




Rudolf Bultmann 

Der Stil der paulinischen Predigt 
und 

die kynisch-stoische Diatribe 

Mit einem Geleitwort von 

Hans Hübner 

Nachdruck der 1. Auflage von 1 910 

-
Göttingen · Vandenhoeck & Ruprecht · 1984 



Forschungen zur Religion und Literatur 

des Alten und Neuen Testaments 

Heft 13 

Herausgegeben von 

Wilhelm Sousset und Hennann Gunkel 

CIP-Kurztitelau/Mhmeder Deutschen Bibliothek 

Bultmlllln, Rudolf: 
Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoische 
Diatribe I Rudolf Buhmann.- Neudr. d. I. Aufl. 1910 I 

mit e. Geleitw. von Hans Hübner.-
Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1984. 

(Forschungen zur Religion und üteratur des Alten 
und Neuen Testaments; H. 13) 

ISBN 3-525-53813-8 

NE:GT 

Printed in Germany. Ohne ausdrückliche Genehmigung 
des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile 
daraus auf foto- oder akustomechanischem Wege zu ver-

vielfältigen. 

Gesamtherstellung: Hubert & Co., Göttingen 



Geleitwort 

Habent sua fata libelli. Vielleicht trifft dieses Wort des Teren
tianus Maurus (De syllabis, 1286) in besonderer Weise für das 
so unterschiedliche Schicksalzweier Bücher von Rudolf Bult
mann zu. Seine 1910 bei Vandenhoeck & Ruprecht in Göttin
gen publizierte Dissertation "Der Stil der paulinischen Predigt 
und die kynisch-stoische Diatribe" hat für Paulus in gewisser 
Hinsicht Vergleichbares geleistet wie die elf Jahre später im 
selben Verlag erschienene Monographie "Die Geschichte der 
synoptischen Tradition" für die synoptischen Evangelien. Beide 
Bücher haben nämlich die Frage nach der literarischen und 
nichtliterarischen Gattung in gleich bahnbrechender Weise weiter
geführt. Es gibt wohl heute, zumindest im deutschsprachigen 
Gebiet, kein neutestamentliches Proseminar über Texte aus den 
synoptischen Evangelien, in dem nicht der Student lernt, daß die 
sorgfältige Benutzung von Bultmanns Geschichte der synopti
schen Tradition conditio sine qua non für ein hinreichendes 
Verständnis einer zu exegesierenden Perikope ist. Neun Auf
lagen hat das Buch bis heute erlebt. Doch sein älterer Bruder ist 
schon über Jahrzehnte nicht mehr im Buchhandel erhältlich. 
Trotzdem hat die Dissertation ihren festen Platz in den Paulus
monographien und den Kommentaren über die Paulusbriefe 
behauptet. Die Paulusforscher haben sie in der Regel dankbar 
benutzt und dafür gesorgt, daß ihre Grundthese lebendig blieb, 
zumindest was die Substanz dieser These angeht. Die Diskre
panz zwischen dem forschungsgeschichtlich hohen Stellenwert 
der Dissertation und der Tatsache, daß sie heute nur von einer 
Minderheit von "Experten" gelesen wird, dürfte nun ein Ende 
haben, da der Verlag sie zum 100. Geburtstag Bultmanns 
(20. August 1984) neu auflegt. Es ist zu hoffen, daß nun viele 
dieses Buch Seite für Seite durchstudieren und sich ihnen da
durch neue Perspektiven für ihr Paulusbild eröffnen werden! 

Aber auch angesichts der heutigen Forschungssituation ist 
eine intensive Beschäftigung mit Bultmanns Dissertation nur zu 
wünschen. Hans-Dieter Betz hat in seinem Galaterbrief-
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Kommentar (Hermeneia 1979) die Frage nach einer Analyse 
der Paulusbriefe aufgrund der Kriterien der antiken Rhetorik 
und Epistolographie neu gestellt. Das von Bultmann damals 
schon klar gesehene Problem des Verhältnisses von literarischer 
Gattung und Predigtstil wird also in neuer Sicht diskutiert. Auch 
die Frage nach der formalen Gestaltung von Abschnitten aus 
den Paulusbriefen als homiletischen Midraschim bestimmt heute 
weithin die Forschung (ich nenne hier als einen der wichtigsten 
Vertreter den Amerikaner E. Earle Ellis). Daß mit dem Blick 
einerseits auf die griechische und andererseits auf die jüdische 
Literatur gerade im Sinne Bultmanns keine einander ausschlie
ßenden Konkurrenzfragestellungen bestehen, geht schon aus 
dem Einleitungskapitel seiner Dissertation hervor, wo ausdrück
lich vom begrenzten Charakter der Untersuchung hinsichtlich 
der Rhetorik der alttestamentlichen Schriften und der jüdischen 
Predigt- und Lehrweise die Rede ist. "Unsere Arbeit beschränkt 
sich also darauf, einen Beitrag zur Lösung der einen Hälfte der 
Gesamtaufgabe zu bringen." (S.4) Die vor allem durch die For
schungen von Martin Hengel deutlich gewordene Verflech
tung von Judentum und Hellenismus ist in diesem Zusammen
hang zu bedenken. 

Ein Problem ist es ferner, dem die Forschung besondere 
Aufmerksamkeit zuwenden sollte und das deshalb hier noch 
eigens zu nennen ist: In der Diatribe unterbricht oft ein fingier
ter Gegner die Darlegungen in direkter Rede, meistens mit 
einem Einwand. Nach Bultmann hat Paulus diese literarische 
Figur so umgeformt, daß das Charakteristische seiner Einwen
dungen in Absurditäten besteht. Durch recht scharfe Wendun
gen wollte er die Paradoxie seiner Sätze zum Ausdruck bringen 
(S. 67f.). In neueren Studien zu Paulus, auch in Kommentaren 
zum Röm, wird aber immer häufiger erwogen, ob der Apostel 
an diesen Stellen Einwände realer Gegner aufgreift, um sie ad 
absurdum zu führen. Könnte nicht das so gehäufte Vorkommen 
dieser Redefigur gerade im Röm die Vermutung aufkommen 
lassen, daß Paulus hier judaistischen Angriffen begegnet- wobei 
Reaktionen auf den Gal möglicherweise im Hintergrund stehen? 
Hat er die in der Diatribe geübte literarische Form des Einwands 
eines fingierten Gegners so genutzt, daß er mittels dieser Form 
einen wirklichen Gegner zu Wort kommen läßt? 



Geleitwort VII 

Doch einerlei, ob die wissenschaftliche Erforschung des pauli
nischen Stils zur ErheBung der Geschichte der Vita und der 
Mission des Apostels beiträgt oder nicht, so bleibt doch das 
eigentliche Verdienst Bultmanns, durch seine Dissertation einen 
programmatischen und zugleich akribischen Beitrag zum besse
ren Verständnis der Paulusbriefe geliefert zu haben, der in seiner 
Bedeutung kaum überschätzt werden kann. Sie bleibt ein Klassi
ker unter den exegetischen Werken unseres Jahrhunderts 1• Mag 
man mit dem Namen Rudolf Bultmann zunächst das Programm 
der Entmythologisierung und existentialen Interpretation ver
binden - und sicherlich wird der Marburger Theologe wegen 
seines hermeneutischen Programms zu den Großen der Theolo
giegeschichte des 20. Jahrhunderts gehören -, so sollten uns 
doch die beiden eingangs genannten "libelli" nicht vergessen 
lassen, daß der Theologe der existentialen Interpretation zu
gleich ein erstklassiger Exeget war. 

Göttingen, im März 1984 Hans Hübner 

1 Monographisch behandelt wurde Bultmanns Dissertationsthema erst wie
der, und zwar auch in einer Dissertation, durch Stanley Kent Stowers, The 
Diatribe and Paul's Letter to the Romans (SBLD 57), Chico 1981. Auf diese 
hervorragende Studie sei hier eigens hingewiesen. 





Die Aufgabe. 

Die Aufgabe, den Stil der neutestamentlichen Schriften zu 
untersuchen, ist nicht neu. Schon in der alten Kirche inter
essierte man sich für sie, und die erste sogenannte Einleitung, 
die des Adrian, ist nichts anderes als eine Untersuchung des 
Stiles biblischer Schriften 1. 

Und doch ist die Aufgabe wieder neu. Denn das Inter
esse an ihr war seit jenen Anfängen fast ganz geschwunden und 
ist erst in der Neuzeit wieder aufgelebt. Als ein dünner, viel
fach unterbrochener Strich läuft zwar in der Geschichte der 
theologischen Wissenschaft auch diese Wissenschaft bis in die 
neuere Zeit weiter•. Doch hat sie keine eigentliche Geschichte. 
'Vilkes "Neutestamentliche Rhetorik" (1843), der letzte Ausläufer 
dieser Art von Stilbetrachtung, unterscheidet sich im Prinzip 
wenig von der elaarwr~ des Adrian: in den Abteilungen des 
Schemas der antiken Theorie der Rede werden die Redewen
dungen der neutestamentlichen Schriftsteller untergebracht. Die 
Fehler sind dabei die, daß die einzelnen Schriftsteller nicht für 

1. Einzelhinweise bei Heinrici, Der literarische ChiUakter der neu
testamentliehen Schriften 1908, 8. 1 ff. 

2. z. B. Joach. Camerariua, Notatio figurarum orationia, Lipa. 
1666. Mattbias Flacius Illyricus, Clavis scripturae aacrae seu de aermone 
sacrarum litterarum alters. pars, ed. ultima Lipa. 1695. Salomonis 
Glasaii philologia aacra, ed. novisaima Lipa. 1705. - ( Gersdorf, Bei
triga zur Sprach-Charakteristik der Schriftsteller des Neuen Testaments 
Leipz. 1816, und J. D. Schulze, Der schriftstellerische Charakter und 
Wert des J ohannea, Weißenfeie u. Lei pz. 1803, sind keine stilistischen 
Untersuchungen in unserem Sinn.) Einzeluntersuchnngen wie Jac. Ly
dius, Agoniatica sacra sive syntagma vocum et phrasium agonisticarum, 
quae in s. scriptura, inprimis vero in ep. S. Pauli apostoli occurrunt 

' Roterdami 1657. Ortwin Weatenberg, De Paulo Tarsensi juria consulto, 
Opusc. acad. I Leipz. 1794. J. F. Böttcher, De paronomasia finitimiaque 
ei figuris Paulo apostolo frequentatis, Lipa. 1828. 

Fonelnmgen 18: Baltmann, Stil. 1 
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sich genommen werden, und daß ein Maßstab angelegt wird, 
der auf sie alle nicht paßt 1• Den ersten Fehler sucht W ilke 
zu vermeiden 1, doch hat d_as wenig Wert, wenn man im zweiten 
stecken bleibt Denn es ist wenig daran gelegen, zu wissen, ob 
nun Paulus oder J ohannes oder Lukas die meisten a%1it-una 
U~e~ oder dergl. hat. Wert bekommt die Betrachtung erst 
dann, wenn man den einzelnen Schriftsteller im Verhältnis zu 
der literarischen Gattung oder den Gattungen würdigt, 
denen seine Schrift angehören will oder angehört. Erst dann 
kann man wägen: was ist an ihm Fremdes, wa.s Eigenes? Was 
tote Formel, wa.s lebendiger Geist? Wo gleitet die Rede in 
alten Bahnen, wo meistert der Verfasser die alte Form? Erst 
dann hat man seine schriftstellerische Eigentümlichkeit erkannt. 

Diese wirklich literargeschichtliche Betrachtung des NT. ist 
neu. Sie ist angedeutet oder begonnen von Philologen wie 
Blass, Norden, Wendland und Wilamowitz, von Theologen wie 
Jülicher, Heinrici, J. W eiss und in gewissem Sinn auch von 
Deissmann. Auch dem Ausschnitt aus der Gesamtaufgabe, den 
die vorliegende Arbeit behandelt, ist schon besonderes Interesse 
zugewandt worden von Beinrici, J. W eiss und W endland. 
Doch ist die Aufgabe noch nicht erledigt; denn überall sind 
nur in anderen Zusammenhängen Hinweise gegeben, oder es 
ist nur eine noch speziellere Teilaufgabe behandelt. Auch 
scheint mir die frühere Betrachtungsweise, die neutestamentlichen 
Schriftsteller an der kunstmäßigen Rhetorik zu messen, bei 
Heinrici und W eiss noch nachzuwirken in dem Bestreben, mög
lichst viel bewußte Rhetorik nachzuweisen. Es tritt nicht ge
nügend hervor, daß die wirklich rhetorischen Wendungen bei 
Paulus nur Begleiterscheinungen der Gattung sind, zu der 
seine Briefe als zugehörig zu erweisen sind 1• 

Die vorliegende Arbeit sieht ihre Aufgabe also in dem 
Nachweis, daß die paulinischen Briefe Verwandtschaft mit einer 

1. In gewissem Sinne gehört in diese Linie auch noch König, Sti
listik, Rhetorik und Poetik in Bezug auf die biblische Literatur Lpz. 
1900. Doch wird hier nicht das traditionelle Schema :r.u Grunde gelegt, 
sondern ein merkwfirdigea, a priori konstruiertes. 

2. Nachdem schon Flaciua anhangsweise wenigstens den Stil des 
Panlos und des Johannea ftlr eich untersucht hatte. 

3. Dies Urteil gilt nicht mehr ff1r J. Weise' Kommentar zum ersten 
Korintherbrief (.Meyera Komm. V, 9. Auft. 1910). 
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bestimmten literarischen Gattung zeigen. Es ist dies, wie man 
schon seit langem erkannt hat, die Gattung der Diatribe. 
Die Tatsache, daß der Stil der paulinischen Briefe mit dem der 
Diatribe verwandt ist, hat - die Richtigkeit dieses Satzes vor
ausgesetzt - einen ganz anderen Sinn als etwa die Verwandt
schaft der Briefe Senecas mit der Diatribe. Senecas Briefe 
sind literarische Kunstprodukte, deren Stilcharakter auf der be
wußten Absicht des V erfassen beruht. Der Verfasser wollte 
hier so schreiben; ob er auch sonst so schrieb und ob er so 
zu reden pflegte, ist damit noch nicht gesagt. Die Briefe des 
Paulus aber sind wirkliche Briefe; jeder ist ganz das Ergebnis 
einer eigentümlichen Lage und Stimmung. Über ihren Stil hat 
Paulus nicht reflektiert, sondern er hat geschrieben (und zwar 
hat er diktiert!), wie er sich stets ausdrückte, sei es schriftlich 
oder mündlich. - Natürlich enthalten seine Briefe, wie jeder 
Brief, manches, was man nicht in mündlicher Rede sagt, sondern 
was eben den eigentümlichen Charakter eines "Briefs" aus
macht. Darüber hinaus aber gibt es in seinen Briefen viele 
Ausführungen - Ermahnungen, Erklärungen etc. -, wie er sie 
in mündlichen Vorträgen auch vorgebracht hat, und da bewegt 
er sich natürlich in den Briefen in denelben Redeweise wie im 
mündlichen Vortrage. Und wenn wir nun finden, daß der Stil 
seiner Briefe mit dem Stil der Diatribe verwandt ist, so dürfen 
wir schließen, daß auch die mündliche Predigt des Paulus diese 
Verwandtschaft gezeigt hat. Ja, die Verwandtschaft wird hier noch 
größer gewesen sein; denn der Stil der Diatribe ist recht eigent
lich Predigtstil; es ist der Stil der kynisch-stoischen V olkspredigt. 
- Wir haben keine Predigten des Paulus, sondern nur 
Briefe. Objekt unsel'E'r Untenuchung sind also nur diese. 
Das Resultat unserer Untenuchung aber kann uns helfen, ein 
Bild vom Stil der paulinischen Predigt zu bekommen. 

Da erhebt sich nun eine Schwierigkeit infolge des kom
plizierten Charakten dieser Briefe. Nicht allein, daß auch die 
literarische Gattung des Briefs auf sie eingewirkt hat, der Stil 
des Paulus ist aus der griechischen Literatur allein überhaupt 
nicht zu erklären, sondern ist mindestens ebenso sehr durch den 
alttestamentlichen oder überhaupt den semitischen Stil gebildet. 
Wenn beide Elemente, das griechische und das jüdische, als 
wirksam erkannt und nachgewiesen werden könnten, so würde 

1• 
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sich erst das rechte Bild von der literarischen Persönlichkeit 
des Paulus ergeben. Aber dies Ideal kann vorläufig nicht erreicht 
werden, da die Vorarbeiten nicht getan sind. Es gibt keine Dar
stellung der Rhetorik der alttestamentlichen Schriften und der 
jüdischen Predigt- und Lehrweise. Das Buch von König (S. 2t) 
ist hierfür völlig unbrauchbar. Es kann nur als Materialsamm
lung für gewisse Einzelheiten dienen. Eine fruchtbare literar
geschichtliche Betrachtung ist in den Arbeiten von Budde 1 und 
Gunkelt angebahnt, aber noch nicht vollendet a. 

Unsere Arbeit beschränkt sich also darauf, einen Beitrag 
zur Lösung der einen Hälfte der Gesamtaufgabe zu bringen. 
Damit ist nun nicht gesagt, daß sie rein in einer Statistik 
der einzelnen Berührungen des Paulus mit der Diatribe be
stände. Vielmehr haben wir stets auch zu fragen, was bei 
Paulus aus diesem oder jenem Mittel der griechischen Rede
weise geworden ist. Ob wir freilich dann eine etwaige Um
prägung auf seine jüdische Bildung zurückführen dürfen oder 
auf seine christliche Eigentümlichkeit oder ob wir bei dem Stande 
der Forschung die Frage nach dem Grunde überhaupt nicht 
stellen dürfen, kommt auf den einzelnen Fall an. 

Ein Einwand ist nicht zu fUrchten. Es ist natürlich sehr 
wohl denkbar, daß manche Eigentümlichkeiten der Diatribe auch 
jüdischer Rhetorik eigen wären. Das ist sogar zweifeJlos der 
Fall. Das ist aber kein Einwand gegen unsere Arbeit. Denn 
unsere Aufgabe ist natürlich zunächst einfach, die Analogie 
zu konstatieren. 'Vie die Analogie zu erklären ist, kommt auf 
den einzelnen Fall an, und wenn man hier und dort im einzelnen 
zweifelhaft ist, auf das Gesamtbild. Und selbst wenn das Ge
samtbild nur Analogie, keine direkte Verwandtschaft zeigte, so 
wäre unsere Arbeit doch notwendig und nützlich. 

"Ober die Anordnung der Arbeit ist kaum ein Wort zu 
sagen. Aus der oben beschriebenen Fassung der Aufgab~ folgt, 

1. Geschichte der althebräischen Literatur. 1906. 
2. Die israelititische Literatur in "Die orientalischen Literaturen" 

(Kultur der Gegenwart I 7) 1906. 
S. Doch sind zu nennen als Beiträge zu soleher Arbeit: Fiebig, 

Altjtldische Gleichnisse und die Gleichnisse Jesu 1904. Femer Beers 
'Obersetzung und Erläuterung des Mischnatraktats Sabbat in der von 
Fiebig herausgegebenen Sammlung ausgewählter Mischnatraktate 1908. 
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daß mit der Darstellung der Gattung, um die es sich handelt, 
begonnen werden muß. Aus der angegebenen Beschränkung 
der Aufgabe folgt, daß der zweite Teil nicht die Aufrollung 
des Gesamtbildes paulinischer Redeweise nach ihren eigenen Ge
sichtspunkten sein kann; vielmehr gilt es nur, den paulinischen 
Stil an dem Maßstab zu messen, den der erste Teil bietet. 

Daß der erste Teil relativ ausführlich ist, hat zwei Gründe. 
1) Man muß das Gesamtbild der Gattung vor sich 

sehen, um Sicherheit für das V ergleieben zu gewinnen. Es hat 
keinen Sinn, eine Anzahl von Eigentümlichkeiten aufzuzählen, 
die hüben und drüben gleich sind. Sondern man muß wiSBen, 
ob diese gleichen Eigentümlichkeiten zum charakteristischen 
Bestande der Diatribe gehören, und man muß ferner wiBBen, 
was Paulus von der Diatribe nicht gelernt hat. 

2) Unser Gesamturteil wird es ermöglichen, die erkennbaren 
Linien zu verlängern. Wir haben von Paulus nur wenig Ma
terial. Dies wenige wird uns deutlicher erscheinen, wenn wir 
es auf einem bekannten Hintergrunde erblicken dürfen. Wir 
können dann vermuten, wie Paulus sich dort bewegt haben wird, 
wo es uns nicht möglich ist, ihn zu sehen. 

In der Darstellung des ersten Teiles schließe ich mich im 
wesentlichen an die Arbeiten der Fachmänner an. Eine Ge
schichte der Diatribe brauche ich nicht zu geben; ebensowenig 
wie es mir auf die Charakteristik der einzelnen Vertreter an
kommen kann. Ich habe nur ein Bild der Gattung zu zeichnen. 
Zur Orientierung aber sei an dieser Stelle anhangsweise eine 
Übersicht über das Quellenmaterial und über die von mir be
rücksichtigte fachmännische Literatur gegeben. 

Literatur zum Ganzen: Die betreffenden Artikel bei 
Pauly- Wissowa und die betreffenden Abschnitte in Hirzel, 
Der Dialog 2 Bde. Lpz. 1895; Norden, Antike Kunstprosa 
2 Bde. Lpz. 1898; Einleitung in die Altertumswissen
schaft, hrsg. von Gercke und Norden, 1. Bd. Lpz. 1910. 
Ferner: Martha, Les moralistes sous l'empire romain 1 Paris 
1872. Wend 1 an d, Die hellenistisch-römische Kultur in ihren 
Beziehungen zu Judentum und Christentum Tüb. 1907. Von 
demselben: Philo und die kynisch-stoische Diatribe (in : Wendland 
und Kern, Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie 
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und Religion, Berlin 1895). Gerhard, Phoinix von Kolophon 
Lpz. 1909. 

Quellen: 1) Bion von Borysthenes wird gewöhnlich an 
den Anfang der Geschichte der Diatribe gestellt. Seine Tätigkeit 
fällt in die erste Hälfte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts. 
Ursprünglich Kyniker, wandte er sich dann der hedonischen 
Schule zu, um schließlich noch zu den Peripatetikern überzu
gehen. Zu einer klaren philosophischen Stellung hat er es nicht 
gebracht; er wirkte als Volksredner und Volksschriftsteller. -
Biographische Notizen über ihn überliefert Laertius Diogenes 
IV 46ft'., der ihn einen noJ.vf~nrto~ ~ai aoq>u1-djr; not~O.or; 
nennt und das Urteil des Eratmthenes über ihn weitergibt: wr; 
ne<Ü'fO~ BiwJI n;" q>tJ.oaotpiaJI aJI:I-tJia bidvaEJI. Apophthegmen 
Bions sind bei Joannes Stobäus erhalten. Nach dem Vorbilde 
der Diatriben Bions sind die Vorträge des Teles gehalten, die 
von jenen die deutlichste Vorstellung geben. 

2) Teles war ein kynischer Lehrer aus der Mitte des dritten 
vorchristlichen Jahrhunderts. Er stammte vielleicht aus Megara. 
Von seinen Vorträgen ist eine Auswahl bei Joannes Stobäus 
erhalten, der sie wahrscheinlich aus der Bearbeitung eines sonst 
unbekannten Theodorus übernahm. Trotz des doppelten Exzer
pierungsprozesses ist die ursprüngliche Redeweise des Teles 
deutlich zu erkennen. Als unselbständiger und unbedeutender 
Nachahmer ist Teles nicht um seiner selbst willen interessant, 
sondern als Vertreter seiner Gattung. - Ober Teles U. v. Wila
mowitz-Moellendorff in Philos. Unters. IV, Berlin 1881. 
S. 292-319. H. v. Müll er, De Teletis elocutione, Freib. Dias. 
1891. Ober Bion und Teles s. 0. Hense in dessen Ausgabe des 
Teles: 0. Hense, Teletis reliquiae 11, Tüb. 1909. 

Bion, oder wenigstens seine Redeweise, die nach ihm ge
nannt wurde, hat in der Folgezeit weitergewirkt. Zwar reißt die 
für uns sichtbare Tradition zunächst ab. Aber in der römischen 
Kaiserzeit tritt die Redeweise der Diatribe wieder hervor und 
zeigt, daß sie inzwischen im Verborgenen weitergelebt hat. Das 
Gedankenmaterial ist z. T. das alte, und in der Form haben 
sich die alten Bestandteile erhalten an Anekdoten und Zitaten, 
an Schlagworten und Wendungen (s. bes. Wendland in beiden 
oben genannten Werken und Colardeau in dem unten zu Epiktet 
zu nennenden Werk). 
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In verschiedenem Gewande treffen wir die Diatribe wieder. 
Einmal in römischen Nachbildungen, in denen ihr Stil auf 
andere literarische Gattungen übertragen ist, ferner in den V ar
trägen und Schriften griechischer oder griechisch schreibender 
Moralprediger und Lehrer. - Die parodische kynische Poesie 
der Satiren Menipps und Lucians etc., die einen anderen Zweig 
der Diatriben-Literatur bildet, habe ich für meine Arbeit außer 
Betracht gelassen. 

3) Q. Horatius Flaccus nennt als seine Vorbilder selbst 
die sermones Bionei (ep. II 2, 60). "Er selbst führt in den bunt 
gemischten Inhalt der römischen Satura auch philos9phische 
Themata ein und behandelt sie zum Teil in engem Anschluß 
an griechische Vorlagen." "Der leichte Gesprächston, welcher 
der Diatribe und der Satire gemeinsam ist, knüpfte dies ganz 
natürliche Band, das auch die weitere Entwicklung der Diatribe 
wesentlich bestimmt hat." (Wendland, Kultur41f.) Ausgaben 
der Satiren und Episteln von L. Müller, Wien 1891. 1893. -
über den Zusammenhang des Horaz mit der Diatribe: R. 
Heinze, De Horatio Bionis imitatore, Bonn. Diss. 1889. 

4) L. Annaeus Seneca. Seine sog. dialogi, die Abhand
lungen de clementia und de beneficiis und seine epistulae mo
rales ad Lucilium haben die Form der Diatribe. Freilich tritt 
das Absichtliche, Kunstmäßige stark hervor. Seneca predigt, 
aber er predigt nicht mehr dem Volk auf der Straße oder der 
Schar der jungen Leute im Hönaal, sondern einem gleichge
sinnten, feinfühlenden Freunde oder vielleicht besaer: sich selbst. 
Die groben Mittel der Diatribe fallen fort, das rel.oio" wird 
dem arrovdaio" geopfert (Norden, Einleitung 619). Dagegen 
sind die feineren Mittel gesteigert; die rhetorischen Elemente 
werden überreich verwertet. Doch ist die zwanglose Art, philo
sophische Themata zu behandeln, dieselbe, und die Rudimente 
des Dialogs ebenso wie die meisten anderen charakteristischen 
Stileigenschaften der Diatribe finden sich auch bei ihm. -
Ausgaben: der dialogi von Hermes, Lpz. 1906, der Schriften 
de clementia und de beneficiis von Hosius, Lpz. 1900, der epis
tulae von Hense, Lpz. 1898. - Über ihn: H. Weber, De 
Senecae philosophi dicendi genere Bioneo, Marb. Diss. 1895. 

Der Zweck der alten Diatribe, zum Teil auch ihre Stil-
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formen sind besser gewahrt bei einigen griechisch schreibenden 
oder redenden Vertretern. 

6) Der erste von ihnen ist ein Römer, der Stoiker 0. M u
sonius Rufus. Er stammte aus einer Familie ritterlichen 
Standes. Als er in Rom schon einen Schülerkreis um sich ge
sammelt hatte, verbannte ihn Nero auf die öde Insel Gyaros. 
Hier widmete er sich ganz der Philosophie im Verkehr mit 
seinen Freunden. Nach N eros Tode kehrte er nach Rom zu
rück, wo .er eine ausgebreitete Wirksamkeit entfaltete, bis ihn 
eine zweite Verbannung (unter V espasian ?) wieder aus Rom 
vertrieb. - Er hat nichts Schriftliches hinterlassen; seine Ge
spräche und Vorträge sind von seinem Schüler Lucius aufge
zeichnet worden. In der Herausgabe des Lucius haben sie ein gutes 
Teil ihrer Ursprünglichkeit verloren; denn Lucius hat nicht seine 
Stenogramme veröffentlicht, sondern seine Aufzeichnungen leicht 
überarbeitet. Trotzdem können sie als Quellen benutzt werden ; 
denn eigentliche Kunstwerke will Lucius nicht vorlegen; rheto
rische Absichten liegen ihm fern. - Ausgabe von 0. H ense, 
C. Musonü Rufi reliquiae, Lpz. 1905. über Musonius s. die 
Praefatio dieser Ausgabe, ferner Wendland, Quaestiones Mu
sonianae, Berlin 1886. 

6) Epiktet, der Schüler des Musonius, übertrifft seinen 
Lehrer nach Bedeutung und Wirkung. Er war als phrygischer 
Sklave nach Rom gekommen und hörte hier die Vorträge des 
Musonius. Seine eigene Tätigkeit begann er in Rom; er entfaltete 
sie aber vor allem später, durch die Philosophenvertreibung im 
Jahre 89 verbannt, in Nikopolis (Epirus) bis ca. 140. - In 
seinen Vorträgen lebt die alte Art der Diatribe am deutlichsten 
für uns wieder auf; sie kommen deshalb neben den Traktaten 
des Teles für unseren Zweck in erster Linie in Betracht. -
Auch Epiktet hat nichts Schriftliches hinterlassen; aber dafür 
besitzen wir die Aufzeichnungen seines Schülers Arrian, d. h. 
einen Teil von ihnen, nämlich die 4 Bücher der sogenannten 
ÖtaT(!t{Jal und einen Auszug aus ihnen, das sog. Anstelöw~. 
Diese Aufzeichnungen sind ein besonders deutlicher Beweis da
für, daß man von einem bestimmten Stil der Diatribe reden 
kann. Arrian gebrauchte in seiner schriftstellerischen Tätigkeit 
jedesmal den Stil, den der Stoff grade forderte oder zu fordern 
schien. Wie er seine historischen Werke im Stile Herodots 
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oder Xenophons verfaßte, so hat er in den Aufzeichnungen der 
Vorträge seines Lehrers Epiktat dessen kunstlosen Diatribenstil 
erhalten. - Ausgabe der Diatriben oder "Dissertationen" von 
H. Schenk!, Lpz. 1894. (leb zitiere nur die Dissertationen 
Epiktets). Ober ihn: Co 1 a rd e a u, Etude sur Epict~te 1903. 

Während Musonius und Epiktet im Gegensatz zur Rhetorik 
stehen, kommen die beiden schließlich noch zu nennenden Ver
treter der Diatribe von der Rhetorik her. 

7) Dion von Prusa (Dio Chrysostomus). Er war ur
sprünglich Rhetor und Sophist, wandte sich aber dann der 
Philosophie zu und führte, durch Domitian vertrieben, ein unstetes 
Leben als kynischer Wanderredner. Unter Nerva kam er nach 
Rom zurück, verließ es aber bald wieder, um seine Heimat auf
zusuchen. Dort blieb er mit Unterbrechungen bis zu seinem 
Tode unbekannten Jahres. - Dion war auch als kynischer 
W anderredner in einem Stück seines Wesens der alte Rhetor 
geblieben, wie die Art seines Auftretens und zum Teil der Stil 
seiner Reden beweisen. Andrerseits aber gehörte zur neuen 
Rolle auch ein neues Gewand, uud so zeigen denn die Reden 
aus seiner kynischen Zeit mehr oder weniger den Einfluß des 
Stils der Diatribe. - Ausgabe der Reden von H. v. Amim. 
2 Bde., Berlin 1893. 1896. - über Dion: E. Web er, De 
Dione etc., Leipziger Studien X 1887, S. 212ft'. H. v. Arnim, 
Dion von Prusa, Berl. 1898. 

8) Plutarch von Chaeronea (ca. 60-120) führte zum Teil 
ebenfalls ein Wanderleben, brachte aber die längste Zeit seines 
Lebens in seiner Heimatstadt Chaeronea zu. In seinen letzten 
Jahren war er Priester in Delphi. - Auch er war rhetorisch 
gebildet, doch sind die rhetorischen Absichten bei ihm längst 
nicht so stark ausgeprägt wie bei Dion. Er hat sich in ver
schiedenen literarischen Gattungen betätigt: auf dem Gebiet des 
Dialogs wie des philosophischen Traktats; er hat Kommentare 
und Biographien geschrieben. Der Stil seiner Schriften ist 
durch ihre Entstehungszeit und ihr Thema bedingt. In seiner 
Jugendzeit schrieb er rhetorischer als später; in den Dialogen 
ahmte er Plato nach, seine philosophischen Traktate zeigen den 
Einfluß der Diatribe. - Ausgabe der Moralia (d. h. der 
philosophischen und naturwissenschaftlichen Schriften) von ßer
nardakis 7 Bd., Lpz. 1888-1895. 
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L Der Stß der Diatribe. 
1. Der dialoglache Ch&Pakter der Diatribe. 

Die Diatribe ist einerseits dem Dialog, andrerseits der Rede 
verwandt; und diese doppelte Verwandtschaft prägt sich deutlich 
in ihrem Stil aus. Die Verwandtschaft mit dem Dialog zeigt 
die Diatribe vor allem dadurch, daß sie keine gleichmäßig fort
fließende Rede ist, sondern sich in der Form von Rede und 
Gegen rede fortspinnL Ein fingierter Gegner unterbricht 
die Darlegung in direkter Rede, meistens mit einem Einwand 1. 

Die Worte des Zwischenredners werden in der Regel durch die 
kurze Formel rpr;ai (inquit) ein geführt, die an die Stelle 
früherer umständlicherer Ausdrücke wie E'('OtJI'f, ;;" ~!-lä~ und 
rpal'l n~ äv u. a. getreten und eben dadurch für die Häufig
keit dieser Redewendung bezeichnend isL Daneben finden sieb 
freilich auch die alten Wendungen und andere wie aA.A.' i('Ovat" 
etc. In lebhafter Rede kann aber die Einführung auch ganz 
fehlen, der Gegner ergreift ohne Umstände das Wort 1• 

1. Ober die Vorgeschichte dieser Redeweise s. Norden, a. a. 0. 
8. 129, 1. Ferner E. Weber, a. a. 0. 8. 212ft'. Hirzel, Dialog I, S. 871, 2. 
Henae, Teles, 8. LXXX. Colardeau, a. a. 0. S. 294ft'. 

2. Bei Epiktet ist t1brigena nicht immer klar zu sehen, wo solche 
Zwischenreden - namentlich wenn es sich um provozierte Antworten 
handelt - tatsächlich von den Hörern ausgehen und wo sie dem Hörer 
nur in den Mund gelegt sind. Manchmal kann man den Übergang von 
einem zum andern mutmaßen. lbnlich ist es auch bei Diou und 
ebenso z. B. bei Senecm und Plutarcb, die am Anfang einer Erörterung 
einen wirklieben Hörer oder Adressaten ihres Essays vor Augen haben, 
ihn aber im Lauf der Worte aus den Augen verlieren und nur norb mit 
einem fingierten Gegner verhandeln. (Bes. deutlieb Horaz sat. I 1). 
Das ist das Charakteristische: das Reden mit einem fingierten 
Zwischenredner. 
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Der Form nach tritt die Einrede besonders gern als Frage 
auf t; daneben ist häufig die Einführung durch &A.A.d 1• 

Die Zurückweisung des Einwands durch den Redner kann 
in verschiedener Weise geschehen. Sehr häufig ist die Erwide
rung durch eine Gegenfrage •. Weiterbin kann eine ruhigere 
Darlegung folgen', häufig aber dauert der lebhafte Ton fort: 
der Gegner wird mit einer Fülle von Auslassungen überschüttet, 
sei es in der Form von aneinandergereihten Ausrufungen, sei es 
in der Form von Schlag auf Schlag aufeinanderfolgenden 
Fragen &. Anderwärts aber kommt der Gegner noch weiterhin 
zu Wort, indem er sich noch eine weitere Frage erlaubL Manch
mal kommt es sogar zu einem regelrechten Zwiegespräch 
zwischen dem Redner und seinem fingierten Gegner, das sich 
bald mehr, bald weniger lebhaft gestaltet. Dazu braucht nicht 
immer der Gegner zuerst das Wort ergriffen und den Redner 
unterbrochen zu haben, sondern er kann vom Redner selbst her
ausgefordert sein •. 

Die Person des Zwischenredners wird meist nicht 
genau bestimmt. Er wird gewöhnlich als tdtWrfJ~ gedacht, als 
ein Vertreter der communis opinio, der dem Philosophen mit 
den landläufigen Vorstellungen der großen Menge entgegentritt 
und etwa auch mit einem geläufigen Dichterzitat opponiert 7• 

Dabei kann dieser Zwischenredner einen bestimmten Zuhörer
kreis mit bestimmten Bedürfnissen oder Fragen mit größerer 
oder geringerer Deutlichkeit vertreten. So ist es besonders bei 
Epiktet, wo dem Zwischenredner die Worte in. den Mund gelegt 

1. z. 8. Epiktet, Dias. 12, 22 rl o~ ~l'ltiE llpla•or Ek cü"; Teles 
p. 2~, 18. Musoniue 24, 8. 

2. z. B. Epitt. I 2, 10 cill' OV1t ;;" "'". lp.l; oder I 6, 2f) nlla rtr
tiE'fal """ «."4,; xcxl x«lETra 11' Ttjj ~ltp. Tel es 18, 18; 24, 10; 26, 15; 
Beneca de vit. beat. 9, 1. 

8. Teles 26, 14:: 26, 8. Epikt. I 2, 22; 14, 11. Plutarcb, de tranq. an. 
469 E. de cnp. div. 526A. 527 A. Seneca, de const. sap. 1, 2; de vit. beat. 
10, 1 f.; 22, ~; ep. 4. 4. Horaz, aat. I 1, 4:4. 

•· So meist bei Dion von Pruaa, bei Pl11tareb und bei Seneca. Ftlr 
Epiktet vgl. I 14, 11 fl'.; 18, 6 fl'. 

6. Teles 29, 1 fl'.: 80, 10ft'.; 86, 6 fl'. Epitt. I 6, 81 fl'. : 25. 2 fl'.; li 
8, 10fl'.; III 24, 4ft'.; 26. 4ft'. Sen. de prov, ~. S. 

6. Epikt. I 4, ~ fl'. ; 18, 17 fl'. ; 19, 2 fl'. ; 24, 9 fl'. Ben. de prov. 6. 
7. S. E. Weber 1. c. 218. Hense, Telea XCV. 
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werden, die der Ausdruck der natürlichen Empfindung des be
stimmten Hörerkreises sind. Je mehr das der Fall ist, desto 
weniger ist die Redeform eine rein äußerliche. Oft ist sie frei
lich eine blos rhetorische Form, die der Redner nur anwendet, 
um seinen Gedanken Nachdruck und größere Klarheit zu geben. 
Da ist der Einwand manchmal nicht irgendeine diskutable andere 
Ansicht, sondern die absurde Konsequenz, die der Hörer aus 
den Worten des Redners zieht 1. 

Manchmal ist der Gegner nicht ein Vertreter der communis 
opinio, sondern er vertritt die bestimmte Anschauung einer 
gegnerischen Philosophen schule, etwa der Epikuräer oder 
der Skeptiker». Dabei kann ein tatsächlicher Ausspruch des 
betreffenden Philosophen den Ausgangspunkt des Dialogs bilden s, 

Besonders charakteristisch ist ferner, daß nicht nur Per
sonen, sondern auch Person i f i k a ti o n e n zum Mitreden ver
anlaßt werden, und zwar reden diese dann meist nicht als 
Gegner des Redners, sondern als seine Bundesgenossen. Da 
heißt es denn: Et cpwvi]" J..a{Jot 1:a np&ypcna, oder: epEi aot 
fl"tJ"~" 7ro3-6'11 la{Jov ( 1:0 l;ateuov) ..... '· So können Gesetz, 
Natur, Vaterland, die Tugenden und dergl. als Personen auf
treten, und sie reden nicht nur mit dem Redner, sondern auch 
mit dem Hörer 6, oder auch mehrere von ihnen miteinander e, 

Charakteristisch ist sodann das Auftreten von Gestalten 
der Sage oder Dichtung. Sie treten auf als Vertreter der 
philosophischen Ansicht, wie z. B. Odysseus und Herakles, oder 
- und das ist h_äufiger - als tdttihat. Da werden populäre 
Helden wie Agamemnon oder Achill zitiert - Bt~ ro piaov 
vom Redner gerufen - und müssen Rede und Antwort stehen, 
um vor dem Publikum die Kläglichkeit ihrer vermeintlich helden
haften Anschauungen zu dokumentieren. Auch hier können 

1. Musonius(ed. Hense) p. 16,16. Epikt. I 6,86f; 28,19; 29,9; 116, 6. 
Dio or. XIV p. 439 R. Der Einwand kann in solchem Falle eingeführt 
sein durch Tl olh und niedergeschlagen werden durch f'~ rl."ono -
S. außerdem Horaz sat. I 1, 101 f. Sen. de const. 4, 1; de vit. 
beat. 26, 1. 

2. z. B. Epikt. II 20, 4f. 6ff. 21 ff. 3. z. B. Epikt. II 20, 6ft'. 
4. Teles 6, 8 f. Epikt. III 1, 28. 6. Teles 6 f. 
6. 8. bes. Hirzel, Dialog I 372 ff., und Hense, Synkrisis (Freiburger 

Festreden 1893) bes. S. 32ft'. 
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mehrere Figuren zugleich die Bühne betreten und miteinander 
sprechen, wobei einer von ihnen die Sache des Philosophen 
vertreten kann 1• Die Worte, die sie reden, können Dichter
zitate sein - Homer und Euripides sind besonders beliebt -
oder deren Paraphrasierung oder auch gänzlich frei gewählte 
Worte•. 

Endlieb können es einfach fingierte Personen sein, die 
der Redner seinen Hörern redend vorführt. Dabei kann er 
unter U mstä.nden selbst eine Rolle in der fingierten Szene mit
spielen und etwa als Diener eines Skeptikers mit seinem Herrn 
sich unterhalten. 

Während so einerseits das dialogische Element reich aus
gebildet ist, ist es an anderen Stellen nur ganz rudimentär er
halten. Nämlich in gewiBSen Wendungen, die zeigen, daß der 
Redner sich nicht allein redend denkt, sondern daß er gleichsam 
in gemeinsamer Untersuchung mit seinen Hörern begriffen ist. 
In verschiedenster Weise stellt er den Kontakt her, indem er 
die Teilnahme der Hörer durch Wendungen der Frage oder 
Aufforderung vorauSBetzt, ihre Beistimmung herausfordert, ihre 
Ablehnung zu vernehmen glaubt. 

Stehende Wendungen sind die häufigen kleinen Fragen: 
ovx oe~~' ovx oiu:f, olx olda~, aYJIOBi~ s, non vides, vides 
enim?' Ferner die imperativischen Wendungen: öea 6, ~.t~ oe 
').a."3-avlrw •, 1-''J e~ancnäo3-e "~. Oder die kleinen Wendungen 
des täglichen Gespräches: wie tpfl!J;, di•, puto, mihi crede, in
quam, obsecro te e. 

Ferner die kleinen Fragen, die den Übergang vermitteln, 
die gewissermaßen Anhaltspunkte in der Erörterung bilden, an 
denen der Redner sich und die Hörer zur Besinnung über die 
aus dem bisherigen sich ergebenden Konsequenzen auffordert. 

1. S. Colardeao 1. c. 804ft'. 2. z. B. Epikt. ll 20, 28ft'.; IV 1, 47. 
8. Telea 88, 8; 46, 4. 9; 46, 4. Epikt. I 4, 16; 12,12. 26; 29, 12; 

III 23, 9. Plut. de virt. et vit. 101 C. de cop. div. 627 A. 
4. Sen. de prov. 2, 6. 7; de vit. beat. 11, 2; 18, 3. 
ö. Telea 4, 17; 68, 12; Epikt. I 16, 3; 28, 20. Plot. de cop. div. 

ö27 D, de tranq 468 E. 
6. Epikt. I 1, 11: II 6, 29. Plot. de tranq. 468 E. 
7. Epikt. ll 22, 16. 8. Mua. 16, 19. 
9. Beispiele bei H. Weber 1. c. p. 86 u. 46. 
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So außerordentlich häufig: ~i oJ", ~~ r&e, ~~ tU, nov ~V ~~ quid 
ergo est u. a. 

Diesem dialogischen Charakter entsprechen manche kleinen 
karechismusartigen Fragen und Antworten, in denen der 
philosophische Grundsatz oder die Hauptsache der Erörterung 
ausgedrückt ist 1. 

Dem dialogischen Charakter entsprechen ebenfalls Anreden 
an die Hörer, die in dem Tqn gehalten sind, in dem der 
Lehrer seine törichten Schüler zurechtweist. Solche Anreden 
sind: tJ ~aJ.ainwee, nlla~, p.wei, tJ no"~ei, infelix, miser, 
stulte 1. Auch bestimmte Gestalten können angeredet werden, 
z. B. ein Dichter wie Euripides oder ein Held wie Alexander'. 

Der dialogische Charakter der Diatribe zeigt sich aber auch 
in der ganzen Redeweise, im Satzbau 6. 

Es gibt keine kunstvollen Perioden ; die Diktion ist nicht die 
Ug" xantnea,_,,_,i~, sondern die ug,~ ti.eo,_,i"TJ, es ist paratak
tische Diktion. Sie besteht aus kurzen, '>ft sehr kurzen, an
einander gereihten Sätzchen. Lange Sätze entstehen fast nur da
durch, daß einzelne Satzteile übermäßig breit sind. Wirkliche 
Perioden finden sich höchstens hie und da am Anfang der Er
örterung in der Formulierung des philosophischen Satzes, der 
den Ausgangspunkt bildet. Wo die charakteristische Diktion 
der Diatribe einsetzt, verschwinden sie. Die einzelnen Sätze 
stehen oft asyndetisch nebeneinander. Besonders auffällig ist 
z. B., daß oft Beispiele und Vergleiche ohne eine Verbindung 
eingefiihrt werden •. 

Das logische Verhältnis der einzelnen Sätze wird also nicht 
durch Subordination ausgedrückt; statt dessen tritt die Zerlegung 

1. Epikt. I 4, 18; 22, 11 ; 28, 21 ; IV 8, 25. l!'ür die anderen Wen
dungen sind Beispiele unnötig. 

2. z. B. Epikt. I 28, 21 (hier mit der oben genannten Wendung: 
1COV o.ht TO p.lra '" a'Jia~no" Xtl1t0'11 XRl araa&v; Gnov ~ tlt.a(/10~ '); 

29, 2; 11 2, 26; 3, 6; 16, 27f.; 17, 1; III 22, 32; 28, 9. Sen. de prov. 
8, 14 (quid per haet' eonsequar ete.); 6, 8 (quid est boni viri ete.) de vit. 
beat. 16, 1. 2; ep. 20, 6. 

3. Epikt. I 4, 11; li 8, 12; III 22, 44. 86; 23, 17. Dio or. XVI 
461 R. or. LXVII 8()8 R II. Plot. de eup. div. 625 CD, 26 F. Horaz 
sat. ll 8, 128. Für Senea s. H. Weber 47. 

4. Mus. 48, 9. Sen. de elem. I 26, 1; de benef. 11 16, 2. 
5. 8. Norden 1. e. 180. 6. Ftlr letzteres a. H. Weber 30. 
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des Gedankens etwa in .Frage und Antwort, oder in Aussage 
und Imperativ ein. Statt anderer Beispiele seien nur einige 
Arten von Bedingungsverhältnissen genannt, die besonders inter
essant zu beobachten sind 1• 

Auflösung in einfache (unter Umständen verkürzte) Aus
sagesätze: 
Teles10, 4f.: elJdla, ral.~111J o -rai~ x~nat~ nl.iovat~. 

\ ...,. ,, ' ..... \ N xafa ~av~ ~~/l~ ' ErfTJf~ -ra a()/lDa. 

&vnnen~BVUJI 0 eanll.ano. 
Außerdem z. B. Teles 43, 1 tf.; 50, Hf. Epikt. IV 1, 89. 

Sen. de brev. vit. 16, 6; 17. 6; ep. 76, 9. 
Aussagesatz mit folgendem Imperativ: 

Tel es 10, 6 tf.: ri~ rirom~ · 1-i~ ~~nt -ra -roV ~iov. 
J Q. \ '1 \ )" I \ "' ' -
o.av-wr;~ naA.t~ · 1-L'l ~'tj'I'Bt -ra -rov taxvfOV ...•. 
änoe~ nal.t~ rir~a~· 1-i~ ~f,z"et -r,P. 'roV etim>eov 

dlat-r~. 
Außerdem Teles 63, 16. Epikt. Ili 24, 26. Dio or. J,XXIV 

402 R IT. Seneca de prov. 4, 12; de tranq. an. 4, 3. 
Aussagesatz mit folgender Frage : 

Epikt. II 17, 18: .:til.w n x.al ov rl~nat . xai -ri ean~ &.:tl.twn-. -()OJI E/lOV ; 
, Q. 1 1.. ' , \ , l , Q.1 , OV vEM» 'l't xat rt~B'rat , xat 'rt ea'l'l~ av-AtW'fB· 

, -
()0~ 6/lOV; 

Außerdem Epikt. I 1, 22. 
Imperativ mit folgender Aussage oder Frage: 

Epikt. ll 17, 22: ~~ :Jil.e -ro~ ll~dea, x.ai midh J~ .:til.at~ o1J rl"nato 
\ Q. '1 - ) \ 11: " .. 

~'l v-EMS av-ro" e-s anan~ aot atn~OtXBt~. 

~~ :Jil.e ~~~tt~ b Koql~~ 
xai ~n~ ~'ldi" lJllo :Jel.B ~ & .:tao~ .:til.Bt, 

' , 1' , -' , xac. 'l't~ ae XfiJA.VUBt; 'rt~ am)'Xtlaet; 
Ferner Epikt. I 18, 11; ll 17, 24f. 
Besonders häufig ist diese Art in dem Zusammenhang, 

wo der Weise seine Standhaftigkeit beteuert und alles mög
liche Leid herausfordert. Statt daß er sagt: wenn dies und 
das geschieht, so werde ich mich so und so verhalten, heißt es: 
Epikt. ll 1, 36: cpiea 3-tiva-r~, xai 'YJ'Wa1J· 

1. 8. wendland I Philo etc. e. vn. Gefl'cken, X:ynika und V er
wandte& (1909) 8. 10. H. v. Müller 1. c. 69f. 
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Epikt. m 20,12: rpi~e JIOO'OJI, rpiqe 3-a'JitnO'JI, lpEflB af'CO(liav, 
rpt(}B lot6oqla11, dlx:r;JJ njJJ 7tBf!i -rwv iuxc:lrwv· 

nana -rav·m -rcjj ~a{Jdlcp 1:0v 'Eflf.lOV 
c.Jrpiltf.la fcrrat. 

Außerdem Epikt. II 18, 30. Sen. de vit. beat. 25, 1 ff.; 27, 3. 
Frage und Antwort: 

Epikt. III 22, 21 f. : :}o Jla'fofi; > 1 Q. Cl Q. 11 
Ef!XEUv-W OfaJI vM'fl ••••• 

xai nov ovJJcnal n~ h{:Jaleiv i';w 
I 

lpVrrJ; 
- I J ~I 'fOV XOUf.lOVj OV uVJ1aTat, 

Ferner Epikt. I 25, 18; III 22, 27-30. Plut. de tranq. 
467 D E F. Sen. de prov. 5, 5. 

Ähnlich, noch mehr einem kleinen Dialog gleichend: 
Epikt I 24, 12f.: Urst 0'01,. 8-Efj 'f~111rlcnvu1)f.LOJI. lOov unvOU1j!JO~. 

Q.' \ I l_.t \ ( 1 I 

v-Efj X.at 'faV'fT)JI' tuOt• L!JaTLOV f.lO· 
vov. 

Q.\ \ C I >~ \ I vEfj 7:0 Lf.laTtOJI ' tuOV rvf.LVCifj. 
Außerdem Epikt. I 18, 17 f. Sen. ep. 47, 1. 
Zu einer völligen Scene mit Dialog kommt es in dem dem 

Demetrius von Phaleron zugeschriebenen Stücke bei Stob. 
Anth. r VIII 20. Die Stelle ist für den Stil der Diatribe so 
charakteristisch, daß ich sie ganz wiedergebe: 

Av-rixa rae el. 'f(~'J n:OUf.LOVJI'ft x.ai n:a(laTBrarl-'btp 1&afla-
~ (I ) .t I \ ( A 1 I I )\ ,, Q. .t I 

cnatBJI 7J 'fB 'Avuf!Bta x.at 7J aethta, 7&0UOV av OtBUve utacpo(!OV~ 
, ~ 1 I , • ) ) c ' ) A .t I I <" > 1- I \ 6t7t8tJI AoyOVfj j aq OVX 7J f.LEV ..nVuf!BLa f.LE116LV aJI XBMVOt Xat 

-r~JJ T:aStJJ dtacpvA.thntv; "'Alla (:Jallovut"." "'Ynof.Le"e." 
, .41 1 -'· Q. I " K I " 

"n:MI.U 'f(!CIJv-1jO'Of.lat. " aflrE(!Bt. 
' A1 1 , ) Q. ~ ' ) A I tl. -1 1 - ,, 1 I ' 

"aAA anov-a"ovf.Lat, ' "..nrrov-a"e f.laAMJJI 7J Atnr;s 'I')JI 
'ftlSLJI." '.ArBJI~fj O~TOfj 0 J.Orofi xai ux.l7Jf!<}fj. all' 0 'f~fj detlla~ 
~ dla rptl.b:iewn:Ofj xai f.lala-M5,. ·vn&retJI raf! dij'fa uleVet 

\ fJ I ) A11) C ) ' > 1 - • 'p• rc" rpo OV/-'6'110'JI. " n:AA 7J aunt~ Evox~"." " npov." 
"'A.lla x.ai o :}~a;. ·' "llafl&lvuo'V." 

1lana d~n:ov 17:f!aV7:Bf!a rcro1:' ne["w". Of.Lo{wfi di x.ai ~11:i 
rw" äA.lCIJ". "f.l~ ltlfJr;t;" lpflO't'V ~ 'Erx.f!&reta ,,Ö:tw o~ dei. 1-'~ 
rparor;, /-'~ 7Ct'flfi, aJJqov, xaqriqet · -ro relswaio", eine) -:ia11B 

I J\ I J:., Cl l ..l ~ ( ~) ) ~ I • Q. tl 

1rflOrBf!OJI 7J 7CetJ'::Iufi 07t6fl ov uu." TJ u ..nX(laO'ta "ntv-t on 
{Jovle", rpare ö n av ~dtu~a tpcirotfj. 

(-I )I I f 

TJ 'fOV ret'fOliOfj a(lEUXBL UOt rv'JifJ. 17:Ef!CXL'V6. 
I ) • ~I 

XflT)/-la'fWV anO(lBLfj ' ullll8tUal,. 
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dcneta&,.lf:Jio~ &dVJiaf.lei~ • f.l~ atro&p~. 
~ nt(J'fsV(JOV(Jt'JI nt dcni~et'JI • GenaaO'JI." 

, 1 I • Q. \ Z:.~ ) , , -~ I l z~ ~~ C 
1f0AV fB xanav\Ta 'fO f.lUasu• aMW 'ft~ 0V;t 0 UB'JI O'ft 'IJ 

f.lE'JI 'fOta•Sn} xaet~ oÜft{!tO~ ri11nat 'fOi~ n:eoade~a,d'Jiotfj, ~ 8 
f:~o 'f ci" bmdw11 aw'f~(ltO~. 

An anderen Stellen ist das Bedingungsverhältnis so stark 
verkürzt, daß es kaum mehr zu erkennen ist. 

Z. B. Epikt. 22, 5. In § 2 hieß es: 
~ ~ ,, I~ I I 

6t U0M%0U(/OJ.LO~' 'fOLav'f'IJ 'f(/Oqrt} , •• , 
ei a'fadu)öeop.o~. trana 'faii'fa alloia. 

el. n:inaftlo!; • . • x1:l. 
In § 5 heißt es dann einfach: lJ xtfta(!fpdO~ ci~ ;ttfta{!cpÖofj. 

c L. ( I 
0 'fp,'f(JJJI CLI~ 'fEX'fW'JI, 

Die angeführten Beispiele zeigen deutlich die Einfachheit 
des Stils der Diatribe, was den Ausdruck der logischen Ver
hältnisse betrifft. Sie zeigen auch in anderer Beziehung eine 
Einfachheit und Knappheit, die für die Diatribe charakte
ristisch ist. Wie grobe Brocken werden die Sätze hingeworfen. 
Selbsherstä.ndliches wird nicht gesagt 1• Ellipsen sind außer
ordentlich häufig, namentlich in parallelen Sätzen. Auf 
Variation ist der Redner nicht bedacht. Genau gleich gebaute 
Sätze folgen einander, ja identische Sätze treten auf als Fragen 
oder Antworten •. 

Diese Knappheit und Einfachheit aber haben zur Kehrseite 
eine quantitative Fülle des Ausdrucks, und zwar innerhalb 
des einzelnen Satzes wie auf die ganze Rede gesehen. Auch 
hierfür bieten die oben angeführten Beispiele z. T. Belege. Wie 
schon angedeutet, treten oft Imperative oder Fragen oder 
Fragen und Antworten in großer Fülle auf, bald länger, bald 
ktirLer gestaltet. Dann überhaupt kleine parallele Sätzchen in 
großer Menge. Denn gerne werden einzelne Oberbegriffe in kleinen 
Sätzen spezialisiert. Z. B. Epikt. I 4, 23 (Spezialisierung 
des Unglücks): 1:i ean 3-a"a'l:o~, 1:i qrof'i, 1:i deaf.lW1:~(1tOJI, d 

1. Hense, Teles p. XXVI f. von Teles: "verborum haud raro par
cissimua•·. 

2. Dadurch kann in Imperativen oft große Energie erreicht werden, 
z. B. Epikt. n 10, 10: /lUa ~aiira, d ~ovltur~, 11'0U~ n'JIO,, (!li!l"''ao) Sn 

~ovl.Eur~' · d "'~· ~' "'~ · d 11'(!Ea~ln.",, Sn npEa~ln.",· d 11'~(!. Ön 
ncrr~f!· Ferner Epikt. I 28, 82; li 1, 16; 8, 2 ( 111 20, 13 f.; 24, 46 etc. 

Foi'*IIIUJICU. 18 : Bllltmmu, Btll. 2 
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•"oaxc.J",o"*; Oder Epikt. I 26,6: (Spezialisierung der Aufforde
rung: zeige das Ergebnis deiner Studien!) q>i(}e ~a~ 1t:f!OÄ~l/Jet~, 
rptf!6 ~a~ &nodelgetfi ~afj ~w" rptAoalxpw", cpif!e ~ noUaxt~ 
~xovaa~, cptf!6 d' ~ eltra~ ~~o~, q>Ef!B ~ cl"i""w~, q>Ef!B a 
~!JBÜ'f'JUafi. - Teles 7, 4 ff.: (Spezialisierung der &,.ay.wia) ~ oV 

\ \ ( (.. \ l....., I 1 I .. \ l - Cl~ ) 

IJBU'fat IJEJI at ouot "'"~aJICtJJI, "'"'1Jf!BLfj vE at ~1jl'at vva~o~; ovx 
BVJicXfi aot ~oaai"fafj naqixw onOUfl y~, xai U~flWIJJiclfi cpvÄÄa; X'fl.. 

Außerdem Teles 50, 1ft'. Mus. 29, 3ft. Epikt. I 29, 10; 
ill 20, 12; IV 7, 37. Plut. de tranq. 467 E. 469 E F. Sen. de vit. 
beat. 17, 2f.; de tranq. an. 1, 5ff.; 10, 3 (s. H. Weber 1. c. 49). 

Auch Beispiele und V ergleiehe treten, wenn sie nicht breit 
ausgemalt sind, gern in Paaren oder in noch größerer Menge 
auf 1. 

Innerhalb des einzelnen Satzes zeigt sich oft eine gewaltige 
Fülle, mit der das einzelne Satzglied zum Ausdruck gebracht 
wird. Bald ist es das Subjekt, bald das Prädikat, das durch 
eine Menge synonymer oder sich ergänzender Wörter ausgedrückt 
ist. Bald ist das Subjekt durch eine Fülle von Attributen näher 
bezeichnet, bald hat das Verbum eine Reihe von Objekt\n. 
Häufig ist die Aufzählung asyndetisch, doch fehlt das Polysyn
deton nicht 1• Diese Erscheinung ist so außerordentlich häufig, 
daß es überßüssig ist, viele Beispiele zu geben 1• Als besonders 
charakteristisch ist Folgendes hervorzuheben. Die aneinander 
gereihten Wörter sind gern durch Gleichklang am Anfang oder 
am Ende verbunden. Häufig finden sich aneinander gereihte 
Atbibute mit a-privativum '· Häufig ist auch Doppelheit des 
Ausdrucks 6; manchmal indem 2 Synonyme, manchmal indem 

1. z. B. Epikt. I 8, 7; 4, 20. 25; 16, 2; 26, 7. 
2. s. H. Weber 30 und 82, 1. H. v. Müller 71f. 
S. Besonders häufig sind Aufziblungen mit stets wiederholter Ne

gation und mit Ern - dn. - Einzelne BegrifFe werden spezialisiert. 
Statt "Reichtum" heiit es z. B. xf!var/Jf'a'r a xal ci()rV(!OJf' a -r a (Epikt. 
111 7, 29). Außerdem s. z. B. Teles 60, 8f. 13ft'. Plut. de tranq. 471 E. 
472 F. de cup. div. 628 F. 627 C. 

4. z.B. Teles 44,8f.; 66,3. 5.13ft'. Epikt. I 6,40; II 8,28; 14,8; 
19, 29. Plut. de cup. div. 525 C. 

6. z. B. Teles 14, 1; 34, 5; 44, 1. Epikt. I 1, 7. 10. 31; 3, 8; 4, 3. 
Plut. de tranq. 466 D. 467 D. 477 B. Sen. de prov. 2, 2. 4; 3, ~; 4, 8. 
(s. auch H. Weber 31. 32. H. v. Müller 66f.) 
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2 sich ergänzende oder antithetische 1 Ausdrücke zusammengestellt 
werden. 

Ein besonderer Fall solcher Fülle des Ausdrucks sind die 
Tugend- und Lasterkataloge. In der Ordnung dieser Kata
loge ist oft noch eine Nachwirkung des stoischen Tugendsystems 
zu erkennen 1• Aber oft fehlt jede Ordnung, und in der Neben
einanderstellung ist nur zufälliger Gleichklang leitend. Wieder
holungen sind dabei häufig 8• Endlich ist noch ein besonderer 
Fall solcher Aufzählungen zu nennen, nämlich wenn der Redner 
die verschiedenen Fügungen des Geschicks, die 1fB(!tc1~&ae~, 
aufzählt, denen gegenüber er sich als Überwinder rühmt Bei
spiele solcher Peristasenkataloge sind folgende: 
E 'k I 11 !l!l \ ( , .. " Q. I )I \ 

pl t. , "": lUU a1fAW' OV'CB v-011MO' OVn fPVrrJ 
JJ I Jl )111- -

OV'l:B 1f0110~ OVT6 OAM.J 'ft TWJ1" TOt· 
I 

OV'l"(IJ)I 

afnO" ian Tov neaTntlf n ~ 1-'~ 
I t -

1f(!O~Tlt11 1JIJO,, 

alJ: V1COA~l/J6t' Xtrt dOrtJMa, 

Epikt.I18,22: ~i oJv ;;" xoeoaldtOJI (neo{'Jal.n~); 
/'J)\) I 

n Ot. 11 011 Elf OXOTC[J ; 
I 1 t\ _Rf:l 

n ovv 011 uoo:~a(!t011; 
11t\1_RI 

~t 0~11 011 AOtuO(!lalfj 
I 1 )\ )I 

n ovv 011 Enat'llov; 
I ~) )\ Q. I 

~t u a11 v-O'IIMO'JI; 

6t11Mat TaVTCI nana lftX~Oat. 
Außerdem Mus. 26, 13 ff.; 83, 12. Epikt. I 1, 22; 4, 24; 

II 1,36; 16,42; 18,30; III 22,21f. 45. Horaz sat. II 7, 84f. 
Sen. de prov. 6, 1; de const. 6, 1. 3 ; 8, 3; de tranq. an. 11, 6; 
de vit. beat. 7, 3; ep. 82, 14. 

1. z. B. Epikt. I 28, 5. 30; 29, M; IV 1, 29. 
2. 8. Lietzmann (im Handbuch zum NT.) zu Röm. 1, 29 tr. 
3. Beispiele fnr Tugendkataloge: Mus. 87, 3tr. Epikt. I 29, 39: 11 

14, 8; ill 5, 7; 20, 5. 14f. Plut. de <'up. div. 523 D. Sen. de vit. beat. 
4, 2. 3. 5; 7, 3; 22, 1; 25, 6 f. Ftlr Lasterkataloge: Mus. 86, 4 tr. Epikt. 
ll 16, 4ö; 19, 19; 111 2, 3; 20, 6; Dio or. VIII 277 R. or. LXIX 370 R 11. 
Plut. de tranq. 465 D. 468 B. de cnp. div. 525 E F. Sen. de vit. beat. 
7, 8; 10, 2; 20, 6; de brev. vit. 3, 3; 10, 4. 

2* 
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2. Der rhetoPlsohe Charakter der Diatribe. 

Die im vorigen angeführten Beispiele haben zugleich ge
zeigt, daß die Eigentümlichkeiten, die sich aus dem dialogischen 
Charakter der Diatribe erklären oder mit ihm zusammenhängen, 
verwandt werden können, um eine starke rhetorische Wirkung 
hervorzubringen. Man denke nur an die letztgenannten Auf
zählungen, in denen sich ein gewaltiges Pathos entfalten kann. 
Da die Diatribe nun eben nicht Dialog, sondern Vortrag ist, so 
ist es natürlich, daß die in ihr liegenden rhetorischen Eigen
schaften stark entwickelt werden, und daß die Anknüpfungs
punkte, die sie für andere rhetorische Mittel bietet, benutzt 
werden. SoisttatsächlichdieDiatribemitElementen der kunst
mäßigen Rhetorik durchsetzt. Das ist für antikes Empfinden 
eigentlich eine Stilwidrigkeit Aber zum Prinzip erhoben hat 
es einen Reiz, den nicht nur niedrige Vertreter auszunutzen 
wissen 1. Auch ein Epiktet, der sich dagegen verwahrt, ein 
Schönredner zu sein 1, verschmäht um der Wirkung willen die 
rhetorischen Mittel nicht. Und zwar ist es die asianische Rhetorik, 
die sich spürbar macht. Demetrius von Phaleron gilt als be
zeichnend wie für den Anfang der asianischen Rhetorik so für 
den der Diatribe a, 

Die Mittel der Kunstrhetorik, deren Benutzung die Diatribe 
sich nicht entgehen läßt, hat sie nun in eigentümlicher Weise, 
ihren Zwecken entsprechend, verwendet. Sie benutzt solche 
Mittel mit Auswahl. Die beliebten verwertet sie in außer
ordentlich reichem Maße und gibt ihnen ein eigenes Gepräge. 

Sehr häufig ist die Anwendung der sogenannten Klang
figuren. Unter ihnen nehmen der Parallelismus der Glieder 
und die Antithese die erste Stelle ein. Der Parallelismus kann 
grob angedeutet, er kann aber auch feiner ausgestaltet sein. 
Häufig ist er mit der Antithese verbunden; sei es, daß parallele 
Glieder in Antithese stehen, sei es, daß eine Reihe von Anti
thesen in Parallele stehen. 

Sind die parallelen Glieder von gleicheroder annähernd gleicher 

1. 8. Wilamowitz 1. c. 299. Hense, Tel es XCVII. V gl. bes. die 
Charakteristik Bions bei Diog. Laert. IV 52. 

2. Z. B. II 23 oder 111 9, 14. 3. 8. Norden 1. c. 127 ff. 
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Länge, so haben wir das Isokolon oder das Parieon. Häufig ist 
die Verkettung paralleler Glieder eindrucksvoller gemacht durch 
gleichen Anfang (Anaphora) oder gleiches Ende (Epiphora). 
Die Anaphora ist außerordentlich häufig, wenn weniger fein ge
bildete parallele Glieder vorliegen und kurze parallele Sätzchen 
aneinander gereiht sind. Besonders häufig ist dies bei Impera
tiven und bei Fragen der Fall. Die Epiphora wird gerne in 
der Art angewandt, daß auf parallele Fragen gleiche Antworten 
gegeben werden. Sind parallele Glieder mit ähnlichen Wörtern 
oder Wörter mit gleicher Endung einander beigeordnet, so daß 
ein Gleichklang entsteht, so liegt die Parhomoiosis vor. Durch 
witzige Wortspiele kann dabei eine besondere Wirkung hervor
gebracht werden. Sind nur die Endungen der letzum Wörter 
gleich, so daß die Glieder reimartig auslaufen, so haben wir 
das Homoioteleuton. Natürlich können manche von derartigen 
Figuren angewandt werden, ohne daß sie in parallelen Gliedern 
stehen, vor allem das W ortapiel. Eine Art des letzteren verdient 
noch besondere Erwähnung, nämlich das Wortspiel, das hervor
gerufen wird durch den Wechsel verschiedener Präpositionen 
vor gleichen Wörtern oder, was damit verwandt ist, durch den 
Wechsel verschiedener Vorsilben 1• 

Alle diese Figuren sind außerordentlich häufig. Zur 
Dluatration seien einige Beispiele für den Parallelismus der 
Glieder angeführt, an denen auch die meisten anderen Figuren 
deutlich werden 1• 

Zuerst ein längerer in parallelen Gliedern gebauter Ab-
schnitt, Epikt. 111 24, 10ft'. 

{ o x.Oa,., ~ oJ'fOfi f.ll a n&l.t, ia"' 
' c ) , '1: ? ~ ~ , , ;uu 7] ovata E~ flfi ueufl/JLOVeY'J'fat f.lta, 

{ xai &"c:lrx"i nselo&h n"a ehat 
' , ,,, , . . "ll 

Xat naeczx<.oe7Jt1tJI a~~tMU'II a Otfj 

xai 

1. Teles26,10f. Mus. 88,171.; 1~~18; 106, lf.; 112, 12f. Epikt. I 
4, 28. 81; li 28, 87. Plut. de exil. 699 B. Sen. de prov. 4, 12; 6, 6. de 
vit. beat. 8, 4. epp. 26, 10; 27, 7. 

2. V gl. auch die oben angertlhrten Beispiele ftlr vereinfachte Be
dingungssAtze. Außerdem s. H. Weber 82f. 68f. Hense, Teles XCIXff. 
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nana de tpil.IJJJI f.lBa'ftl 

necii-rov ,.,& ,:,, cii "' eha xai av:teWn- IJJ Jl 
' ' , 11 '1- ) , tpvaet n"(lO~ lJMI.''JIWV~ C.,tJXltiJJf.lEJIWV. 

xai dai 

{ -rov~ f.lEP n:aeeivat al.li,A.ot~, 
-rov~ d' atfal.A.dnea,:,at, 

{ -roi~ ,.,& at:vovat xaleona~, 
'fOt~ d' atfal.Acnro,dvot~ f.lt' ax:Jof.li'IIOV~. 

o t äv:tewno~ ~eo~ -r~ l('Vau f.leraUxpewv e1"at 
' I .... J I ' xat n:anwv -rwv an:eoatenwv XO'farpeov'lnxc !j 

)/ ) - ,, 
En xax8L)'0 Ea'X,TJXB 

'fO f.l~ E(l(lt~ciia:tat f.lt;de neoaT&BlfJH.UQt -rfi rfi, 
) 1 1 _\ )ll 1 - , ) ) )111 --- (I_ I 
a~Jva a~IW'f en: a~MJV!j ua::iot -ronov~, 
,y- .._.,' -

non ~o xeetwv nvw" enurovawv, 

n:O'fe di xai av'f~ f:~~ :tia~ &exa. 
Mit Feinheit ist auch gebildet Teles 16, 11ft'. 

c.L I \ ·~ , I \ c BI 1~ ,. I (L -xavanse xat Es otxta~, rpflat'll o twv, f;sOtxt~Of.lBva, 
Cl \ 1 I C (L I ) ,. I 

O'faV 'fO EJIOtXtO)' 0 f.ltavwaa~ OV XOf.lt~Of.lBVO~ 

"~" :tVeav arpiA.r;, -rov xieo,.,ov O.rpiA.1;, -ro rreioe iyxklar;, 
Cl I \ l - I l ~ 1,. Otn'IJJ, qJ'TJat, xat ll'X 'fOV UIJJf.llJnOV ll':,OLXtt:~Of.lat, 

C'' C G.' I 
o-cav r; f.llav-waaaa cpvat~ 

-roo~ o~al.f.lOV~ mpate~-rat, nr ~a, -ra~ xeiea~, -rov~ 
noda~. 

Solche feiner ausgeführte Parallelismen finden sich zahl
reich bei Musonius, der aber hier weniger in Betracht kommt; 
denn seine Vorträge sind sorgfältig redigiert und haben Ur
sprünglichkeit und Temperament verloren. 

Parallelismus in Verbindung mit Antithese: 
Teles 31, 1ft'. : 

ai de f.l~ X(l1XfJ3'slr;~, aUa ä-rarpo~ (~ttp3-elr;~), -rl -ro dvaxeei~; 
~ "";, dta(/)ieat 

{; no nveo~ xa'faxav3-~'JI{Jt 
a c ' ' {J a.-"J ·vffo xvvo~ xo-ra (lWv7JVat 

)I ) I .... • Jl C \ I 

'J En:avw 'f"J~ Y'J~ 0 V'f a V n 0 XO(la'~ IJJ V 
)\ a.' c ' 1' '1J xa'fO(lV'X,vEV'fa tJnO aKWII.fJXWV; 
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C\ )\ )111 I 
os; aJI a~v~vo xaxo", 

J.vneia:tw, n:BJI.:feiTw, 3-efJ"'iTw, cJvanxel-rw. 
Epikt. I 28, 28 b-00 : 

Cl {J 1 - Q. 11 _ ) ' • I On"OV ae'l xetJiat v-EIWiJBl', OVX BU.'f) xetl'OfUJJI1 
~ \ ) G.l ' fl1 -~ , , -onov Ta evv-ea x.at a-ree ~va, ovx etxr;, 

anÄ.ws; Önov dtarpeert ~I-li" y.-w"at -ro xadt 'fov -ron:o" &J.'l-3-is;, 
ovdin:o:Y ~I-lw" o~dlis; o-Jdh ehfi nonjaet • 

8n:ov di 'fO n:eW'-ro" xal iJOl'o;' afno" ean 
'fO~ Xtnoe:J-OVJI ~ aiJ~cXJIBtJI, 
-rov eVeoeiv ~ cJvaeoei", 

- I • J\ J -'fOV a'llJX II. J1 TJ BV'fVX U 'II, 

b:l-ade !JOJIOJI elx.aiot xai n:eonneis; • 
ov daiJOV Ö iJOtOJI 'H ~vrc;, 

'..t ."" I I ovuaiJOtJ OiJOtO'II Tt xaJIOJit • 
) 11 .!. J I \ ) G...~ • \ 1 

a~vAa n upa"t; xac. evv-vs; notw 'fO tpaJIEJI. 
Außerdem z. B. Teles 6, 1 ff.; 24, 6ff. Plut. de tranq. an. 

466 C. Sen. de brev. vit. 10, 4; 17 6; de prov. 5, 3. 
Ein Wortspiel enthält: 

Teles 7, 9f.: 
1\ , c - Cl~ l G.' \ ~ " ~-fJ ovx o n:Btl'CIJJI t;uc.aTa eav-tet xac. fJ Xt aTa o.pov uBt'fat; 
xai o dupw" ~ d t aT a nl"ec. x.ai ~ x.t a -r a 'fO iJ~ naeo" 

Mit Wiederholung desselben 
Fragen und Antworten: 
Epikt. III 22, 27: 

I J I norOJI aJ1aiJE11Bt; 
Wortes: Epikt. III 13, 16. 

, , ' ( \ " ' ' , ~ -- .L.) )~ ,. .. n awo TO BL()OVJI xac. TO B1JuatiJOl'tJWII e5w ~']'fltn; 
J I ) '' EJI aw~tan; ow Ea'ftJI. 

, , .. "~ MI )I~ '0 111 Bf, anc.ant.n, l.uB'fl Ve"'Jia, t.utrE lpEivlvl.OJI. 
) I ) )I 

EJI X'f1jaBt; OtX Ba'ft.JI, 
> ~· J - )I~ V • ~~ ' -BI. u antantn, t.uen .n..eotao", wen l'ovs; ""' 

nJ.ovalov, 
"' ., - c - oat;s; Ol.iJW'ffJs; o {J I ) - I ) tOSj aV'fWJI iJBa"fOSj Ba'ftJI ' -

, ) - ) )/ 

E11 aeX!}; Ot·X. Ea'ftJI" 
el cJi iJ~ re, äcJe1. 'fOVSj cJis; x.ai Teis; vncl'fovs; 

> ~ ' _T ' ., ' ~1 evuat.iJOJiaSj &'llal.' OVX BUlt Utt. 

Außerdem z. B. Epikt. ffi 24, 44 f. 
Gleiche Antworten auf parallele Fragen: 

Epikt. n 8, 2: "'' O~JI ovala 3-eov; 
aaes; iJ~ riJIOt'fO. &reos;; iJ~ 'fil'Ot'fO. lp~iJ'li iJ~ 'YE"Ot'fO. 
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Sonst z. B. Epikt. I 28, 32. 
Gleiche Fragen mit ähnlichen Antworten: Epikt. II 1, 16. 

Häufig ist bei solchen Fragen die Anaphora verwandt. 
Epikt. m 22, 48: xai -rl ~-tOt lsinel.; 

l 'I \ ,,, ) , \ >I {J ) ) \ 
0 V X 61. /-l I. a AVflO~ ; 0 V X 61./-l t 0 lpO 0~ j 0 V X et, /-l I. 

AUV:i6f!O~j 
n o-& e v~-trZ" eldb ~-ti n~ b ~f}ise' i no-rvrx&"ona; 

I ) ) :J.. ••• ':I! I no-r E'll BitMaSt n6(!t1ftn-rona; 
I).} I )\Q.\ '1\)IQ. 

n o-& el-l6~-tl/Ja~-t'1f" "' v-eo" 1J OJ!\TewnOJI; 
I ) '\ ''1- I n o -r E'II6XaJWSaa -&t'lll.; 

Weitere Beispiele für Parallelismus mit Anaphora : 
Epikt. I 16, 3: 

inei Öf!a olOJI ~" ~~-tä~ tp(!onl,etv 1-l~ fl8(!i al!rcii" 1-lOJ!OV 
) ':1 ':1 _I \ \ .. fJ I \ .. )I 

a~~r~•.a xa1. nBf!l. -&WJI nf!O M(IJJI xm -rw" O'IIW'II, 

n c;-~ bdwr{fa' xai n w ~ i;nod~a'IJ'&at, 
- I - I 

nw~ tpa'fO, nw~ nty. 
Ferner Mus. 49, 11. Epikt. I 4, 14; 5, 7. Sen. de prov. 

5, 3; 6, 6; de brev. vit. 2, 1; 7, 2. 7. 
Imperative sind verwandt: 

Epikt. I 18, 11: ltnel -rot 1-l~ 3-m~-ta'e aov -&a i~-tdna, 
xai -&fji xMfl'f'!J ov xaunai'll8t~. 

1-l~ -3-av~-ta~e -ro xa11o~ -r~~ rm'atx&~, 
xai -&tji ~-totxtjl oV xaünaive"'. 

Ferner z. B. Epikt. I 1, 25; li 17, 22. 
Beispiele für Epiphora: 

Epikt. IV 1, 102: 0 na'r~f /-lOV aJn.r e'dwXBJI, 
.l I ~ \ I \ Cl ':I. l I 
e-xetJI'e ae -r t ~; 'fOJI 1J""O" '" ~ nen:o1:'lxe; 

\ \ ~\ I \ Cl I 

'fOV~ 'XafflOVfj uE '&1. ~ j -&a~ Wf!O~ '&1. 'j 
'f~JI n,O~ all~MV~ UV~-tnJ.ox~JI xai XOtJ!(l]Jiial' , 

H~j 

Ferner z. B. Epikt. I 29, 10. li 19, 24; Ill 22, 105; IV 9, 9. 
Es können auch längere Ausführungen in parallele, ein

ander mehr oder weniger entsprechende Teile zerfallen, z. B. 
parallele Gleichnisse oder Beispiele, oder Gleichnis und An
wendungt. 

Unter den genannten Beispielen fanden sich einige, die 
auch die Antithese enthielten. 'Ober die Verwendung der 

1. z. B. Epikt. ll 19, 16ft'. Telea 16, 4 tf. ; 26, 11ft'.; 16, 11ft'. 
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Antithese in der Diatribe ist aber noch ein besonderes Wort 
zu sagen, und dabei werden wir tiefer in die Erkenntnis ihres 
Charakters geführt. 

Zunächst seien die Antithesen genannt, die sich in ruhiger 
Erörterung finden, etwa einfach disponierend zu Anfang eines 
Abschnitts, wenn der Ton sich noch nicht zur Lebhaftigkeit er
hoben hat. Da werden die Glieder einander gegenüber gestellt 
durch ä.Uo-Ö.tlo u. dergl. 1 

Charakteristischer fiir den Ton der Diatribe ist schon, wenn 
unverträgliche, entgegengesetzte Bandlungen oder Gesinnungen, 
die einem Subjekt anhaften, einander angereiht werden. 

Z. B. Epikt. IV 1, 147!.: 
\ ' 'fOJ! P,& • • • • 

Cl \C .... \)/ 
ap,a p,& o~wna 'fO ap,BtJ!O'II 

Cl ~) ) J.l: ~ ~ 1 -.L~ ) -ap,a u ovx ~~evf01'0V1'J'a aXOMJ""' .,..,at av'fqJ, •••••• 

uo~ cJe •••• 
Cl \ I Q. I ( ~ 11 --· ap,a p,& 1'0uovua~ v~nevono~ w, uOVIWV 

(I ~) 't Q. - ) I 

ap,a u anovaJIBt1' BVXOP,E'JIOV • • •• 

Ferner z. B. Dio or. VI 210/211 R. 214. 217. Sen. ep. 47, 1. 
Ganz im Stil der Diatribe sind aber die wuchtigen Gegen

überstellungen von falschem V erhalten und dem Ideal, sei es 
in einem ermahnenden: Entweder-oder, sei es im schildernden: 
Hier und dort, oder: Einst und jetzt. Davon sind oben einige 
Beispiele genannt. Besondera eindrucksvoll ist: 
Epikt. IV 9, 17 : xai 'fl ~7]-n;i~ 'foV'fOV p,ei~o"; 

J.l: ) I lcJ I ,, 
~~ aJiataxvnov a 1JP,fiJJI f.U'Q, 
'l: ' •. 1 I e, aJWUp,ov xoup,to,, 
'l: , • 1 
e~ antU'fOV tnU'fu,, 

ES mwl.ciU'fOV UW~. 
Oder Epikt. II 2, 13: an.tw, xai is ö.t'l' ""~~ cftaJ~ola~ ( ~il.e) 

)\- ,,~-

fJ 'fm:~a fJ B'XItJia, 

~ tleV~BqOfi ~ cfov~, 
)\ cJ I )\) lcJ fJ nanat evp,f.JIO~ fj anat BWQfi, 

~ rawaiofj 6.tex""~ T; 6r8J.~J~rj,, 
1\ C I I I )\ ) -0., 

7] vnop,BJ~e 'fV1RO,.utJ!O,, 1-UXftfj aJI anuvovofj, 
" ' 1 '0....~ '1 anaru~(JOJI 8VVllfj. 

1. z. B. Epitt. I 4, 8; 6, 18; 18, 2; 28, 10. Ben. de tranq. an. 10, 8; 
de vit. beat. 24, 4. 
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Nicht selten kommen Antithesen vor, deren erstes Gled 
eine AUSB&ge und deren zweites Glied eine Frage ist, z. B. 
Tel es 28, 4 t:: 

xai Kad/-'0'11 ,.,& 'rOJI X~W'rfj'll 01J{JWJ1 3-av,.,&~et~, 
i,.,i de el ,.,.,.; (el,.,t) noÄ.i'JfJ~, OJietöi~et~; 

\ CltJ' ,.~ 2 l \ C II )I .~ I J • xa&. .u""'.......,a 1-'e'll W~ aetO'rO'II a'llu(!ll yeyovo-ra Etfat'IIOLI-BJI, 
\ .f\ I l Jl .J ( I Q. -ro ue 1-'~'JO&.XOJI e Jlat ovetuo~ 1Jrov,.,eva; 

Ferner s. H. Weher 30. &1. 
Beliebt ist die Antithese am Schluß einer Erörterung, wo 

sie das Resultat der Rede pointiert zusammenfaßt und den 
Hörer vor ein unausweichliches Entweder-Oder stellt. 
Epik.t. I 6, 43: 

ned~ ,.,eyalotpvziav 1-'b xai a'llcJeelav 
, ' \ ... , ~ (! , \ ' \ Jl 

EYW OOL uBts(IJ un aq>oel-'a~ Wt naeaOXBVfJJI EXBt~, 

neo~ di -ro llil-'lp8(13-at xai iymleiv 
I J I )I " ..f) ) \ J I 

'lfOta~ alpOe/la~ 8%8t~, OV u EfLO&. uet"A.'IIVB. 
Epikt. m 23, 37f.: (angeredet ist der Pseudo-Philosoph.) 

)\ "' 1 I 't I ') I I )\ ~ l ""'' I 1J e&.nE 1-'0L "'~ axDV(IJJI aJ!aY&.YJ'WOXovr:o~ aov 1J uta,....,,o,.,evov 
neei ~ov ~rw."laaev v inetnecif'i e~ m•-ro" v i~d:Jwv eln:e." 
Ön 'xaJ.W~ /-'OV ~t/Ja'rO 0 fLAOOOfO~· oVxnt cJei 'JaV'fa 'lfOtii.'ll., 

ooxi cJ' &" )..l,a" e~Jdou,.,fj~, Uyet n~~ nva 'xoi-'IJitÄJ!; 
1! \ ' \ -.~. l: , "11- c" ,1'1~ \ ) \ JI'1--
~q>eaaev 'ra 1f8f&. 'rO'II J::ee'::l'f", QJ\.MI~ OV' QII.MI "''J'II Enl- t;Aat~ 

I ) 

flaX'l"· 
•I} ) I '1 1 

~OV'I'O ~0-r&.JI axeoaac.~ fthOOufOV j 
Außerdem z. B. Mus. &1, 8ft'. Epikt. li 16, 47; IV 1, 127. 
Natürlich kann die Antithese auch mit anderen Figuren 

verbunden werden, wie mit dem W ortapiel. 
Z. B. Plut. de cup. div. &2& B: oi di q>t~veo' 

.. \ ( '1 .'ll.- - .J' f ) '1. I "A.'I'WJI'ra&. p.E1I W~ 1fO"'Wu.et~, XfWJI'ral- uE (( ~ QJIEMll-
.:f~OI- • 

W 'JoV' ~ ßcWOV~ V'lfOI-liJIOVOI-, 'rcl~ Ö ~IJO'IIa~ OOX 
lxovatJI. 

Ferner ibid. &26 D. de e:r:il. 60& C. Epikt. I 4, 31; IIT 
24, 1. 

Besonders gern wird die Antithese in der Weise verwandt, 
daß in antithetische Parallele gestellt werden der Eifer, den 
die .Menschen in weltlichen Berufen entwickeln, und die U nbe
ldimmertheit und Trägheit, die sie zeigen, wo es sich um das 
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Höchste handelt 1; oder wenn das V erhalten der Menschen an 
dem der Tiere gemessen wird •. 

Oft werden auch ganze Szenen ausgemalt, wie sie sich tat
sächlich abspielen, und wie sie sich abspielen sollten. Etwa eine 
Szene aus dem philosophischen Unterricht oder ein Augen
blicksbild beim Verlassen des Hörsaals nach dem Vortrag des 
Redners•. 

Am reinsten aber wird die Antithese zum Ausdruck des 
stoischen oder kynischen Denkens da, wo sie dazu dient, das 
Ideal zu beschreiben, den Zustand des vollendeten Philosophen, 
da wo sie zur Paradoxie wird. 

"Zeigt mir", ruft Epiktet, "den wahren Stoiker', 
Jei~a'fi f.'Oi nJ!a Jloaovna xat W'ftJXoVna, 

.I I \ ) "", 

XC.JioVJIBVOJira xac. BV'I"VXOVna, 
) -~ ,, -ano., "uaxOJI'fa xac. BV'ftJXOt:na, 

nBfPVraJBvf.lbO" xai e/rwxoüna, 
) ~ I:.-": ' ) - ' auosuvna xac. ewvxovna.' 

Epiktet hat selbst das Bewußtsein, in welchen Paradoxien 
er redet. Er weiß, daß die Leute über die Philosophen spotten 
als die "fa dav"ax'fa (JVJiarone~ •. Aber der Prediger hat das 
Recht dazu; denn ~r weiß eine völlige Umwertung derWerte 
zu verktinden. Den Befehl des Orakels "naqaxaqa~OJI 'fO 
"o,.,,a,.,a" flihren die stoisch-kynischen Prediger aus. Sie polemi
sieren gegen die Meinungen und Gewohnheiten aller Welt, gegen 
das, was ..&,.,~ ist, und verkünden das wahre Wesen, die cplac.~ 
der Dinge. Der Prediger gebraucht die alten Worte, aber er 
schiebt ihnen einen neuen Sinn unter. Doch tut er so und 
spricht es auch oft aus, daß sein Verständnis das allein wahre 
ist •. Was die ldc.W''fac. unter Glück und Unglück, unter Frei
heit und Knechtschaft, unter Tod und Leben verstehen, das ist 

1. Telea 46, 15 ff'.; a. auch 26, 11 ff'. Epikt. I 10, 9-11; 14, 16-17; 
28, 28-80; 29, 87. Sen. de brev. vit. 8, 1; ep. 17, 7. - a. tlbrigena H. 
Weber 30. 

2. z. B. Epikt. I 6, 13-21. 3. z. B. Epikt. 111 28, 15 ff'. 30 ff'. 87 f. 
4. li 19, 24. 5. II 1, 8. 
6. 8. den Vorwurf bei Sen. de conet. 8, 1: ... ita eublato alte 

aupercilio in eadem quae ceteri de.Jceoditia mutatia rernm nominibua. 
Aber Dio or. XV 4tl7 R: xal ... amHftii'I'E' 0 .tor"' ov TOU' rpü.oaotpov' 
/'E'rtlq>i~a, ni O..o!ltrTa, alla TOV' 11'ollov, rtall' ai'O~TOW ci'I'.&(Hd11'M' 4'" 
T~'JI a1fE'{Jitll'. 
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Trug und Täuschung. Er lehrt sie, wo diese Begriffe in Wahr
heit ihren Platz haben, er lehrt ltpae1Jo~stv 'fa~ n:eol~tJ!st~ .,;ai~ 
xa1:all~lot~ ovalat~ •. Damit verfügt er über ein starkes Mittel. 
auf die Hörer zu wirken. Er hat Gelegenheit zu überraschenden, 
verblüffenden Wendungen, zu pa.radoxen Antithesen, die sich ein
prägen und einen eigentümlichen Reiz haben •. 

So kann Diogenes auftreten und init Pathos verkünden, 
daß er ein Leben führt wie der Perserkönig, ja besser als er'. 
So kommt er zu den isthmischen Spielen nicht ""c" arwva :tea
aolleJ'o~, sondern &rCIWtO'V/l~ '· Und so bekränzt er sich selbst 
mit dem Fichtenkranz und verhöhnt den Sieger im Wettlauf 
als lächerlichen Narren'· 

Von jenen Werten, die die Menge anstaunt und denen sie 
nachläuft, gilt für den Philosophen oldivean", (8. Epikt. I 30,6f.: 

- l ( lJ: , - ) ~ \ l ) 
'I"OV'I"O "1" 7J ~~ovata .... ; 'fav'fa ovuw 'l"· 

Zwar kennt der Weise auch ein nolnwea:fat, aber sein 
Vaterland ist ein anderes als das der übrigen Menschen, seine 
Bürgerpflichten sind andere •. Auch er hat Familie und Familien
pflichten, aber n:m.1:a~ ci:tt!ftlnov~ n:en:auJon:olfJ'fat, 'foV~ ä"tJea~ 
vioV~ fx6L, nr~ ~aixa~ :ivra'fiea~ '1, Auch er weiß von einer 
erhabenen n:atdela zu reden, der gegenüber die sogenannte 
n:atdela nur eine n:atdui ist a, Wohl kennt er die Freundschaft, 
aber die wahre Freundschaft stellt andere Anforderungen als 
die sogenannte der Weltmenschen e, - Ein ldtw~'J~ geht in den 
nichtigen Geschäften der Welt zum ,.,&vn~ und meint, dieser 
könne ihm Gutes und Böses verkünden. Der Weise aber kennt 
den 1JOnt~, der in Wahrheit sagt, was gut und böse ist, auf 
dessen A~rsia:fat er hörtlo, - Und das Treiben dieser Welt! 
Der wahre Besitz, das wahre ~XBt" ist das f.li; Xftlcn tX"" 
nlov'fov 11• - Die Schlachten, die die weltlichen Herrscher 
kämpfen, sind Spielerei; was in Wahrheit kämpfen heißt, weiß 
der Weise allein u, Er kennt einen heiligeren Treueid, als ihn 

1. Epikt. II 17, 7. 
2. Von Seneca werde ich fast keine Beispiele anführen; denn die 

Paradoxien finden eich bei ihm bis z11m "Oberdrnß oft. 
8. Dio or. VL 4. Dio or. VUI. 5. Dio or. IX. 
6. Epikt. III 22, 83--85. 7. ibid. §§ 81f. 
8. Dio or. IV 151 R. 9. Epikt. II 22; m 22, 63. 
10. Epikt. II 7. 11. Epikt. IV 9, 2. 
12. Beiep. e. bei G. A. Gerhard, Phoinix von Kolophon S. 191f. 
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weltliche Soldaten schwören 1. Der weltliche Feldherr sendet 
seine Späher aus um nichtiger Dinge willen. W altliehe Herolde 
verkünden gleichgiltige Dinge. Der Weise ist der rechte 
xanxaxono~ und der rechte x.~~v~; er erforscht und verkündet, 
was wert ist zu wissen •. 

Betrachtet der Prediger die Geschichte, so wird der Herrscher 
zum Beherrschten und der Beherrschte zum Herrscher 1• Der 
Herr wird zum Sklaven und der Sklave zum Herrn'· 

So ist vor allem der Begriff der Freiheit umgewertet, 
und in zahllosen Antithesen und Paradoxien wird mit ihm ge
spielt&. Offiziell gilt zwar der Standpunkt: ovx ent~eJnollu 
nauJevea.:fat, el ll~ -roi~ elevt}i~ot.~. In Wahrheit mtißte es 
h iß ) .l I J 1 •-· Q. ' 'Y ' \ -e .en : OVX eflt'f~EflO/lU ~IWrovE~Ot~ BtJiat Bt /l'J 'fOt~ n81Cat -
devlllvot~ 6• 

Glück und Unglück lernt erst der Weise in ihrem 
wahren Wesen verstehen; denn er hat den wahren Zauberstab 
des Hermes und kann sprechen: o 3-ilet~ cpi~e, xarw alno 

) Q.' I 7 aravov not1;aw . 
Was ein löu.ch-"lt; f'tir ein übel hält, ist ihm ein Gut. 

K ' , ( - ) 11) l ' , Q. ' ,,. ' 
aX.O!; 1llt'fWJij avr:qJ' a~wA ep.Ot arav-O~ • rvp.va~:~et /lOV '1'0 

H ' 1 1 \ 1 C - >11> 1 ' ) Q. 1 8 etrfi'W/l0V1 'fO etr:tBtX~~. XaX 0~ flCif1J~ j a'L'fl[J' Ololo 8/lOt arav-O~ • 
Dem Weisen gilt: -r~vcp~aet~ l11 r&Ulfl xai tJaatleVaett; •. Wird 
er verbannt, so trägt das Ö11etde>!; der Verbannung nicht der un
gerecht Verbannte, sondern die Verbannenden 10. Die vermeint
lichen Übel also sind eingebildete; die wahren übel liegen tiefer: 
ln:-ratae llerala o ~-~U~a~~d~ofi, 8"', ln:~Mtov (foi~) T~wal:., oi 
~'B'11 , ~ - - ~ 7 ,, , '1- ' IUI.1JVB!; ••• ; ovuallw~ • • • n-ratalla a '1,., on o.nwMSae 'fOJI 

1~ I ' 1 ' 1.!1: \ 1 atu'rjpOJia, I'OJI n:tUI'av, 'I'OJI cptlf.Ur,DOJI, I'OJI xoaptOJI 11. 

Ober das sogenannte Unglück sagt der Weise spöttisch: 
ai llv~at ~iovatJI n. 

1. Epikt. I 14,15; Sen. ep. 87, 1. 2. Epikt. I 24; III 22, 24. 69. 
8. Epikt. Ill 26, 82. 4. Epikt. III 22, 49; IV 1, 44. 
5. z. B. Epikt. II 1; IV 1 etc. V gl. den bekannten Satz Biona: 

ol ära8-ot olxlTa' luria-E~', ol 4A 7r«mJ()Ol lur18-E~' 4oulo,. 8. an eh H. 
Weber 20. 

6. Epikt. II 1, 25. 7. Epikt. III 20, 12. 8. Epikt. m 20, 11. 
9. Plut. de virt. et vit. 101 D. 
10. Telea 26, 4ft". Mna. 61, 11. - Daa cid~~l-'" wird dem Weiaen 

zum Evd~(Hll-'" Telea 26, 10f. 
11. Epikt. I 28, 22-25. 12. Epikt. I 6, SO; II 18, SO u. a. 
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So haben denn auch die großen Gegensätze Leben und 
Tod ganz neuen Sinn für ihn gewonnen. Das äußere Leben 
ist ein JIB"~o" 1• Vom Weisen kann es gelten: lt.no:tvf;oxw~ 
oc/J~tral. 1• 

Damit ist eine ganz neue Beurteilung der Menschen ge
geben. Epiktet kennt zwar Sünder, aber der Sünder ist nur 
ein Unwissender, ein Blinder. Die Menschen glauben "a rdta 
zu suchen und suchen in Wahrheit 'Ea allOT~ta 1• Mällo, 
'"anw" q>~oni~ova," ~ c3,. :tilovot"'. Ja, es kann von dem 
c ' h : o a a..l1- , • ' a ' a. '1- - 6 
alla~aJiwJI eu.~en: o ""~"'d ov notet x.a1. o 1-l'l v-E~~.et notet . -

Wir haben damit eigentlich das Gebiet der Klangfiguren 
überschritten; denn wir haben nicht nur die Antithese als rheto
rischen Schmuck betrachtet, sondern gesehen, wie die tiefsten 
Gedanken der kynisch-sroischen Volkspredigt überhaupt anti· 
thetische Ausdrucksformen suchen. 

Wir kehren zu äußerlichen Charakterzeichen zurück. -
Neben die Klangfiguren stellt die Rhetorik die Si n n f i g ur e n. 
Von solchen ist in der Diatribe am häufigsten die rhetorische 
Frage verwandt Natürlich kann man bei dem Doppelcharakter 
der Diatribe nicht immer unterscheiden, ob man eine Frage
wendung hier und dort ihrem dialogischen Charakter zuschreiben 
oder als rein rherorische Frage erklären soll. Im letzten Grunde 
wird beides auf eines hinauskommen; denn jede Rede ist in ge
wissem Sinne ein Dialog. Doch kann man bis zu einem ge
wissen Grade unterscheiden, und jedenfalls darf man z. B. die 
vielen Fragewendungen der Diatribe, die sich finden, sobald der 
Ton sich zu einer gewissen Lebhaftigkeit erhebt, zur Gattung 
der rhetorischen Frage rechnen. Das zeigt sich in der Fülle 
von Fragen, mit der der Redner den Hörer überschüttet; und es 
zeigt sich darin, daß die Fragen oft nicht mehr das Denken 
anregen, sondern. das Gewissen wecken wollen. 

Eine solche Aufreihung von Fragen ist oft dadurch 
nachdrucksvoll gemacht, daß ein charakteristisches Wort in allen 
scharf betont wiederholt wird. Etwa die Fragepartikel oder die 
N ti. Z B , , ' ", ' , ' " ~ , ega on. . . ovx B"ll" a~~.vno~; ovx U/ll. arpo~'~o~; ov~ 

1. Epikt. I 19, 9. Sen. de tranq. an. 5, 5. 2. Epikt. IV 1, 165. 
s. Epikt. m 22, ss. 4. Epikt. m 22, 84. 
6. Epikt. n 26, 4; a. auch § 1. 
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' ' ' 1 --' Q. Od ~ ' .R, , ' 1 ' a.' a U/lL EMSth.r6~~;l er: aV1'a/let~ u ovx UAfjtpa'fe, xav a~ 
" - \ p- 1- , ) '1' '.R, owue n:a'JI 'fO avll at'JIO'JI; lleraAVtp1J%ta'JI ov x UAfJfPMB; at~u~eun 

, , 1 , , , , , ' , • n· be'd ov x eLAfJtpan; xa~n~ta" o11x BLI.fJtpa'fe; X'fA. 1e 1 en 
genannten Beispiele sind charakteristisch für die Zusammen
hänge, in denen solche gehäuften Fragen öfter verwandt werden; 
nämlich einmal zur Cha.rakteristik des Selbstbewußtseins des 
Weisen s und ferner, wenn gegen den 'iöuJn1~ Vorwürfe wegen 
Mangel an Selbstbesinnung erhoben werden'· 

An anderen Orten sind zur Erzielung der rhetorischen 
Wirkung Fragen und Antworten aneinander gereiht. Und 
größerer Nachdruck wird dann manchmal dadurch emelt, daß 
die Antworten in gleichen Worten gegeben werden. 

S. die S. 23 genannten Beispiele a, außerdem z. B. 
, ~ ' E' ·~ , , ' ' .a'f~6V~ V~LntuOV n Ean; 'fO tpat'JIO/lB'IIO'JI. 

Olölnov~ ~oq>ox.J.iov~ d ean; 'fn tpat'~~O/lB'IIO'II. 
1ft.-- 1: \ , (1 , 1 \ , 8 
""''"'~; 'fO tpat'JIO/lB'JIO'JI. nno~~.wo~; 'fO rpat'IIO/lB'IIO'JI • 
Eine besondere Wirkung erreicht die rhetorische Frage am 

Schlusse eines Abschnitts. Manchmal wird da in ihr 
triumphierend das Resultat der Erörterung zusammengefaSt 
(durch w endungen wie nov ,,J"; von der s. 14 genannten 
gleichlautenden Wendung zu unterscheiden). Z. B.: n:ov o~." 
fn xat~O ~ 'fO V rpo{Je'ia:fat ; n: 0 V 0 ~" i 'f L xat~~ o0i ~; (Epikt. 
m 10, 17. Ähnlich, doch nicht am Schluß IV 6, 8). Oder: 
no'io'JI en n:~r,.,a ixw; noio'JI SH XV~tO'JI; (Epikt. I 29, 63; 
cf. II 22, 30. Sen. ep. 48, 12). 

Häufiger noch ist das Umgekehrte, daß am Schluß eine starke 
Mahnung oder ein herber Vorwurf in die Form einer Frage gekleidet 
wird, z. B. Epiktet I 28,33: nach der Charakteristik der Wahn
sinnigen das bittere: ~ll~ o~" ällo n n:owillB'JI; Oder III 
23, 37 f. der höhnende Schluß: 'fOWO ean" a~oaat~ tptA.oa/xpov; ., • 

1. Epikt. III 22, 48. 2. Epikt. I 6, 28. 
8. Epikt. I 18, 21ft'.: 29, 9. Plot. de exil. 600 C. 
4. Telee 6, 12 tr. 7, 2 tr. Epikt. Ill 10, 17: 22, 86. - Auierdem : 

Telee 22, 6tr.; 31, 1ft'. Moa. 23, 4; 68, 6; 69, 4. Epikt. I 6, 26; 24, 17: 
ll 1, 24; IV 18, 16. Dio or. LXXI S78R II. Sen. de prov. 3, 6tr. de 
brev. vit. 2, 4: 7, 7; 13, 9. 

6. Epikt. II 8, 2; Ill 22, 27. 6. Epikt. I 28, 82. 
7. Außerdem Epikt. I 1, 28; 4, 82; ll 7, 12-14; Ill 26, 10. Sen. 

ep. 41, 9; 42, 10. 
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Auch die Verwendung von Imperativen ist sehr häufig. 
Man kann drei Arten dieser Verwendung unterscheiden: 

1. Wirklich ernst gemeinte Aufforderungen. 
Sie treten naturgemäß besonders am Schluß einer Erörte

rung auf, aber auch sonst. Häufige Wendungen solcher Mah
nungen und Warnungen sind die Imperative: o~ine und llill
"'lao 1. Solche Imperative sind ihrer Natur nach weniger rhe
torisch. Doch werden sie häufig durch rhetorische Mittel ver
stärkt; z. B. durch Verdoppelung wie o~än xai n~oair,ue I, oder 
durch mehrfache Häufungen 1• Häufig sind die einzelnen Im
perative noch enger verknüpft, z. B. durch Alliteration' oder 
durch Wiederholung des pronominalen Objekts 6 oder durch 
Wiederholung der Negation • oder so, daß in den einzelnen Auf
forderungen das Verbum dasselbe ist 1. 

Rhetorisch ihrer Natur nach sind die folgenden Arten: 

2. Ironische Imperative. 
Statt die falschen Konsequenzen aus der Theorie des Gegners 

in ruhiger Folgerung zu ziehen, fordert der Redner den Gegner 
direkt zum falschen Handeln auf. Z. B. ~otya~ovv ol'llw~e xai 

, ' )I Q. .t .t ' Od ) ~ , .t I - \ anve xat eav-te ueuotx.ws;. er: a~'X,Eu1JilOJI ~Ot'JIVJI voWJIIlOt'X,O~ 
)t Q. \ )I \ ) ' ) Q. I 1 I )\ '_Q..", l \ t.avt xat anta~o, X.at avn a'Jiv~Wn:OV AVXO~ 1J 1'&tv 'IXO~ " ~ ra~ 

x.wl.vet •; Eine andere Verwendungsweise des ironischen Impera
tivs ist die, wenn der Redner einen falschen Philosophen oder 

1. Epikt. I 3, 9; 6, 21; 2,, 1; 2o, {2o.) 28; 80, 1. II 2, 25; 6, 24; 
10, 7; 18, 29; III 24, 1, 9o. An8erdem f'~ 11'laJ!ciaS1 Epikt. IV 6, 2S; ~~ 
1EananiaS1 Epikt. II 22, 15; ~ll111 oder ~J.lnu1 Epikt. II 11, 22; 21, 17; 
III 17, S: IV 12, 20 u. dergl. 

2. Epikt. I S, 9 ete. cf. z. B. Plut. de tranq. an. 467 C. 
S. Epikt. I 27, 6 ; 111 22, 53 etc.-. 
4. Epikt. I 27, 6; Ill 1, 26: roino 1tOO'f'E' xal 1tallerln"'· 
5. Epikt. II 1, 29: raiiTa f'dniiu xal raiira nf!Oxu~ IXITI . . . 111 

22, 44; 24, 103. Plut. de cur. 515E. Sen. ep. 20, 8. 
6. Epikt. II 18, 12: ~~ r~(/!1 aoii r~ lEw, f''l4b aür; na~flalu 

ariE'JT~o~to". III 24, 118. 
7. Epikt. I 2o, 6; III 16, 16; 20, 8: nailaaaS1 ... rci, t;l"' S.aupciCcwn,, 

naVO'aas.• lauro~ 4ovlo"' nowiinE,. Sen. de prov: 4, 9 ; 6, 6. 
8. Epikt. III 26, 12; II 4, 11. Außerdem Epikt. I 4, 1ö; lll 

24, 30; IV 4, 82. Pint. de virt. et vit. 101 C. Sen. de vit. beat. 6,1; 27, 1. 
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einen eiteln Schwätzer widerlegen will. Dann ruft er ihm iro
nisch zu: "Zeige doch, was du kannst!" Oder: "Sage mir doch, 

d k t '"1 wenn u anns ..... 

3. Pathetische Imperative. 

Der Redner schildP.rt sein Ideal und bewundert es, indem 
er den Hörer zur Bewunderung auffordert (ldov u. dergl. Epikt. 
III 22, 50 ; 23, 20). Oder im Vollgefühl seiner Kraft fordert 
er die Gottheit oder das Schicksal heraus, ihm ne~t.Cnouet~ zu 
schicken, damit er seine Kraft bewähren könne•. - An anderen 
Stellen dient der Imperativ einem tragischen Pathos; wenn der 
Redner z. B. voll Bitterkeit ausruft: "Zeigt mir doch einen 
wahren Philosophen !" s -

Verwandt mit dem Imperativ ist in Anwendung und Wir
kung der Ausruf, der auch in verschiedener Weise verwendet 
wird. 

Häufige Ausrufungen des Wunsches sind ~:teJ.o" und ÖfJlBMll. 
Häufige Formeln des Unwillens und der entrüsteten Zurück
weisung sind 'fi ocpeJ.o~ und f.lf rbot'fO. Oft kommen Aus
rufungen der Götternamen vor, die zur Bekräftigung einer Aus
sage, zur Steigerung oder zum Ausdruck des Unwillens und der 
Entrüstung dienen'). 

Kundgebungen des Unwillens kommen vor z. B. am 
Schlusse von Schilderungen verkehrter Anschauungen oder ver
kehrten Verhaltens. Unwillig wird die verderbliche Eigenschaft 
genannt, meist in verdoppeltem Ausdruck und verstärkt durch 
ein Attribut. Z. B. cJ noll~~ O.dtxia~ 'fWll nenatd8Vf.lbiiJJI, oder 

)' 11 ) _4- I \ ) I od )' 11 ) 
w f.lE'i'a'"fJ~ awxta., •1vta~ xcn al'ataxvnta~, er CL f.lEYa'"'l~ aJI-
aurx,vnia~ xai ro11nia~~. 

Daneben stehen gleichgeformte Ausrufungen der Billigung 
oder Begeisterung. Z. B. CJ.,. f.ler&J.fJ~ etJ'rvxia~, ~ f.leraJ.ov 

1. Epikt. I 4, 13; 6, 43; IV 13, 16. 
2. t~l~ a. 8. 15 f. Epikt. I 6, 37; 29, 10; II 1, 36; III 20, 12. 

Sen. de vit. beat. 25, lff.; 27, 8. 
3. Epikt. II 17, 29ft'. ; 19, 22ft'. 
4. Beispiele nach den Indices in Menge zu finden. 
6. Epikt. I 29, M; 16, 8; II 20, 27. Sen. de brev. vit. 18, 7; 20, 2; 

epp. 60, 1 ; 68, 2; 116, 8. 
J'onolnmpu 18r Baltmama, SW. 3 
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~aerhov u. s. w. 1• Der Ausdruck der Begeisterung kann sich 
auch ausgestalten zu ganzen hymnischen Abschnitten zum Preise 
Gottes•. A.hnlich sind hymnenartige Gebete an Gott, die der 
Redner nicht direkt ausspricht, sondern die zu sprechen er als 
Ideal aufstellt•. 

Die Apostrophen an Abstraktionen, an irgendwelche 
Menschen im allgemeinen, an die konkrete Hörerschaft und an 
typische Menschenklassen, wie an Figuren der Dichtung und 
Sage, sind SS. 12. 14 besprochen, sofern sie die Verwandtschaft 
der Diatribe mit dem Dialog erscheinen lassen. Sofern sie 
Mittel der Rhetorik sind, müs&en sie hier erwähnt werden'· 

Mehr oder weniger rhetorisch wirkt es ferner auch, wenn 
Personen in direkter Rede eingeführt werden, in der Weise, 
daß sie sich an den Redner selbst wenden oder an die Hörer6. 

Damit hängt zusammen das Mittel der Personifikation, 
das S. 12 kurz erwähnt wurde. Es treten als redende Personen 
auf: geistige Mächte wie das Gesetz oder die Philosophie, Zu
stände wie die Armut, Tugenden und Laster, die Natur und das 
Geschick u. dergl. Darüber kann hier nicht erschöpfend ge
handelt werden •. Hier soll nur noch ein Wort über die Ver
wendungsart der Personifikation gesagt werden. Charak
teristisch ist, daß sie meist da auftritt, wo es sich um Wider
legung eines Einwands oder um Zurückweisung einer Beschul
digung oder falscher Ansprüche handelt. Statt daß der Redner 
zu gunsten seiner Ansicht über irgend eine Sache redet, läßt er 
diese sei bst das Wort ergreüen und weist dadurch den Gegner 
um so nachdrücklicher zurück 7• 

Häufiger noch wird die Personifikation beiläufig angewandt, 
indem eine Abstraktion zum Subjekt einer Tätigkeit gemacht 
wird, ·ohne daß ihr eine direkte Rede in den Mund gelegt wird. 

1. Epikt. I 4, 29. Teles 44, 7 ff. Ben. de brev. vit. 15, 1; ep. 115, 16. 
2. Epikt. I 4, 29 fl'.; 16, 1öff. 8. Epikt. I 6, 87; II 16, 42. 
4. Beisp. bei Colardeau 804 f. 
5. Gott redend Epikt. I 1, 10ff. Bor. sat. I 1, 15ff. Ben. de prov. 

2, 6; 6, 8. Sokrates redend Sen. de vit. beat. 25, 4; 26, 4; 27, 1 ff. 
6. B. darüber Wilamowitz l. e. 294 ff. E. Weber 161 ff. Hirzel Dialog 

I 872 f. Hense Synkrisis. Norden 129. 1. Colardeau 804, 2. Geffeken 125f. 
7. Teles 6, 8 ff. Epikt. I 16, 9 ff.; III 1, 23. Sen. de prov. 3, 3 ; 

ep. 31, 7. 
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Z B 1....1 C ) .1 -· Q. la \ ~-- 'li _ I \ C I 
• • e"JI'tCtJ'II fJ a'llfUWWv-tf xat uvaBM6ttl'na ~a Vn"OfXona 

n:aqeacpqdyt"at ovx Aciiaa &t1Jaa~t1, Oder int~f'la ya~ ian 
f'CXXO~-JE'IIfl n:~~ ""~" mJ~, nl~ewat"•. Die pel'BOnifizierten 
Größen sind ~VXfJ und qn}at,, aber besonders Laster wie Be
gierde, Habsucht, Schlechtigkeit und dergl. und Übel wie Reich
tum, Ruhm und dergl. Die Hauptverwendungsart dieser Figur 
ist demgemäß die in der abschreckenden Schilderung; sie kommt 
jedoch auch in der begeistemden vor. • -

Ein rhetorisches Mittel, das die Diatribe als volkstümliche 
Rede außerordentlich häufig benutzt, sind die Ver g 1 eich u n g e n 
und Analogien' aller Art. In reichstem Maße müssen sie 
dazu dienen, die Rede lebendig zu machen, die Hörer zu über
raschen und zu entzücken, zu überzeugen und zu beschämen. 
Ein jeder Redner übt hier seine Kunst in neuen Effekten. Da
bei wird eine Menge traditionellen Gutes von einer Generation 
zur anderen weitergeschleppt Dieselben Gleichnisstoffe tauchen 
hier und dort bei Griechen und Römern, oft durch Jahrhunderte 
getrennt, wieder auf in neuen Kombinationen, Wendungen und 
Verwendungen. Darüber ist oft gehandelt, und es ist hier nicht 
der Ort, es auszuführen'. Ebensowenig ist hier der Ort, alle 
Stoffe der Vergleichungen zu verzeichnen. Hier sei zuerst nur 
ein überblick über das Milieu gegeben, aus dem die Stofte 
der Vergleichungen und Analogien hauptsächlich genommen 
sind, und die Tonart sei charakterisiert, auf die sie gestimmt 
sind. 

Dion verteidigt die GleichniBBe des Sokrates, die von Töpfern 
und Schustern handeln, gegenüber denen des Homer, die Löwen 
und Adler und andere erhabenere Dinge zum Gegenstand haben •. 

1. Teles 88, 1 ff. 2. Plut. de cup. div. 624 F. 
8. Beispiele: Epikt. I 14, 11 ff.; 16, 1 ff.; 111 24, 42 f. 94. Dio in 

or. VIII: :rrO"o, und Mcmi als Gegner des Diogenes, in or. LXXV der 
'Jio~~- Plut. de cur. 616 D. 617 F. 521 C. Sen. de prov. 4, 12; 6, 4; 
de vit. beat. 7, 8; 10, 3; 13, 6; 16, 6. Beispiele für beide Arten der 
Personifikation bei H. Weber 21 f. 44. 

4. loh ziehe die Analogien der Analogiebeweise zu den Ver
gleichungen im engeren Sinn, denn ihre_ Grenze ist fließend, und das im 
allgemeinen tlber die Vergleichungen Gesagte, gilt auch fflr jene 
Analogien. 

6. S. z. B. Colardeau 309ff. 6. Dio or. LV 286 R ll. 
a• 



36 Der Stil der Diatribe. 

Damit verteidigt er auch die Gleichnisse der Diatribe. Ihr Stoff 
ist nicht weit her genommen, sondern ist aus dem täglichen 
Leben gegriffen, das ein jeder der Hörer lebt. Da geht es das 
ganze Leben durch: das Kind, das nach der Amme schreit und 
mit einem Kuchen getröstet wird, das von der Wärterin durch 
Gespenstergeschichten geschreckt wird. Die Kinder, denen der 
Lehrer mit Zuckerwerk das Lernen der Buchstaben versüßt 
Die Knaben, die sich auf der Straße um Feigen und Nüsse 
prügeln. Die Jünglinge, die in der Ringschule vom Ringmeister 
gescholten werden. Die Berufe der Erwachsenen: Handwerker 
aller Art, Künstler, Seeleute w1d Soldaten. Szenen des täg
lichen Lebens: der Ofen raucht, daß man es im Hause nicht 
aushalten kann; es fehlt ein Stück Hausgerät, und man muß es 
sich vom Nachbar leihen; der Träumer, der nicht auf seinen 
Weg acht gibt, stolpert über den Stein uud fällt in den Dreck. 
Die Natur und das Leben in ihr: Sonnenschein und Regen, die 
keimende Saat und der blühende und fruchttragende Baum, die 
bm1ten Blumen, die aus dem Kornfeld herausleuchten, der Blick 
über das von Schiffen belebte Meer. Vögel, die das Ohr mit 
ihrem Gesang entzücken, weidende Herden, Haustiere, Raubtiere 
und giftiges Gewürm. Was das Leben einrahmt und verschönt: 
die heiligen Weihen, die Tempel mit den Götterbildern, der 
Ringplatz und das Theater, Reisen mit Mühen und Gefahren, 
Märkte w1d Feste mit ihrem bunten Treiben. Schmerz und Leid 
des Lebens, vor allem der Arzt und die Krankheiten und 
Leiden: verdorbener Magen und Fieber, Blindheit und Wahn
sinn und endlich der Tod. - Also ein ungeheuer reiches Bild 
des täglichen Lebens breitet sich vor dem Hörer aus. Oft sind 
es kurze Andeutungen, oft mit Liebe ausgemalte Szenen voll 
dramatischer Kraft. 'Hervorzuheben sind aus der bunten Menge 
die V ergleichungen, die Arzt und Krankheiten zum Stoff haben 1• 

Sie sind so häufig, daß man sich fast wundert, eine Erörterung 
zu treffen, in der jede Anspielung darauf fehlt. Ferner sind 
außerordentlich häufig die Bilder vom Krieg1 und vom W ettkampf8, 

häufig auch die vom Theater' und von der Schiffahrt6• Als 

1. 8. die Verweise bei Gerhard 12, 2. 2. Gerhard 191 f. 
8. Viele Beispiele in nt. Kommentaren zu den betr. Stellen. 
4. s. Hense, Teles CVII ff. ö. H. Weber 16. 
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besonders charakteristisch sind endlich noch die Tiervergleichet 
zu nennen. Es fehlen - und das ist bedeutsam - Novellen, 
deren Pointe in der einmaligen Handlung liegt (abgesehen von 
wenigen V ergleieben aus der Sage); nur typische Zustände und 
Vorgänge werden gezeichnet; d. h. es fehlen eigentliche Parabeln. 

Der Ton der Vergleichungen ist ein verschiedener. 
Vielfach haben sie einen sehr derben Ton. Was Plutarch von 
Diogenes sagt (und Laertius von Bion), er predige q>opnxcii, 

Toi~ ~~~aat.,1, das gilt- hier mehr, dort weniger- insbesondere 
von den Gleichnissen der Diatribe. Mit Behagen werden turpia 
genannt und auch ausgemalt'; ekelerregende Zustände bei Krank
heiten und dergl. Plutarch z. B. hat eine besondere Vorliebe 
für die Seekrankheit. E. Webers Urteil, daß das um der Sache 
willen geschehe, ist nicht ganz richtig. Zweifellos ist oft eine 
komische Wirkung beabsichtigt'. 

Der Humor kann sich aber auch ohne diese Derbheit 
geltend machen, wie z. B. in der mit Vergnügen geschilderten 
Szene von den sich prügelnden Kindern&; oder im Bilde des 
ängstlichen Redners und des befangenen Konzertsängers•. Oder 
wenn Plutarch, halb mit Humor, halb mit Entrüstung die 
Klatschsüchtigen mit den Philologen vergleicht, die in den großen 
Dichtern nach schlechten Versen und Solözismen suchen'· 

Andrerseits aber können die Vergleichungen auch einen 
feinen, ja erhabenen Ton annehmen. So in dem Beispiel, das 
E. weher aus Dion zitiert: xai ra(> d~ fla:ia)'UO (Diogenes) 
av'I'O)' (den Ale:rander) "r., ~f:v ~do~BJIO)', JV)' di lvnov~BJ'O)' A .. 

- ) - \ \ \ ) ,... 11 J Cf \ ') I "''*' avttp xat TT,., 1/'VX'Ij., attfOV axpt'I'OJI ovaaJ~, ~ arrep TOJI oEpa 
b Tai~ Tf!Or&ai~, ÖTaJI lx Toii al"Tov "iq>ov' VTJ n xal, Mip.l/J'[} 
o ~lto,a. Oder wenn Plutarch die reine Seele mit einer spru-

1. Gerhard 23 ff. 
2. Plut. de lib. educ. 6 C. Diog. Laert. IV 62: tpo~nxoi' o'IIOf'aa' 

• . • XPWf'E'IIO,. 
3. E. Weber 177f. Hense, Teles LXXI. XCVIl. 
4. z. B. Epikt. I 19, 10; 11 14, 29. Plut. de cur. 618 D. 
6. Epikt. IV 7, 22 ff. 
6. Epikt. li 16, 6. 9. Sonst Epikt. li 4, 8; III 26, 16. Dio 

or. XIV 444 R. or. XVI 460 R. or. XVII 471 R. 472 R. or. LXVII 
861/362 R li. 

7. Plut. de cur. 620 B. 8. Dio or. IV 164 R. 
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deinden Quelle vergleicht1• Oder wenn Epiktet die Zeit, die 
Gott dem Menschen schenkt, in der Welt zu weilen, eine herr
liche Festzeit nennt•. 

Nach der Art der Komposition sind die Vergleichungen 
unendlich verschieden. Metapher, Vergleich und Gleichnis treten 
auf, vielfach ineinander übergehend. Deshalb kann man nicht 
so einfach ordnen wie etwa bei den Bildworten und Bildreden 
der Synoptiker. Im Lauf der Rede treten unendlich oft 
Metaphern auf3• Oft ist es so, daß das Bild aufblitzt und 
wieder verschwindet. Oft auch so, daß eine zufällig hinge
worfene Metapher aufgegriffen wird und sich ein größeres 
Gieichnis daran schließt. Noch öfter so, daß aus einem längeren 
Gleichnis ein Bild herausgegriffen wird, als Metapher dient und 
spielend immer wieder hin und her geworfen wird'. 

Häufig verschwimmen Bild und Wirklichkeit dabei so sehr, 
daß der Redner seine Hörer anredet unter dem Titel des Bildes. 
Der Hörer steht gleichsam vor ihm in der Gestalt des eben ge
zeichneten Kindes, Soldaten, Athleten oder was es nun sein 
mag6. Damit verwandt ist die Art, wie der Redner den schlechten 
Menschen geradezu als Tier bezeichnet, ohne daß man eigentlich 
sagen könnte, es läge eine Metapher vor. Der Redner redet 
den Hörer z. B. an: "Du bist statt eines Menschen ein Wolf'', 
oder dergl. s. Ahnlieh ist auch der Gebrauch der Metapher 
dann, wenn der Redner von den iöt.w'fat. redet als den Blinden 1, 

den Erstorbenen•, deren Herz versteinert' ist, die vertie1t siud 10• 

So beweist der Stoiker bei Horaz in langer Rede, daß die Un
weiseu Wahnsinnige sind11• Da liegt keine Metapher mehr vor, 
sondern eine U mprägung der Begriffe. 

Metaphern und V ergleiehe treten gern doppelt oder in noch 
größerer Zahl aufu. 

Die Länge der Vergleiche und Gleichnisse ist sehr 

1. Plut. de tranq. an. 477 B. 2. Epikt. Ill 6, 10; IV 1, 106-110. 
8. Beispiele bei B. Weber 19. 43. 4. B. Weber 19f. 48. 
5. Epikt. I 6, SO: 14, 16 f.; II 16, 13. III 22, 6H. 
6. Mus. 72, 8. Epikt. II 4, 11; 10, 14; III 22, 99; IV 1, 127. 142. 
7. Epikt. I 6, 42; II 20, 87. Bor. sat. II 3, 44. 
8. Epikt. I 6, 4 f. 7: 13, ö. 9. Epikt. I ö, 2 tr. 

10. Epikt. I ö, 9. 11. Bor. sat. II 3. 
12. Beispiele s. S. 18, 1. 
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verschieden. Sie schwankt zwischen dem durch cfJ~- o~w~ und 
dergl. kurz hingeworfenen Vergleich und der breit ausgemalten 
Szene, in der Personen redend eingeführt sind. 

Solchen Szenen wird mit Vorliebe die Anwendung nachher 
recht genau angepaßt. Die Worte der hier und dort redenden 
Personen sind häufig dieselben oder entsprechend formulierte. 
Wenn der Arzt bei dem Kranken ein Leiden konstatiert und 
ihm Verhaltungsmaßregeln gibt, so sagt keiner cJ Jet~~ f{leew~. 
Wenn aber der Philosoph die Seelenkräfte eines Menschen für 
krank erklärt, dann heißt es gleich l;fJeusi" l-'e 1• Oft werden 
Bildworte in die Anwendung hinüber genommen, oft wird das 
Stichwort nachdrücklich wiederholt•. 

Die Art der Einführung eines Gleichnisses hängt mit 
der Art seiner Verwendung zusammen. 

In manchen Fällen dient das Gleichnis zur Veranschan
li c h u n g der philosophischen Lehre. Nachdem etwa am Anfang 
der Erörterung der Grundsatz vorgetragen ist, der den Hörer 
zunächst befremden oder ihm unverständlich bleiben muß, wird 
er durch ein Gleichnis l'erdeutlicht. Nachdem der Redner den 
Satz ausgesprochen hat, fährt er fort: JJ~ rae oder xai rae bezw. 
ol:Je ral/, WOrauf dann mit otTW~ oder dergl. die veranschau
lichte Wahrheit wieder angeschlossen wird s. Zuweilen tritt 
statt solcher Wendungen auch die Frage ein (i'"a Tl; nw~ ol"; ') 
auf die das Gleichnis antwortet. Natürlich kann das Gleichnis 
diesem Zweck der Veranschaulichung auch innerhalb der wei
teren Erörterung dienen. Auch hier kann es in derselben 
ruhigen Art eingeführt werden, durch Wendungen wie ~{;-

1. Epikt. 11 14, 21f. Ferner Epikt. I 24, 20; II 8, 8; lii 1, 21f. 
Plut. de cup. div. 628 D. 

2. Teles 16, 4 ff.; 26, 11 ff. Epikt. I 26, 18. 21; II 22, 9 ff.; 111 
2ö, 6ff.; IV 18, 12ff. Plut. de cur. 616 F. 621 B. de cup. div. 624. 
DE Sen. de tranq. an. 4, 6f. ep. 12, 8f. (s. 8. 88, 8). 

8. 'Ober xcrl yci~ und oMi yci~ s. H. Weber 18. 41 f. - Beispiele 
zahlreich bei Mus. Bei Epikt. : I, 1ö, 2: III 16, 2; 22, 8. Dio or. XIV 
436 B. or. XVI 4ö9/460 R. or. LXXV 406 B. Il. Plut. de tranq. 465 BC. 
466 F. de cup. div. 628 E. 624 A. 626 F. Sen. de prov. 8, 2; 4, 8; 
6, 3f.: de const. 3, 4; de vit. beat. 1, 4; 4, 1. 

4. Epikt. I 24, 1 ; II 6,2; 
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o~n.r1~ und derglt oder durch eine Fraget. Oft antwortet das 
Gleichnis auf einen Einwand, mag er ausdrücklich fonnuliert 
oder nur vorausgesetzt sein. So folgen in der langen Erörterung 
zur Widerlegung des Jtavncno~, der frei zu sein meint, auf 
andere Beweise drei V ergleiche•. Da ist es natürlich, wenn die 
&de lebhafter wird und der Redner auf den Einwand des 
Gegners hin mit heftigem Ausruf oder unwilliger Frage fort
fährt oder Frage und Gegenfrage wechseln, z. B. -rl~ ra~ ov 
Q.11- I Q. ) I ],:': I ) 1,. I {J 1--· )I vu .. tSt XetJUaavat arreup xa""t'; n~ anpa'='e" avp OVMIJ' evvovv 

' L. I , )I ~1l: ' Cl I xac. 1na~f.TI'; n~ ovx aallt'JIOf; uesnac. -rov wane~ po~nov IJB-ra-
, I - ) "" I 1' Afl1/JO/JBJIOV ~W'JI av~OV f'&Bei.U~aUBCJJ'JI j X'rA. • 

Häufiger und charakteristischer aber ist die Verwendung 
der Gleichnisse in adhortativer Absicht. Auch hier tritt 
das Gleichnis oft ein, wenn der Gegner sich der praktischen 
Konsequenz der philosophischen Lehre entziehen will, mit einem 
Einwand (oft in Frageform). Der Philosoph antwortet ihm mit 
einem Gleichnis, oft in Form einer Gegenfrage: So fragst du? 
Wie denkst du dann über einen parallelen Fall? Mußt du hier 
beistimmen, so auch dort! Oder es heißt: Wenn es sich um 
weltliche Dinge handelt, 80 macht ihr es ganz recht, handelt es 
sich aber um gut und böse, 80 verläßt euch die Vernunft. So 
wird die Handlungsweise des Gegners ad absurdum ge
führt, indem gezeigt wird, welche Konsequenzen sein Verhalten 
auf einem anderen Gebiete haben würde. Will der ldux)~'lf; 
nicht auf den Philosophen hören, der ihm seine Schwächen vor
hält, 80 müßte er auch den Spiegel schelten, der ihm seine 
Häßlichkeit zeigt, oder den Arzt, der ihn für krank erklärt&. 
Gleichnis und Anwendung sind oft auch äußerlich zu einander 

1. Teles 26, 6 f. Mus. 3, 6. Epikt. II 1, 15f.; 18, 11; III 16, 2; 
IV 13, 5f. Plut. de tranq. 473 A. 476 F G. 

2. Epikt. I 6, 6; ll 5, 8; IV 1, 124. Dio or. X 298 R. Sen. de 
conat. 13, 1. 

3. Epikt. IV 1, 24ft'. Sonst Epikt. II 4, 6 f.; 8, 14. 26; 17, 6ft'.: 
111 l, 21f. Dio or. X 297 R. Plut. de exil. 599 F. Sen. de prov. 3, 2; 
5, 3. 9; de const. 7, 4; epp. 2, 4; 36, 2; 94, 24. 39. 

4. Epikt. IV 13, 16. Sonst Telea 27, 2 ff. Epikt. 25, 32; 29, 15; 
II 20, 18; 111 22, 97; 26, 15. 

5. Epikt. II 14, 21; 20, 11; ill 7, 30; 24, 91. Dio or. LXXIV 
400 RII. Plut. de cup. div. 524 BF. Hor. aat.l1, Mft'. 90f.; 113, 104ft". 
Sen. de vit. beat. 26, 2; de brev. vit. 3, 1. 
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in Gegensatz gestellt. Die Bildhälfte ist eingeführt durch et 
~Jiv, die Bachhälfte folgt mit Bi öi oder ii.hnlich1• 

Am bezeichnendsten aber ist die Verwendung von Gleich
nissen in folgender Weise. Dem ldtW'ffl~ wird ein Bild gezeigt 
(andeutungsweise oder ausgemalt), das eine beschämende Parallele 
zu seinem jetzigen Verhalten oder eine ermunternde Parallele 
zu dem von ihm geforderten V erhalten darstellt. 

Beispiele solcher häß lieben Bilder sind folgende: die 
Jammernden und Klagenden, die nicht ihre gottgegebenen Fähig
keiten gebrauchen wollen, gleichen den Kindern, die sich nicht 
die Nase putzen mögen'. Der Pseudophilosoph gleicht dem 
Arzte, der Reklame treibt5 , dem schlechten Schauspieler, der 
Maske und Ausstattung für die Hauptsache seines Berufes hält'-, 
dem Musiker, der in äußerlichen Mitteln das Wesen seiner 
Kunst sieht6. Der U nweise gleicht mit seinem Benehmen einem 
törichten Patientene oder einem entlaufenen Sklaven im Theater". 
Der Ehebrecher, der die Weiber für Gemeingut hält, gleicht 
dem Gaste, der beim Mahle die Portionen der anderen stiehlt&. 
Der Karrieremacher gleicht den Kindern, die sich auf der Straße 
um Nüsse und Feigen balgen 11• dem schlechten Schauspieler, der 
nicht allein singen kann 10. 

An anderer Stelle wird dem Hörer ein schönes Bild vor 
Augen gestellt, an dem er sich messen soll. Er soll an die 
Soldaten denken, die ihrem Herrn Treue schwören, und sich 
schämen, daß er nicht dasselbe tutu. Er soll an die Athleten 
denken und seine Arbeit mit deren Kampf und Kampfes
vorbereitung vergleichen11 ; an den guten Schauspieler, der seine 

1. S. das oben zitierte Beispiel Epikt. 11 14, 21. Ferner Teles 26, 11. 
Epikt. li 10, 13. Plut. de tranq. 470 DE. de exil. 601 D. Weitere Bei
spiele bei H. Weber 18. 

2. Epikt. I 6, 30; li 16, 13. 3. Epikt. III 23, 27f. 
4. Epikt. I 29, 41 f. 6. Epikt. IV 8, 16. 6. Epikt. III 26, 7. 
7. Epikt. I 29, 68 ff. 8. Epikt. li 4, 8 f. 9. Epikt. IV 7 I 22 f. 
10. Epikt. III 14, 1. Weitere Beisp. Teles 36, 11 ff.; 39, 2 ff.: Mus. 

42, 14ff.; 97, 12ff. Dio or. XVI 461 R. or. XVII 471 R. or. XXVII 
I 

630 R. Plut. de tranq. 466 BC. 469 CD. 470 A. de cur. 618 E. de cup. 
div. 626 E. Sen. de vit. beat. 1, 3; 26, 3; 27, 4. 

11. Epikt. I 14, 16; 16, 4. Sen. de prov. 4, 4; de vit. beat. 16, 6. 
12. Epikt. I 29, 34f.; III 22, 61f. Sen. de prov. 2, 3. 
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Bolle von Anfang bis zu Ende gut durchführt•. Neugierige 
Menschen•, die Karrieremacher1, Kinder', ja Tiere6 können den 
Schwachen beschämen und ihm als Muster dienen durch den 
Eifer, den sie in ihrem Interesse auf ihrem Gebiet entwickeln•. 

Die Komposition solcher Parallelen ist unendlich 
verschieden. Bald werden Bild- und Bachhälfte unverbunden 
neben einander gestellt - die eine oder die andere kann Frage
form haben, - bald sind sie durch W~- oV~W~ Oder dergl. ver
bunden. Als bemerkenswert ist nur eine Art hervorzuheben. 
Manchmal nämlich wird die Bildhälfte durch el. eingeführt, und 
die Anwendung erfolgt dann mit "v" de, sei es um den Abstand 
zu kennzeichnen, sei es um den Hörer zu veranlassen, die Konse
quenz zu ziehen. (Das sl fehlt manchmal; statt "ii,. di manch
mal ;;~tei~ Ji und ähnlich'.) -

Anhangsweise sei hier über ein Redemittel der Diatribe 
gehandelt, das man vielleicht, wenigstens zum Teil, ihrem rheto
rischen Charakter zurechnen darf: über das Zitat. 

Unser Begriff "Zitat'' umfaßt Verschiedenes, was eigentlich 
zu trennen ist, und zwar für ein antikes Ohr noch weit schärfer 
als für unseres: nämlicb. Dichtemtate und Prosaaussprüche von 
Philosophen u. s. w. Die letzteren können entweder einfache 
Gnomen sein oder Apophthegmen, d. h. Gnomen, die mit der 
Angabe ihres Urhebers und des Anlasses, bei dem sie gesprochen, 
umkleidet sind&. In Ausdruck und Wirkung unterscheiden sich von 
den Apophthegmen die sprichwörtlichen Redensarten und senten
ziösen Wendungen nicht sehr, die reichlich in die Rede ver
woben sind und den Stil vor allem des Seneca zu einem poin
tenreich glitzernden machen. Oft ist natürlich für uns nicht 
mehr zu unterscheiden, was im Augenblick als schlagende Pointe 
aus der Rednergabe des Predigers hervorging, wo er etwa eine 

1. Telea 16, 4 ff'. 2. Epikt. I 6, 23 f. 8. Epikt. I 10, 1 ff. 
4. Epikt. I 24, 20. 6. Epikt. I 16. 20 f. 
6. V gl. noch Telea 10, 1 ff'.: 68, 14 ff'.; 62, 2 ff'. Mua. 28, 7 tr.: 80, 1 ff'.; 

96, 11 ff'. Epikt. I 29, 81; II 8, 18ft'.; III 24, 89. Dio or. XXVI 626 R. 
Plut. de cup. div. 627 B. Bor. eat. I 1, 33ft'. 

7. Mus. 80, 7. Epikt.l6, 24; 10, 7; 14, 16; 16, 6. 20f.; 24, 20; • 29, 81. 87; II 8, 18 ff'.; 111 24, 89. Plut. de cur. 616 B. Bor. aat. 
I 1, 88. 

8. a. Gerhard 247f. 
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sprichwörtlich umlaufende Redensart aufgriff, und wo er einen 
Ausspruch, der ihm aus irgend einem apomnemoneumatischen 
Werk bekannt sein mochte, zitierte1• Aber all diese Arten von 
Sätzen: Dichterzitate, Apophthegmen und Sentenzen, haben das 
gemeinsam, daß sie über das Individuelle des Momentes hinaus
gehen und an eine in irgend einem Maße als gemeingiiltig' 
geltende oder empfundene Instanz anknüpfen. Und in mehr 
äußerlicher Beziehung, daß sie sich aus dem Fluß der Rede 
herausheben, bald so, daß sie einen festen Punkt für Aufmerk
samkeit und Gedächtnis geben, bald so, daß sie anregende Ab
wechselung bringen, überraschen, Farben geben und eine harte 
Linie umranken1• Von Dichterzitaten sind am beliebtesten 
Zitate aus Homer oder Euripides. Daneben Zitate aus der 
Komödie, besonders aus populären Komikern wie Menander und 
Philemon. Daß Homerzitate wie Tragikerstellen unter einen 
ihnen ursprünglich fremden Gesichtspunkt gestellt werden, ist 
oben S. 12f. angedeutet. Paßte der Wortlaut nicht, so konnte 
man ändern, sei es daß man parodie!U, um eine komische Wir
kung zu erzielen, sei es daß man in ernsthafter Absicht ände~U, 

1. z. B. Teles 48, 4: ll'" r«e. 'f"'Ul, zd&4tiw lae OV noui. 9, 2: 
naQic T~" J.ij1jlw ~ 4ijE" ylJIETa&. Ferner 29, 18; 87, 6. - Epikt. III 6, 9 
(cf. Bion bei Diog. Laert. IV 47): ovx lan -rvpoSI dyxlaTQfP J.a~{iJI. 
Epikt. IV 6, 29: lpyOSI lpyrp ov XO&JIOW~i. - Dio or. LXVII 858 R n 
(nach Bion). or. LXXIV 89C» R II. - Plut. de cup. div. 528 }': niw 
r. d~JtOVnOifii ov4d, ni"''' lnlJI. 626 B ol 4~ q,Wipyv~' xraina& !li'JI 
~ noJ.vuui,, xptiina' 4~ ~ ch·~uua~~'· ibid. 626 B. de tranq. 466 A. 
de exil. 699 F. - Bor. sat. I 1, 6~: quia tanti quantum habeas sis. 106: 
est modus in rebus, sunt certi denique fines. - Um Beispiele aus Se
neca zu finden, braucht man nur eine Seite aufzuschlagen. Sonst a. 
H. Weber 121. 36ft'. - Für den Nachweis der Obernahme sprichwört
licher Redensarten s. Otto: Die Sprichwörter und sprichwörtlichen 
Redensarten der Römer. Leipz. 1890. 

2. S. Dio or. XIII 426 R.: ov yirQ 4~ r~ dxo' ln' -roll, na.law~ 
loyov' rüan~e t(Jiie!laxa 4wn"~ioaana' dnoJ.oJuxiwu T~" 4inlall'"· - Öfter 
hat sich Seneca über den Zitatgebrauch ausgesprochen; am bemerkens
wertesten ep. 94, 27!.: praeterea ipsa quae praecipiuntur, per ae multum 
habent ponderis, utique si aut carmini intexta sunt aut proaa oratione 
in sententiam coartata .. (es folgen Beispiele). advocatum iata non 
quaerunt; adfectus ipsos tangunt et natura vim suam exercente 
proficiunt. Sonst a. bes. ep. 108, 9. - s. Gerhard 290; zum Ganzen 
Gerhard 229 tf. 
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um das Dichterwort dem lehrhaften Zwecke dienstbar zu machen 1. 

Sentenziöse Aussprüche werden oft gar nicht als solche gekenn
zeichnet; an anderen Orten dagegen werden sie als Meinung 
der fPtUaorpot, der no) . .i.ol oder der a('Xaiot eingeführt. Oder 
es wird gesagt, wer das Wort gesprochen hat und bei welchem 
Anlaß. In dieser Weise werden gern Aussprüche von Sokrates 
und Diogenes zitiert; beliebt ist besonders Sokrates vor den 
Richtern oder im Gefängnis. Ober all das ist schon oft ge
handelt worden I; hier sei nur noch ein überblick über die Ver
wendungsart des Zitats in der Diatribe gegeben. 

fiber das Zitat als Ausgangs- und Schlußpunkt wird 
unten geredet werden. Die meisten Zitate dienen der ßestäti
gun g des Gesagten, und sie stehen dann am Schluß eines Ab
schnitts, nachdem der Redner das Resultat schon mit eigenen 
Worten gegeben hat. Dabei haben sie bald einen mehr be
weisenden oder stützenden Charakter, bald erscheinen sie mehr· 
als Schmuck, doch ohne daß man scharf unterscheiden dürfte. 
Im ersteren Falle sind es meist Aussprüche von Philosophen•, 
im anderen Falle pflegen es Dichterworte zu sein'. 

Sehr häufig sind Zitate verwandt des Beispiels wegen, 
und zwar bei guten wie bei schlechten Beispielen. Das kann 
in der Weise geschehen, daß der Ausspruch eines Philosophen 
als Muster angeführt wird6, oder so, daß das rechte Verhalten 
durch ein Zitat geschildert wird6• Damit verwandt ist die 
Weise, in der Zitate als Lebensregeln dem Hörer vorgehalten 
werden. Er muß sprechen können: 

1. Häufig in der llenippischen Satire; in der Diatribe selten. 
H. Weber 27f. Gerhard bes. 232f. 

2. Über das Dichterzitat s. Hirzel, Dialog I 381f. E. Weber 209f. 
Ober Apophthegmen Hirzel 1. c. 367ft'. Hense, Tele11 XCVJlff. Über 
beides Gerhard 229 ff. 

3. Teles 12,1ff.: 38, 4ft'. Epikt. I 17, 12; 26, 18; III 6, 10. Plut. 
de cop. div. 527 B. Sen. de prov. 3, S. 

4. Teles 8, 10; 44, 3ft'. Mus. 42, 12f. Epikt. II 1, 13; 12, 16; 
18, 22. Plot. de cor. 621 B. de cop. div. 624 E. Sen. brev. vit. 2, 2; 9, 2. 

6. Teles 10,8ff. Epikt. I 4, 24; 9, 23f.; 24, 6f.; 2ö, 22. Plot. de 
tranq. 467 D. 468 A. Sen. de prov. 6, 6. 

6. Teles 63, 1 ff.; 69, 4 f. Epikt. III 24, 13; IV 8, 32. Dio or. 
LXXIV 400 R II. Plut. de cur. 618 F. Sen. de prov: ö, lOf. ep. 96, 68 
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:II ~~ ) ~ z- \ I ) C n 1 arov uE /J 1 W ev, Xat CIV r fJ eneWIJ~VI'J, 
Cl Q.) ( ~ ) ~ I J onot nov- V!Jt'll 6t!Jt uta'ferar!JE'IIOf; • 

Entsprechend dienen als abschreckendes Beispiel die Aus
sprüche gegnerischer Philosophen oder von Gestalten der Dich
tung, oder es wird das verkehrte Verhalten durch einen Dichter
vers geschildertt. 

Auch der Einwand ist manchmal in die Form eines Zitats 
gekleidet. Es ist etwa eine Stelle einer Dichtung, die ein 
lJuJ-rt;f; anführt, da sie ihm das vom Redner Gesagte zu wider
legen scheint'. 

Endlich kann das Zitat auch ganz allgemein zur S chil
derung dienen'. 

Zur Einführung des Zitates, wenn es nicht gleichsam 
als Parenthese dasteht oder in den Fluß der Rede verflochten 
ist6, dienen eine Reihe von Wendungen, die einander mehr oder 
weniger gleichen und alle für den Charakter des Zitierens be
zeichnend sind. Z. B. eingeschobenes C:,!; (xa.:)anee) Uret 
li'J.ch:wv oder dergl. 6 Oder Einführung durch dta -rov1:o Uret ', 
oder xai rae J.ire''· Oder in Frageform: -ri rae 'Uyet 9 ; -&i 
~CI'ft'll ällo o' Uret• 0 ; und ähnliche Fragen. Auch wohl impe
rativisch öea, IJEIJ"JCIO, oder äxove -ri Uyet und dergi.u Manch-

1. Epikt. IV 1, 131. Ferner Epikt. 111 10, 2f.; 22, 95; IV 4:, 21. 
Plut. de tranq. 4:76 BC. de cur. 616 F 621 A. 

2. Telea 34:, 1. 3; 4:2, 7. 13f. Epikt. II, 17, 6; 20, 23. 26; 
111 22, SO; IV 1, 20; 6, 37; 10, 36. Plut. de tranq. 4:69 B. de cup. div. 
o26 F. de exil. 600 B. Sen. ep. 116, 13 f. 

3. Telea SO,. 10: 31, 4:f. Mus. 48, 6. Epikt. I 28, 7. Plut. de 
exil. 605 F. - e. Hena& Telee XCV. 

4:. Telea 34:, 11; 36, 1. Epikt. II 24:, 23; III 22, 72. Oft bei Dio 
und Plut.- Sen. de vit. beat. 14:, 8. 

6. Das kann in verschiedener Weise der Fall sein; s. H. Weber 
26f. 46f. Dazu noch für die Einflechtung von Prosazitaten etwa Epikt. 
I 4, 24; II 4, 8 etc. 

6. Epikt. I 28, 4; Ill 24, 99; IV 1, 41. 73. 
7. Epikt. II 6, 9; 9, 13. 
8. Epikt. I 29, 66. 
9. Dabei ist ein persönliches Subjekt zu ergänzen. - Epikt. li 

17, 6: 20, 7. 
10. Epikt. III 1, 88. 
11. Epikt. m 1, 4:2; 11, 4; 22, 68. 108; ~. 26. Sen. de prov. 6, 10. 
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mal wird das Angeführte als xalw~ oder eixo~w~ Gesagtes und 
ähnlich charakterisiert•. 

All das zeigt deutlich, daß man sich nicht auf eine unbe
dingte Autorität beruft, sondern nur einen Bundesgenossen her
beizieht. Das Zitat ist also nicht die Grundlage der Erörterung 
sondern höchstens der Anknüpfungspunkt, es ist nicht die Quelle 
der Gedanken sondern ihr Schmuck. Seine Bedeutung ist also 
teils eine pädagogische, teils eine rein rhetorische. Der Hörer 
freut sich, aus der Dichtung bekannte Verse in neuer Um
gebung und in neuer, oft origineller Beleuchtung wieder zu 
hören. Teils ist es ihm ergötzlich, teils dient es dazu, ihm das 
Gehörte eindrucksvoll zu machen und seine Pointen behaltlieh 
zusammenzufassen. 

3. Dle Bestandtelle der Diatribe und Ihre Anordnung. 

Die Einheit der einzelnen Erörterung ist in der 
Regel dadurch gegeben, daß eine spezielle oder -auch allgemeine 
Frage der kynisch-stoischen Ethik behandelt wird. 

Außerlieh wird die Einheit der Erörterung dadurch zum 
Ausdruck gebracht, daß bestimmte sich wiederholende Schlag
worte und Wendungen der Rede eine Gesamtfarbe geben. 
Das kann der Fall sein für eine ganze Erörterung oder für 
einen einzelnen Teil. 

So kann ein bestimmtes Wort oder ein bestimmter Satz 
die Umrahmung einer Erörterung bilden, indem etwa die am 
Anfang aufgeworfene Frage und das Schlußresultat einander 
entsprechen. 

So beginnt z. B. Epiktet II 1, 1 : na~ado;OJI ,.,& nxo" 
I I \ 'J: I ~ \ w 1 I d d rpac.."nat ~tat" ~o a':ltot•fltJIOJI vno ~w." q>t~~ooaocpw", un er 

Schluß § 40 lautet: xai ov~w ~0 na~do;o" httJIO ov-dn 
oo~, &cJv"a~o" q>a11ti~at ovn na~&cJo;OJI (das Schlagwort na~a
cJo;OJI kliugt auch sonst in der Erörterung wieder). Oder Epikt 
II 18, 1 beginnt: näaa r;,~ xai cJrJ"aflt~ vrco ~W)I ~a.U~lWJI 
if!rW'JI av"ixnat xai aV;nat, und am Schluß des ersten Be
weisgangs (§ 7) heißt es mit ähnlichen Ausdrücken: acJw~OJI 

1. Teles 12, 2; 42, 1 f.; 44, 2. Epikt. D 6, 9: 10, 5; 12, 16. Plut. 
de cur. 617 B.'de cup. div. 624 EF. Sen. de brev. vit. 2, 2; 9, 2. 
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ra~ ano ~w" xaz-all~l.wJI lnCIIJI p1J xal ~a, l'~et' xai ~a, dv-
' \ \ ~ I Q. \ ., ) I Q. Jlapet' 'l'a, p& epcpveuvat •.. ~a, o ent'l'et'IIBUvat •.• 1 

Eine ähnliche Art der Umrahmung ist es, wenn eine Schil
derung oder Scheltrede durch gleiche Worte oder Wendungen 
eingefaßt ist. Am Anfang wird etwa ein Vorwurf dem Hörer 
entgegen geschleudert oder eine Forderung an ihn gerichtet, 
der er sich entziehen möchte oder die er nicht in ihrer vollen 
Kraft empfindet. Aber die Menge der folgenden Vorwürfe oder 
Ausrufungen gipfeln zum Schluß wieder in dem zuvor ausge
sprochenen Satz, 80 daß dieser jetzt mit neuem Gewicht wieder
kehrt und den Hörer bezwingt. So beginnt der mahnende und 
scheltende Teil Epikt. I 6, 37-43 mit dem Vorwurf x.&3-f;u3-e 
. • . n8113-0'Vvre, xai u~bovre,. Die folgenden Sätze zeigen, 
wie unwürdig ein solches Verhalten ist, 80 daß zum Schluß das 
wiederholte x&3-f;u3-e nw3-0.Vne, xai urbane, dem Hörer nun 
erst recht verächtlich vorkommen muß. Epikt. TI 16, 15 be
ginnt die Klage, daß es nicht einen Sroiker gibt, der wirklich 
nach seiner Lehre lebt, mit dem Ausruf: d6n pot ~a. Und 
nachdem dann das rechte Verhalten im folgenden noch ein
mal in einigen Sätzen dem gegenüber gestellt ist, klingt es 
zum Schluß doppelt schmerzlich &a pot don . . . don (§ 17)1• 

Ein ähnlicher Fall ist es, wenn ein bestimmter Ausdruck in 
zwei oder mehr parallel gebauten Teilen wiederholt wird, so daß 
er besonders eindrucksvoll wirkt; z. B. das nv3-ov pov Epikt. 
ill 22, 83. 8ö und besonders das 'fi ~/liJI xat uo[, lJJ13-qtJJff8 
II 19, 16. 19; und das naltet,, bezw. spn:al~e'' ibid. §§ 16. 18. 
Hier wird durch die Wiederholung eine komische Wirkung her
vorgebracht. .!hnlich dient der Verstärkung der Ironie die 
wiederholte Frage an Epikur: rl de uot pil.et•; 

Besonders bezeichnend ist die häufige Wiederholung 
eines Schlagworts innerhalb eines Abschnitts. Ein Wort 
kehrt wieder in derselben Form oder in verschiedenen Formen, 
als Verbum und als Substantiv, einfach und zusammengesetzt. 

1. Ferner z. B. Telea 49, Sf. und M, Sf. 
2. Ihnlieh Epikt. li 19, 80-88: tJW. 'rl ovx ci1f'UnE; Auch Epikt. 

IV 1, 106-108 IEd~E. 
8. Epikt. II 20, 8. 11. - Sen. de vit. beat. 25; de tranq. 

an. 1, 5fr. 
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So muß es sich dem Hörer fest einprägen und bald nachdrucks
voll aufrüttelnd, bald komisch wirken J. 

Inhaltlich ist die Einheit einer Erörterung nicht streng 
gewahrt. Es ist für die Behandlung eines Themas charakteris
tisch, daß das Spezialthema gleich zum Zentralpunkt der stoi
schen Ethik geführt wird. Und ferner, daß für den Zentral
punkt wie für Einzelfragen ein bestimmtes traditionelles Gut 
existiert an Termini, Wendungen, Vergleichen und Beispielen. 
Die .Folge davon ist, daß der Gang einer Erörterung häufig 
unterbrochen wird durch Abschweifung auf allgemeine Wahr
heiten oder durch Abwege auf Seitengebiete, indem etwa die 
beiläufige Nennung irgend einer Größe oder eines Satzes den 
Redner unwillkürlich veranlaßt, sonst damit in der Regel zu
sammen Genanntes auch hier der Gewohnheit gemäß auszu
führen. 

Beispiele für solche Abschweifungen sind folgende: 
Epikt. I 16, 9 ist, um das Walten der n~ota auch in kleinen 
Dingen zu beweisen, der Bart erwähnt. Das verführt den 
Redner, in § 14 das Rasieren des Bartes als Unsitte hinzu
stellen, obwohl im Zusammenhang eine solche Mahnung nicht 
motiviert ist und § 15 auch gleich wieder zum Preise der n~o
vota zurückkehrt. Der Grund ist nur der, daß die Erörterung 
über den Bart ein selbständiges Thema der Diatribe war1• 

- Besonders charakteristisch ist Epikt. I 28, 11 ff.: nachdem 
bisher besprochen war, man dürfe den Fehlenden nicht zürnen, 
und die Begründung in § 10 so formuliert war: der Maßstab 
fllr das Handeln eines jeden Menschen sei für ihn das fPatvO
fU!Ov, folgt § 11 eine allgemeine Erörterung über das cpatv&
llevov in der Geschichte, über das der Philosoph sonst gewohnt 
ist zu sprechen•. 

über die Anordnung ist wenig Bestimmtes zu sagen. 

1. Z. B. Teles 27, 10 1f.; 38-44; 36, 4 ff. Mus. 38, 7 ff.; 34, 12. ff.; 
36, 11f.; 82, 3 ff. Epikt. I 6, 121f.; 28, 10 ff. 31 ff. 221f.; 29, 11 ff.; 
ll 1, 1ff. etc. etc. Sen. de tranq. an. 1, 5ff.; de prov. 8, 6ft'. 14; de 
brev. vit. 8ff.; 12, 1ff. 

2. Z. B. Mus. 114f. - s. Geffcken, Kynika etc. 138ff. 
8. Beispiele ferner: Epilrt. I 18, 13ft'.; 19, 11-15; ll 1, 21-28; 

5, 24ff.; 10, 24-80; 14, 26; 18, SO; 19, 32; III 24, 44-ö7; 26, 11-20; 
IV 1, 119-122. 
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Eine feste Gliederung ist kaum je zu erkennen. Man kann nur 
gewisse Motive nennen, die in allen Erörterungen vorzukommen 
pflegen, wtd gewisse Gewohnheiten ihrer Anordnung und Glie
derung. Aber nach einer festen Disposition zu suchen, wäre 
vergeblich. 

Der Aus g an gs p unkt ist für einen Lehrer und Redner 
wie Musonius und Epiktet oft ein konkreter Anlaß. Eine be
sondere Frage hat seine regelmäßigen Hörer beunruhigt, oder eiD. 
Fremder ist heute unter seinem Publikum, dem es etwas Besonderes 
zu sagen gilt. In solchen Fällen wird aber der spezielle Anlaß 
bald vergessen ; der Redner führt die Frage gleich auf den 
philosophischen Satz zurück, von dem aus sie zu beurteilen ist, 
und dieser bildet das Thema für die Erörterung. Und das ist 
die Regel: ein philosophischer Satz wird zum Ausgangspunkt 
genommen. Dabei handelt es sich nicht immer darum, den 
Satz zu beweisen, sondern oft steht er als selbstverständlich fest, 
und es fragt sich nur , welche Konsequenzen daraus für die 
Praxis zu ziehen sind. In solchem Falle beginnt der Redner 

' ) 1 I ) ' ( ' - 1 -- I 1 _ }.., Cl etwa: BC. CII.'I'J:i~~ ~an '1"0 V n:o 'I"WJI fP'MJUOfPWJI MiYUfA-BJIOJI O'fl. , • , ., 

oder ähnlich •. Der philosophische Satz kann einfach eine 
selbständige Formulierung der Schulansicht sein; er kann aber 
auch das Wort eines bestimmten Philosophen sein, das gleich
sam als Text der Rede vorangestellt wird. So beginnt z. B. 
Teles mit einem Worte des ßion oder des Stilpon1• Dion be
ginnt mit einem Ausspruch des Sokrates•. Häufig aber ist der 
"Text" ein Dichterzitat'. (Häufiger noch dient das Zitat als Aus
gangspunkt eines Einzelabschnittes der Gesamterörterung'.) 

Der Anfangssatz ist häufig so formuliert, daß er den Wider
spruch der Hörer erregen muß und dadurch die weitere Er
örterung veranlaßt. Der Redner nennt ihn dann wohl auch 
selbst ein Paradoxon • und sagt, daß die Menschen dies in· der 
Regel für falsch halten. Mitunter beginnt der Redner wohl 

1. Z. B. Epikt. I 18, 1; 26, 1; IV 6, 1. 
2. Telea 6, 4; 21, 6; 49, 4. S. E. Weber 212. 
3. or. III. a. E. Weber 233. 
4. Dio or. I. or. LXXVII; s. E. Weber 230; ferner C. Martha, 

1. e. 246, 1. 
6. H. Weber 29; dort auch Beispiele. 
6. Epikt. li 1, 1. Dio or. XXV. or. LXXX. 

FoncJumgeD 18: Bllltmann, Stil. 4 



00 Der Stil der Diatribe. 

auch mit einer falschen Ansicht, sei es der eines Gegners1, sei 
es der der wucna,1.- Im weiteren Fortgang folgt auf den 
aufgestellten Satz naturgemäß meist eine Art Erläuterung oder 
ein Beweis. Bier finden sich eine bestimmte Anzahl von Mo
menten, die aber nicht immer in gleicher Ordnung auftreten. 
Zuerst folgt etwa ein Vergleich oder mehrere Vergleiche oder 
Analogien, sei es ruhig vorgetragen, sei es im Wechselspiel von 
Frage und Antwort•. Nach dem Vergleich, oder auch wohl 
statt seinar, pflegt ein konkreter Fall zur Illustration herbei
gezogen zu werden. Also z. B. bei der Behandlung des Satzes 
von der Freiheit des Weisen sein Verhältnis zum Tyrannen, 
oder bei der Frage der Stellung des Weisen zu den Außen
dingen sein Verhalten dem Tod gegenüber. - Solche IDustra
tionen können in ausführlicher und lebendiger Schilderung 
vorgetragen sein Wld bilden ein wesentliches Moment in der 
Diatribe. Es gilt von ihrem Inhalt und Ton, was von dem In
halt und Ton der Gleichnisse gesagt ist'. 

Ein weiterer Bestandteil der ferneren Rede sind Beispiele 
aus Sage und Geschichte, die die vorgetragene Lehre veranschau
lichen und für sie begeistern sollen: "Longum iter est per prae
cepta, breve et efficax per exempla" •. Die hauptsächlich wieder
kehrenden Beispiele aus der Sage sind Odysseus und Herakles; 
,,hos enim Stoici nostri sapientes pronWltiaverunt invictos labo
ribus, contemptores voluptatis et victores omnium terrarum" 8• 

Als Beispiele aus der Geschichte kehren stets Sokrates und 
Diogenes wieder. Dazu kommen aber auch Beispiele aus der 
Gegenwart des Redenden; "non revoco te ad historlas -- -, 
respice ad haec nostra tempora" 7. 

Zu den guum Beispielen (rreqi &eerij') kommen ab-

1. Epikt. n 20, 2. 
2. Dio in zahlreichen Reden; s. Arnim, a. a. 0. 267 f. 
3. Beispiele s. 8. 39 f. 
4. z. B. Teles 150, 1ft'.; 56, 14ft'. Mus. 23, 3ft'.; 29, 3ft'. Epikt. I 

18, 13 ft'.; 22, 4ft'. i 26, 18ft'.; 27' o. 7ft'. i 28, 3 i 29, 0 ft'. 
o. Ben. ep. 6, o. - E. Weber 93. H. Weber 28. 
6. Ben. de const. 2, 1. 
7. Ben. ep. 24, 11. - H. Weber 24f. 47f. - Beispiele: Teles 23, 9ft'. 

Epikt. I 1, 19. 28ft'. "''berreich an Anekdoten ist Plutarch. Gern 
werden ganze Reihen von Beiapielen zusammengestellt, z. B. Mus. 
43f • .S. Dio or. XXll. Plot. de tranq. 466DE. 467EF. 468A. 
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schreckende (nBfi xaxla,). Auch diese werden oft aus der Sage, 
besondel'B aus Homer, genommen 1• Bei diesen Beispielen kann 
man jene Umwertung der W erta beobachtan, von der wir oben 
gesprochen haben. Achilleus und Agamemnon müssen als Bei
spiele des verblendeten ld'w'"~' dienen. Und berilhmta Gestalten 
der Geschichta, wie Dionys und Alexander, miissen auftretan als 
Sklaven ihrer Leidenschaften 1. 

Die Verwendung abschreckender Beispiele hängt eng zu
sammen mit einem Bestandteil der Diatribe, den man vielleicht 
am besten als Schelt rede bezeichnen kann. Sie pflegt dem 
positiv darlegenden Tell zu folgen, und in ihr wird die falsche 
Praxis der Menschen geschildert oder gescholtan. Diese Schelt
rede ist mehr oder weniger lebhaft. Manchmal soll sie das Ge
wi88en des Hörel'8 aufwecken, sie kann aber auch ironischen 
Ton annehmen. In der Art, wie dieser Teil auf den positiv 
darlegenden folgt, sind zwei Wendungen charakteristisch. Ein
mal pflegt der Obergang so zu sein, daß der Gegner mit einem 
Einwand das Wort ergreift und dann vom Redner sich scheltan 
lassen muß. Oder der Redner weist von sich aus, nachdem er 
die Aufgabe oder das Ideal gezeichnet hat, auf den traurigen 
Kontrast hin, in dem das tatsächliche V erhalten dazu staht •. 

Auf die Scheltrede pflegt ein protreptischer Schlußteil 
zu folgen, in dem der Hörer aufgefordert wird, mit der falschen 
Praxis aufzuhören und den rechten Weg einzuschlagen. Die 
Form ist nicht nur der ermahnende Imperativ, sondern oft auch 
das verheißende Futur. Hier nimmt der Ton oft eine große 
Wärme an, wenn der Redner begeistart zur Nachfolge auf
fordert oder wenn er väterlich den Niedergeschlagenen auf
riebtat '· 

So kann man ungefähr sagen, daß eine Diatribe aus drei 

1. Darüber a. E. Weber 226ft'. 2. H. Weber 24f. 47f. 
8. Telea 8, 6; 11, 4. Mus. 96, 10. Epikt. I 1, 14; 6, 2S; 26, 26; II 

1, 8; 7, 9: 16, 82: 17, 84; IV 9, 6. Dio or. LXVI 867-869B. II. Plut· 
de cup. div. 62f»BE. de tranq. 472F-473B. 468B. 471A. 477EF. Sen. 
ep. 89, 19ft'.; de rit. beat. 19, 2f.; 26, 1-8: de brev. vit. 3, 1-6. 

4. Mus. 150. 61. Epikt. li 16, 39-43; 18, 27-32; 19, 19-84; 22, 
34:-37. Plut. de virt. et vit. 101DE. de tranq. 469EF . .t77F.- Bea. 
charakteristisch ftlr Scheltrede und SchlnJermahnung Epikt. IV 9, 6-10. 
11-18. 

•• 
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Teilen besteht: aus der positiven Darlegung des Ideals, aus 
der negativen Darlegung oder der Scheltrede und aus der 
Schlußermahnung. Doch gilt das nur im großen Ganzen. 
Denn im Grunde ist die ganze Diatribe dem Tone nach er
mahnend, und das kommt selbstverständlich auch in der 
Form vor dem Schlußteil hier und dort zum Ausdruck. 
Und ferner findet oft eine Durchbrechung dieser Reihenfolge 
statt. Häufig erhebt sich z. B. zum Schluß der Einwand des 
Gegners noch einmal und gibt so dem Redner Gelegenheit, das 
Entweder-Oder noch einmal scharf zu formulieren und mit einer 
pointierten Antithese zu schließen 1• 

über den Schluß muß außerdem noch ein Wort gesagt 
werden, weil er sich oft durch große Feinheit auszeichnet. Und 
zwar sollen dabei jetzt nicht nur die Schlußwendungen ganzer 
Erörterungen in Betracht gezogen werden, sondern auch der 
Abschluß einzelner Teile. Wie gesagt, findet sich am Schluß 
oft eine Antithese 1• In anderen Fällen wird dem Hörer durch 
eine Frage zum Schluß nachdrücklich nahegelegt, Stellung zu 
dem Gesagten zu nehmen 1• Natürlich kann die Frage mit der 
Antithese verbunden sein, wie sich überhaupt verschiedene Kom
binationen ergeben können. Sehr häufig bilden Imperative oder 
imperativische Wendungen (dei etc.) den Schluß, und das kann 
wieder in verschiedener Weise der Fall sein: entweder sind es 
ernst gemeinte Aufforderungen ', oder es sind rhetorische 6 oder 
ironische • Imperative. (Den ernst gemeinten Aufforderungen 
folgt manchmal ein verheißendes Futur.) Wie in solchen Fällen, 
so kann auch anderwärts ohne imperativische Wendung ein Witz 
oder eine Derbheit den Schluß bilden 7• Häufig wird der Schluß 
durch eine nachdrucksvoll formulierte Sentenz gebildet Bei 

1. z. B. Epikt. I 24, 19; 25, 32; li 4, 11. 
2. Demetr. Phaler bei Stob. VIII, 20. s. S.17 Epikt. I 6, 43; 14,17; 

II 16, 46 f.; IV 9, 17. (Zwei gegensätzliche Bilder Epikt. III 23, 37f.; 
IV 1, 127.) Sehr oft in Senecaa Episteln. 

3. Epikt. I 4, 32; 25, 32f.: 29, 63; II 1, 28; 7, 13f.; III 15, 14;. 
23, 38; 25, 10; IV 10, 35 f. Sen. epp. 41, 9; 48, 12. 

4. Epikt. I 1, 25; 3, 9; 4, 17; 6, 22; II 2, 25; 17, 39; 19, 34~ 
21, 22: 26, 7; Ill 22, 107; 24, 118; 26, 39. Sen. de prov. 6, 6. 7. 

6. Epikt. I 15, 8; IV 13, 24. 
6. Epikt. I 6, 4S; ll 4, 11; IIT 24, 30; 26, 12-14; IV 9, 18. 
7. Epikt. II 14, 29; 22, 37; 111 14, 14. 
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Seneca liest man dergleichen bis zum Oberdruß 1. Manchmal 
- vielleicht öfter als wir kontrolieren können - ist die senten. 
ziöse Schlußwendung ein Zitat 1. Außerordentlich häufig ist das 
Zitat am Schluß der Episteln Senecas, freilich nicht in dieser 
pointierten Stellung, sondern als Grundlage des Schlußteils. In 
ihm wird das Resultat der ganzen Erörterung zusammengefaßt 
wie in einem Merkwort. Es ist ein Text, über den die Er
örterung handelt, der aber erst am Schluß als Ergebnis heraus
springt. -

Zum Schluß dieses Abschnitts noch ein Wort darüber, wie 
die einzelnen Teile aneinander gereiht sind und durch welche 
Übergänge überhaupt der Fortschritt erreicht wird. 

Am häufigsten dient als Obergang wohl der Einwand. 
Wie wir sahen, kann er als Aussagesatz formuliert sein oder als 
Frage. Er kann überall stehen, wo es gilt die Rede vorwärts 
zu bringen. Charakteristisch mag sein, daß er oft am Anfang 
auftritt, wenn der philosophische Satz ausgesprochen ist, um nun 
die Rede in Gang zu bringen •. Sonst etwa beim Obergang zu 
einem Teil, der Beispiele bringt, da die vorhergehende allgemeine 
Beweisführung vom Hörer angezweifelt wird'· Oder auch, um 
die Schlußwendung herbeizuführen&. 

Die Frage kann auch, ohne daß sie ein Einwand ist, zur 
Weiterführung dienen. Man denke an das häufige "i oJ"; und 
darauf folgende Fragen e. Eine übergangsformel, der meist 
eine Frage folgt, ist äye T; doch kann auch 1. Pel'IOn plur. coni. 
folgen a. 

1. Epitt. I 18, 16: TO~QIJI r«~ al anailun,, ro~Q.IJI ol n61'o•, ~ XRl 

al XT~au,. 19, 26: lxEi r«P xal SEoi, lVX«~.aTOV!Al'll I Bnoll ro a;aSO" 
nsi,..E:IR. li 5, 23 j &nou r«~ ro zal~," tvlO,.""' lxli aral TO aurxal~l&'ll. 
- Sen. ep. 23, 11: quidam ante vivere deeierunt qnam inciperent; ep. 
27, 9: quibnedam remedia monetranda, quibuedam incnlcanda eunt. etc. 

2. Teles 62, 2 tf. Epitt. I 26, 18; li 13, 27; 18, 82; III 15, 14: 
IV 6, 37. 

3. Epikt. I 18, 6; 25, 2; 29, 4. 6. 4-. Epikt. I 1, 18; 6, SO. 
6. Epikt. I 24, 19 etc. 
6. Epikt. I 6, 12. 18. 35. Sonst z. B. Teles 3, 12; 16, 2. Mus. 

24, 8. Epikt. I 1, 4. 21. 28; 2, 17. Sen. de vit. beat. 18, 2. 8; 16, 1 tf.; 
25, 1. 

7. Epikt. I 19, 3; 28, 6; III 1, 27. 
8. Epikt. I 16, 9; IV 1. 128. 
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Auch andere imperativische Wendungen wie au1Jiac. 1 oder 
axun:WIJB-9-a t laden zur Weiterführung der Untersuchung ein. 

Häufig folgt, wie gezeigt, auf die Forderung oder die 
Schilderung des Ideals die scheltende Darstellung des tatsäch
lichen schlechten V erhaltene. In diesen Fällen sind charakte
ristisch folgende Übergänge, die den Gegensatz markieren: 
"v" di mit folg. 1. Pers. plur, mit oder ohne Hinfügung von ~IJei~ •. 
Ferner ~I-lei~ de oder a.U, ~f.lei~ '· w endungen wie xai. ~~Bi~, 
Ä.ouro" ~I-lei~ '· Statt der 1. Person steht auch wohl die 2. 
oder 3.• 

In manchen Fällen dient zum Übergang die Wendung dui 
-roi -ro, ohne daß man immer sagen könnte, daß sie folgernde 
Bedeutung hat, vielmehr steht sie oft einfach formelhaft, wo wir 
sagen: "so zum Beispiel - - -". Die Wendung kommt vor 
beim Obergang vom besprechenden zum ermahnenden Teil, be
sonders häufig aber bei der Einführung von Beispielen und 
Zitaten 7, 

Ähnlich wird Ä.ou~o" oder xai Ä.ou~&" gebraucht, was gern 
einen speziellen Fall einleitet wie ,,z. B." Sonst steht es bald fol
gernd, bald verbindet es Gegensätze, bald leitet es zu einem Urteil 
über, bald zu einer praktischen Konsequenz 8• 

4. Die Argumentationswelse der Diatribe. 
Ober die Argumentationsweise der Diatribe braucht nicht 

viel gesagt zu werden, da Beweisführung nicht eigentlich die 
Sache der Diatribe ist, sondern persönliche Überführung. Es 
handelt sich für den Redner nicht darum , philosophische Sätze 
zu gewinnen, sondern er arbeitet mit feststehenden. Diese hat 

1. Epikt. IV 1, 24. 64. 68. 2. Epikt. II 1, 1; 111 7, 11: 22, 1. 
8. Mus. 96, 10. Epikt. I 1, U; 16, 6; Il 7, 12; 8, 19. Plut. de 

tranq. 469 A. 472F. 
4. Teles 8, 6; 11, 4; 28, 8. Mus. 71, c;. Epikt. I 26, 81; II 6, 18. 

16; 10, 29; III 24, 62. Plut. de cur. 616B. ö22A. 
6. Epikt. II 1, 8; 16, 11. 
6. Epikt. li 7, 12; 111 26, 16. 27. Dio or. LXVI 367 R II. Plut. de 

tranq. 477E. de cup. div. 62C:,C E. 
7. Epikt. I 1, 28; 2, 12; 28, 28; ll 2, 8; 9, 18; 10, 6; 18, 14; s. 

auch oben bei den Zitaten. 
8. Epikt. I 24, 1; 26, 16; 27, 2; 29, 6; 80, 6; II 1, 8; 8, lö; 14, 

28; III 12, 16; 24, 48. 88. 
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er zwar manchmal, besonders wenn sie Paradoxien enthalten, 
seinen Hörern zu beweisen. Stets aber ist die Hauptsache,tden 
Hörer zur praktischen Anwendung der betreffenden Wahrheiten 
zu bringen. Und beim Argumentieren liegt dem Redner nicht 
so sehr am gründlichen, langsamen Nachdenken der Hörer, son
dern er will, daß ihnen das Gesagte unmittelbar Eindruck macht 
und einleuchtet. Sie sollen nicht im langsamen Gang der Ent
wicklung jetzt zu diesem und jetzt zu jenem Satz gelangen, 
sondern sie sollen stets mit einem runden Ja oder Nein ant
worten. Das bewirken die vielen rhetorischen Fragen, die 
den Hörer überfallen, ihn nicht zum ruhigen Besinnen kommen 
lassen, sondern ihm sein Ja und Nein abzwingen, so daß er 
schließlich überrascht ist, an ein Ziel geführt zu sein, das er 
anfangs gar nicht erwartet hatte. 

Eigentlich dialektische Beweise sind selten. Am häu
figsten kommt von solchen der Schluß a maiore ad minus vor, 
diese dem einfachen Denken eignende und einleuchtende 
Schlußform 1. Außerdem wird dann und wann der indirekte 
Beweis verwandt 1• 

In der Hauptsache besteht das Beweisen in der Vorführung 
von Bildern und Beispielen, in denen der Hörer die philo
sophische Wahrheit sich bewähren oder die falsche Praxis 
scheitern sieht. Ebenso wirken die Personifikationen auf 
das Gefühl. Wenn z. B. die Gesetze das Wort ergreifen oder 
die Armut den Klagenden zur Rede stelJt oder wenn gar die 
Gottheit selbst redend eingeführt wird, so macht das mehr Ein
druck auf Anschauung und Geftlhl als auf den überlegenden 
Verstand. 

Dem entspricht es, daß die weitaus häufigste Beweismethode 
das Analogieverfahren ist. Hier kann der Redner an das 
natürliche Fühlen und Denken der Hörer anknüpfen. Er kann 
bunte Bilder geben, die der Hörer mit Vergnügen betrachtet, 
und die sich dem Gedächtnis einprägen. Denn der Stoff ist ja 
aus dem täglichen Leben, das ihn umgibt, entnommen 1• 

1. Telea 67, lff'. Mus. 29, 16; 31, 8. Epikt. I 14:, 3ft'. 7 ft'. 10; 
II 8, 18f.; 10, 16; 1,, 26. Sen. de const. 8, 3; de brev. vit. 17, 3; epp. 
17, 6: 114:, 3. 

2. Mus. 16, 8. Epikt. 6, 10; 8, 6f.; 111 24, 18f. 
3. z. B. Telea 8, 6ft'.; 26, 11ft'.; 69, 12 fl'. Mus. 20, 6ft'.; 39, 19ft'. 
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Dem entspricht es ferner, daß der Redner sich auf die 
Erfahrung der Hörer beruft; auf das, was sie um sich her in 
der Natur beobachten 1, oder auf das, was sie an sich und in 
sich selbst erleben 1• 

Steht der Redner mit seinem Hörerkreis in enger FühlWig, 
so kann er auch seine eigene subjektive Meinung dann 
und wann zu Worte kommen lassen. Er kann ein f.yw ~h 
doxtiJ oder irw ~b ~3-elcw bald stärker, bald weniger betont 
einHießen lassen 1• 

Charakteristisch ist ferner, daß der Redner viel mit all
gemeinen Sätzen arbeitet, die als Sprichwörter im Volke um
laufen mögen und dem gesunden Menschenverstand als selbst
verständlich einleuchten. 01n. ~'an 'fv~o" ayA.la'f~ftJ l..a{Jeill ', 
das weiß jeder Hörer; also wird er auch dem Redner den Satz, 
den er damit stützen will, glauben. .,Eero" l~rctJ o~ x,o,"w"ei 6, 

das weiß alle Welt; so muß man auch dem Philosophen zugeben, 
daß sich das Streben nach philosophischer Vollkommenheit nicht 
mit dem Karrieremachen verträgt. 

Eine ähnliche Rolle spielen die Berufungen auf Auto ri
täten und die Zitate von Worten der &exaiot., des Sokrates, 
des Chrysipp etc. Wenn sie auch, wie wir gesehen, nicht in 
strengem Sinne Autoritäten sind, so helfen sie doch als Bundes
genossen das Wort des Redners zu verstärken und wirken inso
fern beweiskräftig. 

Eine Autorität aber kennt der Redner, der gegenüber ein 
Widel'Bpruch lächerlich wäre: die Autorität Gottes. Es ist 
nicht erlaubt anzunehmen, daß er die Welt schlecht regiert •. 

Epikt. II 14, 2ft'.: 18, 1ft'.; III 1, 1ft'.; 23, 1ft'. Dio or. X 306R. or. XV 
456R. or. XXVI 626/626R. Sen. de const. 7, Of.; de prov. 4, 18; epp. 
48, 2; 114, 3. 

1. Bes. Mua. - Epikt I 16, 1ft'.; 28, 7 ff. 
2. Epikt. II 18, 8f.;. 20, 28; IV 1, 176f. 
3. Teles 31, 8; 86, 3; 47, 2. Mua. 12, 11; 19, 6; 38, 8. Epikt. I 

1, 8; 4, 27; 28, 10; IV 1, 160 etr.. 
4. Epikt. III 6, 9. 
6. Epikt. IV 6, 30. Sonat Epikt. I 6, 16; li 8, 1. Plut. de tranq. 

467 C. de cur. 618 C; sonst s. 8. 42 f. 
6. Mus. 76, 6ft'.; 78, 6ft'. Epikt. I 1, 12f.; Ill 24, 19; 26, 28. Sen. 

de prov. 6, 8. 
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Wenn er dem Menschen nimmt, was er ihm gegeben hat 1, wenn 
er ihn abruft aus der Welt, so darf der Mensch nicht ziirnen 1• 

1:i olv .:1-eo~axw 1 ; Wer dessen sich unterfangt, ist ein 3-eo
xoJ..wJ"o~ '· Die Berufung auf Gott schlägt jeden Widerspruch 
nieder. In seinem Dienst und Auftrag richtet der Philosoph 
seine Predigt an die Menschheit als ein ~a~~ Gottes 6, als ein 
n~oqnjn1~ rii~ &.:J-ava1:ov rpvaew~ 8• 

Am bezeichnetaten aber ist es, daß der Redner die 
gegnerische Ansicht durch falsche Darstellung lächerlich 
macht und dadurch zu widerlegen sucht, daß er sie vergröbert, 
lächerliche Konsequenzen zieht, an die der andere nie gedacht 
hat, daß er die Dinge mit anderen Namen nennt, seltsame 
Parallelen ihnen an die Seite stellt, so daß sie in komischem 
Lichte erscheinen 7• Wozu dient es, wenn mein Name in den 
Listen aufgezeichnet wird? Schreibe ich ihn auf einen Stein, 
so wird er mich ebenfalls überdauern ! Wozu nach einem gol
denen Kranz streben? Ein Rosenkranz ist ja viel hübscher! s 
Ist es eine Ehre, mit großem Geleit einher zu schreiten ? Nun, 
das tut der Kyniker ja auch! • Worin besteht das Erstrebens
werte des Prokonsclats? Zwölf Stabbündel! Drei oder vier Mal 
den Richterstuhl besteigen, Zirkusspiele und Volksspeisungen 
veranstalten, ~ de,g&1:w ~ol n~, -rl 6an na~a 1:ain"a •o. Wenn 
der Stutzer sich rasiert, das soll schön sein? Er macht sich ja 
zum Weibe, und man soll ihn in einer Marktbude ausstellen mit 
einem Plakat davor: hier ist ein Mann zu sehen, der lieber ein 
Weib sein will als ein Mann! 1• - Die Heldengeschichte, ft1r 
die der Hörer begeistert ist, wird zu einer Geschichte des U n
sinns gemacht. Ob Menschen oder Ochsen erschlagen werden : 

1. Epikt. IV 1, 101. 
3. Epikt. IV 1, 101. 
5. Epikt. III, 26, 28. 

2. Epikt. III fl6, 29 f. 
4. Epikt. 111 1, 37. 

6. Dio or. XII 397 R. - a. Kartha 1. c. 246, 2. 
7. Einwdrfe, oft in Frageform, wie Telea 7, 10 f.: ~ nEmi "" n.lcr

aoiivrcr ~ 4•1/JrF Xlcw; Epikt. II 16, 14: T'J.lucrwcr' IX""' XEi~' ln C'fTE'i' 
Tew tino,..vlcwrcr; Bor. aat. I 2, 114: num tibi, cnm fancea urit aitia, 
aurea quaeria pocula?- Ferner Telea 24, llf.; 31, 1ft'.; 62, 2f. Mus. 
41, 10ft'. Dio or. VI 211R. or. IX 292/293R. or. XIV 488R. or. LXVI 
348/349 R 11. Sen. de ira II 10, 6; III 87, S. 4; de tranq. an. 4, 6. 

8. Epikt. I 19, 26ft'. 9. Epikt. I 24, 9. 
10. Epikt. IV 10, 21. 11. Epikt. 111, 1, 27 f. 
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Tod ist Tod. Ob Städte oder Vogelnester verbrennen : Wohnung 
ist Wohnung. So heißt es denn über den trojanischen Krieg: 
aUO s-on nala~ycii" JIBoaat.al. in:oe8-ov11ro 1• 

6. Ton und Stimmung der Diatribe 1• 

Zum Schluß müssen wir uns auf den Gesamteindruck der 
Diatribe besinnen, zu einer Gesamtanschauung von ihrer Art, 
ihrem Ton und ihrer Stimmung und ihrem ~3-o~ kommen und 
müssen sehen, wie die Einzelheiten, die wir erkannt haben, ihrem 
Gesamtzweck dienstbar sind. Wir fa88en dabei das in den ein
zelnen vorigen Abschnitten Gesagte zusammen , es teilweise er
gänzend. 

Das erste Merkmal ist die Lebhaftigkeit und Beweg
lichkeit. Nur selten findet sich eine ruhige Erörterung und 
fast nur am Anfang der Rede. Schon nach wenigen Sätzen be
findet sich der Redner im Feuer. Und die Erregung - keine 
Aufregung im allgemeinen, sondern ein lebendiges Sprühen des 
·Geistes - findet ihren Ausdruck in den kleinen raschen Sätzen, 
in den lebhaften Fragen, in den energischen Imperativen~ in dem 
Hinundher von Fragen und Antworten, von Einwänden und Zu
rttckweisungen, in dem Wechsel der Stimmung zwischen Scherz 
und Ernst, in dem Wechsel des Tones zwischen Ermahnung 
und Begeisterung, Scheltwort und Beschämung. 

An Stelle der Abstraktionen und Begriffe sind konkrete 
Einzelheiten, Spezialisierungen und Aufzählungen getreten; 
an die Stelle der abstrakten Darlegung anschauliche Schi 1 d e
rung, sei es, da8 die philosophische Lehre im Gleichnis v.er
bildlicht, sei es, daß sie als in der Praxis wirksam gezeigt 
wird. Es wird nicht die falsche Meinung des Gegners herge
nommen und sorgfältig untersucht, sondern der falsche Lehrer 
wird mit lebendigen Farben gezeichnet. Es werden dem Schüler 
keine abstrakten Verhaltungsmaßregeln gegeben, sondern ein 

1. Epikt. I 28, 28. - Auch an diesem Punkte zeichnet sich Seneca 
durch besonders gesuchte Paradoxien aus: z. B. ep. 4, 4: inter magna 
bona multoa ronaules; ep. 4, 9: ex quo natus es duceris; ep. 30, 16: 
hoatis-cruditaa; de tranq. an. 10, 6: nec aublevatos se, sed auffixoa. 
Weiter de brev. vit. 3, &>: 19, 1. 

2. Aua dem Vokabelachatz weist H. Weber den volkstümlichen Ton 
der Diatribe nach S. 9-11 und S. 34-36. 
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Bild wird ihm vor Augen gemalt: so sieht der Karrieremacher 
aus, so steht er morgens vom Lager auf, so vollbringt er seine 
Tagewerk! Oder ein anderes Bild: das bist du, das sind 
deine Mienen, das ist dein Verhalten! Oder wieder ein anderes 
Bild: so lebte Diogenes, sieh sein königliches Benehmen, höre 
seine Worte! 1 

Auch die Schilderung kann keine rein darstellende sein, sie 
wird zur dramatischen Szene. Nach einigen schildemden 
Sätzen werden dem Redner die gezeichneten Personen unter der 
Hand lebendig, sie entreißen ihm das Wort und reden selbst. 
Es heißt nicht mehr: ein rechter Schüler bewegt sich mit fol
genden Q edanken, sondern ein rechter Schiller redet so. Es 
heißt nicht nur: der eitle Professor denkt dies und das beim 
Verlassen des Hörsaals, sondern wir sehen, wie er seinen Hörer 
anredet, und wir müssen einem Zwiegespräch lauschen. Aus 
ihren eigenen Worten sehen wir, wie sie blicken, wie sie die 
Hände bewegen, und fühlen wir, was sie' meinen und wollen 1• 

Ebenso werden auch die Meinungen und Stimmungen der 
Menschen oft nicht durch einen begrifflichen Ausdruck wieder
gegeben, sondern durch ihre Schlagworte und Ausrufungen. 
Es wird z. B. nicht oder nicht nur gesagt, daß sie seufzen und 
klagen, sondern wir hören ihr -ri yaq iifll; -ra'Aain:weo" &"3-qw
nC:qto". Ihr -ra dvcn'l"a flOV aaqx.ldta, ihr o'tflo' und -rd'Aa~ 
lrw •. 

Um den Unterschied eines l4uJ-r'l~ und eines Philosophen 
zu charakterisieren, führt Epiktat nur ihre Ausrufungen an'· 

1. Der Maulheld Telea 4, 8ft'. Die Geizhl.lae Telea 86, 2ft'. Me
troklea im Wohlleben und ala Kyniker Telea 40, 4ft'. Der 11'(Xuronnw 
Epikt. I 4, 18ft'. Der wahre Stoiker Epikt. II 19, 22ft'. Schwelger und 
Genögaame Dio or. VI 201-208R. Die Söhne der Geizhilae Plot. de 
cup. div. 626D-F. Die Neugierigen z. B. Plut. de cor. 619A. Die ge
achli.ftigen Mftßigginger Sen. de brev. vit. 12, 2-7. Die Habsüchtigen, 
Verachwender und Leckeren Sen. ep. 89, 19ft'. - Gerhard 245i. 

2. Epikt. III 28, 86tf. Femer Epikt. II 17, 29ft'. 84ft'.; IV 6, 81ft'. 
Plot. de tranq. 474D E. 476C. de cnr. 622D E. de cop. div. 626F. Sen. 
de conat. 10. 2; de vit. beat. 20, 8ft'.; ad Mare. 9, 8; de tranq. an. 11, 8; 
13, 2; de brev. vit. 8, 2f. 5. 

8. Epikt. I 8, 6; 4, 23 etc. 
4. Epikt. Ill 19, 1. - Femer Telea 42, lOf.; 48, 2. 4. Plut. de 
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Dahin gehört es auch, wenn wir eine philosophische Wahr
heit veranschaulicht sehen durch Personifikation, sei es. daß 
die personifizierte Gestalt das Wort ergreift und den Hörer an
redet, sei es daß der Redner dem Hörer den Streit verschiedener 
Gestalten vorführt 1• -

Die Diatribe will mit dem Belehren das Ergötzen verbinden, 
sie will das Gewissen wecken und zugleich das Ohr anziehen. 
So sind für sie charakteristisch die mannigfachen Spielarten 
von Humor und Ernst, der Wechsel, ja oft das Ineinander 
von Scherz- und Scheltwort. Daher die Bezeichnung der Dia
tribe als anovcJatoyilcu.o" •. 

Bei Epiktet kann man alle Schattierungen des Humors be
obachten. Mit Behagen malt er Szenen aus, z. B. wie es der 
Sklave des Skeptikers mit der Theorie seines Herrn in der 
Praxis zu ernst nimmt 8• Oder er flicht seinen Schilderungen 
beiläufig derbkomische oder übertreibende Züge ein '· Besonders 
gern bringt er solche witzigen Pointen noch zum Schluß, wie in 
der wundervollen Beschreibung des Marktes die Schlußwendung 
von den Ochsen, die sich wundern, daß jemand sich für etwas 
anderes begeistern kann als für das Heu 6, Bald ist es ein 
gemütlicher Humors, bald beißender Spott 1. 

Der Spott geht leicht zum Scheltwort über. Manchmal 
tritt eine ironische Frage oder ein lmperati v auf, ohne daß man 
sagen kann, ob der Ton mehr scherzhaft oder bitter ernst ist e. 
Oft läßt allerdings das Scheltwort an Deutlichkeit und Derbheit 

tranq. 477E. de cup. div. ö26C. Sen. de brev. vit. 7, 6; de tranq. an. 
11, 9; ad Mare. 9, 4. ep.17; Hor. eat. I 1, 4ft'. 62.- H. Weber 23. 

1. Beispiele im vorigen; e. E. Weber 168. 
2. Darüber Gerhard 229ft'.; dort auch über den Zusammenbang von 

Diatribe und Komödie, den auch Hirzel, Dialog I 380 berührt. 
8. Epikt. II 20, 29ft'. 4. Epikt. I 2, 8; II 16, 22 f. 
6. Epikt. II 14, 23-29; ferner I 18, 16. 20. Die oben genannten 

Schilderungen Telee 4, 8ft'.; 35, 2ft'. Obertreibende Zlige bei Telee 
34, 5f.; 43, 6f. Bei Plut. mauehe Schilderungen der Neugierigen in 
de cur. Ferner de exil. 601D. Die allzuhöflichen Zuhörer bei Sen. ep. 
95, 2; ferner Sen. tle tranq. an. 9, 4; Humor in Gleichniesen e. S. 37. 

6. z. B. Epikt. IV 7, 22f. Plot. de tranq. 467 C. de cup. div. 
526E. 

7. Epikt. I 19, 10; 29, 21. Plot. de tranq. 465A: 470B. 
8. Telee 24, 3; 26, 2. Epikt. I 4, 15; 11 4, 11 ; 16, 12 f. 
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nichts zu wünschen übrig. Die Art des Diogenes, des ixaJ~o~ 
lou}o~~aat. 1, ist bekannt. Ebenso die Schimpfwörter der Kyniker 
wie xa:ta~~Jcna und xaxai urpalal•. Bei niedereren Vertretern 
der Gattung wird der Gebrauch der rpoenxa olld~Jcna, die die 
Dinge veralbern sollen, selbst zur Albernheit; man sucht etwas 
darin, die Dinge mit möglichst häßlichen Namen zu nennen 1• 

Aber auch ein vornehmerer Vertreter wie Epiktet kann oft un
glaublich derb und grob dreinfahren, besonders wenn es gilt 
den verhaßten Epikuräem einen Hieb zu versetzen. 'En:txov~et.ot. 
und xlvau}ot. stehen als gleichbedeutend neben einander '· Sonst 
bieten die oben genannten Beispiele lllustrationen. 

Oft aber kann der ehrliche Groll sich nicht mehr hinter 
derben Witzen und ironischen Bemerkungen verbergen, sondern 
macht sich freie Bahn mit zornigen Ausrufen wie J 1-leral:q~ 
ci"ata:J-qala~, a'llataxvnla~, ror;nla~ etc.; oder in direkten Schelt-

rt ) ' I - ' CL.. I ' - ) I _q....,... wo en: ovx att1XV'11'[) Tatn:a EJI..n~J.IOV!JB'IIO~ xat. not.w'll, aJiattJv •1.,e 
'fn~ tJavJ"oii qrt}aew~ xai 3-eoxol.wn 6; 

Am ergreifendsten aber wirkt es, wenn Zorn und bitterste 
Ironie so gepaart sind, daß der Spott seinen Selbstzweck ver
loren hat und nur dem gewaltigen Ernst dient. W eieher Zorn 
über die niedrige Gesinnung des Feiglings spricht aus Epiktets 
Worten: T(ti ra~ ~nt 'IUWJ.ta o TOt.OVT~ ian xai sianx; ai~Ja
Tlov, n:l.iO'II d' ovdil' 1• welches leidenschaftliche Pathos glüht 
in der Scheltrede gegen Epikur 1, und wie ergreifend klingt die 
Schlußwendung Epikt. I 28, 33: ToVTov oJ" !J1JdBilla" Et"
!JEÄ.eta'll not.eia8-at, t:l"o~ {;!J'i"' doxei; t:L"e~ di Uro"mt oi n:ani 

- I ) , _ Q. - I ( '"' J )1, 1 -
f:~rJ q>atJIO/lEJiliJ «XOMJV.,-Ovn~; - !J«I.'IIOJ.IB)Ot. - 'IJ/lE~ OVJI aNW 
n not.OV!JB'II; -

Diese Lebhaftigkeit, Anschaulichkeit und Buntheit dient 
der beabsichtigten Wirkung. Dem Redner liegt nichts an der 
theoretischen Belehrung seiner Hörer, sondern an ihrer prak
tischen Beeinflussung. Seine Rede ist im Wesentlichen ein 
persönlicher Appell. 

1. Dio or. IX 289R. 2. E. Weber 209. Gerhard 37ft'. 
3. z. B. Telea 31, 1ft'.; 39, 6. Henae, Telea LXXI. · H. Weber 

13 f. 37 f. 
4. Epitt. ill 24, 38. 6. Epikt. II 8, 14. 
6. Epikt. I 9, 33f. - Sen. de brev. vit. 20, 4. 
7. Epikt. II 20, 26!. 
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Dieser persönliche Appell kann verschiedene Stimmungen 
durchlaufen. Sein Hauptbestandteil ist das lUrxe," 1, die Über
führung von der Schlechtigkeit der allgemeinen Anschauung und 
Moral, die Polemik gegen die vorgefaßten Meinungen, die 
falschen cJ6r~tma, gegen Freude und Schmerz, die sich von den 
Außendingen abhängig machen; die Polemik gegen Halbheit 
und Schwäche und gegen das Liebäugeln mit dem Alten. 

Hier hat ihren Platz die ironische Aufforderung, das 
Falsche zli tun. Die Schüler beklagen sich, daß sie keine 
Karriere in der Welt machen? So mögen sie doch die Philo
sophie aufstecken und sich mit weltlichen Geschäften abgeben'· 
Hier haben ihren Platz ferner die Beispiele und Schilde
rungen, die wir kennen lernten, die die schlechte Praxis als 
lächerlich oder verächtlich darstellen. Besonders wirksam ist 
dieser Hinweis, wenn er solche Gestalten der Sage heranzieht, 
die sonst als nachahmenswerte Ideale gelten. Man schaue doch 
nur jenen Helden an, und man sieht, wie unglücklich solche 
cJor~taJ:a machen ! - Solche Beispiele werden natürlich gen1 
mit Übertreibung gezeichnet, und die Fehler und Charakter
schwächen werden als absichtliches, planmäßiges V erhalten ge
deutet. So zeichnet Epiktet das Bild des Strebers, dessen 
Überlegungen sich an die x~ä i'n:1J anlehnen und sie ins Gegen
teil verdrehen •. Dahin gehört es auch, daß man die falsche 
Konsequenz aus der Ansicht des Gegners zieht und sein Bild 
malt, wie es sich ausnehmen würde, sobald diese Konsequenzen 
in die Praxis umgesetzt wären. In dieser Weise polemisiert 
Epiktat gegen die Epikuräer und Skeptiker'. 

Hier haben ihren Platz neben den Beispielen und Schilde
rungen die Vergleiche, die das Unwürdige und Lächerliche 
der falschen Meinung kennzeichnen sollen. Vergleiche, die dem 
Hörer sagen sollen: in der entsprechenden Lage des täglichen 
Lebens würdest du ein solches Urteil lächerlich finden , dich 
vor einem solchen Verhalten schämen. Also mach es auch 
hier so. 

Die Grenze zwischen der Polemik und der positiven Er
mahnung, dem EJ.irxe," und JIOV~t:ni", ist natürlich fließend. 

1. Gerbard 86 ff. 2. Epikt. IV 6, 29 etc. s. S. 32. 
3. Epikt. IV 6, 33. 4. s. S. 67 f. 60. 
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Auch in der positiven Ermahnung hat der Vergleich seine 
Stelle. Es ist hier besanden der Vergleich mit den Weltleuten 
oder mit anderen Berufen, der sagen will: seht, so viel Mut und 
Kraft wird aufgewandt, wo es sich um geringwertige oder nich
tige Ziele handelt; wie viel mehr gilt es für euch, um des hohen 
Zieles willen alle Kräfte anzuspannen. 

Ferner wirkt auch hier das Beispiel. Einmal das Bei
spiel eines Helden aus der Sage wie Herakles und Odysseus. 
Ferner das Beispiel einer geschichtlichen Penon wie Sokrates 
und Diogenes. Aber auch das Beispiel einer zeitgenöBSischen 
Penon wie Lateranus, der seinen Hals dem Henker ruhig hin 
hältt, oder Agrippinus, der sich durch Gericht und Urteil nicht 
in seiner Ruhe stören läßt•. Schließlich wird auch oft die ab
strakte Idealfigur gezeichnet. Nach solchen Beispielen heißt es 
dann : lcfov tpw'llal, 'fJI.'J.oUorpov, i<Jov tfta~6Ut~ wrpeJ.~aono~ &".:;~ 
nov~, ·iJov (h.'lXOW~ ä"~eW1fO~ l.orov1• 

Daneben stehen dann die direkten Aufforderungen; 
in energischem Tone, in aneinander gereihten Imperativen 
werden sie ausgesprochen: das gilt es zu tun, das gilt es zu 
bedenken. 

Die Aufforderungen können bisweilen großen Schwung oder 
Innigkeit erreichen. In lebendigen Farben wird das Idealbild 
eines Jünglings gezeichnet, und den Schluß bildet der begeisterte 

usruf \ \ 1 ~ .. Q. \ , 2 -~ ,, ) fJ , ...' ' A : av ~~~, 6 w aJivewt&a, av lllrfa~~MS EXat~ un O~va§j • 

Bisweilen aber bricht das Gefühl des Schmerzes durch über die 
schlechte Praxis, die so himmelweit von der Theorie entfernt ist, 
und der Ton ist ein beschwörender•. So wenn Epiktet in be
wegten Worten bittet, es möge doch einer Ernst machen mit 
seinen Reden, und wenn er schließlich halb bei sich selbst die 
Schuld sucht, daß sein sehnlichster Wunsch unerfüllt bleibt. -
Anderwärts ist es ein Ton herzlichster Innigkeit, der den Hörer 
in seinen Bann zieht, wie der Lobpreis Gottes Epikt. I 16, 15ft'.: 
"Das also ist alles, was die Vorsehung an uns getan hat? -
Und welche Worte reichen hin, um es würdig zu loben und zu 
preisen? Ja, wenn wir Vernunft hätten, dürften wir etwas 
anderes tun - allesamt und jeder einzelne - als der Gottheit 

1. Epikt. I 1, 19. 2. Epikt. I 1, 28ff. S. Epikt. m 23, 20. 
4. Epikt. II 17 I 29 ff. 6. Epikt. II 16, 11 ff.; 19, 29 ff. 
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lobsingen und sie rühmen und ihre mannigfache Gnade ver
künden? Müßten wir nicht beim Spaten und beim Pflug, 
beim Essen und Trinken den Lobgesang Gottes anstimmen: 
,Groß ist Gott, denn er schenkte uns diese Werkzeuge, mit denen 
wir das Land bebauen; groß ist Gott, denn er schenkte uns 
Hände, schenkte uns Genießen und Verdauen , schenkte uns 
Wachsen, ohne daß wir es merken, und Erquickung im Schlaf!' 
So müßten wir lobsingen bei jedem Werke, doch den herrlichsten 
und heiligsten Lobgesang müßten wir singen dafür, daß er uns 
die Kraft gab, all das zu begreifen und mit Bewußtsein zu ge
brauchen. - Wir aber? Da ihr verblendet seid, fast alle, muß 
da nicht einer sein, der diese Stelle ausfüllt und für alle den 
Lobgesang anstimmt zu Gottes Preis? Ja, was kann ich lahmer 
Greis denn überhaupt sonst als Gott lobsingen ! Wäre ich eine 
Nachtigall, ich sänge wie sie, und wäre ich ein Schwan, ich 
machte es wie er. Ein Mensch aber bin ich, der denken kann, 
danun muß ich Gott lobsingen. Das ist mein Amt; ich kenne 
es und vergesse nicht, was es fordert, so lange ich darf; und euch 
rufe ich zu, mit einzustimmen in mein Loblied!" 

IL Der Stil des Paulus und die Diatribe. 

t. Dialogtsehe Elemente ln den paullntschen Briefen. 

Auch in den Briefen des Paulus finden sich Redewendungen, 
die auf den Dialog zurückgehen. 

Zunächst finden wir jene leichten Spuren, beiläufige Wen
dungen und Formeln, die wir in der Diatribe fanden. Man 
wird sagen dürfen, daß die Verwendung solcher Formeln im 
Briefe darauf beruht, daß sie dem Paulus in der mündlichen 
Rede geläufig waren. Und es ergibt sich der Schluß, daß in 
der mündlichen Rede der dialogische Charakter im Stile des 
Paulus noch viel stärker ausgeprägt war. Ein Satz, dessen An
wendung im einzelnen Fall freilich der größten Vorsicht bedarf. 
Ein Satz, der aber seine willkommene Bestätigung darin findet, 
daß wir die deutlichen Merkmale des Dialogs dort bei Paulus 
finden, wo seine Ausführungen am wenigsten den persönlichen 
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Briefcharakter haben und sich am meisten dem V ortrage nähern: 
im Römerbrief. 

Wir fanden in der Diatribe Wendungen, in denen ge
wissermaßen gemeinsame Voraussetzungen von Redner und 
Hörer festgestellt oder sonst der Kontakt zwischen beiden her
gestellt wird, wie oox P(lq~, olJx olcJa~, &y"Oli~ u. dergl. Ganz 
ähnliche Wendungen finden sich in großer Zahl auch bei Paulus. 
So ruft er in der Warnung vor der Sündenknechtschaft Röm. 616: 

) ,,..I Cl 't' I l \. ö 111)-. , C I 
OVX OLuan on qJ :Tfa(!U1~aJIB'f6 HXVI'OV~ OVMJ~ BL~ vnaX.OfJJI, 
dovJ.ol Aa-re q~ vnaxoven • • • • ; So in dem Abschnitt über 
das Verzichten 1 Kor. 9M: ovx oföan Ön o1 A" a1:adlce 'f(!E· 
%0Jif6~ 1fclJI7:B~ piJI 1:(/ExOVULJI, el~ ÖE Äap{JaJIBL 7:0 {J(lafleiOJI; 
S. ferner 1 Kor. 816; 5&; 61s. Ferner weniger rhetorisch, d. h. 
weniger als Berufung auf eine allgemeine Wahrheit, sondern 
als Beziehung auf eine bestimmte Tatsache (zu umschreiben 
etwa: "ihr habt doch nicht vergessen") Röm. 11a; 1 Kor. 6af. s; 
9t.S; ebenso ~)'Jioein Röm. 6s; 71. Oder in belehrendem Tone: 
ov 3-ilw vpä~ &r"oeiv Röm. lls; 1 Kor. 10t; 121; 2 Kor. 1s; 
1 Thess. 4t.S, wozu man das p.~ ae ÄaJI3-aJ~hw der Diatribe ver
gleichen mag. Nur zuweilen ist diese Wendung durch die 
Sachlage motiviert (eine Anfrage der Adressaten 1 Kor. 121; 
1 Thess. 418), sonst ist es eine bloße Formel, die Paulus also 
zweifellos auch in der Rede gebraucht hat. 

Ein charakteristischer Unterschied fällt allerdings auf. 
In der Diatribe richtet sich die Frage an den einzelnen, bei 
Paulus an die Gesamtheit. Es könnte auf den ersten Blick so 
aussehen, als ob der Ausdruck deshalb bei Paulus weniger per-. 
sönlich wäre. In Wahrheit ist es gerade umgekehrt. Der 
Grieche redet ja nicht zu einer bestimmten einzelnen Person, 
sondern er redet den Hörer überhaupt an. Jeder soll sich in 
diesem ovx o1da~ getroffen fühlen. Paulus dagegen redet die 
Gesamtheit der Gemeindeglieder an, also eine viel persönlichere 
Größe als der ideale Hörer des philosophischen Predigers. -

Ebenso finden sich bei Paulus die kleinen anhaltenden 
Fragen d o~" u. dergl., die das Stillhalten, das Sichbesinnen 
vor der Konsequenz markieren, um dadurch den Gedanken 
scharf henortreten zu lassen und die Konsequenz - sei es eine 
richtige, sei es eine falsche in ihrer ganzen Schwere zum 
Bewußtsein zu bringen. 

Ponehaqea 18 : BulbaaDD, Btil. 5 
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Inwiefern dabei tAillweise eine andere Nüancierung vorliegt 
als in der Diatribe, wird unten zur Sprache kommen. Bier sei 
nur darauf nachdrücklich hingewiesen, daß sich diese Fragen 
am häufigsten in den dialektischen Partien des Römer
briefs finden, also dort, wo Paulus am wenigsten Fühlung mit 
den Lesern hat und am meisten rhetorisch spricht. Er wird 
diese Formeln also zweifellos in der Missionspredigt, wenn er 
sich und seine Sache den Hörern erst bekannt machen mußte, 
häufig gebraucht haben. -

Wir nannten als Charakteristikum der Diatribe die An
reden an den Hörer, die den Ton tragen, in dem der Lehrer 
zum törichten Schüler redet. Auch sie finden wir bei Paulus 
wieder. Auch er braucht wie Epiktet die Anreden ä11:tewns 
(Röm. 2t. s; 9a>) und l1cpeM1 (1 Kor. 1586). Häufig sind diese 
Wendungen nicht; für gewöhnlich gebraucht Paulus die Anrede 
cMs).cpoi, - wenn er nämlich die Gemeindeglieder anredet. Aber 
- und das ist das Charakteristische - eben das tut er an den 
genannten Stellen nicht, sondern da redet er einen fingierten 
Gegner an und zwar innerhalb einer lehrhaften Auseinander
setzung. Dahin gehört es auch, wenn Paulus plötzlich in Er
mahnungen an die Gemeindeglieder in die 2. Pers. sing. um
springt. Röm. 14t hatte begonnen neoaA.a~Jflavsa:te . . . . 
V. ' heißt es dann mit einem Male: a v "i' el x·d. Paulus 
sieht also jetzt nicht mehr die Gesamtheit der Gemeindeglieder 
vor sich, sondern einen einzelnen Hörer oder Gegner. cf. Röm.l4ta 
u. u;, 19 u. oo. 22; bes. auffällig Gal. 47•. - Wieder dürfen wir 
sagen: er bedient sich einer Wendung der Diatribe, die er im 
mündlichen Lehrvortrag noch öfter verwendet haben wird. 

Das letzte Beispiel flihrt uns nun aber weiter, nämlich zu 
den deutlichen Kennzeichen des Dialogs, zur Rede und Gegen
rede zwischen Redner und fingiertem ·Gegner. 

Auch Paulus benutzt für den Fortgang seiner Rede das 
Mittel des Einwands in direkter Rede und seine Zurück· 
weisung. 

Zur Einführung des Einwands verwendet er folgende For-

1. Nicht hierher wird man Gal. 61 rechnen dllrfen. Denn hier ist 
die ganz gewöhnliche Neigung maßgebend, allgemeine Vorschriften in 
der 2. pers. sing. imp. zu geben (Sprichwortstil). So vielleicht auch 
Röm. 18af.; cf. die zitierte Regel Röm. 1210. 
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mein : &ll, E(l6i n~ (1 Kor. 16 && ) , i(lii~ o.1" (Röm. 919; 1119 ). 
Einmal findet sich auch das charakteristische fP'lai (2 Kor. 10101), 

das aber allein schon zum Beweise genügte, daß Paulus die 
Redeweise der Diatribe kannte. - Meist aber wird der Ein
wand ohne Formel eingeführt, einfach als Zwischenfrage 
(Röm. 81 s; Gal. 819. 2o; 1 Kor. 1029b. so? s. auch Röm. 71B). 

Aber es ist deutlich, daß dem Paulus diese dialogische 
Redeweise nicht ganz in Fleisch und ßlut übergegangen ist. 
Die Fiktion des mitredenden Gegners hat für ihn nicht die 
Kraft, die sie bei den Griechen hat. Und er formuliert deshalb 
die Einwendung oft nicht mit direkten Worten des Gegners, 
sondern als seine eigenen Worte, freilich im Sinne des Gegners. 
Dafür sind charakteristisch die Wendungen: -cl ok t(IOV~ABV; 
und cU.A.a Urw• . . . ; Aber das zeigt doch auch wieder, daß 
Paulus bis zu einem gewissen Grade die Gedankenbewegung 
der Diatribe mitmacht: er entwickelt seine Gedanken und macht 

# 

sie klar in der Form von Rede und Gegenrede. 
Paulus antwortet auf den Einwand selten mit einer Gegen

frage (Röm. 919ft'.). Auch zu einem wirklichen Zwiegespräch, 
zu einem Hinundher von Fragen und Antworten kommt es 
kaum. Röm. 31ft'. und 42 sind nur Ansätze dazu zu erblicken. 
Gewöhnlich schlägt er den Einwand einfach durch ll~ ri"o1.-co 
nieder. Dann weist er entweder in zusammenhängender Dar
legung dem Gegner sein Unrecht nach und begründet die gegen
teilige Anschauung•, oder er tut dies in einer Fülle rhetorischer 
Fragen und anderer rhetorischer Wendungen'. Nirgends aber 
.findet sich eine Entwicklung in Frage und Antwort, ein allmäh
liches Zuschreiten auf das Ziel. 

Die kurze Niederschlagung zeigt nun aber deutlich das 
Charakteristische der Paulinischen Denkweise. Die .Ein
wendungen nämlich bringen bei ihm fast nie gleich-mögliche 
oder überhaupt in Betracht zu ziehende Ansichten vor, sondern 
sind Absurditäten. Unter Umständen kommen zwar auch Ein-

1. Ala Zitationsformel findet aich qrt~al auch 1 Kor. 618. Auch das 
hat seine Analogie in der Diatribe; a. Epikt. ed. Sehenkl, Index. 

2. Böm. ·h; 61; 7 7; l01sf.; lh; a. auch 1 Kor. 1019; 2 Kor. 1218. 
3. Röm. 61ft'.; 77. u; 9u; 1 Kor. 1686. 
4. Böm. 9utff.; 1 Kor. 101eft'.; 2Xor. 12t8fl'. 

ö• 
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wendungen vor, die wirklich gegnerische Ansichten auBBprechen t; 
fast immer aber vertritt der fingierte Gegner nicht etwa eine 
gegnerische Anschauung, sondern zieht falsche Konsequenzen 
aus der Anschauung des Paulus. Es fehlt an solchen Ein
'Wendungen in der Diatribe zwar nicht, und auch dort fanden 
wir, daß sie durch 1-l~ rbot'EO zurückgewiesen wurden. Aber es 
zeigt sich doch in ihrem absoluten Vorherrschen bei Paulus, 
daß es sich bei ihm um etwas anderes handelt als in der 
Diatribe. Er gewinnt seine Sätze nicht auf gedanklichem Wege, 
sondern durch Erlebnis und Intuition. Und so hat er bei ihrer 
Verteidigung auch nicht so sehr das Bedürfnis, sie durch gedank
liche Erwägungen sicher zu stellen, sondern er will einerseits 
die Paradoxie seiner Sätze durch recht scharfe Wendungen zum 
Ausdruck bringen, und er ist andererseits praktisch interessiert, 
er will falsche sittliche Folgerungen verhüten. Eine Anlehnung 
an die Form der Diatribe liegt darin gleichwohl vor, und es ist 
bezeichnend, daß die genannten Beispiele sich wieder in der 
Mehrzahl im Römerbrief finden und alle in lehrhaften Zusammen
hängen. Wir sehen also einerseits weitgehende formelle Über
einstimmung, die zugleich eine Obereinstimmung in der Gedanken
bewegung bis zu einem gewissen Grade einschließt; andererseits 
aber einen tiefen Unterschied des Denkans des Paulus von dem 
der griechischen Prediger.-

Wir hatten in der Diktion der Diatribe die Parataxe als 
charakteristisch erkannt, den Mangel an Perioden, das oft asyn
detische Nebeneinander kleiner Sätze. Dieselbe Beobachtung 
können wir bei Paulus machen. Freilich mit einer Einschrän
kung; es finden sich bei Paulus Partien, die einen völlig anderen 
Eindruck machen. Neben der lebendigen, sich in kurzen, raschen 
Worten fortbewegenden Rede finden sich lange, schwerfällige 
Sätze; keine eigentlichen Perioden, sondern Sätze, die sich in 
iibermäßigen Aneinanderreibungen von Relativsätzen und parti
cipia coniuncta fortspinnen. Besonders J. Weiß hat auf diesen 
Unterschied energisch hingewiesen und die Frage nach der 
Lösung des darin enthaltenen Problems gestellt•.· Gelingt es 
uns, die der Diatribe ähnliche Diktion als für bestimmte Zu-

1. Röm. 1119; 1 Kor. 1019?; 1685; 2. Kor. 10to. 
2. Auf,;aben der nt. Wissenschaft, Gött. 1908. S. 16f. 
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sammanhänge charakteristisch zu erkennen, so dürfen wir hoffen, 
der Antwort auf jene Frage näher zu kommen. 

Wir wiesen auf den charakteristischen Satzbau der Diatribe 
speziell bei den Bedingungsverhältnissen hin. Einige ganz 
analoge Beispiele finden sich bei Paulus. Das Bedingungs
verhältnis ist ausgedrückt durch Frage und folgenden Imperativ 
1 Kor. ?1sf.: 

I ) ~ ~~ \ , I Q. 
n:eet'fBTf.l'lj/olEVO~ nr; a, ... 1v •1; 1-'fJ uttan:aavw • 
.1 ' H , '-- ~ , \ I Q. ev ax.eoflvOTt~ U11.A1J"at n~; I-'7J 1tB(!t'fB/olVEOvw. 

1 Kor. 7'l7: 
~·~ , ''I"'~· utu80at riJ)IatiU j /olfJ '::fJ'fBt AVf1t)l • 

ülvaat &no rvvatx.o~; "'~ ~~" rvvaixa 1• 
Aufs stärkste verkürzt ist das Bedingungsverhältnis Röm. 12s. 
Nachdem es vorher durch sl'n angedeutet war, geht es einfach 
weiter: 

6 1-'eracJuJoi~ 
( I 

0 1t(!OtUTa/olBJIO~ 

o ilewv 
Ferner: Röm. 14s: 

' c L! E'JI anAUJ:fln, 
8v an:ovdfi, 

b ila(}67:f11:t. 

( -\ ll I -

0 q>(!Ol'(J})I f:fJJI fJ/olE(!aJI ~V(!t~ lp(!OJ'Bt 
~ai o ia:Jlwv x.velctJ ia~let • • 

' ( \ ) a.' , ) ) Q' 
xat 0 /ol'IJ EUvtWV X.V(!lc,J ()t,X. Ef1vt8t. 

Als charakteristisch fiir die Einfachheit des Satzbaus zitiert 
J. Weiß 1 Kor. 3 ~-9. Charakteristisch sind ferner die Kapitel12 
bis 14 des Römerbriefs: kleine hingeworfene Sätze, oft asyndetisch, 
ohne viel Variation und möglichst knapp (z. B. 12sff.; 137). 
Außerdem sind Beispiele für variationslose Redeweise 1 Kor. 
1589-u; für knappe elliptische Ausdrucksweise etwa 1 Kor. 13s; 
2 Kor. 1s; 018; Sas•. -

Die Kehrseite dieser Knappheit und Einfachheit ist auch 
bei Paulus eine quantitative Fülle des Ausdrucks. Das 
haben zum Teil schon die genannten Beispiele gezeigt. Wie in 
der Diatribe treten oft kleine Sätzchen in großer Menge neben 

1. Sonst noch Röm. 13a. Vgl. J. Weii zu 1 Kor. 7n (:Meyers 
Kommentar). 

2. Heinrici, der literarische Charakter der neutestamentlichen 
Schriften, nennt 8. 68 als charakteristisch für den parataktischen Satz
bau 1 Kor. 611-10; 91&-a:s. - Zn Röm. 12e cf. die 8. 17, 2 genannte 
Stelle Epikt. li 10, 10. 
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einander auf, wie dort z. B. gern Aufzählungen mit El'n: -el'n• 
und negative Sätzchen mit vorangestellter Negation'. Ebenso 
finden wir dort die aneinander gereihten Fragen und Fragen 
mit Antworten. Und wie dort dienen solche kleine Sätzchen 
dazu, Oberbegriffe zu spezialisieren. Z. B. Röm. 2ad. der Wider
spruch zwischen Gesetzesstolz und Gesetzeserfüllung: c,. ~~/ (! \ ,~~/ 

0 OVJI utuaUXWJI ~'rB(IOJI C16avfOJ1 OV utuaUX.U~j 

p ' \ 11 11 
0 Xfj(111l1l1WJ1 !J'IJ X.~~.e1n'6tJI XMn'f6t~ j 

o Urw" p~ potxevet" potxsvet~; 
c R~ 1 , ' ,,~ 1- c 1 -
0 t~U61'.VC1C10Jl6JIO~ 'fa 6LUWIW 16(/0l1V1'.6t~ j 
l\ J I - \ Q. \ ~ ,,. 

o~ ~" JIO!Jl[J x.avxauat, • • • • 'fOJI v60JI anpa~et~; 

Oder Röm. 137, wo der Grundsatz an6dore näa," nl~ ÖfPetAa~ 
spezialisiert wird durch : 

... \ ' ' ' 
'f~l) I'OJI lpO(/OJI I'OJI tpoeoJI, 

-&cji I'O 'fiÄo~ I'O -&ilo~. 
Oder z. B. 1 Kor. 12,ff.; 1589ff.; 2 Kor. 1lt9f. 22f. 

Auch die Fülle im Ausdruck des einzelnen Satzteils findet 
sich häufig bei Paulus•. Aufzählungen von Substantiven, asyn
detisch• oder irgendwie verbunden6, Seltener aneinander ge
reihte Attribute mit a-privativum e. Häufiger ist Doppelheit des 
Ausdrucks; doch liegt darin meist keine Analogie zur Ausdrucks
weise der Diatribe vor, sondern zu semitischen Redewendungen 
(z. B. Röm. 141s. 14. 17. 18. 19j 1 Kor. löro; 2 Kor. 716; Gal. 11s; 
815; Phil. 119!.; 212ff.). An anderen Stellen wie 1 Kor. 81; 785; 
2 Kor. 10t; Gal. 626, vielleicht auch an den genannten Stellen 
Röm. 141s. 19 wird man eher an die Redeweise der Diatribe 
denken. 

Eine Ordnung darf man in solchen Aufzählungen ebenso 
wenig suchen wie in der Diatribe. Für die Nebeneinander
stelluug ist oft äußerlicher Gleichklang maßgebend. Z. B. 
Röm. 129: die drei ersten Substantive haben gleiche Endungen, 
dann folgt !JBU'&OV~ q>:Hwov q>dJIOV, und weiter V. 31 aUvJihov~ 

1. Röm. 12eft'.; 1 Kor. lOst; 1218: 188. 
2. lKor. 116; 9tft'.; 12n; l84f.: 2Kor. 7t. 
8. "Enumerationen" a. Heinrici, der zweite Brief an die Korinther 

(in Meyera Kommentar) 2'l7 A. Der literar. Char. 68. 
4. Röm. lnfl'.; 2 Kor. 6 •fl'.; 121o; Phi. 3 &f. 
ö. Röm. 8a&.asf.; lSts; 1 Kor. Sn; 4u; öu; 69f.; 12ts; Gal. 4to. 
6. Röm. 1st; Phl. 2t5. 
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aOVJI~i-rov~. 1 Kor. 4u; 6u liegen zum Teil Anklänge in den 
Endungen vor; ebenso 2 Kor. 7n, wenn man paarweise ordnet; 
1 Kor. 786 gleicher Anfang: etOX1JI-'0V xai evn&~ö~ov. 

Sehr charakteristisch ist nun ferner, daß auch die eigen
tümlichen Verwendungsarten solcher Aufzählungen, die wir in 
der Diatribe wahrnahmen, bei Paulus wiederkehren. 

Wir finden bei ihm die Lasterkataloge 1, in denen seine 
Abhängigkeit von der griechischen Popwarphilosophie schon 
längst erkannt ist1• Auch Tugendkataloge kommen vor•. 

Vielleicht die größte Ähnlichkeit aber finden wir in den 
Peristasenkatalogen. Wie der griechische Weise, so zählt 
auch Paulus die Fügungen des Schicksals oder der Mächte, 
denen der Mensch unterworfen ist, auf und verkündet begeistert 
seine Überlegenheit über Freuden und Leiden, über !.ngste und 
Schrecken. 

Tl~ ~,.,.ä~ );(J)~tOBt. an:o ~~~ dran:'l~ TOV X~unoC; 
3-ll "''~ ~, a1:evox(J)~la ~ öt(J)r,.,.o~ 
~ Ätl-'0~ ~ rvl-'vOT:'Il~ ~ XtJIÖVJIO~ ~ 1-'a);at~a j 

ruft er Röm. 885 ähnlich wie Epiktet I 18, 22: 
I ~ )\ I~ ~ ,, ) I 1 )\ l I 

n ovv av xo~atutov (n~o"'a"'ll~ n ovv av ~~~ ax.onp; 
, 1 ~\ ö l: ' , ~ " , - ö , Tt OVJI av O~a~tov; Tl. OLV aJI II.UL O~taJij 
I ) )\ )I ' ö) )\ Q. I n ovv aJI Enaoov; n a., travafOII; 

und wie Epiktet jauchzend fortfährt dvva-rat. -r®-ra nana 

JltXijaat, so kann auch Paulus rühmen: al-1) EV ~OVT:Ot~ n:äatJI 

vnaevtXWI-'BJI'. Paulus nennt zwar fast nur u nglücksschläge; 
denn für ihn sind die guten Gaben der Welt keine n:aeta-raaet~ 
in dem Sinne wie für den stoisch-kyniscben Prediger. A her 
wenn er neben den 3-aJiaT:o~ die ~(J)~ stellt, und wenn er weiter
hin an sich indifferente Größen wie i11etnw-ra und ,.,.iA.l.o"~a dazu 
in Parallele stellt, die dann doch wohl auf Gutes und Böses zu 
verteilen sind, so ist deutlich, wie sehr rhetorischer Ausdruck 
und Ton dem der Diatribe entsprechen. Daß Paulus andere 
Leiden aufzählt als die griechischen Prediger, ist natürlich. 

1. Röm. lnft'.; 13ta; 1Kor. 5n; 6tf.: 2Kor. 1210; Gal. 5JOf. 
2. s. z. B. Lietzmann (im Handbuch zum NT) zo Röm. 119. 
3. Röm. 1211; Gal. 5nf.; Phl. 4a. 
4. Vgl. auch Epikt. I 11, 33 (s. S. 19), das schon J. WeiS (Auf

gaben 15) zu Röm. 816ft'. stellt. - Bei Paulua ferner 1 Kor. 811; 4nf.; 
2 Kor. 64.f.; 1210; Phl. 4u-11. 
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Denn jeder nennt das, waa für ihn in Betracht kommt, der 
Grieche den neawo~ und die fPvr'J, Paulus das 'YV/l'~~tnvaw 
und du.t.'uaß-at. -

An welchen Stellen der paulinischen Briefe und in 
welchen Zusammenhängen finden sich nun die besprochenen 
Anklänge an die Redeweise der Diatribe? Es sind vor allem 
Stellen aus dem Römerbrief und den beiden Korintherbriefen. 
Und zwar sind es einerseits lehrhafte Stellen, wie wir das 
schon früher beobachtet haben. Solcher Art sind die Stellen 
in den ersten Kapiteln des Römerbriefs, aber auch z. B. 1 Kor.151. 
Andererseits sind es Ermahnungen; sowohl sittliche Ennah
nungen allgemeiner Art, wie Vorschriften in Einzelfragen. Das 
ist besonders in den letzten Kapiteln des Rö:::nerbriefs w1d an 
den genannten Stellen des 1. Korintherbriefs der Fall. - Wenn 
wir in jener Gruppe das bemerkenswerteste Charakteristikum 
der Diatribe, das Reden mit dem fingierten Gegner, fanden, und 
wenn wir daa in dieser Gruppe vermißten, 80 ist der Grund 
leicht ersichtlich. Einmal sind jene lehrhaften Ausführungen 
ihrer Art nach weniger persönlich, und dann schreibt Paulus ja 
im Römerbrief an eine Gemeinde, die er nicht kennt; daher 
klingt auch hier in den Ermahnungen die dialogische Form 
durch (Röm. 13sf.; 14,. ~. :ao). - In beiden .Fällen aber handelt 
es sich um Themata, wie sie Paulus in der mündlichen Predigt 
behandeln mußte. So wie Röm. ltsft'. wird Paulus seine Missions
predigt begonnen haben, lind 80 wie er im Brief an seine korin
thische Gemeinde redet, 80 trug er in der Gemeindeversammlung 
seine dtoax~ oder seinen I.Oro~ yvwuew~ vor. 

1. Freilich sind nicht alle lehrhaften Partien in diesem Stile ge
schrieben. Röm. 3111-16 und 0111-111 herrscht jener schwerfällige Satz
bau. Auch das 4. Kap. des Römerbriefe gleitet in seiner 2. Hälfte in 
diesen Stil hinüber. Wie ist das zu erklären? Vielleicht darf man 
sagen: da wo Paulue eich nach aulen wendet, sei ee um in einer Einzel
frage anderer Ansicht gegenüber scharf seinen Standpunkt zum Aue
druck zu bringen, sei es, um praktische Konsequenzen abzuwehren oder 
zu verlangen, da gerät er in jenen eindrucksvoll beweglichen Predigtton. 
Wo aber sein Blick nach innen geht, wo ee gilt, das Fundament, die 
Quelle aller Einzelanschauungen selbst darzustellen, den K;ernpunkt 
seiner geechichtsphilosophiechen Theorie darzulegen, lla schreibt er in 
jenen unbeholfenen Sätzen, denn die eigentlich systematische Begabung 
fehlt ihm. 
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Wenn wir dem gegenüber an anderen Stellen wie am Ein
gang des Römerbriefs jenen schwerfälligen Satzbau finden, so 
braucb.t uns das nicht zu wundem. Da bewegt sich Paulus im 
Briefstil, und er will diesen zugleich seinen besonderen Zwecken 
dienstbar machen, er sucht zugleich theologische Gedanken zum 
Ausdruck zu bringen. Da predigt er nicht, sondern da 
schreibt er. Wir werden uns deshalb nicht wundem, wenn 
wir solche mehr oder weniger langen und schwerfälligen Satz
bildungen öfter in Briefeingängen finden wie 1 Kor. 1 ,_s; 
Phi. 1 s-u; 1 Thes. 1 2-1; 2 Thes. 1 s-121. So neigen denn 
auch Röm. 16 wie 2 Kor. 8 und 9 zu diesem schwerfälligen 
Stil. Denn es handelt sich dort weder um einzelne Notizen 
wie 1 Kor. 16, noch kann Paulus der eigentümlichen, fast pein
lichen Situation wegen den Predigtton anschlagen. 

Endlich aber haben wir noch eine dritte Gruppe solcher 
Stellen zu unterscheiden, an denen wir jene Redeweise finden. 
Es sind die Stellen, an denen sich die Rede zu begeistertem 
Schwung erhebt: Röm. 8 srll'. (11 28ft'.); 1 Kor. 13 1 (4 u-18); 
2 Kor. 6 s-10 (4 1-12). Auch sie klingen nicht wie Briefstil, 
sondern wie begeisterte Rede. Und wenn auch einzelne dieser 
Stellen im Zusammenhang eine ganz bestimmte polemische oder 
apologetische Bedeutung haben, so wird man doch sagen dürfen: 
in dieser Weise redete Paulus in der Gemeindeversammlung; 
so etwa war seine Ausdrucksweise, wenn nach dem ÄDro~ aolpla~ 
und )'1'WaBW~ sein Gefühl zum Lobpreis Gottes überströmte, oder 
wenn er im tjJaJ.,.u)~ oder Vf'JIO~ in gewaltigen Paradoxien die 
Herrlichkeit des Christenstandes pries. 

Daß einfache Erzählungen und persönliche Notizen wie 
Gal. 1u-2 u; Phil. 112-36; 2 19-S> oder 1 Kor. 16 nicht im 
Predigton gehalten sind, bedarf keiner Motivierung. Charakte
ristisch aber ist, daß in exegetischen Partien, wie Röm. 4 und 
Gal. 3 die Merkmale der dialogischen Rede sich finden. Nach 

1. Vom Kolosser- und Epheserbrief sehe ich ab, da diese Briefe 
einer besonderen Untersuchung bedürfen. 

2. Selbstverständlich will ich nicht sagen, daß das ganze Kapitel 
1 Kor. 18 im Stil der Diatribe geschrieben ist; vor allem der Anfang 
hat viel mehr den Charakter eines Psalme (s. auch Norden 509f.); das 
hindert aber nicht, die - freilieb geringen - Analogien zur Diatribe 
ebenfalls zu bemerken. 
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der Art dieser Abschnitte werden wir uns auch seine gespro
chenen Lehrvorträge in der Gemeindeversammlung, wenn er 
ihnen ein alttestamentliches Wort zur Grunde legte, denken 
dürfen. -

Wir haben also gesehen, daß in den Briefen des Paulus 
die Eigentümlichkeiten der Redeweise der Diatribe sich bei 
der Behandlung solcher Themen finden, wie er sie in seinen 
mündlichen Reden auch behandelt haben muß. Und wir 
schließen daraus, daß der mündliche Vortrag des Paulus sich 
in eben dieser .Redeweise bewegte, und zwar in noch höherem 
Maße, als es in den Briefen zur Erscheinung kommt. 

2. Rhetorische Kunstmittel ln den paullnlschen Briefen. 

Wir haben gesehen, daß in der Diatribe der einfache Satz
bau und die einfachen Mittel des Ausdrucks in rhetorisch wirk
samer Weise benutzt werden konnten, und wir fanden zur 
Hebung dieser Wirkung manche Mittel der Kunstrhetorik ver
wandt. Dieselben Beobachtungen können wir bei Paulus machen. 

Sehr häufig finden sich die Klangfiguren. Oft sind es 
gelegentlich auftretende Wortspiele; sie finden sich auch in 
solchen Zusammenhängen , die sonst keine rhetorische Farbe 
tragen. Aus der Menge der Beispiele seien nur einige genannt. 
Für das Nebeneinander von gleichen Wörtern und Wortstämmen 
bei W ecbsel der Vorsilben oder anderen Veränderungen finden 
wir in Röm. 1 eine Reihe von Beispielen•. 
V. 23: ~l.iaga" 'f~»' tf<)Sa)l 'I:OÜ arp:laf'I:OV :l-EoV i)l 0/"0I.W/"a'CL 

slx&"o~ rp3-af7:0v &"3-~wrrov ~1:Ä., 
V. 25: AÄ.a'f~evatn' 1:ß x.'fi.au tra~a 1:0" "/.'fiaa"'fa. 
V27 ., , ,, 

• : aeaD~ EJI a~aeat~. 

V. 28: xa:tw~ oVX. idox.ll"aaa~ 'fOJI 3-BOJI exetJI i)l int"{J'Ct.'ast, 
~~ 1 \ ( Q. \ 1 >Jt I -

na~~uWXD at:'fOV~ o veo~ ec.~ auCJX.t/"OJI JIOVJI. 

Davon zeigen 128 und 26 zugleich Antithesen, wie sie oft mit 
dem Wortspiel verbunden sind. Weitere Beispiele sind: 
Röm. 2 s; 5 16. 19j 12 s. 15; 13 1; 14 zd.; 1 Kor. 8 2f.; 9 19-22; 

llsd.; 13s;15ro;2Kor.3a; 75; 9s; lOöf.t!l; 135-7; Gal. 
2 19; 4 9; Phil. 1 25i 2 1'1f. 

1. J. F. Böttcher, De paronomuia finitimiaqtte ei figuria Paulo 
apoatolo freqaentatia. Lips. 1823 konnte ich ni<lht erhalten. 
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Wie in den genannten Beispielen das Wortspiel oft durch 
präpositionale Verbindungen hervorgerufen wird, so an anderen 
Stellen durch den Wechsel der Präposition vor gleichen Sub
stantiven oder Pronomen. Z. B. ID>m. 3 21; 417; 11 96; 1 Kor. 
1 21; 4 to; 2 Kor. 4 11; 10 s; 13 s; Phm. 11. Auch hier ist das 
Wortspiel oft der Antithese wegen verwandt (1 Kor. 1 21?; 4 11; 
2 Kor. 10 s; 13 s). 

Andere Kunstmittel wie Anaphora, Epiphora u. dergl. werden 
durch die anzuführenden Beispiele des Parallelismus illustriert 
werden 1• 

Auch der Parallelismus der Glieder findet sich in sehr 
reichem Maße bei Paulus. Über ihn hat J. Weiß in seinen 
Beiträgen zur paulinischen Rhetorik ausführlich gehandelt•. 

Wie in der Diatribe finden sich längere Partien, in denen der 
Parallelismus der Glieder mehr od'er weniger fein durchgeführt ist•. 
Röm. 12 ,_16: xaftan:ee ra~ o &i aw,..cnt n:oA.A.a l'iA.fJ ixo"'"'' 

"'a öi ,..iA.7J nana oo "'~" cd"'~" ifet neiist", 
OO'fC!Jf; oi n:oA.A.oi ~ aw,..& WI'W b Xftan;, 

'fO öi xa:t, el, &A.A.~J.w,. I'ElfJ. 
ixoner; di xa~la,..a'fa x.cna 'f~)' xa~t)' 'ffp öoftaiaa.. ~,..;," ötcitpo~, 

ei'e n:~lpr~ela.., xal'a n}" dJ!aJ.oyla.. 'fi, n:lanw,· 
.,, ö , l__ - ~ , 

et'fl ta'X.OJ!ta.., ~"JI' 'f'!J utaXOJ!ttl' 
.,, (~~, ) -~~ l! et'fe o utuaaxwJI, Eil 'flj utuaaxaMtl' 
" t , - l__ - -- 'll , et'fe 0 n:a~XOI'oWJI, u 'f'[) n:~UM.fjUBt' 

• ~~ \ , ( l' o l'erautuov' ~" an:~~oO'ffJn, 

o n~otal'a/lt'IIOf; o an:ovdß, 
o ~lew" o ila~o'"l"''' 
( ) I ) I 

7J ayan:7J anno~t'fo,, 

&noaJ"vyovner; 'fo n:o"eeo", xoUW,..not "''lj &ra~ · 
"'fi ftlaöe'Mplfl elr; aA.A.~A.o~ rptlOa'fO~Ot I "'V 'ftl'fi 6ll~A.ovr; 

I 

neowov /lDOI., 
"'fi anovöfi I'~ OX"fl~ol, "'t; nJievl'cn' ~ioner;, 

1. Im übrigen s. Blai, Gramm. ues neutest. Griechisch § 82. 
2. Sonderdruck aus den Theol. Stud. (Festschrift für B. Weii), 

Gött. 1897. 
8. Schon Augustin weist (de doetr. ehr. IV 20) auf die schöne 

Gliederung dieses Abschnitts hin. 2 Kor. 61-11 und Röm. 818-19 

ftihrt er (ibid.) als Beispiele des grande dicendi genus an. De doctr. 
ehr. IV 7 analysiert er 2 Kor. 1111-so. 
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~er XV(liqJ dovUVon~, ~fi EAnidt. xai(!O'nB~, 
~fi 3-U t/JBt vnnllnOJII:B~, 'r:fi 11:(/0UBvxfj 11:(/0UXa(l'l:~(!OV'IITB~, 
~ai~ xqelat~ ~WJI lzyiw'll XOtJIWJioVne~, 'l:,P, lpt.AO~BJilaJ' dt.wxona~. 
,WJ.oyei-'e 'l:tn~ dtcJxona~, eJA.oyein wi 1-'~ x.Maflaa:ie. 

I \ I 1 - I \ •• 1 I %Qt(!BI.JI 1-le'l:a %Ql.(!DnWJI1 XMrtet.JI lle'l:C. XAQI.O'II'fWJI, 

Parallelismus in Verbindung mit Antithesen und Wortspielen 
liegt vor 1 Kor. 9 19-22: 
,.."_I Q. \ )\ ) • - ) \ ) ~ 11- . 
r.Mfllv-6(!0~ ya(l WJ1 6X n:aJI'l:WJI naUt.JI Ellatrl:OJI BuOVMUUa, 

(.' \ 1-' ~ I ,"a '1:011~ 1l:MStOJ'a~ "A. e fl u 7J a w. 
xai eyn61-''P' ~oi~ 'Iovdaiot, w~ 'lovdaio~, 

i'J~a 'Iovdaiov~ XB(lcJ1} aw. 
• ( \ I ( ( \ I \ )\ ) \ ( \ I 

'l:Ot.~ vn:o J'Oi-'OJI w~ vrco J'Oi-'OJI, - 1-'1} WJI av'l:o~ vno JIOI-'0'11 
(I \ ( \ I ..J' 
t.Jia '1:011~ vn:o JIOilOJI XB(lu1JUW . 

." 1 I ( )I \ )\ J/ ( ,.. , "J 1 ) w 
'l:Ot~ a'IIOI-'Ot.~ w~ a'IIOI-'0~, - I-'7J WJI a'VOilO~ ~eov a"'"' IJIJI0-

(.' ~I \ ) I 
t.J'a XB(laOJIW 'l:OV~ aJIOi-'OV~. 

iynoll'l" ~or, a a3-niat.JI aa.:t8Jf7j,, 
f"a 'l:ov, aa3-nei, xeqd,/aw. 

- • I I 
'l:Ot.~ nc. at'V ytyoJia naJI'l:a, 

(I I \ I 

,"a n:OJI'l:W~ n"a~ awaw. 

1-' 0!; X(ltU'l:oV -

Dasselbe ist zu beobachten 1 Kor. 7 29 b. s1: 

r"a xai oi lxone~ yv"ai"A.a~ 
\ ( aa1~' 

X.Ot 01. IUI.att>JI'l:B' 
\ C I 

X.Ot 01. XQt(!OJI~B' 
xai oi ciyo(la~ o Jl'l: e ~ 

\ . . 
x.at Ot X(!WilBJIOt ••• 

Antithetischer Parallelismus mit 
findet sich 1 Kor. 7 82-a.: 
( II ,.. \ - I 

( \ " , 
w~ I-'7J exone~ wat", 
W~ 1-'~ x1aiOJI'l:B~, 
~ \ I 

w~ 'll1J XOt(!OJI'l:B~, 
( \ I 

w~ 1-'1} xanxoJI'l:B~, 
C \ I 

w~ I-'7J xa'l:aX(!WilBJIOt.. 

der Figur der Parhomoioais 

o ayallo~ 1-' e q t 1-' "tr '1: a ~ o v xvqtov, 
- ) I ,.. I 

nw ~ a (llU'[} 'f'IJ XV'!t.'il' 
0 cJe yallfJaa~ 1-'8(!1.1-'JI~ 'l:cl ~OV x6ai-'OV1 

- II- I\ I tew' a (!Ea'[} '1:'[} y~JJ~atxt., xat llBilE(lt.U~at.. 

xai ~ rvnJ ~ ä,~allo~ xai ~ n:a(l:fiJ~D~ 1-''fl'f.l.,~ -ra r:ov xvelov, 
i'J~a l /zyia xai -rcp awllan xai 'l:fl- n:JIBVIla&t • 

~ de yall~aaaa 1-lB(lti-'JI~ 'l:a 'l:Or x6ai-'OV, 
n:cii, & (!Ea'[} ~~~ cl.,cJfll. 

Weitere Beispiele sind: 1 Kor. 6 12-1s; 10 s-1o; 12 16----36; 
2 Kor. 4 s-u; 6 s-10. 
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Fragen sind in Parallele gestellt 1 Kor. 9 1: 
, , \ .l1 -~ Q. 

ovx et1Jt l!M:Uv-e~~; 
) ., ' , , 1 ovx BI.~Jt an:oa1:o~o~; 

o~xi 'IfJaoinl 1:ov xveuw ~,_,,;" E~axa; 
) \>I C- 1 ) I 

011 '1:0 e~OV IJOV VIJ&~ l!U'I:e E1l XV(!I.qJ j 

Außerdem z. B.: 1 Kor. 6 2f. 16f. 
Fragen und Antworten: 1 Kor. 711df. ZT. 

Fragen mit gleicher Antwort liegen vor 2 Kor. 11 2211'.: 
'B'R - ' ' ) I flecztot etatv; xarw. 
, r 1 __ ' ' , 1 

ß.U{!af}NSt'fat &UtJI j lta)'W. 
' ) ~R I ' ' I 

anEe~Ja J:l.fleaa/A statv; xayw. 

OUr.(OJIOt }{etU'I:OV eWtJI; - n:aeaq>~"w" J.a).c.(j - t~n:ee qcJ. 
Imperative finden sich z. B. Phi. 3 2: 

{11.! \ , 
uner:e 'I:Oll~ XVJia~, 

{JÜnue 7:0-L ~ xaxov~ lertka~. 
{JÜnue n]v Xa'I:MOIJ~JI. 

Beispiele für Anaphora sind außer den in den obigen Beispielen 
genannten: 

1 Kor. 3 9: 3-sov raq EU1Jt11 UVJIB(!)'OL' 

3-sov rswertoJI, 

3-snv olxodo,_,~ f.un. 
2K 7 ,~, )~ ' or. 2: ovu~va fiutX.fJUa~JB11, 

,~, J Q. ' 
ovuEVa Eq>v-etea~Jev, 

oVJba EnÄBOJIBX.'fTpa~JBJI. 
2K 7 ,,, ' \ (-

or. ': nOIIJ'.fJ fAOt n:aeefJata n:eo~ 'L~Ja~, 

noH~ ~JOt xaitx7Jat~ tnie l~JW11. 
Außerdem vgl. 1 Kor. 10 21. 28; 2 Kor. 16; Gal. 3 2a; 4 J. o •; 
Phi. 2 1 ; 3 s; 4 12. 

Epiphora liegt vor 2 Kor. 11 28: 
) I I 

EV xonot~ nEetaaonew~, 

b cpvJ.axai~ neetaaO'I:iew~-

Und V. Z7: X01CqJ xal 1JQx9"qJ, b arevnJilat~ nol.l.tl~, 
b l.tiJ~ xai dl1JJet1 & JlfJUnlat~ n:ol.~~

Ebenso 1 Kor. 7 12f. Zu vergleichen ist auch 1 Kor. 12 ,_&. 
8--9. 

Natürlich habe ich nur Beispiele genannt, an denen mir 
der griechische rhetorische Parallelismus vorzuliegen scheint. 
Daß sieh bei Paulus auch der hebraisierende Doppelausdruck 
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findet, geht uns hier nichts an 1. Ebenso habe ich die zahl
reichen parallelen Sätze mit w~ -oV""W~ nicht genannt, die ihre 
Entstehung der eigentümlichen Geschichtsphilosophie des Paulus 
verdanken und also keine Analogie bilden•. J. Weiß geht der 
Konstruktion der Parallelismen, vor allem der der größeren 
Gruppen, mit feinfühligem V erständuis nach. Unsere Sache ist 
das hier nicht, denn unsere Aufgabe ist es nur, das Verhältnis 
des paulinischen Stiles zur Gattung der Diatribe zu unter
suchen. Nur eine Bemerkung scheint mir an diesem Platze 
notwendig zu sein. Ich glaube nicht, daß die feinen Gliede
rungen auf vorherige Überlegung und Abwägung zurückgehen. 
Vielmehr sind sie Wlmittelbar eingegeben. Es scheint mir un
denkbar, daß ein so temperamentvoller Abschnitt Vtie 2 Kor. 
l116-121o, in dem sich die feinste Gruppierung erkennen läßt3, 

auf vorheriger Überlegung beruht. Von 1 Kor. 13 behauptet es 
Weiß auch selbst nicht'· 

Dann ist es auch begreiflich, daß der rhetorische Aufbau nicht 
überall mit Sorgfalt durchgeführt ist, sondern hier und dort durch 
Zwischenbemerkungen so zu sagen verdorben ist. Eine solche Zwi
schenbemerkung ist z. B. 2 Kor. 11 s1-as; ferner das auffallend 
unterbrechende Zitat Röm. 8 96. Entsprechende Zwischenbemer
kungen, die ebenfalls die Verbindungslinien mit dem A.T. ziehen 
sollen, finden sich 1 Kor. 10 6-10. Liturgische Gewohnheit wird 
der Grund sein, daß 1 Kor. 12 ,_6 die Epiphora nicht rein durch
geführt ist. Unvollkommen ausgeführt ist der Parallelismus auch 
1 Kor. 7 18--21, wo die dem Apostel so wichtigen Grundanschau
ungen sich durchdrängen. Ich würde deshalb auch nicht wagen, 
1 Kor. 16 116 aus rhetorischen Gründen aus dem Text zu streichen 6, 

Andrerseits folgt nun aber aus der Tatsache einer so un
reflektierten und unsorgfältigen Verwendung der rhetorischen 
Mitte~ daß diese dem Paulus außerordentlich geläufig gewesen 
sein müssen. Er hat so oft so reden hören, daß ihm diese 

1. Darfiber J. Weii, Beiträge zur paulinischen Rhetorik 7ff. 
2. Z. B. in Röm. 1>11-19. 

S. J. Weil 1. e. 24f.; auch Augustin, S. 75, 2. 
4. J. WeiS I. c. 36. Anders freilich in den Beitrigen zum Ver

ständnis des Römerbriefs (Zeitschrift .für den evangelischen Religions
unterricht, 20. Jahrg. 1. Heft. 1908) S. 8f. 

6. Gegen J. Weiß, Beitr. zur paulin. Rhet. 8, 1. 
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Klänge in Fleisch und Blut übergegangen sind; und er hat 
selbst so gepredigt, daß er auch beim Diktieren sich in diesem 
Stil bewegt. -

Außerordentlich häufig ist auch bei Paulus der Gebrauch 
der Antithese, wofür sich einige Beispiele in den angeflihrten 
Parallelismen finden. A usfUhrlich spricht über die Antithese 
bei Paulus wieder J. Weiß 1• Mit Recht macht er darauf auf
merksam, wie bei Paulus das Bedürfnis nach antithetischem 
Ausdruck so stark ist, daß er der scharfen antithetischen Formu
lierung zu liebe sogar die Genauigkeit des Gedankens verkiirlt11• 

Wie das Reden und Denken des Paulus in Antithesen 
durch sein persönliches Erleben begrUndet ist, geht uns an dieser 
Stelle nichts an. Die Erinnerung daran ist freilich für die 
Tragweite unseres Resultats, nicht aber für die Art unserer Unter
suchung von Bedeutung. Und wir haben zunächst nur zu 
fragen, in wie weit wir in der Art der Formulierung eine Ana
logie zur Diatribe erkennen. 

Wir finden wie in der Diatribe ruhig disponierende Auf
zählungen durch ällo-ällo•. Lebhaft wie in der Diatribe 
sind die Gegensatzreihen, in denen der zweispältige Jude ge
schildert wird Röm. 2 21ft'. - Wie in der Diatribe das rechte 
und das falsche V erhalten und Sein einander gegenübergestellt 
werden, so heißt es ähnlich bei Paulus 2 Kor. 6 td.: 

'l:tl; rae IJB'fovJ dtxatOCTVV[J xai aiiOIJÜb 
)\ , , \ ' , 
1J 'l:t~ X.OtJIWJita rpwn ff()O~ CTXO'I:O~; 

1:/~ rJi av~Jq>WvrJat~ Xeta'fov n:(>O~ BaUae, ,,, \ - ,,, 
1J n~ 1-'8{!'' ntU'fqJ IJUa anta1ov; 

Oder 1 Kor. 8 1-s: 
C - N fJ r"WUL~ qrvatot, 
~ rJi J ranfJ olxorJO~JBi' 

,, ~ N ) I " )I Q. \ .t - -et n~ uoxe~ lr"WX~J~at n, ovn:w Ef"W xavw~ uet r"WJiat • 
., ~ t ) - \ Q. I t' )I ( ) J -. 8L aE 'l:t~ aran:(/ '1:011 vEOJI1 OV'fO~ EfJfWU'fat Vn atn'ot. • 

Die längeren antithetischen Ausführungen der Diatribe, in 
denen ein breit ausgemaltes Bild als Ideal dem tatsächlichen 
falschen V erhalten der Menschen gegenüber gestellt wird, finden 

1. 1. c. 18 ff. 2. Z. B. Böm. lsf.; 8 10; 11 18. 

S. 1 Kor. 16 89-41; ihnlieh 1 Kor. 16 41-44; 12 a-10. 

4. Ferner Gal. 6 a; 2 Kor. 9 e. Auch Röm. 2 e-10. 
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sich bei Paulus nicht. Es fehlt ihm die Fähigkeit und Ruhe 
zu malerischer und dramatischer Ausführung, und es fehlt ihm 
der Humor. 

Dagegen macht er einen starken Gebrauch von der als 
Paradoxie wirkenden Antithese. Wie der griechische Pre
diger in paradoxen Antithesen den Zustand des vollendeten 
Weisen beschreibt, entsprechend beschreibt Paulus seinen eigenen 
Zustand als christlicher Apostel in den gewaltigen Antithesen
reihen: 
2 Kor. 4 s-u: EJI nani :tA.t{JopDot &ll, ov U'fBJIOXweovpevot, 

an:oeoVIJ8110t all, oVX lgan:oeoipBJIOt, 
cJ I )2 1 J ) > 1- 1 

tWX.OIJBJIOt a~~ OVX. EyxtrraMStn:OftBJIOt, 
{J 21.! ,21' , J 22, xa'fa aMwiJ8110t a~,. ot- x. an:o~~v pt:J~ot, 

nanon 'f~JI JIExewutJI 'fOV 'lflUOv w 'fct uwpan neeupieoJin~, 
r"a x.ai ~ ~w~ 'fOV 'lfjUOV· b 'f<ji UCJ.' pan ~IJWJI rpa11eew9-ß. 

aei rae ~pB'i~ oi 'CÜJ1'1'6~ Bi~ :J&"a'fOJI n:aeacJtcJope:J-a dta 'lfJUOiJI, 

tm xai ~ ~w~ 'fOV ,b;uoi cpaJIB(!W&fj w 'fn 3-Jitj~fi oa~i 
~pwvt. 

2 Kor. 6 9-10: ~ nMXJIOI, xai aA.fj:iB'i~, 
( J I ' J I 
W~ a~OOVIJBJIOt xat EntrtJIWUX.OIJBJIOt, 

w~ ano:tvf;ax.onef; xai icJov 'cii~tn, 
6Jf; n:atcJevop811ot x.ai p~ :iaJia'foVIJ811ot, 

6Jf; A.vnovpBJIOt &ei cJe xaleone~, 
6Jf; n'fwxoi noA.loV~ cJe nA.owl~one~, 
t!Jt; ll7Jcfiv ixonet; x.ai n:ma x.mexone~. 

Denn auch bei Paulus kann von einer Umwertung der 
Werte geredet werden; und auch für ihn sind mit der Umwer
tung der Zentralbegriffe die peripherieeben Einzelwerte umge
prägt. Auch er gebraucht noch die alten Worte, aber im neuen 
Sinn. was sie einst bedeutet haben, als sie Xa'fa uax.ea verstanden 
wurden, das ist vergangen. ,Jetzt sind sie erst x.cna n:)let!Ja, in 
ihrem wahren Sinne, zu verstehen. Jetzt weiß man erst, was 
ein 'IovcJaiot; ist, welches der rechte Abrahamssamen, das rechte 
J erusalem ist, welches das wahre Gesetz Gottes ist. Und diese 
bewußte Umwertung der Werte, dieses Spielen mit den alten 
Ausdrücken ist von derselben Wirkung wie der entsprechende 
Brauch in der Diatribe; wirksam freilich zunächst nur für das 

1. Der Text von V. 11 ist mir zweifelhaft. 
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Empfinden des Paulus selbst; für das der Hörer nur insofern, als 
sie sich eine Vorstellung von den alten Begrüfen machen und 
die Worte 'IIO/lo~, >..A;i(!«all u. s. w. für sie einen realen Klang 
haben. 

Etwas anders liegt freilich die Sache bei Paulus. Bei den 
Griechen hat die Umwertw1g der Werte sich mittels einer Ge
danken- (und Willens-)operation des Menschen vollzogen; bei 
Paulus durch eine Tat Gottes in der Geschichte. Dort verwandelt 
der Weise mit seinem Hermesstab das Unglück in das Glück; hier 
tut es Gott durch seine Gnade. So stehen dort die falschen und 
die rechten Werte ewig gleichzeitig neben einander, und der 
Mensch kann sich heute wie zu jeder Zeit für das eine oder für das 
andere entscheiden. Bei Paulus sind jene falschen und rechten 
Werte zugleich, und zwar in erster Linie, die alten und die 
neuen. Die alten hatten einst ihr Recht und sind jetzt ver
gangen, wenn sie auch noch in die neue Zeit hineinragen. -
Dadurch erhalten die Paradoxien des Paulus manchmal eine 
andere Farbe, treffen aber doch vielfach mit den Formulierungen 
der Diatribe zusammen und geben seiner Predigt ebenso, wie es 
dort der Fall ist, einerseits den Charakter des Pietätlosen, andrer
seits die Stimmung der Siegesgewißheit Freilich ist der Unter
schied nicht so reinlich zu machen. In Fällen, wo es sich um 
Begriffspaare wie Tod und Leben, Knechtschaft und Freiheit 
oder andere Gegensätze im Rahmen des irdischen Lebens han
delt, kommt Paulus auch den Gedanken der Diatribe näher. 
Der Unterschied im Gedanken bei Ähnlichkeit in der Form tritt 
am deutlichsten in der Geschichtsbetrachtung hervor. 

Wie der Kyniker sprechen kann über die blendenden Werte, 
denen die itJuil1:at nachjagen: ·uw1:a o-Uöi'll, so kann Paulus über 
das, was einst dem Juden als Wert und Unwert galt, das Urteil 
fällen ~ 7t8(!t7:01l~ ovdiJI ~U"&I.JI x.ai. ~ axeo{JvaTia ovdi'll ian'JI1. Es 
heißt für Paulus 1:a a(!xaia na(!~l:i8'111• - än'lla ~." pot xi(!d'l, 
1:av1:a ~rr;l-la' ... S1Jil{a'Jis. Und damit ist mutatis mutandis zu ver
gleichen, wie Epiktet von der S'lllia redet, die den Menschen trifft, 
der sich nur nach den Außendingen richtet; die S1JI-'La, die der 
Schlechte gar nicht zu bemerken braucht, sondern die er eben 

1. 1 Kor. 7 11. 2. 2 Kor. ö n. 
J'ondaaqu 18: Balblwua, SW. 

3. Pbl. 3 1. 

6 
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in seiner Schlechtigkeit mit sich herumträgt!. - Freilich kann 
Paulus nun die Entwertung der alten Werte nicht ähnlich be
schreiben wie die Diatribe, in denselben ironischen Tönen 1 ; denn 
für ihn haben die alten Werte ihr heiliges Recht gehabt. 
Nichts desto weniger kann er sich in solch scharfen Paradoxien 
ausdrücken, daß ein echter Jude über seine Worte ebenso em
pört sein mußte, wie ein echter Grieche über die pietätlosen 
Worte eines Epiktet. So wenn es Röm. 2 28 heißt: ov ra~ o 
~" n~ q>Cl'Jie~ ,Iovdaio~ lan" oode ~ ~ ~cii q>aJI~ A" aa~xl ne~t
~oll~· Ähnlich, wenn auch nicht so scharf formuliert, ist z. B. 
Gal. 426f. Welch eine Paradoxie für den Juden, daß Jerusalem 
so sehr Formbegriff geworden ist, daß es für einen ganz neuen 
Wert gebraucht werden kann! Und dieselbe pietätlose Schärfe 
liegt vor in der paradoxen Umwertung der Periode des Gesetzes 
aus einer Zeit wachsender Gerechtigkeit in eine Zeit wachsender 
Sünde. 

Wir finden bei Paulus dieselben Begriffspaare wieder wie 
in der Diatribe. Hier ist die Analogie, wie oben gesagt, eine 
stärkere. Es steht an erster Stelle das Begriffspaar Freiheit 
und Knechtschafta. Wie in der Diatribe nur der Weise 
wahrhaft frei ist, so bei Paulus nur der Erlöste. Dieser Freiheit 
gegenüber verschwindet die äußere Knechtschaft; o ra~ w x.v~lq~ 
xAf1:1-ei~ dovlo~ &n:el81J3-~o~ x.v~lov ia'fl" (1 Kor. 121). Und doch 
ist - paradox genug - mit dieser Freiheit wieder eine Knecht
schaft verbunden: ollolw~ o eüV3-eeo~ xlf13-ei, dovM~ ian" 
Xqta~ov (1 Kor. 722), wie bei Epiktat der von Gott befreite 
Weise ein Diener Gottes geworden ist'. 

Ober die Begriffspaare GI ü ck und Leid finden wir bei 
Paulus nicht so breite Ausführungen. Einmal wendet er sich 
an solche sozialen Schichten, für die das Karrieremachen und 
dergl. keine Gefahr ist, und dann ist es für ihn unmöglich, 
Sünden wie Unzucht, Völlerei u. s. w. auch nur in irgendeinem 

1. Epikt. I 11, 11; 1110, 17 tT.; IV 9, 10. Dazu I 20, 11; Ill 2ö, 10; 
IV 1, 120; 12, 18. 

2. Eine Ausnahme ist Gal. 4ef. und Phl. 81e. 
8. J. Weiß: Die ehristliehe Freiheit nach der Verkündi~ung des 

Apostels Paulus 1902. Derselbe in seinem Kommentar zum ersten 
Korintherbrief (Meyers Kommentar) S. 189. 

4. Epikt. IV 3, 9. 
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Sinne als Glück anzusehen. Daher ist die Debatte darüber von 
vornherein ausgeschlOBBen. Doch sind für seine paradoxe Art, 
das Unglück zum Glück zu machen, Röm. 6 s und besonders 
2 Kor. 4e. 11 und 6Df. zu vergleichen. Ferner ist hier zu nennen 
die Art, wie Paulus in antithetischer Gegenüberstellung die 
Entwertung der irdischen Zustände deutlich macht. Dabei ist 
ihm eigentümlich, daß er das Bedürfnis hat, die Aptithese durch 
eine vollklingende Schlußwendung zur Synthese zu verwandeln. 
Z. B. Röm. 14rl': 

ovdu~ rae ~f'(t.-" Eatrftti ~fi, 
xai ovdei~ iavr:qi an~crut • 

EctJI n rae 'Wf'BV, 'ftji xvelcp ~Wf'BV, 
~ I ) _Ck..( - I ) -0..... I eaJI 'fB ano.., ,.1axtJJffBV, 'flp XVf?llf' a~uvrfjOXOffEJI. 

) I ~ )" - ) I ) ,._Q..,."f - I J I EaJI 'fB Ot.."JI t.::Wf'BV, EaJI 'f8 an:,"' ,.10XCJJf'BJI, 'fOV X.Vf?IOV EOf'~J'. 

Gal. 3 28: ovx. j", 'Iovdaio~ o-Jdi c'.El.A.'l", 
olrx ;", doV'.Ä.o~ O'Vdi i.Ä.EV:Jeeo~ , 

~ ~· )I • ~1 
OVX EJII. a(?OBV X«%1. VTJAV, 

nane~ rae Vf'Ei~ er~ ian E" Xeta'l:cjj 'lfJOOvl, 

Auch die großen Gegensätze Leben und Tod haben für 
Paulus neuen Sinn erhalten. Was man sonst Tod und Leben 
nennt, gilt ihm gleich; er ist gewiß, daß weder Tod noch Leben 
ihm etwas anhaben kann (Röm. 8118). Welches von beiden das 
Los des Christen ist, el'n ~M} el'n 9-aJia'fo~, für den Christen 
gilt: ndna ll,.,w" (1 Kor. 322). Denn der Tod, der für ihn mit;. 
Recht seinen Namen führt, ist der Tod, den der unerlöste 
Mensch in der Sündenknechtschaft bei lebendigem Leibe stirbt 
(Röm. 7 Df.). Oder auch - in einer andem geistvoll-paradoxen 
Wendung - es ist der Tod, in dem der Christ (in der Taufe) 
der Sünde abgestorben ist, indem er sein irdisches Leben prinzi
piell der Todesmacht, die alles Irdische beherrscht, hingegeben 
hat (bes. Röm. 81of.). Da dies'es Sterben nun bloß ein prinzi
piell vollzogenes ist, so kann in einer anderen Wendung der 
Paradoxie das weitere Leben, das der Christ noch auf Erden 
führen muß, weil es ein beständiges Kämpfen mit den irdischen 
Mächten ist, als ein beständiges Sterben bezeichnet werden 

1. Ferner 1 Kor. 3nf.; lOst; Gal. ös; 616 (wo die andersartige 
Motivierung besonders deutlich ist); 1 Thess. 5to. - In der Form ähn
lich sind lKor. 9t9-lt; lltt; 2Kor. 814. 

6* 
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(2 Kor. 4Iof.; 69). Diesem Tode gegenüber ist das wahre Leben 
das Leben im Geist, das Leben in Christus (Röm. 810f.; Phil.loof.), 
das prinzipiell im Gläubigen verwirklicht ist und, während der 
Leib immer mehr stirbt, immer herrlicher seine Wirksamkeit er
weist: 2 Kor. 4Iuf.: 
n:da·~on ~~" v i'xe c•J a u ~ov 'b;aov b 7:t:i awllan 'ICE(!tq>iemrre~, 

i'va xai ~ ~ w~ ~ov 'Ir;aoi E-v -rlji aw,.,an ~f.lWV rpaveew&fJ · 
ati rae ~f.lEi!; oi ~WV7:8~ ei~ 3-a va-rov naeaöuJo,.,e9-a Otll 'ltjl10VV, 

i'va xai ~ ~w~ 7:ot"7 'lflCIOv ~veew:JfJ iv rjj :J-""l"V aaeY.i "f.lWV. 
Und wie es vom Stoiker heißen kann: c'aro:J-vflaxwv al/~uat, 

so kann Paulus sprechen: E1.10i • • • . -ro ano:Javeiv xieöo~l. 
Man sieht natürlich gleich, wie verschieden beide Male die 
Paradoxie motiviert ist Bei Paulus steht im Hintergrunde 
seine Christusmystik, seine Sakramentsmystik, seine (vergeistjgte) 
Eschatologie. Aber man darf doch um dieser Verschiedenheit 
des Empfindens willen die Analogie der Form und ihren Ein
fluß auf das Denken nicht zu gering anschlagen. Wir werden 
uns unten über die Konsequenzen klar zu werden versuchen. 
Hier sei nur soviel gesagt: auch wer jede Beziehung des Paulus 
zur Diatribe in diesem Punkte ablehnen wollte, hätte von unserer 
Betrachtung einen Gewinn; denn sie könnte ihm nicht nur zur 
schärferen Erfassung des Charakteristischen hier und dort helfen, 
sondern sie macht ihm auch verständlich, wie für die Predigt 
des Paulus und ihr gewaltiges paradoxes Spiel mit den Begriffen 
Tod und Leben die Hörer vorbereitet waren, und wie die Predigt 
wirksam werden konnte. 

'Vie in der Diatribe ist mit jener Umwertung ebenfalls ein 
neuer Gesichtspunkt für die Beurteilung der Menschen ge
wonnen. Wie in der Diatribe können Sünder und Erlöste als 
Unwissende und Wissende einander gegenüber gestellt werden•. 
Und es kann für den Zustand des unedösten Menschen ein 
ganz ähnliches Paradoxon gebraucht werden wie in der Diatribe: 

Röm. 716 und 19: 

o rae xanera~Of.lat OV rt)1WC1XW' ov rae o :Ji).w 7:0Ü'&O 

1. Phl. ht. cf. Epikt. IV 1, 165. 
2. Gal. 4sf. Die icn,aro' sind verblendet: 2 Kor. 4•. Die Gliubigen 

haben erkannt und wissen: 1 Kor. 2u; 81; Phi. l9; flir sie gibt es kein 
d4i"'" turra anqxa mehr: 2 Kor. 5te (die Antithese ist hier nicht mit 
au1.1gesprochen) Vor allem s. 2 Kor. 3t•-4e. 
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I ) , , ) C - - - ) \ (\ Q. ,, • • -
'TC(!UOUW, CXAA 0 IJLG(r) 'fOt''fO 1r01(.1J • • • 0V YCX(! 0 v-EAW 'TCOtClJ 

' Q., '11 , a ' a. '1 , - ' (cf E .kt. ayavOJI, CXAACX 0 0V v-EAClJ XCXXOJI 'fOMO 'TC(!CXUUClJ • pl 

II 26, 4; s. S. 30). 
Wieder ist aber zugleich der Unterschied deutlich. Bei 

Paulns ist das Objekt des Willens zwar das rechte, aber der 
\Ville ist zu schwach. Der Grieche hält den Willen für stark 
genug, aber sein Objekt ist das falsche. Bei Paulus handelt 
es sich um den Kampf zweier Mächte im Menschen, dessen er 
sich schmerzlich b e w u ß t ist. Der griechische Prediger redet 
zwar auch von einem Kampf im Menschen, aber das Elend ist 
eben , daß der Mensch diesen n i c h t kenn t. Er sucht das 
av11Cfieov, aber blind greift er nach dem verkehrten; cJeiEov 
w:Xxf)v xai atrOU'f~auat. Bei Paulus heißt es: -ral.alrcweo~ 
l\)10.. I J.' 
Eyw av.r(!WTfO~ • 'ft~ ~te ~v anat • • • • ; 

Zurückblickend können wir sagen: wenn auch die Vorliebe 
des Paulus für Antithesen in seinem persönlichen Erlebnis be
gründet ist, so trifft er doch in der Vorliebe für möglichst 
pointierte Formulierung mit der Diatribe zusammen. Und zwar 
so sehr, daß eine direkte Verwandtschaft anzunehmen ist. So 
sehr wir uns bemüht haben, die meist andersartige Motivierung 
zu erkennen, so viel Gewicht hat doch die Analogie der Form, 
besonders bei der Verwendung gleicher Begriffspaare, daß man 
ohne die Originalität des Paulus zu verkürzen, sagen muß: 
Paulus. hat von den griechischen Predigern gelernt, was er er
lebt hatte in eine so wirksame Form zu fassen. (Um sich das 
klar zu machen, vergleiche man nur die Antithesen des Johannes
evangeliums.) Vielleicht darf man auch sagen: das hat ihm 
dabei mitgeholfen, sich selbst klar zu werden über sein Erlebnis. 

Wir wenden uns zur Betrachtung der Sinnfiguren bei 
Paulus. 

Auch bei ihm finden wir die rhetorische Frage in 
hohem Maße angewendet. Wie in der Diatribe ist sie häufig 
verwandt, um lebhafte Vorwürfe nachdrücklich zu. machen1, 

speziell auch, um zur Selbstbesinnung zu führen•. Das trium
phierende Selbstbewußtsein findet wie dort seinen Ausdruck in 
rhetorischen Fragen•. Auch sonst sind rhetorische Fragen oft 

1. 1Kor. •7; 91. 4-6; 12nf.; 14:as. 
3. Röm. 8a1-M; 1 Kor. llo. 

2. 1 Kor. 6t-7. 
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gebraucht, um wie dort dem Höhrer Zustimmung abzuver
langen1. 

Auch in der Form findet sich die Verwandtschaft, wie das 
in den angeführten Beispielen für den Parallelismus zum Aus
drock gekommen ist. Mehrfach finden sich Fragen mit voran
gestellter Negation: 

, • \ ll --~ Q. ) • \ • , 1-
0liX BtJ.lt t:MWv-eeo'; ovx e'J.l' anotnOMJ'; 
,,,1 - ' , «. ... ' ' OV%t fJtiOVII ~Oll xvetOV 1J J.lWV Eoeaxcz; 
, ' ., ( .. , J I I 

OV TO eeyov J.lOV V J.lBt' E(J~E EV xveu~; 
Ebenfalls Fragen mit vorangestelltem Fragewort: 

- I ,. I 

nov f10fP~; 7t0V '/eaJ.lJ.ltrfeL'; 
noii avv~vnrr~' ~ov alct vog ~o.: 'fov ;• 

Fragen mit gleicher oder ähnlicher Antwort finden sich: 1 Kor. 
7 18. 27; 2 Kor. 11 22. 

Was die Imperative betrifft, so ist zunächst festzustellen, 
daß die ironischen wie die pathetischen Imperative überhaupt 
fehlen'. Wirklich ernst gemeinte Aufforderungen finden sich 
in den Ermahnungen natürlich zahlreich. Als Analogie zw· 
Diatribe darf man sie nur herbei ziehen , wenn sie irgendwie 
rhetorisch gefärbt sind. Das ist z. B. der Fall, wo gleiche 
Imperative mit verschiedenen Objekten sich wiederholen wie 
Phi. 82; 1 Kor. 727; oder wo verschiedene Imperative mit 
gleichem pronominalen Objekt auftreten wie Phi. 4sf. Ferner 
sind einige imperativische Wendungen dem Paulus ~it der 
Diatribe gemeinsam: J.l~ n1alläa:te (1 Kor. 69; lf)SB; Gal. 61), 
J.lfJdei., Iat"Eov i~arraTa'fw (1 Kor. 3ts~), /JÜt&HB (1 Kor. 126; 
310; 89; 1012. 18). 

Es finden sich Ausrufungen, die zum Teil den Zu
sammenhang mit der Diatribe zeigen. Wie dort findet sich das 
abweisende J.l~ rbot'fo; einmal findet sich in den uns erhaltenen 
Briefen auch das 'fi Öcpel.or;•. Ferner die Wunschformeln: 
ÖfPBAov (~'tpslov) und ~~sl.o" 1 • Anrufungen Gottes zur Be-

1. 1 Kor. 97; 101&; 12n. 19; 147-9 etc. 
:2. 1 Kor. 91. cf. Epikt. III 22, 48.- Außerdem 1 Kor. 61f. uf.; 1219f. 
3. 1 Kor. ho. cf. Epikt. I 24, 17. - Außerdem Röm. l016f.; 

1 Kor. 7 11; 9 6. 

4. AuJer etwa Gal. 611; 1 Kor. 116. 
6. 8. Lietzmaoo zn 1 Kor. 6 9. 6. 1 Kor. 1611. 
7. 1 Kor. 4s; 2Kor. 111; Gal. 410. a. Blaß, Grammatik § 68, 6. 
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kräftigung der Aussage oder sonst beteuernde Ausrufungen 
machen hier wie dort den Ton lebendig (1 Kor. 15sl; 2 Kor. 
lls. 28; Gal. ho ). Flüche finden sich 1 Kor. 91&; Gal. 1sf. ; 512; 
Dank an Gott Röm. 726; 611. - Die klagenden Ausrufungen 
am Schlusse von Schilderungen verkehrter Zustände finden sich 
nicht. Für den begeisterten Ausruf aber ist Röm. llss-96 eine 
Parallele. Wie in der Diatribe erhebt sich da zum Schluß der 
Ton zu einem hymnischen Lobpreis Go~s; ähnlich Röm. Ssrlf. 
und 1 Kor. 15M-67. 

Natürlich sollen diese Ausrufungen nicht als solche zu denen 
der Diatribe in Parallele gestellt werden. Es soll in diesem 
Falle nur gezeigt werden, da.ß sich hier wie dort entsprechende 
Elemente finden, durch die die Ähnlichkeit des Gesamtcharakters 
gesteigert wird. 

In gewisser ~eziehung erhält die Redeweise des Paulus 
eine der Diatribe ähnliche Farbe auch durch die Personifi
kationen. Wie dort abstrakte Größen zu Trägern von Hand
lungen gemacht werden, so bei Paulus. Wie dort z. B. die 
Begierden als Personen auftreten , so bei Paulus die Sünde. 
Aber der Unterschied ist größer als die Verwandtschaft. Wenn 
Paulus die Sünde, wenn er das Gesetz oder den Tod handelnd 
einführt, so sind ihm diese Größen eigentlich keine rhetorischen 
Personifikationen, sondern wirklich halb persönliche Mächte, 
Hypostasen 1• Näher kommt er der Diatribe1 wenn er nun diesen 
Größen direkte Worte in den Mund legt. Keine Analogie ist 
es freilich, wenn die Schrift redend eingeführt wird•, denn auch 
sie ist ihm mehr als Personifikation, und ihre Worte brauchte 
er nicht zu erfinden. Aber wenn er 1 Kor. 12td. und 21 die 
Glieder des Leibes sprechen läßt, so erinnert das an die grie
chische Manier; und noch mehr ist das der Fall, wenn er 

1. Ebensowenig wird man die ula,, Röm. 8198'. hierher rechnen 
c.ll\rfen (Chrysostomus; Flaeios p. 311); aus anderen Gründen auch nicht 
die fi!Va,, 1 Kor. llu (hier wird der Bebein der Personifikation nur 
durch das metaphorisch gebrauchte 6,6tiaxE' hervor_gerufen). Dagegen 
kann man wohl die Beschreibung der Liebe 1 Kor. 13 hierher rechnen, 
mit der man z. B. die Beschreibung der virtus bei Sen. de vit. beat. 7, 3 
vergleichen mag; s. Flacius p. 311: ,.1 Cor.18 depingitur Charitas, quam 
bona muliereula ait ac omnibus vitiis careat." 

2. Z. B. Röm. lOu; 1h; Gal. 4so. 
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Röm. 10s-s die abstrakte Größe der öcx.atoutvq h nlunw~ 
redend einführt. 

Vergleiche bei Pa ulus. 

Es ist hier sehr schwer, eine Parallele zu ziehen. Denn 
auf den ersten Blick sieht man nur den ungeheuren Unterschied 
zwischen der Diatribe und Paulust. Dort eine reiche Fülle und 
bunte Farbenpracht, hier Dürftigkeit und Nüchternheit. Dort 
ein lebensvolles Bild nach dem andern, hier eine merkwürdige 
Unfähigkeit, anschaulich zu schildern. Dort geschickte, wirkungs
volle Verwendung, hier große Ungeschicklichkeit. Aber andrer
seits fällt es sehr schwer ins Gewicht, daß Paulus in diesem 
Punkt der jüdischen Rhetorik noch ferner steht. Von dieser 
- von J esus wie vom AT und den Rabbinen - unterscheidet 
ihn ein wichtiges Moment: er hat überhaupt keine eigentliche 
Parabel, keine novellistische Erzählung eines Einzelfalls. Und 
wenn wir näher zusehen, lassen sich doch gewisse Analogien zur 
Diatribe erkennen. 

Wir mustern zunächst den Stoff seiner Vergleichungen 
aller Art. Es findet sich Stoff aus folgenden Gebieten: 
1. Der menschliche Körper. 

uw/-la, 1-lil.r; und einzelne Glieder: Röm. 12J.; 1 Kor. 616; 
12t2fl'. 

rbrJ fPWJIWJI: 1 Kor. 1410. 
2. Das menschliche Leben in der Familie und dergl. 

na~~e und ~hvoJI: 1 Kor. 4td'.; 2 Kor. 618; Phi. 222; 
1 Thess. 27. n. 

clJöl" und clJöb·ec": 1 Thess. os; Gal. 419. 
~eo~: 1 Thess. 21. 
"~ntO~: Röm. 220; 1 Kor. 81; Gal. 41. s; 1 Thess. 27. 
'fiÜtor;: 1 Kor. 2s; 14:ao; Phi. 315. 
~m.o~ und anJe: 1 Kor. 13n. 
raJ.a und fJeWI-la: 1 Kor. 3a; 97. 

öcöauxaJ.o~: Röm. 2 ao. 

1. Heinrici (Zweites Sendschreiben 574) sieht allerdings das 
Gegenteil. 
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n:atÖtv~~~= Röm. 2oo. 
natöarwrog: 1 Kor. 416; Gal. 324f. 

nae.:tlvo~: 2 Kor. 112. 

olxla, olx"l'"feto", CJX~vo~: 2 Kor. 5 tlf. 
i"- bezw. ixövoaa:tm: Röm. 13u. u; 1 Kor. 155Sf.; 2 Kor. 

52ft'.; Gal. 3 z;; 1 Thess. 5 s. 
(oO'I"(laXtva) oxetfr;: 2 Kor. 47; Röm. 921f. 
l'aon:-reov: 1 Kor. 13u. 
olxo"&~o~: 1 Kor. 4ü.; Gal. 4a. 
inheono~: Gal. 42. 
x{ew~: Röm. 14'; Gal. 4t. 
öovAof:: Röm. 6tsff.; 1 Kor. 722; Gal. 4t. 7. 
vnflei'l"fls: 1 Kor. 4t. 
ohin;~: Röm. 144.. 

oö"lrof:: Röm. 220. 
3. Krankheit und Tod. 

"~"Vff~ und 'l"vtp!ow: Röm. 219; 2 Kor. 4'" 
vexeo~ und &rco:J-v~ClXW: Röm. 6u. lSj 7s-u; 8u. 
(n:weow: Röm. _117; 2 Kor. 3t,.) 

4. Natur und das Leben der Menschen in ihr. 
n~~ - ~~iea etc.: Röm. 13uff.; 1 Thess. Ö5. s. 
cpwr; - ax.o"J"o~: Röm. 2ts; 13ta; 1 Kor. 45f.; 2 Kor. 4,,s; 

61'; 1 Thess. Ö5. 
q>WU'I"~(lB~: Phl. 216. 
rec/Jerto": 1 Kor. 3 9. 

tpvnvw etc.: 1 Kor. 3sff.; 97. 
anti~- :tee~w: 1 Kor. 9n; 1öasft'.; 2 Kor. 9sf. 10; Gal. 67ft'. 
xo'1.X.Of: ai"J"ov: 1 Kor. 1587. 
xaen:o~: Röm. 118; 6aü.; 1638; 1 Kor. 97; Gal. öZJ; Phi. 

1u. 22; 417. 
i'A.ala etc.: Röm. 11trlf. 
a~neJ..W": 1 Kor. 97. 
not~al'Jitt'JI etc. : 1 Kor. 9 1. 

&navx~: Röm. 8211; 1hs; 16ö; 1 Kor.1620.211; 16t5; 2Thess.2tS. 
qn)ealla: Röm. 11ts; 1 Kor. ösf.; Gal. Ö9. 
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ö. Rechtaleben und dergl. (Ich zähle hier absichtlich die von 
Heinrici genannten verba forensia 1 nicht mit auf; denn diese 
haben keinen bildliehen Charakter.) 

nolt:nvea.:lat und noUnv,.,a: Phi. 1:n; 3oo. 
6~r&"fJ~ und ,.ua.:to~: 1 Kor. 3sf. 1•; 2 Kor. 1lts; Phi. 82. 
nen~,..bo~: Röm. 71'-
Eherecht: Röm. 7 af. 
dta:hJxfJ : Gal. 316. 
xÄ.fJ~Jiol'o~: Röm. 811; Gal. 41. 
n~o.:tea,.,ia: Gal. 42. 
aro~aa:hj"at nl'if~: 1 Kor. 620; 728. 
xUn'ffJ~= 1 Thess. ö:a.'" 
tp(/O~BiJI: Gal. 328; Phi. 47. 
avyAJ..el&": Röm. 1182; Gal. 322f. 
atpflari~: Röm. 4u ; 1 Kor. 93. 

6. Bandwerk und Kunst. 
aext'fE~'ffiW: 1 Kor. 81o. 
ol.xodo,.,ai" und ol.xodol'~: Röm. 1620; 1 Kor. 39f.; 2 Kor. fH; 

181o; Gal. 218. 
.:ts,.,tJ.toJI: .Röm. 1620; 1 Kor. 81of. 
Jlao~: 1 Kor. 81sf.; 619; 2 Kor. 61s. 
a1JM~ und u.:lafla: 1 Kor. 147. 

7. Wettkampf. 
Zahlreiche termini technici 1 Kor. 93d.; fen1er Röm. 9ts; 

Gal. 2 2; 61; Phi. 121; 3 tSf.; 2. These. 81. 
8. Kriegawesen. 

ÖnA.a: Röm. 618; 1312; 2 Kor. 61 . 
.:tcJfl~: 1 Thess. ös. 
adlntr~: 1 Kor. 14s. 
~.pW"toJI: Röm. 628; 1 Kor. 97; 2 Kor. lls. 
a'f(lal'eVB0'3-at und a'fiMBia: Röm. 729; 1 Kor. 97; 2 Kor.10af. 
xaSai(IBat~ (OxVfiWI'cnfiW): 2 Kor. 10•. s; 131o. 
mXJlaÄAini,w: Röm. 728; 2 Kor. 106. 

9. At. Stoffe•. 
Pascha: 1 Kor. ö 1f. 
Evas Verführung: 2 Kor. 11s. 
Abrahams Söhne: Gal. 422ft'. 
1. Zweitee Sendeehreiben 676, 3. 
2. Nir.ht etwa Röm. 011fl'.; 1 Kor. l01ft'. 
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überblicken wir diese Stofl'sammlung, so läßt sich sagen, 
daß die Sphäre, der diese V ergleiehe entnommen sind, ziemlich 
dieselbe ist wie in der Diatribe: das tägliche Leben und was es 
erfüllt und umrahmt; keine hervorragenden Gegenstände und 
Vorgä.nget. - Zu fast allen angeführten Stellen lassen sich mehr 
oder weniger genaue Parallelen - meist in großer Anzahl -
beibringen. Man findet solche zahlreich schon bei W ettBtein, 
dann bei Heinrici und Lietzmann. Man muß also sagen, daß 
die Vergleiche, die bei Paulus vorkommen, fast alle den charak
teristischen Gleichnisstoffen der Diatribe angehören. Anderer
seits aber ist zu beachten, daß viele in der Diatribe charakte
ristischen Vergleiche fehlen. Daß Paulus das Theater nie herbei
zieht, wird nicht wundern•. Auffälliger ist es, daß er keine 
Vergleiche aus dem Tierleben und aus dem Kinderspiel bringt; 
ebenso daß jeder Vergleich aus dem Seeleben fehlt. Besonders 
auffallend aber ist, daß er den Arzt nie erwähnt. Dafür wird 
man aus seinem persönlichen Wesen keine Gründe beibringen 
können, wie das in anderen Fällen nahe liegt. Vielleicht darf 
man an dieser Stelle die Linien weiter ziehen: es wird Zufall 
sein, daß in den uns erhaltenen Briefen keine V ergleiehe vom 
Arzt und aus der Heilkunst vorliegen; in seinen mündlichen 
Vorträgen werden sie vorgekommen sein. - überhaupt dürfen 
wir an diesem Punkte aus unserer Statistik keine voreiligen 
SchlüSBe ziehen, denn unser Quellenmaterial ist zu karg. Nur 
wird man Heinrici nicht darin beistimmen können, daß Paulus 
,,mit bellen Augen den Eindrücken der Städte sich hingegeben 
bat •." Seine Vergleiche, so weit wir sie überschauen~ beweisen 
das Gegenteil: er hatte für das bunte Leben um sich keine 
offenen Augen. Das zeigt doch z. B. schon die Tatsache, 
daß jedes Bild aus dem Seeleben fehlt, obwohl ihm ein 
solches doch nahe liegen mußte. Davon überzeugt aber vor 
allem ein Blick auf die Gleichnisbilder der Diatribe. Deshalb 
ist es mir auch wahrscheinlicher, daß die Bilder, di.e wir bei 
ibm finden, nicht durch das eigene Beobachten bei ihm angeregt 
sind, sondern dadurch, daß er sie in griechischen Reden außer-

1. Dagegen aehe man, waa Fiebig (Altjüdische Gleichnisse und die 
Gleichnisse Jesu 82ft'.) über den StofF jtidiacher Gleichniase sagt. 

2. 1 Kor. 4eliegt kein Vergleich vor. S. Zweites Sendachreiben 574. 
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ordentlich oft gehört hatte, soweit sie nicht schon einfach Ge
meingut der Umgangssprache geworden waren. 

Was wir über den Tou der Gleichnisse in der Diatribe 
gesagt haben, findet bei Paulus keine Parallele. 

In der Kompositionsweise der Vergleichungen zeigt sich 
eine gewisse Verwandtschaft. Die Vergleichung findet sich in 
allen Formen: als kurzer V ergleicb und als längeres Gleichnis, 
als Metapher und als Allegorie. Die reinliche Scbeidm1g und 
Gegenüberstellung von Bild und Anwendung fehlt meist Wie 
in der Diatribe wird manchmal aus einem Vergleich ein Schlag
wort entnommen und im folgenden als Metapher spielend ge
braucht 1• überhaupt überwiegt die Metapher, und es findet sieb 
kaum ein einziges reinliches Gleichnis. Paulus hat nicht die 
Ruhe, beim Bilde zu bleiben. In die Zeichnung des Bildes 
mischt sich sofort die Behandlung der Sache. - Die Länge der 
Vergleiche ist verschieden, doch finden sich lang ausgemalte 
Vergleiche selten und jedenfalls nur mit Unterbrechung und 
Wiederaufnahme und beständigen Seitenblicken auf die An
wendung•. 

Der Hauptunterschied aber, der den Gleichnissen des 
Paulus eine ganz andere Farbe gibt, ist der: es fehlt ihm der 
Sinn für die äußere Wirklichkeit. Die Vergleiche sind deshalb 
manchmal in sich unwahrscheinlich:~. Es fehlen die mit Liebe 
ausgemalten lebendigen Szenen. Denn es fehlt dem Paulus der 
unbefangene Blick des Künstlers für die Außenwelt, es fehlt 
ihm, wie wir oben (8. 79f.) schon sahen, das dramatische Talent 
und der Humor. 

Übrigens ist wohl zu beachten, daß manche Ausdrücke 
kaum mehr als Bilder empfunden werden, sondern einen 
viel massiveren Sinn haben wie z. ß. das Verhältnis von Vater 
und Sohn, die Bezeichnung der Christen als Glieder eines Leibes, 
ihre Bezeichnung als öovJ.ot. Jesu und damit das &yo(laa:hj"at., 
ferner das en8J'Övaaa3-at. u. a. Gar nicht vorbanden ist der 
Gleichnischarakter bei den verba forensia '· 

1. Röm. llnff.; 1 Kor. 81oft'.; 2Kor. 910; Gal. 4Jff. 
2. 1 Kor. 12118'. 
8. Röm. 71f.; lln ft'.; dazu s. Lietzmann, der gegen Deißmann 

(Licht vom Osten 197) Recht hat. 
4. Bei maneben Ausdrflcken kann man schwanken, ob der Gleichnis-
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An g e w an d t werden die V ergleiehe wie in der Diatribe 
oft zur Erläuterung. Einigermaßen der Gewohnheit der Dia
tribe entsprechend folgt das Gleichnis auf den vorgetragenen 
Grundsatz Röm. 7df.; 1 Kor. 147ft'. Auf einen Einwand ant
wortet in heftigem Tone 1 Kor. 15ssff. Auf den Vorwurf der 
Gegner folgen V ergleiehe in unwilliger Frage 1 Kor. 9 7 ganz 
in der Weise der Diatribe. (In Fragen auch 1 Kor. 147ft'.) -
Vergleiche in Ermahnungen kommen zwar häufig vort; aber 
meist liegt das ermahnende Moment hier nicht im Gleichnis. 
Es wird vielmehr nur die Ermahnung in Metaphern ausge
drückt 1• Die in der Diatribe charakteristischen Wendungen 
fehlen völlig. Mit der Weise der Diatribe, ein häßliches Bild 
zu zeichnen, um dann zu sagen: besser bist du auch nicht, wenn 
du nicht der rechten Lehre folgst, kann man vergleichen 
Röm. 144: wenn du über deinen Mitchristen richtest, so gleichst 
du einem Menschen, der sich ein Urteil über den Sklaven eines 
fremden Herrn anmaßt. Oder 1 Kor. 3tGf.: Wenn ihr euch 
nicht christlich brüderlich betragt, so gleicht ihr Heiligtums
schändern. Etwas mehr entsprechen die Fälle, in denen ein 
normaler Zustand oder ein richtiges Verhalten dem Leser vor
gehalten wird, damit er sich daran mißt und darnach richtet. 
Röm. 124f. und 1 Kor. 1212ff.; dazu etwa noch Röm. 1117ff.; 
ferner 1 Kor. 9uf. Das gute und das schlechte Bild werden 
dem Leser vorgehalten 2 Kor. 9sf. 

Es ergibt sich also: Paulus steht hinsichtlich des Gleichnis
gebrauchs zwar in einer gewissen Verwandtschaft zur Diatribe, 
was den Sooft' der Vergleiche betrifft; weit weniger aber, was 
Kompositionsweise und Anwendungsart betrift\. Sehr stark 
aber sind in jeder Hinsicht auch die Unterschiede; freilich nicht 
so, daß sie eine direkte Verwandtschaft widerlegten. Vielmehr 
scheint Paulus in diesem Punkte immer noch mehr von den 
Griechen als von den Juden gelernt zu haben. Daß er nicht 
mehr von den Griechen gelernt hat, liegt also nicht an seiner 

charakter überhaupt noch empfunden ist, oder ob sie ganz termini tech
nici geworden sind. Ich habe in der obigen Aufzählung manche Fille, 
wo mir das letztere a ich er zu sein acheint, fortgelaasen, z. B. einige 
Stellen, an denen xl'l~'"'~~ und ol"ooo~~ vorkommen. 

1. Röm. 61s; llnft'.: 13uft'.; Phil. 21&; 820 u. a. 
2. Sehr deutlich z. B. Gal. 61ft'. 
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jüdischen Bildung, sondern an seinem persönlichen Wesen: er 
hat zu wenig vom Künstler, vom Dichter. Er ist überall viel 
zu heiß interessiert, als daß er sich einmal an den Worten, ab
gesehen von der Sache, freuen könnte. Auch ist er zu wenig 
Nachahmer und greift vielmehr nur auf, was seinem Zweck un
mittelbar dient. -

Blicken wir zurück auf das, was wir über rhetorische Kunst
mittel in den Briefen des Paulus gesagt haben! Wie weit ein 
Verwandtschaftsverhältnis zur Diatribe besteht, haben wir w1s 
in jedem einzelnen Falle überlegt. Wir haben nun noch zu 
fragen, an welchen Stellen der paulinischen Briefe wir solche 
Verwandtschaft finden. Da gelangen wir zu demselben Ergebnis, 
das sich uns am Schluß des ersten Teiles herausstellte. Es sind 
dieselben Partien, die auch jene dialogischen Elemente und jenen 
charakteristischen Satzbau zeigten. Das dort Gesagte wird also 
hier bestätigt: Paulus' Redeweise gleicht der der Diatribe in 
solchen Partien, denen analog wir uns seine mündlichen Vor
träge zu denken haben. - Verständlich ist es aber, wenn 
namentlich die Klangfiguren wie Wortspiel und Antithese über 
diese Grenzen hinaus dringen und sich auch in anderen Partien 
finden. Das bedarf keiner Motivierung. -

Anhangsweise- sei hier entsprechend unserer Untersuchung 
im ersten Teil über den Gebrauch des Zitats bei Paulus ge
handelt und über den damit zusammengehörigen Gebrauch von 
Sentenzen. 

Auch Paulus liebt es, in seine Erörterung scharf formulierte 
Sentenzen einzuflechten. Solche sentenzartigen Zusammen
fassungen sind z. B. Röm. l47f. 11f.; 1 Kor. 5s; 8af.; 10u; 13ts 
(durch die Neigung zu solchen Formulierungen überhaupt erst 
verständlich); 14ss; 2 Kor. 4ts b; 7to; 9&f.; 13s; Gal. 2s; 59; 
67f.; 1 Thess. 57. Darunter können gewiß manchmal für uns 
nicht mehr erkennbare geläufige sprichwörtliche Wendungen sein, 
wie z. B. Gal. 59. 

Wenn wir auch den Zitatgebrauch bei Paulus in Pa
rallele stellen mit dem in der Diatribe, so bedarf das einer 
Rechtfertigung. Natürlich brauchte Paulus ihn nicht erst von 
den Griechen zu lernen, sondern er war ihm als Rabbinenschüler 
geläufig. Und doch ist darüber hier zu reden. Einmal, weil' 
der Zitatgebrauch seiner Predigt eine Gesamtfarbe gibt, die sie 
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der griechischen Predigt ähnlicher erscheinen läßt. Dann aber 
auch, weil in einigen Pun~n sein Zitatgebrauch eine nähere 
Analogie zu dem der griechischen Prediger zeigt. Das wird 
schon dadurch erwiesen, daß Paulus nicht nur das AT. zitiert, 
sondern auch den in der Diatribe oft zitierten Menander 
(1 Kor. 16ss). Das ist freilich in den uns vorliegenden Briefen 
nur einmal der Fall, aber es darf sicher daraus geschl088en 
werden, daß Paulus auch sonst griechische Dichter zitierte •. 

Wir reden hier natürlich nicht von Stellen, wo Paulus mit 
Hilfe von Schriftworten rabbinische Beweise führt. Uns gehen 
nur die Stellen an, wo er beiläufig ein Zitat in seine Rede ein
flicht; denn sie geben der Rede eben die Färbung, die die zi
tatengeschmückte griechische Rede auch hat. 

Der Unterschied von Prosazitaten und Dichterworten kann 
bei Paulus nicht gemacht werden. Die eigentlichen Apophtheg
mata fehlen bei ihm t, und die at. Zitate sind nicht Aussprüche 
bestimmter Persönlichkeiten in bestimmten Situationen, sondern 
das AT. ist eine geschlossene Größe. So ist das Zitieren des 
AT. bei Paulus eher eine Analogie zu den Dichterversen in der 
Diatribe als zu ihren Prosazitaten. . 

Ein Hauptunterschied ist nun aber der, daß bei Paulus 
das Zitat meist zum Beweise dient; z. B. Röm. 3'; 926ft'.; 
lhsf.; 12t9; 1 Kor. h9; 3t9f.; 611; 99. Doch ist auch zu be
achten, daß es manchmal erst nachträglich zu dem voll
endeten Beweisgang hinzukommt als Bestätigung. So deut
lich Röm. 3toft'. Als Beispiele kommen Zitate eigentlich nicht 
vor, d. h. sofern sie die Aussprüche zum Vorbild dienender 
Heroen wären. Dagegen wohl als Vorschriften für rechtes V er
halten; z. B. Röm. 12td. 20; 1 Kor. 1st; 518. Das hat seine 
Parallele in der Benutzung von Zitaten in der Diatribe zur 
Schilderung des rechten Verhaltens Auch das falsche Verhalten 

1. Heinrici, literar. Char. 68: liegt 1 Kor. ös und Gal. Ö9 ein ver
stümmelter gnomischer Senar vor? - Selbstverständlich braucht Paulus 
die betreffenden griechischen Dichter nicht gelesen zu haben; vielmehr 
hatte er ihre Verse oft iu derselben Weise verwendet gehört, wie er sie 
selbst verwandte. 

2. Man könnte z. B. erwarten, iu dieser Weise Herrenworte zitiert 
zu finden; das ist jedoch 1 Kor. ?10; 9u; 1 Thess. 415 nicht der Fall; 
am ersten kann man sieh an ein griechisches Apophthegma erinnert 
fllhlen 1 Kor. lliSff. 
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wird wie in der Diatribe durch Zitate beschrieben (Röm. hs; 
lls. sf.; l Kor. lOa>). Und ganz ähnlich wie in der Diatribe 
wird die gegnerische Anschauung in direkter Rede durch ein 
Zitat wiedergegeben Röm. lO&f.; 1 Kor. 1582; umgekehrt das 
rechte V erhalten in direkter Rede durch ein Zitat Röm. lOs. 
Ebenfalls werden zur Schilderung allgemeiner Zustände oder 
Tatsachen 1 Zitate verwandt, besonders zur Beschreibung Gottes», 
ohne daß dann die von Paulus benutzten at. Worte als Zitat 
gekennzeichnet zu sein brauchen. 

In der Einführungsweise bestehen Verschiedenheiten 
und Ähnlichkeiten. Dem Gebrauch des Zitates als Beweis ent
spricht seine Einführung durch yiyf!an.,;at yaf! oder xa-3-cJ~ 
rirt~an:TaL und ähnliche Formeln. In xa:tw~ rireanJ:at zeigt 
sich schon der nachträglich bestätigende Charakter des Zitats. 
Sehr häufig sind die Zitate in den Fluß der Rede eingeflochten. 
Die in der Diatribe beobachtete Fragewendung d Uyst 
kommt auch vors. Dagegen fehlt natürlich die Charakterisierung 
des Zitates als etwas xaÄ.C.Ü~ Gesagtes; die Autorität des Schrift
wortes ist zu groß, um ein solches Lob zu vertragen. 

Um zusammen zu fBHSen: eine gewisse Ähnlichkeit zwischen 
Paulus und der Diatribe im Gehrauch des Zitats läßt sich er
kennen. Bei beiden trägt seine häufige Verwendung dazu bei, 
die Rede zu beleben und farbig zu gestalten. Auch in der Art 
der Einführung wie in der Anwendungsart zeigen sich Ähnlich
keiten. Aber der Hauptunterschied ist der: in der Diatribe hat 
das Zitat wesentlich rhetorische Bedeutung, bei Paulus aber 
dient es fast immer der Begründung. Es ist kaum je bloßer 
Schmuck. 

3. Die Art der Gedankenordnung bel Paulus. 
Wir können nicht die Bestandteile der paulinischen Predigt 

und ihre Anordnung behandeln, wie es bei der Diatribe mög
lich war. Denn wir haben keine Predigten des Paulus und 
können aus dem Inhalt seiner Briefe nicht erkennen, welche Be
standteile seine Predigten zu enthalten pflegten. Ebensowenig 

1. Röm. 415; Sse; 9n; 1 Kor. 16M; 2 Kor. Sa; Phil. 215. 
2. Röm. 26; lla&f.; lKor. 216; 1016; Gal.l16. 
3. Röm. 4s; 111; Gal. 4:so. 
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läßt die Disposition seiner Briefe - abgesehen etwa vom Römer
brief - einen Schluß auf die Gedankenordnung seiner Pre
digten zu. 

Aber die Art eines Verfassers, seine Aussagen einzuführen 
und abzuschließen, seine Gedanken zu verbinden und sie zu 
illustrieren, mit seinen Motiven abzuwechseln und dergl., wird 
in seinen schriftlichen Kundgebungen nicht wesentlich anders 
sein als in seinen mündlieben Vorträgen. So können wir we
nigstens versuchen, ob wir in den Briefen des Paulus bestimmte 
Gewohnheiten der Gedankenordnung finden, und ob wir darin 
ähnliche Gewohnheiten erkennen, wie wir sie in der Diatribe 
fanden. Sollte es der Fall sein, so dürfen wir, ohne die Schranken 
des für uns Erkennbaren zu überschreiten, sagen. daß Paulus 
auch in seiner Predigt in ähnlicher Weise seine Gedanken ge
ordnet haben wird. - Objekt unserer Untersuchung sind hier 
naturgemäß einzelne abgerundete Abschnitte der paulinischen 
Briefe. Besonders sind das Abschnitte aus dem ersten Korinther
brief, in denen einzelne ethische Fragen behandelt werden. In 
zweiter Linie kommen auch theoretische Erörterungen in Be
tracht, schließlich aber abgerundete Abschnitte überhaupt. 

Die Einheit der einzelnen Erörterung. 

Auch bei Paulus ist die Einheit der Erörterung äußer-
1 i c b kenntlieb gemacht durch bestimmte sich wiederholende 
Schlagworte und Wendungen. 

So finden wir auch bei Paulus die Umrahmung. Zwar 
nicht in der Weise, daß Behauptung und Schlußresultat den 
Rahmen für eine Erörterung bilden. Denn von einem Beweis
gang, der von Stufe zu Stufe fortschreitet, stets das Erreichte 
überschauend, ist bei Paulus keine Rede. Dagegen findet sich 
wohl die charakteristische Weise, einen Abschnitt, besonders 
wenn er in erhobenem Tone gehalten ist, rhetorisch wirkungs
voll durch ähnliche Wendungen zu umrahmen. Vor allem ist 
das in wirksamer Weise der Fall Röm. 881-89, wo die erste 
Hälfte umrahmt ist von dem -örri~ ~wö" und noch wirkungs
voller die zweite durch das xw~l~et" ano 'f~~ aran1J~ (<foii 
3-eoo). In kleinerem Maßstabe und ebenfalls höchst wirkungs
voll ist dies rhetorische Mittel angewandt 1 Kor. 919-22. Ähn-

Jo'onehanRU 13: BaltmiUI.II, Stil. 7 
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lieh ist auch die V ariierung des ~·xaa-ro~ EJI -rfJ xl~aet xd. 
1 Kor. 7 20 in 24. 

Häufiger noch und ganz an die Art der Diatribe erinnernd 
ist die nachdrückliche oder spielende Wiederholung eines Schlag
worts innerhalb eines geschlossenen Abschnitts 1• Wie dort kann 
das betreffende Schlagwort in verschiedenen Wendungen und 
Zusammensetzungen vorkommen. 

Was über die sachliche Einheit der Diatribe gesagt ist, 
gilt auch für Paulus. Charakteristisch ist auch für ihn, daß er 
die Einzelfrage gleich zum Zentralpunkt seiner ethischen An
schauung führt. Ferner daß er einen gewissen Schatz bestimmter 
Wendungen hat, mit denen er bestimmte Grundsätze beleuchtet. 
So hat auch er die Neigung, den Gang der Erörterung durch 
Abschweifungen zu unterbrechen, wenn eine beiläufige Wen
dung das Auftauchen verwandter allgemeiner Gedanken veran
laßt Als typisches Beispiel für solche Abschweüungen oder 
,,Einlagen" führt J. Weise 1 Kor. 7 1s-u an 1. Mitten in 
die Behandlung der Ehefragen schiebt sich die allgemeine 
Ermahnung zum Bleiben in der xJ~at~. Man mag hierher auch 
1 Kor. 919-22 mit J. W eiss rechnen s, wo das Verhalten des 
Paulus in der Lohnfrage durch rhetorische Schilderung seiner 
Grundsätze in der Mission überhaupt begründet wird. Viel
leicht darf man hierher auch 1 Kor. 3u-15 rechnen; die Verse 
berühren nicht mehr die Parteifrage, sondern sind grundsätzliche 
Ermahnungen an jeden christlichen Lehrer. Erst V. 16 lenkt zur 
Parteifrage zurück. Doch wird die Anlage des Abschnitts auch 
in uns nicht mehr durchsichtigen Verhältnissen begründet sein. 
Deutlieb aber ist eine Abschweifung 1 Kor. 7oo-sl, ferner die 
Worte 822 und endlich das ganze Kap.13•; auch wohl152S-26•. 

1. Röm. 1Nft'. 1rtt~lc1ontE7; 2uft'. 'IIOiltX; 811-415 cr,xccwa~ und 
nltn"; 77-81 "ollo'; 9so-10s cJ,xcrwaV,.."; 1 Kor. ll-9 X~~n&, (9mal! 
cf. V. 12 f.); h7 ft'. t10fJicr; 210ft'. n'I'Eiillcr; 1026 ft'. awEicf'la"; 13 ciyan1J; 
16nf. nmcr; 2 Kor. laft'. 1fti~XA"'t1"; 21ft'. lvn"; 618-10 Xt11'allaf'i; 
ll1sft'. xavziiaa.a,; 18s ft'. cfox'f'~ ete. - s. Heinriei, literar. Charakter 68. 

2. Beitriga zur panlin. Rhet. 30. 8. ibid. 82. 
4. d. h. nicht der Grundgedanke von 1 Kor. 18, der vielmehr im 

Zusammenhang von eapp. 12-14 notwendig ist, aber eap. 18 in seiner 
A usfllhrliehtei t. 

6. Neuerdings manehe Bemerkungen hierzu in J. Weise' Kommentar 
zu 1 Kor. (Meyers Kommeotar) z. B. 62. 183. 231f. 
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- Dabei mag man auch darauf hinweisen, daß die genannten 
Stücke fast alle auch sonst formelle (und inhaltliche) Analogien 
zur Diatribe aufweisen, was ebenfalls darauf schließen läßt, 
daß es Sätze sind, die Paulus oft in seinen Predigten ge
brauchte. 

In der Gliederung der Abschnitte läßt sich bei Paulus 
ebenso wenig wie • in der Diatribe ein bestimmter Gedankengang 
nachweisen. Heinrici hat recht, wenn er die Weise des Paulus, 
Gründe an Gründe zu reihen, in Analogie stellt zur Predigt
weise Epiktets 1• Dagegen sind seine Nachweise, daß Paulus 
dem Schema der antiken Mahn- und Verteidigungsrede und der 
Chrie gefolgt sei, nicht überzeugend 1. - Aber finden sich die 
Bestandteile, die in der Diatribe zu beobachten waren, auch bei 
Paulus? Und läßt sich eine ähnliche Gewohnheit der Anordnung 
erkennen? Bei der Beantwortung dieser Fragen sind wir uns 
bewußt, daß hier am wenigsten eine Analogie ein direktes V er
hältnis beweisen kann. Der Predigtcharakter wird hier wie dort 
naturgemäß eine ähnliche Art des Redens veranlassen. 

Wir gehen also jetzt die dort beobachteten Punkte der 
Reihe nach durch. 

Den Ausgangspunkt bildet meist eine konkrete Veran
lassung: was die Gemeinde dem Apostel in einem Brief mitge
teilt hat, was er sonst durch mündliche Nachrichten über die 
Gemeindeverhältnisse erfahren hat, und dergl. Ganz ohne solchen 
Anknüpfungspunkt beginnt Paulus seine Erörterung wohl nur 
Röm. 111, wo er der noch unbekannten Gemeinde sich vorstellt. 
Oberall fehlt die in der Diatribe beliebte paradoxe Formulierung 
des Anfangs, die die Gedanken des Hörers fesselt oder verletzt 
und dadurch den Fortgang vorbereitet. Damit fehlt zugleich 
der dialektische Fortgang. Und weiterhin läßt sich auch gar 
keine Verwandtschaft in der Anordnung erkennen. Zwar gliedern 
sich die Briefe, die wesentlich ein Thema behandeln , in zwei 
Hauptteile, den theoretischen und den praktischen. .Aber das 
ist schon deshalb nicht in Parallele zu stellen zu dem beschrei
benden und paränetischen Teil der Diatribe, weil die Ermah-

1. Zweites Sendschreiben 576. 
2. Zweites SendRehreiben 78. 678: der erste Brief an die Korinther 

(Meyers Kommentar) 86A; der zweite Brief an die Korinther (Meyers 
Kommentar) 38ft". 
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nungen in den paulinischen Briefen nicht ganz speziell die An
wendung jener theoretischen Ausführungen sind, sondern all
gemein christliche Ermahnungen. Im 1 Korintherbrief ist inner
halb der einzelnen Teile selten eine Anordnung zu finden, die 
der der Diatribe entspräche. 

Wir beobachteten, daß in der Diatribe nach der Aufstellung 
des Satzes häufig ein Vergleich oder eine Illustration durch 
bestimmte Fälle folgte. Analogien dazu bilden eigentlich nur 
1 Kor. 15Söff. und 1 Kor. 12. Aber wie die Vergleiche in ihrer 
überfülle, so fehlen auch andere Bestandteile der Diatribe, die 
für deren Charakter wesentlich sind. Es fehlen bemerkenswerter 
Weise so gut wie ganz die Beispiele, sowohl die abschreckenden 
wie die begeisternden. Die Nennung Abrahams ist zwar äußer
lich eine gewisse Analogie zu der häufigen Nennung von großen 
philosophischen Ahnen, auf die der griechische Prediger sich 
beruft. Aber sein Verhalten wird nicht eigentlich als Vorbild 
für die rechte Praxis, sondern als Beweis für die rechte Theorie 
angeführt. Paulus fühlt eben Kraft genug in sich, ohne Bei
spiele auszukommen und allein durch persönlichen Appell zu 
wirken. Daß aber dieser Bestandteil der Diatribe so gut wie 
ganz bei Paulus fehlt, ist, wenn wir sonst eine Verwandtschaft 
anerkennen, doppelt wichtig. Er wird also auch in der münd
lichen Predigt wenig Beispiele gebraucht haben, und das ist des
halb von besonderer Bedeutung, weil man auch von hier aus die 
V envendung des Lebensbildes des geschichtlichen J esus in der 
paulinischen Predigt bezweifeln muß 1• 

Am Schi uß erhebt sich der Ton oft zu höherer Wärme 1• 

Das wird der Gewohnheit des Paulus in der Predigt entsprechen. 
Ob er die beobachteten Schlußwendungen der Diatribe in seinen 
Vorträgen nachgeahmt hat, läßt sich aus seinen Briefen kaum 
erkennen. Die Antithese und die Frage finden sich nicht in 
dieser Weise verwandt. 1 Kor. 421 darf man natürlich nicht 
vergleichen. Dagegen kann man an die wirksame Paradoxie 
2 Kor. 12to erinnern. Auch die imperativischen Schlußwen
dungen der Briefe darf man nicht vergleichen, weil sie schon 
zum Briefschluß gehören. Es findet sich aber die Art, einen 

1. Ausnahmen Röm. 16s-s; Phil. 2~fl'.; vielleicht auch 2 Kor. 101. 
2. Röm. 881ft'.; 11 ssfl'.; 1 Kor. l661f. 
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rhetorisch wirksamen Schluß durch eine Sentenz 1 oder ein 
Zitat ll zu bilden. 

In den Übergangswendungen zeigt sich wieder eine ge
wisse Verwandtschaft. Wir finden am häufigsten die Frage und 
zwar als einfach fortführende Frage wie als Einwand. Beispiele 
für die einwendende Frage sind oben gegeben; für die fortführende 
Frage vgl. z. B. Röm. 8s1; Gal. 3t9 Röm. 49f. u. s. w. Auch 
die Frageformeln sind dieselben wie in der Diatribe: 'fl oJ,.; , , 
'fl rae; 

Von den übrigen Übergangswendungen, die wir in der 
Diatribe getroffen haben, finden wir bei Paulus wieder die 
Formel dur 'foiho (oder .Ju)), ebenfalls ohne daß sie folgernden 
Sinn zu haben braucht'. Die Formel ('fo) A.om:O.. wird wie in 
der Diatribe gebraucht beim Übergang zu praktischen Ermah
nungen'; nicht aber wie dort, um einen speziellen Fall emzu
führen. 

Es fehlen die Übergangswendungen ~#lBif; di etc. Viel
leicht ist das bloßer Zufall; vielleicht jedoch darf man es als 
charakteristisch ansehen. Denn jene Wendungen setzen voraus, 
daß die Hörer schon längst dem Ideale hätten nachkommen 
sollen und können; sie passen also eigentlich nur in eine Epi
gonenzeit und entsprechen nicht der Jugend der paulinischen 
Sache.-

Der Vergleich hat in diesem Teile wenig Übereinstimmungen 
nachgewiesen. Zwar finden sich einzelne Analogien, doch in der 
Hauptsache Verschiedenheiten. 

Es fehlt die Ruhe noch mehr als in der Diatribe, es 
herrscht ein ungestümes V orwärtsdrängen. Die augenblicklichen 
praktischen Bedürfnisse bestimmen die Worte so sehr, daß sich 
die Rede nicht in ein Schema fesseln läßt. Daher fehlen auch 
wichtige Bestandteile der Diatribe. Die Gewißheit des Paulus 
beruht auf dem ionersten Erlebnis, nicht auf philosophischen 
Sätzen, so daß, was er sagen will, abgeleitet und entwickelt 
werden müßte. Das Gefühl der eigenen Unvollkommenheit und 
Not ist in ihm selbst so lebendig, daß er es auch bei seinen 
------

1. 1 Kor. 3nf.; 4JO; 2Kor. 10nf. 
2. lKor. 2t5f.; öu; 15ss. M; 2Kor. 815., 
3. Röm. 2t; öu. - a. J.ietzmann zu Röm. öu. 
4. 2Kor.13n; Phil. 3t; 48; 1Theaa. 4t. 
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Hörern voraussetzt und nicht durch eine Scheltrede mit be
schämenden Bildern erst erwecken zu müssen glaubt. Seine 
sittlichen Forderungen sind so einfach und selbstverständlich, 
daß sie nicht eines langen Beweises bedürfen. Seine Kraft ist 
so überquellend und sein Selbstbewußtsein so stark, da.ß er 
nicht nötig hat, den Hörern eine Schar von Beispielen vor die 
Augen zu stellen. 

4. Die Argumentationswelse des Paulus. 
Das selbständige Beweisführen spielt bei Paulus noch viel 

weniger als in der Diatribe eine Rolle. Die Abschnitte rabbi
nischer Beweisführung wie Röm. 4; Gal. 3sff.; 421ft'. gehen uns 
hier nichts an ; ebenso wenig der rabbinische Geist, der aus ge
legentlichen Argumenten spricht 1• So brauchen wir auch den 
Schluß a maiore ad minus, den Paulus aus der rabbinischen 
Dialektik mitbringt, nur eben zu erwähnen~. 

Beim Beweisen ist es dem Paulus wie den griechischen 
Predigern darum zu tun, immer ein rasches und rundes Ja oder 
Nein zu erhalten. Er ist nicht wählerisch mit seinen Gründen 
und nicht vorsichtig in seiner Beweisführung. Er rückt dem 
Gegner mit Fragen und Ausrufungen zu Leibe und schlägt ihn 
nötigenfalls einfach nieder. 

Von den in der Diatribe verwandten Beweisarten ist das 
Analogieverfahren bei Paulus ziemlich selten. Es liegt vor 
1 Kor. 97; 147ft'.; 1589ft'. Er mag es in seiner Predigt häufiger 
angewandt haben. So reich ausgebildet wie in der Diatribe ist 
es bei ihm jedenfalls nicht. Auf die Erfahrung der Hörer, d. h. 
auf das, was sie in der Natur beobachten, beruft sich Paulus 
1 Kor. lluf. Wie oft er mit seiner subjektiven M eiuung 
und seinem persönlichEm Einfluß auf die Leser einzuwirken 
sucht, braucht nicht ausgeführt zu werden. Bemerkenswerter 
ist anderes. Häufig sind wie in der Diatribe allgemeine 
Sätze zitiert (1 Kor. 5s; 2 Kor. 9s u. s. w.) 1 , die wie Sprich
wörter umlaufen mögen (1 Kor. 15ss; Gal. 59). Auf Auto
ri täten beruft sich Paulus ebenfalls. In erster Linie kommt 

1. Darfiber s. J. Weiaa, Paulua ond Jeaua 87ff. 
2. Röm. 66ft'.; 8st; lht. 16f. 14; 1 Kor. 6tf.; 2Kor. 87ff. 
a. Vgl. J. Weiaa ZU 1 Kor. 97 (Meyera Kommentar). 
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in Betracht die Schrift, deren Wort ohne Widerspruch gilt. 
An einigen Stellen wird außerdem ein Wort des Herrn zitiert 1• 

Die Au tori tä t Gottes wird ganz ähnlich verwandt wie in 
der Diatribe. Man sehe besonders Röm. 81ft'. Wenn kein 
anderes Argument vorhanden ist, so schlägt Paulus wie Epiktet 
den Gegner nieder mit dem Satze: Gott wäre nicht mehr Gott, 
wenn der Gegner recht hätte (Röm. 3e), und diese Konsequenz 
kann natürlich niemand ziehen. 

Das Argumentieren durch falsche oder lächerliche 
Darstellung der gegnerischen Ansicht kennt Paulus auch. 
Und zwar wendet er es in ähnlich pointierter Weise an, wie es in 
der Diatribe geschieht, nur mit fast noch beißenderer Ironie. 
Die Galater, die die jüdischen Zeremonialgebote annehmen 
wollen, fragt er, ihre Absicht ins Gegenteil verdrehend, ob sie 
unter die Herrschaft der aa-3-evij x.aC. n:'l'wxa C1'fOt.XBia zurück
fallen wollen. Und gleich darauf fragt er in höhnischer Konse
quenzmacherei nicht nur, ob sie Tage, Monate und Zeiten, son
dern auch, ob sie das Sabbathjahr heiligen wollen '· Beschnei
dung und Verschneidung stehen auf derselben Stufe 1• Der Gott 
der J udaisten, die die Speisegebote einführen wollen, wird höhnisch 
als x.ot.Ua bezeichnet, und die öoga dieser Beschneidungsprediger 
ist b -rfi alax.VJI(} atl-rw"'. Die Frau, die unverhüllten Hauptes 
betet, soll sich dann doch gleich kahl scheren lassen 6, 

Wir sehen, in der Argumentationsweise besteht eine gewisse 
Ähnlichkeit. An eine direkte Beziehung zur Diatribe würde man 
aber nur an zwei Punkten mit einiger Wahrscheinlichkeit denken: 
an der Fundamentierung seiner Ausführungen mit Gemeinplätzen 
und an der Ironisierung der gegnerischen Ansicht. 

6. Ton und Stimmung der paullnlsohen Briefe •. 

Lebhaftigkeit ist das Merkmal der Diatribe wie der 
paulinischen Redeweise. Paulus trägt in der Regel keine ruhige 

1. 1Kor. 110; 91'; 1 These. 415 (?). 
2. Gal. 41!. 3. Gal. fht. 4. Phil. 81e. 6. 1 Kor. lle. 
6. Aue dem V o k ab e lach a h des Paulua den populiren Ton seiner 

Predigt nachzuweisen, mui ich berufeneren Arbeitem überlaaaen. Nigeli, 
der Wortachatz des Apostele Paulua, konstatiert (8. 68), dai Valgarismen 
bei Paulna selten sind. Doch erwihnt er z. B. die von H. Weber (8. 9) 
als charakteriatiach hervorgehobenen Deminutiv& auf -ccw nicht. Deren 
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Erörterung vor, sondern seine Rede ist ein Mahnen und Be
schwören, ein Trösten und Versichern. Lehrhafte Teile unter
brechen zwar manchmal die mahnenden Abschnitte. Doch steht 
wie in der Diatribe die Lehre im Dienste der praktischen Er
mahnung. Und wo wir ganze lehrhafte Partien fanden 1, da 
waren auch diese in der lebhaften, für die Diatribe charakte
ristischen Redeweise gehalten. 

Die Lebhaftigkeit zeigt sich äußerlich wie in der Diatribe 
im Satzbau, in Fragen und Imperativen, in Rede und Gegen
rede, Einwänden und Zurückweisungen. Doch in einer Hin
sicht ist einUnterschied da: dießuntheit, derAbwechslungs
reichtum der Diatribe ist bei Paulus nicht vorhanden. Die 
Lebendigkeit ist bei ihm weniger leichte Beweglichkeit als stür
mische Leidenschaft. Daher fehlt der Wechsel der Stimmung 
zwischen Scherz und Ernst, zwischen Ruhe und Begeisterung. 
Paulus redet stets in größerer Spannung, und ein Wechsel der 
Stimmung ist bei ihm nur insofern vorhanden, als er abwechselt 
zwischen Angriff und Verteidigung, zwischen Zorn und zärt
lichem Werben, zwischen Anrede und Monolog. Mit der Ruhe 
fehlt auch das Sonnige, die Farbenpracht, die in den Gleich
nissen und Schilderungen der Diatribe sich ausbreiten kann. 
Und damit fehlt zugleich auch wieder ein Moment, das die 
Rede lebendig macht: es fehlt dem Paulus das dramatische 
Talent der Griechen. Er kann nicht das Bild etwa des guten 
oder schlechten Schülers so lebhaft vor Augen malen wie 
Epiktet, er kann keine so ergötzlichen oder beschämenden 
Szenen schildern. Ich glaube deshalb auch nicht, daß wir uns 
unter dem Vor-Augen-Malen des Gekreuzigten (Gal. 31) etwas 
anderes denken dürfen, als die Predigt der geschichtsphilo
sophischen Betrachtung, wie sie Pbil. 26ft: vorliegt, oder als 
das immer wiederholte Einschärfen eines Satzes wie Röm. 8s; 
2 Kor. 619 •. In den paulinischen Briefen ist kein einziger Zug 
einer wirklichen Schilderung enthalten. Stimmt das schon skep
tisch gegenüber der Meinung, daß Paulus in seiner Predigt an
schauliche Schilderungen vorgetragen habe, so wird man vollends 

gibt es 16 bei Paulua (an 81 Stellen), davon sind aber nur 7 (an 
9 Stellen) charakteristisch. 

1. Wie in der eraten Billte des Römerbriefs. 
2. Gegen J. Weiaa, Paulua und Jeaua 11. 
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in dieser Skepsis bestärkt, wenn man den Unterschied des Paulus 
von der Diatribe in diesem Punkte bei den sonstigen Analogien 
beachtet. - Dagegen gleicht er den Griechen wieder, wenn er 
Röm. lOs ft'. und 1 Kor. lösa das rechte oder falsche Verhalten 
nicht in abstrakter Darlegung verdeutlicht, sondern statt dessen 
in direkter Rede die Schlagworte dieses und jenes Standpunktes 
vorträgt. -

Bei Paulus fehlt ferner der Wechsel von Scherz und Ernst, 
den wir in der Diatribe beobachteten. Die Bezeichnung als 
anovdatoyiM>to'll trifft auf seine Predigt nicht zu. Das unver
hohlene Scheltwort findet sich allerdings wohl; so wenn er 
den Korinthern droht, 8" ~rl{JrJqJ zu kommen 1, oder wenn er die 
Gegner als Hunde schimpft 1. Paulus hat keinen Humor, aber 
er verfügt über Töne des Spottes, der Ironie; denn in boshaften 
Wortspielen warnt er die Philipper: {JUn:ns To~~ ;<axDV{; iera
'fa~, (JUnns 'f~" xaTal"Oil~", habt acht vor den schlechten 
Werkhelden! Habt acht vor der Zerschneidung I Der 
letzte zornige Ausruf erinnert an die ironische Aufforderung 
Gal 5 )I , - \ ) I ( ) • ( - I 

• 12: Of!JBMJJI xat an:oxot!Jonat 01. a'Jiaal"Movne!j Vlla{; • 
Weiter denke man an die schon genannte grimmige Charakte
ristik der Gegner als derer, ~" o 3-eo{; ~ xotlla ;<a[ ~ rJo~a b 
'fj) aloxvlllJ airfiü" (Phil. 319). Ironisch gefarbt sind zweüellos 
manche Partien aus den ersten Kapiteln des ersten Korinther
briefs, wo wir es nicht mehr deutlich erkennen können, da wir 
die Schlagworte aus dem Streit um die Weisheit nicht kennen. 
Deutlich ist die Ironie 1 Kor. 4s. Auch im zweiten Korinther
brief lassen sich manche Wendungen als Ironie verstehen, vor 
allem aber bricht Zorn und Spott durch in den letzten vier 
Kapiteln, in denen er den äf/Jew" spielt. Man denke nur an 
die beißenden Wendungen 1lt9f. und 1218, in denen er die 
Sanftmut der Gemeinde rühmt und sie ironisch um Verzeihung 
bittet. 

Die Polemik des Paulus läßt sich nicht in jeder Hinsicht 
mit der der Diatribe vergleichen. Das liegt zum Teil an unserem 
Material, d. h. an der Tatsache, daß wir nur Briefe an Ge
meinden bezw. an Christen haben. Hier braucht Paulus natürlich 
nicht in dem Sinne, wie es in der Diatribe geschieht, gegen 
------

1. 1 Kor. 411. 2. Phil. 81. 8. Phil. 81. 
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falsche Anschauungen zu polemisieren , denn die falschen An
schauungen sind im Prinzip durch Gottes Tat am Menschen 
schon abgetan. Es wäre uns interessant zu wissen, wie Paulus 
in seinen Missionspredigten gegen die falschen Anschauungen 
polemisiert hat, und da dürfen wir vielleicht aus dem An
fang des Römerbriefs einen Rückschluß machen. Hier redet 
Paulus nicht von einem konkreten Anlaß aus, sondern er gibt 
eine allgemeine Darlegung seines Evangeliums vor ihm noch 
fremden Hörern. Er redet ab ovo und wird also reden, wie 
er gewohnt war, auf unbebautem Boden zu beginnen. Den ersten 
Abschnitt bildet die Polemik gegen die Sünden der Heidenwelt. 
Da ist nur sehr charakteristisch, daß der eigentlichen Schilde
rung der sittlichen Übelstände 1 uft'. die Verse 19-28 voraus
gehen , in denen die Schilderung der Schlechtigkeit verbunden 
ist mit dem Hinweis da.ra.uf, wie es hätte sein sollen und sein 
können. So wird Paulus seine Missionspredigt begonnen haben; 
er wird angefangen haben mit dem Hinweis auf das ;'JIWO'fov 

-cov :hoi in der Welt (oder auf die aocpla Gottes in der Welt 
1 Kor. 1 :n), und dann wird er auf die Verblendung und den U n
gehorsam der Mensch~n übergegangen sein. Und wir können 
uns hier die in der Diatribe geläufigen Obergangswendungen 
denken wie illlsi~ de und ähnliche. 

Da wird er dann weiter angebracht haben, was er von den 
Scheltreden der griechischen Prediger etwa gelernt hat, Auße
rungen des Schmenes und des Spotts, ironische Aufforderungen, 
wie wir sie in seinen Briefen im Kampf gegen die jud&istischeu 
Gegner finden. Die plastischen Schilderungen, die durch ihre 
Naturwahrheit beschämen, die Beispiele und Vergleiche der Dia
tribe, die wir in semen Briefen nicht finden, werden auch in 
seiner Predigt gefehlt haben. 

In der positiven Ermahnung finden sich, wie oben ge
zeigt, imperativische .Wendungen, die ihm mit der Diatribe ge
meinsam sind. Nur eingeschränkt gilt, wie oben gesagt, daß er 
auch im Gebrauch des Vergleichs mit der Diatribe überein
stimmt. Es fehlt die Verwendung des Beispiels mit Ausnahme 
von Phil. 26ft'. und Röm. los-s. 

Wie in der Diatribe klingt durch alle Ermahnungen der 
peuönliche Ton hindurch: Schmerz, Wehmut und bittere 
Vorwürfe wie 1 Kor. 4s-1& oder 2 Kor. 620-6u. oder Gal. 
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412--20. An anderen Orten begeisterte und begeistemde Er
mahnung wie Phil. 212-18; 1 Thess. or;-u und vor allem 
1 Kor. 13. Daß Paulus solche Töne nicht von der Diatribe zu 
lernen brauchte, versteht sich von selbst; ebenso wie es selbst
verständlich ist, daß das iUyxetJI und "ov:J-eni" im Wesen einer 
jeden Predigt liegt und nicht aus einer bestimmten Gattung 
der Predigt stammt, also auch nicht von Paulus aus der Diatribe 
übernommen wurde. Durch die Nebeneinanderstellung soll also 
an diesem Punkte nur die A..hnlichkeit und Verschiedenheit des 
Eindrucks verdeutlicht werden, den die Predigt eines kynischen 
Redners und die Verkündigung des Paulus machten. Um das 
klar zu seheD, denke man etwa an den J akobusbrief, dem trotz 
zahlreicher Entlehnungen aus der Diatribel der Predigtcharakter 

I 

der Diatribe durchaus abgeht. Wenn wir uns dagegen ein Bild 
von der Predigt des Paulus machen, so wird dies dem Bilde, das 
wir von der Diatribe gewonnen haben, weit mehr entsprechen 
als die erbaulichen Worte des wohlwollenden Seelsorgers, der 
den Jakobusbrief verfaßt hat. 

Resultat. 
Das Resultat unserer Untersuchung ist kurz zu formulieren; 

denn wir beschränken uns darauf, das hier und dort Angedeutete 
zusammenzufassen. Wir fanden in den Briefen des Paulus Rede
formen, die denen der Diatribe gleichen, und wir fanden sie 
hauptßächlich in solchen Partien, nach deren Art wir uns seine 
mündlichen Vorträge denken müssen. Wir schließen daraus: 
die Predigt des Paulus hat sich zum Teil in ähnlichen 
Ausdrucksformen bewegt wie die Predigt der kynisch
Stoischen Popularphilosophen, wie die Diatribe. Wir 
wollen es uns zum Schluß nicht verhehlen, daß der EitJ.druck 
der V erschjedenheit größer ist als der der Ähnlichkeit. Doch 
dürfen wir deshalb die A.hnlichkeit nicht unterschätzen, und wir 
haben uns an dieser Stelle klar zu machen, was sie sager{ will. 

Das Mindeste, das sich ergibt, ist dies: wir sehen zwei ver-

1. Geft'cken untersucht (Kynita und Verwandtes 46-M) Jak. 81-11 

iu dieser HiDsicht. 
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schiedene geistige Mächte gleichzeitig auf gleichem Boden an 
der Arbeit, und diese Mächte bewegen sich in ähnlichen Aus
drucksformen. Dabei können wir zunächst ganz von der Frage 
absehen, ob denn diese Ausdrucksformen in irgend welchem Ab
hängigkeitsverhältnis zu einander stehen. Die Bedeutung jener 
Tatsache wird auch ohne die Beantwortung dieser Frage klar. 
Wir brauchen nur zu bedenken, was es hieße, wenn dem Volke 
in Korinth die christliche Verkündigung in der Sprache der 
synoptischen Evangelien oder in johanneischen Ausdrucksformen 
gebracht worden wäre. 

Ich trage aber kein Bedenken, einen Schritt weiter zu gehen. 
Die Ähnlichkeit der Ausdrucksweise beruht auf der Abhän
gigkeit des Paulus von der Diatribe. Die Selbständigkeit, 
die Paulus sich dabei gewahrt hat, ist im Laufe der Unter
suchung stets hervorgehoben worden, und in der damit gegebenen 
Begrenzung wird man die Tatsache nicht leugnen können, daß 
Paulus sich an die Ausdrucksweise der Diatribe angeschlossen 
hat. überall sind freilich die griechischen Ausdrucksformen in 
einer dem Paulus eigentümlichen Weise verwandt und sind -
was auszuführen die Aufgabe dieser Arbeit nicht war - viel
fach durchbrochen von Ausdrucksformen, die ihren Ursprung 
anderswo haben. So kann man im Bilde sagen: der Mantel 
des griechischen Redners hängt zwar um die Schultern des 
Paulus, aber Paulus hat keinen Sinn für kunstgerechten Falten
wurf, und die Linien der fremdeu Gestalt schauen überall 
durch. 

Wir enthalten uns nun aller Vermutungen darüber, wie 
dem Paulus die griechische Bildung vermittelt worden ist; wir 
beschränken uns auf die Konstatierung der Tatsache und weisen 
nur kurz auf ihre Bedeutung bin. 

Das Bild, das wir uns von der Tätigkeit des Paulus 
machen können, wird lebendiger. Wir sind, da wir die Diatribe 
besser kennen als die paulinische Predigt, im stande, das Bild 
dieser nach jener zu ergänzen unter Festhaltung der aufgezeigten 
Grenzen. So ist es im Laufe der Untersuchung hier und dort 
versucht worden. Auch läge es nahe, ein Bild zu entwerfen 
von dem Eindruck einer paulinischen Predigt auf eine Hörer
schaft, die sonst die Predigt eines kynischen Bettelphilosophen 
hörte: wie sie jetzt Neues im halb bekannten Gewande ver-
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nahm, wie dieser und jener Satz des Paulus dem früher oft 
Gehörten erst das rechte Rückgrat zu geben schien, und wie 
vielleicht gerade manches Fremdartige in dieser Verbindung der 
paulinischen Predigt den besonderen Reiz des Exotischen verlieh. 

Wichtiger ist Folgendes: Verwandtschaft in den Ausdrucks
formen wird stets eine gewisse Verwandtschaft im Geist 
einschließen. So haben wir vielfach beobachtet, wie gewisse 
Denkgewohnheiten des Paulus denen der Diatribe verwandt sind. 
Da dürfen wir vielleicht sagen, daß die Ausdrucksformen der 
Diatribe dem Paulus das Mittel geworden sind, seinen geistigen 
Besitz sich klar zu machen und ihn zu entfalten. 

Es liegt nun nahe, weiter zu fragen, ob auch bestimmte 
Gedankeninhalte, bestimmte Ideen mit jenen Formen von 
Paulus übernommen sind. Dabei kann man in erster Linie an 
Begriffe wie Freiheit und Knechtschaft denken. Diese Frage 
ist bereits früher gestellt und bejaht 1• Und mit Recht. Es 
liegt mir hier aber nicht daran, die Sicherheit des Hauptresultats 
durch andere Hypothesen zu verwischen, sondern nur daran, den 
Grundsatz für die Arbeit zu formulieren: in solchen Fragen ist 
durch den Nachweis stilistischer Ähnlichkeit allein nichts getan, 
sondern dieser hat Hand in Hand zu gehen mit der inhaltlichen 
Untersuchung. Andererseits kann der Nachweis der stilistischen 
Ähnlichkeit ein Fingerzeig wie eine Kontrolle fiir jene Unter
suchung sein. 

Daß die Beobachtung der Stilfonneo fUr die Exegese im 
einzelnen von Wichtigkeit ist, versteht sich von selbst. Viel
fach hat J. W eiss darauf hingewiesen. Wenn er sich aus ihr 
auch einen Gewinn für die Textkritik verspricht, so fehlt mir 
dafür das GefUhl der Sicherheit. 

Endlich ist es im Prinzip klar, daß unsere Untersuchung 
von Wichtigkeit für die Entscheidung von Echtheitsfragen 
sein kann. Ob sie es tatsächlich ist, bedarf im einzelnen 
Fall der besonderen Untersuchung. 

1. z. B. J. Weise, die christliche Freiheit nach der Verkündigung 
des Apostels Paulus. Neuerdings ders. in seinem Kommentar zu 1 Kor., 
z. B. S. 90. 189. 
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Das Evangelium des Johannes 
(Meyers Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, 
Band II). 20.Auflage 1978. (11.Auflage dieser Auslegung). VIII, 563Sei
ten, 59 Seiten Ergänzungsheft, Ln., Studienausgabe: 1984. 575 Seiten, Pb. 

,. Rudolf Bultmanns Johannes-Kommentar ist für jeden, der das vierte 
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Evangelium überhaupt gibt.• Münchner Theologische Zeitschrift 

Die drei J ohannesbriefe 
(Meyers Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, 
Band XIV). 8.Auflage 1969. (2. Auflage dieser Auslegung). 113 Seiten, Ln. 

,. ... besitzt ein persönliches und theologisches Profil, das ihm unter den 
anderen Kommentaren seinen besonderen Platz sichert." 

Theologische Literaturzeitung 

Die Geschichte der synoptischen Tradition 
(Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen T esta
ments, Band 12). 9. Auflage 1979. 8, 408 Seiten, Ln., Ergänzungsheft 
kart., bearbeitet von Gerd Theißen und Phillipp Vielhauer. 5. Auflage 
1979. 125 Seiten, kart. 

,. Dieses Buch ist seit seinem ersten Erscheinen das unentbehrliche Hand
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ständigkeit im Stofflichen, die Schärfe der Beobachtung, die geschichtliche 
Betrachtungsweise.• Theologische Literaturzeitung 

Der zweite Brief an die Korinther 
Hrsg. von Erich Dinkler. (Meyers Kritisch-exegetischer Kommentar über 
das Neue Testament, Sonderband). 1976.270 Seiten, Ln. 

,. Diese Erklärung ist unverkennbar von reformatorischer Theologie 
geprägt. Als eindrucksvolles Zeugnis für die Theologie des Wortes 
stellt dieser Band zugleich ein Vermächtnis Rudolf Bultmanns an Theo
logie und Kirche dar. Die neutestamentliche Wissenschaft ist durch sein 
Lebenswerk prägend bestimmt worden.• Eduard Lohse 

Ernst Lohmeyer 
Gottesknecht und Davidssohn 
Hrsg. von RudolfBultmann. (Forschungen zur Religion und Literatur des 
Alten und Neuen Testaments, Band 43). 2. Auflage 1953. 159 Seiten, br. 
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Zusammenhang der Eschatologie. 1983. 440 Seiten, kart. 
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Aarhus hrsg. von Sigfred Pedersen. 1980.224 Seiten, geb. 
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strukturen im Vergleich. Obersetzt von jürgen Wehnert. 1984. Ca. 760 
Seiten, geb. 
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Walter Schmithals. Paulus und Jakobus. 1963. 103 Seiten, brosch. 
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Gerd Theißen. Psychologische Aspekte paulinischer Theologie. 1983. 
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