
Ub er

die neuentdeckte phonikische Inschrift von
Marseille

Von

Heinrich EwaId.

Der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften in der Sitzung vom 9ten Dec. 1£4S

vorgelegt.

or Kurzem ist unter altem Gemauer der Altstadt von Marseille, nicht weit

von einer Kirehe wo einst ein Terapel der Artemis gestanden haben soil, em

mit phonikischer Schrift bedeckter Stein gefunden , dessen Inschrift theils ver-

moge ihrer grossen Ausdehnung worin sie bisjetzt ganz einzig ist theils vveil

sehr zuverlassige Abdrucke von ihr vorliegen unsre phonikischen Untersuchun-

gen und Erkenntnisse hochst bedeutend zu fordern geeignet ist. Sie enthait

21 Zeilen, und jede der liingsten von diesen etvva 60 einzelne Schrift-

zeichen; dazu kommt der fiir das bisherige Mass unsrer Untersuchungen vor-

theilhafte Umstand dass einige dieser 21 Zeilen mit einem auch ausserlich sehr

deutlick bezeichneten Absatze und Sinnabselmitte schliessen, und dass nach

diesem sowie nach andern Kennzeichen der gauze Inhalt in einzelne ieicht zu

sondernde Satze oder vielmehr (wie unten erhellen wird) gesetzartige Aus-

priiche auseinanderfallt : wahrend der Versuch einer riehtigen Entzifferung

doch darin wieder einen starken Anhalt findet dass alle diese einzelnen Satze

dureh den Zweck der Inschrift einen verwandten Inhalt haben miissen. Zwar

wird unsre Freude iiber diese Beschaffenheit der Inschrift nicht wenig dadurch

gestort dass der Stein oben bis in die dritte Zeile hinein ubel verstummelt ist

auf der rechten Seite zwar nur eine wenig schadende Verstummelung erlitten

hat, auf der linken aber urn ein so starke Bruchstuck verkurzt ist dass er

oben auch an den jetzt erhaltenen langsten Zeilen etwa 15 dann stufenweise

nachunten immermehr bis gegen 40 und 50 Schriftzeichen verloren haben

muss. Wieviel wiirde ein Freund solcher Untersuchungen fur die Wicderiiu
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dung dieses Steinbruchstiickes geben, welches vielleicht erst in der neueslen

Zeit heim Abbrechen jener alten Kirchen- oder Tempelmauer abgeschlagen

und fortgeworfen ist! Doch wie betriibt auch diese Verluste seien: iniiner

bleibt die Inschrift, auch so verstiimmelt wie wir sie jetzt haben, zur Wieder-

erkennung des Phonikischen in vieler Hinsicht das wichtigste Hulfsmittel wel-

ches wir bisheute besitzen. Auch ist es nach dem erkennbaren Inhalte un-

wahrscheinlich dass dem Steine so wie er jetzt ist oben mehr als hochstens

eine, oder dass unten auchnur eine Zeile fehle: denn sollte es auffallen dass

der Stein dann ungleich mehr breit als lang gewesen sein miisste, so lasst sich

nach der Ahnlichkeit anderer Falle *) mit Recht vermuthen dass er oben ein in

ihn geschnittenes grosses Bild verloren habe, darstellend etwa die Gottheit deren

Tempelgesetze die Inschrift erkliirt und unter deren Schutze diese stehen sollten.

Bekannt sind jetzt die grossen Schwierigkeiten welche auchnur ein glttek-

licher Versuch die geringen Uberbleibsel phonikischen und karthagischen Schrift-

thumes naher zu verstehen in sich schliesst. Als ich im J. 1841 das Unge-
mde und Irreleitende der bisdahin gemachten Versuche mit etwas kurzen»

hervorhob die Mittel und Wege andeutete durch welche unsre pho-
nikische Wissenschaft auf einen weit sicherern Standort kommen konne als

auf welchen sie das 1837 erschienene ausfuhrliche Werk Gesenius' gehoben
hatte, und was insbesondre die Inschriften betrifft vorlaufig an der Kit. 2 das

Beispiel einer zuverliissigeren EntziiFerung gab: strengten sich zwar einige

deutsche Gelehrte mit vieler Muhe an ihre friiheren Vorurtheile festzuhalten.

Allein die bald darauf erscheinende auch in Deutschland naher bekannt wer-
dende Abhandlung des an seltenem Wissen wie an Jahren reichen Herrn Et.

Quatermere zu Paris 2
} konnte auch in weiteren Kreisen schon jeden uberzeu-

1 Um bier in der Kurze nur den Stein von Carpentras mit seiner alt - aramaischen
Inschrift zu nennen, wie er im J. 1825 von Michelangelo Lanci mit weitlauflgen
Osservazioni zu Rom veroffentlicht ist.

2) Gemeint ist die Abhandlung im Journal des Savans vom Sept. 1342. Diese war
mir in Tubingen ebenso wie die weniger bedeutende vom J. 1838 vollig unbe-
kannt gehlieben als Hr. Prof. Gildemeister den wichtigsten Inhalt beider ubersetzt
und mit einigen Anmerkungen bereichert in der Zeitschrift fur die Kunde des
MorgenUmdes 1843 S. 84-114 allgemeiner bekannt machte. In der Erklarung
der KH. 2 traf Quatermere mrt mir fast uberein: es mo<re hier aber kurz nach-
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gen auf wie guten Griinden meine damaligen Ausseruniren beruheten. Die

Ansichten Quatermere's sind meist treffend imd seine ein

zelnen Entzifferungen geschickt und denen seiner Vorganger weit iiberlegen:

wiewohl seine unten zu besprechende Erldarung der von ihm zuerst bekannt

gemachten Athen. IV bil. fiihlen lasst wie leicht aueh ein so vorziiglieher Saeh-

kenner noch im J. 1842 auf diesem Felde mannichfach irren konnte. Aber

ein nngleich machtigeres Beweismittel fur die Richtigkeit jener im J. ls41 yon

nu'r aufgestellten Grundsatze einer phonikischen Wissenschaft ist nun durch die

grosse Inschrift von 31arseille gegeben: wiewohl einerseits der Zustand der

bis 1841 vorliegenden Hiilfsmittel derart war dass die seitdera entdeckten

manches damals noch Zweifelhaftere berichtigen konnen, andererseits schon die

oben beschriebene Verstiimmelung der hier naher zu betrachtenden Inschrift

noch jetzt manches fiir uns unsicher bleiben liisst was sonst einleuchtend und

fruehtbar belehrend sein konnte.

Sobald ich von dieser Inschrift einen Abdruck erhielt, versuchte ich ihre

Entzifferung und stellte diese in den wesentlichsten Stiicken so fest wie ich

sie hier der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften vorzulegen mir erlaube.

Zwar haben, urn \on den vollig verkelu'ten oder doch sehr unvollkommenen

Versuchen einiger Franzosen zu schweigen
;

in der jiingsten Zeit bereits eintge

mil mannichfachen morgenlandischen Schriftthiimem oder doch mil dem phoni-

kischen Alterthume vertrautere Gelehrte eine solche Entzifferung unternommen

:

allein der Versuch des sich mit Entzifferung vieler morgenlandischer Schrift-

thinner beschaftigenden Herrn de Saulcy in den Memoires de lacademie des

Inscriptions T. XVII musste ebenso wie das besondre Buch des gelehrten

Deutschen Hn Mocers unter der Aufschrift „Das Opferwesen der Karthager;

Commentar zur Opfertafel von Marseille, Breslau 1847", so verschieden an

Art und Gehalt ubrigens beide sind, an mannichfachen Irrthiimern leiden, da

weder jener von einer tiefern Kenntniss der das Phonikische zuniichst begran-

zenden noch dieser von einer vollkommneren der seraitischen Sprachen tiber-

Erkliirun

Gott. G. Anz. S. 1295 f. veroffentlieht, von Gesenius aber in seinem grossen Sam-

mehverke dennoch iibergangen war. Einen iihnlichen Inhalt und ahnliche Worte

fin,ia i/»k lihrtorpns mich in der Kit. 3.
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haupt ausgeht. Aber audi der Versuch des Herrn Sam. Munk im Journal

asiatique Nov. Dec. 1847 lasst, so gewiss er die beiden vorigen in eini°-en

Eiuzelnheiten weit iibertrifit, doch noch garvieles vermissen.

Ich will nun versuchen die Entzifferung der Inschrift nach ihren einzel-

nen Bestandtheilen in einer solchen Erforschungen angemessenen Ordnun
zuiegen, soweit es sich mit einiger Sicherheit thun lasst. Zum Sehlusse kon-
neii daun leiehter einige allgemeinere Bestimmungen uber Inhalt Alter und
Werth der Inschrift hinzugefiigt werden. Uber ihren Inhalt sei hier zuanfange
nur soviel gesagt, dass sie sich auf Opfergegenstande eines phonikischen Tern-
pels beziehen muss, wie einige fur sich leicht verstandliche Worte lehre d

dies im allg die obengenannten drei Gelehrten erkannt hab
Hat man ein Sehriftstuck in einer unbekannteren oder verloren gegar

nen und schwer wiederzuerkennenden Sprache zu entziffern, so ist der rich-

tige Fortschritt der dass man nicht zuerst von den einzelnen Worten ausgeht,
sondem von den Theilen des Stuckes welche vermoge ihrer haufigeren Wie-
derkehr und aussern Gleichmassigkeit am leichtesten etwas sicher erkannt wer-
den konnen. Solche ausserste Glieder in denen man sich erst heimisch ein-
wohnen muss bevor man tiefer bis in das schlagende und treibende Herz des
Ganzen vordringen kann, sind hier aber von der einen Seite die Schrift nach
ihrer bestimmten Art und Weise, von der andern die BUdungen der Wiirter
und Satze insbesondre auch der zum gefiigigen Ausdrucke dienstbaren Neben-
Avortchen

;
kurz das was man gewohnlich als das Grammatische im Gegen-

satze zum Lexikalischen bezeichnet und welches dem ausseren Kleide gleicht

festere Stoff einer Sprache fugen muss sobald der Gedank einen
beslimmten Ausdruck fordert. Erst wenn man diese Bestandtheile des Stuckes
sicherer zu erkennen angefangen hat, was freilich ohne schon wenigstens
einige einzelne Worte in ihrer Bedeutung richtiger zu verstehen unmoglich ist,

kann man dann die einzelnen Worter im grosseren Zusammenhange sicherer
betrachten und vieileicht auch uber ein solches einzelnes Wort welches bis
dahin noch nirgends weiter aus einer verwandten Sprache erklarbar ist nicht
vollig in die Irre gehen.

1.

Was also zuerst die Schrift des Steines betrifft, so gehort sie zu derjeni



DIE NEUENTDECKTE PHOEMKISCHE INSCHRIFT VON MARSEILLE. 89

den drei uns bis jetzt bekannten phonikischen Schriftarten welche wir

passend die Wir sind namlich gegenwartig besonders in Folt

franzosischen Besetzung und Durchforschung der Nordkiisten Afrika's be

reits so weit um drei Hauptarten phonikischer Schrifl zu unterseheiden. Zu

der ersten dieser Schriftarten recline ich die welche sich auf den uns bis in

die letzten Jahrzehende allein bekannt gewesenen Denkmalern zeigt, so da*s

man sie friiherhin fur die einzige hielt : ihre Uberbleibsel finden sich eben sowohl

im eigentlichen Phouikien als in den von spatereu Phoniken viel besuehten
i •

Ortern, sowohl in kyprischen Stadten als in Karthago und dessen Tochterstad-

ten; und sie weicht auch im karthagischen Gebrauche wenig von ihrer asiati-

schen Gestalt ab. Eine bedeutend abweichende Art phonikischer Schrift 1st

aber wahrend der letzten Jahre auf einigen kurzen Inschriften zu Lebdah, dev

Leptis Magna der AIten
;
im nordostlichen Afrika entdeckt: der franzosische

Consul und gelehrte Reisende Fresnel machte zwei trilingues davon bekannt

und versuchte eine Bestimmung der elnzelnen Buchstaben, welche ihm nach

einem ersteren oberflachlicheren Versuche spaterhin besser gelungen ist l
):

man sollte aber vor allem anerkennen dass dies ein ganz eigenthiimlicher Zweig

phonikischer Schrift war. Eine dritte Art bilden sodann d i e Inschriften welche

man bis jetzt da sie sich in dem alien Namidien in grosser Zahl finden numi-

dische genannt hat 2
). Diese drei Schriftarten ergeben sich zwar zuletzt alle

nur als Zweige desselben phonikischen Stammes, weichen aber unter sich so

1} S. Journal asiatique 1846 T. 2. p. 349—355 und 1847 T. 1 p. 260—282; vgl.

audi Judas etude demonstrative de la langue phenicienne et la langue libyque

(Paris 1847) p. 140 ff. Es ist nicht zu laugnen dass Hr. Fresnel hier erst durch

viele unnothige Umwege zum ncfatigeren kam; sowie er aueh bier viel Fremdar-

tiges einmischt.

2) Eine Menge sotcher numidiseher Inschriften hat s< ben Hr. Judas in dem ange-

fiihrten Werke veroffentikht : nur ist auf seine Enlzifl'enin^versuche wenig Wr
lass. Uberhaupt hat dies ziemlieh grosse Werk gerade fur das was seine Auf-

sehrift verheisst gar keine Bedeutung : wahrend es durch die Menge aeuentdeckter

Inschriften die es zum erstenmale gesammelt veroffentlicht , eine werthvolle Fort-

selzung zu dem 1837 erschienenen Gesenius'schen Werke biidet. Wir bemerken

dies ausdrucklich , da man es nach der blossen Aufsehrill des Werkes nicht

vermuthen wurde.

Histor.-Phil Clause IV-
^
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weit und so bestimmt von einander ab dass sie schon in nralten Zeiten aus

einander gerissen und jede von iimen sich viele Jahrhunderte Jang- ganz ge-

trennt von der andern ausgebildet haben muss. Sie geben uns also sprechende

Zengnisse fiir die Wahrheit dass die Phoniken schon in Urzeiten welche weit

iiber die Griindimg Karthago's hinausgehen ihren Handel ihre Bildung und ihre

Schrift iiber den ganzen weiten Kustenstreif Nordafrika s ausgebreitet hatten

:

welches wir bis jetzt wohl vernuithen aber nicht durch eineu solchen Beweis

erharten konnten wie der vorlieffende ist.-

So sicher wir diese drei Zweige phonikischer Schrift unterscheiden miis-

sen: so sind wir doch sogar bei der ersten, von welcher wir die meisteu

Uberbleibsel besitzen, noch nicht im Stande das Alter der einzelnen Inschriften

schon nach der Gestalt ihrer Ziige mit einiger Zuverlassigkeit zu bestimmen.

Auch bei unserer Inschrift seiche zu dem ersten Zweige gehort, reichen die

einzelnen grossen schonen Schriftziige durch welche sie sich auszeichnet nach

dem jetzigen Zustande unserer Erkenntnisse nicht hin urn aus ihrer Gestalt al-

lein ihr Alter zu erraessen.

Ubrigens aber sind gerade bei dieser ersten Schriftart und bei unserer

Inschrift die einzelnen Schriftziige nach dem jetzigen Stande unserer Kennt-

nisse lesbar genug. Auch haben wir alle Ursache eine grosse Genauigkeit

bei dem Steinschneider vorauszusetzen, da der Stein bei seinem gesetzlichen

Inhalte offenbar auf offentliche Kosten in dem alten Arlemistempel unter dessen

Triimmern man ihn gefunden aufgestellt war: und eine solche Genaui

Schrift bewahrt sich denn auch in der That bei dem naheren Verstandnisse

ihres Inhaltes vollkommen, wiewohl an einer Stelle durch Irrthum zwei kleine

Worte wiederholt zu sein scheinen *> Doch sind die einzelnen Worter hier

©

I) GemeiiU sind die Worte sbtt hn & **. Man konnte namlich zwar vermnthen

das anderemal nbn 527 (Fell)
Worte

zu lesen :• allein letzteres gibt schwerlich im Zusammenhange einen ertraglich en
Sinn, Wenigstens wenn man sogar in den durch den machtigen Darius ausge-
fuhrten altpersischen Inschriften im Bagistan-Felsen und in hierogiyphischen Stucken
solch

us Gesellschaft

fiir unmoff
diesem
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ohne wie in der Kit. 2 und in einteen andern

phonikischen Inschriften durch kleine Stiche unterschieden zn sein: nur die

Zahlworter bei den Werthangaben der Opfergegenstiinde sind durch stiirkere

Zeichen besonders hervorgehoben *) , offenbar urn auf sie als auf einen dem
Inhalte nach vorziiglich wiehtigen Theil des Gesetzeswortes der Leser Angen zu

lenken. Hinsichtlich der innern Art der Sehrift ist vorAllem zu beachten wie

streng auch hier die den Phoniken eigenthiimiiche Vermeidiing jedes Gebrau-

ehes von Vocalbuekstaben mitten im Worte durchgefiihrt ist: ein Gesetz des-

sen Strenge von den obengenannten Entzifferern zum Nachtheile der Saehe

verkannt ist. So kann das oft vorkommende Wort n:m nach diesem Ge-

setze auf keine Weise L\uat ausgesprochen werden, wie dies nichl bloss Hr.

Movers nach einer auch sprachlich betrachtet hochst bedenklichen Ableiftmg

von der W. vxi 2
} ;

sondern sogar Hr. Munk will; man wird vielmehr das

Wort nur etwa wie rwfist aut prechen und demgemass verstehen diirfen. Dass

dagegen die phonikische Sehrift im Wortausgange einen horbaren Vocal i-u

nicht unausgedriickt lassen konne, zeigen klar solche Falle wie nrw Zeile 4.

8. 10 und •onp Zeile 5: und es fallen auch hienaeh alle die gewagten Vor-

aiissetzungen und Erklarungen hinweg, welche, wie ich schon fruher bestan-

dig behauptet babe, gegen dies Grundgesetz und ich niochte sagen diese in-

nere Nothwendigkeit aller semitischen Sehrift fehlen 5
).

1) S. Z. 3. 5. 6. 7. It. 12.

2} Die Bikiung ware nach Hebr. SprL §. 153b zwar nicht ganz unmoglich aber gewiss

eine grosse Seltenheit, wie sie das sogar im Hebraischen ist.

3} In der Melit 1 bil. ziehe ich bis jetzt vor f^pa
t

(oder gar jsa«] zu Iesen und dieses

fur eine phonikische Zusammensetzung des Begriffes eines sweiten (nachgebornen)

Sohnes zu halten. Denn auch die tibrige Haltung jener Inschrift zeigt dass im

Phonikischen abweichend vom Griechischen der altere Sohn allein starker hervor-

gehoben wurde ; und dass auf den zweisprachigen Inschriften das Phonikische sehr

bedeutend vom Griechischen abvveichen kann zeigen viele Beispiele und erklart

sich geschichtlich nicht schwer. Denn die phonikische Bildung und Kunst war so

n~

alt und so eigenthumlich ausgebildet dass sie nicht von ihrem Wesen lassen kor

als sie mit der griechischen in engere Beruhrung kam. So wird z, B, auf bu

gues von dem welchem die Inschrift gilt im Griechischen in der dritten, im Pho-

nikischen in der ersten Person geredet: letzteres offenbar bedingt (lurch eine

uralte unabanderlich gewordene phdnikisclie Sitte.

Ml
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Die Inschrift in ihrem uns vorliegenden Zustande etwa nach einem Stein-

drucke zu wiederholen ist diese Abhandlung nicht der passende Ort : man kann
sie nach dem im Journal asiatique gegebenen Abklatsche, oder sofern dieser

zu unbequem oder zu undeutlich sein sollte, in dem Steindrucke des oben
beilaufig angefuhrten Werkes des Hrn. A. C. Judas nachsehen wiewohl dieser

von Movers wiederholte Steindruck etwas weniger genau ist als das von
Munk gegebene Abbild. Wohl aber erwarten die Leser dieser Abhandlung
mit Recbt hier ein Bild derselben in gewohnlichen Druckbuchstaben , wenn
nicht in phonikischen (dergieichen erst wenige gegossen sind und die mir
nicht zu Gebote stehen) , doch in den verwandten hebraischen. Ich fiige hier

eine solche dem Urbilde moghchst genau folgende Abschrift in hebraischen
Druckbuchstaben an

:
wobei ich die Verstiimmelungen links und rechts durch

Haken, die unausfuJlbaren Liicken durch Stiche bemerkt, und die wahrschein-
lichen oder gar gewissen Erganzungen hinter oder vor den Haken zwar so-
gleich eingetragen, die unsicheren aber durch kleinere Schrift untersclneden
habe. Die ubrigen Lesezeichen sind ferner getreu wiedergegeben : nur dass
ch das Zeichen

: welches in der Inschrift bloss einmal Z. 4 deutlich das Ende
des Satzes zugleich mit dem Absatze bezeichnet

wiederholen fur besser hielt

almlichen Fallen
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2.

Sehr bedeutend sind die Beitrage welehe die Inschrift darreicht zur voll-

kommneren Erkenntniss der phonikischen Wort- und Satzbildung. Wir sehen

aus ihr

1. dass das Phonikisehe den seltsamen Gebrauch des Vac consecutlmm

concershum (urn kurz aber deutlich so zu reden) mit dem Hebraischen theilt

:

wir finden wenigstens das Perf. mit dieser Zeit- und Sinnfolge, pi — jjp*

ganz entsprechend dem hebr. rc»rn — rrrn Z. 3 f. 6. 7 f. 10. 11 vffL Z. 13.

15. 16. 20. 21, und Qty&sn Z. 20. Dass namlich in diesen Stellen das Perf.

mit dem n so zu verstehen sei , kann man aus dem sich so an jeder einzel-

nen ebenso wie an alien Stellen ergebenden volb'g passenden Sinne mit Si-

cherheit sdiliessen. Die friiher bekannten Uberbleibsel phonikischen Schrift-

thumes waren sammtlich entweder zu kurz oder zu unsicher um diese Eigen-

Ihiimlichkeit der Spracke an ihnen zu erkennen. Wie wichtig aber die Wie-
derkehr dieser sonst nur im Hebraischen vorkommenden und an sich nach dem
Wesen neuerer Sprachen so schwer verstandlicken Erscheinunff sei, lehrt die

ganze Sprachgeschichte.

2. Als Beziehungswortchen vor einem ganzen Satze erscheint bestan-

dig das aus dem Hebr. ton abgekiirzte m?n, Z. 5. 13. 14. 15. 16. 18. 20.

21. Es bestatigt sich so aufs vollkommenste die fruhere Vermuthung Quatre-

iiber das Vorkommen dieses ganz eigenthiimlichen \z?n im Phonikischen

und durch die Feststellung dieses Wortchens ist fur die sichere Lesung phoni

kischer Stiicke nicht wenig gewonnen *). Zwar irrt Quatremere sodeich
der Annahme dass diese zwei Buchstaben

o

53 Phonikischen

wie das Hebr. vnt* Maim ausgesprochen und verstanden werden konnten: die

Moglichkeit davon zeigt schon das in den Kit. 2 unlaugbare iton Weib; und
wie im Taknudischen die Herkunft jemandes sehr oft durch ein u^n in enger
Verbindung mit einem folgenden Orisnamen bezeichnet wird 2), ebenso ent-

spricht auf der Allien. 2 Bil. *ri3 u?n dem Kinevs. Ja ich glaube dass Qua-

Wendungen der Inschrif-* — — — 7*^ ^^ —

ten erkenne ich nun dies ok an ; finde aber jetzt in dem yssi des Ponulus V. 8

2) Wie
als Accusativ diesen, vgl. syth V. t. 8.

'^K, SW» ti-ft P. AbOUi. t, 3. 3, 6. 7. 4, 4. 20.
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tremere hei dem Eifer jenes Beziehungswortchen u:n nachzuweisen sich audi

in seiner Erklarung der Melit. 3 zweimal stark geirrt hat: eiimml in der 2ten

Z. derselben, wo nach dera einfachen Namen des Stifters jenes Denksteines

nolhwendig noch irgend eine nahere Bezeichnung desselben erwartet wird und

sich wirklich findet wenn man das folgende nmottt ^n iiest mid von einern

Abkommlinge der numidischen Stadt Sicca versteht *}; sodann Z. 5, wo er

den Buchstaben "j mit dem anf diesem selben Steine und andern ihm ahnlichen

ganz verschieden bezeichneten n verweehselt 2
). Allein demungeachtet bleibt

die Aufiindung dieses Verbindungswortchens fiir nnsere phonikische Wissen-

schaft wichtig genug. Es findet sich namentlich auch auf der 1841 in der

Nahe des Piraeus entdeckten Athen. 4 Bil.
;
welche zuerst Qualremere in der

obengenannten Abhandlung vom Jahre 1842 bekannt machte leider aber mit

mehreren nur znm Theil durch Unrichtigkeiten der ihm zugesandten Abschrift

verursachten Irrthiimern ; nach der spater 3) bekannt gewordenen richtigen Ab-

schrift lautet sie so:

4
3 Vjs po^N osrtD m i-6tm»t&n p ^m

1) Die Buchstaben fuhren auf keine sicherere Lesart als diese
3
und dass ftrrz'Q einem

lat Sicca entsprechen konne leidet wenig Zweifel. Zur richtigen Lesung der

Melit 3 leistet wichtige Dienste die sehr ahnliche nur mehr verstiimmelte Melit;

4; beide sind meines erachtens so zu lesen: !»a*
|
P3 US 3 (die andre: SbafVm)

|!ia |3qn bssb rimes ©»; zwei verschiedene Abkommlinge der Stadt Sicca hat-

ten danach jeder einen besondern Stein zur Erinnerung an ihre Errettung er-

richtet.

2) Die letzten Worte der Melit. 3 sind meiner Einsicht nach so m lesen arwwa

*fi£% bn „da er die Angelegenheit (eigentl. das Kapitei s. unten) meiner Worte

(Bitten) erhorte." Das i von 9mm ist auf ige Weise vom an aa

scheint,

vgl die Anmerkung in der Geschichte des V. J. Bd. II S. 642. In der oben an-

Buchstaben haufig.

Leptis

3) Aus einer neugriechischen Zeitschrift durch Herrn de Saulcy m den Annates de

Tinstitut arch6oIogique 1843 S. 31—45. Die eigenen Erklarungen de Saulcy'ff

sind sehr unbefriedigend.

4) Das *20* ist schon aus Kit 2 und den ahnlichen kittaischen Inschriften deutlich;

und das r, von zzzrz findet sich sieher in den Ziigen der Ursehrift. Dunkei ist



96 HE IN RICH EWALD

d. i. „Ich bin Asept Tochter Eschmfln-schelem's aus Sidon. — Dies (ist das

Trauerdenkmal) welches mir setzte Ittenbal Sohn Eschmim-schillech's Oberprie-

betrubter Witwer
}>

irgendWo dagegen der Begriff des Genitivs, weil der sogen. stat. constr. aus

einem Grunde nicht angewandt wird
;
durch aussere Bezeichnung auszudrucken

ist, dient dazu stets das Verbindungswortchen -7, Z. 3. 6. 10. Dadurch na-

hert sieh nun zwar das Phonikische ganzlich dem Aramaischen (und Athiopi-

schen) : allein sollte jemand deshalb meinen dies dem aram. di- entsprechende

zi- konne ebenso wie das aramaische Wortchen auch als Beziehungswort-

chen vor Satzen dienen und also mit ten zusammenfallen 1
), so wiirde da-

mit etwas erst son«t weiter zu Beweisendes behauptet werden. Denn daraus

dass das Aramaische zwei ahnliche aber unterscheidbare Begriffe durch das-

selbe Wortchen ausdriickte, folgt keinesvvegs dass dasselbe im Phonikischen

der Fall war: vielraekr zeigt auch das Hebraische Arabische und die meisten

andern Sprachen dass zwei obwohl zuletzt verwandte Begriffe, wenn sie ein-

mal durch verschiedene Wortchen bezeichnet werden, nicht wieder ohne Un-

terscheidung bleiben.

3. Angelehnte Furworter kommen in der grossen Inschrift selten vor.

Es gehort jedoch dahin das br* in der Redensart nV iyp mjh hw Z. 5. Diese

kann schwerlich einen andern Sinn haben als den „ein Kalb welches Horner

hat (mit der Hoke ernes Fingers mid mehr" s. weiter unten) : der stat. constr.

*3*lp nach aramaischer Weise, s. Sprl. §. 289c
. Dann aber bezeichnet -im

also hier nur das letzte Wort : ich halte b:.z imr fur eine etwas hiirtere Aus-
sprache fiir Vinz, welches nach dem Hebr. und Talmudischen etwa so viel als

„betriibt" bedeuten kann. Zwar gibt der Abdruck bei de Saulcy eher ban : aber

der untere Strich des s kann bei ihm ebenso verwischt sein wie es der mittlere

bei dem i Z, 1 ist. Dass aber tihxa als zweites Glied von Eigennamen shillech

auszusprechen sei ergibt sich aus der 1846 gefundenen Trip. 4 tril.
7
wo <|b*rt»»3

griechisch Bakciilrft lateinisch Bakilech umschrieben wird, s. Journal asiatique

1846 Oct. p. 350. Das izibsj in dem andern Eigennamen gibt die grieehische

Inschrift hier durch aslr^.

1) Wie Movers (Phonizische Texte I S. 80} die Inschrift von Nora in Sardinien ver-

stehen will, als konne das blosse m fiir t stehen. Im Poenulus V. 1 ist nun

Brcctt? zu i«««»n
I -
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das dem Namenworte angelehnte Fiirwort der dritten Person sg.
7
ganz so wie

ich dies fruher aus dem Poenulus gezeigt habe. Fiir den pi. davon kann man

entsprechend das oa- inndm in aj^nn „ihre Genossen" Z. 2. 19

wie der pi. des an das Thatwort angelehnten Fiirvvortes nach dem Poenulus

-immon lautet: denn wollte man hier etvva nach hebraischer Art das blosse

cr vielleicht in der Aussprache -dm fiir einen solchen pi. halten, so musste

man das bekannte Wort „Genosse" ohne Noth nicht inn sondern ihirt gebil-

det sein lassen. Aus den iibrigen Inschriften aber ist mir nichts bekannt was

diesen Ergebnissen widerspraehe. Denn in der Melit. 1 kann das a- in ahp

und cow sehr wohl auf den ersten der beiden Briider gehen welcher in

der ganzen Rede allein am stiirksten hervortritt; und die Lesart nm in der

Melit. 3 Z. 6 welche Quatremere empfiehlt ist offenbar unrichtig fiir **m.

Das a1
?** (wohl illdm zu sprechen) welches Z. 13. 16 als masc. pi fiir

„diese" vorzukommen scheint, ist sichtbar die urspriinglich vollere Aussprache

sowohl fiir das Talmudische iVn als fur das gewohnliche Hebr. n^M ;
vgl. Gr.

183

4. Als gewohnliches Verneinungswort erscheint das im Hebr -

Z. 15* dasselbe aber auch ohne sichtbare Erhohung des Sinnes mit dem im

Talmudischen gewohnlichen ->n (aus fw) zusammengesetzt fci*N Z. 18. 21.

Im Gebrauche der Vorsatzwdrtchen (Prapositionen) ist sehr merkwiir-

dig die Anhiiufung zweier in dem Worte nrmih Z. 12: doch sind wir dabei

nicht ohne einen Anhalt zur richtigen Auffassung. In den entsprechenden

Stellen Z. 3. 7. 1 1 wird niimlich dafUr immer bloss inNn gesagt
:
und dies

hat nach dem jedesmaligen Zusammenhange der Rede deutlich den Sinn „fiir

eins" aus der moglichen Zahl der in jeder Reihe genannten opferbaren Thiere.

Da nun aber der Sinn des „eins" hier noch niiher durch ein bestimmteres Wort

wie „je eins" ausdruckbar ist: so konnte zwar allerdings an sich ein Yorsatz-

wortchen wie h noch hinzutreten, denn dieses dient auch zur Bildung des

Begriffes einer Vertheilung nach moglichen Einzelnheiten l> Allein dass sich

auf solche Weise (namlich ohne innere Sinnfolge) mehrere Vorsatz-

ortchen begegnen , ist im Allgemeinen dem semitischen Sprachenbaue sehr
gerade

1) S. Hebr. Sprl. $. 217d der letzten Ausgabe.

Ilistor.-Phil. Classe IV.
W
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wenig entsprechend und findet sich namentlich im Hebraischen kaum einmal

dichterisch *); jedoch kommt audi in der Sprache der Mishna manches dem

Althebraischen widerstrebende Zusammentreffen von Yorsatzwortchen vor 2
).

Sehr weit und noch weiter als im Hebraischen geht ferner der Gebrauch

des b vor dem Infinitive zum Ausdrucke des Willens statt der Aussage, wie

riZLib ed-tn „der Mensch will opfern' Z. 14. Audi liier ist der Ausdruck im

Pkonikischen gefiigiger geworden als leicht in irgend einer andern verwand-

ten Sprache, niihert sieh jedoch am meisten dem spatern Hebraischen 3

Wir konnen anderes leicht fiir sich Deutliclie iibergehen, z. B. das Vor
kommen des NiPal ganz wie im Hebr. Fassen wir das Bild zusammen wet
dies alle die hier sich offnenden Erscheinun^en der Wortbilduna; und Satzfii~.. „^. , . v,* t.,.XUUJl£

gnng de3 Phonikischen wiedergeben, so miissen wir wiederholen was wir

bereits 1841 aussprachen : das Phonikische hat zwar mit dem Hebraischen eine

©

grossere Ahnlichkeit als irgend eine andre altsemitische Sprache 4
), unterschei-

det sich aber von ihm dennoch stark genug und neigt sich in demselben Maasse

wie es sich vom Hebr. entfernt zu dem was in dem Hebraischen des A. Ts

mundartig erscheint und dann spiiter oft als talmudische und samaritische Spra-

che in die Geschichte tritt, immer aber so dass es auch von diesem wieder sich

durch starke Eigenthiimlickkeiten unterscheidet. — Dasselbe Verhaltniss ze

sich indess noch deutlicher

3.

bei den einzelnen Wortern. Wir wollen nun aber, da uns diese von selhst

tiefer in den gesammten Inhalt der Inschrift einfuhren, diesen mehr im Zusam-
menhange seiner einzelnen Bestandtheile betrachten.

Inschrift nennt sichtbar in einer bestimmten Ordnung die opferba-Die

Thiere; und zwar sind diese im Einzelnen folgende

1) S. hebr. Sprl. $. 219e am Ende.

2) Wie "'inNb bestandig so gebraucht wird, freilich dem ":2b

3) Vgl. hebr. Sprl. §. 237c.

nen konne,

Person msc. imperf. wie im Aramaischen mit »- statt mit j- begin-

illt weg wenn man (was ich jetzt billige) im Poenulus V. 2 mlahchyn

abtheilt und dieses als „nnser Geschaft" erklart, vgl. put „unser Herr" Melit. 1,

welches sicher ebenso adonyn gesproehen wurde, and die Aussprache Byrycth

fiir hebr. t&ra in der Tripol. 4 tril.



UBER DIE NEUENTDECKTE PHOEMKISCHE INSCHRIFT VON MARSEILLE. 99

a) t}htt Z. 3 Stier, also das fur Opfer vorziiglich taugliche und kostbare

Tliier vorangestellt

;

b) hw und S'N Z. 5 Kalb und Hirsck: denn dass V»n nicht etwa auf

hebraische Weise b\N auszusprechen sei und so den Widder bedeute, ergibt

sich klar aus dera Zusammenhange und der Ordnung des Ganzen, wonach die

Arten von Thieren welche das A. T. zu dem jn* d. i. zu dem Kleinviehe

rechnet erst in der folgenden dritten und vierten Stufe an der Reihe sind.

Die Anwendung von £wie sich von selbst versteht zahmen) Hirschen zum

Opfer kam sicher bei den Phoniken vor ]

);
und unterschied ihre Gottesdienste sehr

scharf von dem des A. Ts, in welchem sie als ganzlich unopferbar galten.

Leicht aber ergibt sich warum sie an Werthe nicht den Stieren sondern nur

den Kalbern gleichgestellt wurden. Das Kalb selbst wird jedoch durch die

Worte NtDwn t3N2 -iDn»n tnh i^p \cn naher bestimmt, deren sichere Deu-

tung in ihrer Ietzten Halfte sehr schwer ist. Soviel indess erhellt sofort aus

einer richtigen Einsicht in den Zusaminenhang , dass daniit ein Kalb beschrie-

ben werden soil welches nicht mehr zu jung ist um geopfert zu werden: und

dies konnte durch die Worte „welches Horner hat mit der Hohe eines Fin-

gers und wetter" sehr gut ausgedriickt werden. Konnen wir also den eben

angegebenen Sinn nachweisen, so ist er allem Anscheine nach der richtige.

Nun bedeutet das Talmudische iidji einen „Finger" als Maassstab: und so ge-

wiss als im Talmudischen -tun Born mit tjun wechselt, also nach dem Gesetze

des Wurzelbaues sich als aus diesem erweicht ergibt 2
), und als die Wurzeln va

mit den nj? wechseln konnen, mag dies tun jenem phonikischen tjjo gleich sein.

i

haben freilich dafur ausser unsrer Inschrift nur ein sehr vereinzeltes Zeug-

niss welches dazu kein gerades zu sein scheint. Im syrischen Laodikeia wurde

der Athene jahrlich fruherhin eine Jungfrau spater stall dieser ein Hirsch geopfert

:

so erzahlt der bekannte tyrische Pliiiosoph Porphyrios de abstin. ab esu aninialium

2, 56 ; und wenn nicht lange nachher Eusebios in vielen seiner bekannten Schrif-

ten (z. B. de laud. Constant, c. 13 dasseibe erzahlt, so schopft er stels nur aus

jener Schrift des Porphyrios. Indessen ist Porphyrios als geborner Tyrier uns ein

guter Gewahrsmann und kurz zuvor 2, 25 hatte er in jener Schrift uberhaupt

ndern liegt

Grand vor das Hirschopfer bei den Phoniken nur auf ganz ausserordentliehe

Falle beschrankt sich zu denken.

Nach hebr. Sprl. $. 1 1 8a. 2 der

N
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Bei dem Worte norra ist nach Hrn Munk's Versicherung als vorletzter Buch-

stab nach dem Steine am sichersten ein o anzunehmen : da indess ein Wechsel

der Laute o und vr sehr nahe liegt, so konnen wir mit diesem Worte das

arab. J&> welches Ilohe und Wiirde, so wie das aram. )4&» misn welches

den Hocker bezeichnet, recht wohl vergleichen. Das letzte Wort nd^i wiirde

mit dem hebr. nt3£_n verglichen auf den Begriff „und tiefer" also „ein Finger

oder weniger' hinfuhren: allein viel wahrscheinlicher ist dass die Hohe eines

Fingers als geringstes Mass angenommen wnrde; und da die Wurzel ntai bei

ihrer weiten Anwendung im Hebr. auch ein „Ausdehnen" bezeichnen kann, so

mogen wir bis sich Sichereres findet annehmen dass dies nid^oi im Phoniki-

schen ..und weiter" bedeutete. » 'IHUp
cj h^ und 7V Z. 7 Widder und Ztegenbock. Dass namlich t

?n-» den

Widder bedeute welchen wir in dem Vw der vorigen Reihe noch nicht finden

konnten. Heart eben sowohl im Fortschritte des Ganzen, als es sich durch die

rabbinische Aussa^e bestatigt dass man das Wort bit" irgendwo in £d

VWidder" gebrauche l
). Wiemuhammedanischen) Arabien in der Bedeutung

alter Rabbine aus vor - nmhammedanischer Zeit dies geradezu erdichten konnte

sieht man nicht ein; und durch blosses Ratlien wiirde man bei dem hebr.

Vntn up schwerlich auf die Bedeutung eines Widderhornes gekommen sein 2
J.

i"T

1) Das Zeugniss des alien kmp zu

auch das Targiim von Jos. c. 6 iibersetzt bafal Vnp durch Widderhorn. Ware

Widderhorn

Kriimmun

tallene denken: letztere Moglichkeit ware wenigstens festzuhalten bis man bewiese

dass einst wirkliche Widderhorner zum Blasen gebrauchi wurden
7
welches Bochari

Hieroz. 2
7
43 ganz bezweifelt Aber schon die alte Schilderung des B. der Urspp.

Nu, 10, 1 widerstrebt wenigsiens fur die Zeiten welclie dies Buch im Auge hat

einer soichen Annahme. Der bedeutendste Grund dafur dass *j:m auch in Israel

ursprunglich den Widder bezeichnete, bleibt immer die Erscheinung dass dem sg.

nBT© der »/. Q^aTT
spriinglich vielmehr

mo^lich aber doch

§. 270c nicht un-

2} Aus den Uberlieferungen in der Mishna irz'Dri wm\ c, 3
?
2—5 erhellt namlich

zur ,
Widder- und Steinbock

t Festtajren greblasen. At-
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Dass das Arabische nach seinen uns sonst bekannten Mundarten ein derartiges

Wort nicht besitzt, kann keinen Einwand begriinden, da man in den Zeiten

lange vor Muhammed das Wort in dieser Bedeutung an irgend einem uns

sonst unbekannten Orte des weiten Gebietes horen konnte welches man als

Arabien bezeichnete; und die beste Bestatigung der rabbinischen Aussage gibt

unser phonikischer Stein selbst. — Dass nun neben deni Widder vj deu

Ziegenbock bedeuten konne leuchtet leicht gewdhnlichen

Ziege wiirde nicht passen, da das ganze Gesetz nur von iminnlicheii Thieren

redet und diese wahrscheinlich audi im phonikischen Gottesdienste vorgezo-
o

gen wurden; und so gut als das mit 72? verwandte j*» nicht bloss die Ziege

(vgl. Qor. Sur. 6, 144) sondern nach bestimmtem Zeugnisse l
) auch den Bock

bedeutete, konnte w im Phonikischen ahnlich gebraucht werden.

d) Z. 9 nEN und wna Lamm und Bockcken, jenes nach dem sonst nur

im Aramaisehen erhaltenen Sprachgebrauche. Beiden wird gleicligestellt b*w anae

welches wir sicher vom „Jungen des Hirsches" verstehen konnen, a-tt zu ver-

gleichen mit .-pu o^> welches den BegriiF des Zarten Frischen 0"itq) und

Juno-en tragt. — Die bier in 4ter Reihe zusammengestellten Thierarten ent-

sprechen so nach dem Fortschritte des Ganzen vollig den in 2ter Reihe zu-

sammeno-enommenen ; und es leuchtet ein dass die in den 2 ersten Reihen ab-

gestuften Thierarten das im A. T. sogenannte ipz Grossvieh, die in den
'

letzten ganz entsprechend abgestuften das jnx Kleinvieh zusammenfassen sol

len, nur dass im phonikischen Gottesdienste der altere und der jungere Hirsci

hinzukam.

Alle die in diesen 4 Reihen genannten Thiere gehoren nun ferner nach

1

dem Z. 15 gebrauchten Ausdrucke zu N2p>o hi d. i. zum Capitel oder Ge

schlechte der vierfussigen zahmen Hausthiere, und bilden so den Gegensalz

zum ->ax hi Z. 15 dem Capitel oder Geschlechte der VogeL Dass namlieh

Homes , ob
lein eben die Ansicht iiber die Art des am Jubeljahre zu blasenden

es ein Steinboek- oder ein Widderhom seia solle., war damals zweifelhaft: e~

konnte also keine feststehende Uberlieferung sein dass bav den Widder bedeute.

1} Vgl. den Q'anms und die ahnlichen VVerke. Nach dem Qamus wird die Einzel-

zahl durch ^» gebildet (ebenso wie ^La von J*>)
eine denkwiirdige bis jetzt

sehr einzeln dastehende Bildung.
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hi „Thiire" eben so wie das dem Gebrauche nach entsprechende arab. v 1* hi

diesera Sinne eines Capitels oder InbegrifFes und alles Einzelnen was irgend

wohin zusanimen gehort vorkommen konnte, leidet keinen Zweifel: denn Z.

1 5 ist diese Erklarung der Worte die sicherste welche deiikbar J
} ; und nach

S. 95«/. findet sich das Wort in dieser abgeleiteten Bedeutung auch in einer

andern phonikischen Inschrifl.

e) Zu Anfange Z. 11 fehlen zwei Buchstaben: wir konnen aber nach

den eben ans Z. 15 erlauterten Worten sowie nach dem ganzen Zusammen-

hange des Gesetzes nicht zweifeln dass hier -id*3 zu lesen sei und damit die

Rede auf die Opfertogel iibergehe. Von soichen Vogelarten werden drei auf-

gezahlt: yx, nxw und mn. Bei dem ersten liegt es zwar nahe an das aram.

.o. Junger Vogel" zu denken: aber dann mussten die zwei andern Worte nur

verschiedene Alter der Vogel bestimmen, wahrend es unwahrscheinlich ist

dass iiberhaupt bei den Opfervogeln die verschiedenen Alter bestimmt werden

sollem Wir haben vielmehr alien Grund in diesen Wortern drei verschiedene

Vogelarten zu finden als solche die zum Opfer tauglick seien; und da im

Hebr did oder d>d, im Arabischen stiX> und ')k\c> Vogelarten bezeichnen,

so lasst sich mit Recht vermuthen dass wie y* und nm so das in der Mitte

stehende Wort rjxxtf eine Vogelart benennen sollte.

Dass aber ferner jedes der hier genannten Thiere auch in seiner leibli-

chen Beschaffenheit zum Opfer tauglich sein miisse, scheint durch ein Wort

bestimmt zu werden welches sich in jeder dieser 5 Reihen sogleich nach der

Nennung des Thieres so auffallend wiederholt dass man ihm schon nach die-

sem bestandigen Zusammenhange worin es steht schwerlich einen andern Sinn

beilegen kami. In den ersten 4 Reihen erseheint als ein solches Wort das

etwas schwerverstandliche hbD: und wenn es wo mehr als eine Thierart in

Wort nur dichterisch Ps.
* i *

141, 3 *n lautet, ist bei dem immer vollkommner an den Tag komraenden Ver
haltnisse des Phonikischen zu der dichterischen Mundart des Hebraischen mehr ein

Beweis fur als gegen diese Entzifferung. Allerdings ist ein Wort wie bi erst

durch eine neue Umbildung der Sprache aus dem fern. n?T hervorgegangen,

{ und ahnliche Worter ohne weibliche Endung einst diese gehabtebenso wie jta-]

haben mussen (hebr. Sprl. %, 188d. f. 189b;.
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der Reihe aufgezahlt wird nur hinter der letzten gesetzt wird (Z. 5. 7. 9.

vgl. mit Z. 3), so erklart sich das von selbst aus dem Bediirfnisse moglichster

Kiirze der Rede. Durch diese Stellung des Wortes hbs konnte man sogar

versucht werden es aus dem haufig vorkommenden Talmudischen bh$ Re<*el"

zu erklaren, als bedeutete es regelrechte Opfer, wie sie sein miissen nm auf

den Altar zu kommen und ihrem Zwecke zu entsprechen (was ira A. T
nrn heisst): allein die ubrigen Falle in denen dies Wort oft

kommt, fiihren vielmehr auf eine andre niichste Bedeutunff. wovon
6V""&

eden ist. — In der 5ten Reihe dagegen, also nach Obigem bei den V«

geln. findet sich statt dieses Wortes ein g gend

weiter vorkommt nnd an sich nicht wenig dunkel ist. Da jedoch im Samari-

tanisehen pt* das eigenthumliche Wort fiir den Begriff „Zelt" ist *) und mit

das Syrische Ijcu^* iibereinstimmt ; da ferner solche Wdrter wie

Schutz, Haus" leicht auf das h. Haus und Heiligthum selbst iibertragen wer-

den 2): so lasst sich jenes Wort sehr wohl wie ein Aussagewort piu ge-

sprochen als den entgegengesetzten Begriff des lat. profanus gebend denken;

und dann wtirden damit solche Vogel bezeichnet welche im Heiligthume selbst

aufgezogen wurden und dort zum Opfern gekauft werden konnten. Dass eine

Menge solcher h. Vogel gerade bei phonikischen Tempeln gehalten wurden,

zeigt das Beispiel des Tempels der Venus Erycina in Sicilien 3} : und zugleich

1} Das samaritiscbe p» setzt der samaritanisehe Ubersetzer des Pentateuches bestan-

dig fur das hebr. bilk; das Begriffswort *a*M setzt derselbe Dent 32
7
33 fiir das

hebr. I >i ' W entsprichi

We
Ausdruck

T
\ JL bedeutet urspriin

uuantastbaren Ort derWurzel

nach das syrische jAax^c in der Bedeutung eines heidnisdien Heiligthumes: donn

diese Bedeutung des syrischen Wortes welche nach Castellus - Michaelis' syrischem

Worterbuche zweifelhaft scheinen konnte, lasst sich anderweitig genug belegen,

vgL Barhebraus in Bernstein's chrest syr. p. 203. Ephraemi Op. IfI p. 2 1 6^.

Vgl. die Taube neben der Afrodite auf so vielen Munzen der Erykiner, Torremm-

&£$ Siciliae veteres nummi T. XXX fig. 1— 6 und die andern Zeugnisse fiir die
* •

Heiiigkeit der Taube im Dienste der Astarte. Auf etwas Ahnliches sogar im alt-

judaischen Tempeldienste weist auch das im Protev. Jac. c. 8 Erzahlte hin.
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erklart sich nur so vollstiindig der Gegensatz dazu welcher Z. 1 2 in d e n Wor

ten aufgestellt wird: nurip rwip dm ">dx hN „hast du den Vogel vorher ge-

weihet", also schon in deinem Hause ihn zum Opfern bestimmt und nicht erst

im Tempel gekauft *). Das Gesetz erlaubte beides, unterschied aber wegen

des Opfergeldes zwischen beiden Fallen genau.

2. Bei diesen Opferthieren werden iiberall zwei Opferarten unterscbieden

n^x und hhz oVw: letztere wird in demselben Gesetzesausspruche bei der

Wiederholung kurzer bloss hhz genannt Z. 3 (5); denn hier ist gewiss nicht

bhsn wie die bisherigen Entzifferer meinten, sondern tea die riehtige Les-

art , theiis weil der verblichene Buchstabenzug am meisten anf diese hinfuhrt,

theils weil nur so diesem Worte das folgende nsista Z. 4 entspricht und dem-

nach das stete Sichentsprechen beider Worter sich an dieser Stelle nur so

herstellt.

Eine sichere Erklarung dieser zwei Opferarten ist den blossen Worten

nach ebenso sehwer als fur die richtigere Anffassung der ganzen Inschrift un-

entbehrlich. Wir thun daher am besten zuvor noch auf folgende Erscheinun-

gen wohl zu merken.

Von der runac mussten nach der Beschreibung dessen was bei beiden

Opferarten als rechtlich gait, so wie nach der allgemeinen Bemerkung Z. 13,

ausser dem was die Priester vom Opferfleische anzusprechen hatten noch be-

sondre Theile abgegeben werden. Namlich bei dem hhs zd^mj der beiden er-

sten Reihen der Opferthiere sollte den Priestern ein stehender Antheil vom

Fleische gebiihren: 150 Z?te vom Kalbe und Hirsche Z. 6, und also (wie die

Liicke Z. 3 wahrscheinlich zu erganzen ist) 300 Zta vom Stiere ; denn der

Werth dieses wurde auch sonst als das Doppelte jenes gerechnet. wie unten

erhellen wird. Dies Wort vt Z. 6 bedeutete gewiss entsprechend dem aram

und samarit. *ni zuerst eins der kleinsten Gewichte, etwa unser Loth, dann

erst eine Hiinze 2
) ; hier ist es noch in der nachsten Bedeutung gebraucht, und

1) Die Vcrbindung rr-jg w$ISl nach hebr. Sprl. §. 285b. Vorne an der Zeile fehlt

wahrscheinlich nicht etwa ein ~b als Zeichen des Accusativs, sondern ein W* :
denn

das hebr. na als Accusativzeichen ist auch ira Phonikischen hinreichend belegt.

2) In der santaritanischen Ubersetzung des Pentateuches wird tit stets fur das hebr.

SJ02 in der Bedeutung „Geid" gesetzt: eigentiich nur eine Draehme, die dann wie
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150 Z05 Fleisch wiirden nach unserem Fleischarewichte nicht mehr als einiffo

Pfund ausmachen. Von dem hhs o^ur aller ubrigen Thierarten wurde nun

zwar diese Abgabe eines bestimmten Fleischgewichtes nicht gefordert, ofFenbar

weil nur jene beiden Arten der grossten Thiere gross genug schienen urn von

ihnen den Priestern noch einen besondern Fleischantheil zu bestimmen; viel-

mehr konnten die Opfernden bei hbs nbir alles Fleisch selbst geniessen naeh-

dem (wie sich von selbst versteht) die von jedem Opferthiere dem Altare ge-

biihrenden edelsten Theile von ihm genommen waren. Aber wurde irgend

Tliier als nans geopfert ihm, mochte ienes bestimmte Fleisch

gewicht von ihm schon entrichtet sein oder nicht, noch ein besonderer gleich-

sam mehr freundschaftlicher Antheil dem Priester zufallen, genannt mit dem

an sich sehr dunkeln Worten nVxn r\*)*p Z. 4. 6. 7 f. 9 f. 13. Man konnte

nun diese zwei Worter mit den Syr. )-,&£> und {X*-* so wie mit dem Hebr.

a-»T'» -^sn Jer. 38, 12. Hez. 13, 18 vergleichen: sie wiirden dann Bander

oder Gelenke bezeichnen, also einzelne kleinere Glieder der Opferthiere. Al-

lein so nahe diese Vergleichung den beiden zusammentretenden Worten nach

liegt, so lasst sich doch bei ihnen an bestimmte Glieder nicht denken, weil

diese sonst stets mit dem Artikel n hervorgehoben werden; auch liesse sich

schwer errathen wie die blossen Gelenke hieher gehoren konnten. Wir ver-

gleichen daher lieber das samarit. iiop „Theil, Stuck" 1
), und das arab. xiy-j

„eine Gabe, womit man sich Jemanden zu terbinden sucht", denn dass dieses

arab. Wort mit der in alien semitischen Sprachen verbreiteten W. hm zusani-

menhange leidet keinen Zweifel. Dann ist der Sinn, es sollten vom Fleische

das arab. Dirhem das Silbergeld iiberhaupt umschreibt. In syrischen Schriftstel-

lern aber wird tir auch noch als Name eines Gewichtes nicht selten gebraucht.

1) Das samaritanische ibj3 umschreibt Gen. 15, 17 in der Ubersetzung das hebr.

Wort its „ein Stuck, insbesondere auch vom Fleische:" nur entfemter enlspricht

i das arab. JLs pL ^ILsJ „Seite ; Gegend." Der Wurzel nach entspricht diesern top

mit dem Wechsel von a nnd y ganz folgeriehtig das hebr. >*%% in der Bedeu-

tung eines Zweiges oder Astes Ijob 14, 9: aber gerade im Aramaischen wo dieser

Lautwechsel sonst Gesetz ist, ist -sap in dieser Bedeutung nicht gebrauchlich

den. Es ist daher merkwiirdig wie gerade das Samaritanische und das Phoniki

Worte becesmen: und wohl mogen wir auch daran erkennen

aus welcherlei altera Stoffen das Samaritanische sich zusammengcbildet hat.

Classe
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der m& noch einige besondere „Stiicke und Spenden" den Priestern zukom-

men, als miisste man sie in diesen Fallen gleichsam besonders frenndschaftlieh

am Opfermahle theilnehmen lassen. Sowohl diese nicht wagbare Spende von

der nana als jene bestimmt abzuwagende vom hbz chw heisst mit dem allge-

meinern Namen Hirtmsn „der Antheif namlich der Fleisch- oder Mahlzeit-

Antheil Z. 3. 6. 10 ygl Z. 17. 18. 20. 21, nach dem feststehenden hebriii-

schen Sprachgebrauche : wodurch die sichere Erklarung aller dieser Worte nicht

wenig gestiitzt wird. — So viel aber ergibt sich hieraus dass die nana unter

beiden Opferarten die hoherstehende und glanzendere war. Und damit stimmt

dann iiberein dass die rum bestandig vor dem SSd taVu? genannt wird.

Aehten wir auf diese Merkmale, so kommt es uns am wahrscheinlichsten

vor dass nsnx die mih des A. Ts. oder das Lobopfer, hbz zohw dagegen

das einfache Opfer ist. Denn bei dem Lobopfer batten die Priester mehr zu

thun, Gesange zu singen, feierliche Umgange zu halten u. s. w.: es stand also

an sich holier, und den Priestern mussten fiir ihre besondre Mime noch be-

sondre Antheile an den geniessbaren Opferstueken zukomnien 1
}. Auch das

Wort leitet auf eine solche Bedeutung: :nx konnte im Phonikischen ebenso

wie yax im Samaritanischen 2) dem hebr. r^x entsprechen und daher ein An-

rufen oder Preisen bedeuten. Was aber das Wort hbz betrifft, so erhellt aus den

innerhalb der Inschrift ersichtlicheu drei Arten seines Gebrauches dass es eben

nur das Opfer iiberhaupt sofern es auf den Altar kommt bezeichnete, wah-

rend nm das Opfer bedeutete sofern es nach seinem Hauptstoffe aus Thieren

bestand. Dieses Wort hhz war also wohl zuletzt mit dem hebr. nHa wurzel-

verwandt 3
), ohne tibrigens die besondre Bedeutung zu tragen welches dieses

im A. T. empfing. Und wenn hhj a^w nur ein bestimmterer Name fiir S73

oniber es wohl erenust , auf das in den ..Alterthtimern

auz

tingen 184£ S. 55 f. Gesagte hinzuweisen.

Es uraschreibt im samaritanischen Pentateuche ganz gewohnlich das hebr. p$%
ist also nicht wie das hebr. rnS ein seltenes und dichterisches sondem ein

j

gemeines Wort: der Ubergang des i in a und des n in $ ist im Samaritanis-

sehr haufig.

Nad* der in den ,,Alterthiimern des Volkes Israel" S. 50 wetter auseinande T

i Erklarun

Wort.es.

Bedeutung nach schwie-
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als das gemeine Altaropfer ist, so mag &hm den blossen BegrilT einer Dar-

bringung *) tragen, und beide Worter mogen etwa so zusammengesetzt sein

wie das lat. sacrificium wofur man kiirzer auch bloss sacrum oder sacra sa-

gen kdnnte. Dem Begriffe des hebr. o4i entspricht hiernach dieses erste

Glied des Phonikischen hhz nS\y nicht ganz: gerade in der Anwendung des

Opferwesens unterschieden sich die beiderseitigen Religionen zu sehr als dass

in ihnen die Ausdriicke fur heilige Gegenstande hatten eine gleiche Bedeulung

behalten konnen. Dass die Phoniken je die strengen Buss- und Schuldopfer

des A. Ts gekannt hatten, dass jemals bei ihnen die Ganzopfer (oder Brand-

opfer) iiblich gewesen , lasst sich nicht beweisen 2
) ; und auch hierans erhellt

wie verkehrt es sein muss das phonikische bba dem h^hs des A. Ts gJeich-

zustellen.

Mochte nun das Opfer von einer glanzenderen oder von dieser ge-

meinen Art sein: fur jedes zu opfernde Thier solite nach der Inschrift den

Priestern vor allem ein bestimmtes Geld bezahlt werden. Diese Geldabgabe

floss sicher zunaehst nicht dem einzelnen Priester sondern dem Schatze des

Heiligthumes als dessen bedeutendstes Einkommen zu, nnd wurde ofFenbar vor

dem Anfange der h. Handlung erhoben. Ihr Betrag war daher nur im Grossen

nnd Allgemeinen nach dem Range jener 5 Thierreihen bestimmt, so dass

fur je ein Thier der lsten Reihe (einen Stier) 10 Sekel,

2 — 5
y

3

4

1 — frerader Munze,

1) Also von der Bedeutu

worden ist.

2 Das Gegentheil erhellt

im arab. J**! „iibergeben
w

die herrschende

auS der Beschreibun? Theo

Porphyrios [de abstinentia ab em
em nur die Juden sich des ganz4, 15k wie unter den Sy

bedienten, ohite selbst von seinem Ffeische zu essen. Freilich meinte etnst unser

Mosheim, sondern

gedacht haben: ailein wir wissen deut

den Juden tiberhaupt unterscheidet (4, Ifjj und wenn das Brandopfer schon in

den alteren Zeiten Israels so sehr vorherrscht dass neben ihrn das eigentliche

Fleischopfer stark zur&cktritt, so kann dieses

phrast redete fast ganz aufgehort haben.

Theo-

02
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zu bezahlen war; miter der fremden (y~) d. i. nichtphdnikischen Miinze ist

wohl die in Massilia giiltige griechische gemeint, wiewohl es uns jetzt schwer

fallt das damals bestehende gegenseitige Verhaltniss dieser zwei Miinzarten imd

daher den Grund ihres Wechsels in den Bestimmungen unseres Gesetzes zn

erkennen ^. — Dass fiir einen Vogel z. B. eine Taube nach Z. 1 i eben so

viel Geld gefordert wurde wie fiir ein Thier vierter Reihe, kann nicht be-

fremden wenn so wie wir dies oben fanden damit zngleich der Kaufpreis ent-

richtet wurde; dass dies aber wirklich so war, erhellt auch daraus dass nach

Z. 12 im andemFalle ein verschiedenes und sicher sehr geringes Geld zu entrich-

ten war, namlich etwa ein silberpfennig : so betraehte ich das n rjeo als aus

rm:N 'd verkiirzt, und weiss sonst keine Erklarung fiir dies einzelne m
;
ob-

gleich eine solche Verkiirzung sonst in der Inschrift nicht vorkommt. Dass

das Wort miJN selbst 1 Sa. 2, 36 nicht bloss hebraisch sondern auch pho-

nikisch gewesen, lasst sich leicht annehmen: denn ebenso war das Hauptwort

dieser Begriffe Sekel beiden Sprachen gemein.

Die genaue Angabe dieser (urn so zu sagen} Zulassungsgelder war aber

weiter auch dazu gut um bei jeder Thierreihe nach ihrer Hohe die der oben

beschriebenen Fleischabgaben zu messen. Dass die edelsten der inneren Glie-

der des Opferthieres oder die eigentlichen Altarstiicke von jedern Thiere zu-

vor weggenommen und zu ihrem hochheiligen Zwecke verwandt wurden be-

vor es an ein menschliches Vertheilen und Essen des Fleisches kam, versteht

sich s o sehr von selbst und zugleich waren ja diese Theile bei alien Thierar-

ten so gleichmiissig , dass daruber in diesem Gesetze gar keine Rede sein

konnte. Aus der Fleischmenge aber ausser diesen Altarstiicken empfingen die

Priester nach Obigem zwar beim gewohnlichen Opfer nur von den zwei er-

sten Thierreihen ein bestiramtes Gewicht: aber bei dem glanzenderen Opfer

nicht zu wagende jedoch nothwendige Mahlstiicke. Dass nun sowohl diese

nicht zu wagenden als jene nach dem Gewichte bestimmten Abgaben von je

dem einzelnen Opferthiere sich nach der durch das Zulassungsgeld bestimmten

1} Welche griechisch 31&cers in seinem obenge-

nannten Buche uber misre Inschrift S. 78 ft*, naher zu bestimmen. Wenn
nur wfisslen welcher Munzfuss gerade in Massilia in so fruhen Zeiten bevoi

karthagische Macht gebrochen war als der herrschende gait

!
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Stufe oder Wiirde desselben richten sollten, diese wichtige Bestiinmung wird

(nach meiner Vermuthung) bei den vier Reihen der Vierfussler bestandig durch

die Redensart jo nhwb ausgedruckt. Da namlich auch Z. 13 die Worte

ahn n:& wahrscheinlich bedeuten „dieser Arten" vgl. ^f, und da n^sic un-

streitig wie K>^ die Stufe und Wiirde ausdriicken kann: so scheint nn der

Moglichkeit dieser Worterklarung kein Zweifel zu haften; denn das Fehlen

des Artikels bei ja welchen man in diesem Zusaramenhange als nothwendig

erwarten wiirde, kann daher riihren dass ]D in der Opfersprache zu einem

stehenden Eigennamen fur den angegebenen Begriff geworden war.

Zu fordern hatte demnach der Besitzer des Opferthieres fur seinen eige-

nen Verbrauch oder auch Genuss nur folgende bei den Vierfusslern stets ge-

nau aufgezahlte Theile: 1) mi?rr die Haut, muss dem Zusammenhange nach

sg. sein hTfiJJ 2} oaWn wahrscheinb'ch die Vorderfiisse vgl. yJ^. Die Be-

deutung dieses Wortes ist bis jetzt etwas unsieher, da das syrische

(welches ich bis jetzt dazu nur aus syrischen Worterbuchern kenne) den Vo

gelschwanz bedeutet. — 3) oassn die Hinterfiisse; — 4) das (nach Hin

wegnahme jener priesterlichen Antheile) iibrige Fleisch, "wu?r? nnN nach ei

jier auffallenden doch nicht undenkbaren Bedeutung des semit. Wortes inN.

Was von den Vdgeln dem Opferer anheimfallen sollte, ist Z. 11 f. nicht mehr

vollstandig zu lesen: doch fragt sich ob die dahin zu beziehenden Buchstaben

. . . «n pi Z. 11 nicht etwa so zu erganzen waren: .... rj*i PiWtisn „der

Magen und die Federn," nn*vo nach Lev. 1, 16.

Nach diesen Erorterungen wiirde sich von dem Haupttheile der Inschrift

welcher zugleich verhaltnissmassig am vollstandigsten erhalten und am leich-

testen erganzbar ist, folgende Ubersetzung ergeben:

1) Z. 3 f. „Bei einem opferbaren Stiere, sei es ein Lob- oder ein gemei-

nes Opfer, gebiihren den Priestern 10 Sekel fur je einen; beim gemei-

nen sei nach der Wiirde der Opferart die Abgabe von Fleisch [300]

Viertellolh, und beim Lobopfer Stiicke nnd Spenden: aber die Haut di«

Vorderfiisse die Hinterfiisse und das iibrige Fleisch seien dem Besitzer

des Opfers."

23 Z. 5 f. „Bei einem Kalbe welches Horner hat mit der Hiine ernes Fin-

gers und weiter, so wie bei einem opferbaren Hirsche, sei es ein Lob-
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oder ein gemeines Opfer, gebiihren den Priestern 5 Sekel [fiir je ems;

beim gemeinen sei nach der Wur]de der Opferart die Abgabe von Fleisch

150 Viertelloth, und beim Lobopfer Stiicke und Spenden: aber die Haut

die Vorderfiisse die Hinterfiisse und das ubrige Fleisch seien dem Besitzer

des Opfers."

3) Z. 7 f. „Bei einem opferbaren Widder oder Bocke, sei es ein Lob - oder

ein gemeines Opfer, gebuhrt den Priestern 1 Sekel fremder Miinze fiir

je einen; und beim Lobopfer sei [nach der Wiirde der Opferart die Ab-

gabe von Stucken] und Spenden : aber die Haut die Vorderfiisse die Hin-

terfiisse und das ubrige Fleisch seien dem Besitzer des Opfers."

4) Z. 6 f. „Bei einem opferbaren Lamme oder Bockchen oder jungen Hir-

sche, sei es ein Lob- oder gemeines Opfer, gebuhrt den Priestern J
fremder Miinze [fiir je eins; nnd beim Lobopfer sei nach der Wiirde]

der Opferart die Abgabe von Stucken und Spenden: aber die Haut die

Vorderfiisse die Hinterfiisse und das ubrige Fleisch seien dem Besitzer

des Opfers."

5a) Z. 1 1 . „Bei einem im Heiligthume gezogenen Vogel , sei ein SsUss das

gemeine Opfer oder ein Skissif oder ein ChazM x
}, gebiihrt den Prie-

stern J fremder Miinze fur je einen: aber der M[agen nnd die Federn

seien dem Besitzer des Opfers.]"

5*>) Z. 12. j,Hast du den Vogel vorher geweihet, sei es ein trocknes

ein fettes Opfer, gebuhrt den Priestern 1 Silberpfennig fiir je einen:

Die bis zum Ende noch folgenden 9 Zeilen sind uns wegen der

Verstiimmelung des Steines an sich weit dunkler ; und es muss bei ihnen noch

mehr dem Felde der Vermuthung anheimfallen. Soviel sich indess jetzt wahr-

nehmen lasst, fiigen diese letzten 9 Zeilen dem Inhalte der vorigen 10 nur

einige Nebenbestimmungen hinzu.

1) Z. 13 f. „Und vom Lobopfer welches dargebracht wird von diesen

(vorerwahnten) Vogelarten. seien den Priestern Stiicke nnd Spenden : und das

Lobopfer sei [auch bei . . . . Brod] Kuchen Milch und bei jedem Opfer wel-

nor

naber wissen konnen.

i phonikischer Worte sind allerdings, wie sonst noch oft
;

angenoramen: weil wir bis jetzt hierin vieles noch nicht
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ches jemand opfern will auf die[selbe Weise hinsichtlich der Abgabe an di«
? P

Priester]." Die Erganzung der Liicken ist hier schwierig genug. Z. 1 3 nehme

ich als den ganz verstiimmelten zweiten Buchstab des Wortes nsia.n ein n

an; hinten scheint p]*» sicher, am Ausgange von Z. 14 vielleicht yrQso nach

der talmudischen Bedeutung „Art und Weise." Zu Anfange von Z. 14 scheint

ein *i oder i gestanden zu haben, vielleicht der Schluss eines Wortes fiir Ku-

chen wie 1^3 j so dass SSa den geolten Kuchen im Gegensatze zum trocknen

beschreiben wiirde: denn ahnlich wird Z. 12 bei den Vogeln ein fettes d. i.

reich rait 01 ausgestattetes Opfer von einem trocknen fix Trockniss von einer

W. „diirsten" vgl. das hebr. }lNmJ unterschieden. Dann wiirden diese 2 Zei-

len aussagen dass bei dem Lobopfer die Priester nicht bloss von jenen 4 Thier-

reihen sondern auch von den Vogeln sowie von jeder andern nkhtthierischen

Gabe ihre Antheile haben sollten.

2) Z. 15 f. scheinen zu bestimmen dass die Priester bei den Opfern

keine Art von flussigen Spenden Qibationes) an sich nehmen diirfen : „Bei je-

dem Opfer welches geopfert wird zu Vierfiisslern oder zu Vogeln gehorend,

sollen die Priester nicht ha[ben ] irgend eine Milehspende noch eine

Weinspende noch einen Rest von diesen: jeder Mensch aber soil von dem

was er opfert [audi wirklich geniessen]." Letztere Erganzung ist freilich nur

eine wahrscheinliche ; auch die Namen der einzelnen hier besprochenen Opfer-

gegenstande sind an sich sehr dunkel: mro ware eine besonders zubereitete

Milehspende (vgl. r;^)> wie sie zum Fleischopfer hinzukam; new eig. „em

Giessen" ware (vgl. T]D3) eine derartige Weinspende, und nn» ware ein

Rest (Vom Festbleiben und ZHruckbleiben g**, und L*, so genannt}. Dass die

flussigen Spenden , wenn sie als Zugaben zu den Fleischopfern erschienen, als

allein dem Altare bestimmt betracktet wurden, erklart sich leicht aus ihrem

Wesen : dasselbe gait so bei den Hehraern 1
).

3) Von hieran geht es sichtbar zum allgemeinen Schlusse hin: und Z.

17— 19 bestimmen welche Pflichten die Laien gegen die Priester haben oder

nicht haben. ,
;
Der Mensch ist schuldig eine Abgabe auf je em Opfer nach

Wie sich aus theils bestimmt

out
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n Maasse welches in der Vorschrift gesetzt [ist; nicht aber ist er schuldig]

end eine Abgabe welche nicht bestimmt ist in dem Tarife und gegeben

der Vorschrift [der beiden Suffeten Baal Sohn Bodtanit's] und

Chalssibaal Sohn Bodeschmun's mit ihren Genossen." Hier ist die Erganzung

und Erklarung ziemlich sicher, zumal wenn man die beiden ersten Zeilen der

lnsehrift verdeicht woruber unten zu reden ist. Das n»n>3 ware „erfordert.

gezwungen" von uaioor „fordern" ; too hier und Z. 20 ware wie itsn oben

S. 99 aus cdq^td^ u^ „veroffentlichen, bekanntmachen, wie ^-a^' unser

„Tarif" geworden ist.

Nun noch Z. 20 f. das Gegenlheil dazu: „Jeder Priester der eine Abgabe

nimmt iiber das was im Tarife festgesetzt ist, wird ge[straft werden: sowie

Strafe auch treiFen] wird den Opferer welcher nicht gibt das Vorgeschriebene

der . . . Abgabe . . .
." Dass yin einen solchen Sinn tragen konnte folgt

aus der Bedeutung der W. im Talmudischen.

4.

Nachdem wir den Haupttheil dieser lnsehrift seinem einzelnen Inhalte nach

so sicher als uns moglich wrar erkannt haben: ist es Zeit diesen Inhalt selbst nach

allgemeinen Riicksichten zu betrachten; wobei wir nun auch die noch nicht

beruhrten zwei ersten Zeilen trotz ihrer grossen Verstiimmelung etwas naher

zu untersuchen den rechten Ort finden.

Die lnsehrift enthielt also eine Vorschrift uher die Opfergebiihren bei

einem phonikischen sei es tyrischen oder karthagischen Tempel in Massilia, urn

jeden Streit dariiber welcher etwa zwischen Priestern desselben und opfern

wollenden Laien entstehen konnte und in friihern Zeiten gewiss oft entstanden

war von vornan unmoglich zu machen. Diese Vorschrift, auf steinernem Denk-

male mit grossen Buchstaben zu jedermanns Kenntniss gebracht, stand sicher

irgendwo am Eingange des Tempels an einem geschiitzten Orte. Und da

Massilia schon seiner Lage nach immer weit mehr mit Karthago als mit Tyrus

in Verkehr stand, so wrerden wir schon hienach an einen Tempel karthagischer

Stiftung zu denken haben.

Eine solche Vorschrift konnte aber, wie an sich einleuchtet, nicht ohne

irgend eine obrigkeitliche Genehmhaltung offentlich aufgestellt werden. Und
wirklich erkennen wir auch wenigstens soviel noch deutlich aus den verstum-

melten zwei ersten Zeilen, welche eine Art Vorwort zu dem eigenllichen In-

halte geben: wiihrend die Inschnft gegen ihr Ende hin Z. 18 f. bei einer pas-

senden Gelegenheit auf dieses Vorwortes Sinn in kiirzerer Fassung ziu*tick-

weist. Hienach wurde die Vorschrift offentlich aufgestellt und fiir die Zukunft

als Gesetz anerkannt unter den zwei Suffeten . . . baal Sohn Bodtanith's und
•

Chalssibaal Solm Bodesschmun's Sohnes Chalssibaal's und ihren Genos:

Diese phdnilvischen Xamea und die Wiirde von Suffeten zeigen nun zwar

gleich dass wir hier nicht an die hochste Obriffkeit der Massilier selbst zu
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denken haben, welche dazu nicht aiis zwei sondern aus drei Vorsitzenden be-
stand ]

), sondern vielmehr an eine karthagische Obrigkeit : eine solcbe bestand
gewolmlieh aus zwei Suffeten und mehreren Genossen oder Beisitzern 2

). Aber
an die hochste Obrigkeit in dem fernen Karthago selbst diirfen wir dennocli

deswegen bier nicht mit Hn Movers denken: eine solclie ist in der Inschrift

nirgends naher bezeichnet, und weder bedurfte man ihrer um in Massilia fiir

die hier lebenden Karthager ein solehes Gesetz zu veroffenllichen noch ware
sie dazu befugt gewesen. Wir werden uns also denken miissen dass damals
in Massilia mitten unter den Abkommlingen der griechischen Phokiier eine

zahlreicbe karthagische Niederlassung wohntej so machlig dass sie einen eig-

nen prachtvollen Tempel eigne Vorstande und innerhaib ihres Kreises eigne

Gesetzgebung, kurz alle die Rechte einer reichen Kaufmannsinnung besas^.

Jede solche machtige Kaufmannsinnung im Auslande moclite sich mitten unter

Fremden immer gern nach dem Musterbiide der karthagisciien Obrigkeit eine

eigne Verwaltung einrichten: und dass bei Phoniken und Karthagern auch die

Vorstande von solchen kleineren Gemeinsckaften und von Landstadten Suffeten

genannt werden konnten, wissen wir dazu jetzt sicher aus andern Itischriften 3
).

Aber fragen wir weiter wie der Inlialt der Inschrift sich in die sonst be-

kannte Geschichte der im Alterthume so beriihmten freien Stadt MaaaaXtct
lat. Massilia einfiige: so stossen wir hier auf eine grosse Liicke in unserer

bisherigen Geschichtskenntniss. Von der Geschichte der friiheren Jahrhunderte

dieser griechischen Pflanzstadt , wie sie nach ihrer ersten Griindung durch die

lliehenden Phokaer sich im Innern einrichtete wie sie aufbluhete und durch

welche Mittel sie ihren Wohlstand erhielt, von alle dem wissen wir jetzt nur

sehr Diirftiges +). Erst seitdem die freie Stadt mit den Romern in engere

Beruhrung kam und bald ihre Geschichte sich mit der romischen vollig un-

trennbar verschlang, ist in den uns jetzt erhaltenen Geschichtsbuchern haufiger

von ihr die Rede. Eben deshalb hat unsre Inschrift auch einen so hohen

Werth fiir die Geschichte der Volker und Stadte, indem sie uns in die ge-

genseitigen Verhaltnisse der Karthager und der Massilier einen nahern Blick

1) S. Bruckner in der unten anzufuhrenden Schrift p. 39 f.

2' Unter den Genossen der Suffeten kann man sich sehwerlich andre als die Rath-
' manner denken, die yegovaia wie sich Aristoteles ausdruckt polit. 2, 8. Die von

Aristoteles ebenda hai^iai genannten karthagisciien Gesellschaften konnen aber auf

keine Weise gemeint sein.

3 Neulich ist eine 34ste Kitiensis bekannt geworden, wonach ein Suffete von Ki-

tion in Kvpros seiner Tochter ein Grabmat weihet, s. Ro$s Hellenica I S. 120

tab. 5. Auch die

Judas etude demonstrative de ia lanfiie

verstiimmelten Tripolit. 1 bit zeigt die Herrschait d ^selben Sprachgebraucb.es.

4) Vgl. die Schriften von Aug. Bruckner und dem Pariser Henr. Ternaux: histona

relpublicae Massiliensium. Gott. 1826, zwei Preisarbeiten.

Classe IV P
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werfen liisst. Konnte in Massilia welches doch stets iiber seine Selbststandig-

keit so eifersiichtig und stolz wachte, eine karthagische Innung mit deni Rechte
eignen Gottesdienstes eigner Verwaltung und eigner wenn auch streng auf

ihre innern Angelegenheiten besehrankten Gesetzgebung bestehen : so setzt dies

eine langer daueriide innigere Verbiindung beider Handelsvolker voraus und
einen Zeitraum wo Karthago durch Friedensschliisse und Biindnisse sich zu

Massilia etwa ebenso zu stelien suchte wie einst lange vor dem ersten

punischen Kriege zu dem ehen freigewordenen Rom. Eine langere Zeit sol-

friedlichen Yerkehrs und Verbindung muss einst zwischen
den beiden Freistaaten in Afrika und an der Gallischen Kiisle bestanden ha-
ben 2) : wir wissen das nun bestimmter als wir es friiher etwa aus ailgemeineu

Anzeichen vermutken konnten aus dem jetzt nach Jahrtausenden wieder auf-

gefundenen Steindenkmahle.

Die noch bestimmtere Zeit freilich in der dieses Denkmal errichtet wurde,
kdnnen wir jetzt noch nicht naher angeben. Eine Jahreszahl findet sich we-
nigstens in den uns erhaltenen Theilen der Inschrift nicht: und um aus der
blossen Art phdnikischer Schrift einen sicheren Schluss auf das Alter einer

einzelnen Inschrift zu ziehen, dazu fehlt es uns (Vie schon oben bemerkt)
bis jetzt noch an den gehorigen Vorbereitungen und Mitteln. Nur so viel

kdnnen wir jetzt sehen dass eine Inschrift wie die vorliegende in Massilia

aufgestellt worden sein muss bevor noch die romisch - karthagischen Feindse-
ligkeiten sich ausbreiteten , in deren zerstorenden Strudel bald auch Massilia

hineingezogen aber auch mit Gewalt auf die eine Seite hingeworfen und so
zu einer entschiedenen Feindin der Karthager umgewandelt wurde, wahrend
die Freistadt doch dadurch der alles verschlingenden rdmischen Herrschaft nur
fur kurze Jahrzehende entging. Steht aber dies fest, so gehort die phoniki-
sche Inschrift von Marseille dennoch in eine verhaltnissmassig sehr friihe Zeit,

und ist auch ihrem Alter nach eins der wichtigsten Denkmaler des karthagisch-
phonikischen Alterthums und der Geschichte vor - rdmischer Zeit.

Zwar redet Thukydides 1, 13 von einem Kampfe der Karthager und der Phokaer
als diese Massilia griinden wollten; und in Justinus' hist. 43, 3 wird gar (aber
nur kurz und beilaufig) von dfteren Seekampfen zwischen Karthagern und Massi-
liern geredet. Allein solche Reibungen konnen dem Bestehen langdauernder fried-
licher Verhaltnisse zwischen beiden Handelsvolkern nicht hinderlich gewesen sein.
Wenigstens haben wir bis jetzt gar keinen Grand die Inschrift und das Bestehen
karthagischer Bildung auf der Gallischen Kiiste und an demselben Orte wo Mas-
silia erbaut ward in die Zeiten vor der phokaischen Griindung zu verleo-en: ob-
gleich der Name Massilia selbst nicht Phokaiseh. zu sein srhe

?? v * tv o
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