
Ueber den geschichtlichen Sinn des XlVten

Sibyllischen Buches.

Als Nachtrag zu der vorigen Abhandlung.

Vorgetragen in der offentlichen Sizung der K. Gesellsch. der Wissenschaften am 13ien Not. 1858.

G den Schl d vorigen Abhandlung ist gesagt d el ge
•

chllichen Sinn und Inhalt dieses Buches und damit den lezten Sinn

und Zweck aller

unsre heutige W
der vier lezten Sibyllischen Biicher richtig zu finden eine fur

ebenso wiinsch als ausserst sch

Aufgabe sei; dass niemand bisjezt diese Aufgabe zu losen auchnur versucht

habe, wohlwohl aber bish

verkehrt und ui

iiber dieses Buch aufgestellt seien welcbe

sie sich bewahrten, sogar schonvvenn

jed Versuch dieser Art iiberfliissig machen wiirden, ware es ht zu

deullich dass sie

genugen als aus guter Erkenntniss

mehr aus Verzweiflung einer so schwierigen Aufgabe zu

Sach selbst tsp sind.

will mich nun bemiihen d Losung dieser Aufgabe hier so ged

Ich

als

moglich vorzulegen; und da es gleichgultig ist von welcher Seite aus der

Dunkle

fur etwas mannichfach Dunkles begonnen wird

zulezt von alien Seiten richtig enlfernt wird und

das

Wahrheit

rein aufleuchtet, so will ich hier

1.

von scheinbar geringen Schwierigkeit ausgehen elche sich

richtiffe Verstandniss Redensart drehet, einer solch elche wie hun

dre bei Dichtern vom Winde der stromenden Rede herbeigefuhrt scheint

die leicht iibersieht und die doch richtig und dann

besondre richtig angewandt hier in so grosser allgemeiner Finsterniss den

ersten sicheren Lichtfunk entzunden k Geg das End

S2
d ganzen
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aus 361 Zeilen bestehenden Buches heisst es Z. 300 mit achter altSibyllischer

Wendung:

Aber icann einst drei Knaben Olympische Sieger seyn werden
>

und sogleich erhebt sich die Frage ob diese Redensart hier im eigentlichen

oder in einem bildlichen Sinne und dann in welchera bildlichen sie zu fassen

sei. Da der Dichter der vier lezten Sibyllischen Bucher alien Anzeichen

zufolge ein Christ und dazu ein erst in ziemlich spaten Zeiten lebender war,

so werden wir schon von vorne an wenig geneigt seyn sie im eigentlichen

Sinne zu verstehen. Denn die Olympischen Kampfspiele bestanden zwar noch

bis zum lezten Jahre der Herrschaft Kaisers Theodosius: allein die Tage wo

man den Ruhm der Olympischen Kampfsieger iiber alles sezte und etwa auch

nach einzelnen Merkwiirdigkeiten die bei diesen Spielen vorgefallen wfcren

die Zeit selbst bestimmte, waren jezt auch fiir die Griechen langst verflossen;

und alle solche hohe Pindarische Redensarten hatten auch bei den Dichtern

langst nur noch eine bildliche Bedeutung. Oder gesezt auch in diesen spaten

Zeiten hatten einst wirklich drei Knaben auf einmahl Olympischen Siegesruhm

gewonnen, wie wenig auffallend ware das zu einer Zeit wo sich kaum noch

angesehene wiirdige Manner etwa eines Nero Beispiele folgend um solche

Siege bemuheten? Aber fur Christen hatten sie dazu langst ihre ganze erste

Bedeutung verloren: wahrend unser spater Griechisch-Christlicher Dichter in

dem Zusammenhange seiner Rede diesen Olympischen Kampfsieg dreier Knaben

gar als ein Ereigniss sezt an welches sich eine Wendung der grossen Welt-

geschichte jener Zeit knupfe. Hier nun erinnert man sich unwillkuhrlich an

die Art wie manche unsrer Sibyllendichter die Konige und Kaiser sonst wenn-

auch nur wie scherzend Kroniden oderauch Zeussohne nennen (S.52ff. 136):

sie hatten sie ebenso leicht Olympier nennen kdnnen, und das Obsiegen in den

das Erlansen dOlympischen Spielen kann so in jenen Zeiten wo
Macht wirklich wie ein Gliicksspiel war nur eben dieses Gewinnen der

hochstens irdischen Wurde bedeuten. Erlangten nun drei Knaben wie auf

einmahl diese hochste Macht der damaligen Christlich-Romisch-Griechis.chen

Welt, so konnte ein solches seltsames Ereigniss allerdings zum hoben Merk-

mahle der Zeit dienen: es traf aber im J. 668 ein, als Heraklios' entarteter

Enkel Kaiser Constans II unter einer hochst verwickelten Stellung aller offent-
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lichen Verhaltnisse der damaligen Welt in Syrakus ermordet ward. Dieser

Constans oder wie ihn die Morgenlander nannten Kustus, nach dem Morde

des alteren Sohnes Heraklios' durch die Martina und dann dem kurz darauf

folgenden Morde dieser mit ihrem Sohne HerakleOnas als altester Sohn jen.-s

zur Herrschaft erhoben, bald aber selbst auch der Murder seines jiingeren

Bruders Theodosios und seitdem vom Volke der zweite Kain genannt, ernannte

seine eignen Sohne sammtlich zu Autokratoren oder Augusti 1
), rief sie

dann nachdem er am Ende vieler Kaiserlicher Irrfahrten in Syrakus zu bleiben

beschlossen hatte, zu sich in seine neue Hauptstadt, erlebte aber dadurch

nichts als dass das gesammte Volk von Constantinopel sich desto einmuthiger

weigerte die drei Knaben von sich zu lassen. Diese drei kleinen Augusti

schienen seitdem wie unzertrennlich: was sich jioch in viel spateren Zeiten

aufs riihrendste dadurch zeigte dass das Volk, wie es drei gollliche Personen

gebe, so auch diese drei Briider zugleich zu wirklichen Herrschern haben

wollte. Als nun ihr unseliger Vater nachdem er von 641 an 27 Jahre hin-

durch zum grossen Verderben des damaligen Romischen Reiches geherrscht

hatte, durch einen seiner Kammerherrn im Bade erstickt war, da schon

konnte man mit unserm Sibyllendichter sagen, hatten die drei Knaben von der

Liebe und Verehrung des Volkes Neurom's getragen das Olympische Spiel

gewonnen: die Wiirde von Augusti zu welcher sie von ihrem Vater sammtlich

ernannt waren, besassen sie beim plozlichen Tode desselben alle drei schon

langst wirklich, und noch war nichts iiber den Vorzug und die Nachfolge

eines einzelnen unter ihnen entschieden; sie waren aber auch damals noch wie

Knaben, da sogar der alteste als Constantinus III bekannt gewordene erst nach

seiner Zuruckkunft vom Zuge nach Sicilien bartig wurde und nun unter dem

ihm seitdem stets gebliebenen Beinamen Pogonatus von seinen jiingern

Briidern Tiberius und Heraklius unterschieden wurde.

Allein die grosse Entfremdung welche seit den lezten Jahren zwischen

zeiffte sich nun besonders darinSyrakus und Constantinopel eingetreten war
>

dass das Sicilische Heer sofort nach Constans' Ermordung einen eignen Au-

gustus aufstellte, der auch den Purpur annahm: dieser, ein geborner Armenier

1) Dass Constans selbst die drei zu Augusten ernannte erzahlt noch ganz richtig

nach den alteren Ouellen Barhebraeus im chron. syr. p. 1 10 ff.
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Namens Mizizios, hatte weiter keine bedeutende Vorziige als dass er ein

ebenso bildschoner als unschuldiger Jiingling war x
), wie die Romischen Heere

seitdem sie das Kaisermachen nebenbei als Handwerk zu treiben gelernt batten,

oft wie kindisch solche Puppen als Kaiser aufstellten. Es versteht sich aber

leicht dass man in Constantinopel bei dem heissen Eifer fur die geliebten drei

acbten Kaiserkinder ebenso rasch diesen Nebenkaiser zu vernichten beschloss,

und dem altesten acbten Kaiserkinde auf seiner Fahrt nach Sicilien ein starkes

Kriegsheer mitgab welches ihn dennauch schnell vertilgte und seine Anhanger

schwer strafte. Aber es ist als fiihlten wir noch den lebendigsten Hauch

jener Tage wenn unser Sibyllendichter jenen ersten Worten iiber die siegreich

werdenden drei Knaben unmittelbar die andern anfiigt Z. 301 f.:

and wann man sdgen wird gottlich erhabene Sprucke begehrten

Siihne zu bringen zuerst mil dem springenden Blute des Milchthiers 2
)

:

denn unstreitig mischte sich auch die Byzantinische Geistlichkeit in diese hohe

Volksangelegenheit; und jenen Nebenkaiser mag man in Constantinopel spott-

weise das Lamm genannt haben. Aber damit man noch weniger zwejfle auf

welchen Fall die Sibylle hindeute, wird zuvor in einem Zwischensaze nachgeholt:

dreimahl wird dann ersticken der Hochste die furchtbare Kehle

dessen der weit iiber alle wird schwingen die traurige Lanze — 3

womit also auch der Tod des Erstickens des tiefverhassten Kaisers und wel-

ches gdttliche Geschick man darin fand malerisch beschrieben wird. — War

die ersten- kundigen Leser und Entrathseler des Sibyllenwerkesfur

die hier gemeinte Zeit deutlich genug bezeichnet, so Sibyll

1) S. Georg. Cedrenus' hist. I. p. 762 f. der Bonner Ausgabe; in Theophanes'

chronogr. II. p. 176 f. heisst er verdorben Mezius.

2) Das (pQuCwai der Handschriften welches C. Alexandre in <pgo:£ovot als Mittel-

wort verandern will, ist vollkommen richtig: aber fur JU'gy ist Xt£ai zu lesen.

3) Die Lesart ov y av nev&uUov Z. 304 welche C. Alexandre wiederum weil

er den Sinn des Ganzen nicht versteht verandert hat, ist vollkommen richtig,

da die ganze Redensart nur den weitmachtigen aber verderblich herrschenden

Kaiser beschreibt vgl. Z. 128: aber Z. 303 ist fur uyei vielmehr dyyi zu lesen

Wurvon tfyco in gleicher Bedeutung mit ayyw, da der Zusammenhang dieser

zeln nicht zweifelhaft ist. Dreimahl wie nach der Zahl seiner zuvor genannten

drei guten Sohne.
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gewichtigsten Ereignisse derselben als ihre denkwiirdigen Merkmale noch

weiter anzudeuten. Sie schildert nun Z. 312— 336 wie das Sicilische Heer

fund hier zum ersten mahle wird auch ein so bestimmter Landesname einge-

fiihrQ dann zur Schlacht heranriicken, aber »Boses statt Gutes« von Gott

empfangen werde. Die folgenden Zeilen 317— 319:

Alsdann aber wann alle das Blut des von Kummer zerfressnen

Lowen ansckauen, die morderische Lowin ikm aber wird fallen

ilber das Haupt , und er fort von sich schleudcrt den Stab eines Herrschers

:

malen mit starken aber urn jene Zeit gewohnlichen Bildern l~) nichts als die

Hinrichtung des besiegten Gegenkaisers unter der Hiilfe und dem Beifalle des

Volkes, hier also die jenes Opfers des Sicilischen Aufstandes.

Alle diese Anzeichen welche nach der Anlage des ganzen Gedichtes

eben die zulezt erlebten Zeiten oder die voile Gegenwart des Dichters an-

deuten sollen, konnen uns nun zwar schon genugen sein Zeitalter richtig zu

erkennen: wir werden es aber wo moglich noch unzweifelhafter wiederfinden

wenn wir auf die schwere Gegenseite dieses Gemaldes der Byzantinischen

Geschichte achten. Denn alle diese Stucke Byzantinischer Geschichte beriihrt

der Sibyllendichter offenbar nur um dessen willen was ihm zu seiner Zeit

fur sein Alexandrien und fur ganz Agypten das Wichtigste aberauch Schreck-

lichste war, die neue Herrschaft der Araber. Diese Herrschaft dauerte

damals in Agypten erst seit zwei bis drei Jahrzehenden ;
und wenn der

Dichter wie nach raanchen Anzeichen wahrscheinlich ist zu den Monophysiten

gehdrte, so konnte er als Christ nochnicht iiber sie klagen, da die unver-

sohnliche Feindschaft des Christliche sich auch in Agypten

nicht sogleich fuhlbar machte, die Monophysiten vielmehr, bisher von den

Koniglichen d. i. der Byzantinischen Hofkirchenpartei unterdruckt damals freier

aufathmen konnten. Aber die Raubsucht Harte und Rohheit der neuen Herr-

schaft empfindet der Dichter schon genug; und zu dem was er schliesslich

seine Sibylle hoffen und weissagen lasst, gehort sehr wesentlich auch die

1) Ebenso kommen Lowe und Lowin bei unsenn Dichter Z. 202 — 204 vor, nur

hier mit der Wendung dass der Lowe (i

ist iiberall die Gemeinde oder das Volk.

die Lowin aber
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Wiedervertreibung der Araber aus Agypten und die Wiederherstellung der

Bliithe Alexandriens. Da er nun aber alien Spuren zufolge mitten unter

dieser Herrschaft des Islams wahrscheinlich in Alexandrien selbst oder doch

sonstwo in Agypten schrieb, so mag er die Muslim nicht often unter diesem

Namen bezeichnen, und die Sibyllische Einkleidung erlaubt ihm zugleich und

reizt ihn sie mehr nur verdeckt und rathselbaft anzudeuten. Er bezeichnet

sie also von vorne an und meist nur als ein fremdes rohes Volk (Puvqv^

&oi§$ct§QV~) , welches auch das von ihm beherrschte Land zu einem solchen

mache x
). Wann jene grossen Ereignisse in der Griechischen Welt ge-

schehen, dann werde dieses rohe Volk in Agypten herrschen und Alexandrien

unglucklich machen: das ist die erste Halfte der Weissagung unsrer Sibylle

uber die lezten Zeiten; dieselben in denen der Dichter lebte und fur die er

zunachst das lange Sibyllengedicht verfasste. Etwas naher bezeichnet er die

Sieger der Zeit einmahl auch als die Syrer welche durch tagliche Einfalle
•

ypten berauben wiirden 2): denn die Arab

kamen unter ihrem grossen Fiihrer
cAmr aus dem schon unterjochten Syrien

nach Agypten und empfingen von dort noch stets die meiste Nachhulfe, konn-

ten also hier auch wohl als Syrer bezeichnet werden. Kommt es aber in

der Darslellung zur reinen Ahnung, so heisst es zunachst in Beziehung auf

Alexandrien Z. 335 f.

:

elende ! Sturmwetter 5J wird haben die Stadt die erlauchte
,

und sie wird Kriegern kinfallen zur Beute — jedoch nicht fur lange *)

:

und dann werden die Gremnackbdren von weitem Gebiete 5J

1) So Z. 273. 298 (wo C. Alexandre fiuypaQov grundlos in fiugfiagot verbessert,

was vielmehr den ganzen Sinn verderben wlirde); 305 f. 313. 316.

2) Z. 284— 288.

3) Fur yttQwv eotat Z. 335 ist yji/tojv zu lesen, nach Z. 299 und vielen andern

Sibyllischen Stellen; oder man musste mit Friedlieb xciqw/a lesen und es

als Ueberwaltigung fassen.

4) Mit den lezten paar Worten die im Griechischen noch schroffer lauten,

sich die Rede ganz nach Sibyllischer Art plozlich von der Drohung zur guten

Hoffnung.

5) Eine sehr treffende Bezeichnung der Araber.

wendet
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fliehen dahin furchtsam mitnehmend die trtigrischen Aeltern l
J;

wiederum werden die Jiingeren hommen in it herrlichem Siege 2J 9

340 werden vernichten die streitbaren Kriegsliebhaber die Juden,

bis zu dem bldulichen Meer sie vertreibend in tapferen Kdmpfen,

sie als Hirten fur beides, furs Vaterland und fur die Aeltern $J.

und* es versteht sich leicht dass die Juden hier nicht im eigentlichen Sinne

zu nehraen sundern die Araber gemeint sind, welcbe den Christen und vor-

allen den Agyptischen aus sovielen Grunden leicht als Juden gallen und

diesen inderthat viel naher als den Christen standen. Aber es ist alsob der

Dichter dennoch die Nothwendigkeit gefuhlt hatte d^s Volk welches er mei.ie

den Horern seiner Sibylle wenigstens zulezt noch am deutlichsten zu bezeich-

nen: denn er schliesst dies alles mit den Worten Z. 347:

Damn erst erfolget die Strafe des feurigen 4J Araberblutes

!

und kein irgend nachdenkender alles hier sich schliessende richtig zusammen-

fassender Hdrer oder Leser kann noch ferner zweifeln aus welcher Zeiih

heraus die Sibylle rede.

Solche nahere Thatsacben aber wie bei der Byzantinischen Geschicbte

mochte der Dichter bei der dieser entgegengesezten Arabischen nicht an-

fiihren: sie stand seinem Geiste dazu zu feme, und schien ihm zu barbariscb,

um hier einmahl seinen eignen Ausdruck zu gebrauchen; was er aber aus

ihr beruhrt, steht dem oben gefundenen Ergebnisse dass er nicht vor 668

1) Die Aeltern nennt unser Dichter nach Z. 338. 342. 361 offenbar weil er selbst

schon zu den Aelteren gehdrte und nur noch von den Jungereii ein Heil er-

wartete, aber auch die alteren Araber welche damals schon uber 20 Jahre im

Lande waren als die schlauen Urheber alles Agyptischen Elendes am besten

kannte. Die Lesart doXiovs welche C. Alexandre in faiXovs verandert, ist

ganz richtig.

2) Fur nalda musste man natdtg oder vielmehr des Lautmasses wegen viol lesen.

3) Hirten im Sinne von Leilern, Wohlthatern.

to
ft

sterblich, was hier auch sinnlos ware, sondern von fltfioe welches eben

nach unserm Blut und dem Indischen ^f^; (vorne mit abge-
Wurzel

fallenem b) entspricht und ansich nur eine besondre Rothe bezeichnet.

Hist.-Philol. Classe. VIII.
T
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geschrieben haben konne keineswegs entgegen. Aber von Seiten der By-

zantiner spielt er noch auf eins an welches damals offenbar das neueste war

und beweisen kann dass er erst etwas spater nach den grossen Ereignissen

des J. 668 etwa um 670— 672 schrieb. Die Sibylle fahrt namlich nachdem

sie jenen Sieg iiber den Sicilischen Nebenkaiser und das arge Gemezzel

dabei beriihrt hat, weiter fort 1
) in ihrer Art zu erwahnen, dann werde ein

Erzgepanzerter, zwei andre sich untereinander feindliche, und ein dritter

grosser Widder (d. i. Volksfiihrer) aus Kyrene kommen welcher friiher aus

der ;Schiacht an den Gewassern des Niles entflohen sei: aber sie wiirden

alle dennoch nichts ausrichten. Dies kann sich nur auf eine damalige Zu-

sammenkunft der hohen Byzantinischen Herren in Sicilien beziehen: es lasst

sich leicht denken wie die benachbarten Byzantinischen Statthalter und Feld-

herren sich nun um den neuen jungen Kaiser in Sicilien sammelten und

ernstlich beriethen ob man nicht einen See- und Feldzug gegen die Araber
• •

in Alexandrien und Agypten eroffnen solle welche ja damals erst seit so

wenigen Jahrzehenden Agypten beherrscbten ; die Gelegenheit ja die drin-

gendste Aufforderung dazu war gegeben, und wieviele Christen mogen damals

in Agypten ihre lezte Hoffnung darauf gebauet haben! Der Dichter deulet

hier die Zeitgeschichte sogar sehr nahe an: die Schlacht am Nil aus welcher

der hier nur seinem wirklichen Namen nach nicbt bezeichnete »grosse Widder"

floh, war gewiss die Seeschlacht welche die Byzantiner erst mehere Jahre

nach der Arabischen Eroberung zur Zeit der Herrschaft des Chalifen 'Othman

wagten und nur aus Ungeschick verloren 2
); und wenn die* Araber um das

J. 668 von Agypten aus schon weit in das nordwestliche Afrika vorgerlickt

waren, so besassen sie doch die Hafenplaze an der langgestreckten Kuste

1) Z. 326— 330. Auffallend verweist die Sibylle Z. 329 auf eine Stelle wo sie

von der Flucht dieses ^grossen Widdersu friiher geredet habe: dies bezieht

sich wahrseheinlich auf eine jezt ausgefallene Stelle wo von dieser Schlacht

besonders die Rede war, etwa vor Z. 300; denn dass solche Verstiimmelungen

in dera grossen Gedichte auch sonst vorkommen wird bald weiter gezeigt

werden.

2) Wir wissen dies jezt aus dem Geschichtswerke Ibn-Abdalhakam's welches ich

1829 nach zwei Pariser Handschriften abschrieb.
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nochnicht fest genug, sodass sich ein Griechischer Statthalter von Kyreno

damals noch sehr gut denken lasst.

Allein jene Sicilischen Berathungen verliefen fruchtlos: und wenn unter

den hier zusammenkommenden hohen Hauplern zwei unter sich langst feind-

lichgestimmt waren, wie die Sibylle sagt 1
), so ist das bei der vorigen

S" lt,M6 Missherrschaft und der Jugend des neuen Kaisers nicht auffall

In Agypten blieb, wie die Sibylle Z. 331 f. weiter andeutet, vonda alles

christlicher Seite desto ruhiger: und unser Dicbter kaiin zum lezten
von

Schlusse seine Sibylle nur weissagen lassen kunftig werde vvobl ein zweiter

Krieg in Agypten mit gleicher eitler Prahlerei (von Seiten der Griechen nam-

und mit gleich unglucklichem Erfolge unlernommen werden 2
), der

wahre Sieg aber iiber jene Feinde werde nur von der erneuten Kraft des

jungeren Geschlechtes der Agypter selbst ausgehen konnen. Und das war

»ste Hoffnung welclie ein Alexandriner damals auffassen und in

>idung verkiinden konnte. Aber schon urn die J. 670— 672

niohtPr so reden. und wir haben keine Ursacbe ihn noch spater

gewiss die b

solcher Einkl

konnte unser

zu sezen.

So haben
das Ende des Bu

ausgehend und vonda weiter iiber dieses ganze Ende uns verbreitend das

des Dichters gefunden: es liegt aber ganz in der Anlage
wahre Zeit

und dem Zwecke dieses langen Sibyllenwerkes dass es erst gegen das Ende

bin die bestimmtere Zeit aus welcher es hervorging und den lezten Zweck

welchen es verfolgt am deutlicbsten hervortreten lasst und wenigstens fur

._ J: i*k„ Dmk^j -« lncmi wissen nicht umsonst redet. Allein sogleich
Leser die solclu

erhebt sich nun

1) Nach der Lesart dngoapdoi Z.327 bei C. Alexandre, welche freilich Friedlieb

garnicht anfuhrt: indessen ist der allgemeine Sinn schon wegen des folgenden

aXlrloioi sicher.
.

2) Die eitle Prahlerei *«vXiy Z. 334 weist sehr treffend auf das Byzant.msche

W«P„ und auf die leeren Verheissungen zuruck womit die Feldherren das

lezte mahl zu jener Schlacht am Nile gekommen waren: das Wort ist seiner

Bildong nach freilich auffallend, allein Pavftayjv welches die Munchener Hand-

schrift dafur liest wurde den schonen Gegensaz aufheben.
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2.

von einer ganz andern Seite her eine neue grosse Schwierigkeit wenn man

den ganzen Inhalt dieses Buches vor seinem Schlusse oder die 271 ersten

Zeilen *) erwagt. Dieser Theil enthalt im Wesentlichen nur eine Aufzahlung

und kurze Beschreibung der friiheren Romischen Casaren, indem jeder rath-

selhaft nur nach seinem Anfangsbuchstaben bezeichnet wird; bei einigen fehlt

auch diese Andeutung; andere werden sogar nur ganz allgemein an ihrem

Orte angedeutet. Die lange Reihe der Romischen Casaren war so in den

vorigen Biichern schon bis auf Odenatus herabgefiihrt; und man kann dort

die einzelnen wennauch oft rait einiger Miihe doch sicher genug wieder-

finden: hier aber dauert zwar ganz dieselbe Art von Beschreibung fort, das

Wiedererkennen der einzelnen aber wird so ausserst schwieriff dass man

bisjezt ganz daran verzweifelte und die freilich je langer man uber sie nach-

denkt desto mehr ganz undenkbare Ansicht aufstellte der Dichter habe alle

diese 27 etwas naher angedeuteten Casaren mitsammt den iibrigen nur vor-

ubergehend angedeuteten rein erdichtet. Ich erkenne nun die grossen Schwie-

rigkeiten vollig an da ich sie selbst erfahren habe, meine aber dass sie

iiberwunden werden konnen wenn man vor allem auch auf alle ihre Ursachen

wohl achtet.

Zunachst darf man nicht iibersehen dass der Dichter alle Kaiser beriick-

sichtigt welche jemals vom Heere als Imperatores begrusst waren, auchwenn

sie nur in einer der vielen Provinzen oder auchnur sei es in Byzanz oder in

Rom selbst auf ganz kurze Zeit herrschten. In diesem Sinne standen be-

sonders in gewissen Zeiten so ungemein viele und verschiedene Imperatoren

auf dass es uns sehr schwer wird auchnur ihre Namen aus den bisjezt zu-

ganglichen Quellen alle zu kennen. Unser Dichter konnte noch Quellen

1) Mit Z. 272 fangt namlich gewiss die Schilderung der wirklichen Gegenwart und

Zukunft an: und sogleich vorne Z. 272— 274 spielt der Dichter auf sein eignes

Werk bei dieser Sibyllendichtung, dann Z. 27

4

b— 276 auf einen Kaiserlichen

Tagesbefehl wahrscheinlich fur Neurora (hier noch immer *Pt»t*rj genannt) an,

wonach jedes Haus sich mit Getreide auf ein Jahr versehen sollte: dieses

wurde aber gewiss durch die Constantinopel bedroheode Arabische Belagerung

nothwendig, und wir wissen noch wiesehr dieses auf die Jahre 671 f. passt.
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benuzen die fur uns jezt versiegt sind : und gerade unV die Zeit des Syrischen

Odenatus erhuben sich ja die sogenannlen 30 Tyrannen, von deren meisten

wir bisjezt sehr wenig wissen. Es wiirde also insofern sehr unbillig seyn

wenn man in Bezug auf unsern Dichter vorschnell urtbeilen wollte.

Zweitens haben wir keinen Grund bei unserm Werke iiberall
e>

richtig und Wortgefiige vorauszusezen, sond

ch dem was wir von diesem sonst sehen fund manches davon h

ich oben in den Anmerkungen bereits beriihrt) in dieser Ilinsicht vorsichtig

verfahren. Ein deutliches grosses Beispiel ist hier folgendes. Z. 58 — 08

werden drei Casaren A. L. T. zusammengefasst ohne weiterc Unterscheidung

der einzelnen: Z. 69 — 75 aber ist ohne alien Zusammenhang damit von

einera Casar die Rede der sterbend das Reich seinen Sohnen hinterlasst von

denen einer als G. und als bald gewallsam getodtet bezeichnet wird. Wir

konnen hier etwa an Geta und Caracalla als Sonne des Septimius Severus

denken: und wirklich ist an einer fruheren Stelle des ganzen Werkes hinter

XII. 268 eine grossere Luck passenden Zeilen urspriinglich

sehr wohl stehen konnten. — Ausserdem begeht dieser spate Dichter, wo

er von fruheren Zeiten redet, manche ganz offenbare geschichtliche Irr-

thiimer.

Ferner ist nicht zu ubersehen dass der Dichter troz der ungeheuern

Menge von Imperatoren die er bestimmter beschreibt liber sehr viele mit ganz

allgemeinen Worten absichtlich schnell vorubereilt, theils weil jede Sibylle

nach alter Sitte mehr das Unheilvolle und Unheimliche als das Gliickliche und

Helle irn Verlaufe der Zeiten hervorheben muss, theils auch wohl weil der

Dichter besonders gegen das Ende der langen Reihe die nahere Bezeichnung

vermied damit man die zwei oder drei Kaiser seiner Gegenwart nicht zu leicht

errathen konne, sowie er sich auch sehr wohl hiitet diese auchnur durch ihre

Anfangsbuchstaben anzudeuten. - Dieses alles nun wie billig vorausgesezt,

glaube" ich uber die dunkeln Einzelnheiten in aller Kiirze so urtheilen zu

konnen

:

1 Was die ersten zetan dieser Casaren betrifft wie sie nach dem Zusammen-

hange der ganzen Darstellung Z. 18-68 vorgefuhrt werden, so kann man in dem A.

Z. 52-57 der von Osten her als grosser Sieger nach Rom kommt, auch die Kneger
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streng behandelt, Gesezgeber ist, aber im Kurzen hinterlistig im Heere fallt, sehr

wohl den Aurelianus verstehen. Dann ergibt sich der A. Z. 18— 20 leicht als

Aureolus; die beiden M. M. Z. 21— 26 die von Soldaten getodteten, konnten Ma-
crianus Vater und Sohn seyn, welche urn dieselbe Zeit ihre Rolle spielten, wiewohl

man nicht sieht wie die Sibylle ihnen eine Friedenszeit zuschreiben kann. Der 0.

welcher Z. 26— 43 so stark als Zerstorer Rom's und als schimpflich in Rom gefallen

geschildert wild, konnte Heliogabalus und der Parther- und Germanentodter M.

welcher Rom wiederhergestellt Z. 44— 48 konnte Macrinus seyn: beide fehlen jezt

eigentlich mit den obenerwahnten Geta und Caracalla in der grossen Liicke hinter

XII, 268, und das Griechische O konnte bei Heliogabal aus seinem Vornarnen Varius
entstanden seyn. Unter dem von Westen anruckenden unmittelbar vor Aurelian

Z. 49 51 der Bruder Claudius' zu verstehen. Am dunkelsten

sind nur die drei Tempelzerstorer im Osten A. L. ?'.: man konnte an die drei um
jene Zeit aufkommenden Achilleus Lollianus und Tetricus denken, aber die

beiden lezteren waren im Westen ; vielleicht sind zwei uns bisjezt unbekannte Eintags-

Kaiser in dem weiten Osten gemeint.

2. Jedenfalls also sind bis Z. 75 Versezungen und Auslassungen in dem jezigen

Wortgefuge zuzugeben, wie z. B. auffallend Kaiser Probus ganz fehlt. Aber von jezt

an iibergeht der Dichter auch absichtlich viele sich untereinander aufreibende, wie er

Z. 76 f. 92 f. sagt: und der D. zwischen diesen vielen beiderseits ist gewiss Diokle-
tian, da er ein guter Verwalter und ein schwerer Kriegfuhrer im Osten heisst.

Unter den vielen nach ihm Z. 92 f. werden auch alle Glieder des Konstantinischen

Hauses ausgelassen: denn die folgenden acht bis Z. 171 sind deutlich von anderer Art.

Der bejahrte vielgelehrte E. mit schonem Namen Z. 94— 104 soil offenbar der von

Theodosios besiegte Eu genius seyn, obgleich sein Tod anders als gewbhnlich be-

schrieben wird. Die beiden folgenden T. G. Z. 105— 115 und nach einem nicht naher

bezeichneten Z. 116— 125 wiederum ein T. Z. 126—136 sollen wohl Theodosius

Gratianus und der jiingere Theodosius seyn, da sie als den Senat (namlich durch die

Forderung der Annahme des Christenthumes) druckend und neue Geseze grundend

beschrieben werden: den Namen Theodosius konnte der Dichter wohl nach dem
Lateinischen durch T bezeichnen; der mit dem Anfangsbuchstaben nicht bezeichnete

Der nun fol-

gende L Z. 137— 148 welcher einem wilden Thier gleicht, soil auch nach diesem

Merkmale Leo I seyn, wird hier auch bloss als Griechisch-Morgenlandischer Kaiser

beschrieben; der ihm folgende schreckliche D. aber kann Zeno
Threskyllas hiess womit die Schreibart Dreskyllas leicht wechselte; und

kann Valentinian II oder Maximus seyn, da beide umgebracht wuiden.

seyn da er ur-

spriinglich

geschlossen wird die Reihe Z. 163 171 mit einem N unter dem Rom ganz verodet,

West Nepos gemeint seyn kann.
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3. Die folgenden viere, ein weitherrschender edler Mann aber ohne Anfangs-

buchstaben Z. 172— 184 und sein in Rom clurch Biirgerliebe zuriick<iehaltener Sohn A.

Z. 185 — 194, dann nach vielen andern ein A. audi der dritte Dionysos zubenannt

Z. 195— 219 und der ihn stiirzende aber zulezt von den Seinigen wieder gestiirzte

jungere Bruder P. Z. 220— 243 werden offenbar nur deswegen so ausfuhrlich ge-

zeichnet weil sie aus Agypten sich zu Hemchern erhuben und alles Agyptisclie

unserm Dichter vorziiglich wichtig scheint. Nur der erste wird als sehr miichtig

geschildert; die ubrigen waren ansich schwerlich so bedeutend vvie sie hier geschildert

werden. Unter Zeno erhub sich aber auch nach sonstigen Nachrichten in Agypten

ein Gegenkaiser: und wir konnen an diesen hier umsomehr denken da die nach

andern (wieviele gab es um jene Zeit im Abendlande!) folgenden drei A. A. und

einer dessen Namen Sieg bedeuten soil Z. 244 — 260 gewiss Anastasius und die

beiden Gegenkaiser vor ihm Armatus (Achilles) und Basiliskos sind; denn lez-

terer konnte sich Lateinisch Viclorinus nennen, da die Gebieter im Morgenhmde

damals gerne noch nebenbei Lateinische Namen fuhrten. — Wieder folgen dann nach

Z. 261 269 andre nicht genannte, Justinus namlich und dessen Nachfolger; und noch

einmahl Z. 270 f. viele Sterne und ein strahlender Komet, unter welchem gewiss

H6raklios gemeint ist.

Man wird demnach nicht laugnen konnen dass wir hier uberall im

Ganzen und Grossen auf geschichtlichem Boden bleiben und der Dichter far

verstandi>e Leser keine unlosbare Rathsel niederschrieb , obgleich er sich

allerdings wieder in den geschichtl d

Bucher als ein in alien Einzelnheiten ganz genauer Geschichtskenner

bewahrt.

3.

Haben sich nun auch diese Schwierigkeiten gelost, so bleibt nichts iibrig

als anzuerkennen dass dieses ganze Sibyllenwerk wirklich um 668 — 672

n. Ch. geschrieben ist und einen fur gute Augen von Anfang an vollig ge-

schichtlichen Sinn und verstandlichen Zweck hat. Dieses Ergebniss aber ist

nach vielen Seiten hin wichtig genug.

Wer hatte geglaubt dass wir noch im siebenten Jahrhunderte ja schon

mitten unter der Arabischen Herrschaft in Alexandrien ein Griechisches Gedicht

von solcher Lange und dazu ein mit Sibyllischer Kunst entworfenes finden

wurden? Der Augenschein muss uns jezt davon uberzeugen: und wir sehen

mit einiffem Erstaunen wie zahe sich Griechisches Schriftthum und Griechische
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Kunst lange noch unter den ungiinstigsten Zeitumstanden in Agypten

suchte.

Reiche

suchten

Griechichischen Philosophen heidnischer

Jahrhundert vor unserm Dichter aus dem ganzen Byzantini-

ieben, sodass sie sogar bei dem Persischen Konige Schuz

ch die

lichen, dann durch
Agypten insbesondre waren schon seit langerer Zeit

schen Monophy und

Persischen Kriegseinfall Verwiistungen eingebroch elch

Wissenschaften und Kiinsten aufs Empfindi

Eroberung hinzu anfangs durch

tigkeiten und durch Byzantinische Missherrschaft erleichtert, bald sich als ein

noch viel srrdsseres Ubel fruheren. wie auch unser Dichter

andeutet. Dennoch regt sich in unserm Kunstwerke ein freierer

kraftiger Geist; und die drol

die lezte tiefere Kraft der a

noch vermag zu versuchen.

Unterjochung durch den Islam

uregen alles was sie

Agypt sich die Hoffnung he der Dichter durch

seme Sibylle prech

mahl

schon iib

bald aus d

Agyptisches

sst nicht: ein gebessertes und

Agyptisches Geschlecht erhob

das Land

Agypt

tausend Jahre Fremde aller Art geherrscht, und der Islam sog

fruchtbaren fur sich selbst die besten Krafte. Ab

Byzantinische Reich in dessen dieses aber auch

Sibyllenwort sich verbreitete und wo es ch durch das sanze Mittelalter h

\

rch erhielt, Hess sich durch he Stimmen nicht ganz umsonst zu einer

seiner verdorbenen reizen

durch seinen Ursprung ganz verkehrte Reich n

fangen kommen, so geschah es erst jezt von der

Versuchung

und konnte dieses sch

och einmahl zu besseren A

Arabisch von der durch S

Dichter einer ist. Erst im achten und neunten Jahrh. erlebt

Reich kraftvollsten und lich Uns aber d

jiingste Sibyllengedicht vorziiglich um das achte W
jener Zeit richtig wiederzuerfc

Geschichte des Agyptischen Volkes aus

schon oben gezeigt wie es auch in die

zantinischen Reichsgeschichte

und wie es

d die Geschichte

er Beitrag fur die

sehr dunkeln Zeit ist, so

nbar so diirren Felder d

wurd
>r By

Leben brin Zur

allgemeinen Geschichte der

solche Quellen nicht verschi

und am frischesten fliessen.

Vdlker und R der Erde diirfen wir auch

fiir manches F chsten

S. 43 Z. 7 lies erhielten far erhielt.
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