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Der Koniglichen Gesellschaft der Wisscnschal'ten am 7len Sept. 1858 vorgelegt.

aber

in Sibyllenwort gait den Rdniern einst als ein schvver zu entriithselndes

wenn richtiff entrathselt und klar vernommen auch unweigerlich zu be-

folgendes; und zur Bewahrung der Sibyllenbiicher sowie zu ihrer Befragung

und Entrathselung war eine ganze Gesellschaft der geachtetslen Priester von

ibnen aufgestellt. Ja diese ganze Einrichtung geborte zu den wenigen welche

sich durch alle die drei grossen grundverschiedenen Gestaltungen eines acht

Romischen Reiches hindurch mit unanlastbarer Heiligkeit erhielt; und von den

Konigen her durch alle die Wechsel des konigslosen Gemeinwesens hindurch

bis in die Casarenzeit bestand auch diese Priestergesellschaft als eine der ge-

suchtesten und angesehensten im Reiche. Jene Sibyllenbucher welche einst

als eins der grdssten und geheimnissvollsten Heiligthiimer Rom's galten, sind

freilich jezt langst verloren, und wir konnen uns heute aus den zerstreuten

Nachrichten iiber sie und aus einigen hochst kargen Uberbleibseln von ihnen

nur mit grosser Miihe eine etwas geniigende Vorstellung iiber ihren lnhalt

und Werth sowie iiber ihren Gebrauch bilden: denn das Gotteswort welches

man ihnen zu entlocken suchte, gerieth schon in den spateren Zeiten des

konigslosen Gemeinwesens in eine immer tiefere und nie wieder griindlich

aufzuhebende Verachtung; und wenn der bekannte junge Casar Augustus

Julianus aus dem Constantinischen Casarenhause ihre Hochachtung im vierten

]) So statt des halbLateinisch gebildeten Sibyllinisch

F2



44 H. EWALD,

christlichen Jahrhunderte durch seinen Willen wiederzuerzwingen versuchte *),

so ist das nur eins von den vielen Zeichen der ungeheuern Verirrung in

welcher sich der Geist dieses zu seinem eignen Gliicke fruh verstorbenen

Casar befand.

Aber auch die jezt erhaltenen Sibyllischen Bucher sind fur uns noch

immer wie es scheint wahrhaft Sibyllisch dunkel nnd mehr als rathselhaft,

obwohl sie doch ganz anders als jene nicht Heidnischen Ursprunges oder

Heidnischer Bestimmung sind, und fiir uns alles auch was urspriinglich rath-

selhaft gesagt ist oder vielleicht auch um iiberhaupt gesagt zu werden in

Rathsel eingehullt werden niusste kein blosses Rathsel bleiben sollte. Die

Sibylle, anfangs unter einzelnen Griechischen Volksstammen zunachst Asiens

dann mitten in diesem Griechischen Gewande welches sie angenommen auch

unter den Rdmern so angesehen und gefiirchtet geworden, wurde zur guten

Zeit Judaisch, dann sogar noch mehr Christlich: und da sie sich in dieses

ganz neue christliche Gewand gerade in jener Zeit hineingeworfen hatte

welche fur alles spatere Christenthum massgebend wurde, aber in diesem

Gewande auch fiir den endlichen Sieg desselben im Romischen Reiche nicht

wenig mitgewirkt hatte, so wurde sie seitdem gar eine der christlichen Hei-

ligen und mitten in den Kreis der Biblischen Prophetinnen eingereihet. Auch

diese ihre Bucher wurden nun lange desto starker gelesen und weiter ver-

breitet, auch aus dem Griechischen in andre Sprachen ubersezt; und durch

das ganze Mittelalter hindurch erhielt sich so ihr Ruf. Allein als die Grie-

chischen Urschriften alsdann schon unter den kraftigen Anfangen unsrer ganzen

neuern Wissenschaft und Bildung im sechszehnten und siebenzehnten Jahrh.

durch den Druck vielfach verbreitet wurden und man schon viele neue wis-

senschaftliche Miihe auf ihre Erklarung verwandte, gelangte man dennoch

nicht zu einem hinreichend sichern Urtheile fiber ihre Entstehung und ihren

Werth. Im siebenzehnten Jahrh. erschlaffte dann vollends der Eifer in diesem

Gebiete den Forderungen der Wissenschaft zu geniigen immer mehr; und

wie diese ganze Griechisch- Judaisch- Christliche Dichtung von vorne an eine

Zwitterart war, so schien es in diesen auf die grosse Zerstorung des 30jah-

1) Amm. Marcell. 23: 1, 7
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rigen Deutschen Krieges folgenden schlaffen Zeiten alswenn weder die Grie-

chischen Philologen noch die Theologen aller Farben diese Bucher zweifelhaflen

Aussehens und Werthes viel zu beachten fur der Miihe werth halten wollten.

Diese Erschlaffung ist zwar jezt seit etwa 40 Jahren im Weichen be-

griffen. Von der einen Seite erwarb sich Angelo Mai das Verdienst die

vier lezten Sibyllischen Bucher welche bisdabin noch ungedruckt waren,

zum erstenmahle zu veroffentlichen : er liess 1817 zu Mailand das XlVte,

dann 1828 zu Rom das XI—XIV B. drucken. Der Erforschung dieser Rath-

selbiicher ward dadurch ein neuer Slachel gegeben, aber bisjezt wirkte dieser

noch wenig so wie man es wunschen konnte, theils weil gerade das zuerst

von ihm herausgegebene

weil der grossen Schwh

dunkelste aller zu seyn scheint, theils

n die sich bei alien iezt vorhandenen

12 Buchern finden wenn man ihren Sinn und ihr Zeitalter sicher entdecken

will manche Bemuhung wohl mehr zur Verzvveiflung als zu einem gliicklichen

Ergebnisse hinfiihrte. Von der andern Seite begann man zwar wirklich seit

jener Zeit auch die sehr schwierigen Fragen iiber den Ursprung und die

Urbedeutung dieser Bucher mit neuem Eifer zu untersuchen: und schon 1820

veroffentlichte Fr. Bleek seine genaueren Forschungen iiber »die Entstehung

und Zusammensezung der uns erhaltenen Bucher Sibyllinischer Orakel

«

1
).

Diese ausgezeichnete Abhandlung hat seitdem nicht wenig zur richtigeren

Schazung der Rathselbucher beigetragen und ist bisheute die beste ihrer Art

geblieben, beschaftigt sich jedoch nur mit den ersten 8 Buchern, und lasst auch

bei diesen (was bei einem solchen ausnehmend schwierigen Gegenstande am

wenigsten auffallen kann) noch sehr vieles im Dunkeln. Was nun so von

diesen beiden Seiten aus neu angeregt wurde, das suchte ein gelehrter Fran-

zose C. Alexandre auch durch einem sehr gross

angelegten Werke zu einer wiinschenswerthen Vollendung zu fuhren: und

sein seit 1841 in vier Heften sehr verschiedener Grosse erscbienenes 1856

vollendetes Buch ist jezt das umfassendste und inhaltreichste welches man

hier gebrauchen kann Werk erinnert in einem Lande

Griechische und Hebraische Sprachwissenschaft immer

Wette
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den ist, schon durch seine Lateinische Sprache etwas an die philologischen

Werke der Scaligere und Casaubone, wird aber troz aller seiner einzelnen

Verdienste noch immer zu sehr von dem ganzlich unwissenschaftlichen Geiste

eedruckt welcher dort in sovielen Fachern seit hundert bis zweihundert Jahren

immer herrschender geworden ist. Es gibt seit langen Zeiten zum ersten

Mahle wieder eine neue Ausgabe der Biicher nach ihrer heutigen grosseren

Vollstandigkeit, und enlhalt zu ihrer Erklarung ebenso wie zur Feststellung

des Griechischen Wortgefiiges soviele Hiilfsmittel dass es immer seinen hohen

Werth behalten wird; es wagt sich auch an die hoheren Arbeiten welche

hier erforderlich sind, an die Herstellung des richtigen Griechischen Wort-

gefuges, an die Erklarung sovieler dunkler Stellen, an die Fragen iiber die

Entstehung und den Werth dieser Biicher
3

trifft da aber beinahe nur selten

das Rechte und bringt dagegen eine Menge neuer Irrthiimer. Im Ganzen

jedoch gehort dieses Werk als die Frucht einer unverdrossenen langjahrigen

Arbeit zu den besseren. Weit weniger lasst sich dieses von dem kleineren

Deutschen Werke des Herrn Joseph Heinr. Friedlieb (zu Leipzig 1852)

sagen, dessen Verfasser zwar sich durch die Mittheilung einiger Handschriften-

vergleichungen einige Verdienste erworben hat dem es aber an aller achten

Wissenschaft vollig fehlt *).

Allerdings sind die Schvvierigkeiten welche sich einer sichern Wieder-

erkennung dieser Biicher entgegenwerfen , sehr mannichfach und sehr gross;

und warum sollte ich nicht gestehen dass ich oft stundenlang ganz umsonst

hier den ersten festen Boden zu entdecken suchte. Sosrar das Griechischeb

Wortgefuge dieser Biicher ist noch in ihren neuesten Ausgaben ausserst un

sicher, ja oft ganz unverstandlich. Doch hat sich mir auch hier die Erfahrun

1) Das Schriftchen von Rich. Volkmann: de oraculis Sibyllinis Lips. 1853 be-

handelt nur die Griechischen Verse dieser Biicher
7
welche allerdings oft sogar

bei C. Alexandre und noch weit mehr bei Friedlieb auch ohne Schuld der

Dichter hochst libel sind : allein man kann auch sogar blosse schadhafte Dichter-

zeilen nicht sicher genug wiederherstellen wenn man iiber den nothwendigen

Sinn derselben noch vielfach zu schwankend urtheilt; wie dieses immer so seyn

wird solange man doch das Ganze noch nicht richtig versteht. Dieses ist in

jenem iibrigens empfehlenswerthen Schriftchen nicht bedacht.
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bestatigt dass vvenn man in dem wogenden Meere solcher Untersuchungen

nur erst einen festen Ort gefunden lint, alle die iibrigen Unsicherheiten sich

allmahlich heben lassen konnen und ein Urspriingliches wieder zum Vorschein

koninit ganz anders wohl als man es vorher ahnete und doch allein richtig.

Eg liegt uns jezt aus dem Mittelalter iiberkommen eine Sammlung von 14

Sibyllischen Buchern vor, von denen jedoch das neunle und zehnte nochnicht

wiedergefunden ist: welcher Mangel insofern weniger zu beklagen ist als

damit nicht Stiicke eines urspriinglichen Ganzen verloren sind. Dass in diesen

Buchern vieles urspriinglich ganz verschiedene zusammengeworfen ist, lasst

sich im Allgemeinen leicht erkennen: aber es kommt darauf an die urspriing-

lichen Werke welche unter dieser Zusammenstellung verborgen sind, alle so

vollkommen und so richtig als es heute irgend moglich ist wiederzufmden,

ein jedes von ihnen seinem Inhalte und Zwecke aber auch seiner Kunst Anlage

und Gliederung nach sicher zu erkennen, und wenn es uns unmoglich ist die

Namen der Dichler zu entdecken jedes wenigstens in die Zeit und das Land

seiner Abkunft zuruckzufiihren welchen es unzvveideutigen Anzeichen nach

wirklich angehort. Werden die einzelnen urspriinglichen Werke so vvieder-

erkannt und ihrer Zeit nach gereihet, so ergibt sich am Ende auch die richtige

Vorstellung von dem ganzen Wesen und Werthe dieser sehr eigenthumlichen

Dichtungsart ; und auch die Entstehung der jezigen Sammlung selbst kann

dann nichtmehr dunkel seyn. Wir werden dann aber auch begreifen dass

diese besondern Dichtungen nicht nur von Anfang an ihren hohen Reiz batten,

wodurch es allein moglich wurde dass sie lange jene machtigen Wirkungen

iibten welche sie. der Geschichte zufolge unstreitig ausubten, sondern auch

in der grossen Entwickelung der Volker und der Religionen eine durch nichts

anderes zu ersezende Stelle einnahmen.

Uber die Heidnischen Sibyllen und Sibyllenbiicher zu handeln gestattet

der Raum bier nicht: in der neuesten Zeit hat dieses Herr C. Alexandre

in seinem grossen Werke wieder gethan, ich glaube weniger treffend und

glucklich als unser leider zu friih verstorbene Rud. Heinr. Klausen in

erke r Aeneas und die Penaten". Es mag bier aber vorlaufiO

noch beraerkt werden dass, wenn Judaische und spater Christliche Dichter in

diesen Werken die Stimmen der Heidnischen Sibyllen nachabmten, sie damit
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g

sich nur einer dichteriscben Freiheit bedienten welche ansich keiner Entschul-

digung bedarf und die nicht grosser sondern noch weit entschuldbarer ist als

wenn christliche Dichter neuerer Zeiten die Musen anriefen. Sibylle und

Muse sind in einer Beziehung nicht so vdllig verschieden als es auf den

ersten Blick scheint. Denn dass jemals eine Sibylle wirklich menschlich gelebt

und ihre Worte gesprochen habe, wird wohl immer eitle Einbildung neuerer

Gelehrten bleiben. Es waren die dumpfen wie aus tiefster Erde schwer und

geheimnissvoll sich emporringenden wie seufzenden und klagenden Laute wie

sie iiber Gewassern oder Hdhlen in manchen Gegenden wohl vernehmbar

sind, in denen das Heidenthum leicht gdttlich geheime Stimmen und Andeu-

m zu hdren meinte und die unter gewissen Griechischen Stammen Klein-

asiens Weissager und Dichter weiter ausfiihren zu konnen sich zutraueten;

aber wohl langst hatte man sich im dritten und zweiten Jahrh. vor Chr. ge-

wohnt besonders alle die ernsten wie seufzend sich fortbewegenden drohenden

Weissagungen als Sibyllische zu bezeichnen. Allein eine Sibylle wurde

nie wie die Muse um Hiilfe angerufen, sondern musste selbst reden, stand

also danach doch mehr unter als iiber detn Dichter. Umso leichter konnte

das was so von Anfang an Sache der blossen geistigen Einbildung dann der

Kunst und Dichtung gewesen war, auch jeder Judaische und dann jeder

Christliche Dichter sich aneignen, und es dann darauf ankommen lassen wel-

chen Zauber seine wie losgerissen von ihm selbst als blossem Menschen und

geheimnissvoll unter eine besondre hohere Gewalt gestellten Zeilen auf die

Horer und Leser ausiiben wtirden. Allerdings entspricht diese mit kunstlichem

Geheimniss umhullte Weissagungsart nicht der offenen altHebraischen : erst

nach dem Erloschen der alten achteren Weissagung sah sich die schwacher

wiederauflebende nach solchen aussern Hiilfen um, und erst die Hellenisten

erfanden dazu seit der lezten Halfte des zweiten Jahrh. vor Chr. diese halb-

Griechische hier wirklich Stimmen aus ebenso kiinst

lichen als gedriickten Zeiten, welche sich nur wie dumpf und zitternd in die

hohe Welt hervorwagen, und die doch so richtige und so gewaltige Wahr-

heiten enthalten konnen dass- das Seltene Ernste ja Schauererregende ihrer

Erscheinung nur die achte innere Kraft vermehrt welche in ihnen selbst liegt.

Eine so seltsame Dichtungsart kann keine in alien Zeiten nothwendig wieder-
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kehrende immer gleich gule und gleich edle seyn: sie ist nur fiir ganz eigen-

thumliche Zeiten, und kam bloss in diesen zur Ausbildung. Allein wir sollten

sie in ihrer rechten Zeit und Art auch richtig erkennen und sehazen.

1.

Das alteste Sibyllengedicht

(Ifl, 97— 8283,

um 124 v. Chr.

Yon dem altesten Gedichte hat sich ein sehr grosser ja es fast noch

vollstandig darstellender Theil in dem jezigen dritten Buche Z. 97 — 828 er-

halten. Dieses Gedicht war danach nicht bloss das friiheste in seiner Art,

sondern auch durch innere Vorzuge so ausgezeichnet dass sich daraus leicht

erklart wie es friih ungemein beliebt und weit liber die nachsten Grenzen

seiner Entstehung hinaus verbreitet werden, ja allmahlig eine immer grossere

Zahl von Nachahmungen hervorrufen konnte. Man kann es daher kurz das

Grundwerk nennen: auch ist es alsob seine einzige Schdnheit Herrlichkeit und

Kraft von alien spateren Lesem Nachahmern und Sammlern immer so unwi-

derstehlich richtig und stark empfunden ware dass es sich noch in den spatesten

Sammlungen Sibyllischer Spruche fast vollstandig erhielt. Dieses Grund-

werk richtig wiederzuerkennen ist daher in alien diesen Forschungen von der

ordssten Bedeutung: und wir finden bei naherer Betrachtung doch noch Mittel

genug sowohl das Zeitalter in welchem es entstand alsauch seine Anlage und

seine Ausfuhrung sicher zu erkennen.

Der wichtigste Vortheil fiir die Sicherheit dieser Erkenntniss ist eben

dass von dem Werke noch jener grosse zusammenhangende Theil sich so

erhalten hat dass wir nur weniges zu seiner nothwendigen Vervollstandigung

vermissen; und erst von diesem grossen Uberbleibsel eines schonen Leibes

aus dem fast nichts als der Kopf abgebrochen ist, kdnneu wir dann weiter

erforschen ob sich vielleicht einige kleinere Theile von ihm anderswo erhalten

haben. Zwar hat man in der neuesten Zeit das Zusammengehdren aller Glieder

dieses grossen und wichtigsten Ganzen ernstlich bezweifelt und einige von

Hist.-Philol. Classe. VIII. G
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spaleren Dichtern ableiten wollen 1): allein wir meinen mit Unrecht, und

boflen dieses iiberzeugend genug nachweisen zu konnen.

1. Denn was vorallem das Zeitalter und das Vaterland dieses Gedichtes

betrifft, so konnen wir es mit grosser Sicherheit dahin bestimmen dass es

urn das J. 124 v. Chr. im Agyptischen Reiche geschrieben wurde. Alle

deutlichen Merkmale fiihren uns auf diese Zeit und dieses Reich, sowohl die

besondern Anspielungen auf bestimmte zeitliche Verhaltnisse welche es ent-

halt, als die allgemeineren Eigenschaften welche wir bei ihm bemerken.

Wir wollen uns jedoch hier auf die Auseinandersezung der ersteren be-

schranken, da sie entscheidend sind.
• *

Wir konnen nan mil Zuversicht behaupten der Dichter habe in Agypten

selbst und zwar in Alexandrien gelebt, da er gerade auf Agyptische Verhalt-

nisse Ortlichkeiten und Eigenthumlichkeiten vorziiglich anspielt, ganz anders

als der demnachst folgende unter unsern Sibyllendichtern 2
). Gewiss wenig-

stens lebte er an einem Orte wo das Agyptische Reich damals herrschte, da

er obwohl im Allgemeinen mehr von Griechen als von Agyptern redend doch
-

das Ptolemaische Reich ganz besonders hervorhebt als das Weltreich welches

auf das Makedonische gefolgt sei 5
J und welches ihm danach noch uber d

1) Urn von den unverstandigen Urtheilen Friedlieb's zu schweigen, so will Herr

C. Alexandre beweisen dass das grosse Stuck 3, 295—488 von einem weit

spatern Dichter abstamme, namlich einem christlichen sogar erst aus Hadrian's

Zeit ; und er bezweifelt ausserdem ob das Ende des langen Stuckes von dem-

selben alteren Dichter sei. Er bringt solche Meinungen aber nicht bloss bei

der Herausgabe seines ersten Bandes 1H41 vor, sondern will sie im Wesent-

lichen noch 1856 bei der Vollendung seiner grossen Arbeit festhalten, und gibt

erst hier die weiteren Beweise dafur welche er auffinden konnte. Wir hnben

es also hier nicht mit so leichthingeworfenen Ansichten und Vermuthungen

zu thun.

2) Das fast mitleidige Wort an die Agypter und besonders die Alexandriner

Z. 348 f. ist hier besonders bezeichnend ; und da wir nachweisen werden dass

die Zeilen bei Theoph. ad Autol. 2, 36 (Prooem. Z. 60— 71) von demselben

Dichter sind, so sehen wir dass er namentlich den Agyptischen Thierdienst

ebenso wohl kennt und geisselt wie das B. der Weisheit.

3) In der Hauptstelle 3, 159— 161 wo statt der vier Weltreiche Daniel's achte
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Seleukidischen stand. Aber da wo er seine eigne Zeit naher andeuten will.

nennt er auch bestandig den siebenten Agyptischen Konig Griechischen Blutes

als den lezten dieser Reihe , iiber den er nicht weiter hinans sieht *> Man

hat nun in neuern Zeiten gewohnlich gemeint unler diesem siebenten Ilellenisch-

Agyptischen Konige sei Ptolemaos Philometor gemeint: dann miisste man, da

dieser in gemeiner Rede als der sechste Ptolemiier gait, etwa Alexander^

selbst als den ersten ihrer Reihe annehmen, wie dieses C. Alexandre meint.

Allein da der Dichter das Makedonische Reich als das niichsle vor dem

Hellenisch-Agyptischen bestimmt genug von diesem unterscheidet, so werden

wir vielmehr an den wirklichen siebenten Ptolemiier Physkon denken nnissen

welcher, obwohl eine Zeitlang seinem altern Rruder Ph

Reiches nach dem Tode dieses seines Bruders

145 bis 117 v. Chr. iiber das Reich in Ruhe herrschte 2> Die beiden Ptole-

miier Eupator vor und Philopator II nach Philometor welche allerdings noch

vor diesem siebenten in die Reihe eintraten, herrschten zu kurze Zeit urn

hier mitgezahlt zu werden , sowie sie auch im Kanon der Agyptischen Konige

von den alten Chronologen iibergangen wurden.

nicht
Auf die besondern Geschicke der Ptolemiier wird nun zwar

>spielt; zumahl sie damals wenn auch der Romischen Allgevvalt von weitem

"^ahU^rden: 1) das Agyptische, mit Recht der Zeit nach alien voran-

stehend- 2) das Persische welches hier nur nach der spaleren Verwechselung

fur das Assyrische stent; 3) das Medische (mit dem spatern Persischen); 4) das

Athiopische, diese beide aus dem 8ten Jahrh. vor Chr.; 5) das Babylonische

;

6) das Makedonische ; 7) das Agyptische zum zweitenmahle ; 8) das Romische,

iiber welches unten weiter zu reden ist. So betrachtet ist diese Reihe der

achl Reiche doch nicht grundlos so bestimmt.

1) So dreimahl ganz gleichmassig 3, 192 f. 318. 608-610. Hierdurch widerlegt

sich schbn die Meinung C. Alexandre's dass das Stuck Z. 295-488 von emem

spateren Dichter sei; wenn er aber die offenbar Messianischen Worte real tot*

'

r Vs318 vcrl Z 608— 616 von einem blossen Aufhiiren der Z. 314 -31/
#

genalten AgypUschen Gottesschlage verstehen will, so widerstrebt schon die

genaniucii xvgj K
vpr.rlpir.hftn asst.Wort

2) Aus Wortchen viog Z.608 welches diesen Konig nur nach den fruheren

reinen ^e»"bezeichnet , darf man nicht mit C. Alexandre schliessen er sei

damals noch jung gewesen
G2
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schon unterworfen doch sonst noch ziemlich machtig herrschten; auch von

einzelnen Agyptischen Stadten viel zu reden vermeidet der Dichter. Aber

auf das traurige Geschick der Seleukiden welches sich damals schon sogutals

vollendet hatte und deren Geschichle fur die Judaer des ganzen zweiten Jahr-

hunderts vor Chr. von besondrer Wichtigkeit war, wird in einer langern

Stelle andeutungsweise aber fiir den Verstandigen deutlich genug hingewie-

sen 1
). Ktirzer wird an dieser Stelle zuerst das damals schon seit einigen

Jahrzehenden vollendete aber noch im frischesten Andenken bleibende Geschick

der Makedonischen Weltherrschaft beriihrt , wie » Makedonien zwar Asien
«

schweres Ubel (durch Alexander) bereiten, aber auch Europa das schmerz-

lichste Leid erdulden werde durch das Gescblecht der unachten Kroniden die

vielmehr von Geburt Sklaven seien (d. i. durch die Makedonischen Konige

nach Alexander welche wie alle seine Nachfolger als hochmiithige Weltherr-

scher Kroniden seyn wollten aber inderthat doch von Gottern abzustammen

und gottlichen Wesens zu seyn nur vorgaben, die aber schon als Heiden und

Heidensohne vielmehr Unedle und Unfreie und so wie ein Bastardgeschlecht

waren, deren lezter Perseus aber auch wirklich ein Bastard war); wie Ma-

kedonien zwar das Babylonisch-Persische Reich stiirzen und so weit wie nie

friiher ein andres Reich herrschen, sein Kdnigsgeschlecht aber in seinen ganz

rechtlos behandelten spaten Gliedern aufs traurigste untergehen werde 2
).

1) 3, 387 — 400, unmitlelbar an die Stelle iiber die Makedonische Herrschatt

Z. 281 — 286 sich anschliessend.

2) Dies ist namlich der bei naherer Betrachtung unverkennbare Sinn der Worle

iiber Makedonien und seine Macht, welche danach in die zwei sich gegenseitig

erlauternde Saze Z. 281— 283 und Z. 284— 287 zerfallen. Auch Europa, nam-

lich vorziiglich das unsrer Sibylle ja uberhaupt am nachsten vorliegende Grie-

chenland, wurde durch Makedoniens Konige unglucklich genug. Wir billigen

also zwar ganz die Lesart Kgovidvov Z. 283 wie sie C. Alexandre nach einigen

Handschriften aufgenommen hat, wahrend Friedlieb wieder das ganz unpassende

Kgomdao beibehalt; und wie unsre Sibylle alle Konige der drei grosserf Grie-

chischen Reiche nach Alexander als Kroniden bezeichne, wird bald noch weiter

erhellen. Aber C. Alexandre's Meinung dass mit diesen 5 Zeilen die Romer

gemeint seien, ist obwohl er sie noch 1856 sehr ausfuhrlich beweisen wollte,

ganzlich unhaltbar. Der Ursprung der Romer war zwar einer am liebsten von

ihren Feinden erzahlten Sage nach kein sehr edler: allein hier ist ja iiberall
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Indem die Sybille aber von da auf die Syrischen Herrscher als das dritte

grosse Griechische Konigsgeschlecht nach Alexander ubergeht, beriihrt sie in

kurzen kraftigen Zugen die ganze Geschichte der Seleukiden seit dem Anfange

der Herrschaft Antiochos Epiphanes' bis fast zum lezten Untergange, wie

namlich

»nach Asiens gliicklichem Gefilde treulos ein mit dem Purpurmanlel

bekleideter wilder das Recht verdrehender feuriger Mann kommen werde,

der wohl so wild seyn miisse weil ihn friiherhin ein Bliz wie ins Leben ge-

rufen habe; und wie er durch seine Blutsucht ganz Asien schwer beugen

werde". Damit ist erkennbar genug Antiochos Epiphanes gezeichnet wie

ihn zumahl die Judaer auffassen mussten: er kara als Konig ganz unerwartet

aus Rom, bemachligte sich unrechtraassig der Herrschaft, nahm besonders den

Judaern ihre Rechte, und erfullte bald Siid und Nord mit blutigstem Kriege.

Wenn aber sein zu heftiger alles wie verbrennender Geist auch daraus erkltirt

wird dass ihn »zuvor ein Bliz wie erzeugt" habe, so enthalt das eine offenbare

Anspielung auf Seleukos K Vorganger : sonst

ware doch auch der Dichter schwerlich auf ein so ganz fernliegendes und

ansich unverstandliches Rild gekommen l}, — Die Sibylle fahrt dann fort zu

weissagen wie dieser selbe

„obwohl nochsosehr allberiihmte Mann 2
) dennoch vom Tode (Hades)

;m achten Diener gut bedient, sein Geschlecht aber gerade von dem

nicht entfernt von Roraern sondern von Makedonien und seinem Konigsstamme

die Rede.

1) Da dieses offenbar der Sinn der Worte Z. 388— 392 ist, so iiegt kein Grund

mit C. Alexandre und Friedlieb das antoi der Handschriften Z. 388 in
vor

anvot zu verandern: freilich wiirde das treulos nicht passen wenn hier wie

C. Alexandre tneint von der Ankunft Hadrian's in Asien die Rede ware; allein

Worte verkehrt C. Alexandre

in dieser ganzen Stelle Z. 388— 400 an Hadrian gedacht wissen will.

2) In den drei Zeilen 393— 395 Ziehen wir also die Lesart einer Handschrift

als die allein klare und hier ganz treffende der gewohnlichen

nardtoTov vor: auch hat sich niemand die Miihe gegeben diese ertraglich zu

erklaren. Dagegen findet sich bald nachher Z. 406 navdiozor ganz richtig

zum Sinne passend, aber auch ohne verschiedene Lesart.

nuvenoTor
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Geschlechte das er vernichten

H. EVVALD,

chtet werden werde". Den

der iiberraschende Tod dieses Antiochos auf dessen Beinamen Epiphanes

sogar die Bezeichnung des »Allberiihmten« hier anspielt, ist bekannt genug:

sein Geschlecbt aber wurde alsdann nicht wenig auch gerade von denen

inimer arger befeindet und vertilgt die er selbst .vertilgen wollte, von den

Judaern namlich, deren Feindschaft den Seleukiden seitdem verderblich genug

war. — Aber weiter fiihrt die Sibylle

diese Geschichte noch herab indem sie fortfahrt j,eine Wurzel d. i.

einen Nachkommen werde er zwar hinterlassen , aber diesen werde der

Schlachtengott aus den zehn Hornern d. i. aus der Reihe der Griechischen

Koni<re H ausrotten vernichtet von gliicklich verschworenen jungen Kriegern,

werde aber neben dieses ausgerottete Horn ein anderes sezen welches dann

herrschen werde" 2
). Denn als Antiochos Epiphanes starb, hinterliess er nur

den einen minderjahrigen Sohn welcher als Antiochos Eupator zum Herrscher

gemacht wurde: allein die inneren und aussern Streitigkeiten welche sich bald

gegen ihn erhoben schlossen damit dass nach seiner Vertilgung auch der von

den Judaern nie recht anerkannte Demetrios Soter von Alexander Balas ver-

drangt wurde: dieser Eindringling welcher sich fiir den achten Sohn Antiochos

Epiphanes' ausgab und wirklich zur Herrschaft gelangte, ist das hier gemeinte

Nebenhorn; und die Sohne deren Krieg 5 ~) zum emtrcichtigen Gliicke wird

sind die fur Balas verschworenen Krieger, der Agyptische Kdnig und andre

1) Mit offenbarer Anspielung auf Dan. 7, 7. 24: die Worte sind sonst zu unver-

standlich und unklar; und die Art wie C. Alexandre hier zehn Romische Casaren

mit Hadrian finden will lasst sich in keiner Weise aufrechthallen.

2) Wir haben hier also vviederum zwei griissere Saze welche den ganzen Sinn

erst vollstandig enlhalten, Z. 396 f. und Z. 398— 400.

3) Fur uaQr
t
Q Z. 399 ist nach einigen Handschriften *Jor^ zu lesen oder das Wort

wenigstens in diesem Sinne zu verstehen. Es ist tibrigens moglich dass die

zwei Konige Eupator und Demetrios Sdter von denen der erstere kaum einige

Jahre als Kind den koniglichen Namen fuhrte, dem Dichter in der Erinnerung

und Beschreibung Z. 398 schon in 6inen zerflossen : jedenfalls sind aber die

Sohne sowie sie Z. 399 gezeichnet werden nach dem ganzen Zusammenhange

der Rede nicht als Sohne dieses 6inen Nachkommens des Feuerkonigs, sondern

im altdichterischen Sinne als junge Krieger uberhaupt zu fassen.
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machtige Feldherren. Die Judiier erkannten lieber diesen Nebenstamm als

zur Herrschafl berechtigt an: aber da dieser Nebenzweig erst mil Alexander

Zebina im J. 123 v. Ch. ganz unterging *}, so sind wir nicht genothigt an-

zunehmen unser Dichter babe alsbald nach Balas' Siege im J. 150 geschrieben.

Von der andern Seite aber sind wir gezwungen anzunehmen der Dichter

babe so auch nicht nach dem J. 123 schreiben konnen, da er diesen Neben-

stamm ausdriicklich als noch herrschend sezt.

Dass die Kroniden jenen Sibyllischen Sinn haben konnen ergibt sich

ferner aus anderen Stellen des Gedichtes, welche uns zugleich auch wegen

des Zeitalters einen noch naheren Wink geben. Es findet sich niimlich ziem-

lich vorne in dem Gedichte ein langeres Stuck welches die Geschichte des

Kronos und der Rhea behandelt 2> Diese Geschichte wird bier vollig nach

der bekannten altHeidnischen Art erzahlt, mit einigen Abweichungen von den

sonst bekannten Griechischen Mythen, aber im Ganzen diesen gleich.

Wozu nun, muss man mit Recht fragen, diese Geschichte der Kiimpfe des

Kronos und des Titan sowie der Geburt des im Phrygischen Lande als dem

Rhea geliebten einst verborgenen Zeus und der beiden andern grossen

Sonne des Kronos und der Rhea? mit dem Hauptinhalte und Zwecke des

Baches scheint sie keinen Zusammenhang zu haben; und aus den fruberen

Heidnischen Sibyllinen kann sie schwerlich einfach heriibergenommen seyn

uns

von

Scheinbar gibt den vollen Zweck dieser Erzah-

lung an indem er sagt jene Golterkampfe seien der Anfang auch aller der

menschlichen Kiimpfe gewesen, und jene Gotterherrschaft stehe an der Spize

der S. 50 f. bemerkten acht menschlichen Weltreiche 3) ;
allein inderthat hat der

Dichter doch damit den Lesern schon den Wink gegeben in den Heidnisch-

menschlichen Verhaltnissen diesen gottlichen ahnliche zu suchen. Gewiss aber

11 S iiber dies alles die Geschichte des Volkes Israel IV S. 3b2 ff. 375 fF. 403.

2 Z 105-158 wozu aber noch die weiteren Worte Z. 199-201 gehoren.

Hier stand aber ursprunglich gewiss auch die Erzahlung welche sich jezt in

n„,u S 129 f. erhalten hat, dass die Rhea selbst zulezt nach
einem andern

Phrygien entfl

denn

Worte

3) Z. 154— 161.
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hatte man zu seiner Zeit langst in Scherz und Ernst begonnen die drei grossen
I

Griechischen Reiche welche aus dem Alexanders hervorgingen , das Seleuki-

dische Agyptische und Makedonische , mit den Reichen der drei Sonne des

Kronos, ihre Konige in diesem Sinne mit den Kroniden, ihre Kampfe unter

einander mit den Titanischen der Urwelt zu vergleichen. Dann aber lag es

weiter nahe unter »dem unreinen Geschlechte der Rhea in Phrygien welches

in einer Nacht untergehen werde" den von seiner eignen Mutter, der Agyptisch-

Ptolemaischen Kleopatra, hingemordeten Seleukos zu verstehen, welcher noch

vor dem Falle jenes Alexander Zebina im J. 125 so umkam. Wirklich kniipft

die Sibylle diesen Untergang »des unreinen Geschlechtes der Rhea" sofort an

jene Weissagung iiber das Seleukidische Nebenhorn *) , freilich dabei auf eine

sicher altPhrygische Sage von der Rhea mit ihrem Geschlechte und dem Unter-

gange der hier Dorylaon genannten Seesladt 2
J sich stuzend welche ihn leicht

zu dem benachbarten Ilion und zu Homer hiniiberleiten konnte, aber mit einem

leichtverhiillten Nebensinne welcher einem aufmerksamen Leser der Zeit nicht

entgehen konnte. Das hier erwahnte unreine Geschlecht der Phrygischen

Rhea (auch Pbrygien gehorte urspriinglich den Seleukiden) gehort offenbar

zu den kurz zuvor so genannten unachten Kroniden sklavischen Ursprungs,

nur dass hier von Phrygien dort von Makedonien die Rede ist 3
}.

Andre Zeitmerkmale scheinen dem so gefundenen Ergebnisse iiber das

Zeitalter dieses Gedichtes nicht zu widersprechen. Auf eine ungemeine Menge

trauriger Geschicke besonders einzelner Griechischer Stadte wird uberall an-

gespielt: vieles davon entlehnt unser Dichter wohl den friiheren Heidnischen

Sibyllenbiichern , und nichts wird man darunter linden was spater als der

angegebene Zeitraum geschrieben seyn miisste. Aber die beiden Weissagungen

uber den Untergang Karthago's und Korinths welche ein langes Verzeichniss
• •

solcher Ubel hochst nachdrucksvoll fast dicht nebeneinander schliessen 4
),

1) Z. 401 ff.

2) Z. 405 f. halte ich nicht 'Avvurdyta als Name einer Stadt, sondern uihurd^w

nach Z. 341 f. und 1, 187 fur die richtige Lesart.

3) Auch ein spaterer Sibyllendichter 5, 139 spricht ahnlich von einem Casar als

sagenhaftem Kroniden.

4) Z. 485— 488.
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sind hier fur uns sprechend genug: beide inhaltsschweren Zerstorungen fallen

zugleich in das J. 146.

Aber am lehrreichsten sind zulezt hier noch alle die Stellen wo unsre

Sibylle von der damals neuesten Weltmacht redet, der Rdmischen: und auch

ansich kann es uns anziehend seyn zu vernehmen was uber Rom in einer

verhaltnissmassig so friihen Zeit und aus der Mitte eines Volkes geurtbeilt

wurde welches damals nochnicht so wie spater die ganze Romiscke Ubermacht

zu seinem Schrecken an sich erfahren hatte. Unsre Sibyllenstimme erhebt

sich vielmehr zu einer Zeit wo man in Jerusalem unter den Herrschenden

noch die Freundschaft der Romer eifrig suchte und gegen die Seleukiden

and durch Romische Gunst 1

aber durch nichts verrath sie sich als aus dem tiefsten und reinsten Volks-

munde hervordringend sosehr als dadurch dass sie ganz unabhangig von dieser

Stimmung in den herrschenden Kreisen uber Rom urtheilt und dieser jiingsten

damals gerade noch mit den wunderbarsten Erfolgen aufs kuhnste empor-

strebenden Weltmacht doch schon den sichern Untergang ankundigt, nicht

ohne ein richtiges Ahnen der nothwendigen Ursachen von diesem. Diese

Herrscbaft ist ihr sehr treffend „die weiBe und vielkopfige" da die vielen

Manner welche in ihr zu oberst herrschen wollten sich bei den Wahlbewer-

bungen als wahre candidate zeigten; die Herrschaft welche »viel Land be-

herrschen, viele Feststehende erschiittern und alien Konigen allmablig Furcht

machen, aber auch viel Silber und Gold aus vielen Stadten rauben und die

Sterblichen bedrucken werde « 2
). Die Vielherrschaft Rom's freilich scheint

dieser Sibylle so fest zu stehen und so wenig vermag sie schon das Casaren-

reich zu ahnen dass sie ausruft: » diese iiberzarte goldreiche aber auch an

s~

mfreieten (jiamlicb an den Wahltagen jener candidati)

oft weinberauschle Jungfrau werde dennoch wenigstens in der Welt 3) nie

Ehre einer Hochzeit kommen, sondern immer niedrige Dienerin blei-zur

1) S. die Geschichte des Volkes Israel IV S. 369 ff. 411 ff.

2) Dies der Sinn der Worte Z. 175— 183, wo zuerst von Rom noch ohne seinen

deutlichen Namen die Rede ist.

3) Wohl aber im Tode und mit d<

Rist.-Philol. Classe. VIII.

482.

H
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ben« l\ Audi steht damit in engem Zusammenhange die andre Ahnung

cht ein fremder Krieg sondern ein blutiffster B

aufruhr werde die ebenso vielberuhmte als scbamlose (Jungfrau) zerschlagen,

die dann am heissen Aschenhaufen plozlich liegend sich in ihrer eignen Brust

bitterer Reue zerfleischen werd Guten sond

eine Amme von wilden Thieren « 2
) : wie unser Dichter sehr wohl abnen

konnte wenn er erst nach dem Anfange der Gracchischen Unruhen im J. 133
-

schrieb.

Aber nirgends erhebt sich unsre Sibylle eben deshalb auch zu hoheren

Messianischen Hoffnungen als bei diesera jiingsten und damals eben am hocbsten

bluhenden Weltreiche. Wenn Rom unter tausendfacher Ungerechtigkeit und

Bedruckung der Stadte und Volker (welche man zur Zeit unsres Gedichtes

schon hinreichend erfahren hatte) selbst immer tiefer entartete und bereits in

jenes uppige Leben versunken war welches auch die Gracchischen Unruhen

hervorrief, mehr einer durch Wollust entwiirdigten hochgeschmuckten Dienerin

als einer koniglichen Herrin gleich: so ahnet unsre Sibylle eine andre Jung-

frau werde als die achte » Herrin ihr oft das zarte Haar scheeren und (um

naher zu reden) die gerechte Strafe an ihr ausfiihrend sie vom Himmel zur

Erde werfen um dann sie von der Erde wieder zum Himmel zu erheben" 3):

1) So sind die schwierigeren Worte Z. 356—358 zu verstehen, obgleich C. Ale-

xandre sie ganz unrichtig von der Casarenherrschaft verstehen will: sie ent-

sprechen vielmehr den ersten kiirzeren Worten Z. 176.

2) Dies der Sinn der Worte Z. 464— 469: aber Z. 468 ist statt der noch von

C. Alexandre und seinem Nachfolger gewahlten sinnlosen Lesarten a ngo'tdg ...

uvtr;v vielmehr driQoiSrj [plozlich, gebildet wie jenes untoxu S. 53) und avttjv

zu lesen. Ubrigens sezt der Dichter hier und an andern Stellen wo es ihm zur

Verskunst besser passt auch leicht Italien statt Rom.

3) Wenn man namlich bedenkt dass auch Jerusalem nach Z. 784 ff. unserm Dichter

als Jungfrau gait und dass er dieses sovielen Stellen des ABs zufolge als be-

kannt genug voraussezen konnte, ferner dass diese Schilderung selbst auf eine

nothwendiff himmlische oder Messianische Herrin hinweist, so kann manwie &

nicht zweifeln wer unter dieser dianoiva Z. 359— 362 zu verstehen sei, und

man winl damit nur das Z. 356 -358 einmahl angefangene Bild aufs treffendste

weiter ausgefuhrt finden. Dass darunter die Fortuna zu verstehen und diese
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das ist die jungfrauliche Tochter des wahren Gottes, die Gemeinde Israel,

welche die gerechte gottliche Strafe ausfiihrend ebenso auch zum wabrenc'^^""" &

Heile erhebend hinfiihrt. Und vvenn Rom besonders aus Asien (seit dem

Siege iiber Antiochos HI d. G.) soviel Gold und Silber zusammengeraubt hatte,

so Sibylle nur folgerichtig weiter, „dreimahl

von Rom wiederempfangen und auch so ihm seinen verderblichen Hoch-

muth zuriickbezahlen ; und soviele aus Asien in Rom's Gefangensehaft ge-

riethen, zwanzigmahl soviele Italer werden in Asien arme tiefverschuldete

Dienstmanner werden* 1
), lauter Messianische Hoflnungen welche zwar nicht

eben Christlich aber desto sicherer nach damaliger Weise Judaisch gefarbt

und deren Kiihnheit, wie sie auch gefarbt seyn mogen, man fiir jene

friihe Zeit ihrer Entstehung unstreitig hoch bewundern muss. Dass aber unter

Asien bier doch vorzuglich nur Jerusalem zu verstehen sei, ist unter dieser

fiir Leser von selbst

Man kann indessen wie unsre Sibylle iiber die Romer jener Zeit der

anfangenden Gracchischen Unruhen urtheilte, auch ausserdem besonders daran

erkennen wie sie iiber die zur Zeit der Abfassung schon erleblen Griechischen

Unfalle sich aussert. Es versteht sich leicht dass vvenn unser Dichter zu

von Hofatius Od. 1, 35 ahnlich beschrieben sei, kann man Herrn C. Alexandre

nicht zugestehen, und ist schon ansich gegen den Geist unserer Sibylle.

1) Dies der Sinn der eben vorangehenden Worte Z. 350— 355: aber wie die

Sibylle hier vom Gelde ausgeht und dann erst vonda Z. 356— 362 weiter aus-

blickt ebenso spricht sie an der Stelle wo sie zum erstenmahle Rom beriihrt

Z. 180 f. dasselbe schon ganz kurz aus: denn sicher lassen sich die Worte

Z. ISO f. nur so Messianisch verstehen und das gottliche Land weist sogar hier

und Z. 402 zunachst auf Palastina hin. Man kann also auch aus alien diesen

Stellen welche uber Rom ganz gleichmassig ja sich gegenseitig erlauternd reden,

den sichern Schluss Ziehen wie unrichtig C. Alexandre das grosse Stuck Z. 295

488 einem spatern Dichter beilegen will.

2) Dass gerade das Geld in diesen Ahnungen eine so grosse Rolle spielt, ist

freilich fur jene Zeit sehr bezeichnend und erklart sich aus der Geschichte des

Volkes Israel IV S 412: wiesehr aber ubrigens hier ATliche Stellen dem Dichter

vorschwebten kann man aus Dent. 28, 12. B. Jes. 23, 18. 60,9. 16 f. 61, 5 und

andern Worten ersehen.

H2
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der oben angenommenen Zeit schrieb, er in den lezten damals verflossenen

anderthalb bis zwei Jahrhunderten nur zwei Einbruche von roheren fremden

Volkern fsogen. Barbaren) in Griechenland vorfand auf welche er das Sibyllen-

anspi konnte: den der Gallier und den der Romer. Auf d

verheerenden Einfall der »mit den Dardanern verbundenen Gallien« vom J.

278 v. Ch. spielt die Sibylle nun wirklich an x
), aber nur kurz und wie

vorubereilend , auch mit dem offenen Namen dieser »Barbaren« nicht zurtick-

haltend, alsob jenes schlimme Elend damals schon ziemlich weit hinter dem

Andenken der Gegenwart zuriickgelegen hatte. Von ganz anderer Art aber

sind die zwei Stellen, eine langere und spater noch einmahl beilauiig eine

kurzere 2
), wo sie den Einbruch eines „vielBarbarischen Volkes« in Griechen-

land und dessen erschreckliche Folgen in ausfiihrlichster Rede beschreibt:

sie sagt hier nicht namentlich welches Volk sie damit meine, aber jene Gallier

konnen schon nach dem Zusammenhange der ganzen Reihe aller jener Grie-

chischen Ungliicksschlage hier nicht gemeint seyn. Wir konnen hier also

nur die Romer verstehen, deren Name nur kunstlich verschwiegen wird weil

ihn als den neuesten aufmerksame Leser leicht finden konnten; und als das

jiingste grosse Leiden Griechenlands wird dieses auch nach dem Sinne und

Faden der ganzen Rede deutlich beschrieben. Dann aber kann damit nur auf

den Romisch-Griechischen Krieg hingewiesen werden welcher mit der Zer-

storung Korinth's im J. 146 schloss: und wir sind auch auf diesem Wege

wieder zu demselben Ergebnisse iiber das Zeitalter unsers Dichters gelangt.

Der Zerstorung Korinth's gedachte er nach S. 56 f. schon vorher einmahl ganz

kurz mit deutlichem Namen.

Eben diese Zeit nun welche wir an so vielerlei verschiedenen uberein-

stimmenden Merkmalen der Heidnischen Geschichte als die unseres Sibyllen-

gedichtes auffanden, die Zeit kurz nach der Zerstorung Korinth's und Karthago's

und dem Anfange der Gracchischen Unruhen, wo die jiingste Weltmacht in

1) Z. 509— 511: wo aber die Lesarten noch immer sehr ungeniigend sind; Z. 511

ist vvohl zu lesen ia/y &' dkkovgi?] do'toae noXv ftydk t* Xr^Ufr

2) Die langere Stelle ist Z-520—544 bald nach jener uber die Gallier, die kurzere

Z. 638 f.
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ihrem nie zuvor erlebten wunderbaren Wesen noch im vollen Aufstreben

besriffen war, sah auch das neualte Volk Israel noch einmahl sich durch

eigne Kraft und Begeisterung holier erheben. Es war die Zeit der gliicklichen

Herrschaft des Fursten Hyrkanos I, als das Volk sich die Freiheit errungen

hatte und eben unter dem Schuze des Friedens welchen dieser Fiirst merst

zu erhalten wussle einer noch glucklicheren Zukunft froh und stolz enlgegen-

blickte: und auch nach dieser Seite hin slrahlt unser Gedicht das unverkenn-

barste Bild seiner Zeit zuriick x
}. Aber wahrend so Hyrkanos I den Frieden

aufrecht zu erhalten eifrig beflissen war, wiitheten in den Griechischen Landern

seiner beiden nachsten machtigeren Nachbaren der Seleukiden und Ptolemaer

stets Kriegsgeliiste, welche im J. 126 wieder in vollen Krieg ausbrachen:

und indem jede der beiden kriegfuhrenden Seiten auf den Fiirsten Hyrkanos I

freundlich oder feindlich einzuwirken suchte, schien es fast unmoglich wie

dieser kluge Friedensfurst den Frieden fur sein in der Mitte liegendes Land

behaupten konne. Da muss sich in den Ptolemaischen Landern wo iiberall

sehr viele Judiier mitten unter den Griechen wohnten von der einen Seite

das Geriicht von der andern die Furcht verbreitet haben Konig Physkon wolle

aus den so zahlreichen Judaern seiner Lander ein eignes Heer bilden 2
) und

es gegen Jerusalem fiihren. Nur durch ein solches Geriicht und eine solche

Furcht erklart es sich wie unser Dichter gegen das Ende seines Werkes hin

an einer geeigneten Stelle die Warnung an » Hellas" einfiigen konnte:

Riiste nicht gegen die Stadt da das ralhlose niedere Volk aus

735 Welches sich weiss aus dem heiligen Lande des Hochsten entsprungen! 3
)

1) In einer Hauptstelle sogleich ziemlich vorne Z. 218— 247; sonst besonders

Z. 702 ff.

2) Welches urn jene Zeiten allerdings auch geschichtlich vorkommt; s. die Ge-

schichle des Volkes Israel IV S. 407 ff.

3) Nur so geben die Worte Z. 734 f. einen Sinn: oti/.Xttv muss Z. 734 dasselbe

bedeuten was es Z. 739 aussagt; die Stadt da ist Jerusalem welches dem

Dichter und seinen Lesern immer zunachst vorschweben soil, welches er schon

vorne Z. 218 ff. ausfiihrlich und kenntlich genug den Lesern vorgefuhrt hatte

und hier wiederum im ganzen Zusammenhange seiner Rede greifbar genug

andeutet. Aber nothwendig ist dann fit; fur &ij zu lesen: und dass ich dieses

von selbst als nothwendig fand und erst nachher dieselbe Vermuthung schon
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Ruhr' aus der Hohle nicht auf (denn unangeruhrt 1st sie besser)

Die Kamarinische Lowin, damit du nicht Ublem begegnest! *)

Sondern enthalte dich, lass in der Brust nicht unmiissigen Hochmuth

Masslos 'herrschen , es riistend zum kriegesgewaltigen Kampfe!

In* diesen Worten ist sicher das Jungste bezeichnet was der Dichter damals

erlebt hatte und was ihm so wichtig schien dass er Riicksicht daraiif zu neh-

men beschloss: und wir konnen nur bedauern dass wir aus andern Quellen

von Bleek aufgestellt sah, kann dieser Erkenntniss wohl nur zur Empfehlung

dienen. Die Hauptsache ist aber hier das oben gegebene geschichtliche Ver-

stBndniss; und C. Alexandre's Meinung von dem Sinne der ganzen Stelle ist so

1 unhaltbar dass sie mir kaum einer langern Erwahnung wiirdig scheint.

1) Bei den dunkeln Worten Z* 736 f. muss man vor allem festhalten dass das

weibliche nagdcdtv Z. 737 (welches ich hier nur freier wiedergebe) nolhwendig

mit KuftuQivav enger verbunden ist, wenn die Worte iiberhaupt einen Sinn

geben sollen. Die Kamarinische Pantherin klingt aber an dieser Stelle zunachst

so ganzlich fremdartig dass man darin nur etwa ein Sprichwort vermuthen

kann: denn dass damit eigentlich Jerusalem selbst gemeint sei welches Hellas

zu reizen sich hiiten moge, liegt klar genug im ganzen Zusammenhange der

Rede. Wir wissen aber aus Virgil's An. 3, 700 dass die fatis nunquam con~

cessa moveri .... Camerina oder vielmehr Camarina ein Ort im siidostlichen

Sicilien war, wohl nicht urspriinglich ein Sumpf (nach Servius zu dieser Stelle)

sondern ein Felsen und eine angebauete Stadt, von dem ein Apollisches (also

auch wohl Sibyllisches) Orakel ging er konne nie bewegt und umgestiirzt

werden. Auf dieses altere Orakelwort spielt nun unsere Sibylle gewiss hier

an, und wir haben hier eben so gewiss noch den vollstai^digeren Saz des

Spruches mit dem schonen Bilde von der Pantherin erhalten. Aber unsre Sibylle

will diese Kamarinische Pantherin auf Jerusalem bezogen wissen: und ware an

der unten weiler zu erwahnenden Stelle Z. 218 der Name Ur - der- Chaldaer

wirklich eine Umschreibung Jerusalems, und hatte sodann der Dichter schon

gewusst dass Eupolemos dieses Ur- der- Chaldaer in der Babylonischen Stadt

Kamarine fand (s. die Geschichte des Volkes Israel I S. 379 der 2ten Ausg), so

kiinnte die Anspielung auf Jerusalem noch naher zu liegen scheinen. Allein

inderthat ist dies alles unsicher, wie auch unten noch weiter zu zeigen ist;

und es war zum Verstandnisse der Worte hinreichend wenn jenes altere Orakel

fiber Kamarina fast sprichwortlich bekannt war.
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die Geschichte jener Jahre und Jahrzehende jezt verhaltnissmassig nur noch

diirftig kennen.

2. Aber aus diesen so sicher wiedererkannten Zeilverhaltnissen konnen

wir nun auch schon deutlich genug einsehen was unsern Dichler zum Abfassen

seines Werkes trieb und was ilm gerade in dieser unter Judaern damals wohl

noch nie versuchten Gestalt es abzufassen bewog. Es sind die damaligen

wechselseitigen Verhaltnisse der Griechen in deren Mitte er lebte und der

m friphmi- Hip Hpp Rnmer konnte er nach der Welt-.Judaer die ihn zum Red

lage bergehen, sie liegen ibm aber doch

und er redet verhaltnissmassig nicht soviel von ibnen. Die Griechischen

Reiche aber. welche aus Alexanders Weltreicbe bervorgegangen waren, be-

droheten zwar noch fur den Augenblick das Wohl und die Freiheit Israel's,

i ondre auch die freie Bewegung in der Welt welcher sich die Jud

3 theils aus edleren Grunden theils aber auch aus Macht- und Gewi

sucht imnier williger und kiihner iiberliessen : doch waren sie theilweise schon

zerstort theilweise bereits sehr geschwacht und innerlich aufgelost, uahrend

die Judaer im altheiligen Lande ihre Freiheit vollig wiedererrungen halten

und im glucklichsten Frieden nur neue Krafte zu einer noch hoheren und

Erhebunff zu sammeln schienen. auf

ein baidiges Ende alles Heidenthumes und einen grossen ewigen Sieg der

wahren Religion verraittelst der Judaer waren nun damals zwar vorzuglich

seit dem B. Buch Daniel und dann den ersten Biichern Flenokh x
) aufs neue

hoch angeregt; und unser Dichter welcher der Zeit nach alsbald auf diese

Erneuerer und Umbildner jener alten Hoffnungen folgte, theilte sie mitten

unter den Heiden lebend mil voller Begeisterung. Er wollte nun aber den

selben Hoffnungen und Ahnungen aufs lebendigste vor die Augen
Heiden diese

legen und war nach allem was wir wissen konnen der erste welcher dieses

versuchte; wollte sie hinweisen auf das Volk welches schon jezt im gluck-

lichsten Frieden unter den gerechtesten Gesezen und reinsten Sitten wie eine

Vorfeier der Messianischen Herrlichkeit erlebe, sie ermahnen dieses Volk zu

der Zeit nach zwischen dem B. Daniel und unserm Gedichte liegen,

landlunq uber des Aetkiopischen B. Henokh Entstehung Sinn und Zu-
Welche

sammensezung. Giitt. 18n4.
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achten und wennnicht zu ihm uberzugehen doch es nicht zu verlezen und zu

storen; und wollte daneben gewiss auch fiir die unter ihnen wohnenden vielen

Judaer oder die Hellenisten schreiben, welche den Inhalt und Umfang der

Messianischen Ahnungen leicht vergaflen. Er war ein in Griechischer Sprache

und Dichtkunst hochgebildeter Mann, der dazu auch sonst hoch genug stand

urn sich von dem rathlosen niederen
9
Volke (\aos a&ov\os) seines eigenen

Blutes (wie er es in den obigen Zeilen so nennt) scharf zu unterscheiden.

Aber die rechte Art die Messianischen Ansichten und Ahnungen, diese an

Inhalt und Gestalt eigenthiimlichsten Erzeugnisse des Geistes Israels, auch den

Heiden ja den hochgebildeten kunstliebenden Griechen jener Zeit in treffendster

und gefalligster Gestalt vorzufiihren, war schwer zu finden. Er wusste indess

dass Griechische Weissagungen in die Sibyllische als die beste Gestalt ein-

gekleidet waren. So beschloss er in derselben reizenden Gestalt die Weis-

saffungen Ahnungen und Ermahnunffen vorzufiihren welche in seinem wie in&*•"©*'" •»-M-«e wM ~.-v M . u*u.w«*v««*5

Israel's tiefstem Herzen selbst ruheten, und ein Dichterwerk zu verfassen

welches den schonsten Griechischen an Kunst und Zauber gleich stande und

dennoch den den Griechen unbekanntesten wunderbarsten Inhalt brachte, auch

sogleich unmittelbar fur seine Zeit kraftig wirkte ja selbst um die Entschlusse

und Thaten der Machtvollen seiner Zeit zu bestimmen nicht ganz umsonst

kame. Und man muss sagen dass er diesen seinen Zweck auch ganz vor-

trefflich sowohl in der Anlage als in der Ausfiihrung erreichte.

Was die Anlage betrifft, so musste der Dichter vor allem eine passende

Sibylle aufstellen welcher er alle Worte wie sie ihm aus dem Herzen quollen

leicht in den Mund legen konnte. Er fand nun offenbar 1) besonders zwei

Sibyllen von Ruf und Ansehen unter den Griechen vor, die Erythraische als

die unter den Griechen von Alters her beriihmte, und eine Italische welche

zwar nicht bestimmt die Kumaische genannt aber als Tochter der Kirke und

des Gndstos hinreichend als eine Italische bezeichnet wird. Die Griechischen

Zeilen welche unter dem Namen soldier Sibyllen gingen kannte er sichtbar

sehr gut, und musste sich stark nach ihrer Art richten: aber ebenso leicht

versteht sich dass die Sibylle welche er redend einfuhren wollte, sich ihrem

1) Nach den Worten Z. 812 — 815.
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Geiste nach weit iiber jene erheben musste, ware die Erythraische auch nicht

(wie es doch nach den eignen Andeutungen unsres Dichters damals so war)

von vielen Griechen schon die schamlose und die Italische die Uignerhche ge-

nannt worden v
). So fiihrte er denn auf ganz neue Art eine Sibylle ein

welche man, wie sie selbst sagt, unter Griechen wohl die Erythraische oder-

auch die Italische nenne, die aber eigentlich sich ganz anderswo geboren und

von ganz anderem Geschlechte abstammend weiss. Sie weiss sich als die

Scbwiegertochter 2
) Noah's, ist mit ibm durch die Sintfluth gerettet, hat alle

die gottliche Weisheit dieses Propheten und Heiligen iiber Vergangenheit und

Zukunft 3) mitangehdrt und sich tief in sie versenkt, ist dadurch in den iichten

Geist Gottes eingeweihet und fuhlt sich nicht weniger von ihm gelrieben, kann

also auch selbst iiber alle Geschichten und Zeiten prophetisch reden, hat aber

(wie die Sage leicht von alien Sibyllen meldete *•)) noch ungemein lange

nach der Sintfluth bis zum Babylonischen Thurmbaue 5
) und noch spiiter ge-

lebt, hat in jener Urstadt Babylon gevvohnt 6
), ist nun aber von Osten her

nach Hellas gekommen urn diesem »das kommende Feuer" (des Messianischen

Gerichts namlich 7)) anzukiindigen und diese ganze grosse Spruchrede zu

1) Z. 813. 815.

2) i>i>fi<f,r; Z. 826 kann nach Hellenistischem Sprachgebrauche auch dies bedeuten,

da es die LXX fur n?3 sezen ; und lasst hier keine andre Bedeutung zu. Dass

noch die folgenden Sibyllendichter es so verstanden wird unten erhellen; ja

noch 1, 211. 271. 277. 290 herrscht dieser Sprachgebrauch.

3) Hiemit stiramt gut ttberein dass Noah ebenso wie Hendkh gerade urn jene Zeit

ammeisten so betrachtel, und auch ein B. Noah geschrieben wurde; s. die Ab-

handlung Uber das B. Henokh S. 56 ff. und Jellinek's Bet-ha-Midrash HI (Lpz.

1855) S. 155 ff.

4) Nach Griechischer Anschauung; aber wenn der Dichter unsre Sibylle etwa fur

Sem's Weib hielt, so weiss man dass die Spateren diesen sogar mit Melchisedek

fur einerlei hielten.

5) Nach Z. 97 ff. Ja eigentlich lebt sie nach ihrem Begriffe noch immer, und ist

insofern eben die unsterbliche , worauf auch spatere Sibyllendichter noch an-

spielen (s. unten); und dasselbe spricht sich ja auch in ibrer ganzen Art die

Zeiten zu schildern aus.

6) Nach Z. 808 f.

7) Nach Z.808f.: das Fewer wie Jes. 1,31 und an sovielen andern ATlichen Stellen.

Hist.-PhiloL Classe. VIII I
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halten, und weiss zwar recht gut dass sie hier unter den Hellenen entweder

fur die Erythraische oder fur die Italische gehalten und wie diese verachtet

werden, aber auch dass man sie unter ihnen dennoch einst als die wahre

Prophetin des wahren Gottes erfinden werde iy
Dies ist die sinnige Annahme von welcher aus der Dichter seine Sibylle

redend einfiihrt: und man kann nicht laugnen dass sie ebenso fein als treffend

ist, und dem Dichter den freiesten und leichtesten aber doch nur einen stets

vom rechten Geisle erfullten Spielraum lasst. Es ist als hatte sich schon in

-
_

"" "
'

™^^*

1) Dies der ganze Sinn des entsprechend grossen • Schlusswortes Z. 808— 828.

Zwar ist in diesem die heutige Wortiugung nicht ohne Fehler, welche leicht

auch den ursprunglichen Sinn etwas verwirren kdnnen. Hinter Z. 810 merken

einige Handschriften sehr richtig an keinovot 3vo oTiyoi, da wirklich schon

der Z. 808 angefangene Saz nicht vollendet ist und ngoytjtevaai Z. 811 sehr

ttbel sogleich auf das nooyrpeiovou Z. 810 folgt. Z. 817 haben noch die

beiden neuesten Herausgeber ebenso libel die Lesart Qeov /reyaXqv dh ngo-

(fiJTiv statt des ansich und dazu in diesem Zusammenhange allein passenden

Qeov /teyaXoio ngoip. welches sich noch bei Lact. instit. 4, 15 findet. Schlim-

mere Verderbnisse sind in die Zeilen 818—828 eingerissen: bedenkt man aber

dass die Sibylle ganz nach achtHebraischer Anschauung doch nicht etwa als

Zeus' oder Apollo's Tochter sondern nur als eines grossen Heiligen Tochter

oder Schnur gelten und auch ihre Wahrheiten doch nur von einem grOssern

Heiligen haben kann, dass Noah hier als solcher gilt, ferner dass die Worte

Z. 827 nur noch einmahl kurz zusammenfassen was Z. 819 f. schon gesagt ist,

so muss man sich entschliessen bei dem 6$ Z. 818 ff. an Noah zu denken,

demnach Z. 819 a ol fur %d f>ot und Z. 821 nach einer Handschrift /uid (wie

Z. 182) fur fie %a zu lesen; dann gibt Z. 826 tw piv iyw erst den Nachsaz

zu og ydg i/roi Z. 818, und der Doppelsaz ot« ydg Z. 822— 825 (zur Zeit

namlich da ) schaltet zuvor nur eine nahere Zeitbestimmung ein. Allein

so erganzen Z. 818— 828 nur was hier iiber der Sibylle Abstammung noth-

wendig zu sagen ist;
1

und nichts ist alien Umstanden nach grundloser und

verkehrter als diese lezten 11 Zeilen welche auch ihrer besondern Sprache

nach durchaus von demselben Dichter sind mit C. Alexandre und Friedlieb

abzutrennen und einem spatern Dichter zuzuschreiben. Die Griinde welche sie

dafur anfuhren, verdienen sobald man das richtige Verhaltniss versteht kauni

eine Widerlegung. Vielmehr haben ja die spateren Dichter diese einfachen

schonen Worte und Gedanken nur ubertreiben konnen , wie unten zu sagen ist.
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dieser Grundanlage hier der Geist von Hellas und von Jerusalem aufs voll-

kommenste nit einander gemischt, aber freilich so dass Hellas nichts als den
*

groberen Stoff und das Kleid gibt; sowie unserm Dichter uberall Hellas nur

die Hellenische Sprache und eine Ubermenge Hellenischer Redensarten Bilder

und einzelner Saze, Israel aber den alles beherrschenden Geist zur Verarbei-

tung darreicht.

Aus der Grundanlage nun ergab sich dem Dichter auch leicht die llaltui

welche er diirch alles hindurch beobachten musste was er dieser so bestiraniten
#

Sibylle in den Mund legen wollte. Diese Sibylle kann von dem Goltlichsten

und Ewigsten wie von dem Tiefmenschlichsten und Voriibergehendsten reden;

sie kann von den Dingen und Geschichten der aussersten Vergangenheit wie

von alien spateren Ereignissen, und von den Aufgaben der niichsten Gegen-

wart wie von alien Rathseln der Zukunft reden. Redet sie von Dingen

welche auch dem Dichter im Augenblicke der Dichtung noch reine Zukunft

sind, so versteht sich dass sie da ermahnend oder drohend nur wirklich

weissagen kann: redet sie aber von Dingen die seit der Sintflulh und dem

Babylonischen Thurmbaue geschahen, so kann sie da als die uralte zwar

ebenfalls wie vom Zukunftigen reden und das in der Wirklichkeit schon er-

lebte als Weissagung einkleiden 1
), fallt aber auch oft gerade umgekehrt dabei

in die Erzahlung und spricht mitten aus der wirklichen Gegenwart des Dichters

heraus, weil sie ja als noch immer irgendwie lebend gilt. Strenggenommen

sind dies keine Widerspriiche; und man sollte aufhoren mit den bisherigen

Erklarern den Dichter wegen solcher Erscheinungen schwer zu tadeln. So

zahlt sie an einer Stelle 2
) die 8 Weltreiche wie ein Geschichtschreiber auf

;

und bemerkt an einer andern 3) dass nun 1500 Jahre verflossen seien seit

Wie

2) Z. 156—161 vgl. daruber oben S. 50 f.

3) Z. 551 — 553, ein sehr merkwurdiger Ausspruch, in welchem die Zahl 1500

zwar nur so' rund zu fassen ist als sie gegeben wird
,

der aber mit den ge-

lehrten Annahmen der damaligen Chronologen so ziemlich iibereinslimmt
;
doch

waren die Angaben wann die Konige von Sikyon von Argos von Athen ent-

standen, sehr mannichfach ; s. Eusebios' Chronik in A. Maji collectio scripto-

rum Veterum VIII p. 127 ff.

I
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der ersten Griindung Hellenischer Konigsherrschaft. Weil aber die Sibylle

doch sehr vieles in der Wirklicbkeit schon Erlebte voraussagt, so scheint es

schwierig dieses von alle dem richtig zu sondern was sie von der Zeit des

Dichters aus als reine Weissagung redet: und inderthat haben die Ausleger

beides oft nicht sicher genug unterschieden. Aber diese Schwierigkeit ist

bei alien ahnlichen Buchern dieselbe: und einem ebenso aufmerksamen als

sachkundigen damaligen Horer oder heutigein Leser kann doch zulezt keine

Zweideutigkeit dieser Art ubrigbleiben.

Allein sovieles und grosses auch der Dichter von dem neuen unGriechi-

schen Geiste hineinlegen mochte, jedenfalls musste er doch sein Gedicht so

vollenden dass es auch dem Inhalte nach einem alteren Sibyllischen nicht zu

unahnlich wurde, sondern nur wie ein vergeistigtes und verklartes alteres

erschien. Wir konnen schon danach vermuthen dass ein grosser Theil alterer

Sibyllischer Saze und Spriiche, soferne sie dem neuen Geiste nach unver-

fanglich schienen, in das umgeborne Gedicht aufgenommen wurde; und schon

der S. 62 erklarte Spruch von der Kamarinischen Pantherin kann diese Ver-

muthung zur Gewissheit erheben. Auch der Inhalt vieler einzelnen Spriiche

weist uns auf eine solche Annahme bin. Da z. B. unsre Sibylle sich zwar

weit uber die Erythraische oder Italische erheben aber es doch nicht eben

iibelnebmen will wenn sie mit einer von beiden verwechselt werden sollte:

so nimmt der Dichter wohl Orakel gegen andre beruhmte Orakelstatten auf

wie gegen Delos und Samos l
) ;

nirgends aber eines gegen Erythrd oder

gegen Kuma wie ein spaterer Sibyllendichter 2
). Dazu bewegt er sich im

Gebrauche der Griechischen Dichtersprache mit solcher Gewandtheit und sogar

in der Anwendung Griechischer Mythen (soweit darunter sein lezter Zweck

nicht litt) mit solcher Freiheit dass man nichts andres als ein achtestes Grie-

chisches Gedicht zu horen meinen musste.

Wir konnen endlich mit Grund annehmen dass die Heidnischen Sibyllen-

spriiche mehr von ernster ja finsterer Ungluck drohender Art waren, und

1) Z. 363 der dann wiederum in den spiiteren Buchern oft wieoerholte Spruch
>*

Eat at uui Hujiog a/a/nog, ioeitai /Jr.'Kos adt
(
lo£

uber welchen ich auch in den Gott. Gel. Anz. 1856 S. 663 schon weiter redete

2) Nach 5, 307—313.
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dass man sie h um in ihnen ernste Warnungen sowie

Mittel dem drohenden Ubel zu entgehen glaubig zu vernehmen. Eben deshalb

eignete sicli ja die Sibyllische Einkleidung jezt so leicht die ernsten Laute

eines Dichters erschallen zu lassen welcher das dem ganzen Ileidenthume

drohende Verderben zu weissagen und seine strengen Ennahnungen daran zu

kniipfen rich recht zur Aufgabe sezte. Unsre Sibylle fiihlt sich also wie in

gottlicher Wuth getrieben das wie der ganzen Welt so insbesondre Hellas'

und alien einzelnen Hellenischen Landern und Stiidten drohende Uubeil laut

zu verkiinden; sie wird ermiidet durch die lange Redo iiber so linstere

grauenvolle Dinge der Vergangenheit wie der Zukunft, und mochte bald

erschopft lieber schweigen: aber immer treibt sie der Gott wciter alles aus-

zureden was sie weiss, bis sie auch das lezle nicht mehr zuriickhalt und mit

hochster VoIIendung alles schliesst. Dazwischen kann sie viele andre Weissa-

gungen und Schilderungen werfen, auch Warnungen aller Art daran kniipfen:

aber »das kommende Feuer« anzukiindigen ist von vorne bis zulezt ihr Haupt-

trieb und ihre Arbeit. Und so erschallen hier an verschiedenen Stellen wie

ganz unvorgesehen und doch desto nachdriicklicher mitten hinein Messianische

Weissagungen und Ermahnungen welche allerdings im Volke Israel langst

ge^eben waren, die aber in solchem Zusammenhange und solcher Sprache

gewiss noch nie in der Welt lautgeworden waren und welche die iiber-

raschten Horer nicht wenig ergreifen und fesseln mussten.

3. Hieraus ist die Ausfiihrung im Einzelnen schon ziemlich deutlich.

Um sie aber vollstandig zu verstehen, muss man bedenken dass eine Sibylle

nach Griechischer Anschauung als eine nur wie durch ein schweres Ver-

han^niss gezwungene rasende abgerissen und unlerbrochen redende bald hochst
c,

1""" e

f

bewegte bald wie ermattende bald schnell von einem zum andern ubersprin

gende Weissagerin gait. Unser Dichter musste dieses Bild so treu als raog

lich wiedergeben. Schon deswegen legte er alles wie absichtlich nicht au

eine bloss ruhig dahin fliessende leicht geordnete, sondern auf eine wie

sprungweise in hundert Windungen sich drehende schwer sich vollendende

Darstellung an; sowie auch dann weiter bis ins Einzelnste hinein absp

langgedehnte Saze hier Dennoch versteht sich leicht

dass. wie auch solche Saze zulezt immer ihre Abrundung finden miissen, so
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es auch der grossen so schwer aufkeuchenden und wiederholt wie im Kreise

sich drehenden Rede weder an einem richtigen Anfange noch an einer ge-

niigenden lezten Vollendung fehlen kann; und sicher mussten gerade von der

einen Seite der Anfang und wie der erste Schuss der Rede bis zu ihrer

ersten Ermudung, von der andern ihr lezter starker Schuss bis zu dem

rechten Schlusse hin ihre kraftigsten Theile seyn.

Sibylle bereitete also 1) sogleich vorne gewiss die Horer auf den

ganzen Ernst ihrer sich erhebenden grossen Rede vor wie es ihrem ganzen

Wesen und Zwecke gemass war, den wahren Gott (gewohnlich o fxeyas

$eos oder bloss Msycts genannQ preisend, die Schopfung und die Sintfluth

beruhrend. Dieser Anfang findet sich jezt vor Z. 97 ff. nicht x}: dass er

einst dawar versteht sich theils vonselbst, theils muss man ihn auch nach

den folgenden Sibyllendichtern voraussezen welche ihn (wie unten zu zeigen

ist) ebenso wie das meiste andre von unserm Dichter nachahmen.

Allein wie durch ein besonderes Gluck haben sich noch jezt von diesem

hier abgeschnittenen Anfange des ganzen Gedichtes anderswo einige hochst

kostbare Bruchstiicke erhalten, und darunter gerade die ersten Zeilen des

Anfanges selbst. Man kann namlich bei naherer Untersuchung nicht zweifeln

dass alle die Ausspruche der Sibylle welche Theophilos von Antiochien in

seiner Schrift an Autolykos anfiihrt, dem Gedichte unsres Dichters entlehnt

sind. Weil er namlich keine andre Sibylle kennt und unterscheidet, alle diese

Ausspruche ganz einfach bloss auf „die Sibylle" zuruckluhrt, auch das hohe

Alter derselben als langst bekannt voraussezt 2
) , so kann man schon ansich

1) Man kann hier aber nicht ubersehen dass sich in einigen Handschriften hinter

dem jezigen dritten Buche die Bemerkung findet dieses Buch habe aid' (1034)

Zeilen: da das jezige Buch nur 828 hat
;

so will C.Alexandre II. 1. p. 180

dafiir oOJ' 834 lesen ; allein da wir schon S. 66 an einem deutlichen Beispiele

sahen dass diese Randbeinerkungen sich auf friihere jezt verloren gegangene

vollstandigere und bessere Handschriften zuruckbeziehen
;

so ist die Frage ob

das urspriingliche Gedicht nicht wirklich 1034 Zeilen gehabt habe. Allen An-

zeichen zufolge ware dies eben der rechte Umfang; und gegen 250 Zeilen

mogen vorne immerhin abgeschnitten seyn.

2) 2
?

3. 31. 36, nach der lezten Ausgabe von Humphry (Cambridge, 1852)

S. 40. 118. 132— 138.
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vermuthen dass er die vier Sibyllischen Stellen welche er anfiihrt nlle dem-

selben Gedichte entlehnte. Nun findet sich die eine dieser vier Stellen in

unserm Gedichte: wir konnen also die drei andern als ebenfalls zu ihm

gehorend voraussezen; und dasselbe bestatigt sich noch mehr durch den spa-

tern Lactantius welcher ein Stiick der einen dieser Stellen als im Anfange

der Erythreischen Sibylle stehend anfiihrt und sofort eine andre Stelle aus

dieser selben Erythreischen als am Ende stehend hinzufiigt welche wir wirk-

lich noch gegen das Ende unsres Gedichtes Onden. Wir wissen dazu dass

Lactantius die verschiedenen Sibyllen sorgfaltig zu unterscheiden suchte und

dass er unser Gedicht ausdriicklich der Erythreischen zuschrieb 1
). Doch

der Hauptbeweis liegt darin dass jene drei Stucke bei Theophilos, von denen

zwei sehr gedehnt sind, ihrer ganzen Sprache und Haltung nach s6 vollkom-

in en zu unserm Gedichte passen dass wir an ihrer Zusammengehorigkeit mit

ihm nicht zweifeln konnen 2
); und so haben sich gerade die ersten 35 An-

fangszeilen, dann nach einer Liicke 3 andre und wieder nach einer kleinern

Lucke oderauch unmiltelbar nach diesen 3 noch 49 , zusammen 87 Zeilen

erhalten welche wir mit allem Rechte von unserm Dichter und aus unserm

Gedichte ableiten konnen. Die Sibylle fing danach nicht damit an sich selbst

vorne zu nennen und als solche scbon ihrem Nanien nach Glauben zu fordern:

sie nennt sich inderthat passender und zugleich uberraschender erst am Ende 5
}.

Aber sie fangt auch wie billig nicht mit Ermattung oder mit Umschweifen,

1) Nach den Hauptstellen Instit. 2, 6. 4, 6. 15. de ira c. 22. Die Herausgeber der

Sibyllischen Biicher haben daher schon fruh diese drei Stellen bei Theophilos

als das Prooemium diesen Buchern vorangestellt: aber dieser noch von den

neuesten Herausgebern beibehaltene Name ist ganz unpassend. — Ob sich

noch einige andre Bruchstucke aus unserm Gedichte namentlich bei Lactantius

erhalten haben, ist nicht sicher zu erkennen: jedenfalls sind es keine be-

deutende.

2) Zwar bezweifelt dies alles C, Alexandre, und roeint dieses sogen. Prooemium

stamme erst von einem christlichen Dichter: allein seine Grunde dafiir sind

haltlos und leicht widerlegbar.

3) Und wir werden unten sehen dass dasselbe bei den bei weitem meisten andern

Sibyllendichtern sich wiederfindet.
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sondern sogleich aufs kraftigste mit der Ermahnung an alle Menschen dn den

wahren Gott zu erkennen und ihn allein zu suchen; und kein sowohl ent-

sprechenderer als herrlicherer Anfang zu einem solchen Gedichte lasst sich

denken als er hier gegeben ist.

Allein diese erste kraftvolle Ermahnung reicht doch nicht hin alles zu

erganzen was jezt vor jenem Rumpfe Z. 97 ff. fehlt. Die Sibylle musste dann

zur Schopfung der Welt und der Menschen ubergehen, wozu sie sich inder-

that in den lezten der dort bei Theophilos erhaltenen Zeilen schon gut einen

Weg bahnt; sie beriihrte dann wohl auch die Sintfluth. Alles das ist jezt

verloren. Zulezt war hier gewiss von den vielen Ungerechtigkeiten der

Menschen die Rede welche allmahlig entstanden und sich immer hdher hauf-

ten, auch wie die Sibylle weissagt sich bis zur Messianischen Frist noch

immer weiter haufen werden. Dies fuhrte dann vonselbst auf die Drohung

des Messianischen Gerichtes und die Weissagung einer dann folgenden Voll-

endung des Reiches der schon jezt irgendwo auf Erden in einem Volke

bliihenden wahren Religion. Und eben dies ist der Gedanke mit dessen ersten

Worten das jezt erhaltene kopflose Gedicht anfangt Z. 97 ff. Aber wir konnen

auch hier sogleich die ungeheuerliche Spannung und Zerdehnung der Rede

dieser Sibylle einsehen: denn nach dem strengen Zusammenhange der Ge-

danken folgt zu dem Vordersaze:

97 Aber wann einst sich vollenden die drohenden Worte des Grossen

Gottes gesprochen den Sterblichen welche den Thurm sich erbauten

In dem Assyrischen Lande:

der wahre Nachsaz erst Z. 286 ff.

:

Dann also wird Gott senden vom Himmel herab einen Kdnig:

Der wird jeglichen richten mit Blute und loderndem Feuer *).

1) d. i. der Messias: das Blttt nach B. Zakh. 9, 13— 15, das Feuer nach Jes. 4, 4

und andern Stellen vgl. oben S. 65 ; aber eben das Blut hebt unsre Sibylle nach

der Stimmung jener Zeit auch sonst sehr slark hervor, wie Z. 313. 320. 654.

696 ff. Das xoi Z. 286 im Nachsaze wie Z. 297. 490 und sonst oft auch bei

spateren Sibyllendichtern. Dieser Konig n von der Sonne her gesandt" wird

dann Z. 652— 656 weiter beschrieben, und sein Reich Z. 766— 783. Kttrzer

wird er auch hier zulezt noch als der „Sohn Gottes" bezeichnet den Gott



I

ENTSTEHUNG INHALT DND WERTH DER SIBYLLISCHEN BttCHER. 73

worauf dann, nachdem so das Messianische Weltgericht als das grosse lezte

Ziel aller dieser Sibyllenspruche einmahl erreicht und das furchtbar drohende

Wort einmahl ausgesprochen ist, die Rede alsbald wie in Ermaltung aufhort

Z. 294. Alle die beinahe 200 Zeilen welche zwischen diesen beiden Wechsel-

sazen liegen, bereiten diesen schweren Nachsaz nur vor.

Die Vorstellung ist also dabei diese: sogleich bei dem Babylonischen

Thurmbaue, welcher hier in das zehnte Gescblecht nach der Sintfluth gesezt

wird l
), habe Gott in der Voraussicht dass kiinftig am Ende der Zeiten ein

ahnliches Geschlecht menschlicher Gewaltthater und Himmelssturmer erstehen

werde, das Messianische Weltgericht angedroht, als wolle nicht er selbst

wieder wie damals sondern als solle statt seiner der Messias ein solches

Weltgericht halten 2
). Da nun die Sibylle dieses zuvor geschichtlich erlautern

muss und eine Ubersicht des ganzen dazwischenliegenden Zeitraumes mit sei-

nen wechselnden Wellreichen geben will, so beginnt sie zuerst von dem des

Kronos Titan und Iapetos als welche damals geherrscht hatten; und fuhrt hier

aus der S. 55 f. erwanhten Ursache diese Gotterstreitigkeilen so weitlaufig aus

Z. 110—155, urn desto rascher die Reihe der 8 menschlichen Weltreiche

nacbst dem h. Geseze alien glaubigen Mannern zu ehren befohlen habe. Denn

da die Lesart ttov Z. 774 f. feststehl, so muss man aXXov lesen und dieses

als Gegensaz zu dem h. Geseze Z. 767 auffassen, die Rede vom Tempel aber

mit Z. 773 schliessen; und da der Messias schon kurz vorher Z. 652— 656 weiter

beschrieben war, so konnte er hier so kurz angedeutet werden.

1) Nach Z. 108 f., aber bloss daraus geschlossen dass Gen, 11, 1—9 auf c. 10 folgt.

2) Diese ganze Vorstellung und grossartige Ubersicht der Zeiten hat, soviel wir

bisjezt sehen konnen, erst unser Dichter geschaffen: ahnliche leichte Uber-

sichten der ganzen Menschengeschichte mit Messianischer Farbung waren aber

damals namentlich durch das B. Hen6kh schon genug angebahnt Auch die

m _.. ^ 104 wurde

wohl von unserm Dichter zuerst niedergeschrieben , ist aber wesentlich nichts

als eine verniinftelnde Erklarung der Worte Gen. 11,7. Aber unser Dichter

will daraus auch den Namen Babel erklaren, als komme dieser von palUiv

werfen: sowie es den Hellenisten meistentheils an aller Morgenlandischen Sprach-

kenntniss fehlte und sie deshalb leicht auch auf die grundlosesten Vermuthun-

Winde

gen geriethen.

Hist.-PhiloL Classe. VIII K
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daran zu schliessen Z. 156—161. Diese Reihe der 8 Weltreiche war nun

gewiss unserm Dichter in den Agyptisch-Griechischen Schulen iiberkommen:

weil er aber wenigstens von einigen elwas mehr sagen und zugleich als

acbter Hebraer das Salomonische erganzen, uberhaupt das Hebraische jezt

immer naher mil dem Heidnischen vergleichen und der Ankundigung gottlicher

Strafen und des Weltgerichtes als seinem Hauptzwecke zueilen wollte, so

beginnt die Sibylle nach einem neuen starkeren Anfange Z. 162 — 166 das

Salomonische als ein vorwgliches Reich geschichtlich naher zu beschreiben

Z. 167— 170 x
), beruhrt dann das Griechisch-Makedonische Z. 171-174,

und am weitesten das Romische schon mit Messianischen Hoffnungen Z. 175

—

183. Aber der kurze Hinweis auf die eben vorziiglich in diesem Griechischen

Reiche entstandenen Ungerechtigkeiten Z. 184— 193 denen hier nur in aller

Kiirze aber bezeichnend genug das Daseyn des Volkes des grossen Gottes

welches fur alle Sterbliche Fuhrer zum redden Wege wird gegeniibergestellt

wird Z. 194 f., leitet die Sibylle eben auf die schlimme doch nothwendige

Ankundigung der vielerlei iiber die Welt kommenden gottlichen Schlage

wobei sie wie ganz neu aufgeregt wiederbeginnt Z. 196— 198. Und schon

weissagt sie in aller Eile die tiber die Volker eben von den Titanen an

kommenden Schlage Z. 199—210 als sie wie ihren zu schleunigen Gang ein-

haltend und sich zur Ordnung anschickend zuerst bei dem Schlage verweilt

der den Salomonischen Tempel traf und nun eben das seltsame Volk dieses

Tempels naher zu beschreiben sich in aller Ruhe vornimmt Z. 210— 217.

Damit zu dem gekommen was ihr doch sichtbar das meiste Vergniigen macht,

beschreibt sie in aller Ausfuhrlichkeit die Sitten dieser gerechtesten Menschen 2
)

1) Diese Beschreibung des Umfanges des Salomonischen Reiches ist freilich zu

gross und stiizl sich auf die bekannten spateren Dichtungen iiber Saldino : aber

deshalb darf man dem Dichter nicht die Albernheit aufbiirden als habe er dieses

Reich fur das alteste unter alien menschlichen gehalten. Die Worte otnog

Tipcoi/aioi? Z. 167 sollen aber auch gewiss nur ein der Wiirde nach torzug-

lichstes Reich bedeuten.

2) Die Worte zum Anfange dieser beruhmtesten von den Spateren so oft init

Bewunderung betrachteten Schilderung Z. 218 f. sind in den Handschriflen auf-

fallend verdorben und noch in den neuesten Ausgaben nicht richtig hergeslellt.

Die Lucke in der Mitte Z. 218 scheint mir nun jedenfalls s6 ausfiillbar dass
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Z. 218 — 247, beruhrt hier aucb ihre altere Geschichte von Mose an Z. 248

264, kehrt dann aber ganz richtig zur Beschreibung jenes Unheiles zuriick

welches nicht ohne die Schuld des Volkes der wahren Religion den Salomo-

nischen Tempel traf Z. 265— 281. Nach der Anschauung der Judaer jener

Zeit unsres Dichter dauerte nun das Unbeil und die Strafe der Babyloniscben

Verbannung troz des von dem Davidssohne Zerubabel wiederaufgebaueten

Tempels noch immer fort: so fiihrt dieses die Sibylle hier rasch zur Messiani-

schen Weissagung und Ermahnung Z, 282— 285 sowie zu jener Messianischen

Drohung worauf die ganze Rede hinauszielt, die aber hier zuerst nur ganz

kurz beruhrt wird Z. 286 f. *), weil die Sibylle hier in hochster Aufregung

man liest
m
JSatt noltg ruoe (oderwohl noch besser tiptoe) te nuiu ydorog

denn xe findet sich wirklich in guten Handschriften ; der Tempel wird hier auch

nach dem Zusammenhange der ganzen Rede vgl. Z. 213. 264. 274. 281. 290.

294. 301 aufs treffendste miterwahnt, und dann versteht sich auch die Mehr-

zahl *i?! wv dr; Z. 219 vonselbst; denn die Lesart *E£ fjg /tot welche sich

nach einigen Handschriften noch in den neuesten Ausgaben findet, ist was das

not betriffl vdllig sinnlos, was die Einzahl fc betriffl erst aus der Auslassung

des Tempels in der vorigen Zeile iibel genug entstanden. Am dunkelsten scheint

nun zwar das Wort OvyaXtfoio am Ende der Zeile, woraus schon eine alte

Hand sehr hubsch dichterisch aber aus Missverstand evgrdyvia verbesserte,

welches sich in guten Handschriften findet: ich zweifle aber nicht dass man

einfach mit dem Zusaze eines wesentlichen und zweier minder wesentlichen

Buchstaben OvoyaXdaiov herstellen muss und dass dieses im Sinne des Dichters

im Lande Abraham's (des Ur-Chaldaers nach Gen. 11, 28) bedeutete. Dann

ist alles ganz richtig, wahrend Ovg XmX(kU»r welches C. Alexandre nach

Gfrorer herstellt, alles verwirrt, da der Dichter in keiner Weise Palaslina das

Land der Ur-Chaldaer nennen konnte.

Wer die Worte Z. 286 f. in diesem Zusammenhange oberflachlich liest und

dabei an B* Jes. 45, 1 denkt, kann leicht auf d6n Einfall kommen unter dem

Konige werde hier Kyros als Wiederhersteller des Salomonischen Tempels ge-

meint. Allein dass Kyros torn Hitnmel geschickt sei ist nach dem Sinne jener

Zeit zuviel gesagt, und unmoglich konnte man sagen oder aus irgendeiner Stelle

des ATs beweisen dass er jeden Menschen mit Blute und loderndem Feuer habe

richten sollen. Unstreitig also sind die Worte Z. 286 f. ebenso wie die ganz

ahnlichen nur etwas ausfuhrlicheren Z. 652— 656 rein Messianisch ; und Hoff-

K2
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plozlich ermattet und kaum noch des allerdings nicht fehlenden corlaufigen *)

Wiederaufbaues jenes Tempels erwahnen muss Z. 288 — 294.

Aber noch nicht lange ruhen kann hier die Sibylle, da sie ja in allem

bisherigen gerade von den Ubeln und Strafen der grossen Heidnischen Welt

von welchen sie doch vorziiglich auch reden muss, noch erst so wenig ge-

redet hat. Also erhebt sie sich 2. von der gottlichen Weissagungswuth ge-

trieben aufs neue Z. 295— 299, und beginnt jezt zwar zunachst, mit gutem

Verstande und ganz entsprechend an das zulezt rasch Abgebrochene wieder-

anknupfend, die Strafen der Babylonier und der ubrigen Volker anzukundigen

welche an jener Zerstorung des Tempels und der heil. Stadt theilnahmen

Z. 300 — 333 2
). Sie erweitert dann ihre Ankundigung der schweren Strafen

nungen mit Ermahnungen dieses Inhaltes gibt auch die vorige Rede Z. 282—285;

auch drehet sich ja offenbar die Rede Z. 288 urn und zuruck. Dazu kommt

dass unser Dichter hier uberall bei der Geschichte des Wiederaufbaues des

Tempels nur die BB. Ezra im Auge halte, und zwar wie sich aus Z. 293 er-

gibt das apokryphische Buch welches jezt gewohlich 1 Ezr. genannt wird; denn

den nachtlichen heiligen Traum der die Persischen Konige zur Wiederherstel-

lung des Tempels bringt, hat der Dichter gewiss nur aus dem Griechischen

1 Ezr. c. 3 f., ja er weist damit nur wie auf etwas-Bekanntes auf diese apo-

kryphische Geschichte hin (welches geschichtlich merkwiirdig ist).

Nichts als dieses tsorldufige liegt in dem „er wird anfangen zu bauen u Z. 290:

und auch das B. Henokh betrachtete den Zerubabelischen Tempel nur als einen

vorlaufigen, s. die Geschichte des V. Israel IV S. 490.

Wenn auch die Agypter Z. 314—318 und die mit diesen damals vonselbst zu-

sammenhangenden Athiopen Z. 319— 322 und Libyer Z. 323 f. hier mit den

Babyloniern als Zerstorer des Salomonischen Heiligthumes zusammengefasst wer-

den Z. 325 — 333, so erklart sich das vollkommen aus den lezten Agyptischen

Kriegen gegen Jerusalem vor dessen Zerstorung welche nicht wenig schon zu

dieser Zerstorung des Salomonischen Reiches und Hauses [tlune 1. 329 wie

Z. 167) beitrugen, aus Jer. c. 25 und vielen andern ATIichen Stellen. Es ist

also umsonst dass C. Alexandre in den Worten Z. 324 — 329 durchaus die

Romer und in dent Zerkauen des Hauses mit eisernen Z&hnen (welches Bild

sowohl ansich alsauch nach seiner Quelle xp. 14, 4 nur auf ein Volk gehen

kann) nur die Zerstorung des Tempels durch Vespasian sehen will. Die Romer

sind hier uberall weder der Sache noch den Worten nach zu finden.
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und Ungliickszeichen wie sie iiber die gesammte Heidnische Welt kommen

vverden, besonders von Rom als der damals jiingsten Weltmacht ausgehend

und bei ihm bier am langslen verweilend, deshalb audi wo der Faden der

Rede dahin fiihrt Messianisches einmischend Z. 334— 366 l
); eilt dann aber

soffleich destomehr wieder solchen unter Heidnischen Reichen herrschenden

Kriegs- und andern Griiueln die selige Rube der Messianischen Zeit entgegen-

zustellen welche von Asien aus (wo sie ja schon jezt eine Art von totem

Anfang hat) einst auch iiber Europa (Rom) kommen werde Z. 367— 380

Allein bei weitem nochnicht genug des Grausen was iiber die Ileiden kommen

oder von ihnen ausgehen wird, hat die Sibylle ausgesprochen: und wie sie

ihr langeres Gemalde eben von Rom aus begann, so wendet sie sich jezt

vorziiglich zu den Griechen zuruck, beruhrt das Geschick des Makedonischen

Reiches von Alexanders Weltmacht an Z. 381 — 387, beriihrt ausfuhrlicher

das Geschick des Syrischen Reiches Z. 388— 400 (vgl. iiber beides oben

S. 53ff.)
7

geht mit leichter Wendung vonda auf Troja und sogar auf Homer

als den bekannten Nachaffer Sibyllischer Rede zuruck Z. 401 — 432 2
), und

fasst dann zulezt Z. 433— 438 noch eine grosse Menge boser Ahnungen

iiber die verschiedensten Heidnischen Lander und Sttidte zusammen, auch Rom

noch einmahl wie im Voriiberfluge mit Messianischem Blicke beriihrend 3
),

1) Sogleich vorne Z. 334 Westen aufglanzenden

sterne Rom garnicht zu verkennen, sowohl seiner weiteren Beschreibung nach

alsauch weil die ganze Stelle sonst keinen rechten Sinn und Zusammenhang

haben wiirde.

2) Ware eine ahnliche Stelle nicht schon in fruheren Sibyllenspruchen zu finden

gewesen, so wiirde unser Dichter schwerlich bier soweit abgeschweift seyn

und so Seltsames behauptet haben: aber da die Sibyllendichlung urspriinglich

offenbar gerade bei Troja und sudlich bis nach Erythre hin am allerfruhesten

bluhete, so erkliirt sich dieser Anspruch der Erythreischen Sibylle gegen

Homer leicht.

3) In den Z. 464— 469; und je deullieher elten diese Stelle rein auf die damalige

Zukunft geht, desto sicherer wird man auch die zunachst folgenden Z. 470—482

auf sie heziehen:

wieder L. Scipio der

Romischer

ochos des Gr. , damals schon todt,

aber doch ein ahnlicher) werde nach Asien kommen, und dann wiirden viele
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bis sie wie ermiidet von dem langen vor ihrem Geiste voriiberziehenden

Schreckensgeraalde da aufhdrt wo sie eben auch noch Karthago's und Korinth's

leztes Geschick in aller Kiirze erwahnt hat. So ist es denn iiberhaupt dieser

mittlere Haupttheil des ganzen Werkes wo der Dichter ammeisten Stoff aus

den altera Sibyllenbuchern verarbeitet und die eigenthiimlich Hebraischen oder

bestimmter Messianischen Laute, welche schon im ersten Theile so machtig

angescblagen waren, nur hie und da durchschallen lasst.

Aber auf diese Art ist der Hauptzweck des ganzen Werkes doch in

diesen beiden Haupttheilen noch wenig erreicht. So erhebt sich denn das

Wort der Sibylle 3. noch einmahl wie aus Ermattung und Schlaf zum hohern

Leben Z. 489— 491, ja steigert sich forlschreitend nun erst zur hochsten

Lebendigkeit. Denn anfangs zwar fahrt sie auch hier nur gleichsam da fort

wo sie ermattend die Rede unterbrach, bei der Ankiindigung von Strafleiden

aller Art: wird aber auch hier sofort so lebendig wie noch nie und wendet

sich Z. 492— 544 zwar an sehr viele, doch vorziiglich und am ausfiihrlichsten

nur an solche Volker mit welchen so viele der damaligen Judaer in engere

Beruhrung geriethen, Phoniken, Kreten, Griechen; auch ist was sie hier zu

den beiden ersteren und sonst spricht schon rein Messianisch x
). polite

sowohl Asiatische als andre Lander zu wehklagen gerechte Ursache baben.

Hier ist die ganze Schilderung so ungeheuer und so allgemein gehalten dass

man garnicht an etwas damals schon Erlebtes dcnken kann.

]) Wieferne das von den Galatern Z. 509 f. und das von Hellas Z. 520— 544

Gesagte auf schon Erfahrenes und Vergangenes anspiele, ist oben S. 60 weiter

erortert: doch mischen sich auch in diese Schilderungen rein Messianische

Bilder, wie Z. 533 nach Deut. 32, 30, Z. 539 nach Deut. 28, 23 so geredet ist.

Aus den Worten iiber die Phoniken Z. 492— 503 ersieht man wie bitter noch

damals die gegenseilige Stimmung der beiden Volker war, vorziiglich gewiss

wegen Handelseifersucht. Gdg und Magdg bezeichnen Z. 512 ebenso wie

Z. 318 schon iiberhaupt die aussersten Volker der Erde, konnen daher dort

mit den Athiopen, hier mit den Marsen und Daheru im nordlichen Persien

(denn Z. 513 ist nach guten Handschriften Mu^awv r
t
dk Juywr zu lesen, dieses

nur andre Aussprache fur arm Ezr. 4, 9) zusammengestellt werden : das

Merkwiirdige ist nur dass sie hier schon lange vor Apoc. 20, 8 in diesem

Sinne gebraucht werden. ,
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Hellas, nachdem es 1500 Jahre thoricht gewesen ond infolge davon soviele

Leiden erduldet hat und noch femer erdulden kann, nicht endlich weise werden?

Mit dieser Frage schwingt sich die Rede der Sibylle erst zu ihrer reinsten Hone

empor und fliesst nun im vollesten Strome fast ohne alien Stillstand bis zu

ihrem lezten rechten Ziele dahin. Fur den Augenblick sei freilich eine solche

Hoffnung bei Hellas nicht zu fassen (wie der Dichter selbst einsieht) Z. 545

572 ly Doch sei ja das Volk der wahren Religion irgendwo auf Erden

in aller Thatigkeit schon da Z. 573 — 607: und sicher werde, wenn erst ein

machtiger Kcinig aus Asien Agypten's Hochmuth dampfe, dann wenigstens hier

in diesem her Thorheit eine Besinnung zum B

kommen Z. 608 — 623 2
). Aber wozu man noch zogcre das Rechte zu thun?

Z. 624 — 63
1

; warum wolle man nicht zeitig dem Ausbruche des grossen

Zornes Gottes entfliehen welcher zur Strafe liber die Welt sich ergiessen

miisse hevor die Vollendung des Messianischen Friedensreiches moglich werde

2.632— 662, jenes Reiches welches allerdings sicher kommen miisse Irozdem

dass die Wuth und der Krieg aller Heidnischen Konige noch einmahl sich

gegen den Tempel und die h. Stadt richten werde Z. 663 — 697 5
). — Und

schon will die Sibylle nach dieser grossathmigen Ausfuhrung unter der Ver-

sicherung ihrer gottlichen Wahrhaftigkeit schliessen Z. 698— 701, als sie

1) Von Z. 556 an kehrt zwar statt des vorher so oft erschallenden tceh weh!

das gewaltig drohende ebenfalls acht Sibyllische aber «;./.« so oft im Anfange

neuer Saze wieder: doch stort der Saz Z. 562 f. sdsehr den guten Zusammen-

hang dass man die beiden Zeilen eher hinter Z. 572 erwarlet.

2) Dass ein solcher Konig (wie zuvor Anliochos III und IV) Agyplen dampfen

werde kann Z. 611— 614 nach dem ganzen Zusammenhange nur wirkliche

Ahnung seyn: und da sogar noch 128 v. Chr. Dem6trios II einen solchen Krieg

gegen Agypten beginnen wollte (s. die Geschichle des Volkes Israel IV S.396),

so lage °die Ahnung unserm Dichter und seiner Zeit nahe. Allein doch ist

unwahrscheinlich dass der Dichter dem Syrischen Reiche so wie er nach S. 54 ff.

sonst uber es urtheilt, noch soviele Kraft zutraue. Man muss also hier troz

der ausserst harten kriegerischen Schilderung an den Messias denken,

der S 58 f. erlauterten Stelle ahnliche kriegskuhne Bilder sich finden.

3) Hier schwebt dem Dichter offenbar das Stiick uber G6g und Mag&g Hezeq.

c. 38 f. vor zugleich mit Stellen wie Jer. 1 , 15 f.
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noch einen Blick auf die Herrlichkeit des Friedensvolkes der wahren Religion

werfend von der Hoffnung hingerissen wird die Heiden wiirden einst sogar

freiwillig an solchem Heile theilzunehmen wiinschen Z. 702

—

731, daher fast

mitl eidig Hellas' ermahnt das Volk nicht zu sloren in welchem das Messianische

Heil sich vollenden werde Z. 732 — 760, und es noch einmahl ernstlichst

auffordert die dargebotene Wahrheit nnd das erhabene Heil zu ergreifen

Z. 761 — 783. So schliesst sie aufs ruhigste mil einer Glucklichpreisung der

Jungfrau welche besser ist als Rom (S. 58 f.) Z. 784—794, rait der Andeu-

tung von Wahrzeichen welche erscheinend die Wahrheit ihrer Worte be-

statigen wiirden Z. 795 - 807 *), und mit den lezten nothwendigen Worten

uber sich selbst Z. 808— 828.

Dies der Verlauf der ganzen Dichtung 2): und man muss sagen dass so

vielerlei sie auch enthalt und so scheinbar Unzusammenhangendes und rasch

Abspringendes sie gibt, Alles doch in ihr wieder durch den einen Grundge-

danken und das eine lezte Ziel aufs beste in und an einander gefiigt ist 3
).

Ja je weiter sich die Rede ausdehnt, desto grosser wird ihr Zauber; und

statt ermudet zu werden fiihlt sich der Horer gegen das Ende hin immer

1) Diese Wahrzeichen aber sind, wie sich von selbst versteht, keine damals schon

erlebte sondern rein Messianische, aus Joel c. 3 und ahnlichen Stellen ent-

lehnte: aber so wie ein alter Prophet wohl zum Schlusse seiner Weissagung

ein Wahrzeichen fiir ihre Beglaubiguni> gab (Jes. 38, 7 und die verwandten

Stellen), so gibt die Sibylle diese Wahrzeichen; und kann freilich nicht wohl
i

andere geben.

2) Also in drei Haupttheilen : und wir werden unten sehen dass auch die meisten

andern Sibyllendichter dieselbe Haltung und Eintheilung beobachten. Wir kon-

nen demnach die achte Art einer Sibyllenrede noch vollkommen erkennen.

3) Ubrigens halte ich es nach alien obigen Erorterungen fiir ganz uberflussig die

Meinung C. Alexandre's uber einen spatern Ursprung des zweiten der oben

unterschiedenen drei Haupttheile noch weiter zu widerlegen. Umgekehrt wurde

man etwas Wesentliches vermissen wenn dieser Haupttheil fehlte. Und auch

der Griechischen Sprachfarbe sowie der dichterischen Kunst nach ist dieser

Theil von demselben Dichter. Es kommt nur darauf 6n alles hier richtig zu

verstehen und nichts Verkehrtes hineinzulegen.
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unwiderstehlicher von der Kraft der Rede hingerissen und von ihrer Wahr-

heit gefesselt.

Sehen wir endlich noch auf das Verhaltniss dieses Sibyllengediclites zu

verwandten Schriften und seinen allgemeinen Werth, so werden wir es un-

streitio- fur eins der schonsten und herrlichsten Dichterwerke der lezten Hnlfte

des zweiten Jahrhunderts vor Chr, halten, ja wohl fur das herrlichste welches

sich aus jener Zeit erhalten hat. Die Griechische Dichtung aller Facher

bliihete zwar gerade in Alexandrien in jenen Jahrhunderten aufs neue zur

Nachahmung reizend genug, und hier hatte unser Dichter nur aus reichlich

fliessenden frischen Quellen zu schopfen. Von der andern Seite hat er im

ATlichen Gebiete wie fast alle die Schriftsteller dieser spateren Juhrhunderte

fast garnichts neues und schopferisches mehr, da die nurzu starre Iiolie Ach-

tuno- des h. Gesezes und der Propheten damals langst feststmid und auch
-

der Kreis der Messianischen Ahnungen und HofTnungen sich nichlmehr bedeu-

tend erweiterte; viele Gedanken Bilder und Schilderungen sind bei unserm

AT. mehr oder weniger frei wiederholt. Auch war er,dem

wenn wir naher zusehen, keineswegs der erste Judaer welcher die ATlichen

Wahrheiten durch den Zauber Griechischer Dichtkunst den Heiden naher zu

bringen versuchte. Vorzuglich haben sich noch die etwa 230 Zeilen Gnomi-

scher Dichtung unter Phokylides' Namen erhalten, welche im Grunde

einen ahnlichen Zweck verfolgen und die in Griechischer Sprachfarbe und

dichterischer Kunst eine so grosse Ahnlichkeit mit unserm Gedighte haben

dass man leicht vermuthen konnte sie seien von demselben Dichter I), wenn-

nicht andre Grunde zeigten dass sie doch vielmehr von einem andern und

von einem etwas altern Dichter abstammten 2
). Jener altere Dichter zeigt

Wirklich

oder vielmehr von der fruheren Zeit her immer auch in einem engern Ver-

bande mit den alteren Sibyllenbiichern erhalten seyn, weil sich sonst nicht

grossen

Werk aufnehmen konnte: s. unten.

2) In der Wahl der Griechischen Worter und Bilder finden sich namlich doch

bedeutende Unterschiede, sodass die theilweise Gleichheit sich eher daraus

erklart dass unser Sibyllendichter jenes Gedicht schon vor Augen hatte und

Classe. VIII
L
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sich in manchem sogar als ein sittlich feiner gebildeter und feiner fiihlender

Mann *); und da er wohl ein halbes Jahrhundert oder mehr friiher in einer

Zeit lebte wo die Verhaltnisse zwischen Judaern und Griechen bei weitem

nochnicht so verbittert waren, so wollte er die Griechen der Religion des

ATs vielmehr da*durch geneigt machen dass er ihre Geseze und Vorschriften

ganz ruhig darlegte, auch bloss vom allgemein menschlichen Standorte aus

die ihr gemassen Pflichten forderte ohne alles bloss volksthiimliche Wesen.

Aber sollte einmahl jenes friedlichere Verhalten zwischen den beiden Volks-

thiimlichkeiten sich zerstdren und es rathlich werden ein offenes kraftvolles

Wort ihre bisherige Religion zu verlassen den Griechen zuzurufen: so konnte

das niemand in Dichterart und Kunst so herrlich versuchen als unser Dichler;

wahrend als blosser Redner der wohl fast gleichzeitige Verfasser des B. der

Weisheit ihm ebenbiirtig zur Seite steht. Als Dichter ist er rein schopferisch

und das Hochste mit Erfolg erstrebend.

Ein Werk wie dieses, einmahl rait diesem ganz neuen Inhalte und Zwecke

geschaffen und dazu in der Kunst mit den besten Griechischen Werken jener

Zeit zu wetteifern fahig, musste friih genug von ungemeiner Wirkung seyn,

und sich als ein uniibertreffliches leicht fiir alle Zeiten erhalten. Und so bat

es denn auch alle die spateren Nachahmungen vielfachster Art hervorgerufen

die wir demnachst betrachten mussen, ohne von irgendeinem spateren wieder

erreicht wievielweniger iibertroffen zu werden. — Wir konnen aber das

friihe Ansehen des Werkes und seine weite Verbreitung auch in den Schriften

Spaterer verfolgen welche es benuzen oder sogar bestimmt nennen. Schon

Josephus und der nicht lange nach ihm lebende Abydenos benuzten es als

vieles aus seiner Sprache sich aneignete. Noch verschiedener ist das Geistige

bei beiden Dichtern.

I) Nichts ist z. B. bezeichnender als die Art wie beide das Geld betrachten: dem

Phokylideischen Lehrdichter gilt der Reichthum als eine schlimme Versuchung

und er mahnt eher von ihm ab Z. 42 ff. 109. 199; bei dem Sibyllendichter

klingt zwar etwas davon mitsammt dem Worte <jptXo%Qij/iioovvi] nach Z. 64lf.

:

aber in seinen allgemeinen Betrachtungen und sogar in seinen Messianischen

Hoffnungen legt er nur zuviel Gewicht auf Silber und Gold, s. besonders

Z. 179 — I8l. 657 ff. 782 und oben S. 59.
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eine Geschichtsquelle, jener noch unter dem einfachen Namen der Sibylle 1

auch Schriftsteller des zweiten Jahrh. nach Chr. berufen das Werk oft noch

unter diesem einfachsten Namen. Als man immer mehr ahnliche Sibyllen-

biicher verband, unterschied man dieses alteste unter dem Namen der Ery-

thraischen Sibylle, mit welchem Rechte ist aus S. 64 IT. zu ersehen: andere

aber nannten sie doch richtiger die Hebraische. Wenn aber KVV. jener

Zeit behaupteten sie sei zwar sehr alt aber doch nicht alter als Mose 2
), so

versteht sich leicht dass das von ihrer Seite nur eine allgemeine Schazung

war etwa ddrauf sich stiizend sie kdnne zwar nach S. 77 alter als Orpheus

und Homer aber doch unmoglich alter als der alteste h. Schriftsteller seyn.

Man muss sich hiiten aus solchen Urtheilen jener Zeit zuviel abzuleiten.

AufFallend wiirde es jedoch seyn wenn dieses Sibyllenwerk bis zu dem

nachsten noch erhaltenen welches wir sogleich weiter betrachlen werden,

also etwa zwei Jahrhunderte lang in seiner Art ganz allein geblieben ware

und keinen Nacheiferer gefunden hatte. Allein die vierte Ekloge Virgil's

kann uns zum Beweise dienen dass noch andre ahnliche Werke fruh gedichtet

wurden. In dieser Ekloge benuzt namlich Virgil gewiss ein Alexandrinisches

Idyll welches, auchwenn von einem Heiden geschrieben, unstreitig Messianische

Gedanken und Bilder in sich aufgenommen hatte, selbst also zulezt auf ein

Sibyllisches Gedicht unserer Art zuruckgehen musste 3)
:

dieses wurde aber

von der Kumaischen Sibylle abgeleitet, und enthielt offenbar noch manche

andre Messianische HofTnungen die wir in unserm ersten nicht tinden. Das

Gedicht dieser Sibylle war nun aber wohl dasselbe welches man sonst nach

der Chaldaischen (Babylonischen) oder Persischen Sibylle nannte, die Namens

n Dies und Verwandtes fiihre ich soeben weiter aus im 6ten Abschnitte der Ab-

Wissensch

2\ Tatianos' Rede an die Hellenen c. 41 vgl. mit Klemens Alex. Strom. I, 21

Presbeia
in 139 Sylb.). Athenagoras in der

alter als Platon machen : man ersieht aber aus alle dem nur wie wenig man

schon in den beiden ersten christlichen Jahrhunderten das urn kaum zwei bis

drei Jahrhunderte altere noch richlig erkennen konnte.

ich dieses weiter ausgefiihrt habe in den G6U. Gel. Nachrichten 1858
Wie

S. 173 f.

2

»
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Sambethe aus Babel nach dem Kampanischen Cuma gewandert sei, und sich

riihmte Ber6sos' Tochter zu seyn 1
), wohl weil der Dichter aus Berosos' Ge-

schichtswerke viel gescbopft hatte.

2.
t

Das zweite Sibyllengedieht

CB. IV)
,

um 80 n. Chr

«»

Das der Zeit nach nachste Sibyllengedicht welches sich erhaltea hat,

ist doch schon uber zwei Jahrhunderte jiinger als jenes erste: und welche

gerade fur den Zweck und Inhalt solcher Sibyllenbiicher unermesslich schwere

Umwandelungen im geistigen Leben des Volkes oder wir konnen auch so-

gleich allgemein sagen der Freunde und Anhanger der wahren Religion waren

im Verlaufe und noch mehr gegen das Ende dieser zwei Jahrhunderte ein-

getreten

!

Es ist namlich bei diesem zweiten Dichtwerke ziemlich leicht zu sehen

dass es in das Jahr 80 n. Chr. oder doch in ein nicht viel spateres gehort.

In eine nahere Bezeichnung odergar Zahlenbestimmung des damaligen Beherr-

schers der Welt lasst sich dieses niedliche kleine Gedicht zwar nicht ein,

wie das vorige und die iibrigen unten zu beschreibenden : es ist dazu schon

zu leicht und zu klein auch zu wenig kunstlich angelegt, wie es uberhaupt

recht das Eidyllion unter den Sibyllengedichten genannt werden konnte. Aber

seit der zweiten Zerstdrung Jerusalem's deren Andenken hier noch ganz frisch

, war sichtbar nichts im Romischen Reiche geschehen was einen so

gewaltigen Eindruck auf die Vorstellung der zartergesinnten Menschen und

vorzuglich der von Messianischen Ahnungen erfiillten Zeitgenossen gemachl

1) Nach den Andeutungen in Justinos' Rede an die Hellenen c. 37 f. Pausanias'

perteg. 10: 12, 5 und Suidas unter 2i(ivl\a. Der Name Haft^&r;, kiirzer 2t*pprn

soil wohl die Sibylle des Sabbat's bedeuten.

2) Nach 4,125— 127. Dagegen kana Z. 115 f. nach dem richtigen Wortgefuge

nur von Crassus' Plunderung des Tempels die Rede seyn.
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hatte als der Ausbruch des Vesuv's unter Titus' Herrschafl: dieser Ausbruch

leich mit den damit zusammenhangenden ungeheuern Ungliicksfallen wie sie

j in aller Kurze lebendig genug geschildert werden, ercheint hier als das

Zeichen des gottlichen Zornes uber die blutigen Grausarakeiten womit man

noch immer die „Frommen« also im Allgemeinen die Bekenner der wahren

Religion verfolge 1
), und war auch nach dem Zusaramenhange der ganzen

Rede das lezte Ereigniss damaliger Zeit vor dem Schleier der dunkeln Zu-

kunft 2
). Sogar die Farbe der Ahnung zukunftiger Dinge wird hier von

der Erfahrung jenes gewaltigen Ereignisses mitbestimint 5> VVir konnen

daher mit Recht annehmen unser Gedicht sei kurze Zeit nach jenem Ereignisse

verfasst, und zwar allem Anscheine nach von einem in Syrien oder Klein-

asien lebenden Dichter, weil auf diese Lander sehr viel, auf Agypten dagegen

ganz anders als bei der vorigen Sibylle fast gar nicht +) angespielt wird

Dieser Judaer mehr wie der vorige. Denn

spie des Tempels durch Vesp noch

frisch im Gedachtnisse gebliebenes grosses Zeichen der Zeit an, driickt aber

keine besondre schmerzliche Theilnahme daran aus, und ahnet nicht deshalb

werde der gottliche Zorn uber die Welt kommen, deutet dagegen an er sei

1) Nach Z. 127— 133.

2) Denn sogleich hinter jenen Zeilen uber den Brand des Vesuvius beginnt Z. 137

die Rede solche Ahnungen zu beriibren welche auch von der Gegenwart des

Dichters aus reine Zukunft waren, und bleibt dabei bis zum Ende dieses ganzen

Abschnittes Z. 151 : denn anders kann man die hier kurz aufgezahlten Zukunfts-

dinge nicht betrachten.

3) Das jiingste Gericht wird namlich Z. 160. 172-179 s6 stark und s6 einzig wie

friiher noch nie unter dem Bilde des Brandes beschrieben ,
und wir brauchen

wenigstens die nachste Ursache davon in fast nichts anderem als in dieser

jungsten Erfahrung zu suchen, wie die Rede dieses ganzen Gedichtes sclbst

zeigt; vgl. fast aus derselben Zeit 2 Petr. 3, 7.

4) Die einzige Stelle wo auf Agypten wie urn es nicht ganz zu ubergehen an-

gespielt wird ist Z.72-75: aber die 20jahrige Hungersnoth welche hier den

Agyptern angekundigt wird , muss nach dem Zusammenhange in das entferntere

Alterthum zuriickgehen, hat also hier keine grosse Bedeutung.

•
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dureh die Schuld der Judaer selbst gefallen *). Vielmehr verabscheuet er

jeden sichtbaren Tempel und Altar, sowie alle blutigen Opfer ohne Aus-

nahme 2
), im starksten Gegensaze zu dem vorigen Sibyllendiehter welcher

nur die Heidnischen Hekatomben und Tempel verworfen, fur den in Jerusalem

aber die reichlichsten blutigen Opfer fur die Zukunft gehofft hatte 3
). Auch

sonst gibt er sich durch keines auchnur der geringsten Zeichen als ein Judaer

kund, zumahl wie man sich die Judaer jener Zeit denken muss: eher liegen

ihm die Judaer kalt zur Seite 4
) , sosehr er selbst vielleicht ihres Blutes seyn

mag. Aber von der andern Seite ist er ebenso wen\g ein Christ, da er

ebenfalls nicht auf das Geringste anspielt was das Christenthum und zumahl

das jener ersten Anfangszeiten unterscheidet 5
). Dagegen konnen wir mit

grosser Bestimmtheit behaupten dass er einer Art von Essaern angehorte

welche sich damals mit den neuen Taufgesinnten zu einer besondern Spaltung

verquickt hatte, die man heute mit einem alten Namen als die der Hemero-

baplisten bezeichnen kann. Die Verabscheuung der blutigen Opfer ist ebenso

wie das strenge Gebet vor allem Essen und Trinken worauf unsere Sibylle

so viel halt 6
), Essaisch; auf dieselbe Spur fiibrt auch der Name Fromme

welchen sich diese von unserm Dichter gemeinten Glaubigen beilegten

sowie der der Frommigkeit womit sie ihre Lebensrichtung bezeichneten.

7

1) Weil grauelvolle Mordthaten [oivyecoi tfovot) urn ihn vorgefallen seien Z. 118,

womit wenn nicht auf den Morci Christus' und einiger Apostel doch auf

ahnliche innere GrSuelthaten etwa gegen unsere „Frommen u hingevviesen wird;

erst nachher Z. 125— 127 folgt die Zerstorung des Tempels durch Titus.

2) Nach den starken Ausdrucken Z. 8 f. 27— 30.

3) Nach Prooem. Z. 20 f. 3, 564— 566. 573— 579 und anderen Stellen.

4) Wie man aus den insofern wichtigen Worten Z. 124 ersieht, wo die Judaer ganz

ebenso ktihl erwahnt werden wie vom Apostel Johannes in seinem Evangelium.

5) C. Alexandre halt ihn zwar fiir einen Christen, aber es fehlt ihm hier wie in

den ahnlichen Fallen an der gehorigen Einsicht und Unterscheidung.

6) Nach d6m was sie sogar gleich vorne sagt Z. 25 f. vgl. Geschichte des Volkes

Israel IV S. 423.

7) Wenn man namlich annimmt dass der Name Essaer von ioQ>j fromm abstamme,

und dass Philon sie daher desto ieichter im Griechischen Namensspiele als 60101

bezeichnen konnte: inderthat aber halte ich dieses jezt fiir die sicherste An-

#
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reine Essaer waren diese Leute so wenig dass sie keinerlei Absonde-

g von der menschlichen Gesellschaft forderten l
)

Die Reue dagegen mit ihrer tiefen Bedeutung 2
), das bestandige Baden in

fliessendem Wasser 3
), und die Furcht vor dem nahen Weltgerichte +) waren

ihnen hohe Grundbestandtheile der Frommigkeit : dies sind aber dieselben Stticke

welche erst der Taufer als so iiberaus wichtig von jedermann oline Unter-

schied forderte. Und so konnen wir mit recht behaupten unser Dichter habe

zu einer solchen Lebensrichtung gehort welche in jener Zeit aus einer Ver-

quickung des Essaischen und Tauferischen Wesens hervorgegangen war.

Wenn nun diese Zeit iiberhaupt schon so gewaltig verandert war dass

das frubere Sibyllengedicht auf ihre Lage und Zustande in den wichtigsten

Beziehungen nichtmehr reclit passen wollte: so passte es noch weniger voll-

kommen genug von der Betrachtung eines solchen Taufgesinnten jener Tag

aus. Stell ing eines Frommen in der Welt schien wie umgekehrt gegen

friiher; ganz neue Pflichten schienen die gewichtigsten , und vieles worauf

friiher grosser Werlh gelegt war schien wie wertlilos geworden. Aber

diese „Frommen« jener Tage sahen sich damals aufs schwerste verfolgt 5

wie das gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Cbr. bei einer zwischen

nahme, da es mit alien geschichtlichen und sprachlichen Thatsachen am besten

ubereinstimmt. Es ist denkwur.lig wie sich die Sibylle hier Z. 23 sehr ahnlich

sogar dem Worte nach auf ihren octw Mund beruft. Zwar ist der Name

t
dass auch die Judaer uberhaupt so be-

zeichnet werden konnten, wie bei dem vorigen Dichter 3, 573: allein bei

unserm Dichter geht er durch seine ganze Rede als die einzige und die vdllig

feslstehende Bezeichnung der ganz besondern Glaubensspaltung hindurch welche

er fur die rechte halt; man kann also nicht zweifeln dass er bei ihm der achte

geschichlliche Name ist. Dass sich diese Leute nicht selbst Hemerobaptisten

nannten sondern nur von andern so genannt wurden, versteht sich leicht.

1) Nach Z. 33 ist die Ehe einfach und ohne Ausnahme erlaubt.
/

2) Die ,,Biavota bei Menschen und entsprechend bei Gott Z. 165-169.

3) Nach Z. 164. 165.

4) Sogleich vorne Z. 40-47 und gegen das Ende Z. 158-160. 170 ff.

5 Wie diese Verfolgungen sich damals gestaltet hatten wird am deulhchsten

Z. 152-156 geschildert: sie waren danach schon allseitig und scharf genug.
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dem Judaerthume und Christenthume in der Mitte schwebenden Gemeinde nicht

anders seyn konnte. Also nur die Furcht vor dem wahren Gotte und seinem

nahen Weltgerichte welche jene erste Sibylle verktindigt hatte und deren

Verkiindigung in jedem solchen Sibyllenwerke allerdings der eigentlich belebende

Athem ist, war auch fiir diese neue Sondergemeinde dieselbe geblieben, ja

fur d dringender geworden. So beschl

unser Dichter jenes alte machtige Sibyllenwort so zu erneuern wie es fiir

seine Zeit und den Glauben seiner Gemeinde das richtigste und das macht-

vollste zu seyn schien. Er kennt nicht bloss jenes erste grosse Gedicht,

sondern wiederholt auch aus ihm manches und bildet sowohl im Ganzen als

im Einzelnen vieles nach ihm *): aber dennoch wird sein Werk noch ein

sehr selbstandiges und acht dichterisches. Denn der wunderbare Geist reinen

Bestrebens und des edelsten Ringens nach dem hochsten Ziele menschlichen

Lebens welcher in der zweiten Halfte des ersten Jahrhunderts nach Chr. ein-

mahl so gewaltig angefacht war und der sich auch den verschiedensten Ver-

suchen zu neuen Gestaltungen und Gemeinschaften des ganzen Lebens wie

unwiderstehlich mittheilte, durchdringt auch dieses Gedicht, welches kiinstlerisch

noch wie aus der schonsten Zeit des Alterthumes entstammt, an Kraft dem

vorigen nichts nachgibt
;
und es an Zartheit und schlichter Lauterkeit der Ge-

sinnung iibertrifft.

Aber ein langeres vielerlei in gedehnterer Rede enthaltendes Gedicht

wollte dabei unser Dichter nicht geben, und darin mit dem vorigen nicht

wetteifern. Also wird sein Werk insofern nur wie zu einem kleineren Ab-
-

biide des vorigen, an Anlage nicht unahnlich, in der Ausfuhrung nicht bloss

viel enger begrenzt sondern auch viel ruhiger und geebneter, in dem Inhalte

1) Dieses zeigt sich auf die vielfachste Weise, kann jedoch hier nicht weiter im

Einzelnen gezeigt werden. Man kann indessen aus unserm Werke auch er-

schliessen welche Lesarten damals in der unserm Dichter vorliegenden Hand-

schrift des vorigen Werkes sich fanden. So ersieht man aus Z. 127 dass aller-

dings schon unser Dichter in seiner Handschrift die S. 75 besprochene Lesart

tvQvuyvtu vorfand
;
schon weil er dieses Beschreibungswort welches er Z. 107

richtig von einer Stadt gebrauchte, sonst schwerlich Z. 127 von Palastina ge-

braucht hatte.
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von der einen Seite eben so ahnlich als von der andern ganzlich abweichend.

Gleich vorne sagt diese Sibylle weit schlichter und aufrichtiger, sie wolle

keine »Weissagerin des lugenhaften Phobos" seyn *). So spricht sie denn 1.

in ihrer Eingangsrede den ganzen Zweck dieser ihrer Worte aus Z. 1— 23,

und weist sogleich von der einen Seite auf die rechten Frommen bin vvelche

einst auf der Erde erscheinen wiirden Z. 24— 39 , von der andern auf das

Weltgericht welches die Unfrommen sicher treffen werde Z. 40— 46. Also

beginnt sie 2. ausfiihrlich ihre Weissagungen, kennzeichnet durch einen Uber-

blick der ganzen bis zu der wahren Gegenwart des Dichlers verflossenen

Vergangenheit auch diese Gegenwart selbst Z. 47— 136, und geht vonda zur

Weissagung iiber die vvirkliche Zukunft iiber, zulezt wie billig zu dem be-

sondern Geschicke der »Frommen" zuriickkehrend von welchen sie ausging

Z. 137 — 160, bis sie sich so 3. in dem Nachworte zur rechten Ermahnung

erheben Z. 161 — 177 und noch einmahl die lezte Zukunft aller Geschicbte

aufs deutlicbste hervorheben kann Z. 178— 190. Dies sind unverkennbar die

wahren Theile unsres Sibyllenworles, woraus zugleich erhellet dass dieses

sich im Ganzen vollstandig erhalten hat, wennauch das gewohnlich gewordene

Wortgefuge allerdings etwas abgekiirzter ist als es seyn sollte 2>
Im Einzelnen ist hier fur uns besonders die Art bedeutsam wie unser

Dichter alle Vergangenheit betrachtet und eintheilt. Seine Sibylle sezt wie

die vorige (S. 73 ff.) die Zeit des Babylonischen Thurmbaues als den Anfang

der grossen Verwickelung aller Geschichte: wenn jene aber acht Weltherr-

sch Salomonische und als lOte die

kunftige Messianische gerechnet werden konnte, so vereinfacht unsre diese

gan dass sie. als miisste alle Geschichte nun wirklich

Babel ausgegangen seyn, 1. die Assyrische Herrschaft 6 Weltalter 3
) hindurch

Z. 49 — 53 dann 2. die Medische zwei Weltalter dauern lasst Z. 54— 60,

1) Z. 4 f.

2) In den fruheren Ausgaben hatte das Gedicht nur 184 Zeilen, C. Alexandre

liess aber 1853 in seinem zweiten Bande nach einer auch sonsl viel besseren

Handschrift ein hie und da vollstandigeres Wortgefuge mit zusammen 190 Zeilen

abdrucken, wonach ich hier zahle.

3) Hier in ganz unbestimmtem Sinne yeveai Geschlechier genannt.

Classe
M
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offenbar die Medische und die Chaldaische dabei zusammenfassend x
) ; 3. dann

als 9te die Persiscbe sezt Z. 61— 66, und indem sie hier aus der alteren

Geschichte roanches vorziiglich das Verhaltniss zwischen Persien und Hellas

betreffend nacbholt Z. 67 — 85 21, 4. zu der Hellenisch-Makedonischen als

der lOten ubergeht Z. 86— 101. So ist dann 5. die Romische die lite

Weltherrscbaft Z. 102— 133 3
); und vonselbst versteht sich dass sich dieser

Kreis nun mit der Messianischen (wenn roan von dieser bier wo der Messias

nicht bestimmt erwahnt wird reden kann) als der 12ten und lezten scbliessen

muss. Die Assyrische als die lange Urzeit der Geschichte ist so unsrer

Sibylle die erste Halfte der ganzen: und so auffallend diese ganze neue Mit-

tbeilung der Weltgeschichte auf den ersten Blick scheint, so hat sie doch

ihren Sinn und guten Zusammenhang 4
).

Dieses lieblich zarte Sibyllen-Eidyllion konnte anfangs als ein durchaus

selbstandiges Werk verbreitet werden. Allein theils seiner Kleinheit theils

audi wohl seiner Wohlgefalligkeit und des verwandten Inhaltes wegen wurde

1) Namlich die Medische Herrschaft aus dem achten Jahrh. vor Chr. welche, wie

man damals gewohnlich annahm, die Assyrische zerslorte; und die Chaldaische

des 7ten Jahrh. neben welcher die Medische bestehen blieb, sodass manche sie

dieser iiberordnen konnten.

2) Die Worte Z. 67— 71 konnen nur vom Zuge gegen Troja, Z. 76— 79 nur von

Xerxes 7 Zuge gegen Hellas verstanden werden: was also liber Agypten dazwi-

schen steht, kann nach diesem Zusammenhange ebenfalls nur in die altesten

Zeiten zuruckgehen, und gibt sich auch seinem Inhalte nach als eine blosse

Sage tiber das entferntere Alterthum kund. Dass Agypten einst 20jahrige

Hungersnoth gelitten habe weil der Nil sich anderswo unter der Erde verborgen

habe, kann sich nur auf die alte Vorstellung beziehen dass Nil und Ganges

urspninglich 6in Fluss gewesen sei, weshalb er ja (wie ich dies immer so

erklarte) bei der Beschreibung des Paradises Gen. 2, 13 Gichon heisst.

3) Die Zahl fehlt allerdings hier Z. 102, sie ergibt sich aber als selbstverstandlich

weil die Makedonische Weltmacht als die zehnte Z. 86 nach den Worten

Z. 103— 105 durch die Romische aufhort.

4) Aber allerdings ist danach nicht nur Z. 20 die Lesart ivdey.dtr
t
g beizubehalten,

welche C. Alexandre noch immer als richtig bezweifelt und sogar verandern

mochte, sondern auch Z. 47 %a ivdexaty fur ia fuv tienutj; zu lesen.
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es gewiss schon sehr fruh dem vorigen Sibyllengedichte immer angehangt,

und hat sich so rait ihm zugleich aufs beste erhalten. Fur uns aber hat es

dazu jezt noch eine besondre Wichtigkeit als das Denkmahl einer dep zahl-

reichen Glaubensspaltungen aus dem Ende des ersten Jahrh. nach Ch., von

welcher sich sonst kein einziges zusamraenhangendes Werk erhalten hat.

Die Anfuhrungen aus unserm Sibyllenbuche werden schon irn zweiten

Jahrh. nach Chr. haufig l
), "«d sind nicht wohl friiber zu erwarten. Vielmehr

bestatigen so auch hier die Anfiibrungen bei spateren Schriftstellern alles

Obige.

3.

Das dritte Sibyllengedicht

(V, 52— 530),

aus derselben Zeit.

Wir kommen an ein Gedicht welches seiner Ursprungszeit nach dem

vorigen vielleicht sogar noch hatte vorangestellt werden konnen, wenigstens

aber ihm darin elwa gleichzustellen ist, aber sicher nicht so fruh wie das

vorige mit dem ersten enger zusammengestellt wurde. Dies ist das gross-

angelegte Werk von dem wir ahnlich wie bei dem ersten bedauern konnen

dass es sich nicht ganz erhalten hat. Doch besizen wir noch den grossen

Rumpf des in seiner Art herrlichen Werkes, welcher mit Ausuahme der ersten

51 Zeilen jezt das ganze fiinfte Buch ausfullt.

Dieses dritte Werk hat nach vielen wichtigen Seiten bin noch einmahl

die grosste Ahnlichkeit mit dem ersten. Dass es in Agypten geschrieben ist

zwar von einem Dichter der nicht bloss Alexandrien sondern auch das

p Agypten bis Syene hin sehr gut kannte, ist leicht aus ihm zu erken-

Ebenso einleucbtend ist sofort dass der Dichter ganz anders als der

des vorigen Stuckes Judaer war: man findet hier auf die Judaer auf den

]) Z 172 ff. werden zwar nicht wflrtlich aber doch dem Inhalte nach als Sibyllen-

wort angefuhrt von Justinos Apol. I. c. 20 ; dann die Stellen Z. 4 ff. 24 ff.

und

nen.

Klemens im protrepi. c. 4. paedag

3 3 und in (Justinos') Rede an die Hellenen c. 16; und die Stelle Z. 178 ff. in

den Constit. apost. 5, 7.

M2
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Terapel und besonders auch auf die Religion der Judaer noch weit hohere

Lobeserhebungen L
) als bei dem ersten Dichter (S. 74 ff.); ja man wurde an

aller billigen Bescheidenheit und Massigung unseres Dichters verzweifeln

miissen wenn man nicht bedachte dass er solche iiberaus hohe und stolze

Worte doch nicht von sich selbst sprechen will sondern sie nur wie einem

ganz fremden der Sibylle in den Mund legt, welcher man denn solche Worte

sobald sie nur der Wahrheit nicht vollig entgegen sind nicht wohl verubeln

mag. Viel schwieriger scheint es das Zeitalter des Werkes richtig zu er-

kennen 2): doch ist dieses bei genauerer Ansicht nicht unmoglich.

Der zweite Tempel war damals vielen Ausspruchen des Dichters nach

bereits zerstort und das ganze altheilige Land verbdet 5) : aber schon aus der

ganz besondern Theilnahrae und Warme womit darauf als auf ein Neuestes

und Gewichtigstes iiberall hingewiesen wird, kann man sicher schliessen dass

nocbnicht sehr viele Jahre dariiber hingegangen waren. Aber auch der

Agyptisch-Judaische Tempel in Leontopolis, welcher erst einige Zeit nach

dem zu Jerusalem vorlaufig geschlossen wurde 4
} ,

gait damals schon so gut

als zerstort 5
}. Freilich dauerte nun die mit dem tiefsten Unwillen vermischte

1) Man lese Z. 68 f. 160. 201. 225 f. 237—240. 248. 259— 269. 280— 284. 327

331. 383 f. 419. 482. 490. 496, und man wird daran genug haben. — Ubrigens

fuhre ich die Zeilen des 5ten Buches nach C. Alexandre's Ausgabe an, wahrend

Friedlieb die von diesem als vollig unpassend mit Recht ausgelassene Z. 101

iibel beibehalt und deshalb 531 Zeilen zusammenzahlt. Es fallt damit zugleich

ein Kiootg fiuotXeve weg, welchen wohl niemand geschichtlich nachweisen wird.

2) Wenn man mit C. Alexandre und Friedlieb das jezige 5te Buch von einem

Dichter ableitet, so verdirbt man sich zum voraus jede Moglichkeit das Zeitalter

richtig zu bestimmen, ja auch den Sinn der meisten Worte richtig zu fassen.

Die Grunde nach denen C. Alexandre Z. 52—5^0 in die Zeit der Antonine

hinabwerfen will, sind aber so unrichtig dass sie nachdem man das Bessere

erkannt hat sie kaum noch besonders zu Widerlegen sind.

3) Wie man aus Z. 149. 160. 397-409. 432 leicht erkennen kann.

4) S. die Geschichte des Volkes Israel VI S. 752.

5) Auf ihn kommt der Dichter erst gegen das Ende hin, Z. 500 f. 506: denn un-

streitig sind diese Worte durch ihn veranlasst, wenn er auch nicht noch be-

stimmter bezeichnet wird.
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Trauer iiber diese Zerstorung bei den achten Judiiern noch Jange iiber die

ersten Jahre und Jabrzehende hinaus, sodass sie endlich sogar zu dem Hadria-

hinfuhrte: ailein dass Sibyll

wortes das Flaviscbe Haus noch im Romischen Reiche herrschte, kann man

aus manchen Zeichen ganz sicher erkennen. Denn es herrschte (Jamais »das

funfte Geschlecht nachdem Agypten's Verderben aufgehdrt" 1

), also seitdem

mit Augustus' Janger gliicklicher Herrschaft Agypten nach allgemeinem Ein-

gestandnisse von den schrecklichen inneren Unruhen und aussern Kriegen

befreiet war welche vorher so lange wiitheten. Da nun mit Augustus' Herr-

schaft zugleich eine neue Agyptische Zeitrechnung anhub, so ist diese Be-

zeichnung umso treffender: das funfte Geschlecht in dieser Zeitrechnung kann

aber eben weil dieselbe sich von vorne an nach der aussern Herrschaft
• •

richtet nichts als das funfte Casarengeschlecht seyn welches iiber Agypten

herrschte; dies ist aber das Flavische, da man zu jener Zeit den wennauch

kurzen Herrschaften der Hiiuser oder Geschlechter Galba Olho Vilellius noch

zu nahe stand als dass man sie hatte ubersehen und nicht mitzahlen sollen 2
J.

Hiemit stimmt denn audi die ausserst verhiilJte vorsichtige Art uberein worin

der Dichter iiber dieses Flavische Herrschergeschlecht redet, wahrend er es

zu schonen nach seinem Sturze keinen Grund gehabt hatte 3
j. Herrschte nun

••

1) Z. 457 f. Auf andre Weise wird die Romische Zeit Agyptens auch als die

bezeichnet wo die verschiedensten und wildesten Volker z. B. Triballer (namlich

als Krieger) nach Agypten kommen wiirden, Z. 459. 503.

2) Was auch fur die Apokalypse zu beachten ist, obgleich diese schon etwa in

den Anfang des J. 69 fallt. Bestatigt wird die Rechnung auch durch das spa-

tere Sibyllengedicht 8
7
131 wo das sechste Geschlecht der „Latinischen Konigeu

erwahnt und die lange Reihe der durch irgendein Verwandtschaftsband ver-

kniipften Casaren von Nerva bis Commodns gemeint ist Und da die Agypter

die Casaren nur als die Fortsezung ihrer alten Konige betrachteten, so reden

solche Sibyllenbucher umso leichter von blossen Konigen. Denn an den spa-

teren Byzantinischen Sprachgebrauch darf man hier nichl denken. — Vitellius

war zwar alien geschichtlichen Spuren zufolge in Agypten nicht anerkannt

worden wie ich in den GotL Gel. Am. 1858 S. 1443 erwahnte: ailein dies

erden

Konig
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damals das Flavische Geschlecht noch tiber das Reich, so konnte man bei

dem noch so ganz frisch brennenden Schmerze tiber die Zerstorung des

Tempels an welchem der Dichter so sichtbar litt, weiter vermuthen sogar

Vespasian selbst habe damals noch gelebt. Allein dem widerstreitet ein

Spruch x) welcher, so vorsichtig er eingekleidet wird, doch die ganze Zeit-

geschichte am deutlichsten in sich schliesst wenn man inn nur nach ihr richtig

zu verstehen weiss. Hier wird fur Verstandige deutlich genug gesagt, zuerst

seien die drei Haupter (namlich Galba Otho Vitellius) mit den Wurzeln aus-

gerottet, dann hatten sich andre (namlich Titus und Domitian) erlai

unheiligen Konig so zu verzehren dass sie Altern-Fleisch assen: lezteres

kann nur auf Vespasian's Tod gehen, welchen eine im Volke ziemlich ver-

breitete Meinung auf eine Vergiftung durch Titus zuruckfiihrte 2
) , was hier

bt einen

Sibyllenart etwas verhullt ausgedriickt wird; und wenn di »

auch sonst umlief, so erklart sich wie eifrig gerade die Judaer sie festhielten

und wie sie in den Sibyllengedichten von jezt an wie stehend wurde 3
).

Wir konnen nun sehr wohl annehmen unser Gedicht falle gerade in

diese Zeit bald nach Vespasian's Tode, da von Titus' Tode hier keine An-

deulung sich zeigt und auch der ganze iibrige Inhalt des Gedichtes sehr gut

als der Unheilige bezeichnet, da man iiber diesen Sinn des uvixyrog Z. 223.

297. 398. 407 nicht zweifeln kann sobald man das Sibyilenwort wirklich ver-

steht. Und auch sonst spricht das Gedicht iiber dieses Geschlecht von Konigen

des hier uberall auch leicht offen genannten Rom's selbst wenigstens fiir den

Verstandigen deutlich und schonungslos genug. Allein der grosse Unterschied

ist eben immer dass in dem ganzen Gedichle dieses Geschlecht mit seinen drei

Gliedern stets nur umschrieben und angedeutet, nie offen genannt oder auchnur

durch die Anfangsbuchstaben bezeichnet wird. * Die Sibylle begnugt sich hier

Rathsel aufzugeben die jeder lose wie er will.

1) Z. 221— 223, wo die Worte mit leichten Verbesserungen so zu lesen sind:

rioaiia /uv ix tgtaauiv xetpuXwv avv nXyyadi gi£ug

Snuodjuevoi /uyaXag , irigotg do'weie naoao&ai,

"Slate (puytiv Guanas yoviwv , fiaotXijog avtxyvov.

2) Cassius Dio's Gesch. 66, 17 vgl. c. 26.

3^ Wie man aus dem iungeren Sibvllengedichte 5, 38 f. sieht, wahrend freilich der

Jungste 12, 99—116 als ein Gelehrter nichts mehr davon wissen will.

«
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zu diesem Zeitraume stimmt. In dieser Zeit kochte der Grimm und der

Schmerz iiber die grosse Zerstorung alles valerliindisch Heiiigen noch heiss

genug in jedes achten Judaers Brust: doch war der erste wildeste Schmerz

schon ziemlich voriiber, und etwas ruhiger konnte sich die Betrachtung und

erheben; ja schon fino her an sich

gegen die verstandigeren Judaer sogar rechtfertigen zu wollen l
), Vespasian

der Urheber jener Grauel schien schon der hohern Vergeltung erlegen; und

freier athmete man nach seinem Tode auf. War nun das Riimische Reich im

Ganzen zwar damals sehr ruhig, so gab es doch auch innerhalb der Grenzen

dieser Macht und ihrer Geschichte vorziiglich einen Gedanken an welchen

sich leicht die ungeheuerste und unruhigste Erwarlung knupfle. Dies ist der

bekannte Gedanke dass Nero aus Rom bloss iiber die Grenze des Romischen

Reiches nach dem entfernteren Osten entflohen sei und von da als Sieger

iiber die welche sich die Riimische Herrschaft angemasst aber auch als furchl-

barer Zerstorer vviederkehren werde; eine Ahnung welche bald nach Nero's

Tode entstanden 2
) sich noch lange nachher aufs zabeste erhielt, nirgends

aber weiler ausgefuhrt und gluhender vorgefuhrt wird als bei unserm Dich-

ter 3). Da Nero welcher noch den Vespasian gegen das h. Land gesandt

hatte als der erste Urheber auch der Tempelzerstorung gait und ausserdem

als ruchlos 'genug bekannt war, so kam unser Dichter fast ins Gedrange ob

er ihn oder ob er die Flavier fur schlimmer halten solle: doch gewinnt in

1) Dieses erhellet aus Z. 235 f. und zeigt wie in dem ahnlichen Falle S. 61 f. dass

sogar solche augenblickliche volkliche Stimmungen in der Sibylle ihren Wieder-

hall finden konnten.

2) Wie die Apokalypse des NTs so klar zeigt. Auf Vespasian's Tod weist dann

auch Z. 297 nach ihrer richtigen Erklarung hin.

3) Bei ihm gehoren naralich nicht weniger als alle die Zeilen 93— 96. 137— 153.

215— 223. 362—369 vgl. 3b5 hieher, und man muss deren Sinn genau zu-

sammenfassen urn die ganze Wichtigkeit dieser VorsleUung bei unserem Dichter

zu verstehen. Auch das vorige Sibyllengedicht spielt auf diese Aussicht an

4 119— 124. 137 — 139: bei spatern Dichtern aber wird dieses Zukunftsbild

wie so manches andre einmahl feststehende bloss ausserlich immer wiederholt,

5, 33 f. 8, 70-72. 146 f.
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seinem Geiste der Hass der gegenwartig herrschenden Flavier und das volks-

thumliche Andenken an die hohe Abstammung und das nach so mancher

Seite bin ganz ungewohnliche in Nero die Oberhand; und er ist ihm zwar

nicht der Antichrist fdem lebloseren Judaischen Messias gegenuber gibt es

uberhaupt keinen rechten Antichrist), aber doch ein durchaus wunderbares

Wesen »dem Gott gab zu thun was keinem der fruheren Kdnige" L
). Er

ist es der »den Felsen einst durchbohrte"; namlich die Landenge von Korinth

wollte er durchstechen , und Vespasian sandte ihm dazu eine ungeheure Menge

Judaischer Gefangener 2
) , wodurch dies Andenken bei unserm Dichter noch

besonders haftete; und aus der Sichtbarkeit jezt verschwunden , racht er sich

doch durch seinen Geist wunderbar an seinen bohen Feinden, rottete jene

drei Casaren aus und lasst jezt den Vespasian durch seine Sonne fallen 3
).

Er schien also auch ganz der Wundermann zu seyn um Rom wegen dessen

er unterging selbst noch pldzlich wiedererscbeinend zu strafen und die Fiavier

zu vernichten 4
). Aber eben diese auch durch ihn drohende ungeheure

Zerstorung alles jezt Herrschenden erschien nun am Himmel der Zukunft als

die bald bevorstehende finsterste Nacht aller Zeit woraus sich der Messianische

Morgen entwickeln musse 5
). Als ein Mittel aber fur den kommenden Sieg

Nero's erschien dem Dichter folgerichlig eine neue Erhebung der Parther 6
) unter

1) Nach Z. 219 f.: ahnlich heisst er ein gottliches Licht, den wie man sagle Zeus

und Hera geboren Z. 138 f., wodurch sich auch das oben S.52ff. uber solche

mythologische Anspielungen Gesagte bestatigt. Und nicht umsonst wird Vespa-

sian Z. 407 als dffuvt.c; unerlaucht bezeichnet.

2) Z.137. 217 (wiederholt bei spateren Dichtern 5, 32. 12, 84 ahnlich 8, 155 f.)

vgl. die Geschichte des Volkes Israel VI S. 670.

3) Dies ist namlich der achte Sinn jener schon oben besprochenen Zeilen 221—223.

4) Z. 366—369 : die Gefallenen Z. 369 sind seine Anhanger.

5) Die Messianischen Ahnungen sind hier besonders Z. 107— 109. 413—432: an

lezterer Stelle schildert die Sibylle dies schone Bild als hatte sie es schon ge-

. schauet, und wie in rascher Fortsezung das eben von Vespasian's Totle Erzahlte

Z. 410. Auch eine Wiederkunft Mose's wird gehoflt Z. 255— 258.

6) Z. 246 f. vgl. Z. 100 f. Dort sind die Worte Z. 247—249 s6 zu fassen „dann

wird es das gottliche Geschlecht der Judaer seyn welches den Tempel im h.

Lande {tv /ttooyaioti:) bewohnt", wahrend es jezt von dort verbannt ist.
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welche Nero entflohen sei, so arg er sonst den friiheren Kleinmuth der

Partner geisselt welche statt Jerusalem' (Vie man hoffte) gegen die Romer

zu helfen sogar Geisseln nach Rom schickten 1
).&

Also ging unserm Dichter auch in dieser tiefsten Lebensnoth welche sein

Volk getroffen hatte noch ein helles Licht fiir die Zukunit auf: und als

Grundsaz gilt bei ihm das neue Wort dass » das Geschick der Schdpfung

(Menschheit) leide aber auch wieder Heil erlebe« 2
); neben dem alten Worte

dass »das gerechte Volk (Israel) immer Heil erlebe, weil eine besondre

Vorsehung es bewache" 3
). Gerade in Agypten, wo das geistige Leben und

der Wohlstand der Judaer verhaltnissmassig noch am wenigsten erschiittert

war, konnte sich eine alle Zeiten in diesem Lichte betrachtende mitten im

allgemeinsten Elende trostende Prophetenstimme noch am ehesten erheben.

Unser Dichter war offenbar ein feingebildeter Hellenist noch ganz von der

Art der alten beruhmten Hellenisten, der wabrscheinlich den Tempel selbst

als er noch stand nie gesehen hatte, aber zu seinem Volke und dessen
I

Heiligthumern eine brennendste Liebe hegte welche eben durch die Noth

der Zeit und durch das sichtbare Verschwinden dieser Heiligthumer bis zur

siissen Schwarmerei gesteigert war. Das eben war der achte Boden dich-

terischer Stimmung: und da die friiheren Sibyllengedichte naraentlich das erste

welches er besonders vor Augen hatte ihm auf diese neue Lage nichtmehr

zu passen schienen, so beschloss er die Stimme der Sibylle vollig zu erneuern.

Und wirklich muss man sagen dass sein Dichterwerk noch eins der schonsten

dieser Art ist. lhn treibt eine ganz eigenthumliche hohe Begeisterung, wenn

es auch oft nur der tiefe volksthumliche Grimm ist welcher aus ihm redet;

und obwohl ihm das erste Werk sicheren Zeichen nach sowohl in einzelnen

Worten als in den Gedanken vorschwebte *), so gestaltet sich doch fast

1) Z. 441—443, Anspielung auf das in der Gesckichte des Volkes Israel VI S. 595 f.

Erwahnte vgl. Tac. ann. 15, 24. 16, 23. Hist. 4, 51.

2) Z. 229. 244.

4) Auch auf die Worte des erslen Dichters uber Silber und Gold (S. 82) spielt

unsere Sibyllenstimme Z.411 f. so an dass sie ausruft: nNie ist ein 'solches

« ^ a 4^
f MM i -A _ I --^ ^^ « « -*» B-k 1 ^% **r* f IFl f\

Wunder unter Mens

Hist.-Philol. Classe. VIII.
N
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alles bei ihm ganz neu und acht dichterisch. Auch im freiesten Gebrauche

der Dichtersprache reihet er sich noch an die schonsten Griechischen Dichter.

Eiffenthumlich 1st unserm kiihnen Dichter daher vieles. Und wie er

unter alien Sibyllendichtern ammeisten Agyptisch gefarbt ist, so wetteifert er
• *

___

gleichsam mit den Agyptischen Zeichendeutern und Himmelskundigen in der

haufigen Schilderung der Lage und Stellung der Gestirne und der sonstigen

Veranderung in Luft und Himmel l
). Auch der neue Vesuvausbruch mag

diesen wie den vorigen Dichter zu solchen Bildern viel veranlasst haben 2
).

Auch eine eigenthumliche Sibylle bildet er sich. Seine Sibylle ist eine

ganz neue, die Freundin ja die Schwester der Isis, betriibt und gebeugt wie

diese es bald auf ganz andre Weise werden wird, welche aber als Schwester

alles Agyptische und iibrige Heidnische aufs beste kennt, und sich dabei doch

Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit genug bewahrt hat um auch gegen die Isis

selbst gegen Serapis und andre solche hohe Wahnwesen das kiihne Wort wie

es ihr gottlich nothwendig ist erschallen zu lassen 3
).

Dazu ist dieses Sibyllenwort offenbar gross angelegt. Nicht alsob der

Dichter nach Art der iibrigen weite geschichtliche IJberblicke uber alles Ge-

Z. 153. 225) andre (namlich die Romer) zu plundern scheint u
: denn dies ist

der Sinn dieser ansich etwas dunkeln Worte welche daher vonselbst zu ihrer

weitern Messianischen Erklarung hinfuhren wo dann Z* 416 \on dem wieder-

zugewinnenden Reichthume deutlicher geredet wird. Wie diese Hoffnung auch

bei dem vorigen Dichter wieder erschalle, ersieht man aus 4, 145—148: aber

auch bei dem wieder spateren 8, 72 kehrt sie verbunden mit der Ahnung uber

Nero wieder.

1) Vgl. besonders Z. 154— 157. 206—212. 345— 349. 374— 379. 463 und den

grossen Schluss Z. 511— 530, welche sich unter einander erlautern.

2) Vgl. f/moifff/iof Z. 210 wie dort 4, 160.

3) Nach Z 52 f. 483—490; yrtoaitj Schwester wie yrwoioi 1, 76. Dies ist eine

ganz freie Dichtung, da vor unserm Dichter wohl niemand an eine Agyptische

Sibylle gedacht hat: wenn aber diese neugeschaffene Sibylle Z. 307—313 ein

so seharfes Wehe auf „die thorichte Kym6 mit den prophetischen Quellwassern 41

herabruft, so wird damit offenbar auf die Kymaisch-Romische Sibylle angespielt,

und es hahgt das mit den Fluchen iiber Rom selbst zusammen die bei unserm

Dichter die starksten sind.
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schichtliche hatte geben und alle Weltgeschichte halte nach gewissen runden

Abschnitten vorfuhren wollen: von alle dem ist hier keine Spur zu entdecken.

Auch war der Dichter in seiner so ganz besondern volksthiimlichen Lage

zusehr von der Trauer iiber die nachste Gegenwart und den Gedanken an

die noch furchlbarere Nacht der Zukunft hingerissen als dass er vveit und

frei in die Vergangenheit znruckblicken sollte: und roan kann sein Werk

richtig als die Elegie unter den Sibyllengedichten bezeichnen. Aber sonst

dehnt sich dies schwergebeugte dustere Sibyllenwort weit genug aus, und

das Gedicht ist kiinstlerisch alien Anzeichen zufolge sehr gross angelegt.

Allein der Anfang und wahrscheinlich auch das Ende von ihm fehlen uns jezt.

Wir wissen also jezt nicht mit welchen Worten diese Sibylle den lezten

Zweck aller ihrer Worte ankiindigt. In der grossen langen Mitte ihrer Rede

womit das jezt erhaltene Stuck beginnt, bilden die oft so wizigen Spottworte

zunachst uber das dem Dichter so wohlbekannte Agyptische aber damit zugleich

iiber alles Heidnische Wesen und die erschreckenden Drohworte gegen Rom

und alles Romische die starken langen Faden des Dichtergewebes, wahrend

die kleineren Drohworte iiber einzelne Stadte und Lander deren Fulle und

Buntheit in einem Sibyllenworte nie fehlen darf in der acht Sibyllisch nur wie

in zitternden Schwingungen zappelnd sich fortbewegenden Rede wie den

Einschlag zu diesem Gewebe geben. Keine Sibylle fiihrt, zumahl wenn man

sie vdllig versteht, ein scharferes Wort gegen Rom, und kehrl bestandiger

auf diesen einen grossen Gegenstand immer wieder zuriick: aber das spot-

tende Wizwort iiber die Agyplischen Gotter ist doch ebenso wichtig, und

schwingt sich dazu leichter erhebend und frei empor neben dem niederbeu-

gend Bnstern Worte uber Rom.

So fiihlt sich denn die „dreimahl Elende« getrieben das Ungluckswort

i. laut uber Memphis und ganz Agypten auszurufen Z. 52-721): aber sich

tiefer besinnend weiss sie auch warum dies alles so kommen miisse und

naher dass zugleich ein Persisch-Romischer Konig diese gen

i7Die~ZeUe~wo^Tdas Wort uber Memphis schliesst 'El Sector nenxmuag' h

«,V^ ov* **#» is* ihrem Sinne nach aus dem Worte uber den Konig

Babel's B Jes. 14, 12 entlehnt, und klingt zwar sehr ahnhch wie das Wort

chte Strafe

Matth 11, 23, ist aber deshalb nicht aus diesem entlehnt.

N2
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fiihren werde Z. 73 — 104, doch nur um im hdchsten Ubermasse seiner

Frechheit selbst wieder dem hoheren ewigen Richter unterliegen Z. 105 109>

mit welcher Messianischen Aussicht hier schnell geschlossen wird. Denn

warum (so erhebt sich die Sibylle aus ihrer ersten Ermudung wieder) treibt

sie das pochende Herz bloss iiber die Agyptische Vielherrschaft **) das Wehe
rufen, warum nicht auch iiber Persien (d. i. uberbaupt den Osten)? Z. 110

113. — So wendet sich denn 2. das Wort gegen den Osten aberauch

alsbald gegen Griechische Lander Z. 114— 135, bis es vonda unvermerkt

vermittelst jenes Korinthischen Ereignisses auf Nero iiberspringt, den ge-

schichtlichen Z. 136— 153 und den geheimnissvoll kiinftigen mit welchem

Rom zugleich fallen wird Z. 154— 177 2
). Aber Memphis Agypten und

das ubrige Afrika muss das Ungliickswort vielmehr wieder und noch be-

stimmter treffen Z. 178—198, bis es vonda iiber den aussersten Nord-

westen mit Britannien und Gallien Z. 199 — 204 3
) plozlich zwar nach

Indien und Athiopien iiberspringt Z. 205 — 212, aber nur um wieder von

der Mitte und zwar von Korinth aus auf JNero Z. 213— 226 und auf den

sichern Fall Rom's Z. 227 — 245, vonda aber auf die erfreulicheren

1) Mit diesem Homerischen Worte noXvxoiQaviy Z. Ill bezeichnet unser Dichter

wizig genug die Vielgotterei , nicht aber Aegypius variis sub regibus wie es in

der metrischen Ubersezung bei C. Alexandre heisst.

2) Die Zeilen 154—160 werden nur dann deutlich wenn man sie fur einen blossen

Vordersaz zu Z. 161 ff. halt: „wenn ein grosser Stern seit vier Jahren (das ist

hier in tmquxov zziog, was also garnicht geschichtlich zu nehmen ist) das

Land und ein anderer das Meer erschiittert haben wird (d. i. am jungsten Tage),

wird Rom verodet seyn"; daher braucht auch Z. 161 Rom nicht noch besonders

genannt zu werden, da es eben zuvor Z. 158 (wie Z. 142, nach bekannter

damaliger Sitte) unter dem Namen Babel angedeutet war; auch das in avTrjs

Z. 162 weist so richtig auf Italien Z. 159 zuruck.

der Dichter aber die Gelegenheit ergreift um auch hier an Vespasian zu
erinnern: dies ist der Sidonische Konig Phonix (Z. 202 ist Hidovioe zu lesen),

welcher ahnlich dem Sidonischen Wundervogel Phonix gerade von Sidonien

(Palastina) aus das Romische Reich verjungte und aus Syrien seine alien Britisch-

Gallischen Legionen ins h. Land fuhrte, denen gewiinscht wird auch sie moch-
ten in ihrer Hafenstadt Ravenna nun endigen wie Vespasian in Rom!

Wo
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Messianischen Hoffnungen zuriickzukehren , und hier ergiesst sich die Rede

schon im vollesten Strome dieses gewisse kiinftige grosse Heii nach vielen
* _

Seiten hin zu schildern Z. 227 — 284 1
). — Aber 3. noch einmahl und nun

erst am kraftvollsten und ununterbrochensten muss sich das Sibyllenwort

erheben um in seinem weiten Kreise alles zulezt aufs vollkommenste zu treffen.

Von Asien beginnt sie jezt Z. 285, trifft aber sofort vorziiglicb auch Ephesos

mit seinem bekannten Artemistempel als einem der vielen Gegensaze des

wahren Tempels Z. 292— 297 2
), sowie nach einigen Zwischenworten 3

)

das Kymaische Orakel Z. 307— 313 aus dem oben S. 98 bemerkten Grunde:

und wenn sich ihr Drohwort dann weiter iiber mancherlei Stadte und Lander

ergiesst, vergisst sie doch nicht wie mitten im Voriiberfluge fiir Judaa He i

I

zu erflehen Z. 327 — 331, und bleibi auch hier zulezt rasch bei dem »drei-

mahl elenden" Italian stehen Z. 341 f., um eben von hier aus am langsten

das Messianische Unheil zu schildern und das nothwendisje Drohwort vor»

allem uber Rom ganz auszusprechen Z. 343— 412 +
), aber auch die Ent-

wickelung des Messianischen Heiles zu zeichnen Z. 413 — 432. Nun im

hochentzundeten Feuer der Rede nur noch einige nahere Schlaglichter auf

gewisse einzelne Gegenden welche das lezte Unwetter treffen muss, unter-

mischt mit fortgesezten grausen Bildern dieses Unwetters selbst Z. 433—482;

und zum Anfange der Rede zuruckkehrend noch ein Wort an die Isis mit

1) Wenn die Schilderung des kunftigen Jerusalem's hier bisweilen so vollig masslos

wird wie Z. 250 t. , so ist zu bedenken wie nahe gerade in jener Zeit der

tiefsten Trauer die hochsle Schwarmerei lag : doch ist dieses Masslose allerdings

sehr bezeichnend.

2) Auch hier erklart sich das Wizwort rr
t
ov tyovoa tor ovvJti vuittuoviu

Z. 296 nur aus dem Gegensaze des ewig seienden unverganglichen Tempels,

krampfhaft

Wiederherstellun

Wo Z. 297 untei

und fur xqutqs besser xgurog zu lesen ist.

4) Rom schwebt dem Dichter iiberall und zumahl nach allem schon Gesagten so

stark vor dass er es hier Z. 3b9 ft", gar anredet ohne es unmittelbar vorher

deutlich genannt zu haben; welcher Fall hier noch starker ist als der schon

etwas ahnliche S. 100.
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der schonen Ahnung dass einst ihre Agyptischen Priester selbst die Umkehr

zu dem wahren Gotte wiinschen und auch der Tempel desselben in Agypten

(S. 92) wiederhergestellt werden wiirde Z. 483— 510, und geschlossen wird

mit einem entsprechend erhabenen Bilde jener bevorstehenden grossen stern-

losen Nacht die dem Messianischen hellen Tage vorangeht *) Z. 511— 530.

Man wird gestehen dass unser Dichter das Vorbild einer acht Sibyllischen

Rede welches ihm der erste Dichter gegeben hat, mit der glucklichslen

Selbstandigkeit und Geschicklichkeit nachabmt. Auch haben wir hier offenbar

die achten Haupttheile der miltlern langern Rede alle beisammen, obwohl im

Einzelnen manche Zeilen verstiiinmelt sind; und hinter dem grossen Redebilde

womit der erhaltene grosse Theil des Gedichtes jezt schliesst, scheint nicht-

mebr vie] zu fehlen. Doch stand vielleicht am Ende wenigstens noch ein

kleines Stuck wo der Judaische Dichter einen Nebenblick auf die damals

immer machtiger auch
k
in Agypten emporkommenden Christen wirft und be-

dauert dass durch die Spaltung und Feindschaft dieser sich unrichtig Hebraer

nennenden »die bose Zeit nur verlangert« werde. Ein solches Stuck steht

namiicb jezt gegen das Ende des folgenden Sibyllengedichtes 2): und da

dessen Dichter unser drittes Gedicht iiberhaupt so viel benuzt, so ware nicht

undenkbar dass er dieses Stuck wenig verandert auch mit in sein Werk

aufgenommen hatte.

Das ist dieses Werk, welches uns auch deshalb noch besonders denk-

wurdig scheinen muss weil es das uns bekannte lezte ist welches ein Hellenist

1) Auf diese Art nahert sich das Bild dieser grossen Nacht schon stark d6m der

Indischen Sandhjd, welche nach der altlndischen Lehre am Ende jeder er-

schaffenen Welt der neuen Schopfung vorausgeht.

2) 7, 132— 138. Der spatere Sibyllendichter konnte als Judenchrist die Worte

den Pauluschristen entgegensezen ; und allerdings fuhrt manches in der Farbe

der Worte auf ihn, wie Xuoio&qi* Z. 134 vgl. Z. 78, und das ganze Bild von

den als Schafe verkleideten Propheten scheint erst aus Matlh. 7, 15 entlehnt.

Allein dass die Gegner keine wirkliche Hebraer dem Blute nach seien Z. 135

und dass sie das ganze Leben verandern Z. 137 passt dann nicht ebenso gut;

und wiesehr die Judaer noch immer des Prophetenthumes sich ruhmten erhellet

aus 3, 780 f. 5, 238. 405.
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veroffentlichte. Und es schliesst die Reihe solcher Werke nicht unriihmlich.

Aber weil es doch rein Judaischen Ursprunges ist, so wurde es bei den

Christen langere Zeit wenig gelesen, ganz anders als das vorige. Der erste

uns bekannte Schriftsteller welcher es anfiihrt ist der Alexandriniscbe Kle-

mens 1}: und zu seiner Zeit war es, wie man aus der Art dieser Anfiihrungen

selbst schliessen kann, mil den vorigen Werken schon in eine Sammlung

aufgenommen.

4.

Das viertc Sibyllengedicht

(B. VI. VII mit V, 1— 51),

vom J. 138 n. Chr.

Hier erst stossen wir auf den ersten christlichen Sibyllendichter: und

wir haben alien Grand zu meinen er sei wirklich der erste Christ gewesen

der es wagte in diese Fusstapfen tretend auch durch das kunstliche Sibyllen-

wort fur das neue Christenthum zu wirken. Und doch war dieser erste

christliche Sibyllendichter noch nicht aus der grossen Zahl der Heidenchristen,

noch das Christenthum welches er durch seine Sibylle empfehlen Hess schon

das spater allein herrschend werdende kirchliche. Unser Gedicht entstammt

vielmehr noch jener Zeit wo bei der volligen Aufldsung des Judaischen

Wesens und Treibens sich neue Judaisch- Christliche Lebensrichtungen fest-

zusezen suchten welche mit dem christlichen Leben soviel yon dem Judaischen

oder vielmehr Hebraischen Geseze festhalten wollten als mit ihm irgend

vereinbar schien, und die durch solche Vermischung sogar auch auf den

Versuch neuer Gebrauche und Heiligthiimer hin gefiihrt wurden. Solche eine

Zeit Ian** sehr kraftige und rait hohem Ernste versuchte neue Zwitterbildun-

gen 2
^ gingen besonders nur von einstigen Judaern aus, die sich noch des

1) Z. 295 f. 485 f. 483 f. sind angefuhrt im protrept. c. 4, Z. 165 f. im paedag. 2
;
10.

2) Es sind die Schopfungen der sogen. Judenchristen, welche man wohl besser

Nazaraer als Ebjonaer nennt und uber die weiter zu reden nicht dieses

Ortes ist.
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Blutes ihrer grossen alten Vorfahren ruhmten und die achten Hebraer seyn

wollten, aber die alte Gemeinde als eine ganzlich entartete verlassend das

neue Christenthum desto eifriger umfassten: und gerade ein solcher (um es

kurz so auszudrucken) Judenchrist oder Nazaraer war gewiss unser Dichter,

welcher schon dieser seiner Abstammung und geschichtlichen Bildung nach

recht dazu gemacht war auch die Sibyllendichtung auf den christlichen Boden

zu versezen. Wir konnen aber auch an gewissen Merkmalen noch genauer

erkennen dass er von der durch Elxai gestifteten Theilung dieser Juden-

christen war x
).

Das wahrhaft Neue und Eigenthiimliche des Cbristenthumes ist ja ansich

so rein erhaben und sogar die hochsten Gedanken der alien wahren Religion

wie sie damals gelehrt wurde noch so weit iiberragend dass es auch die

edelsten Dichterkrafte sehr friih anregen konnte sich an ihm zu versuchen

um ihm zu geniigen. Wirklich ware es geschichtlich grundlos und verkehrt

wenn wir meinen wollten unser Dichter sei uberhaupt der erste christliche

gewesen 2
). Es war viel eher eine gewisse Scheu vor der freiern und

ansich "doch urspriinglich rein Heidnischen Kunst von Sibyllengedichten welche

b langere Zeit hemmend wirken konnte Doch Dichter wagte

es nun: und wir miissen gestehen d er d Aufgabe auf das Beste ge

nugte. Aus diesem altesten christlichen Sibyllengedichte spruhet eine Glut

achter Begeisterung fur das Christliche und ein Feuer richtiger christlichei

ndung in keinem spateren wiederkehrtErkenntniss welche in dieser Verb

Ailerd ist es nochnicht die Kette d pater kirchlich festgestellten An
sicbten vom Christenthume welche unsern Dichter Fluge

rung aufzuhalten brauchte : aber eben dieses ist ja fur uns heute so denkwurdig

und so lehrreich. Von der andern Seite aber war die besondre Art von

welcher sich unser Dichter angeschlossen hatte noch so wenigChristenthum

festausgebildet dass

tigsten Grundsaze

das Bedeutsamste i

Gelegenheit des Sibyllenwortes ergreift

und Gebrauche ausdriickl

me neue Art von Opfer:

zu pfehl H ist

das Gesez wenigstens seinem

Wie sie in dem nenentdeckten Hippolyl

Epiphanios' haer. 19 beschrieben wird.

Wie ich vielfach schnn snnst a«7Aiort h
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hohern Sinne nach bei dieser christlichen Theilung noch immer unverbruchlich

gelten sollte x
), alle blutigen Opfer aber von ihr streng verworfen wurden,

so sollte das Eintauchen wilder Tauben in gevveihetes Wasser und ihre Frei-

lassung unter Gebeten (als brachten sie das h. Wort zum Himmel) die StelJe

des Opfers vertreten J
). Das Baden und Taufen hielt diese Tbeilung uber-

haupt fiir so wichtig dass sie nicht bloss die urchristliche Gastfreundschaft

gegen Arrae aufs strengste empfahl sondern aucb das Haupt eines solchen

immer zu waschen vorschrieb 2
). Ausserdem hielt diese Theilung die Ehe,

je mehr sie von andern damals verworfen wurde, umso heiliger 5
J. Und

wir wiirden durch unsern Dichter gewiss noch mehere dieser ganz besondern

Gebrauche und Ansichten erfahren wenn sein Werk vollstandiger auf uns

gekommen ware 4
).—— 9

1) 7, 76— 84, wahrend aus dem Zusammenhange mit Z. 75 erhellet dass dieses

Opfer an die Stelle der alten treten sollte. Dreierlei ist in diesem neuen Opfer

vie zusammengeschmolzen : 1. der Glaube an den Logos d. i. Wort: wie er

vom Himmel kam, so soil dieser Vogel als Logos und schneller Bote von

Worten zum Himmel zuriickeilen; 2. der urchrislliche Glaube an die Kraft der

Taufe und die wahrscheinlich auch im Evangelium der Hebraer (also bei den

Nazarenern) ubliche Erzahlung von dem Feuer welches bei ChrisUis' Taufe irfi

Herabschweben der Taube sich gezeigt habe als sei die Taube im Feuer ge-

kommen (vgl. das tfWQ f\iyu im Ev. der Hebraer nach Epiphan. haer. 30, 13

mit Just. c. Tryph. c. 88 und das Stuck aus der Praedic. Pauli hinter Cypriani

opp. ed. Rigalt. p. 142), worauf auch 6, 3— 7 angespielt wird, wo aber Z. 6

nvgog ixffev^av fiir i*<pev£ac zu lesen ist; 3. ein ahnlicher Gebrauch den man

im ATlichen Geseze fand (s. die Alterthiimer S. 180 f.), und worauf diese Art

von Christen gewiss ebenfalls ein grosses Gewicht legte. — Uber die fiiimtonoi

redet der neugefundene Hippolytos 9, 15, wenn auch beiweitem nicht so bestimmt.

2) Nach 7, 85— 91, wo aber der Schluss der Worte nicht gut erhalten ist.

3) Wie man aus dem Verbrechen welches der Dichter seine Sibylle gestehen lasst

7, 153 schliessen kann: denn ebenso lasst er sie durch Harte gegen die bitten-

den Armen schwer fehlen 7, 155 mit offenbarer Riicksicht auf das oben Z. 85 f.

erwahnte christliche Gesez. Wir wissen nun aber noch aus Epiphan. haer.

19, 1 dass gerade Elxai dnty&urtiat iij 7iu<j&6via, jataei ?r;i' fyKQutewv xui

uvuyxd&t yu/nov , konnen also mit Recht annehmen dass dieser Elxai der

Stifler unserer Theilung war.

4) Wer nainlich unser Gedicht irgend gut versteht, muss einsehen dass hinter 7,91

Uist.-Phitol. Classe. VIII.
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Fragen wir in welcher bestimmteren Zeit unser Dichter schrieb, so

komrat uns zwar zunachst nur eine ganz allgemeine aber schon durch den

christlichen Geist neu bestimmte Zeitrecbnung entgegen. Alle Zeit der be-

kannteren Geschichte in zehn grosse Theile £oder nach alter Redensart

Geschlechter) zu zerlegen, ist nach S. 89 alte Sitte der Sibyllendichter: allein

da iinserm christlichen Dichter die Erscheinung Christus' selbst einen gewal-

tigsten Abschnitt in alter Zeit bilden musste, so denkt. er sich nach altheiligen

Zahlen die ganze vorchristliche Zeit gerade in sieben Zeitraume zertheilt,

sodass fiir alle Zukunft von Christus an gerade drei iibrigbleiben ; und wenn

ihm wie billig zu seiner Zeit die Zerstdrung Jerusalem's einen ahnlichen

grossen Abschnitt bildete, so meinte er seitdem im neunten Zeitraum oder in

den lezten Zeiten vor der Entstehung der neuen Welt zu leben, sodass ihm

diese in den lezten Zehnttheil aller Zeit fiel x
). Und so war er wohl der

erste welcher die Zeiten aller Weltgeschichte der Erscheinung Christus' gemass

eintheilte. — Allein wir konnen sogar das Jahr der Abfassung unseres Ge-

dichtes noch genau bestimmen. Wir nehmen dabei an dass das Stuck welches
i

jezt ganz abgerissen 5, 1 — 51 steht, urspriinglich zu unserm Gedichte ge-

€

eine grosse Lucke klafft: die Worte Z. 92 ff. gehoren ganz anders wohin und

bilden einen neuen Anfang der Rede, wahrend die Z. 71 angefangene Beschrei-

bung der einzelnen christlichen Tugenden und Pflichten mit Z. 91 sichtbar nicht

zu Ende ist sondern viel weiter ausgefiihrt werden musste.

1) AUes dieses folgt namlich aus den Worten 7
y
139 f. wenn man sie mit den

Worten Z. 97 vergleicht und vor allem richtig erklart. Man muss dabei nicht

ubersehen dass oydoaxr} Z. 140 ebenso wie dtnuiy auch fursich allein gebraucht

werden kann und dann tin Achtel oder den achten Theil eines Ganzen bedeutel,

sowie das Wort x/.i
t
Qog Z. 139 selbst einen einzelnen Theil bedeutet. Heisst

es also nim dritten Theile der rollenden Jahre sodass der achte der erste ist

oder torn achten an, so kann damit nur auf das schon oben Z. 97 gemeinte

Zehntel oder den zehnten und lezten Abschnitt aller Geschichte hingewiesen

werden. Ware uns der Theil des Gedichtes erhalten wo die Bedeutung dieser

Zehn- und dieser Achtzahl erklart war, so wiirde der Sinn noch leichter zu

finden seyn : allein auch so konnen die Worte keinen andern Sinn tragen.

Erst spater sah ich dass das unten zu beschreibende spatere Sibyllenbuch diesen

Sinn vollkommen bestatigt.
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horte, da seine dichterische Art der unseres Dichters gleicht l
) und es sonst

in kein anderes Sibyllengedicht sich einreihen lasst. Dieses Stuck ftihrt nun

die Reihe aller der Romischen Casaren von Casar bis Hadrian vor, und be-

zeichnet sie nach dem Zahlenwerthe ihrer Anfangsbuchstaben und nach son-

stigen Merkmalen so klar dass sie auch ohne ihre Namen deutlich genug sind.

Hadrian wird zvvar nicht so nach seinem ersten Buchstaben vvohl aber nach

andern Kennzeichen wo moglich noch deutlicher bezeichnet, aber auch sogar

als »der allerbeste und allervorzuglichsle Casar" belobt, ja so angeredet 2
).

1st nun schon hieraus zu schliessen dass er damals wiewohl schon bejahrt

enn er heisst hier auch »der Mann von weissem Scheite], von dunkel-

grauem Haare") noch lebte, so folgt dasselbe noch deutlicher aus den Worlen

^unter ihm und seinen Zweigen werd (Gegenwart und) Zukunft

einfallen", die der Dichter eigentlich beschreibt; wen aber diese Zweige be-

deuten sollen lasst die Sibylle endlich am wenigsten im Zweifel, da sie so-

gleich hinzufiigt »drei werden herrschen, der dritte von ihnen aber spat zur

Herrscbaft gelangen". Diese drei konnen nur Antoninus, Marcus AureJius und

L. Verus seyn, welche Hadrian im Februar 138 theils unmittelbar theils

mittelbar an Sohnes statt annahm und so zu seinen drei Nachfolgern ernannte

und von denen der dritte damals noch sehr jung war; bedenkt man aber

weiter dass Hadrian noch in demselben Jahre starb, so haben wir hier sogar

das Jahr genau vor Augen in welchem unser Gedicht entstand 3
). Auch

wurde diese Ahnung hinsichtlich des jungen L. Verus spater sehr getauscht.

1) Man vgl. nur das fitra nach 7, JOB der Redensart und dem geschichtlichen

Sinne nach mit 5, 2. 4; das seltene Wort ddovXwTog findet sich (nach dem

Vorgange des altesten Dichters 3, 444) nur 5, 18. 7, 93; dem in seltener Weise

gebrauchten timXoc gemein 7, 156 entspricht detxeXog in der Bedeutung unge-

wohnlich, schwer 5
?
44.

2) Nach 5
7
46— 49 und dann weiter bis Z. 51. Ein Judaer aber konnte von

Hadrian nicht entfernt so urtheilen.

n
schliessen wollen die Arsaciden odergar die Sassaniden seien damals eben

emporgekommen : andre Perser bedeutet nach dem Zusammenhange der Rede

hier Z. 40 45 vgl. auch Z. 160 f. nur solche welche in Rom und im Romischen

Reiche in Ehesachen so gottlos sind wie bekanntlich die Perser.

02
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Nicht minder leuchtet ein dass er in Agypten lebte und zunachst f

• • • «

Agyptische Christen schrieb. Athiopien und Agypten mit seinem Apis zahlt

• nachst Phrygien welches bloss der Nahe der Sintfluth und Noah's wegen

varansteht, an der Spize der Lander auf x
); und die Casaren sind ihm nur

die Nachfolger der alten Agyptischen und dann der Makedonischen Konige 2
).

Und so waren es denn auch die fruheren Agyptischen Sibyllendichter,

nach obiger Reihe der erste und noch mehr der dritte, in deren Fusstapfen

er tritt und deren Worte er oft nur wieder auffrischt. Aber seine iibrige

hohe Selbstandigkeit bewahrt sich sogleich in der Bildung seiner Sibylle aufs

schonste. Auch seine Sibylle 1st zwar uralt und sagt noch mehr und noch

gleichmassiger als die seiner Vorganger alles Geschichtliche voraus: allein

die frische Kraft des achten Christenthumes zeigt sich bei ihm so lebendig

dass er sie aufrichtiger eine Heidin ja eine aufs tiefste gesunkene Heidin seyn

lasst, die endlich in jiingster Zeit Christus' einzige Erhabenheit und einzige
*

Gnade erkannt hat und vom Bewusstseyn ihrer alten Sunden gedriickt nun

desto reuevoiler zum Himmel blickt. Sie hat dieselben schweren Sunden

begangen welche die achten Christen nach unserm Dichter streng vermeiden

sollen: so legt sie am Ende ihrer langen Rede aufrichtigst Busse ab 3
), und

hofft zwar auf die gottliche Gnade fur die Ewigkeit 4), mag aber in dieser

rdischen Zeit nicht langer leben und flehet alle an sie zu steinigen 5
j , um

so die Schuld ihrer Sunden zu biissen. In dieser lezteren Wendung verklart

also der Dichter zugleich den alten Volksglauben von dem ungeheuern Alter

der murrischen zu sterben wiinschenden Sibylle.

Und ebenso offenbart sich die Herrlichkeit unseres Gedichtes darin dass

es die Sibylle vorne mit dem begeistertsten Preise Christus' beginnen und,

weissagend von ihm s6 reden lasst als kenne sie Ihn und Sein Kreuz doch

1) 7, 12—21 ; vgl. auch das Wort fiber das gewiss Agyptische Theben 7, 115—117.

2) 5,1 — 9. Auch das Vaterland des folgenden Sibyllendichlers kann man daran

erkennen: 8, 38 vgl. mit 3, 46— 53.

3) 7, 150— 156.

Worten 7, 94. 162

5) 7, 157—161.
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auch aus eigenster Erfahrung am besten x
) : denn einmnhl muss diese Sibyllc

wenn sie chrisllich seyn soil, erst aufs lauterste ergiessen was ihr im tiefsten

Herzen jezt ruhet, oder sie wiirde besser gar nicht zu reden beginner).

Aber mitten in diesen Erguss drangt sich auch schon die Ahnung der schweren

Strafe der Widersacher des Wessias 2): womit denn alle die vielen folgenden

Worte triiber Ahnung und gerechter Drohung schon eingeleitet sind.
*

Allein es ist zu bedauern dass war die weitere Anlage und Ausfiihrung

dieses seiner Vorganger noch so vollkommen wiirdigen Sibyllengedichtes

nichlmehr geniigend einsehen und darlegen konnen, weil es sogleich nach

jenem glanzenden Eingange und auch weiterhin nur sehr verstiimmelt vorliegt

und sich dann nur wieder gegen das Ende hin etwas mehr im Zusammenhange

erhalten hat. Soviel wir nach diesen Uberbleibseln jezt sehen konnen, sliess

diese Sibylle nach jenem Eingange alsbald iiber alle die Heidnischen Lander

diisteren Stimmen aus 3
j; sie schilderte dann von einem neuen Anfang

aus die Noachische Sintfluth als das vorchristliche Vorbild der nachchristlichen

ahnlichen Weltzerslorung und rief aufs neue ihr Wehe nber die Irrthumer

und Siinden der Menschen, wahrend die Rede von Messianischen (d. i. hier

chrisllichen) Ahnungen und Belehrungen immer voller wurde 4
}; bis die Rede

zum drittenmahle ihren Kreislauf erhebend alles erschopfte und so wie oben

]) Dies sind die 28 Zeilen welche jezt das ganze Vlte Buch ausmachen, das man

wahrscheinlich bloss wegen der erhabenen Worte auf Christus so sonderte.

Allein ganz unrichtig hat man in unsern Zeiten gemeint dieses Stuck sei ein

Lobgesang auf Christus der fiirsich allein stehe und Sinn habe: sicher redet

hier die Sibylle, schon weil das ganze irdische Leben Christus' hier bloss ge-

weissagt wird. Die Sprache und Art ist die unsres Dichters; und zwischen

6, 3— 7 und 7, 66-70. 81 — 84 sowie zwischen 6, 23 und 7, 66. 157 ist

iiberall eine so vollkommne Ahnlichkeit dass man die Einerleiheit des Dichters

und des Gedichts unmoglich verkennen kann.

2) 6, 21—25.

3) Dahin wurden 7, 1— 7 gehoren.

4) Dahin 7, 8—91: denn dass vor Z.92 ein grosser Abschnitt seyn muss erhellet

aus der Kunst aller Sibyllengedichte, und ist auch nach einem andern Grunde

schon S. 105 f. erkannt.
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erwahnt schloss 1
). So hatte auch dieses Gedicht seiner unverkennbaren

grossen Anlage gemass sich noch ganz an die urspriingliche Kunstart eines

Sibyllengedichtes angeschlossen; das jezt abgerissene Stuck aber 5, 1 — 51

war wohl im dritten Abschnitte an einer passenden Stelle eingeschaltet.

Ubrigens zeigt es seinera prophetischen Bestandtheile nach eine gewisse

Ahnlichkeit mit dem Pastor Hermae 2
). — Anfiihrungen aus diesem Ge-

4

dichte linden sich erst bei Arnobius (1, 62) und Lactantius, zum deutlichen

Zeichen dass es nicht so friih wie das vorige mit dem ersten Grundstocke

solcher Biicher vereinigt wurde.

5.

Das fiinfte Sibyllengedicht

(VIII, 1— 360),

um 211 n. Chr.

Die Sibyllendichtung war nun zu den Christen gekommen um schliesslich

allein bei ihnen zu bleiben, ja in den Dienst der grossen und endlich herr-

schenden Kirche zu treten; und dieselben Christen welche anfangs lange ein

gewisses Bedenken hatten sich dieser urspriinglich heidnischen Dichtung zu

bedienen, wurden allmahlig ihre grossten Verehrer. Dazu wirkte gewiss

vorziiglich die alte hohe Achtung mit worin die heidnischen Sibyllenbucher im

Herzen des Romischen Reiches seit alten Zeiten und noch jezt standen: es

schien gut und wie nothwendig jenen Heidnischen Sibyllenstimmen welche

wie ein Heiligthum in Rom selbst verehrt das Geschick des Reiches in ihrer

Macht andre entgegenzusezen welche als Verkund
c?

der achten Wahrheit dieselbe ja noch eine viel hohere Macht beanspruchen

1) 7, 92—162.

2) Die „drei Thurme welche der grosse Himmel dem Logos erbauet oder vielmehr

grundet und in welchen die drei guten Mutter des gottlichen Sinnes (Hoffnnng,

Frommigkeit, Dienstfertigkeit) wohnen u
;

7, 71— 75 gleichen sehr den Gebilden

in Herm, 1: 3, 2, 3: 9, 1 ff. Ubrigens ist Z. 72 fur Qtov vvv fii]%*Q*C nicbt

mit C. Alexandre Qtov &vyategeg was gegen die Religion, noch mit Friedlieb

vwjnt;toQt€ was hier ganz sinnlos ist, sondern rot oder voov viv fiyiiQes

zu lesen.

I
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konnten; und dieselbe Macht vor welcher sich einst in den besten Zeiten des

Reiches Rom aberglaubisch gebeugt hatte, schien jezt nur verkliirt und ver-

starkt wiederkehren zu miissen. Wie die alteren nichlHeidnischen Sibyllen-

zeilen jezt, je naher die Entscheidung liber die Herrschaft des Christenthumes

dem Size des Romischen Reiches riickte, einen ganz neuen Zauber iiblen,

so kam die offentliche Aufmerksamkeil leicht auch neuen Werken derselben

Art gespannter entgegen; und das ganze kiinftige Geschick wie des Christen-

thumes so des Romischen Reiches schien sich am geeignetsten in solchen

Sibyllenzeilen aussprechen und lesen zu lassen.

Doch blieb diese Dichtung fortwahrend auf ihrem alien Agyptischen

Boden am geschaftigslen: der nachste Dichter den wir der Zeit nach en(-

decken konnen, lebte und schrieb wieder inAgypten, wie oben S. 108 schon

zum voraus bewiesen ist. Dies ist der Dichter dessen sehr gedehntes Werk

zwar jezt die erste und grosste Halfte des VIHten Buches fullt, aber bier

nur so verkiirzt und verstiiminelt erhalten ist dass es schwer halt es danach

allseitig richtig wiederzuerkennen. Indessen hat es der folgende Sibyllendichter

so stark benuzt dass auch seine Vergleichung sehr nuzlich ist um die Urgestalt

unsres neuen Gedichtes desto sicherer wiederzufinden.

Fragen wir wann dieser Dichter schrieb und wie sich ihm also die alle

ewige HofFnung zu seiner Zeit neu gestaltete, so brauchen wir dariiber nicht

im Zweifel zu bleiben, obgleich die richtige Erkenntniss davon hier ihre be-

•

deren Schwierigkeiten hat. Vor Dichter

von dem gewichtigen Zeitabschnitte ausging welchen der vorige bestimmt

hatte. Dieser blieb nach S. 107 bei der Herrschaft Hadrian's stehen: eben sie

schien mit- Recht auch den Spateren einen grossen Zeitabschnitt zu bilden

weil auf sie das so eigenthiimliche und fiir das Romische Reich noch einmahl

besonders machtige Zeitalter der Antonine folgte. Da nun unser Dichter

schon wieder ziemlich feme von Hadrian's Zeit iebte und dichtete, so will er

vielmehr nur von der auf diese altere Zeit folgenden bis zu seiner eignen

senwart und Zukunft viel reden, und } Ergan-

zung des vorigen Sibyllenwortes geben. Er fasst also alle die Agyptisch-

Romischen ^Konige" bis auf Hadrian kurz aber deutlich genug als die

Funfzehn zusammen, die einen jungsten grossen Zeitabschnitt fiir sich bilden:

*
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nd die runde Zahl der dreimabl fiinfe x
) scheint ihra schon ansich einen

hohern Kreis im Verlaufe aller Geschichte zu schliessen. Uber diese 15 masr

er garnicht weiter reden: aber desto mehr Miihe und Emsigkeit verwendet

or darauf die folgenden Herrscbaften mil ihren Geschicken auf Sibyllische Art

fur Verstandige zu kennzeichnen, weil er mit seinem prophetischen Blicke

eben in der Gegenwart einen neuen grossen Abschnitt gottlicher Reichsge-

schichte entdeckl hat wonach sich die Messianische d. h. hier christiiche Zu-

kunft gestalten und die ewige Hoffnung sich erfiillen werde. Denn er schrieb

wie er fur die geschickten Loser Sibyllischer Rathsel vernehmlich genug an-

deutet, erst unter der Herrschaft des neuen Hauses Casar's Septimius Severus:

da er nun in einem vorigen Sibyllengedichte nach S. 93 die Romischen Herr-

scher auf acht Agyptische Weise nach den einzelnen Herrscherhausern be-

rechnet fand und alle die Herrscher von Nerva bis Commodus demnach das

sechste Herrscherhaus oder Geschlecht bildeten, so schien ihm das mit Severus

anfangende (denn die Eintagsherrscher Pertinax und Didius Julianus wurden

zumahl gegen 20 Jahre spater leicht ubersehen) Geschlecht das siebente zu

seyn und als solches schon dieser b. Zahl wegen die Bedcutung zu haben

Messianischen Hoffnungen

folgen konne 2
). Daneben blieb ihm auch die dem vorigen Werke entlehnte

neuchristiiche Eintheilung aller Geschichte in zehn grosse Geschlechter stehen 5
),

aber nur wie eine einmahl gegebene und altbekannte. Die sieben Zeitalter

der Romischen Herrscher aber fielen ihm nun in seinem neuprophetischen

Blicke auch mit dem Anfange des Christenthumes selbst zusammen: und rasch

stand es vor seinem Geiste dass die Erfullung aller der christlichen Hoff-

nungen wohl nur deshalb sich so lange verzogere weil Gott selbst auf Bitten

dass nach ihm nur die endliche Erfullung der alten

1) Z. 50. 138: besonders aus lezterer Stelle erhellt dass diese Zahl 15 damals als

eine feststehende gait um jene ganze Zeit zu bezeichnen; was moglich war
wenn man das vorige Sibyllenbuch immer voraussezte.

2) Nach Z. 131 vgl. oben S. 93.

3) Nach der beilauflgen Bemerkung Z. 199 „wann das zehnte (d. i. das lezte) Ge-
schlecht in den Tod hinein kommen wird, was bloss soviel bedeutet als wann
das lezte Alter der Menschheit vor dem Weltgerichte seyn wird; als das lOte
gait ihm dann wohl das nach dem Sturze der Antonine.
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der Heiligen Jungfrau diese sieben Zeitalter als Frist der Roue aller Menschheit

bewilligt habe x
). Denn gerade diese prophetische Ansicht fiilirle der Dichter

gewiss an einer besondern Stelle seines Werkes weiter aus, obgleich diese

jezt verloren ist und in einer erhaltenen Stelle nur beiliiufig auf sie ange-

spielt wird.

War nun aber das verhaltnissmassig lange Zeitalter des secbsten Riimi-

schen Casarengeschlechtes auch schon voriiber obne dass die christlichen

Hoffnungen erfiillt waren, so schien unserm Dichter doch die immer naher

heranruckende Nacht des Weltgerichtes (S. 102) auch schon auf dies vorlezte

Geschlecht von Giganten 2) ihren Schatten gevvorfen zu haben; und auch

deswegen beruhrt er dessen Geschicke von Hadrian an. Die Zeit Hadrians

und besonders auch die seines Todes scheint ihm traurig genug gewesen zu

seyn, und von dem Herrscher selbst hebt er statt ihn mit dem vorigen

Dichter zu loben (S. 107) nur die schlimmen Schattenseiten hervor S
J.

Die

drei Herrscher nach ihm welche der Dichter dann vorfuhrt und deren gemein-

samen Namen Antoninus er andeutet 4
), sind gewiss ganz anders als bei dem

1) Nach Z. 357 f., wo bloss des Vermasses wegen uituvcg mit yeveui wechselt.

Diese zwei Zeilen scheinen namlich auf den ersten Blick ungemein dunkel zu

seyn
;
zumahl da in ihnen schon eine so hohe Macht der h. Jungfrau angenommen

wird. Allein dass sie unstreitig von unserm selben Dichter abstammen zeigt

schon der Zusaminenhang der Rede, und bestatigt sich ausserdem durch ihre

Wiederkehr bei dem folgenden Sibyllendichter in demselben Zusammenhange

2, 312 f. Man muss also das Ganze so auffassen wie oben gesagt ist, und

bedenken dass der Dichter was er hier am Schlusse nur kurz wiederholt an

einer friiheren Stelle weiter darstellen musste, zumahl es eine ganz neue

Ansicht war. Da unser Dichter nach Z. 4—9 die 8 Weltreiche des ersten

Dichters S. 50 f. in 7 verkiirzt, so konnte man zwar auch an diese hier bei

Z. 357 f. zu denken versucht werden : allein dazu passt schon die h. Jung-

frau nicht.

2) Nach dem Ausdrucke y^goi yiyavtiitjot Z. 100.

3) Z. 50— 64; der mik$**e xai(j6g Z. 59 und das of at des Klagegesanges bei

seinem Tode Z. 64 soil gewiss beides auf den Vornamen Hadrian's Aelius
*

hindeuten.

4) Die Worte Z. 66 konnen vgl. mit Z. 150 u. 3, 24 nur andeuten dass der Name

HisL-Philol. Classe. VIII .

P
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vorigen Dichter S. 107 die drei geschichtlich aufeinander folgenden, Antoninus,

M. Aurelius, Commodus. Nur den ersten von diesen dreien bezeichnet die

Sibylle hier naher als einen Greis, welches den beiden andern gegeniiber

(denn auch M. Aurel starb schon im 59sten Lebensjahre) geschichtlich zutrifft,

und weiss sonst bloss seinen grossen Reichthum zu melden; von den beiden

andern sagt sie nichts besonderes, weil aber unter ihnen bekanntlich die

fremden Vdlker schon so gewaltig gegen das Romische Reich andrangten

und mit Commodus' Falle noch mehr als fruher mit Nero's Falle dieses Reich

selbst schon in Stiicken zu gehen schien, so beginnt die Sibylle schon hier

ihre Weherufe und bosen Ahnungen iiber Rom in langerer Rede zu er-

giessen x
). Aber nach dem Untergange des sechsten Casarengeschlechtes

erblickt die Sibylle einen ganz andern Romischen Konig, der ebenfalls so

herrschen werde dass ihm seine Kinder nach dem Rechte der Erbschaft ruhig

nachfolgen 2
) : dies kann nur Sept. Severus seyn, unter vorlaufiger Hindeutung

auf die ruhige Nachfolge seiner zwei Sonne Caracalla und Geta im J. 211 3
).

Aber weil dieser Severus als ein sehr ungewohnlicher Casar herrschte und

dazu als der Dichter schrieb auf eine ebenso ungewdhnliche Art eben erst

gestorben war, so widmel die Sibylle alsdann seiner Schilderung noch eine

besondre Ausfiihrung: und leicht merkt man es ihrer hier ungemein starken

'AviwviVQs nicht nach dem Zahlenwerthe der Griechischen Buchstaben (denn

sonst musste dieser Werth wie Z. 148. 1, 141. 328 f. ausdrucklich genannt

seyn) sondern bloss dem Ani'angslaute nach dem Namen
'
'Adwvu'C entspreche.

1) Z. 65-72 und dann Z. 73— 130.

2) Z. 131— 138: wenn es Z. 131 f. bestimmt genug heisst das 6ste Geschlecht werde

dann untergehen, so kann der ttegog fiaotkevi: %r
t s cti-irjs y$¥trc Z. 133 f. nur

ein anderer Konig von demselben Latinischen Geschlechte, nicht von demselben

untergegangenen Hausgeschlechte bedeuten
;
und er hat ja nach Z. 135— 137

dann wieder seine eigenen Geschlechtserben. Die Vieldeutigkeit des Wortes

ytvar ist bekannt, und man muss in alien solchen Fallen (ein ahnlicher kommt

sogleich Z. 138 wieder) dem angedeuteten Sinne mit der rechten geschichtlichen

Erklarung zu Htilfe kommen.

3) Ganz ahnlich legt der spatere Sibyllendichter 12, 207 f. bei Commodus darauf

einen grossen Nachdruck dass er als wirklicher Porphyrogennetus seinem Vater

folgte: dies traf bei Commodus zum ersten mahle ein.
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Bewegung an wie gewiss dies eben die allerniichste Gegenwart des Dichters

Sie schildert ihn als ein Ungeheuer 2
J , niedriggeboren 5), das

Gemiith eines gliihenden Afrikaners habend*), der auch von Asien als Sieger

(ttber Pescennius Niger namlich) kommend

freuen konnen (weil er noch gegen Albin

ch nochuiiht recht werde

musste), den aber wenn

er iiberallhin alles aufspiirend tiber das Meer und die Meerenge (namlich

nach Britannien) gegangen hier elend umkommen werde, wie ein die Hirten

vernichtender machtiger Lowe von einera Hunde verfolgt (namlich von Cara-
*

calla der ihn raorden wollte). 1st nun schon dieses Bild nach alien seinen

Zugen fur jeden etwas nachdenkenden Leser klar genug, so wird als die

Zeit wo er als Sieger nach Rom komme, durch eine in den Griechischen

Buchstaben des Wortes Rom selbst liegende kiinstliche Zahl sogar das Jahr

so genau angedeutet dass fiir den Sachverstandigen hier alles Kalhsel zwei-

fellos zu Ibsen vorliegt 5
). Und da im J. 211 nach Severus' Tode seine

Witwe Julia Domna als Mutter der zwei jungen Casaren und als langst

hocbangesehenes kluges Weib nun noch einziger herrschen zu mussen schien

1) Z. 139— 159, gelheilt durch den unruhigen Ausruf Z. 151.

2) &i;g fiiyus Z. 157.

3) irKQv<piato< i*x*i** z- 153 muss diese Bedeutune haben: er war Afrikaner

und hiess spottweise noch immer Afer.

4) &vfi6v eyoiv ai&wvoe Z. 155 als Afrikaner. Das Sprichwort vom Hunde Z. 13S

kann nicht gut einen andern Sinn haben, und der &^q /,tyag Z. 157 ist kein

anderer als der Lowe in diesem Sprichworte. Bei dem io&pov diauotyf} Z. 155

konnte man allerdings nach S. 96 leicht an Nero denken :
allein das passt

nicht in diesen Zusammenhang, ia&/,6g eigentlich Hals kann auch eine Meer-

enge bedeuten und so hat es auch der spatere Dichter 11, ISO f. verstanden.

Man kann also nur sagen unser Dichler trage die alte Neronische Redensart

auf etwas Ahnliches uber.

5) Z. 148— 150: die Buchstaben PJIMB geben die Zahl 94»: eben urn dieses

Jahr P. U.C. konnte Severus als Sieger in Rom einziehen, wobei ihm dann die

Z. 153 erwahnten grossen Feste gegeben wurden; aber sein theuererkaufter

Sieg wurde bekanntlich fur tausende der edelsten Romer hochst verhangnissvoll,

sodass die Wizleute in Alexandrien (mit denen spiiter sein Sohn in die blutigsten

Handel gerieth) dariiber wizeln konnten wie doch gerade das Jahr Rom's diesem

selbst so traurig bekommen sei.

2
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sodass man sie in Agypten mit der lezten Kleopatra leicht vergleichen konnte,

so ahnet die Sibylle auch von jezt an werde die weibliche Macht vorherr-

schen und eine verschwenderische Witwe herrschen 1
); ja in Zukunft scheint

ihr die ganze Welt wie vom Witwenschleier bedeckt 2
).

Fallt unser Gedicht in das J. 211, so war das zwar keine Zeit wo die

Christen sosehr heftig zu leiden batten. Aber die Duldung welcher sie sicb

unter Commodus und noch in der ersten Zeit der Herrschaft Severus' zu

erfreuen batten, war seit dessen lezten Jahren wieder in Verfolgung uberge-

gangen 3
); und die ganze Lage der Christen fortwahrend so unsicher dass

sich leicht begreift wie im Umschwunge dieser neuen Zeit auch die christliche

Hoffnung neu sich regte und unser Dichter sie so wie ihr Bild sich in seinem

Geiste neu gestaltet hatte durch eine Sibyllenstimme zu erklaren beschloss.

Allein zum ersten mahle bemerkt man bei unserm Dichter eine bedeu-

tende Abnahrae an dichterischer Kraft und Frische: sowie ja schon vonjezt

an das Mittelalter im starken Anzuge isl und mit dem drohenden Einsturze

des Romischen Reiches als der hochsten Macht zu welcher sich das Alterthum

erhoben hatte auch dieses selbst mit alien seinen eigenthumlichsten Kunsten

und Fertigkeiten dahinschwinden wollte. Dieser Mangel an dichterischem

Schwunge offenbart sich hier am meisten sogleich darin dass er keine neue

zu dem Grundgedanken seiner Dichtung treffende Sibylle mehr zu schaffen

weiss. Wir besizen zwar das Ende dieses Gedichtes nicht mehr sicher 4
),

wo das Eigenthiimliche jedes Sibyllenwortes ammeisten hervorzuspringen

egt: aber nacb den entdeckbaren Spuren gait die Sibylle dem Dichter zwar

1) Nach Z. 199 f. und aus unserm Dichter in das spatere Gedicht 3, 75—80 iiber-

gegangen.

2) Nach Z. 336 ff. 3, 80. — Dagegen ist die Zeitbestimmung des zum 5tenmahle

kommenden Phonix Z. 139 nur im Allgemeinen zutreffend, wenn er nach Tac.

ann. 6, 28 zum viertenmahle unter Tiberius gekommen war und alle 250 Jahre

kommen sollte.

3) Worauf auch hier Z. 140 f. angespielt wird : denn „das Volk der Hebraer"

kann nach alter Sprache zumahl in den Sibyllengedichten auch sehr vvohl die

Christen bezeichnen.

4) Doch konnten die zvvei Zeilen 359 f. nothdurftig das Ende geben : jedenfalls

sind sie hier die lezten aus unserm Gedichte.
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als stellenweise inniger an den Dingen der Weissagung theilnehmend, sonst

aber nur als ein einmahl gegebener altbeiliger iMund zum Weissagen, mit

der ubrigens herkommlichen Einkleidung *). Je mehr nun diese hohere Kunst

fehlt, desto lieber ergeht sich die Rede der Sibylle bier in ausfiihrlicben Schil-

derungen und Belehrungen, auch solchen welche mit ihrem wabren Gegen-

stande wenig Zusammenhang haben und wo sogar auch der neue cbrislliche

Geist wenig oder garnicht vernehmbar hervortritt 2
). Das eigenthiimlich Christ-

liche selbst springt bei dem Dichter mehr nur stellenweise und besonders

gegen das Ende bin hervor, uberall aber mehr schon lis etwas Gegebenes,

bei weitem nichtmehr mit soldier urspriinglichen Lebendigkeit wie bei dem

vorigen Dichter.

Ubrigens ist zu beklagen dass wir wegen der starken Verstiimmeluni!;

Ausfiihrung nichtmehr ganzdes Werkes an vielen Stellen seine Anlage und

sicher iibersehen konnen: nur vorne ist es vollstandiger erhalten. Und gleieh

vorne kiindigt die Sibylle an sie wolle mit besonderer Riicksicht auf Rom

das kommende VVeltgericht schildern, welches nicht ausbleiben werde obwohl

T> Gottes Miihlen das feine Mehl spat ) z 16 Nachd sie

36,

49

und schildert dann so wie oben gezeigt sein ganzes Geschick von Hadrian

dann 1. auf die Ursachen aller menschlichen Siinden hingewiesen hat Z. 17

springt sie mit ihrem strengen Drohworte unmiltelbar auf Rom uber Z. 37

bis zu Severus' Tode Z. 50 159. Da dessen jedes Sibyllenwort stets

auch die weite Runde uber alle grossen und kleinen Volker der Erde machen

muss, so redet sie 2, nun in diesem Umfange Z. 160— 168, kehrt

ber nach kurzer Erwahnung des Messias sogleich wieder in ausfiihrl

Rede zu Rom uck. immer naher die Zeii Welt hnend

Z. 169—193; 194 216: das Gedicht wird aber gerade hier jmmer arger

verstiimmelt. Erst mit einem dritten Anlaufe scheint der Dichter dann das

byllenwort sofort zu der ausfiihrlichen Erklarung christlichen G

1) Vgl. Z. 1— 9. 151. 194. 359 f.
?

die einzigen Stellen wo diese Sibylle von sich

selbst redet,

2) Wie sofort zu Anfange Z. 17—36.

3) Z. 14, ein Sprichwort wie unser Dichter gerne solche einmischt: ein anderes

war das S. 115 erlauterte vom Lowen und Hunde.

y
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heimnisse in entsprechender Hohe emporgewandt zu haben: und hier fanden

sich mitten ini Flusse der Rede die 34 Spizzeilen (griechisch Akrostiche)

welche mit Donnerworten das Weltgericht schildern und die den alten Lesern

so gewaltig auffielen dass sie die ganze Stelle sowohl ihrer ungewohnlichen

Erhabenheit als ibrer Spizzeilenkunst wegen ganz besonders beachteten und

oft fiirsich absonderten 1
); sie stehen hier mit ihrer iibergeschriebenen Erkla-

rung Z. 217 — 250. Es muss namlich immer allgemeiner bekannt geworden

seyn dass die Romer in ihren eignen Sibyllenbiichern die Ldsung der Zu-

kunftsfragen in solchen Rathseln von Spizwortern und Spizzeilen suchten 2
):

so bestrebten sich denn die cbristlichen Sibyllendichter ahnliche WortrathseJ

aufzugeben, und schon der vorige deutete nach S. 107 die Namen der nicht

zu nennenden Menschen durch den Zahlenwerth ihrer ersten Buchstaben an.

Weiter geht darin mannichfach unser Dichter, wieder weiter die folgenden.

Doch weil unser Dichter mehr die leichtdahinfliessende ausfiihrliche Rede liebt,
7

so lenkt er vonda ein das ganze Heilswerk geschichtlich zu beschreiben

Z. 251 — 323, mit einem Worte hoherer Ermahnung an die christliche Sion

(nicht die S. 58 gemeinte) schliessend Z. 324—336; kehrt dann aber zulezt

1) Wenn manche dann die lezten sieben Spizzeilen ausliessen, weil sie nur das

vereinzelte Wort 2TATPQ2 andeuten, so folgt daraus nicht dass sie von

einem andern Dichter seien: der prophetische Dichter will mit ihnen ganz nach

der Sitte schon der ATlichen Propheten und der fruheren Sibyllendichter (3, 795.

4, 172) nur etwas besonderes noch als Merkmahl [aijux) den Hauptworten der

Weissagung hinzufugen, und insofern gehort dies kleinere Stuckchen ganz

hieher. Da diese axyoonyja wie sie der Dichter selbst am Ende Z. 249 nennt,

jezt ganz abgerissen in diesem VIHten B. stehen
;

auch die Sibylle in ihnen

gar nicht zu reden scheint, endlich das folgende Z. 251 IF. etwas loser mit

ihnen zusammenhangt: so konnte man leicht vermuthen sie seien von einem

andern Dichter. Allein der Sprachgebrauch fiihrt auf denselben Dichter (vgl.

besonders die aus Matth. 8
?
12 usw # entlehnten Redensarten vom fiyvyjuog

odonwv Z. 231; 86. 105. 125. 350 und danach 2
3
203. 306 , und die ahnlich

aus Matthaos entlehnten von den nXr^oi 247. 92); das Hineinverarbeiten eines

solchen Spizzeilenstiickes mitten in die iibrige Rede gehort aber sichtbar zu der

Riithselkunst der Sibyllenworte.

2) S. dartiber C. Alexander's Werk II S. 192 If.
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die ganze Rede noch einmahl zur Beschreibung des Weltgerichtes urn Z. 337

— 360, weil von ibm ein entsprechend grosses Bild zu entvverfen eben der

Hauptzweck seines ganzen Werkes ist; und das Ende wendet sich so ganz

zum Anfange zuriick x
).

Uber Anfiihrungen aus diesem Gedichte s. nachher.

6.

Eiu nichtSibyllisches Gedicht

(VIII, 3G 1— 500).

• lndessen ware es grundlos zu meinen unter den Christen habe im Ver-

laufe und gegen das Ende des zweiten oder uni den Anfang des dritten

Jahrhunderts bloss die Sibyllendichtung gebliihet. Wir haben vielmehr noch

die wiehtigen Uberbleibsel eines offenbar nicht Sibyllischen Gedichtes welche

jezt zwar mit den Sibyllischen Buchern so vermischt sind dass es etvvas

schvver halt sie richtig wiederzuerkennen, die aber richtig wiedererkannt uns

eins der schonsten Gedichte von ganz anderer Art enthiillen. Diese Uber-

bleibsel bilden jezt die zweite kleinere Halfte des VHIten Buches ;
und obvvohl

die arge Verstummelung dieses Gedichtes sehr zu beklagen ist, so hat sich

doch soviel von ihm gerettet dass wir uber seinen Sinn und seine Kunst

nicht im Ungewissen zu bleiben brauchen. Wir miissen es aber hier sowohl

wegen der Verschmelzung dieser seiner Uberbleibsel mit den Sibyllischen

Buchern als der folgenden Sibyllendichter selbst wegen naher betrachten.

Wollten wir freilich auf die reinen Kunstarten aller Dichtung sehen, so

kdnnten wir dieses Gedicht keiner einreihen, da in ihm die Selbstrede ver-

Redenden Aber

es

wie

eben nur mit aller hoheren Gewalt das Bild des ganzen Christenth

*<* seinem Inhalte und seinem Wesen seiner Geschichte und seiner

derung nach in aller Lebendigkeit vor seinem Geiste stand, dichterisch zu

1) Zwischen Z. 336 und dem lezten Stucke welches man demselben Dichter und

wieder
Gedichte zuschreiben kann Z. 337— 360

fehlen, aber man kann die Einerleiheit des Dichters nicht laugnen.
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gestalten und zu verklaren. Es ist noch die ganze erste reine Glut des christ-

lichen Grundgedankens mit seinen tausend Feuern welche aus dem Dichter

spriihet, so unmittelbar treibend und in so helle Lohe ausbrechend als mog-

lich. Nicht ein einzelner Gedanke aus diesem Kreise ist es der ihn treibt,

wie etwa die Ahnung der christiichen Zukunft welche sich eben in den

Sibyllengedichten Raum bahnt: der ganze christliche Grundgedanke mit seinem

vollen schweren Inhalte liegt auf seiner Dichterseele , und sucht durch sein

begeistertes Dichterwort wie zum erstenmahle in der Welt die ihm entspre-

chende Verklarung. Da ist es audi nochnicht eine einzelne Kunstart durch

welche er ihn zu verklaren strebt: die Darstellung selbst wechselt noch nach

dem Bedurfnisse den ungeheuern Gegenstand zu bewaltigen.

So ist es denn zuerst ein Zwiegesprach in welchem der Dichter der

zunachst aufs fuhlbarste hervortretenden Doppelheit des Grundgedankens zu

genugen sucht. Aufschwingt sich vor allem sein Geist zu dem reinen Sinne

und Worte Gottes selbst, und in den erhabensten Worten ruft dieser dem

Menschen entgegen wer er sei und wer dagegen der geschaffene Mensch sei:

dieses Stuck hat sich noch am vollkommensten erhalten Z. 361 — 429, ist

aber am Ende ganz verstummelt und auch vorne wohl nicht ganz voll-

standig 1
). Ihm dann erwidert entsprechend der Mensch welcher des Ge-

heimnisses des himmlischen Ursprunges des Christenthumes kundig es in diesem

Augenblicke nur noch viel gewisser weiss und mit feurigem Danke preist:

aber diese Gegenrede welche sichtbar auf eine entsprechende Lange angelegt

war, ist jezt nur noch verstiimmelter erhalten, sowohl zu Anfange als be-

sonders am Ende Z. 430— 456 2
). — Aber so lang diese Antwort auch

1) Die Worte Z. 361 und 373 enllehnt der Dichter fast vvortlich den beiden ersten

Zeilen des alten Delphischen Gottesspruches bei Herod. 1, 47: aber daraus folgt

nicht dass die Worte Z. 301 bei unserm Dichter an der Spize der ganzen Rede

des wahren Gottes standen, wozu sie sich vvenig eignen.

2) Da die Zeilen 430— 437 nur eine weitere Beschreibung und Lobpreisung Gottes

enthalten kunnen und etwa ein ich lobe dich der du bist voraussezen,

so muss man Z. 432— 435 uberall statt der dritten die zweite Person Mtttdyttg
*

usw. herstellen. Eine ganz ahnliche Verwechselung haben sich viele spatere

Abschreiber dieser Bruchstucke auch in der Selbslrede Gottes Z. 361 ff. erlaubt.



I

/

ENTSTEHUNG INHALT UND WERTH DER S1BYLLISCHEN BUCHER. 121

seyn mochte, sie konnte doch nicht alles das Wunderbare umfassend genug

erwahnen und preisen was Christus' Geschichte die Menschheit gelehrt hat:

also folgte in einem zweiten Theile die ruhige Erzahlung der ganzen Ge-

schichte des Logos vor und nach seiner Menschwerdung. Davon hat sich

aber wiederura nur ein verhaltnissmassig sehr kleiner Theil erhnlten Z. 457

480 l\ — Aber auch bei der blossen geschichtlichen Erinnerung an da*

Gdttliche ist noch keine Beruhigung: und erst im ruhigen Erkennen und vor

Gott Erwahnen aller der nun nothwendigen Pflichten komnit der rechte Schluss:

hier aber kann sich der Dichter nur der ganzen Gemeinde anschiiessen oder

vielmehr diese selbst reden lassen 2
). Davon ist aber jezt nur der kleinste

Theil gerettet Z. 481— 500.

Hieraus erhellet vonselbst wie wenig alle diese sich so wieder zu

einem Ganzen zusammenfugenden Stiicke einem Sibyllengedichte entstammen

konnen. Fragen wir aber wann und von wem dieses so schopferische Ge-

dicht verfasst sei, so kommt uns zwar in einzelnen Worten und Redensarten

eine grosse Ahnlichkeit zwischen diesem und dem vorigen Gedichte entgegen,

sodass man vermuthen konnte jener Sibyllendichter habe auch dieses ganz

anders gestaltete Werk verfasst 3
). Allein eine so ungemein schopferische

Darstellung und Kunst und eine solche Glut des Gedankens ist doch bei

jenem Sibyllendichter bei weitem nicht zu spiiren. Wir werden daher die

theilweise Ahnlichkeit ja Einerleiheit der Rede und der Gedanken vielmehr

daraus ableiten dass jener Sibyllendichter das Werk unsres Dichters schon

vor Augen hatte und gerne nachahmte. Und da wir das Zeitalter jenes

Dichters genau kennen, so werden wir unsern schopferischen Dichter umso

sicherer noch in das zweite Jabrh. n. Chr. versezen.

1) Vor Z. 457 musste die Geschichte des Logos vor der Menschwerdung beschrie-

ben werden.

2) Die Haltung der Rede erhellet aus Z. 484. 499.

3) Die ganze schone Darstellung Z. 439— 444 kehrt wieder Z. 264— 266
,

die

Z. 413 in den Spizzeilen Z. 233; aus doxtftot als Bezeichnung der achlen Chri-

sten Z. 423 wird doxipoi xXyioi Z. 92.

Hist.-PhiloL Classe. VIII. Q



122 H. EWALD,

Angefuhrl finden sich Stiicke aus den beiden lezten Gedichten erst bei

Lactantius Eusebios und noch spateren Schriftstellero x
).

7.

Das sechste Sibyllengedicht

(B. I. II. ffl, 1 — 96),

urn 300 n. Chr.

Ware die junge chrislliche Dichtung in jenen noch wahrhaft schopferi-

scben Zeiten immer in den Pfaden des zulezt beschriebenen Dichters gerader

offener Kunst gewandelt, so halte sich vvohl bald ein vollkommnes sowohl

Epos als Drama in ihr ausgebildet: allein unter dem im dritten Jahrh. dauern-

den Drucke und dem tausendfachen Elende des bestandig mit dem Einsturze

drohenden Romischen Reicbes neigte sie sich dennoch wieder starker der

versteckteren kunstlichen Sibyllendichtung zu. Wir kommen zu einem nenen

Sibyllengedichte welches grdsser als alle die fruheren angelegt diese Dich-

tungsart mehr auf gelehrte Weise am weitesten ausfiihrt, vielen neuen Stoff

aufnimmt und vielen alteren nichtmehr passend scheinenden fortwirft, und

obwohl zunachst fiir seine eigne neue Zeit bestimmt doch auch aus alien

fruheren ahnlichen Schriften das christlich scheinende emsig zusammenstellt.

Dieses Gedicht hat sich zwar nicht ganz vollstandig aber doch in sehr grossen

Stiicken an der Spize der jezigen Bucher erhalten.

Da dieses Werk mehr gelehrt als aus den unmittelbarsten Bediirfnissen

seiner Zeit hervorgegangen ist
;
so reicht es uns auch nicht soviele allernachste

Kennzeichen seiner Zeit. Doch konnen wir im Allgemeinen iiber diese sicher

genus: urtheilen. Das Christenthum war damals nochnicht durch Constantin zu©-"-e>

seinem Siege tiber die aussere Romische Welt gelangt: dies ergibt sich von

1) Zwar scheint die Z. 8, 5 schon bei Theophilos von Antiochien 2
;
31 angefuhrt

zu seyn : ailein diese Zeile sleht dort vielmehr als die vorlezte aus einem

Bruchstucke des altesten Sibyllengedichtes 3, 97— 107
}

und sie passt sehr gut

urspningliche Wortgefi

haben kann.

•
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der einen Seite aus seinem Inhalte sicher. Von der andern Seite aber ist

eben so unverkennbar dass damals grosse Verfolgungen iiber di

Christen im Romischen Reicbe nicht bloss schon wiederholt ergangen waren

sondern auch neu droheten. Es ist dies die erste Sibylienstimme welche auf

die Biutzeugen sogar init ibrem bekannten Namen anspielt 1): aber sie flndet

es auch schon fiir nothig zu diesen Todeskiimpfen zu ermahnen und zu lehren

welche Tugenden diejenigen schmiicken miissen welche in diesen himmliscben

Kampfen den Preis erringen wollen 2
) ; und wie in der klaren Ahnung dass

solche Todeskampfe sich bald wieder mil aller Wuth erneuern wurden, weis-

sagt diese Sibylle ein dem Siegerkranze uhnlicher Stern werde dann am

Himmel leuchten 3
). Wir konnen derazufolge wohl annehmen der Dichter

habe um 300 n. Chr. geschrieben: damals hatten die Christen ziemlich lange

keine allgemeine todliche Verfolgung mehr erduldet, aber ihre Ruhe triibte

sich wieder und bald brach noch unter Diocletian die lezte und argste Ver-

folgung aus. Man sieht unserm Gedichle beides leicht an, die langere Ruhe

welche die Christen damals genossen hatten und unter deren Schuze ein

Dichterwerk wie dieses allein entstehen konnte, und den wieder drohenden

nahen Sturm grosser Verfol bei unserm Dichter

auch die Ahnung keimen, ein unerbittlicher Kreis von drei Latinischen

Mannern werde bald Rom selbst zerstoren 4j : denn nachdem das Reich unter

Diocletian getheilt war und einer von den vier Weltherrschern Rom zunachst

unter sich hatte, lag bei den wechselseitigen Eifersuchten dieser aller unter

einander der Gedanke nahe drei von ihnen wurden sich gegen den einen in

Rom verbunden und dieses zerstoren.

1) 2, 46 Qndet sich einmahl /rtdgivQcg.

2) 2 39— 153: man muss diese Zeilen im Sinne des Dichters alle genau zu-

sammennehmen.

3\ g 34 38. 154: es ist dies das hinzukommende arjia, wovon nach S. 118

schon die fruheren Sibyllendichter aber in einem treffenderen Zusammenhange

der Rede gesprochen hatten.

4) 3 51 f. : hier hatten C. Alexandre und Friedlieb nicht die Lesart x^os auf-

nehmen sollen welche in den Zusammenhang des Sazes und der Rede gar

nicht passt; denn wennauch dem Dichter die Worte 8, 93 vorschwebten
,
so

konnte er sie doch hier wie sonst oft freier benuzen.

2
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Und wirklich war es sichtbar diese Aussicht in neue grosse Verfolgungen

der Heiden und Versuchungen der Christen welche den Dichter mitbestimmte

sein Werk zu verfassen und in die Welt zu entsenden. Er lebte alien Spuren

nach !) in Agypten, diesem fruchtbaren Boden welcher auch die meisten

aller dieser Sibyllenwerke wie oben gezeigt erzeugte. Hier mochte er auch

den Christen selbst manches erleb nicht billigt

drohenden Sibyllenworte treffen wollte: namentlich mochte er das gerade in

Agypten so fruh bluhende Monchsleben nicht gutheissen, wie er durch seine

Sibylle unzweideutig zu verstehen gibt 2
); und sonst mochte er unter den

Christen so manche Schlaffheit sehen dass er zum ernsten Kampfe und blutigen

Zeugentode zu ermahnen fur nothig hielt. Doch noch weit mehr sollte seiner

Sibylle drohendes Wort die Heiden und ihre Herrscher treffen. So entwirft

er denn eine Schilderung des Weltgerichtes und seiner Ankunft so vollstandig

und so nachdrucklich wie es noch in keinem fruheren Sibyllenwerke ver-

sucht war.

Aber mit diesem Hauptzwecke welcher ganz innerhalb der ge

Sibyllendichtung lag, wollte sich nun unser Dichter keineswegs begniigen,

sondern zugleich etwas ganz Neues seinem Werke zur Zierde einfuhren.

Die Sibylle ist ihm wieder ganz so wie dem altesten Dichter S. 65 die

Schwiegertochter Noah's; und von dem vierten Dichter entlehnt er nach

S. 108 das Bild einer tiefgefallenen aber ihre Siinden jezt aufrichtig vor Gott

gestehenden Sibylle 3> Ist die Sibylle dieses wunderbare Menschen

1) Ein deutliches Zeugniss daruber haben vvir zwar nur in den Worten 3, 46— 48,

wonach dem Dichter die Romische Macht nur erst als die Romisch-Agyptische
ihre voile Bedeutung hatte; und wenngleich der Dichter diese Zeitbestimmung
aus einem fruheren Dichter S. 93 wiederholen konnte, so musste sie doch
auch fur ihn ihren vollen Sinn haben. Allein auch sonst kennen wir ja nun
Agypten als den alten Mutterboden der meisten dieser Sibyllenwerke.

2) Nach den wichtigen Worten (welche C. Alexandre in seiner lat. Ubersezung
garnicht klar wiedergiebt) ot f ayandwt ya/iov re ya

t
nox/.oniuv #' uniioviui

2, 52, woraus sich denn der Begriff der gelobten Jungfraulichkeit Z. 48 ergibt.

Erst deshalb wird nun auch die Sunde der Sibylle dem gemass beschrieben

2, 342. 346.

3) 1, 287—290. 2, 340— 346.
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aus der geheimnissvollen Urzeit sogar noch vor der Sintfluth , so kann sie

nicht nur die Sintfluth gut beschreiben wie sie dieses schon in den vorigen

Gedichten leicht that, sondern auch die iibrigen Geheimnisse der Geschichte

jener lezten Urzeit. Dies ist der Gedanke von welchem unser Dichter aus-

ging, und er vvollte so einen Mangel fallen den er in den fruheren Werken

vorfand. Inderthat entsprechen die Geheimnisse der lezlen Zukunft denen der

aussersten Vergangenheit so sehr; und die ganze menschliche Geschichte

hangt auch in ihrer lezten Entwickelung deren Aussicht hier prophetisch er-

offnet wird, so nothwendig wie durch einen starken Faden mit ihrer friihesten

Entwickelung zusammen, dass der Gedanke so vorziiglich die beiden ausser-

sten Enden aller moglichen Geschichte mit ihren beiderseitigen Geheimnissen

scharfer ins Auge zu fassen und mit gleicher Ausfuhrlichkeit zu schildem

ansich ebenso erhaben als fruchtbar und richtig ist. Die wenigen aber so

uberaus wichtigen Stiicke der Urgeschichte wie man sie in der Bibel fand,

waren damals unter den Christen auch schon der Gegenstand des mannich-

faltigsten Nachsinnens geworden; und in den Sizen der alten Griechischen

Gelehrsamkeit wie Alexandrien hatten manche Christen schon angefangen sie

mit den ahnliehen und doch wieder sehr verschiedenen Sagen (oder iMythen)

der Heiden zu vergleichen 1
). Wie nun Eusebios einige Zeit spater die ganze

Biblische Geschichte und Zeitrechnung rait der Heidnischen wissenschaftlich

auszugleichen suchte, so bemuhete sich unser Dichter die Biblische und die

Hesiodische Urgeschichte dichterisch zu verschmelzen und so zugleich ein

seinen Griechischen Lesern schon halbbekanntes lebhafteres Gemalde dieser

aussersten Vergangenheit hervorzuzaubern 2
). Auch der ganze Entwurf seines

Werkes war damit unserm Dichter im Wesentlichen schon gegeben.

Denn zerfiel jedes etwas langere Sibyllengedicht (wie sich aus allem

Obi^em ergibQ am nachsten iraraer in drei grossere Abschnitte, und muss

jedes Sibyllenwort vorziiglich die dusteren Folgen der Fehler der Menschen

1) Vgl. die Schriften des Theophilos von Antiochien, des Tatianos, des Alexan-

drinischen Klemens und des Origenes.

2) Wiesehr man urn jene Zeiten die Urgeschichte wie neu zu bearbeiten liebte,

zeigt das jezt wiederentdeckte und im 5ten Jahrb. der Bibl. W. veroffentlichte

christliche Adambuch (ubersezt aus dem Ath. von Dillmann), und andere Schriften.
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»

beruhren wobei das christliche dann auch das wahre Heil als den Gegensaz

dazu hervorheben kann, so kiindigt unsere Sibylle in einem kurzen Vorworte

1,1 — 4 zwar an sie wolle alles schildern was nur in Vergangenheit Gegen-

wart und Zukunft vermoge der menschlichen Gottlosigkeilen geschehe, sie

beschreibt dann aber zunachst in langster Rede nur die so angedeutete Ver-

gangenheit, und in dieser wiederum am langsten nur die der Urzeit bis zum
Ende der Sintfluth 1,5— 282. Nach dem Vorgange des S. 106 erwahnten

alteren christlichen Dichters theilte sich unserm Dichter aber die ganze Ge-
schichte in dieselben zehn »Geschlechter« deren Reihe die Sintfluth und dann

Christus' Erscheinung in 5 + 2 — 7 und 3 zerlegt: indem er also bei der

Zuriickfiihrung der Gen. c. 5 genannten zehn Geschlechter bis Noah auf funfe

Biblisches und H&iodisches zu verschnielzen suchte, schrieb er dem ersten

nach der Schopfung die Erfindung des Stadtebaues Z. 65 - 86 , dem zweiten

die alter nuzlichen Kunste Z. 87 — 103, dem dritten die der Kriegswaffen zu

Z. 104— 108 1
}; und indem er das vierte als das der Kriegsmanner Z. 109

119, das funfte als da's der Giganten bezeichnete Z. 120— 124, lenkte er

geschickt auf die Biblische Geschichte Noah's ein die er dann am ausfuhr-

lichsten beschreibt Z. 125— 282. Das sechste Geschlecht als das erste der

neuen Menschheit ist ihm dann nach dem Hesiodischen Ausdrucke das goldene,

woran sich die Sibylle mit der hochsten Freude zuruckerinnert: denn es ist

ihm die Welt der ATlichen drei Erzvater, die er als drei Konige betrachtet

Z. 283 — 305 2> Das siebente Geschlecht aber ist ihm das der Titanen.

1} Hier legte er offenbar die Reihe der sieben Urvater Gen. c 4 zum Grunde;
und dann bezeichnen die zwei ersten mit Qain dem Stadtebauer Gen. 4, 17
das erste, die beiden folgenden mit iys> Gen. 4, 18 das zweite, die drei

lezten mit Lamekh Gen. 4, 19— 24 das dritte Geschlecht. Denn gerade das
zweite von diesen was zweifelhaft scheinen kann, bestStigt sich durch die

Namen rgyyogoi dkytjot
r,
geg Z. 98, wovon der zweite aus Hesiodos, der erste

aber gewiss aus n-j-y als ware dieses mit -p? wachsam einerlei entlehnt ist.

Ubrigens fand unser Dichter diese ganze Ansicht wohl scbon als gegeben vor.

2) Man kann namlich die Z. 292—297 als so wichtig hervorgehobenen drei „Kdnige"
nicht anders verstehen, und darf sich an diesen Ausdruck „Konige« nicht stossen

;

zwei von ihnen erscheinen ja auch Justin, hist. 36, 2 so.
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deren Zeit mit einer nur durch die gottliche Gnade abgewandten neuen Sint-

fluth schliesst Z. 306 — 318: man kann nicht zweifeln dass der Dichter unter

diesen Titanen der zweiten Menschheit nichts ais die grossen Heidnischen

Weltreiche verstand so wie diese von den friiheren Sibyllendichtern nach

S. 50 f. beschrieben waren, als waren sie auf jenes Zeitalter der drei Erzvater

gefolgt l
). Denn das nun folgende ist das der Erscheinung Christus' welches

nnser Dichter aber gewiss ebenfalls mit seinem Vorganger S. 106 bis auf die

Zerstdrung Jerusalem's begrenzte, sodass ihm die Zeit von da an bis auf seine

Gegenwart als das vierte oder das schlimmste eiserne Geschlecht von jenem

goldenen an gait und wenn nicht eine zweite Sintflulh doch ein ahnlicber
• •

und noch grosserer Weltuntergang ihm den Lbergang zu dem zehnten Ge-

schlechte machen zu miissen scbien 2
}. Aber das Ende dieser ganzen Schil-

derung der Vergangenheit und Gegenwart fehlt jezt hinter Z. 400 5): mit ihm

auch der Stillstand den die nach so langer Rede ermudete Sibylle selbst hier

nach der Anlage des ganzen Gedichtes machen muss *).

Denn fur den ganzen zweiten Haupllheii sparle dieser Dichter das Ge-

malde des geraden Gegentheiles dieser Vergangenheit und Gegenwart auf, der

Erscheinung des Weltgerichtes mit dem zehnten Gescblechte und der Folgen

desselben; und wie er gerade die entfernteste Vergangenheit am langsten

beschrieben hatte, so entwirft er nun vom Weltgerichte eine so ausfuhrliche

wohlgeordnete Darstellung wie keiner seiner Vorganger sie gegeben hatte.

Weil er aber, wie oben gezeigt, nur die in alien Tugenden vollendeten

Blutzeugen und iibrigen achten Christen des himmlischen Kampflohnes beim

1) Die Zeichnung Z. 306—318 ist freilich ziemlich kurzgehalten und nur das triibe

Ende besonders hervorgehoben: aber der Sinn des Dichters kann nicht zwei-

felhafl seyn

Worlen

3) Sonst wurde ja schon Weltgeschlechter bis zum

lOten 2, 15 unvollendet seyn; zwischen dem jezigen ersten und zweiten Buche

klafft schon insofern eine Lucke, und sogar was tiber die Stadte Z. 398 ange-

fangen ist wird nicht vollendet.

Nach der Ahnlichkeit von 2, 340—348. 3, 1—7 musste nothwendig vor 2, 1—5

gesagt seyn dass die Sibylle hier vorlaufig aufhore.

•
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Weltgerichte flir wirklich wurdig halt, so lenkt die Sibylle nach ihrem neuen

Anfange 2, 1 5 und der vorlaufigen Zeichnung der grossen Zukunft 2, 6

sogleich bei der Schilderung des ersten Vorzeichens dieses Gerichtes Z. 34-

33

153

auf Beschreiburiff d ein und bedient sich dazu auf eine

auffaliende aber nach S. 81 verstandliche Weise eines Auszuges der altern

Phokylideischen Zeilen, hier eingeschaltet Z. 56— 148; wo man jedoch nur

zum ersten Mahle an einem grossen Beispiele sieht wie gerne der Dichter

sich friiherer Baustoffe zum Auffiihren seines eignen Hauses bedient. Dann

folgt in einer langen Reihe Z. 154 — 313 die Beschreibung der Tage des

Weltgerichtes , welches grosse Gemalde fur die ganze Geschichte dieser Vor-

bei den Christen iener Jahrhunderte sehr htig Weit ku

wird endlich die Herrlichkeit der Gerechten in der Vollendung Z. 314

und die Moglichkeit einer Rettung auch der Verdammten beruhrt Z. 331

330

339.
I

bis die Sibyll ch gedehnter Rede zum zweiten Mahle erschdpft ver

stummt Z. 340— 348. 3. 1 an
Allein sofort zum dritten Mahle treibt sie der Geist

denn noch ist die Ermahnung an die Heiden zuruck 3, 8

red

45.

3. 4 7:

Doch lenkt

die Rede bald Gewissheit Kommens des Weltfferichtes

hrem Droh besonders einzelne Stadte 3. 46—62
wo aber die weitere Rede iiber di einzelnen Stadte welche eb hier

folgen sollte
,
jezt ganz ausgelassen ist 2

j. Denn offenbar nehmen zwar solche

Drohworte iiber Stadte welche nach S. 68 das alteste in alien

Sibyllendichtungen selbst sind, in diesen spateren Werken
ihre

immer starker

sich andert: ganz aber fehlten sie auch in diej

1) Man sollte nicht verkennen dass die Zeilen 3, 1—3 sehr iibel von dem Ende
des jezigen 2ten Buches abgerissen und hieher gestellt sind, wo sie so abge-
rissen gar keinen Sinn geben. urspriin

3, 1 96 mit den 2 ersten Biichern ergibt sich schon hieraus; und auch der

Sprachgebrauch fuhrt auf dasselbe, wie das 3 ein wenig sich erst bei

unserra Sibyllendichter 1, 238. 250. 2, 347. 3, 3 und dann bei dem wieder

spatern findet.

2) Die Liicke gerade bei den Stadten ist hinter 3, 61 f. ebenso unverkennbar wie
hinter 1, 398—400.

•
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iWerke nochnicht, ebensowenig* wie die plozlichen Weherufe der Sibylle

Das Werk schloss wahrscheinlich mit einer ebenso erhabenen als scharfen

Gegeniiberstellung der durch den Antichrist und andre Antriebe bewirkten

lezten Weltverwirrung und der sie plozlich slillenden Ankunft des »wieder

in die Welt tretenden" Christus Z. 63 96: aber dieser ganze dritle Haupt-

theil 1st jezt bald nach seinem Eingange nur sehr verstummelt erhalteo.

Das spatere Alter und die geringere Selbstandigkeit dieses Dichters ver-

rath sich vorziiglich auch darin dass er aus den fruheren Sibyllenwerken and

andern Gedichten verwandten Inhaltes sovieles wortlich oder wenig verandert

wiederholt; und vorziiglich sind es die beiden oben zulezt beschriebeneu

Werke die er im zweiten und noch mehr im drilten Haupttheile seines Werkes

sehr stark benuzt. Dadurch ist denn auch die Farbe der Rede sehr boot

geworden 2
), und inanche altere Redensarten haben unvermerkt einen andern

Sinn angenommen 5
j. — Ausserdem zeigt sich bei diesem Dichter zum

ersten mahle eine die alten Geseze des Griechischen Versbaues immer freier

iiberspringende Sprache; und wahrend er vieJe uralte Homerische und Hesio-

dische Worte bloss kunstlich wiederholt, bewegt er sich in immer aufge-

losteren Griechischen Zeilen. Theilweise fangt diese Freiheit schon in den

1) Wie sich solche bei unserm Dichter mitten in der Rede 2, 158, 3, 55 linden.

2) So ist die kunstliche Art des Andeutens des verborgenen Sinnes oder Lautes

eines Namens durch Buchstaben nach S. 113f. in der Stelle 3, 24— 26 gewiss

aus dew vorigen Sibyllendichter beibehahen, da unser Dichter nach l
}
141—140.

326—331 in einer andern Art diese Kunst treibt; und derselbe Name Adam

welcher in jener Stelle 3
;
24— 26 nach der Kunst und dem Sinne des vorigen

Dichters ausgelegt wird, hat I, 81 von unserm Dichter selbst schon eine ganz

andre Erklarung gelilten.

3^ So kann Beliar in den Worten 3, 63— 70 im ursprunglichen Sinne dieser

Schilderung nach dem friihern Sibyllendichter sicher nur den Mager Simon

bedeuten schon weil er als von den Sebastinern herkommend bezeichnel winl:

diese konnen nach damaligem Griechischen Sprachgebrauche nur die Einwohner

Samariens und daher dichlerisch iiberhaupt die Samarier seyn, aus welchen

dieser Simon abstammte. Ailein unser Dichter versteht unlcr ihrn hier in der

weiteren Schilderung 3, 73 und kiirzer schon oben 2, 167 nur den Antichrist

selbst nicht aber Nero'n von welchem gerade unser Dichter nirgends mehr redet.
/ -

Hist.-PhiloL Classe. VIII. R
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/

lezten der vorigen Werke an, und schreitet in den wiederum spateren

weiter fort.

Ob dieses Werk schon bei Lactantius und seinen Zeitgenossen angefiihrt

werde ist zweifelhaft oder vielmehr unwahrscheinlich 1
).

8.

Das sicbente und lezte Sibyllengedicht

CB. XI— XIV).

Dass die auch in den Handschriften weniger haufig verbreiteten vier

lezten der jezigen Biicher die am wenigsten anziebenden sind, kann man

ebenso leicht fuhlen wie dass sie die spatesten sind wenigstens im Allgemeinen

herausfinden. Auch ist im Ganzen leicht deutlich dass die Sibyllendichtung

sofern sie in den lezten Jahrhunderten nur noch in christlichen Handen fort-

bliihete und fur christliehe Zwecke diente, mit dem vorigen Gedichte schon

sogut wie ihren Abschluss gefunden hatte. Denn das vorige ist noch unter

den Verfolgungen der Christen geschrieben: aber bald darauf wurde ja das

Christenthum im Romischen Reiche herrschend; und da horte diese Dichtungsart

fast von selbst auf. Ist doch Sibyllendichtung keine von denen welche durch

das ewige Daseyn und Leben der Dichtung selbst auch zugleich fur ewige

Zeiten mitgegeben sind und die, wo irgend Dichtung sich hoher ausbildet,

unter alien Volkern ewig bliihen konnen: sie ist vielmehr nur eine sehr

eigenthumliche Dichtungsart, die seitdem sie aus dem veralternden und er-

schlaffenden Heidenthume in den Dienst der gegen dieses kampfenden wTahren

Religion getreten war eben auf diesem Grenzgebiete ihren rechten Dienst

fand und wie eine Zwittergestalt geboren stets nur in diesem Zwitterwesen

1) Die Zeile 3, 27 scheint wiederzukehren bei Lactantius instit. 2, 11: aber sie

steht hier in einem andern Zusammenhange, und kann von unserm Dichter aus

einem fruheren wiederholt seyn. Noch weniger folgt aus des Kaiser's Constantin

(or. ad coet. Sanct. c. 18) Ausserung die Sibylle habe im 6ten Geschlechte

gelebt dass er dabei 1, 287 im Auge haben musste, da diese Eintheilung aller

Zeiten schon in einem fruheren ja schon im friihesten Gedichte vorkommen

konnte.
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bleiben konnte, Griechisch gekleidet und scheinbar Heidnisch, jiber in dieser

Verhiillung sich desto kiihner gegen das Heidenlhum erhebend, eine Stimme

zwar noch immer so wie einst unter den Heiden wie aus dem tiefen dumpfen

Boden gespenstisch emporschallend, aber aus der Mitte der tiefgebeugten Ge-

meinde des wahren Gottes sich wie im Mangel eines bessern Mittels gegen

die Weltmachte mit desto wunderbarerer Kraft erhebend und im stillen manche

empfanglicbe zartere Herzen bezaubernd. So hatte sich diese Zwitterdich-

tungsart bisjezt Jahrhunderte lang geregt, hatte in dieser langen wechsel-

vollen Zeit ihr gutes Recht gehabt, hatte allmahlig viel zur Verchristlichung

der Romischen Welt gewirkt, und feierte gerade als der grosse Umschwung

mit Constantin erfolgte einen grossen Sieg in der Welt. Denn es ist bekannt

dass Constantin, hierin der gelehrige Schiiler des Lactantius, nicht vvenig durch

gewisse Sibyllenzeilen geriihrt und das Christenthum zu billigcn bewogen

wurde 1
), obwohl damals allerdings sowohl der erlauchte Schiiler als der ge-

lehrte Sachwalter weder das Geschick noch die Musse und Lust batten den

geschichtlichen Ursprung solchen Zeilen genauer zu verfolgen. Die Wahrheit

bricht durch alle Hiillen sowie durch alle Grenzen.

Aber nun war ja soweit die Zeit es erlaubte alles erreicht was die

christlichen Sibyllendichler wiinschen konnten : das Christenthum war zur Herr-

schaft gelangt, und solche wie aus den dumpfen Hohlen der Erde hervor-

schallende Stimmen brauchten sich in ihm nichtmehr zu bemuhen. Es war

auch vermittelst dieser Stimmen siegreich geworden. So horten denn diese

Stimmen wirklich auf : man kann nicht nachweisen dass noch nach Constantin's

Zeiten Sibyllenwerke entslanden.

Wir besizen nun allerdings noch jenes umfangreiche Sibyllenwerk wel-

ches die lezten 4 Biicher der Sammlung fiillt, und ich bemerRte schon kurz

zuvor dass dieses alien Anzeichen zufolge viel spater seyn musse. Zwar

wollen die neuern Bearbeiter der Sibyllinen diese Biicher noch etwa in das

1) Das Nahere ersieht man am besten aus des Kaisers eigner Rede „an die Ver-

sammlung der Heiligen" c. 18 f. (hinter Eusebios' KG. nach Valesius), und

wieferne damals auch Virgil's vierte Ekloge so wichtig werden konnte, habe ich

in der Anzeige dieser Abhandlung in den Golt. Gel. Nachrichten 1858. S. 173 f

weiter erlautert.

R2

i
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Ende des dritten Jabrh. n. Ch. sezen: allein sie nehmen dabei an dass alle die

vielen Romischen Herrscher welche im XlVsten B. nur nach gewissen Kenn-

zeichen angedeutet nicht mit ihren deutlichen Namen bezeichnet werden, gar

keine geschichtliche Herrscher waren sondern von diesem Dichter bloss seiner

Einbildung von der Entwickelung der Zukunft zufolge so gezeichnet seien*

Dies aber ist auf jeden Fall unrichtig so zu denken. Denn diese vielen Herr-

scher vverden vom Dichter ganz ebenso geschildert wie die in den drei er-

sten Biichern beschriebenen, und schon ausserlich lasst sich kein einziges

Zeichen auftinden dass der Dichter sie anders als jene betrachtet wissen wollte.

Auch tragt alles was der Dichter von diesen Herrschern seine Sibylle weis-

sagen lasst, so wenig die Art und VVeise der Einbildung und des Versuches

die Gestalten einer wirklicben Zukunft zu schildern dass das einzelne Ge-

schichtliche liberal! aus diesen Bildern in den starksten Ziigen hervorstrahlt.

Auch miisste doch vvenn der Dichter von der Schilderung der Vergangenheit

und Gegenwart in die der reinen Zukunft ubergehen wollte, dieses durch ir-

gendein Zeichen von ihm angedeutet seyn, wie man diesen Ubergang in alien

fruheren Sibyllengedichten so leicht merkt: aber die Schilderung lauft hier

wie in einem Zuge gerade fort. Da nun der Dichter am Ende des XIHten

und im Anhange des XlVten B. in der Reihe der Romischen Herrscher schon

bis Odenatus gekommen ist, so merkt man leicht dass er mit den noch fol-

genden Herrschaften die geschichtliche Zeit um sehr vieles weiter herab-

gefiihrt haben miisse, sollten auch keine Zwischenherrschaften etwa durch

spatere Verstiimmelung hier ausgefallen seyn. Und ebenso sicher ergibt sich

aus alien ubrigen Anzeichen der verschiedensten Art dass unser Dichter um
vieles spater seyn muss als der vorige.

Aber ich meine sogar es sei nachweisbar dass unser Dichter erst um
die Anfange der Islamischen Herrschaft im siebenten Jahrh. nach Ch. schrieb.

Dieser Beweis lasst sich freilich bei diesem Dichter von hochst seltsamer Art

und aus einer gerade von der Griechischen Seite her so wenig naher be-

kannten Zeit nicht so leicht geben wie bei den vorigen Dichtern: es bedarf

dazu einer besondern Abhandlung die ich selbst spater nachzuholen die Ge-

legenheit nehmen werde. Auch ist alles was unser Dichter uber die Zeiten

der spaleren Romischen und der Byzantinischen Herrscher andeutet, ge-



ENTSTEBUNG INHALT UND WER U3

schichtlich so denkwiirdig dass es auch abgesehen von den hier vorJiegenden

grossen Schwierigkeiten eine nahere Betrachtung verdient. Aber wenn er

erst in dieser Zeit schrieb, und dazu in einem Lande welches danials von

den Arabern schon nnterjocht war, so hatte sich ja fur ihn fast dieselbe Zeit

erneuert unter welcher die fruheren Sibyllendichter ihre Werke entworfen und

ausgefuhrt batten. Es ist aber unverkennbar dass Agypten sein Vateriand

war und er wahrscheinlich in Alexandrien selbst wohnte: denn er spielt in

seinem ganzen langen Werke, besonders absichtlich aber gegen das Ende

hin so oft und so bestimmt auf Agyplen als das ihm nachste Land l
) und auf

Alexandrien 2
} an dass man iiber sein Vateriand nicht im Zweifel bleiben kann.

Wenn nun die fruheren Sibyllendichter auf die Romischen Herrscher als

auf Heidnische hingeblickt hatten , so hatte dieser Gegensaz fur unsern Dichter

schon ganz aufgehdrt: nachdem sie zu seiner Zeit seit iiber dreihundert Jahren

und mil ihnen das ganze weite Romische Reich christlich geworden waren,

sezte unser Dichter das Christenthura bei ihnen und ibrem Reiche schon ein-

fach als bestehend voraus; ja er geht vom Unterschiede der Religionen iiber-

haupt nicht aus, da auch die Araber anfangs die Christen wenig druckten;

und sein langes Werk ist insofern so farblos dass man ihn beinahe ebenso

leicht fur einen Heiden halten konnte, wennnicht gewisse beilaufige Zeichen

und Bemerkungen ihn offenbar genug als Christen darstellten 3
). Aber er

iiberblickt auch schon die ungemein lange Reihe dieser Romischen Herrscher

als stande er vollig ausserhalb ihres Kreises und als konnte er aufs freieste

auch die Wiinsche und Gefuhle seines geliebten Agyptischen Vaterlandes sogar

gegen sie aussprechen. Er bedauert dass Agypten seit der lezten Kleopatra

seine Freiheit verloren und nie wiedererlangt hat 4
) und dass die Romischen

1) Man nehme die Worte 11, 119. 219 f. 233 f. 259 f. 298 f. 305 f. 12, 21 f. 42.

62, 13,43—49. 14,225. 284— 288, 346 zusammen, urn den rechten Eindruck

von ihnen alien zu empfangen; einmahl 14
;
297 nennt er es sogar das heilige

Agypten.

2) Besonders nach 13, 50— 53. 14, 296— 298; Alexandrien heisst gar dia 13,49.

3) Solche Zeichen namlich wie 11, 307-314. 12, 30-34. 110-112. 232. 291 F.

4) Nach 1 1 , 298 ff.
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Herrscher es stets hart driickten 2
) ohl sich Ieicht versteht dass er als

Christ auch die Araber nicht lobt und Agypten immer noch als das frucht-

barste und fiir das Romische Reich fast unentbehrliche Land wie rait einein

Ieicht wieder anzukniipfenden Bande von Rom abhangig denkt 2
). Allein die

ganze bisherige menschliche Geschichte aller Volker und Reiche scheint ihm

eben bei weitera mehr des Ubels und aller Untugenden als des Gluckes und

der Tugenden voll gewesen zu seyn 3) : und erst von der Zukunft hofft er

Besseres 4
). Unter den schweren Leiden der Byzantinischen Welt im siebenten

Jahrhundert und zuraahl nach dem Aufkommen des Islam's konnte ein Christ

sehr wohl beim Uberblicke aller vergangenen Geschichte in eine solche

unrauthige tiefe Trauer verfallen: allein unser Dichter versinkt dabei nur in

die langst verklungene Sibyllenstiramung zuriick, wie unfahig eine hohere

Losung so schwerer Lebensrathsel zu finden und zugleich wie durch das

eifrige Lesen der wieder eifriger aufgesuchten alten Sibyllenbiicher dahin gefuhrt.

So entwirft er denn mil Hulfe dieser damals schon ziemlich alten Biicher

ein leztes Sibyllenwerk, im Aussern ihnen nicht unahnlich, aber inderthat

vielmehr von einer vdllig verschiedenen Art. Es ist fast nur noch eine lange

Weltgeschichte vom Babylonischen Thurmbaue an bis zu seiner Zeit, wo der

Reihe nach alle die Weltreiche und beim Romischen auch alle die einzelnen

Herrscher sogar die auchnur am kiirzesten oder bloss theilweise herrschten

vorgefiihrt werden: aber die Sibylle kann von ihnen alien nur weissagen,

von den meisten und ibrer Zeit nur Boses ahn und das Ganze wie

1) Nach 12, 1. 18 ff.

2) Wie man besonders aus dem Ende des Werkes wo der Dichter

Weltherrschaft

einer werden 14, 284 — 295; womit die andre Ahnung zusammenhangt der

Osten werde nie siegen solange Agypten die Kornkammer Italiens sei 13, 37—45.
Wie er dieses sogleich zu Anfange als den Inhalt des ganzen Werkes andeutet

11, 1— 5.

Worten 14, 347— 361: diese aber konnten sicher auch im4) Namlich in

Sinne des Dichters den lezten Schluss des Werkes und

haben Werk fiir verstiimmelt zu hallen, obwohl

die Sibyile am Ende des vierten Buches nicht wie

von sich selbsi redet.

an d6m der drei vorigen
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cine in Weissagung eingekleidete Weltgeschichte. Ermahnungen und Beleh-

rungen werden nur kurz eingefiigt, die Hoffnung selbst am Ende nur mit vvenigen

Worten gezeichnet (S. 134); die Sibylle selbst wird nur an wenigen Stellen

heftiger bewegt und von Theilnahme fortgerissen. Auch zerfallt dem Dichter

das Ganze nichtmehr wie eineni achten Sibyllendichter in drei Haupttheile:

er richtet sich wegen der Stillstande die er in der ganzen Sibyllenrede machen

will, bloss nach den tauglichsten Abschnitten der langen Weltgeschiclite selbst.

Das ganze Alterlhum bis Romisch werden Agyptens b den ersten

Abschnitt; in der dann bis zura Ende des Ganzen folgenden Reihe der Ro-

mischen Herrscher ist es die fur diese so klagliche Zeit des Aufkommens der

neuen Herrschaft der Sasaniden und dann die eben so klagliche bei dem

Tode Odenatus', wo eine weitere Abschweifung und ein Stillstand dem Dichter

am passends

welche hier

schien. Sein Werk zerfallt also danach in vier Th

auch noch ausserlich als her hervortreten. Am Ende

jedes der drei ersten dieser vier Abschnitte muss auch die Sibylle nach der

alten Kunst solcher Gedichte vor ihrer kurzen Ruhe etwas starker erregt

) : sonst unterbricht fast nichts die Rede dieses liingsten aller Sibyll

werke. Die einzelnen Nan

ungemein vielen Romischen

d schen und dann besonders der

Herrscher von Augustus an werden stets nur

durch den Anfangsbuchstaben eines jeden in seiner Reihe oder durch andre

deutliche Zeichen angedeutet: dies ist eben hier ein wesentiicher Theil der

Dichtkurist. Aber auch die Zahl der Jahre jedes der vorRomischen Welt-

reiche und dann der langern Abschnitte der Romischen Gescbichte selbst

schaltet unser Dichter ein, was fur uns aus andern Grunden nicht ichti

ist
2 Man eht in alle dem gleichsam das Greisenalter der Sibyllendicht

1) Nach 11,315 324. 12, 293—299. 13, 172 f.: leider ist gerade die erste Stelle

auf deren Sinn das Meiste ankomrat wenn man die Sibylle unseres Dichters

riehtig fassen will, in der Mitte verstummelt. Er dachte sie aber danach ganz

entsprechend als eine Panopische d. i. Agyptische, ahnlich wie der dritte Si-

byllendichter nach S. 98.

2) Urn diese Zeitbestimmungen die der Dichter sicher aus gelehrten Mitteln schopfte

hier zusammenzustellen, so gibt er 1) der Agyplischen als der altesten Herr-

schaft 1820 Jahre nach dem richtigen Sinne der Worte 11, 42 f. (wo dwdexut?;s
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* und den weiten Abstand welcher dies lezte Gedicht noch vom vorigen trennt.

Wenn uns die beiden lezten der friiheren Sibyllendichter schon an die Schwelle

des Mittelalters sezten, hier haben wir es vollig.

Wo es dem Dichter leicht war, legt er iiberall die friiheren Werke

seiner eignen Darstellung zu Grunde. Aber indem er ihre Worte und Saze

wiederholt, geben sie ihm sehr oft schon einen ganz andern Sinn, sodass

man sich hiiten muss nach ihm den der friiheren Dichter ohne weitere Unter-

scheidung zu bestimmen 1
). Uberhaupt versteht sich dass man aus diesem

Werke auch fur die grosse Geschichte manche sehr lehrreiche Ziige schopfen

kann , aber fast nur aus der lezlen Halfte desselben 2
). Doch der Rauni

erlaubt uns nicht iiber dies spateste und langste aber auch langweiligste aller

dieser Werke weiter zu reden: ich bemerke daher nur noch dass auch dieses,

dexudoQ 716QU. zu lesen ist); 2) der Persischen (welche hier wie bei dem

altesten von unserm Dichter bei den Weltreichen uberhaupt zu Grunde gelegten

Sibyllenwerke S. 51 die Assyrische bezeichnen soil) 1020 Jahre nach 11,

47— 50; 3) der Medischen 107 nach 11, 66 f.; 4) der Athiopischen 47 Jahre

nach 11 , 72 f. und der dann folgenden Herrscherlosigkeit (der Dodekarchie)

drei nach Z. 73— 75. Alle diese Zahlen sind wenigstens insoferne denkwiirdig

als der Dichter sie aus Quellen schopfte welche schon lange vor der bekannlen

Chronographie des G. Synkellos in Agypten viel gebraucht seyn mussten.

Von 11,89 an wird die ganze Schilderung unklar: 70 Jahre werden Z. 93 f.

genannt; dann 87 Jahre der Griechischen Herrschaft Z. 184 , 233 der Ptolemai-

schen bis zum Anfange der Herrschaft Kleopatra's Z. 244. Wenn dann die

Jahre der Romischen Macht bis auf Augustus 11, 273. 12, 12 f. nur auf 620

bestimmt werden, so mussten diese etwa vom Ende der Medischen Herrschaft

an gerechnet seyn. Zulezt werden von da bis auf Commodus' Tod 12, 230—235
noch 242 Jahre gerechnet, welche C. Alexandre in 222 verbessert.

1) Wenn also unser Dichter 11, 198 die Lesart Kfjoviduo to&ov welche er nach

S. 52 in seiner Handschrift des altesten Dichters vorfand auf den Alexander

bezieht, so muss man sich hiiten darin sogleich den Sinn dieses alteren Dichters

selbst zu finden; ahnliche Veranderungen zeigen sich 11, 216. 246 ff. 12, 176

und sonst. Von Nero als Antichrist spricht ubrigens aus guten Grunden weder

unser noch der vorige Dichter mehr.

2) In der alteren Romischen Geschichte nennt unser Dichter 11, 265 f. sogar vor

Casar alle Herrscher Casaren.
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obwohi verhaltnissmassig gut erhalten , dennoch nicht ohne vielerlei Verstiim

melungen in die Sammlung aufgenommen ist.

9.

Die Entstehung der jezigen Sammlung.

Aber wir kdnnen nun nachdem alle die einzelnen Stucke der ganzen

vollkoramen wiedererkannt sind, auch die Enlste-

Von jeher mag nach S. 91

jezigen Sibyllinensammlung

hung dieser Sammlung selbst leicht einsehen.

das kleine zweite Sibyllengedicht dem ersten angehangt gevvesen seyn; auch

d dritte wurde nach S noch im Laufe des zweiten Jahrhunderls mil
4

diesen zweien naher verb aber erst wieder spater h man (]

vierte und das funfte hinten an, wie oben gezeigt. All

Zeil Siby

noch

d lei

Lactan

vor l nken wir indessen dass die Werke des dritten vierten und

fiinften Dichters noch jezt auch ihrer geschichtlichen Aufeinanderfolge nacli

richtig gereihet sind, so waren diese doch damals sicher scbon den zwei

alteren angehangt, und als Schluss ihnen das oben beschriebene nichtSibyllische

diese Stucke, zusammengenommen sechs, bildenGedicht hinzugefiigt Denn

offenbar die alteste grossere Sammlung und sind noch festeste der

jezigen: eine kundige konnte Zeit schon so zusam

mengestellt haben
3

wahrend die einzelnen noch vollkommen leicht trennbar

waren. Es kamen dann die weit langeren Werke des sechsten und weiterhin

des siebenten

ein Byzantiner

Sibyllend iters hinzu: bis endlich bereit

Biicher sorgsam sammelte ab

Mittelalter

auch schon

ihres zu grossen Umfanges wegen in eine neue gedrangtere Sammlung zu

bringen beschloss, als konnten sie alle so zusammengedrangl wohlgeordnet

und an vielen Stellen abgekurzt ein einziges Werk bilden. Er stellte nun

weil es die Weltgeschichte ammeisten

e folffenden 6 Werke liess er in der

W bl

von vorne an ausfuhrlich erzahlt. D

Reihe in welcher er orfand, schnitt aber den Eingang des dritten ab

um dafiir den ihm passender scheinenden des vierten die Stelle

(S. 106 f.) Dem ffanz eigenthumlichen grossen lezten Werke worin die Welt

1) div. institut. 1 , 6.

Hist.-PhiloL Classe. VIII
fc- „ n , S

%
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geschichte am weitesten fortgefuhrt ist, wies er entsprechend seine Stelle

ganz am Ende an. Da sich in den Werken vieles raehr oder wenig ver-

andert wiederholt, so verkurzte er offenbar am liebsten solche Stiicke: zu

diesen aber gehoren ammeisten die Stiicke iiber die einzelnen Stadte und

Lander. Auch sonst verkurzte er manches, sezte aber von sich selbst nichts

hinzu. Von ihm stammt auch gewiss die Eintheilung dieser so eingerichteten

Sammlung in 14 Biicher: und wenn wir bisjezt das 9te und lOte nochnicht wie-

dergefunden haben, so konnen sie vielleicht noch kunftig wiederentdeckt werden1
).

Allein wir besizen ja auch noch die Vorrede selbst welche dieser lezte

Sammler der grossen Sammlung von 14 Buchern hinzufugte. Er gibt darin

wenig geschichtliche Erklarungen iiber die Sibyllen, weist auf den christ-

lichen Nuzen dieser Werke nach Byzantinischer beschrankter Weise hin, und

sagt deutlich er selbst habe diese Sammlung gemacht. Diese Vorrede findet

sich in den meisten vollstandigeren Handschriften 2
), und wir konnen nicht

bezweifeln dass die jezige Sammlung wirklich von diesem Vorredner herruhre.

Er erwarb sich wenigstens das Verdienst durch die Sammlung die zerstreuten

Werke fur die Zukunft fester zu erhalten.

Aber so konnen wir hier schliesslich an einem klaren Beispiele sehen

wie solche Sammlungen verwandter Schriften wirklich entstanden: und dieses

so leicht einleuchtende Beispiel kann uns rechtwohl dienen ahnliche nur etwas

weiter zuriickliegende und vielleicht etwas verwickeltere Falle richtig zu

erkennen. Die Entstehung des B. Henokh, welche ich 1854 in der der K.

Gesellsch. der WW. vorgelegten Abhandlung erklarte, und die so mancher

andern grosseren Werke ist ganz ahnlich; und der Unterschied ware etwa

nur der dass unser spate Sammler von sich selbst aus nichts mehr hinzuzusezen

wagle, wahrend in den fruheren besseren Zeiten solche Sammler auch noch

die lezten Dichter Propheten oder Geschichtschreiber selbst waren und daher

auch von sich selbst aus manches hinzuzusezen und umzuarbeiten wagen

konnten. Man soil solche Sammler oder lezte Bearbeiter nicht hoher schazen

als sie zu schazen sind, aber auch ihre Verdienste nicht verkennen.

1) Wenigstens ist es ganz unpassend wenn Friedlieb die in den Handschriften so

genannten XI—XIV Biicher als IX— XII bezeichnet.

2) Und daher auch in alien neueren Ausgaben.
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