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ibliandlung
uber

die grosse Karthagische und andere neuentdeckte

Phonikische inschriften

von

H. Ewald

Vorgetragen in der sizung der Konigl. Gesellschafl der Wissenschaften

u den zwei groBen Phonikischen inschriften von Massilia und von

Sidon, den einzigen der art welche wir bisjezt durch den entdeckungs-

eifer unserer tage aus den triimmerstatten des Alterthumes gerettet em-

pfangen hatten , ist jungst eine dritte hinzugekommen welche man kurz

die grofie Karthagische nennen kann, da sie bis jezt die einzige Kartha-

gische von solcher grolie ist. Sie wurde vor wenigen jahren durch nach-
& ; m —

grabungen auf dem boden des alten Karthago's entdeckt; und wie Herr

Nathan Davis diese seine nachgrabungen auf kosten der Englischen

herrschaft betrieb und seine werthvollen funde dem Britischen Museum

ubergab, so ist sie eben jezt mit 89 kleineren welche er ebenda entdeckte

auf befehl der Leiter des Britischen Museum's in einem gewiss sehr zu-

verlassigen abdrucke veroffentlicht 1
).

1) Inscriptions in the Phoenician character, now deposited in the British Museum,

discovered on the site of Carthage, during researches made by Nathan Davis,

. Esq., at the expense of Her Majesty's government, in the years 1856, 1857

and 1858. Printed by order of the Trustees. 1863. — Mit diesem werke

kann man zwar vergleichen Carthage and her remains: being an account of

the excavations and researches on the site of the Phoenician metropolis in

Africa, and other adjacent places. Conducted under the auspices of Her

Majesty's government. By N.Davis. London, 1861 und Ruined Cities within

Numidian and Carthaginian territories. By N. Davis. London, 1862: allein
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Fur diese und so manche ahnliche veroffentlichunsr welche die er-
* r

Vorsteher dieser anstalt ermofflicht haben, muss die wissen-&

schaft den edlen bestrebungen ihrer freunde aufierst dankbar seyn. Die

wissenschaftliche erforschung und verwerthung dieser groBen inschrift

beginnt aber erst jezt: und hat bei ihr wie bei alien grofieren stiicken

des uns bis jezt so wenig bekannten Phonikischen schriftthumes noch

immer ihre ungemeinen schwierigkeiten. Zwar springt bei einer ver-

gleichung mit der Massilischen! inschrift leicht in die augen dass die

neuentdeckte grofie Karthagische eine bedeutsame ahnlichkeit mit ihr

hat, und sehon demnach ebenso wie jene ein Opfersresez enthalten muBte

welches in stein eingegraben an der vorderseite eines Tempels offentlich

aufgestellt war. Allein derselbe erste liberblick lehrt auch dass neben

dem ahnlichen doch auch vieles unahnliche in beiden inschriften ist und

auf der Karthagischen nicht weniges uns ganz neue erscheint. Die

hauptschwierigkeit bei der neuentdeckten liegt aber darin dass sie uns

leider nur auf einem aufierst verstummelten steine erhalten ist. Zwar

besizen wir die Massilische jezt ebenfalls ihres von oben queer nach

unten zerschlagenen steines wegen nur etwa zur halfte: allein die ver-

stummelung ist bei der Karthagischen noch viel groBer. Der stein ist

an alien seiten auf das iibelste zertrummert ; und die inschrift kann

sowohl rechts als links bei der aulJersten verstiimmelung des steines sehr

viele «uge eingebiiBt haben. Ob auBer ihren elf zeilen unten eine oder

mehere verloren gegangen sind, kann man auBerlich nicht erkennen.

Oben ist zwar in der ersten eine (iberschrift deutlich erkennbar: aber

iiber deren wissenschaftlichen werth rede ich lieber in den Gottinger Gel. An-
zeigen. Wir ergreifen aber diese gelegenheit um auf zwei andre aufierst

niizliehe veroffentlichungen ahnlicher art aus neuester zeit hinzuweisen:

Inscriptions in the Himyaritic character discovered chiefly in Southern Arabia,

and now in the British Museum. London
,

printed by order of the Trustees,

1863; und

Facsimiles of two Papyri found in a tomb at Thebes, with a translation

by Samuel Birch, and an account of their discovery by A. Henry Rhind,
Esq. London, 1863. (Rhind Papyri).
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auch diese ist links niclit vollstandig erhalten; und rechts hat aufler

dieser keine einzige einen richtigen anfang. Sodass es schon miihe

kostet uberhaupt nur erst zu begreifen wie breit die inschrift und mit

ihr der stein nach beiden seiten hin urspriinglich seyn muttte, "svill man
auch ihre ausdehnun^ nach unten hin zunachst auBer acht lassen. Im
ganzen ist die verstiimmelung der inschrift so gross dass wir sehr wenig

zuverlassigeres von ihr verstehen konnten , hatten wir jezt nicht bcreits

die beiden anderen groften inschriften in unseren handen und waren wir

in deren verstandnisse nicht schon auf einen im Ganzen sehr sichern

grund gekommen.

Wo wir nun von einem alten schriftthume heute nur so wenige

und insbesondere so wenige groiSere mehr oder minder vollstandig erhal-to"" to

tene stiicke besizen wie von den Phonikischen, da kann uns jede neue

entdeckunc; einer wennauch halb verstummelten grofteren inschrift zugleich& * V.w*,*v,** *w*,wx*x*« v ~^
das beste mittel geben urn zu erwahren wie weit die entzifFerung aller

seiner zerstreuten liberbleibsel bisdahin mehr oder weniger gut gelungen

sei. Das licht einer menge nuzlicher oft entscheidender erlauterungen

kann auf die entzifFerung der fruheren schriftstiicke zuriickfallen , auch

um so manches was friiher nur als wahrscheinlich vermuthet werden

konnte entweder zu bestatigen oder zu berichtigen. Umgekehrt muss

das moglich richtigste verstandniss der neugefundenen inschrift nun desto

leichter werden, je sicherer schon sehr vieles in den friiher erklarten

wiedererkannt ist. Ich muss deshalb an dieser stelle bemerken dass die

richtigkeit sowohl meines allgemeinen verfahrens bei der entzifFerung

der Phonikischen schriftstiicke als der meisten dadurch gewonnenen ein-

zelnen ergebnisse durch die grofie Karthagische ganz nach erwartung

auf c>
hat sich nun die erklarung

der groBen Massilischen inschrift w^elche ich der K. Ges. der WW. im

j. 1848, und die der gioften Sidonischen welche ich ihr zu anfange des

j. 1856 vorlegte, auch durch das dritte dieser groBen schriftstiicke auf

das vollkommenste bewahrt; sowie auch abgesehen von dieser neuen

bestatigung gegen die dort gegebene erklarung jener beiden bis jezt wieh-

tigsten Phonikischen inschriften von keiner seite etwas trefFendes hat

Hist.-Philol. Classe. XII. I
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gesagt werden konnen. Wir werden jedoch bei dem zuvor erwahnten

zustande worin wir diese dritte grofie inschrift empfangen haben, vor

allem tins nach den besten mitteln ihrer moglichst vollstandigen und

zuverlassigen wiederherstellung umsehen miissen, und konnen dann erst

ihre moglichst richtige erklarung kiirzer zusammenfassen. Uber ihr alter

welches mit ihrem verhaltnisse zu der Massilischen schwesterinschrift

naher zusammenhangt , wird erst am schlusse weiter zu reden seyn. Ich

kann hier aber iiberall desto kiirzer reden je mehr ich besonders die

oben erwahnte abhandlung liber die groBe Massilische inschrift hier vor-

darf.

1.

Indem wir nun von der in der ersten zeile enthaltenen liberschrift

zunachst absehen urn erst am ende auch ihre wiederherstellung zu ver-

suchen, bemerken wir

1. Dass die einrichtung der ersten sechs zeilen auf der Karthagi-

schen eine andere gewesen seyn muss als auf der Massilischen, namlich

im allgemeinen (um damit zu beginnen) so dass je ein saz von dem
ganzen opfergeseze dort zwei hier aber nur eine lange zeile ausfiillte.

Der beweis daftir kann wohl am kiirzesten und uberzeugendsten in fol-

gender weise gefiihrt werden. Auf der Massilischen werden nach der

uberschrift welche dort die beiden ersten zeilen fullt in z. 3— 12 funf

verschiedene arten von opferthieren jed

sich das Gesez hier in einem langen vielerlei enthaltenden saze aus : diese

funf thierarten sind 1) stiere, 2) kalber und hirsche: 3) widder und
ziegen, 4) lammer bockchen und junge hirsche: 5) vogel. Diese an-

reihung ist inderthat so naheliegend und beinahe von selbst so noth-

wendig dass man meinen sollte sie miisse sich ebenso auf der Karthagi-

schen wiederholt haben: und was die vier ersten dieser arten betrifft,

so lasst sich das auch sicher genug beweisen. Denn von alien den
namen fur die vier ersten arten hat sich zwar jezt nur z. 4 der fur die

ziegen (m»rr)
,
und z. 5 der fur den jungen hirsch (S^n ma) erhalten : aber

da in einer jeden von alien diesen vier zeilen sonst ahnliche redensarten
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wiederkehren , so lasst sich daraus sicher genug folgern einmahl dass

z. 2 die stiere und z. 3 die kalber und hirsche genannt waren, und

zweitens dass jede dieser vier zeilen den ganzen gesezesabschnitt liber

eine der vier arten von vierfufiigen thieren zusammenfattte. So entspre-

chen, abgesehen von besonderen unterschieden bei einzelnen wortern,

z. 2— 5 der Karthagischen inschrift den z. 3— 10 der Massilischen , und

je eine zeile dort je zweien liier in derselben reihe der vier thierurten.

Hieraus lasst sich zwar noch nicht folgern dass die anreihung des

stoffes und die entsprechende der zeilen hier und dort gleichmattig so

fortgehen miisse: vielmehr zeigt sich das gegentheil davon sogleich an

einem sehr merkwiirdigen falle. Denn in z. 6 der Karthagischen wird

offenbar bloss von diesen vier thierarten zusammengenommen noch etwas

weiteres bemerkt, und erst z. 7 geht dann die reihe zu den vogeln fort.

Aber da sich spaterhin auch aus dem sinne der worte ergeben wird

dass, abgesehen von abweichungen im einzelnen, dennocli im Oanzen

z. 6 der Karthagischen den beiden z. 15 f. der Massilischen und z. 7

dort den beiden z. 11 f. hier entspreche, so stellt sich doch auch in

dieser weise die ahnlichkeit wenigstens insofern wieder her dass je eine

zeile der Karthagischen je zweien der Massilischen gleich ist. Warum

J
die vier arten vierfufiieer thiere fkurz mit dem namen5 ^x tuiv,^

v i

vieh zusammengefasst) von den vogeln durch einen zwischensaz abge-

sondert werden, wird unten aus dem gesammten sinne des sesezeswerkes

sich ergeben
to

2. Allein so gewiss dieses alles ist, so wiirde man sich doch sehr

irren wenn man meinte danach liessen sich nun wenigstens bei diesen

sechs zeilen die vielen theils rechts theils links verlorenen buchstaben

leicht wieder herstellen wenn man nur hinzunahme was die Massilische

inschrift mehr habe. Denn abgesehen von kleineren oder theilweisen

% einen und des anderen wortgefuges miissen

adere durchgreifende grofie unterschiede gew<

Einmahl bringt die Massilische die bestimmung des fur jede der thier-

ar en den priestern zu bezahlenden geldes immer erst nach der angah

der thierart und der bei jeder der funf thierarten moglichen opferart

12
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class die Karthagische aber darin wenigstens bei den vier ersten thier-

arten eine ganz andere wortfugung einhielt, erhellet deutlich genug ans

z 4 und z. 5 wo die bestimmung des geldes an dieser stelle fehlt.

undenkb dass fehlen konnte: auch

Nun
i bei

den vogeln z. 7 wirklich an dieser stelle ein. 1st dieses alles aber so,

so wird man nicht irren wenu man annimmt dass sie bei diesen vier

groBen hauptarten von thieren vielmehr ganz vorne stand und danach

jedeni der vier ersten gesezes-

abschnitte sich richtete. Denn dass sie nicht etwa weiter nach liinten

die gesammte anweisung der worte in

plaz haben konnte dem sinne der w6rte welche hinten

stehen miissen leicht zu folgern

Zweitens bringt die Massilische bei jed

mehr aller funf 1
) thierarten nach der bestimmung des den priestern zu

bezahlenden geldes sogleich noch eine besondre bestimmung liber die

nach den bei jedem thiere moglichen zwei opferarten zu tragenden ab-

gaben dem opferfleische selbst. Dass eine solche bestimmung aber

Karthagischen sehabt
s>

davon fehlt

und jedes anzeichen.

genug die veranderungen in

spur

Vielmehr hangen mit dieser auslassung deutlich

t> bestimmungen ab welche

den

l inschriften das breite ende jeder dieser vier gesezesabschnitte bil-

was freilich im einzelnen nur aus dem verstandnisse des richtigen

der jeder inschrift eigenthumlichen

den kann

Eins

zustellen

.

vollig einleuchtend

jedoch hier sogleich im allgemeinen noch etwas naher fest

man sicher des ganzen gesezes und eine

erlassige wiederherstellung der inschrift wunscht nam

mir namlich bei wiederholter

wahrscheinli Massilischen
»

•

erganzen ist: p nh^b nN^lan idi. nach
abgabe vom vogel

gewicht

hier ebensowenig bestimmt zu werden wie bei

dem kleinviehe z. 9 f. 9 f. , weil es aus den angegebenen verhaltnissen schon
deutlich ist. Und dass von den iiberbleibseln des vogelopfers nicht weiter die

rede zu seyn braucht
, bestatigt sich durch z. 7 der Karthagischen inschrift.
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lich nach der Karthagischen (wie eben gesagt) eine bestimmung uber die

besondere abgabe vom fleische aller der funf thierarten welche die Mas-
silische fur den altar fordert wegfallen sollte, so muttte offenbar alles

fleisch des thieres fur den altar bestimmt werden; und wohl konnten

gewisse stiicke des thieres z. b. die fuBe als fiir den altar unwiirdig aus-

genommen werden, von einem »ubrigcn fleische « als dem besizer des

opferthieres anheimfallend konnte aber nicht so wie in der Massilischen

die rede seyn. Wurde aber fiir den altar mehr gefordert, so dass der

besizer des opferthieres fur seinen eignen gebrauch weniger zuriick bekam,

so war damals der preis der thiere wohl uberhaupt hoher gestieo-en.

Damit stimmt denn auch iiberein dass das geld fur den einzelnen opfer-

vogel in der Massilischen z. 11 zu dreiviertel pfund, in der Karthagischen

z. 7 aber zu einem vollen pfunde bestimmt wird. Bei den

thierarten ist nun zwar die angabe des geldes fur uns jezt verloren ge-

gangen, weil sie nach dem oben gesagten ganz vorne an der spize jeder

zeile stand, wo der stein iiberall so arg verstiimmelt ist. Allein wir

haben alle ursache anzunehmen dass das geld in der Karthagischen jenem
einen beispiele entsprechend urn etwas erhohet war: doch lassen wir fur

jezt hier die werthe wie sie in der Massilischen stehen.

3. Damit ist nun die moglichkeit einer hinreichend zuverlassigen

wiederherstellung der sechs ersten gesezesausspruche oder abschnitte schon

gegeben; denn was in jeder dieser zeilen links zu erganzen sei, ist aus

der vergleichung aller dieser zeilen unter sich und dann mit den ent-

sprechenden der Massilischen inschrift wenigstens im Ganzen leicht deut-

lich, obgleich im einzelnen einiges mehr nur nach voller wahrscheinlich-

keit vermuthet werden kann. Das einzige hier noch etwas dunklere ist

dass in der Massilischen inschrift jede der vier ersten abschnitte mit den

worten nam 5»ab schlieBt, nach der spur aber auf z. 3 in der Karthagi-

schen dahinter noch einige buchstaben folgten. Viele aber konnen es

in keiner weise gewesen seyn, theils weil wir nichts wesentliches mehr

vermissen, theils weil sonst die zeile unverhaltnifimafiig lang geworden

seyn mufite. Um namlich auch diese seite der sache etwas naher zu

beriihren, so konnte die zeile des Massilischen steines durchschnittlich
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bis ffeo-en 75 buchstaben fassen: dies laBt sich dort sicher genug be-

rechnen, obgleich der stein auf der linken seite mehr oder weniger ver-

stummelt ist. Zahlt man dagegen alle buchstaben zusammen welche

auch in der langsten zeile der Karthagischen inschrift den obigen wie-

derherstellungen zufolge sich zusammendrangten , so muss man die eben-

falls etwa auf 75— 77 schazen.

Wie nun auch in dem zulezt erwahnten umstande ein beweis fur

die richtigkeit der wiederherstellung sich darbietet, so liegt ein soldier

endlich nicht minder in der erst hier zu erwahnenden erscheinung dass

sich aus alien den vorigen verhaltnissen auch am leichtesten erklart wie

gerade die 6te und dann ebenso die 7te zeile nur etwa die halfte dieser

buchstaben enthalten konnte. Der stein zeigt uns noch dass jede dieser

beiden zeilen schon in der mitte aufhorte, und der nach alien obigen

bemerkungen hier zu erwartende sinn beweist uns ebenso sicher dass

gerade der 5te und ebenso der 6te gesezesabschnitt verhaltniftmaflig so

kurz sich fassen liess: beides trifft hier aufs beste zusammen, urn den

gesammtbeweis fiir die richtigkeit aller bisherigen annahmen zu vollenden.

4. Weiter aber folgt aus allem was bisher erortert ist keineswegs

dass von den

einem gesezes

lezten zeilen jede ebenfalls immer

muBte, sodass wir zusammen noch

vier solcher selbstandiger abschnitte zu erwarten hatten: denn wir sind

nur vorbereitet zu erwarten dass auch hier die zeile wenn ein abschnitt

in ihrer mitte zu ende ware wahrscheinlich sich unvollendet schlieiien

wurde, nicht aber dass ein abschnitt nicht auch iiber mehr als eine

zeile sich ausdehnen konnte. Vergleichen wir nun dabei die beiden

inschriften, so ist es hier zwar uberall weit schwerer zu festen ergeb-

nissen wegen der wiederherstellung der vorne und hinten schwer ver-

stummelten zeilen zu gelangen, weil auch die Massilische gerade hier

links weit arger verstiimmelt als bei den vorigen zeilen und so ihr sinn

selbst hier weit unsicherer zu erkennen ist. Doch sind wir auch hier

nicht von alien anhaltsfaden entblofit. Denn die worte z. 8— 10 ent-

sprechen deutlich genug denen z. 13 — 14 der Massilischen , die der lezten

zeile aber (11) denen der dort lezten z. 17— 21. Wir erwarten also
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hier nur noch zwei gesezabschnitte
f

von denen sich aber der erste nun

^ogar iiber drei zeilen erstreckt und damit nicht bloss gegen die bisherige

weise viel langer ist als der entsprechende der Massilischen , sondern

auch eine andre stellung im Ganzen einnimmt.

Hier drangt sich also vieles auffallende zusammen. Was indesscu

die umstellung zweier gesezabschnitte betrifft, so war eine ganz ahnliche

schon bei dem funften in der Karthasjischen zu erkennen: und wie sie

dort ihren unten zu erlauternden guten grund hatte, so wird sie einen

solchen auch hier haben. Der grund hangt aber, wenn man naher zu-

sieht, mit der ganzen anlage der beiderseitigen inschriften zusammen.

Da namlich nach der gesezesfassung welche der Karthagischen zum grunde

liegt, die abgabe vom Heische der opferthiere bei der ersten der beiden

opferarten ganz wegfallt , so kann diese ihrerseits bei den sechs ersten

abschnitten sich (iberhaupt viel kiirzer fassen, und hat zulezt nur von

der andern noch etwas besonderes zu sagen, muss aber von dieser an

irgendeiner stelle desto bestimmter reden. Zwar redet auch die Massi-

lische iiber diese zweite von den beiden opferarten in ihrem 6ten saze

z. 13 f. noch besonders , nachdem sie von ihm beilaufig schon bei alien

vier thierarten geredet hat: so nothwendig scheint es ihr von diesem

fiir die priester wichtigsten der beiden opferarten bestimmt genug zu
4

reden und an dieser stelle in einem besondern abschnitte daruber man-

ches nachzuholen was sie bei den vorigen nicht wohl anbringen konnte.

Allein die Karthagische faBt ihrer anlage zufolge alles darauf sich be-

ziehende nun in diesem abschnitte desto genauer und ausfuhrlicher zu-

sammen. Soviel lasst sich im allgemeinen hier zuverlassig genug erken-

nen; und danach wird es doch auch moglich die hier klafFenden lucken

rechts und links fast mit vollkommner sicherheit auszufiillen, wie dieses

unten versucht werden wird.

Dass endlich die funf lezten zeilen der Massilischen hier sogar in eine

rpzoffen werden. ist nur auf den ersten blick auffallend. Dennzusammen

schon im allgemeinen haben wir vielfach erkannt und es wird spater an

so manchen einzelnheiten noch weiter hervortreten , dass die Massilische

ihrer ^esammten anlage nach viel ausfuhrlicher, die Karthagische trozdem
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dass sie nach dem eben gesagten ihren siebenten saz viel weiter ausdehnt

ira Ganzen kiirzer gefafit ist. Dazu kommen hier noch zwei besondere

griinde. Denn die Massilische sagt in ihren beiden lezten ausspriichen

doch nur wesentlich dasselbe aus , namlich dass sowohl die opferer ihrer-

die priester an dies gesammte opfergesez gebunden seyn sollten

:

c?

seits als die priester an dies

das konnte die Karthagische so zusammenziehen dass sie nur das zweite

von beiden als das um gesezlich noch besonders gesagt zu werden wich-

;te hervorhob. Die Massilische beruft sich dabei aber auch insbeson-

dere auf die beiden Suffeten unter deren befehle dieses ganze opfergesez

gegeben sei: die Karthagische halt es sowohl hier als (wie wir sehen

werden) in der iiberschrift fur unnothig die beiden Suffeten mit ihren

beisizern besonders zu nennen; wenigstens haben wir kein anzeichen

dass solche namen einzelner Obrigkeiten hier am encle zu lesen waren.

Aus alien solchen ursachen konnte die fassung hier weit kiirzer seyn:

und nach diesen voraussezungen ist hier alles nothige rechts und links

ersranzto

Wir haben dabei aber auch vorausgesezt dass die lezte uns jezt

auf dem steine sichtbare zeile wirklich die lezte war. Zwar ist der stein

auch hier unten sehr arg verstummelt : doch finden wir weder ein aufler-

lich sichtbares noch ein innerlich zwingendes zeichen dass diese zeile

nicht die lezte war, oder dass wenigstens viel am ende fehle. Hochstens
waren die namen der Suffeten bis in den anfang einer folgenden zeile

ausgedehnt gewesen.
o "*•"'-* XVi&

5. Blicken wir aber jezt vom ende zu der iiberschrift zuriick, so

wird es uns nach alle dem sehr leicht sie zu erganzen. Gerade die

Massilische welche eine weit langere iiberschrift in zwei zeilen hat, ist

an sehr vielen stellen der ersten zeile aufierst verlezt: unsere dagegen ist

ihrer schon erwiesenen allgemeinen anlage nach iiberhaupt viel kiirzer

gefaBt, und dazu bloss auf der linken seite verstummelt. So kann denn
hier einmahl umgekehrt die Karthagische dienen einiges in der Massili-

schen besser zu lesen und sicherer zu verstehen. Und da wir aus dem
Obigen jezt die ganze breite der zeilen der inschrift hinreichend be-
greifen konnen

,
so werden wir auch deutlich einsehen dass die iiberschrift
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etwa fiinf bestand welche liber der mitte der deren

zeilen standen. Danach ist sie links leicht wiederherzustelle

Wir geben hier nun vorlaufig die inschrift nach ihrer volligen wie-

derherstellu wie sicli uns diese aus allem vorigen ergibt; d be

zeichnen alles rechts oder links erganzte durch die zeichen ] [.

Zugleicli fiigen wir die iibersezung: der ganzen so wiederhergestellten

inschrift hinzu,

o .

ta- D

urn demnachst mit riicksicht auf alles rein Sprach

liche zu erlautern

»

1) des bequemen raumes wegen sezen wir auf die folgende seite auch die unten

zu erlauternde di'eisprachige Sardische inschrift nach ihren fiinf zeilen, indem

wir das Griechische und das Phonikische sogleich mit der worttheilung und

dieses hier wie sonst iiberall aus mangel an Phonikischen nur in Hebraischen

buchstaben abdrucken lassen. Kaum bedarf es der erinnernng dass auch auf

der groBen Karthagischen die hier gegebene worttheilung nur yon mir ist.

Hist.-Philol. Classe. XII. K
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In der iibersezung suchen wir zugleich den kurzen scharfen ausdruck

der gesezessprache moglichst wiederzugeben.

Bestimmung der abgaben welche die Suffeten festsezten.

Zekn pfund silber fiir einen slier, sei es gemeines oder lobeopfer: die

haul fiillt den priestern, das gerippe dem besizer des opfers oder seinem

stelhertreter zu.

Fiinf pf silber fiir ein kalb oder einen hirsch, gemeines oder lobeopfer:

die haul den priestem, das gerippe dem besizer des opfers oder seinem

stelhertreter.

Ein pf. giiltiges silber fiir einen widder oder eine ziege, gemeines oder

lobeopfer: die haul der ziegen den priestern, die torder- und die

hinterfiifie dem besizer des opfers oder seinem stelhertreter.

(4) Dreiciertel pf. giiltiges silber fiir ein lamm oder ein bdckchen oder ein

hirschkalb, gemeines oder lobeopfer: die haul den priestcrn, die vorder-

und hinterfufie dem besizer des opfers oder seinem stelhertreter.

An einer milchspende oder weinspende oder saftspende l
) bei irgend einem

opfer von meh hat der priester

(6) Fiir einen vogel vom Heiligthun ShWf

ein Ss0 ein pf. giiltiges silber, je fiir das stuck.

Fiir jedes opfer das als lobeopfer bereitet wird gebiihren dem priester

stiicke und spenden; und das lobeopfer ist moglich bei jedem thieropfer

hast du es vorher geheiligt oder nicht, bei trocknem wie bei fetlem thier-

opfer , bei geoltem ...., bei milch, beim thier- und speiseopfer,

bei

Kein priester nehme eine abgabe welche auf dieser platte nicht festbe-

stimmt noch nach der vorschrift der Suffeten gegeben ist.

Zur leichteren vergleichung fiigen wir hier auch eine iibersezung

der Massilischen inschrift an. jezt hie und da etwas verbessert.

1) diese bedeutung ist nur gerathen: m*itt scheint jedoch mit f^j und o^tn

tropfi

K
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Artikel der bestimmung der geldwerthe und der abgaben welcke die Suffeten

... . baal sohn Bodt&nit's soknes Bod .... und Chalfiibaal sohn Bodeschmun's

sohnes ChalfiibaaVs und ihre genossen festsezten.

Far einen opferbaren stier, sei es ein lob- oder ein gemeines opfer, den

priestern zehn pf. silber, je fiir einen; beim gemeinen ist nach der stufe

der opferart die abgabe torn fleische 300 loth, und beim lobeopfer stiieke

und spenden: aber die haul die norder- und die hinlerfufie und das

iibrige fleisch gebiirt dem besizer des opfers.

Filr ein opferbares kalb welches homer hat mit der hohe eines fingers

und tiefer oder fur einen hirsch, sei es ein lobe- oder ein gemeines

opfer, den priestern ftinf pf. silber, je filr eins; beim gemeinen ist nach

der stufe der opferart die abgabe vom fleische 150 loth, und beim lobe-

opfer stiieke und spenden: aber die haul die torder- und die hinter-

fiifie und das iibrige fleisch gebiirt dem besizer des opfers.

Fur einen opferbaren widder oder bock, sei es ein lobe- oder ein

gemeines opfer, den priestern ein pf. gultiges silber, je fur eins; und

beim lobeopfer ist nach der wiirde der opferart die abgabe von stiicken

und spenden: aber die haul die hinter- und die vorderfiiJJe und das

iibrige fleisch gebiirt dem besizer des opfers.

Far ein opferbares lamm oder bockchen oder hirschkalb, sei es ein lobe-

oder ein gemeines opfer, den priestern dreiviertel pf. giiltigen silbers,

je fur eins; und beim lobeopfer ist nach der wiirde der opferart die

abgabe von stiicken und spenden: aber die haul die hinter- und die

vorderfiWe und das iibrige fleisch gebiirt dem besizer des opfers.

Fur einen vogel torn Heiligthume, sei ein SsuB das gemeine opfer

oder ein ShiBif oder ein Chazut, den priestern dreiviertel pf. gultiges*

silber, je fiir eins; und die abgabe ist nach der wiirde der opferart.

Hast du den vogel vorher geweihet, sei es ein trocknes oder ein fettes

opfer , den priestern ein silberpfennig je fiir einen

;

(7) Vom lobeopfer welches bereitet wird von diesen opferarten, gebiiren den

priestern stiieke und spenden; und das lobeopfer ist mbglich auch bei....

geoltem , bei milch , und bei jedem opfer das der mensch mit speise

opfern will.
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Bei jedem thieropfer das von vieh oder von vogeln gebracht wird, sollen

die priester nicht haben irgend eine milchspende nock weinspende

nock saftspende von diesen: aber jeder mensch (soil) von dem was er

opfert (auch genieBenJ.

Der mann aus der Gemeinde 1
) fist schuldig) eine abgabe wegen jedes

opfers nach dem maBe gesezt in der vorsckrift der Suffeten; nicht aber

ist er verpflichtet zu einem gelde und einer abgabe die nicht gesezt

noch gegeben sind nach der vorschrift welche die Suffeten baal sohn

Bodtdnit's und ChalBibaal sohn Bodeschmun's und Hire genossen vor-

schrieben.
I

(10) Jeder priester der eine abgabe nimmt tiber das hinaus was auf dieser

Platte gesezt ist, wird gestraft: so wie strafe auch treffen wird den

opferer welcher nicht gibt das Vorgeschriebene der abgabe

2.

1. In der ilberschrift treffen wir hier sogleich das so acht Phoniki-

sche thatwort n:b aufstellen, welches sich seitdem ich es zuerst nach-

wies 2
)
nun so vielfach bestatigt hat. Wir sehen hier dass es ebenso wie

das mo sezen z. 11 (Massil. z. 18. 20) auch gesezgeberisch gebraucht wird,

und konnen jezt die buchstaben ben in z. 1 der Massilischen leicht er-

ganzen. — Das vorhergehende wort rmmxDfft die abgaben ist uns schon

aus der Massilischen bekannt: neu ist hier nur die auffallende bildung

der mehrzahl durch ein doppeltes n. Diese findet sich im Hebraischen
nur erst bei ganz kleinen hinten wie abgeriebenen weiblichen selbst-

wortern 3
), haufig aber in Athiopischen selbstwortern ; sie konnte jedoch

gerade bei diesem worte im Phonikischen uraso leichter eintreffen wenn
da3 einfache weibliche / — mit dem n als drittem wurzollantp «ir>l, ^ fs

t? 3 verschlungen hatte, ahnlich wie im Hebraischen nrn:n. Da
kein anderes beispiel einer solchen verdoppelung des n im

wir

Phoni

1)

dies nErttt s. die Abh. iiber die Sidonisehe inschrift s. 36 f

Uber

2) in der Ztschr. fur die K. des Morgenl. IV

3) s. das LB. §. 186 e.
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kischen besizen , so lafit sich fiber den fall bis jezt welter nichts sagen.

Ganz neu erscheint hier das erste wort nyi : ich zweifle jedoch nicht

dass es wie n?a auszusprechen und etwa soviel als eine gesezliche be-

stimmung bedeutet welche (wie ursprfinglich jedes offentliche gesez) durch

gegenseitige fibereinkunft gilt. Auf diesen begriff des gegenseitigen

fibereinkommens und gesezlichen geltens fiihrt die wurzel £*j; und dass

diese sich sonst nur im Arabischen in einer solchen anwendung erhalten

hat, kann gegen die moglichkeit dieser bedeutung nichts beweisen; fur

dieselbe w. halte ich aber auch die Athiopische jQPA> wowon das so

gewohnliche fX^" ffenosse 1
). Die ***j, welche im jezigen Arabischen

ihrer urbedeutung nach ganz einzeln dasteht und als eine christliche

Kirche bezeichnend % nur mundartig in es eingedrungen seyn kann , be-

deutete ursprfinglich gewiss soyiel wie ovvaywyrj oder nDjs, geht also

auf dieselbe wurzel und urbedeutung zurfick.

Nun aber erscheint dasselbe wort offenbar auch ganz vorne in der

Massilischen da wo man bisher b»a las: die spur des lezten dieser drei

buchstaben fiihrt eher auf ein n; und wenn noch davor die beiden buch-

staben m stehen, so konnen diese als Tia zu sprechen auch wohl »die

bestimmungr der abgaben« bedeuten. mit hinweisuns: auf
e>

glieder oder abschnitte aus welchen dies ganze gesez besteht. Dass die

w. ro dasselbe bedeuten kann wie die w. nn, leidet keinen zweifel: es

erklart sich aber dann vollkommen wie dieses erste wort in der fiber-

haupt kfirzer gefafiten Karthagischen auch ohne der deutlichkeit zu scha-

den ausgelassen werden mochte. — Die nachsten buchstaben vor jenem

. . . orc« fiihren in der Massilischen auf dasselbe nnN^nti welches die Kar-

thagische so deutlich gibt: aber noch ein -anderes jezt leider ganz un-

kenntlich gewordenes wort muss in ihr mehr gestanden haben, was uns

wiederum bei dem wechselseitigen verhaltnisse beider wenig auffallt.

Da jedoch die Karthagische nach dem oben erlauterten die abgaben mit

dem geldwerthe der opferthiere zusammenfafite, nicht aber die Massilische:

1) wie der wechsel von 9 und y auch ins Athiopische hiniiberspiele , ist schon

im LB. §.58 6 gezeigt. Zulezt ist dasselbe mit dem Athiopischen kleinen

O m

worte audi das bekannte 0=^*?.
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so liegt alle wahrscheinlichkeit vor class die uberschrift in dieser ur-

sprunglich etwa so lautete »Glieder (Artikel) der bestimmung der geld-

werthe und der abgaben welche feststellten die Suffetea . . . .«. Die

spuren der buchstaben leiten etwa auf die fassung : nnttvsn n?3i sjos nsn m,
wobei die wiederholung des n?3 nicbt auffallen kann.

2 j Bei den bestimmungen iiber die vier ersten thierarten ist zu-

nachst merkwiirdig dass statt der redensart bb:> aba taN nans C3M welche

in der Massilischen bestandig wiederkelirt , die Karthagische nach z. 4. 5

ebenso bestandig immer kiirzer aber zugleich etwas anders die worte

gefafit nsnx ax nbbs sagt; allein ebenso einleuchtend ist nach z. 5 dass

mit dieser veranderung noch die andere zusammenhangt das bbs welches

in der Massilischen dieser ganzen redensart immer anch vorangeht vollig

auszulassen. Zweierlei kann ich aber urn dies rathsel zu losen aus der

Abhandlung iiber die Massilische voraussezen: 1) dass nyis und bbs die

zwei hauptarten jedes opfers sind, jenes das lobeopfer dieses das ge-

meine oder einfache; und 2) dass bbs eine blofie abktirzunar von bba ab~
ist, wie besonders auch aus z. 11 der Massilischen inschrift einleuchtet.

Jedes opferthier muss danach immer zunachst bbs abo oder kiirzer ein

bbs seyn*: es kann sich aber zu einem runs steigern. Die Karthagische

dagegen sezt ihrer ganzen anlage zufolge den ersten dieser beiden in der

Massilischen stets so ausdriicklich hervorgehobenen falle als selbstver-

lafit daher bia ganz aus,

wie besonders auch aus z. 7 vgl. mit z. 11 der Massilischen so deutlich

d tabv sa nnx oa seierhellt. So kann sie auch die ganze redensart V,

es ein lobeopfer oder ein gemeines opfer sogleich ktirzer in BJna r:tf abbs

zusammenziehen in dem sinne das gemeine opfer davon (namlich von dem

thiere) oder das lobeopfer. Ja man kann hier die weise wie in der Kar-

thagischen alles verkiirzt wird, noch augenscheinlicher verfolgen. Denn

in der Massilischen lautet die sprache des gesezes eigentlich so: Fiir

einen stier gemeinen (opfers) , also wie er den bekannten priesterlichen

forderungen gemass seyn muss 1
), sei es ein lobeopfer oder ein gemeines

wie richtig die voraussezung sei dass demnacb das bbs auch hinter jedein
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opfer u. s. w. Aile diese worte sind in der Karthagischen so zusammen-

gezogen: Fur einen stier, ein gemeines opfer davon oder ein lobeopfer,

sodass das wort bbs dennoch vorne bleibt und die nsix nun bloss zum

schlusse erwahnt oder wie nachgeholt wird. — Sprachlich aber lalit sich

hienach gar nicht verkennen dass das anhangsel o- an oVba das der

dritten person der einzahl ist: uber welche wichtige erscheinung ini

Phonikischen unten noch weiter zu reden ist. Ist dieses alles aber so,

so ziehe ich bei dem worte bbs unter den beiden moglichkeiten welche ich

in der vorigen Abhandlung erwahnte, jezt die erste vor: danach ist es

ansich wie ein aussagewort (Adjectiv) gebildet, und kann fursich hinge-

stellt bedeuten das (a\\)gemeine verwandt mit Yz all, von einer w. bs

oder 13 einscklieBen
9 abrunden (sonst auch umgeben).

Eine andere abweichung zwischen den beiden opfergesezen betrifft

die stiicke welche man kurz als die iiberbleibsel jedes opferthieres der

vier ersten arten bezeichnen kann. Nach der Massilischen soil die haut

und die hinterfufie sowie alles dem
besizer des opfers gehoren. Davon weicht die Karthagische ab insofern

sie die haut stets den priestern zuspricht. Dies ist auf jeder der vier

zeilen dieser abschnitte des gesezes am leichtesten zu lesen : undeutlicher

ist dagegen und schwerer festzustellen was sie dem besizer des opfer-

thieres zusprach. Denn von den worten welche am ende der zeilen dies

enthalten muliten, sind jezt auf den beiden ersten dieser vier zeilen nur

die worte mm bszb rnam iibrig, wozu nach der zweiten noch einige

andere buchstaben anfangend mit n hinzukamen : aber das wort man
ist hier neu und ansich fur uns heute sehr dunkel; und dazu enthielten

die beiden lezten zeilen dafur wieder eine andere bestimmung, von wel-

cher aber nur auf der dritten zeile die ansich ganz undeutlichen buch-

staben >»** nach dem leicht verstandlichen pi sich gerettet haben.

namen eines thieres dem sprachgebrauche der Massilischen inschrift zufolg

seinen plaz haben konnte, ergibt sich vorziiglich auch aus v. 11, wo bba CbVic

nur einmahl aber hier hinter dem ersten namen eines vogels stent; und da
T ^

^^s war, so steht dafur

stelie lieber die voile redensart.
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Hier erheben sich demnach eine menge schwerer rathsel: und es fragt

sich wieviele davon wir gegenwiirtig sicher losen konnen.

Nun wird die bei manchen thieren so kostbare haut welclie dazu

nie auf zwar in manchen gesezen alt

den priestern zugesprochen *) : allein wenn sie bei den Phoniken nach
Massilischen filr sein gutes kauf-

geld zugesprochen, nach der Karthagischen aber ihni ebenso bestimmt

abgesprochen wird, so muBte das offenbar mit einer menge verwandter

gesezesausspriiche zusammenhangen , und sezt hier und dort eine ganz

verschiedene bestimmung uber alle 'die theile des opferthieres voraus.

Es ist daher hier zunachst von bedeutung dass die Karthagische nach
ihrem oben s. 74 wiederhergestellten wortgefttge auch in anderen stucken

dieses inhaltes abweicht. Sie bestimmt nicht ein gewicht von neisch-

pfunden welches von jedem thiere der vier arten fur den altar abzu-

geben sei: hing dieses, wie oben gesagt, mit dem holier gestiegenen

opferwerthe der thiere zusammen, so erklart sich wie die Karthagische,

wenn sie den geldwerth gerade dieser vier thierarten nicht erhohen wollte,

wenigstens die haut den priestern zusprechen mochte. Ferner bestimmte

die Massilische die fleischabgabe zwar bei den beiden ersten viel theue-

pfunden, fordert

lezten offenbar weil bei ihnen weniger auf das genaue gewicht ankam
nur »nach der stufe der besonderen wiirde« worauf ein solches opferthier

im allgemeinen stand. So wird nun auch hier offenbar ein ahnlicher

unterschied gemacht, indem von den beiden ersten thierarten die man,
von den beiden lezten die .... Vcsn dem besizer zugesprochen wird.

Leztere redensart ist wohl gewiss so zu erganzen dass man BHi9l£*n aabttim

die vorder- und die hinterfuBe herstellt: denn diese erwarten wir hier nach

der Massilischen inschrift: und wenn der vorderfuss ab'i; N hiess, so konnte

fiir anb^Nn doch auch leicht mehr zusammengezogen ten gesprochen

werden 2
), sodass hier die schreibart der Karthagischen nur die voil-

1) s. die Alterthumer des volkes Israel s. 351 f. der zweiten ausg. Vgl. auch die

bestimmung M. Sh'qalim 6, 6.

2) wie sogar im Hebraischen einigemahle geschieht , LB. §. 72 c. — Dass die

Hist.-Philol. Classe. XII L
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kommnere ware. . Das wort mars aber kann sehr ahnlich aus niastn
"

' 1 *

w. ^sk zusammengezogen seyn und so das gerippe oder alles was von

dem groBeren thiere nach hinwegnahme des opferfleisches uberblieb be-

zeichnen, nicht bloss wie bei den beiden niederen thierarten die vorder-

und die hinterfuBe, sondern auch sonst noch manches vom gerippe wel-

ches sich bei so groBen thieren verwerthen liess. Wenn das Talmudische

*o« l
) und das entsprechende Athiopische AQA (

mit dem wechsel von

r und /) leib und glied bedeutet, so konnte ein Phonikisches man seiner

umbildung gemass sehr vvohl das gliederwerk oder den gesammten leib

er oben angedeuteten engeren beziehung t

diesem man beidemale bloss das einfache

Wird daneben

i und, vor buwn da-

Da-

gegen das starkere jm wiederholt, so deutet auch dieses zeichen darauf

hin dass hinter diesem mehr als ein einfaches wort folgen sollte.

gegen folgte auf die lezten worte nan b?ab anders als in der Massilischen

inschrift zwar noch einiges, weil auf der zweiten zeile ein dahinter noch

erhaltenes n hierauf hinweist: allein etwas zum ganzen sinne des gesezes

sehr wesentliches konnte darin nicht liegen; wir konnen annehmen dass

dieser zusaz etwa lautete . . . b dk oder seinem stellvertreter

.

Sonst ist in diesen vier ersten abschnitten noch auffallend dass hinter

dem my haut welches alien so einfach ederholt und in

einfachheit deutlich genug ist, nur bei dem dritten OT2>ri der

hinzugefugt wird. Waren vorne widder und ziegen (bock) beide zugleich

genannt nicht zweifeln konne dem besondern

hervorheben der ziegen liegen dass die haut der bocke und schafe den
pnestern eben nicht zufallen solle; und das lielie sich wegen der wolle

sehr gut denken.

vorderfiiBe in Semitischen sprachen leicht besondere 'namen haben, ist auch

aus dem gebrauch des ytfS und j\y> zu schliefien; es scheint wenigstens

sicherer wie in der vorigen Abhandlung hieran als an ..Ju lende zu denken.

1) die nahere bedeutung des -n» ersieht man besonders klar aus M. Sh'qalim

6, 4. 7, 3. 8, 8 wo ebenfalls vom opfer die rede ist : es bildet immer den

gegensaz zu den bloss zerschnittenen stiicken.
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3. Weiter ist nun aber nacli der oben erlauterten anlage der

Karthagischen inschrift ganz passend dass sie in ihrem funften saze z. 6

die rede fiber diese vier thierarten mit riicksicht auf die dabei gebmuch-
lichen arten von Mssigen spenden mit der bemerkung schlielit dass der

priester damn nichts haben solle, wahrend ihm von jeder fieischabgabe

die auf den altar kam und zuni opferessen zubereitet wurde ein be-

kannter antheil (wahrscheinlich der zehnte) zufiel. Der saz stellt sich

nach den oben erlauterten grundlagen der wiederherstellung leicht her:

zweifelhaft ist in ihm nur ob ann von ihm oder con ihnen bedeute, da
*

die ruckbeziehung beide moglichkeiten erlaubt. Fiir die bildung der

mehrzahl kann man sich auf das wort EM-ton ihre genossen Massil. z. 19

berufen; man muss aber sagen dass die mehrzahl vom sinne nicht noth-

wendig erfordert wird. Jedenfalls darf man hier nicht wie in den

vorigen vier abschnitten a:r:2b in der mehrzahl lesen, theils weil das

folgende sa dann schwerlich irgendetwas bedeuten konnte, theils weil

die einzahl der priester sowohl hier als bei dem siebenten abschnitte

z. 8 zum sinne sogar besser paBt. Denn hier ist die rede nicht wie

dort von einem gute an geld welches der gesammten priesterschaft zu-

fallen miiMe und von ihr verkauft werden kann, sondern von dem was

der einzelne eben beschaftigte priester verzehren kann. — Sprachlich

aber bestatigt sich nun hier vollkommen die bedeutung des wortes hi& &

welche ich bei dem entsprechenden abschnitte der Massilischen z. 15

leicht mehr als ge-als richtig annahm , obwrohl diese annahme damals

wagt scheinen konnte.

4. Bei den opfervogeln hielt dieses gesez eine ahnliche bemerkung

hinsichtlich der flussigen spenden offenbar gar nicht mehr fur noting,

obgleich sie sich in der Massilischen noch findet. Urn so kiirzer konnte

dieser sechste abschnitt werden, da auch der gewohnliche antheil des

priesters am fieische dieses opfers als bekannt vorausgesezt werden kann.

Dass die reihe der drei vogel hier umsresezt ist, kann nicht viel be-

deuten ; wir &rund davon aufzufinden

Dass aber in beiden gesezeswerken so ausdnicklich hervorgehoben wird

der opferwerth beziehe sich in diesem falle wo es sich von vogeln handelt

L2
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nur auf je einen , davon ist der grund leicht einzusehen : der geldwerth

ist verhaltniBmafiig sehr hoch. Merkwurdig und sprachlich lehrreich ist

dabei nur dass fiir die seltene zusammensezung . . . ab je fur . . . . in der

Karthagischen vielmehr das einfache b* in besug auf . . . angewandt wird

:

wir werden aber bei dem folgenden abschnitte weiter sehen wie beliebt

gerade in der Karthagischen audi sonst dieses b? in gleicher bedeutung

ist. Die haufung der kleinen prapositionen selbst ist, wie ich schon

anderswo bemerkte, acht Phonikisch.

An dieser stelle bemerken wir zuvor dass der ausdruck ^t rpn wel-

cher nach z. 7 in der Karthagischen ebenso wie in der Massilischen

sich bei alien den drei lezten unter den fiinf thierarten fand, doch nicht

wohl fremdes geld bedeuten kann, schon deswegen weil wir jezt sehen

dass er auch in der Karthagischen gleichmaiiig lautet. Wir zweifeln

jezt vielmehr nicht dass er dem Hebraischen nan* qo^ 2 Kon. 12, 5 ent-

sprechend gultiges geld bedeutete; und da es von mi weichen gebildet

auch das flussige oder wie wir ahnlich sagen konnten das gangbare be-

deuten kann, so ist die mosrlichkeit eines solchen sinnes nicht abzu-

laugnen, obgleich uns hier wie so oft sonst im Phonikischen die uner-

wartete wirklichkeit uberrascht. Das mit -m verwandte £m driickt (ibri-

gens das dahingehen oder durch die lander reisen selbst aus. — Dass

der zusaz gultig sich aber bloss bei den drei lezten thierarten fand, er-

klart sich wenn gerade die kleineren miinzen leicht unacht waxen.

5. Der sechste abschnitt z. 8— 10 holt, der obigen wiederherstel-

lung gemass, nun erst das in vieler hinsicht so wichtige nach wie es

mit dem lobeopfer als der zweiten opfergattung zu halten sei: da ein

priester dabei noch besonders zu singen hatte, so war es nur billig dass

dieser von alien moglichen opferstoffen noch besonders »stiicke und

spenden« empfangen sollte, deren mass zu bestimmen freilich dem be-

lieben des opferers tiberlassen blieb. Auch zweifeln wir nicht dass der

lezte buchstab auf z. 8 von welchem nur ein kleiner strich oben erhalten

ist ein ' war und das wort nbif begann. Neu ist uns in dem ganzen

abschnitte nur das nra&s nat z. 10, wonach wie man erst jezt sehen kann

die beiden lezten buchstaben der entsprechenden redensart in z. 14 der
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Massilischen herzustellen sind. Die redensart selbst kann nach dem
Hebraischen nichts als ein fleisckopfer mit einem getreideopfer bedeuten,

und erscheint hier richtig nur als eine von den den bloBen stofFen nach
sehr vielerlei opferarten. Wahrend die Massilische aber durch den zusaz

»jedes fleisch- und getreideopfer« sich zum schlusse der aufzahlung dieser

vielen opferarten hinwendet, sezt die Karthagische diese aufzahlung viel-

mehr mit dem in beiden an dieser stelle bestandig wiederholten doppel-

wortchen ban und in hinsickt auf noch weiter fort : aber leider sind

die blolten striche die sich dahinter auf dem steine noch erhalten haben,

fur uns nicht mehr hinreichend auchnur das nachste wort herzustellen.

Das z. 9 erwahnte trockene d. i. ollose und das fettc opfer ftthrte die

Massilische ebenso wie die nicht im Tempel gekauftcn vogel schon in

einem friiheren saze z. 12 auf.

Eine gewisse schwierigkeit bildet hier noch der wechsel des rwa z. 8

mit nao in der entsprechenden z. 13 der Massilischen. Der sinn der

wortgruppe qVn nas kann zwar, wie ich schon in der vorigen Abhand-
lung zeigte, nicht zweifelhaft seyn: und dazu ist die richtige bedeutung

des wortes )d jezt noch von einer andern seite her vollig bestatigt. Denn
ist es dasselbe wort -\t> welches sich seitdem auf iiber hundert

kleinen inschriften gefunden hat die ein gelubde an die b*s ^s n:n nnn

Herrin Tdnit und an Baal Chamdn enthalten und in welchen die Tdnit

offenbar bloss deswegen vorangestellt wird weil die gelubde zunachst an

sie gerichtet sind; wie davon unten weiter zu reden seyn wird. Hat
man das nun heute immer so verstehen wollen als bedeutete es das

gesicht -<:d Baal's, so ergriff man oiFenbar aus reiner verlegenheit dieses

Hebraische wort. Denn dies wiirde so gar keinen sinn geben l
) ; und

dazu konnte man aus der Massilischen inschrift bereits hinreichend wis-

sen dass ?d keineswegs nothwendig soviel wie das Hebraische a^s gesicht

sondern vielmehr auch ein ganz fur sich bestehendes wort vollig ver-

schiedener bedeutung sei. Ist aber dies ja soviel als das fach wohin

1) die Phoniken und Kanaanaer nannten wohl einen ort &€ov nqodconov (vgl. die

Geschichte des volkes Israel I. s. 437 der dritten ausg.): aber etwas ganz

anderes ist es wenn ein mensch oder eine Gottin so bezeichnet werden sollte.

&
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etwas gehort oder bei menschen der stand oder die wiirde die einem

gebiirt, so versteht sich dass die herrin Tdnit hdchstgottlicher wiirde oder

als Gott seltende Artemis im sinne des Heidenthum
e>

sinn gibt 1
). In der gesezessprache nnserer beiden inschriften dagegen

bilden alle die arten der vierfuliigen thiere eine hi oder gattung, ebenso

wie die vogel : jede dieser fiinf thierarten aber bildet eine fs.thierarten aber bildet eine fo. Bei diesen

verhaltnissen nnn kann die verschiedenheit der schreibart nan and d:b

nur von geringer bedeutnng seyn : entweder ist anf der Kartbagischen

hier ein blofter schreibfehler 2
)

, oder b wechselt hier bloss mundartig mit p.

Anf einer ofFenbar so wohl geschriebenen inschrift wie unsere Karthagische

ist, mochte man keinen blofien schreibfehler vermnthen: allein da das

wort auf ihr wie wir sie haben nicht so anf der Massilischen wiederkehrt,

so ist eine entscheidnng dariiber schwer zu fallen , fur • den sinn der

worte selbst auch ganz unnothisr.b11"" «"""»"5

ganz a

fugung uj hochst-

gbttlichen namens oder hdchstgottlicher wiirde, wie ich diese in der Abh. iiber

die Sid. inschrift s. 45 erlauterte. Man kann aber das V*3 in solchen fallen

nur etwa durch hdchstgottlich iibertragen, weil er offenbar mehr als das ein-

fach gottliche bedeuten soil. — Auf eine auss-prache pon fiihrt die schreibart

pc welche sich einmahl auf II der Davis'ischen inschriften findet, vgl. msntts*

IE. nach der aussprache Ostort fiir Astarte die acht Phonikisch war, wie man

aus dem eigennamen Bodostor erkennt. Zwar findet sich auf LXXXII der-

selben sammlung das wort einmahl n:d geschrieben welches man nach bloBer

vermuthung leichter den Hebraischen ^:s gleichstellen konnte: allein wie zur

erganzung dieser falle findet sich auch 822 d in einer von A. Judas heraus-

gegebenen inschrift die ich in den Gottinger Nachrichten 1858 s. 137 ff. erlau-

terte , nur dass ich jezt als aus diesem ganzen zusammenhange einleuchtend

die lesart bsn k:92 vorziehe. Steht damit pone als die wirkliche aussprache

des ]z vor hvn, fest, so kann man dies doch nicht so deuten als ware es etwa

die auf Gott hinblickt, da dies (auch wenn ein solches np.s moglich ware) gar

keinen klaren sinn geben wiirde. Das schlieOende -e kann vielmehr der vocal

des stat. constr. pi. seyn, da die mehrzahl nach LB. §. 1786 zum sinne pafit.

2) solche gibt man jezt sogar auf den schonsten Griechischen inschriften offent-

licher geltung als moglich zu.
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Das vor dieser wortgruppe erscheinende thatwort o»y konnte in der

hier allein passenden bedeutung macken (sacrum facere) insofern ein be-

denken erregen als wir jezt aus der Sidonischen z. 5 f. 7. 21 wissen dass

es im Phonikischen auch ebenso wie ahnlich im Hebraischen ein be-

sckweren bedeuten konnte. Allein der mittelbegriff des miihehabens oder

arbeitens fuhrt auch auf jene hin, wie bei j^=" und sonst in so vielen

Mien,

Eigenthiimlich ist auch z. 8 das'einfache js in der bedeutung iff:

in der Massilischen stande in einem solchen wortzusammenhange eher

das imperf. jd\ Allein nach dem schon in der Abhandlung liber die

Massilische inschrift erlauterten sprachgeseze konnte es in einem solchen

zusammenhange auch sehr wohl mit dem Vdo der folge lauten jrn : und

dass dieses sich endlich auch wohl in das blofie perf. verkiirzen konnte.

folgt aus dem sonst l
) bemerkten. Immerhin aber zeigt sich dieser

sprachgebrauch als der Karthagischen eigenthumlich, und fuhrt durch

den gegensaz mehr auf eine spatere als auf eine friihere zeit hin.

6. tb 5 welche im achten abschnitte z. 11

halten sind, ist nach dem oben und in der friiheren Abhandlung be-

merkten nichts neues zu sagen.

t

Dass diese Karthagische inschrift gesezt wurde wahrend mit ganz

Karthago auch das groISe heiligthum noch bestand fiir welches sie gesezt

wurde, ist selbstverstandlich. Die frage ist nur ob wir das alter in

welchem sie vor Karthago's zerstorung in dem grolien opfertempel auf-

gestellt wurde, naher bestimmen konnen.

Die Phonikische schrift sieht auf dem steine soweit dieser sich er-

halten hat, mit dem steine selbst ungemein reinlich unverlezt und fast

1) in der Hebr. SL. §. 3466, womit das in der Gr. arab. II. p. 347 bemerkte zu

verbinden ist. In der Mishna ist die kurze scharfe gesezessprache schon ganz

auf diesen stand gekommen: und nichts ist hier mehr zu vergleichen als eben

dieser Mishna'ische sprachgebrauch.
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wie noch ganz frisch aus : einen solchen eindruck empfangt man wenn

man den in dieser verofFentlichung gegebenen abdruck beachtet; und

dasselbe versichern alle welche den stein naher betrachteten. Man kann

danach verrauthen die inschrift sei verhaltnifimaftig erst kiirzere zeit vor

Karthago's zerstorung aufgestellt gewesen : doch ware leicht auch das

gegentheil davon denkbar Wir bediirfen also festerer zeugnisse zur

naheren erkenntniss des alters dieses denkmals.

Ihrer art nach ist die Phonikische schrift dieses steines ungemein

zierlich und schon zu nennen; auch sehr gleichmaftig ist sie in ihrer

ganzen haltung. Sie hat nicht die groberen und die mannichfaltig wech-

selnden ziige welche man an der Massilischen und noch mehr an der

Sidonischen wahrnimmt. Im einzelnen ist sie besonders dadurch eigen-

thiimlich dass sie den obern strich des n links nie auslafit und damit

die altesten ziige dieses buchstaben treuer bewahrt. Ruhezeichen hat

sie zwar gar nicht, obgleich schon die Massilische das : am ende eines

abschnittes wenigstens auf z. 4 deutlich zeigt: allein dagegen bemerkt

man auf ihr beinahe schon einen anfang die buchstaben desselben wortes

etwas naher aneinanderzuriicken , wiewohl es noch nicht zur deutlichen

worttrennung kommt. Alles dies zusammen fiihrt wohl auf ein ver-

haltniBmaBig spateres alter hin ; und wir werden danach geneigt die

Massilische und noch mehr die Sidonische fur altere schriftstucke zu

halten. Allein wir besizen bisjezt noch immer viel zu wenig grofiere

Phonikische inschriften urn nach ihnen allein das alter einer einzelnen

sicherer zu erkennen.

Aber inderthat haben wir ja durch die oben gegebenen erorterungen

iiber das verhaltniss der Karthagischen inschrift zur Massilischen nick-

sichtlich des sinnes und der anlage der beiderseitigen gesezeswerke schon

den sichersten grand zu einem urtheile iiber das alter beider schriftstucke

erlangt. Wir sahen dass beide gesezeswerke sich wesentlich gleich sind,

sowie gewiss auch die beiderseitigen grofien heiligthiimer in denen sie

aufgestellt waren der verehrung derselben gottheiten dienten. Wir er-

kannten aber auch dass das gesezeswerk der Karthagischen erst aus

dem andern sich durch eine verkiirzung hervorbildete. Diese verkurzung
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durchdringt fast alles. Die Karthagische bringt das gauze gesezeswerk

auf acht abschnitte zuriick: die Massilische hat zehn : wir wollen nicht

gerade behaupten dass wir hier erne den Mosaischen Dekalogen gleiche

kun kennen das Phoniki

sche Alterthum nach dieser seite hin noch bei weitem zu wenig; allein

hier haben wir alle ursache anzunehmen dass die zehntheilung die altere

war. Denn ansich zwar ware es ja wohl ebenso denkbar dass ein ktir-

zeres gesezeswerk sich spater verliingerte und so auch aus acht abschnitten

sich bis zu zehn ausbildete: allein dann muftten sich die zusaze oder

doch die griinde der vermehrung der einzelnen ausspriiche deutlich er-

kennen lassen, wahrend hier solche nirgends aufzufinden sind. Vielmehr

kommt hinzu dass auch die einzelnen redensarten in der Massilischen

in alterthiimlicher fiille und anschaulichkeit auftreten, in der Karthagi-

schen aber theils absichtlich verkiirzt theils zierlich zusammengezogen

erscheinen. Und damit stimmt uberein dass sich uns auch die Phoniki-

sche sprache hier, obgleich noch ganz rein, doch schon als eine etwas
_

andere und spatere ergeben hat. — Von der andern seite aber haben

wir hier keineswegs eine verkiirzung und vereinfachung wie spatere buch-

verkiirzer und leichtfiiBige berichterstatter sie lieben. Wir sahen vielmehr

dass auch im stoffe des Gesezlichen selbst gewisse veranderungen ein-

gefuhrt wurden, wie das nur moglich ist wenn ein alteres gesez nicht

mehr ganz geniigt und neue bediirfnisse zu befriedigen sind. Wir wer-

den uns also denken mussen dass das alte gesezeswerk in einer jiingeren

zeit wirklich auch im stoffe etwas verandert werden .sollte, und dass bei

dieser umbildung die man fur nothig hielt dann auch beliebt wurde es in

die zierlichere und leichtere sprache der neueren zeit einzukleiden und

es tiberhaupt mogliclist zu vereinfachen. Ehe aber ein Tempelgesez so

zu verandern von den Priestern beschlossen wird, vergeht leicht ein

jahrhundert oder noch mehr zeit.

1) was alles dazu gehore, dariiber mogen die leser welche es noch nicht wissen

alles in der Geschichte des tolkes Israel II. s. 205 ff. erorterte weiter ver-

gleichen.

But. - PhiloL Classe. XII. M



90 H. EWALD,

So ergibt sich uns aus alien betrachtungen was wir von vorne an

kaum fiir moglich gehalten hatten, dass die Massilische inschrift bei

weitem alter seyn muss als die Karthagische. Konnten wir nun das

genaue alter der einen oder der anderen nocb naher bestimmen, so

hatten wir einen sicheren grund zu einer allgemeineren erkenntniss aller

Phonikischen schriftgeschichte gefunden: allein wir miissen uns hier mit

dem erwahnten sicheren ergebnisse vorlaufig begnugen.

Die anderen neuentdeckten inschriften.

Die kleineren Karthagischen.

Alle die 89 kleineren inschriften welche in dem Englischen werke

veroffentlicht sind, gehoren zu den weihinschriften , und sind ihrem

inhalte und ihrer fassung nach nur von derselben art von welcher in

unseren tagen schon viele ahnliche entziffert sind. Dies erklart sich

leicht wenn sie alle aus einem altberuhmten Tempel in Karthago ab-

stammen, etwa demselben dessen offentliches opfergesezwerk die vorige

groBe inschrift enthalt. Zwar erscheinen auf den einzelnen dieser 89

inschriften sehr verschiedenartige schriftziige , welches uns auf die wech-

selnde lange zeit schlieflen lasst wahrend welcher sie gesezt wurden:

allein alle stammen doch wohl sicher noch aus der zeit vor der zer-

stoning Karthago's. Herr Nathan Davis hat namlich zwar auch einige

inschriften mit Neupunischer schrift fiir das Britische Museum einge-

sandt, und wir konnen es nur bedauern dass diese jezt mit den hier

abgebildeten nicht zugleich veroffentlicht sind. Allein im allgemeinen

wird die annahme nicht tauschen dass die fluchtigere Neupunische schrift

erst nach der zerstorung Karthago's sich vordrangte um auch auf offent-

lichen denkmalern gebraucht zu werden. 'Nur solche groBe umwalzungen

im volksleben bringen leicht auch in der schrift ahnliche hervor.

Bei weitem die meisten dieser 89 inschriften sind zwar nur mehr

oder weniger verstummelt erhalten : da sie jedoch alle eine sehr gleich-

mafiige fassung haben, so kann man viele dieser liicken leicht erganzen.
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Und da ich selbst viele von dieser fassung sowohl in alter als in neu-

Punischer schrift friiher erklart habe, so reicht es hin hier einige nach-

trage zu geben zu welchen diese zahlreiche menge neuentdeckter den

anlass gibt. Nach ihrer fassung kommt es auf dreierlei stoffe hier an

:

1. Die beiden aufs engste verbundenen gottheiten denen alle worte

dieser inschriften geweihet sind l
) und die daher in ihnen immer ganz

vorne genannt werden, sind wegen einer besonders schwierigen redensart

die sich immer bei ihnen findet schon oben s. 85 f. erwahnt. Sie sind

einerlei mit der Andhit oder Nanaa und dem Omdn ; und ihre geschiclite

vom aufiersten osten der Alten nach dem auliersten westen zu verfolgen

ware sehr lehrreich, wenn es uns hier nicht zu weit abfuhrte. Wir

wollen hier nur hervorheben dass man nach dem offenbaren sinne aller

dieser inschriften die beiden gottheiten zwar in der engsten wechselsci-

tigen verbindung, aber doch die stets vorangesezte T&nit als die hervor-

ragendere sich denken muss. Eine wichtige folge davon wird sich unten

bei den schluliredensarten zeigen, und uns zu deren sicherem verstand-

nisse sehr niizlich seyn.

2. Fur das weihen selbst zeigt sich hier inschr. 23 und 83 das

thatwort nibs als rait dem sonst stets gewohnlichen -n: wechselnd. Da
abgeleitete der groBen Kartha

gischen inschrift s. 77 sich findet von opfersachen gebraucht wird, so

wird auch das thatwort eine art von weihe bezeichnen konnen: wie es

sich aber in seinem genaueren sinne von Trt unterscheide, ist uns noch-

nicht klar. — Fragen wir was eigentlich in alien diesen 89 inschriften

sowie in den vielen anderen ihnen ahnlichen geweihet werde, so ist es

nnr die mehr oder weniger verzierte Tempelinschrift selbst mit den worten

des preises der gottheiten welche sie enthalt. Es ist nicht etwa etwas

besonderes welches der weihende hier den gottheiten iibergibt um da-

durch ihren segen zu gewinnen, ein altar oder etwas dergleichen, wie

amen und die stellung der gottheiten je nach der verschie<

und der Tempel wechselte, ist in der abhandlung unserer

richten 1858 s. 140 gezeigt

M2
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wir davon sonst bei Phonikischen inschriften beispiele haben ]
) : er wiinscht

bloss seinen namen als den die gottheiten preisenden im Tempel zu ver-

ewigen. Hieraus folgt schon dass

sie hat

,

er nur ein allgemeines anliegen an

sei es dank fur eine gottliche rettung die er schon erfahren,

oder eine bitte um abwendung eines gefurchteten iibels Er hat

olches anliegen zunachst sich: doch finden sich einige falle anderer

art, wo z. b. ein vater fur seinen sohn flehet, etwa weil er an einer

lang krankheit leidet 3
). Von lezterem falle gibt die inschr

2)

^»

eigennamen mannern sna Bodo aibm

wie in den von mir entzifferten Phonikisch-Kyprischen inschriften, s. die Gott.

Nackrichten 1862 s. 460 und 546. Die auf der ersten von diesen gefundenen

D"» Ikunshilem bestatigen sich

durch die hier entdeckten inschriften, 20. 85 und 45. — Aber eine inschrift

dieser art mit derselben redensart *na m» ist die unten weiter zu erlauternde

erste Renan'sche.

daher die bilder welche sich auf manchen dieser inschriften zeigen, wie bei

den hier veroffentlichten die ausgestreckte hand inschr. 26. 38. 50. 78 f., die

beiden augen als die der sehenden Gottheit inschr. 29, woraus inschr. 46
seltsamer weise fische gemacht sind.

3) hier ist zum verstandnisse des folgenden nichts unterrichtender als die inschrift

MAGNAE MIL

I. p. xcvn : FEBRI DIVAE FEBRI SANOTAE
AMATA PRO FILIO MALE AFFECTO. Wir

auch hieher eine vor kurzem von A. Judas (in dem Annuaire de la societe

archiol. de Constantine 1860— 61 pi. I) veroffentlichte aber wie gewohnlieh
weniger gut verstandene inschrift welche so lautet:

"H3 wa nans b?ab p*b
b?nb n^n irvwa p ab^DD^

a Nti\2) abr tzjb^nn jrp

eon kesb nE?n *ira abp n
d.i. Herrn Baal geweihet von Ikunshillem sohne
des Baalitten seines horigen. Er horte seine stimme gemass dem wohlge-
fallen seiner gnadigen fiifie.« Ein Patron weihet hier

ten: de

^ raid

dass wie
- o „

&y*\ die beiden worte «b? ab*nn entsprechen aber nach obigem

Aramaisch

fiack, gemass ist Aramaisch; n»3

Aramaischen bedeutung; die erw

LB. S. 309c. Auch das mw
E?n als einerlei mit c



UBER DIE GROSSE KARTHAGISCHE U. A. PHONIKISCHE INSCHRIFTEN. 93

ein merkwiirdiges beispiel. Sie ist auch ihrer gestalt nach eigenthiimlich.

Sie steht namlich nicht wie alle die anderen vorne auf den stein ein-

gegraben: der weifte Marmor zeigt sich hier ganz leer, wir haben aber

auch von ihm jezt gewiss nur die ruckseite; die vorderseite wo wir uns

kunstvoll einsemeiBelt denken m& ist zerstort;

lief dagegen ganz unten an den kanten herum

inschrift

aber iezt

den beiden lezten kanten erhalten, und lautet hier nach richtig

wortabtheilung so:

ao^an »bp stt^n aaa b* -os* p ^bab^a i(n3

d von Baalmilik sohne
€
Akbdrs wegen seines sohnes

Horen mogest du

wegen des wortes

Diese ft ist uns auch

bedeutung sein sohn lehrreich: sie bestatigt

dass das nachfiigwortchen sein im Phonikischen nicht bloss n d

sondern auch voller

aber vielfach

bestatigt l
).

em lauten konnte, was ich langst behauptete

wurde, wahrend es

Ganz entsprechend ist, wie ich erst s

sohnes auf der unten zu erwahnenden

jezt noch immer mehr

spater sah, das ^a b*

Renanschen

inschrift.

3. Wir sind nun durch alles dies genug vorbereitet die schluB-

redensarten zu verstehen; und hier besonders sind wir durch die grofte

menge der hier vorliegenden inschriften in den stand gesezt einen be-

deutenden schritt im verstandnisse aller solcher inschriften weiter zu

machen. Schon manche der friiher entdeckten inschriften schlie^en mit

den worten »aia sbp sncs oder kiirzer bloss «bp yntDD: und ich habe

bereits 1852 einleuchtend dargethan 2
) dass sie bedeuten mussen well er

fallen acht Phonikisch. verkurzt seyn inschrift

ihrer fassung nach iibrigens Neupunisch: in der schriftart

wie man

bemerkt

1) s. die Erkldrung der groBen Sidonischen inschrift s. 17; vgL auch vmq tov

vlov . . .

y
A<S7dijmai xal *Yyuiq C. J. Gr. II. p. 349, 350. 357.

in der Entzifferung der neupunischen Inschriften (Gott. 1852)

imperf
\

agt

Dagegen

durch die

erklarungen weg welche ich in den Nachrichten 1862 s. 460 vgl. s. 546 gab.

ti&
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(der gott) seine (des gelobenden) stimme horte und ihn segnete, dass also

sowohl ynw als <pa in diesem zusammenhange als perf. zu lesen und d

oder (wie es im Neupunischen auch geschrieben wird) 30 das acht Pho
nikische wort sei welches dem Hebraischen -a entspreche, aber ganz
anders als dies auszusprechen sei. In diesem falle bringen also die
inschriften den dank fur die erhorten geliibde dar, und konnten kurz
dankinschriften heifien. Und von dieser art waren gewiss die meisten:
daher sich die voile redensart allmahlig abkiirzte, oder auch ganz weg-
gelassen werden konnte, weil ihr sinn sich dennoch leicht verstand.
Unter unsern 89 inschriften haben nun 5. 6. 39. 68. 78. 80 die kurzere

;

die langere 49 (wo nur durch ein versehen des steinschneiders der plaz
fur s zwischen w.

.
* leer gelassen ist) und 75 , sowie noch einige andere

wie sofort erhellen wird. Allein bei unsern 89 inschriften ist daneben
noch etwas anderes merkwurdig. Da namlich hier bestandig zwei gott-
heiten zusammengereihet werden

j so erwartet man die mehrzahl des that-
wortes

:
davon zeigt sich aber nirgends eine spur. Nun ist zwar auch

die einzahl sehr wohl denkbar, da unter beiden doch die eine und zu-
nachst die erste am meisten hervorgehoben werden kann ; und wirklich
wird sich sofort an einem weiteren zeichen ofFenbaren dass die Tanit
vorziiglich gemeint wurde. Allein dann erwartet man das weibliche that-
wort, muss also annehmen dass in 9wd hinten ein doppeltes aa in a,
ahnhch in fena das -o des weiblichen mit dem nachfugwortchen
verschmolzen sei. Inderthat ist jedoch diese annahme , ol

blick scheinbar schwierig, recht wohl mo«?lich weil

gleich auf

e

gncn, wen wir wissen
dass gerade im Phonikischen das thatwort im perf. immer bloss auf
auslautet

a
(wie warp sie gelobte), und dieser reine laut dann in ihm

leicht noch mehr als im Hebraischen sich verfluchtigen liess : die ubri^en

Der
Semitischen sprachen weichen ja hier uberhaupt ganzlich ab
beweis aber dafiir liegt in der voUen redensart rcnan itbp row welche
sich mschr. 58. 70. 73 in ganz klaren schriftzugen findet , nur dass der
stemmez in der lezteren irrthiimlich H fiir n sezte. Diese redensart
kann nur bedeuten

horte ihn seqnend. da das lezte
thatwort in einem solchen zusammenfcange sehr wohl auch im imperf.
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sich anfugen konnte I)
: sie zeigt sicher dass die rede nur auf ein weib-

liches wesen gehen kann.

Sehr gut ist aber, wie oben angedeutet, moglich dass jemand auch
wegen der zukunft seine opfer im Tempel brachte und ein sichtbares
andenken an seine im Heiligthume fur den besonderen ihm bewuflten
zweck dargebrachten gebete und opfer stiften wollte. Dann ist es aber
auch nur billig dass der schluBsaz ganz anders eingekleidet wird: er
lautet dann NS-^n HVfJ yarcn mogest du seine stitnme hbren ihn segnendl

'n sin o Herri

einen

inschr. 68. 71. 83, oder vielmehr vorne noch vollstandiger

mogest du 66
; und bei inschriften welche naher betrachtet

solchen inhalt haben wie die oben weiter erlauterte 71ste, versteht sich

ein soldier sinn des schluiisazes vonselbst. Auch kann es nicht auffallen

dass in ihm der Herr angerufen wird obgleich wir nach obigem die
weibliche Tanit erwarten: denn entweder ist das wort sin in solchen
fallen bloss aus na-in abgekiirzt, was bei ausrufungen ganz gewohnlich 2

)

obgleich gerade im Hebraischen ungewohnlich ist; oder die Phoniken
machten bei solchen ausrufungen iiberhaupt keinen solchen unterschied.

Jedenfalls ist die gottin zunachst gemeint, weil der gott nach dem ste-

henden sprachgebrauche dieser inschriften als p* addn! angeredet ware.

Sonst konnen wir aus diesen 89 inschriften besonders viele neue
eigennamen kennen lernen: und es erhellet immer mehr dass die Pho-
niken bei den eigennamen der freien manner zwar ahnlich wie die He-
braer und die Griechen gerne zusammensezungen liebten 5

), sonst aber

1) nach LB. §.3416. XQVaTft
U. p. 243. 422. 858. 2) s. Gr. arab. §. 350.

s. dariiber die SL. §. 273 ff. In zusammensezungen erscheint hier 49. 56. 61

auch der uns bis dahin nicht nachweisbare gottesname po Sakkun oder

Sanehtin, woraus sich auch der name Sanchuniathon erklart; doch hatte man

( Sidonischen inschrifl s. 65 f.) schon Iriiher an
eine solche moglichkeit gedacht. — Auch solche manneseigennamen wie «:n

Ckanna (Hanno), «ia Bodo, sna? Abdo (iiber das schlieBende n s. die SL.

§. 166 oder s. 57) sind gewiss aus zusammengesezten wie sanbsa (eig. Gnadi-

ger Gott) erst wieder verkiirzt; ahnlich wie jna Mutun 56. 63 aus ^saima

Mutumbal.
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den stoffen nach ihre amen von den Hebraischen meist sehr ver-

schieden lauteten; wie sich denn jezt immer allseitiger bestatigt dass das

Phonikische als sprache trozdem dass es in manchen eigenheiten dem
Hebraischen besonders nahe stand, doch auch weit genug von ihm sich

sonderte und keineswegs bloss wie eine mundart von ihm betrachtet

werden darf 1
}.

Die Renan'schen inschriften von Umm eTavamid,
und die zweite Sidonische.

Der Professor Ernst Renan in Paris hat von seiner Phonikischen

reise nur drei inschriften heimgebracht : und wir wundern uns vielleicht

dass er bei den ungemeinen hulfsmitteln aller art welche ihm zu gebote

standen, nicht eine groflere anzahl von ihnen entdeckte. Allein man
dass die Phonikische bildung in Asien schon seit Alexan-

immer mehr der Griechischen wich, wahrend sie in Africa bis

bedenken

der

zerstorung Karthago's machtig fortbliihete und auch sich

im kampfi mit der in vieler hinsicht ihr nahe verwandten
Griechischen als vielmehr mit der ihr vollig widerstr<

macht und bildung noch lange zu erhalten strebte. Di

Romischen

Phonikisch-

Asiatischen inschriften konnen also nicht wohl wenigstens in grofier an-

herab ochte ich nicht be

wennnur die orter wo

zweifeln dass man auf diesem boden noch eine gute ernte halten konnte,

orzuglich zu halten ist erst recht gefunden

t der inschriften je alter sie sind laBt wohl

die einmahl so kraftig angefangene nach-

1 die hohe wichtigke

der nachsten zukunft

nicht ruhen.

Unter diesen drei Renan'schen inschriften ist

leicht

zeilen; die beiden anderen si:

Die erste aber ist aus vielen

nur die erste eine

kurz und im 5

fur

ebenso wichtige als schwer verstandliche inschrift, die gleich viel neues

1) wie wichtig es fur alle geschichte des Alterthumes sei dies wohl zu beachton,
ist so eben noch in der dritten ausg. der Geschichte des volkes Israel I s. 549 f.

erortert.
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fiir sere wiBbegierde wie fiir unsere entzifFerungskunst bringt. Kenan
der sie mit den beiden anderen gegen ende des j. 1862 in abbil-

eroffentlichte
, versuchte damals zugleich in einem lansreren aufsazeg&VAVU xxx v^iiit;iii Xtillil

ihre auslegung; und nachdem inzwischen der bekannte Pariser Gelehrte

Sam. Munk
, mitglied der dortigen Akademie der Inschriften und schonen

Wissenschaften (dieser, was man sehr anerkennen muss, troz seiner er-

blindung), so wie der Abbe Barges Professor an der Sorbonne nach

manchen seiten hin fiber diese erst jezt im Louvre offentlich aufgestellte

inschrift einige abweichende ansichten veroffentlicht haben , kommt Renan
so eben in einem neuen aufsaze auf ihre erklarung zuriick l

). Allein

diese vielfachen versuche die rathsel der inschrift zu losen, halten vor

einer genaueren untersuchung nicht stand; und anstatt ihre uuhaltbarkeit

im einzelnen ausfuhrlich zu beweisen, halte ich es auch liier fur besser

sogleich das richtige zu erlautern, da was bisjezt untrefFendes vorge-

bracht ist daraus leicht beurtheilt werden kann.

Zum voraus bemerke ich nur noch dass Renan zwar ein abbild 2
)

dieser steininschrift veroffentlicht hat, dieses aber an manchen stellen

nicht sehr deutlich ist.
J die

inschrift wohl uberall genau genug eingesehen haben, sodass ich mich

auf ihre beschreibungen verlassen kann, zumahl wo ein richtiger sinn

sich ergibt. Die ersten buchstaben sind durch die beschadigung des©****&

steines zwar ganz unleserlich geworden, jedoch dem sinne nach leicht

zu erganzen; und Renan hat sie auch sogleich in seiner ersten abhand-

lung treffend erganzt.

, 1. Dass die alten trummerhaufen in welchen Renan diese inschrift

auffand, von einer stadt Laodikeia kommen, einer der vielen Laodikeien

welche unter Seleukos gten oder ihn

gelegt erhielten, beweisen die zwei worte co-iab absa womit die dritte

zeile beginnt. Dieses hat Renan auch von anfang an richtig erkannt,

1) s. iiber dies alles die Revue de I' instruction publique 1862 Sept. p. 376; be-

sonders das Journal asiatique 1862 II. p. 355— 380; 1863 II. p. 161 — 195.

517 — 531.

2) im lezten hefte des Journ. as. 1862.
, gg

Hist.-Philol. Classe. XII. N
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da solche Phonikische auf ein Laodikeia hin

weisen konnen. Auf den ersten blick konnte nnr das zweifelhaft schei-
-

nen ob man das n von der gruppe n^n 1
? nicht besser zum folgenden

ziehe , da dann das bekannte Phonikische wortchen rr» ijdt L
) als das

Accusativzeichen sich bilden wiirde welches audi ganz in diesen zusam-

menhang paBt. Allein die Syrer schrieben den namen einer solchen

stadt Laodikeia aus guten griinden immer teWtfb und sprachen ihn Lao-

dike; und sogar die Araber nannten einen solchen ort nicht etwa )*j£ty

sondern bildeten den namen nach ihrer sprache in neuer weise weiblich

als i^sJUJJ urn, was sich nur erklart wenn sie von den Syrern Laodike

horten 2
). Das wortchen ma konnte nun zwar nach der eigenthiimlichkeit

jener zeit und jenes ortes auch wohl in n* jdt verkurzt scheinen, wie

es im Aramaischen lautete: doch ist es auch moglich anzunehmen das

eine tt sei an dieser stelle fur zwei geschrieben, zumahl sich vor diesem

n^» in dem steine wirklich ein grofterer zwischenraum findet.

Das erste dieser beiden worte ^b^n ist dagegen zwar ansich heute

fur uns so dunkel und zweifelhaft dass wir darauf erst unten weiter

zuriickkommen konnen. Aber desto leichter sind die auf jenes rn fol-

genden worte RrtVwi FtetfW zu verstehen, da sie nur bedeuten konnen

dies thor und die thorfltigel (oder mil den thorfl). Die bildung einer mehr-

zahl nnbi von einem nennworte welches wie ich sonst bewies 3
) in der

_

Phonikischen einzahl ganz kurz hi lautet , iiberrascht uns zwar auf den

ersten augenblick , da das Hebraische dafiir ganz anders nMft bildet 4
)

:

allein diese bildung hat ihre moelichkeit und ihr eesez 5
). Soviel erhellet

wie aus LB. §.105 6 vgl. §. 264 a1) so muss man dies wortchen aussprechen,

erhellet; man sollte doch aber auch in solchen dingen endlich allgemein zu

der nothwendigen genauigkeit und richtigkeit kommen.

2) was die Araber ihren lauten zufolge als Laodiki horten. Im Arabischen hort

man nun zwar vorne nur noch ein a: aber die Phoniken mtissen, wie ihre

schreibart -»b beweist, vorne noch ganz urspriinglich zwei laute lao- oder Ida

d. i. zwei sylben gesproehen haben.

3) Vgl. das oben s. 83 gesagte.

4) s. LB §. 186 e.

5) es ist namlich dieselbe bildung welche man in dem Aramaischen mm« cater
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aber liier fur den scheinbar noch dunkeln sinn der inschrift dass wenn
neben dem thore noch besondcrs die thorfliigel erwShnt werden. wh-

ims ein sehr hohes prachtvolles thor denken rnussen, in welches man
anch wie etwa in das eines palastes hiiufig einzog; und ohne dies ware

ja auch diese gauze weihinschrift nicht wichtig genug. :

2. Der sinn der ganzen inschrift hangt aber demnachst von den

beiden worten ^ron vibs z. 4 ab: und hier kann man sich sofort nicht

genug hiiten das -rim nur so wie das scheinbar entsprechende Hcbriiische

?m« als ich bauete zu fassen. Denn im Phonikischen wird diese erste

person sg. des perf. binten nie wie im Hebraischen so gut wie aus-

nahmslos l
) mit n geschrieben : entweder war der endlaut in ihm schon

* m »
* m r

I

von nN beobachtet, wovon der grand weiter LB. §. 116 a. 187 J erortert ist.

Gerade wenn der stamni den dritten wurzellaut verloren hat, driingt sich bei

der bildung der mehrzahl am leiclitesten ein n an seine stelle; und so kann

diese bildung hier einen neuen beweis dafur geben dass das Phonikische wirk-

lich ein hinten so sehr verkurztes hi fur den begriff thtir gebrauchte.

1) wie LB. §. I90d weiter erlautert ist. Immerhin ist es jedoch merkwiirdig dass

auch das Hebraische hie und da schon einen iibergang zu derselben verkiir-

zung zeigt welche im Phonikischen allein herrscht. Nur eine einzige inschrift

' hat sich bis jezt gefunden in welcher ein •*- erscheint: das ist die erst ganz

neuerdings entdeckte, in dem Komischen Bulletino dell' Instituto archeologico

1861 verofientlichte sechste Athenische inschrift, welche ziemUch leicht zu ver-

stehen aber in ihrer ganzen art sehr merkwiirdig ist. Sie ist mit einer Grie-

chischen dem grabmahle eines Asqaloniers eingehauen, welcher wie die bilder

n 6 Griechischen dichterzeilen schon erlau-aufterdem noch beigefiifift

tern, als reicher kaufrnann zur see von einem feindlichen Lowen d. i. von

einem hoUischen sturme iiberfallen aber doch wie von guten Engeln verthei-

digt wenigstens vor dem auliersten bewahrt d. i. nicht in der see versunken

sondern in Athen gestorben von einem Sidonischen freunde feierlich begraben

und mit diesem grabmale beehrt wurde. Wenn hier nun irater dem Griechi-

schen das Phonikische steht (ich seze beides sogleich mit der wortabtheilung

melier):

ANTIFIATP02 A0POJISIOY A2KALf>NITH2
J0MIAAQ2 JOMANQ ZUniSIOS ANEQHKE

Of* arnon p nb£":--i ^ *ptf:an u?tt

N2
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ebenso wie im Aramaischen hinten ganz abgefallen; oder wenn er viel-

leicht noch gehSrt wurde, so war er doch tonlos und brauchte deshalb

nach dem eigenthumlichen geseze der Phonikischen schriftart obwohl das

wort schlieBend nicht durch einen vocalbuchstab bezeichnet zu werden.

Wir werden also dies n wohl anders zu deuten haben. Das vorige Tibs

ware uns auch abgesehen von dem zweifelhaften sinne dieses hier gleich-

falls schlieiienden ? in seiner bedeutung sehr dunkel, wenn ich es nicht

schon 1862 in einer Kyprischen inschrift als dem nbn der Sidonischen

inschrift gleich und etwa unsern sarg bezeichnend nachgewiesen hatte 1
).

Allein wollte man es nun mit dem vorigen nn zusammen als mein grabhaus

fassen , so wiirde das zum sinne der ganzen inschrift nicht taugen. Denn

wir wissen jezt genug wie die Phonikischen grabinsehriften aller art

etwa lauteten * und in welchen redensarten sie sich bewegten : unsre in-

schrift aber kann schon wegen des nna ir>a z. 1 nur eine weihe-, nicht

eine grabinschrift seyn ; aber auch der ganze verlauf ihres inhaltes fiihrt,

wie sogleich erhellen wird, nicht entfernt auf eine grabschrift bin, Und
so konnen wir auf diesem wege unmoglich zum ziele gelangen. Viel-

mehr fiihren dahin nur folgende zwei beobachtungen.

Nehmen wir den ausgang der ganzen inschrift wie er sich in den

so lautet das leztere »Ich bin Shammaz sokn 'Abdastart's von Asqalon.

Aufgerichtet von mir Domfialah sohne Domehanno's von Sidon«: und es erhellt

leicht wie es, unter treuer beibehaltung der eigenthiimlichen Phonikischen

inschriftenart , doch sonst dem Griechischen hinreichend entspricht. Hier

findet sich also zwar T)«:t3rt ich errithtete mit i geschrieben: aber es ist eben

die frage ob diese aussprache nicht bloss Askalonisch gewesen sei. Denn

i einiges eigenthiimliche : die schriftziige na-sonst

ungewohnlich

scheinlich ein t , und ein name wie tbw d. i. diener konnte wohl durch ein

Griechisches Antipatros (d. i. der an des vaters stelle tritt

und vertheidiger) umschrieben werden. Neu ist uns auch ein Sidonischer gott

?n, im Griechischen durch die laute dofi wiedergegeben. — Hat aber der

Sidonier die Askalonische mundart gewahlt, so wissen wir zugleich wie man
damals unter den nachkommen der Philistaer sprach.

1) in den Nachrichten 1862 s. 547.
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lezt darstellt, so finden wir ihn im
allgemeinen leicht verstandlich und vollkomraen klar. Der stifter der

weihinschrift sagt hier das weihegeschenk solle ihm mm ewigen andenken

und guten namen miter den fuBen seines herren des Balsamem werden; und
leicht zu sehen dass nsob (wie statt des zuerst von Renan gefun-

"ianb zu lesen ist) nur ein wechsel von -ipjb ist. Allein hochstdenen

hwierig ist das wort *»A im anfange dieses ganzen langen schluftsazes

6: die lesart ist aber vollig sicher. Aus dieser schwierigkeit kann
an nicht anders sich retten als dadurch dass man zugibt das nachfiig-

fur unser sein werde hier durch im
Phonikischen sonst durch n- gekennzeichnet wird: dann bedeutet i»%
lek&ne soviel wie das Hebraische iniv^b dass es sei, was allein in diesem
zusammenhange passend ist. Nun aber ist die annahme dieser moglich-

keit einer verschiedenen schreibart gar nicht so schwierig als sie vielleicht

auf den ersten augenblick scheint. Denn das Phonikische weicht schon
dadurch von alien fibrigen Semitischen sprachen ab dass es fur das wort-
chen sein a- schreibt; was niemand fur moglich hielt ehe man durch

die deutlichsten beweise uberfuhrt wurde. Dieses schlieBende n- ist aber

iwiss -e zu sprechen, namlich verkiirzt aus -ehu, -eh, wie im Aramai-
schen bestandig w-- dafur geschrieben wird; woraus wir nur wiederum
sehen dass das Phonikische sich auch hierin ganz anders als das Hebrai-
sche ans Aramaische anschliefit. Lautete aber dies schlufifugwortchen

einmahl -e, so konnte dafur sicher auch » geschrieben werden: dies

dann eigentlich nur folgerichtiger , weil das n doch nur fur das nicht

mehr als h lautbare rr geschrieben wurde und den laut i darstellte der

ansich noch naher durch * zu bezeichnen war. Und wirklich findet sich

etwas ahnliches anfangend und sehr zerstreut auch schon im Hebrai-

5

war

sehen 1
). Und wenn die schreibart mit n- sonst herrschend blieb, so

konnte sie doch in der gegend und in der zeit angewandt werden wo
unsre inschrift abgefalit wurde. Aber wir werden sehen dass sich nur

so das »- auch iener beiden oben besnrochenen wnrte. int* ^«v- * ± rrav

1) s. LB. §. 166 oder s. 57 der lezten ausg
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stehen lafit: ist dieses so, so konnen wir da der fall innerhalb dieser

inschrift dann dreimahl wiederkehrt, bei einem einzelnen dieser falle

- im unsichern

Die zweite beobachtung muss sich urn jenes schon oben als dunkel
bezeichnete wort *bo z. 3 drehen. Wie das wort in diesem seinem zu-

sammenhange steht, muss es eben den theil von Laodikea bezeichnen

an welchem der stifter unsres weihgeschenkes sein glanzendes thor bauen
und mit dieser inschrift versehen liess. Man wird also annehmen konnen
dass es mit dem wechsel von / und r dem nvQyog gj* entspricht, einem
worte welches gleich dem ahnliches bedeutenden try* durch soviele alte

sprachen sich hindurchzieht l
). Geben wir es als noch am meisten ent-

sprechend durch unser burg wieder, so konnen wir die ganze inschrift

schon jezt sicher genug in folgender weise nach ihren einzelnen worten
und ubersezen

•

1

>b» na* -to »k ssra bsib pxb 1

I

*

) nttb-im n*» «<* a-uxb absa 3

ZY . rmsa Tiaa Tiba to nb?ob tun 4

a*b nu; in zzZ- Q^ba pab ^j^- 5

:U»a Bin iDob ««b ^:3b -nis 6

aw b»n isia D5D nnn 7

p*nd» ab?b 8
»Dem Herrn dem Baalshamem weihete

r
Abdelim sohn Muttun's sohnes

'Abdelim's sohnes Baalshamar's an der burg von Laodikea dieses thor
mit den thorfiiigeln welches ich zum dienste ihres Mausoleum's bauete
im jahre 280 des Herrn Milkom dem jalire 143 der Tyrier, damit e^

ewigen andenken und guten nam en werde. Er segne mich!«
Die burg der stadt war demnach dem grolten Phonikischen gotte

Baalshamem geweihet und sein Tempel und bild ragte iiber ihr hervor.
Aber sie schloss auch ein Todtenhaus in sich, und zu diesem hatte
wiser 'Abdelim sein glanzendes thor gebauet. Dieses Mausoleum las

um

& o

1) die widmung eines vollen nvgyog findet sich im C. I Gr. II p. 139. Vgl. auch
dort p. 648.



UBEIt DIE GROSSE KARTHAGISCHE U. A. PHOXIKISCHE INSCHRIFTEN. 103

gewiss zu den fttBen der burg: abcr indem 'Abdelim seinen bau dem
oben auf ihr hervorragenden gotte weihete, konnte er hofFen dadurch
selbst zu seinen fufien von ihm ewigen ruhm und segen zu empiangen.
So erklart sich auch die ganze fassung der inschrift.

Die wortfiigung des ganzen sazes ist eigentlich die als sollte es

heiBen »hier sehet was dem Gotte 'Abdelim weihete, namlich dieses thor

u.s.w.«, sodass dieses thor im Accusative als erklarung des was erscheint.

Das achtPhonikische wort n\szb z. 4 entspricht vollkommen einem He-
braischen rnhyb; und das schluBfiigwortchen in *tifa benitd (was Hebriiisch

ware) geht auf das ihm nachste u>et z. 4 zuriick. Auch die

6 ""5 inschrift welche zunachst leicht sehr verworren
scheint, ist so vollkommen klar

3. Man kann auf diese art die ganze inschrift ihrem wesentlichen
inhalte nach sehr wohl verstehen ohne rucksicht auf die bloss einge-

schaltete zeitbestimmung: diese ist aber fur uns noch besonders schwierig,

da sie die erste ihrer art ist welche uns wieder vor die augen tritt und
zwar eine doppelrechnung gibt aber eine solche von deren zwei halften

keine uns so leicht deutlich ist. Die zahlen sind (vorausgesezt dass das

erste zeichen nach dem stiche wirklich die Hunderte bedeutet) 280 und
143: jene sollen nach asbtt pet, diese nach dem Tyrischen volke be-

rechnet werden. Jene zwei worter konnten, wenn sie keinen eigennamen
bezeichnen, soviel als der herr der konige zu bedeuten scheinen: allein

sollte dies (was schon ansich unwahrscheinlich) soviel se>-n als konig der

konige und etwa den Persischen konig bezeichnen, so wissen wir doch
garnicht dass je nach einer Persischen zeit von Kyros an fortlaufend

gerechnet wurde; oder sollte es den Syrischen konig als den nachfol

des Persischen bezeichnen, so wurde vielmehr der bekannte name der

Seleukidischen zeitrechnung zu erwarten seyn. Man konnte beide wc

». *m

noth auch wohl toaljo :iet die herren konige verstehen , alswenn damit

konige Syriens und Agyptens zugleich gemeint wiiren: dies wurde
ier wesentlich auf die Seleukidische zeitrechnung hiniuhren. aber

neben ihr wiirde eine besondere Tyrische nicht wohl zu nennen seyn.

Sollte aber die bekannte Tyrische zeitrechnuns: gemeint sevn welche erst

wie
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mit dem verfalle des Seleukidischen reiches und der neuen freiheit von

Tyros beginnt, so wiirde dazu auch die zahl der Seleukidischen nicht

stimmen. Allein das sicherste ist jedenfalls die beiden worte Osba pa
so zu verstehen wie sie auf der groflen Sidonischen inschrift z. 18 er-

scheinen: dann kann der Herr Milkum als ein Sidonischer gott die zeit-

rechnung von Sidon bezeichnen wie die Priester sie dort nach der reihe

der Gotter bestimmen mochten. Denn das wahrscheinlichste ist doch

dass man in einer der kleineren Phonikischen stadte die jahre nach den

beiden gewohnlichsten Phonikischen zeitrechnungen , der Sidonischen als

der alterthumlichen und der Tyrischen, zugleich zahlte; Alexander aber

hatte Sidon wieder neben Tyros unabhangig gemacht. Der name Lao-

dikeia zeigt jedenfalls dass die inschrift erst unter den Seleukiden gesezt

seyn kann: doch fallt sie wohl eben so sicher schon in die fruhere und
bessere zeit ihrer herrschaft. Nur soviel lasst sich bisjezt iiber diese

zwei zeitbestimmungen sagen: weiter konnte man nur vorgehen wenn
die eine oder die andere sich auf anderen urkunden finden lieCe.

Nur kurz und zunachst nur wegen ihres lezten wortes erwahnen
wir hier die zweite Renan'sche inschrift, welche lautet:

und
jsa by proa-ay -n: cs

deren sinn im allgemeinen nicht im geringsten dunkel ware wenn
nicht an der stelle der ersten zeile wo ich hier die zwei striche sezte

eine schwierigkeit sich aufthate. Hier ist etwa fur zwei buchstaben
raum: allein statt ihrer erblickt man auf dem abdrucke an erster stelle

nur einen ansich unverstandlichen haken O. Nun drangt sich zwar die

vermuthung dass hier nine? zu lesen sei vonselbst auf: allein das wort
Astarte gibt hier doch im zusammenhange keinen sinn, man miifite sonst
annehmen die Astarte werde hier mannlich Kimig genannt und dem be-
kannten Gott Ch'mdn gleichgestellt. Da uns aber eine. inschrift solcher fas-

sung noch nicht weiter bekannt ist, so muss man hier entweder alles fur jezt

im ungewissen lassen, oder vermuthen dass nb n^b zu lesen sei: »Der
Milkat der Taube (die uralte heiligkeit der taube in Syrien ist bekannt)
des Gottes Ch'mdn geweihet eon 'Abdeschmtin wegen seines sohnes*. Uns
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liegt es hier besonclers nur an dem lezten worte m: dies konnte zwar

bedeuten mein sohn im schnellen wechsel der rede; dock es leuchtet von

ack s. 101 gesprochen sein sohn bed

dies viel besser passt 1
).

— Indessen wurde in jiingster zeit auf Sidonischeni boden ander-

weitig eine in vieler kinsickt sehr wicktige insckrift gefunden welche

hier am passendsten zu beriicksicktigen ist. Diese insckrift ist die erste

und meines wissens einzige welche nack der im j. 1854 erfolgten ent-

deckung der groBen Sidoniscken auf jenem boden sick fand: so wenig kaben

sick bisjezt die koffnungen verwirklicht welche man damals nack jenem

ersten glucklichen funde fassen konnte; und wir wollen wiinscken dass

man dort bald mit neuem eifer und gliicke das werk der nackforsckung

beginne, da die inschriften jenes bodens, wie auch diese zweite obwohl

kleinere Sidonische zeigt, an geschichtliclier wichtigkeit sehr lehrreich

werden konnen. Sie wurde im jezigen Ssaida, zwar von dem dortigen

Engliscken Consul gefunden, kam aber bald in den besiz des Comte de

Vogue , welcker damals sckon lange langs der Syriscken kusten so eifri

und nickt ohne manche srute erfolsre sich mit der erforschung Kanaanai-

or5

scker Altertkiimer besckaftigte. Derselbe brachte sie dann nach Paris,

und veroffentlichte sie in einer besondern abbandlung wo er aucb ikre

entzifferung versuchte. Ich habe nun schon neulich bei einer andern

Phonikiscben inscbrift veranlassung gehabt 2
) den ausgezeichneten eifer

zu preisen womit der Comte de Vogue alle diese erforschungen verfolgt,

aber auch zu bemerken dass seine erklarungen Phonikischer schriftdenk-

male an manchen unvollkommenheiten leiden, wiewohl sie immer noch

besser sind als die des Franzosen A. Judas. Dasselbe trifft hier ein

:

ich halte es jedoch auch hier nicht fur nothig darauf weiter einzugehen,

da die herstellung einer richtigeren erklarung geniigen wird.

Diese inschrift hat sehr groBe feste zuge. und gehort augenschein-

1) die bedeutung des b$ kann iibrigens nicht zweifelhaft seyn, vgl. das vksq rov

vlou 'jidxXtjm^ xal 'Yyisiq bv%^v und almliches im C. L Gr. II. oben s. 83.

2) in den Memoires presentes par divers savants a l'Acad. des Inscriptions et

belles lettres T. VI

Hist-PkiloL Ctosse. XII. O
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lich zu den altesten Phonikischen inschriften welche wir bisjezt besizen.

Ihre zeilen sind zwar oben und unten sowie auch links durch die be-

schadigung des steines etwas verlezt, sodass wir bedauern miissen einige

buchstaben entweder garnicht oder nur halb sicher bestimmen zu konnen

:

doch leidet dadurch der sinn im ganzen wenig. Ich lese sie nach der

mir wahrscheinlichen erganzung dieser buchstaben soweit sie sich geben
lasst und nach der besseren erklarung so:

sbttb ii nun boa m-1! 1

mnirsns pi odis 3

T-1N Jltt) n"K Q312 -jba 4

mrnasb ^b tmtm 5
d. i. »Im monate Mapal im 2ten jahre meiner herrschaft habe ich Konig
Bod'ashtoret konig der Sidonier und sohn Bod'ashtoret's konigs der Si-

donier den vorplaz dieses heerdes ihr der Astarte errichtet«.

Ich zweifle namlich nicht dass das nur in den obersten strichen

der buchstaben noch ein wenig erkennbare erste wort der lezten zeile so

herzustellen sei
:
es ist dies das acht Phonikische wort N3an , welches ich

in der schreibart *«r schon 1841 zum ersten male nachwies und das
sich seitdem so viel bestatigt hat. Ebenso ist das < des folgenden wortes
»> im steine zwar schwer jedoch eben noch hinreichend zu erkennen:
und dann kann es in der redensart ihr der Astarte womit nach bekannter
Aramaischer weise nur die Astarte etwas starker hervorgehoben wird,
als U zu sprechen wieder nur das bestatigen was ich bei der vorigen
inschrift s. 101 iiber dies nachfugewortchen bemerkte; auch darf es uns
keine schwierigkeit machen dass es hier sogar weiblich gebraucht wird,
da wir bisjezt dagegen nichts einwenden konnen. Wenn diese zwei
worte aber so zu verstehen sind, so ist damit schon der ganze umriss
des sinnes der inschrift gegeben; und dieser sinn ist so einfach und so

klar dass er die btlrgschaft seiner richtigkeit in sich selbst tragt. Mitten
im laufe des sazes der inschrift sind nur die beiden worte tin pto z. 4
nach sinn und lesart etwas zweifelhaft, was wenig auffallen kann da
sie das zum Tempel gehorende bezeichnen welches der konig hier der
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Astarte widmet; solche namen von bausachen sind bei einer sprache die

wir kaum erst aus einigen ihrer iiberbleibsel miihsam wiedererkennen

mussen, leicht etwas dunkler. Das erstere dieser worter nun ist dem
zuge seines zweiten buchstaben nach wahrscheinlicher pra als p» zu

lesen: dann muss jedem der Arabisch versteht dabei das in Arabischen

schriftstellern hauhge wort wiXl fur die tempeltkttrsteher einfallen, welche

doch nur von etwas dem vorplaze eines tempels eigenthiimlichem ihren

so kurzen namen haben konnen. Wirklich haben sie nun zwar von dem
O o 60

a<A~ (lautwechsel fur J*x~) dem langen vorkange vor dem tempel den

namen: allein es konnte im Phonikischen wohl auch iiberhaupt den

vorplaz eines tempels bedeuten wo ein Altar stand. Auf einen altar

ftthrt uns aber das folgende wort wenn wir es tin lesen dieser heerd:

denn dieses dem Lateinischen ara vielleicht nur zufallig gleichlautende& &
n« aru fur heerd fanden wir neuestens in einer Kyprischen inschrift 1

):

und obgleich ein grofier Altar auch wohl zwei heerde haben kann wie in

dem dortigen falle, so kann doch ein wort wie heerd auch wohl den

esentlich in ihm Der lezte buchstab

des wortes ist wegen der beschadigung des steines nur rechts an seiner

spize zu erkennen, ich halte ihn aber fur ein t, wozu die noch vor-

stehende spize nach der eigenthumlichkeit dieser schrift gut passt

Sollte jedoch der zweite buchstab des ersten wortes ein -1 seyn, so wurde
po mit dem Hebraisch - Aramaischen po. zusammenzustellen seyn und
die axe oder den groBen ringkreis des Altars bedeuten und als bauaus-

druck vielleicht eine Apsis bezeichnen konnen. Wir wollen, da das

wort hier zum ersten mahle erscheint, fiber die eine oder andere mog-
lichkeit jedenfalls

1) s. die Nachrichten 1862 s. 544.

2) wie richtig dies sei beweist die grofie Sidonische inschrift, wo das 1 denselben

zug hat womit das y rechts beginnt, als ware y nur ein t mit einem star-

keren striche links. Im allgemeinen aber sincl die buchstabenziige gerade auf

den beiden Sidonischen inschriften sich so gleich dass man schon von einer

Sidonisch-Phonikischen schriftart reden konnte.

02
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besondern neuen theil des groiien Astartetempels in Sidon welchen

o anbauete mid der Astarte mit dieser inschrift

In der ersten zeile des monatsnamens nicht
zu lesen: ich habe daher nur weil mir ein V nach den spuren der ver-
lezten schriftreihe am leichtesten zu passen schien, den namen als *ttq

mappal hergestellt; und es ware sehr zu wunschen dass die reihe der
uns schon bekannten Kanaanaischen monatsnainen durch diesen neuen
sicher vermehrt wtirde. Hinten wo der stein sehr gelitten hat , soil nach
de Vogue's versicherung die zahl fttnf m „ zu lesen seyn: aus dem ab-
drucke des steines sieht man aber nur ein n und einen tv

den strich welcher von einem oben zerstorten a iibrig seyn kann. Ver-
gleicht man nun die deutlich ganz ebenso beginnende erste oder grofie

Sidonische inschrift wie ich sie 1855 erklarte. so erwartei

abstehen-

man
stelle ein xfoft meiner herrsckaft, mag sich also gerne denken dass
hinten noch die beiden buchstaben & standen. Sollte der stein aber
hinter dem dritten striche nur noch fur ein h raum gehabt haben: so
wiirden die worte in meinem dritten jahre mit dem gCXlllg m unterschiede

zahl dennoch denselben sinn geben miissen, da es sich vonselbst
versteht dass hier nicht von den geburts- sondern nur von den herrschafts-
jahren des konigs die rede seyn kann. — Ubrigens nennt sich unser
konig z. 3 f. nicht ohne ursache konigssohn , ahnlich wie der konig der
grofien Sidonischen inschrift, nur viel einfacher; und weil ihm diese
abstammung so schwer wiegt, so erklart sich daraus auch das wort und

mung ist ihm der zweite grund fur seine wurde.

wir nur, wie wir durch Josephus ein verzeichniss der

auch eine ahnliche

3

Mo
Tyrischen konig

geschichtliche tibersicht der Sidonischen konige bald empfangen ! Dann
konnten wir nach dem sicheren grunde solcher inschriften auch die ge-
schichte aller Phonikischen schrift leicht mit hoherer gewissheit wieder
erkennen.

1) vgl. Ps. 72, 1
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Die neuentdeckte Sardische inschrift.

In Sardinien dessen einstige Phonikische bildung uns heute am
deutlichsten schon so viele andere in ihm entdeckte Phonikische in*

n, ist in jungster zeit eine neue entdeckt, auch bereits
schriften bezeug

durch die Gelehrten jener gegenden veroffentlicht und zu deuten ver-
sucht 1

). Wir iibergehen auch hier diese ganz ungeniigenden versuche
um erklarung des sovvohl geschichtlich als sprachlicli

enthiimlichen denkmales zu geben.

Diese inschrift stand, wie ihr inhalt lehrt, am fulie eines ehernen
altares des Sardisch- Phonikischen Asklepios. Sie ist Lateinisch-Grie-
chisch-Phonikisch, und gewahrt uns schon durch diese haufung dreier
sprachen manche besondere vortheile. Vorzuglich erhellet aus dem sogar
an erster stelle gebrauchten Lateinischen leicht dass sie wahrend der
jahre zwischen dem ersten und zweiten Punischen kriege oder doch nicht
lange zeit spater verfasst seyn muss, weil nach dem ende des zweiten
dieser kriege der gebrauch des Phonikischen in offentlichen denkmalern
Sardiniens wohl bald ganz aufhorte. Ein anderer vortheil dieser inschrift

ist dass sie uns fast ganz unversehrt und gut lesbar erhalten vorliegt.

Sie besteht aus fiinf langen jedoch ungleichen zeilen. Die erste der
beiden Phonikischen zeilen enthalt nicht weniger als 58 Phonikische
schriftzeichen woraus auch erhellet mit welchem rechte oben s. 69 f. der
grofien Karthagischen inschrift sehr lange zeilen zugeschrieben wurden.
Wir haben deshalb das bild dieser inschrift schon oben s. 74 creo-eben,
die Phonikischen schriftzeichen jedoch wie iiberall in dieser abhandlung
sogleich nach dem richtigen sinne in worte abgetheilt. Die Phonikischen
schriftztige selbst sind in dieser inschrift ahnlich wie die Griechischen
und nur noch arger auf eine seltsame weise durch den kunstler wie
erhackt eingeg sich in diese achte Phonikische

schrift erst vollig einlesen muss : hat man indessen dies gethan , so zeigt

sich dass die inschrift ubrigens mit sorgfalt ausgefuhrt und allem an-
scheine nach ganz fehlerlos ist.

1) in den schriften der Turiner Akademie der WW
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Der Lateinisch-Griechische theil kann uns nun zwar hier wie in

alien ahnlichen fallen zum sieheren verstandnisse des Phonikischen sehr

niizlich seyn : allein wir wissen schon durch eine menge fruherer beispiele

dass die Alten wenn sie zwei- oder dreisprachige inschriften sezten,

dabei nicht so angstlich genau bloBe iibersezungen der einen sprache

durch die andere geben wollten. Wenn zumahl eine sprache schon seit

langen zeiten zu vielen tausenden von inschriften angewandt war und
sich dadurch an eine eigenthiimliche fassung und gestalt der worte o-erade

fur inschriften gewohnt hatte, so driickte man den sinn ihrer gewohnheit
gemass aus; das Phonikische aber hatte seit den fruhesten zeiten auch
als inschriftensprache seine feststehende eigenthumlichkeit. Aber man
ging auch iiber die hieraus sich ergebende freiheit noch weiter heraus,

wie hier sogar das Lateinische wenig dem Griechischen entspricht. Und
so werden wir bei dem Phonikischen hier am ende zwar darauf zu sehen

haben wie weit es im ausdrucke des sinnes mit den beiden andern spra-

chen ubereinstimme oder nicht, seine erklarung selbst aber ganz unab-
hangig davon feststellen. Wir erkliiren es am besten nach den drei

theilen in welche sein langer saz sich passend zerlegen lasst, und kon-
nen dabei vorlaufig immer auch das in den andern sprachen entsprechende

beriicksichtigen.

1. Die ersten worte Dem Herrn Eshmiin M'erreck einen ehernen Altar

iOO pfund wiegend sind dem sinne nach am leichtesten deutlich. Der
bekannte Phonikische Eshmun muss in Sardinien in einer so eiffenthum-

lichen weise und daher auch mit einem so besonderen namen verehrt
seyn dass ihm hier nicht wie sonst der gewohnliche Griechische name
Asklepios hinreichend zu entsprechen sondern ihm den Phonikischen
beinamen auch im Griechischen und Lateinischen beizusezen nothwendisr
schien. Wir treffen nun diesen beinamen welcher sich als MERRE oder
MIIPPH so seltsam ausnimmt, hier zum ersten male: so konnten wir

ihn sogar leicht fur einen bloss Sardischen gott zu halten geneigt wer-
den, wenn nicht die laute maa schon ihrer schreibart zufolge zu gut
Semitisch klangen. Auch ist es bei naherer betrachtUng doch wohl mog-
lich den namen aus dem Phonikischen zu deuten. Wir konnen uns das

4
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wort als n*Mgj denken: dieses konnte nach der vielen spuren zufol^e
feineren Phonikischen aussprache einem mittelworte rn«iq (anon) ent-
sprechen und entweder den Lebensverlangerer oder vielmehr allgemeiner
den Heiler bedeuten, jedenfalls also zum begriffe des Asklepios gut
stimmen. Denn die w. m« konnte Phonikisch in gewissen fallen der
w. Tim entsprechen: und entweder ware rp^a dann aus Btf»2 -jum ver-
kurzt, oder es ware unmittelbar von rrai-m heilungi) abzuleiten, welches
vorzuziehen scheint. Die bedeutung des namens ist im ganzen klar-

und er lehrt uns zugleich dass der Phonikische Eshmiin doch
lich mehr als der Griechische Asklepios war.

urspriin

Ebenso finden wir hier zum ersten male die -iab fur pft ein
wort welches nicht Semitisch aushort und doch der Xlzoa und der libra

vollig entspricht. Die frage unter welchem volke dieses wort zuerst °e-
braucht sei, miiBte mit der anderen sich verbinden woher die uncia t^ij

komme, liegt uns jedoch hier zu feme.— Das schriftzeichen hinter nNa
soil offenbar wie sonst hundert bezeichnen, erscheint aber hier ebenso
zerhackt wie die fur die Phonikischen buchstaben.

2. In den folgenden worten was weihete Kleon der genosse der salz-

sieder ist vor allem das zum ersten male hier vorkommende wort nr^aa
als von n\% sah abstammend deutlich; das rt fur n konnte mundartig
seyn; die starkere sachliche bildung welche man sich zugleich als die

mehrzahl rinbqa denken kann , weist aber auf kunstliche salzwerke hin.

Demnach werden wir in den vorigen buchstaben atM» die arbeiter

solchen zu suchen haben: und wir konnen nicht bezweifeln dass die

w. 3tm der bedeutung nach unserm sieden nahe genug entsprach. Denn
das a* t v^ gibt den hier verwandten begrifF des sckmehens

, woran sich

in

1) dieses Hebraische wort laBt sich mit der w. *|i« lang ebenso wohl verbinden
wie im Arabischen (welches diese w. in der ersten bedeutung verloren hat)

das dem sinne nach gleiche Jib auch ausdruckt was langt d. i. irgendwozu

hinlangt, hinreicht, tauglich und nuzlich ist, sodass J^lL geradezu das niiz-

liche andeutet; vonda ist bis zum begriffe des passenden und heUsamen nicht

weit, und diese bedeutung hat sich in dem selten gebrauchten Arabischen

tiL, t und dem altAramaischen sprw erhalten.
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wieder der in dem seltenen
i

[ und

keren flieftens anschliefit. Bedeutet also atsjo oder stkm

in tyftj *ao^ liegende begriff des

im Phoniki-
>• a

schen den eine solche arbeit kunstlich betreibenden , so konnten die

sehr die salzwerken d
in ft genannten

g den

Das
fur t ist insofern etwas zweifelhaft als es in diesen zerhackten zii^en

vielleicht ein » darstellen konnt

der inschrift oft gem

wie im laute so in der bedeutung des

sieht es diesem wie es sonst in

nug ahnlich ; und jedenfalls ware

wortes kein grofier unterschied.

Steht aber dies fest, so konnen die voris

genossen anzeigen : und da eine w. Jon im Phonikischen wohl dem

wft
y

chend die festere gleichsam klebende verbindung aus-

driicken kann, so macht die bedeutung schwierigk

wie die bildung eines beschreibewortes aprn nach dem acht Phonikischen

Tjb*:: LB. §. 162 a.

Wir miissen jedoch jezt den ^Sci betrachten , einen sonst nirgends

orkommenden yj Phonikisch aushorenden mannesnamen , wel-
cher erst aus einem Griechischen Kte

ofFenbar

eon Phonikisch umgelautet aber

umlautung unter den Phonikisch redenden in S

Dass die Phoniken auch die sal
schon viel gebraucht war.

fruh im GroBen betrieben und Sardinien nachdem es Punisch geworden
war ihnen dazu eine der besten gelegenheiten bot, ist bekannt: wir

aber aus unserer inschrift dass noch damals sogar unter der
m herrschaft auf Sardinien eine Punisch redende groBe innung

ersehen

Romisc]

von salzsiedern sich erhielt. Unser
anzeichen nach ein geborner Grieche

aufnehmen

ein Punier.

reiche Kleon muss, obwohl alien

sich langst in diese innung haben
lassen, und lebte auch in der sprache und sitte

Aber obwohl er sich sowohl auf Punisch als auf

ganz wie

nur

mg Gr
« so nennt er sich doch

\ielmehr o inl rwV aAtvv und war demnach
weder der erste beamte

selbst.

oder vielmehr der reiche besizer dieser salzwerke

Allein dass jene innung damals als eine hochst angesehene und
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sehr selbstandige entweder fur sich oder in einer groileren Punischen
gemeinde noch bestand, zeigt sich deutlich genug

3. in- dem schlufitheile der inschrift nach ihrer Phonikischen fas-

sung, wo die worte mir den sinn zu haben scheinen sich haltend an den

beschluss der Voter - Suffeten Himilkat und AbdeshmHtn sohne Chamldn's. Das
-i von *>»« als der oben erwahnte erste buchstab der zweiten zeile ist

zwar rechts ganz verstiimmelt: allein was von dem buchstaben noch
ttbrig ist, passt gut zu eineni ->; und now in der bedeutung »sich haltend

an eine vorschrift oder ihr folgend« konnte recht wohl mit folgendem -b

verbunden werden. Das wort -«d-ik kann vergl. mit dem Hebraischen

rie-in sehr wohl unserin erlasse ahnlich einen offeutlich erlassenen ob

keitlichen befehl ausdrucken , und iD-istb io\d so ganz dem xaxa nQoaxay^

des Griechischen theilcs entsprechen. Allein wahrend das Griechische

nicht weiter andeutet welche obrigkeit dem reichen Kleon auf sein

ng-

ge-

such durch einen offentlichen erlass die erlaubniss ertheilt habe diesen

Altar am Asklepiosheiligthume zu stiften, driickt dieses der Phonikische

theil ganz urkundlich aus durch die erwahnung der beiden damals der

gemeinde vorsizenden Voter - Suffeten , ganz nach Karthagischer weise.

Der dritte buchstab von max konnte zwar etwas zweifelhaft seyn, sofern

sein rechter strich sehr kurz- gelassen ist: allein dasselbe trifft auch so-

fort bei dem n von roban ein, wenn man es mit den iibrigen n ver-

gleicht; Phonikisch aber konnte das wort rater r»1h« ahnlich wie 2oio?

lauten. Wenn aber die Suffeten sonst nicht Voter - Sudeten heifien, so

konnte das doch in dieser Sardischen Gemeinde aus besonderen veran-

lassungen sehr wohl moglich seyn.

Vergleichen wir aber zum schlusse diese Phonikische fassung mit

ihren beiden schwestern. der Lateinischen Cleon salariorum societatis soc.

Aescolapio Merre donum dedit libens merito merente (fur merenti) und der

Griechischen ^AaxXrtniw MrtOQtj dva&succ Pw/udv i(m\at KZtiov b M rwv

akwv xaxa nQoaxayua : so kann man zwar jezt leicht iibersehen wie

1)

II. p. 244; 360. 429.

Hist.-Philol.Classe. XII. P
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hochst verschieden sie sind troz ihrer hochsten sinneseinheit : allein es

ergeben sich dabei noch einige wichtige folgerungen. Die Phonikische

fassung steht zwar den damaligen verhaltnissen der Romischen welt ge-

mass am ende, allein sie ist die einfachste und doch hestin

fur die Punische gemeinde berechnet aus deren mitte

mteste, ganz

Die vorne stehende Romische halt sich zwar was die bezeichnung des

gebers betrifft ganz an die bescheidenheit der Phonikisehen, lautet aber

sonst prahlerisch genug, als wollte sie zu den herrschern der zeit reden.

Die Griechische fasst besser als die Romische und der Phonikisehen in-

soferne entsprechender das wesentliche der schenkung und ihrer errich-

tung nur kiirzer zusammen , bezeichnet aber das amt des schenkers

deutlicher: sie gibt die sprache des schenkers selbst, und wenige moch-
ten dort wie er das Griechische verstehen.

line neuentdeckte Kyprische inschrift
i

veroffentlichte ich selbst zuerst wenigstens mit Hebraischen buchstaben
in unseren Nachrichten vom j. 1862 l

): womit man jedoch die in einem
stucke noch genauere lesart und erklarung vergleichen muss die ich dort

irze zeit nachher gab 2
) und deren inhalt auch in dieser grofieren ab-

mdlung oben s. 107 beriicksichtigt ist. Ich erganze hier nur dass herr

k

»" *"*" AWX ^o
W. S. W. Vaux, einer der oberaufseher des Britischen Museums und
herausgeber des oben erwahnten grofien bandes Karthagischer inschriften,

mir etwas spater einen abdruck von ihr mit einem kleinen versuche sie

zu erklaren und einer umschreibung in Hebraischen buchstaben zu-
sandteS) Welcher ebenfalls von einem weiteren buchstaben am ende der
zweiten zeile nicht die geringste spur zeigt. Indessen habe ich schon
oben s. 107 erlautert wie ich sofort nach der genaueren mittheilung uber
die lesart diese stelle betrachtete.

1) s. 467 ff.

2) ebenda s. 543— 49. Man findet in beiden aufsazen auch noch weitere erfor-

schungen.

3} aus den Transactions of the R. Society of Literature vol VII new series.

i



tJBER DIE GROSSE KARTHAGISCHE U. A. PHOXIKISCHE INSCHRIFTEN. 115

Naclischrift

Obige abhandlung ist grolitentheils schon seit langerer zeit verfaftt: jezt bewegt

schriftenmich die vergleichung einiger

kurzen riickblick auf den allgemeinen zustand zu werfen in welchem die entzifferung

Phonikischer inschriften sich heute findet.

Es kann nicbt anders seyn

unsreaus einem vollig verlorenen alten weiten scbrifttbume wieder zuganglich wird,

erkenntniss dieses schriftthumes mehrt, und dass das immer weiter lernen nirgends
so seine nachste anwendung finden muss als hier. Selion durch blolie emsige ver-

gleichung aller der oft so weit zerstreuten einzelnen stuoke dieses schriftthumes

allmali«x wieder lafit sich manches immer sicherer

warund vollstandiger wiedererkennen. Kein einziges schriftthum des Alterthumes

vor dem Griechischen iiber so viele weit von einander entfernte lander ausgebreitet

als das Phonikische, wie wir dies erst jezt klar genug einsehen konnen: nachdem
also die wissenschaft unseren tagen einmahl auf dieses feld

starker hingelenkt ist, mehren sich aus den verschiedensten gegenden her die ent-

deckungen verlorener Phonikischer schriftstiicke ; und sind auch die meisten kurzer

und verstiimmelter als ,man wiinschen sollte, so kann doch jedes dieser hunderte

von stiickchen schon durch seine bloiie vergleichung mit den anderen fur uns seinen

guten nuzen haben. Findet sich z. b. ein eigenname wie nsb^r: s. 113 welchen die

Romer als Himilco sprachen. so ist heute leicht zu sehen von welcher gottin er aus-

iring und dass er vorne aus n^ verkiirzt wurde: denn ahnliche eigennamen und
ahnliche verkiirzungen sind jezt schon vielfach genauer nachgewiesen r

) , und dazu

findet man jezt unter den eigennamen der Karthagischen inschriften solche weibliche

die mit -nh beginnen welches nur aus -rfn« verkiirzt seyn kann.

Allein die entzifferung des Phonikischen hatte von anfang an und hat noch

kannimmer ihre groUen schwierigkeiten , mit denen niemand gliicklich ringen

wer vor allem in den verschiedenen Semitischen sprachen und schriftthiimern aufs

vollkommenste heimisch ist und wohl begreifen kann was iiberhaupt sowohl nach

st. Das schlimmste

erste und nothwen-

sprachhchen als nach sachlichen griinden moglich oder unmoglich

ist wenn leute sich hier einmischen wollen denen schon diese

ihaft fur eine gliickliche beschaftigung mit dem Phonikischen vollkommen

im LB. §.273b. Auch der manuesname h&Tt ist aus n» verkiirzt

P2
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beruf
• %^y — ™"

abgeht noch immer viel zu viel mit diesen Phonikischen dunkelheiten , und stiften

damit fortwahrend einen argen schaden. Denn hinzuk mm
nen oder so dunkeln schriftstiicken leicht auf das willkiirlichste umspringen und den
lesern alles bieten zu konnen meint: sowie es aucli bei anderen als Phonikischen
inschriften so oft der fall ist dass leute die von einer griindlichen sprach- und
schriftwissenschaft nichts wissen desto unverantwortlicher mit den oft so kleinen und

i? dunkeln

zu konnen meinen. Ich will nicht umsonst durch meine erste etwas langere abhand-
lung vom j. 1841 in der Zeitschr. fur die Kunde des Morgenlandes die sich mit
Phonikischem beschaftigenden zum einhalten des achten wissenschaftlichen weges
aufgerufen haben

:
was damals gesagt und bewiesen wurde , war ganz nothwendig zu

sagen. und ist weder damals noch spater widerlegt. Gesenius hatte sich wohl mit
der Phonikischen schrift als schrift viel beschaftigt und die denkmaler fleiUig ge-
sammelt, war aber im Sprachlichen immer ein stumper geblieben und verstand sogar
auch in bloBen scliriftsachen noch immer vieles des wichtigsten ganz unrichtig ; noch
mehr war dieses dann bei Movers der fall troz seiner unermudlich reichen' stoff-
sammlungen. Wenn nun noch heute Franzosen wie A. Judas ») und Englander wie
der herausgeber der oben erwahnten Karthagischen inschriften 2

) an solchen unvoll-
kommenheiten kleben bleiben, so kann uns das in Deutschland wenig auffallen:
schwerer dagegen ist es zu ertragen dass sie auch noch mitten in Deutschland an
so manchen stellen wie absichtlich beibehalten und empfohlen werden 3

). Weiter
dariiber zu reden ist nicht dieses ortes, weil hier alle wissenschaft aufhort 4

): es
mufite nur kurz darauf hingewiesen werden, um keinen zweifel iiber solche erschei-
nungen zu lassen. Denn je schwerer einzelne wissenschaften zu einer hoheren voll-
endung emporstreben

,
desto wachsamer miissen sie vor dem eindringen aller ver-

kehrten bestrebungen geschuzt werden.

1) vgl. weiter was zulezt uber ihn in den Gott. Gel. Am. 1863 s. 803 ff. gesagt wurde.
2) ich habe eben deshalb die meinungen die8e8 herausgebers oben gar nicht naher bemerkt

noch beriicksichtigt.

s.438
groB

ftnerksam
zu werden. - Auch von Heidenkeim', Abb. uber dieselbe inschrift (in seiner Englisch-
Deutschen th. Zeitschr. IV. 1862) ist nichts weiter zu sagen; vgl. auch noch Gm. Gel. An,.
1857 s. 268— 272.

beurtheilung

nun 1864 st. 23 schon erschienen ist).

t
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Zu einer weiteren nachschrift veranlalit mich der bei der Hannoverschen
Philologenversammlung vom herbste dieses jahres eingereichte aufsaz Fr. Ritschl's
und Joh. Gildemeister's iiber die dreisprachige Sardische inschrift. Nach dem
ersten der von mir s. 1 1 3 aus dem C. I. G. angefuhrten beispiele ') ist der ausdruck
xard nfjogtar/ia allerdings auf einen gottlichen befehl zu beziehen welchen Kleon
nach dem bekannten heidnischen aberglauben 2

) in seiner Enkomesis empfangen zu
haben meinte. Steht dieses fest, so muss man sich entschlteflen die lezten worte
des Phonikischen theiles der inschrift so zu lesen: w nioa n^d-i n>p yav Er (der
gott) hdrle seine stimme ihn heilend. Im johre der Svffeten u. s. w. Das wort W\
ist dann rori auszusprechen

, als perf. Qal mit dem Suffixe: diese wortbildung ist

zwar weit mehr Aramaisch als Hebriiisch; aber eine solche erscheinung trifft sehr
richtig mit alle dem iiberein was ich liingst iiber das verhaltniss des Phonikischen
zum Hebriiischen lehrte; und ihr entspricht in diesem besom
briiischen selbst fast giinzlich eine mehr mundartige und dichterische abweichung 3

).

Sazverbindungen aber wie er horte seine stimme heilte ihn (d. i. ihn heilend) sind
zwar ebenfalls mehr Aramaisch als Hebraisch 4

): allein auch das ist eher
empfehlung dieses verstandnisses der worte. Inderthat liegt

ern

eine

bestimmt

<p ytz'jo

rischen dankinschriften so nahe

rwahnten Griechischen ausdruck

inschrift im Phoniki

wenig aufhalten wie

worte rima im jahre

richtig bezieht. Die doppelte liicke

darf das richtige verstandniss ebenso

irift auffallende eestalt des in in <\*m

nur das eine sag besfriff

alJ

ihm nbs anzufiigen, nicht aber ein wort der langeren und bestimmteren bildung
ware. Wollte

annehmen worte wie rmVfiaa rca konnten dem Griechischen ausdrucke 6 inl ttiv
dXwv ganz entsprechen,

ben.
sprachgebrauche

bedeuten, so miifite der im Semitischen nicht durch 'na

tf

nothwendig

art

deutlich genug zu verstehen gegeben; warum sie aber dort angefiihrt warden
leicht deutlich.

t 2) vgl. fiber diesen die Alterthiimer s. 298 if,

3) nach dem LB. §.2526.

4) LB. §. 285 b. 349 a.
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eichnet seyn

theilnehmer

Die Phonikische redensart tier oder die an den

sezung Griechischen bezeichnung Kleon's seyn, sondern nur den Lateinischen

9 I

worten salarii soc. entsprechen. Hieraus folgt aber weiter dass das vorige =
in einem solchen zusammenhange kaum etwas anderes aussagen kann als ihr niimlich

der theilnehmer an den sahwerken genosse, was bei uns fast nichts anderes ist als

der genosse der theilnehmer an den sahwerken, nach einer Avortverbindung welche
wiederum mehr Aramaisch als Hebraisch ist 2

) , die sich uns aber nach dem oben
bemerkten dadurch leicht urn desto mehr empfehlen kann
s. hinter sc

schen aorr

Sollte nun die abkiirzung

wirklich nur sercus bedeuten konnen, so miiiSte man bei dem Phoniki-

ahnlichen sinn suchen: allein ich vermisse den beweis arum
hinter soe. (d. i. sociorum oder societatis) nicht sodalis bedeuten konne. Kl

aufseher

auch ein geseUscliaftstheilnehmer seyn; und lezteres ist die saclie geschichtlich be-
trachtet auch ansich viel walirscheinlicher.

gezeigt 3
)

zum
i

nschrift

nur

inschr

nicht

Phonikischer

Auch der heilgott dem der dank der

So erhebt sich vonselbst die frage ob
Kleon troz seines Griechischen namens ein Punier von und

dung war; und wir wiirden daran garaicht zweifeln wenn Griechische sprache in

Sardinien gebliihet hatte und wir auch sonst viele Griechische inschriften von dort
besaften. Da beides nicht der fall ist, so wird man den Griechischen theil der in-

schrift immer am wahrscheinlichsten davon ahleiten dass Klpnn «plhst. Pin ftri^i^ «»

btEQ und andre thatwdrter des herrschens
verbinden konnen

§

erklarung
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