


Erklarung
der grossen Phonikischen Inschrift von Sidon
und einer Aegyptisch-Aramaischen,

zuverlassigen Abbildern beider

mit en

Der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften am 19ten Januar 1856

als dem ersten Jahrestage der Entdeckung der Sidonischen Inschrift

vorgelegt

von

H. Ew aid.

Die grosse Phonikische Inschrift von Sidon.

Is ich im Spatjahre 1848 der Kon. Gesellschaft der Wissenschaften die

Abhandlung nvher die neuentdeckte Phonikische Inschrift zu Marseille" vor-

legte, war jene Inschrift die einzige Phonikische welche, obwohl auf eine

zur Halfte verstiimmelt und vorzuglich auch deshalbbeklagenswerthe Art

sehr schwer zu verstehen, eine grosse und schon durch diese Gro sehr

lehrreiche genannt werden ko

ist nun am I9ten Januar :

Durch einen ausserst glucklichen Zufall

855 nahe bei Ssaida oder d alten Sidon selbsl

eine andre nicbt nur eben so grosse sondern auch im Allgemeinen besser

erhaltene entdeckt, welche auch an Alter und gewichtigem Inhalte sich leicht

als hinter jener nicht zuruekstehend zu erkennen gibt. Haben nun die wis-

senschaftlich Bemuhun» um eine Erken ganzen Pho

nikischen Alterthumes, bei der grossen Zerstreutheit

des

Uberbleibsel und

den besondern Schwierigk welche sich hier ungewohnlich aufliaufei erst

in unsern Zeiten wirklich beg kommt ein solches

entdecktes inhaltreicheres Hiilfsmittel dabei hochst willkommen entgegen. Ohne

Ubereilung bei dem Bestreben es zu entziffern sicher zu verstehen und richtig
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anzuwenden, miissen wir doch sobald als moglich uns bemiihen es nicht nur

seinem Inhalte und Werthe nach einzureihen in die bisherigen noch ziemlich

unausgefiillten Facher unsrer Phdnikischen Erkenntnisse H . sondern auch es

in sc^ zuverlassigen Abbildern als moglich allgemein nutzbar zu machen. Folgt

dann, wie wir dieses am meisten zu wiinschen und zu hoffen haben, bald

eine neue Bereicherung unsrer Hiilfsmittel, wozu jetzt durch diesen gliick-

lichen Fund eines Konigssarges auf der langgestreckten Kuste Phdnikiens

selbst die berechtigtste Erwartung gegeben ist, so kdnnen wir sie dann desto

leichter richtig verstehen und schatzen. Jeder geringere oder grossere Bei-

trag dieser Art welcher aus den weitzerstreuten und tiefverschutteten Triim-

merhaufen Phonikischer Bildung wieder auftaucht, ist uns von unschatzbarem

Werthe: aber die ungemein grossen Schwierigkeiten eines richtigen Verstand-

nisses welche uns hier von alien Seiten umgeben, lichten sich nur wenn wir

hier von Stuck zu Stuck von Stufe zu Stufe ebenso emsig als moglichst

sicher fortschreiten.

Ein richtiges wenn auch dunkles Gefuhl der Wichtigkeit dieses Fundes

hat sich denn auch alsbald von den in Sidon und Palastina damals gerade

anwesenden gebildeteren Europaern und Amerikanern aus sehr bald in der

wissenschaftlichen Welt verbreitet; und man hat sich sowohl in Amerika,

wohin zwei Abschriften durch die in Sidon zufallig anwesenden Amerikanischen

Glaubensboten am fruhesten gelangten, als in Europa sogleich sehr eifrig

bemuhet die Inschrift zu veroffentlichen zu iibersetzen und zu erklaren. Was
nun in dieser Beziehung bis gegen das Ende des vorigen Jahres von sehr

verschiedenen Seiten aus versucht und geleistet ist, habe ich bereits an einem

andern Orte 2
) so ausfuhrlich und so bestimmt erortert dass es hier leicht

" - — —^
1 1 j

- IMMM -

1) Diese sind seit 1847— 48 besonders durch eine Menge Punischer Inschriflen

und deren Entzifferung vermehrt : s. die Entzifferung der Neupunischen Inschriften

in den Gott. gel. Anz. 1852 St. 172— 175; ich fuhre unten diese Abhandlung

nach dem ebenfalls 1852 erschienenen besondem Abdrucke an. Die Abhand-

lung uber die Massilische Inschrift fuhre ich hier ebenfalls nach ihrem beson-

dem Abdrucke 1849 an, da der Druck in den Jahrbuchern der Biblischen Wis-

senschaft I. 1849 weniger genau ist.

2) In den Gott. gel. Anz. 1856 St. 3. Auf diesen Aufsatz weise ich hier zuriick,

da sein Inhalt sonst auch ganz in diese Abhandlung gezogen werden konnte.
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ERKLARUNG DER GROSSEN PH0N1KISCHEN INSCHRIFT VON SIDON. 5

iibergangen werden mag, umsomehr da dort schon auf diese Abhandlung als

sogleich folgend verwiesen wurde und man jenen Aufsatz auch als eine Vor-

rede fur diese langere Abhandlung betrachten kann. Ich habe, sobald ieh

im vorigen Sommer die aus Sidon nach Deutschland gekommene Abschrift in

dem viel Gutes enthaltenden Buche Fr. Dietrich's empfing, die Inschrift rein

fiirsich untersucht und mir entziffert, auch schon damals ihre Erkliirung im

Ganzen vollig so festgestellt wie ich sie hier gebe. Allein ich erkannte auch

damals sofort dass mehrere Stellen dieser in Stein gedruckt vorliegenden

Abschrift unrichtig und unzuverlassig seien: und da man schon damals erwarten

konnte der bei Sidon ausgegrabene Konigssarg werde bald durch den urn die

Kunde und Erklarung aller solcher Alterthumer vielverdienten edelmiithigen

Due de Luynes, welcher ihn fiir sich erworben, naher untersucht und sicher

beschrieben werden, auch von einer zweiten an dem Sarge zu lesenden

Inschrift verlautete, so beschloss ich mit der Veroffentlichung meiner Erklarung

einige Zeit zu warten ; da es ja uberhaupt in diesen Dingen keiner ubergrossen

Eile bedarf. Jetzt nun lege ich diese so vor wie sie sich mir ganz unab-

hangig von den bisherigen Versuchen einer Entzifferung gestaltet hat. Zugleich

aber mit dieser Abhandlung kann ich jetzt das erste treue Abbild der Inschrift

veroffentlichen , einem ofFenbar ganz genauen Lichtbilde folgend welches der

Due de Luynes von der Inschrift genommen und mir in einigen Abbildern

mitzutheilen die Giite hatte. Ausserdem verdanke ich seiner Hand die erste

nahere Nachricht iiber die zweite Inschrift welche auf dem Sarge sich findet

und welche, wie bald erhellen wird, zwar nicht ihres Inhaltes aber einiger

andern Umstande wegen uns von nicht geringer Wichtigkeit ist.

Der Zustand der Inschrift.

Die Inschrift findet sich eingegraben in die Brust und den Leib des

Konigsbildes welches den Sarg bedeckt. Warum sie auf eine uns so aufl'al-

lende Weise gerade dieser Stelle eingegraben sei, sodass sie jedem der etwa

ch erkiihnden Sarg zu offnen und den hier ruhenden Todten zu storen s

sollte zuerst in die Augen fallen musste, das erkliirt sich nur aus ihrer

Inhalte; wie unten leicht erhellen wird.

Sie besteht aus 22 langen Zeilen, welche ausserlich ziemlich gleich
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massig sich halten; und ist, schon nach dem ersten Anscheine zu urtheilen,

rait vieler Genauigkeit in grossen festen nur hie und da etwas diinner gehal-

tenen Zugen ausgefuhrt.

Sie hat aber nirgends irgendein Lesezeichen, weder am Ende der Satze

noch zur Abtrennung der einzelnen Wdrter, noch auchnur am Ende des

Wortes; noch weniger bei Buchstaben. Nur

der Z. 13 hat sie hinter einem Worte einen etwas grossern Zwischenraum,

welcher absiehtlich gelassen zu seyn scheint, der aber keineswegs einen

Stillstand der Rede oder das Ende eines Satzes anzeigen soil: es wird unten

bei der Erklarung von Z. 13 iiber diese einzelne jedenfalls nicht sehr bedeu-

tende Erscheinung weiter zu reden sevn.

Mit dem Ende jeder dieser sehr Iangen Zeilen schliesst zwar oft, ja

man kann sagen in den meisten Fallen, das Wort, aber doch nicht bestandig.

Da die Inschrift ihrer ganzen Ausdehnung nach also nur Buchstabenreihen

gibt, so ist sie uns schon wegen des Mangels an aller Worttrennung nicht

ohne grosse Anstrengung zu verstehen , da wir die Worte selbst zu verstehen

heute oft die grossten Schwierigkeiten haben. Wir umschreiben sie daher

unten zur leichtern Lesung mit Hebraischen Buchstaben so dass wir zugleich

durch die Worttrennung uberall den Sinn andeuten welchen uns die Worte

zu haben scheinen. 91

Ubrigens ist die ganze Inschrift sichtbar sehr gut erhalten, auch wie

die Erklarung zeigt vollstandig. Nur auf Z. 16 und 1? hat sie eine schad-

hafte Stelle wodurch ziemlich viele Buchstaben mehr oder weniger verstummelt

oderauch ganz ausgeloscht sind x
). Diese Beschadigung, welche

kommen sichere Erklarung nicht wenig erschwert wie unten weiter zu zeigen

ist, hat sie aber erst beim Aufgraben durch die Arbeiter erlitten; und leider

scheint die Liicke hochstens durch wahrscheinliche Vermuthung wieder erganzt

werden zu konnen.

1) Gerade hierin sind die bisher veroffentlichten Abschriften hdchst unzuverlassig:

sowie sie auch sonst manches unrichtige enthalten. Wir bemerken dieses alles

aber unten nicht weiter, da wir vielmehr das getreue Abbild selbst veroffent-

lichen.
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Von der grossten Wichtigkeit ist uns nun aber hier die Beachtung der

andern Inschrift welche ebenfalls dem Konigsbilde auf dem Sarge eingegraben

ist. Sie findet sich um den Kopf des Bild in Art von Halbkreise

und besteht aus 6 Zeilen und einer unvollendeten siebenten Als man sie

naher untersuchte, fand man ab dass sie dem Inhalte nach ganz dieselbe

sei wie die auf Brust und Leib zu lesende, nur nicht ebenso lang. Sie er

streckt sich namlich bis in die Mitte d Z d vollstandigen Inschrift

woraus man schon ersehen kann dass ihre Zeilen etwa noch einmal so lang

ausgedehnt sind

Worte auf, nan

Was dabei noch sonderbarer, sie hort mitten in einem

ch hinter dem s» des Wortes -nsawuw Z. 13.

Diese ganze Erscheinung zu deuten kbnnte schwer schein Da die

Inschrift, wie unten erhellet, alle ckschrecken sollte welche etwa den

Sarg zi

wurden

offnen oder

so kbnnte

den Todten in seiner Rune zu stbren sich erkuhnen

vermuthen sie

Allein

ii eben d

ware sie

eses schreckenden Inhaltes

doch wohl entweder ganz
wegen absichtlich wiederholt.

vollstandig Oder, wenn verkiirzt, in ihrem Haupttheile und bis zu einer pas

senden Ruhestelle wied

ches, wie sich unten z

schliesst aber Worte

wird selbst wieder mitten in einem Satze

steht. Wir nehmen daher wohl richtig an dass der Steinh sie zuerst

wirklich vollstandig um den Kopf des Todtenbildes einhauen wollte, als sprache

> als mbglich aus dem eignen Munde, dann aber aus
Todte sie so nab.

irgendei Bewegg sie hier nicht vollendete, sond von vorne

an noch einmal und vollstandig auf Brust und Leib schrieb

Wie dem seyn mag, diese Wiederholung der ganzen grbssern Halfte der

zum desto sicherern Verstandnisse zufallig einige Vortheile
Inschrift bringt uns zum

welche nicbt willkommni

Denkwurdige zu ergeben

seyn kbnnen Einmal namlich scheint sich das

dass

Z schliesst

ihrer 6 Zeilen mit einem Worte

^Stt Z. 2 der vollen Inschrift,

2

3

4

5

5

i

law

4

6

8

10

13



8 H. EWALD,

Indess schliessen doch auch in der vollstandigen Inscbrift die meisten Zeilen

mit dem vollen Worte ; und umgekehrl ist hier aus Z. 2 der letzte Bubstab n

von rpN ganz abgefallen, als ware er im Anfange der folgenden Zeile ver-

gessen. Wir wollen also nicht zuviel Gewicht darauf legen, obgleich die

Erscheinung immerhin merkwiirdig bleibt. Dass die Worttrennung desto leichter

als Gesetz angenommen wird je langer die Zeilen sind, ist leicht verstandlich.

Viel wichtiger ist zweitens dass sich auch einige verschiedene Lesarten zwi-

schen beiden Inschriften zeigen: zwar im Ganzen wenige und grosseren Theiles

unbedeutende, aber doch fur uns sehr lehrreiche. Sie sind, wenn man sie

naher untersucht, nur kleine Versehen die dem Steinhauer zur Last fallen;

und das jedesmal richtige konnte von einem geschickten Leser ziemlich leicht

gefunden werden, wo es zweifelhafter war. Aber fur uns haben auch diese

Kleinigkeiten alle noch eine weit wichtigere Bedeutung. Auch zeigt sich dass

von den 5 Versehen dieser Art 4 allein auf die unvollendete Inschrift fallen:

und vielleicht war dieses ein Grund sie unvollendet zu lassen.

Sehen wir aber dabei auf das Ganze und Grosse, wie es sich aus der

richtiger trefFenden Entzifferung und Erklarung ergibt, so miissen wir trotz

dieser kleinen vom Steinhauer verschuldeten Versehen sagen dass die Inschrift

mit einer sehr gleichmassigen Genauigkeit und Emsigkeit ausgefuhrt ist

Als sie eingehauen wurde, stand Phdnikische Schrift offenbar in ihrer Bliithe,

und man befleissigte sich allgemein einer nicht bloss ausserlich gefalligen und

deutlichen sondern auch moglichst fehlerlosen und dabei gleichmassigen Schrift.

Die Inschrift ist gross genug und einzelne Worte und Satze kehren in ihr

genug zu verschiedenen malen wieder um dieses zu erkennen. Dass sie auf

Kdnigssarg geschrieben wurde, mag dazu mitgewirkt haben, aber erklart

i

nicht

Doch verschiedene und daher auch bessere oder schlechtere L

trefFen wir hier, wie gesagt: ja wir haben sie hier in ihrer allernachsten Ent-

stehung und schon aus jenen Urzeiten stammend vor Augen. Da wir nun

hier doch die ganze Inschrift wie oben bemerkt Hebraisch umschrieben geben

1) Man konnte hochstens denken -ian Z. 12 wechsle mit i«n Z. 19: doch war die

5 Worter
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wollen, so fiigen wir zugleich die eben besprochenen verschiedenen Lesarten

hinzu , mit kurzer Bemerkiing welche in jedem Falle die bessere sei l
). Ausser-

dem bezeichnen wir durch kleine lateinische Buchstaben das Ende der 6 Zeilen

der unvollendeten Inschrift. — Und urn bei der Umschrift einem in Seniili-

schen Schriften stehenden Grundsatze zu geniigen, Ziehen wir einen einzelnen

Buchstab der ein obwohl urspriinglich selbstandiges Wort nach seiner Ab-

schwachung an das vorige bloss anlehnt, also hier das i
2
), mit dem vorigen

Worte in eins zusammen.

•frc iwown -jSw "oboS i in—i»mNi ->ov n:M;n Sn mo 1

hm -vsnS 'on* ihn -nsamw nS>2 im onx -|b» n:3n l^10 P 2

^np^ TnSns ijm nrnm n»SN p» n-*n in o^ "pro in •'naSa 3

-i inDws ^n'^N nnoi Sn o-tn Sdi mdS>o>d Sa nN »»J£ n:a wn Dp>on 4

ie»i Sni -onuno nSn nw nup Sni o3»« Dur4)wa w»» v?pn-» Sn 5

nsS>2>3 tea wo r 3>»wn Sn -jm wb dhn dn in -ow 3du;>2 nVv oswon p 6

nVn nw Nun u?n dn odwxd n^y nno* wn din Sd 7

»«>n p o 1

? i& tHii*)'S3p3 -op-» !tan onch hn 3»0\P* oS p* Sn osw 8

r^o o Swtt utn -iin -tba dun ounpn d^npi o^ci o^nnn 9
i

nw nw» u;n on imw» nSi? nncp \cn nh din on pwSaa nw o^ns 10

t
) ia»S unw oS |tt Sn n»n» zdin qn nh n*£>P« 7

) r» nwi -rnbn 6
)

1

1

oa p »nu t?3 nSwa fna "Pnd u?«w nnn cnro iNni *?»»*? ">o 1*^

p cw* -p» -iis»3»u;n -p*a "pN nttSN p» n^-> in d»^ f 13

mnwssN "»3n*i Q3^ 1^ ->7»3»u;n "i^ P p Qan* 1^» ™3n 1^ 14

nn nw pa on onx *!<?» -jiv^wn -j'ro na naSan pm nnnwu rpna 15

jmisn en nNa aw n*>nun> nw p>zm cr y>N P*3 n L
Dt?)2,c n3 n J,N a:£?N lfi

1) Dagegen ware es jetzt ganz uberfliissig noch die vielen Fehler der bisher ver-

oftentlichten blossen Abschriften zu bemerken.

2) Nach dem in der Entzifferung der Nenpumsrhen Inschn/ten S. 12 Ge^agten.

3 Das n fehlt in der unvoll. Inschrift ubel.

4j In der unvoll. Inschr. steht Da nur durch ein leichl.s Yersehe...

5) Das i fehlt in der unvoll. Inschr., steht aber doch passender.

6} Das n vorne fehlt in der unvoll. Inschr. aus Versehen.

7) So richtig die unvoll. Inschr., wahrend die vollendete unrichtig rto ohne 3 hal.

a bezeichnen das Ende der sechs bis sieben Zeilen der unvollendeten Inschrifl.

R
Hist.-PhiloL Classe. VII.
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ana pa WN jrohn q"i -in» n\t? *oa uwnn aSS t» pur "ip[o jJttWN'? na pa \i?n 17

oaStt pN jb |n'' n»i Sva our ninu?y £

? rot px SvaS na d> y">N pxa Dans j^n*? 18

D:ooD ,n hbs>t> u?n n»3t» ma 1

? punurn wn niiMn pn nsnN -»cm -»n-i j-pn 19

"•nSs? nhcp Sn chn Sd*i rota^ Sn pin "ooup '?j) t

? o:-^ oaaa*? yiN ^na nbv 20

ai-)jD*» ch ">aa\z»o nSn rpN N\m ^n^ iaau;x:a |D»an Sni ^nSv -»ir> Sni 21

oSyV onn n»n» owm nh na^ttn pp"n Sn ovrpn d:Sn 22

Die Schriftart.

Wenden wir uns nun von diesen Ausserlichkeiten der Inschrift weiter

zu ihrer Betrachtung sofern sie uns eine bestimmte Phonikische Schriftart vor
I

Augen stellt: so haben wir hier sichtbar eine Schrift yor uns welche ihren

Buchstabenzugen nach so alt oder noch alter seyn kann als irgendeine andre

uns bisjetzt bekannte Phonikische. Die Zuge weichen von denen der Massili-

schen Inschrift in einigen Einzelnheiten merklich ab: allein dass deshalb unsre

Sidonische jtinger sei folgt daraus umsoweniger da die Phonikische Schrift sich

ja in den von einander ziemlich unabhangigen sehr verschiedenen Stadten und

Landern wo sie bestand und sich erhielt, auch sehr verschieden ausbilden

konnte. Erst wenn wir aus Sidon selbst noch weit mehrere Inschriften hat-

ten, konnten wir leicht naher erkennen welchem bestimmteren Zeitalter jede

angehOre. Bisjetzt muss uns geniigen dass wir keine kennen die wir fur eine

altere als unsre halten mussten.

Die Schriftart zeigt sich auch darin noch ganz alterthiimlich und acht

Phonikisch dass sie die moglichen Vocalbuchstaben nirgends anwendet wo sie,

nach dem Grundgesetze der Seniitischen Schrift, nicht durchaus nothwendig

sind. Denn das -wn Z. 12 und -)N-r Z. 19 brauchte nicht eben tdr und ddr

zu lauten, sondern konnte auch wie wSj oder ahnlich sonstwie gesprochen

werden. Wenn freilich das Wortchen n^N Z. 4. 5. 7. 10 zweimal. 11. 15. 16

(wahrscheinlich zweimal). 21 welches [wie unten zu zeigen ist) seiner Bedeu-

tung nach fast ganz dem hebraischen Zeichen des Accusativs entspricht, bloss

so wie das yth in Plautus' Ponulus V. 1. 6. 7. 8 oder das aus ihm verkurzte

Hebraische -riN gesprochen ware, so wurde > in der Mitte des Wortes gar

fur einen gewohnlichen Vocal zwischen zwei Mitlauten geschrieben gelten

mussen: allein alles zwingt uns vielmehr anzunehmen dass es urspriinglich



ERKLARUNG DER GROSSEN PH0N1KISCHEN INSCHRIFT VON SIDON. U
ijdt lautete 1

), und wir wiissten nicht warum es in jener weit altern Zeit aus

welcher jedenfalls unsre Inschrift abstamrnt, nicht noch wirklicb so auch in

gemeiner Rede gelautet habe.

An dieser ebenso alterthumlichen als urspriinglichen Gedrungenheit und

Gleichmassigkeit der Scbriftart hat keine Semitische Schrift so fest gehalten

wie die Phonikische, auch die Hebraische nicht. Und gewiss ist dieses eins

von den vielen Zeichen der hohen Schriftbildung und Scbulgelehrsamkeit welche

in den Phonikischen Sladten schon in so friihen Zeiten liinger und fester als

in den umliegenden Landern einheimisch geworden seyn muss. Dass diese

hier so lange und so zahe festgehaltene Schriflart sich aber alierdings auch

in dieser Schrift endlich verandern und der gemeinen Hebraischen immer ahn-

licher werden konnte, zeigen die Neupunischen Inschriften, wie ich diese

1852 in der Kiirze entziffert vorlegte.

Allein daraus folgt nicht dass auch die alteste und ibrem eignen Grund-

satze am treuesten gebliebene Phonikische Schrift die Vocalbuchstaben da

ausgelassen hatte wo sie dem Gesetze aller Semitischen Schrift zufolge 2
}

nothwendig zu setzen waren. Wie ich nun schon friiher alle Phonikische

Schrift hierauf immer besonders angesehen habe 3
) , so zeigt auch unsre eben-

entdeckte grosse Inschrift keine Abweichung von diesem Grundgesetze : was ich

1) Was sich aus dem in der grossern Spl §. 105 f erorterten hinlanglich erklart.

2) Wie ich dieses Gesetz in andern Schriften wohl hinreichend erklart habe. Will

man aber sehen wie gewiss dieses ein ganz besondres Schriftgesetz sei, so

vergleiche man nur die Schrift welche der Semitischen orthch und zeitlich so

nahe angrenzt, die in gewisser Hinsicht ihre eigne Mutter ist, die Agyptische

namlich noch in ihrer Koptischen Gestaltung. Denn sosehr die Koptische Schrift

Buchstabenschrift geworden ist, so tragt sie dennoch noch einige Spuren ihrer

alten Urquelle an sich, sofern sie z. B. erlaubt 'N fur en zu schreiben
: was

dem Semitischen Gesetze vollig widerstreitet, aber sich als zerslreutes Uber-

bleibsel aus der Wort- und Sylben-Bilderschrift erklart.

3) S. die Abh. uber die Massilische Inschrift S. 6 f. und jenen Aufsatz Gott. gel.

Anz. 1^56 S. 28 f. Leider gibt unsere Sidonische Inschrift kein Beispiel eines

pL auf vt, wie er sonst im Semitischen geschrieben wird: aber im

ien wird dafur n- geschrieben . s. die Entziffentng der Neupun. Inschr.

const

S. 11 24. 28.

B2
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hier, da es seinen Folgerungen nach sehr wichtig ist, noch mit besonderem

Nachdrucke hervorzuheben fur der Miihe werth halte.

In der Mitte des Wortes wird also der Vocalbuchstab geschrieben, wo

zwei Vocale dieht zusammenstossen. Zwar gehdrt dahin ein Laut wie ae

von selbst nicht nothwendig, weil er als ein einfacher gelten konnte: vielleicht

sprach das Phdnikische diesen Mischlaut auch noch etwas einfacher als Mosses

e, wie es bestandig p und nn auch fur das Hebraische jv-i zwiscken und ma

Haus schreibt. Allein ein Wort wie ry»»"> Z. 3. 13 lautete dann gewiss wie

rptt/^ ick ward geworfen, nach der Aramaischartigen Verkiirzung dieser Bildung

fur das Hebraische iftiW) ; ahnlich -p» Z. 6 wie -n*:. Und die Buchstaben

upvi Z. 17 wurden wohl gewiss wv>-) oder, wie man wenigstens spater lieber

u fur 6 sprach, \y^-> ausgesprochen : wie dieses unten im Einzelnen weiter

zu erklaren ist. In letzterem Falle konnte zwar nach strenger Folgerichtigkeit

auch u?"»^ zu schreiben hinreichen: aber die Bezeichnung des abweichenden

Vocales vor dem bloss durch » getrennten folgenden drangte sich vonselbst

leicht ein.

Dass am Ende des Wortes ein rein und voll auslautender Vocal ohne

Bezeichnung durch einen Vocalbuchstab bleiben konne, dafur gibt unsre In-

schrift keinen Beleg noch Beweis : wir haben vielmehr in ihr eine Menge von

Fallen wo das Wort mit % schliesst, meist als Zeichen des -2 als angelehnten

Furwortes meiner fda die Rede in der ersten Person ick durch die g

Inschrift hindurchgeht), aber auch sonst, wie >&> Z. 19 was wahrscheinlich

wie im Hebr. *qs Sckdnkeet bedeutete und ebenso auszusprechen war. Das

Arabische schreibt am Ende des Wortes zwar den kurzen Vocal durch keinen

Buchstaben, wenigstens mitten im Satze: aber das ist eben dieser Schrift

eigenthiimlich und aus der feinen Unterscheidung der kurzen und langen Vocale

im Arabischen erklarbar. Das Hebraische kann einen ausiautenden Vocal im

vielsylbigen Worte unbezeichnet lassen, aber nur das -o und auch dieses nur in

Anhangsylb qabdrta. Aus alle dem folgt aber nicht dass

das Phdnikische hierin viel weiter ging als das Hebraische. Das Wdrtchen no

Z. 12 entspricht dem Hebraischen >!£> Frucht, konnte aber im Phdnikiscben

sehr wohl kiirzer per ausgesprochen werden, da sogar das Hebraische von
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ihra die Mehrzahl my* bildet x
). Und das l»oS Z. 10 entspricht zwar ffewiss

dem Hebraischen nvmh nach unten, ebenso wie Sv^S Z. 11 dem Hebraischen

nWV nach oben, und beide gehdren zu den Wdrtern und Dildungen in wel-

chen diese beiden Sprachen im Gegensatze zu alien iibrigen verwandten zu-

sammentreffen : allein so gewiss als auch im Hebraischen in gewissen Fallen

scbon verkiirzt htyO,. ^ur n^Pr gesagt wurde 2
), konnten im Phonikischen diese

haufigen Ortswdrtchen schon bestandig so hinten abgekiirzt nusgcsprochen

werden. Wenn ferner pa Z. 15. 17 (zweimal) dem Hebraischen yty wir

baueten entsprjcht, oder dtoS Z. 19. 4 dem Hebraischen 4J*]1dS ich lerntc:

so kdnnen diese Bildungen im Phonikischen sehr wohl kiirzer etwa banin und

lamadt oder lamadet gelautet baben, wie ahnlich im Aramaischen; wohin dnnn

auch Falle wie jo>can Z. 6. 7. 21 fiir das Hebraische -eni fmichj gehdren. Im

Abschleifen solcher Endungen ging das Phdnikische sicher friih viel weiter

als das Hebraische 3
) , und naherte sich in derselben Stufe mehr dem Aramai-

schen, dem es ja auch sonst wo es vom Hebraischen weiter absteht leicht

am nachsten kommt. Wir sehen also bisjetzt keine Ursache uns in dieser

Hinsicht seine Schrift als eine grundsatzlich andre zu denken.

Die Sprache.

Ubersehen wir ferner die ganze Art der Sprache der Inschrift, wie

diese sich aus unsern einzelnen oft so tiberaus muhsamen Entziffcrungen ergibt:

so finden wir durch diesen neuen grossen Beitrag im Wesentlichen ganz die-

selben Erkenntnisse tiber das Phdnikische als Sprache bestatigt welche ich

nach viel geringern Hulfsmitteln schon in den fruheren Abhandlungen als die

Ergebnisse meiner Untersuchungen aufgestellt hatte. Allerdings sind unsre

bisherigen Quellen zur Erkenntniss der Phonikischen Sprache s6 ungemein

karg und dazu durch besondre Verhangnisse getrubt und verdunkelt gewesen

)
Wenigstens in der Mischna, deren Sprache (wie ich schon frtther behauptet)

als am Tiberias gesprochen uberhaupt in gewissen Dingen der Phonikischen

etwas naher steht; s. uber dies alles die Spl. S. 419 der lelzten Ausg.

2) S. die Spl. S. 494 der letzten Ausg.

3) Ich bemerkte dieses schon auf Plautus' Ponulus gestutzt in der Abh. uber die

Massilische Inschrift S. 14. Doch hat der Poenulus auch cordthi d. i. nenp aber

rait tonlosem t.
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dass jeder Zufluss schon aus einer schwachen Quelle stets iiberaus willkom-
men seyn muss, um vieles was vorher noch sehr dunkel oder zweifelhaft

war zu erhellen zu sichten und zu sichern. Wie schwach and noch besonders
schwierig zu gebrauchen waren die ersten Hulfsmittel als ich im J. 1841
meine erste Arbeit zur Erklarung des Phdnikischen verdffentlichte ! Allein

och war schon in jener Abhandlung, abgesehen von den einzelnen Er-
kenntnissen welche sich doch auch seitdem grdsstentheils immer mehr bestatigt

haben
,
der Grund einer allgemeinen Erkenntniss gewonnen welcher durch die

folgenden Entdeckungen und Entzifferungen sich nur immer erweitert und ver-

dichtet, durch die vorliegende letzte grdssere Entdeckung aber nun eine fast*

iiberraschende Sicherheit gewonnen hat; sodass wir, wenn wir dies stets

wunschten, so jetzt am meisten wiinschen dass nur recht bald noch viele

andre Funde der Art nachfolgen mdgen.

Das Phdnikische hat mit keiner Semitischen Sprache soviele Gleichheit

und nachste Verwandtschaft als mit dem Hebraischen , aber es ist dennoch
von diesem wieder verschieden genug und trennt sich nach gar vielen Seiten

von ihm: dieses ist der Doppelsatz unsrer allgemeinen Erkenntniss der sich

von jener ersten Abhandlung an nur immer mehr bestatigt hat und sich jetzt

wiederum aufsneue noch vollkommner bewahrt. Und freilich ist dieser Dop-
pelsatz der Art dass wir ihn auch nach der grossen Vdlkergeschichte selbst

nicht gerne anders hatten, so gewiss ich ubrigens was ich in der Sprache

aus ihren Quellen erkannte von Anfang an wie heute ganz unabhangig von

den geschichtlichen Sagen iiber die alten Verhaltnisse dieser Vdlker gefunden

und erkannt habe. Ware das Phdnikische in allem Wesentlichen dem Hebrai-

schen gleich, sodass es sich etwa nur durch einige Lautwechsel von ihm

unterschiede
,

so wiirden wir nicht entfernt begreifen kdnnen wiedenn die

alien Sagen diese beiden Vdlker dennoch so weit von einander trennen konn-
ten; und die Treue vieler Erinnerungen aus dem fruhesten wie aus dem
spateren Alterthume wiirde empfindlich leiden mussen. Aber das Phdnikische
ergibt sich vielmehr, wenn man es naher erkennt, bei aJler engern Verflech-
tung und Verahnlichung mit dem Hebraischen als von diesem so wesentlich

verschieden wie es seyn musste wenn die beiden obwohl ursprunglich ver-

wandten doch sehr friih von einander geschiedenen Vdlker dennoch schon in
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sehr alter Zeit wiederum nahe Beriihrung und Vermischung

kamen wie wir dies geschichllich zum Theil wissen zum Theil noch immer

weiter und deutlicher erkennen konnen.

Eben deshalb aber ist es fur uns sowohl geschichtlicb als um der Sicher-

heit der Erklarung Phonikischer Denkmaler und Uberbleibsel willen auch sprach-

lich gewiss am wichtigsten dass wir gerade die Abweichungen des Phonikischen

vom Hebraischen iiberall am sorgfaltigsten aufsuchen und am zuverlussigsten

erkennen. Nach der altern Art alle solche Phdnikische Uberbleibsel zu be-

trachten und zu behandeln hat man vielfach noch in der neuesten Zeit sie

zusehr bloss mit Hebraischem Auge und Sinne zu entziffern gesucht: es ist

Zeit dass man hierin endlich zu richtigeren Ansichten komme

keinesweffs

Wir geh

darauf aus das Phonikische so wenig als moglich Hebraisch zu

machen: es ist uns lieb eine vollkommne oder doch mdglichst nahe Gleichheit

zwischen beiden Sprachen zu lind

in grossern Stiicken deutlicher <

den Semitischen die uns bisjetzt

nnbar vorliegen. Ah wir halten es

weder fiir sicher noch fur niitzlich die Hebraischen Bestandtheile des

Phonikischen zu verkennen, und werden stets durch die genauere Entzifferung

selbst zu deren Anerkenntniss getrieben. Dies bestatigt sich nun auch jetzt

wiederum bei dem grossten und wichtigsten Stucke Phonikischen Schriftthumes

welches bisjetzt wiederentdeckt ist.

Wie sich dies alles nun im Einzelnen offenbare, werden wir besser

unten in der Entzifferung des Einzelnen sehen, da d

vielen Ursachen so schwierig

forschung des Einzelnen

fortschreiten kann, und

noch immer aus

ist dass man nur von der genauesten Durch

aus zu sicheren Ergebni

alles Einzelne hier mdffli

sen uber das Allg

hst fursich erklart werden

muss. Nur einige allgemeinere Bemerkungen uber Sprachlicbes schliessen wir

sogleich hier

1. Wie das Phonikische sich in den Lmtten dem Hebraischen

schieden habe, kann einem sehr grossen Theile nach, namlich bei den moisten

Vocalen, nicht mehr wenigstens aus solchen Denkmalern als unsre (nschrift ist

deutlich erkannt werden, da wir sahen wie wenig diese Schriftart gerade

dazu fahig sei. Was dagegen den aus der Schriftart sicherer zu erkennenden

und zugleieh gleichsam sinnlicheren Bestandtheil der Laute, namlich die Mitlaute
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betrifl't, so konnen wir genug sehen dass doch zwischen beiden Sprachen eine

grdssere Verschiedenheit herrschte. Wir wahlen hier nur einige wichtigere

Belege.

Fiir das Hebraische u wurde im Phonikischen in vielen Wortern der

enlsprechende Zischlaut y gesprochen : dies ist unten bei Z. 9 f. 22 erortert

Ahnlich sprachen sich die Tyrier selbst mit y, wie wir jetzt aus den Denk-

malern wissen: wahrend ihre Nachbaren sie raeist mit / aussprachen.

Dass im Anfange der Wurzeln zwei dumpfere Stummlaute wie nc leicht

in die entsprechenden helleren -q iibergingen, ist bei Z. 6 erwahnt; es be-

statigt sich auch sonst, vgl. das bodya im Poenulus V. 10 und was unten bei

der Agyptisch-Aramaischen Inschrift iiber is gesagt wird.

Dass das Phftnikische auch wohl d fur I sprach, wurde zum Poenulus

V. 3 erwahnt. Wir konnen dieses auch zur Erklarung eines ebenso haufigen

als leicht etwas sehr dunkeln Wortes anwenden. Namlich das alonim als

Goiter im Poenulus V. 1 hat sich nun durch unsre Inschrift Z. 9. 16. 18.22

aufs vollkommenste bestatigt: aber wenn man fragt was das Wort urspriinglich

bedeute, so erheben sich viele Schwierigkeiten. Mit dem W7
orte eldhim

welches sonst als das rechte Semitische Urwort fur diesen Begriff erscheint,

kann es in keiner Weise verwandt seyn: denn so scheinbar die Verwandt-

schaft beim ersten Anblicke ist, ebenso wenig lasst sie sich beim genaueren

Erforschen irgendwie beweisen oder auchnur als wahrscheinlich darthun

Aber auch mit dem kiirzeren Namen *?n fur Gott, welcher mit eldhim sicher

aus einer letzten Wurzel abstammen kann, lasst sich das Phonikische alon

nicht zusammenbringen, schon weil das Phonikische dieses ganz kurze Wort

als *j\ oder l\ selbst besass 2
). Nehmen wir aber alon nur als einen Pho-

nikischen Wechsel von adon {Herr und so Gott), so erklart es sich voll-

kommen. Wirklich findet sich in unsrer Inschrift Z. 18 am Ende dieses

pN in vollig gleicher Bedeutung mit fm; und der Lautwechsel mag im Ph«-

nikischen allmahlig desto fester geworden seyn, je mehr das Wort in seiner

1) S. die Geschichte des V. L LS. 353 f. der 2ten Ausg. Zwar spricht das Syrische

?r das * vielmehr ist vorne urspriinglich, und

l

9 , »»
Wort vorne mit a \c£^\, ab

Wort

2) Sanchun. p. 28, 16 Or. Joh. Dam. in Photii bibl. ed. 242 p. 343 Bek
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nachsten Aussprache mit d zur Bezeichnung des Begriffes Herr im gemeinen

Leben blieb, wie man aus dem Poenulus ersieht l
).

2. Der Gebrauch des Hebraischen Artikels -n zeigt sich in clieser iieht

Hebraischen Art und Farbe aucb nach unsrer Inscbrifl weit seltener als im

Hebraischen, iibrigens immer in einem -n, nicht wie im Arabischen in eiiiem

-n bestehend; man sollte meinen er klebe fast nur noch an gewissen altheiligen

Wortern und Redensarten , wie nunpn oaS^n die heiligen Gutter Z. 9 und

bloss djSn Z. 21 f., naS»n die Herrscherin Z. 15, un'nn der Besckutzer Z. 17;

einmal findet er sich auch vor einem nachzuholenden Eigenschaftsworte Z. 19,

sowie Z. 22 zweimal riickweisend. Dies sind alle Falle in denen er sich hier

zeigt: und man ersieht daraus wie weit das Phdnikische sich auch nach dieser

Seite bin schon so friih vom Hebraischen entfernt. Aber statt seiner reissl

auch schon hier ziemlich stark das so acht Phdnikische 7- am Ende des Wortes

ein, welches in der Ehtzilferung der Neupunischen Inschriften S. 12 nach-

gewiesen wurde.

Dass das hintenangelehnte Fiirwort der dritten Person im Pbonikischen

-im lautete, wie ich seit 1841 wiederholt bewies, bestatigt sich hier nun

aufs vollkommenste weiter, wie a:in Z. 6. oh (Jhm) 8 (zweimal). 11 und

Dim Z. 22 zeigen; auch hinter dem Thatworte sogar in dessen Mehrzahl wo

im Imperf. das -n bleibt, 03"wo* Z. 9. 21 2
), und nach einer Proposition mit

dem n o:nnn statt seiner 5 ^) Z. 9; auch in onN er selbst Z. 9, woruber so-

1) Hieraus lost sich dennauch eines der Ralhsel bei Sanchuniathon ,
welches ich

in der Abhandlung iiber die Phonikischen Ansichten von der Wellschopfung S.60 f.,

weil unsre Inschrifl damals noch im Staube lag, auch noch nicht vollstandig

genug losen konnte.

2) Dies ist also das seinem Ursprunge narh so dunkie -n-, welches im Aramai-

schen weit mehr als im Hebraischen sich erhalten hat, und im 1'honikischen

demnach auch weit mehr als im Hebraischen sich finden wurde, s. LB. §.2">0a.

3) Was in diesem Falle auch Hebraisch ist, LB. §.2<.ia. - Im \eupunischen

freilich (nicht im Punischen bei Plautus) scheint nach dem in der Entufferung

S. 11 erwahnten dieses -m ebenso wie im Hebraischen verloren zu seyn: allein

das kann fur das alt Phdnikische nichts enlscheiden. Im Hebraischen aber er-

klart sich daraus wohl desto leichter das dichterische und <

LB. §. 247 d.

Hist.-Philol. Classe. VII.

tab fur

c
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gleich weiter. — Ebenso bestatigt sich -innom als dasselbe Furwort in der

Mehrzahl, am Namen und am Thatworte Z. 10. 19.

Am lehrreichsten ist was hier das Furwortchen rr>N betrifft. Dass dieses

wftnijxstens im altesten Phonikischen noch imraer iidt lautete, sahen wir S. 10.

aber unsre Inschrift lehrt auch dass es im Phonikischen sehr haufig war und

dabei noch weit mehr in seiner urspriinglichen Bedeutung gebraucht wurde

als sonst in einer andern Semitischen Sprache. Denn es hebt zwar auch

wie das Hebraische -*WH den bestimmten Accusativ hervor Z. 4. 5. 7. 10. 16.

19. 21: aber es findet sich auch noch in der urspriinglicheren Bedeutung selbst

Z. 10. 11 ; und mit jenem angelehnten Furworte DnN er selbst Z.9, in welchem

Falle es schon verkiirzter und wohl dem Hebraischen ahnlicher DhN lautete.

Dass viele Worter durch das starke Abfallen der auslautenden Vocale

am Ende vom Hebraischen ziemlich verschieden tauten konnten, ist schon

S. 12 f. erortert.

3. Im Satzbaue bemerkt man Z. 20 einen weiteren und, weil er das

Imperf. nach dem Perf. betrifft, noch besonders wichtigen Fall vom Van

consec. convers., wovon in der Abhandlung iiber die Massiliscke Inschrift S. 10

geredet ist.

Der Satzbau selbst war aber, dem Zeugnisse dieser grossen Inschrift

ebenso wie dem des Poenulus zufolge, im Phonikischen keineswegs so einfach

wie im Arabischen und vorherrschend auch im Hebraischen, sondern konnte

vielverschlungen und weitausgedehnt, auch mehr rednerisch abgerundet und

leicht fiigsam seyn. Auch dieses gehort sichtbar zu den Eigenthumlichkeiten

des" Phonikischen , und stimmt zu der hohen volksthiimlichen Bildung welche

die einzelnen Phonikischen Stadte und Reiche schon in so ungemein friihen

Zeiten erreicht haben miissen.

Ubersetzung und Erklarung.

Indem wir nun zu der einzelnen Erklarung iibergehen, stellen wir der

leichteren Ubersicht wegen die Ubersetzung hier voran; sie lautet so treu als

moglich so

:

nlm Monate Bill im merzehnten Jahre meiner Herrschaft, Kdnigs

Eschmiiriazdr's Konigs der Sidonier Soknes Konigs TaMnaVs Konigs der Sido-

nier Mutterenkels Konigs Eschmuriazdr's Konigs der Sidonier, — ward be-
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scklossen mein Untergang mitten in der Kraft der Tage, so ich dahingerafft

mitten aus der Jngend; und liege nun in diesem Sarge mid diesem Grabe, an

dem Orte den ich gebauet: schworend tor alter Obrigkeit dass niemand tiffne

dieses Ruhelager , nock einen verborgenen Sckatz sucke da dart kem soleher

ist, nock den Sarg meines Rukelagers aufhebe, noch mich in diesem Rnke-

lager mit dem Eingange ernes ziveiten Rukelagers besckwere ; auck wenn jemand

dick dazu versuchen will, so hore nickt auf seine Versuekung , sowenig wie

alle Obrigkeit ! Wenn aber jemand den Eingang dieses Rukelagers <

oder we?m er den Sarg meines Rukelagers aufkebt, oder wenn er mich in

diesem Ruhelager besckwert: so werde ihm hein Ruhelager bei den Sckatten,

er werde in keinem Grabe begraben, habe iceder Sohn noch Spross an seiner

stall, mid schliessen ihn aus die heiligen Goiter! Selbst wenn ein mdchtiger

Konig weleher unter den obrigkeitlichen Innwtgen selbst herrscht der Mann

ware weleher den Eingang dieses Rukelagers o/fnete oder weleher diesen Sarg

aufkobe, und ware es selbst ein Spross der Obrigkeit oder ein Mann aus dem

Volke: er habe weder Wurzel nach unten noch Frucht nach obett, noch eine

Bauer irn Leben unter der Sonnet Ja weil nun bescklossen ward mein

Untergang in der Kraft so ich dahingeralft ward mitten aus der

Jugend ich — ndmlich ich Esckmunazdr Konig der Sidonier Sohn Kiinigs

TablnaVs Konigs der Sidonier Enkel Kbnigs Eschmunazdr's Kbnigs der Sidonier,

und meine Mutter Amascktarte Priesterin unserer Herrin Aschtarte und Herr-

scherin, Tockter Konigs Eschmunazdr's Konigs der Sidonier: wenn wir das

Haus der Gotter das [Haus der Obrigkeit] in Sidon dem Meereslande bauelen

und die Arschtarte wiederaufrichteten die con sehr hokem Women, und wenn

wir ein Haus bauelen dem Esckmunazdr dem Wachsamen der Stutze der Hand

des Schwachen dem Beschulzer meiner Kinder, und wenn wir Hduser bauelen
*

dem Gotte der Sidonier in Sidon dem Meereslande, ein Haus dem Baal der

Sidonier und ein Haus der Aschlarte gbttlichen Namens: und dass der Herr

Milkum die Bauer und Schbnkeil der herrlichen Frucktfelder verewigte, wenn

ich das mit Geschick lernte und konnte, wenn ich bewirkte dass er die Grens-

eingange des Landes den Kanaanaern den Sidoniern besldndig beschutzte:

so ich alle Obriqkeil dass niemand meinen Eingang bfi

nen Eingang iiberschreite nock Ruhelager besckwere noch den

C2
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der Neupunischen Inschriften S. 13 und S. 18 leicht folgern kann. — Unsre

Inschrift lehrt nun aber ebenso leicht dass man im Phonikischen der in Bucb-

staben geschriebenen Zahl wie der Sicherheit wegen auch wolil noch einmal

dieselbe Zahl in Zeichen nachzusetzen pflegte. Denn das Zeichen fur 10,

auch wohl wie O geschrieben , war wohl Anfangs a , also aus zwei nicht

getrennten sondern gegen einander gekehrten Einheiten zusammengesetzt, wie

in der Keilschrift dafiir ein Winkel dient, und wie auch das altAgyptische die

10 durch O ausdriickt: wahrend dies Zeichen im Lateinischen sehon etwas

kiinstlicher als V nur fiir 5 und erst wieder verdoppelt X fur 10 angenom-

men wurde; so sicher hangen alle diese Zeichen in den verschiedensten alien

Landern zusammen, und haben sich gewiss erst von einem Lande und Volke
. i

aus (wahrscheinlich Babel, wenn nicht Agypten) in uralter Zeit nach den

iibrigen hin verbreitet. — Die Verbindung beider Bezeichnungsarlen der Zahl

findet sich aber in alien Neupunischen Inschriften nicht mehr: wohl zum deut-

lichen Zeichen dass sie eher dem hoheren Alter angehorl. Im Neupunischen

wird die Zahl bestandig in Buchstaben ausgeschrieben : kaum einmal scheint

sie in Zahlen sich darzustellen 1
). Nun aber ist jetzt leicht zu sehen das^

sich dieselben Zahlzeichen auch in der Massilischen Inschrift finden : dieses

eigenthiimliche Zeichen -n fiir 10 ist auch dort unverkennbar, theils neben

nws Z. 3, theils ohne es Z. 12: ja es wird nun ferner sehr leicht dort Z. 6

die Zahlzeichen fur die eben zuvor in Buchstaben ausgedruckten 150 zu

linden. Fur 20 zeigt sich hier namlich ein Zeichen welches dem II oder

vielmehr vollkommen dem phonikischen l gleicht, mir aber, ahnlich wie da-

zuvor erwahnte lat. X aus V, aus zwei ubereinandergestellten —
> entstanden

scheint; und fur 100 zeigt sich hier dasselbe Zeichen ^ nur anders gestellt

und mit einem kleinen Striche oben sowie einem i vorne, ahnlich wie in

der Keilschrift fiir 100 nur ein schrager Keii rechts zu dem geraden hin-

zutritt 2
).

1) Namlich in J. 21 nach der Entzifferung der Np. Inschr. S. 14, wo die dm

letzten Zeichen vielleicht 31 (Jahre) bezeichnen sollen.

2) Dass man diese Zahlzeichen in der Massilischen Inschrift nicht sogleich sicher

erkannte, ist sehr verzeihbar: sie stehen dort, theilweise auch wegen der

grossen Verstummelung des Steines, bei weitem nicht so vonselbst deutlich wie
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Der Konig selbst welcher sich so von vorne an als hier redend an-

kiindigt, nennt sich alsdann sehr bestimmt Konig EschmAnazar Konig der

Sidonier, Sohn Kdnigs Tabtnat Konigs der Sidonier, Enkel Konigs EschmAnazar
Konigs der Sidonier, und man sieht vonselbst aus der Fassung dieser Worte
wie eifrig diese Konige auf ihre Konigswiirde hielten. Auch dass unten

Z. 13 f., wo die zweite Halfte der ganzen Inschrift eben begonnen hat, der

Konig noch einmal fast ebenso steif mit dem doppelten Konigsnamen seiner

selbst und seiner zwei Ahnen aufgefuhrt wird, beweist wie eifersiichtig man
damals in Sidon diese Wurde hiitete. Aber den Worten nach finden wir

Z. 14 eine einzelne Abweichung: statt des zunachst zweifelhaften im steht

unten p p Sohn des Sohnes ... Nun ist freilich auch dieser Ausdruck Sohn
des Sohnes... in den Semitischen Sprachen fast ganz unerhort: allein da

nach Z. 14 f. die Mutter unsres Konigs Am'aschtoret die Tochter Konigs

Eschmilnazar Konigs der Sidonier war, also desselben der wenigstens Z. 14

sicher als vorletzter Vorganger unsres gleichnamigen Konigs erscheint, so

kann damit nur unser BegrifT Enkel gemeint seyn. Fur diesen Begriff fehlt

es namlich in den Semitischen Sprachen an einem einfachen Worte wenigstens

in der Sidonisehen
; ihre Gestalt weicht von den in Gesenius' monumenta p. 87

gegebenen bedeutend ab; und vorziiglich gleicht das Zeichen fur 20 dort ganz

dem Phonikischen r. Der Sinn des Ganzen andert sich dadurch dort sehr

vvenig: nur Z. 12 ist zehn Silberpfennige zu ubersetzen; und statt. Zuz welches

Wort als Name eines Gewichtes nun ganz wegfallt, ist das Wort tywn fur

diesen Namen zu halten. Ubrigens bleibt dort auchso das Zeichen u zur blossen

Andeutung dass die Bezeichnung des Preises zu Ende sei Z. 7. (9.) 1 1 : wenig-
stens ersieht man bisjetzt nicht was diese beiden Striche sonst bedeuten konn-
ten. Wenn aber Einer die zusammengesetzte Zahl schlossen, so ersieht man
aus obigem Beispiele IWh dass auch dann der letzte Strich gern etwas anders

gestellt wurde. — Dass das Zeichen fur 10 auch in einen geraden Querstrich— abgekurzt wurde, habe ich schon bei der Entzifferung der in Layard's

zweitem Assyrisch-Babylonischen Reisewerke veroffentlichten Phonikischen In-

schriften erklart, s. Gott. gel. Anz. 1853 S. 1679 f.: auch habe ich eine ganz
ahnliche Verbindung dieser Zahlzeichen mit den entsprechenden Zahhvortern
bereits dort auf jenen mit Keilschrift gemischten Phonikischen Inschriften

bemerkt.
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in der gemeinen Rede: so wagte das Phonikisehe ihn durch diese Zusammen-

setzung zu bilden. Dennoch aber kann damit nicht ein gewdhnlicher Enkel

gemeint seyn d . Worte Z. 14

fache p ausgereicht hatte: und war der vorletzte Vorganger unsres K

der Vater seiner Mutter, so folgt vonselbst dass unter dieser neuen
"

^

Zus

A c

mensetzung p p Sohnsohn der Enkel miitterlicher Seite gemeint ist. Der

Vater unsres Konigs war ein neuer Mann in diesem Konigsgeschlechte, von

izar wohl weil er keinen Sohn hatte zum Eidam und wie

. lommen, sodass sein Sohn sogleich bei der Geburt nach

Sitte den Namen von ihrn wie vom Grossvater empling. Etwa gleich-

bedeutend mit diesem p p ist nun wohl gewiss das -on Z. 2
:

das Wort

kann einen Mann des binteren oder spateren Geschlechtes, also etwa auch

dem altera Eschmun

an Kindes Statt

Zwar konnte man sehr leicht zu der Vermuthung

kommen das Wort W entspreche hier ganz dem hebr.^ in der sonst auch
Enkel b

Phonikischen vorkommend

Eschmun azar, alsob erst hier seine eigne Red

und der Sinn sei hier Es

Dies liesse sich alsdann leicht noch weiter erharten durch das folgende eben-

falls ganz hebraischartige rf**b, welches so oft nach der Ankundigung d,e

pinlPitet Allein inderthat ware es nach dem Zusammenhange
Rede wirklich

Rede vollig unpassend dass, nachdem der Kdnig gleich

vorne von sich selbst zo reden angefangen ,
hier Z. 2 von ihm wie von

I) Viele Ableitnngen von ,« j*i ™gen die Bedeotnng des hinteren, spateren,

and diese kann ebenso leieht aaf Enkel oberlragen werden wie J„ oder ^
nach den, Oamus; vgl. aaeh J^ Abalf. (ab. qaaed. geogr. ed. Wusten!

„.70 6 v.a. Ahnlich haben die meisten Semitischen Sprachen kei„ gemeines

J . • » 1 • 1 — - -

Wort wohl aber das Arab. J^. - Denkw.irdig ist hier dass

c. 10SDabar wirklich als Mannesname im Numidischen oder viehnehr Pumschcn er-

scheint, und zwar wie man nach der Beschreibung in Sal.usts Jugurtha

meinen sollte, fur einen in das Geschleeht erst aufgenommenen Auch das

neben dem eigentlichen Mannesnamen auf einer Pun.schen Inschnft

«a_ v«. Inschr. S. 311 weist vielleicht auf dieselbe Bedeu-Wort -on

Entzifferung

tung zuruck.
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einem Dritt geredet

sein Name ganz so wie

H. EWALD,

d seine Selbstrede erst

haben

lichen

Ursache

hier vorkomm
gekiindig i*de, obwol

eine so

wurde schon genannt ist. Wi

kmal I vorauszuselzen.

nikischer Sitte auf den Grabden
seJbst redend eingeftthrt wurde
diesem Volke gewesen

g sinnlose Gedank b

VieJmehr wissen wir ja

alern dep Todte immer

1

dies muss weni

schriften scho

seyn die sich freilich

o d

?i diesem offent-

dass nach Pbo-

gteich von sich

uralte Sitte bei

in den Neupunischen Grabin-
© 1,at

*
Dazu kora »nt dass die ganze Janffe Wort-reihe des vollen Namens unsres KomVs 7 ih • , , u

!7C , . f
,

uuaics nomgs L. 16 t wiederkehrt der andereEschmunazar also nothwendig audi Z i f ,U ^ n• aucn l. l t. als der Grossvater gelten muss.Das Wort h ber am Schlusse der vielen den vollenKonigs vorfuhrenden Worte kann recht wohl anzeigen

Na des

z u E

weiter gehe

und die schon
dass diese vielen Namen

gefang Rede des Konigs selbst

Unser Kdnig d sein Grossvater
EschmHriamr nach hebraischer Weise
gebildet. Zwar

erdrterten keinei

leid nach dem in

c t

aussprach

ehmen hab

n^n sprach sich wohl nicht

ware, sondern Tabinat: denn

Zweifel dass man
dlein fur das alter!

Ursache 2
J.

Tabnit

'prach seinen Namen wahrscheinlh

,
der Eigenname nach LB. §. 273

Entzifferung der Np. Insckr. S. 1

im Neupunischen das That

Phdnikische dies im AUg
Der Name des Vaters unsers Konigs

obwohl di nsich nicht
so entspricht ihm GriechiscbName a&W bei Sanchuniathon in Eusebios' pr

lien

ffebildet

dieser Nam nach der dortigen Erzahl
10 p. 38; und

wir jetzt eine leichte Abl
auf Weisheit hinw

Gesch

Namen rmn icht mit d

2

6, 41 ff. vergleichen,

desselben vor uns.

> Kdnigsnamen Tsv

so haben

Man darf wenigstens

in Diodor's von Sic.

Aber fassen
Orte

noch einmal nach der Art

wie ich schon an einem andern
lie Beschreibung unsres Kdniges in diesem Anfan
zusammen wie Z. 1 4 IT. seine

5

Mutter aufs

9\ n rtonanui. ube
<J Doch vgl. den Mannesnamen But

Mena„de r bei Joseph, g. Ap. I, 18 .

d
)
s

- G. g. A. 1856 S. 23 f.

-imn
Inschrift

it Ba).fn S -it?byn ous

k
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mit ihra zusammengestellt und naher als haSjsn die Herrschende beschrieben
IV

wird, so miissen wir annehmen dass er ziemlich jung starb und die 1 1 Jahre

seiner Herrschaft mit seiner Mutter theilte. Denn seine Mutter wird ganz als

seine Mitherrscherin dargestellt, auch nicht entfernt angedeutet dass sie inr

Zeit seines Todes ebenfalls schon gestorben sei: hatte er selbst uber nach

Z. 17 schon einen Sohn oder einige, so waren doch seine Kinder auch nacli

der in Z. 17 enthaltenen Andeutung gewiss noch sehr jung. Die Mutter eines

jungern Fursten hat zwar nach uralter Sitte jener Lander imnier eine lioho

Bedeutung fiir die Herrschaft im Reiche selbst gehabt l} : aliein hier erschoint

sie so vollig als noch lebende Mitherrscherin ihres nur 14 Jahre Konig ge-

wesenen Sohnes dass wir sehr wohl annehmen konnen dieser sei zur Zeit

als er dem Namen nach Konig wurde noch unmundig gewesen und sei als-

dann schon in seiner Jugend gestorben.

Eben dieser Sinn scheint mir nun klar genug in den zunacJjst iblgen-

den Worten Z. 2 — 4 zu liegen: p» fi*»^ w a»"» "?wo p >n» t?a nSuj

run wn DpttS Tnnpm ThSro 7^n asiih fitt^N beschlossen ward mein Untergang

mitten in der Kraft der Tage, so ward ich mitten aus der Jugend daliingerafft,

und liege nun in diesem Sarge und in diesem Grabe an dem Orte den ich gebauet.

Dass diese drei Satze gerade in diesem ihrem Zusammenhange einen sehr

guten Sinn geben, Jeuchtet vonselbst ein: der erste Satz beruhrt das gottliche

Verhangniss welches hier die letzte Ursache war und als aller wirklichen

Erscheinung vorausgehend treilend hingestellt wird; der zweite zeichnet dann

das wirklich eingetretene bittere Ereigniss, der dritte dessen nun dauernde

Folge.

In dem ersten dieser drei Satze konnen wir namlich, da das Wort

nvSn sich sehr leicht und sicher von dem gottlichen Verderben oder traurigen

Todesverhangnisse verstehen lasst, das erste Wort nSiw wohl ohne Schwic-

eit als mit einem hebraischen n^na wechselnd erklaren. Dass im Semifi-

schen die Wurzeln *n* und Su in ihrer Urbedeulung des Scheidevs wechseln

leidet keinen Zweifel : denkwurdig dabei ist jedoch dass die geistige Bedeutung

des Entscheidens dem m garnicht im Arabischen und Athiopischen
T

wohl

1) S. die Geschichte des V. Isr. III. S. 340 der 2ten Ausg.

Hist.-Phitol Clause. VII. D
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aber im Syrischen *) und nochmehr im Targumischen und Neuhebraischen
klebt 6

Phonikisch

das Wort

der schon oft von mir bemerkten Beobachtung stimmt dass

Aramaische uberspielt; wahrend
manchen Einzelnheiten

wird

Hebraischen kaum dichterisch einmal Qjob 22, 28) so gebraucht

Dass die weiblich Endung im Perf. des Thatwortes hier noch
lautet wahrend sie im Neupunischen d

In den folgenden Worten kommt, da

auf die richtige Fassung des

t hat, kann nicht auffallen

deuliich genug

bedeuten

es scheint mir aber soviel

Auf die bisjetzt nicht ganz gesich

Kraft

Angaben dieses S
den Syrischen und Arabischen Worterbuchern wollen wir hier kein zu grosses
Gewicht legen: die Bedeutung der Kraft ergibt sich aber vonselbst aus der

des Festanhaltens und der Dauer*), we lche das Wort unstreitig hat; und
wir konnen nun auch in der Stelle Qoh. 2, 3 die neuthatige Bedeutung des

7|?r'» ffesmd, stark machen oder

mit grosserer Sicherheit annehm

quick welche bisher zweifelhaft

Buchstab

sprache,

abgeleite

oder mih

Nun konnte

33 mit diesem

l dem einfachen

*]W)2 zwar so verbind

-a in und -jwttj als ir

allein da das einfache rptf>? inderthat hinreicht und•
i *

nan die beiden vorigen

dass man 71^2^ aus-
I _ : • •

Bedeutung von Nif.

hier sehr sprechend ist, so Ziehen
ft

di

ist ja das kurz
vor.

zwischen

Wirklieh

a:; wie man am richtig

zwischen verkurzt; und di

Wort sogleich wieder in d

so ward ich mitten i

annimmt, selbst erst aus }*3

s tretfen wir als ein im Phdnikischen beliebtes

folgenden Redensart an:

^ wechselnd angenommen. Das mon

dahingerafft np^N das <**

sehr wohl als ein leidendes W
/< welches wir hier

prechen konnen, driickt schon ansich

leicht das Hinabwerfen von der Hone in den Staub oder in Grab und Unterwelt
aus, und ist dazu in diesem Zusammenhange aller Worte deutlich genug Am

H> bestimmt, unaus-
weichlich" und ebenfalls so vom gottlichen Verhangnisse aber ira schlimmen
Sinne gebraucht in der neuerdings gedruckten Didascalia

herigen Ausgaben,

Syrischen Ubersetzung

Apostolorum

Wort
W
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merkwiirdigsten ist hier nur das in, dessen Gebrauch im Phonikischen liier

zura ersten male erscheint: es entspricht nun zwar der Gestalt nach ganz dem

hebraischen Wortchen, driickt aber der Bedeutung nach hier nur die Zeit-

und Sinnfolge aus, unserm so entsprechend ; in welcher Bedeutung es im

Hebraischen kaum in der hohern fast dichterischen Rede das eine oder andre

mal vorkommt, wie Gen. 49, 4. Jer. 22, 15 f.
1
).

Im folgenden rpN 33Sh und ich liege nun geht die Rede aber richlig hi

die dauernde Gegenwart iiber; und es ist in diesem Satze, nachdem ich die

Anhangung des 7- fast in der Bedeutung eines Aramaischen status emphat.

aus den Neupunischen Inschriften hinreichend bewiesen habe, nur noch das

dunkle Wort r\hn zu erklaren ubrig. Da indessen dieses Wort unten Z. 5. 7.

11. 21 wiederholt wird und dort aus einem andern Zusammenhange noch deut-

licher wird, so wollen wir hier nur kurz sagen dass es etwa soviel als Sarg

bedeuten muss, eigentlich Hohlung, Trog, W. <?n 2> Aber auch schon hier

weist der Zusammenhang der Worte gerade auf diese Bedeutung hin. Demi

der Todte beginnt unter den drei Dingen die er hier nennen will richtig mil

dem Sarge als dem worin er zunachst ruhet, erwahnt dann schon etwas all-

gemeiner das Grab, und schliesst mit dem Orte iiberhaupt den er sich zum

Begrabnisse gebauet habe. Leicht aber versteht sich dass der Todte gerade

als Konig diesen Ort als von ihm gebauet bezeichnen konnte auchwenn er

erst nach seinem Tode durch die Erben und namentlich durch die uberlebende

Mutter gebauet seyn

3. Besonders schwierig ist in der folgenden Redensart rcStt^ Sd
i

das erste Wort: und dieses wiirde noch weit zweideutiger seyn wenn die

ganze Redensart nicht unten gegen das Ende hin Z. 20 wiederkehrte, und

zwar so dass dieselben langeren Satze darauf folgen wie hier. Es liegt zu-

nachst sehr nahe in >»3J>
das Syrische Uooxo tfnumo zu erblicken

,
ein dem

: 1} NaiulichTo^mit de.n Perf. nach einem vorigen Perf. verbunden, es ist aber

mperf.

daraus ableilete, LB §.231 o.

2) Vgl ^ fur Hohle Barhebr. chron. p. 397, 4 mit p. 109, 6; auch 1L\„

findet sich im Isa. carm. de Tamerl. V. 80 in derselben Bedeutung, da die

Lesart ganz richtig ist |
wie )i0r~ mit dem Wechsel von r und / V. 72.

D2
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Syrischen so durchaus eigenthiimliches Wort x) dass es sich sogar in dem

ubrigen Aramaischen nicht findet. Dann ware der Sinn der Worte mein Leib

d. i. ich selbst mit dem gamen Reiche, alsob damit gesagt werden solle der

Konig habe diesen Ort nicht allein sondern mit dem ganzen Reiche, also wie

auf offentliche Kosten gebauet. Allein dieser Sinn ware schon ansicb wenig

passend auch dem Ausdrucke nach; und er lasst sich dazu unten Z. 20 nicht

anwenden. Es kommt hinzu dass das Wort nahnv nach alien Stellen wo er

noch sonst in dieser Inschrift vorkommt, Z. 6. 10. 22, eine ganz andre Be-

deutung hatte, namlich etwa unserm Herrschaft (podesta]) d. i. Obrigkeit ent-

sprach: wie unten weiter zu erortern ist. — Das Wdrtchen nN aber als bei

oder tor kehrt auch Z. 8 wieder, war also gewiss gut Phdnikisch.

Wollen wir vielmehr das als das wahrscheinlichste annehmen was hier

und Z. 20 schon durch den Zusammenhang aller Worte uns so gegeben seyn

kann, so erwarten wir hier etwa den Sinn: mein Schivur sei vor aller Obrig-

keit oder besehworen will ich haben alle Obrigkeit. Dass dann mit und me-

mand offne diese Ruhestelle fortgefahren wird, erklart sich aus dem eigen-

thumlichen Satzbaue im Semitischen leicht LB. §. 3446; war aber die Redensart

selbst mehr eine abgerissene und verkiirzte wie oft in solchen Fallen wo ein

Ausruf passend ist 2
), so erklart sich auch dass sie dagegen mit dem vorigen

in keiner engeren Wortverkniipfung steht. Die Bedeutung Schwur aber lasst

sich bei einer W. Dip insofern denken als sie mit geringen Lautubergangen

der so weit herrschenden altSemitischen W. fur schworen ^Sn 3) entsprecaen

Das Wort ist auch seiner Ableitung und Urbedeutung nach schwierig: wahr-

scheinlich jedoch ist es nach LB. -§.163/ gebildet und von nap abzuleiten ei-

gentlich soviel als das Aufrechtstehen daher die Wirklichkeit , das Daseyn und

die Erscheinung, also endlich auch die Person, ahnlich wie das gemeine arab.

Wort fur Person yo^ui solche Bedeutungen durchlaufen hat. Denn eine hieher

gehorende W. a:p ist weder ^m Syrischen noch sonst im Semitischen nachzu-

weisen oder als wahrscheinlich darzuthun; in jenem Falle aber entspricht der

W. zuletzt auch
{
J^

2) Hier gerade sind die Schwurredensarten in der Mishna Nedarim c. 1— 3, z- B *

das kurze irna» Schwur! 2
7
2 so lehrreich.

3) S. die Alterthumer des V. Isr. S. 18 der zweiten Ausg.
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kann. Denn der Ubergang eines h (oder i) in 3 mitten in der W. tiamentlich

vor ofindet sich ebenso in dem oaa Z. 5, wie dort zu zeigen ist 1
); der

Wechsel der Lippenlaute ist zwar im Anfange der SyJbe leichter, lindet sich

indess auch wohl an ihrem Ende LB. 32 e; und wie entfernt und sellen der

Wechsel gerade zwischen n und p ist, so kann man ihn docli niclit laug-

nen 2
), ebensowenig wie dass uberhaupt solche Lautwechsel, sofern sie ein-

zeln moglich und sicher sind, in selteneren Fallen wohi auch in demseiben

Worte sich starker begegnen konnen. — Eine sonderbare Sage in der

Mishna trifft mit diesem so schwierigen Worte
1

- zusammen. In Sidon soil

jemand zu seinem Weibe gesagt haben ?ftth:i» "o->n dn o^p verwiitisckt wenn

ick dich nicht verstosse ! 3
). Man konnle sehr wohl meinen hier dasselbe

Wort Dip unserer Inschrift anzutreffen; und dass jenes Wort gerade in Sidon

wennauch von einem Iudaer gehort ist, konnte sogar mit dem ortlichen Sido-

nischen Sprachgebrauche unserer Inschrift in einem Zusammenhmige zu slehen

scheinen. Aber freiJich muss man hier zugleich erwagen dass nach einer

andern Mishna -Stelle 4) ein Wort wie Diip in dem Munde der spateren Iudaer

nur durch eine halb absichtliche Entstellung aus janp Opfer! oder heiligl

verdrehet seyn soil, wie solche absichtliche Entstellungen von Schwur- und

Fluchwortern bei spateren Vdlkern leicht aus einer gewissen angstlichen Scheu

hervorgehen. Ahnliche Entstellungen in solchen Wortern linden sich gerade

bei den spateren Iudaern aus leicht erklarlichen Grunden haufig. Hiedurch

wird nun allerdings die Sicherheit dieser Anwendung eines Neuhebraischen

1) Es ist sehr denkwurdig dass aach UlC* so dem spt wie ich schon fruher

zeigte, und &!&* weben eigenllich flechlen dem a-i« und V\* eutsprechen,

und dass man in heiden Fallen ebenso den Ubergang eines Lippenstummlaules

in ein =2 sieht; aber auch ^to Bilci ist aus tzfcat entstanden.

2) Vgl. ttlSft und mit etwas weicherer Bedeutung r&n; unft und unn; ^s ist

nur wie mundartig verschieden von ^La> "12m.

3) Mishna Gittin 4, 7.

4) Mishna Nedarim 1,2: wo eine Menge ahnlicher Worte zusammengestellt werden.

Wirklich wechselt von 1,4. 2, 1 an Brtp sehr gewohnlieh mit
)fc*\%'.

aber e-

ist doch auch von den vielen sonstigen Wortern die 1, 2 als entstellte zusam-

men genannt werden das einzige.

<JU -
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/

Ausdruckes auf das Phdnikische wieder sehr zweifelhaft; und ansich wollen

wir hier darauf nichts bauen.

4. Was nun der Todte unter so feierlicher Beschwdrung der Obrigkeit

sich verbittet, ist Z. 4— 6 viererlei, ein jedes ganz nach Hebraischem Sprach-

gebrauche mit Sn eingeleitet; doch da dieses Vierfache, wie alsbald erhellen

wird, wesentlich nur auf etwas Dreifaches zuriickkommt, vveil das zweite der

vier Dinge schon im ersten angedeutet liegen kann, so ist nicht auffallend

dass dafiir Z. 7 auch nur dreierlei gesetzt, ja dass diese drei Dinge bei der

dritten Wiederholung Z. 10 s%gar auf die zwei wesentlicbsten zuruckgefiihrt

werden
;

wahrend ganz zu Ende Z. 20 f. wo alles dies sehr bestimmt noch

einmal zu sagen ist, wiederum viererlei Dinge aufgezahlt werden, etwas

anders als hier Z. 4 - 6 und doch dem letzten Sinne nach sehr ahnlich.
*

Beachten wir dieses, so wird schon dadurch manches in der Erklarung der

einzelnen zum Theile allerdings dunkleren Worte ziemlich erleichtert.

Das erste was er verbietet ist niemand offne dieses Rukelager, womit
das zweile aufs engste zusammenhangt nock suche einen verborgenen Schatz,

da dort hem verborgener Schatz ist. Die nieisten Worte dieses zweiten

Satzes sind allerdings sehr schwierig zu verstehen

genauen ursprunglichen Sinn sehen. Allein zunachst scheint das doppelt wie-
derholte las&xa beidemale auch ganz dasselbe Wort seyn zu mussen; dann
aber muss man sicher darin ein Namenwort nach LB. §. 157c gebildet suchen.

Die zwischen diesen zwei Worten in der Mitte stehenden Ziige cjwho kon-
nen nun aber sehr wohl bedeuten da fart nicht ist nvi ^ •*>; denn das

*m Oder w finde ich als Verneinungswdrtchen auch in der Massil.' Z. 18, und
es erklart sich ausserdem Ieicht aus dem in LB. §'.2156 Erorterten. Das 3
aber an der Spitze von Satzen oder in ahnlichen Fallen finden wir auch
Z. 12 und 13 so dass es etwa dem hebr. vs entspricht und im Anfange von
' >ziiglichen Satzen noch am meisten unserra da ahnlich kommt. Wenn aber

dieses hebraische >S im Phonikischen nicht wie -.n am Ende mit ^ geschrieben
wird, obwohl es mit einem langen Vocale schloss: so erklart sich dies schon
daraus dass das einsylbige Wdrtchen als ein blosser Vorsatz des Satzes (als

conjunct gait. Es ist wenigstens vdllig unwahrscheinlich dass das Wdrtchen
in dieser Bedeutung nur ebenso wie die Proposition wie und ebenso kurz wie

wenn wir auf

b
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diese gelautet habe: es lautete aber wahrscheinlich doch etwas anders als im

Hebraischen, namlich etwa wie ko ]
). — Dass D3»35| einen Schatz bedeute,

ist wie gesagt nur aus dem Zusammenhange erschlossen, ermoglicht sich aber

der W. nach wenn die W. o:n nach dem zu Z. 4 erkliirten aus b^fll >ai^o

zuschliessen entstand, sodass es eigentlich den wohlverschlossenen kostbaren

Schatz andeutet, wie j1W»» und das dichterische pa* Ijob 20, 26; und der

Stammbildung nach, wenn es im Phonikischen etwa s6 gebraucht wurde wie
6-0..

rW* e'£- stark gehauft auch das Heer als den grossen Haufen (vgl. n»"i»)

bezeichnet. Wie passend aber sogleich auf dem Deckel des Surges bemerkt

werde dass Diebe, kleine oder grosse, in ihm keine Schalze linden wurden,

bedarf keines Beweises. Man konnte nun aber gespannt seyn ob der Sarg
*

wirklich nichts Kostbares weiter in sich schliesse: unsres Wissens ist er noch-

nicht geoffnet.

Das zweite nach diesem Doppelverbote ist noch hebe man den Sarg

meines Ruhelagers auf und trage ihn fort. Uber nSn s. oben zu Z. 3.

Das dritte: noch beschwere er mich in diesem Ruhelager mil dem Ein-

gange eines zweiten Ruhelagers. Dass das schwierige Wort rhv namlich

von jenem nSn ganz verschieden sei, versteht sich schon daraus dass es in

der Inschrift stets in ganz anderem Zusammenhange vorkommt als jenes:

fassen wir aber alle Stellen wo es sich fmdet Z. 7. 10. 20 zweimal u. 21 zu-

sammen, so passt fur es gut die Bedeutung eines Einganges; es leitet sich

dann vom aramaischen ^ ab, entspricht aber der Bedeutung nach etwa dem

hebr. Nsn?o, mag man es nVv oder sonst mit einem andern kurzen Selbstlaute

vorne aussprechen. Wie diese Bedeutung zu dem ersten Worte der Z. 20

stimme, wird dort gezeigt werden. Hier bemerken wir wie gut sie zu dem

Thatworte nno offnen stimme, womit das Wort Z. 7. 10. 20

wird. Nach hinten zu wird das Wort ebenso wie hier auch Z. 7. 10 an das

Wort njwv durch Anziehung angelehnt als der Eingang des Ruhelagers:

allein diese ganze Redensart den Eingang des Ruhelagers offnen kann auch

sehr wohl in die kiirzeren das Ruhelager offnen Z. 4 oder den Eingang

1) Wie man aus dem in der Entzifferung der Neupunischen Inschrift

Erorterten schliessen kann.
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offnen 7a. 20 zusammengezogen werden. — Das Thatwort dioj> aber, welches

auch in der Massil. Inschrift Z. 13 aber dort in einer etwas andern Bedeutung

gebraucht wird, kann hier sehr wohl nach dem Hebraischen beschweren be-

deuten und so wie die Thatworter des Bedeckens nach LB. §. 2836 zwei

verschiedene Gegenstande sich unterordnen. Dass man aber jjDtagi oder

|DJpy» so aussprechen kann, dass -en oder -in unser mich bedeutete als aus

dem Hebraischen -eni verkiirzt, leidet keinen Zweifel.

Diese drei bis vier bose oder doch, nach dem uralten Glauben, dem

Todten unangenehme und seine Ruhe storende Dinge welche er sich hier

verbittet, folgen nun sichtbar sehr gut gerade in dieser Reihe aufeinander.

Niemand soil diesen geweiheten Ruheort offnen und in ihn eindringen, etwa

urn Schatze da zu suchen; niemand den Sarg aufheben odergar forttragen;

niemand den Todten dadurch auchnur beunruhigen dass er diesen Ruheort

und Sarg als Eingang und Schwelle zu einem andern benutzen, also uber ihn

fortschreiten und ihn wie einen unheiligen Ort betreten will. In derselben

Folge der drei Grundverbote und wesentlich auch im Ausdrucke gleich wird

dasselbe wiederholt Z. 7f., nur dass es hier bei dem ersten etwas bestimmter

heisst er offne nicht den Eingang meines Lagers, und in dem dritten kiirzer

er besckwere niich nicht in diesem Lager; Z. 10 f. wird das ganze dritte

Verbot als aus dem obigen deutlich ausgelassen. Am Ende aber Z. 20 f.

wird dagegen das was hier zuletzt genannt war noch etwas starker hervor-
-

gehobeji in die Mitte gesetzt, und das ganze mannichfache Verbot auf eine

noch etwas bestimmtere Weise in die vier Satze zerlegt: niemand offne mei-

nen Eingang, nock gehe er uber meinen Eingang, nock besckwere er mich

in diesem Rnhelager^ noch hebe er den Sarg meines Lagers! Man kann

namlich das iv*> wohl am besten so fassen, als von ms uberschreiten abzu-

leiten und ii£ auszusprechen ; woraus sich ergeben wiirde dass der Willens-

ausdruck solcher hintenvocaliger Thatworter im Phonikischen sich ebenso wie

im Hebraischen bildete.

5. Der Satz welcher sich demnachst an diese anschliesst, muss auch

nach dem ganzen Zusammenhange der Rede noch etwas dem Sinne nach

ahnliches enthalten: er kann nichts so iiberaus wichtiges enthalten wie diese

letzten Satze, schon weil er nachher nicht wie diese auchnur kiirzer sich
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wiederholt, aber er kann auch nicht wohl etwas Neues anfangen, weil dieses

bald erhellen wirdl erst mit den folgenden Satzen beginnt. Ich lese

und erklare ihn daher so: ona J)tt\un Sn am i*» din dn hn auch

jemand dick versuchen (d. i. dazu verfiihren) will, so hore nicht auf

Versuchung. Das entscheidendste Wort ist hier pn: ich halle es fur einerlei

mit u* versuchen, meist im sittlichen Sinne, eine Wurzel welche selbst wie-

derum nur etwas feiner abgeschliffen lautet als die verwandte J^> erforscheu,

suchen vgl. ath. ASti, dass aber der Milderung ernes Wurzellautes leicht

der angrenzende folgt, lasst sich vielfach beweisen; und ganz ebenso steht

das erweichtere geistigere »** neben nno bfnen. Was aber n»» in der hier
Q m

betrifFt, so ergibt sie sich aus v>**, ^U ftreisen

m:
sich heftig bewegen, streben ebenso wie die des ahnlichen ^W aus

und das im Arabischen veraltete in der gewohnlichen Sprache ganz unge

wohnliche Jwlc' tvegen geht von derselben Wurzel und vom Begriffe der Ab

?

sicht und des Zweckes aus. Uber das fur unser ihn

ist schon oben S. 17 geredet. - Ist dies nun der Sinn dieser Worte, so

erhellet leicht wie treffend sie sich an das Vorige anschliessen ohne dass es

nothwendig oder rathlich wiirde sie im Folgenden Ai zu wiederholen wo die

drei vorigen Satze als die grossen Hauptsatze der ganzen Inschrift noch

mehrere male wiederholt werden.

Schwieriger auf den ersten Blick scheinen die paar Worte

Satz erst schliesst rwS** Ssd, nicht zwar im mindesten ansich,

ihrem Zusammenhange mit den vorigen: jedoch ist die Schwierigkeit nur

scheinbar. sobald man nur festhalt was uber die Bedeutung des Wortes H*tm

hAmprkt ist. Bedeuten namlich diese

aber eben

dieser sranzen Inschrift oben bei Z. 4

Worte wie auch alle Obrigkeit, so erhellet leicht wie sie mit den vorigen so

verbnnden werden mussen dass sie aussagen auch alle Obrigkeit oder alle

die obrigkeitlichen Manner sollten sich durch niemanden versnchen und ver

leiten lessen das au then was der Todte sich so ernstlich verbittet. Dass

vorzuglich anch alle Obrigkeit daran gemahnt werden muss auf niemandes

Wunsch und Todten stdren zu lassen, versteht sich fast

deshalb hat der Todte eben sie oben Z. 4 sogleich von vorne so heilig

beschworen, und auf dasselbe kommt der Redende unten Z^9- 11.22 .m

Ilist.-Philol. Classe. VII.
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wesentlichen wiederbolt zurttck. — Nur dass das kurze -d wie diese im
Hebraischen ungewdhnliche so stark die kleinen Satze verbindende Kraft haben
soil, kdnnte auffallend scheinen. Allein umgekehrt folgt aus der Kit. II Z.2 1

)
dass dieses Vorsatzwortchen gerade im Phonikischen recht eigentlich diese

starker verbindende Kraft trug.

6. Allein was hilft es dem Todten diese Dinge alle zu verbieten
•

ge aiie zu vermeten wenn
er keine Strafe auf die Ubertretung seizt! Freilich steht dem todten Kdnige
kerne solche strafende Macht mehrzur Seite wie zuvor dem lebenden: aber

dafiir steht nach uralter Vorstellung dem Todten eine Waffe zu welche noch
viel wirksamer ist, der Flucb oder wie wir sonst das Wort heiliger Ver-
wiinschung nennen wollen. Zu diesem also wendet sich jetzt die Rede
Z. 7- 9 mit dem richtigen Ubergange Jedermann aber der den Eingang dieses

Lagers offnen ode* (on fast ganz hebraisch) der den Sarg meines Lagers
aufheben oder der mieh in diesem Ruhelager beschweren wird, dem werde
kein Ruhelager bei den Schatten (d^nd-) das achthebraische Wort fur die

Schatten in der UnterwelQ, noch werde er in einem Grabe begraben, noch
werde ihm Sohn und Samen an seiner stattl Also ein dreifacher Fluch,

etwa wie sogleich vorne Z. 3 f. die Rube des Todten nach drei Dingen be-
schrieben und auch dort das Grab in die Mitte dieser drei gestellt war. Aber
auch unter sich sind diese drei Wunsche entsprechend gereihet, sofern die

Rede von dem bier wunschenswerthesten , der Ruhe in der Unterwelt selbst,

ausgeht und von der Unterwelt durch das Grab auf die Oberwelt zuruckkehrt,
wo von dem Frevler kein Nachkomme irgendwelcher Art bleibe, wie ihn rait

semem Geiste und seinem Frevel fortzusetzen und zu erhalten nnter den
Menschen! 2

).

Doch tritt zu diesen drei Wunschen als vierter endlich noch der gewal-
tigste hinzu, welcher sie alle wiederum so stark zusammenfasst dass er am
Ende der ganzen langen Rede wo sich alles dieses kurzer wiederbolt, Z. 21 f,

auch allein erscheint. Die Gdtter mussen angerufen werden den Frevler nicht

in ihren Schutz zu nehmen
: und schliessen ihn dm die heiligen Gdtter! Man

1] rVCLdi

f
G SCh0 " 1841 in dGr Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes

IV. S. 417 f. erkliirte.

2) Das B. Ijob fuhrt manche ahnliche alterthumliche heilige Rede ein
7
wie 18, 19-
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kann namlich das hier wichtigste Thatwort wohl am besten DOTjrtn aussprechen:

iiber das Anhangsel -rum ist oben S. 17 geredet; das Tbatwort -uo selbst ist

mit -do schliessen verwandt, hatte aber im Phonikischen wohl diese ganz

besondre heilige Bedeutung des Ausschliessens oder des lat. interdicere ange-

nommen. Auf eine solche Bedeutung fiihren auch die entsprechenden Syri-

7 9 P

schen Worter, das Thatwort ^^o und das Sachwort )h^*>; und ich zweiile

nicht dass dazu das
rs
^cc2j welches unsre Syrischen Worterbucher in der

Bedeutung verhindert, ausgeschlossen werden anfiihren, nur verschrieben ist

fur k^udL Ahnlich hat ja auch das gewohnliche hebraische uvr\ Bann, vom

Sondern und Heiligen genannt, nur in einer besondern Sprache diese schlimme

Bedeutung angenommen. Und es kann nun die Frage entstehen ob nicht das

hebraische -iao und vabn preisgeben ebenso wie dieses Phonikische Wort

Ausschliessen diesen Begriff tragt b

er-

denn obgleich es durch den haufigen Gebrauch sehr abgenutzt etwa nur nocli

unserm hingeben entspricht, so kann doch seine ursprungliche Bedeutung eine

viel starkere gewesen seyn. — Uber f<?N dldn als Gott s. oben S. 16.
-

7. Wie aber das obige Verbot nach Z. 6 sich nicht bloss auf den ge-

meinen Mann sondern auch auf alle Obrigkeit und obrigkeillicli

strecken sollte, so wird dasselbe nun auch hier bei dem Flucbe nur noch

deutlicher und starker wiederholt Z.9-12: dies ist namlich der wahrsch
'

lichste Sinn welchen die nun folgenden theilweise schwierigen

und der sich auch ganz am Ende der Inschrift bei ihrer sehr kurzen Wieder-

holung Z 22 als der wahrscheinlichste ergibt. Wir beginnen den neuen Salz

mit den Buchstaben oh* und deuten diese nach S. 18 durch unser er selbst:

dieses Wortchen stellt sich dann aber unmittelbar vor sein bestimmteres

Worte haben

Namen und so ergibt sich als der erste Satz bior der: Selbst

...aehtiger Konig welcher herrscht unler den obrigkeUliehen Imungen selbst der

Mann ware richer den Emgang dieses Lagers bfnete oder welcker diesen

Sarg aufhobe. Hier ist das Wort n*pSs besonders dunkel
;

e,ne W. y?h

findet sich sonst in alien Semitischen Sprachen nicht. Allem s,e ,st doch

gewiss mi. QpS sammeln welches dnrch sie alle bindarchgeht sehr nahe ver-

wandt; nnd rait geringer Umsetang der Lante ist das arab. &i ath. AA*
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kleben oder sich veremigen ebenso sicher mit ihm wiederum ganz nahe ver-

wandt als es das y noch ganz ebenso wie unser Phonikisches Wort bewahrt

hat. Wir konnen nun sehr wohl annehmen dass das Namenwort ein colleawm.

eine geschlossene Gesellschaft oder Innung bezeicbnete, wie /fcyai einen Ge

sellen oder Freund: und wie es im alten Rom ein collegium praetorum, sa-

cerdotum u. s.w. gab, so mochten in dem altesten Sidon die herrschenden

Hauser (oder Patriciergeschlechter) Innungen oder curiae oder mit dem grie-

chischen Ausdrucke Phratrien bilden aus denen der Konig hervorging und mit

denen er zusammen erst die Obrigkeit ausmachte. Heisst nun in dieser Inschrift
|

die gesammte Obrigkeit roStta nach S. 28, so konnten auch sehr wohl die

Worte rote rpN Dbh>gf» ihre der Obrigkeit (der Patricier) Innungen nach

S. 18 zusammengesetzt werden, um sie so stark als moglich zu bezeichnen;

und ein solcher Konig welcher nur an der Spitze der herrschenden Geschlechter

oder Innungen stent, herrscht inderthat nur zwischen » jfpi s. oben S. 12)

oder unter ihnen. So wenig wir aber sonst iiber das Sidonische Konigthum

zumal in alterer Zeit wissen, so konnen wir es uns doch am leichtesten

gerade so beschrankt und gebunden wie es hier angedeutet wird denken:

alles PhOnikische und Kanaanaische Konigthum war gewiss in diesen Stadten

seit den altesten Zeiten kein anderes, wie auch die uns bekanntere spatere

Geschichte lehrt.

Der besondere Nachdruck nun welcher auf diese ersten Worte Selbst

ein machtiger Konig welcher unter den obrigkeitlichen Innungen selbst herrscht

gelegt wird, erklart sich leicht wenn man bedenkt dass der Redende selbst

ein Konig ist, welcher wohl wissen kann welche Macht leicht Konige sich

nehmen, der aber auch zu ihnen ein strengeres Wort zu reden kraftig genug

ist. Also fiigt er erst nach dieser Hervorhebung des neuen Grundwortes ein-

lenkend hinzu nh o™ dn wenn es der Mann ist welcher Alsdann

aber fahrt er fort andre mogliche Thater zu unterscheiden und ist es selbst

em Same d. i. nach dem eigenthumlichen Sprachgebrauche dieser Inschrift

(Z. 8. 22) Nachkomme der Obrigkeit, also einer der zwar nicht Konig aber

den obrigkeitlichen Geschlechtern entsprossen oder ein Edler (nobilis, patriciusj,

oder ein Mann aus dem Volke, ein Gemeiner (plebejus), Ich zweifle nicht
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dass h^nra hier und Z. 22 so zu verstehen ist; auch in der Massil. Inschrift

Z. 17, wo ganz ebenso nwrno dimh zusammengesetzt wird, ist diese Redensart

nun deutlich, wahrend sie freilich dort in dem verstiimmelten Steine s6 vollig

abgerissen steht dass man sie ansich nie hatte sicher genug erkennen konnen.

Der Name n»n entspricht also ganz dem weiblichen m\ Volk, welches arabi-

sche Wort auch leicht in demselben Nebensinne des Gegensatzes des grossen

Haufens zu den Edeln gebraueht wurde, wie ^ ein Gemeiner (ein Idiot)

zeigt; auch die Aramaischen Mundarten kennen dieses Wort; wahrend es im

Hebraischen sogar dichterisch nur sehr selten und nur in der Mehrheit m»N sich

findet. Dass das Wort aber mit zu den altesten aller Semitischen Sprachen

gehore, ist umso weniger zu bezweifeln da das bekannte ov mit ihm ver-

wandt ist; und wechselten in ihm schon sonst immer die Laute n und » leicht,

so erklart sich

konnte

S. 9 bemerkt

sich desto mehrwie es im Phonikischen auch mit n statt n lauten

h — Dass hier naSaa »» die richtige Lesart sei, wurde schon

Wir konnen hier also zugleich die drei Stande erkennen welche

ganze Sidonische Volk zerfiel und die wir in den altesten Reichen iiberall fast

ganz ebenso wiederfinden: Konig, Edle, Gemeine*), jener aus den edeln

Oder obrigkeitlichen Geschlechtern und Innungen nur wie der erste unter

gleichen hervorgehend und so mit ihnen die Obrigkeit bildend. Aber, sagt

unser Todter, mag der Frevler irgendeiner aus diesen drei Standen seyn,

und wennauch der Konig selbst: der Finch treffe ihn! Und dieser wird h.er

zum Schlusse nur noch einmal in etwas andrer Weise aber nicht minder

schreckend so ausgedruckt: er habe heme Wurzel nach nnten noeh Frucht

Aaiu ,,,oe bei Menander in Jos. g. Ap. 1, 18 war also wohl

nOT TO wieV&jfn im Hebraischen. Man konnte nftmlich in dem ersten

Gliede auch das Wo* ^ zu linden versucht werden vgl. ,«™. » der

Entuffemng der Neupun. Inschriften S. 30: allein jenes sche.nt una s,cherer.

2) ZL wenigstens aus dem was Ortlich bei PhOnikien das nSc s,e, aus Syn-

sir Rede auf etwas ganz entsprechendes hinzuweisen, bemerke man w,c ,.

scner neae * e
11— 13 das was zuerst

Svrischen Alexanderhede (bei Knos onresi. p.ov }
i ,

das
Zq^'aaiO )i\»o la2^

Genuine (Krieger) umschrieben wird.



38 H. EWALD,

noch

• • •

eh

nach oben (fast ganz so wie Ijob 18, 16 in einem ahnlichen Falle^ ......

Dauer im Leben unter der Sonne ! (dieses fast ganz so wie es im B. Qoheleth
immer heisst unter der Sonnet Denn das Wort «wn, etwa ™n oder "wr,
zu sprechen, konnte im Phdnikischen in der Bedeutung Zeit oder Dauer

>r mit >m wechseln da auch das nur in gewissen Verbindungen noch vor-

kommende jk (fy 1st Einheitswort einmaV) dasselbe n bewahrt hat. Unten
Z. 19 steht dafur wohl in wenig veranderter Bedeutung -wt.

8. Hier ist fuhlbar ein grdsserer Stillstand. Alles bisjetzt Gesagte hing
unter sich eng genug zusammen : aber man merkt leicht dass es hier auch
geschlossen seyn konnte. Nur eins ist noch zuriick. Der Todte hat zu
seinem Schutze zwar schon die heiligen Gotter angerufen Z. 9 : aber sogewiss
als diese Anrufung nach altem Glauben erst dann die erfolgreichste wird wenn
der Mensch auch seinerseits die Gotter an das erinnern kann was er selbst

zu ihrer Ehre gethan, oder ihnen ahnlich solche Wohlthaten mahnend ins

Gedachtniss zuruckrufen kann welche sie ihm schon fruher erwiesen , so er-
warten vvir beinahe vonselbst dass der Todte auch hier dieses thue. um die

b
* •

)te die er im Obigen ausgesprochen und die Fliiche gegen deren frevelnde
Ubertreter dadurch nur noch starker und uberhaupt hier am Ende so stark

alsnur moglich zu bestatigen. Und wirklich ist dieses der richtigste Inhalt
aller von hier an folgenden Zeilen den wir noch erkennen kdnnen. Alle
diese von -p*;, Z. 12 noch folgenden Worte und Zeilen bis zum Ende der
ganzen Inschrift bilden, obgleich beinahe noch die Halfte derselben ausfullend,
nur einen grossen vielumfassenden und allerdings auch vielverschlungenen Satz,
der .m Grunde nichts enthalt als die Anrufung der Gotter zu dem eben be-
stimmten Sinne: aber da diese nun die grosse Hauptsache werden muss womit
die ganze Todtenrede und Todtenbeschwdrung schliesst/ so sammelt und
drehet sich die Rede hier allerdings so stark als wollte sie mit ihrem ge-
w1Chtigen Inhalte ihren Lauf noch einmal wie von vorne beginnen, um end-
lich desto gesammelter und starker zu schliessen.

Ich habe darait schon den allgemeinen Inhalt aller folgenden Worte an-
gedeutet welcher sich an, richtigsten ergibt. Viele Worte und
smd a Ierdino-« im evi™ j^„ i .

Satze
dings im Folgenden noch besonders schwierig : und dazu kommt die
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Liicke im Steine Z. 16 f. , welche leider nicht wenige Buchstaben gerade da

wo sie am wenigsten durch Verrauthung erganzt werden konnen und wo

doch der Inhalt auch rein geschichtlich sehr wichtig wird, vollig unlesbar

gemacht hat. Allein im Ganzen und Grossen kann doch auch hier kein Zweifel

liber den richtigeren Sinn herrschend bleiben: auch nicht iiber den wahren

Zusammenhang dieser Halfte der ganzen Inschrift mit der vorigen und die

Stelle wo diese Halfte beginne. Auf dem Steine ist zwar erst Z. 13 vor

-pN2 der etwas grossere Zwischenraum gelassen den wir, sollte der kleine

Zwischenraum den Anfang der zweiten Halfte bezeichnen, vielmehr vor dem

-j:nd Z. 12 erwarten mussten. Allein wir wissen doch nicht genug was der

Steinhauer sich bei diesem kleinen Zwischenraume dachte und ob dieser iiber-

haupt einen Sinn fur den Inhalt haben sollte. Moglich ist's jedoch dass da-

durch der nun folgende Name des Konigs und seiner Mutter etwas hervorge-
•

hoben werden sollte, etwa wie die Konigsnamen im altAgyptischen durch den

Schild ausgezeichnet wurden; und in dem ahnlichen Falle oben Z. 2 wurde

der lange Konigsname wenigstens ahnlich mit -vonS geschlossen.

Besondre Aufmerksamkeit verdient hier noch die, wie sich bald im

Einzelnen zeigen wird, ungemein grosse Verschlingung des folgenden aus

einer Menge kleinerer und sehr verschiedenartiger Satze bestehenden so lan-

gen Satzes. Allein wenn man bedenkt dass die guten Thaten fur die Gotter

welche der Kdnig hier aufzahlen will, nach dem S. 25 Erorterten zugleich

seiner Mutter herruhrten, dass diese also hier mit zu nennen war und

wahrscheinlich selbst diese ganze Inschrift auf den Sarg setzen liess, so ver-

steht sich dadurch leicht wie dieser grosse Schlusssatz so gedehnt und vielfach

verschlungen werden konnte.

Von den einzelnen Satzen nun aus denen er sich zusammensetzt, lautet

erste Z 12 f. Da nun beschlossen ward mein Untergang in der Kraft

del Tage, ich so aus der Jugend dahmgeraffl ward, mit absichtlicher Wie

von

d

derholung Anfange Z. 2 f. Die Haltung des Satzes ist vorne etwas

geTenk aber acht hebraisch und arabisch: da ieh nun - beschlossen

ward mem u. s. w. LB. §. 308. Schwierig ist (da uber 9 an der Spitze des

Satzes schon S.30f. geredet wurde) nur das Wort pM*«* es far erne

desselben Wortchens welches sich im Hebraischen als Nach-
Wiederhol
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satzwdrtchen n:- nach LB. §. 103A erhalten hat und etwa unserm nun, also

entsprechend ; ein Wechsel der Hauchlaute zeigt sich auch in dem dem Ur-

sprunge nach entsprechenden aber dem Gebrauche nach sehr verschiedenen

ath. fUj.

9. Nachdem aber der Redende seinen unter solcher Lage doppelt be-

klagenswerthen Tod wieder erwahnt hat, muss er in Begriff von seinen guten

Thaten gegen die Gotter zu reden doch auch seine Mutter hier zugleich nen-

nen als mit welcher zusammen er sie ausfuhrte; also nennt er, da er der

Konigin-Mutter als seiner Mitherrscherin Namen und Wiirde genau bezeichnen

muss, auch seine eignen Wurdenamen noch einmal Z. 13

—

15: ich namlich

ich Eschmtin azdr Konig und meine Mutter Amaschtart Priesterin unserer

Herrin Aschtart die Herrscherin Tochter Konigs u. s. w. Dass hier zu Anfange der

Deutlichkeit wegen noch einmal das ich zu wiederholen war, versteht sich sehr

leicht: aber wegen des Gegensatzes zur nachher ihm gleichzustellenden Herr-

scherin wiederholt sich darauf sogleich auch noch richtig namlich ich ... und

meine Mutter. Das o erscheint also hier als zwischen zwei gleichbedeutenden

Namenwortern stehend wie in seiner nachsten Bedeutung zur blossen Erklarung,

ganz in seiner ersten beziiglichen Bedeutung der da, aber unpersonlich, also

dem Sinne nach unser namlich. — Auffallen konnte hinter diesem "pNS das

Fehlen des Wortes *f?v Konig, welches wir nach Z. 1 f. und den iibrig

© auch hier Z. 14 erwarten. Liess der Steinhauer. wie

dings vermuthen muss, es durch Versehen aus, so brachte das wenigstens

hier keinen grossen Schaden.

Dass die Mutter L
) eigentliche Herrscherin (Regentin) war und damals

allem Anscheine nach noch lebte, folgt auch aus dem so bestimmten Beinamen

der ihr gegeben wird roS^n die Herrschende. Aber noch holier gait ihr

doch die Wiirde einer Priesterin unserer Herrin Astarte: nur deshalb kann

diese Bezeichnung voraufgesetzt seyn. Dieses enthalt gewiss einen bedeut-

samen geschichtlichen Zug, und stimmt gut zu der hochst alterthumlichen

Verehrung der Gotter welche die ganze Rede der Inschrift durchdringt.

1) Ihr Name h-trisjyfea eig. Astartedienerin wird in der Kit. II Z.3 voller mrttuyr^wS

geschrieben
:
doch konnte er wohl auch so wie hier verkurzt werden.
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10. Nachdem die zwei zusammengefasst sind, fangt das erste Wort

Z. 15 ,iaa dn wenn wir baueten den Schwur an, als sagle der Konig: so

gewiss als wir den Gdttern Heiligthumer baueten, ich also auf ihren Dank

hoffen kann, beschwore ich sie den Frevler zu bestrafen. Da jedoch vieles

o^t>

en/t

Bed

der Art was der Konig den Gdttern Gutes that und was fur Gutes er d;

von ihnen empfing aufzuzahlen ist, so wiederholt sich fur dieses dn

nachher Z. 17. 19 viermahl bestandig das blosse u;n dass, in derselben Be-

deutung, nur etwas weicher und gelaufiger im Ausdrucke; etwa cbenso wie

im Franzosischen auf

que folgen kann, als setzte sich die Kraft der einmal eingeleiteten ft ,.
,
. ,,

nun vonselbst auch mit einem bloss beziiglichen Wortchen fort. Etwas ganz

Ahnliches x) ist mir freilich sonst aus dem Gebiete der Semitischen Sprachen

nicht bekannt: allein die Moglichkeit davon selbst bei einer so uralten Sprache

muss man zugeben.

Als bleibende Wohlthaten welche der Redende den Goltern erwiesen

habe, werden hier nun Bauten heiliger Hauser und ahnliches aufgefuhrt: und

etwas anderes der Art konnte in diesen alten Zeiten des Heidenthums inder-

that kaum genannt werden. Aufgefuhrt aber werden durch ein dreimal wie-

derholtespn gewiss drei verschiedene Arten von Bauwerken, deren Anord-

nung hier eben so wenig zufallig seyn kann. Konnte es aber auffallen dass

der Konig in den 14 Jahren seiner Herrschaft so vielerlei Bauten von Gottes-

hausern als von ihm ausgegangen hier nenne, so ist zu bedenken dass dabei

auch die bloss angefangenen oder auch die bloss fortgesetzten oder neu um-

ji werden mdgen, da das *» bauen in diesen Sprachen

den"weH^sten Sinn in sich schliesst. Wirklich werden die verschiedenen

Hauser ^nn welche gebauet seien, schon ausserlich ganz versch.ed

gefuh

derten verstand

6_ das erste Z. 15 f. wird mit dem Wortchen to* (s. ob

als ein bestimmtes langst bekanntes eingefahrt ; sodass wir sehr wohl anneb-

me„ mogen dieses auerst genannte sei ein scben langst gebanU, grosses

1) Dean ta Aligem.iaen ahnlich « schon z B. die Art «vic >"> Arabi.chca di,

licher wenn i.n Koptischen auf einen Satz wie
_— -v ^""^ ^**W ft *

„a r>m& NTESCSl wortlich und dost
essen fortgefahren wird OTO& SSlu^^

^
Hist.-Philol. Classe. VII.
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Heiligthum gewesen welches jetzt nur weiter gebauet und ausgeziert wor-

den sei. \
*. r

Und wirkl miissen. wir uns audi nach alien iibrigen Sp dieses

zuerst genannte Haus Z. 15 f. so denk Zwar ist gerade hier Z. 16

Stein die b Liicke gek welche uns den wahren Sinn dieser Worte

sicher ederzufind so schlimm verhind

verstiimmelten Bucbstaben dieser Zeile sind

Denn zwisch

gstens 6 odei

die

hie

unden: und hier gerade konnen wir auch aus keiner entsprech

den beiden

vdllig ver-

leicht erganzen. Indessen ist zweierlei hier deutlich. Dieses

genannte ganz bekannte Haus musste

der Name oS nn Haus der Gotter wie man die

Art von Pantheon seyn

Buchstab Z. 16

gewiss am besten abtheilt, fiihrt ebe nahe darauf hin als die besond

hohe Wiirde welche d hier zuerst genannte gthum haben musste; und

die Worte welche dann bald darauf folgen in Sidon dem Lande am Meere

welche in einem ahnlichen Falle Z. 18 sich wiederholen und iiber deren ee-

schichtliche Bedeutung noch unten zu reden ist, lassen uns ebenfalls erw
dass di

fiigt ja

thume

Gotterhaus eine so allgemeine Bedeutung hatte Zweitens aber

der Redende alsdann ogleich naher hinzu was er in d Heilig

Astarte

glich wiederhergestellt habe: und (>enn) wjr wiederherstellten

yvi gerade machen kann, obgleich

Anwendung noch nicht weiter wie-

sehr hohem Namen, denn

diese Bedeutung gerade in dieser selb

dergefunden ist,

so dem arab. gdoJ entsprechen : dann aber mtissen

doch unstreitig als Baua auch dieses bedeuten d

wir uns
Astarte als eins der vielen denken welche

(1;

diesem Gdtterhause

Bild der

standen d welches

der Redende glanzend wiederherstellen liess.

nicht wodurch beschadigt oder zertriimmert

D
bt

mag es uns denn auch

sey

Wir erwarten hinter

ber die zerstorten Buchstaben eine Vermuthung

bn und vor pxn k Namen eines oder einzelner

besonderer Gotter: und die ersten noch deutlichen Z "»N d folgende

halb zertrummerte der ein n seyn konnte lassen uns mit diesem rr-N nach

dem eben

in

genannten n>N eine blosse Wiederholung desselben Gotterhauses

Nam
Ort wo die Obrigk

voraussetzen. War das Pantheon auch der beste

wie sie S. 28 beschrieben ist sich versammelte, so
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mogen wir vor dem n am Ende die Buchstaben dS>o>o m erganzen: das Haus

der Obrigkeit war dann nur ein anderer Name fur dasselbe.

11. Bei dem zweiten Baue Z. 16 f. ist leider der Name des Gottes

selbst durch jene Verletzung des Steines mitgetroffen : jedoch sind es diese

Ziige nicht so schwer wie die in der vorigen Zeile; und wir miissen vorallem

diesen Namen hier sicherer zu erkennen suchen. Schon der lOte Buchstab

der Zeile 17 scheint unten so verletzt dass man vermuthen konnte es solle

ein » seyn; der 14te und 15te soil wohl, nach den erhaltenen Spuren zu

schliessen, ein np oder ->p seyn; der 12te scheint nach der unten gebliebenen

kleinen Krummung zu vermuthen ein h zu seyn, der Stummel des 13ten

konnte etwa von einem p iibrig seyn. So wiirde man ^phv on die Mutter

des Melqqar (Melkar) vermuthen kdnnen. Allein diese Schreibart des Namens

ittes selbst ware auffallend ; der Zug des h hangt nie so weit herab

;

des G

d die foteende Beschreibung fuhrt nicht auf Da nun der lOte

h an d

Buchstab doch auch, trotz des etwas herabgezogenen mittlern Striches, ein u>

seyn kann, so lesen wir vielraehr ipo pw Eschmfin der Wachsame: und

wenigstens' der Gott Eschmun passt ganz vorziiglich bieher und namentlich

ese zweite Stelle. Denn hatte unser Konig seinen Namen von ihm

und musste ihn schon deswegen als seinen nachsten Schutzgott verehren, so

ist es erklarlich dass er unter alien einzelnen Gottern ihm zuerst und am

liebsten ein Heiligthum bauete ,
welches iibrigens wie alle die solchen einzel-

nen Gottern gebaueten nicht eben gross zu seyn brauchte sondern sich sogar

an ein friiheres anlehnen konnte. Gait nun Eschmun als der dem Asklep

zu de mild

der Wachsame zub

heilende Gott, so konnte er wohl aucb npo - ij*>

werden, sollte diese Lesart richtig seyn. Sicherer

ist' seine'™folgende 'Beschreibung /-u verstehen: die SMte der Hand de,

Sckvachen, der Schulsherr meiner Kinder (oder nmnes Sohne^ er von ,ehr

hohem Namen. Schwierig sind hier nur zwei Worter M «nd tfjnM. enn

dass sie so getheil. - lesen seien ist schon ansich das Wahrsche.nhchsle

Das d,<7 indessen lasst sich, nach der Bildung LB. §. lo8e,

J& o'der^ schwach, kmfallig vergleichen: die Wurzel ware udeUt auch

mit den, lat. labi verwandt; und spielte in ihr der L/»,wef^ "",
J'

so erklart sich daraus aucb die Entstehung des nnS = «* ersehopft .eyn.

sehr wohl mil
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Das unv> aber kann nach LB. §.151 sehr wohl von \r?N-> Haupt oder Hen
neu abgeleitet den Schutzherrn bezeichnen; und da es eigentlich ein Mittel-

wort ist, gut auch mit dem Artikel vor dem folgenden -on stehen. Dass aber

der jung erblichene Kdnig beilaufig so auch seines Sohnes oder (wenn »£

zu sprechen ist) seiner Kinder erwahnt als solcher die er dem Schutze dieses

seines eignen nachsten Schutzgottes iiberlassen habe, erklart sich leicht.

12. Zum drittenmale heisst es und wenn wir baueten Z. 17 ff.; und

jetzt werden offenbar Hauser dreier Gotter enger zusammengestellt: Hauser

dem Gotte der Sidonier in Sidon , ein Haus dem Baal Sidon's und ein

Hans der Astarte. Bei dieser unleugbaren engeren Verbindung dieser drei

haben wir hier gewiss die Dreiheit der obersten Gotter Sidon's vor uns:

gerade eine solche Dreiheit ist acht Phonikisch J

); und obwohl es zu bedauern

ist dass der Gott der Sidonier hier nicht naher bezeichnet wird, so diirfen
I

wir doch nicht zweifeln dass es gerade diese Dreiheit war welche zur Zeit

unsres Konigs in Sidon als die Gruppe der obersten Gotter gall. Auch ist

es wahrscheinlich dass die vorangestellte Mehrzahl Hauser schon alle drei

zusammenfassen sollte, da sich sonst fur diese Mehrzahl kein rechter Grund

denken lasst. Und diese drei Hauser konnten sehr wohl zusammen nur ein

Heiligthum bilden: wahrend der Konig hier sie mit den Gottern selbst lieber

besonders nennt.

Die Astarte Z. 18 kann also als Gottin betrachtet auch sehr wohl die-

selbe seyn weiche Z. 16 gemeint war. Denn die Wurdebezeichnung die sie

hier tragt Sin dw t>om Namen Baal's d. i. die als Gott zu verehrende, soil

gewiss nichts anders aussagen als was Z. 16 und 17 schon zweimahi wenig

verschieden so ausgedruckt war von sehr hohem Namen.

\ 3. Schliessen die drei vorigen langern Satze in welchen der Redende

die drei Baustucke deren er sich vor den Gottern ruhmen kann so genau

aufzahlt, alle gleichmassig mit dem zuletzt erklarten loberhebenden Namen der

Gottheit: so erwarten wir schon deshalb dass die Rede nun zu etwas anderem

ubergehe. Und wirklich andert sich fuhlbar der Sinn der nun folgenden Worte

S. die Abhandlung iiber die Phonikischen Amichten von der Weltschopfi

S. 23 ff.
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2. 18— 20: aber sie sind zugleich sehr schwierig fur uns ganz richtig zu

verstehen. Das zweimal wiederholte wn Z. 19 ebenso wie der ganze Zu-

sammenhang lasst uns indessen nur eine Fortsetzung des Schwures bei den

Gottern erwarten: und die Thatworter hinter diesem wn konnen in der ersten

Person sg. des perf. gelesen werden; wenn aber dabei vor m;n kein -pN irh

steht, so ist zu bedenken dass das vorangesetzte jpon wir Z. 16. 17 nur die

zwei zuvor genannten Herrscber Z. 13—15 wiederaufzunebmen diente. Unser

Todter konnte als Konig sicher sich auch einiger nur von ibm zu vollfiilircnder

koniglicher Thaten riihmen; und diese sofern sie zugleich als von den Goltern

oder" von einem besondern Gotte empfangene Wohlthaten gelten konnlcn,

linden wir inderthat hier erwahnt.

Wir verstehen namlich diese Worte s6: imd dass der llerr (oder Golt)

Milkum die Doner und Schonheit der herrlichen FrucUfelder uns cermciijte menu

.,.1/7 hmrnip.: wenn ich betcirkte dass er die Grenz-
ich das mil Geschick lernte

emgange des Landes den Kanaanaern den Sidoniern bestdndUj besclMH,:

Dann nennt der Konig zwei Wohlthaten dieses Goltes Milktm die er von

diesem durch sein eigenes Bemiihen gleichsam gewonnen habe, und die ihm

als Unterpfander auch fur den ferneren Schntz der Goiter gelten. Fortdauornde

Fruchlbarkeit des Landes und Sicberheit der Grenzen sind diese zwe. gott-

lichen Wohlthaten welche der Konig whhrend seiner ganzen Herrscbaft era-

pfangen zu haben meint : aber der jedesmalige Konig muss nach ural.er Vor-

stellung auch selbst dazu wirken, durch Opfer, Gcbete u.s.w.: und es ,st

demnach zugleich seine Kunst und Geschicklichkeit wenn ihm solchen Segen

den, Gotte zu en.locken so wohl gelingt. Uber Vu Ad6n als Namen ernes

Goltes s. oben : der Go.t Milkum aber ist uns zwar dem Namen nach *

der zunachst von dem
\
Ammonilern verebrte aus dem AT. bekannt

:

allem er

konnte sehr wohl auch in Sidon vcrehrt seyn :
und wissen w,r sons mc I

„« Unnpn wir nach unserer Inschrilt leicht an-
welcher Art er etwa war, so konnen wir nacn

i nn R«.,l verschieden dem Griechischen Kronos glich,

nehmen dass er als von Baal veiscmeueu

... i rauorn Er ware dann emerln nut dem der

namlich als einer der altesten Goiter L
). w waie u

Z. 18 der Gott der Sidonier hiess.

I) Dana erheb. sich .Herding, die Frage aulSneue obnich, dor Mil.... emeriei
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Uber -iN-t Z. 19 s. oben S. 38. Dass n»3t» etwa soviel als ich eer

mochte bedeuten konne, und die zwei ohne Verbindungswortchen zusammen-
gestellten Thatworter n»acy trrch nach LB. §.2856 zu verbinden seien, leidet

keinen Zweifel. Wir kdnnen daher auch das punu>, so wenig es sonst im

Hebraischen oder Aramaischen etwas ihm naher entsprechendes hat, doch gut

mit J;*.**, sorgsam, geschickt n als ein davon abgeleitetes Sachenwort ver-

gleichen: es hat dann diese Bedeutung vom festen, gewissen vgl. ',-+, ahnlich

wie Don weise. Das Wortchen Hii aber womit der ganze Satz beginnt, kann

Ende auch bloss die Absicht und Folge unserm dass pi

drucken; und dass der dem Sinne nach untergeordnete Satz auch voraufgestellt

werden konnte, lasst sich nicht laugnen. Das ;rn aber als Imperf. von jm
geben aufzufassen scheint uns weniger richtig, als es als Perf. W. jn> zu

nehmen. Im sogleich Folgenden aber folgt auf n^o ich bewirkte das Imperf.
mit dem Vav der Folge &gqb*V, da schon anderweitig feststeht dass das

Phonikische auch hierin dem Hebraischen gleichen konnte 2). Und konnen
wir das nach S. 31 zu verstehende n> als Mehrzahl denken und aussprechen,
so konnte nach LB. §. 309c auf den folgenden starkern Gegenstand sehr wohl
zuvor durch sein Suffix -inndm angespielt werden, wie in einem ahnlichen

Falle oben Z. 10; jao aber als bergen kann auch sehr wohl sckutzen be-
deuten. Endlich kann das mmV unmittelbar vor o:^h schwerlich etwas
anderes als den Kanadnaern bedeuten, auchwenn es ohne » in der Mitte

chrieben ist 3)
:

dieser Laut stumpfte sich leicht allroahlto ab: und« „„. „.,- wir
konnen hier sehen wie gerne Sidon damals noch immer sich alien Phoniken
gleichstellte.

war mit Molokh und dieser mit Kronos: allein bisjetzt ist die Einerleiheit dieser

Namen nicht zu beweisen, s. die Alterthumer S. 261 der 2ten Ausg. und unten
den Zusatz.

Oamfts erklart das Wort durch I4J gl>aU5 ;
yfl & JllkxJI ySUJt t

2) S. die Abhandlung uber die Phonikische Inschrift von Marseille S. 13. Im He-
bra.schen ist dieses freilich weit seltener als im Aramaischen : das Phonikische
schhesst sich also auch hierin mehr an dieses an

Wie
Entziffernng der Neupunischen Inschrift
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14. Nach alien diesen vielfach verschlungenen Satzen welche doch

zuletzt nur erst einen grossen Vordersatz bilden , beginnt mit vaip Z. 20

sichtbar der Nachsatz, wie schon oben erlautert. Auch die einzelnen VVorte

und deren Sinn im Zusammenhange der Rede sind oben meist schon erkllrt

Nur drei Worte sind hier noch besonders zu besprechen.

Einmal das ?n binter ounpn d^n: es kann in diesein Zusammenhange

sehr wohl als ein zuriickweisendes Deutewortchen gefasst werden diese hei-

ligen Gotter, die oben so vielfach und so stark angerufen sind. Denkwurdig

ist aber dass es dann in dieser Verkurzung ganz dem Einzelwortchen t- in

seiner achtPhonikischen Abkiirzung und Anlehnung entspricht. Auch im He-

braischen kurzt sich hVn in einem einzelnen Falle so ab, LB. §. 183a.

Das folgende Wort ppw fassen wir, dem ganzen Zusammenhange vollig

gemass, so auf dass es bedeute und er verende, vergehe. Eine W. j*p

findet sich zwar sonst in den Semitischen Sprachen nicht: allein sie konnte

im Phonikischen mit der Hebraischen W. pp ebenso ubereinstimmen wie ypS

Z. 9 f. mit top'?. Hat sich nun diese W. im Hebraischen einseitig zu der

ganz besondern Bedeutung klein eig. verkurzt, abgestumpft seyn ausgebildet,

so hat sie im Phonikischen freilich eine ganz andre Geschichte durchlaufen

welche aber doch ebenso gut moglich war: denn auch die Bedeutung ver-

enden, vergehen knupft sich leicht an ru£ oder yp En<te. Auch wurde das

Wort, . diesem Zusammenhange nach zu schliessen, im Phonikischen wohl

besonders nur in einem verachtlichen Sinne gebraucht urn das der Frevier

wiirdige Ende zu bezeichnen.

Endlich das Wortchen ah Z. 21 kann hier unmoglich ihm bedeuten wir

Z. 8. 1 1 : es ist an dieser Stelle auch garnicht so verbunden urn dieses be-

deuten zu konnen , da es nach eben vollendetem Satze einfach einem Imperf.

vorantritt, als solle es den Sinn eines solchen Imperf. herbeifuhren helfen.

Wir fassen es daher als dass nicht oder damit nicld, also dem auch ins Nord-

hebraische ubenrreifenden Aramaischen U^m (s. LB. §. 337A a. E.) entsp

chend und etwa Vma oder I'md auszusprechen. Als ein solches Wortchen

aber konnte es mit dem folgenden Thatworte fast in eins zusammengezogen

werden.

So bauet sich dennauch dieser Nachsatz, ahnlich dem Vordersatze nur

i
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nicht ebenso weitlaufig, aus sehr verschied

doch erst zusammen ein Ganzes

kleineren S auf. welche

bild und mit ih schweren Gewichte

als die grosse drohende Rede selbst treffendsowohl ihren langen Vordersatz

schliessen.

Blicken wir aber schliesslich von d

aus auf den Sinn und Zusammenbang der

welcher sich so ergeben hat: so konnen wir fur das All

Ende d

Red d gan

nen Entzifferung

Inschrift zuriick

Ergebnisse Ziehen welche grosser Bedeutung d

Wie gross altnissmassig die Inschrift sie hat demnach nur einen

Sinn

Satzbau i

Worte reih

Zweck; und wie mannichfach der Inhalt und wie verschlungen der

ihr theilweise seyn mag, allealle ihre einzelnen Satze Gedanken und

sich doch wiederum ganz fest nur um einen einfachen Grund-

gedanken, zu welchem alles Einzelne was sie umfasst vollkomraen stiinmt.

Dieses, wie es sich aus den obiffen Erorterungen ganz von selbst ergeben

iten Beweise fur die Richtigkeit der Ent-hat,

zifferung

wird aber zugleich zu einem

fern

Gan;

er d

g

Sinn der Inschrift Ganzen der oben erklarte. so ver-

steht sich leicht wie sie gerade an der Stelle wo sie wiedergefund

eingegraben wurde. Sie sollte nicht die Thaten und Verdienste des

ist

Todten

verewigen lobend der Nachwelt ubermeld dann hatte

einem ganz andern Orte eingegraben und vielmehr aufgerichtet werden
Sie sollte die Ruhe des Todten sichern und alle welche aus irgendein

schrecken

de diese etwa zu storen wagen wurden von ihrem Beginnen zuriick

S wurde sie am besten oben

geschrieben, ja so

f die Decke des Kdnigssarges

he d Munde des auf d

moglich, als riefe er noch aus dem Grabe h

inn zu storen kame.

abgebildeten Konig

diese Worte jed zu der

Und dieser Grundgedanke der Inschrift mit der

Einzelnen gefuhrt wird, fuhrt uns fiihlb

g Art wie er im

lichen Sitten und Vorstellung

Volk mit sehr eigenthiim-

ab

fruhgebild

Furcht vo

auch in eine Zeit ein welche bei diesem

DieseVolke selbst verhaltnissmassig eine altere seyn musste.

>r jeder Storunff im Grab

Obrigk

5, in solchen Betheuerungen und Drobungen

in solchen Anrufungen der Gotter, ja in einer solchen

i
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angen schweren Todtenrede auf dem Sarge voll heiliger Drohungen und

Verwiinschungen sich ergiessend; diese Art wie der Todte die Goiter an

seine Verdienste um sie und an ihre um ihn erinnert, dies alles fiihrt uns,

wir wiirden wenn vom Griechischen Alterthume. die Rede ware sagen, in ein

wahrhaft Homerisches Zeitalter ein; und wir meinen hier uberall Worte und

Gedanken aus einem noch mehr jugendlichen als bereits ausgebliilieten uberreifen

Volksleben zu horen. Bei den Phoniken, deren hohe Bildung schon Homer

riihmt, kommen wir dadurch noch vorHomerisches Zeit

auf: und die lnschrift wird uns auch nach dieser Seite hin ein sehr seltenes

wichtiges Denkmal. — Fragen wir namlich zuletzt nach dem

Zeitalter der lnschrift,

so liegt fur uns nach dem jetzigen Stande unsrer Phonikischen Erkenntnisse

das Hauptmerkmal desselben eben in dem genauen Beachten dieser inneren

Spuren. Nach diesen wiirden wir die lnschrift fur eine verhaltnissmassig sehr

alte halten konnen : und es fragt sich nur noch ob anderweitige Merkmale

dieser Erkenntniss widersprechen oder nicht.

Dass die Phonikische Schriftart welche hier erscheint bisjetzt kein fur

uns geniigendes Merkmal eines bestimmteren Zeitalters an sich trage, ist schon

Man wiirde aber auch wohl bisjetzt nirgendwoher ein Zeichen

konnen dass sie nicht schon aus jenem fruhern Zeitalter ab-
bemerkt

herbeibring

stammte.

Von dem Esch und dessen ganzer koniglicher Verwandtschaft,

wie wir "sie^aus "der" lnschrift kennen lernen, wissen wir aber aus andern

Quellen bisjetzt nichts. Dass der Sidonische Konig Tennes welcher
^
nach

odors von Sic Geschichte 16
Artaxerxes III

Ochus eine traurige Beruhm.heit erlangle, in dem n«n unserer lnschrift (S.24)

seyn konne, wie man bereits vermulhete, habe ich
nicht verborgen seyn konne, wie man oerens «—.
gezeigf). Unter der Persischen Oberherrschaft ha.te «W«f «**. *->™

diesem Tennes we.cher wohl der leU.e war, seme UnterMmge: **-«
lnschrift weist uns offenbar in eine Zeit der rohigen Macht »,

,

B he S do

.

bin, nicht in diese gedrnckten Persischen Zei.en. In jenen Jah bde » n

wo Tvros ubermachtig geworden war nnd den noch al.ern Glan, nnd Vor

J 856 S. 23 f.

Hist.-Philol. Classe. VII
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ware

rang Sidon's verdunkelte, konnte Sidon zwar auch seine kleinen Konige bei-

behalten
:

und dass es im siebenten und sechsten Jahrh. v. Ch. solche hatte,

wissen wir aus einigen zerstreuten Nachrichten *). Allein dass diese Konige
damals sehr machtig und Sidon sehr bliihend gewesen ist alien Anzeichen nach

unwahrscheinlich. ' Unsere Inschrift fallt aber vielmehr in solche Zeiten wo
nach Z. 20 die Kanaanaer noch etwa sovie) waren wie die Sidonier und

nach Z. 16. 18 Sidon selbst sich noch riihmen konnte „das Land des Meeres"
zu seyn, als habe es damals dieses ganze Land beherrscht. Diese beiden

naheren Bestimmungen entsprechen sich inderthat fast vollkommen : und
die Erklarung jenes Wortes Z. 20 von den Kanaanaern vielleicht zweifelhatter

als sie wirklicb ist (S. 46) , so wiirde sie schon durch den sehr entsprechen-
den Ausdruck Z. 16. 18 geschutzt seyn.

So scheint es denn dass die Inschrift in jene Zeiten fallt wo Sidon vor
dem Aufkommen der Ubermacht Tyrus' noch in seiner vollen Macht und Herr-
lichkeit bluhete, die Kanaanaer zwar schon ganz an's Meer gedrangt waren,
die Sidonier aber noch als rait ihnen gleichbedeutend betrachtet wurden. Fallt

Tyrus' vormachtiges Aufkommen in das eilfte Jahrhundert, so mag der Konig
unsrer Inschrift kurze Zeit zuvor in Sidon geherrscht baben. Dieses war
also die Zeit von welcher her noch Homer die Sidonier nicbt aber die Tyrier

nennt und bewundert 2). Wenigstens treffen diese wenigen geschichtlichen

1) Namlich Jer.25,22. 27,3 werden stehend Konige von Sidon, jedoch nach denen
von Tyrus aufgezahlt; und ohne dass Sidon damals selbstandig gewesen, hatte

es Hez. 28,20—26 nicht jene Reihe von sieben Reichen fallen konnen. Tyrus
und Sidon waren nach solchen Zeichen damals die einzigen selbslandigen Pho-
nikischen Reiche: wir wissen nicht naher unter welchen Verhaltnissen damals
Sidon neben Tyrus wieder eine gewisse Selbstandigkeit erlangt hatte, vielleicht

noch in Folge der Belagerung Tyrus' durch Salmanassar, vgl. Jes. c. 23. Aber
dass Sidon damals dennoch weit schwacher war als Tyrus, folgt aus Hez. 28, 8

und vielen andern Anzeichen.

10,

Worten
11 schliessen dass Sidon gerade in der Ietzten Zeit vor Tyrus' Erhebung

noch einmal recht machtig und glucklich gewesen war. Die geschichtliche
Bemerkung erscheint zwar hier ausserst verkurzt, doch kann sie nicht grund-
tos seyn. *

•
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jenem Merkmal

chen SO Ull

Andeutungen welche sich aus der Inschrift Ziehen lassen,

eines solchen hohern Alters aus ihrem ganzen alterthuml

gesucht zusammen, dass bisjetzt kaum etwas noch Bestimmteres uber ihr

Zeitalter sich ausfinden lasst.

Zusatz zu S. 45.

Uber Phonikische Eigennamen mit ~]h»

Weg d ob S. 45 uber einen Phonikischen Gottesnamen G

ist es wohl lehrreich zu bemerl< dass

Name *?» aber ziemlich haufig der Name

zten Mannesnamen wiedergefunden hat

ch zwar bisjetzt noch nicht der

3 als zweites Glied in zusam-

Dass der so im Phonikischen

geschriebene Name einen Gott bezeichnete ist danach eifeib

prach ihn ber wohl sicher nicht wie man nach dem Hebra

man

meinen

kdnnte malk. sondern eher wie milik aus
>

vffl. die Mannesnamen Himilko

Hamilh nd d Aussprache hert mehr dem nbbo

So findet sich ein

welcher wahrscheinlich

Milik's bedeutet vgl

Abdmilik sehr oft *) ; ferner ein

Meqinmilik auszusprechen ist und den Glduhig

.0$

Dieser Mannesname find f erst

kurzem gefundenen Siegelringe, welchen sein erster Europaischer Erwerb

Herr Jul. Oppert von Haleb ach dte 2
) E

NDX3hS

I
3

-)hmpn

1 Wie in der Kit II Z.3, und in einern neulich nach Paris gekommen.m Siegd-

ringe welchen Longperier im Journ. as. 1855 II. p. 426, sowie einen andern

p 422 mit dem Mannesnamen b»aw zuerst mittheiit.

2, Zuerst veroffentlicht durch Longperier ebendort p. 429. Wenn ab,r dor,

der erste Bnchstab dieses Mannesnamens als ein * gelesen und der Name

Sacanmelek ausgesprochen wird, so scheint uns dieses grundlos zu seyn ,st

der Buchstab zuverlassig abgebildet. 1st er aber ein B wie dieses Ze.chen

dort noch zweimal vorkommt, so bleibt kaum etwas ubrig als die oben ange-

nommene Aussprache Miqin
G2
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d. i. (Siegelring) Tamuka's Sohnes Meqinmilik's : doch ist die nahere Aus-

sprache des ersteren der beiden Natnen noch nicht sicher. Zwischen j—

n

auf dem zweiten Felde ist ein springender Bock gezeichnet: vielleicht also

o > -

bedeutete der Mannesname soviel als Springer, vgl. «2yo mit g-*«k. Man

iindet viele Siegelringe altPhonikischer Inschrift: woraus man auch sehr klar

erkennt wie hoch diese Kunst bei den Phoniken und den diesen verwandten

Volkern schon sehr fruh ausgebildet seyn musste. Der vorliegende enthalt

dazu eine zierliche aber bisjetzt in dieser Art seltene Schriftart: wir lassen

ihn deshalb auf der Steinplatte unten rechts abbilden 1
). — Ubrigens gibt

dieser Siegelring nicht sowohl Phonikische Schrift ira engern Sinne, als viel-

mehr eine Art unter den vielen altAramaischen welche allmahlig wieder an

den Tag kommen; er scheint auch in einer Gegend des nordlichen

gefunden zu seyn. Auf eine Aramaische Sprachbildung konnte auch das n

von ND>on hindeuten: und dass p fiir Sohn in gewissen Aramaischen Mund-

arten nicht unmoglich war, wird aus der Erklarung der folgenden Inschrift
41

erhellen.

Uber eine neulichst geftindene Agyptisch-
Aramaische Inschrift.

Es ist bekannt welche reiche Ausbeute neulichst die Ausgrabungen Hrn

Mariette's in dem verschutteten Serapeum von Memphis eingebracht haben.

1) Recht denkwurdig ist auch der dort p. 428 von Longperier mitgetheilte Stein

welcher auf der einen Seite den Mannesnamen mKnas mit dem Goltesnamen

Adcicl oder Adod, auf der andern bei dem alterthumlichen Kopfe einer Astarte

den Namen rtny-in3> erkennen lasst; in diesem scheint mir namlich der letzte

dort nicht vollstandig und deutlich genug zu erkennende Zug ein rs zu seyn.

Wir wissen nun aus den Himjarischen Inschriflen dass der Name Astarte auch

Athar verkiirzt vverden konnte: fins aber entspricht wohl dem d&a welches

nach Philon bei Steph. Byz. unter Auodixtta soviel als Gott bezeichnen konnte

und sich wohl auch in dem Namen *A^ bei Meliton in Cureton's spicil. syr.

p. 25, 9— 11 wiederfindet. Hieraus wurde sich dann der seiner ursprunglichen

Schreibart und Bedeutung nach auiFallende Name "Jregyai% erklaren; und der

Name ^xctw )hbJ)Z ware erst wieder ein Umlaut von diesem.
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Unter anderera fand er dort an einem Orte den man als das Apisgrab betrachtet,

an eine Tempelmauer gelehnt etwa 500 niedrige Steingefiisse von sehr ver-

schiedenen Steinarten, welche nach ihren Merkmalen zu urtheilen zu ebensovielen

kleinen Heiligthumern geweihet scheinen. Manche von ihnen sind durch Mariette

nach Paris in das Louvre gebracht: unter ihnen auch ein Stein welcher ob-

wohl weit weniger feingearbeitet als viele andre doch durch seine nicht

Agyptische, sondern wie man meinte Phonikische Inschrifl mit Recht besonders

merkwiirdig schien. Der Stein hat oben, wie manche andre dieser 500, zwei

tiefeingehauene Kufen, durch eine Wand getrennt auf welche das Bfld des-

selben Gussopfergefasses eingehauen ist welches man auf alien erhlickt l
):

diese zwei Kufen sollten wohl gewiss die geweiheten Gegenstande aufnehmeu.

Auf der breiten vorderen Seite erblickt man die Inschrift in drei vollen und

einer halben Zeile eingegraben, von einem etwas rohen Striche rings ein-

gerahmt.

Von dieser Inschrift hatte der bereits durch manche treffliche Arbeit im

Gebiete der Morgenlandischen Sprache ausgezeichnete Hr Ernest Re nan in

Paris zu Anfange des letzten Augustmonates die Giite aus freien Stucken mir

eine Abschrift zu iibersenden. Sie zog damals sogleich meine Aufmerksamkeit

auf sich, und einige der bedeutsamsten Worte entzifferte ich aus ihr schou

damals ebenso wie sie unten erklart werden. Spater empfing ich eine sehr

deutliche und unterrichtende Beschreibung des Steines mit den Abbildern

seiner oberen und seiner vorderen Seite, enthalten in einer langern Abhand-

lung 2) in welcher der um alle diese Alterthiimer in den neuesten Zeiten

vielverdienle Due de Luynes eine vollstanaige Erklarung der Inschrift ver-

sucht. Diese Abhandlung mit den beigegebenen Bildern ist sehr verdienstlich

und ich wurde uber vieles was im Folgenden erlautert werden soil, bei

weitem nicht so sicher urtheilen konnen wenn ich sie nicht vor Augen g*

habt hatte.

1) Man kann sich etwa aus dem dieser Abhandlung beigefug.en Abhddc ,
;ine„

Begriff davon entwerfen.

2) UoL der Aufsohrifl Inscription Pkenidenne sur une p.erre a hba .on ,lu to-

peuo, de Memphis, in dem Bulletin arcniologiaue de I'Athenaeum tac" '">'

Nr. 8 und 9.
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Der Due de Luynes, an dem man den reinen hohen Eifer mit welchem

er alle d Ur so Gegenstiinde

heutigen Wissenschaft verfolgt bewundernd anerkennen muss, und der

seinen vielen Standesg

entzifFert nun die

in Deutschland darin keinen Nacheiferer hal

die Inschrift und iibersetzt sie so:

don*? rmn nnpV wnn
|

"OnttT SN"~ta» "IQ-fTn

ddn DTp na^i nan-|a

no-nmn

Ignem tulimus admocendo imaginem Apidi: Ruack-Pdd servus Hori et

Tobbor filius Tokeh, et mmistrans Apide Chai-Ruach-Pdd. D
hier genannten Manner hatten demnach dem Apis unter Weihung eines Bildes

ein Feueropfer dargebracht: dies wiirde der Sinn d

da diese Alterthum

sich

dass

stand

einem Apisheiligfh gefund

Inschrift aussagen; und

m. so wiirde der Sinn

sofern pfehlen. Auch wird ans dem unten zu S erhellen

in

d

Entzifferung allerdings einige Worte richtig gelesen und ver-

Und dazu scheint uns die ffanze Inschrift sowie sie auf d

Steine steht hier so getreu dargestellt zu

ganz auf sie verlassen zu k

sey dass wir uns Folgend

meinen.

Frag ab zunachst nach den Schriftziigen der Inschrift im Allg

meinen
,

so scheint uns doch vieles darin *noch einer nah

d Rechtfertigung zu bediirfen. Die Schriftzu

Bestimmung

sehr den Phoniki

schen: allein naher betrachtet enlfernen sie sich von diesen dennoch in gar

vielen Einzelnheiten, ja in einigen

stark den Schriftziigen welche man
• t

Agypten gefundenen Denkmal

Buchslaben vollig.

luf dem Steine von

antrifft, vvahrend sie

Vielmehr gleichen sie

Carpentras und andern

von der andern Seite

ed benso stark an eine gewiss einst weitverbreitete Aramaische Schrift

erinnerte aus h

Ziige

Steine

die gewohnliche Syrisch

rscheinen im Allg

yon Carpentras.

ntsprungen seyn D

nur etwas alterthumlicher als die auf d

Gehen wir alsdann zu den einzelnen Buchstab
nur folgend zu bestimmen

dings auch der Sinn sehr bedeutend sich andere

m iiber, so findt

wird aber sehen dass dadurch

wir
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Der zweite Z. 1 scheint zwar einem n ahnlich zu seyn, wenn man bloss

die zwei Ziige links von dem dritten an ihm betrachtet: allein dieser dritte

Zuff auf der rechten Seite ist doch wohl zu stark und eigenthiimlich ura ihn

dem mittlern zusammen nur fur den gewohnlichen rechten Zug des n zu

halten. Ich halte diesen Buchstaben also fur einen andern als n, namlich fur

ein y: das Zeichen fur y a«f dem Steine von Carpentras ist ihm verhaltniss-

massig ahnlich genug.

Den vorletzten Buchstaben Z. 1. 3 und 4, welcher auch als der vierte

Z. 2 wiederkehrt, halt de Luynes fur ein q: allein dieses hat wohl in alien

Semitischen Schriftarten zu bestandig und zu urspriinglich oben und unten

einen gewundenen Strich als dass wir das hier vorliegende Zeich

stellen konnten. Dazu kommt dass uns vielmehr der vierte Buchstab Z. 3

ein n z" seyn scheint: zwar gibt sich auch dieses Zeichen wie es hier er-

scheint nicht als eines der sonst schon ganz ebenso bekannten fur n ,
allein

es zeigt doch mit diesen eine iiberwiegende Ahnlichkeit und lasst sich in die

ganze Reihe der Semitischen Zeichen fur ^ wohl einfiigen.

Die Frage wasdenn das Zeichen welches de Luynes 1 best wirklich se..

hangt nun aber gewiss mit der andern genau zusammen: was der zweite und

der eilfte Buchstab Z. 2 sowie der dritte Z. 3 bedeute. Der Due de Luynes

es fur v es gleicht aber vielmehr einem ^ gerade in dieser Arama.schen

Schriftart. So nehmen wir denn jenes Zeiches welches n seyn sollte desto

richtiger fur n, obgleich sein oberer Zug auf Z. 1 allerdings etwas ungewohn-

lich weit nach links gedehnt

halt

Endlich ist noch der funfte Buchstab Z. 3 etwas dunkel, auch in dem

hier wiederholten Abbilde gewiss durch ein Verwittern des Steines etwas

unklar zu lesen. Er scheint am meisten ei ftem n zu gleichen, wofur ihn auch

der Due de Luynes halt. Allein der eine oder die zwei mittleren Steal*

sind doch insofern undeutlich als man nicht sieht ob sie zur Schrift gehdren

oder blosse Risse seyn sollen. In letzterem Falle wiirde man h,er em 3
( 1 1

konnen: und wirklich scheint dieses sicherer zu seyn.

Hinter dem ersten Buchstaben Z. 4 meint der erste Herausgeber feh.e

ein v man erblickt hier zwar einen etwas autfallenden grdssern Zw.schen-

raum; allein dass bier ein Buchstabe ganz verwitteri und unkenn.hch ge-

lind
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worden, kann ich auf dem Steine nach beiden rair vorliegenden Abbildern

nicht erkennen, und ich wiisste nicht wodurch ich den leeren Raum aus-

fullen sollte.

Dies sind die wichtigsten Abweichungen ira EntzifFern der Schrift, welche

Z. 2

bier bemerke. Ausserdem mc

nicht fiir ein ) oder -r, sond

ich noch den zehnten Buchstaben

fur ein n halten. Beiderlei Buchstaben

haben zwar ziemlich ahnliche Ziige: allein einige kleinere Unterschiede lassen

sich doch wohl als vom Steinhauer eingehalten aufweisen; und auch nach

diesen scheint es mir sicherer das Zeichen als ein n zu lesen.

Wollten ndessen die Zeichen auch wirklich so lesen nach

der obigen Ubersetzung vorgeschla ist, so rden sich doch auch aus

ih selbst gegen dieses Wortverstand einige Zweifel erheben Der

Agvptische Gottesname d wir jetzt den Griechischen Lauten folgend Ap

nennen, wurde Semitisch wohl nicht don geschrieben seyn, da Agypt

6AI1I lautet; man annehmen

sosehr spaten Zeitalter dass man bereits die

Inschrift sei erst aus einem

lig Griechisch umgebildeten

Laute Agyptischer Namen in Agypten selbst nicht mehr and

denk und hreiben konnen

?rs hab

Ferner ist es auch schwer denkba

siich

man den Namen des Agyptischen Gottes Ptah in einer Semitisch

bloss mit den zwei Buchstaben i& geschrieben hatte:

ir dass

Gestalt

wenn am End des

Wortes ein auslautender Vocal, zumal lang Semitischen nicht durch

einen Buchstaben gedriickt wird, so ist das eigentlich eine Ausnabme

der Namen FITA& schliesst dazu im Agyptischen mit einem Hauch den

man im

erwartet.

tischen jedenfalls durch einen Buchstaben gedriickt zu seh

Wirklich lasst sich nicht laugnen dass di gan

solcher in Agypten gefund Denkmal

fiir uns auch Ug Griind

ziemlich haufige Vorkommen so

und fur uns geschichtlich noch

meinen hinreichend

Persischen Zeiten ur

mit Aramaischartig

n sehr schwierig i

Denkmaler in Agyptei

r etwas dunkel, obgl

sichere EntzifFerung

»r Schrift noch

st. Schon das

sehr aufFallend

wir im Allge-

dass

sich

Phoniken Syrer und Babylonier seit d

d auch wohl schon friiher in Agypten wohnten. Fand

Agypten althebraische oder phonikische Inschriften rden wir das
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geschichtlich leicht genug versteben konnen: aber die Schrifl dieser Denk-
maler ist vveder althebraisch tioch phonikisch; die Menschen welcbe sie setzten

und deren Namen auf ihnen verewigt sind, waren sichtbar Heiden; und ihre

Sprache gibt sich wenigstens im Allgemeinen als eine Aramaische kund, wie

in der vorliegenden Inschrift wenigstens das dt^ Z. 3, welches der Due de

Luynes ganz richtig gelesen hat und welches in der Inschrift von Carpentry

Z. 3 wiederkehrt, acht aramaisch ist. Welcbe Aramaer waren es nun die

solche Inschriften setzen liessen ? Jedenfalls waren es mehr zerstreut lebende,

reiche Kaufherren und ahnliche, welche wir in dem alten Agypten voraus-

setzen konnen : ahnlich wie sich Phonikische Inschriften aucb weitab von

Phonikien und Phdnikischen Anbaustadten wiedergefunden haben. Die Aramai-
*

schen Lander bildeten aber in jenen Zeiten nie eine sebr feste Einheit: wir

haben also nicht noting in ihnen alien nur ganz dieselbe Sprache uberall vor-

auszusetzen, sondern konnen auf eine gewisse Mannichfaltigkeit gelnsst seyn.

Dieses alles vorausgesetzt, lese und verstehe ich die Inschrift so:

din 5

? run nnirk "Oxn

-)2Dt? ">2N nav -nn n
o*in Dtp nni? "ooh in

Tin n n

»Mem Bild als Darbringung einer Tockter fur Osiris -H6rus opferte mein

Vater TObib&r Sokn TofkPs, opfernd vor Osiris- Hdrus."

Das erste Wort -oan konnte man vielleicht als Bezeichnung eben dieses

dem Agyptischen Gotte geweiheten heiligen Gefasses betrachten. Denn bei der

nahen Verwandtschaft der Wurzeln jsn a^s> und jon kann eine Namenbildung

wie etwa ;xn (pan) sebr wohl eine Art Gefass bedeuten worin etwas

ifbewahrt wird, wie im Aramaischen KW»on j

); und wenn das im Heb

I) So wenigstens in der Mishna Kelim 16,5: eine neuere Ausgabe liest hi<r wohl

unnothig n:Dti. Im gewohnlichen Aramaischen findet sich allerdings das Wort

nicht: aber ganz entsprechend an Bedeutung wennauch der Bildung nach etwas

verschieden ist 1^? oder ^Ua^, ebenfalls Uamos

ganz fehlendes Wort, welches aber seiner Bedeutung nach festslehl, s. di.

Scholien zur Hamasa S. !>2, 6 f. v. u. Vgl. auch ttber J**i die Alterthumer

S. 337 der 2ten Ausg.

Hist.-Philol. Classe. VII.
II
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schen nur dichterisch vorkommende seltene in«? wie wahrscheinlich dasselbe

Wort ist 1
), so kehrte hier auch derselbe Wechsel von u und y zwischen

diesen beiden Sprachen wieder den wir oben S. 16 sahen. — Allein vergleicht

man das Wort nd^d wodurch auf einer Palmyrischen Inschrift 2
) das Griechisch-

Lateinische TO SirNON in der Bedeutung eines den Gottern geweiketen

Bildes ausgedriickt wird, so muss es uns wahrscheinlicher seyn dass es als

pen auszusprechen dasselbe bedeute, etwa wie im Hebraischen ]i?n und rr>m

von dieser Wurzel aus wesentlich dasselbe (nur freilich im rein geistigen

Sinne) bedeuten. Den Wechsel von n und -j auf der einen, von 7 und y

auf der andern Inschrift kdnnen wir bei so verschiedenen Aramaischen Mund-

arten ertragen. Von einer Wurzel aber welche das Sehen bedeutet konnte

in diesen Aramaischen Mundarten sehr wohl das Bild benannt werden.

Von grosser Wichtigkeit zur Feststellung des Sinnes dieser kurzen In-

schrift ist nun aber die Wiederkehr der Wortgruppe Yin -now Z. 1 f. und

Z. 3 f. Dass das erstere dieser beiden Worter so zu trennen und den Osiris

1) S. zu Ijob 21, 24.

Weihbild

biab ib?: (MalakbeMu hier wie auch auf der nndern Palmy-

rischen Inschrift bei Lajard pi. II zu sprechen; jenes wohl das BioXu&i] als „Pho-

nikischer" Name fur Gott bei Joh. Damask, in Photios' Bibl. S. 343 Bekk.) vom Monate

Peritios des J. 547 der Seleukiden, welche mit der genauesten Abbildung des

ganzen Kunstwerkes, nach so vielen fruheren unvollkommenen Abbildungen und

Erklarungsversuchen , zuletzt Hr Felix Lajard in den Recherches sur le culte

du cypres pyramidal chez
'*

de l'academie des Inscriptions T. XX p. 2. Paris 1854) p. 39 ff. pi. Ill nach den

Erklarungen einiger heutiger Sprachgelehrten sehr ausfuhrlich beschrieben hat.

Hier habe ich nicht den Raum diese sowie die ubrigen Palmyrischen Inschriften

naher zu erortern: beschranke mich also auf die Bemerkung dass das dritte

Wort dieser Inschrift weder NmEO als entsprache dieses dem signum, noch

Nmtta als entsprache das Wort dem hebraischen nitta in der Bedeutung Altar,

sondern Nmt3 zu lesen ist. Der erste Buchstab ist von dem a verschieden

und dem a ahnlich genug; der zweite aber scheint mir nur ein ? seyn zu

kdnnen, welches auch auf der andern oben beruhrten Palmyrischen Inschrift

noch wie h, also noch nicht wie ein einfacher Strich t aussiehf.
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bedeuten solle, ist unzweifelbar: ich bemerke jedoch hier mit vieler Freude

dass Hr Ernest Renan in Paris in seiner oben erwahnten Zusendui

raich das Wort scbon richtig erkannt halte. Auch im Steine von Carp

wird Osiris ebenso oder wenig verschieden so erwahnt. Das folgende Wort

-)in scheint mir alsdann in diesem Zusammenhange nur den Horos bedeuten

zu konnen: erscheint dieser sonst als Sohn des Osiris und der Isis, so hang!

er doch auch rait Osiris so enge zusammen dass beide Namen audi wohl

zusammentreten konnen, etwa wie die Griechen Horapollon bildeten. Zwar

steht H6ros in keiner so unzertrennlich festen Verschlingung mit Osiris wie

Apis oder vielmebr Hapi *} : aber als Sohn vertritt er nach alter Anschauung

den Vater in sovielen Stiicken dass sein Name mit dem des Osiris eng genug

verbunden werden konnte. Von der andern Seite ist Hapi ansich noch kein

so unmittelbar gottlicher Name und Begriff dass man auch ihm leicht halte

opfern konnen , wennauch das Heiligthum dessen Truminer Hr Marielte wieder

aufdeckte von ihm seinen Namen hatte. Und es ist moglich dass man den

Hapi, solange er junger war, in der hohern Sprache nicht bloss Osiris

schlechthin sondern auch Osiris-Horos nannte 2
}. Jedenfalls ware schwer zu

sagen was das Wort -nn in diesem Zusammenhange sonst bedeuten konne.

Bei der Wiederholung dieser beiden Wdrter Z. 3 f. finden wir aber noch

ein n nach den Ziigen d^n, welches auf den ersten Blick sehr auffallend

scheint. Dass nach ihm nicht etwa ein ganzer Buchstabe ausgefallen oder

verwittert zu denken sei, wurde schon S.55f. gezeigt. Dass i->no>N ftir Osiri

zu schreiben mit dem Wesen Semitischer Schrift sich vertrage ,
ist nicht

minder schwer zu denken. Es bleiben daher nur folgende zwei Annahmen.

Entweder sollte hier eigentlich ein ? stehen, da der Name ebenso leicht

^-pO-in wie -now zu schreiben war: das Zeichen dieser Schrift fur y hat

inderthat viele Ahnlichkeit mit dem fur n, und der Steinhauer konnte sie

1) Oi nXeiozoi %o>v hgimv eh to aw6 ?«<>' tov "Oo,Qtv ovfintnk{Xd« t xui

Amv, ilrvovfuvoi nal dtfidonoMi Vfiat <*>Q tv/io^o* u*w« m

Wenn
wie man

'A

aus den Worten bei Allan in dor Th. G. 11, 10 siehl, so haben wir

dabei wohl keine blosse Verwechselung der Namen anzunehmen.

112
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leicht einmal verwechselt haben. Oder der Steinhauer war schon hier in

Begrifl" das folgende Wort iin anzufangen, bemerkte dann aber den Fehler

nodi friih genug, und liess den Zug nun stehen: der etwas grossere Zwi-

schenraum den er nach ihm liess, scheint dafur mit zu sprechen. Jedenfalls

kann also dieser Zug die Gleichheit der beiden Worte Z. 3 f. mit denen Z. 1 f.

nicht aufheben: und damit ist fur eine richtigere Ansicht des Sinnes der

ganzen Jnschrift viel gewonnen.

Ein demnachst sebr entscheidendes Wort ist laato, welches hier vor

p offenbar als Eigenname eines Mannes steht. Dieser gibt sich schon seiner

Schreibart nach als acht Semitisch: ja man konnte auf den ersten Blick an

den einfachen Namen acht Semitischer Bildung tab Tibbdr denken, wenn es

nicht gegen alle Semitische Sitte und Moglichkeit ware einen solchen Laut

und gerade an dieser Stelle mitten in der Wurzel durch denselben Buchstaben
*

doppelt zu schreiben. Miissen wir demnach in dem Mannesnamen vielmehr

eine Zusammensetzung erblicken, so konnten wir auch vermuthen er sei der

Zweideutigkeit des letzten Schriftzeichens wegen vielleicht innio zu lesen

als ware das letzte Glied (denn das erste ist gewiss dasselbe wie in Tobia)

das sonst als erstes Glied in Phonikischen Mannesnamen oft dienende bod 1 '):

aber viel wahrscheinlicher ist es !& zu sprechen, ahnlich wie in dem Namen
der bekannten uralten Stadt BSruL

Da nun die drei vorigen Ziige sich ferner -on lesen lassen, so mochten
wir dadurch zunachst leicht versucht werden, dies Wort nach der im Hebrai-

schen und Arabischen haufigen Namenbildung mit dem folgenden Mannesnamen
in einen zusammen zu ziehen. Zwar ist eine solche Zusammensetzung von

Mannesnamen mit abl~ oder abH- wenigstens im Phonikischen so selten dass

jetzt kein sicheres Beispiel davon bekannt ist, da der Konigsname Abibal 2
)

1) Dieses Phonikische -*n bod- ist aber gewiss nicht von dem auch an Laut so

ganz verschiedenen -na* 'abd- verkurzt, als hiesse es Diener von -; sondern
ist wohl einerlei njit ^ns ^ (junger) Mann, sodass ein solcher Mannesname
me Bodostor im Phonikischen eigentlich soviel bedeuten vviirde wie nats
'AaxuQTi;?. liber die Laute b d in solchen Fallen s. oben S. 16.

•2 Nach dem alien Konigsverzeichnisse der Tyrier in Jos. gegen Apion I, 18
Npuhch .st derselbe Name auf einem geschnittenen Sleine gefunden, s. Luvnes'
Numismatique des Satrapies p. 70.
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unstreitig urspriinglich mem Vater ist Baal bedeutete. Auch im Aramaischen

scheint solche Namenbildung ungewohnlich gewesen zu seyn. Doch die

Moglichkeit dass ein Mannesname wob] auch unter diesen Volkern so gebildet

wurde, liesse sich ansich nicht laugnen. Aber da vviirde sich dann die andre

Scbwierigkeit erheben dass wenigstens im Hebraischen solche Zusammen-

setzungen mit abi- nie vorkommen wenn das Grundwort selbst schon zusam-

mengesetzt ist 1
), wie dieses hier der Fall seyn wurde. — Wir konnen aber

dies Wort -on auch sehr gut fiirsich hinstellen als mein Vater. und es wird

sich bald zeigen dass dieses allein zum Sinne der ganzen Inschrif't passl.

Der Eigenname nach p Z. 3 kann nach S. 55 Ttt>n oder wahrschein-

licher -oon gelesen werden : jedenfalls haben wir hier einen Mannesnameii

zu suchen der von einem Orle abgeleitet ist, mochte dieser Tofek (etwa wie

n%&l Num. 33, 12 f.) heissen oder etwas anders.

Das Thatwort -irn> Z. 2 muss hier vonselbst die in Aramaischen fnsciuif-

ten so haufige heilige Bedeutung weihen oder opfern tragen: seine Verbindung

aber und demnach auch leicht etwas seine Bedeutung andert sich sichtbar

Z. 3, nach der verschiedenen Wortgruppe in welcher es hier wiederholt wird.

Wir konnen namlich das zweite nni? Z. 3 sehr gut als das 3Iittelworl ini?

lesen und erklaren: die Schreibart mit *> -terw ware zwar' im Hebraisclicn

moglich, aber im Aramaischen unrichlig, wenn man in dieser Aramaischen

Mundart is* spracb. Ist dieses so, so kann das Wort hier schon ansich

einen Zustandsatz bilden 2
), und muss wenn der Sinn des Ganzen es erlanhl

demnach gelesen und verstanden werden: wobei denn auch der niihere Sinn

desselben Thatwortes im Zusammenhange aller Worte und kleinen Satze sich

etwas andern kann.

Achten wir namlich zuletzt darauf wer die Gabe dem Osiris -Horos »e-

Wi

Allerdings bilden die Araber auch abu - Abdullah ,
aber das war ihnen wohl

ganz eigenthumlich.

2) Zwar kdnnte man dann nach den. in der Spl. §.341 erortert,,. ein «ii {«-n-

vor dem Mittelworte hinzugesetzt erwerivn: allein ansich ist dieses clo.h, w.-nn

dasselbe Wort das Grundwort des Salzes bleibl, weniger nothwendiu wie dorl

ebenfalls erkliirt ist.
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weihet habe, so finden wir bei naherer Ansicht nur einen Mann: das Thatwort

-ov in der Einheit sogar doppelt gesetzt fuhrt darauf, und der Sinn des

Ganzen lasst sich gut damit vereinigen. Aber als der hier Redende ergibt

sich eine andre, namlich eine Tochter des Weihenden. Der Geber opferte

d. i. weihete dieses Bild dem Osiris -Horos zunachst als Darbringung einer

Tochter von ihm, also fur diese, wohl infolge eines Gelubdes; indem er dabei

zugleich vor dem Golte in dem Heiligthume opferte. Der Fall dass ein Vater

statt seiner minderjahrigen oder unverheiratheten Tochter eine Gabe stiftete

und Opfer darbrachte, kam gewiss nicht so selten vor, da diese von sich

selbst aus nicht wohl handeln konnte: aber sie konnte dann in des Denkmales

Inschrift doch von sich selbst redend eingefiihrt werden.

1st dieses nun, wie schon oben kurz durch die Ubersetzung angedeutet

wurde, der Sinn der Inschrift im Ganzen wie im Einzelnen, so erheben sich

am Ende allerdings noch manche gewichtige Fragen. Denn die Sprache

ebenso wie die Schreibart der Inschrift ergibt sich zwar danach im Ganzen

d Grossen als acht Aramaisch. wie wir dieses auch von der Schriftart selbst

lein eine Ausnahme bildet nun die Aussprache

j

schon zum voraus

p Z. 3 fur Sohn und rm Z. 1 fur Tochter, da man dafiir nach acht Aramai-

scher Weise afc und npa erwartet, sowie sich dieses auch im Steine von

Carpentras wirklich findet. Allein ansich ist es doch sehr wohl moglich dass

in einer einzelnen Aramaischen Mundart, etwa wo das iibrige Semitische dem

Aramaischen naher angrenzte, auch die sonst im Semitischen durchaus herr-

schende Aussprache desselben Wortes J

) gebrauchlich war: ein solches Spiel

der Mundart lasst sich nicht zum voraus laugnen, wenn es etwas so Ein-

zelnes und so leicht Mogliches wie dieses betrifft. Es kommt also hier alles

auf die Frage zuriick aus welcbem besondern Aramaischen Lande der Urheber

unsrer Inschrift war: wir konnen diese Frage heute noch nicht bestimmter

beantworten.

Eine andre Frage dieser Art ist die nach dem bestimmteren Zeitalter

der Inschrift: auch diese konnen wir heute kaum erst ihren nachsten Grund-

Wurzel
Wort sei als p, ist schon in der letzten Ausgabe der grossern Spl- S. 6<i

bewiesen.
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lagen nach aufwerfen. Herr Mariette halt den ganzen grossen Agyptischen

Bau den er wieder aufdeckte, fur in den Zeiten der letzten Agyptischen

Herrschaften , also im vierten oder hochstens funften Jahrh. vor Chr. entstan-

den
:
es ist moglich dass auch unsre Inschrift mit der heiligen Gabe an welcher

sie sich findet nicht in altere Zeiten zuriickgeht. Dass jedoch die Schriftziige

ein etwas alteres Zeitalter verrathen als die des Steines von Carpcntras, ist

schon oben bemerkt. Nur die Entdeckung und sorgfaltige Vergleichung noch

vieler anderer ahnlicher Inschriften wird uns hierin vielleicht kiinftig siehem-

leiten konnen.

Nachtrage.

Auf S. 9 hatte zu Z. 7 noch bemerkt werden konnen dass das fiinfte

Wort vom Ende tnavm durch ein Versehen des Steinbauers wie ^aiwta aus-

sieht. Die Zeichen fur » und ur konnen nach der Eigenthumlichkeit dieser

Schrift nicht durch den Leser aber durch den Steinhauer leicht verwechseJt
#

werden; ebenso hatte der Steinhauer das vierte Wort Z. 17 schon wie j*:>2n

ausgedruckt als er den untern Strich noch ausloschte damit man }>2wn lese.

Erst nach Beendigung des Druckes geht mir das Werk zu in vvelchem

der urn die thatige Forderung der Wissenschaft so hoch verdiente Due de

Luynes seine Erklarung der Sidonischen Inschrift vorlegt l
). Da ich nach

S. 4 die bis zum Anfange des Druckes dieser Abhandlung erschienenen Ver-

suche einer Erklarung in den Gott. gel. Anz. beurtheilte, so werde ich auch

liber diese Schrift dort naher reden: finde jedoch folgende Bemerkungen ao

dieser Stellfe geeignet.

t. S. 17 fuhrt der so kundige Due Miinzen dn mit den Inschriften

DD^Ton pso in der Revue numism. XII p. 312 pi. XI, ruVswn Tfqn,, '»5hM»

nDbttEn, beide noch ungedruckt. Sind diese Miinzen also vou den Konigen

Syphax, Hamud, Iuba: so dienen sie nicht Bestatigung gcrade d

1) Memoire sur le snrcophage el I'inscription funorain.' d Eschmunazar roi de Sidoo

Paris, 1856.
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Bedeutung des Wortes ns^ctt im Phonikischen , welche ich oben S. 28 ohne
i

diese Miinzen zu kennen aus unserer Inschrift erschloss.

2. Auf Z. 19 findet der Due in -wi und *fc* die zwei Stadte Ddr und

Iafi\ und versteht die demnachst folgenden Worte nun vielmehr dem ent-

sprechend die kerrlichen Getraidelander p ft'Wa wn welcke an der Wurzel

d. i. am Abhange eon Dan sind, als solle dadurch Wertb und Lage dieser

beiden Stadte beschrieben werden. Eine solcbe Vermuthung iiber den Sinn

dieser schwierigen Worte liegt ziemlich nabe; dennocb konnte ich sie nicht

billigen, und will hier nur nachtraglich meine Grunde erlautern. Wir wollen

also einmal annehmen ti*)vj Wurzel sei Phonikisch und konne ansich die Wurzel
i

eines Berges andeuten, ferner der Name Dan welcher rein Israelitisch ist

konne hier die bekannte Stadt im hochsten Norden des Landes Israel's be-

zeichnen: aber schon die Namen der zwei Stadte erregen uniiberwindbare

Bedenken. Die hier >£)» geschriebene Stadt miisste vjep Jos. 19, 12 seyn:

schon die Schreibart ist also eine ganz andere, da man Phonikisch i>D"> ge-

schrieben erwartet; ini miisste mit Chammoth-Ddr d. i. Ckammoth bei Ddr 1 ')

zusammengestellt werden, wahrend wir dieses Ddr nicht weiter kennen. Jene

Stadt lag im St. Zebulun, diese im St. Naftali: aber von jener wissen wir

gleich soviel naher dass sie nicht weit vom Tabor lag 2
), also viel zu

ostlich urn mit Sidon und viel zu siidlich urn mit Dan in Verbindung gebracht

oder um auchnur leicht von einem Sidonischen Konige in Besitz genommen

zu werden. Sollte ferner gesagt werden der Kdnig habe diese zwei Stadte
«

als ihm von dem Gotte geschenkt erobert oder sonstwie erworben, so konnte

1) na 4

? rian nach Jos. 21, 32: der Name scheint in nsfi verkttrzt Jos. 19,35 ob-

gleich die Masora ihn nach dieser abweichenden Aussprache fur einen andern halt;

1 Chr.
;
CI ist er ahnlich verkiirzt, aber mil Venvechselung von *} und n I^SW

seschrieben.

2) Nach der Beschreibung Jos. 19, 12: diese Beschreibung fuhrt in ihrem Zusam-

menhange deutlich genug auf das oben Gesagte. Aber auch das in spater

Zeit etwas kiirzer so genannte 'lacpd von welchem Josephus so oft redet, lag

nach der ausfuhrlichsten Beschreibung in seinem Leben c. 37 im untern Galilaa

und nicht weit von Tabor. Also halte es nicht am Abhange Dan's y
wenn man

uberhaupt so reden konnte, sondern am Abhange Tabor's heissen sollen.
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das Imperf. $h nicht gebraucht seyn. Aber dazu fiigen sich diese Worte in

keiner Weise in den Zusammenhang der ubrigen Worte sei es dieses Satzes

oder der ganzen Inschrift, sobald man es mit dem Verstandnisse aller Worta
genau nehmen will. Ich habe daber an die Moglichkeit in diesen paar Worten

Stadtenamen zu sehen nie ernsllich denken konnen. — Eber noch konnte

man an die bekannten Kiistenstadte Ddra und loppe als damals von den

Sidoniern in Besitz genommen denken: dann wiirde pu)-iv; am besten fur

einerlei mit dem Namen Saron fur diesen ganzen Kiistenstrich genoiiinieii

;

und wie D'gjpN als Bezeiclmung Sidons das Land (StadtJ Poseidon a soyn

konnte l
), so wiirde man dann jn nx-)N gut als Lander Dagdn's verstHieii.

Allein die ubrigen oben entwickelten Schwierigkeiten wiirden bleiben.

3. Dass Sidon jemals solcbe zwei Stadte besonders besessen babe wissen

wir nicht, konnen also danach nicht das Zeitalter der Inschrift bestimmen.

Der Due mochte dieses etwa urn das J. 600 v. Ch. bestimmen : der einzige

haltbare Grund fur diese Vermuthung ware wohl nur der dass das iiussere

des Sarges in seiner Kunstarbeit eine gewisse Ahnlichkeit mit drei Agyptischen

zeigt welche Gliedern des Konigshauses Amasis' aus dem 6ten Jahrb. angeboren

sollen. Wir haben nun garkein Vorurlheil welches uns hinderte ein solches

ziemlich spates Zeitalter des Sidonischen Sarges anzuerkennen, wenn es sich

wirklich noch naher beweisen lasst. Allein bisjetzt ist ein solcher Beweis

noch nicht streng genug gefuhrt, weil dazu eine weit ausgedehntere und genauere

Vergleichung vieler sowohl Sidonischer als Agyptischer Mumien mit ihrem

aussern Schmucke aus den verschiedensten Zeitaltern gehoren wiirde.

Zu S. 51. Herr Ernest Renan in Paris liest im Journ. asiat. 1850

I. p. 87 ebenso wie Hr Longperier den Namen dieses Siegels 5acanrnelek

und benutzt dieses daraus den Namen Sanckuniaihon zu erklaren, als bedeute

dieser seinem Ursprunge nach Freund-Goites, von dem bekannten hebr. )Dp

und dMs S. 52. Den Wechsel von -j und p konnte man dabei lebhter zu-

geben: aber der erste Bucbstab ist zu deutlich ein *, nicht ein r. Ubrigens

Wechsel der Begriffe von Land und Stadl wiirde sich nach dem was LB

§.155/- (S. 347 d(

UisL-Philol Classe. VII.

leicht erklaren.

I
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konnte eine solche Ableitung des Namens Sanchuniathoii dennoch richtig

auch abgesehen von dem Nam en dieses Siegelringes : ich liabe in de
handlung iiber Sanch. S. 54 f. nur gegen weit grossere fruhere Irrthiimer eine

neue Erklarung aufgestellt; und eine ietzte Sicherheit in dieser Frage konnte

uns nur die Entdeckung des Namens in Phonikischen Zeichen geben.

Uber die neuentdeckte Phonikische Inschrift

von Malta.

In dem eben erwahnten Werke veroffentlicht der Due de Luynes S. 65-70
auch eine ganz neu (soviel hier veriautet, um das Ende des J. 1854) ent-

deckte Inschrift von Malta mit Ub
den Lesern einen Gefallen zu

d Erklarung: und ich glaube

nen sofort mein eiarnes Urtheii

iiber sie mittheile, wegen des ubrigen auf die Gel. Am. verweisend.

Leider erfahren wir bloss dass der Abbe Lanci sie dem Due iibersandte.

Wo und von wera der Stein welcher sie enthalt in Malta gefunden sei, oder

wo er jetzt aufbewahrt werde, ersehen wir hier nicht: es sind aber in den

neuesten Zeiten wiederum soviele erdichtete Alterlhiimer betriifflich in Umlauf

gesetzt dass wir auch deswegen desto strenger nach solchen Dingen fragen

miissen.

Die Ziige sind altPhonikisch , sehr fest gross voll und klar, dazu in

vielen Einzelnheiten sehr eigenthumlich, jedoch auch in diesen Eigenthumlich-

keiten mit dem Wesen Phonikischer Schrift wohl vereinbar. Namentlich ist

das n immer sehr wohl vom i und i, aber sogar auch diese beiden sind

sehr bestandig dadurch unterschieden dass n kiirzer herabhangt als ->. Da-

gegen ist das d dem i hier ahnlich geworden. Recht eigenthumlich ist ferner

das Zeichen fur t; auch das fur y Z.2, womit wohl das noch vollere dritt-

letzte auf Z. 7 gleichbedeutend seyn soil. Ubrigens finden sich mit Ausnahme
des o alle Buchstaben in den wenigen Zeilen, da das drittletzte Zeichen auf

Z. 4 wohl kein > sondern p seyn soil. ~ Auffallend ist dass die Worter

durchgangig durch kleine Zwischenraume getrennt erscheinen, auch (was
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daraus folgerichtig fliesst) die Zeile lieber mit dem vollen Worte beginnt.

Indessen sehen wir S. 6 f. doch auch schon auf der Sidonischen Inschrift einen

Anfang die Zeile immer mit dem vollen Worte zu schliessen; und Z. 5-7
sind die Worte auch hier weniger getrennt, vorzuglich bei den vielen ein-

zelnen Wortern welche den Eigennamen bilden.

Aber links ist der Stein verstummelt: und man konnte so leiclit vov-

muthen es fehlten auf dieser Seite viele Bucbstaben. Genauere Untersuclnn

uberzeugt mich aber dass auf den Zeiien dieser Seite hochstens ein bis drei

Bucbstaben fehlen. Man kommt namlich mit dieser Anuuhme bei jeder Zeile

aus, wie unten erhellen wird; und das » welches Z. 2 schliesst, ist offenbar

nur deshalb hier so allein geiassen weil der Steinhauer das Wort u/npv; als

hier zu yiel Raum einnehmend am Anfange der folgenden ganz zu wieder-

holen fur besser fand. Dieses nun vorausgesetzt , lese ich mit den nolhigen

Erganzungen links und verstehe das Ganze so:

whin rpN Vu as? ^im ^a>a 1

w]np» rvw rnrwv m wnpn 3

•jnh p uhn wis ")^n nnyn 4

» p powN-ny p Dp^i p uou/ 5

P|]»u;n-05> p N3n p ^VttVio ro? 6

oxroo tow *>Tin p dVi p N^n 7

d. i. Es Hess neumachen das Volk von Gaulos das dreifache h. Bild des

Hauses Sfurmubaal's und*das h. Bild des Houses der Astarte und dieses h.

Bild, durch Hulfe des ehrenwerthen Arash Sohnes Hael-schufeVs Sohnes

Zaibegam's Sohnes "Abdeshmun's Sohnes Jizbach-baalmili/i's Sohnes Channa's

Sohnes 'Abdeshmm's Sohnes Bulla's Sohnes Zilim's Sohnes laser's, des Auf-

sehers der Steinhauer des Gaulos - Volkes.

Unter Vm Gaul ware das kleinere Eiland Gaulos (Gozzoj bei Melite

zu verstehen: es lasst sich denken dass dessen Bewohner Antheil an den

Heiligthumern in Melite suchten und so drei kleinere Heiligthumer, zunachst

wohl nur h. Bilder, in drei Tempeln errichtelen; das eine von diesen stand

dann iiber dem Steine unsrer Inschrift. Der Goll hvzw stimml ganz zu dem

12
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^ovgfxov&y\os im Sanchuniatho

welche sich hier haufen lassen

p. 42 Or.; und d

ich alle als acht

Ei ^W

sche leicht denk

auch der Golt Baal-Milik

Z. 4 konnte wohl nicht bl

-hn ist ein acht Phonikisch

6 passt gut zu dem S Gesagt D -invn

opulentid sond auch fach ope bedeuten

;

W d nmi> bedeutete d heb

n entsprech Werth. Die Zusammensetzunar \tfin>£ w'Su; f. bgl

auf den ersten Blick seltsam , erklart sich hinreichend aus LB. §. 270 f; das

\?
ber konnte im Phdnikischen ebenso wohl wie im Hebraischen das \znb

VII

gend etwas Geweihetes and

Verbesserung

S. 19 Z. 5 yon unten lies Fruchtfelder uns terewigte mit eingeschaUetem uns

%
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