J. A u n v e r , nr. 41, lk. 322 jj. 
„Riigi ja kiriku lahutamise puhul Eestis" — haridusministri kõnest 

Riigikogus, nr. 42, lk. 330—335. 
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avalikkudeks, kuna nad Asutava Kogu poolt antud maaseadusega 
on koguduselt võõrandamata. 

Kuid ka kogudused ja nende juhid teotsesid. Nende hüüd-
sõna oli: „Silmapilk nõuab, et meie kogudused konsistooriumi 
ümber tihedalt koonduvad ja Eesti rahvakiriku ühtluse kaitseks 
kõige kindlamini välja astuvad'* (õp. J. J ä r v e sõnad tema lk. 
78, märkus 1. nimetatud artikli lõpus). Kogudused pidasid koos-
olekuid ja saatsid Riigikogule teateid ome soovidest. Igal pool 
võeti resolutsioonid vastu, kus ühel häälel nõutakse, et kirik 
lahutatagu riigist üldkirikuna1). Ainult Püha Vaimu kogudus 
Tallinnas ]a paar teist olid atomiseeriva printsiibi poolt. 

„Usuühingute-seadus", mis 12. nov. 1925. a. Riigikogu poolt 
kolmandal lugemisel vastu võeti ja mis sama aasta 27. nov. 
„Riigi Teatajas" nr. 183/184 avaldati, teeb registreerimise kiri-
kule ja kogudustele kohuseks. Ta tunnistab olemasolevat evang.-
lut. usu kogudust kui tervikut, samuti ka tema olemasolevat 
valitsust, piiskoppi ja konsistooriumi, ning tema organeid. „Lahu-
tamise seadus ei ole tahtnud seda kiriku korraldust, mis juba ole-
mas, mitte purustada, nagu seda mitmelt poolt on nõutud, vaid 
ta on kiriku riigist lahutanud kui ühe organiseeritud/ terviku," 
karakteriseerib piiskopp seda seadust2). 

Kõik kogudused, kui nad olla tahavad, peavad oma põhikir-
jad registreerimiseks sisse andma olemasoleva kiriku keskvalit-
suse kaudu ; juhtumusel, kus kiriku keskvalitsus mingi koguduse 
põhikirja siseministeeriumile registreerimiseks mõnesugusel põhju-
sel ei esita, on ühingul kirikusse jäädes õigus registreerimispal-
vega pöörduda siseministeeriumi poole ühe kuu ajajooksul (§ 24). 
Kiriku keskvalitsus peab andma põhikirja üldkiriku kohta. Muidu 
on nõuded üldised seltside põhikirjadega: tuleb ära tähendada or-
ganid, sunduslikud ametitalitused, koguduse välja-astumise ja 
koguduse rsp. kiriku lõpetamise kord. Seaduses nimetatakse 
olemasolevat kirikut — „liiduks", kogudusi — „usuühinguteks". 

Mis aga juba seaduses ära tähendatud — see on üksikkogu-
duse, usuühingu välja-astumine kirikust, liidust. Seaduse § 24 
ütleb selle kohta : „Igal usuühingul on õigus liidust välja astuda, 
kui sellekohane otsus on tehtud ühingu peakoosoleku 2/3 häälte 

1) Vaata „Eesti Kirik" nr. 43 lk. 339: „Kogudused pooldavad peaaegu 
ühel häälel üldkirikut". 

2) „Kiriku riigist lahutamise seaduse puhul" — „Eesti Kirik" nr. 44 
lk. 346—348. 



44: Η. В. RAHAMÄGI В X.i 

enamusega. Välja-astunud ühing oma varandusi väljaastumise 
puhul ei kaota." Selle paragrahviga, kus iga peakoosoleku 2/3 

häälte otsustamise järele kogudus ühes oma varandusega välja 
võib astuda, ei saa kuidagi leppida. Läheb peakoosoleku otsustuse-
võimelisuseks ka koguduse hääli vaja, siis otsustab г

/
8
 koguduse 

ja tema varanduse saatust, kuna ometigi kirikud ia tema varandu-
sed on mitmeti just evang.-luterlikule kirikule määratud ; nende, 
kes evang.-lut. kirikusse tahavad jääda, ja ristitud alaealiste õigu-
sed ei ole sugugi kaitstud. 

Kuid üldiselt, peale selle 24. paragrahvi, mis võitluse teravu-
ses ja arupärimis-meeleolu tagajärjel sisse pääsenud, võib Eesti 
riigi ja kiriku seadust täiesti mõõdukaks ja kirikule heasoovlikuks 
pidada. Ta laseb kirikut ta korraldustööd rahus seal jätkata, 
kuhu ta töötades 1917. aastast kuni 1925. aastani seisma on 
jäänud. 

Kiriku ja riigi lahutuse seaduse maksmahakkamise termin 
oli l. jaan. 1926 ; registreerimisega aga anti aega kuus kuud, 
kuni 1. juulini 1926. Kuni registreerimiseni teotsevad kogudu-
sed ja kirik endiste seaduste ning korralduste alusel. Peale seda 
kaotavad kõik endised seadused oma jõu, ja kirik ning kogudused 
peavad elama hakkama nimetatud usuühingute-seaduse ja selle 
seaduse põhjal kinnitatud põhikirjade alustel. Vabadust andes 
igasugustele usulistele koondustele lõpetab riik ühes ka igasu-
guse toetuse andmise üks puhas missugusele usuühingule või 
liidule. Kõlab ju § 1 järgmiselt: 

„Eesti Vabariigi kodanikkudel on õigus koonduda usuühin-
gutesse ja liitudesse. Riik omalt poolt ei toeta ega anna eesõi-
gusi ühelegi usuühingule või liidule." 

Selle seaduse ilmumise puhul kirjutab Eesti ev.-lut. usu 
piiskopp J. К u к к kogudustele : 

„Kirik on senini kasvanud toetust saades riigilt. Nüüd lan-
gevad need toed ka seaduse järele. Kirik peab nüüd olema kui 
iseseisvaks meheks võrsunud jõud, kes ilma riigi tugedeta jõuab 
püsida ja ei mitte ainult püsida, vaid Jumala riiki meie rahva 
hulgas ehitada. Loodame, et ta seda paremini teeb, kui ta seda 
senini on teinud. Selleks on Jumal ta vabastanud riigi eestkost-
mise alt. See paneb meie kiriku ja sellega ühes ka igaühe 
peale meie hulgast palju tõsisemaid kohustusi ja suurema vastu-
tuse. Meie oleme selle peale kindlad, et meie Jumala asja eest 
seisame ; sellepärast teame meie, et seda tööd põrguväravad 
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mitte ära ei võida. — Jumala riigi ja kiriku ülesehitajatel seisku 
aga-alati südames ja silma ees Kristus Jeesus, sest ilma temata 
ei või midagi teha."*) 

Esialgu peale seaduse ilmumist näis, et aeg on tulnud, kus 
Eesti evangeeliumikirikut võib koost ära kiskuda. Kuid ainult 
kiriku vastaste ja kahe-kolme koguduse soovi peale viib Riigi-
kogu § 24-da usuühingute-seadusesse. Kirikut aga kunstlikult 
koost kiskuda ei ole võimalik. Artiklis „Meie tulevik"2) selgitab 
õp. R a h a m ä g i , kuidas edasi tuleb ehitada : Meie ei seisa alguses 
ees ; Jumal on meie kirikut nõnda saatnud, et enne kui usuühin-
gute - seadus Riigikogus vastu võeti, seisis kirik omil jalgel ; 
1924. a. kirikupäeval otsustati, et kiriku ja riigi lahutamise puhul 
kõik kirikus maksvad seadused ja määrused automaatselt edasi 
maksavad. Juurde tuleb nüüd ainult lisada: mis ei ole usuühin-
gute ja nende liitude seaduse vastu. Èhk küll praost P õ l d 
kutsub üles looma „õiget luterlist vabakirikut"3), õp. J. L a t t i k 
soovitab, et konsistoorium tagasi astuks ja uus, selleks valitud 
kirikupäev kiriku uut alust korraldaks4) ; ehk külj mingisugusest 
uuest kiriku asutavast kogust kõneldakse ja selle kokkuastu-
mist nõutakse5), otsustab konsistoorium seaduslikku teed käia. 
Teisiti ta ka ei või. Riik on senise kiriku ühes tema organitega 
tunnustanud — ja need peavad töötama. Konsistooriumil on 
selge, et tal tuleb esitada kiriku põhikiri; temal on selge, et 
tal kompetentsi ei ole uusi asutisi ve,el ellu kutsuda. Selle-
pärast peab edasi kestma senisel viisil kirikupäev. Sel tuleb 
koguduste ja kiriku normaal-põhikiri välja töötada. Põhikirjade 
eelnõude väljatöötamine lasuks aga konsistooriumi õlgadel. 

Konsistoorium asutabki komisjoni piiskopi juhatusel, kes 
kiriku ja koguduste põhikirjade kavad vastavalt usuühingu-sea-
dustele ja senistele kirikupäeva otsustele ja soovidele välja töö-
tab. Nad võetakse konsistooriumi täiskogu istungitel vastu ja 
esitatakse usuteadlaste konverentsile, üksikutele kogudustele, praost-

1) „Eesti Kirik" nr. 44 lk. 348. 
2) „Eesti Kirik" 1925 nr. 46 lk. 362. 
3) „Eesti Kirik" 1925 nr. 46 lk. 363, j. õp. J. A u η ν e r i artikkel: „Usu-

ühingute seadus, tõsiluterline vool ja selle voolu edaspidised kavatsused". 
4) „Eesti Kirik" nr. 46 lk. 364 jj. „Kiriku riigist lahutamise puhul". 

Vaata ka B e n e d i c t u s e artikkel „Kuidas edasi?" „Eesti K." nr. 48, lk. 378 jj. 
5) Vaata „Ida-Harju praosti märgukiri konsistooriumile" „E. K." nr. 49 

lk. 386 jj. 
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kondade sinoditele ja erakorraliselt seks kokkukutsutud kiriku-
päevale. 

Usuteadlaste konverents arutas üldkiriku ja üksikkoguduste 
põhikirju esialgselt 27. ja 28. jaanuaril 1926. a. Tartus, kus iga-
üks oma arvamised ja soovid ette kandis, mis ühes põhikirja-
dega kogudustele ja õpetajatele teadmiseks ja seisukoha võtmiseks 
saadeti. Selle järele astus konverents uuesti 2. märtsil Tartus 
kokku ja võttis põhimõtteliselt seisukoha: 

1. koguduse ja kiriku usu ja õpetuse aluste, 
t 2. kirikupäeva, 

3. apellatsiooni-instantsi ja 
4. rahvuslikkude kiriku-üksuste kohta. 
Õpetuse aluseks oli konsistoorium ette pannud maksvast kiri-

kuseadusest § 252 (vaata lk. 37), et sellega ühes ära tähendada 
ka ühendust, mis endise ja tekkiva luteri usu kiriku kujude vahel 
Eestis olemas. Paralleelsed ettepanekud olid : 1) U s u t e a d u s -
k o n n a poolt — jätta EELK-u põhikirja § 3-das väljendatud kuju; 
2) dots. E. T e n n m a n n ' i poolt: „Eesti evangeeliumi luteri 
usu kiriku õpetuse aluseks on kristliku usu ja elu normid, nagu 
neid sisaldab Pühakirjas antud ja reformatsiooni usutunnis-
tuslikkudes kirjades avaldunud evangeelium"; 3) õp. Th. T a l l -
m e i s t r i poolt: „Eesti evangeeliumi luteri usu kiriku õpe-
tuse aluseks on Vana ja Uue Testamendi prohvetite ja apostlite 
kirjad, nagu neid evangeelne kirik oma usutunnistuslikkude kir-
jade ja oma usuteaduse kaudu seletab." 

Pärast lühikesi vaidlusi võtab usuteadlaste konverents kiriku 
õpetuse aluse konsistooriumi poolt esitatud kujul vastu; otsus-
tab ette panna kirikupäeva modifitseerida ; konsistooriumi kõrvale 
eriline kõrgem apellatsiooni-instants luua. Pikemaid vaidlusi 
tekitas saksa praosti ettepanek, mis ette näeb saksa koguduste 
peaaegu täielist iseseisvust Eesti kiriku raamides. Kordusid need-
samad vaidlused, mis omal ajal I kirikupäeval tekkisid 
(vaata lk. 28 ja 29). Läbirääkimistel rõhutati, et see rahvusliku 
momendi sissetoomist kirikusse veel suurendabki, kuna juba rah-
vuslikud praostkonnad niikuinii olemas ; näidatakse, et saksa 
kogudused suured eesõigused saavad, kuna kohustused üldkiriku 
vastu vähenevad. Ometigi võetakse saksa õpetajate häälte ena-
musega vastu nõusolek selleks, et saksa kogudused endid sees-
pool Eesti kirikut iseseisvalt organiseeriksid.x) 

1) Vaata 1926. a. usuteadlaste konverentsi protokoll. 
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Et ka üksikutel kogudustel ja praostkonna sinoditel oli 
võimalus mõlemaid põhikirju läbi harutada ja seisukohta võtta, olid 
sellega kõik eeltööd kirikupäevaks tehtud. 

Kas erakorraline kirikupäev on otsustusvõimeline ? See küsi-
mps kerkis tahes või tahtmata üles, kuna ka selle kirikupäeva kok-
kuastumiseks takistusi püüti teha. „Meie Kirik" kutsus avalikult 
„tõsiluterlasi" ja kogudusi üles kirikupäevast kui „revolutsiooni-
lisest asutusest" eemale jäämax). Kuid ometi andsid selge mõis-
tus ja usk oma rahva sisse julgustava lootuse, et" kiriklikult kai-
nelt mõtlev enamik oma kord alustatud tööd pooleli ei jäta. 

Ja nii oligi. VII e r a k o r r a l i n e k i r i k u p ä e v astus Tartus 
3. märtsil 1926. a. niisugusel osavõttel kokku, nagu seda enne 
ei ole olnud. Avamisel oli Peetri koguduse leerisaalis juba 365 
saadikut, kuna kvoorumiks vaja 288. Kirikupäeva juhatusse va-
litakse peale piiskopi, kui esimehe, abideks: köster A n n i k o , 
saadikud H e n d r i k s o n j a T r e u f e l d t , prof. H. B . R a h a m ä g i , 
peasekretäriks õp. J. A un v e r , abideks õp. M. O s t r ο ν, köster 
T u v i k e ja köster B e r g m a n n . Et eeltööd mitme aasta 
jooksul tehtud, edeneb VII kirikupäeva töö kiriku ja koguduste 
põhikirjade vastuvõtmises õige soodsalt. Üks jagu tahab küll 
juba ette otsustada: põhikirjade lõplik vastuvõtmine sügi-
seks jätta, kuid kirikupäeva rõhuv enamik näeb siin kõrva-
lisi tendentse ja otsustab „tööd teha, niipalju kui suudab". 
Tehti tõeliselt hiiglatöö ära : kahel lugemisel võeti nii kiriku põ-
hikiri kui ka koguduste normaal-põhikiri vastu. Nende järele on 
kiriku ja koguduste alus ning korraldus peaaegu täiesti see, mille 
mõlemad kirikukongressid ja kaks kirikupäeva kätte võidelnud, 
maksma pannud. Eesti ev.-lut. usu kirik on vaba rahvakirik; 
alus on endine (vastu ainult üks hääl); ametikandjad annavad 
ametivande; kiriku juhiks ja organiteks on piiskopp, konsistoo-
rium kui administratiivne ja I instantsis kohtuasutis, kirikupäev, 
ülem vaimulik kohus (apellatsiooni-instantsina), kesk-kassa; ta 
koosneb üksikutest kogudustest, kellede organiteks: täiskogu, nõu-
kogu, juhatus. Kirikupäev teeb kindlaks, et teatud juhtumusteks, 
muu seas ka usuühingute-seaduse § 24. äratähendatud korral on vaja 
kvalifitseeritud kirikupäeva ja täiskogu, nimelt 3/4 hääle-õigusli-
kest liikmeist. Elavust sünnitas saksa koguduste laialise auto-

1) V. „Eesti Kirik" nr. 4, a. 1926, lk. 26 jj. : „Kas jälle kihutustöö kiriku-
päeva vastu?" 
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noomia küsimus, mille praost Mühlen ette kannab. Kirikupäev, 
kes selle küsimuse selgitamiseks erikomisjoni valib, leiab, komis-
joni tööd ära kuulates, et saksa kui ka teiste rahvuste kogudus-
tele on juba rahvuslikkude praostkondade kujul laialine autonoomia 
antud, ja võtab vastu õpetaja J. J ä r v e ettepaneku: „Kirikupäev 
avaldab nõusolekut, et saksa kogudused end iseseisvalt organi-
seeriksid", s. t. väljaspool eesti kirikut. 

Kui kirikupäev veel mõned jooksvad asjad otsustanud, muu 
seas lahkunud kons, assessori vann. adv. Soosaare asemele vali-
nud kohtupalati liikme H i n t z e r ' i , Vaimuliku Ülemkohtu liik-
meiks kolme aasta peale endise kons, abiesimehe õigusteaduse-
prof. J. U l u o t s a , endise kohtum. R. G a b r e i ' i , end. ülik. ku-
raatori, prorektori ja ülik. kog. esimehe prof. P. P õ l l u , praostid 
M o h r f e l d t ' i ja T h o m s o n ' i , läheb ta 4. märtsil hilja õhtul pä-
rast piiskopi õnnistamist koost, teadmisega, et loodetavasti esialgu 
viimased tormid on võidetud. Kõige vähemalt on igal kogu-
dusel selge tee ees : kas minna nüüd üldkirikuga või mitte ! Üld-
kirik aga teab nüüd, et need kogudused, kes temaga lähevad, 
ka tõsiselt evang.-luteri usu vaimus minna tahavad. Kindel on, 
et rõhuv enamik praegustest evangeeliumi-lut. usu kogudustest 
omaks võtab VII kirikupäeval vastuvõetud üksikkoguduse nor-
maal-põhikirja ja ennast määrab üldkiriku neisse raamidesse, mis 
sellesama kirikupäeva poolt vastu võetud. Seda tõendab era-
korraline kirikupäev ise, seda tõendavad ka kõik praostkondades 
ja kogudustes tehtud otsused. Kahtlane 011 veel, mis teevad 
saksa ja rootsi kogudused; samuti, mis saab P ü h a V a i m u ja 
I i s a k u p e a k o g u d u s e s t (Iisaku abikoguduse, Tudulinna, 
rõhuv häälte-enamus on üldkiriku poolt), kes oma põhikirjas kogu-
duse õpetuse alust teisiti modifitseerivad (vaata lk. 46, õp. Th. 
Tallmeistri ettepanek usuteadlaste konverentsile1). Kahtlane on, 
missugusele teele asuvad „vaba sinodaalse ühenduse" pooldajad, 
nimelt praost P õ l d Koselt, õp. В ä u e r 1 e Kuresaarest, õp. Ken t-
m a n n Kuusalust, õp. N o r m a n n Harju-Jaanist ja õp. S e с к Pai-
dest; igatahes ei ole neil enam alust üldkirikust lahkuminemi-
seks, kui neid mitte mõni kõrvaline kirikupolitiline mõte taga 
ei kihuta. 

Sellega lõpeb viimane ajajärk Eesti rahvakiriku saamisloos. 

1) Õp. Th. Tallmeistri poolt on asutatud oma mõtete propageerimiseks 
selts „Protestantline Ühing" 1925. a. 
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9. 

Eesti evang.-lut. kirikus, kuhu, nagu alguses öeldud, pea-
aegu terve Eesti riigi rahvas ja kõik eestlased kuuluvad, koos-
neb praegu 16 praostkonnast, nende hulgas saksa ja rootsi 
praostkond, ja ühest kogudusest, Tartu ülikooli kogudusest, mis 
otsekohe piiskopile allub. Kogudusi on: iseseisvaid ühe õpeta-
jaga 99; iseseisvaid kogudusi õpetaja ja abiõpetajaga 6; iseseis-
vaid kogudusi kahe pihtkonnaga 5, kolme pihtkonnaga 2 kog., 
ilma õpetajata, kellel hooldajad õpetajad, 7 kog.; iseseisvaid kogu-
dusi, kellel ühine õpetaja üle kahe koguduse, 14 kog. (7 õp.); 
iseseisvaid kogudusi, kus õpetajakoht vakantne, 7 ja Iisaku kogu-
dus, mille õpetaja tagandatud; kokku 141 iseseisvat kogudust 
128 ametis oleva õpetajaga (nende hulgas ka praostid) ja 7 abi-
õpetajat. Vikaar-õpetajaid on 4. Abikogudusi, kellel oma nõu-
kogu ja täiskogu, on 16x). 

Kogudused ja ametikandjad on kiriku ülesehitamiseks suurt 
ohvrimeelsust üles näidanud. Mõjusid ilmasõja ja vabadusvõitluse 
päevad, kirikumaade äravõtmine ja regulatiivide kaotamine ma-
janduslikult raskelt, siis on ometigi kogudused ja üksikud 
liikmed suuri ohvreid kannud : nad ei ole mitte ainult vanu asu-
tisi üleval pidanud, vaid neid ka korda seadnud, suuri remonte tei-
nud, uusi hooneid ja kirikuid ehitanud ja ümber ehitanud (Rõu-
ges, Elvas, Petseris j . m.). Kirikutele on uut inventari, uusi 
oreleid j. m. muretsetud, mis mitmeid kümneid miljoneid on 
nõudnud. . Koguduste elu elustamiseks on hakatud pidama 
koguduste kongresse. Esimese sellesarnase katse korraldas 
dots. Ed. T e n n m a n n oma koguduses Maarja-Magdaleenas 
1925. a.2) 

Kirikus ja rahva keskel on usu ja kõlblise elu tõstmiseks 
töötanud 1920. a. alates „ K r i s t l i k u k u l t u u r i j a i l m a -
v a a t e e d e n d a m i s e s e l t s", kelle esimeheks p i i s*k ο ρ ρ, Tartu 
osakonna juhatajaks õp. Η. B. R a h a m ä g i . 1926. a. kutsuti dot-
sent T e n n m a n n ' i j a praost R u t ο ρ õ 11 u poolt ellu rahvakiriku 
ühtluse ning tähtsuse kaitsmiseks ja tema huvide esitamiseks riigis 
„ R a h v a k i r i k u L i i t " . Politiliselt on kiriku heaks Riigikogus 
palju korda saatnud „ K r i s t l i k r a h v a e r a k o n d " , iseäranis 
ka selle sekretär dir. L. R a u d k e p p . Õpetajate kutsehuvide 

1) Ev. lut. usu konsist. aruanne 1925. a. 
2) V. „Eesti Kirik" 1925. a. nr. 6 lk. 44—46. 

4 
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eest on hoolitsemise oma peale võtnud „ E e s t i e v a n g . - l u t e r i 
u s u k i r i k u õ p e t a j a t e ü h i n g " , asutatud 1925.a., kelle prae-
guseks esimeheks prof. k. t. Ed. Τ e n n m a η η. Kirikuõpetajaid 
valmistab ette aga usuteaduskond, mis juba 1920. a. Tartu Üli-
kooli juures, keda riik üleval peab ia kellel järgmised õppetoolid 
järgmiste õppejõududega: 1) Vana Testament — prof. A. B u l -
m e r i n c q ; 2) Uus Testament — prof. K. G r a s s ; 3) ajalooline 
usuteadus — prof. 0. S i l d ; 4) süstemaatiline usuteadus — prof. 
H. B. R a h a m ä g i ja eradotsent W. G r u e h η ; 5) praktiline usu-
teadus — prof. J. К õ ρ ρ ; 6) võrdlevate uskude teadus — prof. 
k. t. Ε. Τ e n n m a η η ; 7) apostl. õigeusu dogmaatika erak. prof. 
J. M a r t i n s o n . — Usuõpetust, mis vabatahtlik aine õpilastele, 
koolidele aga sunduslik, antakse tasuta nii alg- kui ka keskkoolis. 

Igale poole vaadates peab ütlema : Jumal on iseäralisel viisil 
juhtinud Eesti kirikut sõdade ning revolutsiooni keerus ja uue 
korralduse ajajärgus. Igale poole vaadates peab ütlema : võima-
lused Jumala riigi tööks evang.-lut. usule Eestis on rahva 
iseloomu ja tekkinud olukorra tõttu avarad. Soovida jääb, et 
töötegijate juures ijika ilmsiks tuleks üksmeel, õige arusaamine 
Jumala riigi tööst ja selle tõsine järelkäimine, kes „tee, tõdeja elu". 

Kas on aga kirik, kogudused, nende juhid ja üksikud liik-
med küllalt ära kasutanud antud juhust, et kirikut edasi viia, 
edasi ehitada? 

Meie ei tea paremat alust, kui see, mis pandud: „Jeesus 
Kristus, kes risti löödud ja kelle Jumal üles äratanud !" Selle juurde 
ju tahab meid evangeelne kirik viia. Kõik muu Pühakirjas on 
teise järgu tähtsusega ; kõik korraldusküsimused on ainult ots-
tarbekohasuse küsimused, mida ikka teiseks muuta võib ja tei-
seks muutma peab. 

Sellepärast usume meie, et kõige minevikust päritud koorma, 
kõigi silmapilksete üksikute kõrvalekaldumiste peale vaatamata, 
mis siin-seal esile kipuvad, Eesti evang.-lut. usu vaba rahvakirik 
ei anna mitte ainult laiu võimalusi Jumala riigi tööks, vaid 
edendab seda tööd ennast tulevikus tõsiselt. 

Jumala riigi töö aga on see töö, mis kõige enam inimesi ja 
rahvusi ning rahvaid seob vennalikus armastuses ja arusaamises. 



Die evangelisch-lutherische freie Volkskirche im 
freien Eesti. 

R e f e r a t . 

1. 

Die Entstehung der evang.-luth, freien Volkskirche in Eesti 
ist eng verbunden mit der Entstehung und dem Leben des estni-
schen Staates. 

In der Revolution Russlands 1917 sind wohl die Geburts-
schmerzen, nicht aber die Anfänge der Republik Eesti zu suchen. 
Die Autonomie, die ßolschewikenzeit, die Okkupation und der 
darauffolgende estnische Freiheitskrieg sind die Zeitabschnitte, die 
rasch einander folgen und den Zusammentritt der estnischen 
konstituierenden Versammlung (Asutav Kogu 23. IV. 1919—20. 
XII. 1920) hervorrufen, welche die Regierungsform des Staates 
festsetzt. Die gesetzgebende Instanz ist die Staatsversammlung 
(Riigikogu). Bis jetzt haben zwei Staatsversammlungen gearbeitet : 
I: 1920 — 31. V 1923; II: 1923—1926. 

Die konstituierende Versammlung und die Staatsversammlun-
gen sind auch die Grössen, durch deren Beschlüsse sich die Um-
gestaltung der kirchlichen Organisation vollzog, wobei die Kirche 
selbst energisch mitwirkte. 

Die kirchliche Reorganisation begann freilich mit der Revolu-
tion Russlands ; die Gründe dazu aber lagen tiefer. 

Die Aufgabe des vorliegenden Artikels ist die Schilderung 
und Charakterisierung der einzelnen Etappen in der anfäng-
lichen Entwickelung der evang.-luth ел*. freien Volkskirche Eestis. 

2. 

Die kirchliche Reorganisation in Eesti ist durch die indivi-
duellen Charakterzüge des Esten bedingt und begründet. Der 
Este ist tief religiös veranlangt, strebt nach der Freiheit und 
schätzt sie, und ist Anhänger eines kollektiven Prinzips in den Ver-

4.* 
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waltungsinstanzen. Die heidnische Religion des estnischen Vol-
kes kann als geistig-polytheistisch charakterisiert werden, mit 
einer starken monotheistischen Tendenz, welche für das Christen-
tum eine gute Grundlage bildete. 

Entsprechend dieser seelischen Grundstruktur der Esten 
scheint es, dass der protestantische Typus des Christentums ihnen 
am meisten zusagt. 

Statistisch ergeben die Kirchen und religiösen Verbände 
folgendes Bild. Nach der Volkszählung im Dezember 1922 waren 
in Eesti : 

evang.-luth. Konfession 867.137 = 78,32 % der Bevölkerung ; 
griech.-kath. „ 9 n q n<u ._=,<> Ro, 

(rsp. apost.-orthodoxer) ' ' 0 

Baptisten 5.214 
Juden 4.639 
röm.-kathol. Konf. . . 2.534 
Methodisten, Adventisten 
und andere 10.867 

Atheisten, Kirchenlose, 
Religionslose . . . . 3.663. 

Unter den 200.000 Apost.-Orthodoxen sind c. 90.000 Russen, 
25.000 Setukesen, 4000 Ishoren und c. 80.000 Esten. Nach dem 
Kirchenbericht des Bischofs vom Jahre 1924 waren evang.-lutheri-
scher Konfession im ganzen 895.232. 

Die einheitliche estnische evang.-luth. Kirche, also fast das 
ganze estnische Volk, fast die ganze Bevölkerung des Staates, 
blieb auch bei der Reorganisation der Kirche dem protestanti-
schen Typus der Lehre und Organisation der christlichen Kirche 
treu und betonte die Einheitlichkeit derselben. 

3. 
Die kirchliche Neugestaltung war historisch dringend not-

wendig geworden, weil der innere Kontakt zwischen der kirch-
lichen Obrigkeit und dem Volke meistens fehlte und die berech-
tigten Wünsche des letzteren vielfach nicht berücksichtigt wur-
den. Die Gemeinden waren den Konsistorien untergeordnet; 
diese standen im Kontakt mit der deutschen Ritterschaft, die die 
politische Macht im Lande repräsentierte. Die Gemeinden waren 
zum Teil Patronatsgemeinden, d. h. solche, wo ein Gutsbesitzer, 
meistens waren es Deutsche, den Pastor wählt; oder Konvents-
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gemeinden, wo vielfach die Gutsbesitzer die grössere Stimmenzahl 
rsp. Stimmenmacht hatten. Nur einige Stadtgemeinden waren 
selbständiger, einige waren direkt dem Generalsuperintendenten 
untergeordnet, wie z. B. die Domgemeinde in Tallinn (Reval). 

Die kirchliche Neugestaltung wurde auch durch die Prokla-
mierung der Trennung des Staates und der Kirche von Seiten der 
estnischen konstituierenden Versammlung notwendig. 

4. 

Die Revolution Russlands war im Februar 1917. Der erste 
Kongress der evang.-luth. Gemeindevertreter findet schon im Mai 
1917 in Tartu (Dorpat) statt. Besprochen werden folgende Ge-
genstände und Fragen: 1) der gegenwärtige Zustand der Kirche 
und des Staates ; 2) das Verhältnis der Kirche zum S Laat ; 3) der 
Typus der ev.-luth. Kirche in Eesti ; 4) ist eine nationale Trennung 
in der Kirche erwünscht? 

Folgende Resolutionen werden angenommen: 
1) Die estnische evang.-luth. Kirche ist eine freie Volkskirche 

in der Heimat und in den Kolonien. 
2) Ihre Mitglieder sind alle, die ihren Austritt aus der Ge-

meinde nicht gemeldet haben. 
3) Die estnische evang.-luth. freie Volkskirche tritt, wo es 

möglich ist, mit der Landes ver waltung in Verbindung. 
4;) In die estnische evang.-luth. Volkskirche können als 

gleichberechtigte Glieder eintreten Angehörige jeglicher Nationen, 
die es wünschen ; dabei sollen gesichert werden : a) die religiösen 
Interessen der nationalen Minderheiten ; b) ihre Rechte in der Ver-
waltung der Kirche auf proportionaler Grundlage. 

5) Die estnische evang. - luth. Volkskirche tritt in eine synodale 
Verbindung mit den übrigen evangelischen Kirchen Russlands. 

Es wird noch beschlossen, die theologische Fakultät an der 
Universität Tartu beizubehalten und die Küster ebenso von der 
Gemeinde wählen zu lassen, wie die Pastoren. 

Die Vorlage eines Statuts der evang.-luth. Kirche Estlands 
wird durchgesprochen, zur Ausarbeitung desselben eine Kommis-
sion gewählt. 

Das Statut zerfällt in drei Teile : Grundbestimmungen ; Orga-
nisation ; A^erhältnis zum Staat und zu den anderen Kirchen. 

Im ersten Teil wird über den Charakter der Kirche, über 
deren Rechte und die Grundlagen der Lehre gesprochen. Die est-
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nische evang.-lutherische Kirche wird als eine freie Volks-
kirche bezeichnet. „Die Grundlagen der Lehre sind die kanoni-
schen Bücher des alten und neuen Testaments und die diese Schrif-
ten erklärenden symbolischen Bücher der lutherischen Kirche, in 
reformatorischem Sinne verstanden" (§ 3). 

Im zweiten Teil des Statuts wird der Aufbau der Kirche 
gegeben. Dieser ist von unten nach oben, also nach dem demo-
kratischen Prinzip, vollzogen. Die Generalversammlung der Ge-
meinde hat die entscheidende Macht in der Hand. Die Frauen 
haben das aktive und passive Wahlrecht. Die Gemeinden verei-
nigen sich zu Bezirken, die ein Propst leitet. Dieser wird von 
der Bezirkssynode, die aus Vertretern der Gemeinden besteht, auf 
6 Jahre gewählt und vom Konsistorium im Amt bestätigt. Die 
bischöfliche, also Landessynode, später der „Kirchentag" genannt, 
und das Konsistorium werden vom Bischof geleitet. Der letztere 
wird vom Kirchentag lebenslänglich gewählt. Die bischöfliche 
Synode rsp. der Kirchentag besteht, ebenso wie die Propstsynode, 
aus den Vertretern aller Gemeinden, den Pastoren und Küstern. 

Der dritte Teil des Statuts bespricht das Verhältnis der 
Kirche zur Landesverwaltung und zu den anderen Kirchen. Es 
wird Gewicht gelegt auf gute Beziehungen zu denselben. 

5. 

Das politische Leben des Staates während der Okkupation 
und der Bolschewikenzeit brachte die organisatorische Arbeit der 
Kirche zu vorläufigem Stillstande, denn es wurden jegliche Ver-
suche irgendwelcher selbständiger Organisierung verboten. Erst 
mit der Befreiung von der zweiten Bolschewikenherrschaft ent-
steht die Möglichkeit einer Weiterarbeit. 

6· 

Der II Kirchenkongress findet am 10. Sept. 1919 in Tallinn 
statt. Er bestätigt das Statut, das von der Kommission des 
I Kirchenkongresses ausgearbeitet worden ist, und wTählt ent-
sprechend dem neuen Statut das Konsistorium der estnischen 
ev.-luth. Kirche, nachdem das bisherige Haupt der Kirche, General-
superintendent W. Kentmann, und das Konsistorium zurückgetre-
ten sind. Gewählt wird zum Bischof (neuer Name für den General-
superintendenten) und zum Präses des Konsistoriums temporär 
Pastor Jakob Kukk aus Keila (Kegel). Ihm steht im Konsisto-
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rium zur Seite ein weltlicher Vizepräsident, 2 geistliche und 2 
weltliche Assessoren, die alle auf 3 Jahre gewählt werden. 

Der Kongress behandelt noch die Frage des Religionsunter-
richts in den Schulen und die der Vorbildung der Pastoren und 
Küster. 

7. 
Die beiden Kirchenkongresse spielten für die evang.-luth. 

Kirche Eestis die Rolle einer kirchlichen konstituierenden Ver-
sammlung. 

Die bischöfliche Synode, laut dem angenommenen Statut 
„Kirchentag" genannt, setzt die Arbeit der Kirchenkongresse fort. 

Die Kirchentage treten alljährlich zusammen und arbeiten 
nach einer eigenen bestimmten Geschäftsordnung. 

Der I Kirchentag trat 192Ò in Tallinn zusammen. Auf die-
sem Kirchentag wird zum lebenslänglichen Bischof Jakob Kukk 
gewählt, ebenso das temporäre Konsistorium durch ein ständiges 
ersetzt. Der Vorschlag der deutschen Abgeordneten des Kirchen-
tages, ihnen die Möglichkeit der Teilnahme am Konsistorium 
sicherzustellen, führt zur prinzipiellen Gestattung der Grün-
dung nationaler Propstbezirke, im Einklang womit bald darauf 
die Bildung eines deutschen und eines schwedischen Propstbe-
zirks durch das Konsistorium erfolgt. — Ebenso werden die wirt-
schaftlichen Grundlagen der kirchlichen Existenz besprochen, die 
durch gewisse Staatsreformen sehr gefährdet waren. 

Zwischen den I und II Kirchentag fällt die Weihung des 
Bischofs, die vom schwedischen Erzbischof D. Nathan Söderblom 
von Upsala vollzogen wird. 

Der II Kirchentag wird in Tallinn 1921 abgehalten. Der 
Hauptpunkt der Tagesordnung ist diesmal das Statut der Zentral-
kasse. Alle Gemeinden, rsp. Gemeindeglieder müssen Mitglieder der 
Zentralkasse sein und ihren Beitrag dahin zahlen ; aus ihr werden 
die notwendigen Ausgaben der kirchlichen Zentralverwaltung, 
die Pensionen und eventuellen Unterstützungen gedeckt und ge-
geben. Das Gehaltsminimum des Pastors und Küsters wird fest-
gelegt. Es wird beschlossen, eine Volksabstimmung, den Religions-
unterricht in der Elementarschule betreffend, zu fordern, der durch 
den Beschluss der Reichs Versammlung aus dem Programm der Grund-
schulen gestrichen war. Der Religionsunterricht wird nach der vor-
genommenen Volksabstimmung wieder in den Schulen eingeführt. 
Das Hauptverdienst dabei hat die „christliche Volkspartei." 
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Der III Kirchentag tagt in Tartu 1923. Er nimmt die Ge-
schäftsordnung des Kirchentages an. Die Vorlagen müssen in 
zwei Lesungen auf den Kirchentagen besprochen werden. An-
genommen wird auch das eigene Statut der Universitätsgemeinde 
zu Tartu. Aus dem Kirchenstatut § 3 werden in erster Lesung 
die Worte ausgestrichen „in protestantischem Sinne verstanden", 
.wie sie die Redaktionskommission an die Stelle von „in reforma-
torischem Sinne" gesetzt hat, und die von einigen in bestimmter 
einseitig-theologischer Weise gedeutet wurden. 

Der IV Kirchentag tagt in Tallinn im Jahre 1923. Er behan-
delt die Fragen der Konfirmation, des Küsterseminars, des Reli-
gionsunterrichts und zum Schluss noch einmal die Ausstreichung 
der Schlussworte des § 3 aus dem Kirchenstatut. Doch kann letztere 
Angelegenheit wegen der aufgeworfenen Quorumfrage nicht ent-
schieden werden. 

Der V Kirchentag tritt in Tartu im Jahre 1924 zusammen. 
Er folgt der schönen Feier des 400-jährigen Reformationsjubi-
läums Eestis. Die zweite Lesung des Vorschlags über die Ausmerzung 
der ergänzenden Worte des § 3 im Statut der Kirche bringt lebhaf-
teste und heftigste Debatten. Die Entscheidung kommt nicht zu-
stande. — Besprochen werden noch die Fragen der Kirchenlände-
reien, die vom Staate auf Grund der Agrarreform enteignet worden 
waren, und die bevorstehende faktische Trennung von Kirche und 
Staat. 

Zwischen dem V und VI Kirchentage dauert der Streit we-
gen des § 3 des Kirchenstatuts fort. Der Vertreter der radikalen 
Partei, Pastor Th. Tallmeister, äussert sich darüber in seiner Mo-
natsschrift „Protestantline ilm". Der Führer der konservativen 
Partei, Propst H. Põld, tut es in der Zeitschrift „Meie Kirik". 
Diesen beiden Parteien gegenüber steht die Zeitschrift „Eesti Ki-
rik" mit einer grossen Anzahl von Anhängern; sie will den posi-
tiven Aufbau der Kirche und des religiösen Lebens der Gesamt-
kirche in der begonnenen Richtung fortsetzen und die Beeinträch-
tigung ' weder von Glaubens- noch von Wissenschaftsinteressen 
zulassen. 

Eine vorgenommene schriftliche Abstimmung spricht sich 
für die Streichung des Zusatzes im § 3 des Statuts aus. 

Der VI Kirchentag hält seine Sitzungen in Tallinn 1925. Im 
Mittelpunkt der Besprechungen stehen wieder die wirtschaftlichen 
Fragen und die Erhaltung der Kirche. Diesbezügliche Bestim-
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mungen werden endgültig angenommen. — Der Zusatz im § 3 des 
Kirchenstatuts wird in zweiter Lesung gestrichen. 

Hiermit endet die zweite Etappe der Reorganisation der 
•estn. evang.-luth. Kirche, welche durch Klärung in den Grund-
lehren der Kirche und in den Fragen ihrer wirtschaftlichen Er-
haltung charakterisiert wird. 

8. 

Die III und letzte Etappe in der Reorganisation der est-
nischen evang.-luth. Yolkskirche ist durch das Trennungsgesetz 
der Kirche und des Staates bedingt. Die zweite Staatsversamm-
lung nimmt das entsprechende Trennungsgesetz an. Ebenso tritt 
das Zivilstandsgesetz in Kraft, welches den Geistlichen die zivile 
Registrierung ermöglicht, und das Gesetz über die Begräbnisplätze, 
welches die Kirchhöfe der Gemeinden zu öffentlichen Begräbnis-
plätzen macht. 

Entsprechend dem Trennungsgesetze („Gesetz über die reli-
giösen Vereine und deren Verbände", siehe Anhang) w7ird vom 
Konsistorium ein Statut der evang.-luth. Kirche und ein Normal-
statut der Gemeinden ausgearbeitet, die den Propstbezirkssynoden 
und der Theologenkonferenz zur Stellungnahme übersandt werden. 
Im Januar und März 1926 finden die Sitzungen der Theologen-
konferenz in Tartu statt, welche nochmals Stellung zur Lehrgrund-
lage der Kirche nimmt, auch zu anderen Fragen prinzipieller Na-
tur betreffend die Neuorganisierung der Gemeinden und der Kirche. 

Im Mai 1926 finden dann die Sitzungen eines ausserordent-
lichen, VII Kirchentages in Tartu statt, auf wrelchen das Statut 
der Kirche und das Normalstatut der Gemeinden besprochen und 
angenommen werden. Es bleiben die Richtungen der bisherigen, 
seit 1917 geleisteten Arbeit als Grundlage fortbestehen, sowohl 
in den Fragen der Lehre als auch in denjenigen der organisatori-
schen Struktur. 

9. 

Es folgt in diesem Abschnitt ein kurzer Überblick über die 
estnische evang.-luth. Kirche : ihren Bestand ; die Tätigkeit der 
Gemeinden und ihrer Glieder; die Arbeit der christlichen Vereine; 
die theologische Fakultät der Universität Tartu. Die estnische 
evang.-luth. Kirche besteht aus 16 Propstbezirken (darunter 2 na-
tionale : ein deutscher und ein schwedischer). Die Zahl der selb-
ständigen Gemeinden ist 141, die der Filialgemeinden 16. Im Amt 
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sind 128 Pastoren, 7 Adjunkte, 4 Vikare. Sämtliche Geistlichen 
haben Universitätsbildung. Die theologische Fakultät in Tartu 
besteht aus 7 Professuren. 

Der Autor hofft, dass der Grundstein der christlichen Kirche, 
Jesus Christus, auch in der estnischen evang.-luth. Kirche leben-
dig sein wird. Der lebendige Christus ist es auch, der die Völ-
ker und die Nationen verbindet in brüderlicher Liebe. 

V 



Das Oesetz betreffend die religiösen Gemein-
schaften und ihre Verbände. ') 

(Von der Staatsversammlung angenommen am 12. Nov. 1925. — Im „Riigi 
Teataja" publiziert am 27. Nov. 1925   183/1842). 

I. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n . 
§ l. Die Bürger der Republik Eesti haben das Recht, sich 

zu religiösen Gemeinschaften und Verbänden zusammen-
zuschliessen. 

Der Staat seinerseits unterstützt oder privilegiert keine ein-
zige Gemeinschaft resp. keinen Verband. 

§ 2. Eine religiöse Gemeinschaft ist eine Vereinigung von 
Anhängern ein und desselben Glaubensbekenntnisses, deren 
Zweck es ist, für die Erfüllung der religiösen, moralischen, Wohl-
tätigkeits-, Bildungs- und pädagogischen Bedürfnisse ihrer Mit-
glieder zu sorgen. 

Unter einem Verband wird ein Zusammenschluss zweier 
oder mehr Gemeinschaften von Anhängern ein und desselben 
Glaubensbekenntnisses verstanden. 

§ 3. Über die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemein-
schaft und den Austritt aus einer solchen entscheidet jedermann 
selbst. Hinsichtlich der Kinder entscheiden bis zu deren 16. Le-
bensjahr die Eltern, Vormünder oder Pfleger. 

§ 4. Das Stimmrecht und das aktive und passive Wahl-
recht in einer religiösen Gemeinschaft resp. einem Verbände be-
sitzen die bürgerlich volljährigen Mitglieder der Gemeinschaft. 

§ 5. Für ihren Unterhalt haben die Gemeinschaften das 
Recht, in der im Statut vorgesehenen Ordnung Zahlungen für 
die religiösen Handlungen festzusetzen, Mitgliedsbeiträge zu er-
heben und Spenden entgegenzunehmen. 

1) Die Übersetzung dieses Gesetzes ist freundlichst von der Schriftlei-
tung des „Revaler Boten" zur Verfügung gestellt worden. Einzelne Änderun-
gen stammen vom Verfasser. 

2) „Riigi Teataja" = Staatsanzeiger. 
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§ 6. Das Recht, Immobilien und bewegliches Vermögen zu 
erwerben, zu verpfänden und zu veräussern, Kapitalien zu grün-
den, Verträge abzuschliessen, Verpflichtungen zu übernehmen 
sowie vor Gericht als Kläger resp. Beklagter aufzutreten, steht 
nur den in der Ordnung des Kapitels II registrierten Gemein-
schaften und Verbänden zu. 

§ 7. Die religiösen Gemeinschaften und Verbände haben 
das Recht, an den von ihnen hierfür bestimmten Orten öffentliche 
Teligiöse und Betvei Sammlungen abzuhalten und religiöse Hand-
lungen zu vollziehen, unter Beobachtung der im Versammlungs-
gesetz enthaltenen Bestimmungen. 

§ 8. Alle religiösen Gemeinschaften und Verbände müssen 
ihre Statuten haben. 

§ 9. Die Vorstandsglieder und Geistlichen' der religiösen 
Gemeinschaften und Verbände müssen Bürger der Republik 
Eesti sein. 

Ausnahmen von dieser Regel kann die Regierung auf Antrag 
•des Ministers des Innern gestatten. 

§ 10. Die Vorstände der religiösen Gemeinschaften und 
Verbände müssen ihren Sitz auf dem Territorium der Republik 
Eesti haben. 

Gemeinschaften und Verbände, die eine ausserhalb des 
Staates befindliche höhere geistliche Obrigkeit des entsprechenden 
Glaubensbekenntnisses anerkennen, können nur mit Erlaubnis der 
Regierung funktionieren. 

§ 11. Religiöse Gemeinschaften und Verbände, die nicht in 
der im Kapitel II dieses Gesetzes vorgesehenen Ordnung regi-
striert werden, sind verpflichtet, im Laufe von zwei Wochen, 
vom Tage der Begründung der Gemeinschaft oder des Verbandes 
an gerechnet, ihre Statuten wie auch Verzeichnisse ihrer Vor-
standsglieder dem Ministerium des Innern einzureichen, worüber 
ihnen eine kostenlose Quittung ausgestellt wird. 

Im eingereichten Statut müssen angegeben sein: 
a) Name und Zweck der religiösen Gemeinschaft resp. des 

Verbandes; 
b) die Grundlage der Lehre und eine Beschreibung der obliga-

torischen religiösen Handlungen; 
c) der Bestand, der Sitz und die Dauer der Vollmachten des 

Vorstandes ; 
d) die Einnahmequellen, und 
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e) der Modus und die Bedingungen der Aufnahme, des Austritts 
und des Ausschlusses von Mitgliedern. 

§ 12. Der Minister des Innern hat das Recht, religiöse 
Gemeinschaften und Verbände zu schliessen, wenn deren Tätig-
keit einen gegen die öffentliche Ordnung oder Moral verstossen-
den Charakter annimmt. 

II. D e r R e g i s t r i e r u n g s m o d u s . 

§ 13. Die religiösen Gemeinschaften und Verbände regi-
striert das Ministerium des Innern. Vertreter der Registrierungs-
gesuche und Statuten sind bei der Begründung von Gemein-
schaften deren rechts- und handlungsfähige Gründer, der Zahl 
nach nicht weniger als drei, und bei der Begründung von Ver-
bänden — die bevollmächtigten Vertreter der Gemeinschaften. 

§ 14. Auf dem Registrierungsgesuch müssen die Unter-
schriften der Vertreter in der gesetzlichen Ordnung beglaubigt 
sein. Dem Gesuch werden zwei von den Vertretern des Regi-
strierungsgesuchs unterschriebene Exemplare des Statuts der 
religiösen Gemeinschaft resp. des Verbandes beigefügt. 

Dem Registrierungsgesuch eines Verbandes ist ausserdem 
eine Liste der Gemeinschaften und Verbände beizufügen, die 
Glieder des der Registrierung unterliegenden Verbandes sind. 
Die Liste muss von den Vertretern derselben unterschrieben sein. 

Beim Eintritt einer neuen Gemeinschaft in den Verband 
stellt das Registrierungsgesuch der Vorstand des Verbandes vor, 
wobei er das Statut der Gemeinschaft mit den Unterschriften 
von deren Vertretern beifügt. 

§ 15. In jedem Statut müssen angegeben sein : 
a) Name und Zweck der religiösen Gemeinschaft resp. des 

Verbandes ; 
b) die Grundlage der Lehre und eine Beschreibung der obli-

gatorischen religiösen Handlungen der Gemeinschaft resp. 
des Verbandes ; 

c) der Bestand, der Kompetenzbereich und der Sitz sowie der 
Modus der Wahl der Glieder und die Dauer der Vollmachten 
des Vorstandes; 

d) der Bestand, der Modus der Wahl der Glieder und die Dauer 
der Vollmachten der Revisionskommission ; 

e) falls die Gemeinschaft resp. der Verband noch andere Organe 
besitzt oder sie ins Leben zu rufen beabsichtigt, dann — 
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deren Namen mit Angabe dessen, welche Angelegenheiten zu 
ihren Kompetenzen gehören, ebenso des Modus der Wahl der 
Glieder und der Dauer der Vollmachten dieser Organe ; 

f) der Modus der Einberufung von Generalversammlungen und 
der Fassung von Beschlüssen auf ihnen, wie auch die Bedingun-
gen, unter denen die Generalversammlung beschlussfähig ist ; 

g) der Modus und die Bedingungen der Aufnahme, des Austritts 
und des Ausschlusses von Mitgliedern; 

h) die Einnahmequellen, und 
i) der Modus der Liquidierung. 

Ausser den angeführten Angaben können im Statut auch 
noch verschiedene andere Bestimmungen enthalten sein. 

§ 16. Im Laufe eines Monats nach dem Einlaufen des и ·% 

Registrierungsgesuches muss das Ministerium des Innern die reli-
giöse Gemeinschaft resp. den Verband in das Register eintragen 
oder, im Falle der Ablehnung des Registrierungsgesuches, hier-
von die Vertreter des Gesuches benachrichtigen. 

§ 17. Die Registrierung der religiösen Gemeinschaft resp. 
des Verbandes wird im „Staatsanzeiger" publiziert und zugleich 
wird den Vertretern des Gesuches ein Exemplar des Statuts mit 
einem Vermerk über die Registrierung zurückgesandt. 

§ 18. Das Ministerium des Innern kann ein Registrierungs-
gesuch ablehnen, wenn das Statut nicht den geltenden Gesetzen 
entspricht oder wenn die Lehre oder die religiösen Handlungen 
der religiösen Gemeinschaft oder des Verbandes in Wider-
spruch zu den Kriminalgesetzen stehen. 

§ 19. In der Benachrichtigung über die Ablehnung des 
Registrierungsgesuchs wird genau angegeben, welchen Anfor-
derungen des Gesetzes das Statut nicht entspricht und in welcher 
Hinsicht es ihnen widerspricht, oder was in der Lehre oder in 
den religiösen Handlungen der religiösen Gemeinschaft oder des 
Verbandes zu den Kriminalgesetzen in Widerspruch steht. 

§ 20. Im Falle der Ablehnung eines Registrierungsgesuches 
kann im Laufe eines Monats, gerechnet vom Tage des Empfangs 
der im § 16 bezeichneten Benachrichtigung an, in der Ordnung 
des administrativen Gerichtsverfahrens beim Staatsgericht geklagt 
werden. 

§ 21. Die Registrierung von Änderungen oder Ergänzun-
gen der Statuten der religiösen Gemeinschaften und Verbände 
erfolgt in derselben Ordnung, wie die Registrierung der Statuten. 
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III. D i e b e s t e h e n d e n r e l i g i ö s e n G e m e i n s c h a f t e n 
( G e m e i n d e n ) u n d d e r e n V e r b ä n d e ( K i r c h e n ) . 
§ 22. Die bestehenden religiösen Gemeinschaften (Gemein-

den) und deren Verbände (Kirchen) registrieren sich in Gestalt 
der bisherigen Einheiten im Laufe von sechs Monaten, vom Tage 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes an gerechnet, in der im 
Kapitel II vorgesehenen Ordnung. 

Religiöse Gemeinschaften und Verbände, die zum vorgesehe-
nen Termin kein Registrierungsgesuch eingereicht haben oder 
deren Registrierungsgesuch vom Ministerium des Innern abge-
lehnt worden ist, verlieren die auf Grund der bisher gültig ge-
wesenen Gesetze erworbenen Rechte einer juridischen Person und 
sind verpflichtet, ihre Tätigkeit zu liquidieren. 

Der Minister des Innern hat das Recht, in einzelnen Fällen, 
bei ins Gewicht fallenden Gründen, die im ersten Absatz dieses 
§ bezeichnete Frist um sechs Monate zu verlängern. 

Bis zur Registrierung in der bezeichneten Ordnung funktio-
nieren — resp. liquidieren im Fall ihrer Nichtregistrierung zum 
Termin — die bestehenden religiösen Gemeinschaften und Ver-
bände auf Grund der vor der Publizierung dieses Gesetzes gelten-
den Gesetze und Statuten. 

§ 23. In den Friedensplena in der vom Gesetz betr. die 
Registrierung von Gesellschaften, Vereinen und deren Verbänden 
(St.-Anz. Nr. 18 v. J. 1919) vorgesehenen Ordnung registrierte 
religiöse Gemeinschaften und Verbände sind verpflichtet, im Laufe 
von zwei Monaten, gerechnet vom Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes an, dem Ministerium des Innern eine Kopie des vom 
Plenum registrierten Statuts vorzustellen. 

Wenn das vorgestellte Statut den Anforderungen dieses 
Gesetzes nicht entspricht, so benachrichtigt das Ministerium des 
Innern hiervon die Gemeinschaft resp. den Verband, der das 
Statut vorgestellt hat, und diese resp. dieser hat in einem solchen 
Fall das Recht, das Statut im Laufe von sechs Monaten in der 
Ordnung des § 21 zu erneuern. 

§ 24. Die Statuten der bestehenden Verbände von religiö-
sen Gemeinschaften (der Kirchen) werden zusammen mit den 
Statuten der zum betreffenden Verbände gehörenden religiösen 
Gemeinschaften (der Gemeinden) seitens der Zentralverwaltungen 
dieser Verbände zur Registrierung vorgestellt. Die zur Registrie-
rung vorgestelten Statuten der religiösen Gemeinschaften (der 
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Gemeinden) müssen mit den Unterschriften der Vertreter der 
Gemeinschaften versehen sein. 

Wenn die Zentralverwaltung des Verbandes aus irgendei-
nem Grunde das Statut einer zum Verbände gehörenden Gemein-
schaft nicht dem Ministerium des Innern zur Registrierung vor-
stellt, so hat die Gemeinschaft das Recht, unter Verbleiben im 
Verbände sich im Laufe eines hlonats nach Ablauf der im § 22 
vorgesehenen sechsmonatigen Frist an das Ministerium des 
Innern mit einem Registrierungsgesuch zu wenden. Gegen die 
Entscheidung des Ministeriums des Innern in der Ordnung des 
§ 20 Klage zu erheben, haben sowohl die Gemeinschaft wie die 
Zentralverwaltung des Verbandes das Recht. 

Die selbständig funktionierenden religiösen Gemeinschaften, 
wie die römisch-katholischen, die russischen altgläubigen und die 
mosaischen Gemeinden, die sich auf dem Territorium der Repu-
blik Eesti auf Grund des bisher gültig gewesenen Gesetzes 
nicht zu religiösen Verbänden zusammengeschlossen haben, stel-
len ihre Statuten zur Registrierung mit den Unterschriften ihrer 
Leitung resp. ihres Vorstandes vor. 

§ 25. Die bisher im Besitz oder in der Verwaltung einer 
religiösen Gemeinschaft oder eines Verbandes befindlich gewese-
nen Vermögen verbleiben weiter entsprechend im Besitz oder in 
der Verwaltung dieser religiösen Gemeinschaft oder des Verbandes. 

Wenn mehrere religiöse Gemeinschaften gemeinsam ein 
Immobil oder bewegliches Vermögen genutzt haben, so verblei-
ben diese Vermögen ihnen auch hinfort zu gemeinsamer Nutzung. 

Im Falle, dass eine zu einem Verbände gehörende religiöse 
Gemeinschaft auf Grund dieses Gesetzes die Rechte einer juri-
dischen Person verliert oder dass sie in der Ordnung des § 22 
ihre Tätigkeit liquidieren muss, geht ihr Vermögen an den 
Verband über. 

Das Vermögen der in den im § 24 vorgesehenen Fällen 
selbständig registrierten Gemeinden verbleibt der selbständig 
registrierten Gemeinde, wobei sie jedoch nur mit Genehmigung 
der Regierung Gas Recht hat, ihre Immobilien oder ihr histori-
schen oder Kunstwert besitzendes bewegliches Vermögen zu 
veräussern, zu verpfänden, zu tauschen oder auf mehr als sechs 
Jahre in Pacht zu vergeben. 

Jede religiöse Gemeinschaft hat das Recht, aus dem Ver-
bände auszutreten, wenn ein diesbezüglicher Beschluss auf einer 
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Generalversammlung der Gemeinschaft mit 2/3 Majorität gefasst 
worden ist. Eine in der gesetzlichen Ordnung bestätigte Kopie 
des betreffenden Protokolls wird dem Vorstande des Verbandes 
und dem Ministerium des Innern übersandt, welch letzteres die 
ausgetretene Gemeinschaft in der im Kap. II dieses Gesetzes 
vorgesehenen Ordnung als selbständige Einheit registriert. Die 
ausgetretene Gemeinde verlieft ihr Vermögen nicht anlässlich 
ihres Austritts. 

§ 26. Jeder Verband und jede zu einem Verbände gehö-
rende religiöse Gemeinschaft hat nur mit Genehmigung der Regie-
rung das Recht, ihre Immobilien und ihr historischen oder Kunst-
wert besitzendes bewegliches Vermögen zu veräussern, zu ver-
pfänden, zu tauschen oder auf mehr als sechs Jahre in Pacht zu 
vergeben. 

§ 27. Wenn die Gesamtzahl der Mitglieder der zu einem 
religiösen Verbände gehörenden Gemeinschaften oder die Zahl 
der Mitglieder einer nicht zu einem Verbände gehörenden religi-
ösen Gemeinschaft unter 500, oder die Zahl der Mitglieder einer 
nicht zu einem Verbände gehörenden Gemeinschaft unter die-
jenige Zahl, welche die Gemeinschaft zur Zeit des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes aufzuweisen hatte, sinkt, so geht ihr Vermögen 
in staatliche Administration über, welche darin besteht, dass das 
Ministerium des Innern das Recht hat, die Art der Nutzung des 
Vermögens zu bestimmen, und darin, dass ohne Genehmigung 
des Ministeriums des Innern der religiöse Verband resp. die 
Geipeinscbaft ihr Vermögen nicht veräussern, verpfänden, tau-
schen oder verpachten kann. 

IV. S c h l u s s b e s t i m m u n g e n . 
§ 28. Im Fall der Liquidierung eines religiösen Verbandes 

oder einer nicht zu einem Verbände gehörenden religiösen 
Gemeinschaft erbt deren Vermögen der Staat mit der Bedingung, 
dass es für Bildungs- oder Wohltätigkeitszwecke bestimmt wird, 
wobei auch der Beschluss der Liquidierungsversammlung des 
religiösen Verbandes oder der Gemeinschaft in Berücksichtigung 
gezogen wird. 

§ 29. Dieses Gesetz tritt in Kraft am 1. Januar 1926. 
§ 30. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten ausser 

Kraft : Ustavy duchovnych del — Svod Zakonov Band XI Teil I 
mit allen Ergänzungen und Beilagen, der Namentliche Ukas vom 
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17. Oktober 1906 betr. die Bildung und Tätigkeit von altgläubi-
gen und Sektierer-Gemeinschaften, Teil I und II (publiziert in der 
der Gesetzessammlung vom J. 1906, Artikel 1728); ferner die von 
der Temporären Regierung erlassenen Gesetze und Verfügungen : 
vom 18. Febr. 1919 in Sachen der ev.-lutherischen Konsistorien 
(„Riigi Teataja" Nr. 12 vom J. 1919), vom 15. April 1919 betr. 
die temporäre Organisation der Selbstverwaltung der ev.-luthe-
rischen Gemeinden („Riigi Teataja" Nr. 28/29 vom J. 1919) und 
vom 19. April 1919 betr. die temporäre Organisation der Ver-
waltung der griechisch-katholischen (orthodoxen) Kirche und die 
Selbstverwaltung ihrer Gemeinden („Riigi Teataja" Nr. 28/29 vom 
J. 1919), und alle sonstigen Gesetze, Bestimmungen und Verord-
nungen, die zu den Bestimmungen dieses Gesetzes in Wider-
spruch stehen. 
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I 

19. D i e S t e l l u n g d e s V e r b s i m G r i e c h i s c h e n i n 
V o r d e r s ä t z e n . 

Der vorliegende Aufsatz soll die Stellung des Verbs in 
Vordersätzen im Griechischen behandeln. In meiner Habilita-
tionsschrift (Kieckers, Die Stellung des Verbs im Griechischen 
und in den verwandten Sprachen, I. Teil, Strassburg 1911) habe 
ich nur den Hauptsatz und Nachsatz berücksichtigt. JEs stellt 
sich nun heraus, dass hinsichtlich der Stellung des Verbs im 
Altgriechischen kein Unterschied zwischen Vordersatz und Haupt-
satz besteht. Auch im Vordersatz ist die Mittelstellung des 
Verbs die häufigste1). Die gedeckte Anfangsstellung, d. h. die 
unmittelbare Folge des Verbs auf die den Nebensatz einleitende 
Konjunktion, ist im Vordersatz ebenso zahlreich zu belegen, wie 
die absolute Anfangsstellung des Verbs im Hauptsatz. Es ruht 
bei dieser Stellung der Nachdruck auf dem Verbalbegriff, der 
zur Fortführung in der Erzählung dient. Im Neugriechischen 
wurde bekanntlich diese gedeckte Anfangsstellung im Vordersatz 
die habituelle. Im Altgriechischen ist auch die Endstellung des 
Verbs im Vordersatz möglich, wie ja auch im Hauptsatze; vgl. 
darüber unten. 

Ohne weiteres ist man natürlich nicht zu der Annahme 
berechtigt, dass sich die Stellung des Verbs im Vordersatz mit 
der im Hauptsatz deckt. Das lehrt das Lateinische2), in dem vor 
allem die Anfangsstellung, aber auch die Mittelstellung des Verbs 
im Vordersatz in noch bedeutend grösserem Masse durch die 
Endstellung zurückgedrängt worden ist als im Hauptsatz. Um 
das zu zeigen, haben wir diese Sprache mitberücksichtigt. 

In meiner oben erwähnten Erstlingsarbeit habe ich mich 
bemüht, für gewisse Satztypen die habituelle Stellung des Verbs 
zu bestimmen. Dahin gehörten die Fälle, dass im Griechischen 
das Vollverb eivai habituell Anfangsstellung im Hauptsatz ein-
nimmt, eine Stellungsregel, die bereits aus der Zeit der indoger-
manischen Grundsprache stammt, dass ferner Verba dicendi, die 

1) Ich habe dies bereits in meiner kleinen Griech. Gramm. IV (Göschen 
925) S. 138 Pussnote ausgesprochen. 2) Von Sprachen mit festerer Wortstellung, 
wie dem Neuhochdeutschen, sehe ich ab. 
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eine direkte Rede ankündigen, von alter Zeit her gern an den 
Anfang treten, dass im Griechischen die Verba des Beschliessens, 
wie εδοξε nnd dialektisches sfaôs, die Anfangsstellung bevorzugen, 
wie im Lat. placuit. Vgl. jetzt auch Meillet et Vendryes Traité 
de grammaire comparée des langues classiques, Paris 1924, 
S. 528 f. Für die Endstellung des Verbs in Vordersätzen ist 
beachtenswert, dass diese in Verbindungen habituell ist, die 
durch eine Zeitbestimmung mit ήν, εγί(γ)νετο, εγένετο gebildet 
werden, auch in Verbindungen eines Abstraktums mit ήν, εγένετο 
u. s. w., auch in Vordersätzen, in denen Zuständiges in der Ver-
gangenheit durch ein Plusquamperfekt als Verbum fini tum aus-
gedrückt ist, vgl. S. 18 f., und 20 f. Für das Lateinische muss 
darauf hingewiesen werden, dass esse als Vollverb auch in Vor-
dersätzen die Anfangs Stellung liebt. 

"Wie in andern syntaktischen Fragen, so ist auch bei der Wort-
stellung mit analogischer Beeinflussung zu rechnen. Es heisst 
habituell durchaus nach dem oben Ausgeführten ώς δε ήμερη εγε-
νετο bei Herodot, επειδή δε ννξ εγενετο bei Thukydides, επεί δε 
δρ$ρος ήν bei Xenophon (s. S. 18) ; aber okkasionell stellt Xeno-
phon auch einmal ήνίκα δ3 ήν δείλη ,als der Spätnachmittag d a 
war ' , indem ήν als Vollverb die gedeckte Anfangsstellung 
erstrebte. Ein Demonstrativpronomen, mag es als Subjekt oder 
Objekt fungieren, erstrebt, da es die Verbindung mit den Vor-
hergehenden herstellt, wie wir in unserer oben zitierten Arbeit 
bereits dargetan haben, gern die Anfangsstellung. So heisst es bei 
Xenophon (s. S. 17) έπεί δε ούτοι επεσον, . . . ,als diese gefallen 
waren, . . . ' ; aber im Anschluss an andere Fälle, in denen das 
Verb im Vordersatz die gedeckte Anfangs Stellung aufweist, kann 
okkasionell von Xenophon auch gestellt werden: ώς ôè σννέδραμον 
ούτοι, . . . ,als diese zusammenliefen, . . . ' (s. S. 6). Oder schon 
bei Herodot δκως δε ελύοιεν amai . . .. ,so oft diese kamen . . .' 
VI 137. In vielen Fällen ist für die Wortstellung natürlich auch 
die subjektive Auffassung und der individuelle Geschmack des 
Autors ausschlaggebend. Man kann, um eine Parallele anzufüh-
ren, an den Gebrauch des Imperfekts und des Aoristes denken. 

Für unsere Untersuchung haben wir absichtlich nur die 
Historiker Herodot, Thukydides, Xenophon (Hellenika und Ana-
basis) und Polybios berücksichtigt. Zunächst geben wir Belege 
für die gedeckte Anfangsstellung des Verbs. Dabei nennen wir 
an erster Stelle Beispiele in denen der Vordersatz ausser der 
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Konjunktion und der satzverbindenden Partikel nur Prädikat 
und Subjekt enthält. 

Belege aus Herodot : έπείτε δε παρήσαν άμφότεροι, βλέψας 
προς τον Κνρον ο 'Αστυάγης εφη ,als beide zugegen waren, blickte 
Α. auf Kyros und sagte' I 115. εν&α επεάν ϊζηται γυνή, ού πρό-
τερον απαλλάσσεται ες τά οΙκία . . . ,wenn sich dort ein Weib nie-
dergelassen hat, so entfernt sie sich nicht früher nach Hause . . 
I 199. έπεί ών εξηγέρΰη ο Κϋρος, εδίδου λόγον εωυτφ περι της διμιος 
,als nun Κ. aufgewacht war, überlegte er sich das Traumbild' 
I 209. ώς δε έπετελέσΰη το οίκημα, τον μεν βαοιλέα ΰησαυρίσαι τά 
χρήματα èv αντφ ,als der Bau vollendet war, habe der König 
die Schätze in ihm aufbewahrt' II 121a. ώς δε ερρεε ο οίνος, 
τήν κεφαλήν μιν κόπτεσΰαι ,als aber der Wein floss, habe er 
den Kopf (des Toten) abgeschlagen' II 121 <5. επεάν δε εψη^ή 
τά κρέα, . . . ,wenn aber das Fleisch gekocht ist, . . . IV 61. 
επείτε γάρ ήνδρώ&η ούτος, ήλ$ε ές Δελφούς περί της φωνής ,als 
er nämlich ein Mann geworden war, kam er wegen des Wortes 
nach Delphi' IV 155. Vgl. V 12, VI 14. δκως δε ελ$οιεν αύται,... 
,so oft diese kamen,. . . ' VI 137. ώς ό' επύϋ·ετο Ξέρξης,... εκέλευσε... 
,als Χ. das erfuhr, befahl er . ..' VII 35. ώς ό' επανέτελλε ο ήλιος, 
азτένδων εκ χρναέης φιάλης Ξέρξης ες τήν θάλασσαν εύχετο προς 
τον ήλιον . . . ,als die Sonne aufging, goss X. aus einer goldenen 
Schale ein Trankopfer ins Meer und flehte zur Sonne . . .' VII 54. 
ώς <5έ διέβηααν πάντες, . . . ,als alle hinübergegangen waren, . . .' 
VII 57. Vgl. VII 102. ώς δε οννελέχϋη ο στρατός, επλεε δι Ευρί-
που ,als das Heer versammelt war, fuhr es durch den E.' VII 173. 
επειδή δε άνείχΰ'ησαν ούτοι oi λόγοι, ούτω δή οί Θεσσαλοί κεχολω-
μένοι τοισι Φωκεϋσι εγένοντο ήγεμόνες τφ βαρβάρφ της οδού ,als 
diese Worte bekannt gegeben wurden, da wurden die Th. aus 
Groll gegen die Ph. für den Perser die Wegfiihrer' VIII 31. 
Vgl. IX 49, 54, 67. 

Aus Thukydides : επειδή έπήλ'&εν 'Ολύμπια τά εν Πελοπον-
νήσφ ,als die im Peloponnes gefeierten olympischen Spiele heran-
nahten' I 126, 5. έπειδή τε ξυνελέγετο δ στρατός, ή τε εν τω Ισύμφ 
έπιμονή γενομένη και κατά τήν αλλην πορείαν ή σχολαιότης διέβαλεν 
αύτόν ,und als das Heer versammelt war, trug ihm der Verzug 
auf dem Isthmos und die Langsamkeit auf dem weiteren Marsch 
Verleumdungen ein' II 18, 3. δτε δε άνήγετο ή στρατιά αύτη 
ΆΦηναίων, Πελοποννησίους κατέλιπον της 'Αττικής δντας εν τή 
παραλίφ ,als das Heer der A. in See stach, liesien sie d. P. in 
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dem Küstengebiet Attikas stehen' II 56,3. καί οπότε μεν έπίοιεν 
oi Άΰηναϊοι, ενεδίδοααν ,und so oft die Α. angriffen, wichen sie 
zurück' II 79, 6. Vgl. III 97, 3. ώς ουκ èvéôoaav oi Μενδαϊοι 
καί oi ξύμμαχοι ,als die M. und ihre Bundesgenossen nicht wichen' 
IV 129, 5. έπειδή ôè και ήλ'&εν ο άγγελος, πολλφ μάλλον ερρώαϋ^η-
ααν ,als aber auch der Bote kam, da wurden sie bei weitem 
gefasster ' IV 72, 1. ώς ôè άντέοτη το πράγμα, oi μεν Κορίνθιοι 
καί oi άπό Θρφκης πρέϋβεις άπρακτοι άπήλ&ον . . . ,als die Sache 
nicht von statten ging, zogen die K. und die thrakischen Ge-
sandten unverrichteter Sache ab . . .' V 38,4. ώς έπήααν oi 
Λακεδαιμόνιοι ,als die L. anrückten' V 72, 4. και ώς επήλϋ'εν ή 
εορτή, 'Ιππίας . . . ,als das Fest gekommen war, machte H. . . 
VI 57, 1. Vgl. VII 22, 1; VIII 16, 3; 8, 3; III 102, 1; V 80, 3. 
έπειδή παρεοκεύαστο το ναυτικόν, . . . ,als die Flotte ausgerüstet 
war, . . VII 22, 1. Vgl. aber S. 20 f. ώς ήλύε τά περί τήν 
Εϋβοιαν γεγενημένα, . . . ,als die Nachricht von den Ereignissen 
bei E. eintraf, . . .' VIII 96, 1. 

Aus Xenophons Hellenika : επεί ό' εξέπλευοεν ο Κλέαρχος, 
oi προόιδόντες τήν πόλιν των Βυζαντίων . . . ,als Κ. fortgefahren 
war, . . .' I 3, 18. Vgl . 5, 16; IV 1, 23. ώς είπεν ο Σάτυρος δτι 
οΐμώξοιτο, εΐ μή αιωπήσειεν, επήρετο' ,als S. erklärte, dass er Prü-
gel bekommen würde, wenn er nicht schweige, fragte er : ' II, 3, 56. 
èv ф δε προοήααν oi ενάντιοι, Θρααύβουλος . . . κατά μέΰον οτάς 

ελεξεν ,während die Gegner heranrückten, trat Th. in die Mitte 
und sprach : ' II 4, 12. Vgl. II 4, 39. επεί μέντοι επανήλύον oi 
Όδρνααι, ϋ'ά'ψαντες τους εαυτών . . . εκαον τήν Βιΰ'υνίδα ,als jedoch 
die 0. zurückkehrten, begruben sie ihre Toten und brandschatz-
ten B.' III 2, 5. ώς δ3 ήκουαεν ο Δερκυλίδας δτι πάλιν πεπερακότες 
εΐαί τον Μαίανδρον, . . . διέβαινε και αυτός ,als D. gehört hatte, 
dass sie den M. wieder überschritten hätten, setzte er gleichfalls 
hinüber' III 2, 14. ώς δε ηοϋ'ετο ο δήμος δτι ου τέϋ·νηκεν δ 
Θραΰυδαϊος, περιεπλήοΰη ή οίκία ενϋεν και ενϋεν ,als das Volk 
erfuhr, dass Th. nicht tot sei, da füllte sich das Haus von allen 
Seiten' III 2, 28. ώς όέ αυνέδραμον ούτοι, τοις μεν άλλοις 
είπεν . . . ,als diese zusammenliefen, sagte er den andern . . . ' 
IV 5, 8 1 ). ώς δ' ενέκλιναν oi πελτασταί, èv τούτφ κακώς oi ιππείς 
έπέΰεντο ,als die Leichtbewaffneten zurückwichen, inzwischen 
griffen die Reiter arg an' IV 5, 16. έπει ôè διέβη ο 'Αγησίλαος, 

1) Vgl. aber IV 8, 19 und V 1, 26 S. 17. 
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πάντες μεν oi εκ των άγρών Άκαρνανες εφνγον είς τά άοτη . . . 
,als Α. hinübergegangen war, flohen alle auf dem Lande befind-
lichen A. in die Städte . . .' IV 6, 4. επεί ôè εξείργαατο ή τάφρος, 
άαφαλώς ήδη κύκλω τείχος περί τήν πόλιν φκοόόμησεν ,als der 
Graben vollendet war, baute er nun auch ungefährdet rings um 
die Stadt eine Mauer' V 2, 4. Vgl. V 2, 13. έπεί ôè ουνεκα&ίζετο 
το δικαατήριον, τότε όή κατηγορεΐτο τον 3Ιομηνίου . . . ,als das 
Gericht zusammengetreten war, beschuldigte er den Ismenias .. 
V 2, 35. ώς εϊδεν ο Τελεντίας, άγαν ακτή σας τή τόλμη αυτών 
εύϋύς Τλημονίδαν . . . έκέλευαεν ,als Τ. das sah, ärgerte er sich 
über ihren Wagemut und befahl dem T . . . . ' V 3, 3. Vgl. V 4,11. 
ώς <5ε κατέγνω ο Άγηαίλαος, ότι . . ., ... ήγεν ώς οΐόν τε τάχιοτα ... 
,als Α. erkannte, dass . . ., . . ., zog er möglichst schnell. . .' V 4, 
41. επεί <55 εγένετο о

 3

Αγησίλαος εν ταΐς Θεοπιαις, . . . τούτο μέν 
ουκ επέτρεψε... ,als Α. in Th. war, . . . Hess er das nicht zu . . .' 
V 4, 55. επεί ôè άπήγετο ο οϊτος, λαμβάνει о

 3

Αλκέτας τόν τε 
οϊτον καί τάς τριήρεις ,als das Getreide fortgeschafft werden sollte, 
nahmA. das Getreide und die Dreiruderer weg' V 4, 56. Vgl. VI 5,19. 
επεί ô3 εβοήϋ'ηααν oi 3Αρκάδες καί oi 3Αργεΐοι, επαναχωρήοας εατρατο-
πεόεύοατο εν τοις υπέρ Μηλέας γηλόφοις ,als die Α. und Α. zu Hilfe 
kamen, zog er sich zurück und lagerte auf den Hügeln oberhalb 
von M.' VII 1, 29. επεί μέντοι ήγεϊτο 3Αρχίδαμος, ολίγοι μέν τών 
πολεμίων δεξάμενοι είς δόρυ αυτούς άπέϋ>ανον ,als Α. sie heran-
führte, Hessen nur wenige der Feinde sich mit ihnen in einen 
Speerkampf ein und fielen' VII 1, 31. επεί δε άνέστη ο Χάρης, 
προοελύόντες οϊ τε ιππείς καί οι χρηοιμώτατοι τών οπλιτών ελεγον 
,als Ch. sich erhoben hatte, kamen die Reiter und die Brauch-
barsten der Schwerbewaffneten zu ihm und sagten' VII 2, 20x). 
επειδή ήγγέλϋ*η ή ναυμαχία ,als die Seeschlacht gemeldet wurde' 
I 5, 16. Aus der Anabasis : επεί δε παρέλϋοιεν oi "Ελληνες, ειπον-
το αεί μαχούμενοι ,als die Griechen vorbeizogen, folgten sie ihnen 
unter beständigem Kampf' IV 7, 14. επεί δ3 ήκον oi δπλϊται, 
έκέλευοε . . . ,als die Schwerbewaffneten kamen, befahl er . . .' 
V 2, 11. έπειδή δ5 εφευγεν ο Ξενοφών, . . . ,als X. (schon) verbannt 
war, . . .' V 3, 7. έπεί ôè ούχ ύφίεντο oi "Ελληνες, . . ., εφευγον οι 
βάρβαροι. . . ,als die Griechen nicht nachgaben, flohen die B. . 
V 4, 26. έπειόή όέ προύχώρει ο πότος, είοήλ^εν άνήρ Θράξ ϊππον 

1) Beachte besonders ει μεν ονν έδυνάσΘ-ην έγώ, ολην αν 'έχων τήν πόλιν 
πρός υμάς άπέστην ,wenn ich es könnte, würde ich, falls ich die ganze Stadt 
in Händen hätte, zu euch abfallen' VII 3,3. Verb und Subjekt sind betont. 
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εχων λενκόν ,als das Gelage seinen Fortgang nahm, kam ein 
Thraker, der ein weisses Pferd hatte, herein' VII 3, 26. ώς ό' 
ήν ήλιος επί όνσμαΐς, άνέοτηοαν oi "Ελληνες ,als die Sonne im Unter-

gang begriffen war, standen die Griechen auf' VII 3, 34. Vgl. 
auch επεί <5έ ήα^ένει Δαρείος . . . ,als D. krank war . . I 1, 1. 

Aus Polybios : επεί <5' εδηλώΦη τά κατά τον κλήρον, ήααν 
οί μεν είληχότες περιχαρείς, oi δ' άλλοι τουναντίον ,als das Resultat 
des Losens bekannt wurde, waren die, welche das Los gezogen 
hatten, sehr froh, die andern aber das Gegenteil' III 62, 9. 
xaïï' öoov γάρ επλεόναζον oi παρά του Φιλίππου λέμβοι, κατά 
τοσούτον όίέφερον oi περί τον "Ατταλον τω τών καταφράκτων νεών 

πλήξει ,wie nämlich die Kähne des Ph. an Zahl grösser waren, 
so zeichnete sich die Flotte des A. durch die Menge der mit 
Verdeck versehenen : Schiffe aus' XVI 4, 2. επειδάν πέοη то 
διατείχιομα ,wenn die Zwischenschanze fiele' XVI 31, 8. μέχρι μεν 
εζη Πλευρατος , solange Ρ. lebte' XXXII 9 (18), 4. επεί κατέ-
πλευσαν oi λέμβοι ,als die Kähne ans Land fuhren' II 4, 6. 

Das dem Verb folgende Subjekt ist längeren Umfangs, weil 
es ein Participium coniunctum bei sich hat. Belege aus Herodot : 
ώς γάρ διεξέλ&οι ο κήρυξ πωλέων τάς εύειδεατάτας τών παρθένων, 
άνίατη αν τήν άμορφεοτάτην . . . ,nachdem der Herold die schön-
sten unter den Jungfrauen der Reihe nach zu Ende verkauft 
hatte, liess er die hässlichste aufstehen . . .' I 196. ώς όε εσοώ'&η 
T f j γνώμη ο Ότάνης Πέρσηοι ίαονομίην απεύόων ποιήααι, ελεξε . . . 
,als aber 0., der den Persern eine demokratische Verfassung zu 
verschaffen bestrebt war, mit seiner Ansicht durchfiel, sagte 
er . . .' III 83. Vgl . III 105. ώς ό* εσέπεσον φερόμενοι ες τους 
"Ελληνας οι Μήδοι, επιπτον πολλοί ,als die Meder anstürmten und 
sich auf die Griechen warfen, fielen viele Μ.' VII 210. έπείτε 
γάρ κατειλή'&ηοαν ες τον Παρνηοοόν οι Φωκέες εχοντες μάντιν 
Τελλίην τον Ήλεΐον, ένταϋΰα ο Τελλίης οϋτος σοφίζεται αύτοισι 
τοιόνδε ,als nämlich die Ph. mit ihrem Seher T. aus Elis in das 
P.-Gebirge gedrängt waren, gab dieser T. ihnen folgenden 
schlauen Rat' VITT 27. επεί δε άνεχώρησαν άσινέες πάντες εξ 
έόντες, εξώρυξε αυτών ο πατήρ τους οφθαλμούς δια τήν αΐτίην 
ταύτην ,als aber alle, sechs an Zahl, unversehrt zurückkehrten, 
liess ihr Vater ihnen wegen dieser Schuld die Augen aus-
stechen' VIII 116. 

Aus Thukydides : έπεί δε ένέκειντο φεύγοντες oi βάρβαροι, 
άνελάμβανόν τε αυτούς και . . . ,als die Β. auf ihrer Flucht sich 
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auf sie warfen, nahmen sie sie schützend auf u n d . . . ' II 81, 8. 
ώς d' ήσϋοντο τούτο τών Μυτιληναίων oi παρόντες πρέσβεις και oi 
αύτοϊς τών 'Αθηναίων ξυμπράσσοντες, παρεσκεύασαν τους èv τέλει 

ώστε . . . ,als dies die anwesenden Gesandten der M. und die 
von Α., welche es mit ihnen hielten, merkten, bestimmten sie 
die Behörden dazu . . .' III 36, 5. 

Aus Xenophons Hellenika: επειδή ôè ήγειτο ο Θρασυόαϊος 
άναλαβών τον όήμον, γενομένης μάχης εκράτησεν δ δήμος ,als Th. 
das Volk da hatte und es anführte, kam es zur Schlacht, und 
es siegte das Volk' III 2, 29. επεί ôy εκώλυον της πορείας oi 
Θετταλοι έπελαύνοντες τοις όπισθεν, παραπέμπει επ* ούράν και το 
άπό του ζστόματος ίππικόν ,als die Th. sie am Marsch hin-
derten, indem sie der Nachhut zusetzten, sandte er auch die an 
der Spitze befindliche Reiterei zum Nachtrab' IV 3, 4. 

Der Vordersatz enthält ausser der Konjunktion, dem Prädi-
kat und Subjekt noch irgendeinen andern Satzteil (ein Prädi-
katsnomen, ein Objekt [einen Infinitiv oder Acc. cum inf.], eine 
adverbiale Bestimmung u. s. w.), der nicht vor dem Verb steht. 
Belege aus Herodot : δκως μέν εϊη εν ту γή καρπός άδρός, τηνι-
καϋτα εσέβαλλε τήν στρατιήν ,wenn auf dem Lande das Getreide 
reif war, dann zog er aus' I 17 ; vgl. 57. καί δτε δή ήν δεκαέτης 
ο παις, πρήγμα ες αυτόν τοιόνδε γενόμενον εξέφηνέ μιν ,und als 
der Knabe zehn Jahre alt war, machte ihn folgender Vorfall, der 
ihm widerfuhr, bekannt' I 114. έπεί δε υπελέλειπτο ο βουκόλος 
μοϋνος μουνόΰ·εν, τάόε αυτόν εϊρετο δ 1 Αστυάγης ,als der Rinderhirt 

ganz allein übrig war, fragte ihn A. folgendes' I 116. ώς δε 
άπίκοντο ες τήν Σπάρτην τών 3Ιώνων καί ΑΙολέων οι άγγελοι, 

εϊλοντο . . . ,als die Boten der L. und Ä. nach Sparta kamen, 
wählten sie . . .' I 152. ώς ôè άπήλασε δ Κϋρος εκ τών Σαρδίων, 
τους Αυδους άπέστησε δ Πακτύης άπό τε Ταβάλου και Κΰρου ,als 
Κ. von S. fortzog, brachte P. die Lyder zum Abfall von T. und 
К.' I 154. δκη γάρ Ιϋ^ύσειε στρατεύεσαι Κϋρος, άμήχανον ήν εκείνο 
το ε&νος διαφυγεϊν ,denn jenes Volk, wohin К. einen Peldzug 
unternahm, konnte unmöglich entkommen' I 204. επεί ών εχρη-
στηριάζοντο εν τή Δωδώνη οι Πελασγοί, εΐ . . . ,als nun die Ρ. das 
Orakel in Dodona befragten, ob . . .' II 52. επεάν ôè επέλ'&η δ 
Νείλος τήν χώρην, ai πόλιες μουναι φαίνονται ύπερέχουσαι ,wenn 
aber der Nil das Land überschwemmt, so ragen nur noch die 
Städte heraus und sind sichtbar' II 97. Vgl. II 120, 125. ώς ôè 
ήγαγον τον ΎΑπιν oi ιρέες, δ Καμβύσης . . . ,als aber die Priester 
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den A. herbeibrachten, da . . . К. . . .' III 29. Vgl. III 69, IV 14. 
αλλ' επεάν προ ο ίη ή ώρη κυΐσκεσ^αι τάς ίππους, . . . ,aber wenn 
die Zeit kommt, dass die Stuten trächtig werden, . . .' IV 30. 
έπείτε ôè ετελέσϋη τω Βακχείφ ο Σκύλλης, . . . ,als S. dem В. 
geweiht war, . . .' IV 79. επεί ôè εμαύον αυτούς ai Αμαζόνες επ' 
ούδεμιή όηλήσι άπιγμένους, εων χαίρειν ,als die Α. merkten, dass 
sie zu keinen Bösen gekommen seien, liessen sie sie in Ruhe' 
IV 112. ώς άπίκοντο αυτών άνδρες oi άριστοι ες τήν Μίλητον . . ., 
εφαοαν . . . ,als die vornehmsten Männer von ihnen nach M. 
gekommen waren, sagten sie . . . ' V 29. επειδή δε εσέβαλον ες 
τήν Έφεσίην κομιζόμενοι οί Χϊοι, . . . ενταύθα δή οί Έφέσιοι . . . 
εξεβοή$εον πανόημεί . . . ,als aber die Chier kamen und in E. 
einfielen, da rückten die E. mit der ganzen Streitmacht aus . . . 
VI 16. Vgl. 29. εϊ τε τύπτοιτό τις αυτών υπ* εκείνων τινός, 
έβοή$εόν τε πάντες και . . . ,und wenn einer von ihnen von 
einem von jenen geschlagen wurde, kamen alle zu Hilfe und . . .' 
VI 138. ώς ôè άνεγνώσΰη Ξέρξης οτρατεύεοϋαι επί τήν 'Ελλάδα, 
ένύαϋτα . . . ,als Χ. sich hatte überreden lassen, gegen Griechen-
land zu Felde zu ziehen, da . . .' VII 7. Vgl. VII 208. ώς όέ 
διέβη è ς τήν Ίστιαίην δ κήρυξ, ούλλογον ποιηΰάμενος παντός του 

στρατοπέδου ελεγε τάδε ,als der Herold nach Η. gekommen war, 
versammelte er das ganze Heer und sprach Folgendes' VIII 24. 
έπεί γάρ δή ήσαν επιόντες οί βάρβαροι κατά το ίρόν τής Προνηίης 
3Α&ηναίης, èv τούτφ εκ μεν του ουρανού κεραυνοί αύτοϊσι ενέπιπτον... 

,als nämlich die Perser auf dem Heranmarsch bei dem Heiligtum 
der Α. P. waren, da fielen vom Himmel Blitze auf sie herab' 
VIII 37. Vgl. 53, 67. έπεί ôè άνηνείχϋ'ησαν ai γνώμαι ες Ξέρξην, 
κάρτα τε ήσ&η τή γνώμη τη Άρτεμισί7]ς καί . . . ,als die Ansichten 
dem X. berichtet wurden, freute er sich sehr über die Ansicht 
der A. und . . .' VIII 69. ώς ôè εσεϊδε τήν νέα τήν Άττικήν ο 
Πολύκριτος, εγνω . . . ,als Ρ. das attische Schiff erblickte, erkannte 
er es . . .' VIII 92. εί γάρ άναγκασΰείη άπολαμφ^είς ο Πέρσης 
μένειν εν τη Ευρώπη, πειρώτο αν ήσυχίην μή Ιίγειν ,wenn nämlich 
der Ρ. abgeschnitten und gezwungen würde, in Europa zu blei-
ben, so würde er wohl versuchen, keine Ruhe zu halten' VIII 
108. ώς ôè παρεγένοντο ες τήν Αϊγιναν πασαι ai νέες, άπίκοντο 
'Ιώνων άγγελοι ες το στρατόπεδον τών cΕλλήνων . . . ,als aber 
alle Schiffe nach Ä. gelangt waren, kamen Boten der I. in das 
Lager der Griechen . . .' VIII 132 ώς ôè άπίκοντο ες τήν Αακε-

1) ώς δε έπαναατο λέγων 'Αλέξανδρος, διαδεξάμενοι ελεγον oi άπό Σπάρτης 
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δαίμονα ol άγγελοι oi άπ' Ά&ηνέων . . έλεγον τάδε . . . ,als die 

Boten von Α. nach L. gekommen waren, sagten sie Folgendes .. 
IX 7. ώς ôè άρα ήκουααν ol έφοροι ταύτα, άνεβάλλοντο ές τήν 
ύστεραίην ύποκρινέεσ&αι ,als die Ephoren das vernommen hatten, 
verschoben sie die Antwort auf den folgenden Tag' IX 8. Vgl. 
17, 20, 47 (2 Belege), 55. ώς ό' αρα ε&αιραν τους νεκρούς εν 
Πλαταιήοι ol "Ελληνες, αντίκα βονλενομένοισί οφι εδόκεε ατρατεύ-
εσ&αι επί τάς Θήβας ,als die Griechen nun die Toten in PI. 
begraben hatten, berieten sie sofort und beschlossen gegen Th. 
zu Felde zu ziehen' IX 86. έπείτε ôè κατεργάααντο ol "Ελληνες 
τους πολλούς, . . ., τάς νέας ενέπρηααν ,als die Griechen die 
meisten unterworfen hatten, . . ., verbrannten sie die Schiffe' 
IX 106. Vgl. II 125, II 152. 

Aus Thukydides : έπειόή ôè έπύ&οντο ol Κερκυραίοι τήν 
παραοκευήν, ελϋόντες èç Κόρινϋον . . . εκέλενον Κορινθίους . , . 

,als die Κ. die Rüstung erfuhren, begaben sie sich nach K. und 
forderten die K. auf . . .' I 28, 1. επειδή ôè κατεδίωξαν τονς 
Κερκνραίονς ol Κορίνθιοι ες τήν γήν, προς τά ναυάγια και τονς 
νεκρούς τους οφετέρους έτράποντο , nachdem die Κ. die К. bis ans 
Land verfolgt hatten, machten sie sich an die Schiffstrümmer 
und an ihre Toten' I 50, 3. ώς ό' ήο^οντο ol Θηβαίοι το γεγενη-
μένον, επεβούλευον τοις εξω της πόλεως τών Πλαταιών ,als die 
Th. das Vorkommnis erfuhren, planten sie einen Anschlag auf 
die ausserhalb der Stadt befindlichen unter den Pl.' II 5, 4. 
ώς d' εδόκει αύτοϊς ταύτα, . . . ,als sie das beschlossen hatten, . . . ' 
IV 9, 1. ώς ôè ήο'&οντο ol πράοοοντες το αμάρτημα, ουδέν εκίνη-
οαν τών εν ταϊς πόλεοιν ,als die Eingeweihten das Fehlschlagen 
merkten, unternahmen sie nichts gegen die Verhältnisse in der 
Stadt ' IV 89, 2. ώς ό' άπήγγελλεν ες τάς 'Αθήνας ο Άριατώνυμος 
περί αυτών, ol 'Α&ηναϊοι εύϋ'ύς έτοιμοι ήσαν . . . ,Als Α. darüber 
nach Α. berichtete, waren die Α. sofort bereit . . .' IV 122, 4. 
al δέ κα μή εϊκωντι τοϊ 3Αϋηναϊοι εξ Έπιόαύρω, πολεμίως είμεν τοις 
Άργείοις και τοις Αακεδαιμονίοις ,wenn die Α. aber Ε. nicht 
räumen, sollen sie als Feinde der A. und L. gelten' V 77, 2. 
ώς δ9 έγνω ο Γύλιππος ου προοιόντας αυτούς, άπήγαγε τήν οτρα-
τιάν . . . ,als G. merkte, dass sie nicht ausrücken wollten, führte 
er sein Heer fort . . .' VII 3, 3. έπειδή ôè εδοξε τф Γυλίππφ 

άγγελοι ,als Α. seine Rede beendet hatte, ergriffen die Boten von S. das Wort 
und sprachen' VIII 142. 
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καιρός είναι, ήρχε της έφόδου ,als dem G. die richtige Zeit da zu 

sein schien, begann er mit dem Angriff' VII 5, 21). Vgl. VII 
75, 1. καί εί μεν καταστρέφονται ημάς 'Αθηναίοι, . . . ,und wenn 

uns die Α. unterjochen werden, . . .' VI 80, 4. εί κρατήαειέ τις 
τών τε 'Επιπολών της άναβάοεως καί αύθις του εν αύταις στρατο-

πέδου ,wenn man den Aufstieg nach E. und gleichfalls das dort 
befindliche Lager in seine Gewalt bekäme' VII 42, 4. Vgl. 44, 5 ; 
49, 2. οπότε προσπέσοι ναϋς νηί ,so oft ein Schiff auf das andere 
stiess' VII 70, 3. Vgl . 70, 4. έπειδή έδόκει τφ Νικία καί τφ 
Δημοσθένει ίκανώς παρεσκευάσθαι ,als die Vorbereitungen dem 
Ν. und D. genügend zu sein schienen' VII 75, 1. επειδή γάρ 
ησθοντο αυτόν Ισχύοντα παρ' αύτφ oi εν τη Σάμω ;Αθηναίων οτρα-

τιώται . . . ,als nämlich die auf S. stehenden athenischen Truppen 
erfuhren, dass er (Alkibiades) bei ihm (Tissaphernes) Einfluss 
habe . . . ' VIII 47, 2. Vgl. 51, 1. . . . επειδή και εσηγγέλλετο αύτοις 
ή εν τή Σάμφ ταραχή, . . . ,da ihnen die Wirren auf S. auch 
gemeldet worden waren, . . .' VIII 79, 1. Vgl. auch και ώς 
εδοξεν αύτοϊς, . . . ,und als es ihnen gut schien, . . .' VIII1 Ende. 

Aus Xenophons Hellenika: δτε δε παρεδίδου ο Λύσανδρος 
τάς ναϋς, ελεγε τφ Καλλιμάχφ . . . ,als L. die Schiffe übergab, 
sagte er dem K. . . .' I 6, 2. επεί <55 άπήγγειλav oi πρέσβεις ταϋτα 
τοις "Άθηναίοις, επεμιραν αυτούς είς Λακεδαίμονα ,als die Ge-

sandten dies den Α. verkündeten, schickten sie sie nach L.' II 
2, 12. Vgl. III, 2, 2; 4, 8. επεί δε ησθοντο oi εν τф Πειραίφ τά 
ακρα εχόμενα, επί μεν το άμύνασθαι ούκέτι έτράποντο . . . ,als aber 

die Leute in P. merkten, dass die höher gelegenen Teile besetzt 
seien, wandten sie sich nicht zur Verteidigung . . . ' IV 5, 5. επεί δε 
έδόκουν тф Άγησιλάω πάνυ ήδη θαρρέίν, ή μέρα πέμπτη ή έκτη καί 
δεκάτη άφ5 ής εισέβαλε, . . . διεπορεύθη . . . εξήκοντα καί εκατόν 
στάδια . . . ,als sie dem Α. nunmehr recht Mut zu haben schie-
nen, legte er am 15. oder 16. Tage nach seinem Einbruch 160 
Stadien zurück . . .' IV 6, 6. καί εί μή ετυχον τότε oi Κρήτες εις 
Ναυπλίαν καταδεδραμηκότες, πολλοί αν καί άνδρες καί Ιπποι κατε-
τοξεύθησαν ,und wenn die Kreter damals nicht nach N. geflüchtet 
wären, wären viel Menschen und Pferde niedergeschossen wor-
den' IV 7, 7. έπεί ό* ήλθον είς Λακεδαίμονα oi έκπεπτωκότες 
cΡοδίων υπό τοϋ δήμου, εδίδασκον ώς ουκ άξιον εϊη . . . ,als die vom 
Volke vertriebenen Rhodier nach L„ kamen, erklärten sie, es sei 

1) Aber έπεl καιρός έδόκει είναι VII 34, 4. έπεί όε καιρός έδόκει είναι 
Xen. Hell. VII 2, 13. 
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nicht billig . . .' IV 8, 20. έπεί (5ε παρήλλαξαν oi πρώτοι τήν èvé-
δραν, εξανίστανται oi περί τον Χαβρίαν . . . ,als die ersten an dem 

Hinterhalt vorbeizogen, erhoben sich die Leute des Ch ' V 1, 12. 
ώς δε εΐδον αυτόν ήκοντα oi ναϋται, ύπερήσθησαν ,als die Seeleute 

sahen, dass er da war, freuten sie sich sehr' V 1, 13. Vgl. 28, 
30, V 3, 25; VI 4, 13. επεί δε ου συνεχώρονν oi Θηβαίοι Μεσσήνην 
υπό Αακεδαιμονίοις είναι, ξενικόν πολύ σννέλεγεν ο Φιλίσκος ,da die 
Th. aber nicht zugeben wollten, dass M. den L. untertänig sei, 
sammelte Ph. ein grosses Söldnerheer' VII 1, 27. επεί δε περί-
έπλευσαν oi παρά Διονυσίου είς Λακεδαίμονα, λαβών αυτούς 'Αρχί-
δαμος . . . εστρατεύετο ,als die Leute des D. nach L. gefahren 
waren, nahm A. sie und zog zu Felde' VII 1, 28. Vgl. 37. 
επεί δε άφίκοντο oi πρέσβεις οϊκαδε έκαστοι, τον μεν Τιμαγόραν 
άπέκτειναν οι 'Αθηναίοι . . . ,als die einzelnen Gesandten nach 
Hause kamen, richteten die A. den T. hin . . .' VII 1, 38. Vgl. 
VII 2, 12. ώς δε συνήλθον oi εκ τών φρουρίων 'Αθηναίοι είς τήν 
πόλιν, εκήρυξαν οι Κορίνθιοι . . . ,als nun die in den Festungen 

befindlichen A. in der Stadt zusammenkamen, gaben die K. 
bekannt . . .' VII 4, 4. Vgl. 5, 11 ; IV 8, 20. εί δε προσγενήσεται 
εν втι τοις πολεμίοις, . . . ,wenn noch eine Macht auf die Seite 
der Feinde treten wird, . . .' VII 14, 3. επεί ήν ήμέρα πέμπτη 
έπιπλέουσι τοις Άθηναίοις ,als der fünf t e Tag da war, dass die 
A. heranfuhren' II 1, 27. Aus der Anabasis: επεί δε άπήντησαν 
αύτοΐς oi τών Ελλήνων στρατηγοί, ελεγε πρώτος Τισσαφέρνης δι* 
ερμηνέως τοιάδε ,als die griechischen Feldherrn sie trafen, sagte 
zuerst T. durch einen Dolmetscher Folgendes' II 3, 18. επεί δε 
κατέλαβεν αυτούς Τισσαφέρνης σύν ту δυνάμει, εδίδαξεν αυτούς ή 
ανάγκη . . . ,als Τ. mit seiner Streitmacht sie eingeholt hatte, 
belehrte sie die Notlage . . .' III 4, 32. επειδή δε εώρα Χειρίσοφος 
προκατειλημμένην τήν άκρωνυχίαν, καλεί Ξενοφώντα . . . ,als Ch. 
sah, dass die Bergspitze schon besetzt war, rief er den X. . . 
III 4, 38. επεί δε ήσαν επί χαράδρψ oi οπισθοφύλακες, . . . ,als die 
Nachhut bei dem Hohlwege war,. . .' IV 2, 3. Vgl. noch I 10, 10. 
επεί δε άφίκοντο πάντες επί το άκρον, . . . ,als alle auf dem Gipfel 
angelangt waren, . . .' IV 7, 25. S. noch V 2, 3; V 2, 30; VI 5, 8; 
VI 5, 30; VII 2, 17; VII 3, 21; III 4, 36. Beachte επεί δε επύ-
θοντο ταύτα oi τών οπλιτών στρατηγοί, εδόκει αύτοις . . . ,als die 
Feldherrn der Schwerbewaffneten dies erfahren hatten, beschlos-
sen sie . . .' IV 4, 22. επειδή δε ειπέ τις αύτφ τών εμπείρων . . . 
,als ihm aber einer der Sachkundigen sagte . . .' IV 5, 8. 
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Aus Polybios : έπεί ό' εδοξε τό δέον αύτφ γίνεοθαι, . . . ,als 

ihm das Nötige von statten zu gehen schien, . . .' XI 33, 1. καί 
εως μεν εξήν τους "Ελληνας φέρειν καί λεηλατεΐν . . . ,und solange 
es anging, die Griechen auszurauben und auszuplündern, . . .' 
X X X 11, 2. ώς όέ καί παρεγενήθηοαν προς αυτόν πρέσβεις οί περί 
τον Γάιον Αίβιον, τελέως άπέατη τών κατά τον Άντίοχον ελπίδων 
,als die Gesandten des G. L. bei ihm ankamen, liess er ganz von 
seinen Hoffnungen wegen A. ab' XXI11, 12. και εάν πολεμώοιν 
πρός τινας cΡωμαίοι, πολεμείτω προς αύτούς ο δήμος ο τών Αιτωλών 

,und wenn die Römer gegen welche Krieg führen, soll das Volk 
der Ä. gegen sie Krieg führen' XXI 32, 4. εάν δε μή εϋρεθώοίν 
τίνες èv τφ χρόνω τούτφ, οταν εμφανείς γένωνται, τότε άποδότωοαν 

χωρίς δόλου ,wenn sich innerhalb dieser Zeit keine finden, sollen 
sie sie, wenn sie auftauchen, ohne Arglist ausliefern' 7. Vgl. VI 
8, 4; II 64, 4; II 58, 5. επεί προέπεσον οί πλείονς εκτός της τάφρου 
,da die meisten aus dem Graben heraus vordrangen' VIII 92 
(34), 5. οταν νφάψη τις απαξ τήν ϋλην ,wenn einer einmal den 
Wald anzündet' XI 4 (5), 4. 

Im Neugriechischen ist die gedeckte Anfangs Stellung des 
Verbs die habituelle. Nur ist zu beachten, dass die Formen des 
konjunkten Pronomens in den meisten Gegenden unmittelbar vor 
dem Verb stehen. Wir geben einige Belege aus Volksmärchen 
und Sagen, die bei Thumb, Handbuch2 aufgenommen worden 
sind, κι öoo và πάη ή μάννα του οτήν οίρκλα, τήν ηϋρε γιομάτη 

ψωμί ,und bis seine Mutter zum Kasten kam, fand sie ihn mit 
Brot gefüllt' (Epirus) S. 225. oàv εφυγ' ή βασ'λοπούλα με τον 
Αράπη, πήγ' ή γάτα . . . ,als die Königstochter mit dem Mohren 
geflohen war, kam die Katze . . . ' S . 226. άφοϋ αποκοιμήθηκαν 
οί δράκοι, ò Λάζαρος πήρε τά κούτσουρο . . . ,als die Draken ein-
geschlafen waren, nahm L. den Holzblock . .. ' (Epirus) S. 228. 
κι οντάς έπληοίαβ' ο δράκος, εφώναξαν τά παιδιά· ,und als der 
Drake sich näherte, riefen die Kinder:' S. 229. oàv ήκονοεν 
εύτή ή κακομοίρα τά εκατό γρόΰια, τά πήρε καί του 'πεν ,als diese 
Unglückliche von den hundert Piastern hörte, nahm sie sie und 
sagte zu ihm' (Alt-Syra) S. 230. καί oàv εφυγ' αυτός, τήν ταάκιοε... 
,und als er weggegangen war, zerbrach sie sie . . .' (Epirus) S. 222. 
κι άφοϋ εφυγε τό περ'στέρι, τότες τοάκισε τό λεφτόκαρο ,und als 
die Taube fortgeflogen war, da zerbrach sie die Haselnuss' 222. 
καί oàv τον έρώτηα' ο βαοιλιάς, τί θέλει, τοϋ είπε ... ,und als ihn 

der König fragte, was er wolle, sagte er zu ihm . . ( E p i r u s ) 
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S. 221. aàv τον εΐδ' ό πατέρας τον, χάρηκε πολν κ* είπε τον γιατρού 

,als sein Vater ihn sah, freute er sich sehr und sagte zu dem 
Arzte' S. '223. άφοϋ τήν είδαν οι άδερφές της, θιάμαοαν . . . ,als 

ihre Brüder sie sahen, wunder ten sie sich . . . ' S . 222. 
Im Lateinischen ist die Anfangsstel lung des Verbs im Vor-

dersatz ungleich seltener als im Griechischen. Sie hat sich in 
dieser Satzart bei weitem nicht in dem Umfange erhalten, wie 
im Hauptsatz. Häufiger ist sie bei esse in der Bedeutung ,sich 
befinden, sich aufhalten, es gibt ' . Quom essem in Tusculano . . . 
Cie. ad Att. I 10, 1. Tametsi iactat iile quidem Ulud tuum, arbitrium I 
11, 1. Cum esset Caesar in citeriore Gallia . . . Caes. bell. Gall. II 1,1. 
Vgl. Xen. An. IV 2, 3. Beachte auch mit längerem Subjekt und 
Voranstellung des Demonstrativobjekts vor die den Nebensatz ein-
leitende Konjunktion id cum animadvertisset Publius Crassus adu-
lescens, qui equitatui praeerat, . . . I 52, 7. Hie cum essent factiones 
duae,. . . Caes. bell. civ. III 35, 2. Ferner : sed cum esset inter bina 
castra campus circiter milium passuum VI, . . . III 37, 2. quod cum 
animadvertisset Caesar, veritus, ne non redueti, sed reiecti videren-
tur . . . tuba Signum dari atque in hostes impetum fieri iussit III 
46, 4. Vgl. IV 26, 4. a quibits cum quaereret Caesar, . . . Hirt. bell. 
Gall. VIII 7, 3. cum s ensiss ent ea moveri patres, offerendum ultro 
rati quod amissuri erant . . . ita gratiam ineunt . . . Liv. I 17, 8. 
profecto, si essent in re publica magistratus, nullum futurum fuisse 
Romae nisi publicum consilium И, 28, 3. priusquam committerentur 
ludi, Tullius ... ad consules venit II 37, 2. . . . postquam apparuit 
labare plebis animos . . . II 39, 10. qua promulgata lege cum timerent 
patres, ne . . . III 9, 6. reus, dum consulentur patres, retentus in 
publico est III 13, 7. . . . dum praeeiperent iter nuntii missi in 
castra III 46, 7. cum arderent invidia non patres modo, sed etiam 
tribuni plebis, cooptati pariter et qui cooptaverant, tum . . . V 11, 4 
(Beachte den längeren Umfang des Subjektes), quod ubi anim-
advertit Camillus, ignem in obiectam saepem conici iussit VI 2, 10. 
dum conscribitur Romae exercitus, castra interim hostium haud proeul 
Alia flumine posita VI 28, 5. . . . ubicumque esset Latinus hostis . . . 
VI 28, 7. 1) . . . priusquam alienarentur omnia . . . XXI 60, 5. 
. . . ut abscesserit inde dictator . . . XXII 25, 9. ut constituta sunt 
ante tribunal signa, progressus ante alios magister equitum . . . 
inquit . . . 30, 2. . . . ut est periata fama rei gestae . . . 30, 7. 

1) Aber auch . . . si esset libera hae с civitas . . . (= wenn er wirklich 
wäre) VI 40, 12. 
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. . . cum militarent aliquot apud Romanos . . . XXIII 4. 8. Sed 
Caesar, dum adiguntur naves, Silium legatum cum expedita manu 
inruptionem in Chattos facere iubet Tac. arm. II 7. et Maroboduus 
quidem Ravennae habitus, si quando insolescerent Suebi, quasi redi-
turus in regnum ostentabatur II 63. ut perfecta sunt castra, inre-
pere paulatim militares animos adeundo appellando ,als das Lager 
errichtet war, da schiich er sich allmählich bei den Soldaten, 
indem er zu ihnen herantrat und sie ansprach, ein' IV 2. At 
Agrippina pervi с ax irae et morbo corporis implicata, cum viseret earn 
Caesar, profusis diu ас per silentium lacrimis mox invidiam et preces 
orditur IV 53. ut coepere dimoveri obruta, concursus ad exanimos 
complectantium, osculantium ,als man mit der Entfernung des 
Schuttes begann, strömte man herbei zu den Toten und um-
armte und küsste sie' IV 63. . . postquam instabat virginum 
aetas . . . VI 15. Vgl. auch sed ut haesere caeno fossisque impedi-
menta (,Tross') . . . I 65. sed ubi minitari Artabanus et . . . II 4. 
et postquam exui aequalitas et . . . ,,aber seitdem die Gleichheit 
schwand und . . III 26. 

Wir führen nun Belege für die Endstellung des Verbs im 
Vordersatz an und nennen an erster Stelle wieder Fälle, in denen 
der Vordersatz nur aus Subjekt und Prädikat besteht. 

Belege aus Herodot : εί μέν vvv oi τεθνεώτες άνεατασι, προοδέ-
κεό roi καί Άστνάγεα τον Mfjôov επαναοτήαεοθαι ,wenn nun die 
Toten auferstehen, so mach dich drauf gefasst, dass auch der 
Meder A. sich wieder empören wird' III 62 (oi τεθνεώτες wird 
nachdrücklich hervorgehoben; im Nachsatz korrespondiert damit 
και Άοτνάγεα). επει ών ούτος άπίκετο, . . . ,als dieser nun an-
kam, . . III 70. ήν θναίη τις δημοτελής ποιέηται, . . . ,wenn 
ein öffentliches Opfer dargebracht wird, . . VI 57. δσον μέν 
vvv χρόνον Μαρδόνιος περιήν, oi δε άντεϊχον ?solange Μ. noch am. 
Leben war, hielten sie Stand' IX 63. εν φ δε οι Λακεδαιμόνιοι 
περιήιΰαν, ούτοι οι επί τφ ετέρφ κέρει και δή εμάχοντο ,während 
die L. herumgingen, waren die auf dem andern Flügel Aufge-
stellten schon im Gefecht' IX 102. 

Aus Thukydides : επειδή δε το τών Πελοποννηοίων ναντικόν 
διελύθη , nachdem die Flotte der^P. abgefahren war' II 102. 
έπειδή Γύλιππος ήκεν ,nachdem OK gekommen war' VII 4, 4. 
επειδή δε τά δύο τειχίΰματα ήλίΰκετο, èv τούτφ και οι Σνρακόαιοι 
ετύγχανον ήδη νικώμενοι ,als die beiden Befestigungswerke ge-
nommen wurden, waren inzwischen auch die S. bereits im Unter-
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liegen' VII 23, 2. ήν ôè ή δουλεία έπανίστηται, . . . ,wenn aber die 
Sklavenschaft sich empört, . . V 23, 8. ώς ταύτα εγίγνετο IV 
116, 3. μέχρι ου <5' αν τά χρήματα άποδοθή ,bis die Gelder be-
zahlt würden' VII 83, 2. επήν ôè al βασιλέως νήες άφίκωνται, αϊ 
τε Λακεδαιμονίων καί al τών ξυμμάχων καί al βααιλέως νήες 

κοινή τον πόλεμον πολεμούντων ,wenn die Schiffe des Grosskönigs 
ankommen, so sollen die Schiffe der L., die ihrer Bundesgenossen 
und die des Grosskönigs zusammen den Krieg führen' VIII 58, 7. 
Die Subjekte des Vorder- und Nachsatzes sind betont. S. noch 
VIII 90, 1. Mit Hervorhebung des Subjektes ebenso noch ήν 
πλείων χρόνος εγγίγνηται ,wenn's längere Zeit in Anspruch neh-
men sollte' VIII 100, 2. Ferner ώς αυτών ή γή ετέμνετο ,als ihr 
Land verwüstet wurde' II 21, 3. καί επειδή καιρός ελάμβανε ,als 
der rechte Zeitpunkt da war' II 34, 8. επειδή τε ο πόλεμος 
κατέστη ,wenn der Krieg beginnt' II 65, 5. 

Aus Xenophons Hellenika: επειδή έκεϊνοι κατέπλεον ,als jene 
zurückkamen' I 6, 37. επεί δ' εκείνοι παρέπλευσαν ,als jene vor-
beigefahren waren' V 1, 26. επει δ' άπαντες ήθροίσθησαν, άναλα-
βών αύτονς προς τήν πόλιν έστρατοπέδευσεν εν τή 5Ακαδημεία ,als 
alle versammelt waren, zog er mit ihnen gegen die Stadt und 
lagerte bei der Akademie' II 2, 8. επεί ôè ο Θηραμένης παρήν, 
άναστάς ό Κριτίας ελεξεν ώδε ,als Th. da war, stand К. auf und 
sprach so' II 3, 24. δτε γάρ ταϋτα ήν, ου παρών ετύγχανεν 
dies nämlich geschah, war er gerade nicht zugegen' II 3, 36. 
έπειδάν μέντοι τοϋτο γένηται, . . . ,wenn dies geschehen ist, . . . ' II 
4, 18. ώς ôè τοϋτο έγένετο ,als das geschehen war' II 4, 27. Vgl. 
IV 2, 22 ; 7, 7. èv φ <5' αν τό όεϊπνον παρασκευάζηται, . . . 

,während das Mahl hergerichtet wird, . . .' III 1, 24. ώς ôè ταϋτα 
έγένετο, . . . ,als das geschehen war, . . .' III 2, 2. έπεί <5* ούτοι 
επεσον, έτρέψαντο καί τό άλλο στράτευμα ,als diese gefallen waren, 
schlugen sie auch das übrige Heer in die Flucht' IV 8, 19. 
έπεί ôè οϋτοι επεσον, ετράπησαν δή καί ol άλλοι ,als diese gefallen 
waren, da wandten sich auch die übrigen zur Flucht' V 1, 12. 
έπεί ôè ταϋτα εδοξεν, . . .' ,als das beschlossen war, . . .' V 2, 23. 
έπεί ôè φρουρά φανθείη ,allemal wenn's in den Krieg ging' 
VI 4, 11. έπεί δε ταϋτα σννωμολογήϋη, . . . ,als man darüber 
einig war, . . VII 2, 5. èv δσφ ôè ταϋτ' επράττετο, Επαμεινών-
δας έξήει ,während das vor sich ging, rückte Б. aus' VII 5, 4. 
έπεί γε μήν έκεΐνος επεσεν, . . . ,als jener aber gefallen war, . . ., 
VII 5, 25. Aus der Anabasis : επειδή ôè Κϋρος εκάλει, λαβών 

2 
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υμάς έπορευόμην ,als aber К. rief, brach ich mit euch auf' I 3, 4. 
ήν ό5 ήμεϊς νικήσωμεν, ήμας δει τους ημετέρους φίλους τούτων 
έγκρατεΐς ποιήσαι ,wenn w i r Sieger sind, so müssen w i r unsere 
Freunde zu Herrschern darüber machen' I 7, 7. επεί ôè Κϋρος 
τέθνηκεν, . . . ,da Κ. tot ist, . . II 3, 23. έπεί ôè πάντες συνήλ-
θον, . . . ,als alle zusammengekommen waren, . . .' III 1, 33 ; 
vgl. VII 5, 12. Siehe noch III 2, 1; III 2, 38; IV 7, 2; 7, 10; 
V 2, 24; 7, 20. 

Polybios liefert wenig Belege für die Endstellung des Verbs, 
was diesen Satztypus angeht, εως μέν ö βαοιλεύς εζη ,solange 
der König lebte' XV 25, 26 (25 a, 19). επειδή δ' ο τής εντεύξεως 
καιρός ήλθεν, εΐοεκαλέααντο πρώτον τον βασιλέα ,als die Zeit der 
Zusammenkunft gekommen war, riefen sie zuerst den König 
herein . . XXI 18, 4. 

Wir reihen nun die besonderen Fälle mit habitueller End-
stellung des Verbs in Vordersätzen an, die eine Zeitbestimmung 
enthalten und eine Form der Kopula είναι oder von γίγνεσθαι als 
Prädikat besitzen. 

Belege aus Herodot: ώς ôè ήμερη εγένετο, ol Χερσονησϊται 
άπό τών πύργων εσήμηναν τοϊσι Άθηναίοισι τό γεγονός ,als es Tag 
geworden war, verkündeten die Ch. von den Türmen herab den 
A. das Geschehnis' IX 118. Vgl. II 121 γ. ώς ôè ήμερη εγίνετο,... 
,als es Tag wurde, . . .' VIII 108. ώς ôè εύφρόνη εγεγόνεε, .. . 
,als es Nacht war, . . . ' VIII 12; vgl. 14. ήν σεισμός γένηται, . . . ,wenn 
ein Erdbeben stattfindet, . . .' IV 28. εί γάρ τις συμφορή εν αύτοϊσι 
γέγονε, . . . ,wenn nämlich ein Unglück unter ihnen passiert 
ist, . . III 52. 

Aus Thukydides: επειδή ôè νύξ έγένετο, άναχωρήσας ο Κνή-
μος . . . ,als es Nacht geworden war, zog sich K. zurück u n d . . . ' 
II 82. ώς ή τε ημέρα έγένετο καί . . . ,als es Tag wurde und . . .' 
VII 81, 1. Vgl. III 24, 3; IV 48, 4; VII 84, 1. 

Aus Xenophons Hellenika : επεί όέ σκότος τε έγίγνετο καί. . . 
,als es dunkel wurde und . . / IV 3, 23. επει δ' ήμέρα τ1 ήν και... 
,als es Tag war und . . .' V 4, 9. Vgl. VII 4, 38. Und aus der 
Anabasis: ήνίκα ôè όείλη εγένετο,... ,als es Nachmittag wurde,.. 
I 8, 8. επειδή ôè εως έγένετο, . . . ,als die Morgenröte anbrach, . . . ' 
II 4, 24. επεί σκότος εγένετο, . . . ,als die Dunkelheit eintrat, . . . ' 
II 2, 7. επεί γάρ ήμέρα εγένετο, . . . ,als es Tag wurde, . . / II 2, 
13. επei ôè δρθρος ήν,. . . ,als die Morgendämmerung da war , . . 
IV 3, 8. επειδή ôè ήμέρα έγένετο, .. . ,als es Tag wurde, . . IV 
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6, 23. έπεί ôè ήμέρα έγένετο, . . . VII 3, 2. έπεί ôè ήμέρα ήν, . .. 
VII 3, 4L Vgl. V 8, 20 χ). Ähnlich επει ôè προς ήμέραν εγέ-

νετο, . . . ,als es Tagesanbruch wurde, . . .' Xen. Hell. II 4, 6. 
έπεί ôè προς έσπέραν ήν, . . . IV 3, 22. 

Ähnlicher Art sind: έπεάν τάχιστα ννξ έπέλθη, . . . ,sobald 
die Nacht heraufgezogen ist, . . .' Her. IV 134. ώς ôè ή τε ήμέρη 
έληγε καί . . . ,als der Tag zu Ende ging und . . / IX 52. έπειτα 
έπειδή ή ήμέρα έφήκε, . . . ,als dann der (vorher genannte) Tag 
da war,. . .' Thuk. VIII 64, 2. έπεί ô' ό χειμών εληγε ,als der Winter 
aufhörte' Xen. Hell. I 3, 1. έπεί ôè τρεις ενιαυτοί ήσαν ,(erst) als 
drei Jahre herum waren' I 4, 7. έκ ôè τούτου έπειδή έαρ ύπέφαινε, 
συνήγαγε μέν άπαν τό στράτευμα είς "Εφεσον ,darauf zog er, als der 
Frühling anbrach, das gesamte Heer in E. zusammen' III 4, 16. 
ώς ôè ήμέρα ύπέφαινεν, ήγεϊτο ,als der Tag anbrach, setzte er 
sich an der Spitze in Bewegung' V1, 21. έπεί ôè τό έαρ επέστη,... 
,als der Frühling herankam, . . .' V 4, 47. επεί έαρ ύπέφαινε V 4, 
59, s. oben. Vgl. aber auch S. 5. 

Es folgen andere Sätze, worin γίγνεσθαι oder είναι das Prä-
dikat bildet, ein Substantiv das Subjekt. Beleg aus Herodot: 
έπεί τοίνυν ές ήώ ή συμβολή γίνεται, . . . ,da also gegen Morgen 
der Kampf stattfindet, . . .' IX 46. Belege aus Thukydides: 
επειδή ôè καιρός ήν, . . . ,als die rechte Zeit da war, . . .' VII 5, 12. 
ήν καιρός ή IV 92, 5. Vgl. II 34, 8. έπειδάν ôè ή έκφορά rj 
,wenn aber die Beerdigung stattfindet' II 34, 3. Aus Xeno-
phons Hellenika : èàv ôè δημοκρατία γένηται, . . . ,wenn eine 
Demokratie errichtet wird, . . . ' VII 1, 44. εί μάχη έσοιτο, . . . ,wenn 
eine Schlacht stattfinden sollte, . . .' VII 5, 26. Aus Xenophons 
Anabasis: έπεί ôè απορία ήν, . . . ,als Ratlosigkeit herrschte, . . .' 
III 1, 11. Vgl . VI 3, 8; VI 6, 11. ώς ό" ή τροπή έγένετο, . . . ,als 
die Flucht entstand, . . .' I 8, 25. έπεί ôè τά πιστά έγένετο, είπεν 
ο Κλέαρχος ,als die Bundesschwüre geleistet waren, sprach K.' 
II 20, 10. έπειδή ôè ειρήνη έγένετο , nachdem Friede wurde' 
II 6, 2. Vgl. noch III 4, 35; IV 8, 26. έπεί ôè ώρα ήν ,als es Zeit 
war' VI 3, 20. 

Besonders sollen auch die Belege genannt werden, worin 

1) Aber ώς έγίνετο ή ννξ, . . . Her. III 85. ήνίκα δ' ·ήν δείλη, . . . ,als 
es Spätnachmittag w a r , . . / Xen. Anab. III 5, 2. ènei δ' ήμέρα ήν ογδόη, .. . 
,als der achte Tag da war, . . .' IV 6, 1. ήνίκα δ* ήν μέοον ήμέρας,... ,als es 
Mittag war, . . .' VJI 3, 44. ήνίκα δ' ήν αμφΐ μέαας νύκτας, . . . ,als es gegen 
Mitternacht w a r , . . . ' VII 3, 40. S. S. 4. 

' 2 * 
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das Prädikat aus einem Prädikatsadjektiv und γίγνεσθαι oder 
είναι besteht, ώς ôè ταϋτά οί έπιτελέα έγένετο, . . . ,als das f ü r 
ihn ausgeführt war, . . Herodot III 16 έπεάν γνναικί τό παι-
ôiov άόρόν γένηται, . . . ,wenn das Kind dem Weibe herange-
wachsen ist, . . .' IV 180. εί όέ Φοίνικές τε καί Αίγύπτιοι και 
Κύπριοι τε καί Κίλικες κακοί έγένοντο, ovÔèv προς Πέρσας τοϋτο 

προσήκει τό πάθος ,wenn aber die Ph., Ä., К. und К. sich feige 
benommen haben, so können darunter die Perser nicht leiden' 
VIII 100. ήόη ών, έπειόή ου Πέρσαι τοι αϊτιοί είσι, έμοί πείθεο 
,da also nicht die Perser daran schuld sind, so folge jetzt mir' 
VIII 100. Aus Thukydides : έπειόή ôè τά πολλά έτοιμα ήν, ,als 
das Meiste fertig Avar' VII 60, 5. καί έπειόή πάντα έτοιμα ήν, . . . 
,und als alles fertig war, . . / VII 65, 3. Aus Xenophons Helle-
nika: εϊ ovv ήμεΐς φίλοι γενοΐμεθα, . . . ,wenn wir nun Freunde 
würden, . . .' VI 3, 14. έπεί όέ τά ιερά καλά έγένετο, . . . ,als das 
Opfer günst ig aus f i e l , . . . ' VI 4, 9. οταν ai πόλεις πολέμιαι γένωνται 
,wenn die Staaten Feinde werden' IV l, 34. 

Besonders zusammengestellt seien auch die Belege, in denen 
das am Ende des Vordersatzes stehende Verb ein Plusquamper-
fekt oder Perfekt ist. 

Belege aus Herodot : ώς όέ οί πάντες όιετετάχατο, παραίνεσε... 

,als alle von ihm aufgestellt waren, ermahnte er . . I 80. ώς ôè 
τφ Κύρφ καί τοϋτο τό έθνος κατέργαστο, έπεθύμησε . . . ,als von К. 
auch dieses Volk unterjocht war, begehrte er . . .' I 201. εί γάρ 
τις σνμφορή έν αντοισι έγεγόνεε, . . . ,wenn es nämlich ein Un-
glück unter ihnen gab, . . .' III 52. ώς όέ καί τοϋτο κατέρ-
γαστο, . . . ,als auch das ausgeführt war, . . .' III 157. ώς <5έ 
ταϋτά οί έπεποίητο, . . . ,als er das getan hatte, . . .' VII 100 ; 
ebenso VII 55. ώς <5έ ταϋτα έπεπτώκεε, . . . ,als diese gefallen 
waren, . . . ' IX 62. ώς δε ή νανμαχίη όιελέλυτο, . . . ,als die See-
schlacht zu Ende war, . . .' VIII 96. ώς ôè καί το τείχος άραί-
ρητο, . . . ,als auch die Schanze genommen war, . . .' IX 102. 
Aus Thukydides; έπεί όέ πάντες όιεπεπεραίωντο, οί άπό τών 
πύργων χαλεπώς οί τελευταίοι καταβαίνοντες έχώρουν έπί τήν τάφρον 
,als aber alle hinüber waren, da stiegen auch die Leute auf den 
Türmen nicht ohne Mühe als die Letzten herab und begaben sich 
zum Graben' III 23, 3. έπειόή ή όιαφορά έγεγένητο ,nachdem die Ent-

1) Mit nachdrucksvoll vorgestelltem πολλόν : έπείτε όε πολλόν τοντο 
εγίνετο, είπε ό "Αμααις . · . ,als das off geschah, sagte Α. . . .' II 181. 
Vgl. IV 126. 
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zweiung (eingetreten = ) da war ' V 43, 3. και επειδή ή μάχη εγεγέ-

νητο ,und als der Kampf stattgefunden hatte' V 76, 2. Aus 
Xenophons Hellenika: έπεί ή πόλις άπωλώλει ,als die Stadt ver-
loren war' I 2, 10. επεί δε παντελώς ήδη ò σίτος έπελελοίπει, 
επεμιραν πρέσβεις προς τΑγιν . . . ,als das Getreide bereits völlig 
ausgegangen war, schickten sie Gesandte zu Α.' II 2,11. έπεί γάρ 
οι Άργεΐοι τήν Κόρινθον "Αργός έπεποίηντο, ουδέν έφασαν αυτών 

δεισθαι , nachdem nämlich die Α. Κ. mit Argos vereinigt hatten, 
erklärten sie, sie seien ganz überflüssig' IV 8, 34. έπεί <5' ή μεν 
νίκη *Αγησιλάου έγεγένητο, . . . ,als der Sieg dem Α. zuteil ge-
worden war, . . .' IV 3, 20. ώς δε ταύτ" έπέπρακτο, . . . ,als das 
geschehen war, . . .' V 2, 32. νυν ό' έπει τάδε πύπρακται, ουδέν 
υμάς δει Θηβαίους φοβεϊσθαι ,nun aber nachdem dies geschehen 
ist, braucht ihr die Th. gar rieht zu fürchten' V 2, 34. έπει δέ 
ταϋτα έπέπρακτο, . . . V 4, 8. Vgl. VII 1, 4õ. 

Nun reihen wir Stellen an, in denen ein Participium con-
iunetum und das diesem und dem Verbum finitum gemein-
schaftliche Subjekt vor dem den Schlussplatz im Vordersatz ein-
nehmenden Verb stehen. Durch die Voranstellung des Partizips 
konnte angedeutet werden, dass die durch dieses ausgedrückte 
Handlung dem durch das Verbum finitum bezeichneten Vorgang 
vorausging. Belege aus Herodot: έπεί ών ο βουκόλος σπουδή 
πολλή καλεόμενος άπίκετο, ελεγε ο "Αρπαγος τάδε ,als nun der 
Hirte mit grosser Eile geholt wurde und gekommen war, sagte 
A. Folgendes zu ihm' I 110. εί μέν νυν μαθών ταϋτα δ Καμβύσης 
έγνωσιμάχεε . . . ,wenn nun Κ., nachdem er das erfahren hatte, 
seinen Jrrtum eingesehen hätte . . .' III 25. Aus Thukydides: 
έπειδή δε ή έκκλησία ούδενός άντειπόντος άμα κυρώσασα ταϋτα 
διελύϋη, τους τετρακόσιους τρόπω τοιφδε ύστερον ήδη ές τό βου-
λευτήριον έσήγαγον ,nachdem die Versammlung ohne jeden Wider-
spruch diese Vorschläge sogleich bestätigt hatte, brachte man 
hernach wirklich die Vierhundert auf folgende Weise ins Rat-
haus' VIII 69, 1. Vgl. VIII 68, 2. Aus Xenophons Hellenika: 
ώς δέ άναχωροϋντες oi τών Θηβαίων ιππείς έπι νάπη άδιαβάτφ 
έγίγνοντο, πρώτον μεν ήθροίσθησαν . . . ,als nun die Reiterei der 
Th. auf ihrem Rückzug bei einer unpassierbaren Talschlucht 
anlangte, sammelte sie sich zunächst wieder . . .' V 4, 44. Aus 
der Anabasis: έπεί - παρ' αύτόν φέρων το κέρας à οινοχόος ήκεν 
,als der Mundschenk mit dem Trinkhorn zu ihm kam' VII 3, 24. 

Es folgen Belege für die Endstellung des Verbs in Vorder-
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Sätzen, die ein Objekt (auch einen Infinitiv oder Acc. c. inf.), 
eine adverbiale Bestimmung, einen Gen. absolutus u. s. w. ent-
halten. Alle Satzteile gehen dem Verbum voran. 

Aus Herodot: ώς όέ καί ταϋτα ες τον βαΰιλέα άνηνείχθη, . . . 
,als auch dies dem König gemeldet wurde, . . .' II 121 ξ. èv ω 
ôè οϋτοι tarna έπασχον, ο Δημοκήόης ές την Κρότωνα άπικνέεται 
»während diesem dies widerfuhr, kam D. nach K.' III 136. ήν ôè 
oi έπελθόντες μάντιες άπολύαωοι, άλλοι πάρειοι μάντιες καί μάλα 

άλλοι ,und wenn die herbeigekommenen Wahrsager (ihn) frei-
sprechen, dann (sind da =) kommen andere Seher und wieder 
andere' IV 68. (Hier wird das Subjekt ol έπελθόντες μάν-
ηες hervorgehoben; άλλοι μάντιες im Nachsatz steht ihm gegen-
über). ώς ôè tarna ή οτρατιή έπετέλεοε, ένταϋθα κολωνούς μεγά-
λους τών λίθων καταλυτών άπήλαυνε τήν ατρατιήν ,da das Heer dies 

ausführte, so liess er dort grosse Steinhügel zurück und marschierte 
dann weiter' IV 92. èv φ ôè ημείς τάόε λύομεν, ύμέας καιρός 
èoTi δίζησθαι έκείνους »während wir dies hier abbrechen, ist Zeit 
dafür da, dass ihr jene aufsucht' IV 139. (Beachte wieder die 
Gegensätze ήμεϊς — ϋμέας). Vgl. IX 48. ώς όέ αφι ταϋτα εόοξε,... 
,als sie das beschlossen hatten, . . / IX 86. ώς όέ ταϋτά σφι 
εόοξε, . . . VII 146. 3) εν ф όέ οϋτοι ταϋτα έποίεον, ol Δήλιοι . . . 
οϊχοντο φεύγοντες ές Τήνον ,während diese das taten, flohen die D. 
fort nach Т.' VI 97. ώς όέ τέκνων αϋται ai γυναίκες ύπεπλήαθηααν, 
γλώοοάν τε τήν Άττικήν καί τρόπους τους

 У

Αθηναίων εδίόασκον τους 
παϊόας ,als diese Weiber eine Menge Kinder bekamen, lehrten sie 
die Kinder die attische Sprache und die Sitten der A.' VI l, 38. 
ώς ούόείς αφι έπέπλεε, . . . ,als keiner gegen sie losfuhr, . . .' 
VIII 9. έν φ ôè οϋτοι τον προκείμενοι' πόνον έργάζοντο, . . .' 
»während diese die (ihnen) bestimmte Arbeit ausführten, . . .' 
VII 26. ήν γάρ έγώ αυτά λέγω, δόξω πλάαας λέγειν ,wenn ich es 
sage, so wird es den Anschein haben, dass ich mir das zurecht 
mache' VIII 80. ήν γάρ έγώ γνώμης μή άμάρτω, κείνοι Ιδόμενοι 
άγαθά πολλά τρέφονται τε προς αυτά καί . . . ,wenn ich mich in 
meiner Ansicht nicht täusche, so werden jene, wenn sie das viele 
Gute sehen, sich ihm zuwenden und . . .' I 207 Ende2), έπεί όέ 
πολιορκεομένοιαί οφι φθινόπωρον έπεγίνετο, ήαχαλλον οί 'Αθηναίοι 
,als aber, während sie belagert wurden, der Spätherbst heran-

1) Aber ώς ό' άρεσκε άμφοτέροισι ταϋτα, . . . ,da beiden dies zu-
sagte, . . .' IX 47. 

2) Vgl. aber Xen. Hell. VII 3, 3 auf Seite 7 Fussnote. 
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kam, waren die A. unwillig' IX 117. εως μεν δή αυτών Σαρπη-
δών ήρχε, οι δέ έκαλέοντο τό πέρ τε ήνείκαντο οϋνομα ,und so 

lange S. liber sie herrschte, wurden sie mit dem Namen be-
nannt, den sie mitgebracht hatten' I 173 (Σαρπηδών wird her-
vorgehoben; der nächste Satz beginnt ώς όέ . . . Αύκος . . . 
άπίκετο ,als aber L. ankam.' Da wurde nämlich die Benennung 
Syrier für sie üblich), ώς όε' αφι το πλήθος έπεβοήθηαε, . . . ,als 
ihnen die Menge zu Hilfe kam, . . .' IX 23; vgl. 70, 101. 

Aus Thukydides: ώς αύτοϊς το εν τοις Σικελοϊς πάθος έγέ-

νετο ,als ihnen das Unglück bei den S. widerfahren war' 
VII 33, 3. ώς όέ άνω πλείους έγένοντο, ήαθοντο οι εκ τών πύργων 
φύλακες ,als aber mehrere oben waren, merkten es die Wächter 
auf den Türmen' III 22, 4. εί γάρ οϋτοι ορθώς άπέατηααν, ύμεϊς 
αν ου χρεών αρχοιτε ,wenn diese nämlich richtig mit ihrem Ab-
fall handelten, so dürftet ihr wider Recht und Billigkeit die Herr-
schaft ausüben' III 40, 4. ει γάρ δ τε πείαας και ο έπιοπόμενος 
ομοίως έβλάπτοντο, αωφρονέστερον αν έκρίνετε ,wenn nämlich der, 
welcher seinen Rat durchsetzt, und der, der ihn befolgt, den 
gleichen Schaden hätten, so würdet ihr wohl besonnener urteilen' 
III 43, 5 . . . και έπειδή ^ς τό ομαλόν ot αωζόμενοι άνωθεν 
καταβαϊεν, . . . ,. . . und nachdem die, welche sich retten konnten, 
von oben in die Ebene herabgelangt waren, . . .' VII 44, 8. 

Aus Xenophons Hellenika: έπεί δέ πάντη oi πολέμιοι κατεϊ-
χον, ουδέν έχοντες δ τι ποιήαειαν παρέδοααν αφάς αυτούς ,da die 
Feinde ringsum alles besetzt hatten, so wussten sie nicht, was 
sie tun sollten, und ergaben sich' I 3, 21. ει δέ τό κράτιατον 
της πόλεως προσφιλώς ήμιν είχε, . . . ,wenn aber der beste Teil 
der Bürger uns wohlgesinnt wäre, . . II 3, 44. έπειδή όέ έκεϊ-
νος νόαφ άπέθανε, . . . ,als aber jener an einer Krankheit gestor-
ben war, . . .' III 1, 10. έπεί ό' άμα πάντα τά δεινά παρήν, ένέ-
κλιναν ,als aber zugleich die ganze Gefahr sich zeigte, wichen 
sie' III 4, 24. έπειδή όέ καταφρονητικώς oi Όλύνθιοι καί είς τό 
προάατιον καί είς αύτάς τάς πύλας ήλαυνον, τότε δή αυντεταγμένους 
έχων έξελαύνει ,als aber die 0. in übermütiger Weise bis in die 
Vorstadt und selbst bis zu dem Thore vorrückten, rückte er mit 
seinen in Schlachtordnung aufgestellten Leuten aus' V 3, 2. 
ώς ό' άλλος άλλη έφευγον, . . . ,als der eine hierhin, der andere 
dorthin floh, . . . V 3, 6. άλλος hat άλλη an sich gezogen, so dass 
die beiden eine ,Wortgruppe' bilden, ώς όέ oi Άρκάδες περί τον 
Κρώμνον ήσαν, . . . ,als die Α. bei Κ. waren, . . . ' VII 4, 26. Aus 
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der Anabasis: επεί ôè ταϋτα καλώς είχεν (cod. det. καλώς ταϋτα), 
έπορενοντο ,da dies in Ordnung war, brachen sie auf' IV 3, 16. 
έπεί τά παρ' αύτώ άοφαλώς είχε,... ,da sein Truppenteil in Sicherheit 
w a r , . . . ' IV 3 ,27. Vgl. V 7,31. εί ôè τοϋτο πάντες έποιοϋμεν, άπαν-
τες αν άπωλόμεθα ,hätten wir alle das getan, so wären wir sämt-
lich umgekommen' V 8, 13. 

Stellen aus Polybios : εάν όέ τίνες νοτερον άποτρέχειν βού-
λωνται, μή προοόεχέοθω ,wenn aber später einige übergehen wol-
len, so soll er sie nicht aufnehmen' XXI 43 (45), 18. εί όέ τίνες 
άποοτάοαι της cΡωμαίων φιλίας Άντιόχω οννεπολέμονν, ταύτας 
έκέλευοαν Εύμένει όιόόναι τους Άντιόχφ διατεταγμένους φόρους 
,wenn aber einige (Städte) von der Freundschaft mit den Römern 
abfielen und auf Seiten des A. Krieg führten, so sollten diese, 
bestimmten sie, dem E. den von A. festgesetzten Tribut zahlen' 
XXI 46 (48), 3. έφ' ÖGOV γάρ ot πολλοί τών άνθρώπων μετριώτε-
ροι τών κατά την Αίτωλίαν ήσαν, επί τοοοϋτον ο προεατώς αυτών 
άοεβέοτερος και παρανομώτερος υπήρχε τών άλλων ,in dem Masse 
nämlich, wie die meisten der Leute gemässigter als die in Ato-
llen waren, war der, welcher an ihrer Spitze stand, ruchloser 
und verbrecherischer als die andern' XXX 12 (14), 2 . . . καθ' 
dv καιρόν Πυρρός εις Ίταλίαν επεραιοϋτο, . . . , . . . zu der Zeit, als P. 
nach I. überzusetzen im Begriff war, . . .' I 7, 6. (Oft so in Vor-
dersätzen ohne besonderen Subjektsausdruck, wie εάν ό' επί διορ-
θώΰει καί μαθήοει ταύτο τοϋτο γίνηται, προαέτι καί τιμής καί χάρι-
τος οί τύπτοντες τους ελευθέρους άξιοϋνται ,wenn gerade dies zur 
Besserung und Warnung geschieht, so werden die, welche einen 
Freien schlagen, gar noch der Ehrung und des Dankes für 

' würdig gehalten' II 56, 14). 
Im Lateinischen ist die Endstellung des Verbs in Vorder-

sätzen die üblichste Stellungsart. Belege aus Ciceros Epistulae 
ad Atticum: . . . si mihi nemo inviderei . . . II 1, 7. . . . quoniam 
nummorum mentio facta est . . . II 4, 1. ... si qui Graeci iam Romam 
ex Asia de ea causa venerunt . . . II 16, 4. . . . si me aliquando 
vestri et patriae compotem fortuna fecerit . . . III 15, 4. Quoad 
eius modi mihi litter ae a vobis afferebantur, . . . III 19,1. posteaquam 
omnis actio huius anni confecta nobis videbatur, in Asiam ire volui 
III 19, 1. Etsi diligenter ad me Q. frater et Piso, quae essent acta, 
scripserant, tarnen vellem . . . Ill 22, 1. Si forte rarius tibi a me 
quam a ceteris litterae redduntur, peto a te, ut . . . IV 2,1. quom tu 
haec leges, ego ilium fortasse convenero IX 15, 3. . . . quom graves 
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de Parthis nuntii venir ent . . . V 20, 2. . . . quom tu has litter as 
legeres . . . IX 1, 1. dum tua ine domus levabat, . . . XII 40, 2. 
Heri non multo post, quam tu a me discessisti, . . . XII 49, 1. . . . si me 
non improbissime Dolabella tractasset, . . . XVI 15, 1. Aus Caesars 
Bellum Gall.: cum ea ita sint, tarnen . . . I 14, 6. . . . cum summus 
mons a Labieno teneretur . . . I 22,1. si quid ipsi a Caesare opus esset,... 
I 34, 2. dum haec in colloquio geruntur, Caesari nuntiatum est . . . 
I 46, 1. ubi eum castris se tenere Caesar intellexit, . . . I 49, 1 (Der 
Acc. c. inf. steht wie ein Objekt vor Subjekt und Verb), ubi 
circumiecta muUitudine hominum tótis moenïbus undique in murum 
lapides iaci coepti sunt II 6, 2 ; vgl. 3. cum finem oppugnandi 
nox fecisset, Iccius Remus . . . II 6, 4. cum ex dediticiis Belgis 
reliquisque Gallis complures Caesarem secuti una iter facerent, qui-
dam ex his . . . II 17, 2. Vgl. noch II 19, 6. cum hic in duas partes 
/lumine divideretur, . . . III 1, 6. dum haec in Venetis geruntur, 
Quintus Titurius Sabinus . . . III 17, 1; vgl. IV 32, 1; 34, 3 ; V 
22, l ; VII 37, l ; 57, 1; 75, 1. bell. civ. II 1, 1; III 112,12. quod ubi 
Caesar comperit,... bell. Gall. IV 19, 4. dum in his locis Caesar navium 
parandarum causa moratur, . . . IV 22, 1. cum Uli orbe facto sese 
defenderent, . . . IV 37, 2. cum Caesar in Galliam venit, . . . VI 12, 1. 
ubi ea dies venit, . . . VII 3, 1 u. s. w. Vgl. auch bell. civ. Γ 33, 5; 
II 12, 2; III 24, 2; III 36, l ; 52, 1; loi, 5. Belege aus Livius: 
Dum ea ibi Romani gerunt, ... I 11, 1. cum clamor impetusque 
multitudinis vix sustineri posset, ex superiore parte aedium per 
fenestras in Novam viam versas . . . populum Tanaquil adloquitur 
I 41, 4. itaque cum ad publica prodigia Etrusci tantum vates ad-
hiberentur, . . . I 56, 5. . . . post quam alia frustra temptata er ant . . . 
II 8, 7. cum hostes adessent, pro se quisque in urbem ex agris 
demigrant II 10, 1. . . . cum concur su ad clamorem facto conpre-
hensum regii satellites retraxissent . . . II 12, 8. cum rex simul ira 
infensus periculoque conterritus circumdari ignes minitabundus iu-
beret, . . . II 12,12. . . . cum hostes prope ad portas essent... II 24, 5. 
cum ad nomen nemo responderet, . . . II 28, 6. dum haec in Volscis 
geruntur, . . . II 31, 1. dum haec ad Veios geruntur, . . . II 53, 4. 
Vgl. III 23, 1 ; IV 9, 1. . . . quamquam per dictatorem dilectus habi-
tus esset, tarnen . . . II 32, 1. ... si Volscis ager redderetur . . . 
II 39, 11. cum auxilio nemo esset, . . . II 55, 5. dum tribuni con-
sulesque ad se quisque omnia trahant, nihil relictum esse virium in 
medio . . . II 57, 3. sed cum forte haud multum diei superesset, 
unus ab statione hostium exclamat III 2, 8. Postquam arma poni et 
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discedere homines ab stationibus nuntiatum est, . . . Ili 17,1. cum ad 
eum ipsum primum is honos deferretur, . . . III 51, 3. Vgl. noch 
III 52, 10; 67, 1 ; IV 3, 1; 7 ; 13, 8. . . . quia tempus indutiarum 
cum Veienti populo exierat, . . . IV 58, 1. Vgl. V 37, 1; 38, 3; 
VI 29, 5. ubi haec fremere mïlitem in castris consul sensit, . . . 
III 62, 2. dum haec Veis agebantur, . . . V 47, 1. u. s. w. Belege 
aus Tacitus' Annalen: luce demum, postquam dux et miles et facta 
noscebantur, . . . I 39. . . . ac ni Agrippina inpositum Bheno pon-
tem solvi prohibuisset, . . . I 69. Vgl. IV 37. ut quis ex longinquo 
revenerat, miracula narrabant II 24. . . . et si proxima aestas adice-
retur, posse bellum patrari II 26. . . . et quia vetere senatus con-
sulto quaestio in caput domini prohibebatur, . . . II 30. . . . cum in 
Palatio senatus haberetur,... II 37. dum ea aestas Germanico plures 
per provincias transigitur, . . . II 62. . . . sin rebus eius aliud con-
duceret, . . . II 63. . . . ubi finis aderat, . . . II 71. et dum ea ratio 
barbaro fuit, inritum fessumque Bomanum impune ludificabatur III 21. 
. . . etsi praesumpta spes hortandi causas exemerat, . . . III 46. sed 
quia Seianus facinorum omnium repertor habebatur, . . . IV 11. Vgl. 
IV 39; VI 23; 30 Anfang; 42. et quia Lepidus ipse deligere per 
modestiam abnuebat, Valerius Naso e praetoriis sorte missus est 
IV 56 Ende. Auch ubi domum Augusti privignus introiit, . . . ,als 
er als Stiefsohn in das Haus des A. eintrat, . . VI 51. 

Wir wenden uns nun zur Mittelstellung des griechischen 
Verbs in Vordersätzen. Bei der Wortfolge Verb—Subjekt kommt 
sie in einer Gruppe von Fällen dadurch zustande, dass ein Ad-
verb oder eine adverbiale Bestimmung oder ein Genitivus abso-
lutus vor das Verbum tritt. Ein derartiger Satzteil stellt ent-
weder die Verbindung mit dem Voraufgehenden her, oder er 
wird hervorgehoben. 

Belege aus Herodot : επεάν δε περιελθόντος τον χρόνου πάλιν 
έπέλθη τό ϋδωρ, . . . ,wenn aber, nachdem die Zeit vorüber ist, 
das Wasser wieder hineinkommt, . . .' II 93 Ende. Vgl. II 121 ό. 
ώς όέ ßofj καί κλαυθμώ παρήισαν ai παρθένοι παρά τους πατέρας, 
οί μεν άλλοι πάντες άνεβόων τε και άντέκλαιον . . . ,als nun die 
Jungfrauen unter Geschrei und Weinen an ihren Vätern vorbei-
zogen, da schrien und weinten alle andern Väter auch . . . ' III 14. 
ε πείτε γάρ τάχιστα προς τήν Σίφνον προσΐσχον οι Σάμιοι, επεμπον 
τών νεών μίαν . . . ,sobald nämlich die S. bei S. angelegt hatten, 
schickten sie eins ihrer Schiffe . . .' III 58. ώς όέ μετά ταϋτα 
εξήλαυνε ο Σκύλης ές ήθεα τά εωυτοϋ, οί Σκύθαι . . . έπανιστέατο 
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τφ Σκυλί} ,als nun S. darnach zu seinem Wohnsitz zog, empörten 
sich die S. gegen ihn' IV 80. επεάν βορέη άνέμφ αντημερόν εξα-
νύοη νηϋς εκ της ύμετέρης ες τήν ήμετέρην, τότε παραδώαομεν 

/wenn ein Schiff durch den Nordwind an einem Tage von eurem 
Lande zu dem unsrigen gelangt, dann wollen wir's übergeben' 
VI 139. ώς όέ άπό του Στρύμονος επορεύετο ο ατρατός, . . . ,als 
das Heer vom St. aufbrach, . . .· VII 115. επείτε δή ες τάς Άφε-
τάς περί δείλην πρωίην άπίκατο οί βάρβαροι, . . . ,als die Perser 
am Spätnachmittag bei A. anlangten, . . VIII 6. ώς δε ες τήν 
Σαλαμίνα συνήλθον οί ατρατηγοί άπό τών είρημένων πολιών, εβου-
λεύοντο . . . ,als aber die Feldherrn von den genannten Städten 
auf S. zusammengekommen waren, hielten sie Rat . . .' VIII 49. 
ώς όέ οπίαω άπήλαοαν οί ίππόται, πέμψας Μαρδόνιος κήρυκα ελεγε 
τάδε- ,als die Reiter zurück geritten waren, schickte M. einen 
Herold und liess Folgendes sagen:' IX 18. 

Aus Thukydides : ώς όέ ταύτη ενεδεδώκει τό τών Άργείων 
και ξυμμάχων ατράτευμα, παρερρήγνυντο ήδη άμα εφ' εκάτερα ,als 
hier das Heer der Α. und der Bundesgenossen zurückgewichen 
war, so wurden sie zugleich auch schon auf beiden Seiten zer-
sprengt ' V 73, 1. ώς ό' επί πολύ ουκ επηκολόύθηϋαν οί Πελο-
ποννήσιοι άλλ' άπετράποντο, επανεχώρηααν και οί 3Αθηναίοι ,als 

aber die Ρ. auf lange Zeit nicht nachfolgten, sondern sich ab-
wandten, so zogen sich auch die Athener wieder zurück' VIII 
10, 2. . . . ώς καθ' εκάΰτην φρουράν γίγνοιτό τις άπόβαοις . . . , . als 
bei jedem befestigten Platz eine Landung stattfand . . .· III 56, l. 

Aus Xenophons Hellenika: έπεί ό' είλημμένου του άνδρός 
ήκεν ίππεύς φέρων τά ονόματα ών ό Κινάδων άπέγραψε, παραχρήμα 

. . . ΰυνελάμβανον ,als nach der Ergreifung des Mannes ein Reiter 
mit den Namen derer kam, die K. aufgezeichnet hatte, ergriffen 
sie sofort . . .' II 3, 11.. έπεί δε άποθανόντος Αυαάνδρου εφευγον 
οί άλλοι προς τό ορος, εδίωκον ερρωμένως οί Θηβαίοι ,als nach 
dem Falle Lysanders die übrigen zum Gebirge hin flohen, verfolg-
ten die Th. sie energisch' III 5, 19. ήνίκα δε ήδη επεγίγνετο το 
μετόπωρον, άπηει έκ της χώρας ,als der Spätherbst bereits heran-
kam, zog er (erst) aus dem Lande fort' IV 6, 12. ει ποτε πάλιν 
ελθοι τη Ελλάδι κίνδυνος υπό βαρβάρων, τίσιν αν μάλλον πιοτεύ-
σαιτε ή Αακεδαιμονίοις ; ,wenn Griechenland wieder einmal Ge-
fahr durch die Perser drohen sollte, wem könntet ihr dann mehr 
vertrauen als den L.?' VI 5, 43. ώς ό5 εν Θήβαις ουκ ήθέληοαν 
οί ουνελθόντες ομόααι, επεμπον οί Θηβαίοι πρέοβεις επί τάς πόλεις ... 
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,als die Zusammengekommenen sich weigerten, in Theben zu 
schwören, schickten die Th. Gesandte an die Städte . . V I I 1, 40. 
Wie der Zusammenhang lehrt, soll εν Θήβαις hervorgehoben 
werden. Die Thebaner haben mit ihrer Forderung, dass die Ge-
sandten in Theben für den Perserkönig schwören sollen, kein 
Glück; nun versuchen sie, die einzelnen Städte daheim zum 
Schwur zu bewegen, επεί ôè κραυγής είς τήν πόλιν άφικομένης 
έβοή&ονν oi πολϊται, . . . ,als aber der Lärm in die Stadt drang 
und die Bürger zuhilfe kamen, . . .' VII 2, 7. ώς ôè καί εν τφ 
κοινφ άπέόοξε μηκέτι χρήσΰαι τοις Ιεροϊς χρήμαΰι, . . . ,da man 

auch von Staatswegen dagegen war, die Tempelgelder zu be-
nutzen, . . .' VII 4, 34. Aus Xenophons Anabasis: επεί ó* έπί ту 
τάφρφ ουκ εκώλυε βαΰΐλεύς τό Κύρου ατράτευμα όιαβαίνειν, εόοξε . .. 

,da der Grosskönig (auch) beim Graben das Heer des K. nicht 
am Durchmarsch hinderte, so schien er . . .' I 17, 9. επεί ôè καί 
ένταϋϋ^ εχώρουν oi "Ελληνες, λείπονσι όή καί τον λόφον oi ιππείς 

,als die Griechen auch dorthin vorrückten, da verliess die Reiterei 
auch den Hügel' I 10, 13. 

Aus Polybios : καί μέχρι μεν αν έτι οφζωνταί τίνες τών ύπερ-
οχής καί όνναοτείας πεϊραν είληφότων, άσμενίζοντες ту παρούοη 
καταοτάοει περί πλείοτον ποιούνται τήν Ιοηγορίαν καί τήν παρρηΰίαν 

,und solange noch einige von denen am Leben sind, die die 
Überhebung und Gewaltherrschaft durch Erfahrung kennen ge-
lernt haben, sind sie mit der bestehenden Verfassung zufrieden 
und schätzen die Gleichberechtigung und die Freiheit im Reden am 
höchsten' VI 9, 4. εάν ό' ώς άλλως εκβή τά κατά τον κίνόννον, . . . 
,wenn der Krieg anders ausgehen sollte, . . XV 10, 3. ει μέν 
οϋν μή μεταξύ τών καταφράκτων νεών έταξαν οί Μακεόόνες τους 
λέμβους, ρφόίαν αν καί ούντομον έλαβε κοίοιν ή ναυμαχία ,wenn 
nun die Μ. die Kähne nicht zwischen die mit Verdeck ver-
sehenen Schiffe gestellt hätten, so hätte die Seeschlacht eine 
leichte und kurze Entscheidung gefunden' XVI 4, 8. ώς όέ ποτε 
κατέληξεν ò κρότος, . . . ,als endlich der Lärm aufhörte, . . / 
XVIII 46, 10. επεί ôè του στρατεύματος κατάραντος επί τους καϋ' 
Ήράκλειον τόπους εόοξε καιρός είναι προς εντευξιν . . . ,als das 
Heer in die Gegend von H. gekommen war und der rechte 
Zeitpunkt für ein Zusammentreffen da zu sein schien . . 
XXVIII 13 (11), 3. èàv ό' άρα προς τοϋτο τό μέρος άντιβαίνη τά 
της τύχης, . . . ,wenn aber dieser Aufgabe das Glück ungünstig 
ist, . . .' I 50, 12. 
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Dann reihen wir Fälle an, in denen bei der Folge Verb — 
Subjekt das Objekt vor das Verbum tritt, so dass dieses wie-
derum in Mittelstellung erscheint. Das Objekt stellt die Verbin-
dung mit dem Voraufgehenden her, indem schon vorher die 
Rede von ihm war, oder es liegt ein Nachdruck darauf1). Belege 
aus Herodot: ώς όέ τονς èv τη ήπείρω "Ιωνας έχειρώσατο "Αρπα-
γος, oi τάς νήσους έχοντες "Ιωνες . . . αφέας αυτούς έδοσαν Κύρφ 
,als Η. die Ionier auf dem Festlande unterworfen hatte, ergaben 
sich die auf den Inseln wohnenden Ionier dem Kyros' I 169. 
ώς ôè τον Γύνόην ποταμόν έτίσατο Κϋρος . . . ,als Κ. am Flusse 
Gyndes Rache genommen hatte . . .' I 190 (vom Gyndes ist 
§ 180 die Rede; das Verbum έτίσατο bringt nichts Neues, denn 
das τίνεσ$αι ist dort näher geschildert), επεί ών τήν πίστιν τοϊσι 
άγγέλοισι τοΐίи παρά Καμβύΰεω άπιγμένοισι έποιήσατο ο Άράβιος, 
εμηχανατο τάδε' ,als nun der Arabejr den Treubund mit den 
Boten des Kambyses geschlossen hatte, sann er Folgendes aus :' 
III 9 (die άγγελοι werden § 7 erwähnt, die πίοτις § 7 und 8 
besprochen), επείτε δε τω Καμβύση εκ τής Έλεφαντίνης άπίκοντο 
oi 3 Ιχθυοφάγοι, έπεμπε αντονς ες τονς Αιθίοπας . . . ,als die I. aus 
E. zum К. kamen, schickte er sie zu den Äthiopen . . III 20. 
έάν άνόρί άπο&άνη πατήρ, oi προσήκοντες πάντες προσάγονσι πρό-

βατα . . . ,wenn einem Manne der Vater stirbt, bringen alle Ver-
wandte Vieh herbei . . .' IV 26 (άνδρί ist betont. Dass der im 
Folgenden berichtete Festschmaus stattfindet, wenn einer Frau 
der Vater stirbt, wird nicht berichtet; es heisst aber § 26 Ende : 
Ισοκρατέες ôè ομοίως ai γνναϊκες τοϊσι άνδράσι ,die Frauen haben 
das gleiche Ansehen wie die Männer'), ώς όέ τούτους ήκειν έπύύοντο 
oi "Ελληνες, έν&εϋτεν έτεροιοϋτο τό νεΐκος ,als die Griechen aber 
erfuhren, dass diese da seien, hatte der Kampf ein anderes Aus-
sehen' VII 225. έπείτε γάρ Ξέρξη εδοξε στρατηλατέειν έπί τήν 

1) Besonders häufig ist die Voranstellung eines betonten ουδείς, mag 
es als Subjekt oder Objekt fungieren, ώς δε ονδεν εΰρισκον άλλοιότερον οί 
ΙΙέρσαι η τή προτεραία ενώρων, άπήλαυνον ,als die Ρ. nichts anderes fanden, als 
sie am Tage vorher gesehen hatten, zogen sie zurück' Her. VII 212. ώς δε 
ονδεν ετι φορβής ένην έν τω τείχει ,als es keine Nahrung mehr in der Feste 
gab' VII 107. ώς δε ονδεν απίβαινεν αντοΐς ών προσεδέχοντο ,da ihnen nichts 
von dem, was sie erwarteten, glückte' Thuk. III 26, 4. έπεί δε ονδενΐ ένέτνχον 
πορενόμενοι τήν ορ'άήν όδόν . . . ,da sie aber auf ihrem Marsch über den 
geraden Weg nichts trafen. . . ' Xen. An. VI 6, 37—38. επεί δ1 ονδεν ήδνναντο 
μέγα ποιεΐν ,da sie nichts Grosses ausführen konnten' Pol. XXI 28 (XXII 11), 11. 
S. aber auch S. 35 Fussnote. 
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'Ελλάδα, èòjv εν Σονσοισι ò Δημάρητος . . . ηθέλησε Λακεδαιμονίοισι 
έξαγγεϊλαι ,als nämlich Χ. beschlossen hatte, gegen Griechenland 
zu Felde zu ziehen, wollte D., der in Susa war, es den L. mit-
teilen' VII 239. επεάν TOLGI άμφικτυόσι πάσι τοϊσι άμφί ταύτης 
οΐκέουσι της πόλιος μέλλη t l εντός χρόνου εσεσθαι χαλεπόν, τότε ή 
ιρείη αυτόθι της Άθηναίης φύει πώγωνα μέγαν ,wenn den Nach-
barn, allen, die um diese Stadt herum wohnen, innerhalb einer 
Zeit ein Unglück zustossen soll, so lässt die Priesterin der A. 
daselbst einen langen Bart wachsen (bekommt . . .)' VIII 104. 
ώς δε τοϊσι "Ελλησι εν Πλαταιήσι κατέστρωντο οι βάρβαροι, ενθαϋτά 
αφι επήλθε γυνή αυτόμολος ,als die Perser von den Griechen bei 
PL geschlagen waren, da kam zu ihnen ein Weib, das Überläu-
ferin war' IX 76. Vgl. noch II 121 ε. 

Aus Thukydides : εως μεν αυτούς μετεπέμποντο oi φίλοι, . . . 
»während ihre Freunde nach ihnen schickten, . . .' V 82, 3. 
. .. ώς αύτούς ήνάγκαζον oi :'Αθηναίοι δηοϋντες τήν γήν . . . , . . . als 
die Α. sie dazu zwangen, indem sie ihr Land verwüsteten . . .' 
V 84, 2. του δ' επιγιγνομένου χειμώνος, επειδή τήν "Ιασον κατεστή-
што ο Τισσαφέρνης [ές] φυλακήν, παρήλϋεν ες τήν Μίλητον ,als 
im folgenden Winter T. Iasos als Posten eingerichtet hatte, zog 
er nach M.' VIII 29, 1. επειδή δε τών τε ξυμμάχων ήκουσαν οι 
Λακεδαιμόνιοι τά εγκλήματα τά ες τούς 'Αθηναίους και τών 'Αθη-
ναίων α ελεξαν, μεταστησάμενοι πάντας εβονλενοντο κατά σφάς 
αυτούς περί τών παρόντων ,als die L. von den Bundesgenossen die 
Beschwerden gegen die Athener und von den A. das, was sie zu 
sagen hatten, angehört hatten, Hessen sie alle abtreten und berieten 
für sich allein über die gegenwärtige Lage' I 79, 1. Λακεδαιμόνιοι 
όέ, ώς αύτοϊς προς τούς εν 'Ιθώμη εμ,ηκύνετο ο πόλεμος, άλλους τε 
έπεκαλέσαντο ξυμμάχους και 3Αθηναίους ,die L. aber riefen, da 
sich für sie der Krieg gegen die Leute in I. in die Länge zog, 
andere als Bundesgenossen herbei und auch die Α.' I 102, 1. 
έπειδή δε τοις πάλαι ούτως εδοκιμάσθη ταϋτα καλώς εχειν, χρή καί 
έμε . . . πειράσθαι . . . ,da aber von den Alten die Entscheidung 
getroffen ist, dass dies (die Bestattungsfeier) auf diese Weise 
schön sei, so muss auch ich versuchen . . .' I 35, 3. ώς δε 
αύτοΐς προς τοις πολεμίοις ήσαν σποράδες ai νήες, δύο μεν εύθύς 
ηύτομόλησαν . . . ,da ihre Schiffe zerstreut an die Feinde heran-
gekommen waren, so gingen zwei sogleich über . . . ' III 77, 2. . . . 
εάν μή τών Έπιπολών κρατήσωσιν οι 5Αθηναίοι...,. wenn die Α. 
nicht Ε. in ihre Gewalt gebracht hätten . . VI 96, 1. . . . επειδή 
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αύτοϊς επετίθεντο oi τριακόσιοι... , . . . als die 300 sie angriffen . . .' 
VIII 73, 6. ote πάσι δουλείαν έπέφερεν δ βάρβαρος ,als der Per-
ser allen die Knechtschaft bringen wollte' II 56, 4. 

Aus Xenophons Hellenika: έπεί δε θυομένω αύτφ ουκ έγίγνετο 
τά ιερά τή πρώτη, τη ύστεραίφ πάλιν έθύετο ,da ihm aber die 
Opfer, als er opferte, am ersten Tage nicht günstig ausfielen, 
opferte er am zweiten wieder' III 1, 17. επεί δε τά ληφθέντα χρή-
ματα άπήγαγον οϊ τε Παφλαγόνες καί ο Σπιθριδάτης, ύποατήοας 
Ήριππίδας ταξιάρχους και λοχαγούς άφείλετο άπαντα τόν τε Σπιϋρι-
δάτην καί τούς Παφλαγόνας ,als die Paphlagonier und S. diQ 
erbeuteten Schätze fortschaffen wollten, liess H. Offiziere und 
Unteroffiziere antreten und nahm dem S. und den P. alles ab' 
IV 1, 26. επει δε πάσιν έδόκει νποσπόνδονς τούς νεκρούς άναι-
ρεϊσθαι, ούτω δή επεμψαν κήρυκα περί οπονδών ,da es allen gut 
schien, unter Waffenstillstand die Toten zu sammeln, so schick-
ten sie einen Herold wegen eines Waffenstillstands' VI 4, 15. 
si δε καταβεβηκόοιν έπελαννοιέν τίνες, εύπετώς άναπηδώντες άνεχώ-
ρουν ,wenn aber einige gegen sie, nachdem sie (von den Pferden) 
herabgestiegen waren, anrückten, so sprangen sie schnell wieder 
hinauf und zogen sich zurück' VII l, 21. Aus Xenophons Ana-
basis : επεί ό" άλλήλους εφιλοφρονήσαντο Χειρίαοφος και Ξενοφών, 
κοινή δή άνηρώτων τον κώμαρχον . . . ,nachdem sich Ch. und Χ. 
gegenseitig begrüsst hatten, fragten sie gemeinschaftlich den 
Dorfschulzen . . .' IV 5, 34. επεί μέντοι θνομένφ αντφ επί τρεις 
ημέρας ουκ εγίγνετο τά ιερά, συγκαλέσας τούς στρατηγούς είπεν 
,als ihm aber die Opfer, die er drei Tage darbrachte, nicht 
günstig ausfielen, rief er die Feldherren zusammen und sagte' 
VI 6, 36. ήν τέ τφ τι νπισχνώνται οί τοιούτοι άνδρες, ονδεν μείον 
διαπράττονται . . . ,und wenn solche Leute einem etwas ver-
sprechen, so vollbringen sie nicht weniger . . .' VII 7, 24. Weit 
häufiger folgen die Objekte in Xenophons Hellenika und beson-
ders in der Anabasis dem Verb, so dass dieses in gedeckter An-
fangsstellung erscheint. 

Aus Polybios : επειδή δε εκατέροις ήν εύτρεπή τά προς τον 
κίνδννον, . . . τότε παρήγγειλε . . . 'Αννίβας . . . ,als beide Parteien 
die Vorbereitungen zum Kampf getroffen hatten, . . . da befahl 
Hannibal . . X V 12, 1. επειδή δε τά κατά τούς Αιτωλούς εθεντο 
καλώς oi περί τήν αύλήν, ευθέως έγίνοντο περί τό ποιειν άνακλη-
τήρια τον βασιλέως , nachdem die Hofleute die Angelegenheit mit 
den Ätolern geregelt hatten, beschäftigten sie sich sogleich mit 
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der Proklamation des Königs' XVIII 55, 3. οταν ôè то τής Ιστο-
ρίας ήθος άναλαμβάνη ης, έπιλαθέσθαι χρή πάντων των τοιού-
των . . . ,wenn aber einer die Aufgabe der Geschichtsforschung 
übernimmt, so muss er alles Derartige vergessen . . I 14, 5. 
έπεί ôè τά θηρία όιεβίβαοαν οί Καρχηδόνιοι και τήν δύναμιν, . . . 

,als aber die Karthager die Tiere und das Heer hinübergeführt 
hatten, . . I 40, 6. επειδή ό' εκατέροις ήν τά προς τήν έπιβολήν 
'έτοιμα, παραταξάμενοι ΰυνέβαλλον άλλήλοις εξ ομολόγου ,als aber 

die Vorbereitungen zum Angriff auf beiden Seiten getroffen 
waren, stellten sie sich in Schlachtordnung auf und begannen 
Verabredetermassen den Kampf' I 87, 9. εί δέ τινας τών πόλεων, 
ας άποδοϋναι δει Άντίοχον, έτέροις δέόωκεν Άντίοχος, έξαγέτω καί 
έκ τούτων τάς φρουράς και τούς άνδρας ,wenn aber Α. einige von 

den Städten, die er abtreten muss, andern gegeben hat, so soll 
er auch aus diesen die Besatzungen und Mannschaften zurück-
ziehen' XXI 43 (XXII 26), 18. . 

Besonders mögen Fälle genannt werden, in denen das 
Objekt durch ein Demonstrativpronomen gebildet wird. Zur ent-
sprechenden Stellung im Hauptsatz vgl. Kieckers a. a. 0. S. 21 ff. 
Belege aus Herodot : ώς δε και ταϋτα ήκουοαν οί Λακεδαι-
μόνιοι, . . . ,als die L. auch dies vernommen hatten, . . I 67. 
ώς ôè ταϋτα ήκουαε ο Κροΐοος, . . , ένετέλλετο . . . ,als Κ. dies 
gehört hatte, befahl er . . .' I 90. Aus Xenophons Hellenika: ώς 
όε ταϋτα ήσθετο ό Δερκυλίδας, . . . ,als D. dies wahrnahm, . . . 
III 2, 16. ώς δε ταϋτα ησθοντο οί Όλύνθιοι ιππείς, . . . άπεχώρονν 

πολλή σπουδή ,als die olynthischen Reiter das wahrnahmen, . . . 
zogen sie sich eifrigst zurück' V 2, 42. έπεί ôè ταϋτα έπύθοντο 
οί Λακεδαιμόνιοι, τον μεν άρμοστήν . . . άπέκτειναν . . . ,als die L. 
dies erfuhren, Hessen sie den Statthalter hinrichten . . .' V 4, 13. 
Aus Xenophons Anabasis : επει ôè ταϋτ έγνωσαν οί στρατηγοί, 
εποίησαν . . . ,als die Feldherren dies erkannt hatten, machten 
sie . . .' III 4, 21. έπεί ταϋτα ήκουσεν ο Όδρύσης, είπεν ,als der 
Odryse das gehört hatte, sagte er :' VII 7, 11. Bs fehlt aber 
nicht an Abweichungen, wie ώς ôè άρα ήκουσαν οί έφοροι ταϋτα, 
άνεβάλλοντο . . . ,als nun die Ephoren dies hörten, verschoben 
sie . . .< Her. IX 9. Vgl. Thuk. III 36, 5 ; Xen. An. IV 4, 22 
und verschiedentlich vorher1). 

1) Mittelstellung des Verbs herrscht auch durch die Wirkung des Wacker-
nagelschen Gesetzes, wofür besonders Herodot Belege stellt. So ζ. Β. ώς όέ 
oi παρΤ/v δ "Αρπαγος, εί'ρετό μιν ό Άατνάγης ,als Α. bei ihm war, fragte ihn Α.' 
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Die Mittelstellung des Verbs bei der Reihenfolge Subjekt— 
Verb kommt dadurch zustande, dass hinter das Verb noch ein 
Objekt, auch ein Infinitiv oder Acc. c. inf., ein Partizip oder eine 
adverbiale Bestimmung oder ein Prädikatsnomen tritt. 

Belege aus Herodot: έν φ ών ο "Αρπαγος άπό τοϋ τείχεος 
άπήγαγε τήν ατρατιήν, oi Φωκαιέες èv τούτφ κατααπάσαντες τάς 
πεντηκοντέρους . . . επλεον έπί Χίου , während nun Η. sein Heer 
von der Mauer wegführte, zogen die Ph. ihre Fünfzigruderer ins 
Meer und fuhren nach Chios hin' I 164. Vgl. VIII 42; IX 48. 
έπείτε αφι Χΐοι τάς νή6ους τάς ΟΙνούααας καλεομένας ουκ έβούλοντο 

ώνευμένοίοι πωλέειν ,da die Ch. ihnen die sogenannten Oi.-Inseln, 
die sie kaufen wollten, nicht verkaufen wollten' I 165. Vgl. IX 
27. ώς äv al παρθένοι γινοίατο γάμων ώραϊαι, . . . ,wenn die 
Jungfrauen reif zur Heirat werden, . . . ' I 196. δκως τών τις 
ΑΙγυπτίων άμάρτοι τι ,wenn ein Ägypter ein Verbrechen began-
gen hatte ' II 137. si γάρ τις προθείη πάΰΐ άνθρώποιαι έκλέξαοθαι 
κελεύων νόμους τούς καλλίατους ,denn wenn einer es allen Men-
schen freistellen und sie auffordern würde, sich die besten Ge-
setze auszuwählen4 III 38. έπείτε ôè ol εςελααθέντες Σαμίων υπό 
Πολυκράτεος άπίκοντο ες τήν Σπάρτην, καταοτάντες έπί τούς άρχον-
τας ελεγον πολλά ,als die von Ρ. vertriebenen Samier nach S. 
kamen, traten sie vor die Archonten und hielten eine lange Rede' 
III 46. εί μέν νυν οί παρεόντες Λακεδαιμονίων δμοιοι έγένοντο 
ταύτην τήν ήμέρην Άρχίτ} τε καί Λυκώπη, αίρέθη αν Σάμος ,wenn 

nun alle vorhandenen L. es an diesem Tage dem A. und L. 
gleich getan hätten, dann wäre S. genommen worden' III 55. 
ώς <5* έγώ ήκουαα Τύμνεω τοϋ Άριαπείθεος έπιτρόπου, . . . ,wie 

ich aber von Tymnes, dem Vormund des Ariapeithes, gehört 
habe, . . .' IV 76. εί μέν μή υμεις εατε οί πρότερον άόικήααντες 
Πέρσας και άρχοντες πολέμου, τούτων δεόμενοι . . . λέγειν τε äv 
έφαίνεαθε ήμϊν όρθά καί . . . ,wenn ihr nicht diejenigen gewesen 

I 117. έπειόί] γάρ ol εξηγγέλ&η ό Πολνκράτεος θάνατος, βποίει τοιάδε ,als ihm 
nämlich der Tod des P. gemeldet war, tat er Folgendes" III 142. rjv δέ μή οψι 
πάρα λέβης, . . . .wenn sie aber keinen Kessel zur Hand haben, . . IV 61. ώς 
δέ oi παντελέως είχε τό οίκημα, . . . ,als das Haus für ihn vollendet war, . . .' 
IV 95; vgl. 179. (Aber ώς δε ουκ έφαίνετό oi ό οδών, άναστενάξας είπε πρός τονς 
παραστάτας ,als der Zahn für ihn nicht auffindbar war, seufzte er auf und 
sprach zu den Herumstehenden' VI 107. ώς δε έξηλ&έ ol Θεμιατοκλέης, 'έλεγε 
'Αριστείδης τάδε ,als Th. zu ihm herauskam, sagte A. Folgendes' VIII 79; vgl. 90). 
Natürlich gehören auch Fälle hierher, in den eine Form von τις, τΐ als Objekt 
oder Subjekt vor dem Verb steht Derartige Belege sind vorher mitgeteilt. 

3 
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wäret, die zuerst den Persern Böses zufügten und mit dem Krieg 
anfingen, so würdet ihr mit einer Bitte darum uns vernünftig 
zu sprechen scheinen und . . I V 119. Vgl. VII 15. έπείτε όέ καί oi 
Μινύαι έκδράντες έκ της ερκτής ϊζοντο ές τό Τηΰγετον, . . . ,nachdem 

aber die Μ. nach ihrer Flucht aus dem Gefängnis sich auf dem 
T. niedergelassen haben, . . .' IV 148. επειδή ôè Ψαμμήτιχος ßaσι-
λεύοας ηθέλησε εΐδέναι, . . . ,als aber Ps. König geworden war 
und wissen wollte, . . .' II 2. έπείτε ôè ϋμεϊς έόντες όεσπόται 
προσχρηίζετε τούτων, παρέσται νμϊν και ταϋτα ,da ihr, die ihr 

unsere Herrn seid, dies noch wünscht, so soll euch auch das 
noch zuteil werden' V 18. επείτε ôè οί Παίονες άπίκοντο επί 
θάλασσαν, ενθεϋτεν ες Χίον διέβησαν ,als die Ρ. zum Meere ge-
kommen waren, gingen sie von dort nach Ch. hinüber' V 98. 
Vgl. VII 157 ; IX 8 ; 73. έπείτε αύτοΐσι καί о

 с

Ιπποκράτης συν 
τη οτρατιή ήκε βοηθέων, . . . ,als auch Η. mit seinem Heere ihnen 
zu Hilfe gekommen war, . . . ' VI 23. δκως ο Σπαρτιήτης κήρυξ προ-
σημαίνοι τι Αακεδαιμονίοισι, έποίευν καί oi Άργεϊοι τωύτό τοϋτο 

,wenn der spartanische Herold etwas den L. verkündete, so 
taten auch die A. genau dasselbe' VI 77. ώς ôè άπικόμένος 
Αευτυχίόης ές τάς 'Αθήνας άπαίτεε τήν παραθήκην . . . ,als L. 
nach Α. kam und das Pfand zurückforderte . . .' VI 86 Anfang, 
ώς ôè oi στρατηγοί οϋτοι οι άποόεχθέντες πορευόμενοι παρά βασιλέος 
άπίκοντο της Κιλικίης ες τό Άλήιον πεδίον ,als diese (dazu) 
gewählten Feldherrn vom Grosskönig aufbrachen und in die 
ale'ische Ebene in K. gekommen waren' VI 95. ώς ή Χερσόνησος 
ή έν Έλλησπόντφ έγένετο υπό 'Αθήναίοισι ,als der Ch. am Hel-
lespont unter die Herrschaft der A. gekommen war' VI 140. 
ώς ό' ούόέν ετι φορβής ένήν εν τω τείχει ,als aber gar keine 
Nahrung mehr in der Feste vorhanden war' VII 107. ώς όέ 
άπελθόντες οι θεοπρόποι άπήγγελλον ές τον δήμον, γνώμαι και άλλαι 
πολλαί γίνονται . . . και . . . ,als die Orakelb efrager zurück-
kamen und es dem Volke verkündeten, da gab es viele andere An-
sichten . . .' VII 142. ώς όε καί οϋτοι συνέμισγον τοϊσι "Ελλησι,.. . 
,als aber auch diese mit den Griechen handgemein wurden, . . .* 
VII 211. επεάν οί βάρβαροι άπιέωσι τά τοξεύματα ,wenn die 
Perser ihre Pfeile abschiessen' VII 226. εί ^άρ δή ταϋτα οϋτω 
είρέθη έκ τοϋ κυβερνήτεω προς Βέρξην, . . . ,wenn das nämlich 
wirklich so vom Steuermann zu X. gesagt worden wäre, . . .' 
VIII 119. 

Aus Thukydides: Επειδή δε ή τροπή έγίγνετο λαμπρώς ,als 
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sie sich entschieden zur Flucht wandten' I 49, 7.
1

) επειδή Μήδοι 
άνεχώρησαν έκ της Ευρώπης νικηθέντες και νάνοι καί πεζφ υπό 

'Ελλήνων ,als die Medeç, von den Griechen zu Wasser und zu 
Lande besiegt, sich aus Buropa zurückzogen' I 89, 2. ooov ôè 
χρόνον οϊ τε Πελοποννήοιοι ήοαν èv τη γη τή τών 3Αθηναίων και... 
,solange die Ρ. im Lande der Α. waren und . . / II 57, 1«. ώς ή τε γή 
αυτών έτέτμητο τό δεύτερον και . . . ,als ihr Land zum zweiten 
Mal verwüstet war und . . I I 59, 1. έπειδή αύτοϊς oi 'Αθηναίοι ουκ 
έπέπλεον ές τον κόλπον και τά οτενά ,da die Α. nicht gegen sie 
bis in den Meerbusen und die Meerenge heranfuhren' II 90, l. 
καί έπειδή oi 5Αθηναίοι ου παρήααν ταϊς ναυοϊν άπιοτοϋντες αυτόν 
μή ήξειν ,und weil die Α. mit ihren Schiffen fern geblieben 
waren, da sie nicht glaubten, dass er kommen werde' II 101, 1. 
έπειδή ôè και ο βάρβαρος ήλθεν έπί τήν 'Ελλάδα, φααι μόνοι Βοιω-
τών ου μηδίοαι ,sie sagen aber, als der Perser nach Griechenland 
gekommen sei, hätten sie allein unter den B. keine perserfreund-
liche Gesinnung angenommen' III 62, l . έπειόή oi αΙχμάλωτοι 
ήλθον αύτοΐς ol έκ τών περί Έπίδαμνον ναυμαχιών υπό Κορινθίων 

άφεθέντες . . . ,als die in den Seekämpfen bei E. gemachten Ge-
fangenen, die von den K. freigelassen worden waren, zu ihnen 
zurückkehrten . . I I I 70,1. και έπειδή πάν έξείργαοτο περί άρκτούρου 
έπιτολάς, καταλιπόντες φυλακάς τοϋ ήμίσεος τείχους . . . άνεχώρηοαν 
τφ στρατφ ,und als alles gegen den Aufgang des Arkturos aus-
geführt war, Hessen sie Wachen für die halbe Mauer zurück . . . 
und zogen dann mit dem Heere zurück' II 78. εί σπονδαί γίγνοιντό 
ποτε προς 3Αθηναίους ,wenn einmal ein Vertrag mit den Athe-
nern zustande käme' III 52, 2. ήν πολέμιοι ΐωοιν ές τήν γήν τήν 
'Αθηναίων ,wenn Feinde in das Land der A. ziehen' V 47, 3. και 
εί μή κάκεινοι ές Πύλον κομιοϋαιν επί Λακεδαιμονίους τους Μεαση-
νίους και Είλωτας, . . . ,und wenn sie nicht gleichfaHs die M. 

1) Diese Thukydidesstelle lehrt deutlich, dass ausser der Stellung am 
Anfang auch die am Ende des Satzes besonderen Nachdruck verleiht; vgl. 
die Anfangsstellung von ουδείς S. 29 Fussnote. Das Prinzip ist, dass in beiden 
Fällen das betreffende Wort durch eine u n g e w ö h n l i c h e Stellung hervor-
gehoben wird. Für das Adverb aber — im obigen Beispiel also für λαμπρώς — 
ist die ungewöhnliche Stellungsart die, es dem Verb folgen zu lassen. Vgl. 
ζ. B. noch εί δε %ρός τούτοιαι ετι τελεντήοει τόν βίον εν, ούτος εκείνος τον ού 
ζητέεις όλβιος κεκληβ&αι αξιός έατι ,wenn er ausserdem sein Leben gut be-
schliesst, so verdient der wohl in jenem deinem Sinne glücklich genannt zu 
werden' Her. I 32. επεάν δε γέρων γένηται κάρτα, . . . ,wenn aber einer gar 
sehr alt wird, . . .' I 216. Vgl. auch I 59 Ende. S. auch S. 7 Fussnote. 
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und H. nach P. gegen die L. führen würden, . . .' V 56, 2. έπειδή 
δε ol άλλοι 3Αθηναίοι προσέμισγον τφ ζεύγματι, щ μεν πρώτη $ύμη 
έπιπλέοντες έκράτονν τών τεταγμένων νεών προς αντφ . . . ,als 

die übrigen Α. auf die Hafensperre trafen, wurden sie beim 
Heranfahren gleich beim ersten Angriff der dort aufgestellten 
Schiffe Herr . . V I I 70, 2. έπειδή ξνοτρατεύειν αύτοϊς οι Θούριοι 
παρεσκενάοθησαν επτακοσίοις μεν δπλίταις, τριακοσίοις ôè άκον-
τιοταΐς ,als die Th. sich rüsteten, mit ihnen mit 700 Schwerbe-
waffneten und 300 Speerschützen zu Felde zu ziehen' VII 39, ι. 
ώς ô' οϊ τε Κορίνθιοι καί ol άλλοι ξνμμαχοι άπρόθνμοι ήοαν διά τό 
πρότερον αφάλμα, αρας επλει έπί της Χίου ,als aber die Κ. und 
die übrigen Bundesgenossen wegen des früheren Misserfolges 
keine Lust hatten, stach er in See und fuhr nach Ch.' VIII 32,1. 
ήν όέ ποτέ τροφή καταβη παρά βασιλέως ,wenn aber die Ver-

pflegungsgelder vom Grosskönig einträfen' VIH 45, 6. ήν όέ τις 
Λακεδαιμονίων ή τών ςνμμάχων έπί κακφ ϊη έπί τήν βασιλέως 
χώραν, Λακεδαιμονίους και τους ξυμμάχους κωλύειν καί ήν τις έκ 
της βασιλέως ϊη έπί κακφ έπί Λακεδαιμονίους ή τούς ξυμμάχους, 
βασιλεύς κωλυέτω ,wenn aber einer von den L. oder von ihren 
Bundesgenossen in feindlicher Absicht gegen das Land des Gross-
königs ziehen sollte, so sollen es die L. und ihre Bundesgenos-
sen verhindern ; und wenn einer aus dem Lande des Grosskönigs 
in feindlicher Absicht gegen die L. oder ihre Bundesgenossen 
ziehen sollte, so soll es der Grosskönig verhindern' VIII 58, 4. 

Belege aus Xenophons Hellenika: έπεί δε μέγας ο κύκλος 
ών πολλής φυλακής έδόκει δεΐαθαι ούπω πολλοίς οϋσι ,da ihnen, 

die noch nicht zahlreich waren, der Umkreis gross zu sein und 
einer zahlreichen Bewachungsmannschaft zu bedürfen schien' 
II 4, 11. Vgl. IV 5, 9. έπεί μέντοι ούτοι φχοντο είς Λακεδαίμονα, 
επεμπον δή καί ol άπό τοϋ κοινοϋ έκ τοϋ άστεως λέγοντας . . . ,als 
jedoch diese nach L. fortgegangen waren, schickten auch die 
Behörden aus der Stadt Leute ab, die erklären sollten . . .' 
II 4, 37. Vgl. VII 4, 28; 5, 1; Anab. III 4, 29. έπεί μέντοι έκεϊνος 
βούλεται είς λόγους άφικέσθαι, ούδ5 έγώ αντιλέγω ,da jedoch jener 
zu einer Unterhandlung kommen will, so habe ich nichts dagegen' 
Hell. III 2, 18. έπεί ôè Χάρης ήρξατο πορεύεσθαι, προήσαν αύτοϋ 
ol τών Φλειασίων Ιππείς και πεζοί ,als Ch. sich in Marsch setzte, 
bildeten die Reiter der Ph. und die Fusstruppen die Spitze seines 
Heeres' VII 2, 22. έπεί ôè 'Ότυς εμελλεν άπιέναι, . . . ,als 0. aber 
fortgehen wollte, . . .' IV 1, 5. έπεί ô3 αν ΎΑγις άπιών όιέβη πάλιν 
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τον Άλφειόν, . . . ,als Α. abgezogen war und den A. wieder über-
schritten hatte, . . .' III 2, 29. ώς ôè ήανχίαν τε καί οχολήν έχων 
ò 'Αγησίλαος διέτριβεν èv τη Έφέσφ, . . . ,als nun Α. in Ruhe und 
Frieden in Б. verweilte, . . I I I 4, 7. ώς ό' άεί τά èvavtla ών 
έβούλεto απέβαινε Λνοάνόρφ, έγνω δή τό γιγνόμενον ,da dem L. 

immer das Gegenteil von dem, was er wollte, zuteil wurde, so 
durchblickte er, was vor sich ging' III 4, 8. έπεί ôè μέγα φρο-
νήσας ο Τισσαφέρνης έπί τφ καταβάντι στρατεύματι παρά βασιλέως 
προεϊπεν Άγησιλάφ πόλεμον . . . ,als Τ. auf das Heer, das vom 
Grosskönig zu ihm gekommen war, pochte und dem A. den 
Krieg erklärte . . III 4, 11. επεί όέ oi Θηβαίοι άντεμβαλόντες είς 
τήν Φωκίδα εδηουν τήν χώραν, ευθύς οι Φωκεΐς πέμπουσι πρέσβεις 
είς Λακεδαίμονα ,als die Th. zum Entgelt in Ph. einfielen und das 
Land verwüsteten, schickten die Ph. sofort Gesandte nach L.' 
III 5, 4. ώς όέ τά άρματα έμβαλόντα διεσκέδασε το άθρόον, . . . 
,als die Wagen heranstürmten und die Menge zerstreuten, . . 
IV 1, 19. Vgl. IV 3, 23. ώς ô1 èv τη τοϋ Φαρναβάζου άποδημίφ 
άποστερών άδελφός τήν άρχήν φυγάδα έποίησε τον της Παραπίτας 
υΐόν, . . . ,als während der Abwesenheit des Ph. der Bruder den 
Sohn der P. der Herrschaft beraubt und vertrieben hatte, . . .* 
IV 1, 40. επεί ôè προϊόντες oi Λακεδαιμόνιοι ούκέτι δέκα στάδια 
άπεϊχον τών πολεμίων, κάκεϊνοι αύτοϋ στρατοπεόευσάμενοι ήσυχίαν 

εΐχον ,als nun die L. vorrückten und keine zehn Stadien mehr 
von den Feinden entfernt waren, da schlugen auch jene dort ein 
Lager auf und verhielten sich ruhig' IV 2, 15. Vgl. Anab. III 4, 3. 
οταν ύμεϊς πλήρη εχετε τά επιτήδεια ,wenn ihr eure Lebensmittel 
in vollem Masse habt' Hell. V 1, 15. εί δέ τις τών πόλεων έκλίποι τήν 
στρατείαν, . . . ,wenn einer der Staaten sich dem Heeresdienste 
entziehen sollte, . . . ' V 2, 22. Vgl. noch V 2, 29 ; 41 ; V 3, 18 ; 
23; VI 1, 1; 3, 9; 5, 1; VI 5, 22; 30; VII 1, 6; 17; 3, 6. έπεί ό' 
έκεϊνοι μέν έγνώσθησαν φίλοι δντες . . . ,da man jene als Freunde 
erkannt hatte . . .' VI 5, 17. Vgl. 5, 51. εί μέντοι ύμεϊς λογίζεσθε 
συμφέρειν ύμϊν πολεμεϊν, δεόμεθα υμών εάσαι ημάς είρήνην ποιή-
σασθαι ,wenn ihr aber denkt, dass es für euch nützlich ist, wei-
ter Krieg zu führen, so bitten wir euch, uns Frieden schliessen 
zu lassen' VII 4, 8. Vgl. 5, 7. και εί μή Κρής θείφ τινί μοίρφ 
προσελθών έξήγγειλε τφ Άγησιλάφ προσών τό στράτευμα, . . . ,und 
wenn nicht durch göttliche Fügung ein Kreter gekommen und 
dem A. den Heranmarsch des Heeres gemeldet hätte, . . .' VII 
5, 10. έπεί μέντοι προπυθόμένος ταϋτα ό 'Αγησίλαος έφθη είς 
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τήν πόλιν άπελθών, . . . ,da jedoch A. es vorher erfuhr und vor-
her in die Stadt zurückkehrte, . . VII 5, 10. Aus der Anabasis : 
επειτα δτε Ξέρξης ύστερον άγείρας τήν άναρίθμητον οτρατιάν 
ήλθεν έπί τήν Έλλάόα, καί τότε ενικών οί ημέτεροι πρόγονοι τους 
τούτων προγόνους και κατά γήν καί κατά θάλατταν ,als dann Χ. 
später das unermessliche Heer sammelte und gegen Griechen-
land zog, auch da besiegten unsere Vorfahren deren Vorfahren 
zu Wasser und zu Lande' III 2, 18. έπεί μέντοι έκεϊνοι έλυσαν 
τάς σπονόάς, λελύσθαι μοι δοκει καί ή έκείνων νβρις καί ή ημετέρα 
υποψία »nachdem sie jedoch dem Vertrag ein Ende bereitet 
haben, scheint mir auch ihr übermütiges Handeln und unser 
Argwohn zu Ende zu sein' III 1, 21. επεί ô* ούτοι έόόκουν άπρό-
θυμοι είναι, . . . ,da diese nicht recht dazu bereit zu sein 
schienen, . . .' VI 2, 7. επεί ôè Ξενοφών ετόλμησε γυμνός άναατάς 
οχίζειν ξύλα, . . . ,da aber Χ. sich dazu entschloss, ohne Ober-
kleider aufzustehen und Holz zu spalten, . . VI 4, 12. Vgl. 
III 4, 27. 

Belege aus Polybios: έπεί ô3 αμφότεροι κατά τάς εαυτών 
προαιρέσεις καί καθόλον καί κατά μέρος εκάστους εθηκαν είς τάς 
άρμοζούσας τάξεις, εμενον èv κόσμφ . . . , nachdem beide nach 

ihren Plänen sowohl im Ganzen als auch im Besondern die ein-
zelnen auf die angemessenen Plätze gestellt hatten, blieben sie 
in Ordnung . . .' I 33, 11. διόπερ δτε τις άρξαιτο 'βάλλε' λέγειν, 
ούτως έγένετο πανταχόθεν άμα καί ταχέως ώστε . . . , sobald daher 
jemand zu sagen begann: „Wirf!", geschah das derartig zugleich 
von allen Seiten und so schnell, dass I 69, 13. καθ3 ους 
καιρούς

 3Αννίβας εποιεϊτο τήν πορείαν είς Ίταλίαν, . . . ,als Hanibal 
den Marsch nach I. machte, . . .' III 98, 1. επειδή <5' εκείνος 
μετήλλαξε τον βίον παΐδα καταλιπών Φίλιππον, καταφρονήσαντες εζή-
τουν άφορμάς καί προφάσεις τής είς Πελοπόννησον επιπλοκής . . . 
,als aber jener aus dem Leben geschieden war und den Ph. nur 
als Knaben hinterliess, da machten sie sich nichts aus ihm 
und suchten Anlässe und Vorwände für ihre Einmischung in 
den Ρ ' IV 3, 3. επεί δ3 oi φέροντες τάς κλίμακας ελαθον άσφαλώς 
τφ τείχει προσερείσαντες, . . . ,als aber die, welche die Leitern 
brachten, sie unbemerkt und ungefährdet an die Mauer anlegten,...' 
VIII 37, 7. έπεί ôè τό τε τών Κρητών πλήθος έκ τής πόλεως καί 
τίνες τών ΑΙτωλικών συνήψαν τοις αύτών; ιππεϋσι, . . . ,als aber die 
Schar der Kreter in der Stadt und einige der Ätoler mit ihren 
Reitern sich vereinigten, . . V 14, 4. . . . έάν μέν ol eΡωμαίοι 
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χωρισΰώσιν έκ τής 'Ελλάδος, wenn sich die R. aus Griechen-
land zurückziehen würden, . . .' XVIII 43 (26), 6. èàv ôè eΡωμαίοι 
παρά τάς συν&ήκας έγχειρώσι τάς χείρας έπιβάλλειν τφ Περσεϊ καί 
Μακεόόοιν, . . . ,wenn aber die Römer wider den Vertrag es wagen 
sollten, P. und die M. anzugreifen, . . .' XXVII 4, 5. δτε ôè ταΐς 
σανίσι τών καταστρωμάτων έμπαγέντες οι κόρακες όμον οννόήσειαν 
τάς ναϋς,. . . ,wenn die Enterbrücken in die Bretter des Verdecks 
eingeschlagen waren und die Schiffe verbunden hatten, . . I 22, 9. 
επει <Г έξ ύπερδεξίων και κατά κέρας oi τών Ρωμαίων ιππείς 
έμβαλόντες άπό τον λόφου προοέφερον τάς χείρας ερρωμενως, τόϋ?... 
,als aber die römische Reiterei von oben herab gegen die Flanke 
anstürmte »und einen energischen Angriff machte, da . . I I 30, 8. 
èàv ôè προσόεξάμενος τήν έπιβολήν 'Αχαιός άντιφωνήση τοις περί 
τον Νικόμαχον και Μελαγκόμαν, ούτως εφη όώοειν δ Βώλις αυτόν 
είς τήν χρείαν . . . ,wenn aber Α. den Anschlag gutheissen und 
den Leuten des N. und M. eine Antwort geben werde, dann 
werde er, so erklärte В., sich dem Unternehmen widmen . . 
VIII 16 (18), 11. επεί γάρ ή  èv Μακεδόνων σύνταξις εν τοις προ τοϋ 
χρόνοις. δι' αυτών τών έργων διδοϋοα τήν πεΐραν εκράτει τών τε 
κατά τήν }Ασίαν και τών Ελληνικών συντάξεων, . . . ,da nämlich die 
Schlachtordnung der M. in früheren Zeiten, indem sie durch die 
Tatsachen selbst den Beweis lieferte, sich den bei den Asiaten 
und Griechen üblichen Schlachtordnungen überlegen gezeigt 
hat, . . XVIII 28 (11), 2. ώς δε πάλιν δ κήρυξ προελθών είς τό 
μέσον και κατασιωπησάμενος δια τοϋ ααλπικτοϋ τον θόρυβον άνηγό-
ρευσε ταύτά και ώσαύτως τοις πρόσϋεν, τηλικοϋτον συνέβη . . . ,als 
der Herold wieder in die Mitte vortrat, durch den Trompeter 
dem Lärm Ruhe gebot und auf dieselbe Weise dasselbe wie 
früher verkündete, da ereignete es sich, . . .' XVIII 46 (29), 9. 
ώς δ} επελθών δ Πτολεμαίος θρασέως έπελάβετο τής χλαμύδος 
αύτοϋ, τότε βοη&εϊν ήξίου τους παρόντας ,als aber Ρ. auf ihn zu-
trat und ihn am Mantel ergriff, da verlangte er, dass die Anwe-
senden ihm beistehen sollten' XVIII 59 (36), 10. έπεί <5' ό βασι-
λεύς άναγνούς εφη βοΰλεσύαι μεταδοϋναι τοις φίλοις ύπερ τών 
προσπεπτωκότων, άκούσας ο Ποιπίλιος έποίησε πράγμα βαρύ μεν 
δοκούν εΐναι και τελέως ύπερήφανον ,als aber der König (die 
Schrift) las und erklärte, er wolle seinen Freunden von dem Ver-
nommenen Mitteilung machen, da tat P. etwas, das ungehörig 
und ganz überhebend zu sein schien' XXIX 27 (11), 4. ώς ôè 
καί τών στρατηγών τις άναβάς έπί τονς έμβόλους παρεκάλει τούς 



40 E. KIECKERS B X . 2 

δχλονς έπί τόν κατά eΡοδίων πόλεμον, τότε δή . . . ,als aber gar 
einer der Prätoren auf die Rednerbühne stieg und die Massen 
zum Krieg gegen die Rhodier anspornte, da . . .' XXX 4, 4. 

Auch in der neugriechischen Volkssprache ist bei der Wort-
folge Subjekt—Verb die Mittelstellung des Verbs noch möglich. 
"Οτ αν ô Μνλόρδος è πήρε τή μιά άπό τΙς εξί κόρες τοϋ Κάατρον, 
άφηοε παραγγελία ατούς Τούρκους và tov κονβαλήοονν καί τίς άλλες 
τή νύχτα ,als der Engländer die eine von den sechs Mädchen 
der Burg genommen hatte, erliess er den Auftrag an die Türken, 
dass sie ihm auch die andern, während der Nacht herbeischaffen 
sollten' Thumb a. a. 0. S. 233   10 (Athen), οταν ή Παναγία 
καί ο Χριστός ήρ^αν ο' αύτούς τούς τόπους καί όλοι οί άνθρωποι 
ολόγυρα γίνηκαν χριστιανοί, οί Άδελφιώτες έακέφτηκαν . . . ,als die 

heilige Jungfrau und Christus in diese Gegenden kamen und 
alle Menschen ringsum Christen wurden, überlegten die A. . . .' 
S. 233   9 (Delphi). 

Die Mittelstellung des Verbs kann auch dadurch zustande 
kommen, dass logisch zusammengehörige Gruppen, die das Sub-
jekt oder Objekt oder Prädikatsnomen ausmachen, durch das 
zwischen sie geschobene Verbum gespalten werden. 

Belege aus Herodot: έπείτε όέ κακόν ούδεν ήν αφι μήχος, 
πέ μπουά ι ες Κρήτην άγγέλονς . . . ,da sie aber kein Mittel gegen 
das Unglück hatten, so schickten sie Boten nach Kreta . . .' 
IV 151. εί δε ή ατάοις ήλλακτο τών ώρέων . . . ,wenn aber der 
Stand der Jahreszeiten vertauscht wäre . . II 26. Vgl. VI 129. 
έπεί δε ή άγγελίη άπίκετο περί τής μάχης τής έν Μαρα&ώνι γενο-
μένης παρά βαοιλέα Δαρεϊον τον Ύστάαπεος . . . ,als aber die 
Nachricht von der Schlacht bei M. zum König D., dem Sohne 
des Hystaspes, kam . . .' VII 1. εί μέν τι ένέοι αφάλμα φέρον τφ 
βαρβάρφ, . . . ,wenn etwas darin stand, das dem Perser eine 
Niederlage verkündete, . . / VII 6. έπεί δε δαιμονίη τις γίνεται 
δρμή . . . ,da aber ein göttlicher Antrieb statt h a t . . . ' VII 18. ώς 
δε δείπνου γίνοιτο ώρη ,wenn die Zeit zum Essen kam' VII 119. 
ώς όέ ο-υόέ̂  εύριακον άλλοιότερον ot Πέρααι ή τή προτεραίη ένώρων, 
άπήλαυνον ,als aber die Ρ. nichts anders vorfanden, als sie am 
Tage vorher gesehen hatten, zogen sie ab' VII 212. ώς όέ ένδε-
κάτη έγεγόνεε ήμέρη άντικατημένοιαι έν Πλαταιήοι, . . . ,als der elfte 
Tag war, dass sie bei P. sich gegenüber standen, . . .' IX 41x). 

1) Verb und Subjekt sind zwischen getreten: ΰκως γάρ τινα ϊδοι Ξέρξης 
τών εωντοϋ έργον τι άποόεικννμεν%ν έν щ νανμαχί% . . . ,80 oft Χ. einen seiner 
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Aus Thukydides : ήν όέ γε οϊμαί ποτε άλλος φόλεμος κατα-

λάβω Δωρικός τούδε ϋοτερος . . . ,wenn einmal, denk' ich, ein 

anderer dorischer Krieg nach diesem ausbricht . . II 54, 3. 
Aus Xenophons Hellenika : έπειδή ôè oi μεν Άβυόηνοί 

αφηγούμενοι ήδη εν τω παρά Κρεμαατήν ήοαν πεδίφ . . . ,als die 

Α., die voran marschierten, bereits in der Ebene bei K. waren . . .' 
IV 8, 37. επεί ôè oi εχοντες τάς ούσίας έγγύτερον μεν φκουν τών 

χωρίων όντων αύτοΐς περί τάς κώμας . . . ,als aber die Vermö-
genden näher bei ihren Landgütern wohnen konnten, die sie bei 
den Dörfern hat ten . . .' V 2, 7. επεί ôè ούόείς έφαίνετο τών 
Άρκάδων, ηγε την ταχίοτην είς τήν Εύταιαν . . . ,als aber kein 

Α. sich zeigte, zog er aufs Schnellste nach E. . . .' VI 5, 21. 
επεί ôè oi Άρκάόες μεγάλην δύναμιν εχοντες ούμμαχοι έδόκουν εϊναι 

τοις δημοκρατεϊσύ'αι βονλομένοις, εκ τούτων όή #ραούτεροι οι περί 

τον Χάροπον ήοαν ,als aber die Α., die eine grosse Streitmacht 
hatten, Helfer der Freunde einer Demokratie zu sein schienen, 
da bekam die Partei des Ch. hierdurch mehr Mut' VII 4, 15. 
Aus der Anabasis : και εϊ τις αντφ δοκοίη τών προς τούτο τεταγ-

μένων βλακεύειν, . . . ,und wenn ihm einer der dafür Angestellten 
lässig zu sein schien, . . .' II 3, 11. 

Belege aus Polybios : έπειόή δ' ό μέν καιρός ήκε τής χρείας ... 

,als aber die Zeit der Schlacht gekommen war . . II 67, 1. 
έπειδή ôè πολλά διαφεύγει τών μελλόντων τήν άν$ρωπίνην πρό-

νοιαν, . . . ,da aber vieles von den zukünftigen Dingen der 
menschlichen Klugheit entgeht, . . . ' XI 6, 6. ώς όέ μέγας ο σωρός 
έγένετο τής έκφερομένης γής . . . ,als' aber der Haufe der Erde, 
die herausgetragen wurde, gross wurde . . .' XXI 28 (XXII11), 7. 
εί δέ τίνες εξ ών άπολαμβάνονοιν oi cΡωμαίοι πόλεων μετά δυνά-

μεώς είοιν Άντιόχον, τούτους είς Άπάμειαν άποκαταοτηοάτωοαν 

,wenn aber einige aus den Städten, die die Römer zurückerhalten, 
sich in dem Heere des A. befinden, so sollen sie diese nach A. 
zurückschaffen' XXI 43 (XXII 26), 81). 

Leute eine bedeutende Tat in der Seeschlacht vollbringen sah . . V I I I 90. 
Verb und Objekt stehen zwischen Subjekt und seiner näheren Bestimmung 
Thuk. III 70, 1, s. S. 35. 

1) Auch kommt noch der Fall in Betracht, dass das Verbum aus der 
Endstellung dadurch in die Mittelstellung gerät, dass zu einem ihm vorauf-
gehenden Satzteil, besonders zum Subjekt, ein mit καί ,und', iq ,oder' oder 
anderswie angefügter Zusatz gemacht wird. So ζ. Β. εί δε άναγκαίη εϊη ïj 
μέγας τις ό έποτρννων άγων, . . . ,wenn es not täte oder der anspornende 
Kampf ein ganz grosser wäre, . . . ' Her. VII 104. έπεί δε καί ol φίλοι αυτούς επει&ον 

3* 
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Die Mittelstellung des Verbs ist im Lateinischen in Vorder-
sätzen häufiger als die gedeckte Anfangsstellung. Sie kommt 
bei der Wortfolge Verb—Subjekt dadurch zustande, dass Adver-
bia, adverbiale Bestimmungen, auch Ablativi absoluti und Parti-
cipia conicuncta oder Objekte, auch Infinitive und Acc. c. inf., dem 
Verb vorangehen, bei der Wortfolge Subjekt—Verb dadurch, 
dass jene Satzteile dem Verb folgen. Ferner gerät das Verb in 
Mittelstellung wenn es syntaktisch zusammengehörige Gruppen 
spaltet oder wenn ein Zusatz zu einem voraufgehenden Satzteil 
nachträglich angefügt wird. Belege aus Ciceros Briefen ad Atti-
c u m : T u , s i t i b i p l a c u e r i t l i b e r , c u r a , b i s , u t . . . I I 1, 2. S u b i t o 

q u o m m i h i d i x i s s e t C a e c i l i u s q u a e s t o r p u e r u m s e R o m a n i m i t t e r e , 

h a e c s c r i p s i r a p t i r n . . . I I 9, 1. E t s i i n i p s o i t i n e r e e t v i a d i s c e d e -

b a n t p u b l i c a n o r u m t a b e l l a r i i e t . . . V 16, 1. S e d q u o m e g o f a c i a m 

o m n i a , q u a e f a c e r e p o s s e m a d m e a l l e v a n d u m . . . X I I 38, 4. . . . u t 

B l e s a m i u s v e n i t a d m e . . . X V I 3, 6. Q u o m a d m e B r u t u s n o s t e r 

s c r i p s i s s e t e t C a s s i u s . . . X V 6, 1. q u o v n i l l e d i c e r e t i t a f u t u r u m , . . . 

XVI 15, 3. Ohne besonderen Subjektsausdruck noch z. В.: q u o d 

a d m e s c r i b i s t e i n A s i a m s t a t u i s s e n o n i r e , e q u i d e m m a l l e m . . . I 16, 14. 

Q u o m e P o m p e i a n o m e R o m a m r e c e p i s s e m a . d . U H . I d u s M a i a s , . . . 

I 20, 1 . q u o d P o m p t i n u m s t a t u e r a m e x s p e c t a r e , c o m m o d i s s i m u m d u x i 

d i e s e o s , q u o a d . . . V 6, 1. E t s i N o n i s M a r t i i s , d i e t u o , u t o p i n o r , 

e x s p e c t a b a m e p i s t o l a n i a t e l o n g i o r e m , t a m e n . . . IX 2, 1. Q u o m 

t u i s d a r e p o s s e m l i t t e r a s , n o n p r a e t e r m i s i , . . . X I 19, 1. . . . s i 

c a u s a m q u a e r i s a b s o l u t i o n i s . . . I 16, 2. . . . s i m i h i t a n t u m e s s e t 

o t i i , q u a n t u m . . . I 19, 1. Q u o m a l i q u e m a p u d t e l a u d a r o t u o r u m 

f a m i l i a r i u m , v o l a m i l i u m s c i r e . . . II 25, 1. Vg l . VI 3, 1. A u s 

Caesars Bell. Gall, c u m e x c a p t i v i s q u a e r e r e t C a e s a r . . . I 50, 4. 
c u m i n I t a l i a m p r o f c i s c e r e t u r C a e s a r . . . I l l 1, 1. d u m l o n g i u s 

a b m u n i t i o n e o b é r a n t G a l l i , . . . VII 82, 1. s i q u i d a c c i d a t R o m a n i s , . . . 

I 18, 9. q u o d s i b i C a e s a r d e n u n t i a r e t s e A e d u o r u m i n i u r i a s n o n 

n e g l e c t u r u m , . . . I 36, 6. V g l . I 12, 2. q u o e x o p p i d o c u m l e g a t i 

a d e u m v e n i s s e n t o r a t u m , u t . . . VI I 12, 3. c u m u t e r q u e u t r i q u e 

e s s e t e x e r c i t u s i n c o n s p e c t u . . . V I I 35, 1. Vgl . I 31, 1 4 ; VI I 3 , 2 . 

Ohne besonderen Subjektsausdruck: u b i s e d i u t i u s d u c i i n t e l l e x i t 

e t d i e m i n s t a r e , q u o . . . I 16, 5. Belege aus Liviiis : q u o d u b i 

i n t o t a m c o n t i o n e m p e r t u l i t r u m o r , . . . I I 54, 9. p o s t q u a m a d 

και μητέρες ϊονοαι καί άδελφαί . .. ,als aber auch ihre Freunde ihnen zurede-
ten und die Mütter, die herbeikamen, und die Schwestern . . .' Xen. Hell. IV 
4, 5. u. s. w. 
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d i e m p r a e s t i t u t u m v e n e r u n t s o d i , c o n s u l e x t r a p o r t a n t C a p e n a m 

c a s t r a l o c a t III 22, 4. c u m h a e c i n t o n u i s s e t p l e n u s i r a e , m u l t i -

t u d o i p s a s e s u a s p o n t e d i m o v i t III 48, 3. u b i c u m i n g e n t i 

c o n s e n s u p a t r u m n e g a r e t u r t r i u m p h u s , L . I c i l i u s t r i b u n u s p l e b i s t u l i t 

a d p o p u l u m . . . III 63, 8. s i h a e c i m p e d i e t a l i q u i s , . . . IV 5, 6. 

q u i b u s c u m g r a t i a s i n s e n a t u e g i s s e t d i c t a t o r , . . . V 19, 6. . . . п е с , 

d u m p e r p a t e n t i a l o c a d u c e b a t u r a g m e n , a p p a r u i t h o s t i s XX I 25, 11. 

p o s t q u a m a b ea p a r t e s a t i s t u t a m S i c i l i a n i c e n s e b a t c o n s u l ; a d i n -

s u l a s V u l c a n i . . . t r a i e c i t XX I 51, 3. s i t a n t u m m o d o p o s t u l a s s e n t 

l e g a t i p r o e i s , q u i i n h o s t i u m p o t e s t a t e s u n t , u t r e d i m e r e n t u r . . . 

XXII 60, 6. c u m d i u a n c e p s f u i s s e t c e r t a m e n . . . XXI 9, 1. c u m 

c o n s u l e s i n c o n t i o n e p r o n u n t i a s s e n t t e m p u s n o n e s s e c a u s a s c o g n o s -

c e n d i . . . III 69, 6. u n d e c u m e a d e m (sc. a c i e s ) r e v e r t i p o s s e t a d 

s u o s , . . . III 70, 4. n a m c u m p r i m o m o e n ï b u s s e h o s t e s t e n e r e n t 

t u t i s s i m u m i d r a t i , . . . V 26, 4. . . . c u m p a r s m a i o r e x a c i e V e t o s 

p e t i s s e t q u a m R o m a m . . . V 39, 4. c u m U l i r e n i t e n t e s p a c t o s d i c e -

r e n t s e s e , n e g a t e a r n p a c t i o n e m r a t a m e s s e V 49, 2. c u m i n s e x 

p a r t e s d i v i s u s e x e r c i t u s R o m a n u s s e n i s h o r i s i n o r b e m s u c c e d e r e i 

p r o e l i o , . . . V I 4, 10. D u m R o m a n i t e m p u s t e r u n t l e g a t i o n i b u s 

m i t t e n d i s , H a n n i b a l . . . X X I 11, 3. d u m H a n n i b a l c i r c a f l u m e n 

l e g a t i o n i b u s G a l l o r u m a u d i e n d i s m o r a t u s t r a i c i t g r a v i u s p e d i t u m 

a g m e n , i n t e r i m . . . X X I 47, 7. . . . s i a l i a a l i o r u m s i t c o n d i c i o . . . 

II 29, 8. i t a q u e c u m l o n g i n q u a a d o m o i n s t e t m i l i t i a . . . X X I 21, 5. 

c u m a d T r e b i a m t e r r e s t r e c o n s t i t i s s e t b e l l u m . . . XXI 49, 1. Ohne 
besonderen Subjektsausdruck ζ. В.: i b i f e l i c i l o c o , u b i p r i m a i n i t i a 

i n c h o a s t i s l i b e r t a t i s v e s t r a e , t r i b u n o s p l e b i c r e a b i t i s III 54, 9. Au s 

Tacitus' Ann al en: u b i p r i m u m a l u d u r e q u i e s s e t a n i m u s , . . . I 25. 
n i m i h i d e s t i n a t u m f o r e t s u u m q u a e q u e i n a n n u m r e f e r r e , a v e b a t 

a n i m u s . . . IV 71. et c u m accusatores ас t e s t e s c e r t a t i m p e r o r a r e n t 

r e s p o n d e n t e n u l l o , m i s e r a t i o q u a m i n v i d i a a u g e b a t u r III 17 . . . s i 

q u a f u i t i n i q u i t a s G e r m a n i c i . . . III 12. Ohne besonderen Sub-
jektsausdruck : c i m i s u p e r t o t s e n a t o r e s a d v e r s o s f a c u n d i s s i m i s t o -

t i u s A s i a e e o q u e a d a c e u s a n d u m d e l e c t i s r e s p o n d e r e t s o l u s et o r a n d i 

n e s c i u s , . . . III 67. 

20. Zum Fu tu rum gnomicum. 

Uber das Futurum gnomicum, welches besagen will, dass 
nach den bisherigen Erfahrungen das Eintreten eines Vorgangs 
oder eines Zustande allzeit (also in Gegenwart und Zukunft) 
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erwartet werden kann, handelt Brugmann Grundr. II 32, 797 f. 
Er führt dort Belege für das Griechische und Lateinische und 
Litauische an, und je einen für das Russische und Serbische, 
wobei in diesen beiden Sprachen das Futur durch eine perfektive 
Präsensform ausgedrückt ist. Er erwähnt dort auch, dass im 
Neuhochdeutschen das mit werden gebildete Futur häufig als 
Futurum gnomicum vorkommt. 

Für das Neuhochdeutsche sei noch auf Behaghel Deutsche 
Syntax II 263 f. verwiesen. Dort ist unter anderm zitiert: Nur 
der Starke wird das Schicksal zwingen Schiller, Das Ideal und das 
Leben Z. 59. Im Englischen ist dieses Futur in Sprichwörtern 
heimisch, wie es übrigens ja auch in andern Sprachen in diesen, 
in sprichwörtlichen Redensarten und in Sentenzen sein Dasein 
fristet; z. B. entspricht dem deutschen Sprichwort „Wer Pech 
angreift , besudelt sich" engl. He that touches pitch shall be defiled, 
s. Deutschbein System der neuenglischen Syntax S. 140. 

Für das Serbische fand ich auch einen Fall, in dem das 
Futur durch das aus hocy verkürzte cy (zu ab. xošto ,ich will') 
gebildet ist : teci ce voda, kud je tekla ,es wird fliessen (= fliesst) 
das Wasser, wohin es geflossen ist'. Man findet dieses Sprich-
wort in der praktischen serb. Grammatik von E. Muža (Wien, 
Hartleben)3 S. 94. 

Dass auch das Lettische dies gnomische Futur - kennt, 
ersieht man aus Endzelin Lettische Grammatik S. 746; so z. B. 
krauklis kraukVam acis ära neknabs ,ein Rabe wird dem andern 
die Augen nicht aushacken' (deutsch: eine Krähe hackt der 
andern kein Auge aus). 

Uns kommt es hier darauf an, zu bemerken, dass auch im 
Neupersischen das als Futurum fungierende basaô ,er wird sein' 
als gnomisches Futur in allgemeinen Wahrheiten gebraucht wird; 
dabei ist für diese syntaktische Tatsache die Genesis dieser Form 
gleichgültig. So kih har Ш ba-yazdän šavaö näsipäs / na-basaö 
ba-har kar3 nekisinas ,denn jeder, der gegen Gott undankbar wird, 
wird (bei keiner Sache = ) in keinem Falle das Gute (erkennend 
sein = ) erkennen ( = erkennt u. s. w.)' Fird. Schahn. ed. Vullers 
I S. 136, 120. 
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21. La t. e g от et. 

Die Herleitung von egomet aus *egom-et(i) ,auch ich' wird 
neuerdings von Leumann bei Stolz-Schmalz Lat. Grammat.

6

 282 für 
unrichtig gehalten, nachdem schon Sommer Handb.2 449 erklärt 
hatte, dass jene Herleitung solange in der Luft schwebe, als 
*egom ,ich' im Latein nicht nachgewiesen sei. Ich halte nach wie 
vor an jener Deutung fest und meine, dass das Verhältnis von lat. 
ego zu egomet leicht zu begreifen ist. In vorhistorischer Zeit wird 
das Lateinische ego und *egom besessen haben; und die Vertei-
lung wird die gewesen sein, dass man ego vor konsonantischem 
Anlaut des folgenden Wortes, *egom vor vokalischem gebrauchte. 
Mit Beginn der historischen Epoche hatte bereits die vorkonso-
nantische Form ego den Sieg davon getragen, und *egom war 
untergegangen. Aber *egom,-et(i) war bereits vor der literari-
schen Zeit zu * egomet verschmolzen, wie es ja auch schon bei 
Plautus belegt ist. So wurde in dieser Verbindung *egom gerettet. 

Unzweifelhaft erklärt sich dass -met in memet, nosmet (Plaut.) 
dadurch am besten, dass man mit Walde Etym. Wörterb.2 481 
annimmt, dass nachträglich egomet durch falsche Trennung im 
Sprachbewusstsein in ego-met zerlegt wurde. 

22. L a t . ren ,Niere ' . 

Die Etymologie von lat. ren ist unklar, s. Walde Etym. 
Wörterb.2 648. Ich möchte zu erwägen geben, ob ren nicht mit 
praenest. nefrdnes, lanuv. nebrundines ,Nieren, Hoden' und mit 
ahd. nioro ,Niere (aus germ. *neuran-, idg. *neg%hron-) zusammen-
gebracht werden kann. Diese drei Formen weisen gegenüber 
gr. νεφρός (aus *neg™hro-s) ,Niere4 auf einen w-Stamm. Man 
könnte denken, dass ren auf eine Bildung mit Vokalschwund in 
der ersten Silbe zurückgeht: aus einem *ээд%Ь,г~п wurde über 
*9dg[u]ren, *ээгёп, ren. 
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(264) Nachdem sich das Land auch von diesen gereinigt 
hatte1), (ging es zu) wie in einem kranken Körper2), (wo) von 
den einen Gliedern die Krankheit weicht, andere aber anschwellen3). 
Ebenso führten nämlich auch hier Zauberer und Magier und alle 
Bösewichte, die sich versammelt hatten, viele zum Abfall4), so-
wohl zur Freiheit auffordernd5), als mit dem Tode denen drohend, 
die sich den römischen Gewalthabern fügten6). (265) Und nach-
dem sie sich über das Land verteilt hatten7), fingen sie an, 
plötzlich über die Häuser der Reichen herzufallen8) und, indem 
sie die Herren töteten, plünderten sie die Güter9). Ihre Schnellig-
keit aber benahm die Wachsamkeit10). 

(266) Da aber in Cäsarea Juden und Syrer zusammen lebten, 
gerieten sie in Streit11) in betreff der Stadt, indem die Juden 
sagten : „Unser ist die Stadt12), weil Herodes (sie) gegründet 
hat, der ein Jude war13). Der nämlich gründete (sie) auf den 
Namen Cäsars" 14), die Syrer aber antworteten: „Wir verschliessen 
uns nicht dagegen, dass Herodes (sie) gegründet hat15), jedoch 
er hat (sie) uns den Griechen übergeben16). Er hätte nicht mit 
Götterbild und-Tempel (sie) geschmückt, den Juden die Stadt über-
gebend17), welchen nicht erlaubt ist, irgendein Bild in ihrer 

1) Gr. Κατεσταλμένων δε και τούτων Sl. ocistiwšisja zemlja Nom. absolutus. 
2) Gr. ώσπερ εν νοοονντι σώματι [Sl. weiter eig. : und von den einen Gliedern 
weicht die Krankheit, andere aber schwellen an.] 3) Gr. πάλιν έτερον 
μέρος εφλέγμαινεν. 4) Gr. οι γάρ γόητες καί ληστρικοί συναχβ-έντες (S1. 
s'w'kawsesja falsch statt : s'w'kupiwsesja) πο?.λονς είς άπόοτασιν ένηγον 5) 
Gr. και προς έλευ&ερίαν παρεκρότουν 6) Gr. д-άνατον έπιτιμώντες τοις πει-

л
 ϋ-αρχοϋοιν τ% 'Ρωμαίων Ηγεμονία add. καί προς βίαν άφαιρήσεσ&αι λέγοντες τονς 

εκουσίως δονλεύειν προαιρουμένους. 7) Gr. μεριζόμενοι δε είς τήν χώραν 
8j Gr. κατά λόχους διήρπαζόν τε τάς τών δυνατών οικίας 9) Gr. και αυτούς 
άνήρουν και τάς κώμας ένεπίμπρασαν, add. ώστε τΐ]ς άπονοίας αυτών πασαν τήν 
Ίονδαίαν άναπίμπλασ&αι. 10) Gr. καί ούτος μεν ό πόλεμος καθ·' ήμέραν 
άνερριπίζετο. Ob irgendein Zusammenhang zwischen diesem Satz und dem-
jenigen im Sl. anzunehmen ist? 11) Gr. 'Ετέρα δε ταραχή συνίσταται περί 
Καισάρειαν τών άναμεμιγμένων 'Ιουδαίων προς τούς έν αύτι] Σύρους στασιασάν-
των. Lat. : ibi (= έν αύτ%, vor αναμεμιγμένων, also weniger von vornherein 
die Juden als die Unberechtigten darstellend : wie Sl.) 12) Gr. οί μεν γαρ 
ήξίουν σφετέραν είναι τήν πόλιν 13) Gr. Ίουδαΐον γεγονέναι τόν κτίστην 
αυτής λέγοντες' ήν δε cΗρώδης ό βασιλεύς* 14) Gr. > Der nämlich — 
Cäsars. Eine im Zusammenhang notwendige Bemerkung, da sie etwaige 
Schlüsse aus dem Namen der Stadt abschneiden soll. 15) Gr. oi δε ετεροι 
τον οίκιστήν (С : κτίστην) μεν προσωμολόγουν Ίουδαΐον, 16) Gr. αύ τήν 
μέντοι γε τήν πόλιν ' Ελλήνων εφασαν 17) Sl. podawla statt podawaa, 
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Stadt aufzustellen
1

)." (267) Der Streit aber gedieh ihnen bis zu 
Waffen

2

). (268 fehlt, 269) Die Befehlshaber aber bemühten sich, 
den Kampf zu verhindern3). Und sie straften und banden die 
Übermütigen4). (270) Und viele von den Juden, die sich nicht 
fügten, tötete er und plünderte sie aus5), andere aber sandte er 
zu Nero6), damit sie zur Entscheidung kommen möchten, wem 
die Stadt zukomme7). (271—83 fehlen; 284). 

Cap. XIV. 
Und es kamen die Hellenen von Cäsarea mit Schreiben 

von Nero zurück: die Stadt solle hellenisch sein8). 
Und den Anfang des Krieges sah9) das zwölfte Jahr des 

Kaisertums des Nero10), das siebzehnte des Königtums des 
Agrippa n ) . (285) Die Ursache aber war im Anfang gering, aber 
also wuchs sie sich aus, dass es unmöglich ist, die Grösse des 
Unheils auszusagen12). 

Denn die Juden von Cäsarea hatten eine Synagoge in 
der Stadt13). Aber der Herr dieses Platzes war ein Hel-

d. i. podawaja, Particip. Pr. von podawati. Gr. ov γάρ αν ανδριάντας (Sl. 
telišcem', Sing.) και ναούς (kapišcem' Sing.) έγκαθιδρνσαι Ίουδαίοις αυτήν 
ανατιθέντα. 

1) Gr. > welchen — aufzustellen. Gr. add. (267) δια ταϋτα tfè ήμφισβή-
τονν εκάτεροι* 2) Gr. προβεί δ' αύτοΐς το φιλόνεικον είς οπλα add. και καθ·' 
ήμέραν — ϊτοιμοι. (267, 268) 3) Gr. (269) τοις γε μήν έπάρχοις φροντϊς ήν 
(Sl. wörtlich genau: wlastelem' že pecalj bystj) αναστέλλειν τήν ταραχήν 
4) Gr. καί τους μαχιμωτέρονς (LVRC add. εκατέρωθεν) άεΐ συλλαμβάνοντες εκό-
λαζον μάστιξι και δεσμοΐς• Hier ist ganz augenscheinlich eine vielleicht schon 
in der Vorlage entstandene Lücke zu konstatieren, da das Subjekt ohne alle 
Vermittelung wechselt. Gr. add. ου μήν τα πάθη — στάσιν. νικώντας — άνα-
γωρεΐν. 5) Gr. τών δε μή πειθ-ομένων έΐΐιπέμψας τους στρατιώτας άναιρεΐ 
συχνούς, ών διαρπαγήναι συνέβη καί τάς ουσίας, add. μενούσης δε τής στάσεως 
6) Gr. επιλέξας εκατέρωθεν τούς γνωρίμους επεμψεν πρέσβεις επί Νέρωνα 7) 
Gr. διαλεξομένους περί τών δικαίων. Es folgt eine grosse Lücke bis Cap. XIV, 284. 
Vielleicht darf man annehmen, dass wenigstens der Amtsantritt des Florus 
in der Vorlage nicht unerwähnt geblieben ist. 8) Gr. Έν δε τούτω και οί 
Καισαρέων "Ελληνες νικήσαντες παρά Νέρωνι τής πόλεως αρχειν τα τής κρίσεως 
έκόμισαν γράμματα, V : τοϋ βασιλέως, i. marg. γρ τά τής κρίσεως 9) pria eig. 
empfing. Gr. καί προσελάμβανεν τήν αρχήν ό πόλεμος 10) Gr. δωδεκάτω 

s 

μεν ετει τής Νέρωνος ήγεμονίας, 11) SL fälschlich agripowo zrtwo, Nom. 
sing, statt Genet. Gr. επτακαιδεκάτφ δε τής Άγρίππα βασιλείας, fdd. 'Αρτεμισίου 
μηνός. Exc. от. Άρτεμ. μ. 12) Gr. προς δε τό μέγεθος τών εξ αύτοϋ συμφο-
ρών ουκ άξίαν εσχεν πρόφασιν 13) Sl. wörtlich: Denn die Judeif hatten 
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lene1). Und häufig gaben sie einen hundertfachen Preis für die-
sen Platz2). (286) Jener aber, (sie) verächtlich behandelnd und 
ihnen Schaden tuend8), verlagerte den Platz4) und stellte Ge-
räte auf, die zu Arbeiten nötig waren5), aber den Juden liess 
er einen sehr schmalen und engen Zugang6). Und vorlaufend 
hinderten ihn die Jünglinge am Bauen7). (287) Der Zöllner 
Johannes mit den angesehenen Juden ging zum Statthalter hin-
ein und sie gaben ihm 8 Talente Silbers8), damit er den Hellenen 
am Bauen verhindere 9). (288) Der aber nahm es und ging weg10). 

(289) Und am andern Tage11), da Sabbath war12), als die 
Juden sich zur Synagoge versammelt hatten13), da errichtete der 
Hellene einen Herd beim jüdischen Eingang14) und hier opferte 
er, Vögel schlachtend15). Dadurch aber reizte er sie in unheil-
barer Weise 16), weil das Gesetz zertreten sei und der Platz ent-
weiht17). (290) Die Klugen aber unter ihnen und Sanftmütigen 
wollten, dass man zum Statthalter Zuflucht nehme18), aber die 

eine kaiserliche Synagoge in der Stadt. Der Fehler rührt wohl von einem 
sl. Abschreiber her, der kesarskoje (neutr. sing.) schrieb und das Wort zu 
son'miSce ( = Synagoge) zog. Gr. oi γαρ èv Καισαρεία 'Ιουδαίοι, σνναγωγήν 
εχοντες παρά χωρίον, 

1) Gr. ον δεσπότης ήν τις Ελλην Καισαρεύς, 2) Gr. πολλάκις μεν 
κτήσασΟ-αι τον τόπον εσπούδασαν τιμήν πολλαπλααίονα της αξίας δίδοντες' 
3) Gr. ώς δ' υπερορών τάς δεήσεις προς επήρειαν . . . . έκεΐνος 4) Gr. ετι 
και παρωκοδόμει το χωρίον (έκεΐνος). VRC: προσωκοδόμει. 5) Gr. è  a     a 
κατασκευαζόμενος 6) Gr. στενήν τε (RC : δε) και παντάπασιν βιαίαν πάροόον 
άπέλειπεν αύτοΐς, MC : άπέλιπεν 7) Gr. τό μεν πρώτον οί θερμότεροι τών 
νιων προπηδώντες οίκοδομειν έκώλνον. Man beachte im Sl. die Konstruktion : 
w'zbranjachut ot' sozdanija (verhinderten vom Bauen weg). Gr. (287) add. 
ώς δε τούτους ε'ίργεν τής βίας Φλώρος, άμηχανονντες 8) Gr. oi δννατοι τών 
Ιουδαίων, σύν οίς 'Ιωάννης ό τελώνης (VRC : ό τελώνης Ιωάννης), πεί&ουσι τόν 
Φλώρον αργυρίου ταλάντοις οκτώ Auffallend ist das Fehlen des Namens beim Sl. 
9) Gr. διακωλνσαι το έργον. Die Konstruktion im Sl. wie bei Anm. 8. Gr. add. 
(ό δε) προς μόνον τό λαβείν υποσχόμενος πάντα συμπράξειν, 10) Gr. ό δε . .. 
λαβών εξεισιν add. της Καισαρείας — μάχεσ&αι. 11) Gr. Της <5' επιούσης 12) 
Gr. εβδομάδος ούσης (subote sušci) 13) Gr. τών 'Ιουδαίων είς τήν συναγωγήν 
συνα&ροισΟ-εντων 14) Gr. στασιαστής τις Καισαρεύς γάστραν καταστρέψας 
(SI. powesiw', eig. nachdem er aufgehängt hatte ; nach Sresnewski ad v. kann 
powësiti auch = wozdwignuti, errichten sein.) καί παρά τήν εισοδον αύτών 
д-έμενος Lat: ponens Niese: καταστρέχρας 15) Gr. επέϋ-νεν ό'ρνεις. R: ε&νεν 
16) Gr. τοϋτο τούς Ιουδαίους άνηκέστως παρώξυνεν 17) Gl*, ώς υβρισμένων 
μεν αύτοΐς τών νόμων, μεμιασμένον δε τοϋ χωρίου. 18) Gr. rò μεν ούν 
εύσταθ-ες καί πραον έπί τούς ηγεμόνας άναψεύγειν (VRC : καταφεύγειν) φετο 
χρήναι, LVRCExcLat : πάλιν φετο 
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unbesonnenen Jünglinge entzündeten sich zum Kampf1). Die 
Cäsareensischen Hellenen aber stellten sich bewaffnet auf2). 
(291) Und es kam Jucundus herzu, der Anführer der Reiter3), 
und nahm den Herd weg4), sie versöhnen wollend5). Da die 
Hellenen aber sich nicht fügten6), so ergriffen die Juden die 
Gesetzesbücher und flohen nach Narbatus7), welches eine Stadt 
ist, 60 Stadien von Cäsarea entfernt8). 

(292) Johannes aber und die 12 Männer9) weinten, nachdem 
sie zum Statthalter gekommen waren10), über das Geschehene11) 
und baten ihn mit Sanftmut12), indem sie auch ihm die 8 Talente 
ins Gedächtnis brachten13). Jener aber ergriff sie und legte sie 
in Bande14), indem er noch dazu Schuld auf sie legte15), weil 
sie die Gesetzesbücher aus Cäsarea weggetragen hätten16). 

(293) Und er sandte hin zum Tempel und nahm von dort 
17 Talente 17), vorgebend, sie für dem Kaiser Notwendiges auf-
zuwenden18). (294) Und das Volk, das mit Eile herbeigelaufen 
war19), rief mit flammendem Geschrei den Namen des Kaisers 
an20) und flehte, befreit zu werden vom Tyrannen Florus21). 

(295) Andere aber, von den Tollen22), erdachten schändliche 

1) Gr. τό σταΰιώδες δε καί èv [fort, spurium] νεότητι φλέγμαιναν εξεκαίετο 
πρός μάχην. 2) Gr. παρεσκευασμένοι όε ε'ιστήκεσαν οι τών Καιααρέων στασι-
αοταί, add. τον γάρ επιθ-νσοντα προπεπόμφεααν έκ συντάγματος, καϊ ταχέως έγέ-
νετο συμβολή. 3) Gr. προσελ&ών όε Ίονκουνδος (SI. juk'nd', Ρ : Ίονκινδος) 
ό διακωλνειν τεταγμένος ίππάρχης 4) Gr. τήν τε γάστραν αίρει 5) Gr. 
καί καταπανειν έπειρατο τήν οτάσιν. 6) Gr. ήττωμένον ô' αντον της τών 
Καιααρέων βίας 7) Gr. Ιουδαίοι τους νόμους αρπάααντες άνεχώρησαν είς 
Νάρβατα' (SI. k' narwatu, also ist Narbatos vorausgesetzt) 8) Gr. χώρα 
τις αντών οντω καλείται οταδίους έξήκοντα διέχουσα (Sl. imušcj) της Καισαρείας' 
9) Gr. oi δε περί τον Ίωάννην δυνατοί δώδεκα 10) Gr. προς Φλώρον έλ&όν-
τες εις Σεβαστών 11) Gr. άπωδύροντο περί τών πεπραγμένων 12) Gr. καί 
βοη&εΐν ίκέτευον, 13) Gr. αίδηαόνως νπομιμνήσκοντες τών οκτώ ταλάντων. 
14) Gr. Ò δε καί συλλαβών (Exc. : λαβών) εδησεν τονς άνδρας SL swjazaw' Part, 
praet. statt swjaza Aor. 3 sing. 15) Gr. αίτιώμενος νπερ 16) Gr. τον 
τους νόμους έξενεγκεΐν της Καισαρείας, add. (293) Πρός τοϋτο — κατεϊχον. 
17) Gr. ό δε Φλώρος (add. ώσπερ ήργολαβηκώς έκριπίζειν τον πόλεμον,) πέμψας 
εις (VRC : έπί Niese : fort, recte) τον ιερόν &?]σανρόν εξαιρεί δεκαεπτά τάλαντα 
ΡΑ : ιζ VRC Exc : επτακαίδεκα SI. ζϊ. 18) Gr. σκηψάμενος είς τάς Καίσαρος 
χρείας. 19) Gr. σνγχυσις (Sl. pritekše, eig. die zusammengeflossen waren) 
δ' εν&έως ε'ίχεν τον δήμον, καί σννδραμόντες είς τό ιερόν 20) Gr. βοαΐς 
διαπρνσίοις (Sl. hat vieil, διαπυρσίοις oder ähnliches gelesen) τό Καίσαρος άνε-
κάλουν ονομα 21) Gr. καί της Φλώρου τυραννίδος έλευ&ερονν σφάς ίκέτευον. 
22) Sl. eig. von denen von geringem^Verstatide (ot' mala um'nyich' [lies: of 
maioam'nyich']) Gr. ενιοι δε τών στασιαστών 
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Schmähungen gegen Florus indem sie einen Korb auf dem 
Haupte trugen2) mit ein wenig Brot3), ihm zur Schmach4). 

Florus aber schämte sich deswegen nicht5), sondern noch 
mehr warf er sich auf das Goldraffen6). (296) Und er nahm 
mit sich Reiter und Fusssoldaten, (Schwer)bewaffnete und zog 
nach Jerusalem7), damit er durch römische Waffen und durch 
Schrecken und Drohung seine Begierde befriedige8). (297) Die 
Volksmasse aber kam ihm mit Lobpreisungen und Ehre9) und 
mit allem Diensteifer entgegen10). (298) Und dieser sandte den 
Centurio Capito mit 50 Reitern11) und befahl ihnen sich zurück-
zuziehen12), aber nicht ihn mit erlogener Ehrerbietung zu be-
leidigen 13), ihn, dem sie schamloses Schmähen und Schmach 
bereitet hätten14). (299) „Es geziemt euch aber, wenn ihr tapfer 
und kühn seid, mit jenen Lästerungen mich jetzt zu be-
schimpfen15), und nicht mit dem Wort die Freiheit zu lieben, 
aber mit den Waffen euch nicht aufzublähen (?) "16). 

(300) Und dadurch ward das Volk17) in Schrecken gesetzt 
und sie liefen vor der Begrüssung des Florus auseinander18). 
Und sie verbrachten diese Nacht mit Angst und mit Trauer19). 

1) Gr. λοιδορίας αίαχίατονς εις τον Φλώρον εκεκράγεσαν 2) Gr. καί 
κανονν περιφέροντες 3) Gr. απατούν αντφ κέρματα (LAVRCExc: έπήτονν 
VRC : κέρμα Lat: stipem) add. καθάπερ άκλήρω καί ταλαιπώρω. 4) Gr. 

ihm zur Schmach. õ) Gr. τούτοις ούκ ανετράπη τήν φιλαργνρίαν, VRC: 
ένετράπη Lat: deterritus est 6) Gr. αλλ' έπί τό μαλ?.ον χρηματίσασθαι 
παρωργίσ&η. VRC : πρόσωργίσ&η. add. (296) όέον γοϋν — ελαβεν, 7) Gr. 
ό δε μετά στρατιάς ιππικής τε καί πεζικής επί Ιεροσολύμων ώρμησεν, 8) Gr. 
"να τοις ' Ρωμαίων οπλοις εργάσηται (nach Niese und Destinon verderbt, aber 
С wie Sl. add. τό βουλόμενον, ähnl. Lat. : [armis] ad quod volebat uteretur) 
καί τω δέει καί ταΐς άπειλαϊς add. περιδύσ% τήν πόλιν. 9) Gr. ' Ο δε δήμος 
(add. προδυσωπήσαι τήν όρμήν αύτον βουλόμενος) νπαντά τοις στρατιώταις μετ' 
εύφημίας 10) Gr. καί τον Φλώρον θεραπευτώ:ώς έκδέχεσθαι παρεσκενάσατο. 
11) Gr. κάκεΐνος προπέμχρας σύν Ιππεϋσιν πεντήκοντα Καπίτωνα εκατοντάρχην 
12) Gr. άναχωρεΐν αυτούς εκέλευσεν 13) Gr. καί μή . . . . ειρωνεύεσθαι τάς 
ννν φιλοφρονήσεις' 14) Gr. πρός dv όντως έλοιδόρησαν αίσχρώς 15) Gr. 
δεΐν γάρ αύτούς, είπερ γενναίοι εϊσιν καί παρρησιααταί, σκώπτειν μεν αύτόν καί 
παρόντα, — Wieder ist im Sl. die indirekte Rede in direkte übergegangen. 
16) Gr. φαίνεσθαι δε μή μόνον èv τοις λόγοις, άλλα κάν τοις οπλοις φιλελενθέ-
ρους. SI. ne d'm'lëti, vielleicht mit d'menije zusammenhängend = φνοίωσις 
\Ί) Gr. τούτοις (VRC: οντω) καταπλαγεν το πλήθος, add. αμα καί τών περί 
Καπίτωνα ιππέων είς μέσον φερομένων, 18) Gr. διεσκεδάσ&η πριν άσπάσασ&αι 
τόν Φλώρον add. ή τοις στρατιώταις φανερόν ποιήοαι το πειθήνιον. 19) Gr. 
άναχωρήσαντες δε είς τάς οίκίας μετά δέους καί ταπεινότητος ένυκτέρευσαν. 
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(301) Und da es Morgen geworden war, rief Florus (sie) 
zum Gericht1). Und nachdem die Hohenpriester und die iüdi-
schen Befehlshaber gekommen waren2), stellten sie sich mit 
Demut vor ihm auf3). (302) Und er befahl ihnen, dass sie (ihm) 
herausgeben möchten, die ihn geschmäht hatten4). Wenn sie 
aber die Schuldigen nicht herbeiführen würden5), so würden sie 
selbst Strafe empfangen6). 

Jene aber antworteten7): „Das ganze Volk hat friedliche 
Gesinnung8). Und indem du ihnen die schamlose Rede nach-
siehst, gewähre Verzeihung9). 

(303) Denn wenn in einer solchen Grösse des Volks sich 
ein wenig von Unbesonnenen findet10), und Übermütige von u ) 
den Jüngeren, den an Alter Unvollkommenen12), so (ist) das nicht 
sehr wunderbar13). Es ist aber für uns schwer, eine Unter-
suchung ihrer anzustellen14), da jeder von ihnen bereut und 
sich von dem1б

) lossagt, weswegen er sich fürchten muss16). 
(304) Dir aber geziemt es mehr, um den Frieden des Volkes 
Sorge zu tragen17) und die Stadt den Römern zu bewahren18), 
und19) wegen der Menge der Unschuldigen den wenigen zu ver-
geben, die sich versündigt haben20), aber nicht wegen der ge-

VRC: διεννκτέρευοαν. add. (301) Φλώρος âs τότε μεν έν τοις βαοιλείοις 
αύλίζετα ι. 

1) Gr. τ f/ ό' ύστεραία βήμα προ αυτών Θέμενος κ αθέζεται, 2) Gr. καί 
προσελθόντες οί τε αργιερεΐς και δυνατοί τό τε γνωριμώτατον της πόλεως 3) 
Gr. παρέατηααν τω βήματι. > mit Demut 4) Gr. τούτοις ό Φλώρος έκέλενσεν 
τούς λοιδορήααντας αυτόν εκδονναι, 5) Gr. φάμενος . . ., ει μή προάγοιεν 
τούς αιτίους. LVRC2 : προοάγοιεν. C1 : ut vid. προσάγωεν 6) Gr. αυτούς 
άπολαύοειν της αμύνης, LaL: esse — vindicandum 7) Gr. ol δε ... άπέφηναν 
Es folgt wieder indirekte Rede. 8) Gr τον μεν δημον . . . ειρηνικά 
φρονονντα, 9) Gr. τοις δε παραφ&εγξαμένοις ψ:ονντο αυγγνώμην' Charak-
teristische Zusammenziehung. 10) Gr. êv γαρ τοσούτω πλήθει (д-ανμαοτόν 
μεν ονδενj είναι τινας θρασυτέρους 11) Sl. ο statt ot' (von). 12) Gr. 
και δι ήλικίαν άφρονας, 13) Gr. . . . д-ανμαατόν μεν ούδεν είναι 14) Gr. 
αμήχανον δε των ήμαρτηκότων τήν διάκριοιν Μ add ποιήαααθαι φανεράν 
LVRC : διάκριοιν γενέσθαι Lat : discrimen agitari. 15) Sl. jaže radi statt 
jich'že radi (Nom. statt Genet.). 16) Gr. εκάστου μετανοονντος και δι' α 
δέδρακεν αρνουμένου. L : και . . . (dè ut vid. eras. Niese), Naber: και δή και 
Herwerden : και Destinon : καί δέει VRCLat : δέδοικεν ganz augenscheinlich 
richtig. 17) Gr. δεΐν μέντοι γε εκείνον, εί προνοεί της κατά τό έθνος ειρήνης 
VRC : προνοεΐν τής κατά το (τό от. V) έθνος ειρήνης 18) Gr. και βούλεται 
Ρωμαίοις περισώζειν τήν πόλιν, (so PAMLLat) VRC : καί βουλεύεαθαι ιΡωμαίοις 

περιοωζειν τήν πόλιν, 19) Gr. μάλλον VRC : και μάλλον 20) Gr. δια 
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ringen (Zahl) der Bösen eine so grosse Volksmasse von Guten 
zu verderben1)." 

(305) Dieser aber, mehr in Wut geratend2), befahl den 
Kriegern, den sogenannten oberen Markt zu plündern3). Jene 
aber, zu der Habsucht hinzu den Befehl des Statthalters empfan-
gend4), raubten nicht nur diesen Platz aus, auf den sie gesandt 
waren 6), sondern machten auch, durch alle Häuser gehend, die 
Bewohner nieder6). 

(306) Und es geschah eine unbeschreibliche Flucht, die 
Gassen entlang 7), und eine Niedermetzelung derer, die hier ge-
funden wurden8). (307) Die Zahl aber der Getöteten an jenem 
Tage war 3 Tausend und, 600 9) mit Frauen und Kindern10). 
Sie schonten aber nicht einmal die Säuglinge11). (308) Was 
keiner der Prokuratoren vorher getan hatte, das tat Florus12) 
hart und ohne Barmherzigkeit13). 

Er ergriff nämlich 100 Männer von Rang und schändete sie 
durch Geisselung vor dem Richterstuhl14) und kreuzigte sie15). 
Denn wenn diese auch der Herkunft nach Juden waren16), 
so war ihnen doch vom Kaiser ein römischer Rang verliehen 
worden 17). 

τούς πολλούς άκαταιτιάτους ανγγνωναι (Sl. prosti Imperativ statt prostiti Infi-
nitiv) καί τοις ολίγοις πλημμελήσασιν VC : πλημμελή μασιν 

1) Gr. η δι' ολίγους πονηρούς ταράξαι δήμον αγαθόν τοσοϋτον. L: άγαθίον 
et forte Lat in quo est : multitudinem tantam bonorum. 2) Gr. Πρός ταϋτα 
μάλλον παροξυνθείς 3) Gr. εμβοά (LL : εβόα) τοις στρατιώταις διαρπάζειν 
τήν άνω καλονμένην άγοράν add. καί κτείνειν τούς εντυγχάνοντάς. 4) Gr. 
οί δ' επιθυμία κέρδους (Sl. k' želaniju imenia) προολαβόντες (VRC: προσλαμβά-
νοντες) ήγεμονικήν παρακέλεναιν 5) Gr. ού μόνον εφ' ον έπέμφθησαν τόπον 
ηρπαζον, 6) Gr. άλλ' είς πάσας έμπηδώντες τάς οίκίας εαφαζον τούς οική-
τορας. 7) Gr. φυγή δ' ήν έκ TOJV στενωπων Lat: (per) angiporta omnia 
8) Gr. και φόνος τών καταλαμβανομένων, add. τρόπος τε — άνεσταύρωσεν. 
9) Gr. ο δε σύμπας των εκείνης άπολομένων της ημέρας αριθμός . . . περί τριά-
κοντα (VRC : τρισχιλίονς) καί εξακοσίους συνήχθη. 10) Gr. αύν γνναιξϊν και 
τέκνοις, 11) Gr. ούδε γαρ νηπίων άπέσχοντο, . . . . (gleich nach Anm. 10) 
Gr. add. (308) βαρυτέραν τε εποίει τήν συμφοράν τό καινόν τής 'Ρωμαίων ώμό-
τητος' 12) Gr. 8 (Sl. jegože) γάρ μηδεις πρότερον τότε Φλώρος ετόλμησεν, 
13) Gr. > hart und ohne Barmherzigkeit. 14) Gr. άνδρας Ιππικον τάγματος 
μαστιγωσαί τε προ τοϋ βήματος >> hundert 15) Gr. και σταυρώ   o   oJ a , 
16) Gr. ών εί και τό γένος 'Ιουδαίων VRC : Ιουδαίοι Hinweis auf eine andere 
Konstruktion in der Handschrift, die VRC beeinflusste. 17) Gr. άλλα γοϋν 
τό αξίωμα c Ρωμαϊκό ν ήν. 
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Cap. XV. 

(309) Damals aber befand sich der König Agrippa nicht dort ; 
sondern war nach Alexandrien fortgegangen χ), damit er sich mit 
Alexander vergnüge2), welchem Nero Ägypten anvertraut hatte8). 
(310) Da aber seine Schwester Bernice dort war4) und des Florus 
Gesetzwidrigkeiten sah6), ward sie sehr traurig6). Indem sie zu 
ihm ihre Befehlshaber und (ihre) Leibwächter sandte7), bat sie 
ihn, er möge mit dem Morden aufhören8). (311) Jener aber, 
weder auf die Menge der Getöteten blickend9), noch auf die 
vornehme Herkunft der Bittenden10), fügte sich nicht11). Und 
er vertilgte vor ihren Augen viele von den Namhaften12). 
(312) Die Krieger warfen sich aber auch auf die Königin18). 
Und sie hätten sie getötet14), wenn sie nicht vorher zum könig-
lichen Hause Zuflucht genommen hätte1 б

). Und hier verbrachte 
sie die ganze Nacht

16

), sich vor dem Angriff der Krieger 
fürchtend1 7) . 

(313) Ihre Ankunft nach Jerusalem geschah aber, weil sie 
Gott Gebet und Opfer darbringen wollte18). Denn es ist Brauch 
bei den Kranken oder in irgend einer Not Seienden19), 30 Tage 
vor dem Opfer zu beten20) und Wein nicht zu berühren21) und 
die Haare zu scheren 22), (314) was damals Bernice aus-

1) Gr. Katà τοϋτον τον καιρόν ό μεν βασιλεύς Άγρίππας έτυχεν είς την 
Άλεξάνδρειαν πεπορευμένος, 2) Gr. οπως Άλεξάνδρω συνησθείη 3) Gr. 
πεπιατευμένω την Αί'γνπτον νπό Νέρωνος add. καί πεμφθέντι διέπειν. VR : 
πεμφθ-είς, vieil, auch aus der Vorlage des Sl. stammend. 4) Gr. την 
άδελφην δε αντοϋ Βερνίκην παροϋοαν έν ' Ιεροσολύμοις 5) Gr. κ al την πα-
ρανομίαν των στρατιωτών ϋ-εωμένην 6) Gr. δεινόν είσηει πάθος, 7) Gr. 
και πολλάκις (Sl. Part. praes.) τονς τε ιππάρχους (A corr. Ιππ. ex υπάρχους) 
εαυτής καί σωματοφύλακας πέμπουσα 8) Gr. προς Φλώρον έδέετο παύσασθαι 
τοϋ φόνου. 9) Gr. καί ό μεν οντε είς το πλήθος των αναιρουμένων . · . . 
αποβλέπων 10) Gr. οντε είς την εύγένειαν της παρακαλουσης, (add. αλλ' είς 
μόνον το λυσιτελες τό εκ των αρπαγών) αποβλέπων 11) Gr. παρήκονσεν. 
12) Gr. (nach Anm. 13) ον μόνον γοϋν έν ομμασιν αντής yκίζοντο τούς αλισκο-
μένους και διέφθειρον, 13) Gr. ή δ' ορμή των στρατιώτου ελυσσησεν και 

κατά της βασιλίδος' (Sl. crcja statt crcu) 14) Gr. άλλα καν αύτην άνεΐλον, 
15) Gr. εί μν καταφυγείν είς την βασιλικην αύλην εφθη, 16) Gr. κάκεΐ 
διενυκτέρευσεν add. μετά φυλακής 17) Gr. δεδοικυϊα την των στρατιωτο^ν 
εφοδον. 18) Gr. έπεδημει δ' εν τοις 'Ιεροσολνμοις εύχην έκτελοϋσα τω θεώ' 
19) Sl. sušci Dat. sing, statt sušcim' Dat. plur. Gr. τους γάρ η νόσω κατα-
πονουμένους ìq τισιν αλλαις άνάγκαις εθος 20) Gr. ενχεσθαι προ τριάκοντα 
ήμερών ής άποδώσειν μέλλοιεν θυσίας 21) Gr. οίνου τε άφέξεσθαι 22) Gr. 
ξυρήσεσθαι (Dindorf; AMLRC : ξυρησασθαι PV : ξυρΐσασθαι) τάς κόμας. 
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führte1). Barfuss vor dem Richterstuhl stehend, bat sie den 
Florus 2) und erfuhr von ihm Unverschämtheit und Todesdro-
hung3), (315) am 16. Tage des Monats Artemisius4). 

Und darnach gelangte die Volksmasse schreiend und laufend 
zum oberen Markt6). Und mit ungeheurem Geschrei weinten 
sie über die umgekommenen Männer6). Und gegen Florus 
sandten sie verderbendrohende Rufe empor7). (316) Und des-
wegen in Furcht, zerrissen die Machthaber und Hohenpriester 
ihre Gewänder8) und niederfallend vor dem Volk9), baten sie, 
dass sie mit dem Geschrei aufhören möchten10), damit sie den 
Florus nicht zu sinnloser Wut erregten11). (317) Und das Volk, 
sich vor ihnen schämend, gehorchte12), im Vertrauen darauf, 
dass Florus sie nicht misshandeln werde13). 

(318) Doch jener ward ärgerlich, als der Aufruhr erloschen 
war14). Und wiederum ward er versucht, ihn zu entzünden16). 
Und er berief die (?) Hohenpriester16) und die Angesehenen17) 
und sprach: „Dies wird das Zeichen für die Harmlosigkeit des 
Volkes sein18), wenn sie herausgekommen den beiden Heeres-
abteilungen, die von Cäsarea herkommen, begegnen würden und 
zwar mit Ehrenbezeugungen19). (319) Und indem er heimlich 
zu den Centurionen der Heeresabteilungen sandte20), befahl er 

1) Gr. α δή καί (VRC Lat om.) τότε τελούσα Βερνίκη 2) Gr. γυμνύ-
πους τε προ τον βήματος ικέτευε (LVRC : ίκέτενσε SI. Imperi.) τον Φλωρον 
3) Gr. κ αϊ προς τω (PALVRC : τό) μη τυχεΐν αΐδοϋς αυτήν τον περί τοϋ ζήν 
κίνδυνον επείρασεν. Sl. prija . . . iskušenije (πειρασμον) smerti 4) Gr. Ταϋτα 
μεν ονν εξκαιδεκάτ% μηνός 'Αρτεμισίου συνηνέχ&η, 5) Gr. τ% δ' επιούσ% τό 
μεν πληθ-ος νπερπα&ήσαν είς την άνω συνέρρευσεν (Sl. preby statt priby) άγοράν 
6) Gr. καί βοαΐς εξαιαίοις περί των άπολωλότων άνωδύρετο' 7) Gr. τό πλέον 
δε ήσαν είς τον Φλωρον έπίφ&ονοι (Sl. las wohl επίφθ-οροι) ψωναί. 8) Gr. 
πρός ο δείσαντες οι δυνατοί συν τοις άρχιερεϋσιν τάς εσθ-ητας περιερρήξαντο 
9) Gr. καί προσπίπτοντες έκαστος (VRC : εκάστοις) 10) Gr. εδέοντο παυσασ&αι 
11) Gr. καί μή προς οίς πεπόνθ-ασιν είς άνήκεστόν τι τον Φλώρον έρε&ίζειν. 
12) Gr. επείσ&η δε τό πλήθος ταχέως αίδοΐ τε τών παρακαλουντων 13) Gr. 
καί κατ' ελπίδα τον μηδέν ετι τον Φλωρον είς αντους παρανομήσειν. 14) Gr. 
Ο δε σβεσ&είσης τής ταραχής ήχ&ετο 15) Gr. καί πάλιν αυτήν άνάψαι πραγ-

ματενόμενος 16) Sl. archierea, wahrsch. statt archiereja (Accus, plur.). 
Es könnte aber auch Genetiv, sing, sein (statt Accus.). 17) Gr. τονς τε 
άρχιερείς σύν τοις γνωρίμοις μεταπέμπεται 18) Gr. καί μόνον εφη τεκμήριον 
εσεσΘ-αι τοϋ μηδέν ετι τον δήμον νεωτερίσειν, 19) Gr. εί προελ&όντες (PAML: 
προσελ&όντες) νπαντήσουσιν (PAL : άπαντήσωσιν Μ : άπαντήσουσι) τοις άπό Και-
σαρείας άνιοϋσιν στρατιώταις' παρεγίνοντο δε δύο σπεΐραι. add. τών δ' ετι συγ-
καλούντων τό πλήθος 20) Gr. προπέμιρας διεδήλου τοις τών σπειρών εκα-
τοντάρχοις, 
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ihnen
1

), die Juden nicht zu grtissen
2

), sondern die Waffen gegen 
sie zu ergreifen, (eher) als dass sie etwas gegen ihn sagen 
möchten3). (320) Die Hohenpriester aber, die sich mit dem Volk 
im Tempel versammelt hatten4), baten es, dass es mit Ehren-
erweisung den Römern entgegenkommen5) und die beiden Heeres-
abteilungen begriissen möge6), bevor es unheilbare Leiden er-
dulde 7). Und die Aufrührer fügten sich ihnen nicht8), und wegen 
der Umgekommenen neigte sich die Volksmasse zu den Über-
mütigen 9). 

(321) Und alsbald trugen alle Priester und Knechte Gottes 
die geheiligten Geräte heraus10) und allen Schmuck, worin es 
(bei) ihnen Brauch ist11) zu dienen12), und die Spielleute und 
Sänger und zwar mit den Instrumenten13) (kamen auch), und 
niederfallend vor ihnen baten sie die Leute14), dass15) sie den ge-
heiligten Schmuck bewahren möchten16) und nicht die Römer zum 
Raube der göttlichen Geräte zu erregen17). (322) Und es war 
zu sehen, wie die Hohenpriester Sand auf die Häupter gestreut 
hatten 18). Und indem sie die Brust entblösst zeigten, begannen 
sie die Gewänder zu zerreissen^9). Und indem sie jeden der 
Angesehenen bei Namen riefen, baten (sie)20), dass sie nicht um 
geringer Ursache willen das Vaterland denen überliefern möchten, 
die darnach dürsten, es einzunehmen21). (323 fehlt, 324) Denn 
wenn sie dem Brauche gemäss die Krieger begrüssen würden22), 

1) Gr. οπως παραγγείλωσιν τοις νφ' εαυτούς Lat. от. οπως — εαυτούς 
2) Gr. μήτε άντασπάσασ&αι τούς 'Ιουδαίους 3) Gr. καν (SI. negli) τι κατ' 
αύτον φθ-έγξωνται, χρήσασθ-αι τοις ο'πλοις. 4) Gr. οι δ' αρχιερείς είς τό ιερόν 
τήν πληθ·ύν ουναγαγόντες. L tr. : τήν πληθ-ύν είς το ιερόν 5) Gr. νπανταν 
τοις ' Ρωμαίοις τιαρεκάλουν 6) Gr. και . . . τάς σπείρας δεξιοϋσ&αι. 7) Gr. 
προ άνηκέστου πά&ους 8) Gr. τούτοις τό στασιώδες ήπεί&ει, 9) Gr. και 
διά τούς άπολωλότας τό πλή&ος ερρεπεν πρός τούς 9ραουτέρους. 10) Gr. 
'Έν&α δή πάς μεν ιερεύς πας δ' υπηρέτης τον д-εοϋ τά αγια σκεύη προκομίσαντες 
И) Sl. w' nich' ist versehentlich hier wiederholt. 12) Gr. καί τον κόσμον, 
εν ψ λειτουργεΐν ε&ος ήν αύτοΐς, άναλαβόντες 13) Gr. κι&αρισταί τε και 
ύμνωδοι μετά τών οργάνων 14) Gr. προσέπιπτον καί κατηντιβόλουν VRG: 
προσπίπτοντες κατηντ. 15) SI. a statt da (= dass) 1.6) Gr. φυλάξαι 
τον ιερόν κόσμον αύτοΐς 17) Gr. και μή πρός αρπαγήν τών д-είων κειμηλίων 
'Ρωμαίους ερε&ίσαι. 18) Gr. τούς δ' άρχιερεΐς αντούς ήν ίδεΐν καταμωμένους 
μεν τήν κεφαλήν κόνει, 19) Gr. γυμνούς δε τ à στέρνα τών èaS-ήτων διερρηγ-
μένων. 20) Gr. ύνομαστϊ δ' εκαστον τών γνωρίμων (add. και κοιν\] το πλή-
θος) ίκέτευον 21) Gr. μή δι ελαχίστης πλημμελείας προδονναι τήν πατρίδα 
τοις επιϋ-υμοΰσιν πορϋήσαι add. (323) τίνα γαρ—• προελ&εΐν; 22) Gr. εί δε δή 
δεξιώσαιντο τούς προσιόντας (στρατιώταις — im vorhergehenden Satz) ώς εθ-ος, 
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so würde dem Floras der Grund zum Kriege abgeschnitten1). 
(325) Und durch diese Rede ward die Volksmasse besänftigt2). 
Zugleich aber beruhigten sie auch die Übermütigen, die einen 
durch Drohung, die andern aber durch Beschämung3). 

Und darnach in Schweigen und im Schmuck .vorausschreitend 
gingen sie den Kriegern entgegen4). Und nachdem sie sich ge-
nähert hatten, grüssten sie sie6). Da aber die Krieger nicht 
antworteten, so schrien die Aufrührer gegen Florus6), (326) was 
als Zeichen gegen sie gegeben war7). Und alsbald umringten 
die Krieger sie und schlugen sie mit Lanzen 8). Und da 
sie flohen, zertraten sie die Reiter9). (327) Und es ward ein 
schreckliches Gedränge im Tore10), indem jeder sich beeilte 
zuvorzukommen11). Und den letzten ward böses Verderben (zu-
teil) 12). Indem sie sich nämlich drückten und pressten, gingen 
sie infolge der Menge zugrunde13). Und zur Beerdigung ward 
niemand von den Seinen erkannt14). (328) Es fielen aber viele 
Krieger16), die da die Zurückgebliebenen schamlos schlugen16), in-
dem sie auch zu dem Bethesdäischen Tor die Volksmasse trieben17) 
und den Tempel und die Antonia einzunehmen begehrten18). 

1) Gr. Φλώρω μεν αποκοπήσεσ&αι τήν άφορμήν τοϋ πολέμου, add. κερδήαειν 
— άκρασίας είναι. Charakteristisch ist diese Stelle, weil hier auch Sl. sich der 
indirekten Rede bedient. 2) Gr. Τούτοις μειλιβοόμενοι το πλήΟ-ος 3) Gr. 
ίίμα και τών στασιαστών ους μεν άπειλαΐς ους όε αΐδοΐ κατέοτειλαν. 4) Gr. 
επειτα εξηγούμενοι μεθ·' ήαυχίας τε καί κόαμον τοις στρατιώταις νπήντων 5) 
Gr. και πλησίον γενομένους ήσπάσαντο' 6) Gr. τών όε μηδέν άποκριναμένων 
οι στασιασται Φλώρου κατεβόων' 7) Gr. τοϋτο ή ν σύνθημα κατ' αύτών δε-
δομένον' 8) Gr. αντίκα γοϋν οι στρατιώται περισχόντες αύτούς επαιον ξύλοις, 
Sl. stružii, nach Sresnewski ist stružije = Lanze, Speer (Materialien, III, 559). 
9) Gr. και φεύγοντας oi Ιππείς καταδιώκοντες συνεπάτονν. add. επιπτον δε πολλοί 
μεν νπό 1Ρωμαίων τυπτόμενοι, πλείους . . . . βιαζόμενοι. 10) Gr. δεινός δε 
περί τάς πύλας ώ&ισμός ήν, 11) Gr. καί φθ-άνειν εκάστου σπεύδοντοα add. 
βραδντέρα μεν ή φυγή πάσιν έγίνετο, 12) Gr. τών δε σφαλέντων απώλεια 
δεινή' 13) Gr. πνιγόμενοι γάρ και κλώμενοι πλή&ει τών έπιβαινόντων ήφα-
νίζοντο, 14) Gr. και ούδε προς ταφήν τις γνώριμος τοί^ Ιδίοις κατελείπετο. 
15) Gr. συνέπιπτον δε και στρατιώται Bekker recte (Niese): συνεισέπιπτον Lat: 
irruebant autem pariter etiam 16) Gr. παίοντες άνέδην (Ш^ЛПС: άναίδην) 
τούς καταλαμβανομένους 17) Gr. και δια τής Βε&εζά καλουμένης άνεώΘ-ουν 
τό πλή&ος Α : Βε&αζά Μ : Βεζε&ά L : Βε&ζε&ά VRC : ,7?εζε#ά.ΙΙ, 530 liest Ρ ge-
radezu : Βη&εσδάν, cod. С : Bethesdam Lat : Bedestham V, 149 sq. fehlt eine 

m 
ähnliche Lesart. [Sl. wifezdeisky] Sl. ženušcem' (indem sie trieben), Dat. für 
ženušce Nom. plur. 18) Gr. βιαζόμενοι παρελ&εΐν καί κρατήσαι τοϋ τε ιερόν 
και τής Άντωνίας add. ών και Φλώρος — ήγωνίζετο. Diese Worte sind vielleicht 
nur fehlerhafterweise ausgefallen. 
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(329) Aber sie erlangten nicht, was sie wollten
1

), weil 
nämlich das Volk, nachdem es in die Stadt hineingelangt und 
zurückgekehrt war, sich fest aufgestellt und die Bemühungen 
des Florus verhindert hatte2). Nachdem sie sich auf den Hallen 
aufgestellt, schössen sie auf die Römer3). Und diese, nachdem 
sie durch das Schiessen von oben gelitten hatten4), vermochten 
night einzudringen5) und zogen auf den königlichen Hof ab6). 

(330) Die Aufrührer aber, in der Furcht, dass Florus wie-
derum kommen und den Tempel einnehmen möchte7), stiegen 
auf die Antonia8) und] hieben die Hallen vom Tempel, die dicht 
dabei waren, ab9). (331) Und damit erstickten sie des Florus 
Vielnehmerei10). Denn da dieser die göttlichen Schätze nehmen 
wollte11) und darnach verlangte, sie zu rauben12), ward er, weil 
sie die Hallen abgehauen hatten, an seinem Bestreben gehindert13). 

(331) Und er sandte hin und berief die Hohenpriester (und) 
Ratsglieder 14) und sprach : „Ich gehe aus der Stadt1б

), Besatzung 
aber lasse ich zurück, wieviel ihr wollt" 16). (332) Jene aber 
antworteten17) : „Lass uns eine Abteilung18), (doch) nicht die 
sich mit uns geschlagen hat19). Denn gegen diese haben die 
Volksmassen Feindschaft wegen des Leides, welches sie durch 
sie erduldet haben20)." 

1) [Sl. eig. ihren Willen] Gr. διήμαρτέν γε μήν τής επιβολής' (L1Lat ; 
PAML2VRC : επιβουλής) 2) Gr. ό γάρ δήμος αντικρυς επιστραφείς είργεν τής 
ορμής, — Ob die Erwähnung des Florus hier zurückblickt auf den Satz ia 328, 
bei Anm. 15, der somit in der Vorlage gestanden haben müsste, lässt sich 
nicht bestimmen. Die Bemühungen der Römer können auch als solche des 
Florus im Allgemeinen bezeichnet sein. 3) Gr. καί διαστάντες AL2 : δή 
στάντες 4) Gr. καταπονονμενοι δε τοις νπερ&εν βέλεσιν 5) Gr. καί δια-
κόψαι τό τονς στενωπούς εμφράξαν πλήθος 6) Gr. άσθενήσαντες άνεχώρουν 
είς το προς τοις βασιλείοις στρατόπεδον. 7) Gr. Οί δε στασιασταΐ δείσαντες 
μή πάλιν επελθών ό Φλώρος κράτηση τον ιεροϋ 8) Gr. δια τής Άντωνίας, 
άναβάντες 9) Sl. wörtlich: hieben vom Tempel ab die dicht(dabeigelegen)en 
[eher : zahlreichen] Hallen. Gr. ευθέως τάς συνεχείς στοάς τον ιεροϋ πρός τήν Άν-
τωνίαν διέκοψαν. 10) Gr. τοϋτ' εψνξεν τήν Φλώρον πλεονεξίαν' 11) Gr. τών 
γάρ τοϋ θεοϋ θησαυρών εφιέμενος 12) Gr. καί δια τοϋτο παρελθεΐν επιθυμών 
είς τήν Άντωνίαν, — Was in der Vorlage von Sl. gestanden hat, lässt sich 
nicht erkennen. 13) Gr. ώς άπερράγησαν ai στοαί, τήν δρμήν ανετράπη, 
14) Gr. και μεταπεμχράμενος τούς τε άρχιερεΐς και τήν βουλήν 15) Gr. αυτός 
μεν έξιέναι τής πόλεως εφη, PMAVRC: αύτόν PALVR: εξεΐναι 16) Gr. φρον-
ράν δ' εγκαταλείψειν αύτοΐς οσην άν άξιώσωσιν. 17) Gr. τών δε πάντα περί 
άσφαλείας και τοϋ μηδέν νεωτερίσειν ύποσχομένων, 18) Gr. εί μίαν αύτοΐς 
καταλείποι σπεΐραν, 19) Gr. μή μέντοι τήν μαχεσαμένην' 20) Gr. προς 
γάρ ταύτην άπεχθώς δι' « πέπονθεν (L : πεπόνθεσαν) εχειν τό πλήθος' 



Β X. з Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege 301 

Und dieser, nachdem er die Abteilung gemäss ihrem 
Bittenx) (gegen eine andere) vertauscht, ging mit der übrigen 
Heeresmacht nach Cäsarea2). 

Cap. XVI. 

(333) 3) Und er sandte zu Cestius, gegen die Juden Feind-
seligkeit bereitend4), und er legte ihnen lügenhafterweise den 
Anfang des Kampfes6) und die böse Tat auf, die sie selbst er-
duldet hatten 6). Die Ältesten aber von Jerusalem und die Hohen-
priester schwiegen nicht still7), sondern schrieben mit Bernice 
an Cestius über den Frevel des Florus8). (334) Und dieser, 
nachdem er beide Schreiben empfangen, beriet mit den An-
führern9). Von diesen aber sagten einige, dass es für Cestius 
Pflicht sei, nach Jerusalem mit Truppen hineinzugehen10), damit 
er entweder diejenigen strafe, die den Krieg begonnen hätten11), 
oder die Gewalt befestige 12). Es sei aber (ihm) geziemend, vor 
sich her einen Mann zu senden13), geschickt und zuverlässig, 
damit er die Sache und die Gesinnung und die Worte der Juden 
untersuche14). (335) Und er sandte einen von den Chiliarchen16), 
mit Namen Neopolitanus16), welcher den aus Alexandria zurück-
gekehrten König Agrippa in Jamnia17) traf. 

1) Gr. άλλάξας τήν σπεΐραν, ώς ήξίουν, 2) Gr. μετά τής λοιπής δυνά-
μεως ύπέατρεχρεν είς Καισάρειαν. 3) Gr. add. Έτέραν δε επιβολήν τώ πο-
λεμώ ποριζόμενος 4) Gr. επέστελλεν Κεατίω 'Ιουδαίων άπόστασιν καταχρευ-
δόμενος Die unvermittelte Einführung des Cestius ist auffallend, da 280 sq. 
ausgelassen ist. Ähnliches ist allerdings auch im Gr. nachweisbar. 5) Gr. 
τήν τε αρχήν τής μάχης περιθ-είς αύτοΐς 6) Gr. καί δραααι λέγων εκείνους 
α πεπόν&εσαν. 7) Gr. ου μήν ούδ' οί τών 'Ιεροσολύμων άρχοντες εσίγησανf 

8) Gr. άλλ' αυτοί τε καί Βερνίκη τω Κεατίω περί ών Φλώρος είς τήν πόλιν πα-
ρηνόμησεν εγραφον. 9) Gr. ό δε τά παρ' άμφοΐν άναγνούς μετά τών ηγεμό-
νων εβουλεύετο. 10) Gr. τοις μεν ούν αύτόν (LC ; PAMVR : αυτών Lat от.) 
εδόκει Κέατιον μετά στρατιάς άναβαίνειν Auch Sl. hat auffallenderweise hier 
indirekte Rede. 11) Gr. ή τιμωρηαόμενον τήν άπόστασιν, εί γέγονεν, 12) 
Gr. ή βεβαιοτέρους καταατήσοντα 'Ιουδαίους καί αυμμένοντας, 13) Gr. αύτίό 
δε προπέμχραι τών εταίρων AMLVRC : τινά τών 14) Sl. rasmotrj (Partie, 
praet.) statt rasmotritj, Gr. τον κατασκεχράμενον τα πράγματα καϊ τά φρονήματα 
τών 'Ιουδαίων πιστών άναγγελοϋντα. 15) [Im Sl. steht ein sinnentsprechendes 

eh 
Wort: tysjackii] 16) Gr. πέμπει δή (PAML: δε VRC: ovv δή Lat ergo) τινα 
τών χιλιάρχων Νεαπολιτανόν, VRC: Νεοπολιτανόν, 17) Gr. £)ς από τής 'Αλεξαν-
δρείας νποστρέφοντι (VRC : ύποστρέχραντι) περιτυχών Άγρίππα τώ βασιλεΐ κατά 
Ίάμνειαν Sl. fälschlich jamniju, Accus, statt jamnii, Locat. Gr. add. τόν τε 
πέμχραντα καί τάς αιτίας εδήλωσεν. 
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(336) Dortselbst waren die Hohenpriester (und) die jüdischep. 
Ältesten hingekommen und begriissten den König1). Und nach-
dem sie ihm aufgewartet und sich gefällig erwiesen hatten2), so 
begannen sie darnach über ihre Unfälle zu weinen3) (klagend(?)4) 
gegen des Florus Hartherzigkeit6).. (337) Deshalb zürnte auch 
Agrippa auf ihn6). Aber kraft seiner Grossherzigkeit übertrug 
er den Zorn auf die Juden7), mit welchen er (doch)8) Mitleid 
hatte9), indem er ihren hohen Mut besänftigen wollte 10), damit sie 
nicht meinen sollten, ohne Recht gelitten zu haben11). (338) Eben 
deswegen, so viele ihrer von Angesehenen12) waren und den um 
ihrer Güter willen nach Frieden Verlangenden13), die verstanden 
den Zorn des Königs, dass er aus Liebe hervorgehe14). Die 
Volksmasse aber, die bis auf sechzig Stadien herausgegangen 
war1б

), pries den König Neopolitanus (?)16). 
(339) Auch die Frauen17) der Erschlagenen weinten, mit 

Geschrei vorauslaufend18). Und sie baten, dass er (sie) an 
Florus rächen möge19). Und sie nahmen den Neopolitanus mit 
sich samt einem Diener und führten ihn hinein in die Stadt und 

1) Gr. 'Ev&a και Ιουδαίων οί τε αρχιερείς αμα τοις δυνατοΐς και ή βουλή 
παρήν δεξιουμένη τόν βασιλέα. — Das „und" vor „die jüdischen Ältesten" ist 
im Sl. wohl nur infolge Versehens ausgefallen. 2) Gr. μετά δε τήν είς 
έκεΐνον Q-εραπείαν Wie so häufig, wird im Ы. (in seiner Vorlage wohl) durch 
zwei Ausdrücke wiedergegeben, was Gr. durch einen bezeichnet. 3) Gr. 
άπωδύροντο τάς εαυτών συμφοράς 4) Ein Wort, das „klagen" bedeutet oder 
Ähnliches, ist im Sl. wohl nur infolge Versehens ausgefallen. 5) Gr. καί 
τήν Φλώρον διεξγ/εσαν ώμότητα. 6) Gr. προς %ν ήγανάκτει μεν Άγρίππας, 
7) Gr. στρατηγικώς δε τήν όργήν L1: όρμήν Lat: invectionem) είς • . • Ιουδαίους 
μετέφερεν, — Sl. prinošaše fälschlich statt prenošaše 8) Sl. i 9) Gr. ονς 
ήλέει 10) Gr. ταπεινονν αντών βονλόμενος τα φρονήματα 11) Gr. καί 
τω μή δοκεΐν αδίκως τι παθ-εΐν τής αμύνης άποτρέπων• 12) Gr. oi μεν ούν, 
ώς αν οντες εκκριτοι 13) Gr. καί δια τάς εαυτών κτήσεις επιθυμούντες 
ειρήνης 14) Gr. συνίεσαν εύνοϊκήν τήν έπίπληξιν τοϋ βασιλέως' 15) Gr. 
Ό δε δήμος εκ τών Ιεροσολύμων έπί εξήκοντα προελ&ών σταδίους 16) Gr. 
έδεξιοντο τον ?Αγρίππαν καί τόν Νεαπολιτανόν. VRC : Νεοπολιτανόν. Es ist 
fraglioh, ob Sl. das „und" vor „Neapolitanus" aus Versehen weggelassen 
hat [vermutlich haben andere codd. : pries den König und Neopolitanus]. 
Die Lesart des Sl. ergibt allein einen Gegensatz zum vorhergehenden Satz. 
17) Sl. žen' statt ženy, Accus, statt Nomin. 18) Gr. εκώκυον (VR: έκώλνον) 
δε και τών απεσφαγμένων ai γυναίκες προεκ&έουσαι, (VRC : ai τών απεσφαγμέ-
νων) καί πρός τνν τούτων οίμωγήν add. ό δήμος είς όλοφυρμονς τραπόμενος 
έπικονρεΐν τον 'Αγρίππαν ικέτευεν, 19) Gr. Wieder ist wie oben 338 bei 
Anm. 16 von Neopolitanus allein die Rede. Gr. τοϋ τε Νεαπολιτανοϋ (VRC : 
Νεοπολιτάνω) κατεβόων οσα πάθ-οιεν ύπό Φλώρου 
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zeigten ihm die Verödung der Häuser (?) und die Ausplünderung1). 
(340) Und sie zeigten sich, wie sie untertänig wären allen 
Römern2), gegen den einen Florus aber Feindschaft hegten3). 
Dieser aber, wie er ihre Sanftmut und Demut sah4), ging in 
den Tempel hinein5) (341) und rühmte sie sehr, weil sie treu 
seien und friedfertig gegen die Römer6). Und nachdem er seine 
Verehrung bezeigt hatte dem Göttlichen, soviel es möglich war7), 
zog er zu Cestius weg8). 

(342) Und das Volk gebot, Gesandte gegen Florus zu Nero 
zu senden9), sagend: „Wenn wir von einem so grossen Kampf 
schweigen werden10) und nicht diesen als Urheber des Bösen 
anzeigen werden, indem wir zuvorkommen n ) , so wird sich gegen 
uns die Anklage wegen des Kampfes wenden12)." (343) Dem 
Agrippa aber erschien es nicht zweckentsprechend, gegen Florus 
zu schreiben13). Und wiederum die Juden zu verachten, würde 
ihm auch nicht zum Nutzen sein14). (344) Und nachdem er sie 
auf den Hof der Hasmonäer berufen hatte15), der auf dér ent-

1) Gr. καί παρελθοϋσιν είς την πόλιν τήν τε άγοράν ήρημωμένην επεδείκνυ-
σαν και πεπορ&ημένας τάς οικίας, επειτα δι' Άγρίππα πείθουσι τόν Νεαπολιτανον 
(Α : Νεοπολιτάνον. VRC : Νεοπολιτανόν) σύν ένι θεράποντι περιελ&εΙν μέχρι τοϋ 
Σιλωά την πόλιν. Lat ist etwas dem Sl. ähnlicher: succlamabant etiam Nea-
politan, ut ingrederetur urbem videretque quae essent a Floro gesta, et ita 
ostendebant forum. Sl. Die Verödung der Häuser, eig. des Hauses : chrama, 
wohl für chram'. Der Abschreiber hat auch hier schon an den Tempel ge-
dacht, was chram' (Nom. sing.) auch bedeuten kann. 2) Gr. Ίνα γνω 
'Ιουδαίους τοις μεν άλλοις 'Ρωμαίοις απασιν εϊκοντας, VRC: απασι'Ρωμαίοιξ wie Sl. 
3) Gr. μόνφ δ' άπεχθανομένους Φλώρψ add. δι' νπερβολην τί/ς είς αυτούς ώμό-
τητος. 4) Gr. ό δε ώς διοδεύσας πεΐραν ικανην ελαβεν της πραότητος αυτών 
VRC: ελαβεν ικανην 5) Gr. είς τό ιερόν αναβαίνει. 6) Gr. ενθα συγκα-
λέσας τό πλήθος, καί πολλά μεν είς πίατιν αυτούς την πρός 'Ρωμαίους επαινέσας, 
πολλά δε είς τό τηρεϊν την είρήνην προτρεψάμενος 7) Gr. καί τοϋ θεοϋ 
προσκυνήοας οθεν (MVRC : οσον) έξήν τά αγια Lat : in quo licebat 8) Gr. 
πρός Κέατιον επαν^ει. 9) Gr. Tò δε πλήθος τών Ιουδαίων επί τε τόν βασιλέα 
και τούς αρχιερείς τραπόμενον πέμπειν κατά Φλώρον πρέσβεις ήξίον πρός Νέρωνα 
VRC: πρέσβεις κατά Φλώρου πέμπειν nicht ganz wie Sl. VC: ήξίουν 10) Gr. 
(indirekte Rede) και μη σιωπώντας επι τοσούτο) φόνω add. καταλιπειν εαυτοϊς 
νπόνοιαν αποστάσεως· 11) Gr. . . . εί μη φθάσαντες ενδείξαιντο τόν κατάρ-
ξαντα' (sc. τών οπλών) 12) Gr. δόξειν γάρ αύτοί κατάρξαι τών οπλών, . . . 
(Anm. 11) add. φανεροί δ' ήσαν ούκ ήρεμήσοντες, εί την πρεσβείαν τις άποκωλύει' 
13) Gr. Άγρίππα δε τό μεν χειροτονεϊν Φλώρον κατηγόρους επίφθονον (Sl. ne-
godno) , VRC : επίφθονον εδόκει, 14) Gr. τό περιιδεϊν δε Ιουδαίους εις πό-
λεμον έκριπισθέντας ούδε αύτω λυσιτελες κατεφαίνετο. 15) Gr. προσκαλεσά-
μενος δε εις τόν ξνστόν τό πλήθος (add. και παραστησάμενος εν περιάπτω την 
άδελφην Βερνίκην) επι της 'Ασαμωναίων οΙκίας, Sl. asamoneiskii dwor' 
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gegengesetzten Seite der oberen Stadt war
1

) — und eine Mar-
morbrücke war vom Hof zum Tempel erbaut2) — so sprach er 
zu ihnen also3) : 

(345) „Wenn ich euch alle gesehen hätte, wie ihr eiltet, in 
Kampf mit den Römern zu geraten4), und wenn ich nicht er-
kannt hätte, dass, die von euch die Geehrtesten und Angesehen-
sten sind, friedlich gesinnt seien5), so wäre ich nicht zu euch 
getreten6), noch hätte ich mich zu eurer Ermahnung erhoben7). 
Denn wenn bei allen Hörenden Einmütigkeit zum Bösen vor-
handen ist8), dann ist jedes Wort und jede Unterweisung über 
das Rechte umsonst und überflüssig9). (346) Doch weil ich 
sehe, dass die einen das Alter treibt, unerfahren im Kriege10), 
die andern aber die törichte Hoffnung auf Freiheit11), andere 
aber (die Hoffnung) auf Plünderung aufreizt12) und auf Raub bei 
den Armen, wenn die Angelegenheiten sich verwirren13), so trage 
auch ich deswegen Fürsorge14), dass sie sich zur Besonnenheit 
wandeln möchten15) und dass die Guten nicht Böses für Böses 
erleiden möchten16). Wovon ich meine, dass es allen zum Nutzen 
gereichen werde, das werde ich euch mitteilen17). 

(347) Und es möge niemand mehr mich verurteilen18), 
wenn er nicht angenehme Reden hört19). Denn denen, die 
ohne Umkehr sich in den Krieg gestürzt haben, ist es mög-
lich auch nach meiner Rede denselben kriegerischen Sinn zu 

1) Gr. αντη γάρ ήν επάνω τοϋ ξνατοϋ πρός τό πέραν τής άνω πόλεως, 
2) Gr. καί γέφυρα τω ξυστώ τό ιερόν συνήπτεν, 3) Gr. Άγρίππας (LVRC от.) 
ελεξεν τοιάόε. 4) Gr. „Εί μεν εώρων πάντας υμάς πόλεμεΐν 'Ρωμαίοις ώρμη-
μένους 5) Gr. καί μη τοϋ δήμου τό καθαρώτατον καί είλικρινέστατον είρήνην 
αγειν προ^ρημένονς, 6) Gr. οντ* αν παρήλθον (C : προήλθον) εις υμάς 
7) Gr. οντε συμβουλεύειν έθάρρησα' (MVRC : εθάρσησα) 8) Gr. . . . οταν у 
τών άκουόντων πάντων [η] πρός τό χείρον ομόνοια. MVC: οταν ή . . . ομόνοια ή. 
9) Gr. περισσός γάρ νπερ τοϋ τά δέοντα ποιεΐν πάς λόγος, 10) Gr. επεί δε 
τινάς μεν ηλικία τών εν πολέμω κακών άπειρος (• . . . παροξύνει) MLVRC : άπεί-
ρατος, Sl. eig. unversucht (im Kriege) Sl.: dass (jako) am Rande. 11) Gr. 
τινάς δε ελπίς αλόγιστος ελευθερίας, 12) Sl. obašcrjaja Partie, praes. Viel-
leicht ist 3 Pers. sing, praes, zu lesen: obošerjajetj 13) Gr. ένίους δε πλε-
ονεξία τις (от. VRLat.) παροξύνει καί τό παρά τών άσθενεστέρων, εάν τά πράγ-
ματα συγχν-9-f;>, κέρδος, 14) Gr. . . . ωήθην . . . 15) Gr. οπως αύτοί τε 
σώφρον ισθέντες μεταβάλ'ωνται 16) Gr. καί μή τής εν ίων κακοβουλίας οι 
αγαθοί παραπολαύσωσιν, 17) Gr. ωήθην (s. ο. Anm. 14) δεΐν επί τό αύτό 
πάντας υμάς συναγαγών ειπείν « νομίζω αυμφέρειν. 18) Gr. θορυβήσω S1. 
add. pace (= mehr) (PAVRC: θορυβήσει) 19) Gr. εάν μή τά προς ήδονήν 
άκούη' V : άκονση (Sl. slyšit) 

f 
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hegen1). Meine Rede aber wird diejenigen, die hören wollen, 
nicht erreichen2), wenn nicht von Seiten aller Schweigen herrschen 
wird3). (348) Ich weiss aber, dass viele die Ungerechtigkeiten 
des Statthalters und die Verherrlichung der Freiheit auf den 
Lippen tragen4). (349) Wenn ihr aber gegen die Gewalttätigen 
zürnet, was rühmt ihr die Freiheit5)? Wenn aber die Knecht-
schaft euch unerträglich erscheint, so macht ihr umsonst den 
Statthaltern Vorwürfe6) ; wenn nämlich sie auch mit Milde re-

*, gieren, so ist dennoch die Knechtschaft verabscheuenswert7). 
(350) Sehet aber, wie gering euch die Ursache zum Kriege ist8) 
und wie wenig des statthalterlichen Vergehens9)! Es geziemt 
aber, den Machthabern sich gefällig zu erweisen, eher als sie 
zum Zorne zu reizen10). 

(351) Wenn ihr aber bei kleiner Ursache grosse Schmähung 
anstellet11), so klagt ihr die Geschmähten gegen euch selbst an12). 
Denn jene haben euch damals nicht offen Schaden zugefügt, 
sondern heimlich, mit Vorsicht, jetzt aber, die Unbotmässigkeit 
und Schamlosigkeit sehend, verderben sie euch offen, und nehmen 
(euch) offen gefangen13). (352) Wenn aber auch die römischen 
Unterbeamten grausam sind14), so tun doch nicht alle Römer 
euch Gewalt an, auch nicht der Kaiser15), gegen den ihr Krieg 

1) Gr. τοις μεν γαρ άνηκέοτως επί την άπόστασιν ώρμημένοις 'ένεστι 
καί μετά τήν εμην παραίνεσιν ταϋτα φρονεΐν, L2 : ταύτα VRC : τά αυτά Lat: 
manere in pristina voluntate 2) Gr. έμοϊ δε διαπίπτει καί πρός τονς 
άκούειν έθέλοντας ό λόγος, 3) Gr. εάν μη παρά πάντων ήσνχία γένηται. 
4) Gr. οΐδα μεν ονν οτι πολλοί τάς έκ τών έπιτρόπων ύβρεις καί τά της ελευθε-
ρίας εγκώμια τραγωδοϋσιν, add. εγώ δε — προφάσεων. Der Satz enthält nur 
die Angabe des Themas für das Folgende ; sein Fehlen zerstört den Zusam-
menhang nicht, eher ist das Gegenteil der Fall. 5) Gr. εί μεν γαρ άμύ-
νεαθε τους άδικοϋντας, τί σεμνΰνετε την ελευθερίαν ; 6) Gr. εί δε τό δον-
λεΰειν άφόρητον ήγεΐσθε, περισσή πρός τους ήγεμόνας ή μέμχρις' 7) Gr. καί 
γάρ εκείνων μετριαζόντων αίσχρόν ομοίως τό δονλεΰειν. 8) Gr. σκοπείτε δε 
και καθ' εκαστον τούτων ώς εστίν μικρά τοϋ πολεμείν ή νπόθεσις, 9) Gr. 
και πρώτά γε τα τών επιτρόπων εγκλήματα' 10) Gr. θεραπεύειν γάρ, (RC : 

δε, V от.) ούκ ερεθίζειν χρή τάς εξουσίας' 11) Gr. οταν δε τών μικρών 
αμαρτημάτων τούς εξονειδισμούς ποιησθε μεγάλους, — SI. tworit, hier wohl für 
tworite, 2 Pers. plur. ( = ποιησθε) 12) Sl. oblicajut, eigentl. 3 Pers. plur. 
(sie klagen an). Gr. καθ' εαυτών τούς όνειδιζομενους άπελέγχετε, 13) Gr. 
και παρέντες τό λάθρα καί μετ' αίδοϋς νμας βλάπτειν πορθοϋσι φανερώς. add. 
ονδεν δε οϋτως — διατροπή. Sl. nepokorjstwowaše statt -wanije (= Unbot-
mässigkeit; jenes wäre 3 Pers. sing, imperi.) 14) Gr. φέρε δ' είναι τούς 
'Ρωμαίων ύπηρέτας (SI. slugy) άνηκέσιως χαλεπούς' 15) Gr. οϋπω 1 Ρωμαίοι 
πάντες άδικοϋσιν υμάς ούδε Καίσαρ, 

20 
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beginnt
1

). Wenn
2

) von ihnen her zu uns Statthalter geschickt 
werden, so empfangen sie nicht einen Befehl zur Bosheit vom 
Kaiser

3

), noch auch können, die in den westlichen Ländern sitzen, 
rasch erblicken oder hören, was unter den östlichen Himmels-
strichen geschieht4). (353) Und unwürdig ist es, um eines willen 
den Krieg zu erregen gegen viele5), einer kleinen Ursache wegen 
gegen so Grosse6). 

(354 fehlt, 355) Wenn ihr aber jetzt nach Freiheit dürstet, 
so tut ihr ein unzeitgemässes Werk7). Es war aber am Platz, 
jegliche Mühe und Schweiss auf sich zu nehmen und Blut zu 
vergiessen für die Freiheit, eher als die Hälse unter das Joch 
der Knechtschaft hinzustrecken8). Denn die Erfahrungen der 
Knechtschaft sind böse9). Und wer sich im Anfang beeifert, 
dass er sich nicht darunter beuge, der ist rechtschaffen und 
löblich10). (356) Wenn er aber im Anfang das Joch sich aufer-
legt11), aber nachher fortläuft12), so ist er ein Knecht, nicht klug 
noch auch freiheitsliebend, sondern töricht und übermütig18). 
Damals also 14) war es für jeden passend, zu kommen und die 
Freiheit zu ergreifen, als Pompejus gegen das Land zog15). 
(357) Aber unsere Vorväter und früheren Könige16), die besser 
waren als wir, sowohl ihren Seelen nach, als auch dem Körper, 
als auch dem Vermögen nach17), vermochten nicht, der geringen 
römischen Kriegsmacht za widerstehen18). Und ihr, die ihr als ein 

1) Gr. πρός οί)ς (Lat. quem) αίρεΐσ&ε τόν πόλεμον 2) Sl. niže = auch 
nicht, was hier keinen Sinn gibt. Vielleicht darf man ježe = wenn lesen. 
3) Gr. ονδε γάρ εξ έντολης ηκει τις πονηρός άπ' εκείνων, 4) Gr. ούδέ γε 
τονς νπό τήν άνατολήν (SI. pod' wostocnyïmi stranami) oi άφ' εσπέρας έπιβλέ-
ποναιν' αλλ' ονδε άκούειν ταχέως tà έντεν&εν έκεΐ ράδιον. 5) Gr. άτοπον 
δε καί δι' ενα πολλοίς . . . πόλεμεΐν 6) Gr. καί δια μικράς (PAV : μικρας) 
αίτιας τηλικούτοις add. και μη δε γινώσκονσιν α μεμφόμε&α (πολεμεΐν). 7) Gr. 
αλλά μην τό γε ννν ελεν&ερίας έπιθνμεΐν αωρον, Lat : libertatis vero dona siti-
entibus 8) Gr. sehr viel kürzer und abstrakter : δέον νπερ τον μη δ ε άποβα-
λεΐν αύτήν άγωνίζεσθαι πρότερον' 9) Gr. ή γάρ πείρα της δουλείας χαλεπή, 
10) Gr. και περί τον μηδ' αρξασθ-αι ταύτης ό άγων δίκαιος. Wieder sehr 
kurz und abstrakt. SL to praw' jestj (so ist er u. s. w.) etc. wohl für t' praw' 
jestj (der ist u. s. w.) 11) Gr. δ δ' απαξ χειρω&είς, 12) Gr. έπειτα 
άφιστάμενος, 13) Gr. αν&άδης δοϋλός έστιν, ού φιλελεύθερος. 14) Gr. 
τότε τοιγαρονν VRC : γάρ ονν 15) Gr. εχρην πάνθ·' νπερ τον μή δέξασ&αι 
' Ρωμαίους ποιεΐν, οτε έπέβαινεν της χώρας Πομπήιος. MVRC : οτε τήν αρχήν 
16) Gr. άλλ' oi μεν ήμέτεροι πρόγονοι και οί βασιλείς αντών 17) Gr. καί 
χρήμασιν και αώμασιν και ψνχαΐς αμεινον νμών πολλω διακείμενοι 18) Gr. 
πρός μοΐραν ολίγην της 'Ρωααίων δυνάυ,εως ονκ άντέσχον' 
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väterliches Erbteil die Knechtschaft empfangen habt1), wider-
setzt euch jetzt der ganzen römischen Gewalt2). 

(358) Und die Athener, welche um der hellenischen Frei-
heit willen die Stadt dem Feuer preisgegeben3) und den stolzen 
Xerxes, der auf dem festen Lande herangesegelt und auf dem 
Meere gewandelt war4), und von den Meeren nicht umfasst wurde5) 
und Truppen in grösserer Breite als das Festland führte6), über-
wunden haben7), indem sie auch auf einem 
Schiffe (?)8), jetzt sind sie Knechte der Römer9) und auf Be-
fehl von Italien her wird die Stadt verwaltet, die über das 
hellenische Land herrscht10). (359) Die Lacedaemonier (?) aber11) 
nach dem Siege bei den Thermophylen12) und bei Plataea13) und 
nach Agesilaos, welcher Asien erforscht hat14), dulden, unter 
diesen (selben) Herren seiend15). 

(360) Und die Macedonier, gleichsam auch noch (jetzt) den 
Philipp16) mitsamt Alexander erblickend und die Gewalt über den 
Erdk,reis sehend und zwar wie sie sich noch in ihnen regt l7), 

1) Gr. νμεΐς δε oi τό μεν νπακονειν εκ διαδοχής παρειληφότες, add. τοις 
πράγμασιν δε τών πρώτων νπακουσάντων τοσοντον ελαττονμενοι, 2) Gr. πρός 
ολην άνθίστασθε (L : άνίστασθε) τήν ' Ρωμαίων ήγεμονίαν ; 3) Gr. και 'Αθη-
ναίοι μεν οί περί τής τών Ελλήνων ελευθερίας παραδόντες ποτε καί (LatHeg от.) 
πνρι τήν πόλιν, - 4) Gr. oi τόν νπερήφανον Ξέρξην δια γής πλενσαντα και 
δια θαλάσσης όδενσαντα 5) Gr. καί μή χωρονμενον μεν τοις πελάγεαιν, 
6) Gr. πλατυτέραν δε τής Ευρώπης τήν ατρατιάν άγοντα, 7) Gr. > über-
wunden haben διώξαντες (?) 8) SI.: i ucitele w' = und die 
Lehrer auf u. β. w. Vielleicht kann man statt dessen annehmen : i mucitelja 
= und den Tyrannen. Dann wäre ein dem διώξαντες entsprechendes Wort 
(doch s. Anm. 7) ausgefallen. Gr. add. περί δε τή μικρά Σαλαμΐνι τήν τοσαντην 
Άσίαν κλάσαντες „post πόλιν inserenda esse putat Destinon" (Niese). 9) Gr. 
vvv δουλεύουαιν 'Ρωμαίοις, 10) Gr. και τήν ήγεμονίδα τής 'Ελλάδος πόλιν 
διοικεί τά άπό τής 'Ιταλίας προστάγματα. 11) Gr. Λακεδαιμόνιοι δε VRC: τε 
12) Wohl nur vom sl. Übersetzer herrührend Gr. μετά Θερμοπνλας 13) Gr. 
και ΙΙλαταιάς 14) Gr. καί τόν ερευνήσαντα τήν Άσίαν 'Αγησίλαον Naber : είρη-
νενσαντα, doch entspricht das schwerlich den historischen Facta, auf die an-
gespielt wird. Eher hat man hier eine missglückte Übersetzung von zu 

sehen (heimsuchen, züchtigen, strafen), — das auch mit dem Accus, konstruiert 
erscheint (Psalm 59, 6). Es ist charakteristisch, dass gerade in diesem offen-
baren Fehler Sl. mit Gr. anscheinend übereinstimmt. [Freilich kann iziskati 
auch έπισκέπτεσθαι, visitare bedeuten (Miklosich ad v.).] 15) Gr. άγαπώσιν 
τονς αντονς δεσπότας. 16) Gr. και Μακεδόνες ετι φανταζόμενοι Φίλιππον 
17) Gr. και τήν σνν Άλεξάνδρω παρασπείρουσαν αντοΐς τήν τής οικουμένης ήγε-
μονίαν όρώντες, LR: και σνν MVC: συν MC: καί παρασπείρουσαν V : καί πα-

20* 
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so dulden sie (doch) eine so grosse Veränderung1) und beugen 
sich vor diesen, zu denen das Glück übergegangen ist2). (361) 
Und eine Menge von andern Völkern, die sich mit Mut zur Frei-
heit erfüllt hatten, haben sich (davon) losgesagt3). Allein aber 
wir halten es für ruhmlos4), den Besatzungen (sich zu unter-
werfen)5), welchen sich alles unterworfen hat6). 

Auf welche Truppen vertraut ihr ? oder auf welche 
Waffen7)? Wo sind eure Schiffe, die dreirudrigen8), in denen 
ihr die römischen Meere befahren könntet9)? Und wo sind die 
Schätze zur Ausrüstung10)? 

(362) Scheint es euch, dass ihr Krieg gegen die Ägypter 
erregetn) oder gegen das Arabische Land12) ? Seht ihr nicht die 
Kräfte der Römer13) und eure Ohnmacht14)? Eure Truppen sind 
von einer Menge (?)15) benachbarter Völker besiegt worden16). 
Jener Kriegsmacht aber ist auf dem ganzen Erdkreis unüber-

ρασπείρουοιν R : παρασπαίρουσιν Dindorf : παρασπαίρουσαν (παρασπαίρειν nach 
Passow, Handwörterbuch, 5-te Aufl. ad v. : dabei zappeln). Auch bei Gr. ist 
der Sinn nicht gerade klar. 

1) Gr. φέρουσιν τήν τοσαύτην μεταβο?.ην 2) Gr. καί πρός ονς μετα-
βέβηκεν η τύχη προσκυνοϋσιν. 3) Gr. άλλα τε εθνη μνρία πλείονος γέμοντα 
προς ελευθερίαν παρρηαίας εΐκεϊ 4) Sl. adoksite, d. h. άδοξεΙτε. Dass Sl. 
dieses Wort nicht übersetzt hat, stimmt damit nicht, dass er sich sonst durch-
aus, findig erweist und nur technische Bezeichnungen unübersetzt lässt. Wenn 
man aber beachtet, dass er in der Vorlage unmittelbar zuvor ημείς las, 
nicht νμεΐς, unmittelbar darnach aber irgend etwas wie φρουρά (stražem'), 
so wird es klar, dass ihm άδοξεΐτε in diesem Zusammenhang rätselhaft 
erschien. Es kann dieses Wort nicht ursprünglich gewesen sein, sondern 
muss aus dem üblichen Text herübergekommen sein. Die Vorlage vom Sl. 
erscheint hier also ganz deutlich als nach dem üblichen gr. Text 
korrigiert, und zwar ziemlich mechanisch korrigiert. 5) Gr. μόνοι δ' νμεΐς 
άδοξεΐτε δονλεύειν 6) Gr. οις ύποτέτακται τά πάντα. 7) Gr. ποία 
στρατιά ποίοις πεποιθότες οπλοις ; 8) Gr. ποϋ μεν ό στόλος νμΐν MVRC 
et fort. Heg: νμών 9) Gr. διαληψόμενος τάς ' Ρωμαίων θ-αλάσσας ; 10) Gr. 
ποϋ δ' οι ταΐς επιβολαΐς έξαρκέσοντες θησαυροί; V : έπιβονλαΐς, i. marg. γρ. έπι-
βολαΐς manu secunda Lat: expensis 11) Gr. προς ΑΙγνπτίονς άρα (ML2RC: 
άρα) . . . οϊεσθ-ε κινεΐν τόν πόλεμον (Sl. rati, eig. Plur.) 12) Sl. na arawjskuju 
(wohl zu ergänzen: zemlju) Gr. καί (Destinon: ή) πρός "Αραβας 13) Gr. ού 
περισκέψεσθε την'Ρωμαίων ήγεμονίαν; das letzte Wort passt entschieden we-
niger, als: Kräfte (Sl.) 14) Gr. ov μετρήσετε την εαυτών άσθένειαν; 15) Sl. 
množjstwo, Nom. sing, vieil, für Genet, množjstwa, oder es steht statt mno-
gaždy (oder ähnl.) = oft (oft von benachbarten \rölkern). 16) Gr. ού τα 
μεν ημέτερα (MLCLat : υμέτερα) και (MC: προς) τών προσοίκων έ&νών ήττήθ-η 

πολλάκις, 
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windlich1). (363) Welche den ganzen Euphrat unter dem öst-
lichen Himmelsstrich heimgesucht haben2), und unter dem mitter-
nächtlichen den Ister3), welcher die Donau ist4), und im Mittag 
Libyen6), und im Westen Gadera6). Und jenseits des Oceans 
haben sie einen anderen Erdkreis aufgesucht7) und bis zu den 
nicht beschriebenen noch gekannten Britannischen Gegenden 
haben sie die Waffen getragen8). (364) Was sagt ihr nun9)? 
Seid ihr10) reicher als die Galater11), oder stärker als die Ger-
manen12), oder weiser als die Hellenen13)? Welche Hoffnung er-
regt euch gegen die Römer14)? 

(365) Wenn ihr aber saget: etwas Grausames und Schmach-
volles ist die Knechtschaft16), so seht, wie die Hellenen lü), die 
edler von Herkunft sind als alles, was unter der Sonne (ist)17), 
und so grosse Länder beherrschen18), den sechs römischen Stäben 
sich unterwerfen19). Ebenso auch die Macedonier20). (366) Die 
5 tausend asiatischen Städte aber21), beugen sie sich nicht dem 
einen Statthalter22)? (368) Es wird der Tag zu kurz23) für mich, 
der ich angefangen habe, von denen zu reden, die sich den 
Römern unterordnen24). Denn die Bithynier und Kappadocier 

1) Gr. ή δε εκείνων Ισχύς δια της οικουμένης ανίκητος; 2) Gr. μάλλον 
δε και ταύτης εζήτηαάν τι πλέον ον γαρ εξήρκεσεν αντοΐς ολος Ευφράτης (S1. 
wsju jefratu) νπό την άνατολην Dem έζήτησαν entspricht, wenn auch anders 
gestellt, iziskaša, vgl. oben 359, Anm. 14 ; später erscheint auch ερεννάν in 
diesem Zusammenhange, s. u. Anm. 4. 3) Gr. ούδε τών προααρκτίων 
(Sl. polucnyimi statt polunošcjnyimi (AL : πρός άρκτίων) ό "Ιατρός (SL istruja 
[Cod. Archiv, strui]). 4) Wohl vom sl. Übersetzer stammender Zusatz. 
5) Gr. η τε μεαημβρινη μέχρι τών άοικήτων ερεννηθεΐσα Λιβύη 6) Gr. και 
Γάδειρα (Sl. jadirju [Cod. Archiv, gadiru]) πρός εσπέραν, ΡΑ: Γάδηρα 7) 
[Cod. Archiv, add. „auch" vor einen] Gr. αλλ' νπερ ώκεανόν ετέραν έζήτησαν 
οίκουμένην 8) Gr. καί μέχρι τών άνιατορήτων πρότερον Βρεττανών (L1 : 
Βρεττανών Γερμανών L2 : Βρ. καί Γ.) διήνεγκαν (ut vid. L1: δη ήνεγκαν) τά οπλα. 
(Lat: arma et exercitum). 9) Gr. τί ούν ; 10) Gr. ύμεΐς V 1 : ημείς. 
11) Gr. πλουσιώτεροι Γαλατών, 12) Gr. ίαχυρότεροι Γερμανών, 13) Gr.. 
Ελλήνων συνετώτεροι, add. πλείους τών κατά την οίκουμένην εατε πάντων; 

14) Gr. τί τά πεποιθός ύμάς κατά 'Ρωμαίων επαίρει; 15) Gr. χαλεπόν τό 
δονλεύειν, ερεί τις. 16) Gr. πόσφ μάλλον Ελληαιν, dì 17) Gr. τών ύφ' 
ή/.ίω πάντων προύχοντες εύγενεία VRC: εύγενεία προύχειν δοκονντες ML: πρού-
χειν εύγενεία δοκονντες Α : προύχειν εύγενεία δοκοϋντες καί οντες 18) Gr. 
καί τοσαύτην νεμόμενοι χώραν 19) Gr. εξ 'Ρωμαίων νπείκουαιν ράβδοις, 
20) Gr. τοααύταις (PAML : ταΐς αύταΐς) δε καί Μακεδόνες add. οι δικαιότερον 
νμών οφείλοντες ελευθερίας άντιποιεΐοθαι. 21) Gr. τί δ' ai πεντακόαιαι της 
Άαίας πόλεις ; 22) Gr. ού δίχμ φρονρας ενα προσκυνοϋσιν ηγεμόνα add. καί 
τάς νπατικάς ράβδονς ; 23) Sl. kratitjsja 24) Gr. > Es wird der Tag 
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und Pamphylier und Lykier unb Kilikier, wenn sie auch viele 
Reden von der· Freiheit führen1), so zahlen sie doch Tribut 
ohne Waffen(gewalt)2). Und die Thraker8), bei denen das Land 
7 Tage(-reisen) breit ist, aber die Länge ist 10 (Tagereisen)4), 
steinicht und durch Berge und Wald beengt5), unterwirft es sich 
nicht zweitausend Römern6)? 

(369, 370) Die Illyrier aber7) und Dalmater8) und Daker9), 
die Bulgaren genannt werden10), die an dem Ister wohnenn), 
sind unter einer römischen Legion12). (366) Und was soll ich 
sagen? Die Heniocher und Kolcher13) und der Stamm der Tau-
rer14) und die Bosporaner und alle Völker, die in der Umgebung 
des Maeotischen Meeres leben15), (367) welche früher nicht ein-
mal einen eigenen Herrscher hatten16), jetzt dienen sie unter 
einem Tausend Römer17). 

(371) Wenn es aber auch jemandes unter ihnen Sache 
wäre Krieg anzufangen18), so wäre es für die Galater 
passend19), welche von Osten her durch die Alpen be-

zu kurz — unterordnen. Es folgt gleich darauf 368, während die Fortsetzung 
von 366 und 367 erst später kommt. 

1) Gr. πόσα Βιθυνία καί Καππαδοκία και τό Παμφύλιον έθνος Αύκιοί 
τε καϊ Κίλικες υπερ έλευθερίας εχοντες είπείν Sl. luki für Αΰκιοι 2) Gr. 
χωρίς 8πλων φορολογούνται; 3) Gr. τί δαί; (MLVR: de) Θράκες 
4) Gr. oi (ALVRC : οι) πέντε μεν εύρος επτά δε μήκος ημερών γώραν 
διειληφότες, 5) Gl*, τραχντέραν τε και πολλω της υμετέρας όχυρω-
τέραν καί βαθεΐ κρυμώ τούς επιστρατεύσοντας άνακόπτονσαν, 6) Gr. 
ούχι διαχιλίοις 'Ρωμαίων νπακούουσαι φρουροΐς ; 7) Gr. oi δ' άπό τού-
των 'Ιλλυριοί την μέχρι Δαλματίας άποτεμνομένην "Ιστρω κατοικοϋντες, ού 
δυσίν μόνοις τάγμασιν νπείκονοιν, 8) Gr οί δε τοσαντάκις πρός 
ελευθερίαν άναχαιτίσαντες Δαλμάται και — άποστήναι. 9) Gr. μεθ' ών 
αυτοί τάς Λακών άνακόπτουσιν ορμάς; (nach Anm. 7). 10) Zusatz 
des sl. Übersetzers. 11) Gr. s. о. Anm. 7 (τήν μέχρι Δαλματίας άπο-
τεμνομένην) "Ιστρω κατοικοϋντες, VR : εν δε "Ιστρω. С : οί δε "Ιστρω (S1. 
w' istre) 12) Gr. νυν ονχ υφ' ενί τάγματι ' Ρο)μαίων ήσυχίαν αγουσιν ; 
13) Gr. (366) τί χρή λέγειν Ηνιόχους τε καί Κόλχονς 14) Gr. καί το 
τών Ταύρων φϋλον, Sl. wörtlich: Stamm der Stiere, — Die Anordnung beim 
Sl. ist jedenfalls dem Sinne nach richtiger, da diese Völker weiter entfernt 
sind als die kleinasiatischen und die von der Balkanhalbinsel. 15) Gr. 
Βοσπορανούς τε καί τα περίοικα τον Πόντου καί της Μαιώτιδος εθνη ; 
16) Gr. παρ' οις πριν μεν ούδ' οικείος εγιγνώσκετο δεσπότης, 17) Gr. 
νϋν δε τρισχιλίοις όπλίταις υποτάσσεται, add. καί τεσσαράκοντα — θάλασσαν. 
18) Gr. άλλα μήν εί' γέ τινας είς άπόστασιν ώφειλον άφορμαί μεγάλαι παροξύνειν, 
19) Gr. μάλιστα Γαλάτας εχρήν 
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schützt s i n d u n d von Mitternacht her durch den Fluss 
Rhein2), aber von Westen her durch den Ozean3). (872) Aber 
obgleich sie mehr als dadurch einen Schutz haben4), sofern sie 
über dreihundert und 5 Völker gebieten5) und Reichtum be-
sitzen wie Meeressand6), (so) dulden sie, Tribut den Römern 
gebend7), den Reichtum nicht für sich selbst erwerbend, son-
dern für andere 8), (373) die sich im Laufe von achtzig Jahren 
mit ihnen um die Freiheit geschlagen haben9). Aber das Glück 
der Römer hat (?) auch ohne Waffen sie überwunden10). Und 
jetzt sind sie Knechte unter tausend und 200 Kriegern11), ob-
gleich sie Städte an Zahl mehr als die Herrschenden haben12). 

(374) Die Iberier aber, bei denen Gold erzeugt wird13) und 
(die)14) so weit von den Römern leben wie der Himmel von der 
Erde15), — und die Lusitanier und die Cantabrer, die Blutdürsti-
gen 16), bei denen das schäumende Meer ist17), — auch sie haben 

1) Gr. τονς όντως νπό της φνσευις τετειχιαμένονς, εξ ανατολής μεν ταΐς 
"Αλπεαιν. 2) Gr. πρός αρκτω δε ' Ρήνω ποταμώ, add. μεαημβρινοίς δε τοις 
Πνρηναίοις ορεαιν, 3) Gr. ώκεανω δε πρός δνσμών. 4) Gr. άλλα καίτοι 
τηλικαντα μεν ερκη περιβεβλημένοι, MLC : προβεβλημένοι, VR : προσβεβλημένοι, 
5) Gr. πέντε δε και τριακοσίοις πληθνοντες εθ-νεαιν, 6) Gr. τάς δε πηγάς, 
ώς αν τις εί'ποι, της ευδαιμονίας επιχωρίονς εχοντες καί τοις άγαθοΐς σχεδόν 
ολην έπικλνζοντες την οίκουμένην, Sl. jemljušce, eig. nehmen 7) Gr. ανέχον-
ται ' Ρωμαίων πρόσοδος οντες ΡΑ : πρόσοδον δίδοντες R : πρόαοδον φέροντες V : 

ς 
πρόσοδον οντες — Die Stelle ist hei Gr. augenscheinlich schon im Archetypus 
verdorben, vieil, mit Hilfe der Vorlage des SI. durch die Codd. PARV korri-
giert, bei V wieder umkorrigiert, von zweiter Hand. 8) Gr. καί ταμιευό-
μενοι παρ' αυτών την οίκείαν ενδαιμονίαν. add. και τοϋθ·' υπομένουσιν ον δια 
φρονημάτων μαλακίαν ονδε δι' άγένειαν, 9) Gr. οί γε διήνεγκαν όγδοήκοντα 
ετη πόλεμον νπερ της ελευθερίας, 10) Gr. άλλα μετά της δυνάμεως 'Ρωμαίων 
καί την τνχην καταπλαγέντες, ήτις αντοϊς κατορθοϊ πλείονα τών οπλών. Was 
SI. hier gelesen hat, lässt sich kaum erkennen : vielleicht ist statt pokori (hat 
überwunden) zu lesen: pokorila by (hätte überwunden) 11) Gr. τοιγαροϋν 
υπό χιλίοις καί διακοαίοις στρατιώταις δονλενονσιν, 12) Gr. ών ολίγον δεΐν 
πλείους εχουσι πόλεις. Sl. grad statt grady (Sing, statt Plur., Stadt statt Städte). 
Doch kann grad' auch Genet, plur. sein. 13) Gr. ονδε "Ιβηρσιν δ γεωργον-
μενος χρναός . . . 14) Es ist wohl jiže zu ergänzen ( = die) 15) Gr. 
ονδε τό τοσούτον άπό 'Ρωμαίων γης και θαλάσσης διάστημα ν. Lat zu*den fol-
genden Völkern, Lusitaniern und Cantabrern, in Beziehung gesetzt. 16) Gr. 
φϋλά τε Αονσιτανών και Καντάβρων αρειμάνια Lat hat dieses Wort nicht ver-
standen und liest : et cantabrorum armenia Ebenso VR : άρμένια MV : Αουαι-
τιάνων R: Αουσιτιανών С: Αυαιτιάνων L 1: Αουαιντιάνων L2: Αντιτανών 17) 
Sl. dyšušceje eig. das atmends, schnaubende Gr. ονδε γείτοιν ωκεανός φοβεραν 
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sich nicht vor ihnen gerettet
1

), (375) sondern diese, wie auf 
den Wolken herüberkommend2), haben sie unter ihre Waffen 
gezwungen3). Und jetzt gebietet eine Legion über sie4). 

(376—78 fehlt; 379) Ebenso auch die Parther, die über tau-
send Völker gebieten6). (380) Und die Karchedonier6), die den 
grossen Hannibal zum König hatten7) und sich der vornehmen 
Herkunft von den Phoeniciern rühmen8), fielen unter der rechten 
Hand Scipios9). (381) Die Cyrenai'ker aber, Lakonier (von Her-
kunft) 10), und die Marmaridenn) und Dapsidianer12) und die 
furchtbaren Syrten13) und die Nasamonen und Mauren14) und 
die nomadischen Völker16) haben nicht vermocht, sich vor den 
römischen Händen zu erretten16). 

(382) Und jenes Land, welches der dritte Teil des Erdkrei-
ses ist17), in welchem Völker mehr als man zählen kann leben18), 

και τοις επιχωρίοις αμπωτιν επάγων, add. άλλ' υπερ τάς 'Ηρακλείους οτήλας 
εκτείνανζες τα οπλα 

1) Gr. (gleich nach Anm. 3) . . . . είς τον υπερ τής ελευθερίας εξήρκεσεν 
πόλεμον Lat an derselben Stelle wie Sl. : satis fuit vincentibus romanis 2) 
Gr. καί δια νεφών όδευσαντες add. τα Πυρηναία ορη SI. las augenscheinlich 
diesen Zusatz nicht und missverstand infolgedessen die Worte vorher. 3) Gr. 
καί τοντους εδουλώσαντο 'Ρωμαίοι' 4) Gr. φρουρά ό' ηρκεσεν τών οΰτως 
δυομάχων και τοσούτον αποικισμένων εν τάγμα. Sl. versehentlich nad' nami 
(über uns) statt nad' nimi (über sie) 5) Gr. και τί δει πολλά λέγειν, οπου 
και Πάρθοι, τό πολεμικΐατατον φϋλον, τοσούτοιν άρχοντες εθνοιν add. καί τηλι-
καυτήν — εύγένειαν. Es ist auffallend, dass inbezug auf die Parther die Aus-
sage so verkürzt ist: man könnte mutmassen, dass die ganze Stelle aus dem 
üblichen gr. Text eingedrungen ist, wodurch auch die ungeschickte und histo-
risch falsche Anknüpfung sich erklären würde. Ohne diese Stelle wäre auch 
der Zusammenhang beim Sl. geographisch durchaus angemessen [vgl. dazu oben 
S. 29, Anm.] 6) Gr. add. πάντων δη •— πολεμήσετε Dann : μηδε τό Καρχη-

δονίων τέλος σκοποϋντες, 7) Sl. crrnj, wohl vom sl. Übersetzer stammend. 
Vielleicht las er άρχοντα Gr. dl τόν μέγαν αύ χούντες Άννίβαν L1 : Άννίβαλ 
8) Gr. καί τνν άπό Φοινίκων εύγένειαν (αύχονντες, s. Anm. 6). 9) Gr. υπό 
την Σκιπίωνος δεξιάν επεσον; 10) Sl. eig. Die Cyrenaeer aber und Lako-
nier — Man kann vielleicht in der Vorlage annehmen : die Cyrenaïschen La-
konier. Gr. ούτε δε Κυρηναιοι, το Λακώνων γένος, 11) Sl. eig. Mardariden 
12) Gr. το μέχρι της διψάδος έκτεταμένον φϋλον VR: δαψίδος — Die Vorlage 
las vielleicht διψαδιανοί oder fehlerhaft δαχριδιανοί, d. h. Leute der Wüste. 
13) Gr. ονθ' ai φοβεραι καί τοις άκούουσιν Σύρτεις. 14) Gr. Νασαμοινές 
τε και Μαύροι 15) και το Νομάδων άπειρον πλήθος Sl. eig. die Feldvölker, 
(polskii jazyci) 16) Gr. τάς 'Ρωμαίων άνέκοιραν άρετάς. 17) Gr. την 
δε τρίτην τής οίκουμένης μοΐραν, 18) [Sl. eig. mehr als eine Zahl] Gr. ής 
ούδε έξαριθμήσασθαι τσ. εθνη ρ'αδιον, 
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und (welches) begrenzt ist durch das Atlantische Meer
 г

), durch 
die Säulen des Herakles2) und durch das rote Meer3), auch mit 
den Aethiopen ist es unter ihnen4). (383) Und es nährt sie mit 
Erdfrüchten 8 Monate lang6) und gibt Tribut6) und alles, was 
den Herrschern nötig ist7), nicht die Unterwerfung für Schimpf 
achtend, wie ihr8). (384) Und warum zeige ich euch das Ent-
fernte 9), da ich doch an Nahem, an Ägypten* euch die Macht 
der Römer zeigen kann10) ! 

(385) Dieses nämlich, nachdem es sich bis Aethiopien er-
weitert hat11) und bis Arabien12) und bis Indien13), zählt14) 7 
hundert Myriaden und 50 Myriaden Männer16) ausser denen, die in 
Alexandrien leben16), wie es an der Kopfsteuer zu erkennen ist1T), 
und sagt sich nicht los von der römischen Herrschaft18). 

Die Stadt Alexandrien aber hat eine solche Grösse und Menge 
des Reichtums, dass sie sich dem ganzen Ägypten widersetzen 
kann19). (386) Ihre Anlage aber beträgt in der Länge 30 Stadien20), 
aber in der Breite 15 Stadien21). Und wieviel wir den Römern 
vom Jahr geben, soviel geben jene alle Monate22). Und ausser 
Gold führen sie ihnen Speise zu für 4 Monate23). (387 fehlt) 

1) Sl. zu ergänzen: jaže, welche(s). Gr. οριζομένην Ατλαντικω τε πελάγει 
2) Gr. καί στήλαις Ήρακλείοις 3) Gr. καί μέχρι τής Ερυθράς θαλάσσης 
4) Sl. eig. mit dem Aethiopen (s' jefiopijemj) Gr. τους άπειρους νέμουσαν Αιθίοπας 
έχειρώσαντο μεν ολην, 5) Gr. χωρίς δε των ετησίων καρπών, οt μησϊν οκτώ 
τό κατά ττν ' Ρώμην πλήθος τρέφονσιν, 6) Gr. καί εξωθεν παντοίως φορο-
λογούνται 7) Gr. και ταϊς χρείαις τής ηγεμονίας παρέχονσιν έτοιμους τίς 
εισφοράς, 8) Gr. ουδέν των έπιταγμάτων ωσπερ νμεΐς νβριν ηγούμενοι add. 
καίπερ ενός τάγματοτ αντοΐς παραμένοντος. 9) Gr. και τί δει πόρρωθεν ιμΐν 
την 'Ρωμαίων υποδεικνυναι δύναμιν 10) Gr. παρόν εξ ΑΙγ'υπτου τής γειτνιώσης, 
Lat: cum earn possitis — diligenter inspicere 11) Gr. ητις εκτεινομένη 
μέχρις Αιθιόπων 12) Gr. και τής εύδαίμονος Αραβίας 13) Gr. ορμος τε 
ούσα τής 'Ινδικής, VCLipsLat: ομορος, 14) Sl. imušce, Nom. plur., wohl 
für imy, Nom. sing. (eig. : habend). 15) Gr. πεντήκοντα πρός ταΐς επτακο-
σίαις έχουσα μυριάδας ανθρώπων 16) Gr. δίχα τών Αλεξάνδρειαν κατοι- / 
κοΰντων, 17) Gr. ώς ενεστιν έκ τής καθ' εκάστην κεφαλήν εισφοράς 
τεκμήρασθαι, 18) Gr. τήν 'Ρωμαίων ήγεμονίαν ουκ άδοξεϊ, — Da Sl. 
oben (361) άδοξεΐτε nicht zu übersetzen vermochte, wird hier ein anderes 
Wort in seiner Vorlage anzunehmen sein. 19) Gr. καίτοι πηλίκον 
άποστάσεως κέντρον έχουσα τήν Αλεξάνδρειαν πλήθους τε άνδρών ένεκα 
και πλούτου πρός δε μεγέθους· Sl. hat seine Vorlage gewiss missverstanden, 
wenn sie auch etwas anders als Gr. gelautet haben muss. 20) Gr. μήκος 
μέν γε αύτής τριάκοντα σταδίων, 21) Gr. εύρος δ' ούκ ελαττον δέκα, — S1. 
Mqu. Acad, unten am Rande : über Ägypten (rot). 22) Gr. τοϋ δε ενιαυ-
σιαΐου παρ' ύμών φόρου καθ ενα μήνα πλέον 'Ρωμαίοις παρέχει 23) Gr. 
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(388) Aber ihr, die ihr euch zum Kriege erhebt, von wo her 
werdet ihr Hülfe empfangen1)? Von der Erde etwa? Aber der 
Erdkreis ist ihrer2). (389 fehlt, 390) Von Gott etwa3)? Aber 
er hat alles jenen beigelegt4). Denn nicht ohne Gottes Vor-
sehung haben sie solche Gewalt empfangen5). (391) Und euer 
Glaube ist im Kriege unbrauchbar6). Woraufhin ihr vertrauet, 
Gott zum Helfer zu haben, deshalb werdet ihr, euch versündigend, 
ihn (umso)mehr erzürnen7). (392) Denn wenn ihr die Sabbath-
gebräuche einhaltet und euch nicht zu jeglichem Werk regt8), 
so werdet ihr bald unterworfen werden9), wie auch eure Vor-
väter durch Pompejus10). Denn dieser, den Tag heraussuchend, 
an dem sie feiern11), unterwarf sie dadurch12). (393) Wenn ihr 
aber das väterliche Gesetz während des Kampfes übertreten 
werdet13), so weiss ich nicht, worum ihr euch bemüht14). Denn 
eure Bemühungen sind einzig die, dass für euch sich nicht etwas 
vom Gesetz auflöse15). 

(394) Wie aber werdet ihr Gott zu Hülfe anrufen16), wenn 
ihr mit Willen seinen Dienst verletzet17)? Wenn aber jemand 
die Waffen ergreift, entweder auf göttliche Hilfeleistungen hoffend 

και τών χρημάτων εξω&εν τ% 'Ρώμη οίτον μηνών τεσσάρων' add. τετείχισται — 
ελεσιν. (387) άλλ' ονδεν τούτων — χαλινοί. 

1) Gr. τ ίνας ούν επί τόν πόλεμον εκ τής άοικήτον παραλήψεσθ-ε V: προσλή-
•ψεσ&ε) συμμάχους ; 2) Gr. ol μεν γάρ έπί τής οικουμένης πάντες εΐαΐν 'Ρω-
μαίοι, — Man beachte die lebendigere Art der Rede beim Sl. Charakteristischer-
weise fehlt das beim Gr. über die Stammesgenossen am Euphrat und die Parther 
Gesagte, εί μή τις — (389) έπί 'Ρωμαίους ì'y. 3) Gr. λοιπόν ούν επι τήν τοϋ 
(VRC : έκ τοϋ) &εον αυμμαχίαν καταφευκτέον. 4) Gr. άλλα και τοϋτο παρά 
'Ρωμαίοις τέτακται' 5) Gr. δίχα γάρ &εοϋ σνστήναι τηλικαύτην τ\γεμονίαν 
(VR : πόλιν V i. märg. γ ρ Ηγεμονία) αδύνατον. 6) Gr. σκέψασ&ε δ ' ώς νμϊν 
τό τής θρησκείας ακρατον, εί και προς εύχειρώτους πολίμοίητε, δυαδιοίκητον, 
7) Gr. καί δι ά μάλλον τόν &εόν έλπίζετε σύμμαχον, ταϋτ άναγκαζόμενοι πα-
ραβαίνειν άποστρέψετε. Lat : atque eadem transgrediendo offendatis deum, 
per quae eum auxiliaturum putatis. 8) Gr. τηροϋντές γε μήν τα τών 
εβδομάδων ε&η καί πρός μηδεμίαν πραξιν κινούμενοι 9) Gr. ραδίως 
αλώσεαϋε, Ю) Gr. κα&άπερ οι πρόγονοι Πομπηΐω 11) Gr. ταύτας 
μάλιστα τάς ημέρας ένεργούς ποιησαμένω τής πολιορκίας, έν αις ηργουν οι 
πολιορκούμενοι' 12) Gr. > unterwarf sie dadurch. 13) Gr. παρα-
βαίνοντες δε έν τω πολέμω τόν πάτριον νόμον 14) Gr. ουκ ο'ίδ νπερ 
οτου λοιπόν ποιήσεσ&ε τόν αγώνα' 15) Gr. σπουδή γαρ νμΐν μία τό μή τών 
πατρίων τι καταλϋσαι. 16) Gr. πώς δε έπικαλέσεσ&ε τό д-εΐον πρός τήν 
αμυναν 17) Gr. οι παραβάντες (VRC: παραβαίνοντες) εκουσίως τήν είς αντό 
θεραπείαν ; 
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oder auf die Menschheit, so tut er jenes1). Wenn ihr aber die 
beiden Sehnen euch abschneidet2), so werden sie, nachdem sie 
Krieg angefangen, (euch) in Gefangenschaft schleppen3). 

(395) Und besser ist es für euch, mit den eigenen beiden 
Händen Kinder und Weiber zu morden4) und dieses herrliche 
Vaterland zu verbrennen5). Denn wenn ihr also toll seid,, werdet 
ihr Schmach und Misshandlung erleiden6). 

(396) Gut ist es, о Freunde
7

), solange das Schiff im Hafen 
steht

8

), vorauszusehen, ob ein Sturm bevorsteht
9

), aber nicht 
aus dem Hafen in die Mitte der Wellen hinauszufahren

1 0

). 
Denn wer da in unvorhergesehene Not fällt, der ist des 

Mitleids würdig11); aber wer zum sichtbaren Verderben hinstrebt, 
der wird Schmach und Schimpf erfahren12). (397) Wenn aber 
jemand von euch meint, dass die Römer, nachdem sie gesiegt, 
euch begnadigen werden, so mögt ihr euch nicht täuschen13). 
Denn an euch wird ein Beispiel des Schreckens sein auch für 
andere Völker14). Es wird nämlich verbrannt werden die heilige 
Stadt und getötet wird werden euer ganzer Stamm1б

). Und dem 
Übriggebliebenen wird kein Platz sein, Zuflucht zu finden16), in-
dem alle die Römer zu Herren haben17) und sich fürchten 
werden, euch zu bewahren18). 

(398) Das Unglück aber wird nicht euch allein treffen, die 
ihr hier lebt, sondern alle, die da in anderen Gegenden sind19). 

1) Gr. έπαναιροϋνται όε έκαστοι πόλεμον ή 9-εία πεποι&ότες ή άνΘ-ρωπίνη 
βοηθ-εία' 2) Gr. οταν δε την παρ' άμφοϊν το εΙκός άποκόπτη, R : άποκόπτη 
νευράν (statt φανεράν vom Nachsatz) С : αποκόπτει νενράν φανεράν, 3) Gr. 
φανεράν αλωσιν οι πολεμούντες αιροϋνται. 4) Gr. τί δή κωλύει ταϊς εαυτών 
χερσίν διαχρήσασ&αι τέκνα και γυναίκας. 5) Gr. και τήν περικαλλεστάτην 
πατρίδα ταντην καταφλέξαι ; 6) Gr. μανέντες γάρ όντως τό γε της ηττης 
δνειδος κερδήσετε. 7) Gr. καλόν, ώ φίλοι, καλόν, 8) Gr. εως ετι (VRC: 
οτε) εν ορμω τό σκάφος 9) Gr. προοκέπτεσ&αι τόν μέλλοντα χειμώνα 10) 
Gr. μηό' είς μέσας τάς S-υέλλας άπολουμένονς (MVXRC : άπό λιμένος) άναχϋήναΓ 
11) Gr. τοις μεν έξ άδηλων επιπεσοϋαιν (Μ: εμπεσοϋσι Niese: fort, recte) 
όεινοΐς τό γονν ελεείσ&αι περίεστιν, 12) Gr. ό δ' είς πρόόηλον άπώλειαν 
όρμήσας καί προαονειόίζεται. 13) Gr. πλήν εί μή τις νπολαμβάνει κατά ονν-
Q-ήκας πολεμήσειν και 'Ρωμαίους κρατήσαντας υμών μετριάσειν, 14) Gr. άλλ' 
ούκ είς ϋπόόειγμα τών άλλων έ&νών 15) Gr. καταφλέξειν μεν τήν ιεράν 
πόλιν, άναιρήσειν δε παν υμών τό φϋλον' 16) Gr. ούδε γαρ περιλειφ&έντες 
φυγής ενρήσετε τόπον 17) Gr. απάντων έχόντων ' Ρωμαίους δέσποτας 18) 
Gr. ή δεδοικότων (NR: δεδοικότας) σχεΐν. 19) Gr. ό δε κίνδυνος ου τών ενθ-άδε 
μόνον (LARV: μόνων wie SL), αλλά και τών κατά τάς άλλας κατοικούντων πόλεις' 
SI. ρο inëch (Loc. plur.) statt po inëm' — in anderen. 
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Denn über den ganzen Erdkreis hin gibt es keine Stadt, die 
nicht Teile von unserem Volke hätte

г

), (399) welche alle ihr 
um euretwillen erreget und die Fremdstämmigen niedermetzeln 
werden2). Und wegen der bösen Gesinnung Weniger wird 
jede Stadt sich mit jüdischem Blut erfüllen3). (400) Deshalb 
bitte ich euch, verschont eure Frauen und Kinder4), und diese 
Metropole, und den heiligen Bezirk:5) und den heiligen Tempel 
und das Gesetz und die Geräte6). Denn die Römer, wenn sie 
(sie) in Besitz genommen hab^n werden, werden sie nicht ver-
schonen (401) Ich aber rufe das Heilige 8) an und die Geheiligten 
Gottes9) und die allgemeine Natur10), dass ich nichts unterlassen 
habe, was zur Rettung und zum Nutzen uns dient11). Ihr aber, 
wenn ihr es überdacht habt, werdet den Frieden mit mir be-
wahren12). Wenn ihr es aber nicht wollt, so werdet ihr ohne 
mich Unglück erleiden13)". 

(402) Nachdem er also gesprochen, brach er in Tränen aus14). 
Und jene riefen aus: „Nicht den Römern widersetzen wir uns, 
sondern dem Florus15)". (403) Und der König sprach: „Eure 
Werke erscheinen kriegerisch16), weil ihr auch dem Kaiser die 

1) Gr. ob γαρ εστίν επί τής οικουμένης δήμος ο μή μοΐραν ήμετέραν (CLat: 
νμετέραν) 'έχων. Sl. na si ljudi, was keinen Sinn gibt; dafür wird zu lesen 
sein : nasich' ljudii ( = unseres Volkes) 2) Gr. ους απαντας πολεμησάντων 
νμών (RC : υμών ενεκα) καταοφάξουσιν οί διάφοροι, 3) Gr. καί δι ολίγων 
ανδρών κακοβουλίαν πάσα πλησ&ήσεται πόλις 'Ιουδαϊκού φόνου. add. και βυγγνώμη 
— άνόβιον, ein Satz, der im Zusammenhang leicht entbehrt werden kann. 
4) Gr. εισελ&έτω δ οίκτος υμάς εί και μή τέκνων και γυναικών, 5) Gr. άλλα 
τής γε μητροπόλεως ταύτης και τών ιερών περιβόλων. SI. sii (mitropoliju) 
statt si ju 6) Gr. φείσασ&ε τοϋ ιεροϋ και τόν vaòv (VC: νόμον) εαυτοΐς 
μετά τών αγίων τηρήσατε' 7) Gr. άφέξονται γαρ ούκέτι ' Ρωμαίοι τού-
των κρατήααντες, add. ών φειοάμενοι πρότερον ήχαρίατηνται. 8) Gr. μαρ-
τύρομαι δε εγώ μεν υμών (L от.) τά αγια 9) Gr. καί τούς ιερούς άγγέλους 
τοϋ 9εοϋ — Ob άγγέλους infolge Versehens beim Sl. fehlt, oder ob es ein erleich-

s 

ternder Zusatz beim Gr. ist, lässt sich nicht entscheiden. 10) Sl. jestwo, 
vielleicht ist otjcjstwo = das Vaterland zu lesen. Gr. κ ai πατρίδα τήν κοινήν, 
11) Gr. ώς ούδεν τών οωτηρίων ύμΐν (> und zum Nutzen) κaS-υφηκάμην, 12) 
Gr. ύμεϊς δε βουλευαάμενοι μεν τα δέοντα κοινήν σύν εμοί τήν είρήνην εξετε, 
13) Gr. προαχϋ-έντες δε τοις θ-υμοΐς χωρίς έμυϋ κινδυνεύσετε." 14) Gr. Τοσαϋτα 
ειπών επεδάκρνσέν add. τε μετά τής άδελφής και πολύ τής ορμής αυτών επαυσεν 
τοις δακρύοις. 15) Gr. άνεβόων δε ού ' Ρωμαίοις, αλλά Φλώρω δι' α πεπόν-
ϋ-ασιν πολεμεΐν. Wieder indirekte Rede statt direkter. 16) Gr. πρός τοϋτο 
βασιλεύς Άγρίππας „άλλα τά εργα, εφη, 'Ρωμαίοις ήδη (от. LCLat) πολεμούντων 
εστίν' 



Β Χ. 3 Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege 317 

Steuern1) nicht vollständig bezahlt2) und die Hallen von der 
Antonia abgehauen habt3). (404) Ihr könnt die Schuld weg-
schaffen4), wenn ihr sie wieder aufbaut und anschliesset5), und 
den Rest der Steuer einsammelt6). Denn nicht des Florus ist 
die Stadt7), sondern des Kaisers"8). 

Cap. XVII. 

(405) Diesen (Reden) gehorchte das Volk9), und nachdem 
sie sich geteilt10), bauten die einen die Hallen11), die andern 
aber in die Dörfer gehend sammelten schnell den Rest der Steuer 
ein, 40 Talente12). (406) Agrippa aber befahl dem Volke, dem 
Florus gehorsam zu sein13), bis auch der Kaiser einen andern 
senden würde, an seine Stelle14). 

Und diese, ergrimmt, beschmähten den König15) und, mit 
Steinen ihn treffend, trieben sie ihn aus der Stadt16). (407 fehlt, 
408) Und andere sammelten sich und gingen zur Stadt Masada17). 
Und nachdem sie nachts eingedrungen waren18), töteten sie die 
römische Besatzung19), aber ihre eigene setzten sie ein20). 

1) SI. doti, wofür zu lesen ist: dani ( = die Steuern) 2) Gr. ούτε γαρ 
Καίσαρι δεδώχατε τόν φόρον 3) Gr. καί τάς στοάς άπεκόψατε τής Άντωνίας. 
4) Gr. άποσκευάσαισ&ε (Dindorf; Μ: άποσκευάσεσ&ε die anderen: άποσκευά-
σασθ-ε Lat: sopietis) δ' αν τήν αΐτίαν της αποστάσεως, 5) Gr. εί ταύτας τε 
(]> wieder aufbaut) συνάψετε πάλιν 6) Gr. και τελέσετε τήν είσφοράν 
Man beachte die grössere Genauigkeit beim Sl. 405 ist auch im Gr. nur von 
einem Rest die Rede. 7) Gr. ού γάρ δή γε Φλώρου τό φρούριόν εστίν add. 
η Φλώρο) τά χρήματα δώσετε." 8) > sondern des Kaisers. 9) Gr. 
Τούτοις ό δήμος επεί&ετо, 10) Gr. καί μετά τον βασιλέως τής τε Βερνίκης 
άναβάντες είς τό ιερόν (s. später Anm. 12 . . . μερισ&έντες . . .) 11) Gr. 
κατήρξαντο τής τών στοών δομήσεως, 12) Gr. είς δε τάς κώμας οί τε άρχον-
τες και βουλευταϊ μερισ&έντες (s. ο. Anm. 10) τονς φόρους συνέλεγον. ταχέως δε 
τ à τεσσαράκοντα τάλαντα, τοσούτον γαρ ελειπεν (s. ο. 404), ή&ροίσ&η. add. και 
τον μεν πολέμου τότε οντω τήν άπειλήν κατεϊχεν 13) Gr. ... Άγρίππας, αν&ις 
δε επειράτο πείθ-ειν τό πλή&ος υπακούειν Φλώρω, 14) Gr. μέχρις άντ' αύτον 
πέμψει Καίσαρ διάδοχον 15) Gr. πρός ο παροξυν&έντες (VRC : προσπαροξυν-
д-έντες δε) έβλασφήμουν είς τόν βασιλέα 16) Gr. καί τής πόλεως αυτόν έξε-
κήρυσσον, έτόλμων δέ τίνες τών στασιαστών καί (om. ALI λί&ους επ' αυτόν βάλ-
λειν. add. (407) ο δε βασιλεύς — βασιλείαν. 17) Gr. Καν τούτω τίνες τών 
μάλιστα κινούν των τον πόλεμον συνελ&όντες (C: συνεπελ&όντες Lat: congregati) 
ώρμησαν έπί φρούριόν τι καλούμενον Μασάδαν, Heg : Masada (Acc.) Mqu. Acad, 
am Rande rot : von der Stadt Masada. 18) Gr. καί καταλαβόντες αντό 
λά&ρα 19) Gr* τους μεν 'Ρωμαίων φρουρούς άπέσφαξαν, 20) Gr. ετέρους 
δ' έγκατέοτησαν ιδίους. VRC : δε κατέστησαν C1 : 'Ιουδαίους. 
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(409) Eleasar aber, der Sohn des Hohepriesters Ananus, 
der die stärksten Jünglinge und die Tempeldiener mit sich ge-
nommen hatte, ward für sie der Anführerx). Und er befahl den 
Priestern, dass sie nicht Gabe(n) annehmen möchten von Fremd-
stämmigen2), auch nicht Opfer darbringen für den Kaiser3), 
(410) während die Hohepriester und die Namhaften baten4), sie 
möchten den allgemeinen Gebrauch nicht verlassen5), (411 fehlt, 
412) und sprachen6): „Unsere Vorväter haben von den Darbrin-
gungen der Fremdstämmigen den Tempel ausgeschmückt7) und 
von den Gaben der auswärtigen Völker8). (413) Und sie unter-
schieden nicht die Opfer9). (414) Aber ihr, jetzt auf die Juden 
die römischen Waffen herbeilenkend10), (415) befehlet, das kaiser-
liche Opfer zu verwerfen11). (416) Aber passt auf, dass nicht, 
wenn ihr die römischen Opfer verworfen habt12), ihr verhindert 
werdet, um eurer selbst willen zu opfern"13). 

(417) 14) Und niemand von den Aufrührern nahm ihre Rede 
an15). (418) Und diese, da sie sahen, dass sie nicht ihren Auf-
ruhr unterdrücken könnten16), so sandten sie Gesandte zu 

1) Gr. αμα όε καί κατά τό Ιερόν ' Ελεάζαρος υιός Άναν'ια τον άρχιερέως, 
νεανίας θρααυτατος, στρατηγών τότε τονς κατά τήν λατρείαν λειτουργοϋντας 
2) Gr. άναπείθει μηδενός άλλοτρίου (LVRC et in marg. M : άλλοφύλου) δώρον η 
θυσίαν προαδέχεσθαι• add. τοϋτο δ' ήν τοϋ προς 'Ρωμαίους πολέμου καταβολή 
Sl. (Mqu. Acad.) unter dem Text rot: Anfang der römischen Kämpfe mit 
den Juden. 3) Gr. τήν γάρ νπερ τούτων θυαίαν Καίοαρος (PAML: καί Καί-
σαρος) απέρριψαν. 4) Gr. και πολλά των τε αρχιερέων καί των γνωρίμων 

s 
παρακαλο'υντων Sl. moljašce, Nom. plur. statt Dativ (absol.) moljaScem'sja, 
ebenso gleich darauf bei glagoJjusce sprechend, während sie sprachen. 5) Gr. 
μή παραλιπεΐν τό νπερ των ηγεμόνων έθος add. ουκ ένέδοααν, — (412) το τής 
προφάσεως αλογον όιήλεγχον, 6) Gr. φάμενοι 7) Gr. indirekte Rede : 
τούς μεν προγόνους αύτο)ν κεκοαμηκέναι τόν vaòv έκ των αλλοφύλων VC: έκ των 
αναθημάτων τών άλλοφύλων 8) Gr. τό πλέον άεΐ προσδεχομένους τάς άπό 
τών έξωθεν έθνών δωρεάς, 9) Gr. καί ού μόνον ού (om. L1) διακεκωλυκέναι 
(VRC: διακεκρικέναι) θυαίαν τινών, τοϋτο μεν γαρ άσεβέατατον, άλλά καί τά βλε-
πόμενα και τα παραμένοντα τοοοϋτον χρόνον αναθήματα περί τω ιερω καθιδρυ-
κέναι. 10) Gr. αύτούς δε νϋν έρεθίζοντας τά'Ρωμαίων οπλα 11) Gr. 
καί μνηοτευομένονς — (415) περιοραν δ' οτε ' Ρωμαίοι καί ο Καίσαρ εκαπονδος 
γίνεται. Niese: post γίνεται aliquid excidisse vid. 12) Gr. δεόοικέναι μέντοι, 
μή τάς υπερ έκείνων άπορρίψαντες θυσίας 13) Gr. κωλυθώσι θύειν καί τάς 
υπερ εαυτώ>ν add. γένηταί τε — τήν νβριν. 14) Gr. add. 'Αμα ταϋτα — άπεδέ-
χοντο. 15) Gr. προαεΐχεν de ονδείς τών νεωτεριζόντων, add. αλλ' ούδε — 
ένακεναζόμενοι 16) Gr. αννιόόντες ούν οί δυνατοί τήν τε ατάαιν ήδη 
δυακαθαίρετον υπ (L от.) αύτών ούσαν add. καί τόν άπό 1Ρωμαίων — τάς 
αιτίας, 



Β X. з Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege 319 

Florus1) und zu Agrippa'2), (419) sie bittend, dass sie zur Stadt 
mit Kriegsmacht kommen möchten3), bevor die Flamme ent-
brenne4). (420) Florus aber, der den Krieg entzünden wollte, 
antwortete den Gesandten nicht5). (421) Agrippa aber, der sich 
sorgte, dass nicht etwa untergehen möchte seine Herrschaft6), 
sandte zu ihnen zu Hilfe 3000 Reiter7), Auraniter und Tracho-
niter8), und als Feldherren Darius9). 

(422) Auf diese vertrauend10), gingen die Volksmenge11) 
und die Hohepriester und alle Friedlichen in die obere Stadt 
hinein12). Die untere Stadt aber und den Tempel nahmen die 
Feinde ein13). (423 fehlt, 424) 

Und im Laufe von sieben Tagen schlugen sie sich. Und 
viel Blut ward von beiden (Seiten) vergossen14), aber keiner 
auch ward besiegt1б

). 
(425) Und darnach, da das Fest des Holztragens angebrochen 

war
1 6

), an welchem es allen Brauch war> Holz zum Opfer-
altar zu tragen

1 7

), damit nicht Speise dem Feuer mangele
1 8

) 
und damit es unverlöschlich verbleibe19), damals, als das Volk 

1) Gr. και πρέσβεις ους μεν πρός Φλωρον επεμπον, (VRC : επεμιραν,) add. 
ών ήρχεν υιός ' Αν αν ίου (L: Ένναίου, fort, recte Lat: Bthnei) 2) Gr. ους όε 
πρός Αγρίππαν, add. εν οις ήσαν — κ ατά γένος. 3) Gr. έόέοντο όε αμφο-
τέρων άναβήναι μετά όυνάμεως είς τήν πόλιν 4) Gr. καί πριν γενέσθαι 
δυσκαθαίρετον επικόχραι τήν στάσιν. Weniger plastisch ausgedrückt. 5) Gr. 
Φλώρω μεν ούν δεινόν ευαγγέλιον ήν, και προηρημένος έξάπτειν τόν πόλεμον 
ούόεν άπεκρίνατο τοις πρεσβευταΐς· 6) Gr. Αγρΐππας δε κηόόμενος (add. 
επίσης — μητρόπολιν, bessere Motive als bei Sl) αλλ' ούδ' εαυτώ λυσιτελήσειν 
τήν ταραχήν (R : τε αρχήν V : γρ αρχήν i. marg. m. 2) επιστάμενος, 7) Gr. 
επεμπεν τούς· επαμυνοϋντας τω δήμω όισχιλίους (MVRCHeg: τρισχιλίους) Ιππείς, 
8) Gr. Ανρανίτας τε και Βαταναίους και Τραχωνίτας, Ρ : . . . . Τραγ. καί Βατ. 
9) Gr. υπόΛαρείω μεν ίππάρχη, add. στρατηγώ δε τώ Ίακίμου Φιλίππω. 10) 

d' 
Gr. Τούτοις θαρσήσαντες 11) SI. naro, vieil, statt narocitii (= die Nam-
haften). 12) Gr. oi δυνατοί συν τοις άρχ^ιερεϋσιν και παν οσον τοϋ πλήθους 
ΐΐρήνην ήγάπα τήν άνω καταλαμβάνονται πόλιν' 13) Gr. τής κάτω γαρ το 
στασιάζον εκράτει και τον ίεροϋ. add. χερμάσιν — (424) πρόσλαβε ΐν. 14) Gr. 
επτά μεν ούν ήμέραις συχνός αμφοτέρων φόνος έγίνετο, 15) Gr. και ουδέτεροι 
(VRC: ουδέτεροι δε) τοϋ καταληφθέντος μέρους είκον. 16) Gr. Ту δ' εξής τής 
των ξυλοφορίων εορτής ούσης, Sl. eig. das Fest, das Holztragen, 17) Gr. 
έν f j πάσιν εθος ήν (LVRC : om. Niese : fort, recte) νλην τω βωμω προσφέρειν, 
18) Gr. οπως μήποτε τροφή τω πυρι λείποι, 19) Gr. όιααένει γαρ ασβεατον 
αεί, PAMLVR : διαμένειν Augenscheinlich stand in der Vorlage des Sl. nicht 
οπως, sondern είς τό — λείπειν και — διαμένειν. Destinon : statt αεί: δει 
(διαμένειν) 
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zur Herbeibringung des Holzes gekommen war, liess Eleasar die 
Geringeren herein

1

). Mit ihnen aber drangen auch die Räuber 
ein, die Sikarier genannt werden2). Und nachdem er sie zur 
Hilfe aufgenommen, schlugen sie sich heftiger3). (426) Und er 
besiegte die aus der oberen Stadt. Da jene aber hinausgelaufen 
waren, ging Eleasar mit den Seinen hinein4). Und sie fielen 
darüber her und verbrannten die Häuser der Mächtigen, und den 
königlichen Palast plünderten sie aus5). (427) Und die Scheine 
der Schuldner verbrannten sie6), damit ihnen die Schuldner Ge-
hilfen würden, wrenn sie von der Schuld befreit wären7). 

(428) Und nachdem sie alle Sehnen der Stadt verbrannt 
hatten8), gingen sie gegen die Feinde9), (429 fehlt, 430) am 15-ten 
des Monats Loos10), der August genannt wird n). Und nachdem 
sie die römische Besatzung angegriffen hatten12), erschlugen sie 
alle13). (431—34 fehlen, 435) Und sie gruben eine Höhlung aus 
von fernher bis zur Stadt14) und. gingen längs ihrer bis zur 
Mauer, und ein Feuer zündeten sie unter der Mauer an16), (436) 
und nachdem das Feuer an vielen Stellen ins Brennen gekommen 
und die Erde weich geworden war, fielen sofort die Mauern ein16). 

1) Gr. τούς μεν διαφόρους της θρησκείας εξέκλεισαν, τω δ' άσθενεΐ λαφ 
Merkwürdigerweise wird das Subjekt zu εξέκλεισαν nicht angegeben; Sl. redet 
hier ganz richtig von Eleasar. 2) Gr. συνεισρυέντας πολλούς τών σικαρίων> 

όντως γάρ έκάλονν τονς λίστας add. έχοντας υπό τοις κόλποις ξίφη, 3) Gr. 
προσλαβόντες θαρραλεώτερον ηπτοντο τής Επιχειρήσεως. 4) Gr. ήττώντο <Γ 
oi βασιλικοί πλήθει τε καί τόλμη, καί βιαααμενοις είκον εκ της ανω πόλεως. 
5) Gr. oi δε επιπεσόντες τήν τε Άνανίον τον άρχιερέως οίκίαν καί τά Άγρίππα 
καί Βερνίκης νποπιμπρασιν βασίλεια' VRC : βασίλεια κατέκαυσαν 6) Gr. 
μεθ' α τό πνρ επί τά αρχεία εφερον άφανίσαι σπεΰδοντες τά συμβόλαια τών δε-
δανεικότων 7) Gr. (όπως αυτοί τε πλήθος προσλάβωσιν τών ώφεληθέντων 
καί μετ αδείας τοις ευπόροις έπαναστήσωσι τούς άπορους, add. φυγόντων δε 
τών προς τφ γραμματοφυλακείφ το πϋρ ενίεσαν. 8) Gr. επεί δε τά νεϋρα 
τής πόλεως καταφλίξαντες ML2VRC : κατέφλεξαν 9) Gr. έπί τούς έχθρούς 
εχΐορουν, add. ενθα δή — (429) άνεπαΰσαντο. 10) Gr. Τη δ' εξής, πεντεκαι-
δεκάτη δ' ήν Αώου μηνός, 11) Gr. > der genannt wird August (Sl. nare-

s 
komyi, Nom. sing, bezogen auf den Genetiv : mca loja). Lat : Augusti 12) 
Sl. jim'ze (= weil) statt jim'se (nachdem sie — ergriffen hatten) 13) Gr. 
Iόρμησαν επί τήν Άντωνίαν καί τούς εν αύτη φρουρούς δυσίν ήμέραις πολιορκή-
σαντες αυτούς τε είλον καί κατάσφαξαν καί τό φρουρών ενέπρησαν. add. επεπα 
μετέβαινον — (435) ανυ)θεν βαλλομένους' 14) Gr. ύπόνομον (Sl. pešceru) δή 
(MVRC: δε) πόρρωθεν εφ' ενα τών πύργων ύπορύξαντες 15) Gr. άνεκρήμνι-
σαν αύτόν, επειτα τήν ανέχονσαν ϋλην έμπρήσαντες εξήλθον. 16) Gr. νπο-
καέντων δε τών στηριγμάτων ό μεν πύργος εξαίφνης κατασείεται, 
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Die im Inneren aber, als sie es bemerkt hatten, erbauten 
rasch andere Mauern1). (437) Und sie sandten zu Eleasar2) und 
baten, dass er ihnen erlauben möge, zu ihm mit Frieden her-
auszukommen H). Und als sie herausgekommen waren4), (438) 
blieben die Römer in Furcht zurück5). (439) Und sie flohen auf 
den Königsturm6). (440—449 fehlen) 

(450) Und sie sandten zu Eleasar7), dass er sie lebendig 
hinauslasse, nur ihre Personen8). (451) Und er gab ihnen die 
Hand und schwor9;, dass er sie freilassen werde10). (452) Da 
sie aber dahinzogen11) ohne Waffen12), (453) umringten sie sie 
und schlugen alle tot13), (454) ausser dem Chiliarchen Metilius14). 
Denn der, weil er die Beschneidung angenommen hatte und dem 
jüdischen Gesetz beigetreten war, ward freigelassen15). 

Dieses Unglück war für die Römer leicht16). Denn von der 
Grösse ihrer Kriegsmacht ward wenig abgenommen17). Aber für 

1) Gr. τείχος δ' ετερον ενδοθεν άνωκοδομημένον (MVRC : άντωκοδομημέ-
νον) διεφάνη' την γάρ έπιβονλήν αυτών προαισθόμενοι, τάχα καί τοϋ πύργου 
κινηθέντος ώς ύπωρΰττετ ο, δεύτερον εαυτοί ς ερυμα κατεσκενασαν. add. πρός 8 
τών άδοκήτως Ιδόντων καί κρατεΐν ήδη πεπεισμένων κατάπληξις ήν. 2) Gr. 
οί δε ενδοθεν πρός τε τόν Μανάημον καί τούς εξάρχοντας τής στάσεως επεμπον 
Sl. weiss nichts von Manaemos. 3) Gr. άξιοϋντες έξελθέΐν νπόσπονδοι, 
(PMVRC : πρόσπονδοι) add. καί δοθέν (ut vid. L 1 : δήθεν) μόνοις τοις βασιλικοΐς 
καί τοις έπιχωρίοις (vieil, aus Versehen weggelassen) 4) Gr. oi μίν εξ^εσαν. 
5) Gr. άθυμία δε τούς 'Ρωμαίους καταλειφθέντας μόνονς νπέλαβεν add. ούτε γάρ 
— (439) εύάλωτον 6) Gr. έπί τούς βασιλικούς άνέφυγον πύργους, τόν τε 
Ίππικόν — (450) προσέκειντο χαλεπώτερον, 7) Gr. μέχρι μηκέτι αντέχοντες 
oi περί τόν Μετίλιον (L : Μοτίλιον Lat : Mutilium), ούτος γάρ ήν τών 'Ρωμαίων 
έπαρχος, διαπέμπονται πρός τούς περί τόν Έλεάζαρον 8) SI. tokmo s' du-
šami, eig. : nur mit den Seelen. Gr. έξαιτούμενοι μόνας τάς ψυχάς νποσπόνδους, 
— Es ist bemerkenswert, wie genau Sl., auch wenn er die Vorlage nicht ver-
steht, sie wiederzugeben sucht. Gr. add. τά δ' 'όπλα και τήν λοιπήν κτήσιν 
παραδώσειν λέγοντες. 9) Gr. οι δε καί τήν ικεσίαν αρπάσαντες ανέπεμψαν 
πρός αύτούς Γωρίονά τε etc. δεξιάν (LVRC : δεξιάς) τε καί 'όρκους δώσοντας. 
10) Gr. > dass er sie freilassen werde. 11) Gr. ών γενομένων κατήγεν 
τούς οτρατιώτας ό Μετίλιος. add. oi δε μέχρι μεν ήσαν — έπιβουλήν 12) Gr. 
ώς δε κατά τάς συνθήκας απαντες άπέθεντο τούς θυρεούς καί τά ξίφη add. καί 
μηδέν ετι ύποπτεύοντες άνεχώρουν, (s. auch bei Anm. 11 : da sie — dahinzogen) 
13) Gr. ώρμησαν έπ' αύτούς ol περί τόν Έλεάζαρον και περισχόντες ην%ρουν 
add. ούτε άμυνομένους — άναβοώντας. ol μεν ούν (VRC: και ol μεν) οϋτως ώμώς 
άπεσφάγησαν απαντες Sl. Cod. Acad, links am Rande, rot: Anfang des Ver-
derbens. 14) Gr. πλήν Μετιλίου, (s. О. Anm. 7 : ούτος γάρ ήν τών 'Ρωμαίων 
έπαρχος) L: Μοτιλίου, Lat: Mutilium, 15) Gr. τούτον γαρ Ικετεύσαντα καί μέχρι 
περιτομής Ιονδαίσειν ύποσχόμενον διέσωσαν μόνον, 16) Gr. τό δε πάθος 'Ρωμαί-
οις μεν ήν κοϋφον, 17) Gr. εκ γαρ άπλέτου δυνάμεως άπαναλώθησαν ολίγοι, 

21 
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die Juden war das das Vorspiel des Verderbensλ). (455) Und 
alle Klügeren waren bekümmert und traurig2), gegen sich ent-
weder von den Händen der Römer, oder von Gottes Zorn Strafe 
erwartend3). (456) Denn sie hatten jenen schändlichen Kampf 
am Sabbath vollführt4), zu einer solchen Zeit, da das Gesetz 
befiehlt, auch vom frommen Werk zu feiern5). 

Cap. XVIII. 

(457) An demselben Tage und zu der(selben) Stunde töteten 
auf Gottes Ratschlüsse hin6), gleichsam durch (?) Verrat7), die 
Caesareenser die bei ihnen lebenden Juden8). Und getötet wurden 
zu der Stunde mehr als zwanzigtausend9). Und wenn jemand aus 
Caesarea weglief10), so ergriff sie Florus und, sie fesselnd, trieb 
er sie auf das Schiff11). 

(458) Und alsbald geriet das ganze Land in Aufruhr12). 
Und sie teilten sich in vier Teile13). Sie nahmen die syrischen 
Städte ein und verbrannten (sie) alle 14). Und sie nahmen die 
Städte15) Philadelphia und Gebonita16) und Gerasa (459) und 
Gadara und Pella und Skythia und Hippos und Gaulania17) und 

1) Gr. 'Ιουδαίων δε (MVRC: Ίονδαίοις) προοίμιον αλώσεως έδοξεν. 2) Gr. 
add. και κατιδόντες — πεφυρμένην, . . . . έπένθουν δημοσία, και πλήρης μεν κα-
τηφείας ήν ή πόλις, έκαστος δε τών μετρίων ώς αυτός υπερ τών στασιαστών 
δίκας δώσων τετάρακτο. 3) Gr. (in der Lücke von Anm. 2) εξ ού δαιμό-
νιόν (sic!) τι μήνιμα προσδοκαν εικός ήν, εί και μη τήν εκ (PAL om. Lat: a) 
'Ρωμαίων αμυναν, 4) Gr. και γάρ δή σαββάτω συνέβη πραχθήναι τόν φόνον, 
5) Gr. εν φ (Sl. jegda) δια τήν θρησκείαν και (от. VRC) τών οσίων έργων (S1. prë-
podobnaja, Acc. plur. neutr. statt prëpodobjnaago, Gen. sing.) εχονσιν έκεχειρίαν. 
6) Gr. Τής δ' αυτής ημέρας και ώρας ώσπερ εκ δαιμονίου (!) προνοίας άν^ρουν 
7) SI. jako na izmëny Genet., was unmöglich ist, vieil, izmëne, Lokat. Gr. > 
gleichsam durch Verrat 8) Gr. Καισαρεϊς τους παρ' εαυτοΐς 'Ιουδαίους, 
9) Gr. ώς υπό μίαν ώραν άποσφαγήναι μεν υπερ δισμυρίους, add. κενωθήναι δε 
πάσαν 'Ιουδαίων τήν Καισάρειαν' 10) Gr. και γαρ τούς διαφεύγοντας 11) 
Gr. ο Φ?.ώρος συλλαβών κατήγεν (LVRC : κατήγαγε, aber Sl. Imperf.) δεσμώτας 
είς τά νεώρια. 12) Gr. προς δε τήν εκ τής Καισαρείας πληγήν ολον τό έθνος 
εξαγριοϋται, 13) Gr. καί διαμερισθέντες > in vier Teile. Es lassen sich 
auch wirklich vier Gruppen von Städten unterscheiden. 14) Gr. τάς τε 
κώμας τών Σύρων και τάς προσεχούσας έπόρθουν πόλεις, 15) Gr. >- und 
sie nahmen die Städte 16) Gr. Niese nach Hudson : τε καί 'Εσεβωνΐτιν 
L : Σεβωνίτιν Ρ '. Γεβεωνίτην AM : Γεβεωνίτιν RC : Γεβωνίτιν V : Γεβωνίτην 
Lat: Gedeoniten 17) Gr. καί Γέρασα και Πέλλαν και Σκυθόπολιν. 'έπειτα 
Γαδάροις (Lat : Gadaram,) καί "Ιππω και ту Γαυλανίτιδι (Lat : Gauranitiden) 
προσπεσόντες add/τά μεν καταστρεψάμενοι, τά δ' υποπρήσαντες 
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Kedasa1) und Ptolomaïs und Gaïs2) und Caesarea (460) und 
Sebastia und Askalon und Gaza und Anthedon3). Und die Er-
griffenen töteten sie4). 

(461) Aber auch die Syrer5) zögerten nicht, sondern er-
schlugen eine Menge von den Judën6). (462) Wilder Aufruhr 
aber erfasste Syrien7) und jegliche Stadt teilte sich in zwei 
(Parteien)8). Und es waren siegreich, die zuvorkamen9). (463) 
Und alle Tage lebten sie in Blut10), aber die Nacht (über) mit 
Furchtu) . 

(464) Und das Vermögen derer, die erschlagen wur-
den, raubten sie mit Freuden12). Gleichwie aus dem Feldzug 
brachten sie die Kriegsbeute zu ihren Häusern (zurück)13). Und 
der war berühmt, der mehr nahm14). (465) Und es war(en) die 
Städte erfüllt mit unbegrabenen Leichnamen zu sehen15). Und 
Alte lagen mit kleinen Kindern da16), und Weiber, nicht bedeckt 
an den Schamteilen 17). 

(466—478 fehlen, 479) Einzig aber die Antiochener und die 
Sidonier und die Apameenser (480) und Gerasener verschonten 

1) Gr. έχώρονν έπί Κάδαοα R: Κέδασα MVC : Κέδαοαν mit Antiqu. XIII, 
154, während 162 : μέχρι Κεδάσων Gr. add. τήν Τυριών 2) Gr. καί Ιίτο-
λεμαΐδα Γάβαν τε Ρ : Γάβαλαν AM : Γάβαλάν L : Γάβαλά, i. marg. γρ. γαίαν 
(also Korrektur nach einem andern Text !) Lat : Gaban 3) Gr. κ al Καιαά-
ρειαν. άντέσχον δε οντε Σεβαστή ταΐς όρμαΐς αυτών οντε Άσκάλων (Sl. askolon), 
άλλ' επί ταύταις πυρποληθ-είσαις Άν&ηδόνα και Γάζαν κατέσκαπτον' add. πολλαΐ 
δε κα&' εκάστην τούτων τών πόλεων άνηρπάζοντο κώμαι, 4) Gr. καί τών 
•αλισκομένων (Sl. izmanyjü statt izimanyja) ανδρών φόνος ήν άπειρος. 5) S1. 
syrj, vieil, statt syri 6) Gr. Ον μήν oi Συροι τών Ιουδαίων ελαττον πλήθ-ος 
άνηρονν, άλλα (Sl. na = auf statt no = sondern) και αντοί τους èv ταΐς πόλε-
αιν λαμβανόμενους άπεοφαττον add. ου μόνον κατά μΐοος — φ&άνοντες. 7) Gr. 
δεινή δε υλην τήν Συρίαν έπεΐχεν (VRC : έπέσχε auch Sl. Aorist) ταραχή, Sl. 
fälschlich assiriju, d. h. Assyrien 8) Gr. και πάσα πόλις είς δύο δι^ρητο 
στρατόπεδα, — Sl. eig. teilten sie sich. AMLat et ex corr. Ρ : διηρεΐτο (wie Sl.) 
9) Gr. σωτηρία δε τοις ετέροις ήν τό τους ετέρους φθ-άσαι. 10) Gr. και τάς 
μεν ημέρας èv αίματι διήγον, 11) Gr. τάς δε νύκτας δέει χαλεπωτέρας' add. 
και γάρ άπεσκευάσ&αι — (464) πλεονεξία' 12) Gr. ιάς γαρ ουσίας τών άναι-
ρε&έντων άδεώς διήρπαζον 13) Gr. και κα&άπερ εκ παρατάξεως τά σκύλα 
τών άν^ρημένων είς τονς σφετέρους οίκους μετέφεραν, 14) Gr. ένδοξος τε 
ήν ό πλείστα κερδάνας add. ως κατιαχΰοας πλειόνων. 15) Gr. ήν δε ίδεΐν 
τάς πόλεις μεατάς άταφων σωμάτων 16) Gr. κ al νεκρούς αμα νηπίοις γέρον-
τας έρριμμένους 17) Gr. γνναιά τε μηδε τής έπ' αίδοΐ σκέπης μετειληφότα, 
add. και πασαν — άνάτααιν. 466—478 sind im Grunde nur genauere Ausführung 
des oben vorher Gesagten. 

21* 
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alle bei ihnen lebenden Juden1). Und die von ihnen ausgehen 
wollten, im Guten entliessen sie sie2). 

(481) Und in das Reich des Agrippa (482) kamen von den 
Juden Gesandte3), 70 der Vornehmsten, Tadellosen4), (und) 
baten5) den Unor, der des Königs Verwalter war6), dass er ihnen 
eine Wachtmannschaft gebe von des Königs Schwerbewaffneten 
zur Bewachung der Unruhigen7). (483) Er aber ergriff sie und 
metzelte sie nieder8). Und viel frevelte er gegen die Juden der 
Geldgier halber9). (484) Die Aufrührer, welche zur Stadt, ge-
nannt Kupros, gekommen waren10), die höher als Jericho liegt11), 
machten die Besatzung nieder12) und schleiften jene (Stadt) 13j. 
(485) Und34) die macheruntischen Juden befahlen der römi-
schen Besatzung, die Stadt zu verlassen und wegzuziehen15). 
(486) Indem (jene) Gewalttat von ihrer Seite fürchteten16) und 
nachdem sie sich mit ihnen verständigt17), zogen sie ab18). 

(487) In Alexandrien aber war unaufhörlich Feindschaft 
(bei) den Einheimischen gegen die Juden19), seitdem Alexander 

1) Gr. μόνοι δε Άντιοχεϊς καί Σιδώνιοι καί ΆπαμεΙς έφείσαντο των με-
τοικούντών καί οντε άνελεΐν τινας 'Ιουδαίων υπέμειναν (add. οντε δήσαι — 
νεωτερίζοντας.) Γερασηνοί τε οντε είς τονς εμμείναντας επλημμέλησαν 2) Gr. 
καί τονς εξελθ-εΐν éS-ελήσαντας προέπεμψαν μέχρι τών ΰρων. 3) Gr. Συνέστη 
δε και κατά τήν Άγρίππα βααιλείαν έπιβουλή κατά 'Ιουδαίων. αυτός γάρ έπεπό-
ρευτο πρός Κέατιον Γάλΐ.ον είς Άντιόχειαν, καταλέλειπτο δέ διοικεΐν τ à πράγματα 
τούτου τών εταίρων τις τοννομα Νόαρος, Σοαίμω τω βασιλεΐ προσήκων κατά 
γένος, ήκον δ' έκ τής Βαταναίας C: Ova Νόαρος (Ova deletum) Lat: Varo 
Varus heisst derselbe Mann auch В. J. II, 247, Vita 48. Unor beim Sl. ist 
aus beiden Namen zusammengesetzt. 4) Gr. εβδομήκοντα τόν άρι&μόν 
άνδρες oi κατά γένος καί σύνεσιν τών πολιτών δοκιμώτατοι 5) Gr. . . αίτονν-
τες 6) Gr. s. Anm. 3 7) Gr. στρατιάν (αιτούντες), "ν' εϊ τι γένοιτο κί-
νημα καί περί σφάς, εχοιεν άξιόχρεω φυλακήν κωλύειν τονς έπανισταμένους. 
8) Gr. τούτους δ Νόαρος έκπέμψας ννκτωρ (Lat от.) τών βασιλικών τινας οπλι-
τών (SI. s. bei Anm. 7) απαντας αναιρεί, add. τολμήσας μεν τούργον δίχα τής 
Άγρίππα γνώμης, 9) Gr. δια φιλαργυρίαν αμετρον είς τούς δμοφύλους 
     vo  άσεβεΐν τήν βασιλεΐ αν διέφθ-ειρεν add. διετέλει — επιτροπής. 10) Gr. 
oi δε στασιασταΐ καταλαβόμενοί τι (C : το VR от.) φρούριον, ο καλείται μεν 
Κύπρος, 11) Gr. καθνπερ&εν δ' ήν [im. Sl. eig. ist] Ίεριχοϋντος, 12) Gr. 
τούς μεν φρουρούς άπέσφαξαν, 13) Gr. τα δ' ερύματα κατέρριψαν είς γήν. 
14) Gr. κατά δε τάς αύτάς ήμέρας 15) Gr. καί τών èv Μαχαιρονντι 'Ιουδαίων 
τό πλήθος επει&εν τούς φρουρονντας ' Ρωμαίους έκλείπειν το φρούριον καί παρα-
διδόναι σφίσιν. 16) Gr. oi δε τήν έκ βίας άφαίρεσιν ευλαβη&έντες 17) Gr. 
συντίθενται πρός αυτούς (SI. s' nima, Dual, wohl nur Versehen) έκχωρήσειν 
ύπόσπονδοι, 18) Gr. καί λαβόντες τά πιστά παραδιδόασι το φρούριον, add. 
8περ φυλακή κρατυνάμενοι κατεΐχον οι Μαχαιρϊται. 19) Gr. Κατά δε τήν 
'Αλεξάνδρειαν αεί μ%ν ήν στάσις πρός τό Ίουδαϊκόν τοις έπιχωρίοις 
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(sie) als warme Helfer gegen die Ägypter erfunden hatte1) und 
ihnen wegen der Hilfe die Ehre gewährt hatte2), dass sie hier 
in gleicher Weise auch mit den Hellenen leben möchten3). 
(488) Es verblieb ihnen aber diese Ehre auch von Seiten der 
Nachfolger4), welche ihnen auch einen eigenen Platz eröffne-
ten5), damit sie eine reine Lebensweise haben möchten6), indem 
die Andersstämmigen nicht (mit ihnen) in Berührung kämen7). 
Und als die Römer diese Stadt erworben hatten8), haben weder 
der erste Caesar noch die nach ihm die jüdischen Ehren ver-
mindert, die ihnen von Alexander gegeben waren9). 

(489) Aber sie waren untereinander eben damals in Feind-
schaft 10), also, (490) dass alles in Erregung w a r u ) oder sogar 
noch mehr gegen sie auch der hellenische Zorn entbrannte12). 

Und als sie gedachten, Gesandte zum Kaiser Nero in betreff 
ihrer Angelegenheiten zu senden13), so geschah es, dass man 
10 von den Juden sah14). (491) Und alsbald riefen sie aus, dass 
es Spione seien15). Und nachdem sie von ihnen drei ergriffen 
hatten16), führten sie sie hin, um sie lebendig zu verbrennen17). 
(492) Und es erhoben sich alle Juden zur Rache18). Und zuerst 
warfen sie Steine gegen die Hellenen19). Darnach aber, nach-

1) Gr. αφ' ον χρησάμενος προθ-υμοτάτοις κατά τών ΑΙγνπτίων Ίονόαίοις 
'Αλέξανδρος 2) Gr. γέρας τής ονμμαχίας έδωκεν 3) Gr. τό μετοικεΐν 
χατα τήν πόλιν εξ ϊοον μοίρας (MLVRC: Ισοτιμίας) πρός τονς Ελληνας. 
4) Gr. όιέμεινεν ό' αντοΐς ή τιμή καί παρά τών διαδόχων, 5) Gr. άί 
καί τόπον ίδιον αντοΐς άφώρισαν, L : αντοΐς ίδιον (wie Sl.) 6) Gr. 
οπως κα&αρωτέραν εχοιεν τήν δίαιταν 7) Gr. ήττον επιμισγομένων τών 
αλλοφύλων, add. καί χρηματίζειν επέτρεψαν Μακεδόνας, 8) Gr. έπεί 
τε 'Ρωμαίοι κατεκτήσαντο τήν Αίγνπτον, 9) Gr. οντε Καίσαρ ο πρώτος 
οντε τών μετ' αν τόν τις νπέμεινεν τάς απ' 'Αλεξάνδρου τιμάς 'Ιουδαίων 
έλαττώσαι. 10) Gr. σνμβολαι δ' ήσαν αντών αδιάλειπτοι πρός τονς Ελληνας, 
add. καί τών ηγεμόνων — παρωξννετο• 11) Gr. τότε δ' ώς και παρά τοις 
άλλοις έτετάρακτο, 12) Gr. μάλλον (Sl. i ili pace, eig. und oder mehr) έξήφ&η 
τα παρ' εκείνοις. 13) Gr. και δή τών 'Αλεξανδρέων έκκλησιαζόντων περί ής 
έμελλον έκπέμπειν πρεσβείας έπί Νέρωνα 14) Gr. αννερρνησαν μεν είς τό 
άμφι&έατρον 'άμα τοις Ελλησιν συχνοί 'Ιουδαίων, (S1. ·1· ot' židow'; vielleicht 
ist aus i = auch — infolge Versehens ΐ = zehn geworden. Doch dem Zusam-
menhange nach ist eher an wenige als an viele Juden zu denken.) 15) Gr. 
κατιδόντες (s. bei Anm. 14) δε αντονς oi διάφοροι παραχρήμα άνεβόων πολεμίους 
και κατασκόπους λέγοντες' add. επειτα άναπηδήσαντες έπέβαλλον τάς χείρας αν-
τοΐς. οι μεν ονν λοιποί φενγοντες διεσπάρησαν, 16) Gr. τρεις δε άνδρας συλ-
λαβόντες 17) Gr. εσυρον ώς ζώντας καταφλέξοντες. 18) Gr. ήρ&η δε 
πάν τό Ίουδαΐκόν έπί τήν άμυναν, 19) Gr. και το μεν πρώτον λί&οις τονς 

J'Ελληνας έβαλλον, 
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dem sie Fackeln entzündet1), stürzten sie dahin2), die ganze 
Stadt anzuzünden, damit niemand aus der Flamme entkomme8). 

Aber Tiberius Alexander4), der städtische Befehlshaber, 
bezähmte ihre Wut 5), (493) nicht durch Waffen, sondern durch 
sanfte Rede6). Da er aber sah, dass andere von ihnen ihn schmäh-
ten 7), (494) und vom Streit nicht ohne grossen Schaden ablassen 
wollten8), so liess er gegen sie die zwei römischen Legionen los, 
die die Stadt behüteten9). Und da fünftausend libyscher Krieger 
damals dort sich vorgefunden hatten10), zum Verderben für die 
Juden, so befahl er, nicht nur zu töten11), sondern auch ihre 
Habe zu plündern12) und ihre Häuser anzuzünden13). (495) Und 
jene warfen sich auf den Platz, Delta genannt14). Auch hier 
nämlich war eine jüdische Ansiedlung1б

). Und sie vollführten 
das ihnen Befohlene16), aber nicht ohne Mühe 17). Denn da die 
Juden sich mit Waffen bewaffnet hatten18), wehrten sie sich 
lange19). Mit einem Male aber wichen sie und unterlagen20). 

(496) 21) Und sie schonten von ihnen weder die kleinen 
Kinder, noch scheuten sie sich vor den Alten22). (497) Und es 
war an Erschlagenen an dem Tage 50ООО

23

). Und es wäre von 

1) Gr. ανθ-ις όε λαμπάδας (Sl. luciicë [?]) αρπασάμενοι [S. 770 om. entzündet] 
2) Gr. πρός τό άμφιΟ-έατρον ωρμησαν 3) Gr. άπειλονντες εν αντφ καταφλέ-
ξειν (Destinon : σνν αντφ) τόν δήμον αντανδρον. 4) Sl. [Acad, und S. 
770] wörtl. : Aber Tiberius und Alexander, 5) Gr. καν εφθ-ησαν τοϋτο όρά-
σαντες, εί μή τονς &νμονς αν των άνέκοιρεν Τιβέριος 'Αλέξανδρος ό τής πόλεως 
ήγεμών. 6) Gr. ον μην οντός γε άπό τών όπλων ηρξατο σωφρονίζειν, άλλ' 
υποπέμψας — στράτευμα. 7) Gr. καταχλενάζοντες δε τής παρακλήσεως οί 
στασιώόεις εβλασφήμουν τόν Τιβέριον. 8) Gr. Κάκεΐνος συνιόών (s. bei Anm. 7) 
ώς χωρίς μεγάλης συμφοράς ονκ άν πανσαιντο νεωτερίζοντες, 9) Gr. επΰφ-
ίησιν αντοΐς τα κατά τήν πόλιν 'Ρωμαίων όνο τάγματα 10) Gr. και σνν 
αντοΐς όισχιλίους στρατιώτας (L\rRCLat: πεντακισχίλιους) κατά τνχην παρόντας 
εις τόν 'Ιουδαίων ολε&ρον έκ Λιβύης' Μ (in marg.) : ενρηται και πεντακισχιλίους 
11) Gr. επέτρεψεν όε ον μόνον άναιρεΐν, 12) Gr. άλλα και τάς κτήσεις αντών 
διαρπάζειν 13) Gr. και τάς οικίας καταφλίγειν. 14) Gr. οι δ' όρμησαν τες 
είς τό καλούμενον Δέλτα, 15) Gr. σννφκιστο γαρ έκεΐ τό Ίουδαϊκόν, 16) 
Gr. ετέλονν τάς έντολάς, 17) Gr. ον μήν άναιμωτί 18) Gr. συστραφέντες 
γαρ οι 'Ιουδαίοι και τονς αμεινον ώπλισμένους εαυτών προταξάμενοι 19) Gr. 
μέχρι πλείστου μεν άντέσχον, 20) Gr. απαξ ό' εγκλίναντες (Bekker; PAL: 
δε εκκλίναντες MVRC : όε κλίναντες) άνέόην διεφ&είροντο. 21) Gr. add. και 
παντοίος — τα ένδον, — Vielleicht hat etwas davon in der Vorlage gestanden, 
etwa soviel, dass auch das Subjekt des Folgenden ausgedrückt war, obgleich 
im Gr. nicht korrekt ' Ρωμαίοι als solches bezeichnet sind. 22) Gr. καί οντε 
νηπίων ì-λεος αντονς (VRC: αντοΐς) οντε αίδως είσηει γερόντων, Gr. add. άλλα 
δια πάσης —• χωρον, 23) Gr. πέντε δε μυριάδες εσωρευ&ησαν νεκρών, 
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ihnen niemand nachgeblieben1), wenn sie nicht mit Flehen zu 
Alexander geschickt hätten2). Und der, sich ihrer erbarmend, 
befahl den Kriegern, vom Kampf abzustehen3). (498) Und diese, 
als Gewohnheit habend rasches Gehorchen, hörten auf4). Der 
Pöbel aber5) von Alexandrien schonte von Hass erfüllt auch die 
toten Leiber nicht6). (499) Solch ein Unglück ereignete sich 
damals für die in Alexandrien lebenden Juden7). 

(Cestius aber, da er sah, dass sie allenthalben in Streit ge-
raten seien, glaubte nicht, sich ruhig verhalten zu müssen8). 
(500) Und er nahm aus Antiochien die zwölfte Legion (in) 
ganz 9)(em Bestände) und von den andern Legionen zu zwei Tau-
send10), und sechs Abteilungen Fussvolk und 4 (Abteilungen) Rei-
ter n), vom König Antiochus zweitausend Reiter, aber dreitausend 
Schützen12), und ebenso von Agrippa13) (501) und von Soaemus14) 
(502) und von den nahen Städten eine Menge, (503) (und)15) er 
rückte gegen die galiläische Stadt, genannt Sabulon16), die be-
zeichnet wird als die der Männer17). (504) Und er fand sie ohne 

1) Gr. περιελείφϋ-η δ' αν ονδε τό λοιπόν, 2) Gr. εί μή πρός ικετηρίας 
(VRC: ικετείαν) έτράποντο. 3) Gr. κατοικτείρας δ' αντονς Αλέξανδρος άνα-
χωρεϊν τονς ' Ρωμαίους έκέλευσεν. 4) Gr. oi μεν ούν ( VRC: καί oi μεν) εξ 
ε&ους τό πειϋήνιον εχοντες αμα νευματι τον ψονε'νειν επα'υσαντο, VRC: εχοντες 
τό πει&ήνιον, ähnl. wie Sl. 5) [om. cod. Archiv.] 6) Gr. τό δημοτικόν 
δε τών Άλεξανδρέων δι' νπερβολήν μίσους δνσανάκλητον ήν καί μόλις άπεσπατο 
τών σωμάτων. 7) Gr. Τοιούτον μεν τό κατά τήν 'Αλεξάνδρειαν πά&ος συνη-
νέχΟ-η* C: συνεχν&η· Unter dem Text in Cod. Acad, steht mit roter Tinte : von 
Getöteten 50000 in Alexandrien. 8) Gr. Κεστίω δε ονκέτι ήρεμεΐν εδόκει 
πανταχοϋ τών Ιουδαίων έκπεπολεμωμένων. 9) Gr. άναλαβών (auch Sl. Par-
ticip. praet. : poïm') δε άπό τής 'Αντιοχείας τό μεν δωδέκατον τάγμα πλήρες, 
10) Gr. άπό δε των λοιπών άνα δισχιλίους επίλεκτους, 11) Gr. πεζών τε εξ 
σπείρας και τέσσαρας ίλας ιππέων, add. πρός αίς τάς παρά των βασιλέων συμμα-
χίας, [Cod. Archiv, add. und] 12) Gr. 'Αντιόχου μεν δισχιλίονς ιππείς και 
πεζούς τρισχιλίους τοξότας πάντας, 13) Gr. Άγρίππα δε πεζούς μεν τονς 
ίσους ιππείς δε δισχιλίων ελάττονς, Lat: et equitum mille VRC: χιλίων 14) 
Gr. έίπετο δε καί Σόαιμος MVRCLat : Σόεμος (auch Sl.), add. μετά τετρακισχι-
λίων (V : τρισχιλίων), ών ήσαν ιππείς ή τρίτη μοίρα καί τό πλέον τοξόται, 
15) [от. Acad., add. Archiv.] Gr. προήλ&εν είς Πτολεμαΐδα. πλείστοι δε κάκ των 
πόλεων επίκουροι συνελέγησαν, add. εμπειρία μεν ήττώμενοι — δυνάμεως Κιοτιος 
16) Sl. Zawlon [Archiv. Zaulon] Gr. ωρμησεν επι πόλιν καρτεραν τής Γαλιλαίας 
Χαβουλών, So Niese, PAMVRC: Ζαβουλών L: Ζαβουλωνα LatHeg: Zàbulon. III, 
38 haben gerade VRC: Χαβουλώνης Vgl. dazu die andern von Niese im Apparat 
angeführten Stellen, — auch H. Böttger: Topographisch-historisches Lexikon 
zu Flavius Josephus, Leipzig 1879, zu S. 109, 84, 252f. F. Buhl: Geographie 
des alten Palästina, Freib. u. Leipzig 1896, S. 221. 17) Sl. wörtlich: die 
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Leute1). Denn sie hatten sich in die Wälder verlaufen2). Und 
sie war von Hab und Gut und jeglichem Besitz erfüllt3). Und 
er gab sie den Truppen zur Plünderung4) und zündete die Stadt 
an und die Tempel, schön, wie in Tyrus und Sidon6). (505) Und 
nachdem er darnach das Land Sabulon erobert6) und die um-
liegenden Dörfer verbrannt hatte7), kehrte er nach Ptolemaïs 
zurück8). 

(506) Während aber die Truppen noch verheerten9), über-
fielen sie plötzlich die Juden10) und töteten von ihnen 2000n). 
Und sie flohen nach Joppe 12). (507) Cestius aber13) sandte einen 
Teil von der Kriegsmacht14), indem er befahl, wenn sie bald die 
Stadt einnehmen könnten, dass sie (sie) einnehmen möchten15). 

b e z e i c h n e t w i r d a l s A n d r o n . Gr. ^ καλείται άνδρων. L : ανδρών. MRC: ανδρών. 

Hg., wie es scheint, > . Niese hält es für verdächtig. Gr. add. διορίζει δε άπό 
τοϋ ε9νους την Πτολεμαΐδα. 

1) Gr. καί καταλαβών αυτήν ερημον μεν άνδρών, V R C : καταλαβών δε 

2) Gr. άναπεφευγει γαρ το πλή&ος είς τα ορη, 3) [ A r c h i v , o m . u n d a n 1. 

Stel le] Gr. πλήρη δε παντοίων κτημάτων, 4 ) Gr. τά μεν έφήκεν (AMV : 

άφηκε[ν\) τοις οτρατιώταις διαρπάζειν, 5) Gr. τό δε αοτυ καίτοι &αυμάοας 

τοϋ (L : &αυμαστοϋ) κάλλους εχον τάς οίκίας ομοίως ταΐς èv Τυρω και 

Σιδωνι καϊ Βηρυτφ δεδομημένας, ένέπρησεν. 6) Gr. 'έπειτα την χώραν κατα-

δραμών καί διαρπάσας μεν πάν τό προαπΐπτον 7) [ A r c h i v , о т . und] Gr. 

καταφλέξας δε τάς πέριξ κώμας 8) Gr. υπέστρεψεν. (MVRC: υπέοτρεφεν, S1. 

Aorist) είς τήν Πτολεμαΐδα. Sl. Acad, hat hier eine grosse Lücke, die von II, 
506 bis III, 28 reicht. Doch schliessen sich an II, 505 noch einige Worte aus 
III, 28 an: „Indem er dort hineinging, rettete er sich vor dem Feuer. Und 
nach dem dritten Tage kam er heraus und zeigte sich den Seinigen. Und er 
erfüllte alle mit unerwarteter Freude, weil Gott den Führer und Feldherren 
für den künftigen Krieg gelassen hatte." Eben denselben Schluss des II-ten 
Buches haben Codd. S. 770, Kyr. 63/1302, Uwarow 3. Dagegen lassen codd. 
S. 991 u. 182 den Übergang vom II-ten zum Iil-ten Buch im lll-ten Buch cap. 
VII, 22 (§ 236) eintreten, so dass Buch II mit : „Und grosse Verwirrung ward 
(bei) den Römern" schliesst; das IH-te beginnt: „Und nachdem sie abgelassen 
von der Einnahme der Stadt." — Nur im Cod. Archiv, geht die Erzählung dem 
Gr. einigermassen entsprechend weiter. 9) Gr. πρός δε ταΐς αρπαγαΐς 
ετι των Σύρων όντων a d d . τό πλέον Βηρυτίων 10) Gr. άνα&αροήσαντες οί 

'Ιουδαίοι, (add . και γαρ άποκεχωρηκότα αυνίεοαν Κέοτιον,) τοις άπολειφ&εΐοιν αδό-

κητων έπέπεσον 11) Gr. και περί διοχιλίους αντων διέφθ-ειραν. 12) Gr. 

> Und sie flohen nach Joppe. Für das Nachfolgende ist diese Bemerkung 
die einzig mögliche Motivierung. 13) Gr. ' О de (SI. ne, nicht statt ze, aber) 
Κέστιος a d d . άναζεϋξας άπό τής Πτολεμαΐδος αυτός μεν είς Καιοάρειαν αφικνεΐται, 

14) Gr. μοΐραν δε τής στρατιάς προέτίεμψεν είς Ίόππην, 15) Gr. προατάξας, 

εί μεν καταλαβέο&αι δυνη&εΐεν τήν πόλιν, ψρουρεϊν, V R C : μεν ( V R : μή) εγκατα-

λαβέο&αι, 
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Wenn aber auch die Bürger sie1) (?) bemerken sollten2), so 
möchten sie auf ihn mit den übrigen Truppen warten3). (508) 
Und nachdem seine Truppen (hin-)gezogen waren, die einen 
längs dem Strande, die andern aber durch die Ebene4), nahmen 
sie Joppe von beiden Seiten ein5). Ihre Schnelligkeit nämlich 
hatte nicht einmal eine Kunde zu ihnen gelangen lassen6). Und 
nachdem sie sich darauf gestürzt hatten, erschlugen sie die ganze 
Volksmenge7), (509) 8000 und 400 (?) (Mann)8). Und die Stadt 
plünderten sie aus und verbrannten sie 9). Ebenso handelten sie 
auch in den narbatenischen Gegenden10). 

(510) Und gegen Galiläa sandte er den Gallus, Anführer 
der zwölften Legion11), (511) welchen mit Feierlichkeit die gali-
läische Hauptstadt, genannt Sepphoris, aufnahm12). Und das 
übrige der Städte verblieb in Stille und Frieden13). Alle auf-
rührerischen Übeltäter nämlich waren im Schrecken hinausge-
flohen in die Mitte des galiläischen Waldes14), welcher gegen-
über Sepphoris15) ist und Asamn genannt wird16). Gegen diese 
selben führte Gallus die Kriegsmacht17). 

(512) Jene aber, solange sie an höhergelegenen Orten 
waren, siegten über die Römer1S) und töteten 200 von 

1) Sl. eig. ne (nicht), vieil, ist zu lesen : nja = sie 2) Gr. εί όε προ-
αίσϋοιντο τήν εφοδον, Lat: õppidani praesensissent, vorher will Destinon oi έν-
δον ergänzen. 3) Gr. περιμένειν αυτόν τε καί τήν αλλην δύναμιν. 4) Gr. 
τών όε οι μεν κατά θάλασσαν oi δε κατά γήν επειχθ-έντες 5) Gr. άμφοτέρω-
9εν αιρονσιν τήν πόλιν (RCLat et i. märg. manu 2 V: Ίόππην) ραδίως' 6) Gr. 
και μη δε φυγείν φ&ασάντων τών οίκητόρων, ου χ οπως παρασκευάσασθ-αι πρός 
μάχην, 7) Gr. εμπεσόντες απαντας άνεΐλον συν ταΐς γενεαΐς 8) Gr. 
. . . . ό όε αριθμός τών φονευθέντων τετρακόσιοι πρός οκτακισχιλίοις. 9) Gr. 
καί τήν πόλιν διαρπάσαντες ενέπρηααν (ganz wie Sl., nur vor Anm. 8) 10) Gr. 
ομοίως όε καί είς τήν ομορον τής Καισαρείας Ναρβατηνήν (C : Ναρβατινήν, die 
andern abweichend) τοπαρχίαν (MVRC: επαρχίαν) επεμψεν συχνούς τών ιππέων, 
οί τήν τε γήν — κατέφλεξαν. 11) Gr. Είς όε τήν Γαλιλαίαν άπέστειλεν Και-
σέννιον (MVRC et fort. Heg: Κέστιος) Γάλλον ήγεμόνα τοϋ δωδεκάτου τάγματος 
add. παραδούς όϋναμιν οσην άρκέσειν πρός τό ε&νος ύπελάμβανεν. 12) Gr. 
τοϋτον ή καρτερωτάτη τής Γαλιλαίας πόλις Σέπφωρις μετ ευφημίας δέχεται, 
13) Gr. καί πρός τήν ταύτης εϋβονλίαν ai λοιποί πόλεις ήρέμουν. 14) Gr. 
τό δε στασιώδες καί ληστρικόν παν εφυγεν είς τό μεσαίτατον τής Γαλιλαίας δρος, 
(Sl. posrede les' galilëisk', eig. in die Mitte der galil. Wälder; aber im Fol-
genden ist der Singular vorausgesetzt, was die Worte der Form nach sein 
können, nicht aber in Abhängigkeit von posrede). 15) Gr. ο κείται μεν 
αντικρύ τής Σεπφώρεως, 16) Gr. καλείται δε Άσαμών. 17) Gr. τούτοις 
ο Γάλλος έπήγε τήν δνναμιν. 18) Gr. οί δε εως μεν ήσαν νπερδέξιοι, ραδίως 
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ihnen
г

). Als sie inzwischen herangekommen
2

) und zu den Bergen 
gelangt waren

3

), so wurden die Juden alsbald besiegt
4

), da sie 
nicht nackt widerstehen konnten denen, die sich bewaffnet 
hatten

6

), noch auch, da sie zu Fuss waren, den Reitern ent-
laufen konnten

6

). Ebendeshalb barg sich (nur) wenig von ihnen 
in der Befestigung

7

). Aber der Rest ward erschlagen, an 20 
Tausend

8

). 

Cap. XIX. 

(513) Gallus aber, da er sah, dass ganz Galiläa ruhig war9), 
kehrte zu Cestius10) (?) mit dén Truppen zurück11). (514 fehlt, 
515) Cestius aber kam (bis) nach Lydda12) und fand keine männ-
lichen Bewohner in dieser Stadt13). Denn alle waren nach Jeru-
salem fortgegangen, das Fest der Skenopegie zu feiern14). (516) 
Aber das, was hier angetroffen wurde, erschlug er16) und er-
oberte es16). Und nachdem er die Stadt angezündet hatte17), 
kam er nach Bether und stellte sich auf der Stätte auf, die 
Gabaon genannt wird18). 

τους 'Ρωμαίους ήμύναντο (VRC: εβαλλον) προσιόντας Lat: ulciscebantur (wie 
im Sl. Imperf., ebenso Destinon : ήμύνοντο) 

1) Gr. καί προς διακοοίονς αυτών άνεΐλον, 2) Sl. prispewšju Sing, 
statt Plur. prispëw'sem' 3) Gr. περιελ&όντων δε (от. С

1

) κ al γενομένων èv 
τοις νψηλοτέροις VRC : νψηλοΐς 4) Gr. ήττώντο ταχέως, 5) Gr. κ al 
ούτε γνμνήτες οπλίτας συστάδην έφερον 6) Gr. οντε èv τу τροπή τούς Ιππείς 
έξέφενγον, 7) Gr. ώστε ολίγους μεν εν ταΐς δυσχωρίαις (SI. w' twr'di) δια-
λα&εΐν, 8) Gr. άναιρε&ήναι δε νπερ δισχιλίους. 9) Gr. Γάλλος μεν ούν 
ώς ονδεν ετι (от. VRC) εώρα κατά τήν Γαλιλαίαν νεωτεριζόμενον, 10) S1. 
k' kesarewi, entweder statt k' kestiju oder w' kesariju. Letzteres könnte näher-
liegend erscheinen, aber von einem Aufenthalt des'Cestius in Cäsarea ist oben 
(507) beim Sl. nicht die Rede. Doch sind solche Auslassungen beim Sl. nicht 
selten, brauchen auch nicht in der Vorlage begründet zu sein. 11) Gr. 
νπέστρεφεν μετά τής στρατιάς είς Καισάρειαν add. Κέστιος δε μετά πάσης τής 
δυνάμεως άναζεύξας ένέβαλεν είς Άντιπατρίδα, καί πυ&όμενος — (515) Άντιπατρίδος 
12) Gr. Κέστιος εις Αύδδα (SI. к' ludu) προελ&ών VRC: προσελ&ών 13) Gr. 
κενήν άνδρών τήν πόλιν καταλαμβάνει' 14) Gr. δια γάρ τήν τής σκηνοπηγίας 
εορτήν άναβεβήκει παν τό πλήθος εις1 Ιεροσόλυμα. 15) Gr. πεντήκοντα δε 
τών παραφανέντων (C : προψανέντων) διαφ&είρας 16) SI. î razwojewa — 
Vielleicht verbirgt sich in dem i (и) das η (н) = πεντήκοντα, razwojewa 
wäre dann unnütz, vielleicht zum Folgenden gehörig: er eroberte die Stadt 
und nachdem er sie angezündet, kam er u. s. w. 17) Gr. %al τό άστυ κα-
τ ακανσας 18) Gr. έχώρει πρόσω, καί Βαι&ώρων (M VRC et ex corr. A : Βαι-
&ωρών L: Βε&ώρων Lat: Bethoron Acc.) άναβάς στρατοπεδεύεται κατά τινα χώοον 
Γαβαώ καλούμενον, add. απέχοντα τών Ιεροσολύμων πεντήκοντα οταδίους. 
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(517) Die Juden aber, da sie den Kampf zu der Hauptstadt 
herannahen sahen1), verliessen das Fest und wandten sich zu 
die Waffen2). Und indem sie sehr auf die Menge des Volkes 
vertrauten3), gingen sie mit Geschrei aus, sich zu schlagen4),, 
indem sie sich nicht einmal der Ruhewoche erinnerten5). Es 
war aber damals der Sabbath, der von ihnen mehr als alle ge-
achtet wird6). (518) Jene aber, die Frömmigkeit beiseite setzend,, 
fielen mit grossem Eifer über die römischen Legionen her7). 

Und nachdem sie herangekommen waren, warfen sie (sie), 
und töteten8) (519) von den Reitern 100 und 5, aber von den 
Fusssoldaten 4009), und von ihnen selbst starben zwei und 20 10). 
Und wenn nicht bald die vernichtete Legion andere Reiter er-
gänzt hätten, die gekommen waren11), und Fusssoldaten, die 
ausruhten12), so wäre Cestius ganz und gar besiegt worden13). 
(520, 521 fehlen, 522) Während aber Cestius drei Tage lang an 
jener Stelle stand 14), gingen hingegen die Juden auf den Berg 
hinauf15) und bewachten die Strasse16), damit sie herfallen 
möchten, wenn sie ziehen würden17). 

(523) Und Agrippa sah, dass die Römer in grosse Not hin-
eingeraten seien18). (524) Er sandte zu ihnen zwei ihnen be-

1) Gr. Oi δε 'Ιουδαίοι κατιδόντες ήδη πλησιάζοντα щ μητροπόλει τον πό-
λεμον, 2) Gr. άφέμενοι τήν εορτήν εχώρουν επι τά οπλα, 3) Gr. και 
μέγα τω πλή&ει 9αρροϋντες 4) Gr. άτακτοι μετά κραυγής εξεπήδων επί τήν 
μάχην MVRC Lat: και μετά Niese: fort, recte. 5) Gr. μηδε τής αργής εβδο-
μάδος έννοιαν λαβόντες' 6) Gr. ήν γάρ δή τό μάλιστα παρ' αύτοΐς &ρησκενό-
μενον σάββατον. 7) Gr. ό δ' εκσείσας αύτούς τής εύσεβείας θυμός εποίηαεν 
πλεονεκτήσαι και κατά τήν μάχην μετά τοσαύτης γοϋν ορμής τοΐς 'Ρωμαίοις 
προσέπεσον, 8) Gr. ώς διαρρήξαι τάς τάξεις αύτών και δια μέσων χωρεΐν 
άναιροϋντας. 9) Gr άπέ&ανον δε 'Ρωμαίοι (С от.) πεντακόσιοι δεκα-
πέντε" (Sl. das i = und in der Mitte vielleicht ein Versehen statt Γ = 10) 
τούτων ìpav oi τετρακόσιβ^πεζοί, τό δε λοιπόν ιππείς' 10) Gr. τών δε 
'Ιουδαίων δύο πρός τοις είκοσι. 11) Gr. (vor Anm. 9) εί δε μή τ φ (gerade 
LVC, auch R, fehlerhaft, s. Apparat bei Niese) χαλασ&έντι (Sl. razdrušego statt 
razdrušenago) τής φάλαγγος όί τε ιππείς έκπεριελ&όντες επήμυναν 12) Gr. 
και τοϋ πεζοϋ (VR : τούς πεζούς С : τών πεζών) τό μή σφόδρα κάμνον, (VRC : 
καμόν) 13) Gr. καν εκινδύνενσεν ολ% τ ή δυνάμει Κέστιος• add. Gr. γενναιό-
τατοι — (521) είς τήν πόλιν. 14) Gr. μένοντος δε τοϋ Κεστίου κατά χΐοραν 
τρισίν ήμέραις 15) Gr. οι (V1 οι δε) 'Ιουδαίοι τά μετέωρα κατειληφότες 
16) Gr. επετήρουν τάς παρόδους 17) Gr. δήλοι τε ήσαν ούκ ήρεμήσοντες 
άρξαμένων τών 'Ρωμαίων όδεύειν. Sl. : vor napadutj (sie werden über sie 
herfallen) fehlt da = damit. 18) Gr .'Ένθα δή κατιδών Άγρίππας ονδε τά 
'Ρωμαίων ακίνδυνα add. πλήθους άπειρον — σνμφρονοϋν. 
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kannte Männer1), und (zwar) den Borkybus2) und Phubdus (!)3), 
ihnen Vertrag und Vergebung gewährend4), wenn sie, die Waffen 
wegwerfend, sich ihnen anschliessen würden5). (ö25) Und es 
gerieten die Urheber des Aufruhrs in Furcht6), dass sich die 
Volksmenge dem Agrippa anschliessen möchte7). Und sie warfen 
sich darauf, seine Gesandten zu töten 8). (526) Und bevor noch 
die beiden sprechen konnten9), machten sie mit Phubus ein 
Ende10), aber Borkius11), der getroffen war, entfloh zurück12). 
Die Volksmenge aber ward traurig13). 

(527) Und Cestius, da er bemerkt hatte, dass sie unterein-
ander einen Streit hätten, und da er gefunden, dass die Zeit 
gelegen sei14), wendete die ganze Kriegsmacht gegen sie zurück. 
Und er jagte hinter ihnen her bis Jerusalem15). (528) Und da 
sie auf der Stätte sich fanden, die Wache genannt wird16), so 
blieben sie hier stehen17). (529) Und alsbald entsetzten sich die 
Bürger, nachdem sie die römische Aufstellung gesehen18). Und 
sie flohen aus der Verschanzung hinaus19), aus der neuen Stadt20), 
und zogen sich zurück (?)21) zur inneren Stadt und zum Tempel22). 
(530) Und Cestius kam herbei und verbrannte Bezetha und die 

1) Gr. επεμψεν ούν των παρ' εαυτώ τούς μάλιοτα γνωρίμους εκείνοις W i e 
es scheint, verkürzt SI. Doch ist diese Annahme nicht unbedingt notwendig. 
In der Vorlage können die Pronomina, die Sl. durch „ihnen" (nim' oder jim') 
wiedergibt, verschiedene gewesen sein. 2) Gr. Βόρκιόν MLVRC: Βορκαΐόν 
Lat: Borcaeum 3) Gr. τε καί Φοΐβον, 4) Gr. δεξιάς τε παρά Κεστίον 
καί ουγγνώμην παρά 'Ρωμαίους άοψαλή περί τών ήμαρτημένων νπιοχνούμενος, 
5) Gr. εί τά οπλα ρίψαντες πρός αύτούς μεταβάλοιντο. 6) Gr. δείααντες δε 
οί οταοιαοταί 7) Gr. μή πάν τό (VRC: τι αν τό) πλήθος άδειας ελπίδι προς 
τόν Αγρίππαν μεταβάληται, 8) Gr. τούς άπ' αντοϋ πρεσβεύοντας (ΡΑ : 
πρεαβεναοντας Niese : πρεαβεϋ οαντας) ωρμησαν άνελεΐν. 9) Gr. και πρίν ή 
φθέγξαο&αι 10) Gr. τόν μεν Φοΐβον διέφ&ειραν, 11) Gr. ό δε Βόρκιος 
(Sl. workii) MLRC: Βορκαϊος V : Βαρκαΐος Lat: Borcaeus 12) Gr. τρω&είς 
εφθ-η διαφυγεϊν 13) Gr. τοϋ δήμου δε τούς άγανακτήοαντας λίθ-οις καί ξύλοις 
παίοντες είς τό αοτυ ουνήλαοαν. 14) Gr. Κέοτιος δε τήν πρός άλλήλους 
αυτών ταραχήν εϋκαιρον ίδών 15) Gr. είς έπί&εσιν απασαν επήγεν τήν . δν-
ναμιν και τραπέντας μέχρι 'Ιεροσολύμων κατεδίωξεν. 16) Gr. ατρατοπεδευ-
οάμενος δε έπί τοϋ καλουμένου Σκοπού, add. διέχει δ' ούτος επτά τής πόλεως 
αταδίους, 17) Gr. τριοϊ μεν ήμέραις ουκ έπεχείρει τ\y πόλει add. τάχα τι — 
είς τήν πόλιν. 18) Gr. ό μεν ουν δήμος υπό τοις οτασιααταΐς εμψρουρος ήν, 
οί de οταοιαοταί τήν εντάξίαν τών'Ρωμαίων καταπλαγέντες 19) Gr. τών μεν 
εξω της πόλεως μερών είκον 20) Gr. > aus der neuen Stadt. Diese An-
gabe im Sl. zeugt von Lokalkenntnis. 21) Sl. pustiša eig. sie liessen 
(trans.) 22) Gr. είς δε τήν ενδοτέρω και το ιερόν άνεχώρουν. 
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neue Stadt1) und ihre Nachbarschaft2). Und darnach, nach-
dem sie sich gegenüber dem Königshof verschanzt, stellten sie 
sich bei der oberen Stadt auf3). (531) Und wenn er zu jener 
Stunde sie hätte nehmen wollen4), so hätte er es vermocht6) 
und der Krieg wäre zu Ende gewesen6). (532 fehlt). 

(533) Damals aber riefen auch viele von den namhaften 
Leuten7), die auf Ananus hörten8), den Cestius herbei, um ihm 
die Tore zu öffnen9). (534) Dieser aber, da er sie im Zorn ver-
schmähte und nicht Glauben schenkte, zögerte10). Und die Ur-
heber des Aufruhrs, nachdem sie den Verrat bemerkt11), warfen 
sie von den Mauern12) und schlugen sie mit Steinen18). 

Und indem sie selbst sich auf den Mauern aufstellten,, 
trafen sie sie von den Türmen aus, die die Mauern zu zerstören 
versuchten14). (535) Und da die Römer fünf Tage lang die Stadt 
umzogen15) — es war nämlich nicht möglich zu stürmen —16)„ 
nahm er am 6. Tage Auserlesene17), stellte Schützen auf18) und 
begann den Sturm von der mitternächtlichen Seite her19). 

(536 fehlt). 
(537) Und nachdem die ersten die Schilde an die Mauer ange-

presst hatten20) und alle die zweiten der Reihe nach21), so errich-

1) Gr. Κέοτιος δε παρελθών ύποπίμπρησιν τήν τε Βεθεζάν προσαγορενο-
μένην καί τήν Καινόπολιν MVRC : Βεζεθάν (cf. oben 328) Ρ : Βηθεσδάν 
Α : Βεσδε&άν L : Βεσδα&άν Lat : Bedestham cod. С : Bethesdam Cod. AHeg : 
Bethsaidam Reland nach V, 151 Βεζε&άν προσαγορευομένην τήν καί Καινόπολιν 
2) Gr. καί τό καλοίμενον Δοκών άγοράν, 3) Gr. έπειτα πρός τήν ανω· 
πόλιν ελθών αντίκρυ τής βασιλικής αυλής εστρατοπεδεΰετο. V : έστρατοπεδενσατο. 
4) Gr. καν εΐπερ ήθέλησεν κατ' αυτήν έκείνην τή,ν ωραν έντδς τών τειχέων βιά-
σασ&αι, 5) Sl. pomogl' by, eig. er hätte, geholfen — Vielleicht ist zu lesen 
to mogi' by = so hätte er es vermocht 6) Gr. καί τόν πόλεμον συνέβη 
καταλελύσθαι' add. άλλα. γαρ 'ό τε στρατοπεδάρχης — (532) αυνέπεσεν. 7) Gr. 
Έν δε τούτω πολλοί τών γνωρίμων δημοτών . . . . έκάλουν. 8) Gr. Άνάνω 
τω Ίονάθου παιδί πεισθέντες 9) Gr. (έκάλουν) τον Κέστιον ώς άνοίξοντες 
αύτω τάς πύλας. 10) Gr. δ δε καί πρός όργήν ύπεριδών καί μή πάνυ πιστενσας 
διεμέλλησεν, 11) Gr. εως οι στασιασταΐ τ^ν προδοσίαν αίσ&όμενοι L1: αίσθα-
νόμενοι 12) Gr. τούς μεν περί τόνΆνανον άπό (VRC : έπί) τοϋ τείχους κα-
τέβαλον 13) Gr. καί λίθοις παίοντες συνήλασαν είς τάς οικίας, 14) Gr. 
αύτοι δε διαστάντες άπό τών πύργων τούς άποπειρωμένους του τείχους εβαλλον. 
15) Gr. πέντε μεν ούν ήμέραις πάντο&εν έπιχειροϋσιν τοις ' Ρωμαίοις 16) Gr. 
άμήχανος ήν ή προσβολή, 17) Gr. δ' έπιούσ% άναλαβών δ Κέστιος τών 
τε έπιλέκτων συχνούς 18) Gr. καί τους τοξότας 19) Gr. κατά τδ προ-
σάρκτιον έπεχείρει κλίμα τω Ιερφ. add. 'Ιουδαίοι δε — (536) υπεχώρησαν. 
20) Gr. τών δε 'Ρωμαίων oi πρώτοι τούς θυρεούς έξερείσαντες (Sl. pritykawše) 
εις τό τείχος 21) Gr. καί κατά τούτων οι κατόπιν άλλους οί τε εξής δμοίως 
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teten sie über sich, was bei ihnen Sehnen (?) genannt wirdJ). 
Und die Pfeile und jegliches Geschoss, das gegen sie abgeschossen 
wurde2), sprangen zur Seite ab, nicht durchschlagend3). Da die 
Soldaten durch nichts verletzt wurden4) und die Mauern zu 
untergraben begannen5) und sich rüsteten, das Tempeltor an-
zuzünden6), (538) fiel wilder Schrecken und Entsetzen auf die 
Bürger7). Und viele flohen aus der Stadt hinaus8), als wenn 
sie schon Gefangene wären9). Die Volksmenge aber freute sich10): 
von welchem Platze die Bösewichter wichen n), dort kamen die 
Guten hin12). — Und sie wollten die Tore der Stadt öffnen13) und den 
Cestius wie einen Wohltäter aufnehmen14). (589) Wenn er aber 
noch im Kampfe ausgehalten hätte15), so hätte er an diesem 
Tage die Stadt genommen10). Aber ich meine, dass der Bösen 
wegen Gott Sein Angesicht vom Heiligtum abgewandt17) und 
damit verhindert hat, den Krieg damals zu beendigen18). 

(540) Und plötzlich wandte Cestius die Truppen von der 
Stadt ab19). (541) Die Juden aber, als sie ihren unerwarteten 

1) Gr. την καλονμένην παρ' αντοΐς χελώνην έφράξαντο, — Was SI. in der 
Vorlage gelesen hat und mit žily übersetzte, ist nicht auszumachen. Ausser-
dem wird im Sl. umzustellen sein, statt ježe na nich' = was über sich : na 
nich' ježe = über sich, was 2) Sl. pušcajem' (= die gerichtet wurde) Masc. 
sing. nom. für pušcajemo (Neutr. sing, nom.), weil auf oružije bezüglich. 
3) Gr. καθ·' ής τά βέλη φερόμενα περιωλίσθανεν απρακτα, — Sl. umzu-
stellen, statt ne prošibajušce kromë (nicht durchschlagend zur Seite) kro-
më ne pr. (zur Seite, nicht durchschlagend). MVC2: περιωλίσθαινεν (Sl. Impf.) 
4) Gr. μηδέν δε οι στρατιώται κακονμενοι (Sl. pakostni eig. transit, verletzend, 
schädigend). 5) Gr. τό τείχος νπέσνρον MLVRC : νπώρνσσον 6) Gr. 
και τον ιερόν την πύλην ύποπιμπράναι παρεσκενάζοντο. 7) Gr. Δεινή δε τονς 
στασιαστάς εκπληξις κατέλαβεν' 8) Gr. ηδη δε (Destinon : }']όη τε wie Sl.) 
πολλοί διεδίδραοκον άπό της πόλεως 9) Gr. ώς αλωοομένης αντίκα. Ρ: αλου-
μένης Α: αλονμενής 10) Gr. τον δε δήμον επί τούτοις αυνέβαινεν θαρρεΐν, 
11) Gr. καί καθό παρείκοιεν (ΡΑ : παρήκοιεν) οι πονηροί, 12) Gr. dort kamen 
die Guten hin. Dieser Nachsatz ist im Gr. dringend erforderlich. Vielleicht 
ist ein Rest davon in den Worten gegeben: πρόσδεσαν αύτοί 13) Gr. (πρόσ-
δεσαν αύτοί) τάς πύλας άνοίξοντες (Sl. utworiti — schmücken, statt otworiti 
= öffnen) 14 ) Gr. καί δεξόμενοι τόν Κέστιον ώς εύεργέτην. 15) Gr. 
8ς εί βραχύ τη πολιορκία προσελιπάρησεν, 16) Gr. καν ενθέως τνν πόλιν 
παρέλαβεν Sl. hat ein unnützes zweites by (3 Pers. sing. Aor. vor byti sein, 
Hilfsverbum bei dem Conjunctiv. Praeter.) 17) Gr. άλλ' οΐμαι δια τούς 
πονηρούς άπεστραμμένος ο θεός $]δη καί τά αγια 18) Gr. τέλος λαβείν επ' 
εκείνης της ήμέρας εκώλνσεν τον πόλεμον. 19) Gr. ' Ο . γοϋν Κέστιος (add. 
οντε την — σννιδών) εξαίφνης άνεκάλεσεν τούς στρατιώτας, add. καί καταγνούς 
— άνέζενξεν. 
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Rückzug gesehen hatten1), so drangen sie auf die letzten ein2) 
und töteten viele von den Reitern und von den Pusssoldaten3). 
(542 fehlt, 543) Die Römer aber, meinend, dass sehr viel auf sie 
eingedrungen sei4), begannen zu fliehen und vermochten nicht 
-zu widerstehen6), weil sie selbst an Bewaffnung schwer waren6), 
die Juden aber leicht7). Und während sie über die Berge liefen 
wie Hirsche8) (544) und auf allen Wegen ihre Legionen schlugen9), 
gerieten (diese) in Verwirrung10). 

Und nachdem die Römer viele Not erduldet hatten11), so 
Hessen sie die Kriegsgeräte im Stich. Kaum vermochten sie in 
Gabaoth Zuflucht zu finden12), (545) woselbst er, da sie un-
schlüssig waren, was zu tun (sei)13), (546) die schweren Waffen 
zurückzulassen befahl14), (546) und der Esel und Maultiere sich 
zu entschlagen15) mit den Belagerungsmaschinen und mit allen 
Kriegsgeräten 16). (547) Woselbst breiter Weg war17), da be-
drängten die Juden sie nicht sehr18). 

1) Gr. πρός δε την άδόκητον αντοϋ τροπην (PAML : προτροπην) ανα&αρ-
ϋήσαντες οί λησταί 2) Gr. κατά τών ύστατων επεξέδραμον (ALVRC : εξέδρα-
μον SI. w'nidosa) 3) Gr. καί συχνούς τών Ιππέων καί πεζών διέφ&ειραν. 
add. τότε μεν ούν — (543) ε&άρρουν 4) Gr. οί τελευταίοι άπειρον τι πλη&ος 
οΐόμενοι διώκειν 5) Gr. καί τούς κατά πλευρόν εγκειμένους άναατέλλειν ούχ 
νπέμενον, (dem Sl. nicht entsprechend) 6) Gr. αύτοί μεν οντες βαρείς add. 
καί δεδοικότες την τάξιν διασπάν, 7) Gr. τούς δε Ιουδαίους όρώντες κούφους 
8) Gr. καί πρός τάς επιδρομάς εύκολους· Man beachte im Sl. die konkrete 
Ausdrucksweise. 9) Gr. . . . παρ' oAην δε την όδόν παιόμενοι (Sl. bojušce, 
vieil, statt bijušce) 10) Gr. καί της φάλαγγος εκσειόμενοι κατέπιπτον, 
11) Gr. (vor Anm. 9) ώστε συνέβαινεν αύτοΐς πολλά κακοϋσθ-αι add. μηδέν 
άντιβλάπτονσιν τούς εχθ-ρούς. add. (post κατέπιπτον,) μέχρι πολλών — Ίονκουν-
δος 'όνομα, 12) Gr. μόλις είς Γαβαών (MLVRC : Γαβαώ Lat: Gabao Accus. 
Sl. Agawaof') κατάντησαν επί το πρότερον στρατόπεδον, τά πολλά καί τών 
οκευών άποβαλόντες. 13) Gr. εν&α δύο μεν ημέρας επέμεινεν ό Κέστιος 
άμηχανών, ο τι χρη ποιεΐν, add. τή τρίτη — εχ&ροΐς. 14) Gr. "ίνα δε 
αυντονωτέρα χρήσαιτο φυγή, τα την οτρατιαν άνΟ-έλκοντα περικόπτειν προσέταξεν. 
15) Gr. διαφ&αρέντων δε τών τε ορέων (R i. marg. : ημιόνων Lips. i. marg. : 
γρ ούρήων τουτέστιν ημιόνων) καί τών δνων (LM : ημιόνων) ετι δε καί τών 
υποζυγίων 16) Gr. πλην οσα βέλη παρεκόμιζεν καί μηχανάς, ähnlich Heg : 
pleraque véhicula comminuta aliaque hujusmodi, quae oneri magis-quam 
usui in periculis erant, consumpta aut praecipitata, ut obsidionum instru-
menta aut genera telorum, Gr. add. τούτων γάρ — επί Βε&ώρων. Die Bestim-
mung des weiteren Marschzieles (Bethoron) ist im Sl. wohl nur infolge Ver-
sehens ausgefallen. 17) Gr. . . . κατά μεν τάς εύρνχωρίας У: την εύρυχωρίαν 
18) Gr. οί δε 'Ιουδαίοι . . . ήττον επέκειντο, 
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Aber an den engen Wegen, wo sie sich zusammengedrängt 
hatten1), kamen sie zuvor und hinderten sie, hinauszugehen2). 
Aber die Hinteren überfielen die Hinteren 3), andere aber, längs 
den Bergen laufend, bedeckten die Legionen mit Pfeilen4). 

(548) Es war weder für die Fusssoldaten möglich sich selbst 
zu helfen5), noch für die Reiter6), noch auch sich in Schlacht-
ordnung aufzustellen, da sie (nicht) auf dem Wege zu gehen 
vermochten7), noch auch zu reiten. Die Berge aber würden 
ihnen nicht gestattet haben, gegen die Feinde zu stürmen 8)r  

(549) aber auf der andern Seite waren furchtbare Abgründe9), 
die hineinglitten, kamen um10). Und an dem Hilfsmittel der 
Flucht verzweifelnd n), verfielen sie in Weinen und Jammern 12)-
Es klang aber ihnen das jüdische Geschrei entgegen18), indem 
sie sich freuten und zürnten 14). (550) Und wenn nicht die Nacht 
herbeigekommen wäre, so hätten sie alle Legionen zersprengt15), 
weil die Juden sie umgangen hatten16). 

(551) J7)Und Cestius stellte 400 Tapfere18) mit Feldzeichen 
auf19), damit die Juden glauben möchten, dass die ganze Kriegs-

1) Gr. συνειλη&έντων όε είς τά στενά καί την κατάβαοιν MVRC : την κατά 
τά στενά κατάβαοιν 2) Gr. οι μεν φ&άσαντες είργον αντούς της έξόδου, 
3) Gr. άλλοι όε τονς νστάτονς κατεώ&ονν είς την φάραγγα, 4) Gr. τό dè πάν 
πλήθος παρεκταΟ-εν νπερ τόν αυχένα τής όόοϋ κατεκάλυπτε την φάλαγγα τοις 
βέλεσιν. 5) Gr. 'ένϋ-α καί τών πεζών άμηχανούντων προααμΰνειν εαυτοΐς 
6) Gr. επισφαλέστερος τοις ιππεϋσιν δ κίνόυνος ί\ν 7) Gr. οντε γάρ εν τάξεν 
κατά τής δόον βαδίζειν έδύναντο βαλλόμενοι, — Vor mogušcim' (da sie ver-
mochten) fehlt ein ne (= nicht) im Sl. 8) Gr. καί τό πρόσαντες επί τους 
πολεμίους ϊππάσιμον ουκ ην' 9) Gr. τό όε έπί θ-άτερα (Sl. unnütz „wo" = in, 
auf — vor : ob onu stranu = auf der andern Seite) κρημνοί καί φάραγγες, 
ΙΟ) Gr. είς ονς άποσφαλέντες κατεφ&είροντο, VRC: κατεφέροντο, (Sl. upadachutsja) 
11) Gr. κ al οντε φυγής τις (RC от.) τόπον οϋτε αμύνης είχεν (RC : είχον) επί-
νοιαν, — vielleicht fehlt beim Sl. zwischen bežania (Flucht) und pomošci (Hilfe) 
nur infolge Versehens ein i = und. 12) Gr. άλλ' ϋπ' άμηχανίας &' οίμω-
γην ètράποντο καί τούς έν άπογνωσεσιν (s. ο. im Text bei Anm. 11) οδυρμούς' 
13) Gr. άντήχει ό' αύτοΐς τδ παρά Ιουδαίων έγκέλενσμα καί κραυγή 14) Gr. 
χαιρόντων αμα καί τε&νμωμένων. 15) Gr. όλίγου δε δεΐν πασαν άνήρπασαν 
(ΡΜ: αν ήρπασαν) την αμα Κεατίω δΰναμιν, εί μη νύξ έπέλαβεν, add. εν § 'Ρωμαίοι 
μεν είς την Βε&ώραν κατέφυρον, — Hier, wie oben S 546. wird im Sl. Bethoron 
weggelassen. 16) Gr. 'Ιουδαίοι δε πάντα τά κύκλω περισχόντες έφρούρουν 
αυτών την εξοδον. 17) Gr. add. "Ενθ-α δη Κέστιος — έβουλεύετο 18) Gr. κ al 
διακρίνας τούς εύψυχοτάτους ατρατιώτας ώσεί τετρακόσιους έπέστησεν τών δωμά-
των, 19) Gr. προστάξας άναβοάν τα σημεία τών èv τοις στρατοπέδοις φυλάκων, 
VRC : άναβάντας σημαίας τών έν τοις στρατοπέδοις φυλάκων ίσταν M i. marg. : 
dasselbe — oben 169, 171, 174 war das Wort σημαϊαι unübersetzt geblieben. 
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macht hier sei1). Und er (selbst) nahm die übrige Kriegsmacht 
und floh heimlich2). Und er liess alle Kriegsgeräte zurück3). 
(552) Und da es Morgen geworden war, erschlugen die Juden 
das hier Verbliebene4). Aber nach Cestius jagten sie5) (553) und 
erreichten ihn nicht6). (554) Und sie kehrten in die Metropole 
mit Gesängen und mit Ehre und mit Beute zurück 7). (555) Es 
waren aber getötet worden von Römern 6000 8), aber von 
Juden zehn Männer9). 

Cap. XX. 

(556) Und nach der Besiegung des Cestius flohen viele 
von den Namhaften aus der Stadt wie aus einem untergehenden 
Schiffe 10). (557 fehlt, 558) Und von diesen sandte Cestius 
(einige) zu Nero u) , damit sie ihm das Geschehene kundtäten12). 
(559—562 fehlen, 563) Die Juden aber stellten als Selbstherr-
scher den Hohepriester An(a)nos und den Joseph, Sohn des 
Gorion13), auf, damit sie sowohl die Truppen befehligen14), als 

1) Gr. οπως Ίονδαΐοι πασαν οιωνται τήν δύναμιν κατά χώραν μένειν 
2) Gr. αύτός δε τονς λοιπούς άναλαβών ήονχή τριάκοντα πρόειοιν οταδΐονς. 
3) Gr. (553) . . . ώοτε τούς οτρατιώτας νπ' εκπλήξεως και δεονς τάς τε ελεπόλεις 
καί τούς όξνβελεΐς καί τα πολλά (VRC : λοιπά) τών άλλων οργάνων καταλιπεΐν, 
add. α τότε Ίονδαΐοι λαβόντες αύθις εχρήααντο κατά τών άφέντων. 4) Gr. 
(552) 'έωθεν δε Ίονδαΐοι κατιδόντες ερημον τήν επανλιν αύτών επί τούς εξαπα-
τήσαντας τετρακοοίονς εδραμον, κάκείνονς μεν ταχέως κατηκόντιοαν, 5) Gr. 
ι-δίωκον δε τόν Κέατιον. 6) Gr. ό dè τής τε ννκτός ούκ ολίγον προειλήφει 
και ουντονώτερον εφενγεν μεθ' ήμέραν, ώοτε etc. s. ο. Anm. 3. Nach άφέντων 
add. προήλθον δε τούς 'Ρωμαίους — εσύλων 7) Gr. τήν τε άπολειφθεΐοαν 
λείαν οννήγον καί μετά παιάνων είς τήν μητρόπολιν επαλινδρόμουν, 8) Gr. 
. . . . τών δε'Ρωμαίων καί τών συμμάχων^ πεζούς μεν πεντακιαχιλίονς καί τρια-
κοοίονς (om. Heg) άνηρηκότες, 'ιππείς δε ογδοήκοντα και τετρακοοίονς. VRC : 
τριακοαίονς καί ογδοήκοντα. AM : ογδοήκοντα και τριακοοίονς. Lat : nongentis 
et octoginta. Heg : trecenti. 9) Gr. (vor Anm 8) αύτοί μ"εν ολίγους άπο-
βεβλημένοι παντάπααιν, . . . . add. τάδε μεν ούν — ηγεμονίας ετει. 10) Gr. 
Μετά δε τήν Κεστίου σνμφοράν πολλοί τών επιφανών 'Ιουδαίων ώαπερ βαπτιζο-
μένης νηός άπενήχοντο τής πόλεως. Sl. iz' (eig. is) potopljajušca — eig. aus dem 
versenkenden (Schiffe), — es wird zu lesen sein : iz' potapajušca (wie im 
Text). Gr. add. Κοοτόβαρος γοϋν και Σάουλος — (557) δηλώσομεν. 11) Gr. 
Κέοτιος δε τούς περί Σάονλον άξιώσαντας (Lat от. ; L

1

 ex corr. A : άξιώοοντας) 
άνέπεμψεν είς Άχαίαν πρός Νέρωνα 12) Gr. τήν τε αύτών δηλίυσοντας 
ανάγκην (VRC: φυγήν) add. και τάς αιτίας — ήλπισεν. 559 Καν τούτω Δαμα-
σκηνοί — (561) άπέοφαξαν. (562) Οί δε διώξαντες — στρατηγούς άπεδείκννσαν 
τον πολέμον πλείονας. 13) Gr. ηρέθη δε Ίώσηπός τε (AVRC от.) νιος 
Γωρίονος καί ό άρχιερεύς "Ανανος τών τε κατά τήν πόλιν απάντων αυτοκράτορες. 
14) Gr. > (damit sie) sowohl die Truppen befehligen . . . (möchten) SL rjadita 

22 
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auch die städtischen Mauern befestigen möchten1). (564, 565 
fehlen, 566) Zwei Feldherren ernannten sie2) in Idumaea8): 
Jesus, den Sohn des Sapphias4), und Eleasar, den Sohn des Hohe-
priesters Neos5), (567) zu Jericho: Joseph, den Sohn des Simon, 
aber in andere Gebiete andere 6). (568) Und dem Joseph, Sohn 
des Matthaios, vertrauten sie beide Galilaea7) und Gamala8). 

(569)9) Und nachdem dieser erkannt, wie er sich bei den Ein-
heimischen beliebt machen könnte10), (570) so berief er von ihnen 
70 der Klügsten11) und begrüsste (sie)12). Er bestellte sie als 
Befehlshaber über ganz Galiläa13). (571, 572 fehlen, 573) Und 
darnach machte er sich an die Befestigung des Landes, da er 
wusste, dass die Römer hier angreifen würden14). (574, 575 fehlen, 
576) Und er sammelte Kräfte, zehn Myriaden junger Männer15), 
bewaffnete sie16) (577) und lehrte sie die Kriegskunst17), wissend, 
dass die römische Kriegsmacht nicht durch die Waffen nur über-
windet, sondern vielmehr durch Disziplin und unaufhörliche 

1) Gr. και μάλιστα τά τείχη της πόλεως άνεγείρειν' add. τόν γάρ τοϋ 
Σίμωνος — (565) περί των ολων. 2) Sl. eig. narece = ernannte er 3) Gr. 
ΕΙς όε τήν Ίόονμαίαν ετέρους επελέξαντο στρατηγούς 4) Gr. Ίησοϋν υιό ν 
Σαπφά LR : Σαπφάν V : Σαπφαν Hudson : Σαπψία, so auch 599 im Text, wo 
Ρ : Σαμπφία liest, A : Σαπφία, L in marg. γρ. Άπφία. Auch Vita 66 : Σαπψία 
(R : Σαφία, Α: Ά ψία). Gr. add. των αρχιερέων εν α 5) [Sl. übersetzt Neos: 
Sohn des neuen Hohepriesters] Gr. και 'Ελεάζαρον άρχιερέο)ς υ'ών Νέου· Hud-
son : 'Αν αν ίου ; cf. 418, wo L statt Ανανίου — Ένναίου liest, Lat Ethnei (fehlt 
im SL). Gr. add. τω ό' αρχοντι — στρατηγοΐς. 6) Gr. ήμέλονν όε ονδε της 
άλλης χώρας, άλλ' είς μεν Ίεριχοϋν Ίώσηπος ό Σίμωνος, — Sl. jerichon' MVRC: 
Ίεριχοϋντα Lat : Hierichunta Gr. add. είς όε τήν Περαίαν — Ιωάννης ήγεμών 
άποόείκνυται 7) Gr. και τής Γαλιλαίας εκατέρας Ίώσηπος Ματ&ίον Α : 
Ματα&ίου Lat: Matthiae 8) Gr. προσώριστο όε τη τούτου στρατηγία και Γάμαλα 
add. τών ταύτη πόλεων οχυρωτάτη. 9) Gr. add. Τών μεν ούν άλλων — πεπιστευ-
μένα' 10) Gr. Ίώσηπος όε είς τήν Γαλιλαίαν ελ&ών πρώτον εφρόντισεν τής 
είς εαυτόν εννοίας τών έπιχωρίων, add. είόώς οτι — (570) προστάσσοι, 11) Gr. 
τών μεν γηραιών εβόομήκοντα τούς σωφρονεστάτους έπιλέξας εκ τοϋ ε&νους 
12) Gr. >> und begrüsste (sie). 13) Gr. κατέστησεν αρχοντας ολης τής Γαλι-
λαίας, add. επτά όε — εκέλευσεν καί τούς εβόομήκοντα. (572) Καταστησάμενος 
— εχώρει. 14) Gr. κ αϊ γινώσκων 'Ρωμαίους προεμβαλοϋντας εις τήν Γαλι-
λαίαν τά έπιτήόεια τών χωρίων έτείχιζεν, add. Ίωτάπατα — (575) προστάσσων 
παρήν. 15) [Kräfte = sl. sily, plur. des Worts, das Berendts im sing, mit 
„Kriegsmacht" übersetzt.] Gr. κατέλεξεν όε και όύναμιν εκ τής Γαλιλαίας νπερ 
όέκα μυριάόας νέων ανδρών, 16) Gr. ονς πάντας εκ τε τών συλλεγομένων 
παλαιών οπλών εγκατασκευαζόμενος ωπλιζεν. 17) Gr. . . . τήν μεν όιόασκα-
λίαν άπέγνω щ χρεία όιωκομένψ, — Gerade das Entgegengesetzte steht 
beim Sl. 
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Übung1). (578) Und er bestellte über sie Befehlshaber über 
zehn, und über hundert, und über tausend2). Und über denen 
einen Oberbefehlshaber3). (579) Und er lehrte sie den Trom-
petenton, und das Vorrücken und Sichzurückziehen4), und wie 
man einen geworfenen Heerhaufen ergänzt6), (580) und die 
Seelengrösse, Wunden zu ertragen und vor dem Tode nicht zu 
erschrecken 6). 

(581) Und er sprach zu ihnen : „Wenn ihr nach Sieg 
dürstet7), sagt euch los von den gewohnten Ungerechtigkeiten8), 
Diebstahl und Raub, und von der Räuberei9). Und eure Ver-
wandten10) betrüget nicht11). Haltet es nicht für Vorteil, wenn 
ihr anderen schadet12). (582) Denn dann wird der Krieg besser 
sich lenken lassen, wenn die Krieger einen guten Ruf (?)13) haben14) 
und ihre Seelen erkennen, dass sie sich von jeglichem Frevel 
gereinigt haben15). Wenn sie (aber) durch ihre bösen Taten ver-
urteilt sein werden, so wird ihnen Gott zum Feinde sein, aber 
die Fremd stämmigen (werden) einen fertigen Sieg haben16). 
Ihr17) aber achtet einer auf den andern! Zorn, Wut weist (von 
euch) ab ! Wenn aber jemand von den Geringeren sich verfehlt, 

1) Gr. "Επειτα σννιόών άήττητον τήν ^Ρωμαίων ίσχύν γεγενημένην εύπειθεία 
μάλιατα και μελέτη τών ΰπλων, (vor Anm. 17 d. vor. §) add. τό δ' εύπειθες — (578) 
οτρατιωτών τε γάρ άπεόείκννεν διαφοράς, 2) Gr. καί τούτους μεν νπέτασσεν 
δεκαδάρχαις και εκατοντάρχαις, 'έπειτα χιλιάρχοις, |im Sl. von den Zahlwörtern ab-
geleitete maskul. Substantiva] 3) Gr. κάπι τούτοις ηγεμόνας ταγμάτων αδροτέ-
ρων άφηγουμένους. 4) Gr. εδίδασκεν δε σημείων παραδόσεις και σάλπιγγος προ-
κλήσεις τε και άνακλήσεις add. προσβολάς τε κεράτοιν και περιαγωγάς, — Sl. hat 
das wiederzugeben nicht ganz verstanden. 5) Gr. καί πώς δει πρός μεν τό 
κάμνον επιστρέφειν εκ τοϋ περιόντος, add. εν δε τω πονοϋντι συμπαθεΐν. 6) Gr. 
οσα τε είς παράστασιν ψυχής η καρτερίαν συνετέλει σώματος (Μ: συνετ. σώματος 
συνεχώς VRC : σώμ. συνεχώς Hudson : σώμ. καρτερίαν συνεχώς Niese : nescio 
unde) άφηγειτο' add. μάλιστα δ' αύτούς — τής οικουμένης κρατοϋσιν. 7) S1. 
žadajetj (er dürstet) statt žadajete (ihr dürstet) 8) Gr. wiederum nur in 
indirekter Rede : εφη δε πειραν αύτών λήψεσθαι τής κατά τόν πόλεμον πειθαρχίας 
και πρό παρατάξεως, εί τών συνήθων αδικημάτων άπόσχοιντο, 9) Gr. κλο-
πής τε και ληστείας teal αρπαγής 10) Sl. srodnik' (Gen. plur.) [hier wohl 
= Volksgenossen.] 11) Gr. τοϋ τε έξαπατάν τό όμόφυλον 12) Gr. τοϋ 
τε κέρδος οίκεΐον ήγεΐσθαι τήν βλάβην τών συνηθεστάτων' 13) SI. wëstj 
vieil, für s'westj ( = Gewissen) 14) Gr. διοικεΐσθαι γαρ κάλλιστα τούς πο-
λέμους παρ' ο'ις αν αγαθόν τό σννειδος εχωσιν πάντες οι στρατευόμενοι, VRCLat: 
(Niese : fort, melius) oi στρατευόμενοι (от. πάντες) 15) Gr. }> und ihre 
Seelen — haben. 16) Gr. τούς δε οίκοθεν φαύλους ού μόνον τοις επιονσιν 
έχθροΐς άλλα και τώ θεώ χρήσθαι πολεμίω. 17) Gr. > Ihr aber achtet — 
mehr Unrecht und Schaden tuend". 

22* 
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erregt euch nicht (zu) rasch gegen sie, noch werft euch in den 
Streit

1

), sondern vor den Befehlshabern mit Sanftmut stehend, 
weiset das eine zurecht, das andere aber vergebet. 

Wenn aber die Untergebenen etwas schief ausführen, unter-
lasset die Strafe mit der Hand, strafet mit mündlicher Drohung. 
Denn es genügt für den Knecht Bestrafung durch bittere Worte. 
Wenn ihr aber, alles untersuchend, entsprechende Strafen vollL 

ziehet, entweder werden sie, das Schlagen nicht vertragend, zu 
euren Feinden überlaufen und werden für sie ein Beitrag zur 
Stärke sein, aber für euch Feinde, oder sie werden der Schläge 
gewohnt und nachlässig gegen eure Geschäfte sein (?)2), mehr Un-
recht und Schaden tuend". — (583) Von derartigem brachte er 
fortdauernd viel in Erinnerung3). 

Und er rüstete 6 Myriaden Fussvolk aus4), aber von Reitern 
2505) und von Schwerbewaffneten 5 Myriaden6). Und um seinen 
eigenen Leib herum hatte er von Auserlesenen 6007). (584) Und 
die Städte ernährten ohne Zwang alle Truppen8), in der Hoffnung 
auf ihre Sicherung9). 

Cap. XXL 
(585) Darnach erhob sich gegen Joseph ein Mann mit 

Namen Johannes, Sohn des Levi10), ein ränkevoller Betrüger11), 
ein Angesehener und tückischer als alle12), an Lügen stark13), 
aber eben deshalb nicht berühmt (?)u) und für lange Zeit verhin-
derte ihm die Armut die Bosheit1б

). (586) Und von Lüge nährte 

1) Sl. na boi, vieil, „aufs Schlagen", 2) [Beim Sl. Textverderbnis : 
ili ni vina ( = i lenivi na) vaša dëla budutj.] 3) Gr. Πολλά τοιαύτα παραινών 
διετέλει. 4) Gr. και τό μεν ετοιμον εις παράταξιν αύτω συνεκεκρότητο (L : 
αυνεκροτεΐτο) πεζών μεν εξ μυριάδες, 5) Gr. ιππείς δε πεντήκοντα και τρια-
κόσιοι, VRCLat : διακόσιοι καί πεντήκοντα, wie Sl. 6) Gr. χωρίς δε τούτων οίς 
έπεποίθει μάλιστα μισθοφόροι περί τετρακισχ/.λίους και πεντακόσιους' Heg от. και 
πεντακοσίονς· Diese Stelle könnte beim SL oder in seiner Vorlage verdorben 
sein. Vieil, sind diese fünf Myriaden in jenen sechs mit eingerechnet, was der 
Übersetzer nicht verstanden hat. 7) Gr. επίλεκτους δε περί αύτόν είχεν 
εξακοσίους φύλακας τού σώματος. 8) Gr. ετρεφον δε πλήν των μισθοφόρων 
τήν αλλην στρατιάν ai πόλεις ραδίως· add. τών γαρ καταλεγέντων — κατεΐχον, 
ώς — διηρησθαι, 9) Gr. (ώς) . . . . και τοις τά αΐτα πέμπουσιν άντιχορη-
γεΐσθαι παρά τών οπλιτών τήν άσφάλειαν. 10) Gr. Λιοικονντι δ' όντως τω 
Ίωσήπω τά κατά τήν Γαλιλαίαν παρανίσταταί τις επίβουλος άνήρ άπό Γισχάλων, 
υιός Ληΐου (MVR: Ληου'ί С : Αευίου, Sl. liuin' sc. syn' = Sohn), Ιωάννης δνομα, 
11) Gr. πανουργότατος μεν καί δολιώτατος 12) Gr. τών επισήμων εν τοΐσδε 
τοις πονηρεύμασιν απάντων, 13) Sl. ložj plamenën' Gr. >• [Eig.:,lügenflam-
mend'.] 14) Gr. πένης δε τά πρώτα Sl. no ne imënit' tëm' že lõ) Gr. 
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sich seine Zunge, aber mit Klugheit verschaffte er der Lüge 
Glauben *). Und er schmückte sich mit Betrug besser als mit 
einem Kranz2), (587) als oberster Heuchler aber tat er gross3). 
Deswegen betrog er nicht nur die Fremden, sondern auch von 
seinen Nächsten, Geliebten4). Um des Besitzes willen blut-
dürstig6), dürstete er (desto) mehr nach Krieg6). Und deswegen 
versammelte er (welche) um sich herum7), (588) und sie waren 
ihm ähnlich, unbotmässige Seelen und Leiber habend und den 
Tod verachtend8)*). (589 fehlt) 

καί μέχρι πολλον (Sl. genau: do mnoga wremeni) κώλυμα αχών (MVRC: εχων 
[auch im SL steht das Präs.]) τής κακίας τήν άπορίαν, 

1) Gr. έτοιμος uhv ψενααο&αι (VRC: ψενδεο&αι), δεινός δ' έπι&εΐναι τιίατιν 
τοις εψεναμένοις, 2) Gr. άρετήν ήγονμενος την άπάιην Sl. konkreter aus-
gedrückt. 3) Gr. . . . υποκριτής φιλανθ-ρωπίας 4) Gr. (vor Anm. 3) και 
ταντ% κατά των ψιλτάτων χρώμενος, 5) Gr. καί δι ελπίδα κέρδους φονικώ-
τατος, 6) Gr. αεί μεν επι9νμήαας μεγάλων, τρέφων δε τάς ελπίδας εκ τών 
ταπεινών κακουργημάτων' add. ληστής γαρ ήν μονότροπος, 7) Gr. έπειτα και 
αυνοδίαν εύρεν της τόλμης τό μεν πρώτον ολίγην, προκύπτων δ' αεί πλείονα. 
8) Gr. φροντις δ' ήν αντφ μηδένα προαλαμβάνειν ευάλωτον, άλλν. τους ενεξία 
αώματος και ψυχής παραατήματι καί πολέμων έμπειρία διαφέροντας έξελέγετο, 
add. μέχρι καί τετρακοσίων — (589) εαπάραααεν. *) Der ganze Abschnitt 
von den Worten „ein ränkevoller Betrüger" an — bis „um des Besitzes willen" 
ist in der sog. Ipatiewschen Handschrift der alten russischen Chronik ausge-
schrieben und zur Charakteristik eines gewissen Žiroslaw verwendet (zum 
J. 6734 = 1226, also in demjenigen Teil der Ipatiewschen Handschrift, der die 
Galizisch-Wolhynische Chronik enthält). — Die Stelle lautet hier nach der 
Ausgabe der Archäographischen Kommission „Die Chronik nach der Ipatski-
schen Handschrift", St. Petersburg 1871, S. 499: „Denn er (Žiroslaw) war ein 
ränkevoller Betrüger genannt (narecen') und tückischer (stropotliweje) als alle, 
und von Lügen stark (plamjan', vgl. Sresnewski, Materialien, Bd. II, col. 954), 
berühmt durch den guten Vater (ob auch aus Josephus stammend?). Die Ar-
mut (die Parallelhandschriften, die Chlebnikowsche und Pogodinsche, lesen : 
Durch die Armut) behinderte seine Bosheit. Von Lüge nährte sich seine Zunge, 
aber durch Klugheit verschaffte er für die Lüge Glauben (na lžjuj, er schmückte 
sich mit Betrug besser als. mit einem Kranz, ein Lügner (lžeimenecj, Sresnew-
ski nur mit Berufung auf diese Stelle der Ipat. Chronik). Denn er betrog 
nicht nur die Fremden, sondern auch seine Geliebten, um des Habens willen 
von Lügen (imënija radi ložj)." — Die Galizisch-Wolhynische Chronik reicht 
bis 1292, aber innerhalb ihrer lässt sich eine Verschiedenheit der Autoren er-
kennen, so dass der Teil, dem jene Josephusstelle eingearbeitet ist, schon 1261 
schliesst (W. S. Ikonnikow, Versuch einer russischen Historiographie, Band II, 
Teil 1, S. 583, Kiew 1908). Man darf also annehmen, dass schon im J. 1261 
die sl. Josephus-Übersetzung ein längst vorhandenes Buch war, da es in dieser 
Weise benutzt wurde. Auch lässt sich aus den Textverschiedenheiten im Ver-
gleich mit Cod. Archiv, schliessen, dass nicht etwa dieser benutzt worden ist, 
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(590)
2

) Als er aber sah, dass Joseph sich, über seine Ge-
wandtheit freute2), so bat er ihn, dass er ihm die Erbauung der 
städtischen Mauer anvertrauen möchte3). Und er gewährte ihm 
viele Einnahme4). Deswegen nahm er ihn wegen des Reichtums 
auf (?)5). (591) Und hernach kam er wiederum zu Joseph und 
sprach zu ihm6) : „Die Juden, die in Syrien leben, hüten sich, 
Öl von den Fremdstämmigen zu kaufen7). Befiehl mir, dass ich 
(Öl) hinführe und ihnen verkaufe"8). Und er befahl ihm

э

). 
(592) Und indem er um (je) ein Goldstück (zu) vier Amphoren 
kaufte10), so verkaufte er sie daselbst für zehn Goldstücke11). 
Einem andern aber war (es) nicht erlaubt, einen solchen Ankauf 
zu machen. Und dadurch sammelte er eine unzählbare Menge 
Goldes12), indem er es auch sofort gegen den wandte, der ihm 
diese Macht gegeben hatte13). 

(593) Meinend, dass, wenn er den Joseph vernichten würde, 
er selbst Gebieter von Galiläa werden würde14), befahl er seinen 

sondern eine andere Handschrift, sei es ein historisches Sammelwerk, sei es 
eine vollständige Ausgabe des sl. Josephus. — Die betr. Chronik kennt auch 
schon die sl. Malalas-Übersetzung (ad. a. 6737, p. 507) und zitiert sie ebenfalls 
ohne Namennennung. 

1) Gr. add. "Ηδη δ' αυτόν — κατείχεν. 2) Gr. επεί δε τόν Ίώσηπον όρων 
αντοϋ [οφόδρα] (PMLat от.) χαίροντα τω δραστηρίω 3) Gr. πεί&ει πρώτον 
μεν αυτω πιστεϋσαι τό τείχος άνοικοδομήσαι τής πατρίδος, — Da Sl. oben (585) 
den Heimatsort des Johannes weggelassen hat (wahrscheinlich aus Versehen), 
so kann er auch τής πατρίδος nicht richtig wiedergeben. 4) Sl. vielleicht 
auch: und dass er gewähre (i wdastj, was Aorist oder Präsens sein kann) 
Gr. εν ф πολλά παρά των πλουσίων έκέρδανεν' VRC: εκέρδησεν 5) Der Satz, 
im Gr. fehlend, ist völlig unverständlich. Statt о bogatti (wegen des Reichen) 
ist im Text о bogatjstwe vorausgesetzt. Gr. hat (Anm. 4) an derselben Stelle 
eine Ernährung der Reichen (των πλουσίωνj. 6) Gr. 'έπειτα σνν&είς σκηνήν 
πανονργοτάτην, . . . . έξ^τήσατο. 7) Statt dieser einfachen Rede hat Gr. 
eine indirekte und kompliziertere : ώς αρα φνλάττοιντο πάντες oi κατά την 
Συρίαν Ιουδαίοι έλαίω χρήσ&αι μή δι' ομοφύλων εγκεχειρισμένω, 8) Gr. 
> Befiehl mir — verkaufe. 9) Gr. > Und er befahl ihm. 10) Gr. 
συνωνούμενος δε τον Τυρίον νομίσματος, ο τέσσαρας Άττικάς δύναται, τέσσαρας 
αμφορείς, (Sl. korcjagy) 11) Gr. τής αντής έπίπρασκεν τιμής ήμιαμφόριον. 
Also nur das Achtfache, im Sl. das Zehnfache des Preises. Gr. add. ονσης δε 
τής Γαλιλαίας έλαιοφόρου μάλιστα καί τότε εύφορηκυίας, 12) Gr. είς σπα-
νίζοντας είσπέμπων πολύ καί μόνος απειρόν τι πλήΒ-ος ουνήγεν (VRC : συνήγαγε 
Sl. entsprechend) χρημάτων, 13) Gr. οίς εύ&έως εχρήτο (Sl. s'kloniwše, 
Nom. plur. statt s'kloniw', Nom. sing.) κατά τοϋ τήν έργασίαν (PVMLat: εύερ-
γεσίαν, SI. wlastj cf. Vita 75: λαβών εξουσίαν καί παρ' εμού το δοκεϊν) παρασχόν-
τος. (Sl. wdawšemu, Dat. statt w'daw'saago, Genet.) 14) Gr. καί νπολαβών, 
εί κατα?.ύσειεν τόν Ίώσηπον, αυτός ήγήσεσ&αι τής Γαλιλαίας, 
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Soldatenx), dass sie eifrig gegen die galiläischen Dörfer Krieg 
führen möchten2), indem er Joseph zu töten trachtete, wenn er 
gegen sie herauskommen würde3), bis dass er vertrieben würde 
von den Einheimischen4). (594) Darnach aber reizte er sie auf, 
allenthalben zu verkünden5), dass Joseph das Land an die Römer 
verrate6). Und vieles derartige suchte er zum Sturze des 
Mannes7). 

(595) Und als zu der Zeit Ptolomaios, des Agrippa Prokura-
tor, (vorüber)zog von Dabaroitha her mit königlichem Eigentum, 
überfielen ihn die Wächter der grossen Ebene und nahmen alle 
Schätze fort8) und von kostbaren Gewändern 20009) und von 
silbernen Gefässen tausend10) und von grossen goldenen Ge-
fässen 600n). (596) Und da sie nicht wagten, das Geraubte zu 
verheimlichen12), brachten sie alles zu Joseph nach Tarichea13). 
(597) Und jener aber machte ihnen Vorwürfe, weil sie gewaltsam 
Hand an die königlichen Kostbarkeiten gelegt hätten14), und 
legte alles Herbeigebrachte bei Aeneas nieder, der am einfluss-
reichsten unter allen Taricheaten war15), gedenkend, jenes zum 
Tempel (?)l6) zu senden, wann gelegene Zeit sein würde17). 

1) Gr. τοις μεν νφ' εαυτόν λ%σταΐς προσέταξεν 2) Gr. εντονώτερον 
εγχειρεϊν ταΐς αρπαγαΐς, 3) Gr. οπως πολλών νεωτερΐζομένων κατά την 
χωράν η διαχρήσαιτό πον τόν ατρατηγόν εκβοηθ-ούντα λοχήοας 4) Gr. ή πε-
ριορωντα τονς λίστας διαβάλλοι πρός τονς έπιχωρίους. Vom Sl. vielleicht miss-
verstanden. 5) Gr. έπειτα διεφήμιζεν πόρρω&εν, — Sl. fälschlich ne 
izwešcati, d. h. nicht zu verkünden 6) Gr. ώς αρα προδιδοίη τα πράγματα 
' Ρωμαίοις Ίώσηπος, 7) Gr. και πολλά τοιαύτα προς κατάλνοιν τάνδρός 
έπραγματεύετο. 8) Gr. Kail·' 8ν καιρόν άπό Δεβαρί&9ων (Μ : Δαβαρι&ων 
VR : Δαβαριττων C: Δαβαρίττών Lat: Damaritarum Vita 318 : Δαβάριττα u. ä., 
126 Δαβαριττηνοϊ u. ä. cf. LXX Jos. 19, 12 Δαβιρώθ·, 1. Chron. 6, 72 Δεβερί und 
Λαβώρ; Hebr. Daberath. Sl. ot' dawaroit') κώμης νεανίσκοι τίνες των èv τώ 
μεγάλω πεδίο) κα&εζομένιον φυλάκων ένεδρεύσαντες Πτολεμαΐον τόν Άγρίππα και 
Βερνίκης έπίτροπον άφείλοντο πάσαν υ ση ν ήγεν άποακενήν, 9) Gr. èv у 
πολυτελείς τε έσθ-ήτες ουκ ολίγαι 10) Gr. και πλήθος έκπωμάτων άργυρο)ν 
11) Gr. χρυσοί τε ήσαν εξακόσιοι. 12) Gr. μη δυνάμενοι δε δια&εσ&αι (PAML: 
διελέσ&αι) κρΰφα την αρπαγην 13) Gr. πάντα πρός Ίώσηπον είς Ταριχέας 
(Dindorf ; codd. Ταριχαίας, Sl. tariche) έκόμισαν. 14) Gr. ο δε μεμψάμενος 
(wie Sl. Aorist LV in marg.: μεμφόμενος) αυτών τό προς τονς βασιλικούς βίαιον 
15) Gr. τί&ησιν τα κομισ&έντα παρά τώ δυνατωτάτω (SI. silnëje wsëch') τών 
Ταριχεατών (SI. tarichëjaty) Άνναίω (V : Αίναίωι sed probabile est Άναίωι 
extare R : Άναίω С: Άινέα Vita 131 : Ίανναΐον Sl. ]enëja). 16) Gr. crkwi, 
wohl nur aus Versehen für: crwi = dem König, s. u. 598. 17) Gr. πέμψαι 
κατά καιρόν τοις δεσπόταις προαιρονμένος' Sl. t i ja vielleicht statt ta (jenes) 
M: καιρόν ταϋτα 
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(598) Dadurch aber kam grosses Unglück über ihnx). Jene 
Räuber nämlich, erfüllt mit Wut, weil sie gar keinen Teil von 
dem Herbeigebrachten erlangt hatten2), und des Josephus Ab-
sicht erkennend3), dass er ihre Mühe zum König senden wolle4), 
liefen in der Nacht in die Dörfer5), verkündigend6), dass er hin-
sichtlich dieser Dinge7) Verräter sei8). 

Und alsbald erfüllten sich die beiden benachbarten Städte9) 
mit Aufruhr10). Und im ganzen11) liefen gegen ihn 15 Myriaden 
mit Waffen12). (599) Und nachdem sie sich in dem Hippodrom 
versammelt13), schrien sie14), Joseph solle gesteinigt werden 15). 
Andere aber wollten (ihn) verbrennen16). Es reizte sie auch 
jener Jesus, Sohn des Samphias, auf17), der Befehlshaber von 
Tarichea18). (600) Und die den Joseph umgebenden Leibwächter 
Hefen entsetzt über den Andrang des Volkes auseinander, ausser 
419). Selbst aber schlief er noch. Wie das Feuer bereits noch 
herangetragen wurde, erwachte er und stand auf20). 

(601) Und obgleich alle Freunde ihn fliehen hiessen21), 
so gehorchte dieser doch nicht, noch auch entsetzte er sich, weil 

1) Gr. ò δη μέγιστον αντώ (Sl. na nja Acc. plur. statt na nj Acc. sin g.) 
κίνδννον έπήγαγεν. 2) Gr. oi γαρ αρπάσαντες αμα μεν επί τ φ μηδεμιας 
τυχεϊν μερίδος έκ των κεκομιομίνων άγανακτοϋντες. 3) Gr. αμα δε και 
7τροοκεψάμενοι (SI. razumëw' že = nachdem er aber erkannt hatte statt razu-
mëw'se = nachdem sie erkannt hatten) τον Ίωσήπου την διάνοιαν, 4) Gr. 
οτι μέλλοι τόν πόνον αντων τοις βασιλενσιν χαρίζεσ&αι, VRC : τοις β. τόν πόνον 
αντίον wie Sl. С om. atoojv 5) Gr. ν'νκτωρ είς τάς κώμας (VRC add, αντων) 
διέδραμον. S1. ρο wsëm' ( = zu allen) statt po wjsjmj ( = in die Dörfer) 
6) Gr. και Ttäoiv ένεδείκννντο Auch im Sl. mag »allen* (wsëm') gestanden 
haben und wegen des benachbarten wjsjmj ausgefallen sein. 7) Sl. о 
sich', vieil, statt iosif (so gewöhnlich für Ίώσηπος). 8) Gr. τόν Ίώσηπον 
ώς προδότην 9) Sl. bližnjaja grada (Dual) 10) Gr. ένέπλη-
σαν δε καί τάς πλησίον πόλεις ταραχής, 11) Gr. ώστε νπό την b'oj 
SI. i w' s'borë (s. o.) 12) Gr. δέκα μυριάδας οπλιτών έπ' αυτόν σννδραμεΐν. 
13) Gr. και το μεν πλήθος έν τω κατά Ταριχέας ίπποδρόμω συνη&ροισμένον 
14) Gr. πολλά πρός οργην ανεβόα 15) Gr. και (от. L

1

) καταλευειν 16) Gr. 
oi δε καίειν τον προδότην έκεκράγεσαν' 17) Gr. παρώξννεν δε τονς πολλούς 
ò Ιωάννης και σνν αντω Ίησοϋς τις νΐός Σαπψία, (Ρ : Σαμπφία Α : Σαπψία L 
i. marg. γρ\ Άπφία, cf. Vita 66, 134 (Σαπίθ-α), oben 566. Im Hinblick auf diese 
Stelle ist das τις beim Gr. unmotiviert. 18) Gr. τότε αργών τής Τιβεριάδος. 
19) Gr. oi μεν ovv ψίλοι καί σωματοφυλακές τον Ίωσήπον καταπλαγέντες την 
όρμην τον πλήθους εφνγον πλην τεσσάρων πάντες, 20) Gr. αυτός δε κοιμω-
μενος ίηδη προσφερομένου τον πνρός διανίσταται, 21) Gr. καί παραινο\ντο)ν 
φευγειν τώ>ν τεσσάρων, оЧ παρέμειναν, 
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die Volksmasse vor (ihm) stand
х

), sondern zerriss seine Ge-
wänder 2), streute auf sein Haupt Asche3) und band sein Schwert 
am Nacken fest4). Und seine Hände wandte er nach hinten5). 
Plötzlich sprang er hinaus6). (602) Und jene, (ihn) umringend, 
schmähten ihn, dass er seinen Verrat bekennen solle7). Sie 
befahlen, die herbeigebrachte Habe hinauszutragen8). (603 fehlt, 
604) Jener aber, mit Demut sich rüstend, dem Werk der Ein-
sicht9), und die gegen ihn Zürnenden überlisten wollend, und 
dass sie sich untereinander entzweien möchten10), sprach zu 
ihnen : „Ich habe mich vorbereitet, vor euch über alles ein Be-
kenntnis abzulegen11), wenn ihr mir das Wort verstatten werdet12)". 
Da jene aber das Wort verstattet hatten, sprach er13) : 

(605) „Ich habe, о ihr Taricheaten
14

), niemals daran ge-
dacht, den Schatz an Agrippa zu senden

1 б

). Nicht habe ich 
also den Verstand verloren, noch also auch meine Überlegung 
verloren, dass ich Freundschaft haben sollte mit Agrippa, eurem 
Feinde16). (606) Aber ich sah17) eure Stadt, wie sie der Be-
festigung mehr bedarf als alle Städte18), und der Verausgabung 
des Goldes zur Erbauung der Mauer19). Und ich geriet in 

1) Gr. οντε πρός τήν καθ' εαυτόν ερημίαν ούτε προς το πλήθος τών 
εφεατώτων καταπλαγείς 2) Gr. (προπηδα, s. u.) περιρρηξάμενος μϊν (VR : δε) 
τήν εσθήτα, 3) Gr. καταπασάμενος δε τής κεφαλής κόνιν, LSuidas fort, recte 
(Niese) καταμηοάμενος, 4) Gr. . . . κ at τό ίδιον ξίφος έπιδήοας τω τένοντι. 
5) Gr. (vor Anm. 4) άποστρέψας δε (V : τε) οπίσω τάς χείρας 6) Gr. προ-
πηδα (s. Anm. 2) add. (nach τώ τένοντι) προς ταϋτα — οίκτος ήν, 7) Gr. 
οί δ άπό τής χώρας και τών πλησίον οσοις εδόκει φορτικός εβλασφήμονν, 
. . . εκέλευον και τάς προδοτικάς συνθήκας εξομολογεΐσθαι' 8) Gr. προφέρειν 
τε τά κοινά χρήματα θαττον εκέλενον και (s. Anm. 7) Gr. (nach εξομολογεΐσθαι) 
add. προειλήφεσαν — προς τον ελεον. 9) Gr. τώ δ' ήν ή ταπείνωσις προ-
παρασκευή στρατηγήματος, 10) Gr. και τεχνιτενων τονς άγανακτοϋντας κατ' 
αντοϋ (VRC : καθ·1 αντοϋ) κατ αλλήλων στασιάσαι (Sl. razratisja statt razrati-
tisja) 11) Gr. εφ' οίς ώργίζοντο πάνθ' όμολογήσων, Α : ώμολόγησεν corr. 
ex όμολόγησον С : δμολογήσειν νπισχνεΐτο Lat : confessus est ; deinde lacunam 
statuii Destinon 12) Gr. > wenn — werdet. 13) Gr. 'έπειτα δοθέν 
αντώ λέγειν, . . ., έφη, 14) Sl. ο tarichiate 15) Gr. „εγώ ταϋτα, (εφη 
s. Anm. 13), τά χρήματα οντε άναπέμπειν Άγρίππα προ^ρονμην add. οντε 
κερδαίνειν αντός· 16) Gr. μή γάρ ήγησαίμην ποτε ή (om. L et fort. Lat) 
φίλον τόν νμΐν διάφορον add. ή κέρδος τό φέρον τω κοινω βλάβην. Sl. an Stelle 
des ersten ,nicht' eig. te, eine Partikel zweifelhafter Bedeutung (s. Sresnewski, 
1. c., III, col. 944) ; doch ist wohl ,ne' zu lesen, schon wegen des folgenden ,ni' 
(= noch auch). 17) Gr. ορών δε, add. ώ Ταριχε&ται, Sl. wide (3. sing.) statt 
widëch' (1. sing.) 18) Gr. μάλιστα τήν νμετέραν πόλιν ασφαλείας δεομένην 
19) Gr. καί προς κατασκευήν τείχους χρ^ζουσαν αργυρίου, 
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Furcht vor den Tiberianern (und) den andern Bürgern1), dass 
sie nicht jene Habe ausplündern möchten2). Deswegen zog ich 
es vor, mit Stillschweigen alles zurückzuhalten3), damit ich euch 
die Mauern erbauen könnte4). (607) Wenn ich aber nicht das 
euch Wohlgefällige bedacht haben sollte5), so will ich das Her-
beigebrachte heraustragen6), und plündert, was jeder vermag7). 
Aber ihr, weshalb habt ihr euren Wohltäter strafen wollen8)?" 

(608) Und als die Taricheer das gehört hatten, rühmten sie 
ihn9), (die Tiberianer aber)10) bedrohten ihn11). Und nachdem 
beide Seiten den Joseph gelassen hatten, begannen sie einen 
Streit untereinander12). Und dieser, vertrauend bereits auf die 
vier Myriaden Taricheaten, die sich ihm zugeneigt hatten13), 
sprach zur ganzen Volksmenge mit Freimütigkeit14) (609) und 
warf ihnen die sinnlose Eile vor15). Und er sagte16) : „Mit dieser 
Habe werde ich Tarichea ausbauen17), doch (auch) eure Städte 
werde ich befestigen18). Denn nicht wird das Gold ausgehen, 
wenn ihr die Einmütigkeit habt19)." 

(610) Und alsbald gingen alle fort20). Dann21) aber 
kamen wiederum 2000 auf ihn mit Waffen los22). Und sie 
umringten das Haus, darin er lag23). (611) Und dieser kroch 

1) Gr. δεδοικώς όε τόν Τιβεριέων (Sl. tiwerian') δήμον και (i fehlt im SL, 
ist wohl zu ergänzen) τάς αλλας πόλεις Sl. ubojasja eig. er geriet in Furcht, 
wohl nur Versehen. 2) Gr. εφεδρενούοας τοις ήρπαγμένοις, 3) Gr. κα-
ταοχεΐν ήανχή τά χρήματα προειλόμην, 4) Gr. "va νμΐν περιβάλωμαι τείχος 
5) Sl. eig. Futurum exactum. Gr. εί (VC add. δε) μή δοκεΐ, 6) Gr. προ-
φέρω τά κεκομιαμένα 7) Gr. και παρέχω διαρπάζειν (SL ras-chitite) 8) Gr. 
εί μή καλώς νμΐν εβονλεναάμην, κολάζετε τον ενεργέτην." Lat : sin recte (con-
sului), daher Hudson εί δε καλώς oder εί δή μή κακώς 9) Gr. Έπί τούτοις 
οι Ταριχεώται (SI. tarich' ?) μεν αύτόν άνευφήμουν, 10) Gr. oi δ' άπό τής 
Τιβεριάδος Im SL infolge irgend eines Versehens ausgefallen, vielleicht auch 
das Folgende noch: σύν τοις άλλοις 11) Gr. έκάκιζον καί διηπείλονν. 
12) Gr. καταλιπόντες δ' εκάτεροι τον Ίώοηπον άλλήλοις διεφέροντο. 13) Gr. 
κάκεΐνος θαρρών η δη τοις φκειωμένοις (SL na preklonšich', es fehlt sja = sich), 
ήοαν δε είς τετρακιομνρίους Ταριχεαται, (Sl. tarichiat' V 1 : Ταριχιάται) 14) Gr. 
παντί τφ πλήθει παρρησιοοιικώτερον ώμίλει. 15) Gr. καί πολλά τήν προ-
πέτειαν αύτών κατονειδίαας 16) Gr. . . . εφη . . . Sonst wieder indirekte 
Rede. 17) Gr. έκ μεν τών παρόντων Ταριχέας (εφη) τειχΐαειν, 18) Gr. 
άοφαλιεΐοθαι δε ομοίως (VRC : ομως SL no obace,) καί τάς αλλας πόλεις' 
19) Gr. ού γάρ άπορήαειν χρημάτων, εάν δμονοώοιν add. εφ' ονς — πορίζοντος. 
20) Gr. "Ενθα δή τό μεν αλλο πλήθος τών ήπατημίνων άνεχώρει (VC: άπανεχώ-
ρει, R : έπανεχώρει) καίτοι διωργιομένον, 21) Sl. inogda 22) Gr. 
διοχίλιοι δ' επ' αύτόν ώρμηοαν ένοπλοι, 23) Gr. καί φθάοαντος είς τό 
δωμάτιον πάρελθε ΐν άπειλοϋν τες έφεατήκεααν. cf. Vita 145 : . . . ήκον επί τήν 
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durch ein Fenster (hinaus) und sich oben hinstellend beruhigte 
er mit der Rechten (winkend) ihren Tumultx). „Ich weiss nicht, 
was ihr wollt2). Denn euer Geschrei hat unseren Ohren nicht 
zu hören erlaubt3). Aber schickt zu mir 10 angesehene Männer 
hinein, damit sie mit mir sich unterreden möchten, weswegen 
ihr gekommen seid4)." (612) Und es gingen zu ihm ihre Führer 
hineinõ). Und er sprang zu ihnen hinunter und nahm sie und ging 
ins innere Haus6). Und er befahl den Knechten und sie spannten 
sie aus und schlugen sie mit ?7) auf Brust und Rücken8), bis 
Blut floss und die Knochen zutage traten9). Die Volksmenge 
aber stand und wartete. Und sie meinten: „Lange unterreden 
sie sich über das Recht10)." (613) Joseph aber öffnete plötzlich 
die Tür und liess sie blutig hinaus u). Und also legte er Entsetzen 
auf die Leute12), dass sie die Waffen wegwerfend auseinander-
liefen13), wohin jeden die Augen trugen14). 

(614) Johannes aber, von Neid erfüllt1б

), bereitete auch ein 
zweites durch List gegen Joseph

1 6

). Und dieser schrieb einen 
Brief und sandte ihn zu ihm: „Krank bin ich und schweres 
Leiden hält mich gefangen17). Und ich bedarf dessen, in den 
warmen Quellen zu baden, welche in Tiberias sind18)". (615) Jo-
seph aber erkannte nicht seine Bosheit19). Und er sandte zu 

οίκίαν ενθα διέτριβον. add. επί τούτοις Ίώαηπος άπάτ% δεύτερα χρήται' [S1. 
lag = ruhte, schlief ?] 

1) Gr. άναβάς γαρ επί τό τέγος καί τ у δεξιά καταατείλας τόν θόρνβον 
αύτών 2) Gr. άγνοεΐν εφη τίνων άξιοϋσιν τυχεΐν Wieder indirekte Rede. 
3) Gr. ού γάρ κατακούειν δια τήν τής βοής ούγχνοιν add. οσα δ' αν κελεύοωοιν 
πάντα ποιήαειν, 4) Gr. εί τούς διαλεξομένονς ήονχή πέμψειαν είοω πρός 
αύτόν. 5) Gr. ταϋτα άκούοαντες oi γνώριμοι (s. ο. b. Anm. 4) ούν τοις 
αρχοναιν είσ^εσαν. 6) Gr. ό δε αύρας αύτούς είς τό μυχαίτατον τής οικίας 
καί τήιφανλειον άποκλείαας 7) Sl. maglawijem' ? 8) Gr. έμαστίγωαεν, 
— Man beachte die überaus konkrete Darstellung beim Sl. ! 9) Gr. μέχρι 
πάντων τά σπλάγχνα γνμνώοαι' 10) Gr. περιειατήκει δε τέως τό πλήθος δι-
καιολογεΐσθαι μακρότερα τούς είσελθόντας οίόμενον. 11) Gr. ο δε τάς θύρας 
εξαπίνης άνοίξας уμαγμένονς εξαφήκεν τούς ανδρας 12) Gr. καί τοσαύτην 
τοις άπειλοϋσιν ενειργάαατο κατάπληξιν, 13) Gr. ώστε ρίψαντας τά οπλα 
φεύγειν. 14) Gr. > wohin — trugen. 15) Gr. Πρός ταϋτα Ιωάννης 
επέτεινεν τόν φθόνον 16) Gr. καί δεντέραν ήρτναεν (wie Sl. Aorist, VC: 
ήρτνεν) επιβονλήν κατά τοϋ Ίωοήπου. 17) Gr. σκηιράμενος δή νόαον ικέ-
τενσεν δι' επιστολής τόν Ίώοηπον Ganz augenscheinlich zusammengezogen. 
18) Gr. επιτρέψαι πρός θεραπείαν αντω χρήαααθαι τοις εν Τιβεριάδι θερμοΐς 
νδασιν. Sl. w' teplici iže sutj, also : in der warmen Quelle, welche (masc.) 
sind. Es muss heissen : w' teplicach' jaže sutj (s. o.) 19) Gr. ò δέ, ονπω 
γαρ ύπώπτενεν τόν επίβουλον, 
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den Gewalten von Tari chea
 x

), dass sie den Johannes mit Ehre 
aufnehmen möchten und ihm mit Liebe alles geben möchten, 
wessen er bedürfen würde2). 

Und dieser, nachdem er die Ehre empfangen3), begann nach 
zwei Tagen zu tun, weswegen er gekommen war4), und, nachdem 
er die Bürger verführt hatte, die einen durch Geschenk, die 
andern aber durch ränkevolle Rede6), bewog er sie, Joseph zu 
verwerfen6). 

(616) Dieser aber, nachdem er die Nachricht von Silas 
erhalten hatte7), welchen er ernannt hatte, die Stadt zu be-
wachen8), so brach er in der Nacht auf und kam vor dem 
Morgen nach Tiberias9). (617) Und da alles Volk ihm entgegen 
mit Feierlichkeit hinausgegangen war10), sandte Johannes hin 
zu ihm und sprachn) : „Ich freue mich über deine Ankunft und 
ich hätte zu deinem Empfang hinausgehen wollen, aber ich bin 
krank12)." (618) Joseph aber versammelte die* Bürger13) und 
befragte sie, wie sie sich von Johannes hätten verführen lassen. 
Und während er also redete14), entblössten die Freunde des Jo-
hannes plötzlich die Schwerter, indem sie Joseph töten wollten15). 
(619) Und dieser sah das Messer an der Kehle10) und sprang 
aus der Stadt hinaus an den See17). Und nachdem er in ein 
Schiff getreten war, entfernte er sich18). 

1) Gr. γράφε ι τοις κατά τήν πόλιν νπάρχοις Sl. k' tirichijskym' (wlastem'), 
augenscheinlich Abschreiberversehen für tiwirijskyim' (von Tiberias). 2) Gr. 
ξενίαν τε και τά επιτήδεια Ιωάννη παραοχεΐν. Sl. trebujutj, eig. was sie be-
dürfen würden, statt trëbujetj = was er bed. würde. 3) Gr. ών άπολαναας 
4) Gr. μετά δύο ημέρας έφ' 8 παρήν διεπράττετο, 5) Gr. και τούς μεν άπά-
ταις τούς δε χρήμαοι διαφ&είρων 6) Gr. άνέπει&εν (L : άνέπεισεν wie Sl. 
Aor.) άποατήναι Ίωαήπου. 7) Gr. καί γνούς ταϋτα Σίλας . . . . γράφει τά 
περί τήν επιβονλήν αύ τώ κατά τάχος, ό δε Ίώσηπος ώς ελαβεν τήν επιστολήν, 
8) Gr. ό φνλάσσειν τήν πόλιν νπό Ίωσήπον καθ-εσταμένος (in der Lücke von 
Anm. 7) 9) Gr. νυκτός όδεύσάς σνντόνως εω&ινός παρήν πρός τήν Τιβεριάδα. 
10) Gr. καί το μεν αλλο πλήθος αύτώ νπήντα, 11) Gr. Ιωάννης δε καίτοι 
τήν παρονσίαν νποπτεύσας επ αύτόν ομως πέμψας τινά τών γνωρίμων νπεκρί-
νατο . . . . καί . . . . ελεγεν. Die Worte in indirekter Rede und sehr verkürzt, 
auch inhaltlich etwas verschieden (s. Anm. 12). 12) Gr. (ύπεκρίνατο) τήν 
άαθένειαν καϊ κλινήρης ών νατερήσαι τής θεραπείας (ελεγεν). Sl. wniti (hinein-
gehen) statt wyiti (hinausgehen). 13) Gr.tbç de είς τό ατάδιον τούς Τιβεριεΐς 
άθροίαας ο Ίώσηπος 14) Gr. επειρατο διαλέγεαθαι περί τών Απεσταλμένων, 
15) Gr. νποπέμψας οπλίτας προσέταξεν αύτόν άνελεΐν. τούτους τα ξίφη γυμνοϋντας 
add. ό δήμος προϊδών άνεβόησεν 16) Gr. πρός δε τήν κραυγήν ò Ίώαηπος 
επιστραφείς καί θεασάμενος έπί τής σφαγής ηδη τόν σίδηρον J 7) Gr. άπε-
πήδησεν εις τον αίγιαλόν add. εϊατήκει δε — παρορμοϋντος 18) Gr. έπι-
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(620) Nachdem aber die ihm befreundeten1) Männer die 
Knechte des Johannes ergriffen hatten, sie niederhauen wollend2), 
fürchtete sich Joseph, dass es Bürgerkrieg zwischen ihnen geben 
würde3), sandte zu ihnen und sprach4), dass sie die Urheber 
des Bösen überführen und sie verraten möchten5). (621) Und 
nachdem sie also gehandelt, wurden sie still6). Und jener aber 
entfloh von dort nach Nogchal7). (622—625 fehlen; 626) Und 
von dort aus schrieb er an die j eru s alemischen Machthaber8), 
dass er schwere Pein von seiner Seite erdulde9). (627) Und diese 
sandten Gold an Johannes10) zum Sammeln von Truppen n), da-
mit er sich mit Joseph schlage12). (628) Johannes sandte be-
redte Männer in die Städte13) und redete dem Volke zu, dass es 
den Joseph verlassen und sich ihm anschliessen möchte14). 

(629—631 fehlen) 
(632, 633)15) Alsbald verwarfen die Tiberianer den Namen 

πηδήσας ακάφους σνν δναϊν σωματοφύλαξιν είς μέσην τήν λίμνην άνέφυγεν. (S1. 
Aorist PAM VRC : άνέφενγεν.) 

1) Sl. w'zljublennii eig. die geliebten 2) Sl. chotja, sing, statt 
chotjašce, plur. Gr. Oi στρατιώται δ' αντοϋ ταχέως αρπάσαντες τα οπλα κατά 
τών επίβουλων έχώρονν. 3) Gr. ένθα δείοας ο Ίώσηπος, μή πολέμου κινη-
θέντος έμφυλίου add. δι' ολίγων φθόνον παραναλώσ% τήν πόλιν, 4) Gr. 
πέμπει τοις σψετέροις αγγελον MLV : άγγέλλων 5) Gr. μόνης προνοεΐν τής 
εαυτών ασφαλείας, μήτε δε κτείνειν τινά μήτ άπελέγχειν τών αίτιων. Sl. scheint 
die Vorlage missverstanden zu haben, wie der folgende Satz beweisen könnte. 
6) Gr. κ al οί. μεν τω παραγγέλματι πεισθέν τες ηρέμησαν, add. οί δ' âvà τήν 
πέριξ — κατά 'Ιωάννου' 7) Gr. φθάνει δ' εκείνος είς Γίσχαλα (Sl. Nogchal' ?) 
φυγών τήν πατρίδα, add. (622) συνέρρεον — (625) έκ τών φανερωτέρων. Das 
Fehlende lässt sich durchaus missen. 8) Gr. κρνφα γονν επεμπεν (RC : 
έπεμψεν V : άπέστελλεν Sl. Imperf.) αγγέλους είς Ιεροσόλυμα (s. Anm. 10) 
9) Gr. διαβάλλων τον Ίώσηπον έπί τω μεγέθει τής δυνάμεως, φάσκων οσον ονδέπω 
τνραννον έλεΰσεσθαι τής μητροπόλεως, εί μή προκαταληφθείη. Vielleicht vom 
Sl. nur missverstanden. Man könnte statt priimëtj (d. h. priimetj) priimutj 
lesen (dass sie — erdulden würden) ; dann wäre der Sinn ein ähnlicher wie 
im Gr. Gr. add. ταϋθ' ό μεν δήμος προειδώς ον προσεΐχεν, 10) Gr. οι 
δυνατοί δε κατά φθόνον καί τών αρχόντων τίνες λάθρα τω Ιωάννη χρήματα . . . 
'έπεμψαν, 11) Gr. προς συλλογήν μισθοφόρων (in der Lücke in Anm. 10) 
12) Gr. οπως πολεμά προς Ίώσηπον' add. εψηφίσαντο — στρατηγίας. ον μήν 
ήξίουν — πεντακοσίονς οπλίτας κ al 13) Gr. τέσσαρας τών έπιφανών ανδρας 
'έστειλαν, (add. τόν τε τοϋ Νομικοϋ Ίώεσδρον καί Άνανίαν Σαδούκι καί Σίμωνα 
καί Ίονδην Ίωνάθου,) πάντας ειπείν δυνατωτάτονς, 14) Gr. (ίν' ούτοι τήν 
πρός τόν Ίώσηπον ε'ννοιαν άποστρέψωσιν, add. κ αν μεν εκών — χρήσθαι. (629) 
Ίωσήπω δε παραγίνεσθαι — (631) φθάσαντες άπέδρασαν. Das Fehlende hinter-
lässt im Sl. keine Lücke im Zusammenhang. 15) Gr. add. Ίωάννην δε 
λοιπόν — έφρούρει. 
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des Joseph, aber den des Agrippa erkannten sie an (?)
x

). (634) Als 
ihm Kunde (davon) geworden war

2

) (und) da seine Truppen 
entlassen waren

3

), so geriet er in Furcht, dass nicht die König-
lichen früher in die Stadt kommen möchten4). (635) Und er 
bedachte, durch List die Abgefallenen (in seine Gewalt) zu be-
kommen5). Und er versammelte 200 Bote6) und setzte je drei 
Ruderer hinein 7). Und nachdem er rasch nach Tiberias zu (sie) 
getrieben8), (636) so stellte er die Bote fern vom Ufer auf, dass 
man (nur) den Mastbaum sah9). Selbst aber näherte er sich mit 
sieben Ruderern den Mauern10). (637) Und da die Bürger (es) 
gesehen hatten11), entsetzten sie sich, meinend, dass alle Bote 
mit Truppen angefüllt seien12). Und die Waffen wegwerfend, 
baten sie ihn, dass er sie verschonen möchte13). 

(638) Und da dieser heftig drohte14), die Bote mit den 
Truppen gegen sie heranzuführenlb), wenn sie sich nicht mit ihm 
(über Bürgschaften) verständigen würden16), (639) so sandten 

1) [Sl. slawljachu = verherrlichten sie, priesen sie.] Gr. καί μετ ολίγας 
ημέρας πάλιν άπέστη Τιβεριάς επικαλεσαμένων τών 'ένδον 'Αγρίππαν τον βασιλέα, 

και ( a d d . τοϋ μεν — παραφανέντων,) τόν Ίώσηπον εξεκήρνσσον. 2) Gr. τών 

(τώ ex corr. R Niese : fort, recte) δ' ήγγέλη μεν (PAMLLat : ήγγελμένων) είς 
Ταριχέας η άπόστασις ευθέως, 3) Gr. έκπεπομφώς δε πάντας τονς στρα-

τιώτας (VRC : τονς στρατιώτας πάντας) επί σίτου σνλλογην a d d . οντε μόνος — 
νπέμενεν, 4 ) Gr. δεδοικώς μη βραδνναντος αντοϋ φθάσωσιν οι βασιλικοί 

παρελθεΐν είς την πόλιν Sl. [wörtlich : dass sie nicht zuvorgekommen hinein-
gehen möchten] w' grad' crw', d. h. in die königliche Stadt Es wird zu lesen 
sein : crwi, d. h. die Königlichen. Gr. add. ονδε γαρ — σαββάτου. 5) Gr. 
δόλω δη ( P A M V R C L a t : δε r e s p . a u t e m ) περιελθεΐν έπενόει τονς άποστάντας. 

a d d . καί τάς μεν πνλας — επιχειρουμένοις, 6) Gr. τα δ' επί της λίμνης 

<?κάφη πάντα συναθροίσας, τριάκοντα δ' ευρέθησαν καί τριακόσια, ML : . . . καί 

όιακόσια, V R C L a t : διακόσια δε καί τριάκοντα ευρέθη, 7) Gr. καί νανται 

τεσσάρων ον πλείους ήσαν εν εκάστφ, 8) Gr. δια τάχους έλαννει (Sl. w ö r t -

l i ch : g n a w ' ) πρός την Τιβεριάδα. 9) Gr. καί τοσοϋτον άποσχών τής πόλεως 

εξ 8σον συνιδεΐν ον ράδιον ήν κενάς τάς αλιάδας μετεώρους σαλενειν εκέλενσεν, 

Im SI. concreter ausgedrückt: jako drëwo widëti = dass man den Baum sah, 
d. h. w o h l d e n M a s t b a u m 10) Gr. αυτός δε μόνους επτά τών σωματοφυλά-

κων άνόπλους ( D e s t i n o n : ενόπλους) έχων εγγιον οφθήναι προσ'ηει. 11) Gr. 

θεασάμενοι δ' αυτόν ( a d d . άπό τών τειχών ετι βλασφημοϋντες) οι διάφοροι 

12) Gr. καί δια την 'έκπληξιν πάντα τά σκάφη γέμειν οπλιτών νομίσαντες 

13) Gr. 'έρριψαν τα οπλα καί κατασείοντες ικετηρίας έδέοντο φείσασθσι τής 

πόλεως. 14) Gr. ' Ο δε Ίώσηπος πολλά, διαπειλησάμενος αντοΐς a d d . καί 

κατονειδίσας, — τω τειχίσαντι, 15) Gr. > die Bote — heranzuführen, 
16) Gr. προσδέχεσθαι τονς άπολογησομένους έφασκεν ( L a t : s i q u i s i b i s a t i s f a c e -

r e n t ) καί δι' ών βεβαιώσεται την πόλιν. 
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sie alsbald zu ihm 60 der Vornehmsten x). Dieser, als wenn er 
sich mit ihnen (über Bürgschaften) verständigen wollte2), setzte 
sie in die Bote und fuhr sie hinaus3). (640) Und wiederum 
andere ebenso4), (641) alle Bote füllend5). Und nachdem er 
600 von den Namhaften ergriffen hatte6) und zweitausend von 
den Namhaften aus der Volksmenge7), führte er sie nach Ta-
richea8) und sperrte sie im Gefängnis ein9). 

(642) Da aber das Volk schrie10), dass Kiitus der Urheber 
für jenes Vergehen sei11), so befahl er, ihn zu ergreifen12). 
(643) Jener, sich sehr fürchtend13), erfüllt von Schrecken14), bat 
am Ufer (stehend)15), dass er selbst seine Hand abhauen dürfe16), 
und das würde ihm anstatt der Strafe gelten 17). (644) Und er 
befahl es ihm18). 

Jener aber entblösste das Schwert (und) hieb mit der 
Rechten die Linke ab 19). Also war Schrecken vor Joseph über 
ihn gekommen20), dass er sein Glied nicht fühlte, indem er (es) 
abhieb21). (645) Und damals hat er mit leeren Boten und mit 
sieben Ruderern die Stadt Tiberias genommen22). (646 fehlt). 

1) Gr. κατέβαινον δ' εύ&έως δέκα τών Τιβεριέων οί δυνατότατοι"  
πεντήκοντα δ' ετέρους τής βον?,ής τονς μάλιστα γνωρίμους κελεύει προελ&εΐν 
2) Gr. ώς και παρ* εκείνων πίστιν τινά βονλόμενος λαβείν. 3) In der Lücke 
v. Anm. 1) και τούς μεν άναλαβών μια τών αλιάδων άνήγαγεν πόρρωτέρω, Lat: 
procul, 4) Gr. έπειτα καινοτέρας σκήιρεις επινοών άλλους επ' άλλοις ώς επί. 
σνν&ήκαις προυκαλεΐτο. add. τοις δε κυβερνήταις εκέλευαεν 5) Gr. . . . τών 
πληρουμένων δια τάχους add. εις Ταριχέας άναπλεΐν 6) Gr. . . . μέχρι πάσαν 
μεν την βουλήν ούσαν εξακοσίων, (L : εξακοαίους VRC : είς εξακοοίους)  
συλλαβών. 7) Gr. περί δε δισχ^ιλίους τών άπό τον δήμου (συλλαβών) 8) Gr. 
άνήγαγεν σκάφεσιν είς Ταριχέας. 9) Gr. (nach Anm. 5) και συγκλείειν τούς 
ανδρας είς τό δεσμωτήριον, 10) Gr. Βοών των δε τών λοιπών 11) Gr. 
αίτιον είναι μάλιστα τής αποστάσεως Κλεΐτόν τινα add. και παρακαλούνται 
είς εκείνον άπερείδεσ&αι τήν όργήν, 12) Gr. ο Ίώσηπος άνελεΐν μέν 
ούδένα προηρητο, Αηουϊν δέ τινα τών εαυτόν φυλάκων εκέλευαεν εξελ&εΐν, 
'ίνα άποκόψ% τάς χείρας τοϋ Κλείτου. 13) Gr. δείαας δε εκείνος (sc. 
Ληουι) add. είς έχ&ρών στίφος άποβήσεσ&αι μόνος ούκ εφη. 14) Gr. 
statt der Textesworte : αχετλιάζοντα — ο Κλεΐτος ορων και προθ-υμούμενον 
αύτόν έπιπηδάν έπί τήν τιμωρίαν 15) Gr. ίκέτευεν άπό της ακτής Es 
scheint eine Angabe darüber zu fehlen, dass Josephus auf dem Schiff war. 
Lat. om. άπό τής άκτής 16) Gr. τήν ετέραν τών χειρών καταλιπεΐν. (s. auch 
Anm. 18) 17) Gr. > und das würde — gelten (eig. sein). 18) Gr. κά-
κείνου κατανεύσαντος εφ' φ τήν ετέραν αύτός άποκόψειεν εαυτοϋ, (s. ο. bei 
Anm. 16) 19) Gr. σπασάμενος τ% δεξιά τό ξίφος άπέκοψεν τήν λαιάν' 
20) Gr. είς τοσοϋτον δέους νπό τοϋ Ίωσήπον (VRC : νπ' αύτοϋ) προήχθη. 
21) Gr. > dass er sein Glied nicht fühlte, indem er (es) abhieb. 22) Gr. 
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Cap. XXII. 
(647) Und darnach standen die Galiläer vom Bürgerkriege 

ab1) und unterwarfen sich dem Anführer2) gegen die Römer3). 
(648) Ebenso die Jerusalemiter4). (649) Und in allen Städten 
schmiedete man Waffen und Pfeile5). Die Jünglinge lernten, 
wie man sich schlagen müsse6). Und schreckliche Niederge-
schlagenheit erfasste die Klügeren7). Und viele, die das Böse 
sahen, was eintreten sollte, trauerten8). (650 fehlt, 651) Dem 
Johannes (?)9) aber lag die Sorge am Herzen 10), wie er das Volk 
besänftigenn) und es zum Nützlichen zurückwenden möchte12). 
Aber es überwand ihn die Gewaltsamkeit der Aufrührer13). 
(652, 653) Und sie fingen an, einzeln Krieg zu führen im ganzen 
Lande14). (654) Da die Befehlshaber von Idumäa sahen, dass 
sich Mord und Raub vermehrt habe15), so versammelten sie 
Truppen16) und stellten sie in allen (Dörfern)17) auf, Wache zu 
halten18) mit Furcht (?)19). 

τότε μεν δή κενοΐς σκάψεοιν και δορνφόροις επτά τόν δήμον αίχμαλωτισάμενος 
πάλιν Τιβεριάδα προοηγάγετο, add. μετά δ' ημέρας — είς εννοιαν προαηγάγετο. 

1) Gr. Та μεν ούν κατά Γαλιλαίαν επέπαντο κινήματα, και των εμφυλίων 
πανοάμενοι θορύβων 2) Sl. stroiteli, eig. Nom. oder Instr. plur., auch Loc. 
sing. Es wird zu lesen sein: stroitelju, Dat. sing, (oder auch stroitelewi). 
3) Gr. επί τάς πρός 'Ρωμαίους ετράποντο παραακευάς' Auch im Gr. blickt das 
Subjekt Γαλιλαίοι durch. 4) Gr. εν rfè τοις Ίεροοολύμοις "Άνανός τε — 
εφρόνουν τό τε τείχος επεσκεναζον — οργάνων. 5) Gr. και δια πάοης μεν 
της πόλεως εχαλκεύετο βέλη και πανοπλία, (Sl. oružije) 6) Gr. πρός άτάκτοις 
δε γυμνασίαις τό τών νέων πλήθος ην, Sl. ucjachu (eig. lehrten) statt ucjachusja 
(lernten), add. και μεστά πάντα θορύβου, 7) Gr. δεινή δε κατήφεια των 
μετρίων, [Sl. odr'žaša, plur. statt odr'za, sing.] 8) Gr. και πολλοί 
τάς μελλο'νοας προορώμενοι συμφοράς άπωλοφνροντο. add. (651) θειασμοί — 
άπολουμένης. 9) Wohl nur ein Versehen des sl. Übersetzers statt 
Ananus. 10) Gr. Άνάνω γε μην (Lat : autem) φροντίς ήν (Sl. eig. : 
war die Sorge) add. κατά μικρόν άφισταμένω τών είς τόν πόλεμον πα-
ρασκευών 11) Gr. (κάμ-ψαι) και τήν τών κληθέντων ζη?.ωτων άφρο-
σ'υνην, 12) Gr. (vor Anm. 11) κάμψαι πρός τό συμφέρον τονς τε στασιαστας 
Sl. w'zwratisja (er kehrte zurück) statt w'zwratil' ja (by) = es (eig. sie) zurück-
wenden möchte. 13) Gr. ήττήθη δε (VRC : ηττητο, Sl. Imperf.) της βίας, 
add. καν τοΐς εξής ο(ίον τέλους ετνχεν δηλόισομεν. 14) Gr. Κατά δε τήν 
Άκραβετηνήν — (653) σννελ^ζετο την Ίδουμαίαν' (statt des im Texte stehenden). 
15) Gr. ώστε τούς άρχοντας τοϋ έθνους δια τό πλήθος τοιν φονευομένων καί τάς 
συνεχείς άρπαγας. 16) Gr. στρατιάν άθροίσαντας 17) Sl. lässt augen-
scheinlich aus Versehen nach po wsëm' : wjsjm' (Dörfern) aus. 18) Gr. 
έμφρονρους τάς κώμας εχειν. 19) Gr. > mit Furcht (s' strachom') Gr. add. 
και τα μεν κατά τήν Ιδουμαίαν εν τούτοις ήν. Es fehlt jede subscriptio. 



D r i t t e s B u c h . 

.„Von der Eroberung Jerusalems. Wie Vespasian gesandt wurde. 
Drittes Buch des Joseph"1). 

Cap. I. 

(1) Als aber die Nachricht von der Verfehlung der Juden 
zu Nero kam2), überfiel ihn heimliches Entsetzen mit Angst3). 
Vor den Leuten aber stolzierte er einher und zürnte4), (2) sagend: 
„Nicht durch ihre eigene Tapferkeit haben die Juden es voll-
führt, sondern durch den Betrug des Cestius"5). (3) Forschend, 
wem er die sich erhebenden östlichen Länder anvertrauen solle6), 
welchem es möglich wäre, die jüdische Umwälzung zurechtzu-
bringen (und)7) die umwohnenden Völker, die krankenden, zu 
sichern8), (4) fand er allein Vespasian tauglich zu solchem Werk9) 
und imstande, die Grösse solchen Krieges auf sich zu nehmen10), 
einen Mann, der von Jugend auf und bis zum Alter im Heeres-
dienste lebte11). 

Und er hatte einst alles zum Flieden gebracht mit den 
Römern12), als in den westlichen Gebieten, in Germanien13), Wirren 

1) So nach Cod. Archiv. Die Hdschr. vom Gr. vgl. in Niese's Apparat. 
Den gleichen Titel hat keine. 2) Gr. Νέρωνι δ' ώς ήγγέλη τά κατά την 
'Ιονδαίαν πταίσματα, Sl. hat letzteres missverstanden. 3) Gr. λεληθυΐα μεν 
ώς εικός εκπληξις εμπίπτει και δέος, 4) Gr. φανερώς δε νπερηφάνει και 
προσωργίζετο, δ) Gr. στρατηγών (Sl. lestiju = durch den Betrug, Wortspiel 
gegenüber doblestjmi = άρεταΐς) μεν ραστώνη (MLVRCLat: στρατηγού) μάλλον ή 
ταΐς τών πολεμίων άρεταΐς γεγονέναι τά συμβάντα λέγων, add. πρέπειν — φροντίδων. 
6) Gr. σκεπτομένον τίνι πιστενσει κινονμένην τήν άνατολήν, 7) Gr. ΰς τιμωρήσεται 
μεν την τών 'Ιουδαίων επανάστασιν, 8) Gr. ποοκαταλήψεται δ' αντοΐς ηόη 
και τά πέριξ εθνη συννοσοϋντα. 9) Gr. μόνον βρίσκει Ουεσπασιανον (SI. 
uspasiana, im Titel o. jeuspisian') ταΐς χρείαις άνα).ογοΰντα 10) Gr. κιΛ 
τηλικοντον πολέμου μέγεθος άναδέξασθαι (SI. ponjati) δυνάμενον, 11) Gr. 
άνδρα ταΐς άπό νεότητος στρατείαις (V1 : στρατιάς Heg' : militiae) έγγεγηρακότα 
12) Gr. καί προειρηνενσαντα μεν πάλαι 'Ρωμαίοις SI. drewle (= πάλαι) ist ver-
sehentlich wiederholt. 13) Gr. την εσπέραν νπό Γερμανών ταρασαομένην, 
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waren
1

), und als er Britannien ohne Waffengewalt genommen 
hatte

2

), das damals verborgen war
3

). (5) Dadurch hatte (er) auch 
Claudius

4

), seinem Vater, einen Triumph
5

) verschafft
6

). (6) Sein 
Alter kennend, wie er kräftig, erprobt7) und treu (war), weil seine 
beiden Söhne gleichsam Geiseln waren8), (7) sandte er jenen Mann, 
damit ihn die syrischen Truppen (als Feldherren) empfangen 
möchten9), nachdem er auch mit gnädigem Wort ihn freundlich 
gestimmt hatte, mit Schmeichelei10), wie die Nöte es verlangten11). 

(8) Jener aber, sowie er von Achaea aus seinen Sohn Titus 
nach Alexandrien gesandt hatte1-), damit er die fünfte (und)13) 
die 10. Legion mit sich nehme14), setzte über den Hellespont15) 
und zog gegen Syrien zu16). Und nachdem er hier die römische 
Kriegsmacht versammelt hatte17), nahm er Hilfstruppen von den 
benachbarten Königen18). 

1) Sl. smjatenije susce, was keinen Sinn gibt (das Particip von byti, Nom. 
sing. gen. neutr. müsste eigentlich sy heissen). Man darf voraussetzen: s'mjate-
nijem' sušcem', Dativus absolutus. 2) Sl. stjažawše, Nom. plur., was wieder 
sinnlos ist. Man darf lesen : s'tjazaw' že (wie im Text vorausgesetzt ist). Für 
Britannien hat Sl. Arch. : wretanije, vieil, statt wretanija oder wrëtaniju 
3) Gr. (gerade entgegengesetzt) προσκτησάμενον δε τοις ΰπλοίς Βρεταννίαν τέως 
λανθάνουσαν, — Auch die Angaben beim Gr. sind historisch falsch. 4) Sl. 
klawdii, Nomin., was wohl nur aus Missverständnis des Sl. zu erklären ist. 
Es ist zu lesen klawdiju, Dativ. 5) Sl. projelipsiju statt projelewsiju = 
προέλενσιν, auch ein deutlicher Beweis für die Verschiedenheit des Textes, der 
dem Sl. vorlag, von dem überlieferten. 6) Gr. όθεν αντοϋ και τω πατρί 
Κλανδίφ παρέσχε /ωole ϊδρώτος ίδιον θρίαμβον καταγαγεΐν. 7) Gr. Ταϋτά 
τε δη προκληδονιζόμενος καί σταθεράν μετ' εμπειρίας την ηλικίαν ορών, — SI. 
krepku iskušenu (i wêrnu) : es fehlt augenscheinlich sušcu (wie er war). 
8) Gr. μέγα (Destinon, codd. : μετά) δε πίστεως αντοϋ τονς νίονς ομι\ρον Sl. be-
zeichnet deutlicher die Zahl der Söhne (Dual). Gr. add. καί τάς τούτων άκμάς — 
προοικονομονμένον, 9) Gr. πέμπει τόν άνδρα ληψόμενον την ηγεμονίαν τών 
έπί Συρίας στρατευμάτων, 10) Gr. πολλά, πους τό επείγον . . . μειλιξάμενός 
τε καί προ&εραπεΰοας. 11) Gr. (in der Lücke v. Anm. 10) οία κελεΰονσιν 
ai άνάγκαι Sl. weljatj ganz genau — κελενουσιν 12) Gr. о J' άπό της 
Αχαίας (add., ενθ-α συνην τφ Νέρωνι,) τόν μεν υίύν Τίτον άπέστειλεν έπ' Αλεξαν-
δρείας Ρ AML2: 'Αλεξάνδρειαν 13) Sl. : vor i = 10 ist wohl infolge Versehens 
das i = und ausgefallen. Doch kann auch 15 gemeint sein. 14) Gr. τό πέμπτον 
καί δέκατον εκείθεν άναστήσοντα τάγμα, s. Niese (nach Cardwell) Codd. Lat: το 
πέμπτον καί τό δέκατον Tacit, hist. V, 1 : quinta et decuma et quinta decuma 
VRC : τάγματα SI. polk' (Sing.) 15) Gr. περάσας (Sl. pribrodiwsja statt 
prebrodiw'sja) δ5 αυτός τό ν c Ελλήσποντο ν V : ιΕλήσποντον Sl. jelisponta. 
16) Gr. πεζός εις Σνρίαν άφικνεΐται 17) Gr. κάκεΐ τάς τε 'Ρωμαϊκάς δννάμεις 
συνήγαγε (SI. s'braw', Partie, praeter. VRC: συνηγε) 18) Gr. καί σνχνούς 
παρά τών γειτνιώντων (Sl. bližnich', eig. nahen) βασιλέων συμμάχους. 
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Cap. II. 

(9) Die Juden aber, welche nach der Überwindung des 
Cestius durch den unerwarteten Sieg sich gehoben fühlten1), 
waren vom Angriff nicht zurückzuhalten2). Und da sie die 
ganze Menge vereinigt, zogen sie gegen Askalon3), (10) welches 
eine alte Stadt ist, von Jerusalem 500 und 20 Stadien weit4), 
bei den Juden verhasst5). (11) Ihre Führer aber wraren drei 
Männer6), die ersten an Kraft und Einsicht7): Anier, der Perser8) 
und Silas, der Babylonier9), und Johannes, der Essaeer10). (12) 
Askalon war aber sehr fest ummauert, doch ohne Truppenn). 
Es bildeten seine Besatzung nur eine Cohorte Fussoldaten12) 
und eine Ala Reiter13), weichen Antonius Führer war14). 

(13) Und nachdem sie vorgerückt waren, stellten sie sich 
rings um die Stadt mit Wut auf16). (14) Als aber Antonius 
ihre Ankunft bemerkt hatte16), geriet er vor ihrer Menge weder 
in Furcht, noch in Entsetzen17). Er entsandte gegen sie die 
Reiter18) und sie vertrieben sie von den Mauern19). (15) Die 
Juden aber, die Widerstand leisteten20), — den Erprobten die 
Unerprobten21) und den Berittenen die Fussoldaten22), den in 
Schlachtordnung Aufgestellten, die in Verwirrung geraten waren23), 

1) Gr. Ίονδαΐοι δε μετά την Κεστίου πληγών επηρμένοι ταΐς άδοκήτοις 

ενπραγίαις 2) Gr. ακρατείς ήσαν ορμή ς a d d . καί. ώσπερ — εξηγον 3) Gr. 

παν γουν ενθέως (om. L a t ) οσον ήν μαχιμώτατον αντοΐς (um. Lat ) άθροισθέντες 

(όρμησαν επ' Ασκάλωνα. 4) Gr. πόλις εστίν αρχαία τών ' ίεροσολνμ(.υν είκοσι 

πούς τοις πεντακοσίοις απέχουσα, σταδίους L a t H e g : s e p t i n g e n t o r u m 5) Gr. 

αεί δια μίσους Ίονδαίοις γεγενημένη, a d d . διό και τότε ταΐς πρώταις όρμαΐς 

εγγίων εδοξεν. 6) Gr. εξηγοΰντο δε της καταδρομής τρεις άνδρες 7) Gr. 

άλκήν τε κορυφαίοι και αννεσει, Β) Sl. anijer' pr'skyi, wohl nur infolge 
Missverständnisses aus gr. Νίγερ τε ό ΓΙεραίτης entstanden, vieil, veranlasst 
durch das nachfolgende : Babylonier. 9) Gr. καί ό Βαβυλώνιος Σίλας, 
10) Gr. προς οίς Ιωάννης ό Έσσαΐος- Sl. a s e i s k y i . 11) Gr. ή δε Άσκάλων 

ετετείχιστο μεν καρτερώς, βοηθείας δε ήν σχεδόν έρημος' 12) Gr. εφρονρεΐτο 

γάο imo τε σπείρας πεζών numerum supplendum esse putat Destinon 13) Gr. 
καί νπό μιας ίλης ιππέων, — Sl. j e d i n ' p o l k ' 14) Gr. ής έπηρχεν 'Αντώνιος. 

15) Gr. Οι μεν ον ν πολν ταΐς όρμαΐς ( M L W R C : υργαΐς L a t : i ra ) συντ ονώτερον 

οδενσαντες ώς έγγνθεν сορμημένοι καί δη παρησαν 16) Gr. ό δε 'Αντώνιος. 

ον γάρ ήγνόει μέλλονσαν ίτι την εφοδον αυτών, 17) Gr ονδεν οντε 

πρός τό πλήθος οντε τήν τόλμαν viτοδείσας τών πολεμίων 18) Gr. (vor 

A n m . 17) προεξήγαγε τονς ιππείς 19) Gr. καί . . . ( A n m . 17) καρτερώς τάς 

πρώτας ορμάς άνεδέξατο καί τονς επί το τείχος ώθονμένονς άνέστειλεν. 20) Gr. 

ol δε . . . αντιτασσόμενοι 21) Gr. (in d e r L ü c k e von A n m . 20) πρός έμπει-

ρους πολέμων άπειροι 22) Gr. και πεζοί πρός ιππείς, 23) Gr. άσνντακ-

23* 
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und den Schwergerüsteten, die ohne Rüstung waren1), und den 
Gemässigten und Besonnenen die Zornigen, Kriegslustigen2), — 
erlahmten bald und wichen3). 

(16) Weil nämlich die ersten Heerhaufen angesichts4) der 
Reiter in Verwirrung geraten waren5), hieben sie im Fliehen 
aufeinander ein. Und sie drängten sich gegenseitig6) bis zur 
Ebene fliehend7). Und diese war breit8) (17) und war den 
Römern günstig gegen die Juden9). (18 fehlt, 19) Und sie 
töteten von ihnen zehntausend10) und zwei Führer, Johannes 
und Silas11). (20) Die übrigen aber flohen verwundet12) in die 
Stadt Sallis13). (21, 22 fehlen, 23) Und nachdem sie hier ein 
wenig geruht, andere aber ihre Wunden ausgeheilt hatten14), 
erfüllten sie sich mit Wut und zogen zurück gegen Askalon15). 

(24) Es folgte aber gemäss ihrer Unwissenheit das frühere 
Schicksal16). (25) Nachdem Antonius seine Truppen an dem 
Wege verstärkt hatte17), fielen sie, als die Juden, noch ohne sich 

XO'L τε προς ήνωμένονς im Sl. fehlt jiže (die, welche) vor smjatošasja (in Ver-
wirrung geraten waren) ^ 

1) Gr. και προς όπλίτας εξηρτνμένονς (VR: ιίξηρτημίνονς С: εξηρτνμένους) 
είκαιότερον ώπλισμένοι, Sl. sušcim', Dat. plur. statt susceï, Nom. plur., vielleicht 
unter dem Einfluss der Lesart PAM : ώπλισμένοις, 2) Gr. д-νμω τε πλέον 
ή βουλ% οτρατηγούμενοι πρός ενπει&εΐς καί νεύματι πάντα πράττοντας Sl. arii 
(kriegslustig) = αρειοι, Das gr. Wort ist wieder einfach herübergenommen. 
3) Gr. (άντιτασσόμενοι, s. о. Anm. 20) πονοναιν ραδίως' L : πόνοι ήσαν ράδιοι. 

à 
PAM: πόνος ήν ραδιος. 4) SI. prsë augenscheinlich statt prëd'. 5) Gr. 
ώς γάρ (im Sl. genau wiedergegeben : jako bo) αντων απαξ (om. LVR) ήδη 
συνεταράχ&ηααν ai πρώται φάλαγγες, νπό τής Ίππου τρέπονται, 6) Gr. και 
τοις κατόπιν αντων έπί τό τείχος βιαζομένοις περιπίπτοντες άλλήλοιν ήσαν πολέ-
μιοι, μέχρι πάντες ταΐς τών ίππέων εμβολαΐς ειξαντες 7) Gr. εακεδάσ&ησαν 
ανά πάν τό πεδίον' 8) Gr. τό δε ήν πολν (VRC : πλατν) και παν ιππάαιμον. 
9) Gr. υ δή και τοΐς 'Ρωμαίοις συνεργήσαν πλείστον είργάσατο τών 'Ιουδαίων 
φόνον' add. τονς τε γαρ φεύγοντας — (19) μέχρι δείλης, 10) Gr. εως άν%-
ρέ&ησαν μεν μύριοι τών 'Ιουδαίων (от. Holwerda) τόν αριθμόν άνδρες (от. Ρ) 
και δύο τών ηγεμόνων,* 11) Gr. 'Ιωάννης τε καί Σίλας' SL silil'. 12) Gr. 
οί λοιποί δε τραυματίαι τό πλέον (add. ονν τω περιλειπομένψ τών ήγεμόνων 
Νίγερι τής Ίδονμαίας) . . . σννέφνγον. 13) Gr. (in der Lücke von Anm. 12) 
είς πολίχνην τινά, Χάαλλις καλείται, (Μ : Χαάλις et i. marg. ενρηται Σάλλις 
LRC : Σάλλις V : Σάλλις) add. ολίγοι δέ τίνες — (22) πληγήν δεντέραν. 
14) Gr. διαλιπόντες γονν ονδ' οσον ΙάσασΟ-αι (VR: ίαο&αι Sl. Partie, praeter.) 
τά τραύματα και τήν δύναμιν πάσαν έπιανλλέξαντες 15) Gr. όργιλώτερον 
(VRC : οργιλύηεροι) καί πολλω π λείους επαλινδρόμονν επι τήν ' Ασκάλωνα. 
16) Gr. παρείπετο δ' αντοΐς μετά τε (от. PWRC) τής απειρίας καί τών 
άλλων προς πόλεμον ελασσωμάτων ή πρότερα τύχη' (Sl. waznj) 17) [Sl. 



ВХ.з Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege 357 

vereinigt zu haben, daherzogen, über sie her1). Plötzlich2) er-
schlugen sie von ihnen zehntausend3). Der Rest aber von ihnen 
floh mit Niger4) in einen festen Turm, genannt Bezedel5). 
(26) Des Antonius Truppen aber, da sie sahen, dass der Turm 
fest sei6), so brachten sie Reisig herbei und legten es um den 
Turm herum und bis zur Spitze. Und sie zündeten es an7), 
(27) und alsbald verbrannte der Turm und was in ihm war8), 
ausser Niger alles. Denn dieser fand durch die göttliche Vor-
sehung eine Höhle und dort hineingehend9) rettete er sich vor 
dem Feuer10). Und nach drei Tagen herauskommend, zeigte er 
sich den Seinen11), (28) erfüllte alle mit unerwarteter Freude12), 
weil Gott (ihnen) den Führer und Feldherren für den künftigen 
Krieg gelassen hatte13). 

(29)14) Vespasian aber nahm die Kriegsmacht aus Antiochia 
mit sich15), welche die Metropole von ganz Assyrien (sie) ist16), 
der Grösse und dem Reichtum nach ohne Widerrede den dritten 

sochraniw' = aufbewahrt hatte] Gr. τοϋ γάρ 'Αντωνίου τάς παρόδους προ-
λοχίσαντος 

1) Gr. αδόκητοι ταΐς ενέδραις έμπεσόντες και νπό τών ιππέων πριν είς 
μάχην αυντάξασθαι (Sl. ješce ne sluciwšimsja) κυκλωθέντες, 2) Gr. αδόκητοι 
(s. Anm. 1) 3) Gr. πάλιν πίπτουαι μεν νπερ οκτακισχιλίους, (abweichende 
Zahlenangabe) 4) Gr. oi λοιποί δε πάντες έφυγον, σνν ο'ις καί Νΐγερ, add. 
πολλά κατά — τών πολεμίων 5) Gr. εις τινα πνργον όχνρόν κώμης Βελζεδεκ 
(MVRC : Βεζεδελ L : Βεδεζελ) καλούμενης. 6) Gr. οι δε περί τόν Άντώνιον 
ώς μήτε τρίβοιντο περί τον πνργον υντα δνοάλωτον add. μήτε ζώντα τόν ήγεμόνα 
καί γενναιότατον τών πολεμίων περιίδοιεν, 7) Gr. nur ganz kurz : νποπιμ-
πράσι τό τείχος. 8) Gr. φλεγομένου δε τοϋ πνργον add. 'Ρωμαίοι μεν άνα-
χωροϋσι γεγηθότες ώς διεφθαρμένου καί Νίγερος, 9) Gr. ô (?) δε εις τό 
μυχαίτατον τοϋ φρουρίου οπήλαιον (Ρ : τοϋ σπηλαίου) (> durch die göttliche 
Vorsehung) καταπηδήαας 10) Gr. εκ τοϋ πνργον διασώζεται, Destinon et 
Niese: πνρός (wie Sl.) 11) G)', καί μεθ' Ιμέρας τρεις τοις μετ ολοφυρμοϋ 
πρός κηδείαν αντόν ερεννώσιν νποφθέγγεται. προελθών δε Sl. ρο trem' dai, was 
nicht möglich ist (Dat. plur. und sing.); man hat wohl zu lesen: po tretijem' dui 
(Loc.) = VRC : ημέραν τρίτην. Vgl. den Schluss von lib. II in codd. Acad. S. 
770 Kyr. 63/1302. Uwarow 3 (nach dem dritten Tage) Lat : se ostendit (statt 
νποφθέγγεται). 12) Gr. χαράς άνελπίστον πάντας επλήρωσεν Ιουδαίους S1. 
Arch. > i (= und, vor : erfüllte) Acad. S. 770. Kyr. 63 Uwarow 3: i 13) Gr. 
ώς προνοία θεοϋ σωθείς αντοΐς στρατηγός είς τά μέλλοντα. 14) Von hier an 
wieder Cod. Acad. (vgl. oben S. 328, 8. Anm.). Überschrift : 3. Buch (slowo) des 
Joseph über die Eroberung Jerusalems. 15) Gr. Ονεσπασιανός δε τάς δννά-
μεις αναλαβών εκ της 'Αντιοχείας, Sl. poim (Partie, praeter.) ot' antiochia, 
gleich als wenn der Nom. antiochii wäre, worauf das folgende Relativpro-
nomen jiže (masc.) hinweist. 16) Gr. ^ μητρόπολις έστι της Συρίας, 
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Platz auf dem Erdkreis habend1), woselbst König Agrippa seine 
Ankunft mit den Truppen erwartete2). Und nachdem er diesen 
mit sich genommen3), zog er gegen Ptolemais4). (30) Und es 
kamen ihm die Sepphorianer entgegen5), mit Ehren und mit 
Feierlichkeiten6). (31) Sie hatten also (?)7), sorgend um ihre 
Rettung8), vor Vespasian9) sich mit Cestius10) durch Bürg-
schaft verständigt und die Rechte gegeben11) und hatten eine 
Besatzung aufgenommen12). 

(32) Und damals1S) sprachen sie zum Feldherrn : „Eifrige 
Helfer werden wir dir gegen unsere Stammesverwandten sein14). 
(33) Lass uns aber zur Sicherung deine Fusssoldaten und Reiter 
zurück, welche dem jüdischen Angriff und Raub Widerstand 
leisten könnten15). Gib aber uns zur Bekräftigung die Rechte. 
Denn wir haben uns nicht zu Tollheit und Übermut erhoben 
wie die andern, um derentwillen auch das Vaterland ins Ver-
derben geraten wird16). (34) Unsere Stadt Sepphoris aber, die 
fester als alle und grösser ist17), ist dir notwendig18). Denn 
wenn du hier sitzest, kannst du im ganzen Lande19) Krieg führen 

1) Gr. μεγέθους τε ενεκα και της άλλης ευδαιμονίας τρίτον άδηρίτως έπί 
της νπό 'Ρωμαίοις οικουμένης 'έχουσα τόπον, Sl. castj, eig. Teil, 2) Gr. tvd-α 
μετά πάσης της ιδίας ισχνός εκδεχόμενον αντοϋ την αφιξιν και Αγρίππαν τον 
βασιλέα 3) Gr. κατειλήφει, 4) Gr. έπί Πτολεμαΐδος ήπείγετο. 5) Gr. 
καί κατά ταύτην νπαντώαιν αντώ την πόλιν οί της Γαλιλαίας Σέπφωριν νεμόμε-
voi πόλιν, add. μόνοι τών τηδε ειρηνικά φρονοϋντες* 6) Gr. . . . (32) τότε γε μήν 
φιλοφρόνως έκδεξάμενοι τόν ηγεμόνα 7) SI. ubo, vieil, ist zu lesen bo (= γάρ) 
8) Gr. (vor Anm. 6) dì και της εαυτών σωτηρίας και της 'Ρωμαίων ισχύος ονκ 
άπρονόητοι 9) Gr. πριν άφικέσ&αι Ονεσπασιανόν 10) Gr. Καισεννίω 
Γάλλω MVRC: Κεστίω Cod. Vat.: Cestio cod. Berol. : Sentio, Heg: Caesentio 
II, 510 heisst der Betreffende beim Sl. einfach Gallus. Der ihn absandte aber 
war in der Tat Cestius. 11) Gr. πίστεις τε έδοσαν και δεξιάς ελαβον 
12) Gr. και παρεδέξαντο ψρονράν. 13) Gr. s. ο. Anm. 6 : τότε γε μήν 
φίλοφρόνως έκδεξάμενοι τόν ηγεμόνα SI. ko igemonu = zum Feldherrn ; zuvor 
rekoša, sprachen sie 14) Gr. in indirekter Rede : προ&ύμως οφάς αντονς 
νπέσχοντο κατά τών ομοφύλων συμμάχους· 15) Gr. ο'ις ό στρατηγός άξιώσασι 
τέως προς άσφάλειαν ιππείς τε και πεζονς παραδίδωσιν οσους άν&έξειν ταϊς κα-
ταδρομαϊς, εί' τι Ιουδαίοι παρακινοΐεν, νπελάμβανον VRCLat : νπελάμβανε(ν) 
Niese : fort, recte. 16) Gr. > Gib aber — geraten wird. Sl. w'zdwigochom' 
statt w'zdwigochom'sja (wir haben uns erhoben). 17) Gr μεγίστην 
μέν ούααν της Γαλιλαίας πόλιν, έρνμνοτάτω (V: έρυμνοτάτην) δ' έπιτετειχισμένην 
χωρίο) 18) Gr. (vor Anm. 17) και γαρ ον μικρόν έδόκει τό κινδύνενμα πρός 
τόν μέλλοντα πόλεμον άφαιρεθ-ηναι τήν Σέπφωριν, 19) Gr. (nach Anm. 17) 
και φρουράν ολου τοϋ 'έ&νους εσομένην. 
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und wirst ausführen, was vor deinen Augen gefällig ist" Und 
dieser lobte sie und gab ihnen die Hand ; und er bekräftigte 
noch mehr den Frieden wregen ihrer Demut und Milde2). 

Gap. III. 
(35) Da es aber zwei Galilaea gibt, das obere und untere3), 

umgeben Phönizien und Syrien4) sie (beide)5), von Sonnenunter-
gang her : Ptolemaïs und der Karmel6), der früher eine galiläische 
Höhe war, jetzt aber eine tyrische (ist)7). (36) Vor ihm liegt 
Gablaus (?)8), das Stadt der Rosse genannt wird9), weil Herodes, 
dort seine Reiter entlassend, sie nach Nahrung aussandte10). 
(37) Von Mittag her aber haben Samaria und Scythopolis sie 
(d. h. die beiden Galilaea) umgeben11) und bis zu den Fluten des 
Jordan12). Von Osten aber her schneidet es Hippene und Ga-
dara ab13). (38) Ihre mitternächtlichen Gebiete aber enden bei 
dem tyrischen Lande14). Das niedere Galilaea aber erstreckt 
sich von Tiberias bis Chabulon15), (39) und breitet sich16) von 
der grossen Ebene von Xaloth bis Bersabe aus17). Und von 
dort an beginnt das obere Galilaea und dehnt sich bis Baka 

1) > und wirst ausführen — gefällig ist". Man beachte die semitischet 
Redeweise. 2) Gr. > Und dieser — Milde. 3) Gr. Jvo δ' ονσας τάς 
ΓαλιλαΙας, τήν τε aveο καί την κάτω προσαγορευομένην, 4) Gr. περιίσχε 
μεν ή Φοινίκη τε καί Συρία, 5) Sl. ο (finikii) vieil, bei (Phönizien auch 
Syrien) oder aber es ist zu lesen : obe (beide). Dann wäre statt finikii : 
finikija zu lesen. 6) Gr. διορίζει δε άπό μεν δνσεο>ς ηλίου Πτολεμαΐς 
τοις τής χώρας τέρμασι και Κάρμηλος, 7) Gr. τό πάλαι μεν Γαλι-
λαίων, νυν δε Τυριών ΰρος' 8) Gr. φ προσίσχει (MR : προίσχεί) Γαβαά, 
(SI. gawlai) M i. marg. : ενρηται και Γάβλα LG : Γάβαλα VR : Γαβλαα Antiqu. 
XV, 294 JV : Γαβάλα L : Γάβαλα 9) Gr. πόλις ιππέων, Sl. grad' konii, 
10) Gr. οντω προσαγορευομένη διά τό τονς νφ' Ήρώδον βασιλέως άπολνομένονς 
ιππείς έν αυτή κατοικεϊν 11) Sl. obišedšia (gibt keinen Sinn) vieil, statt 
obišedšja (s. о. im Text, eig. Partie, praeter.). 12) Gr. άπό δε μεσημβρίας 
ΣαμαρεΙτίς τε και Σκυ'ϊύπολις μέχ^ρι τών Ίορδάνον ναμάτων. Μ: Σαμάρειά VRC: 
Σαμαρίς 13) Gr. προς εω δε 'Ιππην/j (ΡΑ: Ίππινή) τε και Γαδάροις άπο-
τέμνεται add. καί τη Γαυλωνίτιδι' ταντη καί τής Άγρίππα βασιλείας υροι. 
14) Gr. τά προσάρκτια δ' αντής Τνριο τε καί τιj Τυριών χώρα περατονται. 
15) Gr. καί τής μεν κάτω καλούμενης Γαλιλαίας άπό Τιβεριάδος μέχρι Χαβουλών, 
. ..., το μήκος εκτείνεται (Lat Heg: Zàbulon ΡΑ: Za β ουλών (-ών) L: Ζαβονλών 
VRC : Χαβονλώνης vgl. II, 503 Gr. add. (post. Χαβ.) ή ς έν τοις παραλίοις Πτο-
λεμαΐς γείτων, 16) Sl. raširjajet7 (trans.) statt r aširj aj e t j s j a 17) Gr. 
πλατννεται δ' άπό τής έν τώ μεγάλω πεδία) κειμένης κώμης, Έξαλώθ- καλείται, μέχρι 
Βερσάβης, MRCHeg: ла?м9- V: ΞανλώΘ· Lat: Salothi Hudson: 5} Ξαλώθ- Vita 
227: Ξαλώθ- cod. Α: Έξαλώϋ· i. marg. γρ Ξαλώ& MW: Ξάλωϋ·. Sl. (do) wirsaweja 
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aus
1

) (40) und breitet sich bis Meroth aus, von Thell(a) an, 
welches ein Dorf am Jordan ist

2

). 
(41) 'Und da ihnen beiden solch eine Grösse war3) und so 

grosse Völker sie ringsum umgeben hatten4), wurden sie auch 
zu keiner Zeit schwach gegenüber dem Kriege, sondern wehrten 
sich gegen alle, die sich mit ihnen schlugen5). (42) Denn sie 
lernen von Jugend auf den Kriegsbrauch6). Und sie haben sich 
sehr vermehrt7). Und weder beherrscht Furcht diese Männer8), 
noch hat das Land Mangel an Leuten9), weil es ganz und gar 
fett ist und kräuterreich und mit jeglichen fruchtreichen Gärten 
bepflanzt10). Und sein Reichtum konnte zur Arbeit auch die 
nicht Arbeitsfreudigen veranlassen11). (43) Bebaut aber ist es 
von den Einheimischen ganz12), und es ist kein Platz (auf) ihm 
unbearbeitet13). Aber auch Städte sind häufig und Dörfer wie 
die Sterne, und Volk ohne Zahl14), also dass im kleinsten Dorfe 
15 tausend sind15). 

(44 fehlt, 45) Und der grössere Teil davon ist16) mit Öl-
bäumen bepflanzt, und mit Wein und Dattelpalmen17). Sie werden 
aber getränkt : Winterbäche fliessen von den Bergen]8)  

1) Gr. f] και τής αν ω Γαλιλαίας είς εύρος άρχή μέχρι Βακά κώμης' add. 
αϋτη δε τήν Τνρίων γήν ορίζει. 2) Gr. μηκύνεται όε μέχρι Μηρώθ άπό 
Θελλα κώμης Ίορόάνον γεΐτονος. 3) Gr. Τηλικανται ό' ονοαι τό μέγεθος 
4) Gr. καί τοοοντοις εθνεσιν άλλοφύλοις κεκνκλωμέναι Sl. jego (obišedšem) = ihn 
(umgeben hatten). Vieil, ist jeju, Dual, genet, zu lesen. 5) Gr. πρός πάσαν 
άει πολέμου πειραν άντέοχον' 6) Gr. μάχιμοι τε γαρ έκ νηπίων . . . . Γαλι-
λαίοι Hierher gehört (nach dem Zeichen ; am Rande, das mit roter Tinte ge-
schrieben ist) die Bemerkung unter dem Text: vom Verständnis (o umënii) 
des Krieges (rot geschrieben). 7) Gr. καί πολλοί (Γαλιλαίοι) πάντοτε, 
8) Gr. και ούτε δειλία ποτε (om. L) τους άνδρας . . • κατέοχεν, 9) Gr. οντε 
λιπανδρία τήν χώραν (κατέοχεν), 10) Gr. επειδή πίων (VR: αμείνων V i. marg. 
γρ πίων) τε πάσα και εύβοτος και δένδρεσι παντοίοις κατάφυτος, 11) Gr. 
ώς υπό τής ενπετείας (VRC : et i. marg. M : ενπαθείας Lat : ubertate) προκαλέ-
οασθαι και τον ηκιοτα γης φιλοπόνον. (SI. ne stradoljubnë, für -ny) 12) Gr. 
προσησκήθη γοϋν νπό τών οίκητόρων πάσα, 13) Gr. και μέρος αντής άργον 
ουδέν, VRC : ονδεν άργον, dem Sl. ähnlicher 14) Gr. άλλα καί πόλεις πυκναί 
και το τών κωμών πλήθος πανταχού πολυάνθρωπον δια τήν εύθηνίαν, beachtens-
wert ist der Vergleich im Sl. : „wie die Sterne" 15) Gr. ώς τήν ελαχίστην 
νπερ πεντακιοχιλίους πρός τοις μυρίοις έχειν οΐκήτορας. 16) Vielleicht ist 
schon hier der Text des Sl. lückenhaft, so dass es auch bei diesem sich 
schon um Peraea handelt, nicht mehr um Galilaea. Gr. add. (44) Καθόλου 
δε — καί πάμφορον, 17) Gr. και τά πεδία δένδρεσι ποικίλοις κατάφυτα τό 
πλείστον τε (MVRC : όε L от.) έλαίαν [τε] και αμπελον καί φοινικώνας ίήοκψαι, 
18) Gr. όιαρδομένη χειμάρροις τε τοις άπό τών υρών Der Satz ist im Sl. äugen-
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(71) . . . ist ihnen gegeben1), sondern infolge der Einsicht 
und ihrer Angriffskraft (?)2). (72) Denn nicht nur zur Kriegs-
zeit pflegen sie die Waffen zu ergreifen3) oder die Hände zu 
erheben4), aber im Frieden es zu vernachlässigen5), sondern, als 
wenn sie mit den Waffen geboren würen6), trennen sie sich nie-
mals von ihnen7), und sie warten nicht die Zeit ab8), (73) son-
dern alle die Ihren prüfen sich alle Tage wie zur Kriegszeit0). 
Ebendeshalb ist es ihnen auch leicht zur Kriegszeit10), (74) und 
weder überfällt sie Furcht11), noch auch überwältigt sie die 
Mühe12), noch wird eine Ordnungsstörung ihre Ordnung zunichte-
machen13). Es folgt aber für sie auf den Krieg ein kräftiger 
Sieg gegen die Feinde14). (75) Wenn aber jemand ihre Prüfung' 
und ihr Spiel eine Schlacht ohne Blut nennen möchte, so wird 
er nicht von der Wahrheit abweichen15). 

(76)16) Wenn sie in das feindliche Land hineinkommen17), 
so fangen sie nicht früher den Kampf an, bevor sie sich nicht 

scheinlich verstümmelt. Für : fliessen — tekutj steht im Text šekut, was 
keinen Sinn gibt. Es folgt in Acad. eine mechanisch entstandene Lücke, die 
bis cap. V, 1 ; 71, etwa bis zu den Worten γνώαεται τήν τοαήνδε ήγεμονίαν etc. 
reicht. Im Arch, ist die Lücke nicht vorhanden. [Berendts hat hier nicht wie 
sonst die Lücke in Acad. durch Darbietung einer Übersetzung des Textes von 
Arch, ergänzt. Auch eine Abschrift des letzteren fand sich für diese Stelle 
nicht vor, vgl. Zur Einführung S. 13.] 

1) Gr. . . . . . ού όώρον τύχης. (zuvor γνώαεται τήν τοαήνδε ήγεμονίαν 
αύτούς . . . έχοντας,) 2) Sl. potopa (eig. Sintflut) ; man muss wohl lesen : 
potoka, von potok', was „Andrang" bedeuten kann, vgl. Sresnewski 1. c. ad v. 
Gr. (in der Lücke in der Klammer von Anm. 1) αρετής κτήμα. 3) Gr. 
ου γάρ αύτοΐς άρχή τών οπλών πόλεμος, 4) Gr. ούδ' επί μόνας τάς χρείας 
τώ χεΐρε κινοϋαιν 5) Gr. εν ειρήνη προηργηκότες, VRC : άπειρηκότες, Μ : 
άπηργηκότες et i. marg. γρ άπειρηκότες 6) Gr. άλλ' ώαπερ αυμπεφυκότες 
τοις οπλοις 7) Gr. ουδέποτε τής άακήαεως λαμβάνουοιν εκεγειρίαν 8) Gr. 
ονδε άναμένουαιν τούς καιρούς. V : τούς καιρούς άναμένοναι. Nicht wie beim Sl. 
9) Gr. a\y μελέται δ' αύτοΐς ούδεν τής κατά άλή&ειαν εύτονίας άποδέουαιν, άλλ' 
έκαστος όαημέραι στρατιώτης πάση προθυμία καθ-άπερ εν πολεμώ γυμνάζεται. S1. 
„die Ihren" = swoi, vieil, s'woi, d. h. mit den Truppen, „prüfen sich" = 
iskušajutsja. 10) Gr. διό κουφότατα τάς μάχας διαφέρουαιν' PAL: φέρουαιν 
Lat: tolerant 11) Gr. . . . ούτε δέος έξίατησιν 12) ούτε δαπανά πόνος, 
13) Gr. (vor Anmm. 11 u. 12) ούτε γάρ άταξία διασκίδνηαιν αύτούς άπό τής εν 
ί'θει αυντάξεο)ς 14) Gr. έπεται δε τό κρατεΐν άει κατά τών ούχ ομοίων 
βέβαιον. 15) Gr. και ουκ αν αμάρτοι τις ειπών τάς μεν μελετάς αύτών χωρίς 
αίματος παρατάξεις, add. τάς παρατάξεις δε με&' αίματος μελέτας. Wohl nur in-
folge Versehens beim Sl. ausgefallen. 16) Gr. add. ούδε γαρ εξ επιδρομής 
εύάλωτοι πολεμίοις' 17) Gr. ΰπη δ' αν εμβαλωαιν (C : έμβαλλωοιν) είς 

/βοών γήν, 
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verschanzt haben
1

). (77) Den Platz, auf dem sie Aufstellung 
nehmen wollen, machen sie eben, wenn er auch uneben ist

2

), 
nicht alle (zugleich) arbeitend, noch (auch) ohne Ordnung

3

). 
(78) Und die Arbeiter nehmen die Werkzeuge

4

) (77) und messen 
einen Platz auf 4 Ecken ab

5

). (79) Und das Innere richten sie 
als Zeltlager ein

6

), den äusseren Umkreis legen sie in der Weise 
von Mauern ringsumher an7) und schmücken ihn mit Türmen8). 
(80) Und dahinter bringen sie alle Kriegswerkzeuge unter9). 
(81) Tore aber machen sie je 4 auf die Ecke 10), damit Eingang 
und Ausgang für die Lasttiere breit und geräumig würden11). 
(82) Und Strassen legen sie dazwischen für die Truppen an12). 
In der Mitte aber stellen sie das Feldherrenzelt auf, einem 
Tempel ähnlich13). (83) Und den Kaufleuten räumen sie einen 
andern Platz ein, damit sie kaufen und verkaufen möchten, 
was jedem nötig ist14), einen andern aber den Handwerkern 1δ) 
und den Anführern der andern (?) Legion und den Statthaltern 
einen andern neben dem Feldherrn16). Und sie stellen Sessel 
auf und, auf ihnen sitzend, richten sie die Streitenden17). Wenn 

1) Gr. ού πρίν 'άπτονται μάχης η τειχίΰαι στρατόπεδον. 2) Gr. το όε 
ουκ είκαΐον ονδε άνώμαλον εγείρονσιν, , άλλ' εί μεν άνώμαλος ων τύχοι 
χώρος, έξομαλίζεταϊ Die Anordnung beim Gr. ist augenscheinlich falsch. 
3) Gr. (in der Lücke von Anm. 2) ονδε πάντες ή άτάκτως όιαλαβόντες, 4) Gr. 
. . . . κ cd τεκτόνων πλήθος επεται τών τε πρός τήν δόμηοιν εργαλείων. MVRC : 
τα τε . • . εργαλεία (R: — λία). 5) Gr. διαμετοεΐται δε παρεμβολή τετράγω-
νος αντοΐς. Vor Anm. 4, vielleicht beim Sl. richtiger angeordnet. 6) Gr. 
Kai τό μεν ένδον εις ακηνάς διαλαμβάνουσα(eig-, „als Zelt" beim Sl.) 7) Gr. 
εξωθεν δ' ό κύκλος τείχους όψιν επέχει 8) Gr. πύργοις εξ 'ίσου διαστήματος 
κεκοσμημένος• 9) Gl*, επι δε τών μεταπυργίων τούς τε υξυβελεϊς και κατα-
πέλτας και λιθοβολά και πάν άψετήριον οργανον τιθέασιν, add. πάντα πρός τάς 
βολάς έτοιμα. 10) Gr. πύλαι όε ενοικοδομοϋνται (Lat : aedificant) τέσσαρες 
καθ' εκαστον τοϋ περιβόλου κλίμα, 11) Gr. πρός τε εισόδους των υποζυγίων 
εύμαρεΐς (ΡΑ : εύρεϊς, Lat : aditu faciles) καί πρός τάς εκδρομάς αύτών, εί κα-
τεπείγοι, πλατεΐαι. ΡΑ: πλατείας, daher konjiziert Desti non vorher: πύλας und 
τέσσαρας, wie Lat. liest. Am Rande in cod. Acad. slav. ein „i" mit roter Tinte. 
12) Gr. ρυμοτομοϋσι δ' εύδιαθέτως εί'σω τό ατρατόπεδον, 13) Gr. (καί μέσας 
μεν τάς τών ηγεμόνων ακηνάς τίθενται,) μεσαίτατον δε τούτων τό στρατήγιον 
ναω παραπλήσιον' 14J Gr. ώσπερ δε εν αχεδίιο πόλις καί άγορά τις άπο-
δείκνυται 15) Gr. καί χειροτέχναις χωρίον 16) Gr. s. ο. Anm. 13 και 
μέοας — τίθενται, aber auch Anm. 17 : λοχαγοΐς και ταξιάρχοις, Sl. hat nach: 
Statthaltern = wojewodam' ein „i" (und, auch), wohl überflüssig. Vieil, kann 
man auch statt : der andern Legion (pl'ka inogo) lesen : der Legion einen 
andern ( = ino) sc. Platz. 17) Gr. θώκοι τε λοχαγοΐς κ al ταξιάρχαις, οπ% 
δικάζοιεν, εί' τίνες διαφέροιντο. 
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aber die Anführer die Streitigkeiten nicht entscheiden können, 
so führen sie (sie) vor die Statthalter, wenn aber auch diese 
nicht, so vor den Feldherrnx). 

(84) Es umgibt sich aber mit einer Mauer jene Verschanzung 
rascher als der Gedanke2), durch die Menge und die Kunstfertig-
keit der Arbeiter3). Einen Graben aber graben sie ringsherum, 
4 Ellen in die Tiefe und in die Breite 44). (85) Und hier stehen 
sie mit Schweigen und mit Stille 5). Und nichts wird bei ihnen 
ohne Ordnung und ohne Sicherung angefangen6). Wenn-sie 
auch um Heu zu führen oder Holz oder nach Wasser gehen7), 
so gehen sie nicht ohne zu fragen und (nicht) ohne Wachen8). 
(86) Und es ist ihnen nicht ins Belieben gestellt weder zu essen 
noch zu trinken9), sondern selbsttönende (?)10) Trompeten sind 
bei ihnen, jegliche Zeit anzeigend11). Und anders ist der Ton 
beim Wecken, anders aber beim Aufstehen, und anders für das 
Essen, und anders beim Schlafen(gehen)12). Und ohne (Trom-
peten)ton wagen sie nichts auszuführen 13). (87, 88 fehlen). 

(89) Wenn sie aus der Verschanzung hinausziehen sollen14), 
alsdann ruft eine Trompete von hohem Ton15). Und sofort stehen 
sie auf und bereiten sich10), indem keiner müssig ist17). (90) Und 

1) Gr. > Wenn aber — Feldherrn. 2) Gr. τειχίζεται όε ό περίβολος 
καί τα εν αϋτώ πάντα θάττον επινοίας 3) Gr. πλήθει καί επιστήμη τών πο-
νονντων' add. εί δ' έπείγοι, 4) Gr. και τάφρος εξωθεν περιβάλλεται βάί)·ος 
τετράπηχνς καί ενρος ίση. SI. wsirë statt w' sirinë (= εύρος). 5) Gr. 
Φραξάμενοι δ' αύλίζονται κατά συντάξεις έκαστοι μεθ·' ησυχίας τε καί κόσμου. 
6) Gr. πάντα δ' αύτοΐς καί τά αλλα μετ' εύταξίας άνύεται καί ασφαλείας, 
7) Gr. ξυλεία τε και επισιτισμός, (Sl. woženije trawy [ili drewo statt drëwa]) εί 
δέοιντο, καί νδρεία 8) Gr. κατά συντάξεις εκάστοις. 9) Gr ούδε (VR : 
οντε Niese : fort, recte) γαρ δεΐπνον ή άριστον οπότε θελήαειαν αύτεξούσιον 
εκάστω, 10) SI. samoglasny vieil, hat man im Zusammenhang mit dem 
Folgenden: razjnoglasjny — von verschiedenem Ton — anzunehmen. 11) Gr. 
παοιν δ' όμοϋ . . . . . (σάλπιγγες προσημαίνουσιν,) 12) Gr. τονς τε νπνους 
αντοΐς καί τάς φύλακας καί τάς εξεγέρσεις σάλπιγγες προσημαίνουσιν, — Von 
der Verschiedenheit der Töne ist beim Gr. keine Rede, überhaupt ist die 
konkretere Darstellung auch hier auf Seiten des Sl. Vor „beim Aufstehen" steht 
fälschlich beim Sl. iniže [st. i in' že]. Unter „Aufstehen" ist wohl „Aufbruch" zu 
verstehen, der hier zunächst nur kurz erwähnt wird. 13) Gr. ούδ' εστίν 
ο τι γίνεται δ'ιγα παραγγέλματος, add. (87) νπό δε τήν εω — (88) αθρόοι. 
14) Gr. Έξιέναι δε τοϋ στρατοπέδου (Sl. ot' obrytia, eig. von der V.) δέον L : εί 
δέον 15) Gr. νποσημαίνει μεν ή σάλπιγξ, 16) Gr άλ?.' αμα νεύ-
ματι τάς μεν σκηνάς άναιροϋσιν, πάντα δ' έξαρτύονται πρός τήν εξοδον. 
17) Gr. (vor Anm. 16) ηρεμεί δ' ούδείς, 
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rufen sie wiederum mit vielen solchen (Trompeten)
1

), so legen 
jene alles, was (mit)geführt werden soll, rasch auf die Esel und 
auf die Maultiere2). (91) Und zum dritten Mal rufen sie, sich 
zum Ausgang zu sammeln befehlend, damit niemand aus irgend-
einem Grunde zögere3), noch von seiner Ordnung zurück-
bleibe 4). (92) Und der Herold, nachdem er sich zur rechten 
Seite des Feldherrn auf hohem Platz hingestellt5), so ruft er in der 
Vatersprache dreimal: „Habt ihr euch zur Schlacht bereitet6)?" 
Jene aber, nachdem sie dreimal gerufen haben7) : „Ganz und 
gar und mit Lust haben wir uns bereitet8)!" erfüllt von kriege-
rischem Geist9) setzen sie (alle) zugleich sich mit Geschrei auf 
die Pferde, die Zügel in die Rechte nehmend 10). 

(93) Und alsbald, wenn sie herausgekommen sind, ziehen 
sie mit Schweigen und in Reihe (und Glied)11), jeder seine 
Ordnung einhaltend12). Aber das Lager verbrennen sie13), damit 
es nicht den Feinden zugute komme, ein Zufluchtsort zu sein14). 

Ihre Fussoldaten aber sind in Panzern und in Helmen15), 
(94) und an der linken Seite ein sehr langer Dolch16), aber an 

]) Gr. κ al πάλιν ai σάλπιγγες νπ οσημαίνοναιν add. παρεοκενάα&αι. 
2) Gr. οι ό' εν τ άγει τοις τε ορενοιν κάΐ τοις νποζνγίοις έπιθ-έντες (PAMLVR: 
επιτιθέντες) την άποσκενήν add. εστάαιν ώαπερ εφ' νσπληγος . . έτοιμοι, νπο-
πιμπράσίν — χρήοιμον. s. U. Anm. 13 f. 3) Gr. και τρίτον (Sl. tretijeje 
statt tretije) ό' ομως ai σάλπιγγες προσημαίνουσιν τήν εξοδον έπισπέρχονσαι 
τονς δι' αΐτίαν τινά βραδύναντας, MLVRC : βραδύνοντας, 4) Gr. ώς μή τις 
άπολειφ&είη τάξεως. 5) Gr. ο τε κήρνξ δεξιός τω πολεμάρχω παραστάς, 
>> auf hohem Platz 6) Gr. εί πρός πόλεμόν είαιν έτοιμοι, τη πατρίω 
γλώοαη τρίς άναπννϋ-άνεται. SI. mit asce (ob) die Frage einleitend, dann aber 
direkte Rede. 7) Gr. κάκεΐνοι τοσαντάκις άντιβοώαιν PAL : άναβοώσιν 
8) Gr. μέγα τι καί πρό&νμον έτοιμοι λέγοντες είναι, (wieder indirekte Rede statt 
der direkten) add. φ&άνονοιν δε τόν επερωτώντα, 9) Gr. καί τίνος άρηί'ον 
πνεύματος νποπιμπλάμενοι 10) Gr. τ# βοη σννεξαίρονοιγ τάς δεξιάς. Dass 
es sich um Reiterei handelt, scheint im Folgenden blossv vorausgesetzt zu 
sein, während Sl. es ganz deutlich macht. Sl. desnice (die Rechte) statt 
desjnicja, eig. Acc. plur. Vorher w'zi augenscheinlich = die Zügel (neu-
russisch: wožži). 11) Gr. "Επειτα προϊόντες όδεύονσιν ήανχή καί μετά 
•κόσμον πάντες, 12) Gr. ώαπερ εν πολέμω τήν ιδίαν τάξιν έκαστος φνλάααων, 
13) Gr. (90, s. ο. Anm. 2) νποπιμπρααίν τε ήδη τήν παρεμβολήν (Sl. eig. 
•die Lager) add. ώς αύτοΐς μεν ον ρ'αδιον έκεΐ πάλιν τειχίσασ&αι, 14) Gr. 
μή γένοιτο δ' εκεΐνό ποτε τοις πολεμίοις χρήοιμον. Die Stellung dieser Mit-
teilung ist entschieden beim Sl. die richtigere : im Gr. ist sie eingeschoben, 
bevor noch der eigentliche Auszug erzählt wird. 15) Gr. (93) oi μεν πεζοί 
Θ·ά>ραξιν πεφραγμένοι καί κράνεαιν add. καί μαχαιροφορονντες αμφοτέρωθεν. 
16) Gr. μακρότερον δ' αύτών τό λαών ξίφος πολλώ' Sl. sablja (= Dolch), nach 
Sresnewski, Materialien III, 238 gewöhnliche Übersetzung von εγχειρίδιον. 
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der rechten ein Schwert von einer Spanne in der Breite L)· (95) 
Aber die um den Feldherrn her (sind), die auserlesenen Fuss-
soldaten, tragen Speere und runde Schilde2), doch die übrigen 
Lanzen und lange Schilde3), und Korb und Säge 4), und Spaten (?) 
und Axt5), und Riemen und Sichel6) und eiserne Kette7), also 
dass wenig fehlt, dass ein Fussoldat mit den Maultieren gleiche 
Last trage8). 

- (96) Die Reiter aber tragen an der rechten Seite einen 
langen Säbel und eine lange Lanze in der Hand9), einen langen 
Schild aber, also dass er dem Pferde über die Seite hinweg-
reicht10), und einen Köcher mit drei Wurfspeeren11), die grosse 
Eisen haben (?)12). Helm aber und Panzer haben sie ähnlich 
(denen der) den Fussoldaten13). (97) Und alle abertragen gleiche 
Waffen, wie der Vornehme, so auch die Geringen14). Und nicht 
immer geht eine Legion voraus, sondern sie wechseln ab15). 
(98) Aber ohne Beratung stellen sie sich nicht zur Schlacht16), 
(99) ebendeshalb auch versehen sie sich nicht irgend einmal17), 
(oder wenn,) so verbessern sie sich wiederum in Kürze18). 

1) Gr. τό γαρ κατά τό δεξών σπιθαμής ον πλέον εχει τό μΐ/κος. Dass 
diese nur spannelange Waffe „Schwert" genannt wird, kann nicht richtig 
sein. Eine solche Kürze der Waffe ist wohl überhaupt undenkbar. 2) Gr. 
φέρονσι δ' oi μεν περί τον οτρατηγόν έπΐλεκτοι πεζοί λόγχην καί ασπίδα, — Ob 
der sl. Übersetzer wirklich gewusst hat, dass ασπίς einen runden Schild be-
deutet? Es wird das direkt ausgedrückt gewesen sein. 3) Gr. ή δε λοιπή 
φάλαγξ ξνστόν τε και θνρεόν επιμήκη, 4) Gr. προς οίς πρίονα καί κόφινον 
Sl. hat ausser košj (= Korb) und uže (Kette) alle Geräte im Plural. 5) Gr. 
αμην τε και πέλεκνν, — Sl. setzt für αμην kosy, eig. die Sensen, wie αμη auch 
vielfach verstanden wird (vgl. Passow, Handwörterbuch5 I, S. 128) 6) Gr. 
προς δε ιμάντα και δρέπανον 7) Gr. και αλνσιν, add. ήμερων τε τριών 
εφόδιον 8) Gr. ώς ολίγον άποδεΐν τών άχθοφορονντων ορέων τόν πεζόν. 
9) Gr. τοις δε ιππενοιν μάχαιρα (Sl. sabl ju Accus.) μεν εκ δεξιών μακρά και 
κοντός (Sl. kopije) επιμήκης εν χειρί, 10) Gr. θυρεός δε παρά πλενρόν Ίππου 
πλάγιος, 11) Gr. καί κατά γωρυτον παρήρτηνται τρεις ή πλείονς άκοντες, 
12) Sl. imušca Gen. sing, partie., vieil, statt imuiscami Instr. plur., in Überein-
stimmung mit s' sulicemi (statt sulicami) — mit Wurfspiessen. Gr. πλατεΐς 
μεν αίχμάς, ονκ άποδέοντες δε δοράτων μέγεθος' 13) Gr. κράνη δε καί 
θώρακες ομοίως τοις πεζοϊς απασιν. 14) Gr. ονδενI δε οπλών όιαλλάττονσιν 
οι περί τόν οτρατηγόν εκκριτοι τών εν ταΐς ϊλαις ιππέων. 15) Gr. κλήρω δε 
τών ταγμάτων άεί τό λαχόν ηγείται, add. (98) Τοιανται — διαφοραΐ, 16) Gr. 
ονδεν δε (ΡΑ : τε) απροβονλεντον εν ταΐς μάχαις ονδε αντοσχέδιον, add. άλλα 
γνώμη — τα εργα' 17) Gr. παρ' ο και οφάλλονται μεν ηκιστα, 18) Gr 
καν πταίσωαι δέ, ραδίως άναλαμβάνονοι τα σφάλματα. 
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(100) Wenn sie aber durch Glück, aber nicht, planmässig siegen, 
so erklären sie das nicht für Siege, sondern für schlimmer als 
Besiegtsein. Wenn sie aber, nachdem sie es überlegt, sich ver-
sehen, so erscheinen ihnen jene Verfehlungen als ein Siegen, weil 
sie bei Überlegung besiegt worden sind1), vielleicht plötzlich2). 
(101) Wenn aber irgendwelche plötzlich ohne Plan einen Sieg 
gewinnen, so ist ihnen das unrühmlich. Und wenn jemand 
einen Unfall erfährt bei Überlegungen, so ist ihnen das rühmlich 
und ihnen ein Trost, weil er nicht unvernünftig ins Verderben 
geraten ist3). 

(102) Sie rüsten aber zur Mannhaftigkeit und durch Waffen-
übung (?)4) nicht nur ihre Leiber, sondern auch die Seelen5). 
(103) Das Gesetz aber ist bei ihiien sehr furchtbar6). Denn 
nicht nur die von den Legionen Zurückgebliebenen verurteilen 
sie zum Tode, sondern auch den, der sich verspätet hat7). 

Ihre Führer aber sind furchtbarer als die Gesetze8): denn 
jene ehren die Besten, aber die Bösen und die Ungehorsamen 
strafen sie9). (104) Wenn aber alle (Gesetze) erfüllt werden10), 
so wird das Heer sein wie ein einziger Körper n) . (105) Also be-
festigt ist ihre Ordnung12), von rascher Wendung aber ist ihre 
Schwenkung (?)13), und ihre Ohren sind zum Gehorsam ge-

1) Gr. ηγούνται τε (V : δε) των άπό τύχης επιτευγμάτων άμείνους τάς έπί 
τοις προβουλευ'άεΐσιν διαμαρτίας, 2) Gr. ώς τοϋ μεν αυτομάτου καλόν ,όε-
λεαί,οντος εις άπρομήθειαν, (Lat : ut divina Providentia non esse credatur) 
— μελέτην' 3) Gr. και των μεν αυτομάτων άγαθών ον τον λαβύντα αίτιον 
είναι, τών όε παρά γνώμην ποοσπεσόντο)ν σκυθρωπών παραμυθίαν τό γε προση-
κόντως βεβουλενσΟαι. Es ist in diesem Abschnitt nicht festzustellen, ob Sl. 
einen wesentlich anderen Text vor sich gehabt liat, oder nicht. Sl. pogubi 
(ins \Terderben geraten ist) ; es fehlt sja. 4) Gr. Παρασκευάζουσι μεν ούν 
έν ταΐς μελέταις τών οπλών άλκίμονς, •— SI. s'krusenijem (oružnyim), 
eig. durch Trauer, was aber nur Übersetzung von μελέτη infolge Missver-
ständnisses ist (auch = Kümmernis). 5) Gr. ου τα σώματα μόνον αλλά 
και τάς ψυχάς (άλκίμους,) 6) Gr. προσασκοϋνται δε και τω φόβω. οϊ τε γάρ 
νόμοι παρ' αντοΐς 7) Gr. ου λιποταξίον μόνον άλλα και ραστώνης ολίγης 
θανατικοί 8) Gr. οι τε στρατηγοί τών νόμων φοβερώτεροι' 9) Gr. ταΐς 
γάρ πρός τονς αγαθούς τιμαΐς ρύονται τό δοκεΐν ώμοι πρός τονς κολαζομένονς. 
10) Gr. τοσούτον δ' αυτών το πρός τονς ηγεμόνας πειθήνιον, 11) Gr. 
ώς εν τε ειρήνη κόσμον είναι και επί παρατάξεως έν σώμα τήν ολην στρα-
τιάν. 12) Gr. όντως αύτών άσφαλεΐς (RC: αφελείς) μεν αι τάξεις, 13) Gr. 
εύστροφοι δ' εισίν al περιαγωγαί, = Sl. priwedenije eig. Herbeiführung, 
vielleicht ist prewedenije zu lesen, was veränderte Führung, Schwenkung 
bedeuten könnte. 
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spitzt1), ihre Augen aber blicken auf die Feldzeichen2) und die 
Hände bereiten sie zur Schlacht3). 

(106) Ebendeshalb auch führen sie rasch aus, was sie 
wollen4), und (sind bereit,) eher Wunden auszuteilen als zu 
empfangen5). Durch die Menge aber werden sie nicht besiegt6), 
noch durch enge Stellen7), noch durch Schlauheit8). 

(107) Deswegen halte ich es nicht für wunderbar9), wenn im 
Osten der Euphrat sich ihnen unterordnet10), aber iin Westen der 
Ozeanu), und im Mittag Libyen, das fette12), aber im mitter-
nächtigen Lande der Rhein (?)13). (108) Und dies habe ich ge-
schrieben, nicht um die Römer zu loben 14), sondern die Unter-
worfenen tröstend15), und die Aufrührer scheltend 16), (109) und 
Verständnis den das Edle Liebenden gewährend, damit sie die 
römische Lebensweise sehen möchten 17). 

Cap. VI. 

(110) Vespasian aber, und (zwar) mit seinem Sohn Titus18), 
sich in Ptolemaïs aufhaltend19), musterte die Truppen20) und 
schrieb auf, wie jeder von ihnen sei21). Placidus aber, der zur 

1) Gr. οξεΐαι δ άκοαί μεν παραγγίλμασιν, 2) Gr. όψεις δε σημείοις, 
3) Gr. έργοις όε χείρες. 4) Gr. υθεν δράσαι μ\ν άεΐ ταχείς, 5) Gr. 
βραδύτατοι δε παθεΐν εϊοιν, — Wohl infolge Versehens fehlt beim Sl. der Haupt-
satz ; vielleicht sind die Infinitive : W u n d e n auszuteilen» empfangen — vom 
λ'01'liergehenden abhängig : führen sie rasch aus, Avas sie wollen und (vieil. 
= das heisst, und zwar) Wunden austeilen eher als empfangen. Gr. add. ούδ' 
έστιν 'όπου αταθ-ίνζες MVRC : σνστάντες 6) Gr. ή πλήθους ησσήθησαν 
7) Gr. . . . ή δνοχωρίας, 8) Gr. (vor Anm. 7) ή στρατηγημάτων add. άλλ' 
ούδε τύχης' καί γάρ ταύτης αύτοΐς τό κρατεΐν βεβαιότερον. οίς ούν βουλή — 
δραστήριος, 9) Gr. τί θανμαοτόν, 10) Gr. εί προς έω μεν Ευφράτης, 

της ηγεμονίας 'όροι ; Letzteres vom Sl. wohl nicht recht verstanden. 
11) Gr. (In der Lücke von Anm. 10) ωκεανός δε προς εσπέραν, 12) Gr. 
μεαημβρινόν δε Λιβύης τά πιότατον 13) Gr. καί προς άρκτον (add. "ίστρος 
τε καί) 'Ρήνος (SL fälschlich rim, d. h. Rom) (της ηγεμονίας οροί;) add. δεόντως 
— έλασσον. 14) Gr. Ταϋτα μεν ούν όιεςήλθον ού 'Ρωμαίους επαινεααι προ-
αιρούμενος τοσούτον, 15) Gr. οσον εις τε παραμνθίαν τών κεχειρωμίνων 
16) Gr. καί είς άποτροπην τών νεωτεριζόντων 17) Gr. εϊη δ' άν τοις άγνο-
οϋσιν τών φιλοκαλονντojv (Sl. stradoJjubcem = den Arbeitliebenden) καί προς 
εμπειρίας ц άγωγη τής 'Ρωμαίων στρατιάς, add. επάνειμι ό' οθεν επί ταντ' 
εξέβην. 18) Gr. Ούεσπασιανός μεν αμα (MVRC: δε) τω παιδί Τίτω 19) Gr. 
διατρίβοίν τέως εν τ% Πτολεμαίδι 20) Gr. σννέτασσεν τάς δυνάμεις, SL isku-
šaše, eig. prüfte 21) Gr. > und schrieb — sei. 
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Eroberung von Galilaea gesandt war
1

) (und) Ruhm erwerben 
wollte

2

), Uli) rückte gegen Jotapata3), welches eine Hauptstadt 
von Galilaea ist4) und eine mehr befestigte5). (112) Aber er er-
langte nicht, worauf er hoffte6). Denn die Bürger, nachdem sie 
ihren Anmarsch bemerkt hatten, stellten sich vor der Stadt in 
Schlachtordnung auf7). Und nachdem sie sich mit den römi-
schen Legionen in Kampf eingelassen hatten8), besiegten sie sie 
rasch9), (113) indem sie viele von ihnen verwundeten10) und 7 
Mann töteten u), weil es nicht Brauch bei ihnen ist, den Rücken 
zu wenden, wenn sie besiegt sind. Sondern ruhig ziehen sie sich 
zurück, also dass man nicht ihre Flucht kennt12). (114 fehlt). 

(115) Und alsbald rückte13) Vespasian aus Ptolema'fs gegen 
Galilaea aus14), und er befahl den Truppen zu marschieren, wie 
es Brauch bei den Römern ist15), (116) den Schützen und den 
Leichtbewaffneten voraus16), damit sie auf plötzlichen Andrang 
der Feinde aufpassen könnten17), und auskundschaften, ob nicht 
Truppen in den Wäldern verborgen sein würden18), und nach 
ihnen den Gepanzerten zu marschieren19), (von denen) ein Teil 
Reiter (sind), aber der andere Fussoldaten20). (117 fehlt, 118) 
Und nach ihnen die, die Strassen bahnten21), weghauend und 

1) Gr. ο δε τήν Γαλιλαίαν χατατρέχων Πλάκιδος (Sl. plakida) add. έπεί 
πολύ — (111) τειχιαθείσας πόλεις 2) Gr. . . . (οϊόμενος) . . . μέγα όε κλέος 
αντώ παρά τοις ήγεμόσιν (add. κάκείνοις δφελος δίς τά λοιπά) παρέξειν 3) Gr. 
(nach Anm. 1) ώρμηοεν επι (τήν οχυρωτάτην αύτών) 'Ιωταπάταν, (Sl. iotapat') 
add. οίόμενος εξ έφόόον μεν αϊρήσειν ραδίως, 4) Gr. > welches — Galilaea ist 
5) Gr. (s. Anm. 3) (επί) τήν οχνρωτάτην αντών nach παρέξειν (Anm. 2) add. 
προσχωρήσειν — εχομένης. 6) Gr. πολν γε μήν διήμαρτεν τΐ/ς ελπίδος* 
7) Gr. έπιόντα γάρ αύτόν οί Ίωταπατηνοί προαισθόμενοι προ τής πόλεως εκδέ-
χονται, . . . . πολλοί καί προς μάχΐ]ν έτοιμοι add. πρόθυμοι τε — τέκνων, im Gr. 
ist die Ordnung gestört, vielleicht im Sl. richtiger. 8) Gr. (in der 
Lücke von Anm. 7) καί τοις ' Ρωμαίοις ονρραγέντες άδοκήτοις 9) Gr. (nach 
Anm. 7) τρέπονται ταχέως. 10) Gr. καί πολλούς μεν τιτρώσκουσι τών 
'Ρωμαίων, 11) Gr. επτά δε άναιροϋσιν 12) Gr. δια το μήτε ατακτον 
αντών τήν νποχώρησιν γενέσθαι add. καί τάς πληγάς — (114) ενρεθείς φεύγει. 
13) Sl. pogna, eig. trieb, jagte, wörtliche Übersetzung von εξελαύνει 14) Gr. 
Ουεσπασιανός δε ώρμημένος αυτός εμβαλεΐν εις τήν Γαλιλαίαν εξελαύνει τής 
Πτολεμαΐδος 15) Gr. διατάξας τήν ατρατιάν όδεύειν καθά ' Ρωμαίων εθος. 
16) Gr. τούς μέν γε ψιλούς τών επικούρων καί τοξότας προάγειν εκέλευαεν, 
17) Gr. ώς άνακόπτοιεν τάς εξαπιναίονς το>ν πολεμίων επιδρομας 18) Gr. 
καί διερευνώεν τάς υπόπτους καί λοχάσθαι δυναμένας νλας, 19) Gr. oi ς 
είπετο καί £Ρωμαίων δπλιτική μοίρα Sl. bronitcem statt bronistjcem' (= den 
Gepanzerten) 20) Οι*.%πεξο( τε καί ιππείς add. τούτοις άφ εκάστης — φέ-
ροντες, 21) Gr. και μετ' αυτούς όδοποιοί, 
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ebnend, wo es eng und schwer (war)
г

), damit man nicht müde 
werden möchte infolge des schweren Weges2), (119) und nach 
ihnen das Gepäck des Feldherrn und der (Unter-)Befehlshaber3), 
und Reiter zu seiner Bewachung4). 

(120) Und darnach er selbst mit auserlesenen Reitern und 
Fusssoldaten5). (121) Und hinter ihm die Esel und Maultiere, 
die die Geräte trugen, mit wrelchen sie die Städte einzunehmen 
pflegten6). (122) Und nach diesen die Anführer der Cohorten 
und die (Unter^Befehlsb^aber7). Um sie herum aber die auser-
lesenen Truppen8). (123) Und darnach die Feldzeichen, genannt 
der Adler9), weil dieser der König für alle Vögel ist und stärker 
als alle10), und die Begegnung mit ihm kündigt Siege an n ) . 
(124) Und diesen folgten die Trompeter12), und nach ihnen die 
Legion, sich ausbreitend zu je 6 im Gliede13). Und hinter ihnen 
ein Hauptmann, für die Ordnungen sorgend14). (125 fehlt, 126) 
Und nach ihnen Wächter, sowohl Reiter als Fusssoldaten mit 
Waffen, den Rücken bewachend15). 

(127 fehlt, 128) 16)Und da die Galiläer sie erblickt hatten, 
entsetzten sie sich alle. Und viele begannen Reue zu empfinden17). 
(129—131) Die um Joseph herum waren18), liefen (noch) vor 

1) Gr. τά τε σκόλια τής λεωφόρου κατευ&ύνειν καί χβαμαλοϋν τά δύσβατα 
καί τάς εμποδίους νλας προανακόπτειν, 2) Gr. ως μ>/ ταλαιπωροϊτο δυσπο-
ρονν τό στράτευμα. 3) Gr. κατόπιν δε τούτων τάς τε ιδίας καί τάς τών ν π' 
αυτόν ηγεμόνων εταξεν άποσκευας 4) Gr. καί συχνούς επί τούτοις πρός 
άσφάλειαν τών Ιππέων. 5) Gr. με&' ονς αύτός εξήλαυνεν τονς τε επίλεκτους 
τών πεζών καί Ιππέων καί τούς λογχοφόρους 'έχων. add. έίπετο — εκατόν Ιππείς. 
6) Gr. τούτοις δ' ήκολού&ουν oi τάς ελεπόλεις φέροντες ορεΐς καί τα λοιπά 
μηχανήματα. 7) Gr. μετά τούτους ηγεμόνες τε καί σπειρών έπαρχοι σνν 
χιλιάρχοις, Sl. wojewody (Unterfeldherren?). 8) Gr. επίλεκτους περί σφας 
στρατιώτας εχοντες' 9) Gr. έπειτα ai σημαΐαι περιίσχονσαι τόν άετόν, vieil, 
ist im Sl. ausgefallen: posrëde jich' (— in ihrer Mitte) oder Ähnliches (vor : 
der sogenannte Adler). Gr. add. ος παντός άρχει 'Ρωμαίοις τάγματος, 10) Gr. 
βασιλεύς τε οιωνών απάντων καί αλκιμώτατος ών 11) Gr. ο καί της 
ηγεμονίας τεκμήριον αύτοΐς καί κλάδων, εφ' ονς αν ΐωσιν, τον κρατήσειν δοκεΐ. 
12) Gr. τοις δε Ιεροΐς ήκολούθονν oi σαλπιγκταί, 13) Gr. καί κατόπιν 
αύτών ή φάλαγξ (SI. pl'kj) τό στίφος εις πλατύνασα. (Sl. na ς cas'ii, d. h. 
eig. auf 6 Teile). 14) Gr. τούτοις παρείπετό τις εκατόνταρχος εξ εθ-ους τ//ν 
τάξιν επισκοπού μένος. add. τό δ' οίκετικόν — μίσθιος δχλος, 15) Gr. οίς 
ουραγοί πρός άσφάλειαν ήκολούθουν πεζοί τε καί όπλϊται καί τών ιππέων συχνοί. 
16) Gr. add. (127) Οντως όδεύσας — εξηρτύετο. 17) Gr. μετάνοιαν μεν ονν 
της αποστάσεως όφθείς ό στρατηγός πολλοίς ενειργάσατο, κατάπληξιν δε πάσιν' 
18) Gr. oi μεν γαρ περί τόν Ίώσηπον add. εστρατοπεδενκότες — συμμίξοντας 
σφίσιν, 

24 
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dem Anblick
1

) mit Joseph
2

) (sie!) nach Tiberias zu auseinander
3

). 
(135) Und es erfüllten sich mit Schrecken alle Tiberianer4), da 
sie erkannten, dass Joseph nicht geflohen wäre, wenn ihn nicht 
Verzweiflung erfasst hätte5). (136) Jener nämlich sah, wie das 
Ende für die Juden eintreten würde6), und er wusste, dass für 
sie keine Rettung sei, wenn sie nicht bereuen würden 7)· (137) 
Aber er selbst erwartete (wrohl) Verzeihung von Seiten der Römer8); 
dennoch zog er es vor, mit dem Volk9) zu sterben10), eher als 
das Vaterland und die ihm übergebene Gewalt zu verraten11). 
(138) Und er schrieb an die jerusalemischen Befehlshaber über 
alles der Wahrheit gemäss1'2), (139) damit sie entweder den 
Frieden erwählen13) oder ihm Hilfe senden möchten14). (140 fehlt) 

Cap. VII. 

(132) Vespasian aber nahm Gadara1 б

) (134) und die um-
liegenden Dörfer16). (133) Und er verschonte niemand vom 
Greise an (bis zu) den Neugeborenen 1T), (134) sondern alle über-
lieferte er dem Schwert18). 

1) Gr. ον μόνον προ μάχης, άλλ« καί πρϊν ίδεΐν τονς εχθρούς διαακίδνανται 
φυγ>]. 2) Gr. (καταλείπεται) δ' ο Ίώσηπος add. μετ ολίγων, — (131) εκρινεν. 
3) Gr. άναλαβών δε τονς αυμμε'ιναντας είς Τιβεριάδα καταφεύγει. (132 ff. s. u.). 
Die Vorlage scheint verkürzt gewesen zu sein. 4) Gr. (135) Ό J' Ίώση-
Τίος *ήν πρός άσφάλειαν ε'ίλετο πόλιν αυτός ένέπλησεν δέους καταφυγών, οι δε 
άπό τής Τιβεριάδος 5) Gr. ούκ άν, εί μη προς τό πάν άπεγνώκει τον πόλε-
μον, τραπήναί ποτε αύτόν ψοντο. add. και κατά τοντό γε ον διημάρτανον αύτον 
της γνώμης' Dieser Satz scheint infolge Versehens beim Sl. zu fehlen. 
6) Gr. εώρα μεν γάρ, ποΐ (VRC : οί) ρέψει ταΚΙονδαίων τέλους, 7) Gr. καί 
μίαν αύτών yòει σωτηρίαν, εί μεταβάλοιντο. VR : εί μεταβάλλοιντο. (Sl. poka-
jutjsja.) 8) Gr. αντός δε καίπερ συγγνωαθήσεσθαι παρά 'Ρωμαίοις προσδοκών, 
9) Gr. ομως τεθνάναι μάλλον είλετο πολλάκις 10) Gr. mit dem Volk 
11) Gr. η καταπροδούς τί/ν πατρίδα και τήν εμπιστευθεΐσαν αύτω ατρατηγίαν 
νβρίσας add. εύτυχεΐν παρ' οίς πολεμήσων επέμφθη. 12) Gr. γράφειν ούν 
τοις εν τέλει τών

 с

 Ιεροσολύμων διέγνω μετά ακριβείας τά πράγματα, add. ώς 
μήτ' επί μείζον — καν μετανοήσαντας ίσως θρασύνοιεν, 13) Gr. ϊνα τε ή 
σπονδάς αϊρούμενοι ταχέως άντιγράψωσιν 14) Gr. ή πολεμεΐν εγνο)κότες 
πρός ' Ρωμαίους άξιόμαχον αύτω πέμψωσι δνναμιν. VRC : πέμψωσιν αντώ δύνα-
μιν wie Sl., aber auch vorher Umstellung: άξ. προς 'Ρωμ. add. (140) ο μεν 
ovv — κομίζοντας. 15) Gr. Ούεσπαοιανος δε τή πάλει τών Γαδάρων επε'λθών 
αίρει add. τε κατά πρώτην — παρελθών εϊαω 16) Gr. (134) . . . (εμπίμπρη-
οιν δε ον μόνον αύτην τί/ν πόλιν,) άλλα καί τάς πέριξ κώμας πάσας τε καί πο-
λίχνας, (so mit VRCLat ; dagegen PAM : πάσας πόλεις L : κώμας πάσας πάλεις 
Heg : vicos) 17) Gr. (gleich nach Anm. 15) πάντας ηβηδον άναιρεΐ μηδεμιάς 
τών 'Ρωμαίων ηλικίας ελεον ποιουμένων add. μίσει —- παρανομίας. 18) Gr. 
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(141) Und darnach zog er gegen Jotapata
1

). (142) Und es 
hörte (dies) Joseph, der dorthin von Tiberias her gekommen 
war2), und er stärkte die Gedanken der Juden3). (143) Und da 
einer dem Vespasian die frohe Botschaft verkündigt hatte 4) von 
des Joseph Ankunft 5), so eilte er alsbald, meinend ganz Judaea 
einzunehmen, wenn er Joseph ergreifen würde6), (144) und 
sandte den Plakidas7) mit tausend Reitern8), damit er die Stadt 
einschliesse, auf dass Joseph nicht entkommen möchte9). (145) 
Er selbst aber nahm nach einem Tage die ganze Kriegsmacht 
mit sich und zog gegen Jotapata bis zum Mittag10). (146, 147 
fehlen, 148) Und mit zwei Legionen Pusssoldaten umschloss er 
die Stadt11), aber die Reiter stellte er hinter denen beiden auf12), 
ihnen alle Wege versperrend13). 

(149 fehlt, 150) Die Juden aber kamen vor das Tor heraus 
und stellten sich auf14). (151) Vespasian aber entsandte gegen 
sie die Schützen und stellte Wurf maschinell dabei auf und alles, 

ας μεν παντελώς εκλελειμμένας, εστίν δ' ας αυτός έξανδραποόιζόμενος. Nach 
Anm. 16, also nur von den Dörfern geltend. 

1) Gr. Ονεσπασιανός όε ώρμημένος έξαιρεΐν την Ίωταπάταν, AL : τήν 
Ίωτάπαταν, MVRC: τά Ίυηάπατα, LatHeg: Jotapatam, Sl. na jetapatu Gr. add. 
лεπυστο — (142) λεωφόρον' 2) Gr. τη πέμπτη ό' ό Ίώαηπος, (add., αϋτη ό' 
ήν 'Αρτεμισίου μηνός μια καί εικάς,) φθάνει παρελθών εις τήν Ίωταπάταν εκ 
τής Τιβεριάόος 3) Sl. eig. myšce für myšjcja = die Arme. Doch nur Fehler 
eines sl. Abschreibers, wohl statt myšlenija oder mysli Gr. καί πεπτωκότα τοις 
Ίουόαίοις εγείρει (VRC : άνίστηαι) τά φρονήματα. 4) Sl. blagowestowaže 
3 Pers. sing. Imperi, statt blagowëstowaw'su, Dativ, (absol.) sing. Partie, 
praeter., entspr. dem nëkojemu (roter Querstrich durch je, im Cod. Acad.) 
= da einer. Gr. Ούεσπασιανω όέ τις ευαγγελίζεται . . . αυτόμολος 5) Gr. 
(in der Lücke von Anm. 4) τήν μετάβααιν τοϋ άνόρός 6) Gr. (αυτόμολος) 
καί κατήπειγεν επί τήν πόλιν ώς μετ' εκείνης αιρήσοντα πäaav Ίουδαίαν, εί 
λάβοι τον Ίώσηπον νποχείριον. add. ό ό' αρπάσας — πάρελθεΐν, 7) S1. 
plakidu, Accus, von plakida = Plakidas. 8) Gr. εύθέως (s. о. im Text 
bei Anm. 6) μεν συν χιλίοις Ιππεϋσιν πέμπει Πλάκιδον add. καί δεκαδάρχην 
ΑΙβούτιον, άνδρα τών επισήμων κατά χείρα καί σύνεσιν, 9) Gr. περικα-
τασχεΐν κελεύσας τήν πόλιν, ώς μή λάθοι όιαδράς ό Ίώσηπος. 10) Gr. Αυτός 
όε μετά μίαν ήμέραν άναλαβών πάσαν τήν δϋναμιν είπετο καί μέχρι δείλης 
όδεύσας πρός τήν Ίωταπάταν άφικνεϊται. ex corr. Α : Ιωτάπαταν MVRC: Ίωτά-
πατα Sl. : jetapatu Gr. add. άναλαβών δε τήν στρατιάν — (148) ώδευκότες 
ημέρας, 11) Gl'. διπλ(/ όε τη φάλαγγι κυκλοϋνται τήν πόλιν 12) Gr. καί 
τρίτην 'έξωθεν περιιστάσιν τήν ϊππον, 13) Gr. πάσας άποφράσσοντες αύτοΐς 
τάς εξόδους, add. (149) τοϋ τ' έν άπογνώσει — μαχιμώτερον. 14) Gr. Γενο-
μένης όε μεθ·' ήμέραν προσβολής τό μεν πρώτον Ιουδαίοι κατά χώραν μένοντες 
άντεΐχον αντικρύ τών 'Ρωμαίων εστρατοπεόευκότες προ τοϋ τείχους' 

24* 
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was von weitem geworfen wurde
x

). Er selbst aber ging mit den 
Fusssoldaten auf höhergelegene Plätze2), (von) wo es möglich 
war, die Mauern zu zerstören3). Und Joseph, der in Furcht ge-
raten war4), brach heraus und mit ihm alle Juden5). (152) Und 
sie wurden handgemein mit den Römern6) und trieben sie fort7). 
(153 fehlt, 154) Und nachdem sie den ganzen Tag gekämpft, 
gingen sie zur Nacht auseinander8).. Und damals waren von den 
Römern viele verwundet worden und dreizehn (waren) getötet9), 
von den Juden aber waren 600 verwundet, doch 17 gefallen 10). 

(155) Und am Morgen kamen sie heraus und warfen sich 
sehr viel stärker auf die Römer11). Es erfanden sich aber die 
Feinde noch stärker als sie12). (156 fehlt, 157) Und bis zum 
fünften Tage schlugen sie sich13). Und es war zu sehen das 
Splittern der Speere und das Krachen der Schwerter und Schilde, 
die zerbrochen waren, und Männer, die getragen wurden. Und 
sie tränkten die Erde mit Blut14). Aber auch weder Hessen sich 

1) Gr. ως δε Ούεατΐααιανός τούτοις μεν τονς τοξότας καί οφενδονήτας καί 
παν τό τών εκηβόλων πλήθος έπιστήαας επέτρεψεν βάλλειν, 2) Gr. αύτος δε 
μετά τών πεζών είς τό πρόοαντες (SI. prigornjaja mesta) άνώθει 3) Gr. 
καθ' 8 το τείχος ήν εύάλωτον, 4) Gr. δείσας ο Ίώαηπος add. περί τή πόλει 
vielleicht aus Versehen vom Sl. ausgelassen. 5) Gr. προπηδά (Sl. genau 
so: wyskoci) και αύν αύτω πάν τό τών Ιουδαίων πλήθος. 6) Gr. αυμπεαόν-
τες δε τοις 'Ρωμαίοις αθρόοι 7) Gr. τοϋ μεν τείχους (vieil, infolge Ver-
sehens beim Sl. fehlend) ανέστειλαν αύτούς, add. πολλά δ' επεδείκννντο — (153) 
στρατηγουμένους. 8) Gr. παραταξάμενοι δε δι' ύλης ήμέρας νυκτϊ διαλύονται. 
9) Gr. τρώααντες μεν πλείατους 'Ρωμαίων, δεκατρείς ό' άνελόντες' MVRC: 
τριακαίδεκα AML: ανδρ. ανελ. VRC : άνελ. ανδρας 10) Gr. αύτών 
δ' επεσον μεν δεκαεπτά, (VR : δέκα και επτά,) τραυματία ι δ' εγένοντο εξακόσιοι. 
11) Gr. Τή δ' νατεραία πάλιν προσβάλλουαι τοις ' Ρωμαίοις επεξελθόντες και πολύ 
καρτερώτερον άντιπαρετάξαντο, add. θαρραλεώτεροι μεν εκ τοϋ παρά λόγον άντισχεΐν 
щ προτέρα γεγενημένοι, 12) Gr. χρώμενοι δε και τοις 'Ρωμαίοις μαχιμωτέροις' 
add. (156) imo γαρ αίδοϋς είς οργήν εξεκαίοντο τό αή ταχέως νικαν ήτταν ηγού-
μενοι. 13) Gr. και μέχρι πέμπτης ήμέρας προαβολαϊ μεν έγίνοντο τών 
'Ρωμαίων άδιάλεικτοι, εκδρομαι δε τών Ίωταπατηνών 14) Gr. hat statt 
dieser poetischen Schilderung nur die Worte: και τειχοααχίαι καρτερώτεραι, — 
Diese Schilderung ist wiederum von der sog. Ipatiewschen Chronik benutzt 
(Ausg. der Archaeographischen Kommission, St. Petersburg 18711 ad a. 6682 
(p. 392): „und dort war zu sehen das Splittern (lom') der Speere und der 
Klang der Waffen". Noch deutlicher ad a. 6748 (p. 522) : „und dort war zu 
sehen das Splittern der Speere und das Brechen der Schilde". Vgl. Sresnewski, 
Materialien II, p. 46 und III, p. 403. Unten am Rande hat Cod. Acad. (f. 80a) 
mit roter Tinte : Von der Stadt Jetapata. Vorher : о jedinod, auch rot, aber 
durchstrichen. Ganz unten : äi. 
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die Juden durch die Römer in Furcht setzen1), noch wurden 
die Römer müde, wenn sie die Festigkeit der Stadt sahen2). 
(158) Diese Stadt nämlich steht ganz und gar über einer Schlucht3), 
(die so tief ist,) dass es nicht möglich ist, mit menschlichen Augen 
bis in die Tiefe zu blicken4); nur aber von Norden her war 
ein geringer Zugang5), weil die Mauern dem Bergabhang zu 
endeten6). (159, 160 fehlen). 

(161) Vespasian aber, zum Bekämpfen der Festigkeit der 
Stadt und der Tapferkeit der Juden7) entschlossen, berief seine 
Befehlshaber8) (162) und befahl den Truppen, Erde und Reisig 
und Steine zu bringen. Und, nachdem sie sich alsbald zerstreut, 
brachten sie (es)9). (163) Nachdem sie aber ein Geflecht (?)10) 
hergerichtet hatten, damit man ihnen nicht von der Stadt her 
Schaden tun könne, so füllten sie die Schluchten aus11). (164 
fehlt, 165) Die Juden aber Hessen grosse Steine gegen sie los12). 
Und mit jeglicher Art Waffen schössen sie auf sie13). Aber sie 
erreichten gar nichts14). 

(166) Vespasian aber stellte rings um die Stadt mauer-
brechende Geräte auf15). Es waren aber ihrer 60*6), (167) und 

1) Gr. καί οντε Ιουδαίοι τήν τών πολεμίων ίοχνν κατωρρώδονν 2) Gr. 
οντε ' Ρωμαίοι προς τό τής πόλεως δνσάλωτον άπέκαμνον. 3) Gr. " Εατιν δ* 
Ίωταπάτα πλήν ολίγον πααα κρημνός, εκ μεν τών άλλων μερών πάντοθεν φά-
ραγξιν άπείροις απότομος, 4) Gr. ώς τών κατιδεΐν πειρωμένων τάς όψεις 
7τροεξααθενεΐν τον βάθους, 5) Gr. από βορέον δε προοιτή μόνον, 6) Gr. 
καθ·' ο λήγοντι (so mit MRCLatHeg, PAL1 : κατ' ολίγον τι V : καθόλίγον τι) τω 
ορει πλαγίω προαέκτιαται. ALM: προαεκτείνεται (auch Ρ) Heg: tantum ab aqui-
lone in defectu montis unus ad urbem aceessus etc. Gr. add. (159) και τοϋτο 
ό' ο Ίώαηπος — (160) οχυρότητος Ίωταπάτη' 7) Sl. protiwljajasja eig. 
sich widersetzend Gr. Ονεαπααιανός δε τή τε φναει τοϋ χωρίον καί ταΐς τόλμαις τών 
Ιουδαίων άντιφιλονεικών add. εγνω καρτερώτερον απτεαθαι τής πολιορκίας, 
8) Gr. και προοκαλεσάμενος τονς νπ' αυτόν ηγεμόνας add. εβονλενετο περί τής 
προσβολής. Wohl aus Versehen im Sl. weggelassen. 9) Gr. δόξαν δε 
χώααι τό προσιτόν τον τείχους επι αυγκομιδήν νλης εκπέμπει παν τό οτράτενμα, 
κ al κοπέντων τών περί τήν πόλιν ορών αυναλιοθείοης τε αμα τοις ξνλοις άπειρον 
χερμάδος, 10) Sl. l 'wj [offenbar verderbt]. 11) Gr. οί μεν πρός 
άλεωράν τών νπερθεν άφιεμένων βελών γέρρα διατείναντες νπερ χαρακωμάτων 
'έχουν νπ' αντοΐς oi δεν η μικρά βλαπτόμενοι ταΐς άπό τοϋ τείχους βολαΐς' 
add. (164) οί δε τονς πλησίον — ονδείς. 12) Gr. οί δε Ιουδαίοι πέτρας τε 
μεγάλας άπό τών τειχών τοις ακεπάομααιν αυτών επηφίεσαν 13) Gr. καί παν 
είδος βελών 14) Gr. ήν δε καί μή διικνουμένων (Lat: quae licet minime 
penetrarent,) add. πολνς ό ψόφος καί φοβερός εμπόδιον τοις έργαζομένοις. 
15) Gr. Ουεσπααιανός δε εν κνκλω τάς άφετηρίονς μηχανας έπιστήσας, 16) Gr. 
τά πάντα δ' ήν εκατόν εξήκοντα όργανα, add. βάλλειν εκέλευαεν τονς έπί τοϋ τείχους. 
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drei Zentner schwere (?) Steine:) schleuderten sie mit den Wurf-
maschinen2). Und die Speere, die von den Bogen entsandt 
wurden, lärmten3). Und die Pfeile verdunkelten das Licht4). 

Und deshalb wagten die Juden nicht, auf die Mauern zu 
steigen5). (168 fehlt, 169) Verhindert aber an der Abwehr (?)6) 
von oben7), pflegten sie wie Räuber plötzlich aus dem Tor her-
auszulaufen8), also dass sie das Geflecht abrissen und die unter 
ihm Stehenden niedermachten9). (170) Vespasian aber befahl 
ein Schutzdach von einem Ende der Stadt bis zum andern zu 
machen10), (171) und einen Wall, höher als die Stadt11). 

Joseph aber sah (es)12) und vereinigte die Arbeiter, damit 
sie die Mauern höher aufbauen möchten 13). 

(172) Da jene aber nicht(s) vor Steinen und Pfeilen ver-
mochten14), so errichtete er ihnen dieses Schutzdach15) (173) aus 
frisch abgezogenen Ochsenhäuten16). (174) Und also Tag und 
Nacht arbeitend17), bauten sie um zehn Ellen höher als 
die Mauern 18). (175, 176) Deshalb entstand auch grosse Sorge 

1) Sl. trekopnyi kamen], d. h. einen Stein von drei kopjna. Kopjna ist 
ein Landmass (Sresnewski ad v.). 2) Gr. . . . καί ταλαντιαϊοι λίθοι μέγεθος 
εκ τών πετροβόλων (SI. porocami) έβάλλοντο 3) Gr. (vor Anm. 2) όμοϋ όε 
ο" τε καταπέλται τάς λόγχας άνερροίζονν 4) Vgl. wiederum die Ipatiewsche 
Chronik ad a. 6748, 1. c. ρ. 522 (s. o. S. 372 Anm. 14): „Die Pfeile verdunkelten 
das Licht den Besiegten." Gr. prosaischer : πυρ τε καί πλήθος αθρόων οίστώνΎ 

5) Gr. απερ ον μόνον (V : άπαιρούμενον R : άπαιωρούμενον С : άπαιωρονμένων) 
τό τείχος άνεπίβατον τοις Ίονόαίοις ειχοίησεν, add. άλλα καί •— (168) εβαλλον. 
6) Sl. mjsti eig. Rache, Strafe, άμυνα kann auch „Rache" heissen. Der sl. 
Übersetzer hat infolgedessen einen ganz andern Sinn hineingelegt („von der 
Strafe von oben"). 7) Gr. ob μην είργόμενοι τής καθύπερθεν αμύνης ήρέμουν 
8) Gr. εκτρέχοντες γαρ ληστρικώτερον κατά λόχους 9) Gr. περιέσπων τε τών 
εργαζομένων τάς ακέπας καί τονς γυμνονμένονς επαιον, add. καί καθ' υ — (1^0) 
Ονεσπασιανός — παρεΐχεν τόπον, 10) Gr. ενοΐ τα σκεπάσματα, add. καί 
συναφθείσης — παραόύσεις. 11) Gr. Έγειρομένου όε τοϋ 'χώματος ηόη καί 
ταΐς επάλξεσιν οσον ονπω πλησιάζοντος 12) Sl. wide, Aor. 3. sing. Vielleicht 
hat man zu lesen widëw', Partie, praeter. : nachdem er gesehen. 13) Gr. 
όεινόν ο Ίώσηπος νομίσας, εί μηόεν άντιμηχανήσαιτο τή πόλει σοηήριον, συναθ-
ροίζει τέκτονας καί τό τείχος εκέλευαεν νιροϋν. 14) Gr. τών ό άόννατον 
είναι φαμένων οίκοδομεϊν τοσοντοις βέλεσι βαλλομένους, 15) Gr. σκέπη ν 
αύτοΐς επινοεί τοιάνόε' add. όρυφάκτους πήξασθαι κελεύσας 16) Gr. εμπε-
τάσαι τε βύρσας νεοόόρους βοών, (VRC : βνρααις νεοόόροις was bei dem Verbum 
εμπετάσ ai nicht gut möglich ist; augenscheinlich ist Einfluss der Vorlage des 
Sl. zu konstatieren) add. ώς άναόέχοιντο — τών τεκτόνων. 17) Gr. νφ 
οίς ασφαλώς εργαζόμενοι όι ημέρας τε καί νυκτός 18) Gr. τό τείχος έγειραν 
είς είκοσι πήχεις τό υψος, (Sl. desjatu lokot [desjatu eig. Gen. od. Loc. dual.]) 
add. καί συχνούς — έφηρμόσαντο. 
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dem Vespasian1), weil er nicht erkannte (?)2), was er gegen 
diese Höhe ausdenken sollte3). (177 fehlt, 178) Und er berief 
die Truppen ab4) (und) verblieb neben der Stadt, denkend, sie 
durch Hunger einzunehmen5). (179, 180 fehlen, 181) Bei jenen 
aber war Überfluss an jeglicher Nahrung6). Mangel aber war 

.bei ihnen eingetreten an Salz und Wasser7), weil nicht Quelle 
und Brunnen im Innern der Stadt ist8). 

(182—185 fehlen, 186) Vespasian aber (hoffte)9), dass sie 
infolge des Durstes sich ihm überliefern würden10). (187) Joseph 
jedoch, der seine Hoffnung zerbrechen wollteu), befahl, viele 
Gewänder nasszumachen und auf den Mauern aufzuhängen12), 
damit es von ihnen herabtropfe13). (188) Deswegen erfasste Ent-
setzen und Kummer die Römer14). Und der Feldherr, verzwei-
felnd an der Einnahme durch Hunger, wandte sich wiederum 
zurück zu den Waffen und zur Gewalt15). (189) Darnach ver-
langten die Juden16) ; verzweifelnd nämlich an sich und der 
Stadt hatten sie es vorgezogen, im Kampf zu sterben, als durch 
Hunger und Durst17). 

1) Gr. τοϋτο τοις ' Ρωμαίοις ηδη τής πόλεως εντός οίομένοις είναι πολλήν 
έποίησεν άθνμίαν, 2) Sl. pomysli eig. bedachte, 3) Gr. καί πρός τε 
τήν έπίνοιαν τοϋ Ίωσήπον και τό παράστημα τών επί τής πόλεως κατεπλάγησαν. 
(176) Ονεσπασιανός όε καί πρός τό πανοϋργον τον στρατηγήματος και πρός τας 
τόλμας παρωξννετο τών Ίωταπατηνών' add. (177) πάλιν γαρ άναθαρσήσαντες — 
πυρπολήσεις, 4) Sl. otzwa 3. sing. Aor. vieil, ist zu lesen : ot'zwaw' Partie, 
praeter, (nachdem er abberufen). Gr. εως Ονεσπασιανος άναπα'νσας τήν ατρα-
τιάν μάχης 5) Gr. όιέγνω προσκαθεζόμενος σπάνει τών επιτηδείων αιρεΐν 
τήν πόλιν (Sl. ja = sie, 3. Pers. plur. statt j i 3. Pers. sing, maso.) add. (179) 
ή. γαρ άναγκαζομενονς — διαφ&αρήσεσθαι λιμω. (Sl. durch Hunger). (180) πολν 
τε ρ'αοσιν — τας έξόδους. 6) Gr. Τοις όε σίτον μεν πλήθος ήν ένδον 
(VRCExc: ήν πλήθος, nicht wie Sl. obilia Plur. statt obilije = Überfluss, Sing.) 
add. καί των άλλων 7) Gr. πλήν αλός απάντων, ένδεια όε ύδατος 8) Gr. 
ως αν πηγής μεν ουκ ονσης κατά τήν πόλιν, add. τω δ' ομβρίω όιαρκουμένυιν 
τών έν αυτή' — (185) πολλούς άνήρουν. 9) Sl. up'waase (er hoffte) oder 
etwas Ähnliches ist ausgefallen. 10) Gr. Και Ο'νεσπασιανός μί ν (PAL : óè) 
οι κ εις μακράν των έκδοχείων κενωθέντων ήλπιζεν νπό τής ανάγκης αντω πα-
ραδοθήσεσ&αι τήν πόλιν' 11) Gr. ό όε Ίώσηπος κλάααι τήν ελπίδα ταντην 
αντω προαιρονμενος 12) Gl', έμβρέξαι κελενει πλείστονς τα ιμάτια και κατα-
κρεμάσαι περί τάς επάλξεις, 13) Gr. ώστε περιρρεΐσθαι παν εξαπίνης το 
τείχος. 14) Gr. προς τοϋτ' άθνμία των 'Ρωμαίων καί κατάπληξις ήν add. 
θεασσ.μίνων — υπελάμβανον, 15) Gr. ώστε καί τον οτρατηγόν άπογνόντα 
τήν δι ένδειας αλωαιν τρεπεσ&αι πάλιν πρός οπλα καί βίαν. 16) Gr. ο όή 
τοις Ίονδαίοις δι' έπιθνμίας ήν 17) Gr. άπεγνωκότες γαρ εαντονς καί τήν 
πόλιν προ λιμοϋ καί δίψης τόν έν πολέμω θάνατον ηροϋντο• add. (190) ' Ο μέντοι 
γε — (192) τήν χαράόραν. 
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(190—192 fehlen, 193) Und indem sich alle Juden alle Tage 
schlugen, wurden sie besiegt, und wenig von ihnen blieb übrig1). 
Und kaum hatte Joseph erkannt, dass keine Rettung mehr sei2), 
so gedachte er, aus der Stadt zu fliehen3); und (Ja die Volks-
massen (es) bemerkt hatten4), umringten sie (ihn)5) und baten 
ihn, dass er sie nicht in dieser Not verschmähen möge6), indem, 
sie ihre Hoffnung auf ihn als den einzigen setzten7). (194) „Denn 
wenn auch noch du mit uns bleiben wirst, so werden wir alle 
im Kampfe mutig sein um deinetwillen8). Wenn du weggehen 
wirst, so werden wir gefangen genommen werden9)." 

(195, 196 fehlen, 197) Jener aber, um seinen Kopf sorgend10), 
sprach zu ihnen11): „Euretwegen gehe ich hinaus12), (198 fehlt, 
199) um Truppen zu sammeln13) und plötzlich die Feinde zu 
überfallen14). (200) Diese nämlich, wenn sie hören werden, dass 
ich von euch hinausgegangen bin, so werden sie die Stadt lassen 
und hinter mir her jagen 15)." 

(201) Obgleich er solches gesagt hatte, hörte das Volk (doch) 
nicht darauf16), sondern sowrohl Kinder, als auch Alte, als auch 
Frauen mit Brustkindern17), noch mehr in Liebe zu ihm ent-

1) Gr. > Und indem — blieb übrig. 2) Gr. Kai год·" b Ίώσηπος 
μεν τήν πόλιν ουκ εις μακράν ορών άνθέξειν, εν άπόρω όε τήν εαυτων (MLVRC: 
εαυτόν gegen Sl.) οωτηρίαν εί μένοι, (gegen Sl.) VRC : (statt εί μένοι,) αίοθό-
μενος, wieder Sl. näher. Sl. malo rasmotriw' ( = kaum hatte J. erkannt. Das 
malo ist vielleicht Wiedergabe von ονκ είς μακράν). 3) Gr. όραομόν αμα 
τοις δννατοΐς εβουλεύετο. 4) Gr. ανναισθόμενοι. όε τό πλήθος MLC : σνναισ-
θόμενον V : αυναιοθόμενον, ν finale corr. ex ο, ι supra manu 2 5) Gr. καί 
περιχνθεν αντώ 6) Gr. κατηντιβόλονν μή οφας περιιόεΐν in dieser Not 
7) Gr. επ' αντω μόνω κείμενους' 8) Gr. είναι γαρ τή πόλει κ al σωτηρίας 
μεν έλπίς παραμένων, παντός άγωνισομένου δι' αυτόν προθύμως, V 1 : προ&ύμως 
όι' αυτόν, (dem SI. ähnlich) Lat: velut omnes — essent — certaturi, — Im 
Sl. Übergang in die direkte Rede, sonst aber vielleicht Kürzung. 9) Gr. 
καν αλωσιν όέ, παραμνθίαν. (MVRC : παραμυθία.) add. πρέπειν ό' αντω — (196) 
όι ον αν θαρσοΐεν οίχομένον. 10) Gr. cO όε Ίώσηπος τυ κατ αυτόν (VRC: 
καθ' αντύν resp. (V;) αντόν) ασφαλές νποατελλόμενος 11) Gr. . . . εφασκεν 
. . . Wieder indirekte Rede. 12) Gr. νπερ αντών . . . ποιεΐσθαι τήν εξοδον' 
add. μένων μεν — μέγιστα' 13) Gr. τονς τε γαρ εκ τής χώρας Γαλιλαίους 
συναθροίσειν 14) Gr. η τάχος καί 'Ρωμαίους ετέρω πολέμω τής πόλεως 
αυτών άντιπερισπάσειν. add. (200) ο'νχ, οραν όέ, — λαβείν αντόν' Im Sl. scheint 
etwas Entsprechendes ausgelassen zu sein. 15) Gr. εί ό' εκόράντα πνθοιντο, 
πολν τής επί τήν πόλιν ορμής άνήσειν. 16) Gr. ονκ επειθεν όε (VRC : τε) 
τούτοις, (PAM : τούτους, VRC : αντονς,) 17) Gr. . . . παιόία (VRC : παίδες) 
γοϋν καί γέροντες καί γύναια μετά νηπίων 
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brannt1), fielen zu seinen Füssen nieder2), (202) bittend, dass er 
nicht von ihnen weichen möge3). (203) Und dieser, da er ihr 
Geschrei und Weinen sah4), (204) fügte sich5), sagend: „Jetzt 
ist es Zeit6), о Freunde, unendlichen Ruhm zu erwerben

7

) und 
etwas Mannhaftes zu vollführen, zum Gedächtnis den Spätesten8)." 
(205) Und nachdem er die Angesehensten versammelt, so ging 
er gegen die Wachen (vor) und trieb sie auseinander9). Und er 
hieb sich bis zur Yerschanzung durch10) und zerstörte das Ge-
flecht und ihr Schutzdach und legte den Wall niederu) und 
verbrannte ihre (Belagerungs-)Werke'2). (206) Und drei Tage 
lang und drei Nächte lang hörte er nicht auf, dieses zu tun13). 

(207) Vespasian aber, als er sah, wie seine Truppen gegen-
über dem Anlaufen der Juden im Nachteil waren14), (208) 
befahl, sich nicht in Kampf einzulassen mit Menschen, die 
nach dem Tode dürsten15). (209) Denn es ist nichts standhafter 
als die Verzweifelten16) (210) und die, welche sich unter dem 
Zwange schlagen17). (211) Und er befahl den arabischen Schützen 
und den syrischen Schleuderern, dass sie mit den Juden kämpfen 
sollten18). (212) Diese aber, anrückend und den Leib nicht 

1) Gr. (vor Anm. 17 auf der vor. S.) άλλα μάλλον εξέκαυσεν τό πλήθος αντοϋ 
(Λ R : αντω) περιίχεαθαι' 2) Gr. όόνρόμενα προσέπιπτον αντώ και τοις ποσιν 
εμπλεκόμενοι πάντες εΐχοντο, 3) Gr. και μετά κωκυτών κοινωνόν οψίοι τής 
τύχης μένειν ίκέτευον, add. ον φ&όνω — μένοντος. (203) ' Ο όε πει&ομένω — φρονράν, 
4) Gr. πολν δ' αντοϋ τής (VR: ιήν) είς τήν άπόλειψιν ορμής (VR : όρμήν) και 
ό τών οδνρομένων εκλααεν οίκτος, 5) Gr. μένειν τε εγνω, add. και τήν 
κοινήν τής πόλεο)ς άπόγνωαιν οπλιοάμενος, 6) Gr. ,,νϋν καιρός, ειπών, add. 
αρχεσθαι μάχης, οτ' ελπ,Ις ονκ εστι σωτηρίας' Auch im Gr. direkte Rede. 
7) Gr. καλόν ενκλειαν άντικαταλλαξάμενον (VRC: άνταλλαξάμενον) τοϋ βίου 
8) Gr. και δράοαντά τι γενναΐον είς μνήμην όψιγενών πεαεΐν", VRC: παίδων 
SI. s'twori, Aor. 3. sing, statt s'tworiti, Infin. (vollführen). Gr. add. επ' εργα 
τρέπεται. 9) Gr. και προελθών (VR : προαελθών) μετά τών μαχιμωτάτων 
διεσκίδνα τε τονς φρουρούς 10) Gr. και μέχρι τοϋ στρατοπέδου τών ' Ρωμαίων 
κατέτρεχεν, 11) Gr. και τάς μεν επι τών χωμάτων δέρρεις, αίς νπεακήνονν, 
διέσπα, 12) Gr. τοις δε εργοις ενέβαλ?.εν πϋρ. 13) Gr. ту τε εξής ομοίως 
και τη τρίτη και επι ανχνάς ημέρας και νύκτας πολεμών ονκ έκαμνεν. (SI. ne 
pociwa) 14) Gr. Ονεσπασιανός δε τών [τε] 'Ρωμαίων κακόν μένων ταΐς 
εκδρομαΐς, Lat : male affectos aspiciens, Gr. add. τρέπεαθαί τε γαρ νπό 'Ιου-
δαίων ηδοϋντο — είς τήν πόλιν, 15) Gr. τοις μεν όπλίταις τάς ορμάς αντών' 
εκκλίνειν εκέλευαεν καί μή ανμπλέκεαθαι θανατώσιν άνθρώποις' 16) Gr 
ονδεν γαρ άλκιμώτερον είναι τής άπογνώσεως, add. περισβέννυσ&αι — τό πϋρ 
17) Gr. (προσήκειν γε μήν καί 'Ρωμαίοις μετά ασφαλείας και τό νικάν), ώς αν 
ονκ (VR от.) έξ άνάγκης πολεμοϋαιν, (άλλα προσκτωμένοις.) 18) Gr. τοις δε 
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schonend, überfielen wild die Römer J), die Schützen ver-
meidend2). 

(218) Und- wiederum stellte Vespasian die Truppen in 
Schlachtordnung, wie auch vorher, und er stellte Schützen auf3). 
Und sie bauten den Wall fertig4) und stellten einen Widder 
auf5), (214) welches ein sehr grosser und dicker Balken ist, 
ähnlich einer . . . (?)6), und an seinem Ende ist ein grosses 
gehörntes Eisen eingesetzt, weswegen auch (die Maschine) Widder 
genannt wird7). (215) Und nachdem man zwei Balken wie 
Pfeiler (?)8) eingegraben und zwischen ihnen (jenen) gelegt und 
an Ketten aufgehängt (?)9), (216) zog (ihn) eine Menge Volks 10) 
und stiess ihn (vorwärts)ll). 

(217, 218 fehlen, 219) Und als die Schützen schössen, und 
die Katapulte mit Wurfspeeren bombardierten und die Wurf-
maschinen Steine schleudertenJ2), (220) so wagten die Juden 
nicht, auf den Zinnen zu stehen13). 

Darnach aber stiessen sie ohne Scheu mit dem Widder (an) 
die Mauern, und da eine Menge an einer Stelle stiess14), (221) so 

τών 'Αράβων τοξόταις και τοις άπό τΐ/ς Συρίας σφενδονήταις καί λιθοβόλοις τα 
πολλά τονς 'Ιουδαίους άνέστελλεν' add. ήρέμει — πλήθος. 

1) Gr. oi δε .. . προσέκειντο τοις 'Ρωμαίοις χαλεποί και ψυχής και σώμα-
τος άφειδοϋντες εμάχοντο, add. εκ διαδοχής εκάτεροι το κεκμηκός εαυτών άνα-
λαμβάνοντες. 2) Gr. (οί δε) τούτοις μεν είκον κακούμενοι, τών δε πόρρω 
βαλλομένων ένδοτέρω γινόμενοι 3) Gr. Ονεσπασιανός δε ηγούμενος τω μήκει 
τοϋ χρόνου και ταΐς εκδρομαΐς άντιπολιορκεΐσθαι, (Sl. ispolci woja) 4) Gr. 
τών χρωμάτων η δη τοις τείχεσι πε?.αζόντων 5) Gr. προαάγειν εγνω τον κριόν. 
6) Gr. ό δ ' εστίν υπερμεγέθης δοκός ιστω (Sl. šegle ?) νηός παραπλήσιος' 
7) Gr. εστόμωται δε παχεΐ σιδήρω κατ' άκρον εις κριοϋ προτομήν, άφ' ον και 
(om. PAML) καλείται, τετυπωμένω. 8) [SI. rososë = Gabeln]. 9) Gr. 
καταιωρεΐται (Sl. ob'rsawse, was keinen Sinn ergibt; vielleicht: ob'wesaw'ie 
= nachdem man aufgehängt) δε κάλοις μέσος ώσπερ άπό πλάστιγγος ετέρας t 
δοκοϋ, σταυροΐς εκατέρωθεν εδραίοις νπεστηριγμένης. 10) Gr. άνω&ούμε-
νος δε νπό πλήθους άνδρών είς τό κατόπιν, add. τών αντών άθρόως πάλιν 
είς τονμπροσθεν επιβρισάντων 11) Gr. τύπτει τα τείχη τω προανέχοντι 
σιδήρω. add. (217) και ούδείς όντως — (218) ούκ ήρεμούντων. 12) Gr. 
ot μεν ούν τους τε καταπέλτας και τα λοιπά τών αφετηριών, (add. ώς εξικνοΐτο 
τών επι τοϋ τείχους κωλύειν πειρωμένων,) εγγιον προσαγαγόντες εβαλλον' 
ομοίως δε συνήγγιζον οι τοξόται και σφενδονηται. 13) Gr. δια δε ταϋτα 
μηδενός τών περιβόλων επιβήναι τολμώντος 14) Gr. προσήγον ετεροι 
(Lat : ipsi) τόν κριόν (add. γέρροις τε διηνεκέσι — άσφάλειαν. V i. marg. 
suppi. : προς — άσφάλειαν.) και κατά τήν πρώτην πληγήν . . . . (222) Πολλάκις 
δε είς τόν αύτόν παίοντας τόπον . . . . 
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gerieten die Mauern (allmählich) ins Wanken1). (222) Joseph 
aber2), (223) der Säcke mit Spreu gefüllt hatte, hängte sie von 
den Zinnen herab3); (224) zogen (jene) aber den Widder an eine 
andere Stelle, so zogen diese die Säcke an diese (selbe) Stelle4). 
Und es entstanden keine Schädigungen für die Mauern, indem 
die Säcke dem Widder hinderlich waren6). (225) Die Römer 
aber, Sicheln an die Lanzen bindend, schnitten die Säcke (mehr-
fach) ab6). (226 fehlt, 227) Die Juden aber ergriffen in der 
Verzweiflung Packeln und Rohr und trocknes Reisig und Teer 
und Schwefel und brachen an drei Stellen hervor7). Sie zündeten 
den Wall und die (Belagerungs-)Werke und die Wurfmaschinen 
und den Widder an8). (228) Und die Römer gerieten in Ent-
setzen; vor ihrer Tollkühnheit liefen sie auseinander9). Und da 
die Flamme sie umringt hatte, und da sie nicht entlaufen 
konnten 10), begannen sie selbst sich umzubringenn). 

(229) 12) Damals auch vollbrachte ein jüdischer Mann ein 
Werk, würdig des Gedächtnisses13), Eleazar. Dieser war ein Sohn 
des Solomaeus (?)14). Seine Heimat aber (war) ein galilaeisches 
Dorf 15). (230) Dieser erhob einen sehr grossen Stein16) und 

1) Gr. (in der Lücke in Anm. 14 auf d. vor. S.) διεσείαθη μεν τό 
τείχος, add. κραυγή — ήδη. 2) Gr. (nach Anm. 14 auf d. vor. S.) ό 
Ίώσηπος add. ορών — μηχανήματος. 3) Gr. αάκκους άχυρων πληρώοαν-
τας εκέλευαεν καθιμάν 4) Gr. καθ' ο φερόμενον άει τόν κριόν ορψεν, 
(add. ώς πλάζοιτό — τοις 'Ρωμαίοις,) καθ' ο μεν τρέτιοιεν τήν μηχανή ν άντι-
παραγόντων τονς σάκκους τών νπερθεν, 5) Gr. υποβαλλόντων δε ταΐς 
έμβολαΐς, ώς μηδέν κατ' άντιτνπίαν βλάπτεαθαι το„ τείχος' 6) Gr. εως 
άντεπινοήσαντες κοντονς οί ' Ρωμαίοι μακρούς καί δρέπανα δήααντες επ' άκρων 
τονς σάκους άπέτεμνον. (MVR: άπέτεμον. gegen Si.) add. ενεργούς — το λοιπόν 
επί τήν εκ πυρός άμυναν oi περί τόν Ίώσηπον (όρμησαν. 7) Gr. αιράμενοι 
δε (όσον ανης εΊ'χον νλης τριχόθεν επεκθέονσιν (228) ξηράς γάρ νλης, 
πρός δε ασφάλτου τε και πίααης, ετι δε θείου 8) Gr. (in der Lücke 
von Anm. 7) καί τά τε μηχανήματα και τά γέρρα και τά χώματα τών 
'Ρωμαίων νπεπί μπρασαν. 9) Gr. oi δε κακώς έπεβοήθουν πρός τε τήν 
τόλμαν αντών καταπεπληγότες С : καταπλαγέντες 10) Gr. και νπό τής 
φλογός τάς άμννας φθανόμενοι' (ξηράς etc. s. ο. Anm. 7) διίπτατο τό πϋρ 
έπινοίας τάχιον, add. και τά πολλω — ενέμετο. 11) Gr. > begannen 
— umzubringen. 12) Am Rande in Cod. Acad. drei tachygraphische 
Zeichen. 13) Gr. "Ενθα και άνήρ τις έξεφάνη Ιουδαίων (MVRC : Ίου. 
δαΐος) λόγου και μνήμης άξιος' 14) SI. Solomëin' syn'. Gr. Σαμίου 
(MVRC : Σαμαίου) μεν παις ήν, Έλεάζαρος δε εκαλεΐτο, 15) Gr. Σαβά δε 
πατρίς αντω τής Γαλιλαίας' 16) Gr. νπερμεγέθη δε πέτραν άράμενος 
Μ : οντος νπερμεγέθη Lat : is enim (saxum) ingens 
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warf ihn gegen den Widder und schlug seinen Kopf ab *•). Und 
er sprang von den Zinnen hinunter und ergriff seinen Kopf in-
mitten der Römer2). Und nachdem er zurückgekehrt wrar, stellte 
er sich über der Mauer auf3), (231) damit allen bekannt und 
ruhmvoll werde das Halten des Widderkopfes4). (232) Und als 
5 Pfeile von den hinteren Schützen her herbeiflogen, so trafen 
sie ihn 5). Und verwundet stürzte er von der Mauer hinab und 
zwar mit dem Widder6). (233) Und nach diesem erschienen 
zwei Tapfere7): Netiras8) und Philippus aus der Stadt Rum9). 
Sie warfen sich nämlich auf die 10-te Legion mit solchem Lärm 
und mit solcher Kraft und Schnelligkeit10), dass sie die ganze 
Legion vernichteten und auseinanderjagten und besiegten11), in-
dem diejenigen ihren Heldenmut nicht ertrugen, gegen welche 
sie anstürmten12). 

(234) Joseph aber kam mit dem Volk heraus und trieb die 
fünfte Legion auseinander. Und alles Zurückgebliebene ver-
brannte er13), aber die Grundlagen des Walles zerstörte er14). 
(235) Da es aber Morgen geworden war15), versammelte Vespasian 
die Auseinandergelaufenen und machte ihnen Vorwürfe, weil sie 
nicht vor Kriegern gelaufen seien, sondern vor Räubern, sich 
weder vor dem Kriegsgesetz noch vor dem väterlichen Ruhme 
schämend16). Und alle einmütig arbeitend führten einen dritten 

1) Gr. άφίησιν άπό τοϋ τείχους έπί τήν ε?,έπολιν μετά τής τοσαύτης βίας, 
ώοτε άπορρήξαι τήν κεφαλήν τον μηχανήματος, 2) Gr. ην καί καταπηδήσας 
έκ μέοων αίρεται τών πολεμίων 3) Gr. καί μετά πολλής άδειας επί τό τείχος 
εφερεν Μ: ανέφερε. SI. w'zwrasqsesja Nom. plur. statt sing Scjsja [sta 
nad gradom,] 4) Gr. άκοπος δε πάσιν τοίς εχβ-ροΐς γενόμενος καί γυμνοί τω 
σώματι τάς πληγάς δεξάμενος . . . οτε τό τείχος άνέβη καί περίοπτος πάσιν τής 
εντολμίας εατη, Sl. dr'žani(je) — das Halten [es folgt der Aec. : ownju glawu]. 
δ) Gr. (in der Lücke von Anm. 4) πέντε μεν διαπείρεται βέλεαιν, add. πρός ονδεν 
δε τούτων επιστραφείς, 6) Gr. (εστη,) τότε Ιλνσπώμενος ύπό τών τραυμάτων 
μετά τον κριού κατέπεσεν. 7) Gr. άριστοι μετ' αντόν (VRC : μετά τούτον 
έφάνησαν άδελφοί δύο. 8) Sl. Netir' Gr. Νετείρας MVR: Νετίρας L: Νετήρας 
С : Νετήρας Lat: Netiras 9) Gr. καί Φίλιππος, άπό 'Ρούμας (SI. ruma von 
rum') κώμης, add. Γαλιλαίοι καί αύτοί, 10) Gr. oì (om. PALVRC) προπηδώσι 
μεν είς τούς άπό τοϋ δεκάτου τάγματος, τοσούτω δε ροίζω καί βία τοις ' Ρωμαίοις 
συνέπεσον, 11) Gr. ώς διαρρήξαί τε τάς τάξεις 12) Gr. καί τρέψασθαι 
καθ·' ονς (MVRC: ους αν) έφορμήσειαν απαντας. 13) Gr. Μετά τούτους ο 
τε Ίώσηπος καί τό λοιπόν πλήθος άράμενοι πϋρ πάλιν τά μηχανήματα καί τάς 
νποδύσεις αμα τοις εργοις νφήψαν τοϋ τε πέμπτον καί τοϋ δεκάτου τραπέντος 
τάγματος, 14) Gr. oi λοιποί δε (от. MVRC) φθάσαντες καί τα όργανα καί 
π&σαν νλην κατέχωσαν. 15) Gr. περί δε δείλην lö) Gr. >· versammelte 
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Wall auf. Und den Widder vollendeten sie. Und sie begannen 
(dort) zu schlagen, wo sie vorher durchgeschlagen hatten

г

). 
(236) Und damals traf jemand aus der Stadt den Vespasian in 
das Blatt des Fusses

2

), aber oberflächlich3). Denn die Entfernung 
des Ortes benahm die Kraft des Pfeiles4). Und grosse Unruhe ent-
stand bei den Römern5). Und jene, da sie es gesehen, wurden 
froh6). (237, 238 fehlen 7), 239) Und sie (die Römer) feuerten 
einer den andern an, gegen die Mauern anstürmend8), für ihren 
Feldherrn Rache zu nehmen 9). 

(240) Und es war zu sehen, wie die Juden von den Zinnen 
fielen 10) gleich GarbenX1). Dennoch stiegen sie nicht von 
den Mauern hinab12), sondern den Tod vor den Augen sehend 
frohlockten sie13). Und Feuer und Eisen und Steine entsandten 
sie gegen die unten Stehenden14), (241) aber sie hatten gar 
keinen Erfolg16), (242) sondern, obgleich auch die Nacht ange-
brochen war, die Römer ruhten nicht16). (243) Die Pfeile aber 

Vespasian — Ruhme schämend. SI. (ne) stydjašesja 3 sing. Imperf. statt 
stydjascesja Partie, praes. Nom. pl. 

1) Gr. πάλιν (VRC om.) άναστήσαντες προσήγον τόν κριόν ή προπεπονήκει 
τνπτόμενον τό τείχος. VRC : τον κριόν πάλιν Ρ : у πρότερον 2) Gr. ενθ-α 
(SI. tu) τις τών άμυνομενυ)ν απ' αντοϋ βάλλει τον Ονεσπασιανον βελει κατά τον 
ταραόν τοϋ ποδός 3) Gr. καί τιτρώσκει μεν επιπολαίως [aber от. S. 991] 
4) Gr. προεκλνααντος τό βληθεν τοϋ διαστήματος, ' 5) Gr. μέγιατον δε θόρυβον 
ενεποίησεν τοις ' Ρωμαίοις' 6) Entweder ist der Text im Sl. hier entstellt, 
oder es fehlt etwas, sei es, dass als der Grund der Freude die Geringfügigkeit 
der Wunde in der Vorlage bezeichnet war, oder dass es deutlicher hervortrat, 
hier sei von den Juden die Rede und dann erst von den Römern. Gr. add. 
(237) πρός γαρ το αίμα — (239) έπήρεν τον πόλεμον' 7) [Nur S. 182 S. 991, 
die hier 1. Ill beginnen (vgl. oben S. 328, Anm. 8), bieten daraus Folgendes : 
„Und nachdem sie von der Einnahme der Stadt abgelassen, liefen sie schnell 
zum Feldherrn (S. 991). Denn vor allen lief, sich fürchtend, Titus; sie Hessen 
aber bald von der Unruhe ab."] 8) Gr καί ßoq παρακροτονντες 
αλλήλους (Sl. driiga statt drug' druga = einander) επί τό τείχος ωρμων. 
9) Gr. (vor Anm. 8) έκαστος γαρ ώς τιμο}ρός τον στρατηγού προκινδυνενειν 
ή&ελεν, 10) Gr. Oi δε περί τον Ίώσηπον καίπερ επ' άλλήλοις πίπτοντες 
νπό τών καταπελτικών καί τών πετροβόλων, 11) Gr. > gleich Garben. 
12) Gr. 'όμως ονκ άπετρέποντο τοϋ τείχους 13) Gr > sondern den Tod — 
frohlockten sie. 14) Gr. άλλα πνρί καί σιδήρω καί πέτροις τονς επί τά 
γέρρα τόν κριόν επιβρί&οντας ε β άλλον. 15) Gr. καί ήνυον μεν ονδεν ή μικρόν, 
16) Gr. αντοί δε αδιαλείπτως επιπτον νπό μη βλεπομένων κα&ορώμενοι' αντοί 
τε — σκοπός — ενσννοπτος ώσπερ εν ημέρα, add. καί τών οργάνων — βαλλόμε-
νον. Dass die Nacht angebrochen war, ist nicht ausdrücklich gesagt, s. auch 
u. S. 382 Anm. 3. 
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und die Speere, die entsandt wurden, töteten eine Menge1), 
mehr aber als alle die Gewalt der Mauerbrecher, wrelche auch 
die Zinnen herunterschlugen2) und die Ecken abfrassen3). 
(244 fehlt, 245) Einem Manne aber schlug er (? schlugen sie ?) 
den Kopf ab4) und es sprang der Kopf bis zu drei Stadien 
(weit) 5). (246) Und ein schwangeres Weib, das aus dem Hause 
getreten war, als es ihren Leib traf6), so schlug es das Kind 
bis auf ein Stadion weit hinaus7). 

(247 fehlt, 248) Wildes Geschrei aber erhob sich von seiten 
der Frauen drinnen8), Weinen aber auch der auswärts befind-
lichen. Und das Stöhnen drang bis zu den Himmeln9). (249) 
Und das Blut floss von den Zinnen wie Ströme10) und es hätte je-
mand auf den Leichnamen in die Stadt hinaufsteigen können (?)n), 
gleichwie auf Stufen12). (250 fehlt, 251) Viele aber auch von 
den Jotapatenern fielen damals, nachdem sie sehr sich gemüht 
hatten13), viele aber wraren auch verwundet worden14). Die Mauer 
aber, welche die ganze Nacht hindurch mittels des Widders ge-
stossen wurde, ward zerbrochen und fiel15). (252) Die Juden 
aber, nachdem sie sich in Rüstungen gehüllt16), befestigten die 
eingestürzten Stellen17). 

1) Gr. η τε ούν τών υξνβελών καί καταπελτών βία πολλούς αμα διήλαννεν, 
Lat : ergo propterea non tarn balistarum quam iaculatorum vi 2) Gr. και 
τών νπό τής μηχανής άφιεμένων πετρών υ ροΐζος επάλξεις τε άπέσνρεν 3) Gr. 
και γωνίας άπέθρυπτε πύργων, add. άνδρων μεν — (245) έκ τών επί τήσδε τής 
νυκτός γενομένων' 4) Gr. πληγείς γάρ τις άπ' αντον τών περί τόν Ίώοηπον 
εστώτων ανά το τείχος άπαράαοεται τήν κεφαλήν νπό τής πέτρας, 5) Gr. 
και τό κρανίον άπό τριών εσφενδονήθη σταδίων. 6) Gr. γυναικός τε μεθ' 
ήμέραν εγκύμονος πληγείσης τήν γαοτέρα, προβεί δε νέον έξ οίκίας, PAM : προϊ-
ούσης νέον i. marg. : προβεί δε νέον 7) Gr. εξέσεισεν εφ' ήμιστάδιον τό 
βρέφος' add. τοσαντη — (247) ο ψόφος. 8) Gr. επάλλιβοι δε εκτύπουν οι 
νεκροί κατά τον τείχους ριπτόμενοι, και δεινή μεν ενδοθεν κραυγή ' γυναικών 
ήγείρετο, 9) Gr. σννήχουν δ' έξωθεν οίμωγαί φονευομένων. 10) Gr. 
α'ίματι δ' ερρεΐτο πάς ο προ τής μάχης περίβολος, 11) SI. i mnogy by was 
keinen Sinn gibt. Man darf wohl lesen : i m o g i ' by (und es hätte jemand — 
können) 12) Gr. και προσβατυν νπό πτωμάτων τό τείχος έγίνετο. add. (250) 
φοβερωτέραν — άπελείπετο. 13) Gr. πλείστοι μέν γε τών επι τής Ίωταπάτης 
αγωνιζόμενοι γενναίως επεσον, 14) Gr. πλείστοι δ εγένοντο τραυματίαι, 
15) Gr. και μόλις περί τήν εωθινήν φνλακήν ενδίδωσι τοις μηχανήμασι τό τείχος 
αδιαλείπτως τυπτόμενον Sl. s'skrusisja = ward zerbrochen. 16) Gr. οί δε 
φραξάμενοι τοις σώμασι καί τοις οπλοις Hudson ex cod. Rostoch. et Bodl. : τα σώ-
ματα τοΐς οπλοις 17) Gr. τό καταρριφθέν άντωχνρωσαν add. πριν βληθήναι 
— μηχανάς. 
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(253) Und da es Morgen geworden wrar, brachte Vespasian 
die Truppen ein wenig zur Ruhe von der nächtlichen Arbeit1). 
Und darnach ging er an die Einnahme der Stadt2) (254) und 
befahl den tapferen Reitern, dass sie von den Pferden abge-
sessen zu den eingestürzten Stellen gehen möchten und3) hinter 
diesen her den mutigeren Pusssoldaten4). (255) Aber den Rest 
der Reiter stellte er längs dem Abhang auf2), damit niemand 
von den Bürgern entkomme6). (256) Die Schützen aber und die 
Schleuderer stellte er hinten auf7), damit sie den Bürgern nicht 
erlauben möchten, hinter den Zinnen hervorzukommen8), (257) und 
(andere)9) an die andern Stellen, woselbst die Mauern unver-
sehrt waren, nachdem sie dorthin Leitern gebracht hätten10), 
damit diese, während die Bürger die eingestürzten Stellen be-
wachen würden, ohne Furcht hineinsteigen möchten n) . 

(258—270 fehlen, 271) Als aber Joseph (das) erkannt hatte12), 
befahl er siedendes Blei auf sie zu giessen 33). (272 fehlt, 273) 
Dadurch verbrannt strömten sie zusammen14). (274—282) Und 
viele wurden verbrannt1δ). (283 fehlt, 284) Und wiederum be-

1) Gr. ' Υπό όε την εω Ούεσπααιανός . . . . (την ατρατιάν) ολίγον άπό τοϋ 

νυκτερινού πόνου όιαναπαύαας• 2) Gr. ( in d e r L ü c k e v o n A n m . 1) έπί την 

κατάληψιν της πόλεως σννήγεν την ατρατιάν . .. a d d . (254) βουλόμενος ό' άπό των 

καταρριφ&έντων περιαπάσαι τονς εί'ργοντας 3) Gr. τονς μεν γενναιότατους 

των Ιππέων άποβήσας [των ιππέων] τριχ/j όιέταξεν κατά τά πεπτωκότα τοϋ 

τείχους, a d d . πάντοίϊεν — είαόόον 4) Gr. κατόπιν όε αντων έταξεν τοϋ 

πεζού το άκμαιότατον, 5) Gr. τό όε λοιπόν ίππικόν άντιπαρεξέτεινεν (S1. 

p o s t a w o s t a t t p o s t a w i ) τω τείχει κατά πάααν την όρεινην 6) Gr. πρός τό 

μηόενα των άναψευγόντων εκ τής αλώαι-OJÇ όιαλα&εΐν. 7) Gr. κατόπιν όε 

τούτων περιέατηαεν (V : παρέατηαε) τούς τοξότας εχ\ειν κελεύαας έτοιμα τά βέλη 

πρός αφεσιν, ομοίως όε καί αφενόονήτας και τούς επι των μηχανημάτων, 8) Gr. 

> damit sie — hervorzukommen, (Sl. i zabral' statt iz' zabral'). Destinon 
glaubt hierher die Worte τό όε λοιπόν (Anm. 5) — όιαλα&εΐν. (Anm. 6) setzen 
zu dürfen. 9) „andere" -- inëch' scheint im Sl. infolge Versehens hier 
a u s g e f a l l e n zu se in . 10) Gr. ετέρους όε κλίμακας άραμένους προαφέρειν 

επάνω τοις άκεραίοις τείχεαιν, 11) Gr. b i e t e t g e r a d e d a s E n t g e g e n g e s e t z t e : 

7ν' οί μεν τούτους κωλύειν πειρώμενοι καταλίποιεν την επι τοις καταρριφ&εΐοιν 

φνλακήν, (Sl. bljudom' statt bljudušcem' — während . . . . bewachen würden), 
oi λοιποί όε νπ' άϋρόων βιαζόμενοι των βέλων ειξωαιν τής είαόόου. 12) Im 

Sl. vielleicht, oder schon in der Vorlage, bewusste Verkürzung. Gr. (258) Ίώαηπος 
όε αννιεϊς M V R C : αυνείς (271) Ό όε Ίώσηπος έν ταΐς άμηχανίαις αύμβουλον 

λαβών την ανάγκην, a d d . ή όέ έστιν όεινη πρός επίνοιαν, οταν αντην άπόγνωσις 

ερε&ίζί/, 13) Gr. ζέον ελαιον εκέλευαεν καταχέειν των αυνηαπικότων. a d d . 

(272) οί ό' ώς — щ &έρμ%. 14) Gr. τοϋτο ( V R : τούτω) καιομένων των 

'Ρωμαίοι όιεακέόασεν την τάξιν, SI. sliwachutjsja, vieil. = verwirrten sie sich, 
15) Vielleicht nur Zusammenziehung des weiterhin Geschilderten von (273): 
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fahl Vespasian, drei Türme auf dem Walle aufzuführen, fünfzig 
Ellen hoch1). Und sie beschlugen sie mit Eisen2), damit das 
Feuer sie nicht berühren könne und sie fest würden durch die 
Schwere3). (28c) Und er führte auf sie hinauf die besten 
Schützen und Speerwerfer und leichte Mauerbrecher4). (286) Und 
sie schlugen sie gleichwie aus dem Himmel5). (287) Die Bürger 
aber drunten, die nicht sich zu schlagen vermochten mit den 
höher befindlichen, ^und (sie), die Sichtbaren mit den Unsicht-
baren6), wichen zurück7), (288) aber sie wehrten sich, bis sie 
kraftlos wurden8). 

(289—315 s. u. ; 316 fehlt, 317)9) Und darnach lief einer 
aus der Stadt heraus und hinterbrachte dem Vespasian10), (318) 
dass die Bürger bereits entkräftet seien durch das unaufhörliche 
Wachen und Sichabmühen11;). (319) „Aber du kannst zur Zeit 
der Morgenwache die Stadt einnehmen12), wenn du heimlich 
herangekommen sein wirst13). Denn wenn sie sich Tag und 

και μετά δεινών b i s (275) ενχείρωτοι τοις κατόπιν τιτρώοκοναιν ήοαν. u n d (281) 

επεσον δε τον των μεν ονκ ολίγοι και πλείονς ετρώθ-ηααν, — D a s D a z w i s c h e n -
liegende fehlt ganz beim Sl. (276—280), ebenso der Schluss von 281 und 282 
(— ή παράταξις ήν.). 

1) Gr. Ονεοπαοιανός δε ( a d d . επι τοις ονμβεβηκόσι — δεομένους,) προο-

νχρώοαι μεν τά χώματα, πυργονς δε τρεις πεντήκοντα ποδυ)ν τό νιρος εκαοτον 

( V R C : εκαοτον fò νιρος d i e S t e l l u n g d e m Sl. n ä h e r ) καταοκευάοαι κελευοας . . . 

των χωμάτων επέοτηοεν, 2) Gr. ( in d e r L ü c k e v o n A n m . 1) πάντο&εν 

οιδήρω κεκαλυμμένους, 3) Gr. ώς εδραίοι τε ε/εν νπό βρί&ονς και δυοάλωτοι 

πνρί, 4) Gr. ( n a c h A n m . 1) ( L V R C : έπιβήοας) ουνεπιβήοας αντοΐς άκοντιο-

τάς τε και τοξότας καί των αφετηριών οργάνων τα κονφότερα, πρός δε τονς 

ρωμαλεωτάτονς οφενδονήτας' 5) Gr. ol μη κα&ορώμενοι δια τό νψος καί τά 

δωράκια των π'νργων εις κα&ορωμένονς τονς επί τον τείχους εβαλλον. 6) Gr. 

οί δε μήτε κατά κόροης φερομένων των βέλων εκκλίνειν ραδίως δυνάμενοι μήτε 

τονς άφανεΐς άμννεοΟ-αι, καί τό μεν νιρος των π'νργων δνοέφικτον ορωντες εκ 

χειρός βέλει, a d d . πνρί δε τόν περί αντοΐς οίδηρον άνάλωτον, 7) Gr. εφευ-

γον άπό τοϋ τείχονς a d d . και προοβάλλειν πειρωμένοις επεξέ&εον. 8) Gr. 

και οί μεν επί της Ίωταπάτης άντεΐχον όντως, αναιρούμενοι τε κα&' ήμέραν 

πολλοί καί μηδέν άντικακοϋν τονς πολεμίους, οτι μή μετά κίνδυνων ανείργειν 

έχοντες. 9) Gr. a d d . (316) Τών δ' ανά — νπερήρ'ϊη τό τείχος, 10) Gr. 

αντομολεΐ δέ τις πρός τόν Ονεαπαοιανύν τής αντής ήμέρας τήν τ ε υλιγότητα των 

επί τής πόλεως εξαγγέλλων καί τήν ασθ-ένειαν, 11) Gr. καί ώς αγρυπνία 

διηνεκεΐ καί μάχαις επαλλήλοις δεδαπανημένοι a d d . δυνατοί μεν ειεν ονδε βιαζομένονς 

ετι φέρειν, και δόλω δ' αν αλοΐεν, εΐ τις επι&οΐτο" Im Sl. v o n h i e r a n w i e d e r 

d i r e k t e Rede. 12) Gr. περί γαρ (VRC o m . ) την εοχάτην φνλακήν, . . . οννε-

βονλενέν τε κατά ταυ την τήν ωραν επελ&εΐν. 13) Gr. s. ο. A n m . 11 : καί 

δόλω δ' αν αλοΐεν, ει τις έπι&οΐτο· 
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Nacht mühen, so wird sie zur Zeit der Morgenröte der Schlaf 
überwältigen1), also dass zu dieser Stunde, am Kampfe ver-
zweifelnd, auch alle Wachenden schlafen2)." (320) Jener aber 
schenkte keinen Glauben dem Hinterbringenden3), da er die 
Standhaftigkeit der Juden erkannte und ihre Verpflichtungen 
gegeneinander 4). (321) Auch vordem hatte er einen Jotapatener 
ergriffen5) und hatte ihn mit allen Foltern gepeinigt, sowohl 
mit Feuer als auch mit Eisen, damit er etwas von den (Dingen) 
im Innern erzähle. Und da er nichts sagte6), hatte er ihn ge-
kreuzigt. Und er war lachend gestorben 7). (322) In betreff 
dieses aber erkannte er, dass nicht sehr weit von der Wahrheit 
seine Reden seien8). Und. er übergab ihn zur Bewachung9). 

(323) Er selbst aber kam zur angegebenen Stunde mit den 
Truppen zur Stadt mit Schweigen10). (324) Und zuerst stieg 
hinauf auf die Mauern Titus mit Sanus11), dem Tribunen12). 
(325) Und hinter ihnen beiden her Sekostus und Plakidas mit 
ihren Kriegern13). Und sie machten die Wächter nieder und 
gingen in die Stadt schweigend hinein14). (326) Und während 
sie inmitten der Stadt umhergingen, bemerkten die Eroberten 
(es) nicht15). (327) Denn es hatte Arbeit und Schlaf ihre Kraft 
zunichte gemacht16). Wenn aber auch jemand aufstand, so 

1) Gr. καθ' %v άνεσίν τε τών δεινών εδόκουν εχειν και καθάπτεται μάλιστα 

κεκοπωμένων εωθινός νπνος, 2) Gr. καταόαρθάνειν έφασκεν τονς φύλακας 

3) Gr. τω δ' ήν μεν δι' νπονοίας ό αντόμολος 4) Gr. τό τε πρός αλλήλους 

πιστόν (SI. u w è r e n i a ) είδότι τών Ίονδαίων και τήν πρός τάς κολάσεις νπεροψίαν, 

5) Gr. έπειδή και πρότερον ληφθείς τις τών άπό τής Ίωταπάτης 6) Gr. προς 

πασαν αίκίαν βασάνων αντέσχεν και μηδέν δια πνρός εξερευνώσι τοις πολεμίοις 

περί τών ένδον ειπών 7) Gr. άνεοταυρώθη τοϋ θανάτου καταμειδιών 

8) Gr. τά γε μήν εικότα πιστόν εποίει τον προδότην, και τάχα μεν άληθεύειν 

εκείνον, a d d j μηόεν δ' αντός εξ ενέδρας πείαεαθαι μέγα προσδοκών, 9) Gr. 

τόν μεν φνλάσσειν εκέλευαεν, a d d . επι δε τήν κατάληψιν τής πόλεως παρεακεύαζε 

τήν ατρατιάν. 10) Gr. Κατά δε τήν μηνυθείσαν ώραν $εσαν ήσυχη πρός τό 

τείχος. 11) Gr. Sanom' wohl nur Abschreiberfehler für Sawinom' = mit 
S a b i n u s 12) Gr. καί πρώτος επιβαίνει Τίτος σύν ενί τών χιλιάρχων Λομετίω 

Σαβίνω a d d . τών άπό τοϋ πέμπτον και δεκάτου τάγματος ολίγους άγων Cod. 

Acad. unter dem Text: Zerstörung von Jotapata der Stadt. 13) Gr. . . . μεθ' 
ους Σί-κστος τις Καλονάριος χιλίαρχος και Πλάκιόος τούς νπό σφίσι τεταγμένους 

είσήγον. 14) Gr. ( v o r A n m . 13) άποσφάξαντες όε τούς φύλακας είσίασιν είς 

τήν πόλιν, MVRC a d d . ήαυχή, 15) Gr. κατειλημμένης δε της άκρας καί τών 

πολεμίων εν μέσω ( A M L V R C L a t : εν μέση τή πόλει) στρεφομένων, . . . . ομως 

ονπω της αλώσεως τοις κρατονμένοις αΐσίϊησις ήν' 16) Gr. καμάτω τε γαρ 

οί πολλοί καί νπνω διαλέλνντο, L : όιελέλνντο, V R C : λέλυντο, 
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konnten sie durch Nebel nicht sehen, infolgedessen, dass da-
mals jener (Nebel) über der Stadt eingetreten war1), bis es hell 
ward2) (328) und alle Truppen hineinkamen3). (329) Und an das 
Böse gedenkend, was sie von ihnen empfangen hatten4), schonten 
sie nicht vom Greis an bis zum Säugling5). (330 fehlt, 331) Und 
andere sahen das Ende, töteten sich selbst6). 

(332 fehlt, 333, 334) Aber andere hatten sich in die Höhlen 
geflüchtet7) 8) Antonius, den Centurio, dass er ihm die 
Hand (darauf) gebe, ihn nicht zu töten9). (335) Als jener aber 
ohne Arg die Hand ausgestreckt hatte und ohne Vorsicht10), so 
durchbohrte der seine Seite mit der Lanze. Und er tötete ihn, 
ihm zuvorkommend11). (336) Und an jenem Tage wurden alle, 
die sichtbar wurden, auch getötet12), (337) an Zahl 60 Tausend13), 
an Gefangenen aber (waren es) 5000 u) . (338) Und sie zerstörten 
die Stadt und die Türme brannten sie aus15). (339) Jota-
pata 16) aber wurde also genommen17) im Monat Panemus18), 

1) Gr. καί τών διανιοταμένων ομίχλη τάς όψεις άπήμβλυνεν πολλή κατά 

τνχην τότε τ% πόλει περιχυθεϊσα, 2) Gr. (in d e r L ü c k e v o n A n m . 15 d. vor. S.) 

ήδη δε και ήμέρας ονσης, 3) Gr. μέχρι πάσης της στρατιάς είσπεσούσης a d d . 

πρός μόνην — αναιρούμενοι. 4) Gr. £ Ρ ω μ α ί ο υ ς δε κατά μνήμην ών εκ της 

πολιορκίας επαθον 5) [Sl. e ig . d e n Gre is u n d b i s z u m S äug l ing . ] Gr. οντε 

φειδώ ela'yei τινός οντ' ελεος, a d d . άλλ' είς τό κάταντες — (330) εκαλύπτοντο 

τω πολέμω. 6) Gr. τοϋτο πολλούς καί τών περί τόν Ίώσηπον επιλέκτων επ' 

αντοχειρίαν παρώξννεν κατιδόντες γάρ, (add . ώ ς ονδένα — προέλαβον) και 

σνναθροισθέντες επι τα καταλήγοντα της πόλεως σφάς αύτούς άνεΐλον. 7) Gr. 

. . . . (334) τών γαρ είς τα σπήλαιά τις σνμπεφευγότων, πολλοί δ' ούτοι πλήθος 

ήσαν, 8) Im Sl. (Acad.) eine Lücke, der etwa entsprechen mag (333) άναί-
μακτον δ' άν ήν ανχήσαι 'Ρωμαίοις τό τέλος τής πολιορκίας, εί μή κατά τήν 

αλωσιν είς επεσέν τις' εκατοντάρχης ήν Αντώνιος, θνήσκει δ' εξ ενέδρας  

(s. A n m . 7), ικετεύει 9) Gr. τόν Άντώνιον όρέξαι δεξιάν αντώ πίστιν τε 

σωτηρίας και βοήθειαν πρός ανοδον' 10) Gr. ό δ' άφνλάκτως ωρεγε τήν χείρα, 

11) Gr. καί φ&άσας αύτόν εκείνος νύττει κάτωθεν νπό τόν βονβώνα δόρατι καί 

παραχρήμα διεργάζεται. SI. i rebra jego (eig. auch seine Rippen) 12) Gr. 
Κατ' εκείνην μεν ούν τήν ήμέραν τό φανεράν πλήθος άνεΐλον οι 'Ρωμαίοι, a d d . 

ταΐς δ' επιούσαις — γυναικών. Etwas Ähnliches muss auch als Gegensatz zu 
denen, „die sichtbar wurden", in der Vorlage vom Sl. gestanden haben. 
13) Gr. . . . νεκροί δε κατά τήν αλωσιν καί τάς πρότερον μάχας σννηριθμήθησαν 

τετρακισμύριοι, cod. Vat. et Berol. Lat : quadringenta milia. 14) Gr. (vor 
A n m . 13) καί τά μεν αιχμάλωτα χίλια προς τοις διακοσίοις σννήχθη, 15) Gr. 

Ούεσπαοιανός δε τήν τε πόλιν καταακάψαι κελεύει και τά φρούρια πάντα προσεμ-

πίπρησιν αντής. 16) SI. i o t a p a t ' = Ίωτάπατος. 17) Gr. Ίωτάπατα μεν 

ούν όντως εάλιο 18) Gr Πανέμου νουμηνία. L e t z t e r e s w i r d a u c h i n 

der gr. Vorlage gestanden haben, vom Sl. aber missverstanden sein. 
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welcher der Juli ist1), im dreizehnten Jahr der Herrschaft des 
Nero % 

Cap. VIII. 

(340) Die Römer aber suchten den Joseph, und zwar weil 
sie gegen ihn zürnten3). Und da sie ihrem Feldherrn zu Ge-
fallen sein wollten4), so suchten sie sowohl unter den Leich-
namen als auch an den geheimen Orten der Stadt5). (341) Jener 
aber hatte, als sie die Stadt einnahmen6), indem Gott ihm half7), 
sich aus der Mitte der Truppen hinweggestohlen8) und war in eine 
tiefe Grube hineingesprungen9), aus welcher ein unsichtbarer 
Weg zu einer Höhle führte10). (342) Und hier fand er 40 der 
angesehensten Männer, die sich verborgen hielten11). Und jeg-
liches Zubehör war da, das da zum Bedarf für den Leib ist12). 
(343) WTächter nämlich sassen rings um die Stadt und es war 
nicht möglich zu entfliehen13). (344) Und während 2 Tagen hielt 
er sich verborgen14) ; am dritten Tage aber ergriffen die Wächter 
ein Weib und peinigten sie. Und diese, gepeinigt, bekannte 
gegen jenen und (gegen) die mit ihm1 б

). Und alsbald sandte 
Vespasian zwei Tribunen mit Eile, Paulinus und Gallicanus

16

), 
den Joseph hervorzulocken und ihm Bürgschaft zu geben17). 

1) Gr. > welcher der Juli ist, 2) Gr. (vor Anm. 17 d. vor. S.) τρεισκαιδεκάτω 
τής Νέρωνος ηγεμονίας ετει 3) Gr. ' Ρωμαίοι όε τόν Ίώοηπον άναζητοϋτες 

κατά τε όργήν σφετέραν 4) Gr. καί σφόδρα τον στρατηγοί φιλοτιμουμένου, 

a d d . μεγίστη γαρ ήν μοίρα τοϋ πολέμου ληφθείς, 5) Gr. τ ονς τε νεκρούς 

διηρεννων και τούς άποκρύφους. MVRC : άποκρύφους τής πόλεως μυχούς. 

6) Gr. δ δε (MVRC a d d . . . . αρτι) της πόλεως άλισκομένης 7) Gr. δαιμονίω 

τινί συνεργία χρησάμενος 8) Gr. μέσον μεν εαυτόν εκκλέπτει ( P A L : εκλεπτεν) 

τών πολεμίων, 9) Gr. καθάλλεται δε εις τινα ßaQ-ύν λάκκον, 10) Gr. φ 

πλατύ σπήλαιον διέζευκτο κατά πλευράν τοις άνωθεν άόρατον. 11) Gr. ενθα 

τεσσαράκοντα μεν τών επισήμων άνδρας καταλαμβάνει λανθάνοντας, 12) Gr. 

παρασκευην δ (V : τε) επιτηδείων ονκ ολίγαις ήμέραις διαρκεΐν δυναμένην. a d d . 

μεθ' ήμέραν — κατεσκέπτετο. Etwas Ähnliches muss auch in der Vorlage des 
Sl. oder in diesem selbst gestanden haben, da der folgende Satz im Sl. nicht 
ganz an den vorhergehenden anschliesst. 13) Gr. φρουρουμένων δε παντα-
χόθεν πάντων (Μ: πάντων τών πύργων V R C : τών πύργων) δι' αύτόν ώς λαθεΐν 

(V : λαθεΐν δ') ονκ ήν, a d d . αύθις είς τδ σπήλαιον κάτσει, ( v i e l l e i c h t a u c h ur-

sprünglich im Sl. oder seiner Vorlage vorhanden). 14) Gr. δύο μεν ovv 
ήμέραις διαλανθάνει, 15) Gr. v i e l k ü r z e r : щ δε τρίτ% γυναικός αλούσης 

τών (VRC о т . ) αμα αύτοΐς μηνύεται, 16) Gr. και Ονεσπασιανός αύτίκα μετά 

σπουδής πέμπει δύο χιλιάρχους Πανλΐνον και Γαλλικανόν, 17) [Sl. e ig . d i e 

Hand] Gr. δεξιάς τε τώ Ίωσήπω δούναι κελεύσας και προτρεψομένονς άνελθεΐν. 

25* 
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(345) Und diese beiden kamen und baten ihn
1

) und gaben 
die Rechte für die Rettung2). Aber dieser hörte auch nicht 
darauf3), (346) da er Peinigungen befürchtete, weil er viel Böses 
ihnen während des Kampfes getan hatte4). 

Der Feldherr aber sandte auch den dritten Tribun zu ihm, 
der ihm bekannt war und ein Freund, Namens Nikanorδ). 
(347) Und dieser, als er gekommen war, hielt ihm die römische 
Milde vor und die Barmherzigkeit gegen Gefangene6). Und er 
fügte hinsichtlich seiner hinzu7), dass wegen seiner Tapferkeit 
und Klugheit man ihn nicht hassen, sondern vielmehr sich 
wundern werde8). (348) „Der Feldherr aber ist bestrebt, dich 
zu sich nicht zur Strafe herauszubringen9), sondern weil er dich 
bewahren will10). (349) Denn wenn er dich zum Bösen hätte 
auffordern wollen, so hätte er nicht mich geschickt, deinen 
Freund11), auch hätte ich ihm nicht dir zur Überlistung gehorcht12)". 

(350) Da aber Joseph geteilten Sinnes war13), wollten14) die 
Krieger im Zorn die Höhle ausräuchern15). (351) Und dieser, 
nachdem er ihre Drohung erfahren16), gedachte der nächtlichen 
Träume17), wodurch Gott ihm die den Juden bevorstehenden 

1) Gr. Άφικόμενοι γοϋν ( P A L : ovv V R C : όε) παρεκάλουν ούτοι τόν άνδρα 

2) Gr. καί πίστεις περί σωτηρίας εδίδοοαν, 3) Gr. ού μην επειθον' 4) Gr. 

εκ γαρ ών εικός ήν (VRC a d d . τόν) τοοαϋτα όράσαντα παθεΐν, ούκ έκ τοϋ φύσει 

τών παρακαλούντων ήμερου τάς υποψίας συνέλεγεν εδεδίει τε ώς επι τιμωρίαν 

προκαλούμενους, 5) Gr. εως Ονεσπασιανός τρίτον επιπέμπει χιλίαρχον Νικά-

νορα γνώριμον τω Ίωσήπω και συνήθη πάλαι. 6) Gr. παρελθών δ' ούτος 

τό τε φύσει 'Ρωμαίων χρηστόν προς ονς αν απαξ ε'λωοι διεξ^ει, 7) Sl. p r i l o ž i 
jego, eig. er fügte ihn hinzu, 8) Gr. καί ώς δι' άρετήν αύτος θανμάζοιτο 
μάλλον ή μισοΐτο προς τών ήγεμόνων, 9) Gr. b l e i b t i n d e r i n d i r e k t e n R e d e -

f o r m : σπουδάζειν τε τόν οτρατηγόν (Sl. i g e m o n ) ονκ έπί τιμωρίαν άναγαγεΐν 

αντόν, a d d . είναι γαρ ταντην καί παρά μή προϊόντος λαβείν, 10) Gr. άλλα 

σώοαι (Sl. o h r a n i ti) προαιρούμενον άνδρα γενναΐον. 11) Gr. προσετίθει δ' 

(vg l . SI. b e i A n m . 7) ώς οντ' αν Ονεσπασιανός ενεδρεύο)ν φίλον επεμπεν, a d d . 

Ίνα τοϋ κάκιστου πράγματος προστήοηται τό κάλλιστον, απιστίας φιλίαν, o f f e n -

bare Ausschmückung. 12) Gr. ονδ' (LVRC: οντ') αν αντός άπατήσινν 
άνδρα φίλον νπήκονσεν έλθεΐν. 13) Gr. Ένδοιάζοντος δε τοϋ Ίωσήπον a d d . 

καί προς τόν Νικάνορα 14) Sl. chotja (Partie, sing.) statt chotjašce (plur.), 
vielleicht auch statt chotjachu d. h. choteachu, Imperf. 3. plur. 15) Gr. τό 
μεν οτρατιωτικον νπ' οργής εκκαίειν τό σπήλαιον ώρμητο, a d d . κατεΐχεν δ ' 

αύτονς ό πολέμαρχος ζωγρήοαι τόν ανόρα φιλοτιμούμένος. 16) Gr. ώς δ' 

(add. ο τε Νικάνωρ προσέκειτο λιπαρών καί) τάς άπειλάς τοϋ πολεμίου πλήθους 

ό Ίώσηπος εμαθεν, V R C : τοϋ πολέμου πληθούσας D i e s e n o f f e n b a r e n F e h l e r 

h a t Sl. n icht . 17) Gr. άνάμνησις αύτόν (VRC et ex corr. Ρ : αντώ) τών 

δια νυκτός ονείρων εισέρχεται, 
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Nöte gezeigt hatte1). (352) Er war aber kunstfertig, Träume 
zu deuten, und fähig, zu verstehen, was Gott unter einer Decke 
zeigt2), und von den heiligen prophetischen Büchern war nicht(s)3) 
vor ihm verborgen geblieben4), weil er Priester und aus priester-
lichem Geschlecht geboren war5). (353) Und zu der Stunde ward 
er erfüllt vom Geist6) und verstand die schrecklichen Traum-
gesichte7), und er brachte vor Gott heimliches Gebet8), (354) 
sagend9): „Weil das jüdische Volk, о Schöpfer, dir (?) geschwächt 
erscheint10), vor deinen alles sehenden Augen11), und du alles 
Glück auf die Römer übertragen hast12) und (ihnen) deine Kraft 
anvertraut13) und meine Seele erwählt hast, vom Künftigen zu 
weissagenu), siehe, so gebe ich kraft deines heiligen Befehles 
den Römern freiwillig die Hände 15). Ich schwöre aber bei deinem 
heiligen Namen, dass ich nicht um des Lebens willen hinaus-
gehe, noch das Vaterland verraten wollend16), sondern um deinem 
Ruhm und deiner Macht zu dienen17) und zu offenbaren, was 
du mir gezeigt hast18)." 

(355) Und nachdem er also gesprochen, streckte er die 
Hand zu Nikanor aus19). Die Juden aber20) mit ihm21), da sie 

1) Gr. δι' ών ό Θεός τάς τε (om. V R ) μέλλουσας αντώ συμφοράς (VR : 

συμφοράς αντώ n i c h t w i e Sl.) προσεσήμαινεν (PAML 2 V : προεσήμανεν, a u c h Sl. A o r . ) 

Ίουδαίυιν a d d . καί τά περί τονς ' Ρωμαίων βασιλείς έσόμενα. 2) Gr. ήν δε καί 

περί κρίσεις ονείρων ικανός ονμβαλεΐν (VRC: σνμβάλλειν) τά άμφιβόλως νπό τοϋ 

θείου λεγόμενα, Cod. Acad. i. marg. rot : die drei tachygraphischen Zeichen (vgl. 
S. 379, Anm. 12). 3) Es fehlt im Sl. nicjto (= nichts) oder etwas Ähnliches 
4) Gr. τών γε μήν ιερών βίβλων ονκ ήγνόει τάς προφητείας 5) Gr. ώς αν αυτός 

τε ων ιερεύς καί ιερέων εγγονος' MVRC: εκγονος' 6) Gr. ών (MVC: δς R от . ) επί 

τής τότε ώρας ένθους γενόμενος 7) Gr. καί τά φρικώδη τών προσφάτων ονεί-

ρων σπάσας φαντάσματα 8) Gr. προσφέρει τω θ·εο~> λεληθυΐαν ενχήν, 9) Gr. 

s 
. . . εφη . . . 10) Sl. oslableno mi mnit', was keinen Sinn gibt. Es wird 
zu lesen sein: oslablen' ti s ja mnit' = „dir geschwächt erscheint." Gr. κά· 
πειδή τό 'Ιουδαίων . . . φϋλον όκλάσαι δοκεΐ σοι τω κτίσαντι, PAML : κολάσαι 

Niese: fort, recte Lat: labefactari Vom SL missverstanden 11) Gr. >> vor 
deinen alles sehenden Augen, 12) Gr. μετέβη δε πρός1 Ρωμαίους ή τύχη 
πάσα, 13) Gr. > und (ihnen) deine Kraft anvertraut hast 14) Gr. 
καί τήν εμήν ψυχήν έπελέξω τά μέλλοντα είπεΐν, 15) Gr. δίδωμι μεν 'Ρω-

μαίοις τάς χείρας εκών > kraft deines heiligen Befehles 16) Gr. και ζώ, 
μαρτύρομαι δε ώς ού προδότης . . . εΐμι P A L : ζών N u r a u s d e m Sl. i s t der 

Sinn von και ζώ recht verständlich (s. oben im Text). 17) Gr. άλλα σος 
(ειμι) διάκονοςVRC : απειμι, Ρ Α in m a r g . γρ άλλά σός απειμι διάκονος Lat : 

ad eos ibo. 18) Gr. > und zu offenbaren, was du mir gezeigt hast. 
19) Gr. Ταϋτ' ειπών ένεδίδου τώ Νικάνορι. 20) Gr. καί L a t : v e r u m 

21) Gr. των 'Ιουδαίων oi ουγκαταφυγόντες 
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erkannt hatten, dass er hinausgehen wolle1), so traten sie um 
ihn und riefen2): (356) „Gar sehr wird das väterliche Gesetz 
stöhnen3), und traurig wird Gott sein4), der den Juden Seelen 
geschaffen hat, die den Tod verachten5) und sich nicht unter-
werfen 6). (357) Liebst du etwa das Leben, Joseph7) ? Erträgst 
du es etwa, das Licht der Sklaverei zu sehen8) ? Und gar sehr 
hast du dich beeilt, zu vergessen9), welche (Leute) du gelehrt 
hast, für die Freiheit zu sterben10). (358) 0, falschen Ruhm hast 
du wegen Mannhaftigkeit erworben11). Und vergeblich bist du 
weise gewesen12), wenn du vertraust, dich vor ihnen zu retten13), 
deren Herzen du verwundet hast14). (359) Aber wenn auch 
du deinen Verstand vergessen hast15), so ziemt es (doch) uns, 
um das väterliche Gesetz zu sorgen16). Siehe, da ist für dich 
ein Schwert17) : wenn du es freiwillig in deinen Leib tauchen 
wirst18), so wirst du ewiger Feldherr der Juden sein19). Wenn 
du (es) nicht willst, so wirst du von unseren Händen als Ver-
rätersterben20)." (360) Und indem sie also sprachen, entblössten 
sie das Schwert gegen ihn21), (für) den Fall, wenn er sich den 
Römern ergeben würde22). 

(361) Joseph aber geriet in Furcht vor ihrer Gewalttätig-
keit23) und, es für eine Beleidigung Gottes haltend, wenn er 

1) Gr. ώ ς τόν Ίώοηπον αυνίεααν εΐκοντα τοις παρακαλοϋσιν, Sl. c h o t j a š c e 
Nom. plur. statt -a, Gen. (= Accus.) sing. 2) Gr. άθρόοι περιατάντες, 
. . . . ißoojv, PA : καί αθρόοι (genau genommen auch SI.) Α : καί expunctum 
3) Gr. ,,ή μεγάλα γ' âv ( P A L : άγαν) ατενάξειαν, ..., oi πάτριοι νόμοι, 4) Gr. 

ονς (ML X VRC : και) κατέφηοεν (MVRC : κατηφήααι) θεός (Ίονδαίοις). 5) Gr. 

Ίουδαίοις ό κτίαας ψνχάς θανάτου καταφρονο'υαας. 6) Gr. > u n d s i c h 

nicht unterwerfen. (Sl. nepokoriwi statt -wy). 7) Gr. φιλοζωεΐς, ώ 
( A M L V R C L a t om. ) Ίώαηπε, 8) Gr. και φως υπομένεις οράν όοϋλον ; 

9) Gr. ώς ταχέως επελάθον (Sl. n a z a b y t j ) ααντοϋ. 10) Gr. πόσους νπερ 

έλενθερίας άποθνήσκειν επεισας. 11) Gr. ψευδή μεν αρα όόξαν ανδρείας, 

. . . είχες, 12) Gr. ψευδή δε και οννέαείος (είχες,) 13) Gr. ει γε οωτηρίαν 

μεν εχειν ελπίζεις 14) S1. . . . r a s k r o w a w i . Gr. παρ' οίς όντως επολέμηαας, 

a d d . αώζεσθαι δε νπ' εκείνων, καν у βέβαιον, θέλεις. 15) Gr. άλλ' εί καί 

αοί λήθην σεαντον κατέχεεν η ' Ρωμαίων τύχη, 16) Gr. προνοητέον ήμΐν τον 

πατρίου κλέους. V R C : νόμον. 17) Gr. χρήσομέν οοι δεξιάν καί ξίφος' 

18) Gr. αν δ' clv μεν εκών θνήακ^ς, 19) Gr. Ιουδαίων στρατηγός, . . . ., 

τεθνήξ%.'' 20) Gr. αν δ' άκων, προδότης (τεθνήξ%). 21) Gr. τανθ' αμα 

λέγοντες έπανετείναντο τά ξίφη a d d . καί διηπείλουν άναιρήσειν αντόν, 22) Gr. 
w m 

ει τοις 'Ρωμαίοις ένδιδοίη. In Cod. Acad. am Rande rot: sde wni = hier nach-
dem er aufmerksam geworden war (?) [od. vernommen hatte ?]. 23) Gr. 
Δείαας δε τήν έφοδον ό Ίώσηπος 
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vor dem Befehl Gottes sterben würde1), (362) begann er ihnen 
gegenüber mit Weisheit zu erörtern2), was (ihn) gezwungen 
habe (?)3). 

Und er sprach : „Warum suchen wir den Tod für uns 
selbst4)? Warum trennen wir das, was sich liebt, Seele und 
Leib5)? (363) Meint ihr etwa, dass ich mich verändert habe6)? 
Und habe ich mich jetzt verändert7)? Es ist geziemend, während 
des Kampfes von feindlichen Händen getötet zu werden8). (364) 
Denn wenn ich mich vor dem römischen Schwert verberge, so 
bin ich wert in Wahrheit, durch eigene Hand und eigenes 
Schwert zu sterben9). Wenn jedoch jene uns Gefangene ver-
schonen10), wie ziemt es da uns nicht, uns unsrer selbst zu er-
barmen n ) ? 

(365) Ist es gut um der Freiheit willen zu sterben12), 
so ist es auch mir lieb13), aber vor dem Heer14). Jetzt aber, 
wo ist das Heer? Wer schlägt sich mit uns15)? Feige aber 
ist es in gleicher Weise16): wer nicht stirbt, wenn es sich 
geziemt17), ebenso18) — wer stirbt, wenn es sich nicht ge-
ziemt 19). 

(366) Was aber befürchtend sollen wir nicht zu den Römern 
hinausgehen20)? Den Tod21)? (367) Warum dann (sollen wir), 
den wir fürchten, von Seiten der Feinde erwarten, selbst uns 

1) Gr. και προδοσίαν ήγουμενος είναι των τον &εον προσταγμάτων, ει 

προαποθάνοι τής διαγγελίας, v o m Sl. m i s s v e r s t a n d e n . 2) Gr. ήρχετο πρός 

αντονς φιλοσοφείν [auch im Sl. ein W o r t : mudriti] 3) Sl. jaže prinuži. 
Gr. επί τής ανάγκης' 4) Gr. ,,τί γάρ τοσοντον, εφη, σφων αντων, εταίροι, 

φονώμεν ; 5) Gr. ή τί τά φίλτατα διαοτασιάζομεν, σωμα και ψνχήν ; 

6) Gr. ήλλάχθαι τις έμέ φησιν. Hudson : φ'ησει. 7) Vielleicht auch : auch 
habe ich mich jetzt verändert. Gr. άλλ' οϊ'δασιν ' Ρωμαίοι τοϋτό γε. 8) Gr. 
καλόν èv πολεμώ д-νήσκειν, αλλά πολέμου νόμω, τουτέστιν νπό τών κρατούντων. 

9) Gr. εί μεν ονν τόν'Ρωμαίων αποστρέφομαι σίδηρον, άξιος άλη&ώς είμι ( V R J : 

είμι    &0J  w i e Sl.) τονμον ξίφους και χειρός τής έμής' 10) Gr. εί δ' εκεί-

νους εισέρχεται φειδώ πολεμίου, V R C : πολέμου, 11) Gr. πόσω δικαιότερον 

αν ημάς ήμων αντών είσέλ&οι ; a d d . καϊ γάρ ήλί&ιον— διιστάμε&α. 12) Gr. 

καλόν γαρ (MVRC о т . ) νπερ τής έλεν&ερίας άπο&νησκειν' 13) Gr. φημϊ κάγώ, 

14) Gr. μαχομένονς μέντοι, a d d . καϊ νπό των άφαιρονμένων αντ'ην. 15) Gr. 

vvv δ' οντ' είς μάχην άντιάζονσιν ήμΐν οντ' άναιροϋσιν ημάς' 16) S1. 

w k u p ë e ig . z u g l e i c h Gr. δειλός δε ομοίως 17) Gr. 8 τε μη βουλόμενος 

θνησκειν, οταν δέ% 18) Sl. niže eig. auch nicht 19) Gr. και ό βου-
λόμενος, οταν μη δέ%. 20) Gr. τί δε και δεδοικότες πρός 'Ρωμαίους ονκ 

ανιμεν; 21) Gr. άρ' ονχΐ θάνατον; 
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mit Gewalt zuziehen
1

)? Trägt jemand2) etwa Knechtschaft3)? 
Jetzt aber sind wir wohl sehr frei4)? (368) Erscheint es euch 
etwa tapfer, wenn ihr euch selbst tötet5)? Nein, sondern klein-
mütiger als alle Menschen6), gleich wie auch ein Steuermann7), 
der, in Furcht vor den Wellen vor dem Sturm das Schiff ver-
senkt hat8). (369) Der Selbstmord aber ist gegen die Natur. 
Und er ist keinem Tier verstattet9), (370) noch könnt ihr auch 
(nur) irgendeines finden, das durch sich selbst stirbt10). Denn 
das natürliche Gesetz ist fest bei allen, das Leben zu wollen11). 
Deswegen auch halten wir diejenigen, die uns das Leben weg-
nehmen, für Feinde12). (371) Und Gott erzürnt der Mensch, 
wenn er seine Gabe verspottet13), und er frevelt vor seinen 
Augen14). 

(372) Jedes Fleisch aber ist sterblich und aus vergänglicher 
Natur geschaffen15). Die Seele ist aber immer unsterblich16) 
und als göttliches Abbild wreilt sie im Körper17). Wenn aber 
jemand den fremden Schatz verliert, das ihm zur Bewah-
rung Übergebene18), so wird er böse und nicht treu bei allen 
genannt werden19) und ein Unnützer (?)20). Wenn aber jemand 

1) Gr. e/θ' ΟΝ δεδοίκαμεν εκ TOJV έχθρων νποπτευόμενον εαντοίς βέβαιον 

( V R C : βίαιον) επιστησομεν ; V C : επιτιμησομεν ; L : έπιτιμηοωμεν ; R : νποτιμι-

οομεν ; Ρ Α γρ i. m a r g : βέβαιον επιτιμηοομεν ; V γρ i n m a r g . (ut v i d . m . 2) βιβλίον 

νποτιμ'ηοομεν ; Lat: irrogabimus Heg : ipsi nobis volumus inferre . . . . ipsi nobis 
irrogamus ? 2) Sl. kto nosit wohl nur aus Missverständnis vom Übersetzer ein-
gese tz t . 3) Gr. αλλά δονλείαν, ερεΐ τις. 4) Gr. πάνυ γοϋν vvv έσμεν ελεύθεροι. 

5) Gr. γενναΐον γάρ άνελεΐν εαυτόν, φησει τις. 6) Gr. ον μεν ούν, άλλ' 

άγενέστατον, LRC: άγεννέοτατον, 7) Gr. ώς εγωγε καί κνβερν'ητην ηγούμαι 

δειλότατον, 8) Gr. όστις χειμώνα όεδοικώς προ τής θνέλλης εβάπτισεν εκών 

τύ σκάφος. 9) Gr. άλλα μην ή αυτοχειρία και τής κοινής απάντων ζώων 

φύσεως άλλότριον a d d . και πρυς τον κτίοαντα θεόν ήμας ασέβεια. 10) Gr. 

TOJV μέν γε ζώων ούόέν εστίν ο θνησκει μετά προνοίας η δι' αύτοϋ' Μ et ex cori*. 
L : αντοϋ· 11) Gr. φύσεως γάρ νόμος ισχυρός εν απασιν το ζήν εθέλειν' 

12) Gr. δια τοϋτο και τούς φανερώς άφαιρονμένους ημάς τούτον πολεμίους 

ηγούμεθα a d d . και τονς εξ ενέδρας τιμωρούμενα. 13) Sl. e ig . w e n n s ie . . . 

v e r s p o t t e n Gr. τον δε Θεόν ονκ οί'εοθε άγανακτεΐν, οταν άνθρωπος αντοϋ το 

δώρον ( C : τό δώρον αντοϋ) υβρίζω ; 14) Gr. > u n d er f r e v e l t v o r s e i n e n 

A u g e n . Gr. a d d . καϊ γαρ εϊλ'ηφαμεν παρ' εκείνου το είναι και το μηκέτι είναι 

πάλιν εκείνω δίδομεν. 15) Gr. τά μέν γε σώματα θνητά πάσϊν καϊ εκ φθαρ-

τής νλης δεδημιονργηται, V : δημιουργούμενα, V i. m a r g . et С: δημιουργείται, (R : 

διμιονργείται,) 16) Gr. ψνχη δε αθάνατος άεΐ 17) Gr. και θεοί5 μοίρα 

τοις σώμαοιν ένοικίζεταν 18) Gr. eh' èàv μεν άφανίο% τις άνθρώπον παρα-

καταθηκην a d d . η διαθήται κακώς, 19) Gr. πονηρός είναι δοκεΐ καϊ άπιστος, 

20) SI. i ne potrebno (vieil, statt nepotrëbjn'). 
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tien göttlichen Schatz von seinem Leibe loslöst1), wie kann er 
sich vor dem Beleidigten verbergen2)? (373) Und wenn ein 
Knecht dem Herrn entläuft, wenn (dieser) auch böse ist, so ist 
er doch der Strafe würdig3). Wir selbst aber, die wir vor einem 
herrlichen Herrn und dem allgütigen Gott fliehen4), werden wir 
nicht gottlos sein 5) ? 

(374) Wisst ihr nicht, dass, die aus diesem Leben nach 
dem natürlichen Gesetz hinausgehen6), und, nachdem sie die 
von Gott genommene Schuld bezahlt, wann der, der gegeben, 
sie nehmen will7), dass denen ewiger Ruhm und feste Häuser 
und denkwürdige Geschlechter (zuteil werden)8), aber dass ihre 
Seelen rein und untadelig9) an dem heiligen und himmlischen 
Ort verbleiben10) und von dorther erwarten, dass sie wieder 
Wohnung nehmen möchten in ihren Leibern, wenn die Zeiten 
wiederkehren11); (375) und wiederum die an sich die Hände 
gelegt haben12), dass ihre Seelen die dunkle Hölle aufnimmt1Я

), 
der Vater aber, Gott, auch bis zu den Urenkeln sie straft

1 4

). 
(376) Daher ist dieses verhasst vor Gott

1 5

) und unser Gesetz-
geber hat befohlen

 1 6

), (377) dass bis zum Untergang der Sonne 
ohne Begräbnis die Leiber der Selbstmörder liegen mögen17). 
(378) In andern Ländern aber schneidet man sogar die rechten 
Hände der Toten ab18). 

J ) Gr. sl όέ τις τον οφετέρον σώματος εκβάλλει την παρακαθ-ηκην τον 

θ ε ο ν, 2) Gr. λεληθέναι όοκεΐ τόν άόικουμενον; (Sl. ot' o b i d i m a g o ) 3) Gr. 

και κολάζειν μεν τονς αποόράντας οΐκέ-τας όίκαιον νενόμισται καν πονηρούς 

καταλείπωσι δέσποτας, 4) Gr. αντοί όε κάλλιατον (Sl. p r e k r a s n a g o ) 

όεσπότην αποόιδράσκοντες 5) Gr. τον θεον ού όοκοϋμεν άσεβε ΐν : 6) Gr. 

άρ' (V : αρα) ονκ ι'στε οτι τών μεν εξιόντων τοϋ βίον κατά τόν τής φύσεως 

νόμον 7) Gr. και τό ληφθέν παρά τοϋ θεοϋ χρέος εκτινύντων ( V R : εκτεινόν-

των), οταν ό όούς κομίσασθαι θέλ%, 8) Gr. κλέος μεν αΐώνιον, οίκοι όε και 

γενεαι βέβαιοι, 9) Gr. καθαραΐ όε και επήκοοι μένουσιν αι ψ ν χα/, 10) Gr. 

χώρον ονράνιον λαχρϋσαι τόν αγιώτατον, 11) Gr. εν&εν εκ περιτροπής 

αιώνων αγνοΐς πάλιν αντενοικίζονται σώμασιν' 12) Gr. οσοις (Sl. j i c h ' A c c . 

p l u r . s t a t t j i ž e — d ie ) όε καθ-' εαυτών εμάνησαν αϊ χείρες, 13) Gr. τούτων 

(£0ης μεν όέχεται (Sl. v o r „ a u f n i m m t " ein i = a u c h ) τάς xpνχάς σκοτεινότερος, 

14) Gr. ό όε τούτων πατήρ θεός είς εγγονούς ( M V R C : εκγόνονς) τιμωρείται τούς 

τών πατέρων νβριοτάς. 15) Gr. όιά τοϋτο μεμίσηται παρά &εφ τοϋτο 

1(5) Gr. και παρά τω σοφωτάτω κολάζεται νομο&έπη" D e s t i n o n : τών σοφωτάτων — 
νομοθετών 17) Gr. τονς γοϋν άναιροϋντας εαυτούς παρά μεν ήμΐν μέχρις 

ηλίον όνσεως άταφους εκρίπτειν (VRC : κρύπτειν) έκριναν a d d . καίτοι και πολεμίους 

θάπτειν θεμιτόν ηγούμενοι, 18) Gr. παρ1 ετέροις όε καί τάς όεξιάς τών 

τοιούτων ( V R C : τούτων τών) νεκρών άποκόπτειν εκελευσαν, a d d . αίς εστρατεύ-

σαντο — χείρα τοϋ σώματος. 
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(379) Wir sind, о Freunde, berufen (?)
3

), mit Gerechtigkeit zu 
wandeln

2

) und nicht zu den menschlichen Nöten den Zorn des 
Schöpfers zu fügen3). Das ist das Ende meiner Rede4) ! (380 fehlt, 
381) Ich kann nicht mir selbst ein Verräter sein5). Die Anders-
stämmigen rufen zur Rettung. Soll ich ins Schwert mich stürzen ? 
Nicht geschehe mir dieses6)! Wenn er aber auch nach (382) 
dem Handschlag mich tötet7), so werde ich wie mit dem Sieges-
kranz gekrönt davongehen8), ihre Treulosigkeit für besser haltend 
als die Königsherrschaft9)." 

(383) Derartiges redete Joseph viel zu ihnen, sie am Selbst-
mord hindernd10). (384) Jene aber, die Ohren durch Verzweif-
lung verschliessendu), umringten ihn12) und schmähten die 
Schwäche13). (385) Jener aber, den einen bei Namen nennend14), 
auf den andern mit Drohung blickend15), einen andern aber an 
der Hand ergreifend16), hielt (sie) durch verschiedene Reden von 
sich fern17). (386) Und da diese ihn noch als ihren Feldherm 
achteten, wie zur Zeit des Kampfes, und sich schämten 18), legte 
niemand die Hände an. ihn 19). (387 fehlt, 388) Und dieser, seine 

1) Sl. dostoini [eig. wir sind geziemend statt: es geziemt uns] 2) Gr. 
καλόν ούν, εταίροι, δίκαια φρονεΐν 3) Gr. και μή ταΐς άν&ρωπίναις 

ονμφοραΐς προσ&εΐναι τήν βίς τόν κτίααντα τ)μάς δυσσέβειαν. 4) Gr. d a f ü r add. 

(380) εί σώζεσ&αι δοκεϊ, — τών ελόντων. 5) Gr. ον μεταβήσομαι δ' έγώ είς τήν 

τών πολεμίων τάξιν, (ίν' εμαντοϋ προδότης γένωμαι' 6) Gr. καί γάρ αν ειην πολν 

τών αντομολονντων πρός τονς πολεμίους ήλι&ιώτερος, ει γ' έκεϊνοι μεν επί σωτη-

ρία τοϋτο πράττοναιν, εγώ δε επι απώλεια, καί γε ту εμαντοϋ. a d d . την μέντοι 

'Ρωμαίων ενέδραν ενχομαι' 7) Gr. μετά γάρ δεξιάν αναιρούμενος νπ' αντών 

der Sing, im Sl. geht wohl auf Nikanor oder Vespasian. 8) Gr. εν&νμος 
τε&νήξομαι, 9) Gr. τήν τών ψενσαμένων άπιατίαν νίκης μείζονα αποφέρων 

παραμυ&ίαν." — Dieser ganze Schluss der Rede scheint im Sl. etwas fragmenta-
r i s c h z u s e i n . 10) Gr. ' Ο μεν ovv (om. A L V R C ) Ίώσηπος πολλά τοιαύτα πρός 

άποτροπήν τής αυτοχειρίας ελεγεν 11) Gr. oi δε πεφραγμένας άπογνώσει 

τάς άκοάς εχοντες 12) Gr. ώ ς αν πάλαι καθ-οσιώσαντες εαυτούς τω &ανάτω 

παρωξύνοντο προς αύτόν, καί προστρέχουν άλλος αλλο&εν ξιφήρεις 13) Gr. 

έκάκιζόν τε είς ανανδρίαν a d d . καί ώς έκαστος αντίκα πλήξων δήλος ήν. 

14) Gr. ό δε τόν μεν ονομαστϊ ( Ρ Α : ονόματι) καλών, 15) Gr. τω (ex τών 

corr. V ) δε στρατηγικώτερον έμβλέπων, 16) Gr. τον δε δρασσόμενος τής 

δεξιάς, a d d . dv δε δεήσει δνσωπών, 17) Gr. καί ποικίλοις διαιρούμενος πά-

&εσιν έπί τής ανάγκης εΊργεν άπό τής σφαγής πάντων τόν σίδηρον, a d d . ώσπερ 

τά κυκλω&έντα τών д-ηρίων άεί πρός τόν κα&απτόμενον άντιστρεφόμενος. 

18) Gr. τών δε καί παρά τάς έσχάτας συμφοράς ετι τόν στρατηγόν αίδουμένων 

19) Gr. παρελύοντο μεν αι δεξιαί, a d d . περιωλίσ&ανεν — παρεΐσαν. (387) 'Ο δ' 

εν ταΐς — επινοίας, 
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Rettung Gott dem Versorger anempfehlendr), sprach : „Weil es 
Gott Wohlgefallen hat, dass wir sterben sollen2), so mögen wir 
der Reihe nach3) getötet werden4). (389) Auf welchen das 
Ende der Reihe fallen wird, der möge vom zweiten getötet 
werden 5)." 

(390) Und nachdem er also gesprochen, zählte er die Zahlen 
mit Klugheit6). Und dadurch führte er alle in die Irre7). Und 
getötet wurden alle einer vom andern8), (391) ausser einem9). 
Und strebend, dass er nicht die Rechte durch Verwandtenblut 
beflecke10), bat er diesen u). Und beide gingen lebendig hinaus12). 
(392) Und sie führten sie zu Vespasian13). (393) Aber die Römer, 
liefen alle zum Schauspiel herbei14). Und es ward ein verschie-
denartiges Geschrei16), indem die einen sich über des Joseph 
Gefangennehmung freuten16), die andern aber drohten17), (394) 
andere hingegen verlangten, dass man ihn peinige und den Feind 
töte18), andere sich wunderten über die Veränderung des Lebens19). 
(395—397 fehlen, 398) Vespasian aber befahl, ihn zu verwahren, 
damit er ihn zu Nero sende20). 

1) Gr. άλλα πιστενων τώ κηδεμόνι θεω τήν σωτηρίαν παραβάλλεται, 2) Gr. 

κάπεί δέδοκται τό θνήσκειν, εφη, 3) SI. c i s l o m ' . 4) Gr. φέρε κλήρφ τάς άλ-

λήλων οφαγάς έπιτρέψωμεν, 5) Gr. <5 λαχών ό' νπό τοϋ μ&' αντόν πιπτέτω, και 

διοδεύσει πάντων όντως ή τύχη, a d d . μηδ' επι τ/;ς Ιδίας κείσθω δεξιάς έκαστος' αδι-

κον — σωθηναι." Destinon ejicit: αδικον — σωθήναι." 6) [Sl. poete cisla s' 
mudrostiju]. Die Darstellung beim Gr. ist wesentlich anders, insbesondere wird das 
Moment der Täuschung hier verwischt. [Vergi, dazu oben S. 27 Anm. (VII 340 
i s t in VIII 390 zu korr ig ieren . ) ] Gr. πιστός εδοξεν ταϋτα ειπών καϊ σννεκληροϋτο 

πείσας. 7) Gr. > Und dadurch — in die Irre. SI. i tëm' pribljade wsja. 8) Gr. 
ετοίμην δ' ό λαχών τώ μεθ' αντόν παρεΐχεν τήν σφαγήν a d d . ώς αντίκα — θά-

νατον ήγοϋντο. 9) Gr. καταλείπεται δ' ούτος είτε νπό τύχης χρή λέγειν, είτε 

νπό θεοϋ προνοίας σνν ετέρω, im Sl. scheint etwas zu fehlen. 10) Gr. και 
σπουδάζων μήθ' νπό τοϋ κλήρου καταδικασθήναι μήτε, εί τελευταίος λείποιτο, 

μιαναι τήν δεξιάν όμοφύλω φάνω 11) Gr. πείθει κά κείνο ν C : κάκείνω 

12) Gr. επί πίστει ζην. a d d . (392) Ό μεν ούτος τόν τε 'Ρωμαίων και τόν οικείων 

διαφυγών πόλεμον 13) Gr. επί Ούεσπασιανόν ήγετο a d d . νπό [τοϋ] Νικά-

νορος. 14) Gr. οί δε'Ρωμαίοι πάντες έπί θέαν αντοϋ (om. V R ) σννέτρεχον, 

a d d . καϊ τοϋ πλήθους συνθλιβομένου περι τω στρατηγώ 15) Gr. θόρυβος ήν 

ποικίλος, 16) Gr. τών μεν γεγηθότων έπί τω ληφθέντι, 17) Gr. τών 

δ' άπειλούντων, a d d . τών δ' εγγύθεν ίδεΐν βιαζομένων. 18) Gr. καί οι μεν 

πόρρωθεν κολάζειν εβόων τον πολέμιον, 19) Gr. τών δε πλησίον άνάμνησις 

αντοϋ τών έργων είσηει καί πρός τήν μεταβολήν θάμβος, a d d . (395) τών τε 

ηγεμόνων •— (397) μοίρα σωτηρίας έγένετο. 20) Gr. ό μέντοι Ονεσπασιανός 

φρονρείν αντόν μετά πάσης ασφαλείας προσέταττεν ( V 1 : προσέτασεν V 2 R : προσ-

έτασσεν) ώς άναπέμψων αντίκα ( о т . Lat.) Νέρωνι. 
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(399) Da Joseph (es) gehört hatte, sprach er: „Ich habe 
ein Wort dir allein zu sagen1)." Und als alle weggetreten waren, 
blieb er zurück (und zwar) mit dem Sohne Titus und mit zwei 
Freunden2). (400) Und es sprach Joseph zu ihm: „Vespasian, 
du meinst, dass du mich als Gefangenen (genommen) hast3)? 
Ich aber bin zu dir freiwillig gekommen als einer, der über eine 
grosse Sache weissagt4). Habe ich etwa nicht das jüdische 
Gesetz gekannt5), und wie es Feldherrn geziemt zu sterben6)? 
Aber Gott hat mich zu dir gesandt7). (401) Und du sendest 
mich zu Nero8)! Du bist der Caesar und Selbstherrscher9); und 
dieser dein Sohn10). (402) Binde mich aber jetzt und verwahre 
mich für dich n) ! Denn du bist nicht nur mein Herr, sondern 
auch für die ganze Erde und das Meer und das ganze Menschen-
geschlecht 12). Wenn ich aber als Lügner erfunden werde, so 
ersinne gegen mich nicht gesehene Martern13)!" 

(403) Vespasian aber schenkte ihm keinen Glauben14), und 
er meinte, dass er, für seine Rettung sorgend, jene Reden zu-
recht mache1б

). (404) Später aber fing er an gleichsam ihm zu 
glauben 16), als Gott ihn in das Kaisertum einzusetzen und das 
Szepter der Herrschaft ihm anzuvertrauen im Begriff war17). 

1) Gr. Τοϋτο άκούσας ό Ίώαηπος μόνω τι διαλεχΟ-ηναι д-έλειν ελεγεν αντφ. 

2) Gr. μεταατηααμένον δ' εκείνου πλην τοϋ παιδός Τίτου και δυοϊν φίλων τονς 

'άλλους απαντας. SI. ostai (blieb er zurück : das i entweder = und zwar, oder 
= 3 Pers. sing. Pronom, person.) 3) Sl. vor jesi (bist; ist wohl w'zjal' 
(— genommen hast) oder etwas Ähnliches ausgefallen. (Cod. Acad. f. 90 b 
unten am Rande rot: Weissagung des Joseph an den Caesar) Gr. ,,σύ μέν, 
εφη, Ονεαπααιανέ, νομίζεις αίχμάλωτον αϊτό μόνον ( P A L : αντόμολον, v g l . Sl. 

z u A n m . 4 : f r e i w i l l i g ) είληφέναι Ίώοηπον, 4) Gr. εγώ δε άγγελος ηκω αοι 

μειζόνων. S u i d a s : μεγάλων. 5) Gr. μή γάρ . . . %δειν τον Ιουδαίων νόμον, 

6) Gr. καϊ πώς ατρατηγοϊς άπο&νήσκειν πρέπει. 7) Gr. ( in d e r L ü c k e v o n 

Anm. 5) νπό &εοϋ προπεμπόμενος MVRC: πεμπόμενος Die Stellung beim Sl. ist 
e n t s c h i e d e n d i e r i c h t i g e r e . 8) Gr. Νέρωνι με πέμπεις* a d d . τί γάρ; οί μετά 

Νέρωνα μέχρι αοϋ διάδοχοι μενοϋοιν. Ob dieser rätselhafte Satz beim Sl. in-
folge Versehens ausgefallen ist oder nicht, lässt sich nicht bestimmen. Doch 
ist im Sl. keine Lücke bemerkbar. 9) Gr. αν Καίσαρ, Ονεαπααιανέ, καί 
αύτοκράτωρ, 10) Gr. αν καί παις ο σος ούτος. Su id . : καί σος παις ούτος. 

G e n a u w i e Sl. 11) Gr. δέαμει δέ με νϋν (om. Suid . ) άαφαλέατερον, καί τήρει 

αεαντώ' 12) Gr. δεσπότης μεν γαρ ού μόνον εμοϋ αν Καίσαρ, άλ).ά καί γής 

καί θαλάττης καί παντός άν&ρώπων γένους, 13) Gr. έγώ δε έπί τιμωρίαν 

δέομαι φρουράς μείζονος, ε'ι κατασχεδιάζω καί 9εοϋ." 14) Gr. ταϋτ' είπόντος 

παραχρήμα μεν Ούεσπασιανός άπιατεΐν έδόκει 15) Gr. καί τον Ίώσηπον νπε-

λάμβανεν ταϋτα περί σωτηρίας πανουργεϊν, (SI. r ê c i ty s 'zidajetj , ) 16) Gr. κατά 

μικρόν δε είς πίστιν νπήγετο 17) Gr. τοϋ &εοϋ διεγείροντος ( L V R C : διεγεί-
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(405) Die beiden Freunde aber — es standen auch sie beide mit 
Titus d a 1 ) — sprachen2): „Wunderbar prophezeist du3)! Von 
Jotapata und von deiner Gefangennahme, wie hast du (da) nicht 
prophezeit4)? Aber das alles schwatzest du, indem du der Strafe 
und dem Zorn entlaufen willst6)." (406) Jener aber sprach : „In 
bezug auf die Jotapatener habe ich prophezeit: nach 40 und 7 
Tagen werdet ihr unterworfen werden6). Und in bezug auf mich 
selbst habe ich vorausgesagt, dass ihr mich lebendig ergreifen 
werdet7)." (407) Nachher aber hat Vespasian bei Gefangenen 
wegen jener Rede nachgeforscht8) und er fand alles richtig. 
Und er fing an, ihm Glauben zu schenken9).. (408) Und er be-
fahl, ihn zu bewachen und legte ihn in Fesseln10). Gewänder 
aber gab er ihm ehrenvolle und Geräte u ) und feldherrenmässige 
Speise12). Und Titus half ihm in allem33). 

Cap. VII, 31—32. 
" (289) Und darnach14) sandte Vespasian gegen Nepha (?)1δ) 

den Trojan mit der neunten Legion16). (290) Und nachdem die 
Bürger herausgekommen waren, widersetzten sie sich eine kurze 

ραντος SI. Imper i . ) αντόν εις τήν ήγεμονίαν ήδη και τά σκήπτρα δι' ετέρων ση-

μείων προδεικννντος. (ML: προδεικννονιος• SI. Imper i . ) a d d . (305) άτρεκή δε τόν 

Ίώσηπον καί εν άλλοις κατελάμβανεν' 

1) Gr. τών γαρ τοις άπορρήτοις παρατυχόντων φίλων 2) Gr. δ ετερος 

. . . εφη. 3) Sl. add. jim' = ihnen; doch wohl überflüssig [?]. Gr. Θ-ανμάζειν 
(εφη) 4) Gr. πώς οντε τοις επί (Sl. о т . о = von) τών Ίωταπάτων περί 

αλώσεως, ovi9·' εαντω (VR : οντε αντώ) προμαντενσαιτο αίχμαλωσίαν, С : προν-

μαντενσατο MVRC et fort. Lat : περί αιχμαλωσίας, Im Gr. wieder indirekte Rede, 
wie auch gleich weiter. 5) Gr. εί μή ταϋτα λήρος εί'η (Destinon: ληρήσειε) 
διακρονομένου τάς επ' αυτόν οργάς. PAL 2 : διακρονόμενος, „quod mavult Desti-
non" (Niese). 6) Gr. ό δε Ίώσηπος και (Sl. lässt wieder о a-us = in bezug 
auf) τοις Ίωταπατηνοΐς οτι μετά τεσσαρακοστήν εβδόμην ήμέραν αλώσονται προ-

ειπε'ιν εφη, (In Cod. Acad. Sl. links am Rande: die drei tachygraphischen Zeichen) 
7) Gr. και οτι πρός 'Ρωμαίων αντός ζωγρηΘ·ήσεται. 8) Gr. ταϋτα παρά τών 

αιχμαλώτων κατ' ιδίαν ( о т . С.) ο Ονεσπασιανός έκπυ&όμενος 9) Gr. ώ ς 

( о т . LVRC) ενρισκεν άληθ-ή, ον τω ( L V R C : και) πιστενειν περί τών κατ' αντόν 

ήρκτο. 10) Gr. φρουράς μεν ονν και δεσμών ονκ άνίει (L et ex corr. V : 

άνήει) τον Ίώσηπον, 11) Gr. εδωρεΐτο ό' εσ&ήτι και τοις άλλοις κειμηλίοις 

12) Gr. φιλοφρονονμενός τε και περιέπων διετέλει τά πολλά 13) Gr. Τίτου 

τη τιμή σννεργοϋντος. 14) Gr. Κατά δε τάς αντάς ήμέρας. 15) Gr. 

Ονεσπασιανος επί τινα τών τής Ίωταπάτης άστνγειτόνων πόλιν, 'Ίαφα καλείται, 

(add. νεωτερίζονσαν και τών Ίοηαπατηνών παρα δόξαν  v    v oJV επαιρομένην,) 

SI. vieil, iefa ; unten am Rande in Cod. Acad. infolge Missverständnisses des 
Namens Trojan: von der Stadt Jephatroa. 16) Gr. Τραϊανόν δντα τον δε-
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Stunde. Und darnach flohen sie
x

). Es war aber diese Stadt 
mit zwei Mauern ummauert

2

). (291) Sie liefen (?) aber in die 
ersten Mauern, und die Römer hinter ihnen her3). (292) Und 
da die Inwendigen es gesehen, verschlossen sie sich vor ihnen4). 
(293, 294) Und es blieben die Juden zwischen den Mauern. Aber 
die Römer hieben drein, da sie nicht zum Entkommen Platz 
hatten5). (295) Denn die inneren Tore hatten die Eigenen ver-
schlossen, aber die äusseren die Feinde6). (296, 297 fehlen, 298) 
Und es sandte Trojan zu Vespasian, ihm verkündigend, dass er 
den Titus senden möge, den Sieg zu vollenden7). (299 fehlt, 
300—302) Und dieser kam8) und nahm die Stadt9). (303, 304 
fehlen, 305) Es wurden aber in ihr 15 Tausend erschlagen, doch 
3000 gefangen genommen10). (306 fehlt). 

(307) Die Samaritaner aber, die sich auf dem Garizim ver-
sammelt hatten11), welches für sie der heilige Berg ist12), dürste-
ten darnach, (308) sich mit den Römern zu schlagen13). (309) Und 

κάτον τάγματος (Heg : q u i n t o d e c i m o ) Ηγεμόνα εκπέμπει a d d . παραόούς — όισχι-

λίονς. (290) ό όε τήν — τυγχάνειν ούσα 

1) Gr προαπηντηκότας όε τονς έξ αντής έτοιμους εις μάχην ίόών 

(om. V R C ) συμβάλλει και προς ολίγον άντισχόντας έόίωκεν. 2) Gr. ( v o r 

A n m . 1) και όιπλώ περιβάλω τετείχιστο, 3) Gr. συμφνγόντων (Sl. b e š a = 
waren statt bežašja = liefen) Je είς τό πρώτον (V: πρότερον, in marg. γρ 
πρώτον u t v i d . т . 2) τείχος οι 'Ρωμαίοι κατά πόόας προσκείμενοι σννεισέπεσον. 

4) Gr. όρμήσαντας όε πάλιν είς τό όεύτερον τείχος άποκλείουσιν τΐ(ς πόλεως οί 

σφέτεροι a d d . όείσαντες μη σννεισβάλωσιν οί πολέμιοι. 5) Gr. a u s f ü h r l i c h e r : 

Θεός ό' — ήν χερσιν οίκείαις έκκλεισθέντα — εν μέσαις άπεσψάττοντο ταΐς ικεσίαις. 

(Sl. uteciju statt uteceniju = zum Entkommen) 6) Gr. και τό μεν πρώτον 
αντοΐς τεΐχϋς oi πολέμιοι, το όεντερον ό' 'έκλεισαν οι σφέτεροι, a d d . μέσοι όε 

τοϊν — (298) τόν άριΰ-μόν οντες. 7) Gr. ( a d d . κενήν όε μαχίμων λογιζόμενος 

είναι τήν πόλιν) ο Τραϊανός, (add. , εί όε — τήν αλωσιν,) καϊ στείλας άγγέλονς 

πρός Ονεσπασιανόν ητεΐτο πέμψαι τον vìòv αντω ( V R : εαυτόν С : αντοϋ L a t H e g : 

s u u m ) Τίτον έπιΟ-ήσοντα τη νίκη τέλος. a d d . (299) ό όε συμβαλών — πεζών. 

8) Gr. ό όε πρός τήν πόλιν έλ&ών a d d . όιά τάχους — (301) περίβολον, 9) Gr. 

έπιπηόήσαντες όε οι περί τόν Τίτον τής μεν πόλεως έκράτησαν ταχέως, a d d . προς 

όε τονς — (304) έξηνόραποόίσαντο. 10) Gr. τών μεν ούν άναιρεθ-έντων ( a d d . 

άνά τε τήν πόλιν κάπί τής προτέρας παρατάξεως) άριθ-μός μύριοι πρός τοις πεν-

τακισχιλίοις ήν, τά ό ' αιχμάλωτα όισχίλια εκατόν και τριάκοντα, a d d . (306) τοϋτο 

σννέβη τό πάθος Γαλιλαίοις πέμπτη και εΐκάόι Δαισίου μηνός. 11) Gr. 

"Εμειναν όε ονόε Σαμαρεΐς άπείρατοι συμφορών άθ-ροισ&έντες γαρ έπί το Γαρι-

ζείν καλούμενον ορος, SI. w g a r i z i i 12) Gr. οπερ αύτοΐς εστίν αγιον, a d d . 

κατά χώραν μεν έμενον, 13) Gr. πολέμου ό' είχεν άπειλήν η τε σύνοόος 

αυτών και τα φρονήματα, ( a d d . και ο'υόε τοις γειτνιώσι κακοΐς έσωφρονίζοντο,) 

πρός όε τάς 'Ρωμαίων ευπραγίας (add . έν αλογίστω τήν κατά σφάς άσ&ένειαν 

ψόονν καϊ) μετέωροι πρός ταραχήν νπήρχον. 
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als Vespasian (es) gehört hatte1), (310) sandte er gegen sie Ce-
realius mit sechshundert Reitern und 3000 Fusssoldaten2). (311) 
fehlt, 312) Es ereignete sich aber, dass die Samaritaner ohne 
Wasser waren3). Und es dörrte sie eine unerträgliche Hitze 
aus4). (313) Und einige von ihnen, die den Durst nicht er-
trugen, überlieferten sich in Knechtschaft5). (314) Und als Ce-
realius (?)6) erkannt hatte, dass alle durch die Hitze erschöpft 
seien7), so umringte er sie8) (315) und erschlug 20ООО

9

). 

Cap. IX. 

(409j Am 4-ten Tage des Monats Panemus, welcher der 
Juli ist, kehrte Vespasian nach Ptolemaïs zurück10). Und zog 
von dort nach Caesarean), woselbst der grössere Teil aus Helle-
nen bestand12). (410) Und sie ehrten den Feldherrn mit grossen 
Geschenken13). Und gegen Joseph schrien sie, dass man ihn 
peinigen möge14). (411) Jener aber hörte nicht auf sie15). (412) 
Zwei Legionen aber stellte er bei Caesarea auf, zur Ernährung16), 
und zwei bei Skythopolis17). (413 fehlt, 414) Und damals hatten 

1) Gr. έόόκει δε Ονεσπααιανώ φθάσαι τό κίνημα καϊ τάς ορμάς αντών 

νποτέμνεσθαι' a d d . και γαρ φρονραΐς — φοβερά. 2) Gr. Κερεάλιον ούν ( a d d . 

έπαρχοι· δντα τον πέμπτον τάγματος) μετά εξακοσίων ιππέων και πεζών τρισχι-

λίων πέμπει, a d d . (311) τούτω προαβαίνειν — τής ήμέρας. 3) Gr. αννέβη όε 

νδατος άπορονμένων τών Σαμαρέων 4) Gr. έκφλεγήναι τότε καί καϋμα 

δεινόν, a d d . ώρα δ' ήν θέρονς και τών επιτηδείων τό πλήθος άπαράσκενον, 

5) Gr. ώ ς τονς ( A M L V R C : τινάς) μεν αύθημερόν νπό τοϋ δίψονς άποθανεΐν, 

πολλούς δε τής τοιαύτης απώλειας τό δονλεύειν προαιρονμένονς 1Ρωμαίοις προα-

φνγεΐν. 6) SI. k e l e a r i a 7) Gr. εξ ών οννείς ό Κερεάλιος καϊ τούς ετι 

ονμμένοντας νπό τών δεινών κατεαγότας 8) Gr. ( a d d . επαναβαίνει τω ορει,) 

και τήν δύναμιν έν κύκλω περιατήαας τοις πολεμίοις a d d . τό μεν πρώτον — 
(315) προαπεσών 9) Gr. άπέκτεινεν πάντας, χιλίονς εξακοσίονς επι μνρίοις 

υντας' a d d . εβδόμη καί είκάδι — έχρήααντο. 10) Gr. Τετάρτη δε Πανέμον 

μηνός άναζεύξας εις Πτολεμαΐδα > w e l c h e r d e r J u l i ist, 11) Gr. κάκεΐ&εν 

είς τήν παράλιον άφικνεΐται Καιαάρειαν, a d d . μεγίστην της τε Ίονδαίας πόλιν 

12) Gr. και το πλέον νφ' 'Ελλήνων οίκον μένην. 13) Gr. εόέχοντο Jè και τήν 

ατρατιάν καί τόν στρατηγον μετά πάσης εύφημίας ( V R C : φιλοτιμίας) και φιλο-

φροαννης οι έπιχώριοι, a d d . καϊ κατ εννοιαν — κατεστραμμένων' διό 14) Gl'. 

και τόν Ίώσηπον àd-ρόοι καταβοώντες ήξίονν κολάζειν. 15) Gr. Ονεαπασια-

νός όε τήν περί τούτον όέησιν (add . ώς νπ' άκρίτον γινομένην πλήθονς) έξέλνσεν 

ήανχία' 16) Gr. των όε ταγμάτων τά μεν δ'νο χειμερίσοντα έκάθιαεν επί τής 

Καισαρείας (SI. u k e s a r i a ) a d d . επιτήόειον ορών τήν πόλιν, 17) Gr. τό 

όέκατον όε και πέμπτον είς Σκυθόπολιν, a d d . ώς μή — Καιαάρειαν. (413) άλεεινή 

— παράλιος. 
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sich alle Flüchtigen versammelt1) und erbauten Joppe aufs 
neue2), damit es ihnen eine Festung werde3). (415 fehlt, 416) 
Und nachdem sie Schiffe (?)4) erbaut hatten, so segelten sie bis 
Phoenicien und bis Syrien und allenthalben verheerten sie5). 
(417) Und da dem Feldherrn Kunde geworden war, sandte er 
gegen Joppe Fussvolk und Reiter6). Und sie nahmen es in der 
Nacht ein7). 

(419—421 fehlen8), 422) Und da sehr heftiger Wind vom 
Meere her blies9), (423—426) warf er alle Schiffe den Römern in 
die Hände10). Und sie erschlugen alle11), indem keiner entkam l2). 
(427) Bs waren aber ihrer 50000 (?)13). (428) Joppe aber (war) 
in kurzer Zeit jetzt zum zweiten Male unter den Römern14). 

(429—431 fehlen). 
(432) Da aber Kunde geworden war in Jerusalem von Jota-

patas Unglück1 б

) und von der Eroberung
1 6

), schenkten sie keinen 
Glauben

17

) wegen der Grösse der Sache18), weil19) es keinen 

1) Gr. Έν δε τούτω σνναθροισθέντες οί τε κατά οτάβιν έκπίπτοντες τών 

πόλεων καϊ οι διαφυγόντες εκ τών κατεστραμμένων, πλήθος ούκ ολίγον, 2) Gr. 

άνακτίζουσιν Ίόππην 3) Gr. όρμητήριον οφίαιν, a d d . ερημωθεί σαν — (415) 
θάλασσαν. 4) Sl. eig. l judije (— Volk; Leute); es wird zu lesen sein: ladija 
= S c h i f f e . Gr. πηξάμενοί τε πειρατικά σκάφη πλείστα δ) Gr. τόν τε Σνρίας 

καϊ Φοινίκης (VRC : Φοινίκης καϊ Σνρίας w i e Sl.) και τόν επ' Άίγύπτον πόρον 

έλήστενον, a d d . απλωτά τε πάσιν εποίονν τά τηδε πελάγη. 6) Gr. Ούεσπασια-

νός δε ως εγνω τήν σύνταξίν αντών, πέμπει πεζούς τε και ιππείς επι τήν Ίόππην, 

7) Gr. dì ννκτωρ ως (om. PAML) άφνλακτον εισέρχονται τήν πόλιν. a d d . (418) 

ol δ' εν αυτή — διεννκτέρευσαν. Etwas diesem Satz Entsprechendes ist viel-
leicht nur infolge Versehens ausgefallen oder durch nachlässige Verkürzung. 
8) Gr. add. (419) Άλιμένον δ' ονσης — (421) απεργάζεται' 9) Gr. κατά 

τούτον σαλεύονσιν τοις άπό της Ίόππης νπό τήν εω πνεύμα βίαιον επιπίπτει' a d d . 

μελαμβόριον νπό τών τ αύτη πλοΐζομένων καλείται' 10) Gr. και τάς μεν 

άλλήλαις — έβάπτιζεν. (ήν δ' οντε φνγής τόποςj οντε μένονσιν σωτηρία, βία μεν 

άνέμον τής θαλάσσης εξωθονμένοις, 'Ρωμαίων δε τής πόλεως. — (426) καί γάρ 

τονς επι τον αίγιαλόν έκφερομένονς 11) lil*. έφεστώτες οι 'Ρωμαίοι διέφθει-

ρον. 12) Gr. (424) ήν δ' οντε φνγής τόπος V R C L a t e t fort. H e g : πον τόπος 

13) Gr. (427) αριθμός δε τών έκβρασθέντων σωμάτων τετρακισχίλιοι πρός τοις 

διακοσίοις ην. Im Sl. wohl nur ein Versehen des Übersetzers in der Zahlenangabe 
(fi vieil , s ta t t η — 8000). Gr. a d d . ' Ρ ω μ α ί ο ι δε λαβόντες αμαχητί τήν πόλιν κατα-

σκάπτονσιν. 14) Gr. Ίόππη μεν ούν έν ολίγω χρόνω δεύτερον νπό 'Ρωμαίοις 

εάλω. a d d . (429) Ονεσπασιανός δε ως μή πάλιν — (431) τε καϊ ήρήμονν απαααν. 

15) Gr. Ώς δε είς τά Ιεροσόλυμα τό κατά τήν Ίωταπάτην πάθος (Sl. s t r a s t i ) 

ηγγέλη, Sl. lässt vor „jotapatjstei" ( = Jotapatas) ein „о" (— von) aus 
16) Gr. > u n d v o n d e r E r o b e r u n g , 17) Gr. τό μεν πρώτον ήπίστονν a d d . 

oi πολλοί 18) Gr. καί ( Л о т . ) δια τό μέγεθος τής σνμφορας 19) .Sl. i m 

Text (Cod. Acad.) bloss: za, unten nachgetragen (rot): ne; = zane (= weil). 
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Menschen gab, der es mit seinen Augen gesehen hätte1). Denn 
es war auch nicht ein Bote entronnen2), (433) sondern das Ge-
rücht selbst verkündigte (es)3). (434) Es ward aber hinzuge-
fügt, dass Joseph getötet sei4). (435) Deswegen war grosses 
Geschrei in Jerusalem6). (436) Jeder aber von ihnen weinte 
über seinen Angehörigen, über Joseph aber klagten alle6) (437) 
bis zum 30. Tage 7). (438) Später aber, nachdem sie gehört 
hatten, dass Joseph bei Vespasian am Leben sei8) und in Ehren 
wandle9), erzürnten sie sich also gegen ihn10), dass sie die 
Zähne (fletschten ?)n) und ihn fortwährend12) gar sehr als einen 
Verräter schmähten 13). (440 fehlt, 441) Und sie bereiteten sich 
gegen die Römer, damit sie Joseph dort ergreifen möchten14). 

(442 fehlt, 443) Agrippa aber lud den Vespasian in sein 
Gebiet15) zur Ehrung und zur Verherrlichung16). (444 fehlt, 445) 
Und damals fielen zwei Städte des Agrippa von ihm ab11). Der 
Feldherr aber, der den König ehren wollte18), (446) sandte Titus 

1) Gr. καϊ δια τό μηδένα τών λεγομένων (V : γενομένων et i. m a r g . m. 2 

λεγομένων) αύτόπτην παρεΐναι' 2) Gr. διεσώθη γάρ ονδε άγγελος, 3) Gr. 

άλλ ' αύτοματϊ (MLVRC: αυτόματη L a t : i p s a p e r se ) διεκήρνσσεν φήμη τήν αλωσιν 

a d d . οικεία φύσει τών σκυθρωποτέρων. (434) κατ' ολίγον — τά μή γενόμενα' 

4) Gr. τεθνεώς γάρ επι τής αλώσεως καϊ δ Ίώσηπος ήγγέλλετο. 5) Gr. τοϋτο 

μεγίστον τά Ιεροσόλυμα πένθους έπλήρωσεν' a d d . κατά μέν γε οίκους — έθρη-

νεΐτο, το δ' έπϊ τω στρατηγώ πένθος έδημεύθη, 6) Gr. καϊ οι μεν ξένους, οι 

δε συγγενείς, οι δε φίλους ( M L V R C L a t a d d . οί δε άδελφούς) έθρήνουν, τον Ίώση-

πον δε πάντες, 7) Gr. ώς επί τριακοστην μεν ήμέραν μή διαλιπεΐν τάς 

ολοφνρσει<: έν τη πόλει, a d d . πλείστους — έξήρχον. (438) Ώς δε τάληθή — το 

κατά τόν Ίώσηπον πάθος ενρίσκετο, 8) Gr. С Ως δε) ζην δ' αντόν εγνοισαν 

καϊ παρά 'Ρωμαίοις οντα 9) Gr. καϊ (om. V R C ) προς τών ήγεμόνων πλέον 

(om. V R C ) ή κατ' αιχμαλώτου τύχην περιέπεσθαι, 10) Gr. τοσοϋτον οργής έπϊ 

ζώντος οσον εννοίας έπϊ τεθνάναι δοκονντος πρότερον άνελάμβανον. 11) E i n 

Wort wie : fletschten, zusammenbissen — ist im Sl. ausgefallen. 12) [Sl. 
wörtlich : ihn schmähend waren.] 13) Gr. καϊ παρ' οις μεν είς άνανδρίαν, 
παρ' οίς δε είς προδοσίαν έκακίζετο, a d d . πλήρης τε — (440) αύθις άρχή' 

14) Gr. μάλλον γοϋν ώρμων έπϊ τούς ' Ρωμαίους ώς καϊ Ίώσηπον έν αύτοΐς 

άμννονμενοι. a d d . (442) τούς μεν — κατεΐχον. 15) Gr. Ονεσπασιανός δε καθ' 

ίστορίαν τής Άγρίππα βασιλείας, ένήγεν γάρ βασιλεύς αύτόν, 16) Gr. αμα 

καϊ δεξιώσασθαι τόν ηγεμόνα σύν τη στρατιά τώ κατά τον οίκον ολβω προαιρού-

μενος a d d . καϊ καταστεΐλαι — (444) κατωρθωμένων. D a V e s p a s i a n n a c h h e r d e n 

Titus nach Caesarea sendet, muss hier auch beim Sl. oder in seiner Vorlage 
erwähnt worden sein, dass er Caesarea verlassen. 17) Gr. ώς δ' 
αύτω Τιβεριάς μεν νεωτερίζειν, άφεστάναι δε ήγγέλλοντο Ταριχέαι, μοίρα δε τής 

Άγρίππα βασιλείας ήσαν άμφότεραι, — Die Namen der Städte mögen durch 
Abschreiberversehen im Sl. ausgefallen sein. add. πανταχόθεν — καϊ δι 
'Αγρίππαν, 18) Gr. ώς είς ξενίας άμοιβήν σωφρονίσων αύτω τάς πόλεις. 
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nach Caesarea
1

), damit er die Truppen gegen Tiberias führe2) . 
(447) Und er verschanzte sich auf dem Berge Senabris, welcher 
von Tiberias 30. Stadien entfernt ist,3). (448) Und er sandte den 
Centurio Valerian und 50 Reiter4), damit er mit den Bürgern über 
den Frieden verhandle5). Denn er hatte gehört, dass das Volk 
nach Frieden verlange6), aber die Aufrührer übermütig seien7). 

(449) Als aber Valerian in die Nähe der Mauern herangeeilt 
war8), stieg er selbst vom Pferde ab und die mit ihm waren9), 
damit die Bürger nicht sagen könnten, dass sie gekommen seien, 
sich zu schlagen10). (450) Und bevor sie noch ein Wort ausge-
sprochen hatten11), so liefen die Aufrührer gegen ihn aus der 
Stadt mit Waffen heraus12), welchen auch oberster Anführer war 
Jesus, Sohn des Topba13). (451) Valerian aber wagte nicht gegen 
des Feldherren Gebot sich mit ihnen zu schlagen14). Er fürchtete 
sich vor dem römischen Gesetz, welches die sich ohne Befehl 
Schlagenden zum Tode verurteilt15), wenn sie auch überwinden16). 
(452) Und entsetzt über den plötzlichen jüdischen Ausfall17), lief 
er zu Fusse davon18), ebenso auch 5 seiner Krieger, die Pferde 
im Stiche lassend19). Die um Jesus waren, ergriffen die 5 Pferde 

1) Gr. πέμπει δή τον viòv Τίτον είς Καιαάρειαν 2) Gr. μετάξοντα τήν 
έκεΐ&εν ατρατιάν είς Σκνϋ-όπολιν Im Gr. ist hier nicht bedacht, dass nach 412 
in Skythopolis Truppen bereits standen, add. ή ό' έατίν μεγίατη — (447) προ-
ελ&ών 3) Gr. στρατοπεδεύεται μεν άπό τριάκοντα τής Τιβεριάδος σταδίων 
κατά τινα στα&μόν ενσύνοπτον τοις νεωτερίζοναιν' "Ενναβρις ονομάζεται. MR : 
Σενναβρίς V : Σεναβρϊς С : Σενναβαρϊς IV, 455 : Γινναβρίν U. ähnl. 4) Gr. 
πέμπει δε (R om. PAL : δή Lat : atque hinc) δεκαδάρχην Ούαλεριανόν σνν 
ίππεναιν πεντήκοντα 5) Gr. διαλεχβηαόμενον ειρηνικά τοις κατά τήν πόλιν 
add. και προτρεψόμενον επί πίστεις' 6) Gr. άκηκόει γάρ, ώς επι&νμοίη μεν 
εΙρήνης ό δήμος, 7) Gr. καταατασιάζοιτο δ' νπό τίνων πολεμεΐν βιαζομένων. 
8) Gr. προσελάσας (SI. prignaw) δε Ούαλεριανός έπεί πλησίον ήν τον τείχους, 
9) Gr. αντός τε καταβαίνει καί τονς σνν αντω τών ιππέων άπέβηοεν, ΙΟ) Gr. 
ώς μή δοκοΐεν άκροβολιζόμενοι παρεΐναι. 11) Gr. καί πριν είς λόγονς έλΟ-εϊν 
12) Gr. έπεκ&έονσιν αντφ τών στασιαστών οί δννατώτατοι μεθ·' οπλών. 13) Gr. 
έξηγεΐτο δ' αντών Ίησοϋς τις δνομα παις Τοϋφα τοϋ ληστρικού στίφους ό 
κορνφαιότατος. (L : κορυφαίος) MC : Σαφάτον τοϋ V : τοϋ, i. marg. γρ. Σαφάτου 
R: τώ φάϊς τοϋ Lat: Tofae Niese hält diesen Jesus für identisch mit dem 
Sohn des Sapphias oder Sapithas II, 599; vita 66, 134. II, 599 Lat: Taffan 566 
Saffa 14) Gr. Οναλεριανός δε οντε παρά τάς έντολάς τοϋ στρατηγού συμβά-
λει ν ασφαλές ήγονμένος, 15) Gr. > Er fürchtete sich — verurteilt, (οντι 
. . . ασφαλές ήγονμενος, L : άβλαβες) 16) Gr. εί καί τό νικάν ει'η βέβαιον, 
add. καϊ οφαλερόν — έτοιμους, 17) Gr. καϊ άλλως έκπλαγείς τήν άδόκητον 
τών Ιουδαίων τόλμαν, 18) Gr. φεύγει πεζός, 19) Gr. ί'τεροί τε ομοίως 
πέντε τούς Ίππους άπέλιπον, 



ВХ.з Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege 403 

und führten (sie) wie eine grosse Beute und Eroberung mit 
Lobliedern in die Stadt1). 

(453) Die angesehenen Bürger aber liefen, nachdem sie 
diesen Frevel gesehen, zu Vespasian hinaus2), (454) indem sie 
den König als Vermittler zu ihm führten 3), damit er nicht die 
ganze gute Volksmenge verderbe um der wenigen Bösen willen4), 
(455) sondern die Friedlichen zu verschonen5), aber die, die 
Krieg erregen, zu strafen6). (456) Der Feldherr aber, nachdem 
er ihre Bitte gehört7) und da er dem Vermittler Agrippa gefällig 
sein wollte8), (457) gab ihnen die Hand9). Und als jener Jesus (das) 
erfahren, floh er mit seinen ihn Umgebenden nach Tarichea10). 
(458) Und Vespasian jagte hinter ihm her11). Und er sandte voraus 
(nach Tiberias zu) den Trojan12), ob sie friedlich seien13). (459) Und 
als er sie erkannt hatte, dass sie Frieden wollten 14), nahm er die 
ganze Kriegsmacht und zog zu ihnen15). Und jene öffneten die 
Tore und begegneten ihm mit Lobpreis16). (460 fehlt, 461) Und 
er befahl den Truppen, dass sie niemanden verderben möchten17). 

Cap. X. 
(462) Und nachdem er von ihnen her herbeigekommen 

war18), verschanzte er sich zwischen jenen beiden Städten1Э

). 

1) Gr. ονς oi περί τόν Ίησοϋν άπήγαγον είς τήν πόλιν γεγηθότες ώς μά/y 
ληφθέντας ονκ ενέδρα. 2) Gr. (Destinon add. Δια vei Πρός) Τοϋτο κατα-
δείααντες οϊ γηραιοί τοϋ δήμον και προύχειν δοκούν τες ψεύγονοι μεν είς το τών 
' Ρωμαίων οτρατόπεδον, 3) Gr. επαγόμενοι δε τόν βαοιλέα προοπίπτονσιν 
ϊκέται Ούεοπαοιανω, add. μή σφάς περιιδεΐν δεόμενοι, 4) Gr. μηδε τήν ολίγων 
άπόνοιαν ήγήσασ&αι της πόλεως ολης' 5) Im Sl. Anakoluth! Gr. φείσασθαι δε 
τοϋ δήμου 'Ρωμαίοις φίλα φρονοϋντος άεί, 6) Gr. και τονς αιτίους τιμωρήσασθαι 
τής άποστάοεως add. νφ5 ών — πάλαι. 7) Gr. τανταις ένεδίδον ταΐς ϊκεαίαις 
ο στρατηγός add. καίτοι •— τήν πόλιν' 8) Gr. καϊ γάρ άγωνιώντα περϊ αντής 
τόν Αγρίππαν εώρα. 9) Gr. λαβόντων δε τούτων τω δήμω δεξιάς 10) Gr. 
oi περϊ τόν Ίηοοϋν ονκέτι ασφαλές ηγούμενοι μένειν επι τής Τιβεριάδος είς Τα-
ριχέας άποδιδράσκονσιν. 11) Gr. > Und Vespasian jagte hinter ihm her. 
Vielleicht nur durch Missverständnis der auf die Aussendung des Trojan (s. 
folg. Anm.) gehenden Bemerkung entstanden. 12) Gr. καϊ με&' ήμέραν 
Ονεσπασιανός ούν ϊππεϋσιν προπέμπει πρός τήν άκρώρειαν Τραϊανόν add. άποπειρα-
θήναι τον πλήθους, 13) Gr. εί πάντες ειρηνικά φρονοΐεν. 14) Gr. ώς ό' 
εγνω τον δήμον δμοφρονοϋνια τοις ίκέταις, 15) Gr. άναλαβών τήν δύναμιν 
%ει πρός τήν πόλιν. 16) Gr. οι δε τάς τε πνλας άνοίγουσιν αντώ καϊ μετ' 
ενφημιών νπήντων add. σωτήρα καϊ εύεργέτην άνακαλοϋντες. (460) τής δε στρα-
τιάς — τήν είσβολήν αντοΐς. 17) Gr. αρπαγής μέντοι καϊ νβρεως άπέχεσθαι 
παρήγγειλεν add. τώ βασιλεΐ χαριζόμενος, τών τε τειχών — άνελάμβανεν. 
18) Gr. Επειτα προελθών 19) Gr. αύτής τε μεταξύ και Ταριχεών στρατο-
πεδεύεται, τειχίζει τε τήν παρεμβολήν όχνρωτέραν 
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Denn er erkannte, dass die Taricheer, nachdem sie den Krieg 
begonnen, nicht sobald zur Ruhe kommen würden1), (463) da ja 
zu ihnen Jesus geflohen war und alle Aufrührer mit ihm2), die 
Hoffnung auf die Festigkeit der Mauern und auf den See Genne-
zareth setzend3), (464, 465 fehlen, 466) woselbst eine Menge von 
Booten erbaut war4). (467 fehlt, 468) Und da sie die Römer er-
blickt hatten, wandten sie sich5), sie (diese) warfen sich auf (sie) 
und trieben sie auseinander6). Und als sie sich wieder gegen 
sie sammelten, eilten sie zu zu den Booten, (469) und nachdem 
sie weggerudert waren, blieben sie auf der Höhe stehen, auf die 
Römer schiessend7). (470) Als Vespasian aber gehört hatte, 
dass viele von den Taricheaten sich vor der Stadt versammelt 
hatten8), sandte er ihn (sie)9) mit 600 auserlesener Reitern10). 

(471) Und dieser, als er erkannt hatte, dass sie zahllos 
seienu), sandte zum Vater nach Truppen12). Als er aber auch 
seine Truppen ansah, dass die einen drängten, sich auch ohne 
Hilfe zu schlagen13), die andern aber sich fürchteten auf die 
Menge der Juden blickend14), so trat er mitten unter sie auf 
eine Anhöhe, also dass allen zu hören möglich war, und sprach15) : 

1) Gr. νφορώμενος εκεί πολέμου τριβην αντω γενηοομένην' 2) Gr. 
συνέρρει γάρ είς τάς Ταριχέας παν τό νεωτερΐζον, 3) Gr. ту τε τ Τ/ς πόλεως 
οχυρότητι καί τη λίμνη πεποι&ότες, ή καλείται Γεννηοάρ (Sl. genisar') πρός τών 
επιχωρίων. add. (464) η μεν γαρ πόλις — (465) της φιλοτιμίας μετέλαβον. 
4) Gr. σκάφη δ' ήν αντοΐς έπί τΐ/ς λίμνης παρεοκευαομένα πολλά add. πρός τε 
τό ονμφενγειν — έξηρτνμένα. Nur infolge Versehens scheint das Folgende 
ausgefallen zu sein : (467) περιβαλλομένων — (468) σπαράξαντες, da das Fol-
gende: Und da sie die Römer erblickt hatten, — auf etwas Ähnliches zurück-
zublicken scheint. 5) Gr. ώς εώρων τονς δπλίτας ά&ροιζομένους, πριν τι 
παΟ-εΐν είς τονς οφετέρονς άνέφενγον Μ : ανέφνγον' 6) Gr. έπιδιώξαντες 
δε 'Ρωμαίοι σννελαύνονσιν αύτούς είς τά οκάφη (s. folg. Anm.) 7) Gr. καί 
oi μεν άναχ&έντες είς οσον έξικνεΐσθ-αι τών cΡωμαίων βάλλοντες δνναιντο τάς 
τε αγκύρας εβαλλον και πνκνώσαντες ώσπερ φάλαγγα τάς ναϋς έπαλλήλονς τοις 
έπί γής πολεμίοις διενανμάχονν' 8) Gr. Ούεσπασιανός δε τό πολύ πλήθος 
αντών ή&ροισμένον άκούων έν τω προ τΐ/ς πόλεως πεδίω 9) Sl. las vielleicht 
schon in seiner Vorlage fehlerhaftes avzòv statt τόν νίόν. Auch konnte das 
Fehlen des Namens ihn verwirren. M: vlov Τίτον 10) Gr. πέμπει τόν viòv 
σνν ιππεϋσιν εξακοσίοις έπιλέκτοις. 11) Gr. ' Ο δ' νπέρογκον εύρων την τών 
πολεμίων πληθ-ύν 12) Gr. πρός μεν τόν πατέρα πέμπει πλείονος δυνάμεως 
αντω δεΐν λέγων, 13) Gr. αυτός δε τούς μεν πλείους τών ιππέων ώρμημέ-
νους ορών καϊ πριν άφικέσθ-αι βοή&ειαν, 14) Gr. εστίν δ' ονς (L : Ιδίαν ein 
Rest des „blickend usw." im Text) ήσυχη πρός τό πληϋ-ος τών Ιουδαίων κατα-
πεπληγότας, 15) Gr. έν έπηκόω στάς ελεξεν ώδε' MLVRCLat om. ελεξεν 
ώδε, letzteres wohl unter dem Einfluss der Vorlage des Sl. „ 
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(472) „Römische Männer1), es ist ja geziemend, euch im Anfang 
der Rede zu erinnern, aus welchem Stamme ihr seid und mit 
welcherlei (Leuten) ihr euch schlagt2). (473) Denn unseren Händen 
ist nichts vom ganzen Erdkreis entronnen3). Die Juden aber, 
obgleich bisher (immer) im Besiegtwerden, schämen sich nicht 
noch wrerden sie müde4). 0, (wie ist es) schlecht (?)5), wenn 
jene in den Nöten stehend fest sind6), wir aber, die wir mit 
Glück überwinden, nachlassen7) ! 

(474) Indem ich aber viele von euch sehe, dass ihf mutig 
seid, gegen die Feinde (zu ziehen) euch freuend8), (und) wenn 
Jemand von euch, auf die Menge der Gegner sehend, heimlich 
Entsetzen zu empfinden beginnt und sich fürchtet9), (475) so 
fordere ich ihn auf, sich zu erinnern, welches sein Geschlecht 
ist, welches aber der Feind10). 

Denn wenn die Juden sehr übermütig sind und des Todes 
nicht gedenken11), so sind sie doch nicht im Kriege erfahren 
und kämpfen ohne Ordnung12) und dürfen nicht Krieger ge-
nannt werden, sondern eine unbesonnene Volksmasse13). Aber 
unsere Erfahrungen und Ordnungen kennen wir selbst14). Denn 
deswegen mühen wir uns selbst zur Friedenszeit, und (zwar) 
mit Waffen, und trennen uns nicht von ihnen15), damit wir zur 
Kriegszeit uns nicht selbst den Andersstämmigen zuzählen 
möchten16). (476) Wenn wir aber, die Erprobten, mit den Un-

1) Gr. „άνδρες, εφη, 'Ρωμαίοι, 2) Gr. καλόν γάρ έν αρχή τών λόγων 
(Ρ : τοϋ λόγου Lat : sermonis) νπομνήσαι τοϋ γένους υμάς, (ίν1 είδήτε, τίνες 
οντες (και add. codd. et fort. Lat) πρός τ ίνας μάχεσθαι μέλλομεν. 3) Gr. 
τάς μέν γε (C : γαρ) ημετέρας χείρας ονδεν είς τοϋτο τών έπί τής οικουμένης 
όιαπέφενγεν, 4) Gr. 'Ιουδαίοι δέ, (add. tV εΐπωμεν και νπερ αντών,) μέχρι 
νϋν ού κοπιώοιν ηττώμενοι. 5) Sl. ože ljuto vieil, ist das že unnötig (aus 
dem gleich folgenden ože herübergekommen): dann könnte man übersetzen, wie 
oben im Text. Gr. κ al δεινόν 6) Gr. anders: έκείνων εοτμιτυιν έν ταΐς κακο-
πραγίαις 7) Gr. ήμας τοις εντυχήμασιν έγκάμνειν (Sl. os'klabljajemsja statt osi-). 
8) Gr. προθυμίας μεν εις τό φανερδν νμας εν έχοντας χαίρω βλέπων, 9) Gr. 
δέδοικα δε μή τινι τών πολεμίων τδ πλήθος κατάπληξιν λεληθυϊαν ένεργάσηται. 
Die Satzkonstruktion ist im Sl. in Verwirrung geraten. VRC : τό πλήθος τών 
πολεμίων die Ordnung der Worte wie beim Sl. 10) Gr. λογισάσθω δή 
πάλιν οίος πρός ο(ίους παρατάξεται, 11) Gr. καί διότι (V: οτι) Ιουδαίοι μέν, 
εί καί σφόδρα τολμηταί καί θανάτου καταφρονοϋντες, 12) Gr. άλλ' άσύντακ-
τοί τε καί πολέμων άπειροι 13) [Sl. eig. werden . . . nicht genannt,] Gr. 
καί όχλος άν άλλως, ον στρατιά λέγοιντο' 14) Gr. τ« δε της ημετέρας εμ-
πειρίας καί τάξεως τί δει καί λέγειν; 15) Gr. έπί τοϋτο μέντοι γε μόνοι καί 
κατ5 είρήνην άσκονμεθα τοις οπλοις, Gr. > und trennen uns nicht von ihnen, 
16) Gr. anders: "ν' έν πολέμω μη προς τό άντίπαλον άριθμώμεν εαυτούς. 



406 ALEXANDER BERENDTS und KONRAD GRASS ВХ.з 

erfahrenen uns gleichstellen wollen
x

), warum sind wir (dann) 
unaufhörlich in Übung und erlernen die Ordnung des Krieges2)? 

(477) Erinnert euch aber, dass jene ungepanzert sind, aber 
wir in Rüstung3), jene zu Fuss, aber wir auf Pferden4), jene ohne 
Leitung, aber wir mit Leitung5). Wenn aber auch unser wenig 
ist, so werden doch die herrlichen Siege uns zahlreicher machen6). 
Wenn aber der Feinde auch viel der Zahl nach (ist), so werdet 
ihr sie doch durch unaufhörliches Siegen und Gefangennehmen 
vermindern7). (478) Der Krieg aber wird nicht durch die Menge 
der Menschen, sondern durch Mannhaftigkeit geregelt8). Wenn 
aber auch unser wenig ist, so können wir doch in Kürze uns 
in Schlachtordnung aufstellen und uns helfen9). Jene aber, 
wenn sie sehr zahlreich geworden sind, werden sich selbst im 
Wege stehen 10). 

(479, 480 fehlen, 481) Es geziemt aber zu bedenken, dass 
für uns auch nichts von Furcht (vorhanden) is t n ) , etwas 
Trauriges von selten der Gegner zu erdulden12). Denn die 
Helfer sind zahlreich und uns nahe18). Denn es ist uns möglich14), 
den Sieg an uns zu reissen1δ), wenn wir wrollen16). Es dient uns 
auch zum Ruhme, den Helfern zuvorzukommen, welche der Vater 
senden will17), damit sie nicht am Siege Teilhaber wrerden18) und 
(damit) wir mit grösserer Ehre erfüllt werden19). (482) Ich meine 
aber, dass zu jener Stunde mein Vater streiten werde und ich und 

1) Gr. . . . αν ίσοι πρός άστρατεντους άντιταασώμεθα ; 2) Gr. (vor 
Anm. 1) έπεί τις ονησις τί/ς διηνεκούς στρατείας, 3) Gr. λογίζεσθε δέ, υτι 
καϊ πρός γνμνΤ/τας [Sl. eig. dass jene nackt sind] όπλΐται 4) Gr. καϊ ιππείς 
προς πεζονς 5) Gr. καϊ στρατηγονμενοι πρός άοτρατηγήτονς διαγωνίζεσθε, 
6) Gr. καϊ ως ν μας μεν ταϋτα πολλαπλασίους ποιεί τα πλεονεκτήματα, 7) Gr. 
πολν δε τον τών πολεμίων αριθμού παραιρείται τα έλαττώματα. ΡΑ > παραιρεϊ-
ται τα έλαττώματα. Niese hält es für nicht passend und unecht. 8) Gr. 
κατορθοΐ δε τονς πολέμους ον πλήθος ανθρώπων, καν f/ μάχιμον (Destinon : 
άμήχανον), ανδρεία δέ, καν έν ολίγοις' 9) Gr. οί μέν γε καϊ τάξααθαι (MVRC: 
παρατάξασθαι) ραδιοι καϊ προσαμννειν εαντοΐς, 10) Gr. αι δ' νπέρογκοι 
δυνάμεις νφ' εαυτών βλάπτονται πλέον ή τών πολεμίων. 11) SI. ni jestj 
stracha, 12) Gr. ακεπτέον δ' οτι καϊ παθεΐν μεν ονδεν άνήκεστον ήμΐν 
φόβος' 13) Gr. πολλοί γαρ οι βοηθήοοντες καϊ πληοίον' 14) Sl. mošcno 
bo nam' 15) Sl. w'schytati statt w'schytiti 16) Gr. αρπάσαι δε 
τήν νίκην δυνάμεθα, 17) Gr. καϊ χρή τονς νπό (V : άπό) τοϋ πατρός 
πεμπομένους ήμΐν συμμάχους φθάνειν, 18) Gr. tV άκοινώνητόν τε y τό 
κατόρθωμα 19) Gr. καϊ μείζον. Sl. da (= damit) an zweiter Stelle mit 
dem Infinitiv konstruiert. 
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ihr1). Jener hat (ja) grosse Siege errungen2), und ich bin sein 
Sohn, ihr aber seid meine Krieger3). Und dieweil es für jenen 
Gewohnheit ist, Siege zu erfechten4), wie kann jch da zu ihm 
zurückkehren, ohne gesiegt zu haben 5) ? 

(483) Wird es aber für euch nicht schmählich sein6), wenn 
ihr nicht hinter mir hergeht, hinter eurem Feldherrn7)? (484) 
Aber geht mir nach und, auf meine Kühnheit blickend, werdet 
ihr mir ähnlich sein, wissend, dass auch Gott uns hilft8), wo-
durch wir besser als durch äussere Waffen den Kampf ausrichten 
werden9)." 

(485) Nachdem Titus also gesprochen hatte, erfüllten sich 
alle Truppen mit kriegerischem Geist10). Und als zu ihnen 300 
Reiter gekommen waren zu Hilfe von Vespasian her11), wurden 
sie12) sehr traurig, weil ihnen der Ruhm wegen ihres Hinzu-
kommens geringer (war) 13). (486) Vespasian aber sandte den An-
tonius mit zweitausend Schützen14), damit sie vor der Stadt 
Stellung nehmen15) (und) kämpfen sollten, damit die Städter 
nicht den Ihren zu Hilfe herauskämen 16). (487) Titus aber trieb 
zuerst das Pferd an und kam gegen die Juden hervor17), und. 
hinter ihm her brachen alle Truppen mutig mit Geschrei los18), 

1) Gr. νομίζω δ' έγωγε επί τησδε της ώρας καϊ τόν πατίρα τόν εμόν 
κρίνεσθαι κάμε καϊ υμάς, — Unten am Rande links in cod. Acad. : bi (= 12) — 
Sl. spiratisja = streiten : das in der Vorlage stehende κρίνεσθαι ist vom 
Übersetzer missverstanden worden. 2) Gr. εί τών μεν προκατωρθωμένων 
άξιος εκείνος, 3) Gr. εγώ δ' εκείνον παις, στρατιώται δ' νμεΐς εμοϋ' 
4) Gr. και γάρ εκείνω τό νικάν εθος, 5) Gr. κάγώ προς αντόν νποστρέφειν 
ονκ αν νπομείναιμι λειφθείς. I/V 1 : ληφθείς 6) Gr. νμεΐς δε πώς ονκ αν 
αίσχννοισθε (Dindorf ex cod. Voss. ; PALVR : αίσχννεσθε MC : αίσχννησθε) 
7) Gr. προκινδννενοντος ήγεμόνος ήττώμενοι; add. προκινδννενσω γάρ, εν ΐστε, 
καί πρώτος είς τονς πολεμίονς έμβαλώ. 8) Gr. μή λείπεσθε δ' νμεΐς εμοϋ 
πεπεισμένοι τήν εμήν όρμήν παρακροτεΐσθαι θεώ σνμμάχω, 9) Gr. και προ-
γινώσκετε σαφώς, οτι της εξω μάχης πλέον τι κατορθώσομεν" (SI. isprawim'). 
10) Gr. Ταϋτα τοϋ Τίτον διεξιόντος προθνμία δαιμόνιος εμπίπτει τοις άνδράσιν, 
11) Gr. και προσγενομένον πριν σνμβαλεΐν Τραϊανού μετά τετρακοσίων Ιππέων 
Heg : trecentis 12) Sl. si eig. = diese 13) Gr. ησχαλλον ώς μείονμένης 
της νίκης αντοΐς δια τήν κοινωνίαν. 14) Gr. επεμψεν δε Ονεσπασιανός καϊ 
Άντώνιον Σίλωνα σνν δισχιλίοις τοξόταις ΡΑ : Άντώνιον καί Σίλωνα Lat : Silo-
nem et Antonium 15) Gr. κελενσας καταλαβόντας (С: καταλαβεΐν) τό αντίκρυ 
της πόλεως ορος 16) Gr. τονς επί τοϋ τείχονς άνείργειν. και οϊ μεν ώς 
προσετέτακτο τονς τ αν щ πειρωμένονς έκβοηθεΐν περιέσχον, 17) Gr. ό δε 
Τίτος πρώτος τόν Ίππον ηλαννεν είς τονς πολεμίονς Cod. Acad. unten lam Rande 

rechts : gi (= 13). 18) Gr. και σνν κραυγή μετ' αντόν οι λοιποί 
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indem sie sich im Gelände ausbreiteten1). Deshalb erschienen 
sie als viele 2). 

(488) Die Juden aber, über ihr Vordringen und ihre Schlacht-
ordnung entsetzt3), widersetzten sich wenig4), bis sie, als jene 
mit Lanzen herangekommen waren und stachen (?)5) und traten, 
den Reitersturm nicht ertragend, davonliefen, indem sie einander 
traten und pressten6). (489 fehlt, 490) Titus aber und seine 
Truppen hieben, auf dem Felde umherjagend, drein7) (491) und 
brachten diejenigen, welche zur Stadt fliehen wollten, zum Um-
kehren, indem sie vorausjagten8). Und wenig von ihnen ent-
floh9). (492) Und es entstand drinnen ein wilder Aufruhr10). 
Denn die Einheimischen hatten ursprünglich nicht Krieg begin-
nen wollen, weil sie Reichtum und Adele Besitztümer in der Stadt 
besassen n ) und wussten, dass sie besiegt werden würden12). (493) 
Die Ankömmlinge aber zwangen sie (noch) mehr zum Kriege13). 

Und da die Bürger untereinander zürnten und die Waffen 
einer gegen den andern ergriffen, (494) (so) hörte Titus das 
Geschrei14) — denn nicht ferne von den Mauern stand er1 5) 
— und, nachdem er ihren Streit bemerkt16), sprach er zu den 
Seinen17): „0 römische Männer ! Wariïm zögern wir, den Sieg in 
Empfang zu nehmen18), während Gott uns die Juden ausliefert19)? 

1) Gr. παρεκτείναντες εαυτούς είς οσον επείγον οί πολέμιοι το πεδίον 
2) Gr. παρό καί πολν πλείους εδοξαν. 3) Gr. οϊ δε Ίονδαΐοι καίτοι τήν τε 
ορμήν καϊ τήν ενταξίαν (Sl. ispoleenia Genet.) αντών καταπλαγέντες 4) Gr. 
προς ολίγον μεν άντέσχον ταΐς έμβολαΐς, 5) Sl. budušcem' (Partie, futur, 
von byti, sein) fälschlich für boduscem' von bosti = stechen 6) Gr. vvo-
οόμενοι δε τοις κοντοΐς καϊ τω ροίζω τών ιππέων ανατρεπόμενοι συνεπατοϋντο. 
add. (489) πολλών δε — έφενγον. 7) Gr. Τίτος δε τονς μεν κατόπιν προσ-
κείμενος (PA^VRC : προσκειμένους) άν^ρει, τών (MVRO : τονς) όε διεκπαίων 
αθρόων (MLVRC : άθρόους), ονς όε φθάνων κατά στόμα διήλαυνεν, πολλούς όε 
σννηλοία περϊ άλλήλοις πεσόντας έμπηόών, 8) Gr. πάσιν όε τάς πρός τό 
τείχος φυγάς νπετέμνετο καϊ πρός τό πεδίον άπέστρεφεν, vgl. auch Anm. 7 ονς 
όε φθάνων etc. 9) Gr. εως τω πλήθει βιασάμενοι καϊ διεκπεσόντες είς τήν 
πόλιν σννέφενγον. R0 : όιέφυγον. 10) Gr. Έκδέχεται δε αυτούς πάλιν 
(RCLat om.) στάσις 'έσω χαλεπή' И) Gr. τοις μεν γαρ έπιχωρίοις όιά τε τάς 
κτήσεις καϊ τήν πόλιν ονκ έδόκει πολεμεΐν απ' αρχής 12) Gr. καϊ τότε δια 
τήν ήτταν πλέον 13) Gr. ô δ' επηλνς πολύς ων πλεΐον (SI. pace) έβιάζετο, 
14) Gr. καϊ διωργισμένων επ' άλλήλοις κραυγή τε ήν καϊ θόρυβος ως οσον ονπω 
φερομένων είς οπλα. κατακούσας όε τής ταραχής Τίτος, Lat om. καϊ θόρνβος 
15) Gr. ον γάρ ήν απωθεν τον τείγβνς, 16) Gr. s. Anm. 14 (κατακονσας δε 
τής ταραχής) 17) Gr. . . . έκβοα . . . LV 1 : έβόα 18) Gr. „ούτος ήν ό 
καιρός (,έκβοά,) καϊ τί, σνστρατιώται, μέλλομεν ... ; όέξασθε τήν νίκην. 19) Gr. 
(In der Lücke von Anm. 18) έκόιόόντος ήμΐν Ιουδαίους Θεού; 
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(495) Hört ihr nicht das Geschrei1)? Sie geraten· in Aufruhr, 
die unsern Händen entgangen sind2). Unser (ist) die Stadt, wenn 
wir (es) beschleunigen3)! Bemühen wir uns, strengen wir uns 
an4)! Denn nichts Herrliches wird vollführt ohne Mühe und 
ohne Anstrengung5) ! (496) Rechtzeitig eingetreten ist der Klein-
mut der Feinde6), welchen (es) eine Notwendigkeit ist, bald 
unter sich Frieden zu schliessen7), wenn wir auch noch zögern 
werden8). Wenn für uns Hilfe hinzukommen wird9), so wird 
unser Sieg geringer sein und der Ruhm sich vermindern10). 
Wenn wir aber, gering (an Zahl), eine so grosse Menge be-
siegen und die Stadt einnehmen werden, wer wird herrlicher 
sein als wir11)?" 

(497) Und nachdem er also gesprochen, sprang er aufs 
Pferd12) und ritt voraus33). Und längs dem Rande des Sees kam 
er durch eine Furt14) in die Stadt hinein 1б

) und nach ihm alle
1 6

). 
(498) Und es fiel Schrecken auf alle, die auf den Zinnen standen

1 7

). 
Und niemand wagte es mit ihnen zu kämpfen18). Aber die 
um Jesus liefen hinaus19). (499) Andere aber eilten zum 
See20), und die Feinde, nachdem sie mit ihnen zusammengetroffen 
waren, schlugen sie (?) 21), die einen, als sie in die Boote 
steigen wollten22), die andern aber, als sie vor ihm (?) nie-
derfielen (?)2M). (500) Und Bäche von Blut ergossen sich durch 

1) Gr. ονκ άκονετε βοής; 2) Gr. στασιάζοναιν ol τάς χείρας ήμών 
όιεκφνγόντες. 3) Gr. εχομεν την πόλιν, εάν ταχννωμεν 4) Gr. δει δε 
πόνον προς τω τάχει και λήματος' 5) Gr. ονδεν γάρ τών μεγάλων φιλεΐ 
δίχα κινδννον κατορ&οϋσαι. (SI. isprawljajetsja) 6) Gr. φ&άνειν δ' ον μόνον 
χρή τήν τών πολεμίων όμόνοιαν, 7) Gr. ονς άνάγκη διαλλάξει (MLat; PC AL: 
διαλάοοει V : διαλλάοει R : διαλλάσσει) ταχέως, 8) Gr. > wenn wir auch 
noch zögern werden. 9) Gr. αλλά και τήν τών ημετέρων βοή&ειαν, 10) Gr., 

so wird — vermindern. 11) Gr. "να προς τω νικήσαι τοσοϋτον πλήθος ολίγοι 
καϊ τήν πόλιν ελωμεν μόνοι." 12) Gr. Τανθ·' αμα λέγων επι τον Ίππον άνε-
πήδα MLVRC : αναπηδά 13) Gr. > und ritt voraus. 14) [Sl. prebro-
diwsja] 15) Gr. καϊ κα&ηγεΐται (LV: κατέΟ-ει V m. 2. i. marg. γρ κα&ηγεΐται 
Lat : decurrit) πρός τήν λίμνην, δι ής έλάοας πρώτος εις τήν πόλιν εισέρ-
χεται 16) Gr. καί μετ' αντόν οι λοιποί. 17) Gr. δέος δε πρός τήν 
τόλμαν αντοϋ τοις επι τών τειχών ενέπεσεν, 18) Gr. και μάχεσθ-αι μεν 
ή διακωλνειν ονδείς νπέμεινεν, LVC: νπέμενε, SI. smë (Aorist) 19) Gr. 
λιπόντες δε τήν φρονράν οι μεν περί τόν Ίηαοϋν δια τής χώρας εφενγον, RC : 
εφνγον, 20) Gr. οι δ' επί τήν λίμνην κατα&έοντες 21) Gr. anders : 
νπαντιάζονσιν τοις πολεμίοις περιέπιπτον (Sl. biachusja [reflexivum] statt 
bijaachu ja) 22) Gr. εκτείνοντο δ' οι μεν επιβαίνοντες τών σκαφών, 
23) Sl. verderbt: owy že pripodajušcich' k nemu. Gr. οϊ δε τοις άναχβείσιν 
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die Stadt
 г

). Denn die Ankömmlinge widersetzten sich, die nicht 
hinausgelaufen waren2). Die Einheimischen aber, die Hände 
darreichend — sie vertrauten nämlich auf Verzeihung, weil sie 
nicht ränkevoll noch feindlich gewesen seien, — wandten sich 
von den Waffen ab3), (501) bis Titus die Schuldigen niederhieb4), 
aber die Einheimischen verschonte und mit dem Niederhauen auf-
hörte5). (502) Und diejenigen, welche zum See rechtzeitig geflohen 
waren6), da sie die Stadt genommen sahen, fuhren weit weg7). 

(503) Titus aber sandte einen Reiter zum Vater, ihm die 
Freudenbotschaft des Sieges zu künden8). (504) Jener aber, da 
er (es) hörte, ward sehr froh über des Sohnes Mannhaftigkeit 
und über die Heldentatö). Denn ein grosser Teil des Feindes (?) 
war vernichtet10). Und er befahl, dass sie die Stadt umringen11) 
und alle niederhauen möchten, damit niemand entrinne 12). (505) 
Und nachdem er zum See hinabgestiegen war, befahl er, Flösse 
zu erbauen und gegen die in den Booten zu fahren13). Und bei 
dem Überfluss an Holz und der Menge der Arbeiter erbauten 
sie (sie) rasch14). (522—531) Und nachdem sie sie erreicht, er-
schlugen sie alle, der Zahl nach 16 Tausend, und (zwar) mit 
den ersten zusammen15). 

προσπίπτειν πειρώμενοι. L προαμένείν С om. Lat: natando assequi Destinon : 
προανεΐν 

1) Gr. πολνς όε (Lat: que) τών κατά την πόλιν ήν φόνος, — Man be-
achte wieder die drastischere Redeweise im Sl. 2) Gr. τών μεν επηλνόων 
υαοι μη όιαφνγεϊν εφ&αααν άντιταααομένων, 3) Gr. αμαχητί όε τών επιχω-
ρίων' κατά γάρ ελπίόα όεξιας καί το σννειόός τοϋ μή βεβονλεϋο&αι πολεμεΐν 
μάχης άπετρέποντο, 4) Gr. μέχρι Τίτος τονς μεν αιτίους άνελών, 5) Gr. 
οίκτείρας όε τονς επιχωρίονς άνεπανσατο φόνου. (Hudson ; Codd. : πόνον. Lat : 
internicione.) 6) Gr. και oi μεν είς τήν λίμνην καταφυγόντες 7) Gr. 
επει τήν πόλιν ε'ίόον εαλωκυΐαν, ώς πορρωτάτω τών πολεμίων άνήχθηααν 
8) Gr. Ίίτος ό' εκπέμψας τινά τών ιππέων ευαγγελίζεται τω πατρί τό 
έργον. 9) Gr. ό ό', ως εικός, νπερηα&εις τ β τε τοϋ παιόός άρετ% καί τώ 
κατορ&ώματι, (Sl. ο doblesti) 10) Gr. μεγίοτη γάρ έόόκει κα&ηρήσ&αι (S1. 
razdrušisja) μοίρα τοϋ πολέμου (Sl. ratnaja, kann auch heissen: des Krieges). 
11) Gr. τότε μεν ελ&ών περισχόντας τήν πόλιν φρουρέ ΐν έκέλευαεν, 12) Gr. 
ώς μή όιαλά&οι τις έξ αντής, και κτείνειν προσέταξεν Destinon nimmt eine 
Lücke hinter προσέταξεν an (AMLVRC : εκέλευαεν), schwerlich mit Recht 
(vgl. 535). Ganz ebenso wie Sl. verstand den Satz Heg: eo quod universi 
poenae deberentur Lat : ne quis ex ea clam subterfugeret neque a caedibus 
temperaret (also auch ähnlich) 13) Gr. щ ό' νοτεραία πρός τήν λίμνην 
καταβάς οχεόίας εκέλευαεν πήααειν επί τονς καταπεφευγότας' 14) Gr. ai ό' 
εγίνοντο ταχέως αφθονία τε νλης καί πλή&ει τεχνιτών. 15) Gr. Dem ent-
spricht im Gr. der genaue Bericht 522—531, der mit den Worten schliesst: 
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(506) Jener See aber wird Genisar nach den anliegenden 
Ländern genannt1). Er ist aber in der Breite 40 Stadien2), aber 
nach seiner Länge 100 (Stadien)3). Süss aber ist sein Wasser 
zu trinken4) (507) und leicht6) und rein. Er umspült aber 
schöne und sandige Ufer6). (508) Wenn die Nacht klar ist, so 
ist das Wasser kalt wie Schnee7). Die Arten aber der Fische 
in ihm sind verschieden8) und abgesondert von allen andern 
Fischen, sowohl dem Aussehn als auch dem Geschmack nach9). 

(509) Durch jenen aber hindurch fliesst der Jordan10). Und 
viele meinen, dass aus jenem der Jordan entstanden sei. Aber 
nicht also ist es n) . Er fliesst nämlich unter der Erde verborgen 
heraus ausserhalb (des Sees)12), nachdem er aus einem andern 
See entstanden ist, der Phiale genannt wird13), (510) welcher 
denen, die nach Trachonitis ziehen, hundert und 20 Stadien von 
Caesarea, zur rechten Hand auf dem Wege ist14). (511) Er wird 
aber Phiale genannt, weil er rund ist1б

). Sein Wasser aber steht 
immer, indem es weder abnimmt, noch zunimmt, noch iiber-
fliesst

1 6

). (512) Da es aber unbekannt war, woher der Jordan 

άπέ&ανον δε ούν τοις επί τής πόλεως πρότερον πεσούσιν εξακισχίλιοι επτακόσιοι. 
LVRCLat et in marg. M : πεντακόσιοι. 

1) Gr. ' i f δε λίμνη Γεννησάρ μεν από της προσεχούς χώρας καλείται, SI. 
eig. von den anliegenden Lande (priležašcijich' zemli : es ist leichter anzu-
nehmen, dass zemli aus zeinlj entstanden ist, als priležašcijich' aus priležašcjaja). 
2) Gr. σταδίων δ' (MRC om.) εύρος ούσα τεσσαράκοντα MLV : έχουσα 3) Gr. 
καί προς τούτοις ετέρων εκατόν τό μήκος wohl heim Sl. nicht verstanden. 
4) Gr. γλυκεία τε ομως έστί και ποτιμωτάτη' 5) Gr. και γαρ της ελώδους 
παχύτητος έχει τό νάμα λεπτότερον 6) Gr. καθαρά с' εστίν πάντοΟ-εν αίγια-
λοϊς επιλήγουσα και ψάμμω, add. πρός δε εύκρατος άρνσασθαι, ποταμού μεν ij 
κρήνης προσηνεστέρα, 7) Gr. ψυχρότερα δε ή κατά λίμνης διάχνσιν άεΐ 
μένουσα, τό μεν γαρ νδωρ ουκ απαδει χιόνος έξαιϋ-ριασ&έν, οπερ θέρους νυκ-
τός ποιεϊν ε&ος τοις έπιχωρίοις, — Augenscheinlich ist der sl. Übersetzer 
hier der Missverstehende, der sich seine Vorlage zurechtgelegt hat [für „ist" 
beidemal eig. : wird sein] 8) [Im Sl. eig. sing.] Gr. γένη δε ίχβύων εν αύτή 
διάφορα 9) Gr. πρός τούς άλλαχού γεϋσίν τε και ίδέαν. 10) Gr. μέση 
δ' νπό τον Ίορδάνου τέμνεται. 11) Statt des im SI. Stehenden Gr. και 
δοκεΐ μεν Ίορδάνου πηγή τό Πάνειον, ΡΑ om. τέμνεται — Ίορδάνου Lat : 
médius autem fons est in fluvio Jordane Panium nomine. 12) Gr. φέρε-
ται δ' νπό γήν είς τούτο κρνπτώς 13) Gr. εκ τής καλούμενης Φιάλης' 
14) Gr. ή δ' έστίν ανιόντων είς τήν Τραχωνΐτιν από σταδίων εκατόν είκοσι 
Καισαρείας τής όδοϋ κατά τό δεξιόν μέρος ονκ απω&εν. 15) Gr. έκ μεν 
ούν τής περιφερείας έτύμως Φιάλη καλείται τροχοειδής ούσα λίμνη, 16) Gr. 
μένει δ' έπϊ χείλους αύ τής αεί τό νδωρ μήΘ·' νπονοοτονν μήΟ·' νπερχεόμενον. In 
Cod. Acad. Sl. unten am Rande rot : vom Genisaretischen See und (vom) Jordan. 
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beginnt, entdeckte es der Vierfürst von Trachonitis Philippus1). 
(513) Nachdem dieser nämlich in den See Phiale Stroh gestreut 
hatte, so fand es sich, dass es an die Stelle geschwommen sei, 
woselbst die alten Leute (es) vermuteten2). (514 fehlt, 515) Der 
Jordan aber, indem er seine Fluten von jenem See an offen 
zeigt3), fliesst durch den Semichonitischen See hindurch, durch 
Sümpfe und durch Wälder hindurch4). Und nachdem er hun-
dert und 20 Stadien von der Stadt Julias an vorwärts geflossen, 
so fliesst er durch (den See) Genisar hindurch5). Und darnach, 
nachdem er an vielen Wüsten vorbeigeflossen6), fliesst er in 
den See Asphaltitis7) hinein. 

(516) Im Umkreis aber jenes Sees Genisar ist das Land, 
das mit jenem Namen genannt wird, wunderbar von Natur 
und Schönheit8). Denn jegliche Pflanzung gedeiht auf ihm 
wegen seiner Fettigkeit9). Und das ganze (Land) haben die 
Einheimischen bepflanzt10). Und es finden sich überall üppige 
Gärten11 ). Seine Luft aber ist wohlgemischt und jeder Pflanzung 
günstig12). (517) Von Nüssen aber, welche auch den Winter 
lieben, wird in ihm eine unzählbare (Menge) erzeugt13). Die 
Dattelbäume aber, welche durch die Glut wachsen14), und die 
Feigenbäume und die Ölbäume15) sind wie ein Wald16). 

] ) Gr. αγνοούμενος δε τέως ο 'Ιορδάνης έντεϋ&εν αρχεσθ-αι δια τοϋ τετραρχή-
οαντος Τραχωνιτών ήλέγχβ-η Φίλιππου' 2) Gr. anders : βαλών γάρ ούτος είς 
την Φιάλην 'άχυρα κατά το ΙΙάνειον, 'ένθεν έόόκονν οι παλαιοί γεννάσ&αι τόν πο-
ταμόν, εύρεν (SI. obrëtesja, 3 sing, statt obrëtosasja 3 plur. seil, plewy) άνενεχ-
&έντα. add. (514) τοϋ μεν ούν Πανείου — κεκοσμημένον' 3) Gr. αρχόμενος 
όε φανεροϋ ρεύματος ο 'Ιορδάνης άπό τοϋόε τοϋ άντρου 4) Gr. κόπτει μεν 
τά τής Σεμεχωνίτιδος λίμνης ελη και τέλματα, — Die verschiedenen Lesarten 
für Σεμεχωνίτις s. bei Niese im Apparat z. St. Niemals findet sich Semicho-
nitis, auch lib. IV, § 3 nicht. 5) Gr. διαμείψας (Sl. pominuw') ό' ετέρους 
εκατόν είκοσι σταδίους μετά πόλιν Ίουλιάδα διεκπαίει την Γεννησάρ μέσην, 
6) Gr. 'έπειτα πολλών άναμετρούμενος έρημίαν 7) Gr. είς τήν Άσφαλτΐτιν 
εξεισι λίμνην. 8) Gr. Παρατείνει δε τήν Γεννησάρ ομώνυμος χώρα θαυμαστή 
φύσιν τε καϊ κάλλος' 9) Gr. οντε γάρ αύτή τι φυτον αρνείται (V: άρδείται) 
δια τήν πιότητα, (Sl. priimajetsja = οντε αρνείται) 10) Gr. κ al πάν 
(ΜVRCLat: πάσαν) πεφντεύκασιν οί νεμόμενοι, 11) Gr. > Und es finden 
sich überall reiche Gärten. 12) Gr. τον δ' αέρος τό ενκρατον αρμόζει καί 
τοις διαφόροις. (Sl. ugodno = günstig, neutr., obwohl auf ajer' = Luft, masc., 
bezogen). 13) Gr. καρύαι μέν γε φυτών τό χειμεριώτατον άπειροι τε&ήλασιν — 
Nach bescislenoje (unzählbare) ist bei Sl. wohl množestwo oder Ähnliches 
ausgefallen. 14) Gr. εν&α φοίνικες, οΊ καύματι τρέφονται, 15) Gr. 
σνκαΐ δε καί ελαΐαι (Sl. maslicije [Kollektivum]) 16) Gr. πλησίον τούτων, 
add. aiç μαλ&ακώτερος άήρ άποδέδεικται. 
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(518) Da die Natur der Luft das gezwungen hat, sich zu 
vereinigen, was nicht vereinbar ist, was den Winter liebt und 
was die Hitze liebt

х

), (so) wachsen also in ihm nicht nur die 
Früchte2), von denen wir sprachen3), sondern erhalten sich auch4). 
(519) Wein aber und Feigen entnehmen die Einheimischen bis 
zum zehnten Monat aus der Grube (?)5). Die übrigen Früchte 
aber werden sogar von Jahr zu Jahr alt6), teils am Baum 
hängend, teils aber unter dem Baum (?) liegend7). 

Es gibt aber in ihm8) auch eine Quelle, genannt Kophan-
raum (sie)9), (520) welche andere Ader des Nil nennen10). Es 
wird in ihr ein Fisch erzeugt ähnlich dem Rabenfisch, welcher11) 
im See von Alexandrien vorkommt12). (521 fehlt). 

(522—531 s. o. nach 505.) 
(532) Vespasian aber setzte sich nach diesem Siege auf 

den Richterstuhl in Tarichea13). Und er schied die Ankömm-
linge von den Einheimischen14). Und er besprach sich mit den 
Führern, ob es geziemend sei, auch die Ankömmlinge freizu-
lassen15). (533) Und jene sagten16), dass ihre Freilassung zum 
Schaden gereichen werde17). Denn nicht stille werden würden 
diese Männer18), ohne Vaterland seiend19) und ohne Vermögen20), 

1) Gr. φιλοτιμίαν αν τις εί'ποι τής φύσεως βιασαμένης είς εν αυναγαγεΐν τα 
μάχιμα add. καϊ τών ωρών —• τον χωρίον' 2) Gr. κ al γάρ ον μόνον τρέφει 
παρά δόξαν τάς διαφόρονς όπώρας 3) Gr. > von denen wir sprachen, 
4) Gr. άλλα καί διαφυλάσσει. õ) Sl. iz rowa Gr. gibt einen anderen 
Sinn : τά μέν γε βασιλικώτατα σταφνλήν τε καί σϋκον δέκα μησίν αδιαλείπτως 
χορηγεί, 6) Gr. τονς δε λοιπούς καρπούς δι έτους ολον περιγηράσκοντας 
εαυτοίς' 7) Gr. > teils am Baum hängend — unter dem Baum (Sl. pod 
drovom statt pod' drëvomj) 8) sc. dem Lande 9) Gr. προς γαρ τ% τών 
αέρων ευκρασία καί ττηχ% διάρδεται γονιμωτά τη, Καφαρναονμ αύ τήν οί έπιχώριοι 
καλοϋσιν. 10) Gr. ταύτην φλέβα τίνες τοϋ Νείλου εδοξαν, VRC : τοϋ Νείλου 
τίνες, nicht wie Sl. 11) Sl. ježe (= welches) vieil, statt jaže, das auf korakina 
(Sl. wie es scheint fem.) sich beziehen würde. 12) Gr. έπεί γεννά τώ κατά τήν 
Άλεξανδρέων λίμνην κορακίνω παραπλήσιον. add. (521) μήκος δε τοϋ — φύσεως ε χει. 
13) Gr. Ούεσπασιανός δε μετά τήν μάχην καθίζει μεν επί βήματος εν Ίαριχέαις, 

14) Gr. διακρίνων δ' άπό τών επιχωρίων τον επηλνν λεώ, add. κατάρξαι γαρ 
ούτος εδόκει πολέμου, 15) Gr. μετά τών ηγεμόνων (SI. s' wojewodami) εί 
χρή καί τούτους σώζειν εσκέπτετο. 16) Gr. φαμένων δε τούτων VRC : 
πάντων — Es ist nicht zu ersehen, ob das Nachfolgende beim Sl. als 
direkte oder indirekte Rede gemeint ist. 17) Gr. βλαβεράν εσεσ&αι 
τήν άφεαιν (Sl. plur.) αντών, 18) Gr. ον γάρ ήρεμήσειν άπολυθέντας 
ανθρώπους 19) Gr. εστερημένους μεν τών πατρίδοίν, 20) Gr. > und 
ohne Vermögen, 
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und alle, die sich finden, zuih Kriege erregend
1

). (534) Der 
Feldherr aber

2

) kannte sie, dass sie unwürdig seien, Rettung 
zu erlangen3). Und er wusste um ihren Charakter, dass sie 
nicht zum Guten auseinandergehen würden4). (535) Und wie-
derum konnte er sie nicht in der Stadt töten5), sich hütend, 
dass nicht die Bürger in Streit geraten möchten6), weil er 
ihnen die Hand gegeben und mit ihnen einen Vertrag ge-
schlossen hatte, da er sein Wort vergasse7). 

(536) Aber seine Befehlshaber übermochten ihn8) (allmäh-
lich), indem sie sprachen: „Es ist nicht schädlich, noch frevel-
haft, gegen die Juden einen Anschlag zumachen9). Wenn aber 
auch das als Frevel erscheint, so ziemt es uns dennoch, das 
Nützliche zu suchen (mehr) als das Geziemende10), wenn es nicht 
möglich ist, beides zu vereinigen11)." (537) Vespasian aber, auf 
seine Befehlshaber hörend12), gewährte ihnen einen einzigen Weg 
nach Tiberias, aber nicht anderswohin abzubiegen13). (538) Jene 
aber, indem sie Glauben schenkten14), gingen (dahin) mit ihrem 
Vermögen ohne Furcht15). Und die Römer, die sich neben dem 
Weg aufgestellt hatten, Hessen sie nicht abbiegen, bis sie sie 
bis zur Stadt Tiberias geleitet hatten16). 

• (538) Und als sie hier eingeschlossen waren17), (539) kam 
Vespasian und stellte sich mitten unter ihnen auf18). Und sie 
sprachen zu ihm: „Friede sei dir, Feldherr!" Jener aber 

1) Gr. βιάζεσ&αι όε κ al πρός ους αν καταφνγωσιν πολεμεΐν δυναμένους, 
2) Gr. Ονεσπασιανός A\7R : Ονεσπασιανός όε Ρ : ό ό' Ονεσπασιανος 3) Gr. 
ώς μεν οντ' άξιοι αωτηρίας ε/εν . . . . έγίνωσκεν, (L add. δε) 4) Gr. (in 
der Lücke vor Anm. 7) καί όιαφενξονται κατά τών αφεντών Μ add. όπλίζεσθ-αι 
5) Gr. τόν όε τρόπον αντών (ΡΑ1^2 : τόν τρόπον Lat : sed de qualitate) ту ς 
αναιρέσεως διενοεΐτο. καί γάρ αντό&ι κτείνων 6) Gr. εκπολεμωσειν 
(Sl. raskotorajutsja) νφωράτο τονς επιχωρίονς, С : εκπολεμώσιν. Gr. add. ον 
γαρ άνέξεσ&αι φονενομένων Ικετών τοσούτων παρ' αντοΐς, 7) Gr. καί 
μετά πίοτεις επι&έσ&αι προελ&οϋσιν ονχ νπέμενεν. 8) Gr. έξενίκων ό' οι 
φίλοι SI. Imperi, odolewachu 9) Gr. μηδέν κατά 'Ιουδαίων άσεβες είναι 
λέγοντες — Wiederum indirekte Rede statt der direkten. 10) Gr. καί 
χρήναι τό συμφέρον αίρεΐσ&αι πρό τοϋ πρέποντος, 11) Gr. οταν ή μή δυνα-
τόν αμφω. 12) Gr. κατανεύσας ούν αντοΐς αδειαν άμφίβολον 13) Gr. 
έπέτρεψεν εξιέναι όιά μόνης της έπί Τιβεριάόα φερούσης όόοϋ· 14) Gr. τών 
όε ταχέως πιστευσάντων οίς η&ελον 15) Gr. καί μετά φανερών εν άσφαλεΐ 
τών χρημάτων §περ επετράπη χωρονντων, 16) Gr. όιαλαμβάνουσιν μεν οι 
'Ρωμαίοι την μέχρι Τιβεριάόος πάσαν, ώς μή τις άποκλίνειεν, 17) Gr. 
συγκλείουσι ό' αντούς είς τήν πόλιν. 18) Gr. καί Ονεσπασιανός επελ&ών 
"στησι πάντας έν τω σταδίω, 
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sprach : „Friede geht von mir nicht (?) aus, aber bei euch wird 
er keine Stätte haben1)." (540) Und er schied sie2), und nach-
dem er die Vornehmeren und Tauglicheren ausgewählt, 40000 
und 6000, sandte er sie zu Nero in die Sklaverei3), aber tau-
send 200 Alte, Unbrauchbare brachte er um4). Eine Menge von 
ihnen verkaufte er5). Dem Agrippa übergab er 10 000, (541) 
welche aus seinem Reich (?)6) waren, damit er, wo es ihm be-
liebe, dorthin diese tue7). Und es verkaufte alle der König8). 
(542) Der Rest aber der Volksmassen9), die Trachoniter, Gaula-
niter und Hippener und Gadarianer10), die den Frieden zu ver-
letzen pflegten und Krieg erregt hatten11), wurden gefangen 
genommen12), am 8-ten Tag des Monats Gorpiaios13), der Sep-
tember 14) genannt wird. 

1) Gr. > Und sie sprachen — Stätte haben." Im Sl. ist nicht ganz 
klar, ob das „nicht" im ersten Satz der Antwort fälschlich eingedrungen 
ist, oder ob statt „no" (aber) im 2-ten Satz „i" (und) zu setzen ist. Einen 
besseren Sinn scheint die erste Möglichkeit zu ergeben. 2) Gr. > Und 
er schied sie 3) Gr. . . . τών όε νέων έπιλέξας τούς Ιοχνροτάτονς (MVRC : 
ίσχυροτέρους) εξακισ χίλιους επεμψεν είς τόν Ισθ-μόν Νέρωνι, 4) Gr. (vor 
Anm. 5) καί γηραιούς μεν αμα τοις άχρήοτοις όιακοσίους έπϊ χιλίοις οντάς 
άνελεΐν εκέλευαεν, 5) Gr. καϊ τό λοιπόν πλήθος είς τριομνρίους καϊ τετρα-

κόσιους οντάς πιπράσκει 6) Sl. pr õ rcjstwia = (aus seinem) Prophetentum, 
wohl Schreibfehler statt crstwija Gr. χωρίς τών Άγρίππα χαρισ&έντων τονς γάρ 
έκ της τούτον βασιλείας 7) Gr. έπέτρεψεν αύτω ποιεΐν εΐ τι βούλοιτο' 
VRC : ο τι Niese : fort, recte. 8) Gr. πιπράσκει όε καϊ τούτους ό βασιλεύς. 
9) Gr. ό μέντοι γε άλλος δχλος 10) Gr. ΤραχωνΙται καί Γαυλανΐται καϊ 
ΊππηνοΙ και έκ τής Γαόαρίτιόος add. ώς στασιασταΐ και φυγάόες 11) Gr. 
και οίς τά της ειρήνης ονείόη τόν πόλεμον προυξένει 12) Gr. εάλωσαν όε 
Niese nimmt davor eine Lücke an. ML VRCLat fort, recte (Niese) om. $h. Sl. 
pieneni byša 13) Gr. Γορπιαίου μηνός ογόό%. 14) Gr. der September 
genannt wird. Im Sl. fehlt jede Unterschrift, die übr. auch nur in PR und 
Lat sich findet. 



V i e r t e s B u c h . 

„Das 4-te Bach des Joseph von der Eroberung Jerusalems"1). 

Cap. I. 

(1) Nach der Eroberung aber Jotapatas ergaben sich ihnen, 
soviel der Galilaeer den römischen Händen entronnen waren2). 
Und alle Städte nahmen sie ein3), ausgenommen Gischala und 
den Berg Itabyrion4). (2) Mit ihnen vereinigte sich aber auch 
Gamala5), die Taricheische Stadt6), über dem See befindlich7), 
woselbst das Ende des Reiches Agrippas war8). Es grenzen aber 
an sie Soganij und Seleucia9), (3) woselbst auch der Sochoni-
tische See ist10). Seine Breite beträgt 60 Stadien11). Er gelangt 
aber bis an das Dorf genannt Daphne12), welches mit allem 
geschmückt ist13). Und Quellen gibt es14), aus welchen auch 

1) Den Titel, wie ihn die verschiedenen gr. Handschriften bieten, vgl. bei 
Niese im Apparat. Am meisten dem Sl. entsprechend hat ihn VR : Ίωαήπου 
περι αλώσεως λόγος ό (R : τέταρτος). 2) Gr. Οσοι όε μετά τήν 'Ιωταπάτων 
αλωσιν Γαλιλαίοι 'Ρωμαίων άφεστήκεσαν, ούτοι τών εν Ταριχέαις ήττη&έντων 
προσεχώρονν, [S. 770 schreibt statt „Eroberung": Stadt. Nach der Stadt Jota-
pata aber etc.] 3) Gr. κ al παρέλαβον πάντα 'Ρωμαίοι τά φρούρια και τάς 
πόλεις 4) Gr. πλην Γισχάλων καϊ τών τό Ίταβύριον ορος κατειληφότων. 
5) Sl. tamal', wohl nur ein Versehen. 6) Gr. σννέστη όε τούτοις καϊ Γά-
μαλα πόλις Ταριχεών αντικρνς — Letzteres Wort ist in der Vorlage des Sl. 
entweder ausgefallen oder vom Übersetzer übersehen worden. 7) Gr. υπερ 
τήν λίμνην κειμένη. 8) Gr. τής ό' Άγρίππα λήξεως αν τη τε ήν 9) Gr. 
και Σωγάνη και Σελεύκεια, PAL : Σώτανις Lat : Sotanim aut Sotanin Heg : 
Sotanis Niese : Σωγανεΐς fort, restituendum. Gr. add. καϊ αϊ μεν — τον κάτω 
ό' ή Γάμαλα' 10) Gr. Σελεύκεια όε πρός щ Σεμεχωνιτών λίμνη. R Suid. : 
Έμεχωνιτών Lat : Semecolim III, 515 hatte auch Sl. (fast) das Richtige, s. o. 
11) Gr. ταύτη τριάκοντα μεν εύρος, εξήκοντα όε μήκος στάόιοι' 12) Gr. όια-
τείνει ό' αύτής τά ελη μέχρι ζΙάφνης χωρίον (Sl. к selu) 13) Gr. τά τε άλλα 
τρνφεροϋ Sl. jiže (welcher) statt ježe (welches), auf selo bezüglich. 14) Gr. 
καϊ πηγάς έχοντος, 
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Hans Freyer sucht in seiner anregungsreichen „Theorie des 
objektiven Geistes" (Leipzig, B. G. Teubner 1923) „eine erste 
Gliederung all der mannigfachen Gebilde, die die Welt des 
objektiven Geistes in sich begreift, vorzunehmen" d. h. „Formen 
des objektiven Geistes" zu unterscheiden. Er versteht darunter 
nicht die einzelnen „von einem eignen Formungsprinzip be-
herrschten Sphären des Kulturlebens" (117) wie Recht, Kunst, 
Wissenschaft, Wirtschaft usw., die er mit Dilthey „Kultursysteme" 
nennt, sondern „Haupttypen der Formwerdung" nach den 
„Hauptrichtungen" der „Objektivation". In diesem Sinne unter-
scheidet er 5 „Kategorien" oder „Hauptformen des objektiven Gei-
stes" : „Gebilde, Gerät, Zeichen, Sozialform, Bildung" (45). 

Jonas Cohn hat in seiner Besprechung von Freyers Buch 
(Logos, XII/2, 1923, S. 302) diese Kategorien als „»rhapsodisch« 
aufgegriffen" bezeichnet. Und in der Tat ergeben diese Begriffe, 
so geistvolle Einzelunterscheidungen sie auch enthalten, weder 
eine vollständige Einteilung, noch lassen sie sich nebeneinander 
in eine einsinnige Reihe ordnen. Freyer selbst hat übrigens 
darauf hingewiesen, dass sich diese Formen „zwar begrifflich 
gegeneinander abgrenzen lassen, dass sie sich aber am realen 
Objekt gegebenenfalls durchdringen können" (45); d. h. m. a. 
W. : es gibt Mischformen und reine Formen. Aber jede Form 
des objektiven Geistes muss sich, wenn die Einteilung syste-
matisch sein soll, entweder unter einer Mischform oder unter 
einer der reinen Formen einordnen lassen. 

Ich möchte im Nachfolgenden versuchen, der vorstehenden 
Einteilung durch Neugruppierung und Ergänzung eine syste-
matische Form zu geben, alles das verwertend, was Freyer in 
dieser Einteilung und ausserhalb ihrer an wertvollen Einzelunter-
scheidungen zu Tage gefördert hat. 

Zunächst sei der Umfang des Begriffes „objektiver Geist" 
festgestellt. Das geistige Leben als solches ist Erlebnis, Akt, 
fliessendes Seelenleben und es ist gerichtet auf einen Sinnge-
halt. Dieser Sinngehalt (Sachverhalt, Tatbestand, Wahrheit, 
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Schönheit, Sittengesetz, Norm) ist selbst nicht eine seelische 
Wirklichkeit, ein Akt des Erlebens, ist auch keine körperliche 
Wirklichkeit, überhaupt keine Wirklichkeit, sondern gehört einer 
idealen Sphäre, dem sogenannten dritten Reich an, dem Gültigkeit, 
aber nicht Dasein, Existenz (weder physische noch psychische 
Existenz) zugeschrieben werden muss. Das geistige Leben schafft 
dann in der physischen Welt Gebilde als Träger und Mittler 
„gegenständlichen" Sinngehalts (symbolische Handlungen, Kunst-
werke, Geräte u. s. f.). Die Kultur oder das Geistige gehört 
somit, wie dies besonders klar Ed. Spranger in seinem Aufsatz 
„Zur Theorie des Verstehens und zur geisteswissenschaftlichen 
Psychologie" (Volkelt-Pestschrift, München, C. H. Beck 1918, 
S. 362 f.) ausführt, „keinem der drei Reiche : dem physischen, 
psychischen und ideellen, ausschliesslich" an, „sondern . . greift . . 
mit ihrer Existenz in merkwürdiger Weise durch alle drei hin-
durch". Man kann nun das geistige Leben als seelischen Erlebnis-
akt im Subjekt den „ s u b j e k t i v e n Geis t" nennen, die physischen 
Träger des Geistigen, seien es nun symbolische Handlungen oder 
stoffliche Kulturprodukte, den „ o b j e k t i v e n G e i s t " , dèn Sinn-
gehalt den „ i d e e l l e n G e i s t " , wenn man sich dabei bewusst 
bleibt, dass der „objektive Geist" eine materielle Naturwirklichkeit 
ist, die den Sinn, dessen äusserer Träger sie ist, selbst in sich nicht 
erlebt, und dass der „ideelle Geist" überhaupt keine Wirklichkeit, 
keine wirkende Macht und Substanz ist. Hegel hat die bei-
den Worte subjektiver und objektiver Geist geschaffen, aber 
die Begriffe, die er damit verbindet, decken sich nur teilweise 
mit den Begriffen, die man in neuerer Zeit unter Wiederauf-
nahme jener Ausdrücke damit verknüpft. Hegel verstand unter „ob-
jektivem Geist" nur Recht, Moralität und Sittlichkeit, während 
er Kunst, Religion und Philosophie dem sogenannten „absoluten 
Geist" zuordnete. Eine solche Scheidung wäre uns heute un-
möglich, vielmehr rechnen wir schlechterdings alles vom Men-
schengeist gestaltete Physische, also auch das technische Gerät, 
das Geld als wirtschaftliches Tauschmittel zum objektiven Geist. 
So sagt Friedrich J о d 1, der meines Wissens als einer der ersten 
die Bezeichnung „objektiver Geist" von neuem gebrauchte, in 
seiner Psychologie: „Unter objektivem oder allgemeinem (inter-
subjektivem) Geiste sind zu verstehen die Gedanken, welche in 
anderen bewussten Individuen vorhanden sind, s o f e r n dieselben 
d u r c h M i t t e i l u n g ü b e r t r a g b a r und namentlich soweit 
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sie in Symbolen (Sprache, Kunstwerke, Maschinen, Gesetze, Ein-
richtungen) o b j e k t i v f i x i e r t sind. Der objektive Geist bil-
det eine Welt für sich, eine aus der geistigen Aktivität stam-
mende zweite Natur über der Natur, welche . . . das allgemeine 
geistige Erbe der Menschheit darstellt". Der objektive Geist ist 
das „geistige Milieu". Über die Geschichte des Begriffs heisst 
es dort: „Der Begriff des objektiven Geistes, ein kostbares 
Erbstück der Hegeischen Philosophie, ist durch Feuerbach und 
Comte, ganz besonders aber durch die Arbeiten von Lewes, 
Schäffle, Lilienfeld, weiter ausgebildet und wissenschaftlich be-
gründet worden" (a. a. 0. I, S. 190/1, II. Aufl. 1903). 

Auch D i l t h e y hat den Begriff des objektiven Geistes in 
Auseinandersetzung mit Hegel wieder neu gestaltet: im objekti-
ven Geist „sind Sprache, Sitte, jede Art von Lebensform, von 
Stil des Lebens ebensogut umfasst wie Familie, bürgerliche 
Gesellschaft, Staat und Recht" sowie „Kunst und Religion und 
Philosophie" (Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geistes-
wissenschaften, Sitz. Ber. d. Preuss. Akad. d. Wiss. 1910; Ges. 
Werke VII, 151). „Das Individuum, die Gemeinschaften und 
die Werke, in welche Leben und Geist sich hineinverlegt haben, 
bilden das äussere Reich des Geistes. Diese Manifestationen des 
Lebens, wie sie in der Aussenwelt dem Verständnis sich dar-
stellen, sind gleichsam eingebettet in den Zusammenhang der 
Natur." „ . . diese grosse äussere Wirklichkeit des Geistes . . . 
ist eine Realisierung des Geistes in der Sinnenwelt vom flüchti-
gen Ausdruck bis zur jahrhundertelangen Herrschaft einer Ver-
fassung oder eines Rechtsbuches" (146). „Ich habe diese Objekti-
vation des Lebens auch mit dem Namen des objektiven Geistes 
bezeichnet" (148). 

Spranger unterscheidet in den „Lebensformen" einen drei-
fachen Sinn geistiger Objektivitäten : sie heissen gegenständlich, 
„1. weil sie an physische Gebilde angeheftet sind, gleich-
viel, ob diese als direkte WTertträger oder als Zeichen oder als 
aesthetische Ausdrucksmittel fungieren" („Transsubjektivität"), 
„2. weil sie aus der Wechselwirkung sehr vieler Einzelsubjekte 
entstanden sind" („Kollektivität"); „3. weil sie auf bestimmten 
überindividuell gültigen Gesetzen der Sinngebung und Sinndeu-
tung beruhen", „auf einer geistigen Gesetzlichkeit des Erzeugens 
und Nacherzeugens", auf „geistigen Strukturgesetzen" („Norma-
tivität", das „Kritisch-Objektive") (5. Aufl. S. 6/7). 
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Freyer bezeichnet „die rein gegenständlichen Sinngehalte", 
d. i. das Reich des ideellen Bestehens, als „objektiv Geistiges" (18). 
Und insofern man die Bezeichnung „objektiv", „gegenständlich" 
für das dritte Reich verwendet und den Wahrheiten, den aesthe-
tischen und ethischen Gesetzlichkeiten „objektive"x) Gültigkeit, 
„gegenständlichen" Sinngehalt zuschreibt, liegt die Bezeichnung 
„objektiver Geist" auch für den ideellen Sinn nahe. Sicherlich ist 
es notwendig, das Geistige in den drei Reichen klar zu unterschei-
den, und es scheint mir durchaus angemessen, das geistige Leben, 
die Erlebnisakte, als s u b j e k t i v e n G e i s t , die Darstellung und 
den Niederschlag des geistigen Lebens in der physischen Wrelt 
als o b j e k t i v e n G e i s t und das dritte Reich der Sinngehalte 
als i d e e l l e n G e i s t zu bezeichnen2). 

Auch Freyer unterscheidet das geistige Leben als Akt vom 
Sinngehalt und beide vom „objektiven Geist", aber er fasst 
diesen Begriff nicht in gleicher Bedeutung wie Jodl u. a. Er 

„ spricht (in einem, wie ich glaube, unglücklichen Bilde) von drei 
„Objektivationsschritten". Der erste Objektivationsschritt führt 
zur Welt des „gegenständlichen Sinnes". 

Solcher Welten oder Sinnzusammenhänge gibt es viele: die 
Welt der Wissenschaft, der Religion, der Kunst, der Wirtschaft 
u. s. f., „überhaupt alle Gebiete, in denen sich die »Wendung zur 
Ideec im Simmelschen Sinne vollzogen hat" (29). Jede ist „ein 
eigengesetzlicher Zusammenhang von Sinninhalten" (58). Den 
zweiten Objektivationsschritt schildert Freyer folgendermassen : 
„in der darstellenden Gebärde . . löst sich . . vermöge einer zwei-
ten Objektivation das Zeichen von seinem Erzeugungsprozess los, 
es kristallisiert aus, wird »objektiv«: objektiver Träger eines 
objektiven Sinnes" (24). Der dritte Objektivationsschritt erfolgt, 
indem „das sinnvolle Zeichen nicht mehr pantomimisch dargelebt, 
sondern durch Umbildung der stofflichen Umwelt hergestellt 

1) Man würde besser von idealgesetzlicher Giltigkeit sprechen. 
2) Vor Drucklegung dieses Nov. 1925 abgeschlossenen Aufsatzes kann 

ich noch in Sprangers Berliner Akademie-Vortrag „Die Frage nach der Ein-
heit der Psychologie" (Sitz. Ber. XX)V, 1925) Einsicht nehmen. Dort heisst 
es : „Das seelische Subjekt, sofern es objektiven, geistigen Sinn erlebt, ver-
steht oder gestaltet, nenne ich g e i s t i g e s S u b j e k t oder s u b j e к t iv e n 
G e i s t (183). Und weiter S. 187 : „subjektiver Geist, objektiver Geist und 
zeitlos idealer Geist", wobei aber der Begriff „objektiver Geist" eine besondere 
Färbung hat (vgl. 185/6). 
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wird" (25). „Der dritte Objektivationsschritt besteht also in der 
Ablösung des Zeichens vom eignen Körper. Allgemeiner und 
richtiger : er besteht darin, dass das Zeichen, der äussere Träger 
des Sinns, aus dem Fluss der Ausführungsaktion herausgehoben 
und zu dauerndem Bestand verfestigt wird" (26). „Die hinwei-
sende Gebärde . . ist . . trotz ihrer gegenständlichen Bedeutung 
. . noch kein objektiver Geist, dagegen der Wegweiser ist es" 
(26, 41). 

In dieser Ausschliessung aller leiblichen Darstellung eines 
geistigen Sinngehalts liegt meines Brach tens eine unnötige Ver-
engung des Begriffs „objektiver Geist". Warum soll der Tanz 
eines Menschen oder einer Menschengruppe, warum sollte das 
gesungene Lied, das vorgetragene Gedicht, die Predigt und das 
knieend gestammelte Gebet der Gemeinde, die symbolische Hand-
lung in Kultus und Recht nicht objektiver Geist sein? Hier 
wird doch ein geistiger Sinngehalt objektiv, wird sichtbar, wahr-
nehmbar, wird Objekt für andere Subjekte. Subjektiv ist das 
Geistige, wenn es in einem einzigen Subjekt erlebt wird. Objek-
tiv, wird es, wrenn es innerhalb der physischen Welt wahrnehm-
bar, manifest wird, gleichgültig ob dies in einem ausserleiblichen 
Stoffgebilde oder in einer Betätigung des menschlichen Leibes 
selbst geschieht. 

Freilich ist bei der Objektivität, die sich im Leiblichen 
darstellt, zwischen den natürlichen Ausdrucksbewegungen und 
den kulturellen Sinnhandlungen zu unterscheiden. Und Freyer 
hat dies auch getan in seiner anschaulichen Gegenüberstellung 
der geballten Faust und des hinweisenden Fingers (16/17), d. i. 
einer „Ausdrucksbewregung" und einer „darstellenden Gebärde" 
(21), einer „mimischen" und einer „pantomimischen Gebärde" 
(20)1). Der Ausdruck des Gefühls- und Strebungszustands des 

1) Freyer setzt übrigens vortrefflich auseinander, dass „für alle Gebilde 
des objektiven Geistes" eine „doppelte Charakteristik gilt", als „Zeichen eines 
zweifachen Sinnes". (Ich würde übrigens das Wort „Sinn" lieber für den 
geistigen Gehalt aufgespart wissen und statt „physiogonomischer" und „gegen-
ständlicher Hermeneutik" lieber „Seelendeutung" und „Sinndeutung" sagen, 
wobei zu bemerken ist, dass jede Sinndeutung eines Werkes, wenn man sie 
auf die Person des Schöpfers reflektiert, zugleich auch Seelendeutung ist, 
Verstehen des g e i s t i g e n Lebens des Erzeugers, der ja den Sinn schaffend 
oder nachschaffend erlebt haben muss). Freyer stellt den Gegensatz des 
seelischen und des geistigen Gehalts der Gebilde des objektiven Geistes sehr 
gut in der folgenden prägnanten Form dar : Sie „drücken etwas Seelisches 
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Subjekts ist ein instinktiver Reflex, der in der psychophysischen 
Konstitution des Menschen angelegt ist. Er ist Kundgebung des 
seelischen Zustande der Person, nicht aber Darstellung eines 
ideellen Sinnes, ist Offenbarung eines „subjektiv Seelischen", 
nicht eines „objektiv Geistigen" (28). Weinen, Wimmern, Stöh-
nen, Lachen, Jauchzen, Faustballen, Augenrollen und Gesicht-
verzerren sind also Gefühlsäusserung, Lebensausdruck, nicht 
Mitteilung eines Sinngehalts. Vgl. hiezu die Unterscheidung 
von „sinnlich objektivem" und „sinnhaft objektivem Ausdruck" 
bei K. Jaspers, Allg. Psychopathologie (3. A. 1923, S. 165). Sie 
sind Objektivation des Seelischen, nicht aber Objektivation des 
Geistigen; es ist selbstverständlich, dass sie nicht zum objektiven 
Geist gerechnet werden können. Warum aber Freyer die dar-
stellenden Gebärden, die, wie er selbst sagt, „objektiv Geistiges" 
bedeuten, nicht zum objektiven Geist rechnet, ist mir unerfindlich. 

Während Freyer den Begriff des objektiven Geistes auf dieser 
einen Seite unnötig verengt, erweitert er ihn auf der andern Seite, 
wie mir scheint, ebenso unbegründeterweise. Sein Gedankengang 
ist folgender: Das Moment der „körperlichen Festlegung und 
Verselbständigung des Gebildes" kann nicht „notwendiges Merk-
mal" des objektiven Geistes sein. „Denn es kann doch unmög-
lich behauptet werden, die homerischen Gedichte seien, solange 
sie von Mund zu Mund überliefert wurden, also nur in den Aus-
führungsaktionen lebten, noch kein objektiver Geist gewesen; 
sie seien es erst geworden, als sie materiell festgelegt, nämlich 
aufgeschrieben wurden". Sie sind auch „ohne materiellen Nie-
derschlag" ein „einer Menschengruppe gemeinsamer . . . latent 
bereiter . . . geistiger Besitz" (42). „Nicht, dass das bedeutungs-
haltige Gebilde irgendwie materiell festgelegt, aber dass es F o r m 
g e w o r d e n sei, als Form dem Erlebnisverlauf gegenüberstehe, 
als Form von ihm vorgefunden und erfüllt wrerde, ist wesent-

aus" und „bedeuten etwas objektiv Geistiges" (30). Nicht nur alle darstellen-
den Gebärden haben neben ihrem geistigen Sinngehalt eine mimisch-physio-
gnomische Komponente, sondern auch alle stofflichen Erzeugnisse lassen ein 
gewisses Erfassen der seelischen Eigentümlichkeit, der persönlichen Note des 
Erzeugers zu. Sie haben neben dem „Bedeutungswert" noch „Ausdruckswert." 
Vgl. hiezu den von K. Bühler (Die Krise der Psychologie, Kant-Studien, XXXI, 
4, 1926, 484/5) zitierten Brief A. v. Meinongs vom 26. 8. 1919 über „die Lösung 
des Bedeutens vom Ausdrücken". Bühler selbst spricht von „Darstellung" 
und „Kundgabe". 
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liches Merkmal in seinem Charakter als objektiver Geist. Ein 
geistiger Bedeutungsgehalt ist zur Form objektiviert, das soll 
uns also nunmehr heissen : er hat sich aus den Akten, in denen 
er gelebt wird, losgelöst, er hat eine erlebnistranszendente 
Existenz gewonnen, gleichgültig ob durch äusserliche Verkörpe-
rung oder in der sublimeren Form einer Regelhaftigkeit, die die 
aktuellen Erlebnisse in ihre Bahnen zwingt" (43). 

Es scheint mir, dass Freyer hier auf eine bedeutungsvolle 
Sache hinweist, dass er aber Unrecht hat, wenn er sie zum 
„objektiven" Geist zählt. Denn wohlgemerkt, nicht die darstel-
lende Gebärde, das Singen und Sagen der homerischen Gedichte 
als Tätigkeit soll zum objektiven Geist gerechnet werden (was 
ich sofort bejahen würde), sondern der formgewordene geistige 
Besitz. Psychologisch gesprochen: die Gedächtnisdispositionen. 
Sie sind, wie Freyer sehr richtig sagt, dem Erlebnisakt trans-
szendent. Aber sie sind als solche keineswegs Objekt geworden. 
Gewiss, sie haben sich verfestigt, haben dauernden Bestand ge-
wonnen, aber „objektiv" sind sie nicht. 

Das, was Б г̂еуег zu einem Begriff zusammenfasst, die stoff-
lichen Erzeugnisse und die Dispositionen des Menschen, ist in 
der Tat ein zusammengehöriges Ganzes. Nur sollte man es nicht 
objektiven Geist, sondern b e h a r r e n d e n G e i s t nennen. Das 
geistige Leben und seine darstellenden Gebärden kommen und 
schwinden, sind in ständigem Fluss. Dauernd sind allein die 
materiellen Produkte der Kultur und der Gedächtnisbesitz der 
einzelnen Menschengruppen. Dauernd, nicht ewig und nicht 
unveränderlich. Sie sind beharrender Geist. Und als solcher 
dem f l i e s s e n d e n G e i s t gegenüber gestellt. 

Beharrender und fliessender Geist einerseits und subjektiver 
und objektiver Geist andererseits liegen auf zwei einander kreu-
zenden Gesichtslinien. Zum subjektiven Geist gehört der Inbe-
griff der jeweilig aktuellen Erlebnisse eines Subjekts; als 
Erlebensakt ist er fliessender Geist. Aber auch die leiblichen 
Handlungen, die darstellenden Gebärden und sonstigen sinnhalti-
gen Betätigungen eines Menschen mit oder ohne Benützung 
von stofflichen Erzeugnissen (der Tanz, die Handhabung von 
Werkzeugen) sind fliessender Geist, flüssiger objektiver Geist. 
Beharrender Geist dagegen ist die Gesamtheit der Dispositionen 
des Menschen (beharrender subjektiver Geist) und auf der Seite 
des objektiven Geistes die dauernden Kulturprodukte. Auch 
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der Niederschlag der sinnvollen Gebärden und Betätigungen des 
Menschen in seinem Körper, die physischen Dispositionen zum 
Singen, zur Pantomime, zur Beherrschung eines musikalischen 
Instruments, zur Handhabung eines Werkzeugs u. s. f. sind be-
harrender Geist, und sie sind insofern objektiv, als sie im ganzen 
Körper des Menschen, in seinem Gesicht, seiner Hand, und zwar 
bei dem verschiedensten Mimenspiel und den mannigfachsten 
Betätigungen, irgendwie, und für den Kenner oft recht klar 
offenbar werden können. 

P s y c h i s c h e s P h y s i s c h e s 

L e i b s t o f f l i c h e s 
E r z e u s n i s 

flies-
sender 
Geist 

behar-
render 
Geist 

geistiges Leben als 
Erlebnis-Akt (Erfas-

sen eines Sinnes) 

Dispositionen zu den 
Akten des geistigen 

Lebens 

flüchtige stoffliche 
Erzeugnisse (Feuer-

werk) 

a) menschliche Tätig-
keit ohne stoffliche 
Erzeugnisse (z. B. 
Tanz) 

b) menschliche Tätig-
keit mit stofflichen 
Erzeugnissen, sei 
es mit flüchtigen 
oiler mit dauernden 

(Blumenstreuen, 
Werkzeughandha-
bung) 

Niederschlag der geist- dauernde stoffliche 
belebten Tätigkeit im Erzeugnisse (Pyra-

Menschenleib miden) 

subjektiver Geist = objektiver Geist 

Fliessender objektiver Geist ist die darstellende (pantomi-
mische) Gebärde, der Tanz, der Gesang, das Sprechen u. s. f., 
Tätigkeiten, die eines stofflichen Erzeugnisses nicht bedürfen ; 
fliessender objektiver Geist sind aber auch alle Betätigungen mit 
materiellen Produkten, sei es solchen, die dauernden Bestand 
haben, sei es solchen, denen nur ein flüchtiges Leben ver-
gönnt ist. Man denke dabei etwa an all das objektiv Geistige, 
was einem Fest sein Dasein verdankt : vor allem ein Feuerwerk, 
das ja nur in der Minute existiert, oder all die tausend bunten 
Fahnen und Wimpel und Guirlanden, die Coriandoli und Confetti, 
die Blumen und Abzeichen, die einen Tag oder eine Nacht lang 
der Ausdruck stolzer und übermütiger Festesfreude sind und 
am nächsten Tag zerrissen und zerfetzt den Boden bedecken. 
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Welcher Gegensatz zn den ägyptischen Pyramiden und den 
griechischen Tempeln! Und doch zweifellos „objektiver Geist", 
da ja Geistiges in ihnen objektiv wird. 

Nicht alles Physische, das mit dem Geistigen verbunden 
ist, ist als Physisches objektiv, d. h. wahrnehmbar. Die physio-
logischen Vorgänge, die sich in unserem Nervensystem als Ge-
genglied der geistigen Erlebnisakte abspielen, werden uns so 
wenig objektiv, dass sie uns völlig unbekannt sind. Und auch 
die Dispositionen zu den Akten des geistigen Lebens sind nicht 
bloss psychische Tatsachen im Unbewussten, sondern haben 
auch ein physisches Begleitstück im Gehirn, das aber uns nicht im 
Geringsten objektiv wird. Wir sind jedoch berechtigt, die Dis-
positionen zu den Erlebnissen als beharrenden subjektiven Geist 
zu bezeichnen, ebenso wie wir das aktuelle Erleben selbst den 
fliessenden subjektiven Geist nennen können, gleichgültig ob wir 
das Nervensystem in seinen Funktionen im parallelistischen Sinne 
als andersseitiges Gegenbild oder im Sinne der Wechselwirkungs-
lehre als eine mit der Psyche in engstem Kausalzusammenhang 
stehende Substanz ansehen. 

Auch die physischen Dispositionen sind in ihrer Gesamtheit 
nicht sichtbar. So ist.von den physischen Dispositionen eines 
Klavierspielers dem anatomisch geschulten Auge nur eine kleine 
Teilkomponente in den Muskeln des Arms und der Hand erkennt-
lich. Und so sicher im Antlitz ein Abglanz der Berufstätigkeit 
und der Geistesbildung eines Menschen sichtbar wird, so ist es 
eben doch nur ein Abglanz, eine Spur, keine vollinhaltliche 
Offenbarung. Hier wird das Geistige nur mittelbar und teilweise 
objektiv. Innerhalb des beharrenden Geistes stehen also die 
dauernden Kulturwrerke als volle Geistes-Manifestationen den 
psychisch-physischen Dispositionen gegenüber, die ganz oder 
grösstenteils latent sind und sich nur teilweise im Körper des 
Menschen abspiegeln. 

Dagegen ist die menschliche Bewegung im Tanz, die Hand-
habung eines Geräts und die symbolische Handlung des richter-
lichen Stabbrechens eine ebenso volkommene Offenbarung eines 
geistigen Sinngehalts wie irgendein Kunstwerk oder ein sinn-
bildlicher Kultgegenstand. Und darum gehören sie, trotzdem 
sie fliessende Aktionen sind, zum objektiven Geist. 

Was die homerischen Gedichte und alle mündliche Über-
lieferung anlangt, so sieht Freyer. für welchen objektiver Geist 
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gleichbedeutend ist mit beharrendem Geist, nicht in ihrem leben-
digen Vortrag, wohl aber in der formgewordenen Regelhaftigkeit, 
d. h. in den Dispositionen objektiven Geist. Für mich sind diese 
Dispositionen beharrender subjektiver Geist, der sich immer nur 
in flüchtigen Akten des Vortrags objektiviert, in fliessenden 
objektiven Geist verwandelt und wahrgenommen von anderen 
Subjekten fliessender subjektiver Geist wird, um sich im Gedächtnis 
dieser anderen wieder zu beharrendem subjektivem Geist um-
zubilden. Die Objektivierung des ideellen Geistes braucht nicht 
an ausserleibliche Produkte gebunden zu sein. 

Gehen wir nun nach dieser Wesensbestimmung zu unserer 
z w e i t e n A u f g a b e über : der Auffindung und Gliederung der 
Forcen des objektiven Geistes, so sind aus dem Bisherigen schon 
einige Haupteinteilungen gewonnen worden. Der objektive Geist 
in seiner vollkommenen Ausprägung ist entweder stoffliches 
Erzeugnis, sei es dauerndes, sei es flüchtiges, oder mensch-
liche Handlung, die als solche immer fliessend ist. Da der 
Mensch entweder als Einzelner oder als Glied einer zusammen-
wirkenden Gruppe handelnd tätig ist, so ergibt sich zunächst 
folgende Gruppierung von Formen, in denen Geistiges objektiv 
werden kann : d i e „ H a n d l u n g " d e s E i n z e l m e n s c h e n , 
d i e „ H a n d l u n g " d e r M e n s c h e n g r u p p e , d a s s t o f f -
l i c h e E r z e u g n i s (die Gestaltung der aussermenschlichen 
Natur).. Diese Reihe ergibt eine nach einem Gesichtspunkt durch-
geführte und als solche vollständige Einteilung: a l l e Erschei-
nungen, in denen Geistiges objektiv wird, sind entweder Vor-
gänge, die von Einzelmenschen oder von Menschen einer Gruppe 
vollzogen werden, oder sind vom Menschen gestaltete Stücke 
der aussermenschlichen Welt. Eine weitere Möglichkeit ist 
nicht vorhanden. Im gleichen Sinne unterschied auch schon 
S с h ä f f 1 e (Bau und Leben des sozialen Körpers, 2. A. 1896, 
I, S. 124 ff.) : „äussere Darstellungen (von Ideen) oder Symbole" 
„1. persönlicher Art, 2. sachlicher Art". 

Ein zweiter Gesichtspunkt der Unterscheidung, dessen 
Richtung sich mit der vorgenannten Reihe kreuzt, ist durch drei 
von den fünf Freyerschen Formen charakterisiert : G e b i l d e , 
G e r ä t , Z e i c h e n . Hören wir zunächst die Freyerschen 
Wesensbestimmungen: „Ich nenne eine o b j e k t i v e F o r m 
dann ein G e b i l d e , wenn ihr Sinngehalt nicht wesentlich auf 
einen anderen Sinngehalt als auf sein Korrelat hinweist, sondern 
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für sich selber vollständig ist, ohne nach aussen führende 
Relationen. Reinstes Beispiel... ist das Kunstwerk" (45) ; „alle . . . 
Teile . . . weisen . . . nur nach innen und (der) Sinngehalt als 
Ganzes . . bildet . . eine selbstgenugsame Einheit" (46). Dagegen 
ist „der Sinngehalt" der „Kategorie G e r ä t . . . ein Teilstück 
aus einem zwecktätig gerichteten Handlungszusammenhang" (49). 
Das Gerät „ist und bleibt seinem Sinn nach wesentlich Teil, es 
genügt sich nicht selbst, sondern will dem Ganzen der Handlung 
dienstbar wieder eingefügt werden. Es weist immer aus sich, 
es ist nie Gebilde mit in sich geschlossenem Bedeutungsgehalt. 
Sondern es fordert eine Erfüllung seiner Sinnintentionen durch 
hinzutretende Akte der V e r w e n d u n g . " Sein „Bedeutungs-
gehalt . . ist nicht zentrisch, sondern vektoriell aufgebaut" (50). 
Auch der Sinngehalt des Formtypus „ Z e i c h e n " „weist wesent-
lich über sich selbst hinaus, auch er ist nicht zentrisch, sondern 
vektoriell gebaut". „In jedem Zeichen ist der Sinngehalt gleich-
sam zweigipflig aufgebaut. Das Zeichen hat seinen unmittel-
baren Bedeutungsgehalt (ich würde lieber sagen: sein in ihm 
selbst gegebenes Sosein. Anmkg. W. S.-K.), aber über ihn hin-
aus, vielmehr durch ihn hindurch weist das Zeichen auf einen 
Gegenstand hin" (52). 

Ich halte diese Unterscheidungen Freyers für ausserordentlich 
glücklich. Die Reihe ist jedoch mit ihnen nicht abgeschlossen, 
vielmehr muss sie ergänzt werden durch den Formtypus 
„ A b b i 1 d". Auch das Abbild weist über sich hinaus auf ein 
ausserhalb Befindliches, ähnlich wie das Zeichen, aber doch wie-
der anders. Denn während das Bezeichnete mit dem Zeichen 
nicht das Geringste gemein zu haben braucht, stimmt das Sosein 
des Abgebildeten mit dem Sosein des Abbilds überein. Eben 
dadurch ist das Abbild in ganz anderer Weise verständlich als 
das Sinnbild oder Zeichen. Denn dieses versteht nur derjenige, 
der den irgendwie zustande gekommenen Zusammenhang von 
Zeichen und Bedeutung kennt, für jeden anderen bleibt das 
Symbol ein Geheimnis, ein Buch mit sieben Siegeln. Dagegen 
ist das Abbild jedem Menschen sofort begreiflich, der überhaupt 
das Abgebildete, sei es in seinen individuellen, sei es in seinen 
allgemeinen Eigenschaften kennt. Wer je einen nackten Menschen 
oder einen Menschen in einer bestimmten Tracht gesehen, der 
erkennt das Abbild eines solchen. Er braucht nicht überdies 
zu lernen, dass zwischen beiden ein Zusammenhang sich irgend-
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wie gebildet hat, sondern der Zusammenhang besteht, er liegt 
klar vor Augen, er ist sichtbar: die Gleichheit, die Ähnlichkeit 
des Soseins. Wer dagegen die Tötung eines Menschen, eines 
Verbrechers kennt, braucht noch nicht zu wissen, dass das Zer-
brechen des Gerichtsstabs das Todesurteil für den Mörder oder 
Mordverklagten bedeutet, über dessen Schuld oder Unschuld das 
Gericht eben zu entscheiden hatte. Es ist hier nicht genug, 
dass man die zwei Glieder kennt, man muss eben auch die Tat-
sache der sinnbildlichen Verknüpfung gelernt haben. Daher ist 
für die Aneignung eines Zeichensystems (einer fremden Sprache) 
die Erläuterung der Zuordnung von fremdem Wort und Sinn mit 
Hilfe der eigenen Sprache nötig oder mit Hilfe der natürlichen 
oder bildlichen Anschauung, mit welcher ein gleichzeitig 
gesprochenes oder schriftlich vorgelegtes Wort dargeboten werden 
muss, wobei freilich irgendwie als ausgemacht zu gelten hat, 
dass dieses Nebeneinander (diese empirische Assoziation) von 
Anschauung und Wort eben die Aufeinanderbezogenheit von 
Sinn und Wort bedeute. So bedarf die Erlernung einer Sprache 
zu gutem Teil wieder einer Sprache (eines Zeichensystems), und 
so ergibt sich hier das Problem, wie die erste Sprache beim 
Urmenschen entstanden ist — eine Frage, deren Beantwortung 
vor allem auf das instinktiv-natürliche Zeichensystem der Aus-
druckslaute, die schon im Tierreich vorhanden sind, und auf 
die bewusste Lautnachahmung (Abbild) sowie auf die instinktive 
Ausdrucksbewegung, auf die Nachahmungsbewegung und Zeich-
nung (Abbild) and auf das unmittelbare Aufzeigen eines Ge-
genstands und noch auf manches andere hinweisen müsste. 

Zeichen und Abbild weisen beide über sich hinaus auf ein 
anderes : das Abbild auf ein Ähnliches und also in innerem Zu-
sammenhang Stehendes, das Zeichen auf ein äusserlich Zusam-
menhängendes. Äusserlich ist der Zusammenhang für den, der 
Wort und Sinn vergleichend aneinanderhält, was am besten bei 
einem neu gelernten fremdsprachlichen Wort möglich ist; für 
den Sprechend-Denkenden ist Wort und Sinn in eine intentionale 
Struktur eingefügt, die als solche selbstverständlich als innerer 
Zusammenhang bezeichnet werden muss. 

Ein Abbild kann grössere oder geringere Naturtreue haben. 
Von der realistischen Wiedergabe führt der Weg über die stili-
sierte Form zu einer schematischen Darstellung, in der nur die 
geleitete Aufmerksamkeit eine Ähnlichkeit erkennt. So mag es 
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vorkommen, dass ein und dieselbe Form von einigen als (stilisier-
tes oder schematisches) Abbild, von anderen als Zeichen aufge-
fasst wird. Die Grenze ist hier unscharf, gleichwohl sind die 
typischen Pialle da und dort aufs schärfste unterschieden1). 

G e r ä t , G e b i l d e , A b b i l d und Z e i c h e n bilden eine in 
sich vollständige Reihe, in welche jedes dinghafte Erzeugnis des 
menschlichen Geistes eingeordnet werden kann. Indem aber 
nicht nur die vom Menschengeist gestalteten Gebilde des toten 
Stoffes, bezw. der aussermenschlichen Welt überhaupt, sondern 
auch die sinnhaften Bewegungen des menschlichen Leibes zu 
den Objektivationen des Geistes gerechnet werden müssen, so 
ist die obige Einteilung in sinngemässer Weise abzuwandeln. 
Die Begriffe „Gebilde, Abbild, Zeichen" können auch für Leib-
liches, für Tanz, Pantomime und symbolische Handlung gebraucht 
werden. Nur der Ausdruck „Gerät" zielt ausschliesslich auf ein 
stoffliches Erzeugnis, auf ein ausserhalb des Menschen gelegenes 
Mittel für seine Zwecke. Aber im Grunde ist das Gerät nach 
Freyers eigener Definition nichts in sich Abgeschlossenes, für 
sieb selbst Verständliches ; es ist „ein Teilstück aus einem 
zwecktätig gerichteten Handlungszusammenhang". Mithin ist 
nicht eigentlich das Gerät, sondern der „Gerätgebrauch" ein für 
sich selbst verständliches Ganzes. (Dieser Begriff, der Ding-
liebes und leibliche Handlung in einer Einheit umspannt, ist 
allein schon ein Gegengrund gegen Freyers Fassung des „objek-
tiven Geistes", welche die leibliche Handlung ausdrücklich aus-
schliesst.) Es zeigt sich weiterhin, dass auch der Begriff „Ge-
rätgebrauch" durch den noch umfassenderen: „Zwecktätigkeit" 

1) Nachträglich finde ich auch bei E. Husserl in anderem Zusammen-
hang eine Unterscheidung von Bild und Zeichen, bez. von ihrer Auffassung. 
„Ich nehme es . . . als Evidenz in Anspruch, dass es in der Tat wesentlich 
verschiedene »Weisen des Bewusstseins«, nämlich der intentionalen Beziehung 
auf Gegenständliches, gibt ; der Charakter der I n t e n t i o n ist ein spezifisch 
verschiedener im Falle der Wahrnehmung, der schlicht -»reproduktiven«. Ver-
gegenwärtigung, der В i 1 dvorstellung im gewöhnlichen Sinne der Auffassung 
von Statuen, Gemälden usw. und wieder im Falle der Z e i c h e nvorstellung 
und der Vorstellung im Sinne der reinen Logik". (Log. Untersuchungen, II/l, 
3. A. 1922, S. 386). Aehnlich „Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischer Philosophie", S. 209/210. Auch 0. S p a n n (Gesellschafts-
lehre, 2. A. 1923, S. 405, 409) unterscheidet für „das darstellende Handeln" 
zweierlei „äussere Hilfsmittel oder Güter, Mitteilungsgüter": 1. Zeichen, z.B. 
Schrift, 2. „Reproduktion", „Wiedergabe eines Eindrucks", „bildhafte Verviel-
fältigung". 
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ersetzt werden muss. Der Gerätgebrauch ist eine Zwecktätig-
keit, die ein Gerät als Mittel benutzt. Es gibt aber auch Zweck-
tätigkeiten ohne Gerät. Dem Wasserschöpfen mit dem Becher 
steht das Wasserschöpfen mit der hohlen Hand gegenüber, dem 
Schlag mit der Keule der Schlag mit der Paust. Auch die 
Zweckhandlungen, die keinerlei Gerät, keinerlei ausserleibliches 
Mittel verwenden, sind Objektivationen eines Geistigen, eines 
Sinnes, sind in ihrer Zweckbedeutung anschaulich verständlich. 

Die Reihe der Objektivationsformen des Geistes muss also 
allgemein lauten : „Zwecktätigkeit (einschliesslich Gerätgebrauch), 
Gebilde, Abbild, Zeichen". Sie kreuzt sich mit der oben darge-
legten Einteilung „Einzelmensch, Menschengruppe, Gestaltung 
der aussermenschlichen Natur". Die nachfolgende Tafel veran-
schaulicht die daraus erwachsende Begriffsordnung. 

Der Tafel „ F o r m e n d e r O b j e k t i v a t i o n d e s G e i s t e s " 
wurde die Tafel „ F o r m e n d e r O b j e k t i v a t i o n d e s L e b e n s " 
vorangestellt. Beide zusammen enthalten den Inbegriff der Möglich-
keiten, wie dem Ich Fremdseelisches dargeboten werden kann (vom 
Problem der Telepathie abgesehen). Jeder Weg von Ich zu Ich 
führt mittelbar oder unmittelbar über eine Sinneswahrnehmung, 
sei es des Körpers des andern, sei es eines vom Menschengeist 
gestalteten Stückes der Natur. Am Körper des andern kann ich 
entweder die Darstellung eines Sinngehalts erfassen (Zwecktätig-
keit, Tanz als Gebilde, Pantomime als Abbild, symbolische Hand-

id lung oder gesprochenes Wort als Zeichen) oder ich erfasse an 
ihm in instinktiver Einfühlung den seelischen Ausdruck. Die 
Zuordnung zwischen Eigen-Erlebnis und Ausdruck, bezw. zwischen 
Fremd-Ausdrucks-Wahrnehmung und Fremd-Erlebnis-Einfühlung, 
ist eine ähnliche wie zwischen Zeichen und Bezeichnetem, und 
doch wieder völlig anders. Beim geistigen Zeichen muss die 
Beziehung zwischen Sinn und Symbol vom andern durch 
empirische Assoziation gelernt werden (man denke an das Neben-
einanderschreiben oder Nacheinandersprechen der Vokabeln beim 
Lernen einer fremden Sprache). Die Beziehung zwischen Erleb-
nis und Ausdruck ist angeboren, bez. gereift, jedenfalls in den 
Grundzügen ererbt und wird durch „Erfahrung" nur verfeinert. So 
steht Erworbenes und Ererbtes, Erfahrung und Anlage, Konven-
tion und Instinkt einander gegenüber. Der instinktive Zusam-
menhang von Erlebnis und Ausdruck, Ausdruck und Einfühlung 
ist jeder Tiergattung mitgegeben, und zwar nicht nur die Ein-
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fühlung in den Gattungsgenossen, sondern auch in Lebewesen 
anderer Gattung, bes. in feindliche, wenn sie nur der ererbten 
Lebensumgebung entstammen Die Witterung fremden Lebens 
knüpft sich nicht nur an die Wahrnehmung eines anderen 
Leibes, sondern auch an die Spuren leiblichen Lebens, bes. 
deutlich beim Geruch fremder Ausscheidungsreste. Beim Men-
schen verbindet sich ein elementares Denken mit diesem instink-
tiven Erfassen oder tritt geradezu an dessen Stelle. 

Die beiden Tafeln sprechen im allgemeinen für sich selbst. 
Einer Erläuterung bedürfen nur jene besonderen Punkte, in denen 
ein Unterschied zu Freyers fünfgliedriger Einteilung: Gebilde, 
Gerät, Zeichen, Sozialform und Bildung zutage tritt. 

Zunächst die Form „G e r ä t gebrauch" im Rahmen der 
„Zwecktätigkeit". Nicht das dingliche Teilstück (das Gerät), 
sondern das Ganze (der Gerätgebrauch), das Leibliches und Ding-
liches zusammenfasst, ist die Form der Objektivation des Geistes. 
Der Gerätgebrauch ist fliessender objektiver Geist, das Teilstück 
„Gerät" kann flüchtig oder dauernd sein. Ein zufällig aufgefun-

1) Bühler unterscheidet „Kundgabe" und „Auslösung", die, insofern sie 
dem animalischen Leben angehören, der Lebensobjektivation des Einzelnen, 
bezw. der sozialkorrelativen Lebensobjektivation innerhalb der Gruppe ent-
sprechen. Diese instinktive Kundgabe und Auslösung darf aber nicht unterschei-
dungslos mit geistigen Funktionen, z. B. dem Ausrufungssatz und dem Imperativ 
(vgl. Bühlers sehr anregungsreiche und gehaltvolle Abh. „Die Krise der 
Psychologie", Kant-St XXXI, 4, S. 478, 484), zusammengefasst werden. Das 
Auseinanderhalten dieser Begriffe müsste eigentlich ganz im Sinne Bühlers 
liegen, der doch „Instinkt, Dressur, Intellekt" so treffend unterschieden hat. 
Der Begriff „Intellekt" sollte freilich differenziert und z. T. modifiziert werden. 
Bühler selbst deutet eine solche feinere Unterscheidung an, indem er den 
höchsten Tieren schon keimhafte Anfänge des Intellekts („Überlegung", „Er-
findungmachen") zuschreibt, dagegen „Begriffe" und „Urteilsfunktion", „tradi-
tionelle Werkzeuge", „darstellende Zeichnung", „darstellende Sprache" der 
tierischen Welt auf Grund der Erfahrung abspricht (vgl. u. a. „Abriss der 
geistigen Entwicklung des Kindes", 17, 20; ähnlich in d. obengenannten Abh. 
481). Fasst man die höheren Formen des Intellekts mit den übrigen Kultur-
funktionen (der Kunst, Sittlichkeit, Religion u. s. f.) zu einem Ganzen zusam-
men, so kann man von den vier Stufen „Instinkt, Dressur, primitiver Intellekt, 
Geist" sprechen. Die „Darstellungsfunktion" der Sprache, die auch Bühler 
zum Geist rechnet (477/8), kommt in jedem Satz, auch im Ausrufungssatz, 
sowie in jeder flektierten Wortform wie dem Imperativ zur Gëltung. Die Dar-
stellung eines eigenen Gefühlszustands (Wie weh ist mir!) oder des eigenen, 
auf das Tun eines anderen, irgendwie abhängigen Menschen gerichteten 
Willens (Komm !) ist als geistige Leistung aufs schärfste von jeder instinktiven 
Kundgabe und Auslösung geschieden. Alle instinktiven Handlungen, wie z. B. 

2 
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denes Gerät ist nur dann verständlich, wenn man sich die 
menschliche Gebrauchstätigkeit durch Gedächtnis oder Phan-
tasie hinzukonstruieren kann. Gewissen Geräten ist die Benüt-
zung von Seiten e i n e s Menschen, bezw. zweier, mehrerer oder vie-
ler Menschen wesentlich. So setzen die Kampfwaffen ihre Hand-
habung gegen andere bewaffnete Menschen voraus. Solche 
Waffen werden nur dann voll verstanden, wenn man sie im 
Gebrauch zweier fechtender Menschen wahrnimmt oder vorstellt. 
Oder man nehme das Beispiel der Sänfte, welche die Gesamtan-
schauung des Tragens mit zwei Personen als Träger und einer 
dritten als Last zur Voraussetzung hat. Oder das mehrsitzige 
Ruderboot, das von mehreren Ruderern vorwärtsgebracht und von 
einem Steuermann gelenkt wird. Oder die vielen Eisenstäbe, 
durch deren Hebelkraft ein mächtiger Quaderstein fortgekollert 
wird ; oder das über eine Rolle laufende Seil, mit dem eine ungeheure 
Last von einer grossen Zahl von Arbeitern gehoben wird. Die 
soziale Struktur der Handhabung ist in jedem Fall verschieden. 
Es kann bei allen die gleiche Arbeit sein, wie bei den Seilziehern, 

die Duftübertragung im Werbetanz der Bienen, können nicht als „semantische 
Akte" (479), als Zeichen im eigentlichen Sinne gedeutet werden, weshalb der 
„Duftaustausch" nicht mit dem wirtschaftlichen Tausch von „Goldbarren" (481) 
auf eine Stufe gestellt werden kann. Die Lehre von der Stofflichkeit und 
Unablösbarkeit der tierischen „Zeichen" kann schon deshalb nicht bestehen, 
weil z. B. die Angst- und Warnungslaute, die ein ganzes Rudel von Tieren 
zur Flucht veranlassen, ganz und gar nicht stoffliche Teile des „Feindes" oder 
der „Angst" sind. Das Wesentliche ist nur der angeborene oder gereifte 
instinktive Zusammenhang, wie es andrerseits bei der Dressur, deren „Zeichen" 
auch uneigentliche sind, der durch Gewohnheit, d. i. Gedächtnis, gestiftete Zu-
sammenhang ist. Der Mensch allein hat die Bild- und die Zeichen-Intention, 
derzufolge ihm ein gegenwärtiges Ding gleichsam ein Sprungbrett zu einem 
anderen nicht-gegenwärtigen Ding ist, ja in der Sprache sogar ein Sprung-
brett zu einem Nicht-wirklichen, Nicht-konkreten : zur abstrakten, allgemeinen 
Bedeutung; Der B e h a v i o r i s m , der als ursprünglich tierpsychologische 
Disziplin eine Lehre des instinktiven (und dressierten) Benehmens ist 
(die Köhlerschen Untersuchungen jenes Tier-Verhaltens, das auf primitiven 
Intellekt, auf eine elementare Zwecktätigkeit schliessen lässt, sind eine Über-
gangsdisziplin), muss als Lehre von der Objektivation des animalischen Lebens 
von der Lehre der Objektivation des Geistes (d. i. dem geisterfüllten Beneh-
men des Einzelnen und der Gruppe und dem geistgestalteten Werk) begriff-
lich geschieden werden, eben damit in der wissenschaftlichen Praxis 
beide Begriffe zur Beschreibung des menschlichen Lebens zur Hand sind, 
in welchem geistiges und instinktives, gedächtnismässiges Geschehen so innig 
miteinander verbunden sind. 
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Steinrollern und Ruderern, verschieden nur darin, dass in dem 
ersten Fall ein einziges Werkzeug (das Seil) von allen, im zweiten 
von jedem ein besonderes Werkzeug (der Eisenstab), im dritten 
sowohl von allen ein gemeinsames Gerät (der Kahn) als auch 
von jedem Einzelnen ein besonderes (das Ruder) benutzt wird. 
Es kann aber auch bei den einen diese, bei dem anderen jene 
Arbeit sein : das Zusammenwirken ist dann eben sozialkorrelativ, 
wie bei Ruderern und Steuermann. Bei Sänftenträgern und getra-
gener Person verteilt sich Aktivität und Passivität dauernd je 
auf eine Gruppe ; bei den Fechtern besteht ein dauernder Wechsel 
von Angriff und Verteidigung, Hieb und Abwehr; dasselbe gilt 
vom Sprechen und Hören mit Hilfe des Fernsprechers. 

Aus all diesen Beispielen ergibt sich, dass schon gewissen 
Gerätbenützungen eine bestimmte S o z i a l f o r m , eine soziale 
Struktur wesentlich ist, dass also die Sozialform nicht, wie Freyer 
will, eine dem Gerätgebrauch nebenzuordnende Form ist, sondern 
in eine ganz andre Reihe gehört, deren Richtung sich mit der 
andren Reihe kreuzt. Denn individuelle und soziale Formen lassen 
sich sowohl beim Gerätgebrauch als auch beim Gebilde, beim Ab-
bild und beim Zeichen unterscheiden. Beim Gerätgebrauch gibt 
es übrigens wesentlich individuelle Formen und wesentlich soziale 
Formen, sowie Zwischenformen, bei denen individueller und so-
zialer Gebrauch möglich ist. So ist ein Sessel oder die Tracht des 
Menschen wesentlich individuell, d. h. jedesmal oder dauernd von 
e i n e m Individuum gebraucht, während das grosse Schiff, das 
Haus, die Sänfte wesentlich sozial sind, und wiederum eine Bank 
oder ein Tisch von mittlerer Grösse sowohl für den Gebrauch 
eines Einzelnen als für den einer Mehrheit bestimmt sein kann. 

Der Begriff „Gerät" ist hier in einem ganz umfassenden 
Sinn gemeint. Wir verstehen im gewöhnlichen Leben darunter 
meist nur das Handhabungsgerät und es liegt uns zunächst 
völlig fern, ein Haus, ein grosses Kriegsschiff, einen Eisenbahn-
zug als „Gerät" zu bezeichnen. Es ist aber notwendig, den 
Begriff so zu erweitern, dass er alle Mittel für praktische Zweck-
tätigkeiten umfasst; ausserhalb des Begriffs bleiben die Mittel 
für „ideale" Zwecktätigkeiten, - bei denen wie beim Zeichen oder 
Abbild der Sinn in besonderer Weise dem Physisch-Objektiven 
angeheftet ist, bezw. das Gebilde, das in gewissem Sinne über-
haupt kein Mittel für einen Zweck ist, sondern das Ergebnis 
zweckfreier, spielender Tätigkeit. 

2 * 
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Das Handhabungsgerät ist Mittel einer Zwecktätigkeit und 
als Teilstück einer solchen anschaulich verständlich. Ähnlich 
sind auch alle anderen mechanischen Vorrichtungen: das Haus, 
die Mauer, der Wall, der Zaun samt Tür, im Anschauen der 
Zweckerfüllung zu verstehen. Der Zaun verhindert das Betreten 
des umfriedeten Bodens, die Tür gestattet ihn, das Schloss in 
der Tür ermöglicht es zeitweilig, auch die Tür zu einem Hinder-
nis für Eindringlinge zu machen. Das Haus schützt vor den 
Unbilden der Witterung ; wir verstehen es, wenn Menschen vor 
dem Regen ins Haus fliehen. Wir verstehen auch den Zweck der 
Grube, die gitterartig mit Stämmen und Stäben überdeckt ist, wenn 
die fettgesalbten Eingeborenen sich auf das Gitter hocken und 
den Regen an ihren Körpern in die Grube abrinnen lassen. 

All diese Mittel nennen wir, Preyer folgend, Geräte. Wir 
müssen uns aber klar machen, welche Unterabteilungen der voll 
erweiterte Begriff umfasst. 

Handhabungsgeräte wie das Ruder, das Schwert, der Ham-
mer, die Zange, der Pflug, der selbstgezogene Wagen werden 
gebraucht, indem die menschliche Arbeitskraft die Geräte betätigt. 
Selbstverständlich werden in all diesen Geräten bestimmte Kräfte 
und Wirksamkeiten vorausgesetzt: die Schwere, Kohäsion, Un-
durchdringlichkeit, Elastizität u. s. f. Auch den grossen „Geräten" 
wie den vorhin genannten (Haus, Mauer, Tür u. s. f.) sind solche 
Eigenschaften, die wir gewöhnlich festen Körpern aus bestimmten 
Stoffen zuschreiben, wesentlich: so die Undurchdringlichkeit 
bei Mauer und Dach. Es gibt aber Geräte gleichsam höherer Stufe, 
in denen nicht nur ein sozusagen stationärer Kraftzustand, son-
dern eine lebendige Bewegungskraft als Antrieb fortwährender 
Wirkungen und Veränderungen vorhanden ist. Solch ein 
Gerät höherer Ordnung heisst: M a s c h i n e . Schon die Wind-
und Wassermühle ist ein Gerät solch besonderer Art, eine 
mechanische Maschine. Diese ist, sofern das Triebwerk über-
schaubar ist, anschaulich verständlich. 

Bei komplizierteren Maschinen, insbesondere solchen, die 
von nicht-mechanischen Kräften getrieben werden, ist uns der 
innere Gang der Maschine anschaulich nicht mehr verständlich 
und wir bedürfen einer Erklärung des unsichtbaren Wirkungs-
zusammenhangs. Nur jene Mittel von Zwecken sind uns sofort 
verständlich, die uns als Ursachen von Wirkungen anschaulich 
begreiflich sind (mechanischer Druck, Schwere, Fall, Bewegung, 
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Reibung u. s. f.). Alle Maschinen, die unwahrnehm bare Natur-
kräfte heranziehen, sind nur für denjenigen voll erfassbar, der 
diese Kräfte kennt. Trotz dieses Unterschieds sind auch die 
kompliziertesten Maschinen wie ein Radiosender und Radio-
empfänger in ebendieselbe Gruppe gehörig wie die einfachsten 
Geräte: als technische Mittel einer menschlichen Zwecktätigkeit. 
Mag ihr Gebrauch anschaulich verständlich sein oder nur auf 
Grund von Wissen und Belehrung, es haftet ihnen allen der 
Sinn an, Mittel zu sein für einen praktischen Zweck. 

Der Begriff des Geräts muss aber noch in einer anderen 
Richtung erweitert werden: der Mensch kann nämlich an Stelle 
der eigenen Arbeitskraft oder einer physikalischen Naturkraft 
auch die Kraft eines gezähmten Tieres verwenden. Das H a u s -
t i e r ist in solchem Zusammenhang Gerät im weitesten Sinne 
ebenso wie der „bebaute Acker" (51), den Freyer erwähnt. 
Acker und Same zusammen sind Gerät und ebenso Wagen und 
Ochse oder das Pferd als Reittier. „Haustier" und „ K u l t u r -
p f l a n z e " sind Mittel menschlicher Zwecktätigkeit und daher 
neben das einfache Gerät und die Maschine einzuordnen. Frei-
lich fühlt man ein starkes Widerstreben gerade gegen die 
Bezeichnung eines Lebewesens als „Gerät" und es erhebt sich 
die Frage, ob man nicht lieber der gesamten Gruppe den Namen 
„ M i t t e l p r a k t i s c h e r Z w e c k t ä t i g k e i t e n " beilegen und 
den Ausdruck „Gerät" im eingeschränkten Sinn (ausgedehnt 
nur auf die Maschine) gebrauchen soll. 

Die Grenzen des Begriffs „Zwecktätigkeit" müssen endlich 
noch gegenüber den natürlichen Lebenstätigkeiten abgesteckt wer-
den. Die Instinkthandlung ist meist zweckmässig, aber nie zweck-
bewusst, und darum als solche keine Zwecktätigkeit. Instinkt-
handlungen wie Nahrungsaufnahme und dergl. sind durch Ein-
fühlung unmittelbar verständlich. Das, was ursprünglich rein 
instinktmässig vor sich ging, wird aber beim Menschen z. T. 
zweckbewusst wie die Nahrungsaufnahme und alle sie vorbe-
reitenden Tätigkeiten. Im Rahmen einer solchen Zwecktätigkeit 
ist die Nahrung, sei es rohe oder gekochte, das Teilstück, das 
in gewisser Weise dem Gerät entspricht: es ist Mittel für eine 
dem Leben dienende Zwecktätigkeit, L e b e n s m i t t e l . In diese 
Gruppe kann man denn auch alle Genussmittel, Narkotika, Arz-
neien u. s. f. rechnen. Auch unter ihnen gibt es solche, die 
nur dem Kenner und Wissenden verständlich sind. 
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Allen obengenannten Unterabteilungen des Begriffs „Mittel", 
die ihn vielleicht nicht völlig erschöpfen — Gerät im engeren 
Sinn, Maschine, Haustier, Kulturpflanze — ist das Abzielen 
auf einen praktischen Zweck gemeinsam. Der Mensch nimmt 
an den Stoffen und Gebilden der Natur eine grössere oder gerin-
gere Umbildung vor, so dass es bis zu einem gewissen Grade 
möglich ist, aus dem für sich gegebenen sinngestalteten Mittel 
die dazugehörige Zwecktätigkeit in der Phantasie zu konstruieren. 
Von der wahrgenommenen oder in der Phantasie ergänzten 
Zweckhandlung aus (unter Voraussetzung eines elementaren, bezw. 
eines spezialisierten Wissens um den ursächlichen Zusammenhang 
der Naturvorgänge) offenbart sich uns der Sinn eines Geräts 
oder praktischen Mittels. 

Was nun das „ G e b i l d e " anlangt, so führt Freyer als Bei-
spiele das Gemälde und die Bildsäule an, mithin materielle 
Erzeugnisse. Warum sollte aber der Tanz eines Einzelnen 
oder einer Gruppe, der Tanz als Kunstwerk, nicht auch 
Gebilde genannt werden? Auch sein Sinngehalt „bildet . . 
als Ganzes eine selbstgenugsame Einheit". Und dasselbe gilt 
vom Gesang des Einzelnen oder einer Gruppe, nämlich dem 
Gesang sinnloser Silben; denn der Gesang von Liederworten 
ist ja schon eine Mischform, indem da das „Zeichen", die Sprache, 
mithereinspielt. Es gibt auch hier wesentlich individuelle Gebilde, 
z. B. irgendein orientalischer Tanz, der nur für eine einzelne 
Tänzerin bestimmt ist, und wesentlich soziale Gebilde (Walzer, 
mehrstimmiger Gesang) und solche, die sowohl in individueller 
als auch sozialer Form auftreten können (z. B. rythmisches 
Turnen). Während aber das materielle Gerät immer nur ein 
Teilstück eines individuellen oder sozialen Gerätgebrauchs ist, 
ist das materielle Gebilde nicht ein Teilstück einer menschlichen 
Handlung, sondern ein selbstgenugsames Ganzes. Denken wir 
uns ein reines Gebilde, das weder Abbild- noch Zeichen-Charak-
ter an sich trägt, z. B. ein geometrisches Ornament in Farben. 
Der ästhetische Sinngehalt dieses Gebildes ist unmittelbar in 
seiner Anschauung verständlich, wogegen ein Gerät nur dann 
verständlich ist, wenn man die Handhabung, den Gebrauch hin-
zudenkt. 

Zu den reinen stofflichen „Gebilden" gehört das flächige 
Ornament ebenso wie jene architektonischen Gestaltungen, die 
ausschliesslich dekorativen Charakter haben : Obefisken, Ba-
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lustraden, Pilaster, Wimperge, Fialen u. s. f., ferner einzelstehende 
Obelisken, Pyramiden und die Raumgestaltung im Inneren eines 
Bauwerks. Nur diese Kunstwerke — und die Musik, über die 
wir noch sprechen werden — sind reine Gebilde. Die Architek-
tur als Ganzes ist sowohl Gerät als auch Gebilde. Aber auch 
die Malerei und die Bildhauerei, sofern sie Menschen und Dinge 
abbildet, ist eine Mischform, d. h. sowohl Abbild als auch Ge-
bilde. Die bemalte Leinwand und der behauene Stein weisen 
über sich hinaus auf eine Landschaft oder auf einen Menschen 
oder auf einen Kentauren, sind also nicht reine selbstgenug-
same Gebilde. 

Die Dichtung hinwiederum ist in erster Linie Zeichen, ent-
weder gesprochenes oder geschriebenes (gedrucktes) Wort. Man 
kann die Dichtung in die Objektivationsform „Gebilde" nur in-
sofern einreihen, als das Zeichen als solches, die Sprache, Gebilde 
ist. Die Worte sind dann nicht nur Bedeutungsträger, sondern in 
ihrer sinnlich-anschaulichen Lautfolge Gestalt, Musik, selbstgenug-
samer ästhetischer Eindruck. Die Vereinigung von Zeichen und 
Gebilde verleiht nur dem Zeichen an und für sich Gebild-Charak-
ter, das Bezeichnete, die Bedeutung bleibt ganz ausserhalb dieser 
Vereinigung. Die Gesamtgestalt von Sprache und Sinn geht 
also nur teilweise in diese Verschmelzung ein. Dagegen können 
sich Abbild und Gebilde besser zu einem Ganzen vereinigen, und 
zwar ist diese Vereinigung um so inniger, je vollkommener, je 
ähnlicher das Abbild ist. Man denke an eine plastische Menschen-
figur, etwa eine Tanzende, sie ist Abbild, aber da das Abgebil-
dete mit dem Abbild fast kongruent ist, so ist sie zugleich 
Gebilde. Anders beim Zeichen: hier ist das Bezeichnete (die 
Vorstellungs- und Gedankenwelt) vom Zeichen der Sprache gänz-
lich verschieden. Hat das Zeichen, die Sprache, Gebild-Charakter, 
so sagt das über den Charakter des ausgesprochenen Vorstellungs-
und Gedankenzusammenhangs nichts aus. 

Freyer rechnet die gesamte Kunst, einschliesslich der Dich-
tung, zur Kategorie „Gebilde". Er vergisst dabei, dass er eine 
Einteilung der Formen des objektiven Geistes, und nicht der 
Formen des Sinngehalts, d. h. der Kultursysteme geben will. 
Jedes reine Kunstwerk ist sicherlich ein Gestaltganzes, ein 
ästhetischer Organismus, aber in seinem gesamten Sinngehalt. 
Dieser wird aber bei der Dichtung nicht unmittelbar objektiv, 
sondern nur mittelbar durch Zeichen. Wenn der ganze Sinn-



24 W. SCHMIED-KOWARZIK B X . 4 

gehalt an sinnlich Anschaulichem objektiviert ist, wie beim geo-
metrischen Ornament, so ist er auch anschaulich ohne Zeichen und 
Abbild und ohne Bezugnahme auf einen Gebrauch verständlich. 
Diese sinnlich anschauliche Gestaltung allein kann einen eigenen 
Formtypus des objektiven Geistes ausmachen, eine eigene БЪгт 
der Darbietungsweise des Geistigen. 

Die Gestalt des Sinngehalts einer Dichtung ist gewiss eine 
selbstgenugsame Einheit, aber das gehört nicht zur eben in Rede 
stehenden Sache, der Gliederung der Objektivationsformen des 
Geistes. Denn dieser dichterische Sinngehalt wird als Ganzes 
für kein Sinnesorgan objektiv, nur mit Hilfe von Zeichen (von 
Worten, die für das Ohr objektiv sind) baut sich auf Grund der 
Wortbedeutungen das Gebäude des Sinns auf. Nur die Zeichen 
sind Darbietung, Objektivation. Die Form der Objektivation 
der Dichtung ist also Zeichen und nicht Gebilde. Insofern das 
Zeichen selbst, die Sprache, ästhetisch gestaltet ist, kann die 
Kategorie „Gebilde" mithereinspielen, aber eben nur sekundär, 
da hier nicht der gesamte Sinngehalt anschauliches Gebilde 
geworden ist, sondern nur die äussere Seite des Zeichens. Dass 
die Sprachmusik Offenbarung eines dem Sinngehalt der Wort-
bedeutungen verwandten Sinns in der Sphäre des Tons ist, dass 
also die Gestalt der Sprachmusik und die der Wortbedeutungen 
ein einheitliches Ganzes, eben den ästhetischen Organismus der 
Dichtung bilden, kann an dem Gesagten nichts ändern. Denn 
hier handelt es sich um eine rein wissenschaftliche Frage (in 
welcher Form wird die Dichtung objektiv?), und da muss man 
das Objektive und das Ideelle, Wort und Bedeutung trennen, 
ebenso wie man in einer rein naturwissenschaftlichen Frage das 
Materielle eines Organismus von dem Seelischen unterscheiden 
muss, das uns doch mit dem materiellen Organismus als leben-
diges Leben in einheitlicher Gesamtgestalt entgegentritt. 

Dass Freyer bei der Einordnung der gesamten Kunst in 
die Objektivationsform „Gebilde" eine μετάβαοις είς άλλο γένος 
vollzieht, nämlich vom Gebiet des objektiven Geistes in das des 
ideellen Geistes, zeigt sich schon daraus, dass nach seiner eige-
nen Wesensbestimmung eine Dichtung nur insofern „objektiver 
Geist" ist, als sie schriftlich fixiert oder in mündlicher Überliefe-
rung formgewordene Regelhaftigkeit geworden ist (42). Dem-
nach besteht die „Objektivation" entweder im Schriftwerk oder 
in jener formgewordenen Regelhaftigkeit, die man gemeinhin 
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Gedächtnisdisposition nennt. Freyer müsste also nachweisen, 
dass diese Formen der „Objektivation" „Gebilde" sind. Statt 
dessen spricht er von dem Gestaltgepräge des Sinngehalts, der 
doch, wie er S. 16—27 ausführte, als Welt der Kunst, Religion, 
Wissenschaft gar nicht unter dem Begriff „objektiver Geist" 
eingeordnet werden soll: nicht der Sinn „Dort liegt das Buch" 
(übrigens nicht einmal die hinweisende Gebärde), sondern der 
Wegweiser, das vom eigenen Körper Abgelöste, bezw. das zu 
dauerndem Bestand Verfestigte hat „objektiver Geist" zu heissen 
(26). Also darf der Gestalt-Charakter des Sinngehalts der Kunst 
schlechthin nicht zur Kennzeichnung einer Objektivationsform 
in Anspruch genommen werden. 

Alles, was also Freyer über den Gestalt-Charakter des rei-
nen Kunstwerks gesagt hat, besteht zu Recht, gehört aber in die 
Ästhetik, in die Lehre vom Kultursystem des Ästhetischen. 
Frey er gibt auch zu, „dass es echte und grosse Kunstwerke gibt, 
zu deren Bedeutungsgehalt eine religiöse Wirkung, eine poli-
tische Tendenz, eine belehrende Absicht, kurz ein über sich 
selbst hinausweisender Sinn wesentlich hinzugehört" (46). Ihr 
Kunstwollen zielt eben nicht aufs Rein-Ästhetische, sondern hat 
zugleich mit dem ästhetischen noch andere Zieleχ). Solche Kunst-
werke sind, wie Freyer sagt, „nicht reine Gebilde". Freyer 
gebraucht hier den Ausdruck „Gebilde" ganz im Sinne von rein 
ästhetischer Gestalt. Will er das tun, was an sich durchaus 
möglich ist, dann muss er die Objektivationsform, die Weise der 
Darbietung des Geistigen, die als solche selbstgenugsame Einheit 
ist, „sinnlich anschauliches Gebilde" nennen. Denn nur dort, 
wo ästhetische Gestaltungen sinnlich anschaulich, in Farben und 
Raumformen, in Tönen und Rythmen objektiviert sind, wird das 
Geistige uns in einer Weise offenbar, die weder auf die Dar-
bietungsart „Abbild", „Zeichen" noch „Gerätgebrauch" zurückge-
führt werden kann. 

Wenn Freyer weiterhin noch sagt : „Auch wissenschaftliche 
Erkenntnisse, auch Systeme der Religion, auch politische Ord-
nungen können, glaube ich, auf ihren Formtypus betrachtet, 
Gebilde sein" (46), so bin ich damit auch durchaus einverstan-

1) Vgl. hiezu H. Spitzer, Kritische Studien zur Ästhetik der Gegenwart, 
1897, und derselbe, H. Hettners kunstphilosophische Anfänge und Literatur-
ästhetik I, 1903 ; M. Dessoir, Ästhetik und allg. Kunstwissenschaft, 1. A. 1906, 
4 f. und E. Utitz, Grundlegung der alig. Kunstwissenschaft, II, 1920,111 usw. 
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den, wenn unter dem Begriff „Gebilde" das Gestalt-Gepräge des 
Sinngehalts gemeint ist, nicht aber die Darbietungsweise. 

Es seien nun mehr die M i s с h f o r m e n aus Gerät und Gebilde 
besprochen. Die Tektonik schafft Geräte, die einem bestimmten 
Zweck dienen und ausserdem ästhetisch durchgestaltet sein sollen. 
Schmuckformen sind Gebilde, die, ohne die Zweckerfüllung zu 
stören, abgelöst werden können. „Spielform" oder „Werkform" 
ist die Gestaltung des konstruktiven Kerns, so dass hierin 
Gerät-Charakter und Gebild-Charakter in Eins verschmolzen ist1). 

Diese Werke der tektonischen Zweckkünste dürfen mit den 
eben besprochenen Werken der freien Kunst, die auch ausser-
ästhetische Zwecke verfolgen, im Hinblick auf ihre Objektivations-
form nicht in eine Reihe gestellt werden. Bei einem kunstge-
werblichen Produkt ist das stoffliche Gebilde als solches zu 
einem Zweck, einem praktischen Gebrauchszweck bestimmt. Der 
Gebild-Charakter und der Zweck haftet an dem materiellen 
Erzeugnis an und für sich. Der Sessel, die Tür werden als 
materielles Ding benützt ; die Ζ weck Wirkungen sind an den Stoff 
gebunden. Bei einer politischen Dichtung oder einem religiösen 
Gemälde handelt es sich nicht um praktische, sondern um ideeile 
Zweckwirkungen, die nicht am Materiellen selbst (Buch, 
sprechendem Menschen, Bild) haften, sondern die im Innern 
des Hörenden, Lesenden, Schauenden vor sich gehen, die mithin 
als solche zunächst nicht objektiv sind, vielleicht manchmal 
überhaupt nicht objektiv werden. Hier geht der Zweck des 
Kunstwerks in die Objektivationsform des Zeichens oder Abbilds 
in keiner Weise mit ein, denn er ist an das Bezeichnete und 
Abgebildete, an den Sinn, nicht an das materielle Zeichen und 
Abbild geknüpft. 

Fast jede Herstellung eines stofflichen Erzeugnisses bedarf 
eines Geräts, eines Werkzeugs: so auch das Kunstwerk, mag es 
sinnlich-anschauliches Gebilde oder überdies Abbild, Zeichen oder 
Gerät sein. Der Pinsel des Malers, der Meissel des Bildhauers, 
der Griffel oder die Füllfeder des Dichters sind solche Werk-
zeuge zur Herstellung dauernder stofflicher Erzeugnisse (Gemälde, 
Bildsäulen, Schriftwerke). Eine besondere Stellung nehmen aber 

1) Vgl. hiezu meine Aufsätze „Das Künstlerische in den Zweckkünsten", 
Kunstwart, 1. 8. 1914 und „Die Kunstform in den tektonischen Künsten", Zeit-
schrift f. Ästh. und allg. Kunstwissenschaft, XVIII/1, 1924; ferner E. Högg, 
Das Ornament, 1925. 
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die M u s i k instrumente ein. Sie dienen nicht zur Herstel-
lung von festen beharrenden Kulturprodukten, sondern von 
flüchtigen, fliessenden, verfliessenden Geistesobjektivationen. 
Für die Ausübung der Musik ist das Gerät wesentlich, dagegen 
ist die Wahrnehmung oder Vorstellung des Geräts für den 
Musikgeniessenden unwesentlicn ; nur die Klangfarbe ist musi-
kalisch vorhanden. Daher ist die Musik voll und ganz Gebilde, 
sinnlich anschauliches Gebilde. Und zumeist reines Gebilde: 
nur bei der sog. Programmmusik spielt das stilisierte Abbild 
von Naturlauten und die Zeichen des Programms mit hinein. 

Über die Kategorie „ A b b i l d " ist oben schon das Wesent-
liche gesagt worden. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass auch 
das Abbild ebensowohl in der Form menschlicher Handlung, 
individueller oder sozialer, als auch in materieller Form auftreten 
kann. Die pantomimischen Gebärden eines Einzelnen oder einer 
Gruppe, die das Leben und Tun einer anderen wirklichen oder 
gedachten Person darstellen, weisen über sich selbst hinaus und 
sind daher Abbild, ebenso wie jede bildkünstlerische Darstellung 
eines Menschen auf der Leinwand oder in Marmor. Nicht jedes 
Abbild ist ästhetisch gestaltet und darum anschauliches Gebilde. 
Ein Lichtbild aus einer minderwertigen Werkstätte ist es nicht. 
Dagegen ist das Bildnis von Künstlerhand Abbild und Gebilde 
zugleich ebenso wie der pantomimische Tanz oder überhaupt 
jede künstlerische Pantomime. 

Die Form „ Z e i c h e n " ist ebenso wie die anderen Formen 
keineswegs auf das materielle Produkt beschränkt. Denn auch 
menschliche Handlungen des Einzelnen oder der Gruppe können 
Zeichen sein. Für die sozialen Symbolhandlungen hat E^reyer 
selbst ein schönes Beispiel gegeben, nämlich das Grüssen. Nur 
ordnet er es nicht der Kategorie „Zeichen", sondern einer eige-
nen Kategorie „Sozialform" unter. Das Grüssen ist aber eine 
Sozialform des Zeichens, wie das pantomimische Spiel mehrerer 
eine Sozialform des Abbilds, der Gruppentanz eine Sozialform des 
Gebildes und das Fechten eine Sozialform des Gerätgebrauchs 
ist. Die Sozialform ist also keine Form, die man in eine und 
dieselbe Reihe mit Gerät, Gebilde, Zeichen einordnen kann; sie 
liegt auf einer ganz anderen Linie. 

Freyer hat übrigens zur Sozialform ausser der Sitte, die 
sich in allen Formen des objektiven Geistes, im Gerät-
gebrauch, in der Form von Zeichen, im sinnlich anschaulichen 



28 W. SCHMIED-KOWARZIK B X . 4 

Tanz und Gesang und in der darstellenden Gebärde manifestiert, 
noch die E^amilie, das Geschlecht, die Dorfgemeinschaft, das 
Volk, den Staat, den Verein hinzugezählt. Auch hier ist er von 
seiner Aufgabe der Beschreibung der Objektivationsformen in die 
andre Aufgabe der Charakteristik der Kultursysteme, der Sinn-
gehalte hinübergeglitten. Staat, Verfassung, Recht der Einzel-
nen und der Gemeinschaften gehört ebenso wie Kunst, Wissen-
schaft, Religion zu den Kuitursystemen. Freyer selbst sagt, alle 
Sozialformen seien „ihrem Sinngehalt nach sozial" (53). Der 
Sinngehalt gehört aber, wie Freyer S. 28 ausführte, in die Welt 
der Kultursysteme. Die Frage ist jedoch eben hier nicht, wie 
diese Sinngehalte an sich nach Ähnlichkeit und Verschiedenheit 
zusammengefasst und unterschieden werden müssen, sondern in 
welcher Weise sie objektiv werden, wie sie dargeboten werden. 
Und da können wir sagen, es stehen ihnen gar keine anderen 
Darbietungsformen zur Verfügung als die in den obigen Rubri-
ken der Tafeln verzeichneten. 

Was weiterhin das Z e i c h e n anlangt, so ermöglicht diese 
Objektivationsform des Geistes eine ungeheure Erweiterung der 
Darbietung des Geistigen durch die Erfindung eines reichen 
und gegliederten Z e i c h e n s y s t e m s , der S p r a c h e . Dich-
tung, Wissenschaft, Religion, ja, auch Recht und Sittlichkeit — 
sie sind ohne Sprache nicht oder fast nicht möglich. Die Sprache 
ist die weitestreichende Objektivationsform des Geistigen. Auch 
hier können wir Individualform und Sozialform, monologisches 
und dialogisches Sprechen unterscheiden. Auch das monologische 
Sprechen ist eine Objektivation des Geistes, die freilich, wenn 
nicht zufällig ein unbemerkter Lauscher zuhört, von keinem 
anderen Subjekt erfasst wird. Aber als gesprochenes Wort, 
als ein die Luft erfüllender „Schall", den jeder Mensch hören 
könnte, ist der Monolog eben um dieser Wahrnehmbarkeit willen 
objektiver Geist; genau so wie eine tief in der Erde verschüt-
tete und begrabene Bildsäule objektiver Geist ist, die niemand 
sieht, aber die man unter Umständen sehen könnte. Die materi-
elle Objektivation der Sprache ist die S c h r i f t , die, insofern 
sie Lautschrift ist, wie die babylonische Silbenschrift oder die 
griechisch-römisch-moderne Einzel-Lautschrift, ein Zeichen des 
Zeichens ist. Anders verhält es sich mit der Schrift der Tschi-
nesen, Koreaner und Japaner, die als Begriffsschrift unmittelbar 
ein Zeichen des Sinngehalts ist. Der Ursprung dieser Begriffs-
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schrift ist eine Bilderschrift, die als solche in die Kategorie 
„Abbild" gehört. Hierher gehören auch die Wort- und Deutzeichen 
der monumentalen Hieroglyphen sowie die abbildhaften Ideo-
gramme der sumerischen Schrift, die der Keilschrift zugrunde-
liegen, ferner die Schrift der Maya und der Azteken. Diese 
Abbildschrift wird allmählich zur Zeichenschrift, indem zu den 
„konkreten" Begriffen, die allein durch stilisierte Abbilder darge-
stellt werden können, „abstrakte" hinzukommen, die nur durch 
Symbole bezeichnet werden können, ferner die Bedeutungen 
übertragen werden und die Abbilder selbst immer stilisierter 
und schematischer werden, bis die Ähnlichkeit so gering wird, 
dass sie ganz in Vergessenheit gerät und das Zeichen aus dem 
Bestreben nach Schriftvereinfachung in völlig umgestaltender 
Weise abgeschliffen wird (Keilschrift in Babylonien, Assyrien, 
hieratische Kursive und demotische Schrift in Ägypten). Immer-
hin behalten manchmal einige Zeichen auch in der abgeschlif-, 
fenen Schrift einen schematischen Abbild-Charakter bei. 

Es erübrigt noch einige wichtige M i s c h f o r m e n zu 
erwähnen. Das Schauspiel, als Vereinigung von Pantomime und · 
Sprechen, ist Abbild und Zeichen zugleich, und zwar in innigster 
Verschmelzung. Dagegen ist das historische Gemälde, das 
nur durch Lesen des daruntergeschriebenen Titels verständlich 
ist, mehr eine Nebeneinanderstellung von Abbild und Zeichen 
als eine völlige Durchdringung. Das Grammophon vermittelt das 
Abbild von Zeichen, so dass hier die Zeichen im Abbild gleich-
sam eingeschachtelt sind. 

Eine wichtige Mischform stellt alles Magisvche dar. Der 
Sinn des Magischen ist niemals sinnlich anschaulich verständlich, 
wie das einfache Gerät im Gebrauch, oder Gebilde und Abbild. 
Er bedarf immer des Zeichens. Er enträtselt sich uns im Grunde 
nur durch sprachliche Mitteilung. Die magische Handlung und 
der magische Gegenstand haben im Glauben des primitiven 
Menschen eine unsichtbare, unwahrnehmbare Wirkungsmacht^ 
die aber tatsächlich niemals objektiv wird; nur die „Erfolge" 
dieses geheimnisvollen Wirkens werden objektiv. Diese magische 
Bedeutung kann uns also nur durch Zeichen, durch Sprache 
und Schrift zur Auffassung gebracht werden. 

Der Sinngehalt des Magischen bedarf also immer des 
Zeichens (der Mitteilung). Das Sichtbare, woran sich diese 
unsichtbare magische Wirkung knüpft, kann selbst ein Zeichen,. 
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ein Sinnbild sein, so ζ. В. der Holzblock-Fetisch als Gottes-Sinn-
bild oder das Vorspreizen von Zeige- und kleinem Finger als 
Abwehrmittel des bösen Blicks. Es kann aber auch ein Abbild 
sein, ζ. B. ein Bild des Feindes, das mit Nadeln durchstochen 
wird, oder der pantomimische Tanz des Zauberarztes, der einen 
Dämon darstellt, welcher mit Fistelstimme aus dem Munde des 
Medizinmanns spricht. (Vgl. Edv. Lehmann, Die Mystik in Hei-
dentum und Christentum, B. G. Teubner 1918, S. 12). Auch das, 
was wir modernen Menschen bei primitiven Völkern als reines 
Gebilde aufzufassen geneigt sind, ist in Wahrheit nicht rein 
ästhetisches Ornament, sondern stilisiert-schematische Abbildung 
oder sinnbildliche Bezeichnung von Wesen und Dingen and hat 
als solche seine magische Bedeutung (vgl. u. a. L. Lévy-Bruhl, 
Les Fonctions Mentales dans les Sociétés Inférieures. 2 éd. Paris 
1912). Die magische Bedeutung solcher Gestaltungen darf uns 
freilich nicht verkennen lassen, dass der ästhetische Sinngehalt, 
dem sie ihren sinnlich anschaulichen Gebild-Charakter verdanken, 
vom primitiven Menschen auch miterlebt wird, freilich nicht 

. rein und klar für sich, wohl aber als Teil der Gesamtwirkung: 
der Körperschmuck ist für den Wilden Amulett, aber er will 
auch, dass er schön ist, darum gestaltet er ihn gebildhaft. 

Abbilder und Sinnbilder als Schmuckformen von Geräten 
haben ihre magische Wirkung, welche die praktische Zwecker-
füllung des Geräts fördert. Der Gerätgebrauch selbst ist aber 
ein praktischer. So ist der Schmuck des Pfeils eine magische 
Beflügelung, der Gebrauch des Pfeils, das Schiessen mit dem 
Bogen auf ein Tier, ist aber nicht eine magische, sondern eine 
praktische Handlung. Nur eine solche darf man in strengem 
Verstande Gerätgebrauch, nur das, was einem praktischen Zweck 
dient, ein Gerät schlechthin nennen. Ein magisches Gerät 
gehört nicht zu den Geräten im eigentlichen Sinne, sondern ist 
ein Erzeugnis, das entweder Sinnbild oder Abbild ist und zu-
gleich in einer magischen Handlung in bestimmter Weise 
gebraucht wird. Diese Handlung gehört nicht unter die Kate-
gorie des Gerätgebrauchs, sondern des Zeichens, des Symbols. 
Freilich im magischen Sinne: denn der primitive Mensch selbst 
würde die Handlung niemals als blosses Symbol bezeichnen, 
sondern als wirkliche W i r k u n g , als unsichtbaren geheim-
nisvollen E i n f l u s s . In d i e s e m Sinne ist jeder magische 
Gegenstand, jedes magische Zeichen oder Abbild ein „magisches 
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Gerät", d. h. auf eine menschliche magische „Zweck"-Handlung 
bezogen. Zum mindesten die Erzeugung des Abbilds oder Sinn-
bilds ist ein magisches Tun. Oft treten aber ausserdem noch 
besondere magische Handlungen zur Verstärkung der Zauber-
kraft des Gegenstands hinzu. Das Magische ist also entweder 
reine Handlung ohne Gegenstand oder, wenn es ein materieller 
Gegenstand ist, in seiner magischen Bedeutung mit einer mensch-
lichen Handlung aufs engste verknüpft. 

Damit sind wir mit der Besprechung unserer Tafel zu Ende 
und es erübrigt nur noch, über die fünfte Kategorie Freyers, 
die „Bildung" zu sprechen. Dieser Formtypus hat nach Freyer 
„nicht in der gegenständlichen Welt und nicht in der zwischen-
menschlichen Sphäre, sondern in dem persönlichen Leben der 
Subjekte sein Dasein" (55), in der „persönlichen Struktur des 
Menschen". „Die Menschen selbst haben in tieferen oder flache-
ren Schichten ihres Wesens ein bestimmtes Gepräge erhalten." 
„Die Arbeitsmethoden unseres handwerklichen Betriebes bestehen 
keineswegs nur in materiellen Werkzeugen und in abziehbaren 
Regeln ihres Gebrauchs, sie bestehen wesentlich in einer erworbe-
nen und durch Übung befestigten Kunst und Disziplin der 
Menschen, in einem Gefüge von Präzision, Geschmack und 
andern seelischen Konstanten, in einem formgewordenen Zustand 
der psychophysischen Person" (56). Dasselbe gilt von der staat-
lichen Tugend und Gesinnung des Bürgers u. s. f. 

Man erinnert sich daran, dass Freyer zum objektiven Geist 
nicht bloss das materielle Produkt, sondern auch die formge-
wordene Regelhaftigheit mündlicher Überlieferung u. s. w. rech-
net. Man könnte also annehmen, dass Freyer eben diesen Teil 
des objektiven Geistes meint, den Niederschlag des Geistigen 
im Innern des Menschen. Aber Freyer rechnet nicht den 
gesamten „zu dauerndem Bestände verfestigten" (26) geistigen 
Besitz des Menschen hierher: nicht die „äusserliche Disziplin 
und pflichtmässige Erfüllung von Regeln", nicht ein „Wissen, 
das zwar fest, aber wie ein Fremdkörper im intellektuellen Be-
wusstsein sitzt", nicht „ein guter Drill" ist „Bildung". In welche 
Kategorie sonst all dies gehört, da es doch, wie Freyer oben 
ausgeführt hat, objektiver Geist ist, das wird nicht gesagt. Zur 
Bildung rechnet Frey er nur jenes Wissen des Menschen, das 
„wesentlich ein Teil seiner selbst geworden" ist, jenes Können, 
das „ebenso erlernt und eingeübt" wurde wie ein guter Drül, 
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aber im Gegensatz zu diesem „zur organischen Funktion vertieft 
worden ist". Es muss also eine „Einswerdung von Persönlich-
keitsganzem und Bildungselement" erfolgt sein. „Aus dem eig-
nen Material des persönlichen Lebens . . wird . . eine Form, ein 
sachliches Gefüge zusammengebogen". „Das Individuum hat 
nicht nur etwas getan oder empfangen, was einen geistigen 
Sinngehalt hat, sondern es ist etwas geworden, was einen geisti-
gen Sinngehalt hat." „Alles seelische Leben besteht in Akten, 
die individuell zentriert sind, die von Personen ausgehen. Was 
nun in der Bildung geformt wird, das sind nicht Akte, nicht 
Aktreihen, nicht Vermögen zu Akten, sondern das ist die P e r -
s o n , die vor und unter allem aktuellen Leben liegt: darin 
eben gründet die Möglichkeit einer aus der Aktualität losgelösten 
Formwerdung. Gebildet ist eine personale Lebenseinheit, wenn 
sie das Objektiv-Sinnhaltige nicht sowohl weiss oder tut (was 
Akte wären), noch auch kann oder vermag (was Aktdisposi-
tionen wären), sondern wenn sie das Objektiv-Sinnhaltige i s t" (57). 

Das ist eine schöne, wertvolle Schilderung der Bildung, 
besser gesagt, der vollkommenen Bildung oder der Persönlich-
keit, aber es macht zugleich klar und offensichtlich, dass diese 
„Bildung" nicht zum objektiven Geist gehört. Sie ist keine 
Objektivationsform des Geistes, keine besondere Art und Weise, 
wie Geistiges dargeboten werden kann. Bildung gehört ebenso 
wie alle Dispositionen zum beharrenden subjektiven Geist und 
ist so das Gegenglied des objektiven Geistes. Alles objektiv 
werdende Geistige, die menschlichen Handlungen und die stoff-
lichen Erzeugnisse, dienen zur Lebendigmachung des Geistes im 
fliessenden Geistesleben selbst und zur Anregung eigener Geistes-
tätigkeit und zum inneren Wachstum und zur Entfaltung einer 
solcherart gebildeten, d. h. einer zu einem Einheitsganzen gestal-
teten Persönlichkeit. 

Das Ergebnis unserer Untersuchung weicht also in wichtigen 
Punkten von den Freyerschen Aufstellungen ab. An die Stelle 
der einsinnigen fünfgliedrigen Reihe ist ein System getreten, 
in dem sich eine dreigliedrige und eine viergliedrige Unterschei-
dungsweise kreuzen. Zu den Begriffen „ G e r ä t " , „ G e b i l d e " , 
„ Z e i c h e n " ist der Begriff des A b b i l d s neu hinzugetreten, 
der Begriff „Gerät" wurde in „Zwecktätigkeit" umgewandelt. 
Während jene 3 Freyer'schen Begriffe nur auf materielle Kultur-
produkte angewendet werden, beziehen sich die hier dargelegten 
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ausserdem auf die „S ο z i a 1 f о г m" und die I n d i v i d u a l f o r m 
der menschlichen Handlung, die damit auch als Form des objekti-
ven Geistes anerkannt wird. So wurde der Begriff von Freyers 
„Sozialform" völlig umgeändert, der Begriff „ B i l d u n g " gänz-
lich fortgelassen. Der Begriff „Gebilde" wurde auf das Allein-
hierhergehörige: s i n n l i c h a n s c h a u l i c h e G e b i l d e ein-
geschränkt ; der Begriff „Gerät" in die Unterbegriffe : G e r ä t 
i m e n g e r e n S i n n e , M a s c h i n e , H a u s t i e r , K u l t u r -
p f l a n z e gegliedert. Ausserdem musste dem Begriffspaar : 
o b j e k t i v e r und s u b j e k t i v e r G e i s t das in einer anderen 
Blickrichtung liegende Begriffspaar f l i e s s e n d e r und b e h a r -
r e n d e r Geist zur Seite gestellt werden. 

Wenn so unsere Kritik von den Aufstellungen Freyers fast 
nichts unverändert gelassen und manche Ergänzungen als not-
wendig erkannt hat, so muss gerade deshalb das Verdienst 
Freyers dankbar anerkannt werden, die Frage aufgeworfen und 
mit raschem Griff fünf Kategorien gepackt zu haben, von denen 
sich vier nach einigen Änderungen und Umgruppierungen zum 
Aufbau einer systematischen Einteilung der geistigen Objekti-
vationsformen als unentbehrlich erweisen. — 

Die Einteilung der Formen des objektiven Geistes kann 
niemals die gleiche Wichtigkeit beanspruchen, wie die Einteilung 
der Sinngehalte des ideellen Geistes, die Ordnung der Kultur-
systeme (Religion, Kunst, Wissenschaft usf.), welche Systematik die 
H a u p t a u f g a b e einer K u l t u r p h i l o s o p h i e ist. Gleich-
wohl ist die Frage nach den Objektivationsformen des Geistigen 
eine bedeutsame Vorfrage der Kulturphilosophie. Denn der ide-
elle Geist muss sich irgendwie in der physischen Welt (durch 
den menschlichen Leib oder mittelbar in der aussermenschlichen 
Natur) manifestieren, um menschlich wahrnehmbar zu werden. 
D e r L o g o s m u s s W o r t , m u s s F l e i s c h w e r d e n , um 
u n t e r u n s zu w i r k e n u n d zu w o h n e n . 

So ist eine kulturpsychologische Strukturanalyse des objek-
tiven Geistes, die übrigens apriorischen, nicht empirisch-indukti-
ven Charakter an sich trägt1), eine Selbstbesinnung, die uner-
lässlich ist zur G r u n d l e g u n g d e r G e i s t e s w i s s e n -
s c h a f t e n . Gerade die Frage, in welchen Formen uns das 

1) Vgl. meinen „Umriss einer analytischen Psychologie", Leipzig, J. 
A. Barth 1912. (2. Auflage in Vorbereitung). 
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Geistige offenbar wird, ist von höchster Bedeutung für die 
G e s c h i c h t e , für die mit dem Spaten forschende U r g e -
s c h i c h t e , für die Kunst- und L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 
nicht zuletzt auch für die E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t , für 
welche diese Frage geradezu ein zentrales Problem ausmacht. Denn 
die Erziehung ist Übertragung geistiger Werte von einem Menschen 
zum andern, ist Erweckung geistigen Lebens im andern mit 
Hilfe des objektiven Geistes. Dieser objektive Geist besteht nicht 
bloss in den dauernden materiellen Produkten, sondern vor allem 
auch in den fliessenden Objektivationen der menschlichen Hand-
lung, des Sprechens, der Gebärden, des Tuns. Wenn auch jede 
Form des objektiven Geistes, also auch das stoffliche Erzeugnis, 
neben dem geistigen Sinn einen Niederschlag der seelischen 
Eigenart seines Schöpfers enthält (vgl. oben S. 7), so ist doch 
dieser Anteil des Seelischen im stofflichen Werk gering neben 
dem mächtigen Strom seelischen Ausdrucks in der menschlichen 
Handlung, in welcher Objektivation des Lebens und Objekti-
vation des Geistes ein Ganzes bilden, das wir durch einfühlen-
des Verstehen unmittelbar erfassen. Wenn für die Phantasie-
Konstruktion einer fremden Persönlichkeit auf Grund eines mate-
riellen Kulturprodukts (etwa eines Schriftwerks) der Satz gilt 
„wir verstehen . . das Seelische . . nur durch das Geistige hin-
durch" (vgl. E. Spranger, „Zur Theorie des Verstehens und der 
geisteswissenschaftlichen Psychologie", S. 373), so erfassen wir 
im lebendig gesprochenen, gefühlserlullten Wort des Lehrers 
Geistiges und Seelisches in innigster Einheit, wir erfassen den 
geistigen Sinn eingebettet in dem von Gefühlen und Strebungen 
getragenen Erlebnis des Sprechers, dessen Welle in unser eige-
nes Erleben herüberschlägt, so dass wir den Sinngehalt nicht in 
einer bloss theoretischen Haltung äusserlich aufnehmen, sondern 
in eigener fühlend-wollender Stellungnahme uns innerlich aneig-
nen. Und ebendarum kann der Lehrer, der Erzieher niemals 
ersetzt werden durch blosses Bücherstudium, denn gerade diese 
fliessende Objektivationsform des Geistigen bietet die vollkom-
menste Möglichkeit der Übertragung nicht nur des Wissens 
(einschliesslich des Wissens um Werte und Normen), sondern 
auch der lebendigen Wertung und Gesinnung selbst. 
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A Nino Massar oli 
folklorista romagnolo. 

Proemio. 
I maestri e le maestre di sei scuole elementari della Re-

pubblica di San Marino, attenendosi alle istruzioni da me im-
partite, hanno preparato un' ampia raccolta di materiali folklo-
r i d (77 manoscritti del numero complessivo di pagine 324), con-
tenente, fra Γ altro, un' abbondante messe di canzoni, di cantilene, 
rime infantili, indovinelli e proverbi. Da quella raccolta io traggo, 
per ora, soltanto le novelline, che sono in numero di nove, convinto 
di dare, per primo e per la prima volta, agli studiosi un saggio 
del folklore sammarinese, .rimasto finora inesplorato. 

Riservandomi di parlare diffusamente in altro luogo, quando 
pubblicherò le cantilene e le rime infantili, della raccolta e dei 
criteri metodologici da me adottati, mi limito, pel momento, a 
dare quelle notizie, che io ritengo necessarie a chiarire il mio scopo. 

Le novelline (eccezion fatta della prima soltanto, che mi 
venne narrata dal sig. Marino Stolfi, in Acquaviva) furono scritte 
о trascritte, insieme con le varie altre tradizioni orali, da ragazzi 
e ragazze dai 7 ai 13 anni, sotto la guida dei maestri e delle 
maestre. Ecco la ragione dello stile semplice e secco e talvolta 
alquanto infantile, come pure di alcune espressioni, forme e 
costrutti, che urtano contro la logica e le comuni regole della 
grammatica. — L' ultima breve novellina venne scritta in dia-
letto . sammarinese. 

P u b b l i c o i t e s t i q u a l i e s s i r i s u l t a n o d a i m a -
n o s c r i t t i i n m i o p o s s e s s o , limitandomi a correggere solo 
gli errori puramente ortografici e gli sbagli evidenti (lapsus 
calami) che il ragazzo trascrittore avrebbe emendati da sè stesso, 
se avesse attentamente riletto lo scritto. Essendo il mio intento 
puramente scientifico, lascio intatte, quali esse sono, quelle 
pochissime espressioni ingenue e, forse, un po' volgari, che ri-
corrono in qualcuna delle novelline e che rivelano 1' innocenza 
con la quale il popolo le dice, anche perchè ritengo che nessuno 
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può contestare allo studioso il diritto di leggere e stampare i 
testi genuini, senza che vengano ridotti in usum delphini. 

Ringrazio, pertanto, i miei giovani collaboratori di avere 
messo per iscritto le novelline così come si raccontano, come 
pure gli insegnanti di avermele mandate nella loro integrità e 
genuinità. 

,Ho dato, poi, ad ogni novellina il titolo, che nei manoscritti 
manca, apponendovi le seguenti indicazioni: 

1) nome, età, classe, domicilio e luogo di nascita dell' alunno 
che 1' ha messa in iscritto, nonché la data di questo fa t to ; 

2) numero del tipo della novellina, secondo il catalogo del-
l'Aarne, ritenuto dai folkloristi dell' Europa settentrionale come 
canone fondamentale della scienza (p. es., invece di dire : «La fiaba 
di Cinderella, о Cenerentola», si dice: «La fiaba Aarne 510 A·*); 

3) principali monografie, ove esistano, sulla novellina in 
questione ; 

4) luoghi dove il lettore può trovare liste bibliografiche delle 
versioni della novellina; 

5) varianti che nelle liste non sono comprese ; 
6) areale della novellina, cioè il novero conciso dei paesi 

ove è diffusa; 
7) versione più antica tra quelle conosciute. 

Nel ricordare i nomi delle gentili maestre S e r e n a P o r -
c e l l i n i P a n c o t t i (Chiesanuova), T i l d e S a g l i o n e (S. Ma-
rino), I d a B o l l i n i D o m i n i c i (Borgo), M a r i a C a m p a n e l l i 
C a s a l i (Borgo), L i n d a F r a n c e s c o n i (Borgo), A l d i n a 
M a g g i o r i (Montegiardino), D o r a C a p i c c h i o n i i n M u l a -
r o n i (Corianino), G i a n n i n a B e c c a r i (Domagnano), e degli 
amabili maestri A t t i l i o C e c c o l i (Borgo), R e n a t o M a r t e l l i 
(Borgo), sento di compiere un dovere, perchè senza il loro com-
piacente aiuto, non avrei potuto fare quello che ho fatto per la 
scienza del folklore. 

Ringrazio poi, particolarmente, i signori M a n l i o G o z i e 
R e n a t o M a r t e l l i per avermi dato 1' autorizzazione a spiegare 
la mia inchiesta nelle scuole, il primo nella sua qualità di depu-
tato agli studi della Repubblica,- e il secondo nella sua funzione 
di direttore delle scuole elementari sammarinesi. 

Spero che la mia raccolta possa ancora arricchirsi di nuovi 
contributi, e la speranza traggo dalla promessa fattami da altri 
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insegnanti di collaborare alla mia impresa; così che ho fede di 
aggiungere ai testi folklorici fornitimi da sei scuole, vari altri 
testi delle sei rimanenti scuole della Repubblica. 

Con 1' animo compiaciuto, mi dichiaro obbligatissimo a tutt i 
i miei collaboratori, nonché al sig. prof. R a f f a e l e C o r s o (Na-
poli), che si è benignato di rivedere questo lavoro, prima di darlo 
alle stampe. 

Tartu (Dorpat) in Estonia, li 27 gennaio 1927. 

Walter Anderson. 
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Abbreviazioni. 
Ava — avari. 
Ceë — ceceni. 
Cerk — circassi. 
FE — estoni. 
F i — finni. 
Fil — filippini. 
FL — lapponi. 
F Liv — li vi. 
FM — ungheresi. 
FMor — morduini. 
FSyr — siriani. 
Geo — giorgiani. 
GG — tedeschi. 
GN — norvegesi. 
GS — svedesi. 
GSF — svedesi di Finlandia. 
GV — fiamminghi. 
Indon — Indonesia. 
Let — lettoni. 
Lit — lituani. 
Neg — negri. 

RG — catalani. 
RE — spagnuoli. 
RF — francesi. 
RI — italiani. 
RR — rumeni. 
SB — bulgari. 
SC — cechi e slovacchi. 
SR — russi. 
ÄETF — russi bianchi. 
SS — serbocroati. 
SU — ucraini. 
Τ Alt — turchi altaici. 
TÜ — ciuvasci. 
TKar — caragassi. 
TKir — chirghisi. 
TO — turchi ottomani. 
TT — tatari. 
TUig — uiguri. 
Zig — zingari. 

s. = e seguente. 



1. Le tre questioni. 
(Acquaviva.) 

Un papa, non so per qual cagione, voleva far morire un 
frate, qualora questi non sapesse dirgli: 1) Γ altezza del cielo, 
2) che cosa il papa pensa, 3) quanto vale il papa. Il frate, che 
non era capace di rispondere alle questioni, si rivolse al cuoco 
del pontefice, il quale, vestitosi da frate e preso un grossissimo 
gomitolo di filo, andò dal papa (che non s' accorse dell' inganno), 
rispondendo così alle tre questioni: 

1) Ho questo gomitolo di filo; lo vada a misurare, se sia 
giusto [cioè: se corrisponda all' altezza del cielo]. 

2) Il papa pensa che sono il frate — e invece sono il cuoco. 
3) Il papa vale un soldo meno di Cristo, perchè Cristo vale 

trentatrè soldi, e il papa ne vale trentadue. 

Questa novellina mi fu narrata dal sig. Marino Stolfi, marito della 
maestra della scuola d' Acquaviva, il 17 luglio 1925. 

M a n o s c r i t t o : 1, 1. 
T i p o : Aarne num. 922. 
M o n o g r a f i a : W. Anderson, Kaiser und Abt, Helsinki 1923 ( = FPC 42). 
L i s t e d i r i s c o n t r i : Bolte-Polivka III 214—233 num. 152. — (GV) 

De Meyer num. 922. — (GSF) Hackman, Kat. num. 922. — (GN) Christiansen 
num. 922. — (FF) Aarne, Finn. num. 922 ; Finn. Erg. I num. 922. — (FE) 
Aarne, Estn. num. 922. — (FLiv) Loorits num. 922. 

A l t r i r i s c o n t r i : (BE) Espinosa I 59 s. num. 13; Llano 127 s. 
num. 45; Cabal 124—128. — (GG) Melander (1605) 1 248 s. (fonte: Pauli); 
Arleqvin (1691) 43—45, Hansz-Wurst (1718) 186 s., e Waltmann (1733) 255 s. 
num. 230 (fonte: de Memel); Neuer Bienenkorb (1770) IV 79—82 num. 116 
(fonte : Ouville) ; Kopisch I 342 s. num. 6 <Der sorglose Müller» (fonte : Müilen-
hoff 161 s. num. 239); Meyer, Hass. 46 s. = Plattd. Volksm. 163 s. num. 72; Zau-
nert 203; Wossidlo, alcune versioni inedite (Franz Wolf XXIV p. 11, ecc.). — 
(Lit) Cappeller num. 35. — (SK) L. Tolstoi, <11 lavoro di Dio», racconto (Maksi-
mov I 75—78); Nevzorov II num. 3; Oncukov (due testi inediti). — (SS) Šaulic 12, 
91 s. num. 81 ; Javor 1884, p. 1587 num. 5. — (FE) Živ. St. 1 (1890), 53. — (Asia.) 
(SB) Cernyšov V num. 67. — (Fil) Fansler 287—291 num. 38. — (Affrica.) (Neg) 
Parsons I 93 s. num. 31 (— Folk-Lore 30 [1919], 230 s. num. 2) ; 94 s. num. 32. 
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A r e a l e : tutta Γ Europa, Caucaso, Siberia, Asia Minore, Siria, Meso-
potamia, Ceylan, Filippine, Egitto, Capo Verde, Stati Uniti. 

L a v e r s i o n e p i ù a n t i c a c o n o s c i u t a : Ibn 'Abdilhakam, 
Futûhu Misra wa -IMagrib (Egitto, copti, circa 850 : Bolte-Polivka III 216 s.). 

2. Il lupo θ le tre ocarine. 
(Scuola di Montegiardino.) 

С' era una volta delle ocarine che si dovevano sposare, e 
gli diedero un biglietto a un tranviere che glielo desse a delle 
ocarine a via Saragozza. Il tranviere andò, via, e quando fu 
dietro la casa delle ocarine, fermò il tranvè e poi diede il biglietto 
ad una ocarina, e poi se ne andò via per la sua strada. LT oca-
rina aprì il biglietto e vide che erano invitate allo sposalizio. 
Appena che ha sentito che erano invitate allo sposalizio, còrse 
subito dalle altre ocarine. Glielo fece sentire, e poi rimasero 
tutte contente. Una disse: «Andiamo noi tre», e le altre dissero: 
«Andateci pure». Allora si vestirono benissimo, poi andarono a 
comprare un pacco di dolci, caramelle, cioccolatini, cioccolate, 
Usquì, paste, confetti ecc. Dopo aspettarono il tranvè. Quando 
fu arrivato il tranvè, lo fecero fermare e poi montarono. 

Quando fu [a] mezza strada, un lupo fermò il tranvè. Disse 
fra* sè il lupo: «Che odore di ocarine! Fatemi pure andare a 
vedere, se ci sono». Girò lo sguardo e trovò le ocarine, e disse 
loro: «Adesso vi voglio mangiare». Le ocarine impaurite rispo-
sero : «Non mangiateci adesso, che andiamo a uno sposalizio, chè 
così, quando verremo a casa, saremo più grasse!» Allora il lupo 
si accontentò, dicendo che le aspettava al ritorno. 

Quando furono giunte allo sposalizio, si trovarono in una 
gran festa. Fecero lo sposalizio e poi andarono a pranzo. Dopo 
pranzo andarono a ballare ; tutti prendevano quelle ocarine, perchè 
erano così ben vestite che non si poteva credere. Quando fu 
sera, dissero di andarsene, salutarono tutte le altre ocarine, e 
poi se ne sono partite. 

Quando furono [a] mezza strada, dissero tutte tre: «Come 
dobbiamo fare? chè ci mangia il lupo!» La più grande disse: 
«Io vado da un contadino». Andò dal contadino e disse: «Per 
piacere, contadino, mi daresti un po' di paglia per farmi la casa, 
chè il lupo mi vuole mangiare?» Il contadino rispose: «Ben 
volontieri!» L' ocarina prese la paglia, e poi se ne andò a fare 
la casa dietro un bosco. Dopo fatto la casa si mise dentro. 
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La seconda disse: «Io adesso vado dal falegname a vedere, 
se ci ha un po' di legno». Andò dal falegname e disse: «Fale-
gname, mi dai per piacere un po' di legno?» — «-Ben volontiert!» 
rispose il falegname. Prese il legno, poi se ne andò a fare la 
casa dietro la sorella maggiore. 

La più piccola disse: «A me mi hanno lasciato qui sola». 
Allora prese la strada, e poi se ne andò da un fabbro: «Fabbro, 
per piacere, mi dai un po' di ferro per farmi la casa, chè il lupo 
mi vuole mangiare?» Il fabbro rispose: «Ben volontieri!» Il 
fabbro le diede il ferro; e poi se ne andò a fare la casa dietro 
le altre due. Dopo fatto la casa si mise dentro. 

Dopo il lupo cerca, cerca — non le poteva trovare. Andò 
dietro дш bosco, sentì un odore di ocarina; disse fra sè: «Che 
odore di ocarina!» Vede tre mucchi e disse: «Ah, qui ci sono 
le ocarine! — Ocarina, vieni alla finestrina, chè ti voglio dare 
una bella cosina ! Ocarina, vieni alla finestrina, chè ti voglio, dare 
una bella cosina!» — «No, lupo, chè mi vuoi mangiare!» — 
«Ocarina, vieni alla finestrina, chè ti voglio dare una bella 
cosina!» — «No, lupo, chè mi vuoi mangiare !» Allora il lupo si 
stancò di chiamare e incominciò a fare peti : prrrr, prrrr, prrrr ! *) 
Tirava vento forte, e così la casa cascò, e Γ ocarina se la mangiò 
tutta sana, senza nemmeno a spezzare un po'. 

Dopo avuto mangiato la prima ocarina, incominciò a chiamare 
alìdi seconda ocarina : «Ocarina, vieni alla finestrina, chè ti voglio 
dare una bella cosina!» — «No, lupo, chè mi vuoi mangiare !» — 
«Ocarina, vieni alla finestrina, chè ti voglio dare una bella 
cosina!» — «No, lupo, chè mi vuoi mangiare ! » Il lupo si stancò 
di chiamare e incominciò a fare dei peti e a tirare un gran 
vento, e la casa si ruppe, e 1' ocarina la mangiò, senza nemmeno 
che ne avesse spezzato una penna. 

Dopo alla terza : «Ocarina, vieni alla finestrina, chè ti voglio 
dare una bella cosina!» — «No, lupo, chè mi vuoi mangiare!» 
— «Ocarina, vieni alla finestrina, chè ti voglio dare una bella 
cosina!» — «No, lupo, chè mi vuoi mangiare! Lupo, aspetta, 
sta sotto la finestra, chè adesso faccio i tortellini! Lupo, 
ne vuoi sentire uno? Apri la bocca!» Invece dei tortellini 

*) In Napoli, per la festa di S. Giuseppe (19 marzo), si preparano le 
«.uova di lupo», che in Calabria son dette «pidita 'i lupu» ( = peti del lupo): 
una specie di zeppole, di cui trovasi la ricetta nella Cucina Casereccia del 
Duca di Buonvicino. Raffaele Corso. 
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aveva fatto bollire una caldaia d' acqua. Mentre il lupo 
aveva aperto la bocca, ci gettò la caldaia d' acqua bollita in 
bocca, e così morì. 

L' ocarina prese un coltello, e poi ha spaccato la pancia e 
salvo le due sorelle. Dopo andarono a casa tutte tre insieme 
contente. Han fatto una gran festa: 

Bene che stavano e ben che sta, 
Chi vuole vedere, vadmo là! 

Maria Ugolini (di anni 10, IlI-a classe) ; domicilio e luogo di nascita : 
Montegiardino. Poco prima del 20 ottobre 1925. 

M a n o s c r i t t o : 4, 16. 
T i p o : (variazione del tipo Aarne num. 123). 
M o n o g r a f i a : non esiste. 
L i s t e d i r i s c o n t r i : Bolte-Polivka I 40 s. num. 5; Cosquin II 

314—316 num. 76. 
A r e a l e : Spagna, Francia, Italia, Germania meridionale, Belgio, 

Inghilterra, arabi, negri d' America. 
L a v e r s i o n e p i ù a n t i c a c o n o s c i u t a (?): J. 0. Halliwell, 

The nursery rhymes of England, London 1843, num. 55 (Inghilterra, 1843: 
Cosquin II 314) 

3. La Rosina e il Mago. 
(Scuola di Montegiardino.) 

Una volta la Rosina disse alla sua mamma: «Mamma, fac-
ciamo i biscottini!» Б la mamma disse: «Non c' è la padella». 
Disse la Rosina: «Vado a prenderla dal Mago». 

Allora andò dal Mago, chiamò : «Mago, mi dà la padella?» — 
«Sì, te la do; me ne devi dare undici anche a me!» — «Sì, sì, 
glieli do!» 

Andò giù dalla mamma: «Me Г ha data; ha detto che li 
vuole anche lui». — «Sì, sì, glieli do!» 

Allora quando furono stati cotti, glieli portò nella padella. 
Quando la Rosina arrivò un pezzetto in su : «Ne voglio mangiare 
uno, chè ne resta dieci! — Ne mangio un altro, chè [ne] resta nove ! 
— Ne mangio un altro, chè ne resta otto! — Ne mangio un 
altro, chè ne resta sette ! — Ne mangio un altro, chè ne resta 
sei! — Ne mangio un altro, chè ne resta cinque! — Ne mangio 
un altro, chè ne resta quattro! — Ne mangio un altro, chè ne 
resta tre ! — Ne mangio un altro, chè ne resta due ! — Ne man-
gio un altro, chè ne resta uno! — Ne mangio un altro, non ne 
resta nessuno!» Così gli portò la padella. 
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Quando fu arrivata un pezzo, vide un somaro che faceva i 
suoi bisogni; parò la padella, e glieli portò al Mago, e disse: 
«Sono un po' neri, ma son buoni!» Allora la Rosina andò giù 
a casa. 

Quando fu stata un pezzo in giù, sentì a dire: «Va là, va 
là, Rosina, tu me la paghi!» Allora andò giù dalla mamma: 
«Chiudi tutti i buchi, c' è il Mago che mi vuol mangiare!» Hanno 
lasciato aperto di buco dello scaffone. Il Mago entrò in casa. 

Rosina in cucina, 
Rosina in sula schela, 
Rosina sora и let — 
Rosina, a V ò тадпЫ ! 

Venusta Berardi (di anni 11, IlI-a classe); domicilio e luogo di nascita: 
Montegiardino. Poco prima del 20 ottobre 1925. 

M a n o s c r i t t o : 2, 19. 
T i p o : manca nel catalogo dell' Aarne. 
M o n o g r a f i a : non esiste. 
R i s c o n t r i . Ne conosco uno solo: (RI) Zanazzo 321—323 num. 46 

«Caterinèlla·» (1907). Anche il celebre folklorista prof. J. Bolte mi scrive che 
non ne conosce altre versioni. 

A r e a l e : Italia (sola ?). 

4. I due fagioli. 
(Scuola di Corianino.) 

C' era una volta un giovane vagabondo che decise di partire 
dal suo babbo. Questi, che non aveva altro da dargli, gli mise 
due fagioli in un cartoccio. Si mise in cammino, e fatta parecchia 
strada, si fece notte. Si fermò ad un albergo e consegnò il 
cartoccio dei fagioli alla padrona. La mattina seguente lo 
richiese, ma seppe eh' erano stati mangiati da un cappone. Il 
viaggiatore finse di piangere, dicendo che lì stava tutta la sua 
fortuna. Б tanto disse, che la padrona dovette darci il cappone. 
Poi si rimise in viaggio. Patto di nuovo notte, si fermò ad un 
altro albergo e consegnò il cappone alla padrona. La mattina 
dopo domandò il suo cappone, e seppe che Г aveva mangiato un 
maiale. Incominciò a piangere e a gridare, dicendo che voleva 
о il suo cappone о il maiale, e tanto fece, finché la padrona 
dell' albergo dovette dargli davvero il maiale. Si rimise in 
viaggio. Fatto notte, si fermò in un altro albergo e consegnò 
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il maiale alla padrona. La mattina, quando lo domandò, seppe 
eh' era stato ucciso da un cavallo. «0 il cavallo, о il mio maiale 
vivo questo /» E tanto fece, che dovette davvero dargli il cavallo. 
Per la strada incontrò una donila morta, la prese per se e la 
mise sopra un pozzo. Entrato nell' albergo vicino, fece preparare 
da mangiare per due e mandò a chiamare il morto dal padrone 
dell' albergo. Il padrone, credendo che si fosse addormentata, 
la scosse un po', ma 1' altra dentro il pozzo. Il viaggiatore 
finse di avere un gran dolore, e il padrone dell' albergo, perchè 
non facesse tanto chiasso, gli diede per moglie una sua figlia; 
e divenne padrone assoluto dell' albergo. Questa volta due fagioli 
avevano davvero portato fortuna. 

Rosina Guidi (di anni 11, III-a classe); domicilio e luogo di nascita: Coria-
nino. Fra il 15 maggio e il 22 giugno 1926. 

M a n o s c r i t t o : 27, 9. 
T i p o : Aarne (FFC 25) num. 170*. 
M o n o g r a f i a : non esiste. 
L i s t e di r i s c o n t r i : Bolte-Polivka II 201 s. num. 83 ; Cosquin II 

205—214 num. 62. — (GN) Christiansen num. 1655. — (FF) Aarne, Finn. Erg. 
I num. 170*. — (FE) Aarne, Estn. num. 170*. 

A l t r i r i s c o n t r i : (RE) Llano 130 s. num. 47. — (RF) Perbosc I 
56—60. — (RI) Zanazzo 89—92 num. 15. — (Lit) Boehm-Specht 280—283 num. 
32. — (Let) Šmits I 285—287 num. 79. — (SR) Zelenin, Vjatsk. 233 s. num. 80 ; 
Smirnov I 298—300 num. 76 ; II 619 num. 224 ; 619—622 num. 225 ; Arch. Soc. 
Geogr. R. A 209 I 55—65. — (SU) Etnogr. Zbirn. 37/38, 91—97 num. 70. — (FF) 
Kettunen I 75—77 num. 19; Löwis 21—23 num. 6. — (FE) Eisen, End. p. par. 
69—71 num. 19. — ( F S y r ) Wichmann 57—60 num. 20; 60—64 num. 21. — (FM) 
Kâlmâny, Kosz. I 235 s. — (TO) Nikoljskij 6, 78—81 ; 15, 454—459. — (Zig) Aichele 
111 s. num. 28. — (Caucaso.) (Cec) Sbora. sv. o. k. g. 5 (1871), 2, 42—46. — 
(Asia.) (TKir) Živ. St. 25 (1916), 71—73 num. 10. — (IKar) Radloff IX 641 s. 
num. 170. — (TUig) Živ. St. 21 (1912), 474 s. num. 4. — (Fil) Fansler 262—265 
num. 32. — (America.) (RE) Laval 49 s. num. 20. 

A r e a l e : tutta 1' Europa, Siberia, Arabia, India, Filippine, Affrica, Giam-
maica, Brasile, Chile. 

L a v e r s i o n e p i ù a n t i c a c o n o s c i u t a ( ? ) : С. u. Th. Colshorn, 
Märchen und Sagen, Hannover 1854, num. 30 (Germania, 1854 : Cosquin H 206). 

5. Le tre arancie. 
(Scuola di Corianino.) 

Il figlio d' un re una mattina, mentre tagliava il pane da 
mettere nel caffè e latte, si tagliò un dito, e qualche goccia di 
sangue caddero nella tazza. Fu così meravigliato di quella bellezza, 
che decise di girare anche tutto il mondo, finché avesse trovato 
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una ragazza rossa come il sangue, bianca come il latte. Cammina, 
cammina: non gli era mai stato possibile trovare questa donna. 

Un giorno incontrò una vecchia, la quale gli diede tre 
arancie e gli disse di spezzarne una tutte le volte [che] fosse vicino 
all' acqua, e sarebbe scappata fuori una ragazza come desiderava. 
Cammina, cammina: non gli era stato possibile incontrare 
acqua. Stanco di aspettare, si decise di aprirne una. Uscì fuori 
una bellissima giovane bianca come il latte, rossa come il sangue ; 
ma disse: «Acqua non ho, e via che me ne vo!» Scomparse. 
Fece ancora molta strada e ancora non trovava Γ acqua, e si de-
cise di aprirne un' altra ; ma anche questa volta la bella giovane 
fuggì via. Finalmente trovò un pozzo, aprì, e venne una ragazza 
come il reuccio desiderava. Ma era ignuda, e allora la avvolse 
nel suo mantello e andò nel paese vicino per comperare dei vestiti. 

Una donna venne fuori e volle pettinarla. Era una strega ; 
riuscì a metterle uno spillo per orecchio, e divenne colomba. 
Poi mise la sua figlia avvolta nel mantello del reuccio e fuggì 
via. Ritornato, parve al principino che la ragazza fosse più brutta, 
ma non per questo la allontanò. 

Vennero fissate le nozze. In questo giorno, mentre tutti 
erano in allegria, venne a cantare sulla finestra una colomba. 
La mamma della sposa che se n' era accorta la voleva mandar 
via, ma gli altri non vollero. Così il re uccio andò alla finestra 
e Γ accarezzò. Riuscì a strappare le due spille che aveva negli 
orecchi, e venne fuori una bellissima giovane, proprio quella del 
re. Accortosi dell' inganno, mamma e figlia furono bruciate 
vive ; la colomba divenne la moglie del re. 

Mimmo Guidi (di anni 13, ΠΙ-a classe); domicilio e luogo di nascita: 
Corianino. Fra il 15 maggio e il 22 giugno 1926. 

Manoscritto: 26, 10. 
T i p o : (variazione del tipo Aarne num. 403). 
M o n o g r a f i a : P. Arfert, Das Motiv von der unterschobenen Braut in 

der internationalen Brzählungslitteratur, Schwerin 1897 (specialmente p. 27-—30). 
L i s t e d i r i s c o n t r i : Bolte-Polivka II 1252 num. 76; Gonzenbach 

II 211—213 num. 13; Zeitschr. d. V. f. Vk. 6 (1896), 63 s. num. 13. — (GΝ) 
Christiansen num. 408. 

A l t r i r i s c o n t r i : (RE) Llano 22—26 num. 3. — (RI) Causa 45—50 
«Le tre melarancio ; Bagli 119—123 num. 1 ; de Giacomo II 226—244 num. 11 ; 
Rossi 76—79 num. 2 ; Zanazzo 47—56 num. 7 ; Folkl. Calabr. 5 (1919), num. 1/6, 
p. 9 s. — (GG) Zaunert 256—259. — (FM) Ipolyi 297—301 num. 59; 301 s. 
num. 60; Ethnographia 33 (1922), 77—79. --(Zig) Aichele 115—117 num. 30. — 
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(Affrica.) (Neg) Parsons I 350 s. num. 121. — (America.) (BE) Catàlogo p. 94 
(menzione d' un testo inedito). 

A r e a l e : Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Malta, Grecia, Bulgaria, 
Jugoslavia, Austria, Cecoslovacchia, Ungheria, Rumenia, Polonia, Ucraina, 
Norvegia, Capo Verde, Brasile, Argentina, Chile. 

La v e r s i o n e p i ù a n t i c a c o n o s c i u t a : Giambattista Basile, 
Il Pentamerone V 9 (Italia, 1636). 

6. Il gatto Mau. 
(Scuola di Corianino.) 

C' era una volta una madre che aveva due figlie : una bella 
e 1' altra brutta. La mamma voleva bene solo alla brutta, e all a 
bella la maltrattava tutti i giorni. Un giorno alla bella diede 
tanto da filare, e le disse che non 1' avrebbe più presa in casa, 
se alla sera non avesse finito il lavoro. Questa si mise a pian-
gere, ma venne a consolarla il gatto Mau che le disse: ^Vieni 
in casa mia, e troverai chi ti aiuta». Vi andò in casa; vi trovò 
infiniti gatti che lavoravano. La bella si mise ad aiutarli, e 
questi aiutarono lei e in breve tempo le finirono il lavoro. Prima 
di partire, gatto Mau le disse: «Quando canta il gallo, rivoltati, 
e quando raglia 1' asino, cammina senza voltarti». Così fece. 
Al canto del gallo si rivoltò, ed apparve sulla sua fronte una 
bellissima stella. Questa la fece ancora più bella, e la madre presa 
da invidia mandò anche la brutta nella casa di questi gatti. Ma 
con questi fu sgarbata, e allora gatto Mau indispettito le disse : 
«Quando canta il gallo, cammina, quando -raglia 1' asino, rivoltati». 
Così fece. Al raglio dell' asino si rivoltò, ed una bella coda ora 
c' è nella sua fronte. Figuratevi voi la disperazione della sua 
madre ! 

Mostriamoci sempre buoni e rispettosi, se vogliamo essere 
rispettati. 

Teresa Maiani (di anni 12, Ill-a classe) ; domicilio e luogo di nascita : Coria-
nino. Fra il 15 maggio e il 22 giugno 1926. 

M a n o s c r i t t o : 29, 9. 
T i p o : Aarne num. 480. 
M o n o g r a f i a : non pare esista ; v. però Bolte-Polivka I 227. 
L i s t e di r i s c o n t r i : Bolte-Polivka I 207—227 num. 24 ; Cosquin II 

119—123 num. 48. — (GV) De Meyer num. 480. —• (GSF) Hackman, Kat. num. 
480. — (GN) Christiansen num. 480. — (FF) Aarne, Finn. num. 480 ; Finn. 
Erg. I num. 480. — (FE) Aarne, Estn. num. 480. — (FLiv) Loorits num. 480. — 
(FL) Qvigstad num. 480. 
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A l t r i r i s c o n t r i : (RE) Llano 95—98 num. 31 ; Cabal 30—35 ; 36—40. 
•— (RF) Perbosc I 42—50. — (RI) Causa 26—29 «Le due sorelle >; 163—174 «Grazi-
osa e Bertuccia*. — (GG) Meyer, Plattd. Volksm. 83—89 num. 28. — (GSF) 
Hackman, Sagor I 178—187 num. 79 (26 versioni) ; Allardt I 270—279 num. 
163—168. — (Let) Boehm-Specht 103—106 num. 14. — (SR) Arch. Soc. Geogr. R. 
XLVI 20, 8—14 num. 2. — (SU) Javorski] I 240 s. num. 100 ; Bessaraba 59—61 
num. 24 ; 78—82 num. 46. — (SB) Deržavin II 57—59 num. 34 (cf. 23—25 num. 
17). — (FF) Kettunen I 3—7 num. 2 ; 16—20 num. 5. — (FE) Hermann 144—149 
num. 24 ; Tönnisson I 20—28 num. 5 ; Eisen, End. p. par. 61—63 num. 14 ; 
Rahwa-raam. I 104—111 num. 12; Wanad jutud 41—43 num. 33; Eesti ennem, 
jutud 125—127 ; Kallas, Kr. maar. 127 num. 5 ; Löwis 180—184 num. 53. — (FSyr) 
Wichmann 21—23 num. 8 (cf. 17—21 num. 7 e 24—29 num. 9) ; Nyelvt. Közl. 
42 (1913), 102—105 num. 7. — (TT) Bâlint I 45—47 = 130—132 num. 30. — (1 ) 
Nikoljskij 3, 355—363; 36, 159—162; 88, 211—213. — (Zig) Aichele 296—302 
num. 71. — (Asia.) (SR) Živ. St. 21 (1912), 387 s.; Cernyšov Y num. 53 e 54. — 
(Indori) de Yries 110—118 num. 23. — ( F U ) Fansler 323—326 num. 47. — ( A f f r i c a . ) 
(Neg) Parsons I 170—176 num. 56. 

A r e a l e : tutta 1' Europa, Caucaso, Siberia, India, Indocina, Indonesia, 
Filippine, Giappone, Algeri, Capo Verde, America. 

L e v e r s i o n i p i ù a n t i c h e c o n o s c i u t e : Giambattista Basile, Il 
Pentamerone III 10 e IV 7 (Italia, 1636). 

7. Pipetta e San Pietro. 
(Scuola di Corianino.) 

Un giovane che si chiamava Pipetta si trovava con tre 
soldi in tasca e pensava : «Con questi comprerò : un soldo di pane, 
uno di vino, uno di cotichino». In quello passò un vecchio che gli 
chiede 1' elemosina, e pensando di far a meno del cotichino, gli 
dà un soldo. Di lì [a] due, tre passi, ecco un altro vecchio che 
gli domandava la carità. Il giovane pensa di fare a meno del 
vino e gli dà un soldo. Ma ecco un altro mendicante: allora 
compera un pane e ne fa metà col poveretto. 

Un altro giorno il giovane incontrò un altro uomo che gli 
dice: «Va da quei contadini, domanda la pecora più grassa e 
grossa, poi cuocila: io devo allontanarmi». Pipetta che sentiva 
di aver fame, prima che giungesse il padrone, mangiò la corada. 
Allora questi chiede subito della corada, ma Pipetta dice di non 
averla vista. Lui, che non era altro che S. Pietro, cerca in tutti i 
modi per fargli dire la verità, ma il giovane nega sempre. 

Si mettono in cammino assieme, quando S. Pietro sente 
che in un paese c' era la figlia del re moribonda, e nessuno era 
riuscito a guarirla: chi era capace di ridonarle la vita, gliela 
avrebbe data per isposa, oppure [gli avrebbe dati] tanti tanti soldi. 
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Questi che non era stato conosciuto ridona la vita alla princi-
pessa. l i re disse loro: «Prendete quanto danaro volete». Pipetta 
si riempì tutte le tasche, 1' altro invece non pensò di prendere 
uno. Pipetta voleva fuggire, ma S. Pietro lo fermò : «Aspetta, 
ora vogliamo fare le parti !» Con gran meraviglia del giovane, 
S. Pietro disse : «Uno per me, uno per te, uno per quello che ha 
mangiato la corada». — «Io 1' ho mangiata!» gridò Pipetta, «il 
mucchietto è mio!» — «Ti perdono», disse S. Pietro, «perchè mi 
hai fatto Γ elemosina : altrimenti ti avrei castigato severamente !» 

Concetta Guidi (di anni 12, Ill-a classe) ; domicilio e luogo di nascita : 
Corianino. Fra il 15 maggio e il 22 giugno 1926. 

M a n o s c r i t t o : <85, 6. 
T i p o : Aarne num. 785. 
M o n o g r a f i a : non esiste. 
L i s t e d i r i s c o n t r i : Bolte-Polivka II 149—163 num. 81; Cosquin I 

286—288 num. 30; Chauvin λΓΙΙΙ 100 s. num. 73. — (GV) De Meyer num. 785. 
— (FF) Aarne, Finn. num. 785 ; Finn. Erg. I num. 785. — (FE) Aarne, Estn. 
num. 785. — (FLiv) Loorits num. 785. 

A l t r i r i s c o n t r i : (BE) Llano 201—203 num. 118. — (KG) Ferrer 69— 77. 
— (BI) Bagli 102—104 num. 7; Balladoro, Legg. 11 num. 5; 13—15 num. 8. — ( R B ) 
Obert 75 s. num. 42. — (GG) Zaunert 77—80. — (GSF) Hackman, Sagor I 421 
s. num. 163. — (Lit) Cappeller num. 44. — (SB) Sokolovy 182—184 num. 101; 
Smirnov I 437—441 num. 155; II 706 num. 263; 717 s. num. 270; Živ. St. 23 
(1914), 283 (?); Arch. Soe. Geogr. R. A 209 II 50 s. ; CernyšoV IV num. 15; 
Grinkova II num. 30. — (SB W) Bobrovskij I 629 s. (frammento). — (SU) Arch. 
Soc. Geogr. R. D 7, 161—177 num. 75 (cf. D I 4, 28—31). — (88) Šaulic I 
2, 6 s. num. 3. — (FE) Eisen, Eesti rah wan. 700 num. 1335 (frammento) ; Miks 
18 s. num. 24. — (FM) (cf. Kâlmâny, Szeg. n. III 174 s. num. 16). — (TG) 
Nikoljskij 122, 111—118. — (Zig) Aichele 246—249 num. 58. — (Asia.) (SB) 
Smirnov II 839—842 num. 329 ; Cernyšov V num. 93. 

A r e a l e : tutta 1' Europa, Siberia, Oriente musulmano, India, Già va. 
La v e r s i o n e p i ù a n t i c a c o n o s c i u t a (?): Ibn Abì Randaqa, 

Sirâgu -lmulùk (Egitto, 1122: Chauvin VIII 101). — Un' allusione alla nostra 
novellina si trova forse già nel poemetto latino sull' arcivescovo Erigerò di 
Magonza (f 926 : Bolte-Polxvka II 152). 

8. Rifarà porta Γ allegria. 
(Scuola di Corianino.) 

Un prete aveva la serva, ma non bastandogli, prese anche 
un garzoncello di dieci о dodici anni. La serva gli fece un po' 
di scuola e gli disse : *A me devi chiamarmi la Gloria, al parroco : 
Domine Domine, al muro : malincontri, al gatto : rifarà l), ai somaro : 

1) Il manoscritto scrive in questo luogo : rifirà. 
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lucifero, аДе calze : le ritire, «Zia porta : involterra, al fuoco : 
allegria, alY acqua : abbondanza, al fieno : masticanza, alla, scala : 
calamonta». Questo bambino, che era un po' vivo, una notte attor-
cigliò alla coda del gatto un po' di paglia, poi gli diede fuoco. 
Il gatto sentendosi scottare fuggì in un mucchio di fieno, ma 
in un momento il fieno era tutto in fiamme. [Il garzoncello] 
spaventato incominciò a urlare : «Alzatevi su, Domine Domine, 
anche la Gloria, mettete le ritire con le carniere [?], passate per 
1' involterra, scendete la calamonta, guardatevi dei malincontri, che 
rifarà ha portato 1' allegria nella masticanza : se non correte col-
1' abbondanza, per lucifero non c' è più speranza!» 

Maria Maiani (di anni 11, Ill-a classe); domicilio: Corianino; luogo di 
nascita: Faetano. Fra il 15 maggio о il 22 giugno 1926. 

M a n o s c r i t t o : 28, 6. 
Τ i ρ о : Aarne num. 1940. 
M o n o g r a f i e : St. Prato, Arch, per lo stud, delle trad. pop. 6 (1887), 

, 62—68 ; J. Polivka, Jubilejnyj sbornik ν cestj Vsev. F. Millera, Moskva 1900, p. 
163—168; R, Petsch, Zeitschr. d. V. f. Yk. 26 (1916), 8—18; A, Wesselski, ivi p. 
370 s. : J. Bolte, ivi 27 (1917), 135—141; W. Wisser e J. Bolte, ivi 28 (1918), 
135—137 ; L. Padoàn, La fiaba di Domine-Domine, Verona 1925 x). 

L i s t e di r i s c o n t r i : (GV) De Meyer num. 1940. — (-FF) Aarne, 
Finn. num. 1940; Finn. Erg. I num. 1940. — (FE) Aarne, Estn. num. 1940. 

A l t r i r i s c o n t r i : (UE) Espinosa I 108 s. num. 57; 109 s. num. 58; 
110 s. num. 59; Llano 238—240 num. 152; Cabal 229 s. ; 252. — (RC) Ferrer 
136—138. — (III) Balladoro, Novell. 222—225 num. 182 : Pellandini, Schweiz. Arch, 
f. Yk. 7 (1903), 30.2) — (SR) Sokolovy 195 num. 108 ; Smirnov II 565—567 num. 203; 
Zelenin, Opis. I 345 num. 2. — (&ZŽTF) Arch. Soc. Geogr. R. A 190 X11 355—358 
num. 55. — (SU) Arch. Soc. Geogr. lì. 1) I 4, 35—37. — (Asta.) (TT) Radioff 
IX 303 num. 271. 

A r e a l e : tutta 1' Europa, Siberia, 
L a v e r s i o n e p i ù a n t i c a c o n o s c i u t a : Jakob Knebel, cronaca 

di Basilea (Svizzera, 1479: Zeitschr. d. V. f. Yk. 26 [1916J, 10). 

9. Le tre sorelle. 
(Scuola di Domagnano.) 

Ui era una volta tre fioli d' un furner a lavò m' una fonta. 
La più granda la à det: «Sa putes spusè e scudari du re!» 
Quela d' mez la à det: «Sa putes spusò u servitor du re!» La 
più znoina la à det: *Sa putes spusò e fiul du re, ai darì du 

1) In questo opuscolo sono citate le varianti italiane e la rispettiva 
bibliografia, Raffaele Corso. 

2) Una versione inedita della Calabria possiede R. Lombardi Satriani. 
Raffaele Corso. 
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burdel si cavel d' or e una femna sia stela tla fron ta». UI santi 
un om e ui det un sciaffon pron. 

С' erano una volta tre figliuole d' un fornaio a lavare a una fonte. La più 
grande ha detto: «Se potessi sposare lo scudiere del re L Quella di mezzo ha 
detto: 4Se potessi sposare il servitore del re!» La più piccola ha detto: «Se 
potessi sposare il figliuolo del re, gli darei due maschi coi capelli d' oro e una femmina 
con una stella in .fronte». Le sentì un uomo e diede a ciascuna uno schiaffone. 

Giovanna Castiglioni (di anni 9, 111-a classe): domicilio: Tavoluccio (cas-
tello di Serra valle) ; luogo di nascita: Domagnano. 11 17 dicembre 1925. 

M a n o s c r i t t o : 7, 4 -j- 77, h 
T i p o : Aarne num. 707 (frammento). 
M o n о g r a f i a : non esiste. 
L i s t e di r i s c o n t r i : Bolte-Polivka 11 380—394 num. 96; Cosquin I 

190—200 num. 17 ; Chauvin ΥΠ 95—99 num. 375 ; Kubin-Polivka, Podkrkon. Ill 
593—609 num. 26. — (GV) Do Meyer num. 707. — (GSF) Hackman num. 707. — 
(GN) Christiansen num. 707. — (FF) Aarne, Finn. num. 707; Finn. Erg. I num. 
707. ·— (FE) Aarne, Estn. num. 707. — (ILiv) Loorits num. 707. 

A l t r i r i s c o n t r i : (RE) Llano 32—36 num. 6. — (RI) Causa 304—320 
«Uccellin Bel-Yerde^> ; Rossi 91—95 num. 5 ; 151—155 num. 21 ; Zanazzo 260—281 
num. 37; Folklore 7 (1921), num. 3, p. 24—33; 8 (1922), 189-193. -
(RR) Obert 65—67 num. 35. — (GSF) Hackman, Sagor I 220—224 num. 85 (4 
versioni); Allardt I 313—319 num. 179, 180. — (Lit) Boehm-Specht 213—225 
num. 16 ; 225—229 num. 17. — (Let) Salkind num. 978. — (SR) Burcev 1 445—454 ; 
Cejtlin 182—184 num. 9 ; Zelenin, Permsk. 292 s. num. 1 ; Vjatsk. p. 2 ; Soko-
lovy 63—66 num. 42; Smirnov I 157—162 num. 27; 200—202 num. 37; 329 s. 
num. 96 ; 402—405 num. 131 ; 447 num. 157 ; 11 635—638 num. 234 ; Sarat. etn. sb. 
1 (1922), 269 num. 23 ; Andrejev II num. 1; Cernyšov HI num. 6. — (SU) Javorskij 
1 164—168 num. 64 a. b ; Arch. Soc. Geogr. R. D 7, 121—136 num. 70; D 10, 
142—149 num. 50. — (SC) Kubin-Polivka, Podkrkon. I 64—68 num. 26 ; III 
593—609 num. 26. — (FF) Kettunen I 118—121 num. 32; Löwis 53—59 num. 
15.— (FMor) Sarat. etn. sb. 1 (1922), 142—145 num. 4. — (FM) Kâlmâny, Kosz. I 
236—242'; Hagyom. 11 83—97 num. 14; Ipolyi 312—314 num. 63; 315—323 num. 
64; 324-331 num. 65. — (10) Ъiv. St. 21 (1912), 542 s. - (TT) Yasiljev 97—101 
num. 32. — (ТС) Mészâros II 253—260 num. 3; Nikoljskij 1, 201—213; 3, 58—66. 
277—283. 397—399 ; 90, 211—221 ; Anderson, Ciuv. num. 2 e 29. — (Zig) Aichele 
93—98 num. 24; 118—129 num. 32; 197—201 num. 44. — (Caucaso.) (CerTc) 
Sborn. sv. о. к. g. 6 (1872), 2, 108—114. — (Ava) Sborn. sv. о. к. g. 2 (1869), 
5, 39—45. — (Geo) Chachanov 1 103 (cf. 79). — (Asia.) (SR) Smirnov II 843—845 
num. 331 ; Azadovskij 1 11—19 num. 2; Cernyšov V num. 24. — (TAU) Ver-
bickij 141 s. ; 146.·— (IKar) Radioff IX 645—648 num. 179. — (Indon) de Vries 
204—213 num. 45. — (Affrica.) (Neg) Parsons I 297 — 304 num. 97. 

A r e a l e : tutta Г Europa, Caucaso, Siberia, Mongolia, Oriente musulmano, 
India, Indonesia, Capo Verde. 

La v e r s i o n e p iù a n t i c a c o n o s c i u t a : Giovanfrancesco Stra-
parla, Le piacevoli notti IV 3 (Italia, 1550). 



Opere citate. 
A a r n e (Antti). Estnische Märchen- und Sagenvarianten. Hamina 1918. ( = 

PFC 25.) 
— Finnische Märchenvarianten. Hamina 1911. (— FFC 5.) 
— Finnische .Märchenvarianten, Ergänzungsheft L Hamina 1920. ( = FFC 33.) 
— Verzeichnis der Märchcntypen. Helsinki 1910. ( = FFC 3.) 
A i c h e i e (Walther). Zigeunermärchen. Jena 1926. (Die Märchen der Welt-

literatur.) 
A l l a r d t (Anders). Sagor i urval. I—II. Helsingfors 1917. 20. (= Finlands 

Svenska Folkdiktning 1 B = Skrifter utgivna av Svenska Litteratursäll-
skapet i Finland 136. 153.) 

A n d e r s o n (Walter). Kaiser und Abt. Die Geschichte eines Schwanks. Hel-
sinki 1923. ( = FFC 42.) 

— Raccolta inedita di racconti popolari ciuvasci. (Tartu [Dorpat].) 
A n d r e j e ν (X. P.). Raccolta inedita di racconti popolari russi. (Pietroburgo.) 
A r c h i v i o d e l l a S o c i e t à G e o g r a f i c a R u s s a : materiali inediti. 

(Pietroburgo.) 
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P r o v i n c i e , di Rom a g n a — ν. Bagli. 
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(Supplemento alla rivista Sibirskaja Živaja Starina 2 [1924] e 3/4 [1925].) 
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Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna 
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В a l l a d o r o (Α.). Folk-lore veronese. Alcune leggende di Gesù Cristo e San 

Pietro. Verona 1897. 
— Folk-lore veronese. Novelline. Verona, Padova 1900. 
B a s i l e (Giambattista). 11 Pentamerone. Napoli 1634—1636*). 

*) Di questa opera è controverso quale sia stata la prima edizione. Quella 
che porta la data del 1634—1636 rappresenta la terza edizione in cinque volumetti, 
e se ne conosce un solo esemplare completo, serbato nella Biblioteca Nazionale 
di Torino. Raffaele Corso. 

2* 
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C a t a l o g o de l a с о 1 e с с i ó n de f o l k l o r e donada por el Consejo 

Nacional de Educación. Tomo I. Buenos Aires 1925. ( = Publicaciones del 
Institute de Lite ratura Argentina, sección de folklore, 3-a serie, tomo 1.) 

С a u s a (Cesare). I racconti delle fate. Firenze 1884. 

С e j 11 i n (L). Pomorskija narodnyja skazlci. Izvestija Archangeljskago Obšcestva 
izucenija Russkago Severa 4 (1911), 77—92; 180—200. 

С h a с h a η ο ν (A. S.). Ocerki po istorii gruzinskoj slovesnosti. I—IV. Moskva 
1895. 1897. 1901. 1906. 

C h a u v i n (\rictor). Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes 
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C h r i s t i a n s e n (Reidar Th.). Norske Eventyr. Kristiania 1921. (= Norske 
Folkeminder 2.) 

Col s h o r n (С. und Th.). Märchen und Sagen. Hannover 1854. 
C o s q u i n (Emmanuel). Contes populaires de Lorraine. I—II. Paris [1887]. 
C e r n y š o v (V. L). Raccolta inedita di racconti popolari russi. (Pietroburgo.) 
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— Wanad jutud. Paide [1894]. 
E s ρ i η о s a (Aurelio M.). Cuentos populäres. I. Stanford University, California 

1923. ( = Stanford University Publications, University Series, Language 
and Literature III 1.) 

E t h η о g r a ρ h j a. 1 — . . . . Budapest 1890 — . . . . 
E t η о g r a f i с n y j Z b i r n y к , vydajo Etnograficna Komisija Naiikovoho Tova-

rystva imeny Ševcenka. T. 37/38. Ljviv 1916. 
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F o l k l o r e . 7—10. Laureana di Borrello 1921—1924. 
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I b n A b î R a n d a q a . Sirâgu -lmulûk. (Cf. Chauvin VIII 101.) 
I ρ о 1 y i (Arnold). Népmesegyiijteménye. Budapest 1914. ( = Magyar népkôltési 

gyûjtemény u. f. 13.) 
I z v e s t i j a A r c h a n g e l j s k a g o O b š c e s t v a i z u с e n i j a R u s s k a g o 
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Ζ list lidu zapsal J. Kubln, vydal a komentârem kriticko-bibliogra-
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5. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. III. — 6. C. 
V i 1 h e 1 m s ο n. De ostraco quod Revaliae in museo provinciali servatur. 
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