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er Fortschritt unserer gesammten Untersuchung und Erkenntniss des Alter-

thumes der Volker bis zum Indus hin will uns ietzt imraer starker treiben auf

jene alten Volker ein wachsames Auge zu richten, welche in diesem weiten

Umkreise schon vor der Griechischen Bildung und der Romischen Macht die

hohere Geschichte der Menschheit bestimmten, und ohne deren fruhe Ausbil-

dung doch auch weder eine Griechische Kunst und Wissenschaft noch ein

Persisches oder Romisches Weltreich moglich geworden ware. Die Griechisch-

Romische Bildung und Wissbegier nahra zwar, nachdem sie selbst gewiss nicht

ohne von Asien und Agypten aus ihre ersten machtigen Anregungen zu em-

pfangen gross und reif geworden war, vieles von jenem friiheren Alterthume

in ihren eignen Kreis auf, aber im ganzen sehr abgerissen und mehr wie zu-

fallig, namlich ohne die erschopfende Untersuchung und genauere Wissenschaft

deren Nothwendigkeit endlich die schmerzlichen Erfahrungen zweier weiterer

Jahrtausende uns spatlebende hat lehren konnen, ich hoffe auch uns wirklich

gelehrt hat. So war denn in unsre letzten drei bis vier Jahrhunderte, als

man wieder lebendiger alles Geschichtliche zu nntersuchen anfing, nur ein sehr

unvollkommnes Bild des Alterthumes jener den Griechen und Romern voran-
t 9

gegangenen Volker friiher Bildung gekommen; und zwischen traumerischer
* *

Uberhebung und zweifelnder Verdachtigung oder gar niedriger Verachtung blieb

dieses Bild lange unter Uns in der Schwebe
;

ja noch jetzt waltet sogar uber

die ersten Wahrheiten sehr vieler und wichtiger Theile jenes Gebietes mensch
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licher Geschichte und menschlicher Erkenntniss eine schwer zu vertreibende

Dunkelheit, da die Untersuchung jener entfernteren Geschichten fur uns aus

vielen Ursachen noch besonders schwierig ist. Am meisten aber ungewiss

nnd schwankend inusste bei diesem Zustande unsre Erkenntniss des geistigen

Lebens jener Vdlker waiter Bildung bleiben, obgleich doch dieses sicher zu

erne

eine

erkennen fur uns in vieler Hinsicht yon der grossten Bededtung ist, und

sorgfaltigere Erforschung uns doch auch hier nach manchen Seiten hin

grdssere Sicherheit verschafFen kann. no/

Die vorliegende Abhandlung kann vielleieht dazu beitragen das zuletzt

gesagte wie an einem deutlichen Beispiele an den Kosraogonischen Ansichten

der Phoniken zu zeigen, einem von neuern Schriftstellern bisjetzt zwar nicht

seiten aber sehr ungeniigend behandelten Gegenstande. Die Ansichten welche
die altesten Vdlker hdherer Bildung uber die Weltschopfung sich ausbildeten,

konnen zwar auf den Werth und die Geltung einer strengern Wissenschaft

keinen Anspruch machen, da sie mehr nur wie erste Versuche und Vorspiele

einernlWissenschaft von der Welt und ihrem Verhaltnisse zu Gott sind. Allein

diesen Werth solche erste Versuche wissenschaftlicher Erforschung und Er-
kenntniss zu seyn miissen wir ihnen wenigstens bei den gebildeteren Volkern
des hoheren Alterthumes jedenfalls lassen. Wo diese Ansichten bei solchen

bereits im Aufschwunge zu einem hohern Leben begriffenen Volkern sich bilden,

daisetzen sie von der einen Seite eine langst bestehende feste Religion

Mythologie, von der anderen eine Menge bereits erworbener Naturerkennti

und eine lebhaft angeregte Sehnsueht die Rathsel der AVefc

"

Xur konnen diese Versuche noch nicht von dem was die alten Griechen Theo
nannten sich losreissen, sie schlagen nochnicht den langsam schwier

• '

Weg der Erforschung von unten nach oben ein, befriedigen also auch undJU ^7

vollenden sich noch nicht in sich selbst: woraus eben das Ungeniigend
und Vergangliche aller Kosraogonischen Ansichten der Alten entspringt

wennr/wir bedenken dass doch auch<,die ganze Philosophic der Inder bis zuir,

Sankhja, der Griechen bis zu Solvates wesentlich auf diesem Standorte stehen
bleibt, dass die Gnostiker die Manichaer und der Islam immer|„nur wieder in

die gleiehe Ri&tung sei es selbstthatiger und kiihner oder triiger und ver-
worrener zuruckfallen

, dass auch einige der neuesten Deutschen Philosophien
/
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welche seit 50 Jahren so viele Deutsche Geister verwirrt haben und welche

weiter zu bezeichnen nicht dieses Ortes isl, im Wesentlichen aus einer Ver-

von Theologie und Philosophic hervorgingen: so werde^iiwir libermischung von Theologie

jene vor drei- bis viertausend Jahren gemachten Versuche wohl etwas ge-

reenter urtheilen als dies sonst leicht zu erwarten ware. Wo wenigstens

solclie Versuche nicht wie in neuern Zeiten unter dem Einflusse blosser .Nacli-

ahmung des einmal gegebenen und wie aus Scheu vor strengerer W issenschaft

unternommen werden, wo sie vielruehr so uralt und selbstandig man kann
r

sagen so .schopferisch. sind wie bei den Indern Phoniken und anderu solchen

friihgebildeten Volkern: da wird sick die Muhe ihrer Untersuchung wohl viel-

fach belohnen. m m ladle rioi bi i &a tu\tei0i

& hJFreilich mochte soglekh hier an der Schwelle der Untersuchung der

2weifel oh wir denn uberhaupt noch zuverlassige Kunde

von der Phiinikischen Kosmoeonie und der mit dieser zusammenhangendeii

Mythologie aus dem hoheren Alterthume besitzen. Denn ausser dem wcnigen

was der eine oder andre Griechische Schriftsteller spaterer Zeit im eignen

Namen daruber meldet, besitzen wir zwar Mittheilungen von zwei Geschichl-

schreibern welche nach Griechischen Zeugnissen nicht blo^s selbst Phoniken

wraren sondern auch aus dem hohern Alterthume abstammten, Sanchuniathon

mid Mochos : allein auch deren Uberlieferungen kennen wir jetzt nur vermittelst

Griechischer Schriftsteller, welche meist sogar die Kunstausdriicke und Eigen-

namen nur wenn sie nicht leicht entsprechende Griechische wiederfanden in

ihren Phbnikischen Lauten beibehielten, wenn sie aber diese Phiinikischen gaben,

dann nur ausnahmsweise eine annahernde Griechische Verdolmetschung hinzu-

fiigten. Dazu reden von Sanchuniathon, dem fiir uns wichtigeren dieser

beiden , weil sich nur von ihm ein verhaltnissmassig grosses Bruchstuck erhalten
. . .

hat , erst seit dem zweiten oder ersten Jahrh. rtach Ch. Griechische Schriftsteller

Mochos wird nicht viel friiher geredet; und jene einzige Hauptstelle aus

Sanchuniathon welche uns als die breite Grundlage alier Untersuchung
;

muss , ist uns jetzt sogar erst durch ein Werk des Eusebius Pamphili zugang-

lich l
), welcher seinerseits wiederum das Werk Sanchuniathon's nur vermittelst

Fnach Viger t, 6 f. nach Trapez.); ich werde aber der grossern

Deutiichkeit vvegen unten nach den Seiten der besondern Ausgabe dieser Ausziige

I
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der Griechischen frbersetzung oder vielmehr Bearbeitung des Bybliers Philon

kannte und gebrauchte. Endlich da dieser Kirchenvater seine ziirn Gltick fur

1

unsre Erkenntniss ziemlich ausfiihrlichen Ausziige des Griechisch umgestalteten

Sanchuniathon s nur gibt um auf ihren Inhalt gestiitzt vom reinen Standorte des

Christlichen Glaubens aus ein allgemein verwerfendes Urtheil iiber die Phoni-

kische wie iiber jede andre heidnische Religion auszusprechen : so lag ihm auch

wenig an einer im einzelnen vollstandigen und genauen Darstellung; und so

linden sich in seinen Ausziigen auch Urastellungen und Auslassungen

den Sinn bisweilen sehr dunkel ja scheinbar ganz ungewiss machen.

iAuf diese Art haufen sich allerdings hier sogleich zu Anfange die Schwie-

rigkeiten ausserordentlich ; und ich selbst erinnere mich einer friiheren Zeit

wo ich den Sanchuniathon etwas unwillig auf die Seite legte, weil sofort die

ersten zwei Seiten in ihm mir nur hochst urtverstandliche Satze zu geben schie-

nen, und ich wenigstens soviel klar einsah dass nur eine langer fortgesetzte

sehr beharrliche und genaue Untersuchung solche Schwierigkeiten bemeistern

konne. Aber seit zwei Jahrhunderten haben sehr viele Gelehrte von Joh.
f if l t

Heinr. Ursinus an bis mitten in unsre Zeiten herab die Zuverlassigkeit und
• a mm i

Brauchbarkeit Sanchuniathon's ganzlich bezweifelt; und das Gewicht eines so

bedeutenden Philologen wie Lobeck schien im J. 1829 diesen langegehegten

Zweifeln das Siegel aufzudriicken 2
). Als aber nicht viel spater im J. 1836

tier traurige falsche Sanchuniathon die Europaische gelehrte Welt bewegte 3
)

und man billig hatte erwarten sollen ihm gegeniiber werde nun der rechte
• f wr __ •

desto scharfer untersucht und richtiger geschatzt werden: da war es vielmehr

als ob die Lust zum Unsichermachen der Erkenntnisse sich von jenem auf diesen
'

'Jflfi'^

\\t durch Orelli (Lpz, 1826) anfiihren. Diese Oielli'sche Ausgabe selbst enthalt iibri-

gens nichts als die allere lat. tfbersetzung, eine Sammlung fruherer Anmerkungen

und Meinungen uber den Schriftsteller und seine Worte, und zerstreut eigene

Meinungen die aber meistens das Richtige weit verfehlen.

1) Ich werde dieses unten weiter beweisen, halte es aber fur gut soirleich hier ira

Angememen zu bemerken. } J

'

*~ ~2) Lobeck im Aglaophamus bei der Frage uber die Kabiren, _p. 1264 IT.

3) Es mag bei dieser Veranlassung erlaubt Worte dariiber
t \ i > t>

der Zeitschrin f. d. Kunde des Morgenlandes 1837 I. s. 123 ff. zu verweisen.
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verbreitet hatte *) ; so wenig kara die Untersuchung auch damals zu irgend-

einem geniigenden Ergebnisse. Nur neue tiefere Untersuchungen , angestellt

von den verschiedensten Ricbtungen aus und fortgefiihrt bis zu klaren Erkennt-
Ku*

nissen, konnen uns hier zu einem sicheren Grunde hinfiihren; und die Erfah-

rung scheint mir zu bestatigen dass es doch nicht unmoglich ist ttber viele

der hier vorliegenden geschichtlichen Rathsel zu dem Anfange sicherer Erkennt

nisse zu gela
I._ - _

Ich kann jedoch diese einleitenden Worte nicht wohl beschliessen ohne

eines hieher gehorenden Werkes zu erwiihnen welches nicht nur durch seinen

Inhalt sondern auch durch seinen Verfasser in unserer Zeit einer lebhafteren

Wiedererinnerung vor vielen andern wurdig ist. Dies ist das Werk de dis

Syris (unter welchen hier auch die Phonikischen mitverstanden werden) von

Joh. Selden, welches zuerst 1617 zu London, dann vora Verfasser aufsneue

durchgesehen 1629 zu Leyden, endlich nach seinem Tode mit vielen Z

1726 zu London im 2ten Bande seiner Opera omnia erschien, auch in

Deutschland wiederholt gedruckt wurde. Dieses Werk ist, wenn man auf die

innere Tiichtigkeit und Gate des Geleisteten und den gesunden Geist sieht aus

dem es seiner Zeit entsprang, von keinem einzigen spatern ubertroffen, so-

viele nun auch seit mehr als zweihundert Jahren nach ihm theils in besondern

Schriften theils gelegentlich denselben Gegenstand behandelt haben. Man kann

nr
i

1) Movers veroffentlichte 1836 eine Abhandlung iiber Sanchuniathon deren Inhalt

!! man aus seinem 1841 erschienenen grossern Werke iiber „die Phonizier" Bd.I.

besonders s. 145 ersehen kann. Wasftdiesen die Religion und Mythologie der
m mmm « m

Phoniken abhandelnden Band des Movers'schen Werkes betrifft, so kann ich zwar

(ich habe ihn erst jelzt nachdem ich die Ergebnisse der vorliegenden Abhandlung

gewonnen hatte gelesen) an ihm den grossen Fleiss im Sammeln und Zusammen-

stellen so mannichfacher Nachrichten anerkennend hervorheben: allein es ist

ielleicht einem grossen Theile nach die Schuld der Schwierigkeit der Sachen selbst
iA

bewirkte dass

*a

here Erkenntnisse und

er anch viele eanz unhaltbare neue

und gibt im grossen sehr wenig haltbares. — Ich ubergehe hier die vielerlei

SchriOsleller

Fragen der Alterthumskunde gefallt haben.
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zwar nicht sagen das Werk geniige seinem Gegenstande so dass es inn schon

auchnur in alien Haupttheilen auf einen ganz sichern Grund gebracht hatte:

dazu ist dieser noch heute wenigstens nach einzelnen Seiten hin zu dunkel

verwickelt, wievielmehr musste er es seyn als damals vor mehr als 200
t U .

,

rn \ T* 1 l_

Jahren der erste Versuch gemacht wurde ihm zu geniigen. Vielmehr ist der

r in diesem Werke noch so wenig nach seiner ganzen Bedentung

und seinen Hauptbestandtheilen richtig erkannt dass schon seine Eintheilung wie

sie in ihm gegeben^Wird ihm nicht entspricht; auch an einigen starkern Miss-

griffen fehlt es in ihm nicht , und gerade in deren Festhalten, wo sie einen

Schein fur sich hatten, sind ihm seine Nachfolger nur zu treu geblieben lv

und an eine' nahere Untersuchung^'gerade Sanchuniathon's und der ganzen

Phohikischen Kosmogonie wird hier noch nicht gedacht. Allein der Verfasser

behandelte den aus vielen Ursachen so ungemein schwierigen Gegenstand tibri-

gens mit einer so ausgebreiteten und sichern Sprach- und Sachkenntniss, mil
r

• \

so reiner Liebe und einer auch im scheinbar unbedeutenden so unermiidlichen

Emsigkeit, dass man wohl sagen kann er habe fast alles darin geleistet was

in seiner Zeit leicht moglich war. Und dieser Forscher welcher damals auch

der noch iiusserst schwer zuganglichen Orientalischen Sprachen und Alterthumer

sich mit der grossten Selbstandigkeit und Aufopferung bemachtigt hatte wahrend

er zugleich mit den besten Griechischen rhilologen seiner Zeit wetteifern

konnte, der fur die schwierigsten Fragen sowohl der Religion als der ge-

schichtlichen Wissenschaft ein feines Gefiihl sich ausgebildet hatte wahrend er

zugleich in den verschiedensten und entlegensten Schriftthumern aller Volker

Zeiten soweit es sein Jahrhundert erlaubte heimisch war, und auf solche
_

Fahigkeiten und Kenntnisse gestiitzt iiber ein von allem Larme und allem Reize
~ /

Gegenwarl so weit abliegendes Gebiet wie das der Syrischen Gotter

3in grundlegendes Werk verfassen konnte, war seinem Amte nach Rechts
% rir

kundiger, seiner Vorliebe nach Staatsmann; und eine vorherrschende Richtung

auf Recht Gesetz und Staat zeigt sich wie in diesem kleineren so noch mehr

in den grossern und sehr umfangreichen Werken welche er verfasste. Bei
i ioi

n
1) wie in der Meinung Derketo und Dagon seien sich gleich, worin ihm die mei

sten bis in unsre Zeit folgten. S. dariiber unten. i
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der lebendigsten Theilnahme an den Dingen des biirgerlichen und des kirch-

lichen Staates seiner Zeit und dem feinsten Gefuhle fiir das Recht nach alien

seinen Grunden und Anwendungen hin war er der geschickteste Philologe,

der unermudlichste Kenner des Orientes, der fleissigste und allseiligste For-

scher; und unter alien den starken Wechseln seines tier in die Geschicke

seiner Zeit einwirkenden Lebens blieb er wie alien seinen auf den sichersten

Grundlagen ruhenden Uberzeugungen und Handlungsweisen so auch seiner
^ til ~ I **

reinen grossen Liebe zu der Wissenschaft unwandelbar treu. Aber freilich

lebte er auch in einer Zeit und einem Lande wo alle unmittelbar den Menschen

betreffende Wissenschaften, als Geschichte, Sprachkunde, Recbtslehre und Theo

ch nicht so fehlerhaft mehr

werden drohen, wo die besten Rechtskundigen und aufopferndsten Staatsmanner

auch die emsigsten Philologen und kundigsten Theologen waren , und noch

keine so oberflachliche Wissenschaft wie heute so oft in Deutschen wie in
\ .i

Landern sich immer tiefer einzuschmeicheln und einzunesteln verstand.

Erst wenn man das Wirken solcher Manner in Holland und England beachtet
i) 3 i

(denn Selden war nur einer unter vielen iihnlichen seiner Zeit), verstcht man

Lander seit dem Anfange des 17ten Jahrhunderts einer immer kraf-wie

tigeren Zukunft entgegengehen konnten, wiihrend ahnliche Bemuhungen in

andern Landern damals zu vereinzelt undmachtlos blieben x> Es moge uns

wenigstens verstattet gewesen seyn bei dieser Veranlassung an das Wirken

eines jener Manner zu erinnern, welche ihrer gesammten Bedeutung sowie

ihren Eigenthumlichkeiten nach in unsern Tagen meist weniger beachtet wer-

den als sie verdienen 2~).
*

\

l

M if '
'

'\ 1

1

i

) Ein naheliegendes Beispiel wie wenig Deutsche Gelehrte nicht lange nach Selden

und sogar in engster Beriihrung rait diesem sich der Wiirde und Bestimmung der

Wissenschaft bevvusst waren
,

gibt der Strassburger Professor Joh. Heinr. B5cler,

welcher Selden's grosses Werk de jure naturali et gentium 1665 neu herausgab

imrl ;n Aar V/vrm

*

Strassburg damals nochnicht franzosisch geworden

n«; «imni« Dfii imaom nennt. Keiu Wunder dass

diese Dei imago 15 Jahre spater Strassburg in die Tasche steckte.

.. 2) Im ersten Bande der zu London 1726 in drei grossen Folianten erschienenen

J
' Gesammtausgabe der Schriften Selden's Bndet man auch eine Lebensbeschreibung

Hisl.-Philol. Classe V. B
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s aus der Phonikischen Myth
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Da alle Kosmogonie wie die alten Volker sie verfolgten, immer von d

;

besondern Mythologie iedes einzelnen Volkes als einer ihrer beiden Quellen

ausgeht fnach S. 4), so ware auch hier bei der Untersuchung der PhiJniki-
L 1

schen Anschauungen iiber WeltschSpfung eine vollkommne und sichere Kennt
null i

der Phonikischen Gottersagen von grossem Nutzen. Leider wir abe

bei dem kargen Quellenflusse und der Dunkelheit mancher iiberlieferten Aus
* I i

-,

drucke noch nicht im Stande von der Phonikischen Mythologie ein so um-

fassendes und bestimmtes Bild uns zu entwerfen wie uns dies bei der Indi-

schen oder bei der Grieehisch-Romischen moglich ist ; und was einst aus dem
f *t f * f

Leben geflossen war,
jdem jetz't durch voreilige Vermuthungen und

e oder
r HI V il

hauchen kann nicht erspriesslich ja nicht einmal entschuldbar seyn. Doch ist

nicht weniges und auch wichttoes aus diesem fernen Nebelmeere deutlich zu

kaum halbwahr anz willkiihrliche Annahmen ein Scheinleb emzu

erken

* »

allerdings uns schon lich; und der Zusaramenhang

Rede fordert daraus bedeutsame und lehrreiche Ergebnisse
.r

licher Hinsicht anf den ganzen Inhalt des grossen Bruchstiickes Sanchuniathon

hier

41

chuniath

1. Wi Mythologie und an ihrer Spitze die Kosmogonie bei San
• i • r

iiberliefert wird. erscheint sie fzumal wenn jetzt

Worte wieder an ihre urspriingliche Stelle weist und einige bei naherer

Ansicht offenbar werdende Liicken wieder erganzf) als ein Ganz

laufender Erzahlung, als eine Urgeschichte der Welt und der G

mit

die

fort-
;

t I

richtigen Anfange bis einem ebenso richtigen Ende ihren eb
..

gen Verlauf hat. Allein genauere

Weg dass

kiinstlich gemachter als ein urspriin

Sagen ohne

Untersuchung zeigt auf den verschie-

Zusammenhang der jetzigen Erzahlung mehr ein

ler ist. Inderthat werden sehr viele

alien innern Zusammenhang und Fortschritt nur durch sehr

Ubergange und stehende Redens dem Faden der Erzahlung ange

21

i

I 4
%

I

Wilkens, welche sehr unterrichten

schlecbten Latein und ihrer ganzen Haltung ernes solchen Mannes sehr unwiirdig ist.

a
i

t r

* u
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kniipft H; und wir konnen nach alien Anzeichen nicht zweifeln dass die

Sagen welche hier ihre endliche Vereinigung fanden urspruuglich sehr ver-

schiedenen Gegenden und Zeiten entstammen und aus den mannichfalligsten

Ansichten und Richtungen hervorgegangen sind. Man kann auch in der grossen

Mannichfaltigkeit dieser Sagen noch deutlich die Vielheit der uralten Phoniki-

schen Stadte und selhstandigen kleinen Reiche erkenuen; und wie die fast

grenzenlose Menge der Indischen Sagen aus alien den entlegensten Theilen

Indiens und den verschiedensten Zeiten Indischer Bilduug zusammentreffend im

Mahabharata oder sonst irgend einem Purana sich so fest als die Kunst er-

laubte zusammenzuschliessen suchte, wie die Werke der Griechischen Logo-

graphen und noch spat Apollodor's Bibliothek entstand, ebenso miissen wir

uns dera aussern Ursprunge nach das Werk Sanchuniathon's denken.

Wir konnen daher ja wir miissen den so entstandenen Inhalt wieder i

die einzelnen Stoffe auflosen welche sich bei naherer Betrachtung als ur

spriinglich fiir sich bestanden zu erkennen geben. Und verfolgen wir Sanehu

niathon's Werk auf diese Art weiter, so ergibt sich dass es im Grossen au

folgenden drei Hauptbestandtheilen zusammenwuchs : 1) die Rosmogonie womi

es beginnt, ist strenggenommen schon p. 16, 3 vollig zu Ende: bis dahii

gehort ("wie unten bei der besondern Erorterung erhellen wird) alles un

trennbar zusammen, aber weiter lasst sich diese Auffassung der Ursprunge

der Welt ebensowenig ausdehnen. — 2) mil p. 16, 4 beginnt* eine wesentlich

verschiedene andre Weltursprungslehre , obwohl sie jetzt vorne verstiimmelt

und zugleich so gut es gehen konnte der vorigen angekniipft ist. Diese lauft

in einen vollen Gotterkreis aus, und schliesst ebenso wie der folgende dritte

Haupttheil mit dem Taauth und den acht Kabiren, p. 24, 3. Es war diess

nach einigen Kennzeichen 2) einst der Gotterkreis von Tyros. — Sehr ver-

schieden davon folgt endlich 3) mit einer neuen losen Ankniipfung eine andre

•

1) Man beachte nur folgende Redensarten: xaia. rovrovg Sanch. p. 24, 3. 32, 6 oder

>cara %ovrov yqovov p. 28, 13; im rovtoig p. 28, 9. 36,11; itrjg p. 16, 4; tzqo tovtmv

p. 38, 3 und vergleiche damit den Inhalt der so verkniipften Sagen selbst.

2) Die Beschranknng der Sage auf Tyros p. 16, 14. 18, 3 ist nSmlich sonsl nicht

denkbar; wahrend Byblos, welches bei dem folgenden Sagenkreise am naehsten

vorliegt, hier nach p. 20,11 ferner steht. !f 3

B2
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Gottergeschichte, wiederum von den ersten Gdttern p. 24, 3 bis zu den 8

Xabiren und Taauth p. 38, 21. Dies ist erst die ausfuhrlichste Gtittergeschichte,

welche in die Darstellung zweier grosser Gotterkampfe *) alien ubrigen Inhalt

zu verflechten sucht, von Kosmogonie dagegen sich ganzlich fern halt. Nach

mehreren Kennzeichen haben wir bier die zuerst in dem uralten Byblos aus-

gebildete Mythologie 2) : so dass wir den sehr verschiedenen Ursprung der

endlich im Sanchuniathon zusammengeflossenen vielerlei Sagen sogar noch den

Phonikischen Ortern nach verfolgen konnen. Ausser Byblos und Tyros werden

(um dies hier beilaufig zu erlautern) zwar auch Berytos 5) und wenigstens
ft J m t

einmal mythologisch Sidon *} erwahnt , auch das Binnenland 5) welches ja eben-

falls in Urzeiten von Phonikischen Volkern bewohnt war: nirgends aber eines

der alten Philistaischen Reiche, obgleich Stadte wie Askalon und Gaza in den

alten Religions- und Gottergeschichten sonst eine wichtige Rolle spielen; eine

Erscheinung welche keinen unwichtigen Beitrag zur Entscheidung der Frage

iiber das Alter und die Achtheit der Sanchuniathonischen Erzahlungen gibt 6
).

D l 4

'••

1) Den einen kann man den Kampf des Kronos mit Uranos p. 24, 3 — 32,6, den

andern den des Pontos und Kronos gegen Uranos p. 32
;
6—38,3 nennen; und es

ist allerdings sehr niitzlich alle diese grossen Ab- und Einschnitte der ganzen

M

Erzahlung Sanchuniathon s richtig einzusehen.

2) Nach p. 24
;

5. 28, 11 zu Anfange und p. 36, 11 gegen den Schluss der ganzen

Erzahlung.

3) p. 38, 1— 3.

i. i * /*

r;j.v
"

4) p. 32, 8 wo Sidon freilich zunachst nur als eine Gottin erscheint die mit der Stadt

nichts gemein zu haben scheint; vgl. indess daruber weiter unten. Sonst aber

}
is

Kreise von Byblos und Tyros vorziiglich berucksichtigt, Ganz anders werden wir

U

f

unten bei Mochos und Eudemos gerade Sidon hervortreten sehen.

5) Das Land IleQaia p. 32, 5 kann, obwohl von der Meereskuste bei Tyros und Byblos

aus so genannt, schwerlich ein anderes seyn als das auch bei den Hebraern so

genannte, das Land jenseits des Iordan's, das eigentliche Binnenland- wo z. B.

die uralte Stadt Asteroth - Qarndim schon durch ihren Narnen auf eine dort in den

Urzeiten herrschende Religion hinweist welche der Phonikischen verwandt war.

6} Hier ist freilich die Frage unvermeidlich ob der p. 26, 2. 28 7. 32 1 f. 38 5 ge-
(
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Auch ist nicht zu verkennen dass dieser Sanchuniathonische Abriss einer

Phonikischen Kosmogonie und Mythologie wie eine wenn auch kunstliche Ord-

i I SID

nannte* ausserdem uns nur aus dem A

lich Philistaischer sei, wie es nach den Bei _

chuniathon erscheint er nirgends als ein neben den Phonikischen Hauptgottern

c
liter und ehrwiirdiger Gott; beides

^ erkliirt sich wenn er d&s wirklich war wofiir er nach Sanchuniathon gait, narnhch

fflOY der Gott des Ackerbaues, der von den Ackerbauern als der Spender des Getrei-

des und Erfinder des Pfluges verehrt wurde. Wir haben aber alle 1 i- iche ihn

nach den Ausdriicken des Griechischen Sanchuniathon's fur den 2iW und Ztt„
D

-

'

I)

dQozQiog zu halten : auch sein Name erkliirt sich so aus j« nGetreide« am leich-

testen: die Vermuthung aber dass er von 15 „Fisch« genannt und fischgestaltet

gewesen sei, lasst sich aus 1 Sam. 5,4 (wo ein noch von den LXX

Wort wie p]
nicht beweisen; und vollig grun

die bei Neuern vielbeliebte Annahme dass er einerlei sei mit dor Atergatis oder

Derketo. War er auch ein Cerealischer Golt, so erkliirt sich sowohl wie er bei

den Phoniken als ein uralter Gott gelten als auch wie er dennoch bei ihnen

weiter zuruckaesetzt werden konnte: alle Cerealischen Gottheiten theilen bei sol-

chen Volkern die sich friih iiber die blosse Ackerbaubildung erheben diese doppelte

Eigenschaft. Wir konnen ihn daher sehr wohl fur einen uralten Kanaaniiischen
1

Gott halten,. der nur im P

im ackerbauenden Ashdcid aber nach dem A. T. noch lange als ein Hauptgott

gait. Dann aber haben wir auch alle Ursache ihn fur denselben Gott zu haiten,

Mama IIMC VJUli »

verehrt wurde und den die Griechen keinem andern bekannten Gotte als dem

Zd<s KovjuYevie gleichzustellen wussten (s. die Stellen bei Movers Phonizier I.

S. 662 f.). Gait dieser Marna, wie noch bestimmt gemeldet wird, als der Regen-

gott, so passt auch diese Eigenschaft gut zum Wesen Dagon's als des Ackerbau-

- -* <*

Wort

** „messenr, »^

Oamus), wenn er nicht etwa mit a^
zustellen ist. Auch insofern bewShrt sich also die Zuverlassigkeit der Sanchu-

niathonischen Berichte. i

•) Trgl. noch 1 Mace. 10, 83 f. 11,4; dagegen ist der Name in den LXX Jes. 46, 1 wo ihn

"'>» unlet anderen Hieronyrous las nur durch ein altes Versehen in gewisse HandscEnften ge-

a iommen stall JVafimw. ' ' *
J x
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nung so einen richtigen Abschluss hat. Wie dieser Abriss damit anfiingt, der

Gott Taauth, welcher stets rait den acht Kabiren in eine nahere Verbindung

gesetzt wird
;

babe die Gotterlehre niedergeschrieben x
), ebenso schliesst er

damit 2
) ; denn diese Gotter galten nicht bloss als die Vorsteher der Kiinste

und Wissenschaften , sondern auch als die jungsten. so dass die ganze Gotter-

gescinchte nacn b. 1 1 f. uberall gem mit ihnen schloss und man eben die Bil-

dung der Gottergestalten 3) und die erste Niederschreibung der Gottergeschich-

ten ihnen ahnlich zuschrieb wie die 42 heiligen Bucher der Agypter vom
Agyptischen Hermes abgeleitet wurden. Ausser diesen von Sanchuniathon

gebrauchten Buchern heiliger Geschichte, deren Inhalt der Byblier Philon in

dem von Eusebios ausgezogenen Werke nicht einmal ganz sich angeeignet

zu haben scheint*), gab es aber noch andre und zwar nach aller Wahr-
i

I

1) p.4, 28f. 12,16— 18. vrgl. p. 42, 5-8.

2) p. 38, 21 ff. Denn der hier genannte „Sohn Thabion's" soli gewiss einerlei seyn
mit dem sonst Taauth genannten: dies zeigt der ganze Sinn und Zusammenhang;
auch ist nicht dagegen dass Taauth an einer andern Stelle p. 22, 7 ein Sohn
Misor s genannt wird , weil diese Stelle eben nach dem oben S. 1 1 f. Erlauterten

aus einer ganz andern Quelle abstammt. Der Gott welcher in Tyros Misor hiess,

konnte in Byblos Thabion genannt werden. Auch Hermes Trismegistos p. 26, 10
soil gewiss derselbe Gott seyn, nur hier griech

.» . .

gedruckt.

3) Nach der seltsamen aber ihrem Grunde nach gewiss alterthumlichen Erzahlung
p. 38, 4— 15. '

4) Was namlich Eusebios p. 44, 6 ff. uber den Schlaiieendienst

-
mg , .

x.^

Phoniken und
anderer alien Volker anfuhrt, hatte er nicht aus dem Byblier Philon (mit dessen
Buche er p. 40 vollig zu Ende gekommen war), sondern aus einer Schrift des
Porphyrios, welcher demnach Sanchuniathon's Werk ebenfalls in der Ursprache
gelesen hatte. Die Worte Eusebios' erlauben bei naherer Ansicht keinen andern
Sinn. Zwar fuhrt Eusebios die Stelle welche er p. 42, 2 ff". als aus einem Werke

unten 4,16 p.l56d als aus dem
uber

ersten Buche der Phonikischen Geschichte Philon's genommen an: allein er kannte
~m! sie wohl unmittelbar nur aus Porphyrios, Quelle welche

er bei diesem sonst fand; wie sich aus einigen Zeichen noch ausserdem als wahr-
scheinlich ergibt (eins davon s. in der neuen Ausgabe der Geschichte des V. Isr. I.

S. 465). Dass aber Eusebios den Porphyrios fur fahig hielt aus dem Phonikischen
ins Griechische zu ubersetzen ist schon daraus deutlich dass er sich auf ihn als
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scheinlichkeit spatere, die man dem Gotte Surmubci und der Gottin Thuro J
)

zuschrieb 2
) : so gewiss hatte sich einst in Phonikien ein niaiinichfaches Schrift-

thum auch nach dieser Seite hin ausgebildet. 1
I

2. Inodem auf solche Art von Sanchuniathon irezeigten vielurnfassenden

Pantheon bemerken wir nuw viele Gestalten nach gewissen runden Zahlen und

Verhaltnissen geordnet, die sich offenbar nicht zufallig so gleiehbleiben , durch

welche man vielmehr bei tieferer Erforschung in die lebendige Werkstatte der

uraltesten Mythenbildung eingefiihrt wird. Es ist uns bier fur unsern Zweck

der Miihe werth solche Gruppen naher zu betrachten. .1

Leicht rkennen sind die sieben Kabiren rait Esmfin als ihrem achten

Genossen 3
) : iiber deren entweder Phonikischen oder Agyptischen Ursprung

weiter zu verhandeln nicht dieses Ortes ist Ahnliche Gruppen bilden die 7

Titaniden oder. Artemiden, Tochter des Kronos und der Astarte 4
); die 7

Sdhne desselben Kronos und der Rhea 5
). — Etwas schwerer aber ist eine

dre grossere Grupp versteh i\ elche ffanz andern runden Zahlen©

der Siebenreihe folgt und doch iiiit jenen Kabiren in eiu nahores Verbal tniss

Aft fc ——

.

i'
(i

f.
»

r

i

Id den welcher die Philonische Ubersetzung gebilligt habe beruft. Dass Porphyrios

der gegen die Christen schrieb auch eine Schrift iiber die Juden verfasst habe

*t ist an sich wahrscheinlich, wahrend die Schrift iiber die Juden welche Orig

gegen Celsus I. p. 13 ed. Spenc. dem Herennius Philon beilegt, wohl eher von jenem

Philon Presbyteros war, welchen Jos. gegen Apion 1,23 und Clem. Alex, strom.

I. p. 305 ed. Sylb. Col. als Schriftsteller iiber die Juden nennen. In jenen Jahr-

ele Griechische Schrift

so viele Philone dass €

/{ VgL noch weiter unten-

!»-) 1) S. iiber diese weiter ui

echselunsr des einen od<
cr

• J
ft

^fc i ri t

*

welche
s

tere Schnftsteller der Byblier Pinion meinte als minder g

niathon, p.6,9— 14. 40,1 — 6: vgl. weiter unten.

i\

iihlung

t£k m
i r ; o

4) p. 30, 15: vgl. Apollod. i;% 3.

5) p. 30, 16 f. mit dem jelzt sehr dunkel lautenden Zusatze „von denen der jiingste

sogleich wie er geboren geheiligt (d. h. in den Himmel erhoben) ward": ist das

der Hadad oder Iolaos ? s. iiber diese unten. I <

i
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gebracht wird. Betrachtet man namlich genauer die Wesen welche nach einer

der ausfiihrlichsten Beschreibungen Sanchuniathon's die Nachkommenschaft des

Hypsuranios ausmachen x
), so iindet man dass es gerade zwolf sind, und

diese zwar gerade immer paarweise geordnet, als stammte wieder je ein

Paar vom andern ab und als batten sie so paarweise nach einander gelebt,

bis die 7 Kabiren ihnen folgten. Dies ist nun sichtbar die unlebendigste und

spateste Vorstellung welche sich uber sie bildete: wir haben alle Ursache zu

meinen dass wir hier einen uralten Kreis von zwolf (um mit den Griechen zu

reden) niederen d. i. den Menschen auf Erden naher stehenden Gottern haben

welche einst in Tyros ebenso wie die 12 himmlischen Gotter in Rom aner-

kannt waren, nur dass man sie zugleich in fester Gliederung paarweise zu-

sammentretend und wirkend dachte. Als gute freundliche den Menschen nahe

stehende Gotter hielt man sie besonders auch fur die Erfinder und Grunder

wohlthatiger Lebensbeschaftigungen und Kiinste: und hatten wir noch viele

und vollstandige Nachrichten iiber sie , so wurden wir gewiss noch naher be-

greifen wie dieser geschlossene Kreis von sechs Gotterpaaren eben aus dem

uralten Leben und Streben der stadtischen Genossenschaften und Zunfte her-

vorgebildet ist; denn nirgends sind geschlossene Zunfte und Innungen wohl

so friih ausgebildet als im alten Agypten und Phonikien 2
), jede grossere

Genossenschaft der Art aber suchte immer auch ihre besondern Schutzgeister.

Leider gehort gerade dieses Stuck Sanchuniathon's zu den verworrensten und

dunkelsten, auch sind nicht einmal alle die zwolf Namen weder ganz voll-

standig noch sammtlich mit ihren Phonikischen Lauten oder sonst in genaueren

Beschreibungen iiberliefert : doch scheint es uns nicht unmoglich auch in diese

Fmsternisse einiges erfreuliche Licht zu bringen. Wir bemerken nur noch

voraus dass die Anordnung der sechs Paare von unten nach oben geht. nach

einer Sitte die sich auch in vielen andern Fallen als eine der Phonikischen

Mythologie und Kosmogonie recht eigenthumliche bewahrt. An der Spitze

nun werden

1) genannt 'Aygavs und 'AXievs, wie diese Griechischen Ubersetzungen

U

1) p. 18, 10 — 22, 7.

2) vgl. Ijob 40, 30. Luc. 5, 7. 10.

i

% t St I
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besagen, die Vorsteher der zumal an der Phonikischen Ktiste fill « -ten u

einfachsten Lebensbesehaftignngen , der Jagd nnd der Fischerei. Es folgen
4#l vt/%«t#f ik^iit rriifc

1

zwci Briider von denen der eine Xgvaojg gennnnt wird: Host man

dafiir wie man nach aller Wahrscheinficnkeit lesen muss 1
) Xovaojg, so be-

deutet dies den Erofmer oder Ofrenbarer, und er konnte damu-n mit Recht als

der den Dichtern Weissagern und Rednern ihre Gedanken und Laute often-

barende folglich auch selbst als der erste Dichter Weissager und Redner gel-

ten , wie letzteres im Sanchuniathon ausdriicklich angegeben wird. Der Namea. [m ml. w- Of ifl n , . of/
es andern schemt in dem jetzigen hier gerade ausserst verworrenen Wort-

gefiiffe ganz ausgelassen zu sevn: inderthat aber kann man ihn vielmelir in

dem hier unter einer falscheh Lesart 2 ~) verborsrenen Zevs ueiXiyi
I

n Lesart 2
) verborgenen ZfvV /jstXiXtcs wieder-

finden; denn dieser passt zwar in seiner Griechischen Bedeutung als Siihngott

in keiner Weise zu den aus Sanchuniathon hier iiberlieferten Sagen, w<»hl

aber passt der Name vollkommen wenn man zugibt er sei durch Griechischen
1 A

Umlaut aus einem Phonikischen Worte entstanden welches ursorunglich wie

I 1

) : I J

J\J

1) Es findet sich niimlich auch eine Giittin AovoayOig p. 42, 9 (wo bei Orelli falsch
'

il lit/ f f JI" r J" * IWAIW^ * *** *™ !
Xoovoun&ig gedruckt ist) : die beiden Selbstlaute o und a wechseln hier ,nur wie

in dem Phonikischen rnnfcj* und 'j4oTaQtl
t
pL rrnrjuj*. Ferner ist kein Grund

zu meinen dass der XovccoQog den vvir unten in der Kosmogonie sehen werden,

J ursprunghch ein anderer sei als der hier gememte. — Nun erklart aber Da-

maskios Diadochos ed. Jos. Kopp p. 385 diesen Nttmen durch atvifevg: wir leilen

also das Wort mit Recht von einer W. J^ (verwand t. mit v^*^ iith.kasata. bei-

des bedeutet offnen) ab
;
und halten es fur eine Bildung nryis oder nins vgL hebr.SpL

§. 152 b. Der Name Ovocooog bei Eusebios de laud. Constant. 1 3. 3 und in der neulich

Syrisch herausgegebenen Theophan. 2, 12 ist offenbar erst aus Xova. ervveicht: denn

dass man ihn nicht etwa mit dem unten zu erwahnenden Ovctaog zusammenbrin-

m darf, ergibt sich deutlich aus dem Zusammeohange aller Worte. ~H Auch

der Name OovQoi welcher mit dem der Xovoanrt^ wechselte , kann ebenfalls

nEroffnerin
u bedeuten

T
von ynn „Thura

, welches nach Flaut Poen. 5, 1
7
10 Pho-

nikisch war; und der nach S. 15 damit zusammenhangende Surmabel scheint mir

.

. r^

fliichtiger geschriet

Hist." Phihi Classe V.

)T anazeUafiata zu seyn. ti J Ui

ius steht nach Viger Jta psihxiot fur das nur

!j(( mU .1 M .djn«^ S

c
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Me/\*%os oder Mi\t%os lautete und SchifFer bedeutet K) , da er gerade als

Erfinder von Floss und SchiflTahrt gait. Die Verbindung und Verbriiderung
11 -J / p *

amvon SchifFer und Sanger versteht sich in den liederreichen Kiistenlandern
1 J? U : j

' Inn <- ! *fl ;

Mittelmeere ebenso leicht wie die von Hirt und Sanger in andern sudlichen

Landern; und nach einer andern Phonikischen Sage war die altberuhmte Meeres-

oniffin Sidon als Tochter des Pontos zugleich die Erfinderin des schonsten
rj ° n')/ u mo hi ii'J • .'I' \i hji)

Liedes 2
). -7 . Wenn es aber an dieser Stelle weiter heisst einer dieser beiden

Briider habe Angelhaken Koder und Angelschnur erfunden, so sind diese
»(j

°
; )i

°
Tisi

7 »r// <

Worte nach ihrem urspriinglichen Sinne ofFenbar vielmehr zur Beschreibung des
-ho 77 ny >ti rr 'JdtTf

*A\kev$ des vorigen Paares zu Ziehen, da sie nur durch Vermischung grund-
ni Toffi! r i' tu J' ni °

verschiedener Stoffe hier eingewebt seyn konnen. Durch ahnliche Verwech-

selung heisst es hier weiter einer der beiden Briider sei Hephastos: dieseo r
-w 1 la. • 1 I 1 • T

J * I! ni
Jemerkung gehorte vielmehr urspriinglieh .

3) zura folgenden Paare: aber freilich beginnt mit diesem nach dem

jetzigen Wortgefuge sogleich eine neue Verwirrung. Es heisst namlich es

folgten nun zwei Jiinglinge, TfXwViis und Ttuvos Avtox$uv'- allein Kiinstler

und irdischer Urmensch gehen nimmer in eine Reihe; und der Urmensch ist

azu in dieser ganzen grossen Gruppe vollig fremd. Wir konnen indessen
«

aus der beigefiigten Beschreibung schliessen dass hier dem Kiinstlergotte oder

Werkmeister welcher auch nach Griechischer Weise Hephastos genannt werden

konnte, der gottliche Vorsteher der Maurer beigeordnet wurde: und diese

zwei gehen vollkommen in ein Paar zusammen. Wie aber der Erdenurmensch
i

hieher sich verirrt habe, kann uns vielleicht der weitere Verfolg lehren. Es

folgen zunachst . >i> >
t

.

)1

Aygos und Aygovqgos oder 'Aypo-njs d. i. Land und Landherr oder

* * V I

1) Hebr. nVq, wofUr nach Sprl. §. 155 f. auch mVs nicht unmoglich war; der ganze

Name hiess dann wohl rnVtt bfcj, und fur b» konnlen die Griechen Zsvg setzen.

Wir linden dann denselben Gott in dem von

borenen Milichus wieder von dem sich das Karthagische Geschlecht der lmilce

ableitete Sil. It. 3, 103—106 und von dem sich noch in spaten Zeiten wenn auch

nur Sclaven nannten Tac. Ann. 15, 54 f. 71. <
s ,

1

Arion

1
—
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Landmann. Die Phonikischen JNamen fehlen auch hier J

) : »llein die zwei
—i

Be^riffe der Griechischen Ubersetzung gehen s6 gat in^in Paar zusammen
O I g m III 1

dass wir nicht zweifeln konnen hier den Gott und Beschtitzer des Feldes nnd

den des Landmannes zu sehen. Der Gott des Landbanes musste an manchen

Orten sehr stark verehrt werden. so erklart sich der hier gegebene Zusatz,

Agrueros habe in Phonikien ein sehr verehrtes h. Bild und einen (Vie es sich

fur einen Cerealischen Gott geziemt) von einem Rindergespanne gefahrenen

Tragtempel (namlich zum Aufbewahren jenes Bildes), und er werde bei den

Bybliem vornehmlich der grosste Gott genannt. Er fiel also an einigen Ge-
II 11 ... T l L^

genden Phonikiens mit dem oben beilaufig von uns besprochenen Dagon zu-

sammen, dessen Verehrung nach einem deutlichen Anzeichen Hhnlich

wenn man nicht vielmehr ebensowohl sagen konnte der sonst Dagon genannte

Gott sei langst einzeln verehrt bis sein Begriff endlich in diesen hohern Zu-

sammenhang aufgenommen wurde. — Sein Bruder der Gott des Feldes wurde

dem Griechischen Pan entsprechen: und wie es einen Tlctv 'Aygtvs bei den

Griechen gab 5
), so konnte auch in manchen Phonikischen Gegenden der BegrifT

des wilden herumschweifenden Feldlebens sich mit dem dieses Gottes vermi-

schen, woraus sich der Zusatz erklarte „von diesen zwei Brudern knmen die
v . «1

Landbebauer und die wilden Jager«; »das sind aber (fiigte wieder eine andre

Bemerkung hmzu) die Irrgeister 'AXijrai und die Titanen". lfi Denn obgleich

\

I *

1) Ob sie vielleicht Kafr und Kaivav lauteten? vgl Zeitschrift f. d. Kunde des Mor-

genlandes Bd. IV. S.410. VII. S. 82. mit Gen. 4, 2 ff.

2) Namlich die Art wie die Philistaer die h. Lade vollkommen wie einen taog &?o.

<poQnr6g auf Anrathen ihrer Weisen zuriickstellen 1 Sam. 6, 7 ff. kehrt zwar spater

auch bei den Leviten selbst wieder 2 Sam. 6, 3 ff. : allein wenn man bedenkt dass

die h. Lade mit alien iibrigen h. Gerathen nach den altesten Sitten nnd Gesetzen

von den Leviten nicht so vermitlelst Rinder und Wagen fortbewegt sondern ein-

fach getragen werden sollte ('$. Alterthiimer des V. Isr. S.346), so wird man

einsehen dass die dort beschriebene Sitte damals in Israel neu war, also nicht

ohne Einfluss der damaligen Philistaischen Herrschaft entstand, sowie sie denn

wirklich schon unter Saldino nach 1 Kon. 8, 3 ff. wieder verschwunden war. Be-

kannt ist dass auch bei Griechen den Cerealischen Gotlern das Rind heilig war.

r • i

3) Nonnos in den Dionys. 14, 67 — 91.

C2
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dadurch dass auf diese Weise der Phonikische Agros zum Urheber der himm-
lischen Irrgeister und Titanen und der menschlichen wilden Jager ward , seine
urspriingliche Stelle und Bedeutung sehr verandert wurde, so ist doch solches
Fortranken und Umgebildetwerden in der Mytiiologie etwas zu allgemeines
als dass wir uns dariiber wundern konnten; wir sehen hier nur wieder aufs
neue welche vielfachen Wechsel diese Mylhen durchlaufen haben mussten
ehe sie so niedergeschrieben wurden. Und wie dieser wilde Feldmann
weiter leicht audi als der Urmensch erscheinen konnte und auch bei den
Griechen als „ Vater Pan « und als Bruder des Arkas V) also als einer der Ur-
gotter und Urvaler Arkadiens gepriesen wurde, so wiirde nun jener I>W
AvTox&ufb welchen wir oben irrthumlich in das vorige Paar geriickt sahen,
nur ein Doppelganger unsres 'Aygos seyii. — Es folg

S ;5) "Afxwos und Mdyos, und diese beiden dunkeln Namen werden leider
zur Sache gehorige Erlauterung gelassen. Der Name Maeos soli

Mu mm i r

ohne
*/ MM9

schwerlich ein Phonikisches Wort geben, aber dock wohl nach spaterer auch
bei den Gnechen eingefiihrter Sprache eine Art Priester bezeichnen *) Afx
aber scheint mir nothwendig mit den sonst einmal bei Sanchuniathon genann

A/x/uQvveTs zusammenhang was dies bedeute ist nun zwar
ebenfails nicht ganz sicher, nach dem Zusammenhange jedoch worm es
stent 33 kanmpnan ihm sehr wohl den Be<rriff eines irelehrten Tempelp-—
b megen; und wenn das hebr. und aram. Wort m dem es nach seinen Lauten
entsprechen wiirde, einen geschickten Kiinstler iiberhaupt bezeichnet, so konnte

unter >4mis und den Scholiasten zu Theocr. 1,3. Ahnlich ffeltenoelosBe. os d.i. Krenos und Chanaan als Bruder, nach der Sage bei Eupolemos in
Euseb. p

n 2) Die Bezeichnung
tr 1 4

1

zwar keineswegs erst durch die Persische Herr
- schaf. verbreitet worden

,
da. sie sieh schon an, Chaldaischen Hofe Jer.39,3 fmiei;

jjuieiii eine ursprun

•I) NSmlich die Worte

n„oi, ^w 7Q«^t fuhren stark senu„ dirmf hin
,

*™-«<
schen Terapelp

nur

n Sicherheit

hrte waren. So

en vorfindet, ist

p
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es in einer Mnndart sehr woluV/aueh tine Art von scbriftgelehrlem Priester

bedeuteu, da alle Erfahrung lehrt wie die Worter weJche: aUnuthJig einen hei-

ligen Sinn einpfangen ursprunglich eiuen viel vveileren haben. Demmuli wiirde

dieses Paar den Gelehrten- mid Priester - Stand darstellen: und es lasst sich

nicht verkennen dass es sich so in die gauze Ordnung der Zwolfreihe sehr

wohl schickt. — Zum Schlusse reiheii sich daran Jl i $n ,,.
; .

6) Miffoog und 'Svdvx, erklart durch svXvtos und Aixatos. Diese

Griechiscken Personenworter passen zwar aum Shine ini Allgemeinen : allein

•

wie Mktwq eigenthch ein sachlichc eyn seheint, ebenso

wohl die Aussprache ^.vdvx nach Phonikischer Weise dem ?•}* entsprechen,

obgleich ein spater Schrii'tsleller dafiir aucb ^ut^vx schreibt l
}. Wir haben

dann hier die »Billigkeit und Gerechtigkeit « , also awei mehr durch rcines

Denken entstandene Gottheiten, welche gewiss am spatesten zu dieser ganzen

Gruppe hinzukamen uni als die gottlichen Vorbilder des Standes der Richter

und der Obrigkeit die Zwolfreihe zu schliesscn. .8— o

Wie nun an den ersieren dieser beiden endiich Taanlii an den zwiiten

die Kabiren angeschlossen werden, wollen wir hier nicht weiter erorlern: es

erhellet daraus nur dass jene uralte Zwolfreihe spater allmahlig von andern

Gotteru verdrangt wurde welche eine ahnliche Uedeutung batten. Di .es

alimahlige Zuruckschieben und daher Dunkehverden der Zwolfreihe sieht man

ausserdem noch an einer seltsamen Erscheinung, die hier zuletzt noch kurz

beriihrt werden mag um dadurch zugleich die ErkJarung dieses ganzen San-

chuniathonischen Bruchstiickes abzuschliessen. mJEs wird namlich unter diesen
-

Zwolfen dem zweiten und dritten Paare noch insbesundre die Erfindung von

Eisen- und Maurerarbeit , dem dritten dazu die des Dachwerkes, dem vierten

die von Hofen Gehegen und Gruften, dem fiinften die von Dorfern imd

Heerden, dem sechsten die von Salz zugeschrieben : und es bedarf kaum des

1 T
1) Xamlich Damaskios Diadochos schrieb nach dem Auszuge eines Werkes von ihm

las Wort kommt hier so zweimal vor; aber bei Sanch.

Rim: Damaskios war vielleicht durch die Ubersetzungp. 22. 32. 38 sleht viermal £v$vx; Damaskios i

dixaiog verleitet. — Ob iibrigens Sydyk rait dem Agyptischen Phlha eiaerlei sei

wie man nach Herod. 3
7
37 vermuthen konute, bleibe iiier ununlersachl: ich halte

es bis jetzt fur unbeweisbar. W1 1

1
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[ml * *. I.

weiteren Beweises dass diese Vorstellung , --"welche die oben erlauterten wahr
Ik L * *» 4 ¥ • "1 4 fc

haft durchkreuzt und verwirrt,}' eines ganz verschiedenen neuern Ursprunge

ist. Als die Zwolfe in der Achturig und Verehrung der Phoniken immer

weiter zuriickgedrangt waren und nur noch ganz im Allgemeinen als &eot
m f

fxv%tQt d. i. als Penaten galten, erst da konnte man ihren Werth auf die Er-
I ft" • f

fmdung des Hausbaues und alles nothwendigsten Hausbedarfes beschranken

und die einzelnen Theile dieses, vom untersten an, den einzelnen Paaren bei-
*

legen; wobei man jedoch erst mit dem zweiten Paare anfing, offenbar wei

nach der urspriinglichen Vorstellung erst das dritte und dieses dann freilich

allein hieher gehorte. Dies ubrigens vorausgesetzt, zeigt sich allerdings auch
•

in dieser Anschauung und Anordnung ein richtiger Fortschritt von unten d

hier vom Nothwendigsten nach oben. ) ,
• ist - umm

Auch sonst zeigt sich im Leben dieser Mythologie leicht uberail die

Neigung gottliche Wesen paarweise aufzustellen , wie wenn dem Kronos und
• S

der Astarte sogleich die zwei Uo&os und Egws zu Sohnen gegeben wer
r . * i _ * # r

! .11

den x
). Wir haben jedoch diese ganze Vorliebe zu runden Zahlen und Ver

haltnissen genug dargethan.
_ r

3. Aber wir miissen nun noch besonders beachten dass unter den :

den Zahlen die Dreiheit in der Phonikischen Gottersage ganz vorzuglich

Aufsteilung eines Kreises oberster Gotter beliebt ja durch uralten Gebrauch

fur diesen Zweck recht eigentlich geheiligt ist. Zwar werden im A. T. ge-

wdhnlich nur Astarte und Baal als die obersten Kanaanaischen Gotter genannt:

aber schon die bei diesen Namen ganz gebrauchliche Mehrzahl 2
) kann be-

weisen dass man sich unter diesen zwei Namen auch eine grossere Menge
von Gottern dachte; und wenn man im gemeinen Leben meist einen oder

zwei Hauptgotter zu nennen fur hinreichend erachtete, so mussten die Priester

destomehr auf die altheilige Zahl und Ordnung dieser Gotter halten, und in

alien Fallen wo es auf grossere Genauigkeit oder Feierlichkeit ankam durfte

•

'•

»

1) Sanch. p. 32, 1.

2) „Die Astarten" und „die Baale" Rcht. 2,13. 3,7. 8,33. 10,6. lSam.7,3f. 12,10.

Kon. 18, 18; noch friiher aber als alle diese Stellen sind die Hos. 2, 15.19.

11,2. Gerade weii in diesen sammtlichen Stellen die Rede ganz allgemein ist,

muss man die Mehrzahl in ihrer eigensten Bedeutung festhalten.
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man sich

Bedeutung

nicht entfernen. Die Dreizahlfifindet sich daher in dieser

d hiedensten Richtungen Zeiten und Weltg in

welchen Phonikische Religion sich ausbildete: und da wir anf die Richtigkeit

und Gleichmassigkeit dieser Sitte wegen des Verlaufes dieser Abhandlun-

starkeres Gewicht erlaubt seyn diese Erscheinung

wenigo in einigen grosseren Umrissen darzulegen , und audi dabei auf

Sanchuniathon eine besondre Aufmerksamkeit zu richten ^ f

Der Ausgang eines

dass ??die grosse Astarte,

nach Kronos' Entscheidung iiber

dass diese

.

Zeus-D

Gotterkampfes war nach Sanchuniatho;

emaro6n und der Gotterkonig Adod

Land herrschten" *): hierin liegt deullich

diese drei die eigenthiimlich Phonikische Dreiheit oberster Gotter bildeten.

Unter diesen dreien ist Adod, welcher selbst wieder Gotterkonig genannt wird

und doch nur der dritte dieser hdchsten Dreiheit ist, gewiss derselbe den

auch die Syr und Idumaer unter dem wenig verschiedenen Namen Hadad

verehrten Weit dunkler ist der nur bei Sanchuniathon vorkommende Demaroon

Sage als einer deroder Demarus: dass er aber auch sonst in der altesten
;

' 1J 1

grdssten Gotter gait, zeigt sich schon an der Art wie seine Zeugung ent

weder von Dagon oder Uranos selbst absichtlich ungewiss gelassen 2
)

wie Kampf mit Pontos beschrieben wird 3
) Am nachsten

Erkenntniss ftthrt uns die doppelte Erscheinung dass er nach altphonikiseher
I 1 *. i

Sag V des Herodot bekannten Tyrischen Herakles und

in der Karthagischen Gdtterdreiheit (wie sogleich erhellen wird) statt seiner

Herakles selbst ienach kdnnen wir nicht zweifeln dass

Art des Phonikischen Herakl war, aber zur Zeit der Griindung Karthag
7 J 4 J FIT! *-* ŵ

4

schon einer Gestaltung zu weichen anfing; er war der uralte

sonst sagt

Zevs Ttokiovxos wie die Griechen oder Melikarth wie die Phoniken

m. Was seinen Namen Ay/xctpovs betrifft, so mussen wir vor

allem bemerken dass dieser auch wenig verschiedener wie Actfxovgas oder

vielmehr Tct/xvoas lautete: denn so hiess Fluss an der Phonikischen Kiiste

1) Sanch. p. 34, 15 f.

2) p. 28, 7— 9.

3) p. 32, 11 ff.

4) Sanch. p. 32, 10.

•

#1
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welcher nach haufig vorkommenden ahnlichen Beispielen gewiss von ihm be-
nannt wurde und noch jetzt seinen Namen verewigt 1

); nnd wenn die Grie

chische Sage! allerlei von einem durch die Musen geblendeten Thamyris 2
)

und einem Tamiras erzablt dessen Geschlecht die Kunst aus dem Thieropfer

zu wahrsagen von Kilikien nach dem Kyprischen Paphos gebracht habe 3),

So kann man darin recht wobl Spuren der uralten priesterlichen Verehrung
dieses Asiatischen Gottes finden *). Bedenken wir nun dass ein anderer
Phonikischer Gott welcher zu den uraltesten gezahlt und unmittelbar dem
Kronos selbst beigeordnet wird, Betylos, diesen seinen Namen aller Wahr-
scheinlicbkeit nach von seiner Verehrung unter der Gestalt der sogenannten
Batylien erhalten hatte, dieseKTjenen Landern seit den uraltesten Zeiten so
ganzlich eigenthumlichen heiligen Steine *) : so ist es ebenso wahrscheinlich
dass der Demarun als 1»n b?? 6) von einer Art hoher SMe oder Obelisk so

1) Tamyras heisst er bei Strabon 16,2,22; und gerado in der Mille zwischen Sidon
und Bervtos wohin ihn Strabon spt7t fliesst nn^i. ,«,.,» ,i™ t\a"*- t* __ ,

V
Berytos wohin ihn Strabon setzt fliesst noch jetzt der D&mur. Dass die

Phoniken gern ihre kleinen Flusse durch Gotternamen heiligten also ursnrunfflich
von ihren Gottern ableiteten, zeigen weiter der Belos Ton dem die Alten viel

reden, der Bostrenos nordlich von Sidon, der Adonis sudlich von Byblos. >

2) Apollodor 2,3,3. Pausan. 4, 33,4: auch wenn er von den Griechen oft mit

Eusebios' praep. 10,11),
zusammenges

i -pi tj ~~.~... .t U . u^ \* i«wu a ucd. o y. o^cf. riUseDioS; praep. 10 11)

hmf zeigt dies doch nur sein hohes Alter; und von der Musik kara sehr viele*.w
ii

' i
. .. usA ni

. As.ausch-Sennt.scben Tempeldiens.en zu den Grie

3) Tae. fart. 2, 3. Ta.ianos' hede an die Hellenen e. 62 f. nnd Hesychios' lex unler
TapiQadai.

"roiro rfa J mi Ti/f n VMill .10918 H
i .

u 'Eine andre Spurifindet sich wohl in dem' Tyrischen Mannesnamen >jim
OHf welcher ziemliclv oft sich findet und den ich fur aus 'J(iddw*Qmv verkiirzt h;

PaiTvlm ate kfaot ipyi>x

, (also auch geheiligte) p. 30

>< kann

A\
gen

6) So heisst

AbnUchkeiten nicht ein verschiedenes Wurzelwort
eisst Rcht. 20, 33 eine Stadt in Rpnisimin o„«k e

und die
tab. Penhng. haben sfldliche S.adte B^A nnd e^A, denn aneb an diese.
weder von Phonik.en abliegenden Orten konn.e eins. lange vor Mose jener Gott
verehrt ,verde„

;
vemandt ist ancb .otl das Kyprisehe 0^„f . SoUte aber der

Leon be, Plolem. geogr. 5, 14 die richtige ttbersetoung des Tamyras
name
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genaunt ward welche als das Zeichen seiner Verehrung und seiner heiligen

Orter gait; sowie wiederum spiiter der im Sanchuniatbon noeh nirgends er-d

wahnte aber auf den inXneueren Zeiten entdeckten Inscliriilen vielgelesene

Baal-Channnan eine neue Gestaltung desselben Goltesdienstes anzeigt. In dem

wenn auch kleinen Umkreise solcher Gottergeschichten wie die Sanchtmiathoni-

sche treffen eben die kurzen Erinnerongen , oft nur an scbeinbar leeren Naraen

haftend, aus der Gescbichte der nacb Alter Gegend und Art verschiedensten

Gotterdienste zusanunen : . unsre Sache aber ist es in den zerstreuten todlen

Uberbleibseln wieder das urspriinghcbediLeben soweit zu entdecken ais es

sicker gent. mrildhnlBil i
. ->ik -i ) ><k (4

(q 2) Die Karthagische Dreiheit hochster Gutter war As tart 6, Ilerakles

und Iolaos: so werden sie in der feierlicben Urkunde des Vertrages zwischen

Hannibal und dem Makedonischen Philippos genannt l
) , nur | dass statt des

offenen Namens Astarte nur »die Gottbeit (o ^aifuav) der Karthager" an der

Spitze stent, als gebiete die Ebrfurcht ihren altheiligen Namen nicbt auszu-

sprechen. Wir begreifen schon aus dem vorigen dass die Kartbager im

Grunde dieselben drei obersten Gutter batten welcht die Phoniken seit uralte-

sten Zeiten verehrten, nur in derjenigen Weise,rin welcher diese drei zur

Zeit der Griindung Karthago's zu Tyros verehrt seyn mochten. Damals war

also an die Stelle Adod's vielmebr Iolaos setreten : dieser wird im Sanchuniathon
V

nirgends genannt, ebensowenig als dort von dem zuvor erwabnten Baal-

Cbamraan oder vom Adonis - Tammuz in irgend einer u Weise die Rede ist;

allein auch Griechen uud Lateiner kennen ilin als geringeren £oder nach an-

derer Anschauung jiingereiQ Gott neben Herakle* 2
), und wir konnen auch

und nicht ehva \on dem benachbarten Aaovrtov noXis entlehnt seyn. so ware
l\ o. VJ Mil 19

an ^h Lowe und an Herakles mil dem Lovven zu denken.
•is

r
:

*• * ( I I!

1) In der Stelle bei Polybios Gesch. 7,2; wo die ganze Sehwurrede an der Spitze

des Vertrags wegen des alterthiimlichen Gotterglaubens sehr merkwurdig ist.

2) Eine Hauptstelle dafur ist in Sil Ital. pun. 12,359 — 364; auch sind zu vgl. die

Ausleger zu Apollodor 2, 7, 7.8. 8, 1. Der Griechische Name Hyllos ist dann gewiss

nur weiter daraus verkiirzt. Wie der Name Pbftnikisch zu schreiben ware ist mir

noch nicht deutlich: vielleicht Si*wn vgl. ]"Pb*, oder nb^ Gen. 36, 5.14; ursprung-

lich Griechisch ist er sicher nicht.

Hist.-Philol. Classe. V.

T * » \ \ fi

D
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hier Sage sehen welche von den Phoniken
r r

aus zu den Griechen
kam und sich allmahlig in ihrera eigenen Gdtterkreise einzubtirgern suchte.

Bybl

Peraa waren damals Gotter Kronos, Z
an einer passenden Stelle Sanchuniathon *)

:

Belos und Ap k>

Philon uns hier den einheimisch

schade dass der

Namen fur Apollon vorenthalten
hat, die Dreiheit selbst ist aber wesentlich den beiden vorigen gleich. An der

steht hierJistatt Astarte noch alterthumlicher Kronos selbst d es ist

-kwiirdig wie umgekehrt die grossen Seestadte Phonikischen Stammes eben
wie Athen uberall lieber eine weibliche Gottheit an die Spitze stel

4) Als oberste Gotter der Tiefen der Erde (katachthonische") \

Phonikien drei zusammengestellt, Pontos, Typhon und N 2

ob Gottinnen die drei Astarte. Rh und Dione 3
) alle d

Sehwestern und Tochter des Uranos, diese gewiss nach den drei das All
fassenden Welttheilen; leider hat Philon auch hier die einheimischen N

rei

nicht aufg Endlich

Bildungstrieb Phdnikischer Gdttersag

erde noch erwahnt wie folgerichtig der

bis zu den niemals in der Wirklichkeit
elmehr rein vom Gedanken geforderten Urg fum dieses Wort

Gegensatze zu den geschichtlichen Gottern zu gebrauchen) die einmal
bestehende Dreitheilung ausdehnte

Memrumos Hyp

wie den wirklichen Gottern
•V

Usoos*) unter denen d.

lern als gedachtem Vater der Zwolf schon oben S. 16 die Rede war; weiter
kann liber alle diese und die ahnlichen Dreiheiten erst unten gesprochen werden.

Als Zahl der obersten Gotter kehrt die Dreiheit auch unter vielen
Volkern mehr oder

andern
mm

fragen versucht wird woher diese

folgerichtig wieder; so dass man allerdings

bare Ub komm
mehr wirkliche oder mehr schein

alle
i)

Doch wohl vor .;

sich hiiten
diese Erseheinungen aus einem vollig gleichen Grande absuleiten
be, naherer Saehkenntniss die Indisehe Trimurlis jenen Pl.onikischen. oder

') P- 32, 5 f.

?) Sanch. p. 32, 8.
J

3) p. 30
, 5—

a

4) p. 16, 11

Vrgl. oben S. 12

f

f

*) jm *^ ii#

a
!8, 7. S. daruber weiter unten.

. \
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die christliche Dreieinigkeit jener Indischen oder diesen Phdnikisehen Reihen

gleichstellen ? wer auch nur in jenen Phdnikisehen alien nur einen und densel-

ben Grund voraussetzen? Es ist hier nicht der Ort alles hieher gehdrige ab-

zuhandeln : soviel aber lasst sich kiirzlich sagen dass unter den oben aufgcziihl

ten 6 Phdnikisehen Dreiheiten die fiinfte einen ob

Grund fur sich hat,

ersten drei sind, die

m angedeuteten woltlichen

die sechste auch wohl die vierte blosse Nachbildungen der

aber unter sich gleich stehen und einen nicht

sofort deutlichen gleichen Grund haben mussen. Naher nun betrachtet liegt

dieser Grund theils darin dass die altesten Vdlker ein tiefes Bediirfniss fiihlten

ch neben dem hochsten gewalti Gotte ch den Menschen gleich

stehenden zuganglicheren klein und doch' der Iloheit

chen zu denken, so wie sie keinen grossen Gott ohne seinen Prophetcn

und Priester als Vermittler sich

nisse derselben sich das reine

denken konnten; theils in dem andern Bediirf

himmlische Seyn und Walten doch dem irdi

schen und das erhabene gottliche Haus doch wieder dem menschlichen ahnlich

zu denken, also die drei Grundbestandtheile des Hauses Vater Mutter und

Kind in den Himmel zu versetzen. Aus dem Zusammentreffen dieser zwei an

sich sehr verschiedenen Bediirfnisse bildete sich unserer Ansicht nach jene

Dreiheit oberster Gotter welche im Alterthume die niichste und lebendigste

auch die herrschendste war, deren urspriingliches Wesen wir aber nirgends

so deutlich erkennen konnen als bei den Phdniken und (wie ich glaube, das

weitere davon gehort aber nicht hieher) bei den Agyptern. ft > "0

.

t
; \~r n % *# ^ S

I

II. 2. } 5
r

Die der K d
.

at II •

MS Indessen wieauch die bei den Phdniken feststehende Dreiheit ober

Gotter entstanden seyn mag: sie war einmal in der Anschauung

dieses Volkes so unwandelbar begriindet dass auch die ganze aussere Gestal

tung der Kosmog sich nach erdffnet sich sehr
-

wichtige Anwendung derselben: wir sehen in die Werkstatte der uralten An
v

chten iiber die Weltbildung hinein, und begreifen gleich desto gewi

wie alle Kosmo& auf dem gegebenen festen Boden einer ausgebilde-

D2
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ten Mytholagie sich erhebt; obwohl eben so gewiss ist dass die Kosmogonie,

wenn sie auch ihrerseits einmal ausgebildet ist, dann mannichfach auf die My-

thologie zuruckwirken kann. "< i r i * [ Vrro.vl >/ !• > n<

x Wirklich ist nun aber von nicht geringer Bedeutung diese aus aller na-

heren Untersuchung sich ergebende Gewissheit dass alle kosmogonischen An-

sichten der Phoniken, wie mannichfach sie sonst seyn mogen, ob ktirzerbioder
* » f — ... - « % *

langer ausgebildet, ob diese oder jene Anschauung iiber die weltlichen imd

gottlichen Dinge aufnehmend, immer an das Gesetz dieser Zahl gewiesen wa-
ren, als ob es eine heilige Zahl gewesen von deren Ordnung sich der Sinn

.1. tip

in den heiligen Raumen der Urwelt nicht entfernen zu diirfen gemeint und

von deren Zauber sich jedernauch schopferische Gedanke auf diesem Gebiete

angezogen gefiihlt hatte. 1st es nun iiberall gut den beweglichen treibenden

Herzensschlag richtig wiederzufinden in welchem eine Gedankenreihe sich wie

in ihrem schopferischen Rhythmus ordnete und festigte, und kann ohne ein si-

cheres Verstandniss des den Geist umschliessenden Leibes dieser selbst nicht

erkannt werden
:
so ist es auch hier vom grossten Nutzen die aussern Schran-

ken zu beachten in welchen sich alles bewegt. L j m [

• Zwei Vorstellungen aber sind bei den altesten der fruhgebildeten Volker
s6 stehend dass man bis jetzt keinen Grund sieht sie den Phoniken oder ir-

gend einem andern dieser Volker ursprunglich zuzuschreiben, die wir daher

(so wunderbar und des Nachdenkens werth ihr allgemeines Daseyn schon in

der uns erkennbaren altesten Zeit aller Geschichte ist) hier mehr voraussetzen
als weiter zu erlautern fur nMhig finden. Die eine davon ist die vom Chaos;
die andre die vom Weltei aus welchem sich erst Himmel und Erde als die

beiden grossen Halfte^ ^er jetzigen Welt gespalten habe, eine Vorstellung die

so uralt sie seyn mag doch schon kiinstlicher ist als die oben S. 26 beriihrte

von der Dreitheilung der Welt. Erst von da an beginnt das eigenthiimliche
der Phonikischen Kosmdgonie, die Auffassung von je drei entsprechend
neten Urdingen, welche ^ati sich aber im Sinne der alien Kosmogonie gewiss
sehr lebendig wie gottliche Wesen geheimmssvoll sich regend Waltend flu*
wirkend denken iN^i stf dass .ban sie auch Urmachte fSchopfungsmacbte;)
nenneii konnte

;
wahrend die Griechischen Welsen sie spaterlrin nach kalterer

ier
Betrachtung bloss J§y$m. i. Principkn nannten. Wir mttssen jed
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sogleich die zwei Auffassungsarten unterscheiden welche sich nach S. 11 f. in

unserm Hauptberichte fiiiden. w noth% liV/ .{ in

. oj^n i .., Die erste Auffassunorsart
h)(fa' (IN ° glOV Hi 9

lag in den Zeiten wo die jetzt erhaltenen Berichte geschrieben wurden schon

wieder in verscniedene Spielarten auseinandergefallen vor; und schon hatten

sich an einzelne ihrer Ausdriicke mancherlei Deutungsversuche gekniipft, ge-

wiss nur weil sie bereits fiir die Spateren sejir dunkel geworden waren.

Wir thun jedoch wohl vor allem festzuhalten dass nach dieser Grundansicht

die ganze Weltschdpfung sich in drei grossen Slufen vollendete, von denen

1. die erste nur bis zur Sckopfung des fruchtbarenthWeUmstoffes hin-

fiihrt. Und halten wir uns zunachst an Sanchuniathon , so stehen auf ihr die

drei Machte Xuos livevfxa. Mwr. Das Chaos wird beschrieben als »finstere

und windige Luft" oder viehnehr als »iehi Wehen linsterer Luft und ein trii-

bes dunkles Durcheinander", verschiedepe Versuche ein Ding zu beschreiben

wovon die Allen viel redeten und welches doch jeder deutliehen Beschreibung

pottet, eben weil es bloss ein Gegenbild der ganzen wirklichen Welt andeu-

en soil also das reinste Gedankenbild und dazu sogar ohne alle Beimischung

von etwas geistigem d. i. im Geiste erkanntein und der Erfahrung entsp

chendem gibt. Dieses, wird hinzugesetzt, sei vom ersten Anfange an dage-

wesen, sei seinem Wesen nach unendlich, und habe auch eine unbeschreibbar

lange Dauer hindurch diese seine Unendlichkeit und Unbestinuntheit behalt

Wir wissen nicht wie das Phonikische Wort fiir X^dos lautete: wahrscheinlichs
m *

jedoch lautete es Sdctv, nur durch geringen Lautwechsei vom Hebr,j.j(ftt ver-

schieden; denn dieses kehrt bei Sanchuniathon in einem andern Zusammen-

hange wieder und wird hier durch Nv£ erklart 1
), die Nacht aber ist mytho-

logisch dasselbe was kosmogonisch das Chaos genannt wird. — Dagegen ist

fur das dritte Glied dieser Dreiheit das ungriechische Wort Mw't erhalten:
d' - Id 'f *£&."/•

aber was dies ursprunglich bedeute war schon zu Philon's Zeit dunkel gewor

den, und wird auch uns so lange dunkel bleiben als wir uns nicht entschlies
7 O H J

» 1 I U

sen eine hier in das Eusebi'sche Wortgefiige eingerissene Verschiebung men-

.

1) Sanch. p. 14, 1; vgl weiter unten, W i
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rerer Satze deutlich einzusehen und diese Satze wieder in ihre richtige Ord
nung zu weisen 1

). Wir gehen indess am sichersten davon aus dass nach
Sanchuniathon »aus der Man* aller Schdpfungssamen und der Ursprung aller

• ._ _i t\. i if' «. - ell ex / Ian -- _ fl
Dinge hervorging": dies ist eine deutliche und offenbar alterthiimlich

richtige Beschreibung, die sich eben aus den altesten Schriften erhalten haben
muss. Die Mdt gait danach als der fruchtbare Schopfungsstoff und Inbegriff aller

Urtriebe und Uranfange der wirklichen Dinge; es war nicht mehr das Chaos
aber auch noch nicht die in ihren einzelnen Gliedern hervorgetretene jetzio-e

Welt; es war also der Keim und die Moglichkeit dieser Welt, ein noch un-
getheiltes aber schon alle die belebenden Keime und Triebe der jetzigen Welt
in sich schliessendes Wesen. Folglich musste es selbst schon ein geistiges
Leben in sich haben], also auch schon eine feste Gestalt und Grenze tragen : daher
wird richtig hinzugesetzt, es sei „der Gestalt eines Eies gleich umgebildet".
1st dies so, so wird man keinen Anstand nehmen das Wort mit dem arabi
ft* zusammenzustellen, da dies eben den Stoff bezeichnet, der Begriff des

der Materie aber ganz hieher gehort, sofern ihn die Alien
sich von der einen Seite nicht rein unlebendig und todt denken konnten
der andern ihn von dem im strengsten Sinne aufgefassten Chaos
unterschieden. Ja dieses Arabische Wort erscheint sehr merkwiirdiger Weise"— Arabischen als einer sehr selbstandig gebliebenen urkraftigen Sprache
gibt es nicht viele Worter der Art) innerhalb des Arabischen und g„
Seimtischen Sprachgebrauches selbst als ein aus einer fruheren Bild

Stoffes od

von

hinlan

gesammten
r

aberkommenes
,

da es jetat sehr einzeln dasteht und doch sicher ursprung
acht Semitiseh ist «J. War aber dies unite Phonikische Wort schon in*

i t
den

Worte x«« avtnJLda&tj p

ursprtiii

p. 10, 6. Die Nothwendigkeit dieser Verbesserung eines Fehlers den
Umstanden nach zwar wohl dem Eusebios aber gewiss keine

tCOf oXcop

wir alien

m noch friihern

Sib loh b" T
We

"L
gS'en dem BybHer Phi'°n Se 'bS

' »"*"*« "6„„e„,

Z M as F 7 7,

Ch<le"ken naCh a"e
" Seile

" hi" °ls -era.eidHch

"s PhL s,sT 7 fT
"*" Wiederh0"en **»»*«*- *- «ieSe a,ehrals rhomk.sch dunkle Anfangsstelle der ganzen Beschreibnn^

Dass das Arabische Wort aus dea, Saaskr. ^ „„er dem dlescm enlsprechenden
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letzten Zeiten vor

unklar geworden,

Bvblier Philon vieles nndre aus diesem Kr

teht sich leicht wie daraals verschiedene Versuchr

es zu verstehen gemacht werden kannten: »einige

XvV, andere aber es sei Fauliiiss wassriger Mischun

es sei Schlaram

/X Philon hinzu,

und die welche er darnm fragte mochten dabei ahnlich wie gewisse neuere

Philosophen einem Irschleime faseln welcher die Sanien aller Ding

sich getragen habe und woraus diese dann von seibst kervorgewachsen seien.

-k\o:> Die Aufgabe war aber nun die zu zeigen wie aus jenein vollig unleben-

digen Chaos dieser sehon alle Lebenskeime in sich verbergende Stoff ge-

chaiFen Und hier k n wir recht deutlich sehen wie unmoglich es

eindringenden Betrachtung ist sich die Schouftingdoch jeder irgend etwas tiefer

ohne eine vollig unahhangig fiir sich bestehende

bewegende Ursache zu denken. Schon jene uralte Kosmogonie konnte nicht

Macht als

uinhin schen

1 eben

beiden Machte als Vermittler den G

niclits als von sich seibst abzul die Art wie

_

Lat. matt vies entlehnt sei, wird kein Sprachverstiindiger vermuthen. gr

dot

venvandten der Mutter aus, wie jene Sanskr. und Lat. Worte: oder von dem dcs zu

verarbeitenden und zu bildenden um sich dadurch nutziiches zu verschaffen und

er

i
A

um

wie zu erbauen, wie v't-n; ich halte daher sJ>L fiir verwandt mit ojy.» Hiilfe,

dieses vom Darreichen ( eigentl. Hinstrecken , Vorstrecken) so geaannt: so erhellet

der acht Semitische Ursprung des an sich dankeln Wortes; pax ist dann ent-

weder eins mit pad oder aus dem Fern, ucodr verkurzt. Dass man das Sanchu-

niathonische fiat mit dem Agypt. mau oder (*ov8 ^Mutter" und daher „die Isis"

Plut. de Is. c. 56 zusammenbringen wollte, ist nicht aus dem Verstandnisse San-

chuniathon's hervorgegangen : die spatesten Leser desselben deren Meinungen

Agyptische

nung vom Nilschlamme als dem Schopfer lebender Wesen gedacht haben, dem

alten Sanchuniathon seibst sowie der ganzen Phcinikischen Kosmogonie ist diese

Ansicht vollig freind.

seibst bedeuten und laute nur elwas verschieden von

Eher konnte jeraand vermuthen pur solle das Weltei

aram. Kra (nur die

Athiopischen Sprachen haben fiir das Ei ein wurzelhaft verschiedenes Wort):

Begriff

Stoffes ist auch ansich viel passender.
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sie sichrrahn wirkend und vermittelnd denkt, ist ihr eigenthumlich und ergibt

sich als rein aus ihrem eigensten Wesen entsprungen. »Als das Pneuma

seiner eignen Anfange begehrte und eine Mischung entstand, ward jene Hin-

wendung Sehnsucht (Xiebe) genannt: das ist der Anfang der Schopfung des

All , es selbst aber kannte seine eigne Schopfong nicht. Aus der Liebesver-

mischung aber eben dieses .Pneuma (mit dem Chaos) entstand die M6t« *); so

lautet die uralte Vorstellung. Also das Pneuma ist unerschaffen, kennt aber

freilich auch sein eignes Wesen anfangs nicht : damit aber aus ihm der frucht-

bare und daher seibst schon alles Leben verborgen in sich schliessende Stoff

entstehe, muss es in Liebe sich mit dem Chaos mischen; da es aber sein

eigenes Urwesen nicht kennt , also an sich bewusstlos ist , muss es zuvor

durch innere Selbstbewegung seine eigenen Anfange d. i. Urmachte zu erken-

nen von Begierde entbrennen , also erst in und durch sich die Sehnsucht

erzeugen um dadurch aus sich hervorgehend sich mit dem Chaos zu vermi-

schen: so entsteht, wie durch Mann und Weib das Kind, der nun selbst wieder

fruchtbare Stoff. Und bedenken wir dass das Pneuma im Phonikischen iyn

hiess also schon an sich nicht als Neutr. oder Msc. sondern als Fern, gait, so

erhellet noch deutlicher dass doch diese ganze Vorstellung von der Urdreiheit
-

sich rein nach dem Vorbilde der altesten und herrschendsten Dreiheit der ober-

sten Gotter bildete, wie diese oben S. 22 ff. beschrieben wurde. Aber zugleich

wird hieraus einleuchtend dass auf diesem Wege die zweite und dritte Urraacht
11_ L • 1 TIT

selbst wieder m zwei Machte zerfallend gedacht wurde; und das kurze Bild

elches sich aus allem ergibt ist dieses;
•

i v Xct'os Tire v ua Mc
•

i

I

i

t A

1) So sind namlich die Satze zu verbinden und zu trennen, wahrend in den bis-

herigen Ausgaben die Satzverbindung ganz verworren gelassen ist. — Dass die

avyxqaaiq oder ovfmXoxri des Pneuma rait dem Chaos stattfand, ist schon deshalb

nothwendig zu denken weil ihr Begriff die Vermischung zweier verschiedener

Dinge voraussetzt; die Ausdriicke nXoxrj und avfinlonrj oder avynQactg sollen hier

nicht der Sache und der Zeit nach dasselbe bedeuten , und das Chaos darf nicht

!
> Dies setzen auch die andern Ansii

erhellen wird.

Beriihrung

wie unten
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mythologisch aber mussten nun die so entstandenen Gutter "Epus und ll65c$

so hoch hinaufgeriickt werden wie wir dies schon S. 22 sahen i
). >ofe 1Mb

wie wohl diese Ansicht in alien ihren
t A t I . •

Es bedarf weiter keines Beweises
it

Gliedern zusammenhan

sehen

wie richtig die zwar wenigen aber gondii be
<<

• I * I

doch hinreichenden Erlauterunffen seien welche in dieser S
Ui «

Stelle, sofern sie als mlich bewiihrt, hinzugefiigt

Wir besitzen nun zwar noch zwei bis drei andre D

sind.

derselb
I

..

Urgeschichte der Welt,' l%Hnmtlich von Damasl
i 1 i if ' *

d let/ten
it

Nachfolger Platon auf Athenischen Lelirstuhle, in

i
*

_
Schrift Ttsgi tocv irquruv d§x^v T) erhalten, also von einem philosophisch

ldcten Manne, der sich sichtbar urn das Zusammenbringen dieser Nach-

Ooerliefern
ft I U g*i , I -^- £ "' J- j I m

Miihe ffab and dera man zugleich Gewissenhaftisrkeir im©

wohl zutrauen kann: allein es i

nen Namen und Reihefolgen der

»lche Erlauterunsren welch

bedaucTii hier mehr bloss d

il
V1

aq%ai iiberliefert werden, ohne

so

ab

e Sanchuniathon D
I: a
Damaskios seiner

**»
I • i

phischen >l aus b

fiigt. miissen wir hier ganz unberucksicht.& S dicsc

genau ab und uberdenken tiefer diese uns fast wie einzelne Ilieroglyphen

tiberlieferten Namen und Begrifle, so ergibt sich daraus folgendes Bild:

Mochos, ein Phonikischer Schriftstelier den die Griechen an Alter deui
I |;" Tt'l I"! 'i

•'.''.
; '

'

' '

Sanchuniathon etwa gleichstellten , hatte bereits eine doppelte Ansicht uber-
m - lm fit i If .

XT
liefert: wenigstens verflicht Damaskios in seine Ansicht noch eine etwas

'c
ill

o tj I n \ i
*

Pothos hatten auch die Griechen, sogar auf Kunstdarstellungen (Mid-

ler's ArchaoL §.391,7); man sieht also hier dass der Byblier Philon iiberall wo

es ihm nach Griechischer Weise rooglich schien, statt der Phonikischen lieber

Griechische Namen setzte. . Dasselbe gilt von der unten erwahnten Prdtogene,

und von alien ahnlichen Fallen. Eine ahnliche Freiheit nabmen sich ubrigens

auch andre Griechische Schriftstelier.
\/k

i »

2) Die Stellen sind zuerst
i

*j
Anecdota graeca T. III. p. 260;

Werk

Jos. Kopp, vgL c. 125. p. 385. Keine dieser beiden bisherigen Ausgaben hat eine

tibersetzung oder sonstige Erklarung. bh

.-Philol. Classe V. E
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andre, tiber deren Urheber er sich etwas unbestimmt ausdriickt 1
), die er

aber doch nach dem Zusammenhange seiner Rede zu urtheilen bei ihm ge-

funden haben muss; auch kann dies nicht weiter auffallen wenn Mochos mehr
«

als blosser Geschichtschreiber die verschiedenen Auffassungen darstellte. Um

nun diese schon mehr kiinstlich verwickelte Ansicht zu verstehen, thun wir

wohl vor allem festzuhalten dass in der oben beschriebenen Mwt fwelche

hier weder dem Namen noch dem reinen Begriffe nach wiederkehrt) naher

betrachtet zweierlei Bestandtheile unterschieden werden konnten : der Stoff des
i 'i ; ii

All; so wie oben erklart als belebt und alles Leben schon verborgen in sich
,-

schliessend. ist nicht bloss mit einer bestimmten und wohl begrenzten Gestalt

(namlich nach Obigem als Ei) zu denken, sondern mit ihm als einem sich
\ , £J

nach innerem Triebe fort und fort regenden und bewegenden Wesen be;

auch schon die Zeit, ja sein erstes Entstehen und sich Bilden ist der Anfang

aller Zeit. Also Zeit und Gestalt fim Raume} sind insofern die beiden Urkrafte

ohne welche die Welt nicht zu denken ist und vermittelst welcher eben die
1 v | ,

Welt entstand, in denen man kann sagen wie in ihrem Doppelleibe die ganze

Welt ruhet, und aus denen erst alle die unendlichen Einzelnheiten der jetzi-

gen Welt mit ihren grossen und kleinen Theilen hervorgehen konnten. Die

Zeit aber, zumal die ewige, konnte Phdnikisch OuXw/^os hebr. nbi» heissen

so erklart sich wie 'A>fp AiSyg und OvXcjfxos hier als die drei ersten

Miichte zusammengeordnet werden konnten, mit dem bestimmten Zusatze die

dritte sei aus den zwei ersten entstanden, namlich sowie dort die Mw
Xuqs und Hvevpct. Dass 'A>f^ die dicke irdische Luft mit dem Namen des

Chaos wechseln konnte, ergibt sich aus der oben betrachteten Beschreibung

dieses, wie wir sie aus Sanchuniathon kennen: gewohnte man sich aber in

dem Wesen des Chaos eben den
9

Ai§ hervorzuheben , so konnte ein ver-

niinftelnder Kosmologe nun auch dem tlvevp* vielmehr den feinen geistigen

Ai$r[§ gleichsetzen ; wir haben aber in der obigen Anordnung eben deshalb

diesen dem 'A»fp nachgestellt, wahrend er im Damaskios diesen Qedoch ohne

Nachdruck und Bestimmtheit) vorangestellt ist. Dass aber an dieser Stelle

1̂) vgl besonders die Worte notovai ydg nms xeu tovto^ W, tov OvX
Kopp p. 385, 14— 1 7. Griechisch wird das Phonikische ovlwfi auch durch aw*
xoo.Kixo',; wiedergegeben bei Damaskios c. 89. p. 268.

i

'

\\
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urspriinglich jenes Uvevpct stand, erhellet auch darau- duss nach der

Mochos berichteten andern Ansicht vor Ovkupos die drei W. en "Ai

A/-vp wnd Notos standen: welche auf den ersten Blick so seltsam schHii

Vorstellung sich hinreiehend erkl Kosmologe, der die mit Ar?

und A19iiq angefangene verniinftelnde Ausdeulung der alten Ansicht folgt-

richtig weiterfiihren vvollte, unter Uvsv/ja bloss den Wind verstand und jene

im UvEVfia. durch innere Bewegung entstandene gliihende Sehnsurht nach

aussen dem Ursprunge der zwei verschiedenen Sudwiude gleichstellte l
}.
—

Aber war nun die MoIt in zwei so bestimmt unterschiedene Mlchte zerfallen

und die Zeit oder allgemeine Welt in erster Reihe ganz allein hingestellt, so

konnte die andre die bestimmte Gestalt (unter *£2oV verstandenj nur durch

eine neue Macht getrieben hervorkommend gedacht werden. Als solche er-

scheint hier nun der nach S. 17 schon in der alien Mythologie vorkommende

Eroffner oder Zauberer Xovaugos, welcher aus dem Ovku/Aos durch Selbsl-

zeugung hervorgehend das 'Q,ov schafft aber auch sogleich in seine beiden

Halften Uranos und Ge zerspaltet 2> Durch alb.-s dies vcrdreifacht*sich die

dritte Macht der Grundreihe, und nach der eben erlauterten Ansicht zugl

die zweite; das ganze Bild ware: I

A*f? Aid*? OvXw/ioj

t

oder /

Kotos Ovgavos m.
) utyj

)

phische Lehre den Eros und die Winde von Kronos d. h^|ron der Uracil ab, s.

das Bruchstuck in den Scholien zu Apollon. Rhod. 3, 26.

2) Auf diese Art ist die ganze allerdings schwierige Stelle l>ei Damaskios zu ver-

slehen, namlich den Worlen nach; denn was ich selbsl in der obigen Darstellung

hinzugesetzl habe wird man beim Vergleichen leichl sondern konnen. Die
/

„ nach Ch. Wolfs Ausgabe zu verstehen war noch besonders schwer weil er

(vielleicbt nach der ihm vorliegenden Handschrift) eine ganz verkehrle Salzein-

Iheilung eingefuhrt halte. Wie diese zu bessern sei hatte ich fur mich schon

sicher erkannt, als niir die neue Ausgabe von Jos. Kopp in die Hande fiel, worin

E2
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J 2) bei dm Reicke der Thiere. Wie belebte Thiere entstanden, daruber

findet sich bier eine eben so bestimmte als lebendige Ansicbt: es ist als ob

wir hier einmal deutlicher und dichter als sonst die schwunghafte Anstren-

gang sehen sollten welche der menschliche Geist schon in so frtihen Zeiten

machte um die Rathsel des thierischen Lebens und aller Schopfung zu losen.

Und wir bemerken auch hier den Schopfungsfortgang durch drei Stufen sich

vollendend
: „ 1) sobald nun die Sonne wie ein gewaltiger Gott mit ihrem ei-

genthiimlichen Leben zu wirken anfangt und die Luft leuchtend das Meer und

das Land entzundet wird, entstehen Winde und Wolken und starkste Stiirze

und Giisse liimmlischer Wasser; nachdem aber 2) diese himmlischen Wasser
(welche nach uralter Anschauung im Himmel ursprunglich in eben so grossen

Mengen sind wie in den Tiefen der Erde) dadurch zertheilt und von ihrem

eignen Orte (dem Himmel namlich) entfernt sind, stosst durch die nun desto

starkere Entziindung der Sonne alles wieder desto gewaltiger in die Luft ge-
hoben an einander, unter Donnern und Blitzen: bis 3^ beim Gekrache dieser

Donner yerstandige Wesen sich regen, auf den Schall erschrecken, und in

Erde und Meer sich regen, mannlich und weiblich 1)." Man denke iiber den
wissenschaftlichen Werth dieser dichterischen Beschreibung wie man wolle,

verkenne aber nicht den wahren Sinn der Worte und das Ringen des Gei-
stes in so uralter Zeit schon dies Rathsel zu losen.— Folgen muss nun

3) das Reich der Menschen und ihre Schopfung. Allein damit erhebt
sich zugleich eine so unendlich hohere neue Schopfung dass sie sich selbst

wieder sofort in drei neue Zweige spaltet.

3. Es lasst sich namlich nicht verkennen dass im Folgenden drei Men-
schenschopfungen beschrieben werden die sich in genauer Ordnung von unten
nach oben folgen, als hatte sich zweimal die untere Art immer noch zu
ring gezeigt um der ganzen Menschenwurde zu genugen, bis endlich mit dei
dritten das achte Geschlecht kam welches dauern und gedeihen konnte bisjetz
Eine solche Ansicht steht im Alterthume gar nicht so ganz einzeln da : ahn

ge

-

1) Im Griechischen sind hier wieder die Worte und Salze sehr widersinnig ab-
getheilt, und die von Orelli beibehaltene Obersetzung bei Viger gibt ebenso-
wenig Shin. ' \i
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lich liisst die Indische Sage den Brahma zuerst ein Menschengeschlecht srhdN

fen welches sich zur Fortdauer zu gebreehlich zeigt, bis zum drittenmaie mil

Manu Svajambhuva der rechte Mensch kommt dessen Geschlechl ewig dauern

kann 1
). Allein die Phonikische Sage ist dabei so acht Phonikiscfi au jepragt

dass uber ihr Vaterland kein Zvveifei walten kann; und da>s sie auch hier

durch das geheiligte Band der Dreizahl sich werde leiten lassen, ist nach

Obigem nicht anders zu erwarten. Sie gestaltet sich aber so: es wird ange

nommen dass die hohere Stufe des Geschlechtes je durch die hohere Nahrung

Beschafligung und Religion bedingt sei, eine Ansicht die wir gerade was die

Nahrung betrifft auch sonst im Alterthume finden 2
) und die, was den ganzen

Zusammenhang zwischen Nahrung Beschafligung und Religion belrifft, nach

dem Sinne des hochsten Alterthumes eben so wenig grundlos ist (die Opier

z. B. der Alten richteten sich nach ihrer Speise und Arbeit); aber urn zu-
.»:,.. > ... .!

.* > I

gleich die innere Moglichkeit der verschiedenen Stufen zu erklaren, wird an
n • —

!

genommen dass der Geist (oder auch nach S. 35 der Wind} welcher ein

einzelnes Geschlecht schuf je ein verschiedener war: denn auf Geister wird

in der Phonikischen Urgeschichte alles einzelne Leben zuruckgefiihrt, nnr da.—

diese noch lebendiger auch als Winde erscheinen; und so konnte der schlafre

Siidwind etwa das erste, der in jenen Kiisten kraftigere West das zweite, der

Nord das dritte erzeugt zu haben scheinen 5
); endlich versteht sich dass jedes

Geschlecht mit einem Paare beginne. Leider ist aber diese ganze Sage bei

Eusebios vorziiglich vorne nur sehr verstummelt erhalten 4
) : nach ihrer inneren

.-,

L
1) s. Wilson's Vishnu-Pur§na p. 49 IT.

2) Ich verweise hier der Kurze wegen auf die AHerthumer des V.L S. 41. 109.

3) Auch in die Griechische Mythologie wird ahnlich Boreas mil Oreithyia aufgenom-

men Apollodor 3,15,1—3 (vgl. Herod. 7, 188 f. Pausan. perieg. 8,27,9. 36,4.

Allan's V. G. 12,61); und in der Indischen spielen die Marut und Vdju d. i. die

Winde sammtlich eine grosse Rolle, weniger in der Griechischen, Hesiod. theog.

v. 378— 80. Apollod. 1,2,4; vgl. oben S. 35 nt. T

4) Die Lucke vor
'
'A\X ovzoi yt p, 12, 20 ist sehr leicht fiihlbar; auch deutet Euse-

bios selbst sie durch die vorige Abkurzungr Z. 18— 20 an, und gewiss bezog

sich was das ursprungliche Wortgefuge uber die verschiedenen Winde hier hatte

auf die Schopfung des Menschen
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Folgerichtigkeit vervollstandigt wiirde sie etwa so lauten: »[Aus dem Siid und

der Homichle *) entstand das erste Paar Namens ....], diese aber hatten bloss

die Krauter der Erde zur Nahrung, eben so wie ihre Nachkommen und alle die

vor ihnen geschaffenen Thiere, verehrten also auch diese als ihre Gotter und

opferten ihnen, blieben aber auch stets ein schwaches und nichts wagendes Ge-

schlecht. Aus dem West 2) und seinem Weibe Baau (S. 29) entstand sodann

ein neues Paar, er Aeon und sie Protogone £d. i. Urmenschen) genannt 3)

:

nahren sich von Baumfriichten, finden also scbon edlere Nahrung und iiberhaupt

hohere Bildung 4
), [verehren demnach auch heilige Baume, nach der bekann-

ten altesten Sitte gerade in jenen Gegenden 5
). jAus dem Norden und der

entsteht 6) endlich] ein drittes Urpaar, Namens Genos und Genea £d. i. wie-

derum etwa soviel als Urmenschen, aber mit besonderer Beziehung auf das

dm

1) Die 'OplikTi setze ich theils wegen der Ahnlichkeit der Bduv p. 14
;
l

;
theils weil

b

diese Mischung der zwei Machte offenbar immer eine Wiederholung der aller

ersten Mischung des nvevpa und Xdog seyn soli.
m

_ >

2) Den KoXniu aveuog erklare ich unter dem leichten Lautwechsel von jl und k alsaw an

. f den West von v^sl> hinter dem Gegensatze von tnp Ost. Mochte man doch

endlich aufhoren in diesem Phonikischen Worle Phonikischer Mvthologie das

~Z "»s Vnp „die Stimrae des Mundes Jahve's cc nach Gen. 1
;
3 finden zu wollen!

es kann in jeder Hinsicht nichts Verkehrteres und Unwahreres gedacht werden.

Auch ist bisjetzt vollig unbeweisbar dass die Phoniken auch nur den Namen Jahvo

in den Kreis ihrer eignen Gotterlehre aufgenornmen hatten; sie kannten ihn zwar

und sprachen ihn 'Iev<6 aus Sanch. p. 2, 13 (ebenso wie sie sonst vorne ie fur ia

sprachen, Uovd fur Tim, Ufai. fur h'y' Diosc. 4,30), aber nur als den eines

I

fremden Gottes.
£

r m

3) Bei Sanch- steht allerdings zweimal p. 14, 2. 16,14 TlQ.coToyovog , doch beidemal
i

.. .... ^

i
Aim sicher der Mann sey

mannlichen Artikel vor.

11
4) Man vgl. nur die weitverbreitete Sage vom Paradise.

5) Wie schon aus dem A. T. bekannt genug ist.

6) Nach der jetzigen Darstellong bei Sanch. p. 14,3 f. entsteht dies letzte Paar frei-

alleia dieses widerspricht der ttbrigen Anlage der ganzenaus

Dichtung, welche in genug deutlichen Uberbleibseln sich erhalten hat; isl also

aus spaterer Zusammenziehung hervorgegangen. ^ ia

1
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einzelne heimische Volk): diese bewohnten Phonikien
,

[nahrten sich audi van

Thieren] und streckten beim Wihen der all* s verdorremien hoissen Winde

die Ilande empor zum Beelsamen d. i. zu dem llinunelsgolte, dem acJiten alien

Phonikischen Gotte. welchen erst erkan 1'iid k koniit

Phonikischen Standorte ans eine empfindsamere und genugendere Anthmpogoni*

gedacht werden als diese auf solche Weise dreigelheilte; wie denn auch von

selbst erhellet dass hier diese JVienschen- und ganze Schopfnngsgtsihichte

vollig zu Ende ist: sie konnte an keiner fruhern Stelle aufhoren, da alios

bis hieher von denselben Grundgedanken beseelt und von dersolbeu Kunst

gebildet ist, aber hier ist sie ebenso nothwendig zu ihrem wahren Abschlusse

gekommen. i

m

U, J. Die zweite Auffassungsart
i

liegt uns bei Sanchuniathon von vorne vcrstiimmelt \or, weii sie durch die

Sagensammler mit jener ersten, so gut es gehen konnte, lusammcngel&thet

ist; wobei denn gerade der Anfang als zu diesem Zwecke untaughYh leicht

ganz abfallen konnte. Xach der jetzigen Dai -tellung wnren von jenem Paare

Aeon und Protogene weiter drei sterbliche Kinder genannt Licht Feuer Lohe

und Erfinder des Feuers durch Holzreibung, von diesen (wie nachher erhellen

wird) wieder viel grcissere 3Ienschen deren Nauien den von ihnen behen>< h-

ten hochsten Phonikischen Bergen gegeben wurden, von diesen endlich drei

Riesen geboren welche wir als die Urmenschen dieser Sage erkennen werden.

Es ist aber nach dem Ursinne solcher Sagen undenkbar dass von I rmenschen

erst vermittelst rein unmenschlicher Blachte, als Feuer und Berge, eine neue

Art von Urmenschen entstehen sollen: ja schon das erste Giied dieser neuen

Reihe verrath sich leicht als nicht ursprnnglich hieher geh

man die Griechische Sage von Prometheus vergleichen

ig, da auch

ollte dieser wohl

das Feuer aber doch nicht i

vielmehr ihrem Wesen nach

dacht werden musste.

Licht erfunden hat, die Schopfung des Lichto

ts aller Menschenschopfung vorausgehend ge-

i

Wir haben also hier vielmehr, wenn wir auf den reinen Ursprung sehen,

der vorigen sehreine andre Schopfungsgeschichte vor uns, welche von

wesentlich dadurch abweicht dass sie den ganzen ungeheuern Yerlauf in den

Hist.- Phi lot. Classe. V, F
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moglich wenigsten aber desto grosseren Umrissen wie in einigen ungeheuern

Bildern zur Anschauung bringt, insofern also auch einfacher und

volksgemasser ist als die vorige. Das Chaos, von dem sie wie jede Urge-

schichte der Alten ausgehen musste, kann nur durch Licht und weiter sofern

es notbwendig ist durch Feuer gelichtet werden: dies ist die einzige merk-

wiirdigere Ansicht welche ihr
t
eigen. /. Dass die Schopfung der Berge und

darait der ganzen jetzigen Erde der der Menschen vorausging und diese Erde

einst in einer auch die Berge erzeugenden (moglicherweise feurigen) Um-
walzung begriffen war, ist ein leicht in alien Urgeschichten der Alten wieder-

kehrender Gedanke, der hier nach aller seiner Biesenhaftigkeit in kurzen

Ziigen hingestellt wird. Ubrigens aber ist auch diese Auffassung acht Pho-

nikisch, sowohl in dem Inhalte den sie aufnimmt als in der Dreitheilung in

deren Gesetzen auch sie sich bewegt; ja sie ist wo moglich noch derber

Phonikisch gefarbt als die vorige, und musste dies ihrer Entstehung gemass.

Die Dreitheilung war wohl auch bei dem Chaos durchgefuhrt, etwa so:

Xdos, '0/i/%X)j Oder "Egsfios, Tvtywv. Von da an erscheinen drei Drei-

heiten in denen sich der ganze Verlauf vollendet:

1. Q>us Uv§ und <D\o'£, unter sich in richtiger Steigerung.

2. Drei Gebirge welche deutlich die hochsten Phonikiens seyn und so

das ganze Land umschreihen sollen. Sie werden genannt to Kctator, 6 A/-
&avQS xctt g 'AvTtXiQctvos (welche beide gewiss eine hohere Einheit dar-

stellen sollen), und to B§ct$u. Den Namen Kasion oder Kasios trugen zwei

Gebirge welche beide wenigstens im weitesten Sinne zu Phonikien gerechnet

werden konnten: das eine tief im Siiden am Sirbonischen See und nicht weit

vom Agyptischen Pelusion, das andre im hohen Norden nicht weit von Antio-

chien und Seleukia, beide am Meere sich erhebend. Wir verstehen aber hier

gewiss richtiger das im Norden, schon weil dies viel grosser war: dort

wurde ein Kdaios und 'Aprixdaios unterschieden , und eine langere Ktisten-

strecke hiess von dem Gebirge KcktkZtis x> — Desto dunkler ist der Name
|

1) Der Kasios am Sirbonischen See hatte zwar spaterhin ein beruhmtes Zeus-Hei-
ligthum (vgl. Sext. Empir. hypotyp. 4,24,244 und dazu Fabric.), aber auch der
nordliche hatte sicher seine uralten Heiligthumer (vgl. die Beschreibung bei Strabo
16, 2 vorne),

k
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eines Gebirges J5gadv. Indessen zweifle ich nicht dass die Phoniken so niit

sehr geringem Lautwechsel das Gebirge Efraim nannten welches audi alter-

thumlieh Efrath hiess, und bisweilen noch im A. T. ira allgemeinen Shine den

sudlich von der Libanonskette sich erhebenden Gebirgszug bezeichnet. So

bedeuten diese drei ganz entsprechend die hochsten Gebirge Seiche den

Phoniken nach altester Anschauung ihr Land zu bestimmen und zu tragen

schienen, im Norden in der Mitte und im Suden x
). rttitei"' life i

• 3. Die drei Urmenschen, hier genannt Mypgovfjios
f

T\^ov§civios und

Oixrwos, und wenigstens ursprunglich als Riesen gedacht: wie der reine

Urmensch leicht in jeder Mythologie als ein ubermenschliches Wesen aufgeiasst

wird und wie sogar noch der Qoran nicht umhin kann die alles ubertrcflende

urspriingliche Herrlichkeit des ersten Menschen zu beschreiben 2
). Den mitt-

leren nun dieser Namen Hypsuranios konnen wir seiner Bedeutung nach

recht wohl als mit dem Phonikischen 'EXiovv hebr. jV^p verwandt unsehen,

obgleich dieser an einer andern Stelle des jetzigen Sanchunialhon's 3) wo er

in ganz andenn Zusammenhange und nach S. 11 f. aus einer andern letzten

Quelle eingefiihrt wird, etwas anders durch "T^iaros wiedergegeben wird.

In der spatern nach S. 12 den Byblischen Sagenkreis iiberliefernden Stelle

erscheint er namlich mit seinem Weibe Beruth 4^ von der einen Seile noch

sehr menschlich als Anwohner urn Byblos und dort von wilden (Thieren zer-

) Man konnje auch zu demselben Ergebnisse vermuthen Bqcl&v sex ein aus J^quOv

abgekurzter j\
T

ame fiir den Tabor
;

wie die an dessen Fusse liegende alle Stadt

Deburia welche sicher ihren Namen von ihm hat im Miltelalter zu Buria abgekiirzt

wurde. Willenni Tyr. hist. p. 553 Bas. Cotovici itiner. p. 347. Allein diese Ab-
I f

kiirzung lasst sich in so friiher Zeit um so weniger annehmen da der Kyprische

Tabor gewiss Phonikisch etwa ebenso wie Grieehisch Itabyrion hiess.
'

2) Sur. 2, 28 — 37.

3) p. 24, 3— 12. I

4) fvna konnte Phonikisch recht wohl soviel als hebr. !"ttr^Jj „SchOpfung u seyn,

und wurde so als die gottliche Urmutter der Indischen Prakritis entsprechen,

p welche mythologisch ebenfalls mit Brahma oder auch mit Vishnu in die engste

Beziehung gesetzt wird. Freilich wird dies wie bei den Indern so bei den Pho-© »

niken eine ursprunglich philosophische dann erst in die Mythologie aufgenommene

Betrachtung gewesen seyn.

F2
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rissen gestorben, von der andern aber als Gott und selbst wieder als Vater

des Epigeios d. i. des Erdenmannes der auch Autochth6n d. i. Phtfnike heisst,

sowie bei den Alien beim Begriffe des Urmenschen das Menschliche nnd Gott-

liche meist sehr in einander spielte und es ihnen nur ein kurzer Schritt war

den ersten Menschen, dieses Gedankenkind hdherer Bildung, auch fur einen

Gott zu halten, und wie dieser Epigeios sogar selbst auch wieder als Uranos

gait 1
); nur blieben doch solche Gdtter bei den Alten ebenso wie Uranos Ge

zum Theil selbst Kronos eben auch zunachst blosse Gedankengotter, ohne

das voile Leben und das volksthumliche Ansehen welches einem Zeus und

andern aus dem Volksleben selbst entstandenen Gottern anhing. In der Tyri-

schen Sage aber bei weicher wir oben stehen blieben gait Hypsuranios viel-

mehr als erster Bewohner Tyros', daher Erfinder von Hiitten

aus Rohr Binsen und Matten 2
), also noch ganz als achter Urmensch. — Er

lebte aber , heisst es weiter, in Unfrieden mit seinem Bruder Usoos, dem

dritten dieser Dreiheit: allein dieser Usoos wird ebensowohl nur in etwas

anderer Weise als Urmensch beschrieben, indem es heisst »er habe zuerst

aus den Hauten von ihm erjagten Wildes menschliche Kleidung erfunden,

habe als einst bei schrecklichem Wetter und Sturme der selbstentziindete Wald

um Tyros Feuer gefangen und angebrannt sei einen dadurch diirr und kahl

gewordenen Baum von seinen Asten gereinigt zuerst ins Meer hinabzulassen

und als Floss zu gebrauchen gewagt dann aber dem Feuer und Winde zuerst
ft m

die Saulen und Stabe unter blutigen Brandopfern jenes von ihm erjagten Wil

geweihet welche auch die Nachkommen immer fur heilig gehalten « 3
)

wer sieht nicht dass dieser wilde Jager Usoos ursprunglich nur von einem

andern Volke als der Urmensch verehrt wurde? Kommt nun hinzu dass der

Name Uso ganz nahe und leicht auf den uns bekannten Namen Esau hinfiihrt 4
),

1) Sanch. p. 24, 5 f.

2) p. 16, 14 f.

3) Die Heiligung von Saulen und Staben ist acht Kan&anaisch und hier aus unvor-

denklichen Zeiten einheimisch; tiber die von Saulen s. oben S. 24; liber die von

Staben s. auch Sanch. 8, 8. Hos. 4, 11.

4) Schon Scaliger sprach diese so nahe liegende Vermuthung aus : und dies ist eine

der sehr wenigen uber Sancbuniathon's Worte von fruheren Gelehrten vorge-
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dass der Name als solcher folglieh nichts als das rauhere wildere Volk be -

deutet und im einzelnen ubrigens von Phoniken und von Israeliten sehr ver-

schieden angewandt und auf ganz verschiedene Gegensatze bezogen werden

konnte: so konnen wir kaum zweifeln in diesem Urmenschen welcher der

geringere Bruder des Tyrischen wurde adas Volk wiederzuftnden welches

bereits vor den Phoniken das Land besass und Schifffahrt trieb. Kurz, es

eroffnet sich uns hier eine Aussicht in die entferntesten Urzeiten jenes Landes,

und wir sehen dass jedes altere einst machtigere Volk welches in jenen

Landern wiewobl mannichfach zuriickgedrangt nock wohnte, von zwei iibri-

gens so ganz verschiedenen Volkern wie die Phoniken und Israel doch ge-

meinschaftlich als Nachkomme eines wilden Jagers belrachtet und mit dem
**J mm

c
* *

selben verachtlichen Namen bezeichnet wurde l l. In welchem Unfrieden dieser

Uso mit dem Tyrischen Autochthon lebte, ist uns in der jetzigen Sage nicht

naher iiberliefert. rf-

Am leersten und dunkelsten steht gerade an der Spitze der jetzt Mjf^u-

govfxos geschriebene. Schon der Byblier Philon gab naeh dieser Lesart keine

Ubersetzung seines Namens, vielleicht weil er sich dessen nicht getrauete ; und

das Wort, wie es in diesen Buchstaben iiberliefert ist, scheint schwer einen

ertraglichen Sinn zuygeben. Man kann sich also leicht zu der Vermutiiung

getrieben fiihlen dass in dieser Schreibart irgend eiu Fehler verborgen sei.

Ware es etwa erlaubt mit leichter Anderuug XyixgovfAos zu lesen, so wurde

der erhabene Sem auf jenen Stammvater und sein Land hinweisen von wel-
-

chem Israel's Urgeschichte zwar die Phoniken ausschloss auf den diese aber

vielleicht uraltester Erinnerunff nach eben so viel Recht zu haben meinten;

und erklaren wiirde sich so sowohl wie er dem Hypsuranios der doch sonst

den Phoniken so hoch steht vorangesetzt als auch wie er dabei doch so leer

an die Spitze gestellt werden konnte. Diese letzte Dreiheit wiirde so die
-- '

! .

brachten welche sich bei tieferer Untersuchung halten und bewahren. AHein es

erhellt aus Obigem dass ich in ihm keineswegs das Volk in Idumaa selbst verstehe.

1) Weiter dies nach seinen Ergebnissen zu verfolgen gehiiri weniger hieher; man

kann jedoch dariiber jetzt die neue Ausgabe der Geschichte des V. Isr. Bd. I.

vergleichen. mm
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I

einer wiederum spatern Betrachtung mbgtich sie so vorzustellen wie man sich

sonst nach allgemeiner Sage die Giganten entstanden dachte, namlich als von

Gottern mit menschlichen Weibern erzeugt : und diese Vorstellung ist schon in

das jetzige Sanchuniathonische Wortgefuge gekommen wo es heisst 5,sie woll-

ten von irdischen Miittern abstammen welche mit jedem den sie trafen sich

einliessen" l\ Dies erinnert lebhaft an eine bekannte Stelle der Biblischen

Sage 2
* \

wo nur der sittliche Abscheu vor der Vorstellung einer solchen

Vermischung sich viel starker ausdruckt.

K

1
* I*

i r

•

in.

*

Folgerungen iiber Sanchuniathon.
ft J

Wir unterlassen hier den Grenzen dieser Abhandlung gemass eine weitere

Vergleichung dieser Phonikischen Ansichten tiber die Weltschopfung mit denen

der tibrigen altesten gebildeten Volker, urn zum Schlusse aus obigen Erlau-

terungen noch einige Folgerungen in Bezug auf die geschichtlieheiiGeltung

Sanchuniathon s und die neuern Meinungen dariiber zu Ziehen.

— '

i

u

1) p. 16
;
12 f. » i

2) Gen. 6, 1— 4. Vergleicht man das Targum Jonathan's zu Gen. 6, 4 und findet

dort als die Namen der Giganten die zvvei Nfc-trnauj und U&ziel und zwar diese

beiden allein, so sollte man gar vermuthen noch in diese entfernten Gebiete sei

ein Andenken an jene oben vermulhelen Phonikischen Semrum und Usoos ge-

kommen , und diese beiden Namen seien in jenen nur wenig umgebildet. Allein

es bedarf, um hier zu einer Sicherheit zu kommen, noch vieler vorgangiger

Untersuchungen. Der erste jener Targumischen Namen soil oflenbar einerlei seyn

mit dem Semjdzd welcher im B. Henoch 7, 3. 9 in derselben Sage wiederkehrt,

hier aber nicht mit dem einzelnen Uziel zusammen, sondern zweimal ausdrucklich

als Haupt an der Spitze von 20 einzeln genannten Giganten stehend. {Die voll-

standige Lesart gibt 20, nicht 18 wie die Athiopische Ubersetzung hat).

Frage geht also auch in die noch ungelbste uber, woher uberhaupt die Spatern
im B. Hen6ch und sonst diese Namen haben ? Jedenfalls ersieht

dem B. Henoch dass die gewohnliche Vocalaussprache der beiden ersten Buch-

Die

man zwar aus

4

staben des Namens unrichtig ist: aber Zip Zefiicity

den Sob

erhalten) ist

aussprechen.
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Inderthat sind nun aber die gew ichtigsten Griinde fur den acht Phoniki-

schen Ursprung und das verhaltnissmassig hohe Alter der Sanchuninthonischen

Erzahlungen schon im Obigen gegeben. Wir sehen die Mythologie hier eben-

sowohl wie die Kosmologie mit dem heimischen lioden eben dieses Landes

und den sehr eigenthuudicheu Hauptbeschaftigungen eben dieses Volke« so fest

als moglich verkniipft; und wie die Fiiisse und Berge und Stiidte l
} ja sclion

die Naraen der Menschen dieses Landes das slarkste Zeugniss fur das einstige

Bestehen dieser heiligen Sagen dort ablegen, ebenso sindnlSchifffahrt und

Fischfang so stark wie sonst nirgends in die Urgeschichten und (iottersagen

dieses Volkes geschlungen. Dazu salien wir oben wie in dem breiten Im-

fange dieser Sagen, auch nur nach dem geringen Raume zu urtheilen den wir

jetzt davon besitzen und sicher uborsehen konnen, die nach Ort Art und Zeit

verschiedensten , altere und neuere, mehr oder weniger kunstliche, die eine

iiber die andere ffelagert sich vorfinden; und wir miissen daraus schliessen
e w"'e

dass nur die maniiichfache Entwickelung und eigenlebi<-;e Gescliichte einer

© Reihe von Jahrhunderten auf diesem Bod chichtijre biinte-

erungen hervorbring Und alle die Goiter welche in Sand

Werke wirklich vorkommen und deren Namen nicht etwa bloss auf

Bearb nicht nur acht Phonikische ("die A

Taauth's wiirde, auch wenn sie richtig ware, wenig beweisen), sondern auch

die altesten unter den Phonikischen von denen wir wissen.

I V ' f

Jener Eudemos welcher nach S. 36 die Phonikischen Sagen iiber die
F n \ §

Weltschopfung berichtete sowie er auch die anderer alter nichtGriechischer

Volker sammelte und beachtete, war einer der unmittelbaren Schuler und

1 : ; ; i \

m \

ii J) J *

i) Auch die bekannte See- und Hafenstadt is? scheint ihren Namen von d

nikischen Athene zu haben, welche, bei Sanchuniathon oft nur nicht mil ihrera

Phonikischen Namen genannt, nach Sleph. Byz. unter 'Oyxara heimisch 'Oyxd hiess

;

in dem Namen *Axr, bei Strabon und Steph. Byz. ist zwar die Verdoppelung in

der Mitte ausgefallen und vorn a gesprochen , allein jene ist vielmehr ursprung-

8 Zwar wurde nach Steph. Byz.

Herakles in die Sagengesciiichte der Stadt verflochten, aber nur nach einer Grie-

chischen Wortableitung.

Classe G
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Freunde des Aristoteles l
}. Aber wir sahen oben dass die Gestalt der Pho-

nikischen Kosmogonie welche er zu seiner Zeit in den Sidonischen Schulen

gelehrt fand, nicht ohne Missverstandniss aus weit richtigeren und alteren

hervorgegangen war. Wie alt miissen gegen diese die von Mdchos berich-

teten, und wie alter als diese wiederum die von Sanchuniathon seyn! und

wie ist es auch nur dieser einzigen Thatsache gegeniiber moglich noch ferner

an dem hdhern Alter dieses zu zweifeln!

Die Griechischen Schriftsteller sagten Sanchuniathon und Mdchos fallen

in die vorTrdischen Zeiten, unter Semiramis 2
). Es bedarf nicht langer Be-

weise dass diese spaten Schriftsteller damit nur iiberhaupt ein weit entferntes

Zeitalter ausdrucken wollten, wie die Griechen ein solches in ihrer Weise

bezeichneten ; und dass Mdchos, nach dem Inhalte des von ihm Erzahlten zu

urtheilen, jiinger sei als Sanchuniathon, ist oben gezeigt. Allein wenn auch

jene Griechische Zeitschatzung nur eine sehr allgemeine seyn mag, so muss

sie doch als solche gelten solange wir keine Ursache sie ganzlich zu ver-

werfen haben; und wenn die Phoniken schon im elften Jahrh. v. Chr. ganz.

genaue Reichsjahrbiicher hielten und iiberhaupt an der Thatigkeit und Frucht-

barkeit eines sehr alten Schriftthumes auch geschichtlichen Inhaltes in jenen

Gegenden nicht zu zweifeln ist, wie ich dies anderswo gezeigt habe 3
), so

sieht man nicht ein warum nicht auch Sanchuniathon viele Jahrhunderte schon

vor den Griechischen Logographen geschrieben haben sollte. Allein wir

konnen dies noch naher erkennen wenn wir auf den ganzen Inhalt seines

Werkes achten. Wir haben namlich keine Ursache zu meinen sein Werk
habe bloss Phdnikische Gdttersagen umfasst, wie einige neuere Forscher unter

uns dieses annahmen und wobei es ihnen dann noch leichter wurde einen

Schriftsteller zu verdachtigen welcher bloss Mythologisches habe beschreiben

und also durch die Erdichtung uralter Gdttersagen wohl bloss eine absonder-

liche Religionsansicht seiner eignen spaten Zeit habe vertheidigen wollen.

* 4 •..**»

1) Simplikios zu Aristot. de phys. ausc. 1, 12.

2) Von Sanchuniathon sagten dies Philon Porphyrios und andre, s. Sanch. p. 2. 4 und

weiter noch eininal in Eusebios' praep. ev. 10,9; von Mochos Strabon 16,2,24.

3) s. Geschichte des V. Isr. Bd. 1. S. 73 f. der 2ten Ausg.

\ 1
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Es war vielmehr eine allgemeine Phonikisehe Geschichte, wozu die Ur- und

Gottergeschichte nur den Eingang und wie das erste der 9 oder vielmehr 8

Bucher worin sie bestand bilden konnte l) : so wird das Werk einfach ge-

nannt sowohl als auch seinen Quellen nach miner beschrieben 2
), und wenig-

stens einiges wissen wir noch mythologischen sond

geschichtlichen Inhalte. Das Werk erzahlte an einer Menge von Beispielen

wie die Phoniken die Sitte hatten bei grossen offentlichen Unglucksrallen wie

Krieg Durre Pest einen ihrer liebsten Mitmenschen nach offenllicher Abstim

mung dem Kronos zu opfern 3) : hier kann der mythologische Theil des Werkei
r

I*
_. ii -

) Die Bearbeitung Philon's besland nach Eusebios aus 9 Buchern, Sanch. p. 4, 21:

wenn dagegen Porphyrios der nach Eusebios im vierlen Buche seines verloreneti

Werkes

Werke

hen

8

ein Verschreiben vor, oder Porphyrios meinte an letzlcrer Stelle wo er etwas

rein Geschichlliches anfiihrt die 8 Bucher Geschichte ohne das erste als Mylhologie:

doeh wird das erste durch die Worta in der spateren Sielle der praep. ev. 4, 16

sowie in der theophan. 2,59 (wo beide.nale 8 steht) wahrscheinlicher.

2) Sanch. p. 2. 4. 6 und noch einmal in Eusebios' praep. 10,9; der unten noch weiter

zu besprechende Name t* &ot»uu»* bei Athcnaos Deipnos. 3, 100 Sch weigh, und

sonst soil gewiss ebenso aUgemeiner eine Geschichte nicht blosse Theologumena

bezeichnen; wenn aber solche spatere Schriftsteller wie Theodoretos und Suidas

sagen Sanchuniathon habe uber Phonikisehe Theologie, oder iiber Hermes' Phy-

siologie Agyptische Theologie und anderes geschrieben, so haben wir keine

Ursache ihnen genauere Kenntniss zuzuschreiben , da ihnen dabei offenbar vor-

zuglich nur die von Eusebios erhaltenen Bruchstiicke vorschwebten, vgl. den

Ausdruck &eoXopa Sanch. p. 4, 13. 8, 18. 48, 16. Wiewohl man allerdings solche

Erklarer von Kosmogonien Physiologen nennen konnte : sowie Iamblichos in Pytha-

goras' Leben c.3(l4) erzahlt dieser sei in Sidon mil den prophetischen Nach-

kommen des Physiologen 316chos zusamniengetroffen , namlich gewiss mil der

Schule die sich auf den alten Mochos berief. ,

3) Porphyrios uber Speiseenth. 2, 56. Es ware allerdings zu wunschen dass Eusebios

an der Stelle der praep. ev. 4, 16 wo er selbst diese Worte aus Porphyrios wie-

derholt, nachher nicht bloss die schon 1, 10 von ihm gegebene mythologische

Stelle aus dem ersten Buche Sanchunialhon's noch einmal wiederholt halte: allein

G2
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nicht gemeint seyn, denn dieser wie wir ihn haben erzahlt zwar von Kronos

selbst etwas ahnliches *) . dies soil aber nur das gottliche Vorbild und die

Heiligkeit jener Sitte erklaren. Ferner enthielt das Werk manches aus der

altJiidischen Geschichte, und sein Verfasser berief sich dabei auf „Jerombal

Priester des Gottes Ievo«, wie Porphyrios in seinem Werke gegen die Chri-

sten erwahnte 2
) und dabei offenbar die aus Sanchuniathon geschopflen An-

sichten iiber ATliche Geschichte den unter den Christen im 3ten Jahrh. gang-

baren scharf entgegensetzte : wir raiissen hier vor allem beraerken dass damit

keine einzige jetzt bei Eusebios oder sonst erhaltene Stelle gemeint seyn

kann 3
} ;

dass also hier unbestreitbar auf die rein geschichtlichen Theile des

Werkes angespielt wird. In der Sache selbst ist freilich diese Nachricht iiber

den Jahve - Priester Ierombal hochst merkwiirdig: wer war dieser Mann?

der machtige Richter Gideon -Ierubbaal schwerlich, da dieser zwar ein Jahve-

Heiligthum an seinen Hof zog aber nicht wohl ein Priester genannt werden

kann. Allein in alter Zeit muss dieser Ierombal gelebt haben, da solche mit

bal gebildete Mannesnamen in Israel zwar bis in David's Zeit gebrauchlich

1

er mochte eben dies fur hinreichend halten. Ubrigens zeigt diese Stelle dass der

ganze mythologische Theil wirklich nur das erste Buch des Werkes fullete.

#4

1) Sanch. p. 36, 5 f. Vgl. p. 42, 16 ff.

2) Sanch. p. 2
;
12 f. und wieder in Eusebios' praep. 10, 9.

3) Man konnte Tielleicht an die einzige Stelle Sanch. p. 42, 16 f. denken „ Kronos

den die Phoniken Israel zubenennen opferte seinen von der einheimischen Nymphe
Anobret empfangenen eingebornen Sohn, den sie deshalb Ieud nannten", als ob

Porphyrios in dieser Erzahlung die im A. T. entstellt seyn sollende Geschichte

Abraham's und Isaak's oder vielmehr Juda's gefunden habe. Ohne hier auf den

anderswo von mir erklarten Gehalt dieser seltsamen Erzahlung naher einzugehen,

geniigt jedoch hier die Bemerkung dass diese Stelle, auch wenn Porphyrios (aus

dem sie allerdings dort angefiihrt wird) sie mitgemeint haben sollte was nicht

einmal wahrscheinlich ist, doch in keiner Weise fur den Inhalt des von Porphy-
rios eigentlich behaupteten und beschriebenen hinreicht; denn ta nen\ 'lovduiat*

(xXri&iatata on %cu rolg tonoig xal roTg ovo^aav avtav ra cvfiywvoTara was
Sanchuniathon's Werk enthalten habe muss offenbar weit naheres und bestimm-
teres gewesen sein als jene paar Worte, die dazu wenigslens nach Sanchuniathon
nicht einmal deutlich die Juden betreffen.
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sind nachher aber ganz verschwinden. Es bleibt al<<> fest dass Sanchuniathon's

Werk auch reine Geschichte enthielt: auch die aus ihm und Mochos ange-

fiihrte wahrscheinlich lustige Geschicbte auf welche Atheniios l) anspielt stand

sicher nicht in der 3Iythologie. Und wenn unsre Mittel dies richtig zu er-

kennen friiher. noch immer sehr beschrankt waren: so wird die Wahrheit

davon fiihlbar immer voller bestatigt jemehr allmahlig in nenentdeckten und

ans Licht gezogenen Schriften des spateren Altertbumes doch auch noch immer

einige bis dahin uns unbekannle Bruchstiicke aus ihm wieder an den Tag

kommen; in welcher Hinsicht hier besonders die neuerdings nach einer alten

Syrischen Ubersetzung wieder bekannt gevvordene Eusebische Schrift Uber

-die Theophanie zu nennen ist 2
). w«ii*>i n itA^ lite

t'»be >iL)T> ae

Schweig.; das dort beibehaltene Wort x<>^Qo8Xui}Joy {wic 3 Hand-

rf slatt xepQodXaxpop lesen) halte ich durch gcringcn Lautwechsel

aus «-*£>? 2uao d. i. Honigkuchen entstanden : die cigentlichc Aussprache ware
U v

also vYcoQO&dayov, doch dies klang garzu ungriechisch. Ubrigens vgl. auch Athen.
i '• '

ft [ V #

3, 77 Schweigh.

*

2) Die Stellen aus der Theophanie welche iibcrhaupt Uber Phonikisches handeln,

finden sich 2, 12.14.54.59.67 nach der Syrischen Ausgabe Lee's Oxf. 1842 (die

von ihm Oxf. 1843 herausgegebene Englische Ubersetzung ist, urn das hier bei-

laufig zu bemerken, zwar nicht ganz unzuverlassig, trifft aber doch den Sinn

oft nicht richtig genug). Fur Phonikische Gotterlehre geben diese Stellen zwar

keine neue Ausbeute, aber fur die Kenntniss des gesammten Phonikischen Alter-

tbumes enthalten sie doch manches was wir vorher nicht so wussten; und obwohl

Sanchuniathon nur einmal 2, 59 bei der schon sonst aus Eusebios' Ausziigen be-

kannten Nachricht uber die Phonikischen Menschenopfer ausdrucklich angefuhrt

wird so hatte doch Eusebios oflenbar auch die Nachricht uber die angstiiche Art

wie die Phoniken ihre Anbaue behandelten 2, 67 aus Philon's Buche geschopft.

Auch die wenigen Stellen bei den noch nicht lange gedruckten Werken des Joh.

Lydus sind nicht ohne Bedeutung. De mens, fragm. Cas. p. 116Bekk. wird etwas

die Phonikischen Meinungen uber Kronos betrcffendes aus dem zweiten Buche
V

Philon's angefuhrt : leider ist das Wortgefiige dort zu luckenhaft urn den naheren

Inhalt davon zu begreifen; aber schon dass hier bestimmt das zweite Buch der

4»o<rixix« angefuhrt wird ist lehrreich. De magistr. 1,12 p. 130 wird aus Philon

berichtet die Phoniken bezeichnen mit dem Beinamen BioQmr (lat. Varro) den

Juden: dies klingt uns freilich sehr unverstandlich; dachten die Phoniken dabei
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Dieses Werk nun, wozu er den Stoff miihsam in alien Phonikischen

Stadten und Tempeln zusammensuchte fund zu dessen mythologischem Ab-

schnitte er nach S. 20 die altheiligen Priesterschriften benutzte), widmete San-

chuniathon, selbst ein Berytier, dem Konige Abibal von Berytos; und'nes ward

nes Hofes gebilligt. So erzahlten

in der That nicht was wir diesen

diesem und den grelehrten Mannern

Philon und Porphy i und wir wiissten

Nachrichten entgegensetzen ko

alten Konigsverzeichni

eb

ins! den alten
i

solche Griechische Schriftsteller das Werk

m weil sie diesen Berytischen Konig

der Berytier verzeichnet fanden, glaubten

weit hinaufrucken zu miissen:

wobei wir freilich sebr bedauern miissen die Wahrheit davon bisjetzt nicht

naher erforschen zu konnen. Dass aber alle solche Nachrichten keinen Glau-

ben verdienen weil wieder spatere Schriftsteller ihn nicht einen Berytier son-
t - I. I" *

dern Tyrier oder auch Sidonier nennen 2
), ist bei dem bekannten allgemeine-

d
en Gebrauche dieser letzteren Namen eine grandiose Meinung Neuerer; ebenso

I A • •

wie die andre dass sogar sein Name ungewiss sei weil Athen&os von einem
i Pi

Phonikischen Schriftsteller Suniathon rede, da letztere Aussprache ofFenbar bloss

aus der ersteren verkurzt ist 3").

\ I j

n

aim

liegt ein zu

#

unde? Was freilich de mens. 4,39.98 tiber die

aus dem Phonikischen entlehnt gesagt wird, muss

Verwechselu

mit den Juden oder Samaritanern beruhen.

1) Sanch. p. 4, 1— 5: denn sicher kann dieser Satz von og an den aller

?

i

dings zuletzt genannten Ierombal gehen. Vielieicht ist aber die Lesart Abelbal

fur (den auch bei Joseph, vorkommenden daher leicht von Eusebios verwechselten

Namen) Abibal richtiger, welche sich an der spatern Stelle der praep. ev. 10, 9

flndet. Der Name b»a^a« welcher sich neulich auf einem zierlich geschnittenen

Phonikischen Siegelringe gefunden hat dessen Abbild man in de Luynes' Essai

sur la numismatique (Paris 1846) sehen kann, gehorte jedenfalls einem Phoniki-

schen Einzelmanne, da wir kein einziges Kennzeichen finden urn ihn mit de Luy-
nes p. 69 bek zuzuschreiben.

i men •

I

3) Und zwar gewiss im Leben selbst, da ein Karthager Suniatus auch Just. hist. 20,

5, 12 genannt wird. Was der Name an sich bedeule scheint mir nicht sehr zwei-
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Wir konnen nicht sagen ob dies alte AVerk sich gnnz ohne Verandorung

erhalten habe als der Byblier Philon es ins Griechische ubersetzte: dass seine

Dolmetschung sich manche Freiheit erlaubte lehrt der Augenschein. Allein

Philon's Zweck, wie er in den Eusebi'schen Ausziigen deutlich zu T.ige liegt,

war bei dem mythologischen Theile des Werkes kein anderer als den Grie-

chen seiner Zeit eine richtige Anschauung von der Gotterlehre seines eignerf

Vaterlandes zu geben, weil er diese hoher schatzte als die Griechische; und

diesen Zweck glaubte er am richtigsten zu erreichen wenn er nicht die spa-

teren obwohl ebenfalls als heilig verehrten Phonikischen Bucher s<>ndern San-

ehuniathons Werk als das alteste und einfachsle zu Grande legte. Dass die-

ser Philon ein Euhemerist war kann man aus seinen Worten nicht entfernt

ableiten: wenn aber in neuern Zeiten wiederholt behanptet ist der ganze San-

chuniathon miisse erst von einem Euhemeristischen Griechen verfasst und dem-

nach erdichtet seyn, so ist auch das eine sehr grandiose und ungerechte An-

sicht Denn sofern Euhemerismos aus philosophi-chcm Atheismus stammt, zeigt

sich von diesem im Sanchuniathon nicht die geringste Spur. Er redet yon

den verschiedenen Zeiten wo die vielfarhcn Gotter geboren -eien, er leitet

von ihnen niitzliche Erfindungen ab und dies dem Geiste eines friih auf Han-

del und Kiinste gewiesenen Volkes gemass etwas haufig: allein ahnliches fin-^^rTl^i?^lI^X* » v**m.^»j q

det sich in alien Mythologien; er redet von dem Tode einzelner zu Gottern

gewordenen Menschen oder auch wirklicher Gotter, allein ahnlich reden auch

die Griechen von Herakles und vom Kretischen Zeus, die Agypter von Osi-

ris und die Syrer von Adonis, die Inder von Krishna; und, was das Ent-

scheidende ist, ganz unrichtig ist es dass er alle Gotter ohne Ausnahme ster-

ben lasse, da er (um nur die Hauptsache hervorzuheben) die drei oben S. 23

beschriebenen grossen Gotter vielmehr ewig leben und herrschen lasst. Wenn
It'

feihaft. Ich vvurde ihn Phonikisch Durchklingen

i vor a oder o nach einem weichen Mitlaute sehen wir auch in MaQtuPy d. i.

V U und in dem Mannesnamen Pygmalion, in dessen letzter Halfte man endlich

aufhoren sollte das Wort iV6s zu finden. Jenes Wort nun ist derselben Bildung

wie hebr. 'jntn:; und da das aram. -pso auch sonst im Semitischen weitverbrei-

tet ist also eine alte Waffenart bezeichnen kann, so wurde dieser Mannesname

nicht auffallender seyn als wenn jemand bei uns Schwertmann heisst.
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aber die Phonikische Gottersage etwas haufiger als die Griechische von dem

Tode von Gottern redet und etwas niefar iiberhaupt schon von jenem Todes-

geruche an sich hat dem zuletzt auch die Griechische mit alien den heidni-

schen verfiel, so ist zu bedenken dass die ganze Phonikische Bildung viel

friiher als die Griechische sowohl bluhete als verwelkte, und dass ja eben

Euhemeros selbst bereits sich anf das Beispiel der Sidonier berief urn die

Griechische heilige Geschichte zu entheiligen x
). Wie friih auch die alien

Agypter von ihren uralten Gottern ahnliches erzahlten, wissen wir^aus sichern

Quellen: und man wird doch hier keinen Einfluss des griechischen Euheme-

rismos wittern. Aber auch bei den Griechen linden wir iihnliche Vorstellun-

gen zerstreut wenigstens schon friih
7

wie der Dorische Vers auf ein Heilig-

thum des Kretischen Zeus

Q.os Sctvuv Ksirai Zdv cv Ala xixX^axovtriv

wenn er auch nicht von Pythagoras seyn sollte dem er zugeschrieben wird 2
),

doch gewiss ziemlich alt ist; und wie die Griechische Sage von der Zerstiickelung

des Dionysos und seinem Begrabnisse am Omphalos 3
]) keineswegs etwa erst in

ganz spaten Zeiten entstanden seyn kann 4). Oder man vergleiche nur Bti-

rT n

1) s. die Erzahlung in Athenaos' Deipnos. 14, 77 Schweigh. iiber Kadmos des Bak-

i chos Grossvater als fliichtigen Koch. f*

\ 2) s. Porphyrios in Pythagoras' Leben c. 17; vgl. Theoph. Antioch. an Autolykos 1

15. 2. 3.
«

-

A *

I
:l

3) s. Tatian's Rede an die Hellenen c. 13 und was dort von Neueren angemerkt ist.

Freilich scheint in jener Rede c. 44 der Olympische Zeus mit dem Kretischen

verwechselt zu seyn: dies ist aber hier ohne Bedeutung.
I*

.) p. 547 ff. muss bei alien Zweifeln die Sage wenigstens

aus der Zeit des Peisistratos ableiten , allein jene Zeit war schon viel zu michtern

um in den Gottersagen noch schopferisch zu seyn und einen neuen weitverbreite-

Das beste was sich in die-ten Glauben einzufuhren

- i ser Frage uberall grundsatzlich

*«

*»

I

&S&P

sagen lasst, ist jener kurze Satz welchen der

schlichte Tatianos in seiner obengenannten Rede c. 36 so ausdriickt: yivsaiv «?

xal fyvyrovgavTovg unocpavelo&e. Man kann danach sicher annehmen

irgend einen etwas lebendiger und reicher ausgebildeten heidnischen

Glauben gab in dessen Kreise nicht auch von einem oder mehreren gestorbenen

Gottern die Rede war.

dass
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cher die wirklich aus Euhemeristischem Geiste geilossen sind wie Diodor's grosse

Gesehichtsbibliothek, Palaphatos' kleines Buch, und man wird kerne wahre Ahn-

lichkeit zwisehen ihnen und.jSancbuniathon linden.

Auch dass der Bybb'er Pbilon erst gegen Ende des ersten oder zu An-

fange des zweiten Jahrh. n. Cb. seine Griecbische Bearbeitung geschrieben xl

und Griecbische Schriftsteller soviel wir jetzt wissen erst seitdem von San-

chuniatbon reden, dass von dldchos erst Strabon redet, kann kein Grund seyn

das Daseyn dieser alten Phonikischen Sagenerzahler iiberhaupt zu bezweifeln.

Naher die Sache betracbtet wiissten wir iiberbaupt nicbt wie es viel anders

seyn sollte. Denn mit der Bltithe der ganzen Phonikischen Macbt iiel auch

das alte Phonikiscbe Stlirifttbum fruh in ein Dunkel woraus es ebenso wie

das der Kartbager vielleicht nie auch nur stiickweise wieder durch Griechen

und Romer ans Licht gezogen ware wenn nicht nach Alexander's und dnnn

noch mehr nach Christus' Zeiten allmalig einige besondre Ursachen starker

dahin gewirkt batten. Dass die Phonikische Kusle mit gauz Syrien seit uralten

Zeiten von einem an Kunste und Wissenschaflen gewobnlen auch in ungiin4

stigen Tagen am geistigen Leben der grossen Welt kriiftig theilnchmenden

Volke bewohnt war, zeigt sich vor wie nach Alexander schon an der unge-»

mein grossen Menge von Mannern welche von diesen Ge^enden ausgehend

in Griechischer Weisheit und Schriftstelierei sich einen Namen erwarben: nur

wirkten die Griechen in den Zeiten vor Alexander noch nicht machlig genug
-—— , .

1) Etwas nahere Angaben iiber das Zeitalter und die Schriften dieses wahrscheinlich

Herennios zubenannten Philon aus Byblos fmden wir in der Ionia der Kaiserin

Eudokia (Villoison anecd. gr. h p*424) und bei Suidas, freilich nur sehr durftige

Nachrichten, wobei nicht einmal von seinera Phonikischen Werke Me Rede ist.

Seine Bearbeitung Sanchuniathon's, die wir naher nur durch Eusebios kennen und

welche, wenn er spater nach Rom und dort in ganz andre Ges* * fte kam, wohl

eines seiner fruhesten Werke war, wurde gewohnlich nicht nach Sanchuniathon

sondern bloss ra tpomxivd genannt, wie wir aus Steph. Byz. unter NI<h&iq und

Joh. Lydus opp. p. 112,1 (vgl. fk#
1 30, 7. und wahrscheinlich auch p. 80, 4— 11)

ed. Bekk. sehen: allein daraus folgt nur dass sein Work mehr als eine blosse

it m Ubersetzung war. Dass ttbrigens dieser Philon zu seiner Zeit in Rom ais offent-

licher Lehrer sehr geachtet war, ersieht man auch aus dem was Suidas unler

"EQUinnog BtjQvnog mittheilt.

Hist.-Philol. Clause V. H
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auf die Phoniken zuriick. Seitdem aber Griechische Schriftstellerei auch hier

heimisch geworden , entstand hier allmahtig die neue Lust die alien Phoniki-

schen Schriften wieder emsigerbhervorzuziehen irifrtyielesdivon ihrem Inhalte

Griechisch>ku bearbeiten; der einreisseride Verfall Griechischer Herrschaft und

die wieder sich emporringende grossere Selbstandigkeit der Asiatischen Lan-

der^ dann aber besonders der noeb grossere Verfall der herrschenden alten

Religionen und endlich die Entstehung des Christenthumes fachten auch die

langst friiher verfallenen ortlichen Ehrbestrebungen noch einmal an und regten

ztfhgeschichtlichen Untersuchungefc uneY Vergleichungen auf wie nie fruher.

Es kahn hienach nicht anffallen dass gerade die aftesten Phonikischen Sagen-
erzahler scheinbar so spat iiri Griechischen Schriftthume auftauchen ; auch die

von Josephus oft gebrauchten Tyrischen Geschichten welche Dios und Menandros
Pergamos aus einheimischen alten Quellen gezogen hatten waren nicht

viel fruher geschriebeni), wahrend der doch schon von Strabon genannte
Griechisch gewordene Mochos von ihm noch nirgends benutzt wird. Der
Byblier Philon nun hatte bei seiner Bearbettung des Sanchuniathonischen Werkes,
wie wir noch genau aus seiner Vorrede wissen, noch nicht den Zweck gegen
Christen oder Juden zu schreiben, wie urn ein Jahrhundert spiiter jener P
phyrios welcher ebenfalls das alte Phonikische Werk gut kannte und gebrauchte
vielmehr wollte er nur der Griechischen Bildung gegenuber das hohere
und die reinere Klarheit der Phdnikischen darlhun; wir wissen aber auch

dem etwa gleichzeitigen Pausanias dass die Phoniken gerade dieser An-
1

1

-i—

—

:.;.!; M0 , J
""' ' :

- i ft so; !s 5 n n*ii'ffffi :i

1) Wir wissen jetzt freilich nicht naher wann Dios und Menandros schrieben: aber
t&* wir haben auch gar keine Ursache
iu Wieder

Mo

vor
erst von spatern Schriftslellern als Josephus wird ein Phonikisches Ge-

schichtswerk von Laitos (wenn diese Lesart richtig ist) angeiuhrt, Tatian's Rede
» an die Hellenen c. 58, Clem. Alex. Strom. I. p. 326 :/ Sylb. Col. und Euseb. pr. ev.

10, 11 doch gleicht der tetztere dem Byblier Philon darin dass er, wie dieser
den Sanchuniathon

,
so die alten Schriften der drei Phoniken Theodotos Hypsi-

*" nnd Mochos iibersetzt habe** soli, wahrend wir doch den Mdchos auch
krates

nal)
'> AHnrft der in Griechische Namen flberM*. Theodotos .* HypSikra.eS zu

zweifeln.

H
-llioff ;Ji •,

I
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spruche sich gem gegen die Griechen ruhmten, Puusania* selbst war mil einem

solchen Phoniken zusammengelroflen l
), und seine VVorle giben uns die be#e

Erlauterung zum Verstandnisse des l/rsprungef, ejnes sokhen Werkes wie

das des Bybliers^Philon war., jrf £ t lid Ml ii nafc

-\ A ir konnen uns hier ferner mil Recht auch darauf berufen dass die

Schriftsteller welche zuerst von Mochos und Sanchunialhun reden, Poseidonios

aus Apaaiea in Syrien Oaca S. 36), der Byblier Philon und Porph\rio>.

schon ihrer Abstammung nach die zuverlassjgste Kennlniss des Phonikischen

Lebens und Schriftthumes haben konnten; dass sogar Eusebios von Kaisareia

in der Nahe Phonikiens nicht oh.ne Grund versicbern durfte er selbst babe die

von Sanchuniathon beschriebeuen Religionsgebrauche noch in den Phonikischen

Stadten gesehen 2
); dass noch im 6ten Jahrh. der ausgezeichnete Damaskier,

welcher der letzte in Athen Platons Lehrstuhl inne halte und d

dessen entsetzt dann bei dem Persischcn Konige cine Zuflucht suchte, schon

i

seinem Geburtsorte nach von den^r sich stets nennen liess die besto Gel

genheit hatte sich naher um Phonikisches Alterthuin au bekiimmern.

Ein anderer Beweis fur das Alter der Sanchiniiathonischcn Berichte lie

in der Erscheinung dass die Phoniken und Punier in spatern Zeiten gewisse

Gotter in ihr Pantheon aufgenommen halten, von denen Sanchuniathon, soviel

vvir bisietzt wissen , noch gar nicht redete. Dieser
,
Beweis biisst freilrch an

seinem vollen Gewichte dadurch etwas ein dass wir bei Philon viele Phonikische

Namen nur in ihrer Griechischen Umsckreibung oder Ubersetzung kennen, da

er die Phonikischen fast nur wo sie sehr schwer Griechisch ausdruckbar schie-

nen beibehalten hat. Doch ist er schon im jetzigen Zustande unserer Phoniki-

schen Kenntnisse keineswegs von der Hand zu weisen. Es muss uns z. B.

auffallen dass bei Sanchuniathon nirgends von einem Dionysos oder Osiris

Oder Adonis geredet wfrd, obgleich wir aus Nonnos' Dionysiaka sowie aus

andern Quellen *) hinreichend Wissen dass solche Gotter wie die genann-

i i -4

1) Pausan. Perieg. 7, 23, 6.

2) Sanch. p. 48, 19 fll; eine ahnliche Stelle iiber den GottesdieHSt in Baalbek ist je

gefunden in dem Buche de theophan. 2, 14. ind

:) Vgl. z.B. nur Lukianos, (oder wer sonsl dies Buch geschrieben haben mag).
:
ub

die Syrische Gtittin c. 6. 7 f.

H2
*nwM
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«ten spater in Phonikien vie! verehrt wurden; ja es finden sich in denPhd-

nikischen Inschriften (deren keine bisjetzt entdeckte, soviel wir sehen konnen

bis iiber das 5te und 6te Jahrh. vl^Ch. hinaufreicht) oft der Eigenname Hwni:\I

ti
den die Melit. bil. durch Aiovvvios wiedergibt und wobei wir an eine Ablei-

tung vom Agyptischen Osiris nicht zweifeln konnen 1
). Ebenso kehrt auf

solchen Inschriften oft eine Gottin n:fi Tamtffi*svieder welche ttach allem was

wir bisjetzt begreifen konnen den Sanchuniathonischen Berichten und dem

iibrigen Phonikischen hohern Alterthume vollig fremd war und erst ebenso

wie Osiris durch die grosse Vermischung der Volker und Religionen seit dera

7ten Jahrh. v. Ch. in Phonikien heilig wurde. Weitere Entdeckungen werden

auch dies alles wohl noch immermehr bestati
•

ufc Ich will jedoch hier einen Einwand nicht ubergehen den man mit grossem

Scheine gegen die Geschichtlichkeit der Berichte des Bybliers erheben kdnnte,

obgleich bisjetzt soviel ich sehe noch niemand an ihn gedacht hat. Nach
• • w m. r m

diesen Berichten hiess Kronos bei den Phoniken "[\os oder vielmehr nach

richtiger Lesart HA., und seine Mitstreiter oder Mitoofter 'EXoeiu oder nach

besserer Lesart
''

'EXu<ei'p
2
) : dies sind dem bekannten Hebraischen ganz ent

sprechende Worter fiir den Begriff GoU und Gotten. Aber nach dem Poenulu

, 1 nannte man die Gotter wenigstens im Punischen vielmehr alon weiblich pi.

aloniuth: weist dieses Wort nun auf ein Hebraisches 3) zuruck welches dem

Begriffe nach ebenso moglich ist aber den Lauten nach im Punischen mund-

artig genug verschieden war, so ist weiter auffallend dass dieses selbe Wort

der ganz Hebraischen Bildung 'EXtovv *) bei dem Byblier sich findet

Bezeichnung eines verwandten Begriffes , wie oben S. 43 erdrtert ist. Man
»,r * t

b'i II r 620 ill ie

1) Dass dieser -ion mit dem Sanch. p. 40, 5 genannten "latQtg etwas geraein habe,

kann man auf den ersten Blick vielieicht vermuthen j^st aber schwerlich irgendwie

.

riehtig; ich habe dies weiter uatersucht in der neuen Ausgabe der Geschichte
v/'i u iu i* 1

i

des V. Isr. I. S. 464 f.

2) Sanch. p. 28, 17.

3) Namlich auf tffyfy wofur mundartig allerdings auch fibar nach Spl. $. 163 e bild-

.0 • ft

bar war. u

4) Nur in dem

Aussprache.

it

iinterscheidende PhOnikische
.1 T J >
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konnte also vermuthen der Byblier habe Ausdriicke zu Hiilfe irenommen welche

weniger acht Phonikisch als vielmehr blo^ Hebriiisch scien, etwa weil ihm

die Begriffe und Laute der letzteren Sprache gelauDger waren als die der

ersteren. Allein es ist sehr wohl denkbar dass solche altere Bildungen und

Laute wie 'EXueifj, 'EXiovv im Phdnikischen besonders in den Gottersagen

fester beibehalten wurden, wahrend in gemeiner Sprache andere aufkamen.

Man wird also auch diesen moglichen Verdacht gegen die Zuverlassigkeit der

Berichte des Bybliers, nach allem was wir bisjetzt geschichtlich wissen, nicbt

festhalten konnen: wievvohl es niitzlieh ist dies ganze Verhaltniss der sprach-
*

lichen Stoffe des Phonikischen wohl zu beachten., i >

Kf M

D
So wird es denn kiinftig unverwehrt seyn dioi^3ruchstucke des Sanchu-

niathonischen Werkes, unter der Vorsicht freilich welche bei alien geschicht-

lichen Erforschungen unenlbehrlich ist, fur die Gescliichte zu benutzen. Ist

es schon schwer die uns noch dunkleren Theile der Alten Gescliichte aus den

ms vorliegenden Ouellen allmalig iramer voller und sicherer wieder zu erken-

ien, und bedarf es der grossten Vorsicht und Gev mdtheit urn auehnur die guten
Ik*
Hiilfsinittel dazu richtig zu verstehen und zu gebrauchen: so kann es nicht

anders als zerstorend wirken wenn man die Ouellen selbst ohne hinreichendc

Befuffniss triibt und die Hulfsmittel ohne sie hinreichend zu kennen verdfichtigt.

Schliesst man Sanchuniathon's Werk nur nicht willkiihrlich aus wo man es bei

naherer Einsicht ganz sicher benutzen darf, so kann es uns noch fiber viele

nicht unwichtige Fragen der altesten Geschichte die willkommensten Aufschliisse

geben; wie dies schon die wenigen Beispiele zeigen konnen welche dieser
H i

Abhandlung eingeflochten sind. Insbesondre wird uns so auch von dieser

Seite die uralte Bildung Agyptischer und Asiatischer Viilker gewiss werden,

eine Thatsache welche eins der gewichtigsten Ergebnisse aller unsrer neuern

Untersuchungen ist; und wenn dieser Satz fruher mit mancherlei Unklarheit

und Ubertreibung aufgefasst und vertheidigt wurde, so reinigt er sich durch

genauere Erforschung taglich immer mehr, ohne dadurch an seiner fur die

ganze Geschichte grossen Bedeutung irgend etwas zu verlieren. Es ist schon
j

viel gewonnen wenn wir nur erst sicher alle die einzelnen Stellen der Erde

nachweisen konnen wo schon in uralten d. i. der Griechischen Bildung lange

vorhergegangenen Zeiten dieselben hohern Aufgaben des menschlichen For-
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schens und Erkennens eifrig verfolgt wurden welche dann die Griechen und

nach diesen wiedei- andre Volker aufnahmen. iv

r i eih elu n»'

d»BhJinod*I Jrioii 'i

•

v P IU

bir ! ut.' bi I 0'i
\ i r

J nVA I1
.. ? ft >IIA .iioi o

i i

no I iifii 1 (j Z u s a t z. c n >r r Rd
m\

Nachdem diese Abhandlung schon vor langerer Zeit geschrieben war,

"fielen mir zwei Biicher in die Hande deren Inhalt hier noch besondre Riick-

sicht verdient und die uns Veranlassung geben einiges von dem sehr schwie

rigen Gegenstande der hier abgehandelt ist noch genauer zu erortern."
<*£

;:

•'

Das erste davon ist die neue Ausgabe des Eusebi'ischen Werkes von
t I I * f # 1 I ±

Gaisford, welche zwar schon 1843 zu Oxford in vier Banden erschien

mir aber friiher nicht naher bekannt war. Diese Ausgabe enthalt zwar weder

eine neue lat. Ubersetzung noch sonst irgend etwas neues zum naheren Ver-

standnisse des schwierigen Inhaltes, sie gibt indessen eine Vergleichung der
* I

verschiedenen Lesarten grosstentheils aus Handschriften welche sehr niitzlich

Viele dieser Lesarten haben allerdings wenig Bedeutung und sind oftist

•

blosse Schreibfehler : andre aber sind wichtig genug um eine Besprechung

zu verdienen. Ich zeichne daher hier das wichtigere aus: '

Zu S.14 Nt.2). Statt des Namens Thabion's Sohn findet sich in mehreren

Handschriften einfach Thabion oder Thacion: wirklich konnte dieser einfache Name
wohl schon ansich soviel bedeuten als Tauth's Sohn. so dass er og

und seiner Abstammung nach auf Taauth zuriickwiese; denn auch zu Anfange dieses

K
Wortes wechselt leicht & mit r.

f
•

Zu S. 17 Nt. 1). Die Lesart Xovgcoq findet sich wirklich in einer Handschrift,

und daraus leicht verschrieben Xovamo in drei andern. Freilich findet sich in der

* .

r

?" a. v wx j u ^ i ,.* *tf •*•»**

Offi

dorben. i

' *

14 i ,'/ **»^

li'l Ebenda zu Nt.2). Ala uulinop (oder 8ia u.) ist wirklich

meisten Handschriften
E-J IUJJ II -3 J J 7 m I bnff

i

ibers aus wel
v»

^ ,
£u b.41 m.^ Zwei Handschriften lesen zwar p. 22 -£ed«>

aber sieht jenes mehr wie die absichtliche Verbesserune des

cber die Hebraische Ausspracbe herstelien woilte. Noch andre schliramere Entstel-
ungen des Wortes finden sich in einigen Handschriften. 3mj '9r/

Zu A 24 m.5). Wirklich wechseln in den Handschriften viel die Schreibarten
Btivlog Br

t
7v).og Banvlog, auch Betvhu und Baavkia. HrO*»iur lOV)' A i -)£»! B
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nohl ZviSUBT. Fur Zwyac^uif iindet sich wenigstens Z&ydtyntr in riner Handschrift.

jib teuZti S.45 if.
ist die Vrrschiedenheit der Lesarten bei den

Worlen iywi&n<w MnuboiuoQ x«i 6 ' TipovQiintg: sie kann nns ind«\s| bei der doit

schwierigen Frage vielleicht urn einige Schrilte weiter zu demselbeji

Ergebaisse hinfuhren welches sich uns dort erschloss. Die llandschrift J) liest iytt-

n'l&i'j ^cifxtifiQovfiog, gibt also dieselbe Lesart welche ich oben als eine Vermutbuog
i t L . — . «. • . X. lilt! . . .. fl

erorterten seh

tellle die mir unter vielen andern einfiel und die wirkfich s6 nahe liegt da »,
* i

wie ich spater bei Orelli sah, s dazu lescn die Hschrr.

nun gar auch i x«* T&WQuno. , bestatigen also jene Wrrmitliiing dftll fcmomrini

dasselbe bedeuten solle was dieser Griechische Name. . Allein bei dieser Andenin-

doch wenn man sie cinfiihrcn wolltt

in den Worten ano ./ujuqwv *#(>>;/<«*'£

beibehallen; da diese also sich offenbar durchaus nicht forlschaflen liisst, so muss mau

weiler vermuthen entweder hinter raxn>Qu»iog seien die Worte xu< Ommo* oder irgend

ein anderer Name oder auch zwei seien vor oder nach 2d[it]fiQOvftoa ausgefallen;

wie man dann auch vorher jedenfalls iytwrftrfia* leseu muss. Weiler lesen zwar

FG tytfn'ftn Za[i?jy.Qov[ioQ und ganz ahnlicb C: allein hier kann x aus ft verderbt

seyn, sowie p. 32, 10 viele Handschriften MelftaQ&og fiir 3h').xaQ&og lesen. Ein Name

Samekrum konnte wenieslens schwer mil dem oben bemerkten mnffl zusammengeslellt

werden als ware er aus mi »«1 D» zusammengezogen und bedeutete den leuchtcmhn
•1

/when Setn (Sam). Ubrigens linden sich im jelzigen Wortgefiige noch manche andre

Verstiimmelungen , wie p. 24, 4 fur BqQov& in zwei Handschriften PovO sleht. lei

jedenfalls muss man zugeben dass die schwierigen Worte, sobald man sich Von der

herkommlichen Lesart irgendwie, wenn auch z.B. nur durch Umstellung der WOrlchen

v/yJ ri. entfftmfin will, ohne Annahme einer in alle ietzigen Hdschrr. eingedrungeaen

bleiben. J

n Zu S. 54 Nt. i). Die Lesart Abelbal findet sich auch p. 4, 1 in der weit iiber-

wiegenden Zahl von Handschriften, eine hat sogar Ubelbal; sie ist also gewiss rich-
"~»

-L ~. .» OD"tiger als die ijewohnlich eebilligle Abibal.

t9j Das andre hier in Betracht kommende Bnch ist der 1848 er

sehrschienene Band der grossen Hallischen Encyclopadie welcher eine

fuhrliche Abhandlung uber Phbnicien von Movers enthalt. Diese Abhandlung

eine neue Bearbeituna: des oben S. 7 bemerkten WerkesHinsicht

t Movers iiber die Phonikische Mythologie: und ich freue mich hier sagen

konnen dass sie manches weit sorgfaltiger und richtiger erdrtert als dort

;cheben war. Namentlich hat Movers nun uber den Dag6n die im Philoni-
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schen Sanchuniathon iiberJieferte Ansicht gebilligt; umsomehr ist zu erwarten
dass man endlich allgemein zu der oben S. 12 f. dariiber angestellten Ansicht
sich hinwende und den seit 200 Jahren ganz eingerissenen Irrthum ablege.

Wir mussen jedoch ebenso sehr bedauern dass Movers auch jetzt noch den
Philonischen Sanchuniathon zu geringsebatzt , viele der schwierigen Fragen
nicht tief genug untersucht, und zu seinen fruheren Irrthumern einige neue
hinzugefugt hat welche die auf diesem alten Triimmerhaufen allerding unge

schwierige Erkenntniss des Richtigen mehr verwirren und aufhalten

erleuchten und befordern. Eine Hauptursache davon ist dass Movers die

Hauptquelle alter unsrer Einsichten in die Phonikischen Gottersagen, den Phi-
lonischen Sanchuniathon, nicht zuvor nach ihrem ganzen Inhalte und ihrer

Zusammensetzung und Erhaltung mit moglichster Sicherheit richtig zu schiitzen

und zu handhaben versucht, sondern wie zufallig Zerstreutes aus ihr hervor-
hebt urn daran besonders seine eignen Ansichten und Vermuth
weisen, anderes aber ganz iibersieht und als fur seinen eignen Gang un
brauchbar abseits liegen lasst. Es scheint aber, bei der noch herrschende

Schwierigkeit diese Gegenstande sicher zu beurtheilen oder wenig-
stens zu einem sichern Anfange richtigen Urtheiles zu gelangen, hier unver
meidlich zu seyn auf einige Fragen naher einzi

Eine dunkle Ahnung dass bei manchen der Sanchuniathonischen Uber

b

1

gehen

Ueferungen der Nanien und Stellungen der vielen Phonikischen Gotter ursprung
lich runde Zahlen und Verhaltnisse geherrscht haben mogen, geht auch durch
Movers' Untersuchungen

: allein diese Ahnung bleibt bei ihm zu dunkel und
fahrt ihn dither im einzelnen nicht richtig. Das bedeutendste davon ist folgen-
des. Er meint (S. 408 f.) Sanchuniathon erzahle von einer Reihe von 22
Gottern welche, nach den 22 Buchstaben des Phonikischen Alphabetes auf
diese Zahl gebracht, mit El oder Kronos an ihrer Spitze als oberste Gotter
geheiligt gewesen seien. Dass indess ein Volk die Zahl
der der Buchstaben bestimme, ist schon an sich etwas alien Verhaltnissen der
Dinge und alien Sitten des Alterthumes so hochst unangemessenes, dass man
sehr begierig wird zu sehen wie die Phoniken auf einen solchen Einfall und
ob sie wirklich auf ihn gekommen seien. Der Beweis nun welchen Movers
fur seme Behauptung fuhrt, geht von einer Stelle aus wo Philon nach San-

Gotter nach
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chuniathon erzahlt, Taauth habe, nachahniend die Gestalten der obersten G
_ . j*

ter 1
), des Kronos Dagon und der ubrigen, die heiligen Kennzeichen der

Xe7ct ausgebildet. Hier versteht Movers die utoix^ol von den 22 Buchsta-

ben. er bedenkt aber dabei nicht dass gleich nacbher erzahlt wird wie Taauth

fur Kronos als das konigliche Haupt der Goiter noch besondre Zeichen aus-

gedacht habe womit man sein Bild unterscheiden konne: ihm habe er vler

Augen und vier Fliigel, den ubrigen Gotlern nur je zwei gegeben 2
). Hier

ist also sichtbar von den h. Gdtterbildern die Rede, wie sie in ihren unter-

scheidenden Merkmalen in Stein oder Holz oder Schrift dargestellt werden

mochten und wie man deren Erfindung aus leicht begreiflichen Grtinden dein

Taauth zuschrieb. Ist dies aber s6. so werden die Gdtter hier nur deshalh
/ W

Elemente genannt weil die Anhanger dieser Schule in ihnen die Elemente oder

Principien aller Dinge suchten; oder, urn dasselbe mit den alten Kunslnus

drucken zu sagen, weil diese SeoXoyot welche iiber das Wesen der G

philosophirten zugleich (pvaoXoyoi waren, wie ja der

*

Sanchu

und wie derselbe Sprachgebrauch auch sonst bei diesen Schrift-

sich findet 3
). Von Buchstaben oder gar von den 22 Buchstaben wird

»

1) Sanch. p. 38, 4—6: hier ist statt tov ovquvop rw> dear mit Gaisford nach 5 Hand-

schriften zu lesen rcor ovvoptcqv fanv, consentium deorum, wodurch der ganze

Satz erst deutlich wird.

2) Sanch. p. 38
7
6—16.

4

a
3) Nach Sanch. p. 24, 7 heisst der Himmel to vntQ frag aroixetov; sowie die Grie-

chen vorziiglich Sonne Mond und Sterne ozoixeia d. i. Urmachte nannten, Theoph.

Antioch. ad Autol. 1. 6. 2, 22. 50. Nach den Auszugen aus Porpliyrios und an-
* * till

dern Schriftstellern Sanch. p. 44—48 schrieb jener iiber die Phonikiscben aioysTa,

worunter wir gemass dem Sinne eben der dortigen Ausziige nur die goltlichen

Anfange der Dinge verstehen konnen ; ob aber der uns dunkle Name 'E&oiViu

mit er nach p. 44 1. Z. eines seiner Biicher benannte, dasselbe bezeichnete was

wo-

.i

t!

griechisch durch gtoixeTcl ausgedriickt

berief er sich auf dieses Buch in dem nU

redete: doch konnte es vielleicht nach dem aram. A») soviel ais „die W
9«b heiten u oder „die Urmachte" bedeuten. Nach den Erzahlungen p. 48, 10—15

-10 /
halten die Phoniken ra nqaja aroixtla ta dia tar oqisar d. i. die goltliche

krafte

Classe. V. I
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hier nicht geredet, noch weniger von einer danach bestimmlen Zahl der ober-
sten Goiter. Wenn dennoch sich gerade 22 oberste Gdtter der Phoniken
(schon an sich eine zu grosse und doch wiederum keine runde Zahl!) nach-
weisen liessen, so wiirde ihre Zahl mit der der Buchstaben wie zufallig zu-
sammentreffen : allein inderthat hat Movers auch diese Zahl selbst nicht nach-
gewiesen 1

); sodass wir diese ganze neue Ansicht nicht festhalten und verfol-
gen konnen. mfi

;
. _n , ...

2. Bei diesen Umstanden ist es nicht auffallend dass Movers gerade die

schwierigen Vorstellungen iiber die Weltschopfung sowohl bei Sanchuniathon
als in den andern Quellen nicht sicher und richtig genug auffasst. Wir kon-
nen dies hier des beschrankten Raumes wegen nicht in alien Einzelnheiten
zeigen: einige der zu allernachst vorliegenden Falle mogen als Beispiele hin-
reichen. n

Gleich vorne findet er in den Worten Sanchuniathon's »Als Anfang des
Alls setzen sie 2

) eine finstere und windige Luft oder (vielmehr) ein Wehen
finsterer Luft und ein trubes dunkles Durcheinander" nicht ein sondern zwei
ganz verschiedene Anfange (Principien) , die windige Luft als das pneumati-
sche und active, das Chaos als das materielle und passive Urprincip. Wir
wollen nun einmal zugeben dass der Sinn eines solchen doppelten Urprincipes
einfach als „der Anfang" bezeichnet werden konne, dass also die Einzelzahl

* ct§%f\ sofort im ersten Worte jenes Satzes nicht dagegen streite: aber
diese beiden Uranfange welche verschieden seyn sollen waren ja doch nicht
verschieden; denn der hochst bedeutsame ja entscheidende Begriff des Triiben
und Finstern ware beiden gemeinsam, und dass das Chaos etwas schlechthin
festes sei und nicht vielmehr etwas noch nicht genug festes sondern unstat
und wild sich bewegendes ist durch nichts beweisbar. Wir konnen also zwei
wahrhaft verschiedene Uranfange hier nicht finden.

Wenn wir hier schon zwei auf solche Art verschiedene Uranfange in-
derthat vor uns hatten, so mttsste das nun folgende JJpevpa mit dem ersten

i

beschrieben ist) als die grdssten Goiter im innersten Heiligthume lev Mroig nach
Gaisford fur ir avtoXg) von Tempeln mit Opfern und Festen verehrt: auch hier
kann der Sinn nicht zweifelhaft seyn, und zum Oberflusse wird diese ganze Reli-
gionsansicht auf cpveioX670l zuruckgefuhrt p. 48, 11. Folgerichtig muss Movers
zwar auch hier unter den ozo,XeIu oder ngmra croiXeia die 22 Buchstaben verste-
hen wie er denn auch in den 'E&oi&iu den rabbin. Namen nimtt fur die Buch-
staben findet: allein das unrichtige davon leuchtet von selbst ein.

-

Uranos

« i

p. 26—36 seien wenn man sie zusammenzahle, gerade 22: allein dies geht schon

tir
?6n n

muu Tpf. *\ dab? wil,k<ihrlich «»ehrere auslasst, wie den Melkartb,
Asklepios Math (Pluton), wahrend er doch auch die Goiter aus Peraa und die
Meeresgotter aufmmmt.

^t^TtlTt

'TT-^\inoti&erai ist &ewiss nach 3 bis 4 Handschriflen vor-
zuziehen, obgleich Gaisford sie nicht aufgenommen hat.

I
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derselben gleichbedeutend seyn; und wirklich nimmt dieses nun Movers folire-

nchtig an, muss das Wort aber audi nach derselb«n Foliierichtigkeit von oi-

jiem blossen »Windeshauche« verslehen, den BegrifT des Geistes also von ihni

ausschliessen. Allein dann sind eben die Worte tigdc&ti to Tlvev/jct tSjv

tStuv dg%oov nicht raehr verstandlieh: Liebe ist an sich etwas rein geistiges,

was in keiner Weise der triiben finstern Luft zugesehrieben worden kann;

noch mehr ist geistig die Sehnsucht »die eigerien Anfiinge« zu erkennen und

so mit Bewusstseyn nach einem bestimmten Ziele sich in sich elb^l zu be-

wegen. Wir konnen dnher die Nothwendigkeit nicht unigehen in diesem Uvevpa,

ein rein geistiges Wesen zu erkennen, welches nicht von der vorigen »na-

stern und windigen Luft« vnllig verschieden ist. Zwar hat die Ahnlichkeit

des Laules der zwei Griechischen Worte diga .... irveviictTtoSm

und to II etwas auf den ersten Blick leiehl verfiih

rerisches: allein da beide Worte zumal zur Zeit des Bybliers Philon im Grie-

chischen langst vollig verschiedene Bedeutungen crhalten batten, jenes eine

rein sinnliche, dieses eine rein geistige, so lag ein Missverslimdniss inderlhat

ganz feme.

Bei dem Moor wioderholt Movers sodann seine friihcre Ansicht class es

dem Agyptischen Mav entstanden sei und die Isis bezeichno wrlche einig«

Erkliirer der altAgyptischen Religion dem befruchtemlen Nilschlammc ver-

lien, dass nicht sowohl Phonikisch als vielrnehr

Aegyptisch sei. Allein er bringt dafiir keine neue Beweise vor. Allerdings

war Ansicht dass die Phoniken viele Sliicke ihrer Weisheit

den weit iilteren Agyptischen Sehulen geschopft batten l
) : allein um dies

weiter im Einzelnen zu verfolgen, miissten wir den Inhalt der altAgyptischen

Weisheit zuvor genauer kennen als wir bis jetzt ihn kennen ; namentlich kennen

wir gerade die alien Agyptischen Ansichten uber die Weltschopfung weit

weniger als die Phonikischen, was wir aber davon kennen zeigt keineswegs

eine so enge Verwandtschaft zwisehen den Agyptischen und den Phonikischen

Ansichten iiber die Weltschopfung 2
). — In dem KokTrict w ill er jetzt ein

. E.

-

s. Iamblichos' Leben des Pythagoras c. 3 (14). Dasselbe druckt sich ach"

kisch in der Sage aus, Kronos habe zuletzt, nach Siiden kommend, ganz

dem Gotte Thaaut iibergeben damit er es als sein Reich verwalte, Sanch. p. oo a.

und die Gemeinsamkeit der Verehrung eben dieses Thaaut in bflAlcn Landern

das alteste und starkste Zeugniss fur einen geistigen Zusammenhang v either schon

[Villi zwisehen beiden Vdlkern staUgehabt h»ben mu^
}

our dass wir ihn, um
nichts falsch zu erklaren, jetzt naher im Einzelnen zu verstehen uns bemuhen

miissen.

2) Dies ergibt sich namlich aus den Hauptstellen daruber bei Joh. Damasluos de

primis principiis ed. Jos. Kopp c 52 und noch mehr c. 125: die /gyptischen An-

sichten waren danach weit weniger ausgebildet und zogen weit spacer die Auf-

merksamkeit Griechischer Philosophen auf sich als die Phonikischen. Wenn Da-

12
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Wort Griechischer Wurzel und Bildung sehen, als ware es einerlei mit eyxoX-

ir'tcts »ein von den Meeresbuchten her wehender Wind.« Allein weder die

Bildung und Biegung des Wortes noch seine Stellung im ganzen Zusammen-

hange der Erzahlung scheint mir diese Ansicht zu erlauben.

3. Von andern Gegenstanden werde hier nur noch der Ansicht Movers

uber die S. 43 ff. erorterten Briider Hypsuranios und Usoos gedacht. Er meint

die Sage von diesem lehne sich an Inseltyrus und an das dortige Heiligthum,

^die von jenem an Palatyrus; und er mochte beide nur fur die zwei verschie

denen Seiten des einen Tyrischen Heraktes halten. Allein Movers hat diese

Ansicht jetzt nur aus seinem friiheren Buche vom J. 1839 wiederholt, ohne

sie wesentlich durch neue Grtinde zu unterstiitzen. In den Worten Sanchu-

niatbon s selbst findet diese Verortlichung der beiden Briider und diese Ursache

-ihres Gegensatzes keinen Grund: wir sehen aus ihnen nicht warum dieser auf

Inseltyrus jener auf Alttyrus angewiesen seyn soil; und anderweitige zwin-

gende Griinde fiir eine solche Annahme lassen sich auch schwer entdecken.

Ich erwahne hier auch noch nachtraglich die Abhandlung Edu.
Gerhard's » iiber die Kunst der Phonizier. Berlin 1848." Sie enthalt indess

nichts unmittelbar hieher Gehoriges, und nimmt auf die aus Sanchuniathon's

und Eusebios' Uberlieferungen iiber die Phonikische Kunst aufzuwerfenden Fra-

gen keine Rucksicht. Der kundige und geschickte Beurtheiler der Griechischen

Kunst mochte hier die hohe Meinung welche manche Neuere iiber die Phonikische

ausgesprochen haben auf ein niedrigeres Mass zuruckfiihren : allein die miss-

gestalteten Sardischen Idole und die Sardischen Nuraghen muss man wohl in

dieser Frage iiber den Werth der Phonikischen Kunst ganz aus den Augen
lassen , weil ihr Phonikischer Ursprung bis jetzt nicht bewiesen ist. Zur Zeit

der Bliithe der Griechischen Kunst konnte Phonikische auch schwerlich noch

fortschreiten , als die ganze Bildung Vorderasiens durch die Kriege mit den
Assyrern und andern ostlicheren Volkern zerriittet wurde. Eine ganz andre

und wichtigere Frage ware die wie die Kunst dieses Volkes zu Zeiten Mose's
Saldino's und Homer's war; und ob wir die bekannten Nachrichten und An-
deutungen daruber durch Ausgrabungen werden erlautern konnen, ist bis jetzt

noch unklar. Jedenfalls gehort alles was die Phoniken auch in der Kunst
Ausgezeichnetes leisteten in jene sehr friihen Zeiten wo, wie oben gezeigt

ist, die ersten Anfange von Wissenschaft bei ihnen bluheten. Uber die Mo-
saischen Kerube aber (welche keinesfalles mit Phonikischer Kunst etwas ge-
mein haben) und uber alles Ahnliche besitzen wir schon weit sicherere Vorstel-
lungen als dort vorausgesetzt ist.

maskios daher die beiderseitigen bisweilen ganz kurz zusammennennt (c. 89. til

p. 270. 345), so hat das weniger zu bedeuten. .i

— i
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