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Vorwort 
Die Anregung, mich der griechischen Hymnendichtung zuzu

wenden, verdanke ich meinem verehrten Lehrer Herrn Professor 
Dr. Friedrich Pfister, der mich wä.hrend meiner Arbeit durch 
wohlwollenden Rat und fördernde Anteilnahme nnterstii.tzte. Ihm 
möchte ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank zmn Aus
druck bringm1. 

Aus der Beschäftigung mit den erhaltenen Hymnen erwuchs 
die Stellung des Themas, die sich darauf gründet, daß bestimmte 
sprachliche AusdrUcke und Gedankenreihen im Hymnus immer 
wiederkehren. Sie herauszuarbeiten und im Hinblick auf das 
Thema darzustellen, war meine Aufgabe. Wo sich dabei die Ge
legenheit bot, fehlerhaft oder bruchstUckweise ii.berlieferte Hymnen
texte richtigzustellen bzw. zu ergänzen, nahm ich sie gerne wahr. 
Das Reizvolle an der Arbeit war für mich, auf einem geschlos
senen Gebiet die religiösen GrundaJischammgen des griechischen 
Menschen darzustellen; diese weisen vieles Gemeinsame mit a.ll
gemein-menschlichem religiösem Denken auf und gewähren 
zugleich vielfach einen Einblick in die Eigenart griechischer 
Geisteswelt, die uns Deutsche immer wieder in ihren Bann zieht. 

Wii.rzburg, im August 1931. Karl Keyl}ner. 
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Eumel(os): Diehl li 3. Bergk Ill 6. 
Eur(ipides): ed. N auck 3. Aufl. 1885. N auck, TGF 2. Aufl. 1889. 
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Die Mim. des H. 2. Aufl. Leipz. 1926. 
Hes(iod) Erga, 'l'heog(onie): ed. Rzach Leipz. 1902; Jacoby I Berl. 1930. 
Hom(erici) h(ymni): ed. Baumeister Leipz. 1860. 
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Philol. Unters. 9, 1886. IG IV 1 ( ed. min.) 1929 nr. 128. 
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Kastor(ion von Soloi) 1. 2 D.: Diehl I 260 f. Bergk III 634 ff. 
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ecl. I 1,12 p. 25 W. vgl. Wilamowitz, Antike I, 1925. 158 ff. 
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31 ff. IG XI 4, 1299. 
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Powell 165ft'. 
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Phrynichos s. u. I1amprokles. 
Pind(ar): ed. Schroeder 2. Aufi. Leipz. 1914, appemlix 1923. Diehl, Suppl. 

lyr. (Lietzm, kl. Texte 33/34) 3. Aufl. 1917. 
Poseidipp(os): Anth. Pa.I. 12, 131. 
Prokl(os Hymnen): ed. Lud wich, Eudociae Augustae Procli ... reliqu. 

1897, 115 ff. Abel, Orph. 276 ff. 
Sappho 1. 6. 7. 28 D.: Diehl I 325 ff. Bergk III 84 ff. Wilmnowitz, Sap{Jho 

und Sim. 42 ff. (m. 1). 
Simias (von Rhodos) 1. 2. a. 5. 6: Diehl li 257 f. 
Simon(ides) 1. 2. 35 D.: Diehl li 61 ff. Bergk ill 382 ff. 
Sokr(ates) 2. 3: Diehl I 85 f. Bergk II 287 f. 
Solon 1 D. (vgl. Krates 1): Diehl I 17 ff. Bergk li 41 ff. 
Soph(oldes): ed. Jebb Cambridge. Nauck, TGF 2. Aufl. 1889.- nr. 4 D. bei 

Diehl I 67 und Bergk II 248; dazu 4 a und b bei Wilhelm, Beiträge 
zur griechischen Inschriftenkunde, Sonderschr. d. öst. arch. Tust. VII 
1909, 102 ff. 

Stesich(oros) 26 D.: Diehl II 39 fl'.; s. auch u. Lamprokles. 
Teles(illa. von Argos) 1: Diehl li ßl. Berg·k HI 380. 
Terpandr(os) 1. 2. 3 D.: Diehl li 3 ff. Bergk ill 7 ff. 
Theogn(is): Diehl I 117 ti Bergk li 117 ff. 
Theolu(it): Wilamowitz, Bucol. Gr. (bibl. Oxon.) 1 ff.; aber numeriert nach 

der gewöhnl. Ordnung. 
Timokr(eon) 5 D.: Diehl li 120 ff. Bergk ill 536 ff. 
Timoth(eos von :Milet) 1. 11 D.; Perser: Diehl II 134 ff. Bergk III 619 ff. 

Wilamowitz, Tim. Leipz. 1903. 

2. Anonyme Hymnen. 

Anth. Pal.: (Apollonhymnus) 9, 525 (auch Abel, Orph. 285); (Dionysosh.) 
9, 524 (auch Ahel, Orph. 284 f.); (Inschr.) 6, 42. 68. 87. 

Anubish(ymnus): Kaibel, epigr, Graeca 1878, nr. 1029. 
Apoll(on)h(ymnus): Wilamowitz, Griech. Versk. 1921, 372. Eusebius, pmep. 

ev. 123 d. 
Athenafragment: Bergk ill 727. 
Attish(ymnen) 1. 2: Hepding, Attis RVV I 34 ff. Hippolytos, refut. omn. 

haeres. V 9. Bergl{ Ill 685 f. 
Carm(ina) pop(ularia) 24. 46. 48 D.; 2 B.: Diehl. II 192 ff. Bergk III 654 ff. 
Chrysosh(ymnus): Bergk III 744. 
Dakt(yloi)-Id(aioi)h(ymnus): Po weil 171 ff. I G XII 9, nr. 259. 
Delph(ica) frgg. 1. 3 a. b: Diehl II 303. 
Delph(icus) hlymnus): Diehl II 303 ff. Powell 141 ff. 
Demetr(ios) h(ynmus): Athen. VI 253 D. Diehl II 249 ff. Bergk Ill 674. 

Powell 173 ff. 
Didyma (inschr. Orakelspruch aus D.): Th. ·wiegand, Abh. d. Berl. Ak. 

1911, 64. Vgl. Weinreich a. a. 0. 
Echoh(ymnus): Philostratos, Heroicns ed. Kayser Leipz. 1871 p. 328. Berg·k 

Ili 687 f. 
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Epida.ur(os, inschr. Hymnen aus E.): I G IV 1 (ed. min.) 1929, nr. 128-135. 
Eryth1·(a.i, inschr. Hymneu ans E.) I (Apollon): Wilamowitz, Nordjon. Steine, 

Abh. Berl. AlL 1909, 37 ff. Powell140. - TI (Asklepios), spätere Nieclerschr. 
in Athen, Ptolemais und Dion: Wilamowitz 37 ff. Po weH 136 ff. I G ill 
171 c. Plaumann, Ptol. in Oberägypten, Diss. Leipz. 1910, 91 ff. Bülow 
a. a. 0. 48 f. - 111 (Seleukos): Wilamowitz 47 f. Powell 140. 

frgg·. aclesp(ota) 39, 12.89: Bergkill 696ft'. 
frgg. (adespota) Alex(andrina) 4. 10 D.: Diehl II 316 ff. Bergk III 725. 
frgg. (mel.) chor. (adesp.) 4 (Tycha): Diehl II 157 ff. Berg·k III 732 f. Stob. 

ecl. I 6, 13 p. 86 W. - 5 (1\ioiren): Diehl Il159 f. Bergk III 733 f. Stob. 
ecl. I 5, 10/12 p. 76 W. - 22. 23. 24. 25. 38 D.: Diehl li 163 ff. Bergk III 
724 nr. 108. 109. 110. 

frgg·. (mel.) monocl. (adesp.) 8. 14 D. : Diehl I 488 ff. Bergk III adesp. nr. 
61. 82 A. 

Glaulwp(is)frag·ment: Bergk III 739. 
I G IV 1 (ecl. min. 1929) 424. 425. XII 3 snppl., 1328. XIV 652. 769. 1003 a. 

(s. auch u. Kaib. u. ö.). 
Isish(ymnen aus) Andr(os): Peek, Der Isish. v. Andr. Berl. 1930. Kaibel, 

epigr. Gr. nr. 1028. I G XII 5, nr. 739. - (aus) Gomphoi: Peek 133 ff. 
- (aus) Kyrene: Peek 127 ff. (Ferner prosaische) Isish. (aus) los (I G 
XII 5, ur. 14 und p. 217 nr. 739 appencl.), Kyme (Salac, BOR 51, 1927, 
378 ff.) und Nysa (Diod. I 27, wo auch ein Osirish. steht). 

Kaib(el epigr. Gr.) 771. 790. 797. 798. 799. 802. 803. 811. 812. 831 (I G XIV 1003). 
835 a. 1025 (Apollonh.). 1026 (Asklepiosh., auch I G XIV 1015. Bergk II 
245 f.). 1027 a (Asldepiosh.). 1027 c (Telesphorosh.). 1029 a (S. 537 f. K., 
i\'Iusenh.). 1030 (Flußg·ott lVIeles). 1031 (Helios). 1032 (Hermes). 1046 b 
(Athene und Nemesis, auch I G XIV 1389 II). 

l;ysand(er)h(ymnus): Pint. vita Lys. 18. Diehl Il 249. Bergk Ill 673 nr. 45. 
lVInemosyneh(ynmns): Powell 191 f. Berl. Klass. Texte V 2, 56 ff. Wochenschr. 

f. !dass. Phi!. 1908, 429. 
Ox(yrhynchos)pap(yri ecl. Grenfell-Huut) nr. 1015 (VII p. 111 ff., Hermes). 

ur. 1380 (XI p. 190 ff.; Isis); s. auch unter den christl. Hymnen. 
Pap(yrus von) Chic(ago) col. I-IV (Arsinoe-Aphroclite), VI (Zeus-Apollon), 

X (Artemis-Apollon) : PoweÜ 82 ff. 
Pap(yri) r(ussischer und) g(eorgischer Sammlungen, nr. 11 Dionysoshymnus) : 

ecl. Zereteli I Tißis 1925. 
Ptolem(ais, inschr. Hymnus aus P., V. 19 ff, zu Erythi:. Il hinzugediclltet) : 

Plamnann, Ptol. in Oberägypten, Diss. Leipz. 1910, 91 ff. 
Skol(ia) 1. 2. 3. 4 D.: Diehl TI 181 ff. Bergk Ill 643 ff. nr. 2. 3. 4. 5. 
Sophiah(ynmus): Bergk ill 744. 
Stob. ecl. I 1, 31 (a uncl b, p. 38 f. W. 1); auch Berg·k III · 681 f.): Hymnus 

a.n alle Götter. 

Thetish(ymnus): Philostra.tos, Heroicus ecl. Kayser Leipz. 1871 p. 325. Berg-Ir 
III 687 f. 

1) Di,13 von den Herausgebern g·etrennten Stiicke g·ehöreu zusammen, vgl 
Wilamowitz Timoth. 1903, 91 Anm. 2. 
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Thetir;-Neopt(olemos)h(ymnns): Heliodoros, Ait.ltiopilm III 2 ed. Bekker. 
Leipz. 1855, p. 79. Anth. Pal. IX 485. 

'ritush(ymnus): Pint. vita T. Flamin. 16. Powell 17H. 
Tycheh(ymnus): Diehl II 313. Powell 196. Berl. Klass. Texte V 2, 142 f. 
Zeus-Dikt(aios)h(ynmus): Diehl II 279. Powell 160 ff. Latte, De saltat. 

Graecor. RVV XIII 3, 1913, 43 ff. Poerner, De Curet. et 'coryb. Diss. 
Halle 1913, 264 ff. 

3. Z a u b er h y m n e n. 

Hauptquelle: die Zauberpapyri (P); N umerierung- nach Preisendanz, 
Arch. f. Pap.-Forsch. 8, 1927, 104 ff. Für P I-VI wurde die Ausg-abe von 
Preisendanz, Papyri Graecae Magicae I 1928 zugrundegeleg·t, für die übrigen 
die älteren Einzelausgaben. 

Apollon-Helioshymnen: P I 296-314. 315-325 und 341-347. II 1-10. 
81-101. III 198-256. VI 6-44. 

Typhonhymnen: P IV 179-201. 261-273. 
Helioshymnen: P IV 436-462 (A); 1957-89 (B); VIII 74-81 (C) bei 

Wessely, Denkschr. d. K. Ak. d. Wiss. Wien42, 1893, 57; PI 315-325 
und 341 f. (D). Dazu Kuster, Diss. Königsberg 1911, 18 ff. - P IV 939 
bis 951. - P XXII a Blatt 2, Z. 15-24 : Schubart, Ägy})t. U rkundeu 
aus d. Museen Berl., Griech. Urk. IV 1912, nr. 1026 2• 

'Eni i)pwwv: P IV 1399-1434. 
An die Unterirdischen: P IV 1459-1468. 
Selenehymnen: P IV 2242-2347; dazu Kuster 81 ff. - P IV 2574-2621. 
Selene-Artemishymnus: P IV 2785-2870. 
Artemishymnus: P IV 2521-2567. 
Helratehymnus: P IV 2714-2784. 
A phroditehymnus: P IV 2902-2939; dazu Kuster 55 ff. 
Hermeshymnen: P V 400-421 ; VII 668-680 bei Wessely 44 f. (Zählung· 

nach Preisenda.nz; Wessely: 734-746); XVIIb, 1-23: Plasberg-, Arch. 
f. Pap.-Forsch. 2, 1903, 208 ff. 

Arsemphemphöthymnus: P XII col. 7,30- col. 8,5: Dieterich, Jahrb. f. ldass. 
Phil. Suppl. 16, 1888, 808 und 774 ff. Leemans, Pap. Gr. nmsei ant. publ. 
Lugd.-Bat. II 1885, 27 ff. 

'Y1-1vo~ K~l1Tllt6~: P XXIII, 22-3B: Wünsch, ARW 12, 1909, 2 ff. Ox. pap. III, 
1903, nr. 412. · 

Weitere Zauberhymnen: 

(Bleitafel von) Asclnnun(en) 1 (Unterweltsdämonen), 2 (Unterweltsgott): 
Wünsch, Berl. Phil. Wochenschr. 1912, 4 ff. 

Hippol(ytos, Refut. omn. haeres.) 1 (IV, 32; Zeus-Asklepios), 2 (IV, 35; 
Hekate): Ganschinietz, Capit. HippoL g-egen die Magier, Harnack
Schmidt, Texte und Unters. 39, 2, 53 ff. 65 ff. Berg-k III 682 (nur für 2). 

Marcell(us, De medicamentis 15,89; Helmtefragment): Corpus medic. lat. 
V 1916, 118. Dieterich, De hymn. Orph. 42 ff. 

(Fluchtafel von) Megara (Helmte- und Selenefragment.e): Wünsch, I G III 
3 praef. 13 f. 
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4. Pr o s a d er K a i s e r z e i t. 

(Ailios) Arist(eides): Götten·eden; Hymnenbruchstücke in der 4. heil. Rede 
§ 39-42 K. (vgl. Weinreich, ARW 17, 1914, 527 ff.) und in der 1. heil. 
Rede § 30 K.: ed. Keil II 1898. Dindorf I 1829. 

Jul(ianus Imperator) IV (Rede auf Helios), V (auf die Mutter der Götter): 
ed. Hertlein Leipz. 1875. 

Long(os Daphnis und Ohloe) II 7 (Eros-Enkomion): ed. Hercher, Erotici 
script. Gr. I 1858, 266. 

Menandr(os): ed. Spengel, Rhet. Graeci III 1856, 329 ff. 
Phil(on), leg(atio) ad O(aium) 21 § 143 ff. (Augustus-Enkomion): ed. Oohn

Wendland VI Berl. 1905; vg·l. vVilh. V•l eber, Der Prophet und sein Gott, 
Leipz. 1925, 155 ff. 

5. Dieälteren christlichen Hymnen in g·riechischer Sprache. 

Als Ausläufer des griechischen Hymnus wurden die älteren christlichen 
Hymnen bei charakteristischen Einzelerscheinungen in den Rahmen der 
Untersuchung einbezogen. Vgl. auch Jos. Kroll, Die Hymnendichtung· des 
frühen :Mittelalters, Die Antike II 1926, bes. 270 ff. F. J. Dölger, Sol Salutis 
2. Aufl. 1925, 124 ff. 
Ohristl(iche) auon(yme Hymnen) : Ohrist-Paranikas, Anth. Gr. carm. Christ. 

1871, 38 ff. 
Olem(ens) Alex(andrinus, Christush. am Ende des Paedag·og·us): ed. Stählin 

I 1905, 291 f. 
Greg·(or von) Naz(ianz): Ohrist-Paranikas 23 ff. 
Method(ios, Christush. im Symposion): Ohrist-Paranikas 33 ff. 
Ox(yrhynchos)pap(yri ed. Grenfell-Hunt) 11r. 1786 (XV p. 21 ff. Theologie 

und Glaube 18, 1926, 397 ff. Riv. Indo-Gr.-Ital. 7, 1923, 173 ff. Raccolta 
Lumbrosa 1925, 229ft'.): anon. Fragment. - 111'. 2074 (XVII p. 18ft'.): 
Hymnus in Prosa auf die Jung·frau 1\iaria. 

Synes(ios Hymnen): ed. Flach Tübingen 1875. Ohrist-Paranikas 3 ff. vg·l. 
Terzaghi, Riv. lndo-Gr.-Ital. V 11 ff. VI 1 ff. 

Während der Drucklegung· konnte noch folgende Literatur hera11g·ezogen 
werden: 

He rt er, Hans, Kallimachos. R-E 2 Suppl. V 433 ff. (Hymnen). 
Körte, Alfred, Arch. f. Pap.-Forsch.10, 1931, 28f. (Dioskorosfrgg·.). 
- Der Demeterhymnos des Philikos. Hermes 66, 1931, 442 ff. 
Preisendanz, Karl, Papyli Graecae lVIagicae II 1931. 
Radermacher, L., Der homerische Hermeshymnus. S.-B. der 'Viener 

Almd. 218, 1, 1931. 



Einleitung. 
Das Gebet des Menschen an seinen Gott läßt uns einen Blick 

in das Innerste seines \V esens tun, besonders wenn es sich um 
individuelle, nicht um formelhaft erstarrte Gebete handelt. Auf
geschlossen liegt vor uns die Seele des Menschen: er offenbart 
seine Gefühle und Gedanken über die höchsten \V esen, die 
Götter; er vertraut diesen Göttern, was ihn am.meisten bedrängt 
und bewegt, angefangen von den kleinsten Sorgen des täglichen 
Lebens bis zu dem geheimsten Sehnen nach den höchsten ihm 
vorschwebenden Lebensgütern. Gerade auf das Rätselhafte, was 
der Mensch nicht klar erkennen und nur dunkel almen und emp
finden kann, richtet sich zu allen Zeiten das religiöse Streben 
des Menschen. \Vährend der Zauberspruch jenes Unbegreifliche 
durch ebenso geheimnisvolle Mittel erzwingen will, ist das 
Gebet in der Erkenntnis menschlicher Unzulänglichkeit beschei
den genug, den Gott darum zu bitten; aber doch finden sich 
im Gebet noch Überbleibsel von Götterzwang und Zauberei, die 
auf die Entwicklung aus dem Zauberspruch hinweisen 1). In all 
dem, was der Mensch von den Göttern zu erlangen sucht, offen
bart er uns, was er als höchste Lebenswerte empfindet; hier 
spricht er aus, oft nicht ganz deutlich und sich selbst nur halb 
bewußt, was ihm als Lebensideal vorschwebt, was ihm das 
Leben lebenswert macht und ihm höchste Befriedigung zu geben 

1) Die Ansicht, daß prinzipiell zwischen Zauberspruch und Gebet kein 
Unterschied ist, vertritt Fr. Pfister, Kultus, R-E XI 2154 ff., 2108 f.; ders., 
Die Rel. cl. Gr. u. R. 1930, 194 ff.; s. auch Hdwbch. cl. d. Ab. u. Gebet. 
Vgl. Fr. Schwenn, Gebet und Opfer, Heidelberg· 1927, S. 62-81, wo Bei
spiele gebracht werden fiir das Eindringen zauberischer Elemente in das 
Gebet. Auch die älteste Form des Hymnus ist der rhythmische Zauber
spruch, vgl. R. Wünsch a. a. 0. 144; dies wird auch bestätigt durch die 
Untersuchung K110kes (a. a. 0. 1 ff.) über den Gebrauch des Wortes Ü!lvo~, 
das in alter Zeit neben "Fluchlied" vielfach "Bann-" oder "Zanberlied" 
bedeutet, Der Wandel der Weltanschauung bringt es dann eben mit sich, 
daß der Mensch dem Gotte nicht mehr mit dem Befehl, sonelern mit der 
Bitte naht. 

Keyßner, 
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vermag. Zu diesen Lebenswünschen gehört eng die Vorstellung, 
die der Mensch von den höchsten göttlichen Wesen hat, die ihm 
ja jene vVti.nsche erfüllen solle11. Somit läßt uns das Gebet ein 
wesentliches Stück der menschlichen Sinnesart und Geisteswelt 
erkennen. 

Das hier vom Gebet Gesagte gilt auch von dem Götterhymnus, 
der eine künstlerische Formung des Gebets darstellt. Die Grenze 
ist bisweilen nicht ganz scharf zu ziehen: charakteristisch für 
das Gebet ist, daß es der Seele eines einzelnen oder einer be
stimmten Situation entsprungen, also vielfach ganz individuell 
und speziell gehalten ist; demgegenüber sucht der Hymnus im 
allgemeinen Einzelheiten und Sondervorstellungen zu vermeiden 
und will dem allg·emeinen religiösen Empfinden gerecht werden, 
da er ja vor einer größeren Zahl von Menscl1en dargeboten 
wird, mag er nun als Vortrag eines Rhapsoden oder als Kultlied 
oder als Gemeindegebet verwendet werden. Gebet und Hymnus 
enthalten beide viel Formelhaftes und zeigen somit vielfache 
Ähnlichkeiten; vor allem stark rhythmisierte Gebete (vgl. 
Ed. Norden, Logos und Rhythmus, Rektoratsrede 1928) und 
metrisch gestaltete Gebete (in der Tragödie, auch gelegentlich 
bei Homer u. dgl.) erinnern naturgemäß ganz besonders an den 
Hymnus. In dieser Literaturgattung herrscht ein festes Stil
gesetz: vielleicht hat sich der Hymnenstil gerade deshalb zu 
einem besonders festen und formelhaften ausgebildet, weil in 
kultischen Dingen an einmal gefundenen Formen, an der Tra
dition, mit besonderer Zähigkeit festgehalten wird. 

Der Herausarbeitung solcher . charakteristischen stilistischen 
Einzelheiten in Gebet und Hymnus hat sich die neuere Forschung 
vielfach gewidmet: bei der Anrufung der Gottheit haben wir 
verschiedene Prädikationen zu unterscheiden, im Du-Stil und 
Er-Still), im Partizipialstil und Relativstil, die einander aber 
nicht ausschließen, sondern eng verbunden nebeneinander vor
kommen (vgl. Ed. Norden a. a. 0.). Der Aufbau des Hymnus 
weist einzelne charakteristische Teile auf, wie Musenanrufung 

1) Unhellenisch ist hingegen der Ichstil der meisten Isishymnen, wie 
Norden Agn. Theos 186 ff. nachwies; vgl. auch Deißmann, Licht vom 
Osten, 4. Aufl. 1923, 109 ff. Pfister, Philol. Wochenschr. f. ldass. Phil. 1911, 
809 f. Jene Hymnen dürfen deshalb nur mit Vorsicht zu Schlüssen auf die 
griechische Vorstellungswelt herangezogen werden. 
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bzw. direkte Anrufung, Rühmen der Abstammung und der Kult
orte des Gottes usw., meist zerfällt er deutlich in drei Teile, 
die Anrufung, die pars epica (Areta.logie) und das eigentliche 
Gebet (vgl. Adami, Buchholz, Knoke a. a. 0.). Reichen Aufschluß 
über solche charakteristische Bestandteile des Hymnus gibt auch 
der Rhetor Menandros, der die einzelnen Arten der Götter
enkomien und -hymnen erörtert und in dem Kapitel TiEpi L/.UV-
91aKoü eine Anweisung zum regelrechten Lobpreis des Apollon 
Sminthios gibt. Soweit sich also die bisher vorliegenden Unter
suchungen mit der gesamten griechischen Hymnendichtung 
beschäftigen, richten sie ihr Augenmerk vor allem au:f :formale 
und stilistische Dinge. Demgeg·enüber will ich in erster Linie 
die sprachliche Gestaltung des Hymnus berücksichtigen, die, wie 
mir scheint, eine Menge von Übereinstimmungen aufweist, so daß 
man nicht nur von einer stilistischen Gebundenheit reden dar:f, 
sondern auch von einer engen Gebundenheit an die 
sprachlichen Ausdrucksmittel; ich hoffe dies genügend 
an den Übereinstimmungen in jeweils verschiedenen Hymnen 
aufzeigen zu können. Zugleich können wir - da der Gedanke 
die sprachliche Form erst schafft - aus· den sprachlichen FornlU
lierungen heraus die Gedankenwelt begreifen, der jene 
e n t sprangen. Au:f diese Weise gedenke ich unter Zugrunde
legung sprachlicher Untersuchungen zu ermitteln, welche An
schauungen von seinen Göttern und welche höchsten Lebens
wünsche der Grieche im Hymnus äußert, also seine Gottes
vorstellung und Lebensauffassung au:f Grund der erhal
tenen Hymnen darzustellen. 

Man mag vielleicht meiner hiermit kurz gekennzeichneten 
Betrachtungsweise der Hymnen und den daraus sich ergebenden 
Folgerungen entgegenhalten, daß man doch bei der Verschieden
artigkeit der Hymnenliteratur und ihrer ganzen Entstehungs
grundlagen nicht von einem gemeinsamen gedanklichen Inhalt 
sprechen könne. Es ist richtig, daß die griechische Hymnen
literatur, so lückenhaft wie sie uns vorliegt, keineswegs ein 
einheitliches Bild bietet: Die Hauptmasse der erhaltenen Hymnen 
ist in hexametrischer Form gehalten, während von den in meli
schen Maßen verfaßten Hymnen der Bliitezeit und des Hellenis
mus nur wenige au:f uns gekommen sind. ·wir haben die Home
rischen Hymnen, die von Rhapsoden bei Götterfesten als Einlei-. 
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tung (Prooimion) vorgetragen wurden; das andere große Corpus 
sind die Orphischen Hymnen, die das Hymnenbuch einer orphi
schen Gemeinde darstellen (vgl. Dieterich a. a. 0. Kl. Sehr. S. 86), 
von deren Kult wir wenig wissen. Diese beiden Sammlungen 
liegen zeitlich weit auseinander und die von ·einzelnen Dichtern 
literarisch oder inschriftlich überlieferten Hymnen, die dazu 
großenteils fragmentarisch sind, können die dazwischenliegende 
Lücke nicht in dem vollen wHnschenswerten :M:aße ausfHllen. 
Vor allem ist der Verlust von Findars Hymnen schmerzlich, da 
die Fragmente und manche Stellen der Siegesgesänge und 
Paiane erkennen lassen, wie sehr er dem ·Hymnenstil trotz 
eigentumlicher dichterischer Gestaltung folgte. Hymnen und 
Götteranrufungen innerhalb anderer Dichttmgen können dem
gegenüber manches zur näheren Kenntnis der Hymnendichtung 
beitragen. Resiod zeigt in den Musenhymnen, im sog. Helmte
hymnus (zu dessen kunstvoller Komposition Pfister a. a. 0. zu 
vergleichen ist) und in verschiedenen kleineren Partien der 
Theogonie durchaus hymnischen Stil, während er dem Zens
hymnus zu Beginn der Erga ein weniger traditionelles, mehr 
eigenartiges Gepräge gegeben hat 1) ; die Elegie des Theognis 
ist stellenweise deutlich vom Hymnenstil bestimmt; und noch in 
späten Jahrhunderten trägt die epische und elegische Dichtung 
viele hymnische ZUge, -vvas bei der engen Verbundenheit von 
Epos und Hymnus in ihrer FrHhzeit nicht verwunderlich er
scheint (vgl. u. § 1; Stenze! a. a. 0.). Freilir.h sind alle derar
tigen hymnischen Stücke durch den Zusammenhang innerhalb des 
betr. Werkes bedingt und bisweilen auf einen speziellen Gedanken 
beschränkt, so daß man nicht jedes von ihnen schlechthin einen 
Hymnus nennen darf. Dies gilt besonders von den hierher 
gehörigen Stellen in Chorliedern der Dramatiker, die bisweilen 
mit dem Hymnus nicht viel mehr als die Anrufung des Gottes 

1) Diese Einleitungsverse der Erga erklärt K. Ziegler (ARW 14, 1911, 
393.ff.) für ein Produkt eines "Zöglings der gorgianischen Rednerschule", 
Ed. Norden (a. a. 0. 258 ff., Logos und Rhythmus, Reldoratsrede 1928, 12f.) 
sieht in ihnen Urformen logisch-rhythmischer Gliederung der gehobenen 
Sprache, hält sie also für echt. Seitdem dieser Hymnus durch den Nach
weis W. Jägers an der Solonischen Eunomieschilderuug (S.-B. Berl. Akad. 
1926, 82 ff.) aus seiner literarhistorischen Isolierung befreit wurde, muß 
die Nordensehe Auffassung als die richtige erkannt werden. 
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gemeinsam haben, die aber gelegentlich auch einen regelrecht 
gebildeten Hymnus darstellen ; so schließt sich Sopholdes in 
Gedanken und Form seiner hymnischen Partien vielfach eng an 
den Hymnenstil an, während Aischylos und Euripides im all
gemeinen sehr frei schalten und ihre eigenen Wege gehen (vgl. 
zum Zusammenhang der religiösen Dichtung des Aischylos mit 
dem Kultlied Fränkel a. a. 0. 14 f.; zur Charakterisierung der 
Hymnen bei den Tragikern überhaupt Knokc a. a. 0. 76 f.); 
Aristophanes folgt dem Stil sakraler Poesie getreulich, indem 
er häufig regelrechte Kultlieder wiedergibt oder - was für den 
Hymnenstil nicht weniger lehrreich ist - sie parodiert; eine 
solche Parodie ist auch Lukians hymnische V erherrlichu11g der 
Gottheit PodagTa. Somit dienen auch andere Dichtungsgattungen 
der Erkenntnis hymnischer Eigenart. Vor allem sind llierfUr 
auch die Inschriften heranzuziehen, fUr deren Auswertung 
0. \Veinreich und 0. Kern (a. a. 0.) einen bestens gelungenen 
Anfang bieten; ich habe mich deshalb bemüht, eine Reihe von 
Epigrammen, die an Sprache und Stil des Hymnus a.nklingen, 
in den Rahmen der Untersuchung einzubeziehen, ·will aber 
damit naturlieh nicht den Anspruch erheben, das einschlägige 
Inschriftenmaterial nur einigermaßen zu erfassen; es kam mir 
vielmehr nur darauf an, an Beispielen den Einfluß des Hymnus 
auf die kultischen Inschriften zu zeigen, der sich vor allem auf 
die Form der Epiklese und die Sprache des eigentlichen Gebets 
bezieht. Während somit Eigenheiten der literarischen Gattung 
des Hymnus in andere Dichtungsgattungen eindrangen, war jene 
selbst mannigfachen grundsätzlichen Umbildungen unterworfen. 
Die von den homerischen Rhapsoden gebrauchte hexametrische 
Form des Hymnus wurde von Kallimachos als "Literaturhymnus" 
weitergepflegt (vgl. Schmid-Stählin, Gesell. der griech. Lit. I 
1929, 341). Dabei wandelt der hellenistische Dichter nicht in 
den alten Bahnen des strengen, pathetischen Hymnus: denn 
seine Dichtung ist frei von traditionellen kultischen Anschau
ungen und ist höchst persönlich gestaltet, so wie er der heroi
schen Kunst Homers gegenüber seine liebenswürdige Genrekunst 
geschaffen hat und sich trotz starker Anlehnung an den alten 
Dichter als eigenartig und durchaus modern zeigt; wo trotzdem 
bei ihm alte Klänge kultischer Sprache an unser Ohr dringen, 
da sind sie gedanklich umgebildet oder stilistisch variiert, denn 
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der Dichter liebt Abwechslung und Überraschung. Diese Ge
dankengänge hat H. Herter (Xenia Bonnensia 1929, 49 ff.) an 
dem Beispiel des Artemishymnus in treffender Weise dargelegt. 
Für die Zwecke des Zaubers wurden Orphische oder andere 
Hymnen mannigfach umgestaltet und "\Vir dürfen die erhaltenen 
Zauberhymnen nur dann als eigentliche Hymnen betrachten, wenn 
wir von ausgesprochenen, auf den Zauber bezüglichen Zusätzen 
und gelegentlichen Entstellungen absehen. 

Die einzelnen Hymnenkomplexe tragen demnach, ihren Zwecken 
entsprechend, verschiedenen Charakter: wir haben nebeneinander 
die daktylischen, von Rhapsoden rezitierten Homerischen Hymnen; 
die melischen, gesungenen Kulthymnen; die im orphischen Gottes
dienst gebrauchten Orphischen Hymnen; die für magische Zwecke 
umgestalteten Zauberhymnen; die innerhalb anderer Dichtungs
arten (Tragödie, Komödie, Epos, Elegie, Epigramm) erwachsenen 
Hymnen; die um ihrer selbst willen verfaßten Literaturhymnen 
(Kallimachos). lVIit dieser Mannigfaltigkeit der Zweckbestimmung 
verbinden sich inhaltliche V erschieclenheiten : so bringen die Or
phischen Hymnen Gedanken ihrer lVIysterienreligion, die Home
rischen Hymnen enthalten einen episch breit ausgeft:ihrten Mythos 
und klingen in ein Gebet für den Sänger aus, usw.; vor allem 
ist zu bedenken, daß auch bei den einzelnen Dichterpersönlich
keiten individuelle Empfindungen und Vorstellungen hereinspielen, 
derart daß etwa der Hymnus Sapphos auf Aphroclite seinem 
Inhalt nach als ausgesprochen persönlich gefärbte Lyrik zu 
gelten hat und der Zenshymnus des Kleanthes als philosophisches 
Gedicht zu betrachten ist. Da sich also so viele verschieden
artige und individuelle Züge in der Hymnendichtung :finden, 
könnte es fast unmöglich erscheinen, sie in inhaltlicher Beziehung 
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und doch ist es 
unleugbar, daß in der Hymnenliteratur, so wie sie uns vorliegt, 
bestimmte Gedanken und ganze Vorstellungsreihen, die tief ver
ankert sind in den sprachlichen Ausclriicken, immer wieclerkehren 
und die ganze Gattung des Hymnus geradezu beherrschen; da
her glaube ich von einer gemeinsamen ge dankliehen 
Grundlage der Hymnendichtung sprechen zu dürfen. 
Denn clie Gedanken des Hymnus wurden in der festen 
sprachlichen Form weitergegeben und so gleichsam 
konserviert, wobei zu beachten ist, daß an solchen festen Prä-

() 



gungen auch das Metrum seinen Anteil hat (insbesondere hexa
metrische Versstücke sind, bisweilen vom homerischen Epos her, 
in der Hymnendichtung zu verfolgen). Mit all dem ist freilich 
nicht gesagt, daß derselbe Gedanke, der einen sprachlichen Aus
druck geschaffen hat, noch ebenso lebendig· sein mußte in einem 
späteren Gedicht, das diese Formulierung übernahm; im Gegen
teil konnte es vorkommen, daß derartige Formulierungen in 
späterer Zeit lediglich als kurrente Münze übernommen wurden, 
da sie eben zum Hymnenstil gehörten: so lebte etwa die Formel 
dr€ . . . dT€ noch fort, als man an ihren Sinn nicht mehr glaubte, 
ihn vielleicht gar nicht mehr kannte. 

Für die starke Lebenskraft der hymnischen Gedanken und ihres 
sprachlichen Ausdrucks zeugen einmal die Rhetoren, die in ihren 
enkomiastischen Lobpreisungen stark vom Hymnenstil beein:flußt 
sind; zum auelern ~her und vor allem die !rUhen christlichen 
Hymnendichter, die von der heidnischen griechischen Hymnen
dichtung vielfach in Sprache, Stil und Vers bestimmt sind!). 
Ja bisweilen hängen sie sogar gedanklich davon ab ; ein typisches 
Beispiel dafür ist, daß bei dem christlichen Bischof Synesios 
das Motiv der cmr)l.tovla (vgl. § 8) ankling·t, das nicht christlichen 
Gedankengängen entsprungen, sondern der heidnischen griechi
schen Hymnendichtung entlehnt ist. JedenraUs ist es berechtigt, 
aus unverkennbar immer wiederkehrenden Formulierungen den 
Gedanken herauszulesen, aus dem sie entstanden sind; diese 
Gedanken aber, die so lebenskräftig waren, daß sie als Traditions
gut fortbestanden, sind sicher die grundlegenden und bezeich
nendsten für die griechische Vorstellungswelt. Ich bin geneigt 
anzunehmen, daß die im 5. J ahrlmnclert blühende Hymnenpoesie, 
die sich aus älteren Hymnen allmählich entwickelte, nicht allein 
schon den typischen Stil des Hymnus herausgebildet, 
sondern auch auf Grund der damals lebendigen Gedanken bereits 
einen bestimmten, formelhaften Sprachschatz geschaffen 
hatte. Dieser hat in seinen 'vesentlichen Teilen J ahr1nmderte 
überdauert und die nachfolgenden Hymnendichter bestimmend 

1) Vgl. J. Kroll, Gnomon 5, 1929, S. 31: "Der christliche Hymnus und, 
soweit es eine feierliche Stilisierung empfängt, das Gebet münden also 
zum Teil in den Strom der stilisierten, metrischen und prosaischen reli
giösen Sprache des griechisch-römischen Heidentums." 
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beeinfiußt; von einem solchen Erbe zehren schließlich noch die 
Orphischen Hymnen, denen man gewiß keinen eigenen künst
lenschen \V ert beimessen darf, hier machen die philosophisch 
durchsetzten Hymnen des Kleanthes oder Proklos gelegentlich 
eine Anleihe, hieraus schöpft der Magier für seine nächtlichen 
Zaubereien und Geisterbeschwörungen und der christliche Dichter 
für seine Lieder zum Preis des alleinigen Gottes. 
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Erster Abschnitt. 

Die Gottesvorstellung im griechischen Hymnus. 

§ 1. Beginn mit den Göttern; 

die Götter als Anfang, Schöpfer und Eltern aller Dinge. 

Der griechische Mensch, durchdrungen von einem starken 
Glauben an die große Macht des Gottes, beginnt im Gefühl 
seiner eigenen Kleinheit alle seine Handlungen mit Gott, mit 
einer Anrufung der Götter (vgl. E. v. Lasaulx, Die Gebete der 
Griechen und Römer, Verzeichn. der V 01·les. Wbg. 1842, 9 f.; 
Heiler a. a. 0. 193 f.; Ausfeld a. a. 0. 507 :ff.). Dieser griechische 
Brauch ist auch wichtig für die Geschichte des Hymnus. Denn 
hieraus sind die sog. Homerischen Hymnen erwachsen, die mit 
Wilamowitz als Prooimien zu Heldenepen zu erklären sind, wie 
sie ja auch in der antiken Überlieferung unter der Bezeichnung 
npool~-tw zitiert werden; die Sitte erforderte, daß die Rhapsoden 
bei ihren Vorträgen mit dem Preis der Götter begannen und 
zunächst "ein einleitendes 'Vort der Huldigung an den Herrn 
des Ortes richteten" (U. v. \Vilamov;ritz, Die griechische und 
lateinische Literatur und Sprache, Kultur der Gegenwart I 8 a, 
1912, 23; \Vünsch a. a. 0. 147 f.; Pfister, Die Rel. d. Gr. und R. 
1930, 220 f. Vgl. auch Pind. Nem. 5, 25). So betont der Sänger 
ausdrücklich, er 'volle mit einem bestimmten Gott beginnen 
und ihn zu er s t besingen ; von den Homerischen Hymnen an 
können wir diese Gewohnheit häufig in der grieehischen Hym
menliteratur beobachten; so Ü.pXECJGa.t: 

Rom. h. 25, 1: MouCJawv Cl.pxw~-tm 'An6Hwv6c;; TE .6.t6c;; TE. Res. 
Theog. 1: MouCJawv 'EXtKWVIabwv apxw~-tt:G' aEibEIV. 36: TUVY), Mou
CJawv apxwwea.. Arat. Ph. 1 : ) EK .6-toc;; apxwMECJGa.. Am Ende 
seines Gesanges sagt der Sänger der Homerischen Hymnen 
häufig, er wolle jetzt, nachdem er mit dem betreffenden Gott 
angefangen, zu einem anderen Gegenstand übergehen: 
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Rom. h. 4, 293. 9, 9. 18, 11: <JEU b' E"fW apEaf.tEVO~ f.lETaß~<YOf.lW 

äXXov E~ Üf.tVOV. 31, 18: EI< <YEO apEaf.tEVO~ KXtj<Yw f.lEp6rrwv "fEVO~ 

avbpwv I ~f.ll9EWV. 32, 18: <YEO b' apxof.tEVO~ KAEa q>WTWV I 4<YOJ.Wl 
~J.u9f.wv. (An den beiden letzten Stellen ist ausdrücklich gesagt, 
daß dem Götterhymnus ein Heldengesang folgen soll.) Diese 
kurze Form findet sich auch am Eingang von Hymnen: 

Apoll. Arg. 1, 1: 'Apx6f.lEVO~ <Yf.o, <t>olßE, rraXat"fEVf.wv KAEa cpw
rwv 1 f.lV~<YOf.lat, wo Rom. h. 32, 18 f. offenbar das Vorbild war. 
Alkm. 9: E"fW<V> b' aEI<YOf.lal I EK ßu)~ apxof.lEVa. 

Daß diese Form des Anfangs in der Hymnendichtung verbreitet 
war, ist auch aus lVlenandros zu entnehmen, dessen Lf.ltV9ta
KO~ Xo"fO~ ganz auf hymnischer Tradition fußt (S. 445 Sp.): 
&XX' w Lf.llV9lE Kai Tiu9tE, arro <YoO 'fUP apEaf.tEVO~ 6 Xo"fO~. Die 
Abhängigkeit dieser Stelle vom Hymnus würde allein schon 
das &XM zur GenUge beweisen (vgl. Adami a. a. 0. 234); lVlenan
dros gibt im folg·enden mit allen stilistischen Eigenti.i.mlichkeiten 
das Musterbeispiel eines Hymnus, der zwar in Prosa aufgelöst 
ist, aber in eine stark rhythmisierte Prosa, vgl. Ed. Norden 
a. a. 0. 165 f. Anm. 3. 

In diesen Zusammenhang möchte ich auch das häufig vor
kommende äpxo11' aE(oEtv rücken: 

Rom. h. 5, 1: ß~f.ll']Tp' ~UKOf.lOV, <YEf.lVDV 9E6v, apxof.t' &doElV, 
ebenso die entsprechend gebauten Verse mit demselben Vers
schluß Rom. h. 11, 1. 13, 1 (= 5, 1). 16, 1. 22, 1. 26, 1. 28, 1, 
sowie 31, 1 in der Form der lVlusenanrufung. Stesich. 26: Moi<Ya 
f.lOl, cXf.t<pl LKUf.lCWopov Euppwv apxoJ..t' &EioEV. Diese Stellen heißen 
nicht: ich fange jetzt an ... zu besingen, wie es vVünsch a. a. 0. 
149 f. erklärt, sondern sind aufzufassen: ich fange damit an 
... zu besingen, ich besinge ... zu erst; wenn man in Betracht 
zieht, welche Bedeutung gerade der Beginn mit einer Gottheit 
(besonders in den Homerischen Hymnen) hat, so kann hierüber 
kem Zweifel bestehen. \Vünsch wendet ein, ein solcher Anfang 
müßte auf einen weiteren Gesang mit einem anderen Gegen
stand hinweisen, während die betreffenden Hymnen durch ein 
Gebet (xalpE) einen Abschluß hätten; indes konnte trotzdem 
durch einen der oben angeführten Überleitungsverse (Horn. h. 
31, 18 f. usw.) sehr leicht der Übergang· zu einem nachfolgenden 
Heldengedicht oder Hymnus hergestellt werden. Zu späterer 
Zeit aber, a~s der Hymnus losgelöst für sich allein weiterbestand, 
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empfand man das apxof.L' dEibE.tv sicher nicht mehr als Ankündi
gung eines zweiten nachfolgenden Gesangs, sondern lediglich 
a.ls Ehrenbezeugung gegenüber der Gottheit, der damit der erste 
Rang zum·teilt wurde; hierbei verschlug es niehts, daß man 
diese höchste Ehre bald dem, bald jenem Gott erwies - denn 
der Hymnus erhebt häufig den jeweils besungenen Gott über 
alle anderen (vgl. den Henotheismus unten § 2). Für meine 
Auffassung spricht auch eine weitere Stelle der Homerischen 
Hymnen, wo EK cr€6Ev steht und außerdem rr p w Ta hinzutritt 
(Hom. h. 9, 8): ctlJTClp E'(W O"E rrpwm Kctl EK O"E6EV apxof.L' CtEtbEtV, 
sowie Theokrit, der offenbar den Sprachgebrauch der Homerischen 
Hymnen im Sinn hat (22, 25): Kacrropo"; ~ rrpwrou TioAubdiKEo"; 
apEof.L' dEibEIV; Ctf.Lq>OTEPW Uf.LVEWV TioXubEUKEct rrpwrov dEibw. Der 
Dichter, der die Dioskuren zu besingen vorhat, ist sich im 
Zweifel, ob er mit dem Lobpreis des Kastor oder des Polydeukes 
beginnen soll, und stellt deshalb die ihm offenbar sehr wichtige 
Erwägung an ; denn der Gott, der zuerst besungen wird, erhält 
dadurch den Vorrang. 

Darum wird auch in Hymnen, in denen mehrere Götter an
gerufen werden, die Anrufung· • an erster Stelle besonders hervor
gehoben: Soph. 0. T. 159: rrpwra O"E KEKAOf.LEVo";, eu'fctTEP ßt6";, 
af.Lßpor' 'l\e<Xva. Aristoph. vVo. 563: U4Jif.lEbovm f.lEv 6EWV I Z~va 
rupavvov €"; xopov I rrpwra ~-tf-rav KIKA~O"KW. Orph. Arg. 336, in 
einer · Anrufung der Meeresgötter: NrJPEct f.lEV rrpwncrm KctAW 
rrpEO"ßtO"TOV UTTcXVTWV. 

Hier ist die Begründung gegeben, weshalb gerade Nereus 
zuerst angerufen wird: weil er der älteste, der ehrwitrdigste ist 
(vgl. auch u. § 3). Diese Reihenfolge in der Anrufung nach 
dem Rang betont besonders stark Pind. frg. 75, 8: ßt66Ev r€ 
f.lE cruv Ct'(Acil~ llbEtE rropwe€vr' dotbav bEunpov I E.rrl Ktcrcroapav 
6E6v, I Bp6f.LtoV. Mit Zens, dem höchsten Gott, beginnt man; 
dann wird das Lob des Dionysos gesungen, der dotbdv bEUTEpo"; 
ist, d. h. bezüglich seiner Tlf.lll (s. u. § 3) erst an zweiter Stelle 
folgt. Eine ebensolche Rangordnung ist gegeben in Hom. h. 1, 
158: clh' EITEl up rrpwrov f.lEV 'Arr6nw·v' Uf.lV~O"WO"IV, I aun"; b' 
au ÄI']TW TE Kal 'ÄpTEf.l!V. Hingegen gibt das rrpwrov und bEUTEpov 
bei Hes. Theog. 43 ff. keinen Rang an : die Musen besingen 
zuerst das Geschlecht von Uranos und Gaia, dann den Zens; 
es liegt in der Natur der Sache, daß sich der Dichter emer 
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Theogonie an die zeitliche Reihenfolge der Göttergeschlechter 
hält. Ganz anders der Dichter des Hymnus, der die kultisch 
bedeutendere, genealogisch vielleicht jüngere Gottheit an erste 
Stelle setzt (so Rom. h. 1, 158), bei dem a.lso der Beginn mit 
einem Gott eine besondere Ehrung darstellt. V gl. die Bezeich
nung der Hestia als rrpuna 8Ewv bei Pind. N. 11, 6; des Dio
nysos als bai11wv rrpwro~ 11aKapwv bei Eur. Bakch. 377 f. 

Die Bedeutung jenes apxwem zu Eingang der Hymnen be
weist auch eine Variation, die in späteren Hymnen begegnet: 
Mesomed. 3, 1: 'Abpia ßa8tJTIAOU, rr68EV apE011aL I UI1VELV O'E; Arist. 
43, 6 (S. 2 D.) Musen: ar' w rravr' Elbuim, rr68EV CtPXW).IE8a. Wir 
haben hier eine Verbindung des apxwem mit der im Hymnus 
ebenfalls häufigen rhetorischen Frage des Inhalts: wie könnte 
ich dich, wer könnte dich besingen? einer Frage also, die aufs 
anschaulichste dartut, daß die preisenden Worte des Menschen 
an die Größe des Gottes nicht heranreichen können (vgl. Rom. h. 
1, 29. 2, 29 und u. § 4). 

Die Anrufung der Götter zu Beginn hat der Hymnus mit dem 
Epos gemeinsam. Diese enge Verwandtschaft ist natürlich; 
denn die Homerischen Hymnen haben die gleiche Entstehungs
gruncllage wie die Prooimieu der Epen, ja sie sind ebensolche 
Prooimien, wie wir oben gesehen haben. Es ist auch ein
leuchtend, daß der Gesang zu Ehren des Gottes - der sich 
immer einstellen wird, wo es eine Dichtung gibt - in den vor
handenen Dichtungsformen gesungen wird; so mußte ganz natur
notwendig der griechische Hymnus zuerst in Stil und Vers 
des Epos auftreten, um sich später beim Emporblühen neuer 
Dichtungsgattungen und -formen auch in diesen zu betätigen. 
Daneben bestand er in epischer Gestaltung weiter und ein 
Großteil der uns erhaltenen Hymnen sind solche epischen und 
hexametrischen Stiles. Die hier natl-irlich besonders stark her
vortretenden stilistischen Übereinstimmungen mit dem Epos hat 
J. Stenzel a. a. 0. herausgestellt; ja die Verwandtschaft ist so 
eng, daß die Prooimien epischer Gedichte, sofern sie den hym
nischen Lobpreis eines Gottes geben, in den Rahmen einer Un
tersuchung über die Hymnendichtung einbezogen werden müssen 
(vgl. auch Wünsch a. a. 0. 149). Besonders klar zutage tritt 
der Einfluß des Epos darin, da.ß auch der Hymnus häufig 
die Musen anruft, die den betreffenden Gott . besingen sollen 
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(s. Aclami a. a. 0. 219 f.), eine Nachwirkung des homerischen 
Prooimionstiles, clie bis auf den heutigen Tag angedauert hat 
(vgl. Jax, Bayr. Blä.tt. I. d. Gymn.-Schulw. 63, 1927, 347 ff.). 

Die hohe Einschätzung der Gottheit, die in der Sitte des Be
ginns mit den Göttern zum Ausdruck kommt, erfährt noch eine 
Steigerung dort, wo hervorg·ehoben wird, daß man mit den 
Göttern anfangen und aufhören, daß man sie zuerst und 
zuletzt besingen wolle. Damit ist die Gottesverehrung an die 
entscheidendsten Punkte, an Anfang und Ende aller mensch
lichen Dinge und Handlungen gerUckt: Hom. h. 34, 17: ol b€ cr' 
amboi l4boiJEV UPXOIJEVOl Arj''j'OVTE~ r'. Hes. Theog. 48: (scil. Zflva) 
UPXOIJEVai 8' U~tVEOO't 8Eai A~'fOUO'ai r' aotbfj~, I ÖO'O'OV qJEprar6o;; EO'Tl 
8Ewv Kp<hEt TE IJE'flO'To<;;. Theokr. 17, 1: 'EK .6.too;; apxw1JW8a Kai 
€.; .6.ia A~lETE, Mo'iO'at, &eavarwv TOV aplO'TOV €m)v KAElWIJEV aotbalo;;. 
An dieser Stelle ist die Gegensätzlichkeit von Anfang und Ende 
noch schärfer betont durch die Bezeichnung des Anfangs- (€K) 
und Endpunktes (€.;) sowie durch den symmetrischen Bau der 
beiden antithetischen Glieder. Solche Stilisierung wurde im Hym
nus gerne angewandt. Ganz ähnlich redet Menandros den Apollon 
an (S. 445 Sp.): &rro O'oO 'fcXP apEUIJEVO<;; 6 AO'fO<;; EI.; O'E Kai KaTaVTllO'Et. 
V gl. Arist. 43, 30 I. und P IV 2837 (weiter unten abgedruckt). 
Theogn. 1: ~Q uva, AllTOU~ u!f, .6.too;; TEKO~, OUTrOTE O'ElO I AllO'Of..lal 
UPXOIJEVO~ oub' &varraUOIJEVO~. Pind. frg. 89a: Ti KUAAtoV &pxo
f..tEVot<;; I 11 KararrauoiJEVotO'tV I ~ ßa8uZ:wv6v TE J\arw I Kai 8oav '\rrrrwv 
EAaTEt- I pav aEIO'at; Ganz ähnlich Aristoph. Ri. 1263 ff., worauf 
Wünsch a. a. 0. 160 hinweist. 

Hom. h. 21, 3: O'E b' &otbü~ . . . I 1'1buErr~~ rr p w T 6 v TE Kai 
ü 0' TaT o v a i E:v aEibEt. Hes. Theog. 33. (sc. MoOO'at) Kai ~-t' EKE
Xov8' UIJVEiv IJaKapwv 1fvo~ atE.v €6vTwv, I O'<pao;; b' m'ml~ rrpwT6v 
TE Kai ÜO'TaTOV a!E:v aEibnv. Arat. Ph. 14: Tt.p IJlV &Ei rrpwT6V TE 
Kai uO'TaTov IAUO'KOVTat. Das hinzutretende &Ei verdeutlicht vol
lends : der Gott soll zu Anfang und Ende verehrt werden, was 
seiner ewigen und stetigen Verehrung gleichkommt; vgl. zu &Ei 
aEibEtv usw. unten § 2. Hom. h. 29, 4: ou 'fCxp UTEp croO I EiXarrivat 
8VI']TOIO'tv, lv' ou rrpwTIJ rruiJUTIJ TE I 'EO'Til~ apxoiJEVO<;; crrr€vbEt IJEAt
'lbEa olvov. 

Eine bemerkenswerte Erweiterung, auf die unten noch zu
rückzukommen sein wird, bieten Theogn. 3: aAA' aEi rrpWTOV O'E 
Kai ÜO'raTov €v TE IJEO'olO'tV 1 &Eicrw m1Cl Theokr. 17, 3: &vbpwv 
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b' au TITOAEI..lalO~ ~vi rrpWTOH1l A€"fECY8w I Kai 'Jf\Jf.laTO~ Kai ll E ()" ()" 0 ~. 

6 "fcXP rrpoq>ep€<rraro~ aXXwv. 
Einige gedanklich hierhergehörige Ausdrucksweisen seien noch 

angefügt; so die vV enclung, daß man der Götter gedenken und 
ihrer nie vergessen wolle: Hom. h. 1, 1: MVllO"OJ.lCtl oubE. xaewwn 
~rr6XXwvo~ EK<how. 34, 18: oub€ 'lft;l ECYrl 1 crel' EmA1']86J.levov IEpf\~ 

J.lEJ.lVf\CYScn UOI~lll<;· 7' 59: oubE 'lft;l ~O"Tl I O"ElO '('€ Al']86J.!EVOV "fAUKE
p~v KOO"I.lllO"at aotb~v. Theogn. 1: ~Q ava, AI)TOU<; u!€, ~10~ TEKO<;, 
oürrore CYE'lo I X~CYoJ.lal. Das unverstärkte, alleinstehende J.lV~O"oJ.lm, 
au:f dem na türlieh ein geringerer Nachdruck liegt, steht : Hom. 
h. 1, 150. 160. 2, 368. 3, 580. 5, 4.95. 6, 21. 7, 2. 10, 6. 19, 49. 
25, 7. 27, 22. 28, 18. 30, 19. 33, 19. Theokr. 17, 136. Apoll. 
Arg. 1, 2; auch Pind. frg. 94: J.lEJ.lV~r' &otbac;; scheint diesem 
Sprachgebrauch der Homerischen Hymnen zu :folgen ; vgl. Isish. 
Gomphoi 3. In einem anonymen Hymnus wird eine Reihe von 
Göttern aufgeführt, deren man "bei jedem Werk gedenken" soll, 
J.lEJ.lVaCYSm f.v ~P"flfl rravri J.lE"fiO"rov (Stob. ecl. I 1, 31, V. 5). Oder 
es wird negativ ausgedrückt, daß man die Gottheit stets be
singen will: Arat. Ph. 1: TOV (=Zens) oubError', avbpEc;;, EWJ.lEV I 
appi)TOV und Hom. h. 1, 177 : aurap ~'('WV ou x~ew EKl'JßOAOV 
'Arr6XAwva I VJ.lVEWV. Solche Wendungen sind weitläufigere Um
schreibungen der kurzen Formulierung: ich will den Gott immer, 
ewig· besingen; s. u. § 2. · 

Wie die Menschen ihre Werke mit den Göttern anfangen, so 
sehen sie in dem Gott den Anfang a 11 er D in g e ; daß diese 
Parallele gelegentlich in dieser Weise formuliert wurde, zeigt 
Terpandr. 1: ZeO mivrwv apxu, 'JTUVTWV a'('~Twp, I ZEO, O"oi 1TEJ.l'JTW 
raurav ÜJ.lVWV apxuv 1). Ganz ebenso sieht man in dem Gott An
fang uncl Ende aller Dinge und beginnt und endet deshalb mit 
seinem Preis; dies spricht Aristeides aus ( 43, 30 f. K.; S. 11 D.): 
ouroc;; U'JTUVTWV apxac;; Kai 'lfEpara Kai J.lETpa Kai Katpou~ ~xwv . 
U1TO TOUTOU apxwSat XP~ Kai TEAEUTUV EI~ TOUTOV (von Zeus). In 

1) Wilamowitz, Einleitung in die attische Tragödie 1889, 71 Anm. 34 
will dieses Fragment dem Terpander absprechen (ebenso Griech. Vers
lmnst 1921, 371), denn "dies Weltprinzip und dieser Wortwitz" sei in der 
archäischen Zeit unmöglich. Was indes die hier hergestellte Beziehung 
mit dpxd anlangt, so möchte ich sie nicht als einen Wortwitz, sondern als 
den Ausdruck einer freudigen religiösen Empfindung auffassen: man will 
dem Gott geben, was seiner Natur entspricht. 
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den Homerischen Hymnen vi'ircl die Gottheit nicht in dieser 
Weise als Anfang oder Anfang und Ende aller Dinge bezeichnet; 
dieser Gedanke hat sich wohl erst unter dem Einfluß der Philo
sophie stärker entwickelt und weiter verbreitet. In dem ein
leitenden Hymnus des orphischen Hymnenbuches werden schließ
lich Anfang und Ende sogar personifiziert gedacht und als Götter 
angerufen; Orph. h. prooim. 42: (scil. KIKA~O'Kw) 'Apx~v T' ~bE. 

TIE.pac;; - TO rap ETIAETO TIUO'I ~E"fiO'TOV. Dieser Zusatz weist darauf 
hin, daß die Gottheit die menschlichen Dinge zu Ende führt, 
erfüllt, was eine häufige Vorstellung ist (s. u. § 6). 

Die Bedeutung von Anfang und Ende ist an den einzelnen 
Hymnenstellen verschieden. Gelegentlich handelt es sich um 
rein lokale Bestimmungen: Orph. h. 83, 7 (Okeanos): TEp~a cpiXov 
"fCXtl']~, &px~ rr6Xou. 23, 4 (N ereus): rruS~llV ).tEV rr6VTou, "fCXtl']~ rrE.pac;, 
&px~ &rr6.vTwv. Die Meeresgötter stellen a.ls Personifikation des 
Ozeans die äußersten Grenzen der Erde dar. Ebenso beherrscht 
der aus dem Ozean emporsteigende und in den Ozean hinab
sinkende Sonnengott Anfang und Ende der Welt: Orph. h. 34, 14 
(Apollon): EX EI~ bE. Ta mlpaTa Ko<J~ou I rraVT6~ · cro\ b' &px1i TE TE
hEUT~ T' EO'Tl ).tEAou<Ja 1). Hingegen ist die Stelle in dem Selene
hymnus P IV 2836 besser anders zu deuten; s. unten. Bei der 
rätselhaften Göttin Tyche bleibt auch die Bedeutung von Anfang 
und Ende dunkel; so frg. chor. 4: Tuxa ~Ep6rrwv &pxa 1 Kal TEp~a 
oder Tyche-h. 11: rraVTWV rap &pxav Kal TEAOCö Ü"fiOV EX<E>Ic;. 

Im tiefsten Sinne hingegen kommt die Bezeichnung den 
höchsten Göttern zu, die das All geschaffen haben und beherr
schen; so Arist. 45, 22 K. (8. 91 D.): o bE U'Jcrmp Kopucpalo~ 

rravTwv &pxac; Kai rrE.paw EXEI von Sarapis, der hier als oberster 
Gott gefeiert wird; Arist. 43, 9 K. (S. 3 D.): oÜTw b1) &px~ ~E.v 
arraVTWV ZEu~ TE Kai EK ßloc; rravTa und Orph. h. 4, 2 und15, 7: 
&px~ mxVTwv rravTwv TE TEAEUT~ von Uranos bzw. Zeus. Diese 
Götter sind damit als die Urmächte der vVelt, als Weltschöpfer 
und vV eltbeherrscher zugleich charakterisiert; ihre Macht ist 
für alle Ewigkeit; denn der Gott, der Anfang und Ende der 
Zeit ist, ist ewig. Dies wird deutlich in Orph. frg. 21 a und 
168, V. 1: ZEuc; rrpuhoc; "fEVETo, ZEu~ Ü<JTaTo~ ap"flKE.pauvo~. Zu 

1) Über die formelhafte Verwendung des Ausdrucks -ra n€pc:.na -ri'J~ yi')~ 
vgl. auch Pfister, Der Reliquienkult im Altertum I 399. 
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diesen Urmächten gehört auch Physis, die ewig schaffende und 
erzeugende, nie sich erschöpfende Göttin Natur; so Mesomed. I, 1: 
:.\pxu Kal rr6.vTwv rE.vva, I rrpwßicrra K6cr,.wu f.IUTEp. P IV 2836: 
apx~ Kal TEAOt;; EI, zwar von Selene gesagt, die aber kurz zuvor 
ausdrücklich als <l>u<Ytt;; 7TUf.lf.I~Twp bezeichnet wird. Orph. h. 10, 8 
(Physis): aTEAtlt;; TE TEAEUT~. Die Vorstellung von der Schöpfung, 
freilich stark philosophisch gefärbt, begegnet auch Orph. h. 25, 2 
(Proteus): 7Tcl<Yllt;; <pU<YEWt;; apxat;; Öt;; E<pllVEV I VAilV &Hacrcrwv lEp~v 

tOEalt;; 7TOAUf.IOp<pott;;. 
Die Götter werden auch als Ursprung einzelner Dinge gefeiert; 

so die Titanen als der aller Lebewesen Orph. h. 37, 4: apxal KUl 
7Tll'fUl TiclVTWV 8VlFWV 7TOAUf.IOX8wv I dva>.iwv TITllVWV TE Kal Ol x86va 
VatETaoucrtv, Helios als cpu<YtKal nupot;; apxai (P IV 939), also als 
Ursprung eines der Elemente. Die Gottheiten, die ein Element 
verkörpern, werden selbst als <Y T o 1 x EI o v (eigentlich Buchstabe; 
Grundstoff, Element 1) ; vgl. H. Diels, Elementum, Leipz. 1899) 
bezeichnet; Orph. h. 5, 4: V\jit<pav~t;; Al8E.p, KO<Yf.IOV O"TOlXEiov up!O"Tov. 
66, 4: KOO"f.IOlO f.IEpot;;, <YTOlXEiov Uf.IEf.l<pEt;; (Hephaistos = Feuer). 
4, 1: Oupav€ rranEvhop, KOO"f.iou f.IEpot;; alev aTEtpE.t;;. Dieses KOO"f.IOU 
f.IEpot;; ist (wie Orph. h. 66, 4) als Element zu fassen; Uranos 
verkörpert die Luft 2), ebenso wie Orph. h. 11, 1, wo Pan als 
das All des Kosmos, als die Summe der vier Elemente bezeichnet 
wird: nava KUAW KpaTEp6v, VOf.llOV, KO<Yf.I0\0 TO O"Uf.ITIUV, I oupavov 
~bE 86.AMO"av lbE. x86va 7TUf.1ßaO"iAEtaV I Kai nup a86.vaTOV. T6.bE 
rap f.IEAE' EO"Tl Ta Tiav6t;;. Ebenso vereinigt Zens die vier Elemente 
Orph. frg. 168, 8: gy bE. bEf.lat;; ßaO"iAElOV, EV t.fi TabE navra KUKAElTat, I 
7TUp KUl Übwp Kai 'fUla Kai a\8~p. 

Die Götter erhalten auch von apx~ hergeleitete Beinamen, wie 
« p X 6 t;;, & p X lH 6 t;; 3) und & p X 11 'f E. Tl1 t;; 4) ; und zwar werden sie 
auch mit diesen Ausdrücken als Urheber sowohl des Alls wie 
auch einzelner Dinge bezeichnet. Orph. frg. 21 a, V. 7: ZEut;; 

1) Dieser "Doppelsinn des Wortes als Buchstab und "\Veltelement" führt 
zu der griechischen Buchstabenmystik (Fr. Boll, Aus der Offenbarung 
Johannis 1914, 27); vgl. Fr. Dornseiff, Das Alphabetl1 in Mystik und Magie 
1922. 

2) Hier scheint also die Gleichsetzung- von Uranos und Aither bei den 
Orphikern geg-eben zu sein, was vielleicht für 0. Kern, Hermes 51 (1916) 
556 Anm. 3 nicht unwichtig- ist. 

3) Vgl. P. Wendland, Ztschr. f. neutest. Wiss. 5 (1904) 350, 
4) Vgl. Amann a. a. 0. 54. 

16 



ßaOÜEuc;, ZEuc; apxoc; cmaVTWV UPXIKEpauvoc;. frg. 168, 6 u. 169, 1: 
J.IE'fac; apxoc; urravrwv. Arist. 43, 8 K. (S. 3 D. Zeus): a;\A' ÖhE 
EO"Ti rrpLihoc; TE Kai rrpwßuraroc; Kai UPXll'fETilc; TWV rraVTwv. 43, 31 K. 
(S. 11 D. Zeus): TOV urravrwv KpCI.TOUVTCI. apxrrfETilV KCI.l' TEAElOV 
~-t6vov Cl.lhov ovra rwv rruVTwv. Dem Archegeten des Alls kommt 
aü Größe des Machtbereichs nahe der Areheget der Natur, der 
Erde, der Götter; so Kleanth. 2: ZED <pv<YEwc; dpxrnE. Aschmun. 
1, 11: U!-IEic; rap E<YTE rfjc; ralt1c; UPXll'fETCI.l. P IV 2330: EVEU<Yac; 
'Epf-lfj, rt.p 9Ewv dpxrl'fETI;J. Auch als Areheget einer bestimmten 
Kunst wird die Gottheit bezeichnet, so in den Zauberhymnen 
Hennes, der Gott des Zaubers und der Zauberer und Erfinder 
der Sprache; P IV 2888 : rraVTWV wc; f-lU'fWV apXll'fEtllc;. P V 402 
= VII 670: AO'fWV UPXll'fETCI. 'fAW<YO'llc;. P V 407: rra!J<pwvou 'fAWTTllc; 
UPXll'fETCI.. Hermes ist in diesen drei Zauberhymnen dem ägyp
tischen Gotte Thot gleichzusetzen (Kuster a. a. 0. S. 101 stellte 
dies bereits für den ·Hymnus P IV 2242-234 7 fest). Dieser 
Thot nahm in späterer Zeit eine übergeordnete Stellung unter 
den anderen ägyptischen Göttern ein; ursprünglich ist er Erfinder 
der Schrift und Wissenschaft (vgl. hier apxll'fErllc; 'fAW<Y<Yllc;) und 
auch schon der Gott alles Zaubers (R. Reitzenstein, Zwei reli
gionsgeschichtliche Fragen, Straßburg 1901, 71 ff.); mit Hermes 
setzt ihn schon Herodot gleich (A. vViedemann, Herodots 2. Buch, 
1890, 498 f., 293 f.). 

In der älteren Hymnenliteratur fehlt das vVort clPXll'fET'lc;, das 
ganz besonders dem Sprachschatz des Zaubers anzugehören 
scheint. Die Hervorhebung aber, daß der Gott als rr p LO r o c; den 
Menschen zuliebe etwas getan hat, ist im Hymnus allgemein 
üblich. So werden Künste und Fertigkeiten, die für die Menschen 
bedeutsam sind, einzelnen Göttern zugeschrieben; Horn. h. 4, 12 
(Athene): rrpWT'l TEKTovac; avhpac; E.mxeovlouc; E.MhaEE I rrotfj<Yat 
<Yarlvac; TE Kai äp~-tara rrotKtACI. xaAKt.p. Carm. pop. 2 Bergk: 5 Q 
1\lvE (rra<Yt) 9EOt0'1V I TETlf-lEVE, <Yol. 'fUP EÖWKCI.V I rrpWTlfl f-lEAoc; avepw
TIOtO"lV I <pwvalc; At'fupa'ic; aEI<Yat. Menand. S. 442 Sp. (Apollon): 
ön roEtKl)v auroc; EUPE rrpwroc;, vgl. auch S. 443 Sp. als Erfinder der 
Heilkunst. Dakt. Id. 5: Eupu9EOc; öc; rrpLihoc; - - - I <pap1-1aKa 
ahEllT[llPICI. - - - I rrpwroc; h€ lUTpEUO'E - - 9: rrpwroc; hEvhpa 
<p[ unu<YE. Über all diesen Einzeldingen aber steht, daß die Gott
heit die Menschen gelehrt hat, den Acker zu bebauen und das 
Meer zu befahren; Orph. h. 40, 8 (Demeter): rrpWTil urro~EuEa<Ya 
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ßouJv apoTfjpa TEVOVTa I Kai ßlov lllEPOEVTa ßpoTolc:; rroMollßov UVEIO'a. 
Arist. 37, 20 K. (S. 22 D.) Athene: rrpUlTil )-lEV TOV xalltvov EupoOO'a, 
TIIlEa)-lEVIl bE T~V rrpwTilV vaDv. Dieser Zug ist vor allem auch den 
Isishymnen eigen (Isish. Nysa 1; Kyme 5; Ox. pap. 11, 1380, 
179 :ff.; Isish. Anch·. 34. 152. Kyrene Z. 9 ff.). Da.mit werden 
die Götter als die EupETal wichtiger Errungenschaften (vgl. auch 
die Schriften rrEpi EUPilllCXTWV vom 4. Jhdt. ab) zu den Gründern 
menschlicher Kultur überhaupt 1). Auch auf rein religiösem 
Gebiet ist das rrpwTEI'JEIV der einzelnen Gottheit von 'Vichtigkeit: 
Themis wird gefeiert, weil sie zuerst das heilige Orakel errichtet 
hat (Orph. h. 79, 3); dieselbe Göttin ebenso wie die Kureten 
und Nereiden, weil sie zuerst clie heiligen Weihen offenbart 
haben (Orph. h. 79, 8. 38, 6. 24, 10); vgl. auch TEhETCXPXIl<;; Orph. 
h. 52, 3. 54, 4. 

Daß die Gottheit die apx~ aller Dinge, die alles schaffende 
und in sich begreifende, alle Zeit überclanemde Macht ist, lebt 
in der christlichen Hymnendichtung fort; so wird Gott von 
Synesios als mh60'0'UTO<;; apxu (1, 52) und als apxwv apxu (3, 172. 
4, 62) besungen. Noch heute wird Gott in zahlreichen Kirchen
liedern als Anfang aller Dinge, als Anfang und Ende gepriesen. 
Man darf darin keine Nachwirkung· griechischer Gedankengänge 
erblicken wollen; denn jene Auffassung ist so naheliegend, daß 
sie selbständig hier wie dort entstanden sein wird. 

Im Anschluß an die Formulierung "Anfang und Ende" sind 
drei Verse der Orphischen Fragmente 2) zu betrachten. Orph. 
frg. 21 a, 2: ZEuc:; K E cp a ll ~~ ZEuc:; 1-l E. 0' cr a, .6.toc:; b' E.K rravTa TE
liEITat. 168, 2: ZEuc:; KEcpall~, ZEuc:; )-lEO"O'a, .6.toc:; b' E.K rravTa TE.
TuKTat. 21, 1: ZEu<;; apx~. ZEu<;; 1-!EO'O'a, .6.toc:; b' EK TIUVTa TETUl<Tat. 
Hier liegt jene orphische Ewigkeitsformel zugrunde, auf die 
Weinreich (Arch. f. Rel.Wiss. 18 [1915] 603 f.) hingewiesen und 
die schon Platon gekannt hat; nach ihr hat der Gott apx~v TE 
Kai TEhEUT~V Kai )-lEO"a nuv ovTwv arraVTwv (leg. IV 715 e) inne; 

1) Ähnliche Gedanken waren auch in pap. Chic. ll 10. 20 ausgesprochen; 
im einzelnen ist aber bei der fragmentarischen Erhaltung nichts erkennbar. 

2) Diese drei Fragmente sind Reste von den in die orphische Theogonie 
(nach Vorbild Hesiods) eingelegten Hymnen, s. 0. Kern, Die Religion der 
Griechen I 1926, 270. Vgl. zu diesem Hymnus die ausführliche Erörterung 
bei Reitzenstein und Schilder, Studien zum antiken Synkretismus (Stud. 
cler Bibi. W arbmg VII 1926) 70 :ff. 
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entsprechend heißt Zeus an unseren Stellen Anfang (die neben 
apXll gebrauchte . Bezeichnung 1<E<pai\t11) ist nicht mißverständ
lich), l\iitte und Ende (TETUKTm ist nur eine Variante neben 
TEi\Ehm; es drtickt gerade das Vollendetsein, Abgeschlossensein 
aus, vgl. u. § 6). Häufig wird in dieser Formel auch die "Mitte" 
den beiden antithetischen Gliedern "Anfang" und "Ende" nach
gestellt, was vVeinreich a. a. 0. 604 :feinsinnig erklärt; so in den 
von ihm angeführten Stellen aus Platon und Ste:fan George; 
ebenso in einem Gebet des Tiberianus (Bährens PLlVI III 267 :f.) 
V. 7: tu p1·imns et iclem I 11ost·remus mediusque simul mundoque 
superstans. Unter dem Gesichtswinkel dieser Ewigkeitsformel 
müssen die oben S. 13 f. angeführten Stellen Theogn. 3 f. uml 
Theokr. 17, 3 :f. betrachtet und verstanden werden. Der Gott, 
der Anfang aller Dinge ist, wird zuerst besungen; der Gott, 
der Anfang und Ende ist, wird zuerst und zuletzt besungen 
(s. o. S. 14); ganz ebenso wird der Gott, der Anfa11g und Ende 
und Mitte ist, als rrpt.OTo<;; ÜO'TaTo<;; ).IEO'o<;; besungen. Gerade hier
unter kann man sich ohne den Hinblick auf die Parallele 
schlechterdings nichts vorstellen, während der V er gleich mit 
jener Ewigkeits:formel den tiefen Sinn erkennen läßt, der hinter 
dem Ausdruck steht; ja ich möchte deshalb sogar annehmen, 
daß zur Zeit des Theognis jene Formel schon durchaus geläufig 
sein mußte. (Anders steht es mit dem rrpwTov oder rrpuhov Kai 
ÜO'TaToV aEiÖEIV, das auch verständlich ist, ohne daß man in dem 
Gott den Anfang oder Anfang und Ende sieht.) Von einer Ab
hängigkeit Theokrits von Theognis auf Grund dieser Stelle kann 
elenmach natürlich nicht die Rede sein. - Durch eine ganz 
ähnliche, dreifach gegliederte Formel ist die Ewigkeit des Gottes 
ausgedrückt in dem Zenshymnus bei Paus. X 12, 10: ZEv<;; ~v, 

ZEv<;; EO'Ti, ZEv<;; EO'O'ETat, w ).IE'fak ZEO. (dazu auch Amann a. a. 0. 54), 
womit zu vergleichen ist Hes. Theog. 38: (scil. MoOO'at) E!pEOO'at 
Ta T' €6vTa Ta T' EO'O'o).IEVa rrp6 T' E6vTCX und Orph. h. 25, 4 f. 
(Proteus): €mO'Ta).IEVo~ Ta T' E6VTa 1 ÖO'O'a TE rrp60'9Ev 1!11v ÖO'a T' 
fO'O'ETat ÜO'TEpov aun<;;. Betrachten wir die Formel "Anfang und 
Ende" und dazu die "Anfang und Ende und Mitte", so steht 

1) Reitzenstein a. a. 0. 80 f. ist der Ansicht, daß der Dichter unter diesem 
Bilde zugleich "zu der Beschreibung des Kosmos als des großen 1\fenschen
körpers" übergeht, welcher mit Zens eins ist. Die rein zeitliche Auffassung 
ist aber doch wenigstens die zunächstliegende, worauf auch V. 1 hinweist. 
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neben der dyadischen die triacHsehe Formel, die beide für die 
sakrale Sprache von großer Bedeutung sind (vgl. E. Norden 
a. a. 0. 348 ff. Weinreich, Arch. f. Rel.Wiss. 18 [1915] 600 ff., 
603 f.) und dem religiösen Stil ein ebenso eigenti.tmliches wie 
großartiges Gepräge geben. Solche Formeln gehören auch zu 
dem "bestimmten Maß von Mitteln und Ausdrucksmöglichkeiten", 
über die "die religiöse Rede vernigt" (Weinreich a. a. 0. 605) 
und die von religiös gestimmten Dichtern zu verschiedenen 
Zeiten unabhängig voneinander gefunden werden; darum möchte 
ich auch für den Vers Georges (im Gegensatz zu vV einreich 
a. a. 0. 604) nicht das antike Vorbild annehmen. 

Den Gedanken, daß die Götter die Schöpfer aller Dinge sindJ 
finden wir auch so ausgedrückt, daß sie alles, den Kosmos und 
das Menschengeschlecht, erzeugt haben und erzeugen; so "fEVvtiv: 
Orph. h. 55, 5 (Aphrodite): "fEVV~<;; bE Ta mxvTa. P IV 2554 
(Artemis): "fEVV~<;; "fclP O"U rravTa. p XII col. 7, 33 (Arsemphem
phöt): 2:u Ei 6 Kupwc;, 6 'fEVvwv. P IV 439. 1960. VIII 78 (Helios): 
'fEvvwv mho<;; ärravTO:, ärrEp rraAtV €EavaAUEt<;; (der Hiatus wird durch 
die Zäsur entschuldigt, vgl. Kuster a. a 0. 27). Die nähere Aus
führung, weshalb Helios der "Erzeuger aller Dinge" ist, geben 
die beiden folgenden Verse: weil er die 0' T o 1 x Ei a geschaffen 
hat und nach seinem Willen regiert: P IV 440. 1961. VIII 79: 
EK croO 'fclP O'TOIXE'i' a TETa'fl.tEVa O"OlO"I VOf.IOIO"I I KOO"f.IOV ärravTa 
Tp€rrouO"tV TETpaTporrov Et<;; €vtaur6v. 

Die Fassung B = P IV 1961 überliefert diese beiden Verse richtig, 
während die beiden anderen Fassungen dieser Lesart entsprechend zu 
korrig·ieren sind. Ihre wichtig·ste Abweichung ist €E oo yclp statt EK croO 
rclp; grammatikalisch wäre dies haltbar (zu übersetzen: seitdem; Kuster 
a. a. 0. 29 f. vertritt diese Lesart). Ich halte indes eine solche Ausdrucks
weise für unhynmisch; der Hymnus ist präziser und bleibt bei dem, was 
ihn unmittelbar interessiert: das ist die besung·ene Gottheit. Und gerade 
die Formulierung EK <100 rdp (besonders das rdp ist charakteristisch) im 
Du-Prädikationsstil (vgl Norden a. a. 0. 149 ff.), die entweder allein steht 
oder, verbunden mit einem zweiten (neg·ativen) Glied, zu der im religiösen 
Stil häufigen Antithese wird (s. unten S. 29), dünkt mir als Charakte
listilnun des Hymnenstils so sehr in die Augen zu springen, daß man die 
Verse der Fassungen A und 0 als verderbt bezeichnen und nach dem 
richtig überlieferten Vers von B berichtigen muß. 

Noch verschiedentlich begegnet in den Zauberhymnen die 
Vorstellung, daß die Gottheit die O'TotXE'ia schafft und beherrscht; 
diese sind die vier Elemente des WeltaUs bzw. die dazugehö-
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rigen Elementargeister (vgl. Diels, Elementum, Lpz. 1899, 25 ff. 
und sonst; Pfister, Philologus 69, 1910, 411 ff.); P XII col. 8, 3 
(Arsemphemphöt): O'fl buv6.f.lEl O'TOIXE'la TTEAEI Kai <puETm mxvTa. 
p XVII b, 15 (Hermes): O'TotxEiwv O'u K[p ]cmlc;, rrupoc;; &Epo[c; 
übaToc;; al11c;; 1). Long. II 7 (Eros): Kpcm'i f.lEV O'TotXEiwv. P IV 2533 
(ATtemis): KACI."j"'f~<;; O'f\c;; aKOUOVTa T(X KOO'f.liKtX rraVTa ClOVEtJat, p IV 
2553 (ATtemis): O'u Ta KOO'f.lll<a rravTa TE9EtKac;; (diese KOO'J.ltKa sind 
den O'TOIXE'ia gleichzusetzen). Der Gott, des alles erzeugt, heißt 
1' € v v a ; so Physis bei 1\'Iesomed. 1, 1 und Kronos Orph. h. 13, 17. 
Hierher gehört auch P XXIII 34: Kai "fE]vEa Kai arr11ß10Ta. Mit 
"fEVEa heißt Horieus (= ein Smmengott) "Erzeugung", also der 
ewig Lebenspendende. Die Ansicht WUnschs (ARW 12 [1909] 13), 
daß in amlßtoTa der Begriff des Sterbens, des Leben-Zerstörens 
liegt, wird gestützt durch den GebTauch im jüngeren Hymnus, 
den Gott nebeneinander als Allerzeuger und Allzerstörer zu 
benennen; vgl. P IV 439. 1960. VIII 78. Orph. h. 29, 15 f. 
Rom. h. 30, 6. Orph. h. 38, 14 ff. 73, 4 f. 13, 3. P IV 2347. Ox. 
pap. 1380, 174 ff. 194 ff. 

Die bisher behandelten Vorstellungen, daß die Gottheit Anfang 
und Ende, Erzeuger a 11 er Dinge ist, zeigt philosophische Fär
bung. ·wil' wenden uns nunmehr der Anschauung zu, nach der 
die Gottheit Erzeuger der Götter und Menschen, Stammvater 
des Götter- und Menschenges c h 1 e c h t s genannt wird. Dieser 
Glaube ist sehr alt: er liegt den Genea.logien zugrunde, in denen 
die Menschen ihren Ursprung von den Göttern ableiteten, und 
steckt mit seinen tiefsten ·wurzeln im Boden des Mythos. Hier
her gehören: Orph. h. 37, 6 (Titanen): €E Uf.lEWV yap mxO'a TTEAEI 
'f E V E ,, K<XTU KOO'J.!OV. 27' 7 (Mutter der Götter): EK O'EO b' aeavaTWV 
TE 'f €v o c;; 9vllTWV T' €}.oxeu611. Kleanth. 4 (Zeus): EK O'oO rap r€voc; 
EO'J.!EV. Arat. Ph. 5 (Zeus): ToO yap Kai yevoc;; E!f.!ev2). 

Demnach heißen die Götter 'fEVEO't<;;, 'fEVETwp, 'fEVETf)p, "fEVETEtpa; 
die nähere Bestimmung hiezu gibt Zeugnis von beiden Vor
stellUJlgen, sowohl daß die Gottheit Stammvater der Götter und 

1) Die Ergänzung Plasbergs nach P XII col. 8, 5 dürfte gesichert sein. 
2) An Hand der beiden letzten Stellen weist Wilamowitz (Reden und 

Vorträge I' 330) auf die Abhäng-igkeit des Arat von Kleanthes hin; beide 
Hymnen sind bestimmend beeinftußt von der stoischen Philosophie (\Vila
mowitz a. a. 0. 317 ff.), die in den ererbten hymnischen Formen vermittelt 
wird. 
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Menschen, wie auch daß sie Erzeuger des Alls, des Kosmos ist : 
Orph. h. 3, 2: NuE, 'f €v E cr t ~ rr6.vrwv. 6, 3 (Protogonos) : 'fEVEO"tv 
1-HXKUpWV 8Vl"JTWV r' av8pumwv. 83, 2 (Okeanos): a8aVCI.TWV TE 8EWV 
'fEVEO"tV 8Vl"JTWV r' avepumwv. Eur. frg. 839, 1: ra\a f.lE'flO"Tll Kal. 
Äto~ A\e~p, I 6 f.lEV avepumwv Kal. 8EwV '{ E V E. T w p, I ~ b' U'fPOß6A.ouc,; 
O"Ta'f6Va~ vorla~ I rrapabEt<Xf.lEVI"J riKTEt evarouc,;. Orph. h. 11,10 (Pan): 
rravro<puE.~, "fEVE.rop rr6.vrwv. P XII col. 7, 35 (Arsemphemphöt): 
EI~ 8Eoc,; ae6.varo~ TIUVTWV "fEVETWp O"U TIE<pUKac,;. p III 206 (s. u. 
§ 5 unter IA.aoc,;). Orph. h. 7, 5 (Sterne): "f E V E T il p E ~ arr6.vrwv. 
Eur. frg. 1023: AleE.pa Kal. r alav TIUVTWV "f E V Er E. t p a V UElOW. 
Orph. h. 55, 2 (Aphrodite): "fEVErEtpa 8E6.. 3, 1: NuKw 8El.uv "fEVE
TEtpav UE.lO"Of.l<XI llOE l«Xl avopwv. p IV 2827. 2916 (Selene-Artemis 
bzw. Aplirodite als Physis; vgl. u. S. 24 Anm. 1): 8Ewv "fE.VETEipa 
Kai avopwv. Vg·l. Pind. N. 7, 2. Diese AusdrUcke werden auch 
zu einem einzigen Beinamen zusammengezogen, so daß die Götter 
kurzweg Allerzeuger genannt werden. So TI<X"f"fEVhwp: Orph. 
h. 4, 1. 12, 6. 13, 5. frg. 236, 4; TIU"f"fEVErl"J~ : Orph. h. 20, 5. 73, 2. 
Prold. 1, 34; TI<X"f"fEVVllTEtpa: P IV 2556; rravTO"fEVE8A.o~ : Orph. 
h. 15, 7. 16, 4. 58, 6; vgl. auch rravro<pu~~ Orph. h. 11, 10. Ferner 
heißen sie "Urheber des Geschlechts", natUrlieh des Menschen
geschlechts: 6.pXI"fEVE8Ao~: Orph. h. 14, 8. frg. 168, 5; apxf.Tovoc,;: 
P IV 1459; "fE.Vapxl"Jc,;: Orph. h. 13, 8. 82, 3. Nicht für all diese 
Götter erscheint die Bezeichnung als Erzeuger des Alls und des 
Menschengeschlechts gerechtfertigt; sie klingt verwunderlich bei 
den Sternen, bei der Nachtgöttin oder bei Pan in den Orphischen 
Hymnen; bemerkenswert ist auch, daß in der orphischen Samm
lung· eine gTößere Anzahl verschiedenartiger Götter als "All
erzeuger" bezeichnet wird, während doch in einer geschlossenen 
religiösen Vorstellungswelt dieser Titel eigentlich nur einem 
Gotte zukommen kann; vgl. dazu u. § 2. In den Zauberhymnen 
erhält jenes Prädikat vor allem Helios, der Allgott der synkre
tistischen Zeit. 

In diesen Zusammenhang· gehört die Anrede der Gottheit mit 
"Vater" und "Mutter". Denn sie entstammt zunächst dem 
Gefühl, daß der Gott den :Menschen das Leben gegeben hat; 
dieser Gedanke wird deutlich ausgesprochen bei Eur. frg. 839, 3 
(von Gaia): ~ b' u"fpoß6A.ou~ O"TCJ."f6va~ vor(a~ I rrapaoEECJ.f.lEV'l riKTE.l 
evarou~. 6: Ö8EV OUK ablKwc,; I f.l~Tl"JP TIUVTWV VEVOf.liO"Tal. Dies Kincl
schaftsverhältnis des Menschen zu Gott ist primitivsten wie ver-
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geistigtaten Religionen eigen. A. Die tm-ich (Mithrasliturgie 2 Leip
zig 1910, 134 ff.) weist auf die Tragweite hin, die "clie Über
tragung dieses menschlichen Verhältnisses auf die Beziehung 
des Menschen zur Gottheit im religiösen· Denken bis auf 
den heutigen Tag gehabt hat", so daß man sehr wohl mit 
Heiler (a. a. 0. 141 :ff.) von einem "religiösen Urphänomen" 
sprechen kann. Freilich, wenn wir heute von einem Kindschafts
verhältnis zu Gott sprechen, so schließen wir darin den Begriff 
der Gotteslieb e im christlichen Sinne ein ; bei den Griechen 
ist indes die Vater- und Mutteranrede der Gottheit mehr ein 
Ausfluß der Ehrfurcht und des Vertrauens als wirklicher Liebe 1); 
ihr innerer Sinn ist derselbe wie in der angeführten Euripides
stelle: Ursprung, Erzeuger aller Dinge bzw. aller Menschen. Der 
Zusammenhang zeigt dies deutlich an folgenden Stellen : Rom. 
h. 34, 6 (von Zens); 1T a T ~ p &vbpwv TE. enGv TE.. Pap. Cllic. II 20 
(unsicher, von welchem Gott): - - - rrpwTa rraT~P &vbp[wv 
TE. enuv TE. (dieser Versschluß ist bereits homerisch und hesio
deisch). Hes. Theog. 47 (von Zens): 8E.wv rraT€p' ~b€ Kai &vbpwv. 
Orph. h. 13, 1 (von Kronos), 15, 7 cocl. Thryll. (Zens), 17, 2 cod. 
Thryll. (Poseidon); ).taKapwv TE. 8E.WV rraTE.p ~b€ Kai &vbpwv. 
Arist. 43, 6 K. (S. 2 D.) von Zeus: (scÜ. MoDCJat) U).lVOVCJat TÜV 
u~-thE.p6v TE. Kai TWV ÖAwv rraT€pa und 43, 29 K. (S. 10 f. D.): ZE.u<; 
rraVTWV rraT~p Kai oupavoO Kai 'ff\<; Kai 8E.WV Kai &vepwrrwv. p I 305: 
rraTE.p K6[ cr]~-toto, TTaKE.pßlle. p IV 1988 (Helios): KOCJI-lOU rraTE.p. 
Ebenso kommt nur die große lVIacht und Würde des Gottes und 
die Ehrfurcht des Menschen vor ihm zum Ausdruck, wenn Ad
jektiva wie a<penoc;;, rravTE.Mc;;, 1-lE.'faAWVU~-tO<; hinzutreten: Kaib. 
1025, 4 (Apollon): rraTE.p a<p8[tT]E. Orph. h. 83, 1: 'QKE.avov KC(AEW, 
1TC(TEp' a<penov, al€v EOVTa (der folgende Vers gibt die Erklärung, 
wieso Okeanos rraT~p genannt wird: er ist die 'fEVE.CJt<; der 
Götter und lVImischen; ebenso wird der Gott schon bei Hom. 
li. 14, 201. 246. 302 als 'fEVE.CJt<; 8E.WV bzw. rraVTWV bezeichnet). 
Aisch. Sieb. 116: &n' w ZE.O rraTE.p rraVTE.AE<;. Aristoph. Wo. 569: 
Kai !lE'faAWVU).lOV 'll-lETE.pov rraTEp', I Ate€pa. In einer Reihe anderer 

1) Vgl. E. Rohde, Die Religion der Griechen, Kl. Sehr. II 327: "Wohl
wollen hat der Gott für den Menschen und das Menschengeschlecht. Aber 
hier ist die Schra.nke griechischer Denkart erreicht: eine Gottheit, deren 
innerstes vVesen Lieb e wäre, ist griechischer Vorstellung nicht aufge
gangen." 
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Hymnen steht die Vatera.nrede allein im Text, wie l\1ela.nipp. 6. 
Pind. frg. 57. Soph. 0. T. 202. Kallim. 1, 94. Herond. 4, 11. 
Arat. Ph. 15. Orph. h. 19, 1; 25, 10; 48, 1. Nonn. Dion. 10, 314. 
Ganz sinnlos wird sie frg. chor. 22: Bp6j.HE, bopaTocp6p', €vuaAtE, 
1TOAEj.IOKEAUbE, rranp 'Apl} Die Häufung der Beiwörter zeigt, daß 
wir es mit einem jüngeren Hymnus zu tun haben (frühestens 
Ende des 5. Jhdts.). Die Vateranreden in christlichen Hymnen 
blieben unberücksichtigt, da die christlichen Gedankengänge 
gerade in diesem Punkte von den antiken grundlegend ver
schieden sind. Als Ahnherr der Menschen wird die Gottheit 
bezeichnet durch 1T p 0 1T a T w p : p I 341. IV 1988. 457. 948 (Helios); 
Prokl. 6, 3. 15 (Zeus); Synes. 3, 148. Diesem Ausdruck steht 
1T p 0 j.l a T w p gegenüber; AiseiL Sieb. 140: Kai Kurrpts, eh' d 
'fEVous rrpoj.taTwp ; Aphrodite ist Sta.mmutter des Menschenge
schlechts (vgl. auch Orph. h. 55, 2 'fEVETEipa) nicht im eigent
lichen Sinn, sondern weil sie a.ls Göttin der Liebe für die Er
haltung der Menschen wirkt; ebenso rühmt man von Isis, daß 
sie als den Anfang des Menschengeschlechts die Frau dem Manne 
zugeführt hat (Isish. Anclr. 36 u. ö. in den prosaischen Isis
hymnen ). Der Ehrenname 11 ~ T 11 p hingegen scheint im ursprüng
lichen Sinne nur der Gottheit zuzulwmmen, die die Menschen 
wirklich hervorbringt und nährt, der Mutter Erde (vgl. Albr. Diete
rich, Mutter Erde 2 1913, 36 ff.). In den Hymnen wird dieser 
Titel auch fast ausnahmslos Erdgottheiten beigelegt. Den Bei
namen Allmutter, der gegenüber dem einfachen Wort eine 
entschiedene Steigerung bedeutet, erhalten ausgesprochene Erd
göttinnen wie Gaia (Hom. h. 30, 1: rrctj.lj.l~TEtpa. Orph. frg. 168,27: 
rraj.lp~Twp) und Demeter (Orph. h. 40, 1 : rrcq.t~n1ntpa), ferner 
Physis, die mit einer Erdgottheit zweifellos viel V erwandtscha.ft 
hat (Orph. h. 10, 1: rrapj.tllTEIPa. P IV 2827 und 2917: <l>u<Jt 
rrctj.l~lllTWp 1) ). Die Bezeichnung 11 ~ T 11 p begegnet bei Gaia (Hom. 
h. 30, 17: 8u0v 11·; Orph. h. 26, 1 : /l~TEp j.lctKapwv 8vqTwv T' 
&.v8pwrrwv; ferner Orph. h. 63, 16. 15, 14. 21, 7. 82, 7), Ge-Demeter 
(Orph. frg. 302: j.lllTilP mivTwv), Ge-Kybele (Orph. frg. 4 7, 1); 
bei Rhea (Orph. h. 14, 9: l.l~TEP j.tEV TE 8Ewv r1bE 8vqTwv &.v8pw-

1) Diese beiden Zauberhymnen wenden sich zwar an Selene-Artemis 
und A phrodit~; aber an unseren Stellen erscheinen diese Göttinnen in 
ihrer Funktion als Physis. Das ist bezeichnend für den Synkretismus 
und tut deutlich kund, daß der Beiname nur zu Physis gehört. 
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rrwv. Soph. Phil. 395: J.HiTEp rr6Tvt'), Rhea-Kybele (Orph. frg-. 
32 b IV: mivTwv MaTllP 1)). Zu Gaia und Rhea, den beiden Stamm
müttern des Götter- und Menschengeschlechts, gesellt sich noch 
die als "Mutter der Götter" verehrte Gottheit: Rom. h. 14, 1 : 
MllTEp« f.tOt rraVTwv TE 8Ewv mxvTwv T' &vepwrrwv. J ul. -V 179 D : 
'Q ElEWV Kai uvElpwrrwv J..tfjTEp. Orph. h. prooim. 40: MllTEPU T' 
&Eluvchwv. Orph. h. 27, 1: 'AEluvchwv ElEÜTtJ..tE 8Ewv J..tllTEP, Tpüq>E 
miVTwv. Auf die aus Asien stammende Erdgöttin Kybele 2) 
bezieht sich Eur. Ba. 78, sowie frg. Alex. 10: YElt J..tUTEp J..tE'fUAa. 
Sie ist mit der l\'Iutter der Götter verschmolzen Epidaur. 131. 
Demeter wird in dem Orph. h. 41 (V. 1 : rroXuwvVJ..tE J..tl'\TEp I 
&Eluvchwv TE ElEWV llbE ElVl'JTWV uvElpwrrwv) unter dem Namen 
Anta.ia gefeiert (vg-1. J essen, R-E 2 I 2339); dieser Name "die 
Beg-egnende" erklärt sich aus einer verbreiteten religiösen Vor
stellung (vgl. u. § 5 EuaVTl'JTO«;;; ferner Dieterich, Philol. 52 [1893] 2 
= Kl. Sehr. 126, Crönert, Rhein. Mus. 68 [1913] 600 :f., Blinken
berg, Hermes 50 [1915] 284 Anm. 4). Hipta (nicht Hippa; vgl. 
0. Kern, Die Religion der Griechen I 1926, 270 Amn. 3), eine 
Nymphe und Amme des Bakchos, wird in Kleinasien als Erd
mutter verehrt; daher wird sie Orph. h. 49, 4 als xeov(l'J J..tllTEp 
angerufen; sie wird gleichgesetzt der Göttermutter Rhea (Diete
rich, Philol. 52 [1893] 5 f. = Kl. Sehr. 129; Kern, a.. a. 0. 270, 
wo auch auf die sprachlich- vergleichenden Ausführungen von 
Kretzschmer, Glotta 15 [1926] 76 :ff. verwiesen wird; vgl. Pfister, 
Rel. cl. Gr. u. R. 134). Zu dies.en eigentlichen Erdgottheiten tritt 
Physis hinzu: 1\'Iesomed. 1, 1: rrpwß[crm Ko<YJ..tou f.tcXTEp und Orph. 
h. 10, 18: rraVTwv ... rraT~p, J..t~Tl'JP (auf letztere Stelle wird gleich 
noch näher eingegangen). Außer all diesen mit der Mutter Erde 
eng zusammenhängenden Gottheiten erhält nur noch Hygieia 
im Hymnus den Beinamen Mutter: der Rhetor Likymnios ruft 
sie an als AmupÜJ..tf.tUTE J..tUTEp (ur. 4 a) und verleiht damit seÜ1em 
Gedicht einen zwar anspruchsvollen, aber im Gnmde· nichts
sagenden Schmuck; die Anrufung: ' f,li]TEp amXVTWV im Orph. h. 
68, 2 erklärt sich wohl weniger aus dem Vorgang des Likymnios, 
als vielmehr daraus, daß die Spenderin der Gesundheit, seit dem 

1) V gl. 0. Kern, Hermes 51 (1916) 557 f. 
2) V g·L A. Dieterich, Mutter Erde 2 1913, 82 f. 0. Kern, Die Religion der 

Griechen I 234 ff. 
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Ende des 5. Jhclts. kultisch verehrt, gerade in diesem Hym
nus als mütterliche Gottheit erscheint, da sie hier Gattin des 
Asklepios, des Vater Paian ist. Zusammenfassend darf man 
sa.gen, daß der Beiname Mutter auch im Hymnus zunächst den 
Erdgöttinnen gegeben wird. Dies tut der Dichter aber nicht, um 
seiner Darstellung mehr Farbe zu verleihen (so H. Matakiewicz, 
de Terra matre a Graecis culta, Eos 31 [1928] 354 1)); der wahre, 
im Volkstum verwurzelte Dichter kommt dazu aus demselben 
gläubigen V ertl·auen, das den Landmann beseelt, der Jahr für 
Jahr den Samen ausstreut, zuversichtlich, daß die gütige Mutter 
Erde seine Hoffnungen nicht enttäuscht. 

Die Urmächte der Welt, die Götter, die die Welt und das 
Leben geschaffen haben, sind nach verbreiteter Vorstellung 
d o p p e l g es c h l echt i g, vereinigen also männliches und weib
liches Prinzip: so der Weltgott (Reitzenstein, Archiv f. Rel.
Wiss. 7 (1904] 398 ff. Kaibel, Epigr. Gr. nr. 1031 S. 445) oder 
die große Mutter (Dieterich, Mutter Erde 2 1913, 83). Innerhalb 
der Hymnendichtung begegnet jene Anschauung, die als orphisch 
galt, vor allem in den orphischen und Zauberhymnen (sowie in 
den christlichen Hymnen, vgl. Norden, a. a. 0. 229 Anm.1). Von 
Physis heißt es Orph. h. 10, 18: miVTWV ).lEV O'u mm1p, ).l~TilP, 

Tpocpo~ ~bE. n8Y]VO~ (Abels Konjektur n8~Vll ist abzulehnen; 
zu der doppelgeschlechtigen Gottheit treten als Appositionen 
Tpocp6~ und n8l')v6~, dem Geschlecht nach unbestimmt, da sie 
als Maskulin und Feminin verwendbar sind); vgl. Synes. 2, 63: 
O'U TIUT~p, O'U b' EO'O'i ).lUTilP· I O'U b€ appY]V, O'U bE. 8f\A.u~. Zens 
heißt Orph. frg. 248, 5 ).ll']TporraTwp. Als männlich und weiblich 
erscheinen ferner Eros (Orph. h. 56, 4: KOVPll Kai KÜpE), Athene 
(32, 10: apO'Y]V f.!EV Kai 8f\Au~ ~cpu~), Selene (9, 4: 8f\Au~ TE Kai 
apO'Y]V), lVIise 2) mit Iakchos in Personalunion (42, 4: apO'EVU KUl 

1) Auch eine andere Ansicht der Verfasserin, daß die Göttin Ge eine 
Abstraktion sei (ähnlich wie die späten Personifikationen Tyche, Kairosusw.), 
erscheint unglaublich; vgl. Aisch. Schutzfl. 890 ff. 899 ff., jenes dunkle Gebet 
"aus geheimnisvoller Tiefe einer Religion" (Dieterich, Mutter Erde 2 1913, 38)! 
Überhaupt scheint es mir umichtig·, daß nur die Göttin Ge ohne die üb
rigen Erdgottheiten betrachtet wird, daß aber trotzdem Schlüsse auf die 
allgemeine göttliche Verehrung der "Erde" gezogen werden. 

2) Zu dieser Göttin vgl. A. Dieterich, Philol. 52 (1893) 1 ff. (Kl. Sehr. 
125 ff.). 
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BfjXuv, btq:>uf\), Hermes und Hekate in einer Person (P IV 2610: 
&pcrEv68YJAUV €pvoc;), also die höchste männliche und weibliche 
Zaubergottheit zu einem vV esen verbunden; denkbar wäre die 
Ergänzung des Isish. Andr. 24 : Bf\Xu TE rap [Kat apO"EV EqJUV ], 
vgl. Kaibel, a. a. 0. 441. - Gemäß Orph. h. 42, 4 bedeutet 
btq:>u~<; in den Orph. h. doppelgeschlechtig, was somit ausgesagt 
ist von Protogonos 6, 1, Dionysos 30, 2, Korybas 39, 5, Eros 58, 4. 
Im Orph. frg. 21 a v. 4 und 168, 3 heißt es: ZEU<; apcrqv "(EVETO, 
ZEv<; Üf.lßpoTo<; ETIAETO vuf!q:>YJ. Als Doppelgeschlechtigkeit der 
Gottheit ist vielleicht auch zu deuten, wenn Artemis Orph. h. 36, 7 
als apO"EVOf!Opq:>o<; tmd Selene p IV 2275 als &vbpEiq bezeichnet 
wird. Die Frage nach der Herkunft dieser Gottesvorstellung 
beantwortet Ed. Norden (a. a. 0. 229) dahingehend, daß sie "in 
früher Zeit aus dem Orient zu den Hellenen gekommen sein 
muß", gibt aber keinen bestimmten Beleg hierfür an. Jedenfalls 
muß als interessanteParallele gebucht werden, daß bei den Zentral
australiern das Zweig·eschlechterwesen in der Gottesvorstellung 
eine große Rolle spielt (s. J. Winthuis, Das Zweigeschlechter
wesen [1928] 43 ff.) und daß auch bei den Juden, Iraniern, Indern, 
Babyioniern jene Anschauung zu belegen, ja vielleicht sogar für 
den ersten Menschen des biblischen Schöpfungsberichts anzu
nehmen ist (s. J. Winthuis a. a. 0. 43 Anm. 3). Dies völker
kundliche Material!) dürfte vielleicht dafür sprechen, die mann
weibliche Gottheit bei den Griechen nicht von vornherein a.ls 
eine Entlehnung zu betrachten, wenn auch ältere Zeugnisse zu 
fehlen scheinen. 

Für die Vorstellung, daß. die Gottheit Vater, Mutter und Sohn, 
also s eh affendes (mannweiblich.) und ges eh affene s Prinzip 
ist - ein Gedanke, der übrigens ebenso bei den Christen 
lebendig war (vgl. Norden a. a. 0. 228 ff.) - finden sich in der 
Hymnendichtung gleichfalls Belege: Orph. h. 30, 2 (Dionysos): 
rrpwTÜ"(ovov, btq:>ufj, Tpirovov; TTPWTO"fOVo<; bezeichnet den Uran
fänglichen, Zuerstgewordenen (vgl. Protogonos Orph. h. 6, der 
V. 2 tflO"fEV~<; heißt); er wird durch Olq:>U~<; (s. o.) als doppel
geschlechtig gekennzeichnet; das Tpirovo<; kann ich nicht anders 
erklären, als daß der Gott zugleich drittes, geschaffenes Prinzip 

1) Vgl dazu noch Winthuis, Einführung in die Vorstellungswelt primi
tiver Völker 1931; Pfister, Rel. d. Gr. u. R. 32 f. 
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geworden ist, aus dem schaffenden, zweigeschlechtigen Prinzip 
heraus (die Absichtlichlmit der Zahlen 1, 2, 3 ist unverkennbar). 
Genau so wird 'frieterikos Orph. h. 52, 5 durch Tptq>VE~ als 
die Dreiheit von Vater, Mutter und Sohn gekennzeichnet. Viel
leicht gehört hierher auch die Anrufung der Isis (Ox. pap. 1380, 
83 ff.) · E.v J Tal~ KvKM[ cr]t V~ <Jot~ Tptq>v~v, / 'ÄpTEI-!EtV. In gleicher 
vVeise vereinigt schaffendes und geschaffenes Prinzip in sich der 
Gott, del' sich selbst aus sich heraus geschaffen hat. So sagt 
der Rhetor Aristeicles von Zens (43, 8 f. = S. 2 f. D.): ETIOlYJO"EV 
b€ TipwTo~ who~ EavT6v, ... mho~ E.E a{noO rev61-1evo~ ... mho~ 
EauTov E.E EaVTOO ETiotq<Jev. V gl. Amann a. a. 0. 50 ff. Derselbe 
Gedanke kommt zum Ausdruck durch die Bei-wörter der Gott
heit: atJToq>vll~ Eur. frg. 593 N. oder Kritias frg. 19 D. (vgl. 
auch Eur. frg. 594 bzw. Kritias frg. 18), Orph. h. 8, 3 (Helios), 
12, 9 (Herakles), P I 310 (Apollon als <Pu<Jt~ athoq>v~~), P IV 
2274 (Selene); athorevee~o~ P I 342. IV 943 (Helios); atJTo~6xeu

TO~ P IV 458 (Helios); mhomhwp, wo man aber die im ·wort 
liegende Betonung des Vaterseins nicht immer beachtet: denn 
Physis wird so genannt Orph. h. 10, 10; ferner Zens Orph. h. 
15, 7 und Arist. 43, 9 K. Diese Auffassung vom Selbst-Geworden
Sein der Gottheit verrät eine gewisse Größe der Gottesauf
fassung. 

§ 2. Der hyperbolische Stil. 

vVie der Gott Anfang und Ursprung aller Dinge ist, so hat 
er Macht über alles, er ist Herr Uber alle Menschen, er sieht 
und hört und weiß alles und er kann alles geben und kein 
anderer ist so mächtig wie er; er a 11 ein ist im Besitz solcher 
Macht und diese seine Macht ist ewig. Gedankengänge dieser 
Art sind sehr häufig in der Hymnendichtung: während sie in 
den homerischen und überhaupt in den älteren Hymnen auf ein 
kleineres Maß beschränkt sind - was ganz natürlich ist, da 
der älteren, schlichteren Zeit der Sinn :fUr großen Bombast und 
rhetorische Uberschwenglichkeit abgeht -, nehmen sie in der 
jüngeren Hymnendichtung einen ungleich weiteren Raum ein. 
Solche Hymnenpartien erhalten ihre Signatur durch häufig vor
kommendes rra~, mivTa, rrdve' Ö<Ja usw., durch MOVO~ und aei, 
aibto~ u. dgl. Hinzu tritt häufig eine Wiederholung des Gedankens 
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in negative!; Formulierung. Auch die Prädikation im Du-Stil 
(vgl. Norden a. a. 0. 149 :ff.) findet sich vielfach in diesem Zu
sammenhang und trägt zur Verlebencligung der darin liegenden 
Ausdruckskraft wesentlich bei. Hieraus erwächst schließlich jene 
wuchtige Form der Antithese, für die Ed. Norden (a. a. 0. 157 
Anm. 3; 159) den Hymnus des Ariphron als eines der ältesten 
Beispiele anführt: Ariphr. 7: 1-l ETa (JE I o, f.HlKWp' 'YriEta, I TE8aAE 
1T a VT a Kai AUf.l1TEl XapiTWV odpott;. I (JE 8 E V b€ X w p i c; 0 u TI c; 
Eubaif.lWV Eq>V. 

Da die von Norden für diese Antithese g-ebrachten Beispiele an mel1reren 
Stellen zerstreut sind und das von mir zug-runde g-elegte Hymnenmaterial 
nicht ganz erschöpfen, so führe ich hier die Beispiele für die Antithese 
im Du-Stil erneut an: außer Ariphron, Pind. N. 7, 3: &veu cre9ev. 6: cruv 
b€ Tlv ; Kleauth. V. 4: ~K O"oO, V. 15: croi) Mxa;. Orph. h. 68, 3: ~K creo, 
4: e\'veKa crelo, 8: croo yap a'l'ep, 10: &TEp creo; vg·l. auch Pind. 01. 14, 5: 
cruv yap ü~-tl·llv, 8: Xapi'l'wv &Tep. Nur der negative Teil der Antithese steht 
Hom. h. 29, 4: li'l'Ep croO; Alkaios 9 : chep fe9ev ; Aisch. Schutzfl.. 823: äveu 
cre9ev; Orph. h. 16, 5: xwpl~ yap cr€9ev; 60, 9: U).IWV xwp{~. Nur das positive 
Glied Hom. h. 30, 4: ~K cr€9ev oAßou, 5: EK crf.o; Pind. Isthm. 3, 5 und frg·. 
chor. 4, 4: EK of.9ev; Timokr. 5, 2 : bta o€ 'fdp ; Orph. h. 14, 10: EK oou 'fdp; 
79, 10: EK O'EO 'fdp; 27, 7: ~K OEO; 55, 4: ~K. cre9ev; 72, 6 u. 87, 8: €v ooi ·rdp; 
37, 6; €E u~tewv ydp; P IV 2838. EK cr~o ydp; P IV 440 und 1961 und VIII 79: 
EK CJOO 'fdp (hierzu vgl. s. 20); Dioskor. 13, 25: EK cre9ev; vgl. 1\'Ienandr. 
s. 445 Sp.: -rrapa ooO. Al'lst. 45, 14 K. (I 87 D.): bta 0'00 TE Kilt bta O"E, 
Pind. Isthm. 5, 2: oeo EKUTl und 6: bta TEav 'l't~-tdv. - Hier ist auch auf 
einen christlichen Hymnus auf die. Jungn·au ßfaria hinzuweisen (Ox. pap. 
2074): dieser in P1·osa abgefaßte Hymnus zeig·t einen ähnlichen Stil wie 
die oben aufgeführten Isishymnen; wie dort die einzelnen Glieder mit 
~·rw e!f.!t eingeleitet werden, so hier mit ou El, beides stilistische Formen, 
die unhellenisch sind, wie Ecl. Nol·den a. a. 0. 183 ff. nachg·ewiesen hat; 
in diesem Hymnus steht z. 39: xwplc; 'fUP CJOÜ OUOEV "fEl[ve ... , also der 
negative Teil jener Antithese; da eine Lücke folg-t, konnte vielleicht auch 
noch der positive Teil nachgekommen sein. Eine ganz ähnliche Formulie
rung des gleichen Gedankens steht in dem Isish. von Kyrene Z. 5: 'E~-toO 
b€ xwpic; ye{VET1 oub€v 1tW1tOTE, wo der ägyptische Ich-Stil und metrische 
Fassung gewählt ist. 

Zu diesem gekennzeichneten Stil des Hymnus gehört noch das 
begrUndende ycip, welches oftmals hinzukommt und mit den an~ 
deren Merkmalen zusammen dem Stil das Gepräge gibt; hierzu 
sind auch die kurzen Bemerkungen von Norden (a. a. 0. 152 f. 
über nam und 157 über rclp) heranzuziehen; J. Stenzel (a. a. 0. 
18 ff.) würdig·t das rclp nur im Zusammenhang mit der Du-
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Prädikation, während es mindestens ebenso eng zu dem ganzen 
oben beschriebenen Stil gehört und die enge Zusammengehörig·
keit seiner einzelnen Merkmale recht deutlich macht. Erwachsen 
ist dieser Stil aus ein e m großen Gedanken: aus dem Gefühl, 
das erfüllt ist von der Größe und Macht, von der Herrlichkeit 
und Ewigkeit der Gottheit; in diesem Gefühl vergißt der Dichter 
über dem einen Gott, den er besing·t, alle übrigen Götter und 
schreibt dem einen alle Macht, alles gute und schöne ·wirken 
zu. Solche Begeisterung war sicher echt; als sie aber erst einmal 
die besprochene Form geschaffen hatte, konnte diese natürlich 
sehr wohl auch als ein fertiger Topos angewendet werden, ohne 
daß man sich nach ihrem tieferen Sinn und der in ihr liegenden 
Grundstimmung fragte. Jedenfalls haftet dem ganzen Stil, be
sonders in der jüngeren Hymnendichtung, eine gewisse Über
schwenglichkeit an und ich möchte ihn deshalb kurz hyper
b o 1 i s c h e n Stil nennen. Die Voraussetzungen zur Entwicklung 
seiner Merkmale liegen natUrlieh schon in der religiösen Dich
tung an sich; auch im Deutschen findet sich Ähnliches, obwohl 
die deutsche Sprache eine derartige Häufung wie bisweilen im 
Griechischen nicht verträgt. Es sei nur ein Beispiel filr die Form 
der Antithese angefilhrt: "0 Gott, du frommer Gott, Du Brunn
quell a 11 er Gaben, Olm' den nichts ist, was ist, Von dem wir 
alles haben!" (Albert Knapp, Evangel. Liederschatz4 1891, 
nr. 1556). 

Zunächst seien die Stellen angegeben, in denen 1T a ~. 1T ci V Ta, 
1T d v 8' ö 0' a, ouT t ~ usw. allein steht (ohne Verbindung mit )..LOVO~ 
und aEi usw.). Es werden damit verschiedenerlei Vorstellungen 
über den Gott zum Ausdruck gebracht. So wird in diesem Stil 
gerne der Schöpfungsgedanke geäußert: der Gott hat alles 
geschaffen, alle Götter, alle Menschen, alles, was auf der Erde 
ist.; vgl. o. § 1: die Gottheit als Anfang, als Anfang und Ende 
aller Dinge, als Schöpfer des Alls und aller Menschen, als Vater 
und Mutter aller Götter uncl Menschen usw. Im folgenden sind 
noch clie Stellen anzuführen, in denen die Schilderung der 
Schöpfung· breiter angelegt ist und den hyperbolischen Stil noch 
deutlicher aufweist: Orph. h. 15, 3 (Zens): w ßamh€0, bta O'~V 

KE<paA~V ECJ>UV'l TabE pE'la 5: Kai 1TOVTO~ Kai 1TUV8', CJ'ITOO'' oupavoc; 
EVTÜ~ EEp"fEl. 83, 4 (Okeanos): EE QU'ITEP 1TUV1'E~ 1TOTa)..loi Kai TiaO'a 
8akaO'O'a I Kai . . . frg. 21 a, 7 : ZEu~ ßaO'tAElJ~, ZEu<;; apxo~ U'ITIXVTWV 
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ap'(lKEpauvoc; •I rrdVTa<; 'fUP KpUI.j.la<; aun<; cp&o,. E<; TrOAU'fJ18E<; (scil. 
UVEVE'fKaTO ). frg. 168, 5: ZEu<; ßaa'tXEu<;, ZEu<; mho<; cmavrwv 
&pxt'fEVE8Ao<; · 1 gv Kparoc;, Eie; oal~.twv 'fEVEro, ME'fa<; apxac; arraVTwv, 1 

EV OE OE).la<; ßa<rtAElOV, EV tP T(XOE rraVTa KUKAElTal. 10 :' rravm yap 
E.v Z11voc; ).lE"fcXAljJ raoE O'W).lan KEimt (fast ebenso frg. 169, 1 f. 5). 
p IV 2553 (Artemis): O'U ra KOO').ltKa TrcXVT(.( TE8EtKa<;. I 'fEVV~<; yap 
O'U rravra f.rri xeovo<O ~o' arro rr6vrou I Kai TrTJ1VWV o' €Hjc; rraVTo\a 
'fEVJ1 rraXIvEopa 1 rraV'fEVVllTEtpa Kai €pwror6KE1a 'Acppoohl']. V gl. auch 
Long. II 7 (Eros): Ta av811 rravm ~Epwroc; ~pya · ra cpura rravTO. 
rourou rron']).lara. Eng zum Schöpfungsbegriff gehört die Vor
stellung, daß die Gottheit alles nährt und erhält, wachsen und 
gedeihen läßt: Hom. 30, 2 (Gaia): rrpEO'ßtO'Tl']V, ~ q>EpßEt ETrl xeovi 
rrav8', orr60'' EO'T[V I ~).lEV ÖO'a xe6va o'iav ETrEPXETat, ~o' ÖO'a rr6vrov, I 
~o' ÖO'a TrWTWVTat, TcXOE q>EpßETat EK O'E8EV OAßou. 7: 0 o' OAßw<;, 
öv K€ O'U 8Uf.ilfl I rrp6cppwv Tl).lllO'El<;. rt.[J o' Ücp8ova rravra rrapEO'Tt. 
Stob. I, 1, 31, V. 8: (scil. ).lEf.!Va0'8at) ~o€ Xp6vou rralowv 'Qpav, a'i 
rravra cpuovn. Aristoph. wo. 570: A!8Epa O'E).lVOTarov, ßto8pE).l~lOVa 

rravrwv. Der Gott hat ferner die Eigenschaft, daß er alles sieht, 
alles hört, alles weiß usw.; ich beschränke mich auf die Bei
spiele, in denen das rravra u. dgl. als Stilmerkmal mindestens in 
der Wiederholung vorkommt: Orph. h. 61, 8 (Nemesis): rravT' 
EO'Op~c; Kai TrcXVT' f.rraKOUEt<;, TrcXVTa ßpaßEUEl<;. 59, 13 (lVIoiren) : ETrEl 
y' ÖO'a y[yvETat ~).liv, 1 Moipa TE Kai ßtoc; oloE v6oc; bta rravToc; 
ärravTa. 25, 4 (Proteus): ErrtO'TcX).lEVo<; ni T' €6vm I ÖO'O'a TE rrp60'8Ev 
~l']V ÖO'O'a T, ~O'O'ETat VO'TEpov aunc;. I TrcXVTa yap mho<; ~xwv f.IETa
ßdAAETat, OUOE Tl<; aAAO<; I &eavarwv . . . 9: rrdvTa rap EV ITpWTEl 
rrpwrl'] cpuO't<; E'fKaTE8l']KE. 

Die wichtigste Vorstellung aber, die in dem hyperbolischen 
Stil ausgedrückt wird, ist die, daß der Gott gewisse Fähig
keiten besitzt, die sich auf alle Dinge erstrecken, daß er alle 
Teile der Welt innehat, daß er alles beherrscht, über alles 
lVIacht hat und überall ·in Ehren steht; auch hier zitiere ich nur 
die Stellen, in denen auf dem Begriff rrcivra ein gewisser Nach
druck liegt: Hom. h. 1, 29 (Apollon): rraO't 8VIFO'iO'tv &vciO'O'Et<;, I 
ÖO'O'ouc; Kp!ln1 T' €vroc; ~XEt Kai o~f.io<; )\8l']vwv. 5, 364 (Demeter): 
~v8a o' f.oOO'a I OEO'TrOO'O'El<; rrdvrwv, 6rr60'a Z:wEt TE Kai EpTrEl. 
Pind. frg. 33: ävaKra rov rrdvrwv urrEp- I ßdHovra Xp6vov ).laKcipwv. 
Chrysosh. 2: rrdvrwv KpdnO'TE, TrUVTWV TUpaVVE I TrOAE).lEi<; b'"ApEO<; I 
KPE.lO'O'ov' ~xwv OUVa).ltV, TQ. rrdvTa 8EA"fEl<;. 7: O'oi OE Kai xewv 
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7TÜO"CI. KCI.t ... (scil. E'{rrETO ). Theokr. 17' 79: aH' OUT!<; TO<J'a cpUEI, 
Ö<J'a xeai-!CXAU Al'rumo<;; 81: oubE. Tl<; a<J'TECI. TO<J'(J'C( ßponJ'JV EXEI EP'fCI. 
oaE.vTwv. 85: nuv ncivTwv TIToAEI-!alo<;; ayl1vwp El-!ßa<J'\AEuE!. Annbis
h. 1: Oup'a.viwv ndVTWV ßa<nh€0, xalpE, acp9tT' "Avoußt. 8 (Isis) : 
<J'K~'ITTpov i!xou<J'aV I Kal yaill<;; rrdcrq~ Kat 7TOVTOU blav ava<J'<J'aV. Isis
h. Kyrene Z. 7: KaAoO<J't b~ ME rrdvTE<;; tH!JlO"Tqv 9E6v, I rraVTWV 
,UE"(lO"TllV TIJJV EV oupavt.fl 9ElUV. AUT~ "fUP El'ipov 7TUVTa Kal EIA6,UllV 
rr6vov. z. 15: 'E~-!OU b€ xwp\<;; "(ElVET' OUOEV 7TllJ7TOTE. I Oub' a<J'Tpa 
"fUP cpOlTlJJO"' T~V aUTl)V öMv I av ,u~ f.E EI-!OU Adßw<J'\V EVToA[ U<;; 
ndpo<;;] I ou ~-~~ TE yala . . . I av ,Ull ... 1) Orph. h. 17, 3 cocl. 
Thryll. (Poseiclon): ÖEUTEpo<;;. EK ßto<;; EtAllXW<ö mJ.vrEO"O"IV avci<J'O"EIV. 
33, 6 (Nike): rrcivrwv yup KpaTE.Et<;;, rrcicrq<;; o' i!ptoo<;; KHo<;; f.cr9Aov 1 

NiKl;l E7T1 EVbOElf.l KElTC(l. Orph. frg. 248, 5 (Zens): ou eu,ut.fl rrdvTa 
bovEITm · I Ö<;; KIVE'i<;; av€1-!ou<;;, vEcpEAl;JO"I b€ rrdvTa KaAUTITEI<;;. 15: EA9€, 
1-!E'fi<J'TE 9Ewv rrdvrwv. P IV 2533 (Artemis): KAct"f"fll'O 0"~<;; aKouovra 
TU KOO"~liKU rrdvra bovEITm (dieser Vers erinnert stark an Orph. 
frg. 248, 5). P XII col. 7, 33 (Arsemphemphöt): l:U EI Kupw<;;, 6 
"fEVvwv, Kal TpE.cpwv, Kai a.uEwv TU rrdvra. 35: Ei<; 9Eo<;; &edvaro<;; 
rrdvTwv "fEVETWp <J'u nE.cpu1<a<;; I Kal rra<J'\v t!JUXU<;; <J'u VEI-!EL<;;, Kat rrdvTa 
KpaTUVEI<;;. Orph. h. 58, 4 (Eros): rrdvrwv KAq\ba~ i!xovTa I cd9E.po<;; 
oupaviou, rr6vrou, xeov6<;;, lib' Ö<J'a . . . 7: i]b' Ö<J'a . . . 66, 8 
(He.phaistos): ndvra b€ olKov EXEL<;;, rracrav rr6ALV, i!evw mivra. 
Res. Theog. 421 (Hekate): Ö<J'O"Ol yap raill<;; TE Ka\ OupavoO 
Eh"(EVOVTO I Kal TII-!~V EAa.xov, TOUTWV EXEl a\crav arrdVTWV. I oubE. Tl 
,utv Kpovioq<;; E.ßt~craro, ouoE. T' &rrqupa, I öcrcr' EAaXEV . . . Orph. 
h. 45, 5 (Dionysos): TET\,UEVE 7TCXO"I 9EOlO"l I Kal evqro'i<J'l ßpoTOlO"'V, 
ÖO"Ol xe6va Va!ETQOUO"\V. Arat. Ph. 2 (Zens): ,UEO"Tal ÖE ßto<;; 7TÜ<J'CI.l 
1-!EV dyuwi, I rracrm b' dvepwrrwv dropai, ,UEO"T~ b€ 9dAM<J'a I Kal 
Ati-!EYE<;; · rraVTq o€ ßto<;; KEXP~,UE9a ndvTE<;;. I ToD rap Kal yE.vo<;; 
El,UEV. Hes. Theog. 121 (Eros): 7TUVTWV b€ 9EWV rrdVTWV T' av
epwrrwv I bdi-!VCXTal EV <J'T~9EO"O"l v6ov (diese Stelle gehört zu den 
kleineren hymnenartigen Partien in Res. Theog., vgl. Fr. Pfister, 

1) Dieser Hymnus zeig-t eine seltsame Mischung ägyptischer und grie
chischer Elemente; denn abgesehen von der Ich-Prädikation liegt griechi
scher Stil vor, besonders deutlich in Z. 15, wo unverkennbar Ariphr. V. 9 
mittelbar oder unmittelbar das 1\1uster war. Erwähnt mag noch sein, daß 
die beiden folgenden Verse, deren erlmltene Anfänge eine rhetorische 
Frage erkennen lassen, entschieden an das von Ariphron abhängige Li
kymniosfragment 4 b erinnern. 
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Philol. 84 [1928] 7); ferner eine breite (freilich verderbte) Partie 
dieses Stiles in dem prosaischen Isishymnus Ox. pap. 1380, 2QO ff., 
227 ff. 

Der hyperbolische Stil wird auch gerne angewendet bei der 
Schilderung der Epiphanie der Gottheit, die häufig innerhalb 
eines Hymnus gegeben wird (vgl. Fr. Pfister, Epiphanie R-E 
Suppl. IV 277 ff. ; Materialsammlung zur Epiphanie im Hymnus 
bei Adami a. a. 0. 231 ff.). Es heißt dann, daß sich alles der 
Erscheinung des Gottes freut oder durch sie in Schrecken ver
setzt wird, beides typische Wirkungen der Epiphanie (vgl. Pfister 
a. a. 0. 317 f.): Limen. I 7 (bei Apollons Geburt): rr&[<; b€ 
"f]CtflllO"E TIOAO<; oupavto<;. Philod. 8 (Dionysos): TICtVTE<; b' [aea]vaTOl 
[x]opEu-1 crav, rraVTE<; b€ ßpoTol x[ apEV I cral<;, w B]<iXXtE, "fEVVat<;. 
V gl. auch V. 19 f. (Das xopEUEtv ist Ausdruck der Freude an der 
Epiphanie, vgl. das rrEptxopEO<J"at der Chariten und Horen bei der 
Geburt Apollons Menandr. S. 439 Sp.). Orph. h. 78, 7 (Eos): 
~ xaip€1 flVIlTWV /-IEPOTIWV "fEVO~. oub€ Tl<; E<J"nv, I Ö<; <pEU'fH TllV 
<J"~v Öl.j.ltV Kaflurr€pTEpov oucrav 10: rr&<; b€ ßpoTo<; "f~OEt, rrav €prrETov 
aHa TE <pOAa I TETparr6bwv TITilVWV TE Kai ElvaAiwv TIOAUEflvwv . I 
rracrt "fUP EP'fCtO"li-IOV ßioTOV flVIlTOlO"l rropiZ:Et<;. Die Natur bezeigt bei 
der Geburt Apollons ihre Freude durch Grünen und Bli.i.hen: 
XPUO"lfJ b' apa ßfjAO<; ärrMa I ~Vflll<J"' (Hom. h. 1, 135); ebenso 
Theogn. 8 ff., wo noch eine weitere Begleiterscheinung der Epi
phanie, der Wohlgeruch (vgl. Pfister a. a. 0. 316) hinzutritt: 
rräcra MEV ETIA~O"flll ßfjAO<; &rrElpEO"ill I ob/-lf\<; &~-tßpoO"ill<;. Demgegen
liher Furcht und Schrecken: P I 305 (Apollon): rracra <pu<J"t<; 
TPOI-l[E]Et O"E. P XII col. 8, 1 (Arsemphemphöt): Kai TPOI-IEOU<J"tv I 
. . . KCd TIVEU~-tara TIUVTa TU <pUVTa. I oupavo<; Ul.j.ll<pav~<; <J"E TPEI-IEl 
Kai rriicra eaXacrcra I Kt•ptE, rravToKpaTwp, Ü'ftE, Kai McrrroTa rravTwv · I 
<J"~ buva/-IEl <J"TOlXEia TIEAEl Kai <pVETat rrdvTa. P IV 2536 (Artemis): 
ilv rrdVTE<; &edvaTOl, ~V TE flVIlTOl avepwrrot, I oupw TE a<J"TEpOEVTa, 
vdrrat Kai b€vbpw rrdvra 2542: , <pp(O"O"ou<J"( O"E, !ldKatpa. Schrecken 
und Freude laufen nebeneinander her Orpl1. h. 38, 10 (Kureten): 
TIT~<J"<J"OUO"l b€ OfjpE<; ärraVTE<; I OP!lWVTWV. 13: TOTE b~ pa Kai avew 
rrdvTa TEflllAE. Die Tiere erschrecken und die Blumen blühen, 
was der Freude der Natur entspricht (vgl. Hom. h. 1, 118 u.135). 
Pap. R.-G.V. 2 f. wird die Öde der Gegend vor der Epiphanie 
des Dionysos auf ähnliche Art durch gehäufte Negationen und 
rrdvTa geschildert. - Es bedarf kaum der Hervorhebung, daß 
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derartige Schilderungen der Epiphanie auf eine Lobpreisung der 
1\i acht des Gottes hinauslaufen; dies ist besonders einleuchtend 
P XII col. 8, 1 ff., wo sich unmittelbar an die Epiphanie die 
Schilderung der Gottesmacht im gleichen Stil anschließt.. Ebenso 
ist die Schöpfung und Erhaltung des Alls nichts weiter als ein 
Ausfluß der allumspannenden lVIacht des Gottes, und seine All
gegenwart und Allwissenheit sind wiederum Teile eben dieser 
Macht.. Demnach darf zusammenfassend gesagt sein, daß der 
hyperbolische Stil lediglich der Verherrlichung der Gottesmacht 
dient. Bei den Rednern, die sog. Prosahymnen geschrieben 
haben, begegnet dieser Stil naturgemäß häufig, da er durchaus 
rhetorisch ist; charakteristische Beispiele sind Arist. 43, 7. 9. 23. 
29 f. K. (S. 2 f. 9 ff. D.) 45, 14 K. (I, 87 D.) Jul. V 180 A. Und 
es ist nicht verwunderlich, daß er auch in der christlichen 
Hymnendichtung gelegentlich auftaucht, so Ox. pap. 1786, Z. 5; 
lVIethod. V. 27 f.; Greg. Na.z. 1, 13. 20 ff. 33; 2 durchaus. 

Auch in adverbialer l!,orm steht rrcic;; zur Hervorhebung der 
Größe des Gottes: Hom. h. 1, 29 u. 2, 29 (Apollon): rrwc;; T' ap 
0'' U)..tVliO'w rrcivTwc;; EÜU)..tVOV MvTa; Arist. 40, 1 K. (I, 53 D.; He
rakles): rrcivTwc;; ÖE rro;\uu~LVIlTOc;; Et. Kleanth. 14 (Zens): öc;; TOO'O'oc;; 
'fE'fawc;; ÜrraToc;; ßaO'tAEuc;; bta rravT6c;;. Dazu Orph. h. 59, 13 f. (s. o. S. 31). 
Diese adverbialen Ausdrücke begegnen auch innerhalb des 
eigentlichen Gebets ; denn der Schluß ist naheliegend: cla der 
Gott allmächtig ist, darmn soll er auch die Bitte des Menschen 
nach allen Seiten hin, gänzlich erfüllen: Aiscl1. Sieb.117 (Zens): 
rrcivTwc;; äpqEov öatwv aAWO'IV. Aristokl. 8 (Demeter): Kai rrcivTwc;; 
8clXXm KAapoc;; E.v 'Ep)..tlOVIJ. Soph. Ai. 705 (Apollon): E)..toi EuvEillc;; 
bta rravToc;; EÜq>pwv. p I 34 7 (Helios) : a;\A' EU)..tEV~c;; 'fEVOU bta 
rraVT6c;;. V gl. Greg. N az. 1, 37 (Christus): bta rro.vToc;; 8EpamuELv I 
TO O'EßUO')..tU TOUTO Mc;; )..tOl. 

vV enn die Macht der besungenen Gottheit in solcher Weise 
als allumfassende g·epriesen wird, so werden die anderen Götter 
neben ihr vielfach vergessen und in Schatten gestellt; der eine 
Gott wird herausgegriffen und seine Größe ausschließlich ge
priesen. Dies wird besonders eindrmghch, wenn von dem Gott 
gesagt wird, daß er a 11 ein die Macht hat, dies oder jenes zu 
tun. \Vir haben darin den stilistischen Ausdruck dessen vor uns, 
·was man nach dem Vorgang Max Müllers (Ursprung· und Ent
wicklung der Religion [1880] 312 ff.; Physische Religion, aus 
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dem Engl. von Franke, Lpz. 1892, 174 ff.) mit Henotheismus 
bezeichnet: der Gott, an den der Mensch im Augenblick sein 
Gebet richtet, gilt ihm als Repräsentant alles Göttlichen über
haupt. Aus dieser Erscheinung darf man :freilich keine neue 
Religionsform konstruieren wollen, wenigstens nicht :für die 
griechische Religion. H. Oldenberg (Die Religion des 'v eda 2 

[1917) 102 Anm. 1) warnt vor einer Überschätzung des Heno
theismus in der vedischen Gottesvorstellung, :für die der Aus
druck zuerst geprägt wurde, und erklärt die heuatheistischen 
Eigentümlichkeiten richtig "aus. der begreHliehen Höflichkeit 
des Sängers . . . gegenüber jedem der himmlischen Herren, mit 
dem zu reden er augenblicklich die Ehre hat", Freilich ist mir 
diese Motivierung etwas zu äußerlich; denn der wirkliche 
:fromme Dichter drischt keine Konventionsphrasen ; vielmehr 
wird ihm im Augenblick der dichterischen Vision das Bild der 
besungenen Gottheit vorschweben, unbeschränkt durch die Macht 
irgendwelcher andei·er Götter, so daß er in ihr den gesamten 
Ausdruck aller Göttlichkeit sieht. In diesem Sinn scheint mir 
der Henotheismus speziell eine stilistische Erscheinungsform im 
dichterisch gestalteten Gebet und im Hymnus zu sein; hier wird 
der Gott als A 11 ein-Mächtiger bezeichnet; der sprachliche Aus
druck ist gelegentlich Efc;;, so Orph. :frg. 168, 6 I. 169, 1. P XII 
col. 7, 35. Isish. Kyrene Z. 6 (hierzu verweise ich au:f W einreich, 
Neue Urkunden zur Sarapisreligion [1919] 17 I., 22 !., 24 ff., wo 
eine Menge Material beigebracht ist) ; meist aber 116 v o <;; (zu 
/-lOVO<;;-solus im Hymnenstil vgl. E. Norden a. a. 0. 155 Anm. 1; 
160 und ö:fter) in Verbindung mit rrac;; u. dgl. 

In den homerischen Hymnen kommt nur eine derartige Stelle 
vor (statt 116voc;; hier o\oc;;); Hermes erhält seine Macht von Apollon 
mit :folgenden Worten: Rom. h. 3, 571: (scil. TauT' EXE) rra<Jt 1:>' 

€rrl rrpoßarot<Jtv &va<J<JEtV Kubtllov 'Ep11~v · I olov 1:>' Eie;; Ä'lb11v TETE
AE<J/-lEVov ÜHEAOV dv<Xt. Bemerkenswert ist, daß hier der Gott 
nur so viel Macht zuerteilt bekommt, als er nach dem Mythos 
wirklich besaß. Dasselbe ist der Fall in dem Hestiahymnus des 
Aristonoos (2, 9): ... /-lOuva rru[pl T]EAq>Euou<Ja ßw11ouc;; I &eav<XTwv 
€pt[Ti]11ouc;; (soviel ist sicher trotz der im einzelnen :fraglichen 
Ergänzung). Eine tatsächlich i.i.bertreibende Anwendung jenes 
stilistischen Ausdrucksmittels findet sich zuerst Eur. Hipp. 1280 
(Aphrodite): <JU/-lTIUVTwv 1:>€. I ßa<JtAlliba Tli.Hiv, Kurrpt, I rwvi:>E 116va 
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Kpcm)vw; und Aristoph. Thesm. 1140 (Pallas): ~ n6Xtv llf.lETEpav 
EXEl 1 Kai Kpcnoc; q>av€pov f.lOVIl. Sehr häufig begegnet cla.nn dieser 
hyperbolische Gebrauch in den Hymnen der Kaiserzeit : Dio~ 

phant. 17 (Asklepios): f.lOVO<; El cru, f.lCtK«p 8EIE, 0'8EVWV · l\1elinno 5 
(Roma): crol f.lOVq., npwßlcrTa, bEbwKE Molpa I K0boc; &ppt1KTW ßa
crtXfjov apxuc; · 13: navTa bf. cr<paHwv 6 f.lE"fiO'Toc; alwv 15: croi 
f.lOVCf. 7TAI10'lO'TIOV oupov &pxac; I ou /lETaßaAAEI I i'j yap EK 7TCtVTWV O'U 
MOVa KpaTlO'TOU<; I avbpac;; alxMaTac; /lE"fCtAOU<; AOXEI.iEt<;;. Orph. h. 58, 8 
(Eros): f.loOvoc; yap TouTwv navTwv o'I11Ka KpaTuvw; (vgl. V. 4 ff.). 
64, 8 (Nomos): auTo<;; yap f.lOUVO<;; ~lj}wv o'I11Ka KpaTUVEI. 87, 1 
O'hanatos): KX08( MEU, öc; naVTWV 8vqTlDV o'I11Ka KpaTVVEt<;; I 
7TUO'I bthouc;; XPOVOV ayv6v, öcrwv n6ppw8EV tJ7TCtPXEI<; 6: KOIVO<;; 
MEV naVTwv . . . 8 : €v croi yap MOUVIfl nclvTwv To Kpt8f.v 
TEAEOUTC(I. 10, 9 (Physis): KO\Vll f.lEV miVTEO'O'tV, aKOIVWVllTE bf. 
MOUVIl· 24: /lOVI'J To Kpt8f.v TEAEoucra. An diesen Orph. Hymnen 
wird der heuatheistische Gedanke besonders deutlich. Von ver
schiedenen Göttern wird das gleiche ausgesagt: Du allein be
herrschst das Steuer über die Menschen, Du allein vollendest 
die schicksalbestimmte Entscheidung. Man empfindet das an
scheinend nicht als "Widerspruch in dem Hymnenbuch, das doch 
einer einheitlichen Kultgemeinde dient. Ganz ebenso wird in 
den Orph. Hymnen eine größere Zahl von Göttern als All
erzeuger gepriesen, s. oben § l. Ähnlich heißt es in einigen 
Hymnen, daß der hetr. Gott allein über alle Macht hat: Orph. 
h. 68, 4 (Hygieia): nuc;; b€ hÜf.lO<;; 8CtAAEI 7TOAU'(I'J81l<; E'(VEKa O'Eio. 
8: croO '(ap UTEp 7TCtVT1 EO'TiV &vwq>EAE' av8pW7TOIO'IV I OVTE yap .. ·I 
OliTE . . . ll: 7TCtVTWV '(Ctp KpUTEEI<;; f.lOtlVYj KC(l 7TIXO'IV UVCtO'O'Et<;; 
16, 5 (Hera): xwpic; yap O'ESEV oub€v öXwc; ~w~c; q>UO'IV E'(VW. I 
KotvwvEic;; yap ärrMt KEKpaf.lEVI'J ~ept O'EMVLfl' 1 rraVTwv yap KpaT€Etc; 
/lOUVI'J 7TCtVTEO'O'I T' &vaO'O'Etc;. 85, 1 (Hypnos): "YnvE, avaE M«Kapwv 
navTwv 8vqTlDv T' &v8pwnwv I Kai navTwv ~ljlwv 6n6cra TpEq>EI 
EUpda xewv. I 7TUVTWV yap KpaTEEtc; /lOUVO<; J(C(l 7TUO'I npoO'EPXIJ I 
O'WMaT« bEO'MEvwv. Der Machtgedanke in ganz allgemeiner Fassung 
kommt auch in den Zauberhymnen durch diese sprachliche Ge
staltung· zum Ausdruck: P IV 2836 (Selene-Artemis): &pxt1 Kai 
TEXoc; Ei, rraVTwv b€ cru /lOVVI'J &vacrcrEtc;; · EK creo 'fap navT' €crTi Kai 
E'lc; cr' a!€v navu TEAEUTI'f. 

KCH El~ cmuvE Tif.(VTct TEAEUTct pap.; Kctl Ei~ cr', a!wvlE, ndvTct Preisendauz, 
der T~AEUT~ des Versmaßes halber streicht. Die Versuche, den Vers wieder-
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herzustellen, mußten entweder mivTa oder TE;\.EUT~ aufgeben, was ich 
beides gleich ungern tue. Denn in unserem Fall liegt eine scharfe, symme
trische Zweiteilung vor (€t< a€o - Ei<; a', rrdvT' - rrdvTCx, E<JT( - TE;\.EUTq), 
formal vollkommen entsprechend den oben S. 13 und 14 aufg·ezeigten 
Gegensatzpaaren, zugleich aber auch inhaltlich, nachdem hier dasWes e n 
des Gottes, dort sein Lob p r e i s als Anfang· und Ende bezeichnet wird 
(über diese parallellaufenden Vorstellung·en s. · o. § 1); demnach ist rrdvTa 
ebenso unentbehrlich wie TE;\.EUT~. Dieses ist außerdem als deutliche Wieder
aufnahme des vorang·ehenden ltpx1i Kai T€;\.o<; nicht zu missen, für welchen 
Ausdruck unser Vers ja die nähere Ausführung bringt. Somit kann der 
Text nur mit Hilfe des verderbten atwve geheilt werden: ich halte es für 
möglich, daß es aus al€v entstanden ist, was in den Zusammenhang und 
seinen Stil paßt. Freilich ist der Vers dann nicht einwandfrei, denn die 
durch Position gelängte Silbe a!Ev rr. muß als Kürze behandelt werden. 
Indes wurde in den Zauberhymnm1 der Rhythmus sehr frei gehandhabt; 
Beispiele für Nichtbeachtung· der Positionsläng·e sind: p rn 221: K6<J~IO<; 

€wv ~toOvo<; t<6<1MOV lt8avchwv €[(jlobe]uet<;. 198: "Hauxov €v <JToMdT€<1<11 rrdvTE<; 
t<CI.TEpuKETE (jl[ wvl'jv. 284 7: AaMvw, Aa/-!VO/-!EVEICI., AaJ.ICI.<Jdvbpa, Aal-lvobaMia. "2828: 
~ rro;l.uxwpllTov t<6<J~tOv vuKTÖ<; lt~t(jll€rrouaa. In den beide~tzten Fällenlieg·tdie 
Unregelmäßigkeit - ~ in dem korrigierten Vers - in dem Versfuß vor 
der bukolischen Diärese; weitere Belegstellen für metrische Verstöße in 
den Zauberhymnen lassen sich wohlnoch finden. Jedenfalls dürfen solche Un
korrektheiten - wenn der Text gut ist - nicht durch Konjektur aus
gemerzt werden und mngel{ehrt ist bei notwendigenKonjekturen mit der 
M:ög·lichkeit metrischer Fehler zu rechnen. 

P IV 2601 (Selene): O'u b', 'AKnwq)l, l<OipavE, J..IOVll TvpavvE. 
Große Ähnlichkeit mit dieser Stelle - Verbindung des J..IOVO~ 
mit TVpavvo~, jambische Trimeter - zeigt: Isish. Kyrene 1 : 
'Eyw Tvpavvo~ Ei<J't~ alwvo~ J..IOVl'J. Gelegentlich wird das Macht
gebiet des Gottes genauer bezeichnet: P III 221 (Apoll.-Helios): 
KoO'J..IO~ E.wv J..loOvo~ Ko<J').lov &.eavcrTwv E.[ cpobE)vEt~. 

An diese Stelle wird man auch erinnert durch P XVII b, 18: K60'MO~ -rap 
Ko<J~tou ·rq-aw<; [- - dieses Versstück entspricht genau dem t(6<JMo<; €wv 
von P III 221, ist nur noch etwas anspruchsvoller ausgedrückt und leg·t 
größeren Nachdruck auf das t<6<J~IO<;. Es dürfte zu vermuten sein, daß hier 
dasselbe Wortspiel mit KOO'~to~ vorlag· wie P III 221, indem zuerst das 
Sein des Gottes als t<6<JMO<; bezeichnet und dann seine T !i t i g· k e i t in 
Beziehung· zu dem t<6<JMo<; gesetzt wird. Als Ergänzung· würde ich vor
schlagen: KpCI.TEEt~ ~t6vo~ t<60'~tov ; daß dabei eine Positionslänge als Kürze 
behandelt ist, braucht nicht zu stören (s. o.); die Ergänzung· würde den 
Hymnenstil treffen, freilich ist davon allenfalls nur K60'~tov als sicher 
anzusprechen. - Zu der Fig·ur KO<JMO<; . . . t<6<1Mou yq-aw<; sei als Parallele 
angeführt Synes. 4, 67, wo K60'~wv t<60'ME unter anderen derartigen (schon 
aus den Tragikern bekannten) Figuren steht, wie z. B. ltpxtt~v apxd, rra-rtt~v 
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1ra•rd usw.; der Lobpreis des Gottes in dieser Form findet sich schon in 
einem Gebet an Zens bei Ai~ch. Schutzfl. 524: ävaE avdKTWV, ~lC!Kdpwv I 
~wKdpTC!TE Kai Te~€wv TE- I ~et6TaTov KpdTo~, ö~ßte ZeO. In den Anrufungen 
der Zauberpapyri steht öfter ee€ eewv, so P IV 180; 641; 992; 1048; V 8 
(lwptisch); 466 (hier auch bal~twv bm~t6vwv); vgl. Fr. Pfister, S.-B. der 
Heidelb. Ak 1914, 11. Abh., S. 9. Noch heute haben wir denselben Sprach
gebrauch, wenn wir die Bibel "das Buch der Bücher" nennen. 

Orph. h. 10, 28 (Physis): rravra cru E<rcrt · nx rraVTa cru 'fetp 
1-iOUVYJ TabE TEUXEtc; (die Form der Anaklese cru E<Y<rt weist auf orien
talischen Einfluß hin, vgl. Norden a. a. 0. 228; 183 ff.). 18, 16 
(Pluton): 1-1o0voc; E<puc; &cpavwv EP'fWV cpavEpwv TE ßpaßEun,c;. Die 
Allwissenheit wird betont: Orph. h. 59, 11 (lVIoiren): Mo'ipa '(ap 
EV ßtOTljJ Ka8op~ ,..6vq, oubE nc; aXXoc; I &eavarwv, o'1 EXOU<YI KcXpYJ 
vt<p6EVToc; · 'OXu,..rrou, 1 Kai b.toc; 01-11-1a TEXEtoV · f.rrEi 'f' öcra 'fl'fVETat 
fJI-IIv, 1 Molpa TE Kai b.toc; olbE v6oc; bux rraVToc; ärraVTa. 

Diese Stelle zeigt eine interessante Einschränkung des Henotheismus. 
Es heißt von Moira: sie sieht a 11 ein, was im Leben vorg·eht, und kein 
anderer von allen Unsterblichen: also der zur Genüge bekannte Stil. 
Aber es geht weiter: und das Auge des Zeus (scil. sieht es); dann wird 
zusammengefaßt: JYloira und Zens wissen alles. Die Tendenz ist deutlich; 
man empfand es als peinlich, der l.V!oira allein eine Eigenschaft zuge
schrieben zu haben, die von jeher auch Zeus zukam; deshalb flickte man 
jene Verbesserung· an. Die Frage, ob dies schon der Dichter des Hymnus 
tat, muß ich vemeinen ; denn nachdem er oüb€ n~ ä~~o~ und den folgen
den Vers geschrieben hatte (was alles \V eitere ausschloß), konnte er nicht 
plötzlich noch Lw\~ ö~t~w wie etwas Vergessenes nachhinken lassen. Die 
Verse lii f. verraten eine spätere Hand; ursprünglich folgte den erhaben 
!dingenden Versen 11 f. gleich die Bitte mit a~~d (V. 15). 

Orph. frg. 169, 6: rravra ,..6voc; bE VOEl rravrwv rrpOVOEl TE 
ewubwc; I mivn;~ bE Z11Voc; Kai f.v Ol-ll-la<Yt rraTpoc; avaKToc; 1 vaioucr' 
&eavaTo( TE ewi 8VI'JTOl TE avepwrrot I e~pec; T' o!wvo( 8' 6rr6cra 
TIVElEI TE Kai EpTIEI. I oubE E rrou x~eoucrtv E<p~I-IEpa q>OA' &vepwrrwv, I 
öcrcr' abiKwc; PE~OUO'l TIEp, oub' Eiv oupEO't e~pEc; I . . . In dem be
sprochenen Stil wird auch gesagt, daß die betr. Gottheit allein 
den Menschen zuliebe eine bestimmte ·Wirksamkeit ausUbt; da
durch wird die Macht des Gottes als eine für die Menschen 
besonders wichtige und segensreiche gekennzeichnet; so Orph. 
h. 33, 2 (Nike): f] 1-iOUVll AUEI evqnuv EVa'(WVIOV 6p,..~v. 74, 6 
(Leukothea): 1-iOUVIl b€ evqnOv olKTpov 1-iOPOV Eiv aAl AUEtc;. 75, 6 
(Palaimon): rrovTorrMvmc; 'fUP &ei vqucriv XEtl-lwvoc; f.vcwr~c; I <pm
vo,..evou crwr~p 1-1o0voc; evqTo'ic; &vacpa(vJ;l (die beiden letzten Stellen 
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widersprechen sich wiederum). 62, 6 (Dike): mivnx 'fUp, öcrcra 
KUKct'ic;; 'fVW,.talc;; evqTO\O"lV OXElTat 8: ~lOUVll €Trqtßcdvoucra blK'lV <iM Kote;; 
€rrqEipEtc;;, vgl. dazu 61, 3 (Nemesis): f.tOVIl xalpoucra btKaiotc;;. 
2, 3 (Prothyraia): f.tOVIl cpth01To:tc;;, 10: f.tOUVllV 'fUP O"E KO:hOVO"l hEXoi 
lJIUXftc;; UV0:1TO:Uf.tU. 29, 15 (Persephone): Z:WIJ l<cti OaVctTO<;; f.tOUVll 
evqTolc;; 1TOhUf.t6xOotc;;. Ael. Nik. 7 (Helios): '[' 0] f.tOVOV EV avepw-
1TOlO"l cpo:ivETo:t Ko:A6v. Kaib. 1029 a, 3 (Musen): MouO"E(wv E1TEWV 
~u)vo:t EupET[tbEc;;, vgl. auch oben S.17 f. Die stärkste Übertreibung· 
aber - mit dem Zweck, das Verhältnis zum Gott als besonders 
eng und herzlich zu bezeichnen - dUrfte sein Orph. h. 29, 11 
(Persephone): f.tOVll OVIFOIO"t rroOEtVll. - Etwas außerhalb all der 
betrachteten Stellen steht gedanklich Orph. h. 87, 9 (Thanatos): 
oÜTE 'fCtp EUXijO"tv rrEielJ ~-t6voc;; oÜTE AnfjO"tv. Diese Vorstellung· der 
Unerbittlichkeit haftet dem Gotte Tod noch von dem Begriff 
Tod her an; zu dem Gott wird aber im folgenden trotzdem ein 
Gebet gesprochen. 

Die Redner ließen sich diesen überschwenglichen Stil zum 
Preis der Gottheit natürlich nicht entgehen; bei Aristeides stehen 
eine Reihe von Stellen, darunter 43, 31 K. (I 400 D.). 37, 13 K. 
(I 18 D.); 26 K. (I 26 D.), vgl. Amann a. a. 0. 15; der rheto
rische Dioskoros feiert den Athanasios (2, 9): TiaVToiwv ErrEwv 
rravurrEpTO:Toc;; E1TAETO ~-toOvoc;; (vgl. auch 4,17). Der Verherrlichung der 
bestehenden lviacht des besm1genen Gottes dient der besprochene 
Stil überall; da.ß ihm meist eine gewisse Übertreibung eigen ist, 
erkannte ein kühler Beobachter leicht, wenn er in Gedanken 
neben den besungenen Gott andere mächtige Götter stellte. 
Diese Schwülstigkeit verschwand aus der religiösen Rede, als 
eine g·anz andere gedankliche Grundlage gegeben war, als man 
wirklich an einen, alleinigen Gott glaubte : in der clu·istlichen 
Hymnendichtung erhält jene Stilisierung mit ~-t6voc;; ihre innere 
Berechtigung, denn hier stimmt die Form Uberein mit ihrem 
(eben dem monotheistischen) Gedankeniuhalt. 

Als letztes Merkmal des hyperbolischen Stils bleibt noch das 
a Ei zu besprechen : die Gottheit, die alles regiert und alles ver
mag, der allein solch gToße Macht zu Gebote steht, ist zug·leich 
ewig. Diese Ewigkeitsvorstellung verbindet sich sogar mit ganz 
untergeordneten Dingen, wie der äußeren Erscheinungsform des 
Gottes: Hom. h. 10, 2 (Aphrodite): €cp' tf.tEpnp bf. rrpoO"W1Tl!-' J alEi 
f.tElbtaEl Kai Ecp' lf.tEpTOV cpEpEl avOoc;;. Ka.llim. 2, 36 (Apollon): 



Kal MEV aei KaXoc;; Kai &et VEot;;. Apoll. Arg. 2, 708 (Apollon): atEt 
TOt, avaE, UT).tllTOl E8Etpat I aiE.v ab~AllTOl. TWt;; rap 8E).tlt;;. Hom. h. 
24, 3 (Hestia): aiel O"liJV 1TAOKU).tWV arroXetßETat U'fpOV EAatOV. Be
sonders an der letzten Stelle scheint für unser Empfinden das 
alei nicht am Platze, ja es wirkt fast komisch; erklärbar ist es 
wohl nur so, daß man, nachdem man den Gott für ewig hält, 
auch seine allzu menschlichen Züge und Lebensgewohnheiten in 
die Ewigkeit projiziert. Die Ewigkeit und Unerschütterlichkeit 
des göttlichen \Vohnsitzes wird mit Vorliebe hervorgehoben: 
Ariston. 1, 1 (Apollon): nueiav IEpOKTlTOV I vaiwv 6eX<pih' U).t<pi 
rrhpav I aet 8wm6).taVTtV E- I bpav. 23: <Ut>EV EUAtßavouc;; EÖpac;; I 
EXEtt;;. 2, 2 (Hestia): ä Kai '0AUf.l1TOU I Kat E.rr[t] raiac;; f.lEO" <O'>Of.l<paXov 
aei I n uSiav rra[pa] ba<pvav KUTEXOUO'a. Hom. h. 29, 1: 'E<YTill, ~ 
1TilVTWV E.v bUJ).taO'tV Ul!JllAOlO'tV I &SavaTWV TE SEWV xaf.lal EPXOf.lEVWV 
T1 avSpumwv I EÖPilV a t b 10 V EAUXE. Melinno 3 (Ronm): O'E).tVOV ä 
vaiEtt;; E.rrl 'fOt;; "0AU).t1TOV I alE.v aSpaUO'TOV. Das Wichtigste aber ist, 
daß die Macht des Gottes und die kraft dieser ausgeführten 
Tätigkeiten ewig sind; hierfür haben wir auch die meisten Bei
spiele aus der Hymnenliteratur: Kleanth. 1 (Zens): Kuht<YT' &Sa
vaTwv, 1TOAUWVUf.lE, rra'fKpaTEt;; a!ei, I ZeO, <pUO'EWt;; UPXll'fE, VOf.lOU f.lETa 
1TUVTU Kußepvwv I xa'ipE. O'E rap 1TUVTEO'O'l 8E).ttt;; 8VllTOlO'l rrpoO'auhav. 
7: O'Ol h~ rrac;; ÖbE KOO'f.lOt;;. 10: (scil. EXEtt;;) &ei Z:wovTa KEpauv6v. I 
TOU rap U1TO 1TA11'f~t;; <pUO'EWt;; Eppl'fEV ärravTa. 14: öc;; TOO'O'Ot;; 'fE'faWt;; 
ürraTot;; ßMtXeuc;; btO: rravT6t;;. I oubE n 'fl'fVETat Ep'foV E.rrl xeovi <YoO 
bixa, bal).tov, I ovTE ... ouT' ... 1 34: Mc;; bi: Kupt1<Ym 'fVWf.lllt;;, ~ 
1TlO'UVOt;; O'U blKllt;; f.lETU 1TUVTa KUßepvac;;. Kallim. 1, 2 (Zeus): 
((E! 1-!E'fUV, ali:v UVUKTU. 9: O'U b' ou Savec;;, EO'O'i rap a!Ei. Arist. 
43, 9 K. (S. 3 D.) Zens: EO'Tat elc;; aei. Ox. pap. 1380, 231 
(Isis): O'U Kai rrcivrwv bEO'TTOTit;; lc;; aei. Philipp. 1, 1 (Aphrodite): 
miv 'P~P aet bUva).ttV 3: rravTEc;; n).tlil<Yt evaTot E.<pa~-tEptot I E.v rra<Ytv 
~-tVSott;; EP'fO!O'lV TE l(((AOlt;;. I 1TUVTll rap rrd<YtV O'~V Ö!lAOlt;; Tl I-!~ V. 
Anclrom. 173 (Paion): T~V O'llV alE.v avwbuvillV· Soph. 0. T. 904: 
Zeu, rraVT' ava<YO'WV, ~-~~ MSot I O'E TUV TE O'av &eavaTOV alE.v apxav 
(vgl. auch Soph. 0. K. 1573 u. 1578). Philod. 60: &Sdva[Tov] Et;; 
aEi I ncuav'. Orph. h. 56, 4: rra<Yt<paEt;; SdXoc;; aiEV, ~Abwvt. Hierher 
gehört auch das in Hexametern als Versschluß häufige a!E.v 
E.6vrec;; (auch in anderen Kasus); es steht als Apposition der 
Götter Hom. h. 3, 548. 4, 62. 5, 325. Hes. Theog. 21. 33. 105 
(in den sogenannten Musenhymnen). Epidaur. 129 Z. 11. Dieses 
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schon homerische Versstück begegnet in mancherlei Varia
tionen auch noch in der jii.ngeren Hymnendichtung: Kleanth. 20 
(Zens): ~Qbe yap El.::; gv mivw o-uv~p~-toKa.::; E0'8Xa KaKo'iO'tv, I w0'8' 
EV« ylyvE0"8at rravTwv X6yov a!E.v E6vn:x (der X6yo.::; ist ja eigent
lich die Gottheit, der der Hymnus des Kleanthes gilt, vgl. 
Wilamowitz, Hellenist. Dicht. II 258 ff.). Orph. h. 83, 1 (Okeanos): 
aiE.v MvTa. 36, 11 (Arternis): aiE.v EoOo-a. 69, 11 (Erinyen): btw0'
rr6Xot a!ev EOOO"at. Häufig tritt auch &EI zu einem einzelnen Par
tizip, Adjektiv oder Substantiv, das Beiwort eines Gottes ist, 
und bringt so den Ewigkeitsgedanken zum Ausdruck. Solche V er
bindnngen sind: a!ev amp~.::; Orph. h. 4, 1. 5, 1. 7, 9. 59, 17; ad 
aO'TU<pEAtKTo.::; Kallim. h. 4, 26 (diese beiden als Versschluß) ; 
TETli-\EV' UEl Orph. h. 10, 4; aei 7TO:VU7TEPWTE Orph. h. 8, 17. Ferner 
mit weniger gebräuchlichen Ausdrücken verbunden: Kallim. 2, 68. 
Orph. h. 7, 5. 10. 64, 4. 9. 65, 3. 69, 5. frg. 236, 2. Einzelne 
Tätigkeiten der Götter werden mit dem Ewigkeitsgedanken 
verbunden: Orph. h. 27, 8 (lVIutter d. Götter): o-oi rroTo:~-toi Kpa
TEoVTat aei Kai rrao-a 8aXaO"O'a. Timoth. 11: O"U T'' w TOV &Ei rr6Xov 
oupavtov I Xa~-trrpa'iO'' UKTIO'' '1\XtE ßaAXwv. Orph. h. 69, 10 (Erinyen): 
ah' aei 8Vl1TLUV 7TUVTWV Err' amlpova <pOXa (scil. E<popUTE). 29, 16 
(Phersephone): <PepO"E<pOVll' <pEpßet.::; yap aei Kai rravw <pOVEUEt.::;. 
32, 15 (Athene): ~~-taTa Kai vuKTo:.::; o:iei VEUTl;JO"tV EV ÜJpat.::;. 61, 6 
(Nemesis): O"oi yap &ei 'fVWI-\11 7TUVTWV 1-\EAEI, oubE O'E AllSEt llVUX~ ... 
63, 2 (Dikaiosyne): E~ iO'OTtFO.::; ael 8vqTo'i.::; xalpouo-a btK((LOI.::; 4: ll 
Ka8apa'i.::; yvw~-tat.::; a!ei Ta b€oVTa ßpaß€lJEt.::;, I ä8pauO"To.::; To o-uvetb6.::; · 
aEi 8pauet.::; yap ärraVTa.::; I ÖO"O"Ot 1-lll . . . 10: a!d yap TO 7TAEOV 
O"TU'fEEI.::;, iO"OTllTl bE. xalpet.::;. EV O"oi yap ... Prold. 1, 7 (Helios): 
rravTa TE~.::; €rrXqo-a.::; E'fEpO'w6oto rrpovoiq.::;. 1 Z:wcra~-tevot be rrXaVIFE.::; 
aet8ah€a.::; O"EO rrupO'ou.::; I aiE.v ... I Z:Lf!O'fOVOU.::; 7TE1-!7TOUO'IV Emxeoviot.::; 
pa8a~-ttna.::;. I miO'a b' . .. I ... aveßXaO"TI']O"E "fEVE8All. lVIesomed. 11, 11 
(Nemesis): urro rr~xuv ad ßioTOV 1-\ETpE'i.::;, I VEUEt.::; b' urro KOA7TOV 
o<ppOv &ei. Auf diese Weise wird das ewige Sein und das ewige 
·wirken des Gottes zum Ansdruck gebracht. 

Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang eine 
Stelle aus einem Hymnus auf einen lebenden Menschen: Dioskor. 
13, 29 (Kallinikos): ÜÜTw.::; &Ei Z:wot.::; O"UV abEA<p - - - TO - - - -
(ganz ähnlich 1, 10 = 9, 18) I 'ApKabiqv Kai Eh1ßqv bw~-tmpe.::; 

~vwxeuwv, I rravw <ptXwv Kai rr6.0't <ptXahaTo.::;, ÖTTt pElEO'KE.::;. I Eip~vq 
Ta~-tlll 8eo'lKEXo.::; ~v8ee rraVTq. Man konnte von dem Feldherrn, der 
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wie em Gott hymnisch verehrt werden sollte, 'wohl sagen, daß 
er alles in bester ·weise geleitet habe usw., aber das Attribut 
der Ewigkeit konnte man ihm nicht zum·teilen; da aber dieser 
Topos scheinbar nicht fehlen sollte, so kleidete man ihn in die 
\V unschform, Kallinikos möge ewig leben uncl alle Zeit hindurch 
sein Land regieren; 13, 57 wird dieser .. Wunsch auf das mensch
liche 1\tlaß reduziert: Elll<;; nohuxp6vto<;;. 

vVie \Vesen und lVIacht des Gottes ewig ist, so soll auch seine 
Verehrung bei den Menschen von Ewigkeit sein ; dies wird 
in der Hymnendichtung öfters betont: Rom. h. 1, 87 : ~ 1-t~V 

<l>olßou TIJÖE euwÖ'l<;; EO"O"ETat edEl I ßw~-to<;; Kai TE~-tEVO<;;. 2, 70 und 110 
(entsprechend 81 ; Apollon): o'ITE 1-tOI alEl I EV96.b' U"fiVllO"OUO"I 
TEhllEO"O"a<;; EKCI.T6~-tßw;;. 34, 11 (Dionysos): 'Q<;; OE nx ~-tEV Tpla, O"oi 
naVTw<;; TptET1']plmv aiEl I ävepwnot p€Eou0"1 TEAIJEO"O"a<;; E.KaT6~-tßa<;;. 

Das Opfer spielt natürlich bei der Verehrung eine große Rolle; 
vgl. auch Rom. h. 2, 358: O"<paZ:Hv alEl ~-tflha. 2, 317 (Apollon) : 
whap 6 ßw~-to<;; 1 *who<;; bEh<pw<;; Kai En61J1to<;; EO"O"ETat aiEi. Aiscl1. 
Schutzfl. 704: 9EOu<;; b', o! "fUV l!xoumv, &EI I TtOIEV hxwpiou<;; 
na.Tpy.lat<;; I öaqm1cp6po1 ßou91JTOIO"I T 11-t a 'i <;;. Eur. Heraklid. 777: 
EITEi crol nohu9uO"To<;; &El I T t~-t a KpaivE.Tat (dieser Hymnus richtet 
sich an die "Mutter", die Erde, ·wie Wilamowitz gezeigt hat 
Hermes 17 [1882] 356 ff.). Ein wichtiger Teil der kultischen 
Verehrung des Gottes sind Gesänge und Hymnen zu seinen 
Ehren; es ist einleuchtend, daß gerade in der Hymnendichtung 
davon mit Vorliebe die Rede ist : der Gott soll ewig besungen 
werden: Rom. h. 2, 120 (Apollon) : 6.~-tcpl OE V1']oV l!vacrcrav &9€crcpaTa 
<pOA' U.vepwnwv I EEO"Tolmv hawmv, U.olöt~-tov El-tl-tfVat aiEI. Besonders 
sagt der Dichter im Hymnus gern von sich, er wolle den Gott 
stets besingen, sich also zeitlebens dem Dienst der Gottheit 
weihen, wie es ausführlich gesagt ist bei Eur. Ion 151: Eie' 
oÜTw<;; alEl <l>olßlfl I haTpEuwv 1-t'l naucrai~-tav, I l1 naucrai~-tav U"fa9q. 
~-tolpf;<. Ähnliche breitere Umschreibungen s. o. S. 13 f. ; der
selbe Gedanke ist kurz und prägnant ausgedrückt in der Formel 
alE.v U.EiöEtv u. dgl., so Rom. h. 21, 4. Res. Theog. 34. Arat. 
Ph. 14. Theogn. 3 (s. o. S. 13). Kleanth. 6 (Zens): njJ O'E 
Ka9u~-tvt)O'w wi crov KpaTO<;; aiE.v aEIO'w (innerhalb einer größeren 
Partie hyperbolischen Stils). 38: EITEl OUTE ßpoTol<;; "fEpa<;; ÜAAo n 

~-tüZ:ov I oVTE 9EOI<;;, l)Kotvov U.El v6~-tov E.v öll<r,J 0~-tvE'iv. Mesomec1.10, 19 
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(vom Chor der Sterne zu Ehren des Helios): averov f.lEhot; a!E.v 
cMbwv. Ähnlich in clmstlichen Hymnen, z. B. Method. 115 f. 

vVie des Gottes vVirken und vValten, das sich auf das vVelt
geschehen und insbesondere auf das Leben des Menschen bezieht, 
von ewiger Dauer ist, so kann die Gottheit jene Güter, die sie 
den Menschen verleiht, kraft ihrer ewigen Macht auf ewig, auf 
immer gewähren: Hom. h. 2, 306: Apollon verheißt den Kretern: 
ßouA&t; T' &eav6.Twv El~n1<JETE, n:Uv l6n]n I alEI Tlf.lll<YE<Y6E bwf.!rrEpE.t; 
~f.laTa rr6.vTa. 5, 263: Demeter sagt dem Demophon und den Eleu
siniern die Zukunft voraus: Tl/-lll b' apeno~ alE.v ETTE<J<JETal. Maiistas 
V. 4 (Sarapis und Isis): E0"8holcrtv bE. crawTopEc;; a.lE.v ErrW6E I 
&vbpa<JlV. Kallim. 2, 56: <Polßoc;; 'fCtp &EI rroA!E<J<Jl qHhf]bEtl Knto~-tEVlJ<Y'. 
Theokr. 15, 104 (Horen): UAha rro6EtVai I l!pxovTm rr6.vTW<Jl ßpoTo!c;; 
alEi Tl cpopEO<Jat. Orph. h. 2, 14 (Prothyraia): Kai crwz:', W<JTTEp 
€cpuc;; alEi crwTHpa rrporr6.vTwv. lVIenandr. S. 343 Sp.: Kh06i 1-!EU 
al'[t6xow ~tot; TEKoc;;, f1TE f.!Ol alEi I €v rr6.vTW<Jt rr6vot<Jl rrapicrwcrm. 
Demzufolge findet sich dann auch innerhalb der eigentlichen 
Bitte des Hymnus der Wunsch, clie göttlichen Gaben möchten 
auf immer verliehen werden (parallel läuft die Erscheinung, daß 
die Gottheit, die alles vermag, die menschlichen Wünsche in 
allem erflülen soll): Solon 1, 3 (Musen): ( scil. bOTE) rrpot; U.rr6.vTwv I 
avepwrrwv a!Ei b6~av EXElV a'fae~v · Aristoph. Lys. 1266 (Artemis): 
vov b' au <plAta T1 alE.t; Eurropot; E'lll· Isyll. B 12 (Asklepios): Kai 
€rrEuxwem rroAtaTm~ 1 m'.icrtv &EI btbOf.lEV TEKVott; T' €paTav V'fiEwv, 1 

TUV KaAOKU'fa6iav T1 'Embaupo! aEt pE1TEV avbpwv. Theokr. 22, 214 
(Dioskuren): lli-IETEpmt; KAEOt; Üf.lVOl~ I €cr8Aov &Ei TTEI-!TTOlTE. Ariston. 
1, 46 (Apollon): oAßov €E ocriwv btbout; I UEi Kai cr!fltwv E<pE1TOtt; I 
~~-~ur;;. 2, 12 (Hestia): (scil. 0\bou) 1TOAUV lli-IU~ I oAßov EXOVTa[t; 
&]Ei ... xopEtJEtV (das aEi ist g·esichert durch den Vergleich mit 
dem Hymnus 1 desselben Verfassers: 1, 45 ff., vgl. 2, 14 ff.). 
Ganz ähnlich wie Ariston. 1, 46 f. ein inschriftliches Gebet, 
Kaib. 812, 6 (Herme,;): <JtVtE,. btbout; (.(IJTOtt; acpeovov oAßov &d. 
Androm. 172 (Paion): IAap~v b' alE.v UV(.(J<n bibou I rra!ba TE~ V 
ITavaKEtav. Malcecl. 17: 'AcrKAl11TIE, cr~v bE. bibou crocpiav u~-tvoOvTa~ 

Et; al[ Ei J 6]6.AAElV E.v ßwT~. In der in Ptolemais in Oberägypten zu 
einem alten Kultlied hinzugedichteten Strophe bittet der Dichter 
die Gottheit: Ptol. 19: NEiAou bE. poat; b!flll~, f.!UKap, & 'i bio u t;. 
Maked .. 19 (Asklepios) : cr w Z: o 1 t; b' 'AT6iba I<EKporriav rr6AlV alE.v 
ETTEPXÜM[ EV Jor;;. Dioskor. 11, 16 (Kallinikos): &Ei TO.t; rr6Aw;; cr a w cr a 1. 
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Orph. h. 15, 11 cod. Thryll. und 19, 23 (Zeus): (scil. bibou) ßiov 
EUSU~-totO'tV UEl eaAAOVTct AO'fiO'I-\Ol~. 33, 9 (Nike): cttEl f.n' Eub6Eot~ 
Ep'fOl~ TEAO~ E<Y9AOV arou<Jct (scil. EA90t~). 13, 10 (Kronos): TIEI-\TIOl~ 
EU6Aßou ßt6Tou TEAoc;; alE.v UI-\EI-\TITOV. 66, 11 (Hephaistos): alE.v 
önw~ xaipou<JtV €n' Ep'fOI~ f\1-!EPO~ EA9t;J~ (scil. KA~Z:w <JE). 86, 16 
(Oneiros): AlTO~-tcti <JE 9EWV 1-lllVUI-\ctTct cppaZ:EIV I wc;; av UEl TVWI-\ctl~ 
opeal~ KctTU TIUVTct TIEAdZ:t;Jc;;. Prokl. 1, 35 (Helios): 1-\E Ka91']pOV 
Ul-\ctpTCxboc;; alE.v ami<Yllt;;. 39 : ctiEl ... I 4JUXfj 1-!EV cpdo~ U'fVOV E~-tfj 

TIOAUOAßov orrciZ:ot~. Bakchyl. epigr. 1 (Nike): rrp6cppwv Kpava'ibwv 
ll-lEPOEVTct xop6v I aiE.v ETIO'TTTEUOI~. In den Orphischen Hymnen 
wird die Gottheit gebeten, zu den Menschen zu kommen als 
€rrtTappoeo~ alEI (Orph. h. 61, 10. 68, 2), stets mit gnädiger 
Gesinnung: UEl KEXctPI']OTI eu~-tljl (Orph. h. 31, 7), KEXctPIO'f!EVOt;; alEi 
(Orph. h. 52, 13. 83, 8), UEt 1-\U<YTI;J<Yt npo<Yt,VE'i~ (Orph. h. 60, 11); 
diese Stellen sind Versschlüsse; vgl. auch Orph. h. 44, 11. 

Die Bitte um dauernde V erleilnmg· der göttlichen Gabe geht 
einher neben der Betonung der ewigen Gottesverehrung, wobei 
dieser letztere Gedanke ebenfalls in Form einer Bitte ausge
sprochen wird, bei Menand. S. 446 Sp. (Apollon): <Ju 1-\EV UK~-tdZ:EtV 

UEl Tct'i~ Euhm~-tovlm~ n)v rr6Xtv TfjvhE bibou, €~ uEl bE. TfjvbE <YU"fKpo
TE'i<Y9ai <Jot n)v navf]ruptv. Das mag· darauf hindeuten, daß die 
betrachteten durch &Ei ausgedrückten Hauptgedanken gelegent
lich zueinander in Beziehung gesetzt wurden. Sie hängen ja 
auch innerlich zusammen: die ewige Verehrung von seiten der 
Menschen und die Bitte um die göttlichen Gaben auf ewig 
sind entsprungen aus der einen, grumtlegenden Anschauung von 
der Ewigkeit des göttlichen Seins. 

Die Merkmale des hyperbolischen Stils finden sich nicht nur 
innerhalb größerer Satzgefüge, sondern auch - gleichsam durch 
Abkiirznng- in zahlreichen Beiwörtern. So erhalten die 
Götter zufolge ihrer Ewigkeit folgende Beinamen, die (ganz 
entsprechend den obigen Betrachtungen) teilweise auch von 
ihren Gaben und Fähigkeiten gebraucht werden: dtbto~: Orph. 
h. 10, 21. 27. 12, 3. 26, 6. 61, 3. 70, 8. 84, 6. aiEI'fEVETI']~: 

Horn. h. 3, 537. 5, 36. 322 (schon bei Homer und Hes. Theog.). 
UEt"fEVll~: Epidaur. 424. 425. cdwvto~: Orph. h. 8, 1. 66, 3. 87, 5. 
P I 309. Mvao~ ( al€vao~): Pind. 01. 14, 12. Orph. h. 10, 22. 26, 9. 
38, 22. 39, 1. 84, 2. p IV 2839. caeaM~. UEt9aAf]~, alEt9aAI'j~: 

Orph. h. 8, 13, 13. 1. 43, 5. 60, 5. 68, 7. Prokl. 1, 8; zu Orph. 
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h. 84, 4, wo Hest.ia. gebeten wird, die Mysten aiEI8aX~c;; zu machen, 
vgl. u. § 11. 

Sehr häufig sind die mit TI a v- und TI a v T o- zusammeng·esetzten 
Adjektiva. Die wichtigeren und häufigeren davon sind: TI<X"f"fE
vhwp, TICf'j'"fEVETll<;;, TI<X"f'fEVVllTElpa, TI<XVTOlEVE8Xoc;;, TI<XVTocpu~<;; S. oben 
S. 22. TI<X).!).!~TElpa, TICI.).!).!llTWp S. 0, S. 24. 1TUVTpOcpo<;;, TI<XVTpEcpEOU<T<X 
s. u. § 8. Gegenüber dieser Bezeichnung der Götter als All
erzeuger, Allerhalter findet sich auch - dieser Gedanke ist 
sogar gelegentlich als Antithese formuliert (vgl. o. S. 21) -
das BeiwortAllzerstörer: TiavroXETElpa: Orph. h. 26, 2. Tiavba).!chwp, 
-Etpa: Orph. h. 5, 3. 10, 3. 26. 27, 12. 66, 5. P IV 2723. Von den 
sonstigen Tätigkeiten des Gottes wird mittels solcher Adjektiva 
hervorgehoben, daß er alles sieht, alles erleuchtet, alles vollendet, 
alles gibt : TI<XVTOTITll<;; : Soph. 0. K. 1086 ; vgl. Bruchmann, 
a. a. 0. 137. Meyer a. a. 0. 75. TiavbEpK~<;;: Orph. h. 4, 8. 8, 1. 
9, 7. 34, 8. 61, 2, 62, 1. frg. 62, 2. Anubish. 10. Anth. Pal. 
9, 525, 17. Prokl. 7, 17. TIU).!cpa~<;;: Orph. h. 6, 5. P II 89. 
TI<X<Ttcpa~c;;: Orph. h. 8, 14. 36, 3. 56, 4. TI<XVTEM<;; s. u. § 6. Tiavbwmpa: 
Orph. h. 10, 16. 26, 2. 40, 3. P IV 2280. Tiavrobümpa: Orph. h. 
59, 18. Tiavbwpoc;;: Kleanth. 32. V gl. auch 1TavapW"fll Dioskor. 
13, 10. Die meisten derartigen Beiwörter indes bezeichnen die 
große Macht und Herrlichkeit der Gottheit, ein Gedanke, der 
letzten Endes auch durch die bereits angeführten Epitheta zum 
Ausdruck gebracht wird; hierher gehören: TiavroKpcnwp, -Etpa: 
Orph. h. 10, 4. 17, 7 cod. Tryll. (vgl. u. in § 3). 18, 17. 29, 10. 
frg. 248. 236. Ox. pap. 1380, 20. P III 218. IV 272. VII 668. 
XII col. 8, 3. XXIIa, BI. 2, 16. Christi. adesp. 1, 6; s. auch 
Bauer, Neutest. \Vb. 970 f.; inschriftliche Belegstellen für Klein
asien bei Kern, Hermes 51 (1916) 567. 1T<X"fKpar~<;;: Aiscl1. Schutz:f:l. 
816. Eur. Rh es. 231. Aristoph. Thesm. 317. 368. Zens Dikt. h. 
2. Tycheh. 2. Kleanth. 1. Orph. h. 12, 5. 28, 2; vgl. Meyer 
a. a. 0. 76. TI<X<TIKpama: P IV 2774. 1TMI).!EbEou<Ta: P IV 2775. 
Tiavrobuva<Tnl<;;: Orph. h. 12, 4. 45, 2. 1TcXVTI).!O<;;: Orph. 14, 5. 
25, 4. 63, 3. 64, 12, 69, I. 79, 7; vgl. 1Tpa<TIV01TaVTI).!O<;; Dioskor. 
11, 19. Tiavcrocpoc;;: Orph. h. 9,10. 10, 16. Kaib.I027, 17. P III235. 
Aschmun. 2, 9. Dioskor. 5, 5. TIUVU1TEpraroc;;: Kallim. I, 91. 
Orph. h. 4, 8. 8, 17. 10, 4. 12, 6. 19, 2. 61, 9. 66, 5. P VI 22. 
Dioskor. 2, 9. 4, 17. 1Ta).!ßa<TtXEu<;;: Alkaios 2, 4. Orpl1. h. 73, 3; 
vgl. Orph. h. 48, 5: ßa<TtXEtharoc;; Tiavrwv. Tia).!ßa<TiXEw: Orph. 
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h. 10, 16. 11, 2. 14, 7. 16, 2. 9. 18, 6. 44, 1. 68, 1. rrav8t~oc:;: 

Orph. h. 35, 5. 53, 9. 54, 7. 1T<XJ.1).1UKapEc:;: Orph. h. 19, 3. 
Zu erwähnen sind hier auch die zahlreichen mit rr o X u- zu

sammengesetzten Beiwörter, die mit den eben betrachteten 
deutlich die Tendenz gemeinsam haben, die Macht des Gottes 
durch eine überreiche Ausdrucksweise ins Ungemessene zu 
erhebeiL Die wichtigsten davon sincl: rroXurr6Tvta: Hom. h. 5, 211. 
Aristoph. Thesm. 1154. Orph. h. 40, 16. rroXtHYE~tvoc:;: Orph. 
h. 2, 1. 22, 9. 26, 6. 54, 1. 61, 3. Annbish. 2. Zn rroXtl''fll8oc:;, -"'fl]S~c:; 
und rroXu6Xß(t)oc:; s. u. § 8. rroXu)..lopq:JOc:; in den Zauberhymnen 
hängt mit Zaubervorstellungm} zusammen. Eine Reihe von 
Epitheta rühmt den Gott als "Vielge:feierten": am häufigsten 
unter ihnen rroXuA.At( cr)Toc:;; über 1TOAUTI).10c:; und 'ITOAUTl)..lllTOc:; s. u. 
§ 3; 1TOAU).1VllCJ"TOc:; (vgl. auch ).1VU0).1at o. S. 14) und rroXu6pytoc:; 
stehen nur in den Orphischen Hymnen; gelegentlich kommen 
auch rroXuu)..lvoc:;, rroXuvaoc:;, rroXuatvoc:; vor. Einen innerlich be
gründeten Sinn hat rr o X u w v u ).I o c:;: es ·war kultische Sitte, die 
Gottheit mit möglichst vielen Namen und Beinamen anzurufen. 
Denn man glaubte, daß Kenntnis des Namens auch Macht Uber 
das \Vesen verschaffe, das den Namen trägt, und nannte alle 
seine Namen, damit der wahrhaft zwingende auch dabei sei, 
damit der Gott in allen seinen lVIachtgebieten er:faßt werde (vgl. 
Ansfeld a. a. 0. 517 ff.; Norden a. a. 0. 144 ff.; Wünsch 
a. a. 0. 143; Pfister R-E XI 2155, wo noch weitere Literatur 
angegeben ist; Fr. Schwenn, Gebet und Opfer [1927] 27 f. 65 f.; 
G. lVIeyer, Philol. Suppl. 16 [1923] 48 ff.). Diese Vorstellung 
begegnet natürlich häufig in der Sphäre der Zauberei: ich :führe 
nur ein Beispiel aus den Zauberhymnen clafi.ir an: P IV 2344 
olba cra TCX l«XA&. K<Xl )..lE'fUAa, Koplj, OV6).1aTa CJ"E).IVU. Aber ebenso 
treffen wir in der eigentlichen Hymnendichtung auf jene Vor
stellung von, der rroXuwvu).lla des Gottes, wieder ein Beweis fi.ir 
die enge Zusammengehörigkeit von Gebet und Zauberspruch, 
von Hymnus und Zauberhymnus. \Vie man den Gott mit mög
lichst vielen kultischen Eigennamen benannte, so beg·leitete man 
auch seine Anrufung mit möglichst vielen Epitheta seiner Eigen
schaft.en und Tätigkeiten (vgl. Kern, Die Religion der Griechen 
I [1926] 152). Ich :führe solche Beiwörter an, wo sie jeweils 
in den Zusammenhang der Untersuchung passen; einen Eindruck 
von ihrer Häufung, vor allem in der jüngeren Hymnendichtung, 
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vermittelt Ada.mi a. a. 0. 222 :ff. 'Vir finden hier nebeneinander 
Adjektiva zur Bezeichnung der l\Jntht und Verehrung, die ein 
Gott besitzt - der Gesinnung und Wirksamkeit, die er den 
Menschen gegenüber offenbart - der Erscheinungsform und 
Attribute, die ihm speziell der l\1ytJ10s zuweist· (wie EKaTl1ßoAoc;;, 
cwrup6To~oc;; für Apollon, XPU60Tplmva für Poseielau usw.) -
besonders auch der Herkunft und der Kultorte des Gottes. 
Solche Epitheta wirken oft recht bombastisch und überwuchern 
im jüngeren Hymnus alle übrigen Bestandteile. Aus ihrer Fülle 
entwickelt sich jene für den Hymnus typische Fragestellung·, 
wie sie 1\ienander wiedergibt (S. 438 Sp.): w L).liV9tE 'AnoHov, 
Ti v a 6E XPll npo6E11TEtV ; TI 6 TE p o v i1Awv ... , l) voOv . . . usw. 
Solche Fragen mit l) . . . 11 oder EhE . . . EhE begegnen häufig 
in der Hymnendichtung (vgl. Acla.mi a. a. 0. 223. 227 :ff. Norden 
a. a. 0. 145 ff. Buchholz a. a.. 0. 13 ff. Knoke a. a. 0. 16). Denn 
der Gott wird durch derartige Aufzählungen freudig gestimmt: 
ETii6qc;; TE x a i p E 1 Tale;; npo6WVU).liatc;; n:Uv TOTIWV o 9E6c;;, Kai I.Ü6mp 
0 nuewc;;, OÜTW Kai 0 L).livewc;; (l\ienandr. s. 440 Sp.). Die Beleg
stellen für TIOAUWVU).loc;; in der Hymnendichtung sind: Hom. h. 
1, 82. 5, 18. 32. Bakchyl. epigr. 1, 1. Pind. Istlun. 5, 1. Soph. 
Ant. 1115. Aristoph. Thesm. 320. Klea.nth. 1. Theokr. 15, 109. 
Anubish. 5. Orph. h. 2, 1. 10, 13. 11, 10. 16, 9. 27, 4. 36, 1. 40, 1. 
41, 1. 42, 2. 45, 2. 50, 2. 52, 1. 56, 1. 59, 2. Prokl. 2, 1. 6, 1. 13. 
Nonn. Dion. 40, 400. 44, 193. Ox. pap. 1380, 97. 101 f. P IV 
2545. 2745. 2765. 2815. 2831. VI 24 (natüi'lich auch an nicht
hymnischen Stellen der Zauberpapyri). Diese TIOAUWVU).l(a hat 
eine hohe kultische Bedeutung. Das geht hervor aus Kallim. 
3, 7, wo Artemis a.ls Kind ihren Vater um TIOAUWVU).lta bittet 
in einer köstlichen Szene, deren entzückende Feinheiten I-I. Her
ter (Kallimachos und Homer, Xenia Bonnensia 1929, 60 :ff.) her
ausgestellt hat; ferner aus Beiwörtern wie f.lf.TaAwvur.toc;;: Aristoph. 
Wo. 569. Thesm. 315. Orph. h. 12, 10. 23, 3. 32, 3. 36, 2. 60, 1. 
70, 1. 72, 3. 76, 2. TIEptwvur.toc;;: Soph. nr. 4. EUWVUf.loc;;: Orph. 
h. 8, 4; auch Hes. Theog. 409. bu6wvur.toc;;: Luk. trag. 7 (in einem 
parodistischen Hymnus); bereits homerisch und in Hes. Theog. 171. 
navwvur.toc;;: Greg. N az. 2, 12. Tptwvur.toc;;: P IV 2546. 2821. Me
gara b 2. TETpawvu).loc;;: P IV 2560. 2818. Die beiden letztge
nannten sind eine Eigentümlichkeit der Zauberhymnen ; sie 
stehen jevi•eils bei anderen Beiwörtern, clie ehenfalls mit Tpt-
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bzw. TETpa- zusammengesetzt sind (wie TptKapavo~; Tpt-, TETpa
np6<1wno~; Tpt-, TETpctobln~ usw.). 

Die mit nav- und noi\u- zusammengesetzten Acljektiva ent
stammen fast durchweg der hellenistischen oder der Kaiserzeit; 
nur ganz wenige sind schon bei Homer, wenige bei den Tragi
kern zu belegen; manche kommen sogar nur an den angeführten 
Hymnenstellen vor. Inhaltlich berühren sie sich nahe mit dem 
Stil, den ich als den hyperbolischen bezeichnet habe, indem sie die 
Größe der göttlichen Macht ins Übergroße steigern. 

§ 3. Die ausdrücklich benannte Macht der Götter. 

Die Macht des Gottes wird, wie wir bereits sahen, in ihrer 
Größe, in ihrer Uranfänglichkeit und Allumfassendheit im grie
chischen Hymnus stark empfunden und demzufolge ehrfurchtsvoll 
verehrt. Diese göttliche Macht wird in der Hymnendichtung 
bisweilen auch geradewegs ausdrücklich benannt. Die unzwei
deutigen Bezeichnungen hieriHr sind vor allem bUVctl-ll~ und apETJ1, 
die geradezu Termini der Kultsprache sind. V gl. hierUber Pfister, 
Kultus R-E XI 2115 ff. Rel. d. Gr. u. R. 108 ff. 

Zunächst buva~-tt~ (vgl. dazu auch Dieterich, Mithrasliturgie2 
[1910] 46 f.): Im Hom. h. 3 ·wird eine Wundertat des jungen 
Hermes erzählt (wie er die Rinder wegschleppt), und zur Er
klärung wird hinzugefügt (V. 117): Mva~-ttc;; b€ ol ~ni\ETO noi\i\t1; 
die göttliche Mvaf..uc;; zeigt sich hier also in einem einzelnen Fall und 
hatnicht die allgemeine umfassende Bedeutung wie sonst. Hingegen 
heißt es bei Hes. Theog·. 420 von Hekate, daß sie TIJ.tll und 
Öi\ßo~ verleihen kann, ElTEt Mvct~-tl~ lE napEO"TIV. Damit ist die 
eigentliche göttliche Macht bezeichnet. Ebenso Chrysosh. 2: 
noi\E~-tE'i~ b' "Apeo~ I Kpeitmov' ~xwv Mva~-ttV, TQ. 1TCtVTa 9EkfEL<;;. 
Kaib. 1026, 2 (Asklepios): ()"~ Mva~-ttc;; KaJ<O€p"fOV avaKpo[uEL T1 

E.mrro~-tn~v] &v9pumwv. P XII col. 8, 3 (Arsemphemphöt): O"fj 
bUVUI-lEl <YTOIXEta 1TEi\EI Kai <pUETa\ rravra. Ox. pap. 2074, z. 14 
(Jungfrau Maria) : <Yu El ,, TEi\EllUO"ct<Ya auroO TO O"noubaO"J.tct 
buVUI-lEl Tfj O"fj. Z. 34: <Yu el ~ Tfj <Yfj bUVCtl-lEl Kcti TOD <YKOTOU<;; 
buvaO"TEu<Ya<Ya. Ohne daß gesa.gt wird, worin die göttliche Macht 
besteht, wird lediglich ihre Größe hervorgehoben: Soph. Ant. 
604: TEUV' ZED, Mvct<YLV Tl<;; uvbpwv I U1TEpßa<Yict KctTCtO"XOI. Arist. 
37, 17 K. (S. 20 D.; Athene): Tijc;; ~-tE:v ouv buva~-tewc;; Ti XP'l ~-tEI~ov 
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EhrE'iv <JJlf.tEiov ~ ro vtKdv rraVTaxoo; Eur. Alk. 219: 9Ewv -rap 
Mva).tt<; ).IE'fl<JTil. P I 344 (Helios): , öpKiZ:w T~V m)v ouva).lw, T~V 

rra<Jt ).IE'fl6TI1V. Die OUVU).ll<; der Aphrodite verehren alle Menschen 
(Philipp. 1, 1). Solche göttliche lVIacht gliedert sich in viele 
einzelne Fähigkeiten; so besteht die ouva).lt<; des Apollon bei 
lYienandr. (S. 440 Sp.) aus folgenden buva).!Et<;: ToEtKil, ).IUVTIK~, 

iaTptK~ und ).IOU<JtKil; ähnlich Arist. 42, 4 K. (S. 64 D.): 'A<JKAilrrtoO 
buva).!Et<; ).IE"fUAat TE Kal rroAAai. 43, 15 (Zens): <Tra<Ja<;> ou<Jia<; TE 
Kal buva).!Et<; l!xwv (Konj. von Weinreich, s. Amann a. a. 0. 40 
Anm. 1; Zens hat damit die höchste lYiac~t). V gl. auch Arist. 
45, 21 K. (S. 90 D.). Schließlich wird die Gottheit selbst als 
Mva).lt<; angerufen (so Helios in dem Gedicht unter Orph. 
frg. 236 als KO<J).IOU Mva).lt<;) und erhält Attribute wie EuMvaTo<; 
(Orph. h. 29, 20. 33, 1. 38, 20. 74, 2. 76, 10. 84, 1, auch 76, 6 
und 77, 5; vgl. Kern, Genethliakon fUr Robm·t [1910] 96 f.), 
buva<JT!l<;, -tc; (P IV 180. 264. Ox. pap. 1380, 34. 57. 97), 
rravTobuva<JTil<; s. o. S. 45, ).IE'faAoouva).lo<; (P IV 639). - Etwas 
außerhalb dieses Zusammenhangs steht Aristot. 9 (Areta): <JEO 
b' gVEX' ouK ~to<; 'Hpw<AEil<; A~bac; TE K6pot I rroAA' &vhAacrav 
Ep"fotc; I <Jav U"fpEUOVTE<; Mva).llV. ,Die Mva).lt<; dieses personifizierten 
Begriffs ist eben sein eigentlicher Inhalt, die apET~ als höchste 
l\iannestugend, die sich jene Helden durch ihre Taten erwarben. 
- Auf das V erbmn Mvcwew in ähnlichem Zusammenhang wird 
gelegentlich hinzuweisen , sein; vgl. auch Long. II 7 (Eros): 
MvaTat b€ TO<JOUTOV Ö<Jov oub€ 6 ZEuc;. 

Die göttliche lVIacht wird ferner bezeichnet durch & p E T ~. Die 
Aretalogien erzählen von dieser Wunderkraft und den Wunder
taten der Gottheit~ vgl. Pfister, Epiphanie R-E Suppl. IV 292 f. 
(dazu Rel. d. Gr. u. R. 285); die Aretalogoi verkunden solche 
vVundererzählungen, vgl. Orusius, Aretalogoi R-E II 670 ff. 
Alb. Kiefer, Areta.logische Studien, Diss. Freiburg 1929. Zu der 
apETJ1 und den apETai des Gottes vgl. auch Reiter, Epitymbion 
für Swoboda 1927, 228 ff. Diese apETJ1 des Gottes ist Gegen
stancl der Verehrung: Krates 2, 3 (Euteleia): m)v apm)v Tl).IW<JtV, 
Ö<Jot Ta blKat' a<JKoO<JtV. Orph. Arg. 3 (Apollon): <J1)v apETJ)v Ö).IVW. 
Isyll. E 23 (Asklepios): Tl).IWV ()~V apETllV, wvat Meist hat sie 
der Gott VQil einem anderen Gott erhalten (s. auch u. S. 56 ff.); 
so soll sie der hymnisch gefeierte Ptolemaios II. nach seinem 
Tod von Zeus empfangen bei Theokr. 17, 137: apET~V 'fE ).IEV EK 

KeyQner, 4 4H 



A1oc;; €Ee1c;;; so hat sie die Insel Delos von Apollon bekommen 
bei Pind. pa.i. V1 130: rr68Ev n..aßEc;; vaurrputav1v I hal~-tova Kai 
nxv 8ql1Eovov apET( av ). I 6 lTUVTa TOI TU TE Kai I TU TEUXWV O'OV I 
E'f'fUU;\\tEV 0 ;\ ß 0 V I Evpu6(rra) Kp6vou Jrralc;;- (ohßoc;;, hier mit apET~ 
synonym gebraucht; die Begriffe decken sich eigenWeh nicht 
ganz, sind aber eng verwandt, vgl. unten S. 69 und § 8). Die 
gesamte Macht des Gottes setzt sich aus einzelnen Fähigkeiten 
zusammen, die gleichbedeutend als huVUI-IEI<;; oder apETa( be
zeichnet 'verden: Menandros (S. 440 Sp.) kommt auf die huva~-tEic;; 

des Apollon mit dem Ausdruck apEta( zurück. Diese dpETai 
besing·t der treue Verehrer des Sarapis bei Maiistas V. 19: rrc:iv 
h€ Kat' ~1-1ap I crac;; dpETac;; l1EihEv. Mit &pEtal werden aber zugleich 
auch die -Wundertaten bezeichnet, die der Gott ausftihrt und 
die ein Ausfluß seiner apET~ sind. Nicht immer kann man streng· 
unterscheiden, ob die Fähigkeiten oder die Wundertaten gemeint 
sind; so bei Phil. leg. ad 0. 21 § 143 (Augustus): 6 T~V av8pw-
1TlVY]V cpuO'lV umpßahWV EV cmacrwc;; talc;; apETa'ic;; oder an den ver
derbten Stellen in dem Telesphoroshymnus (Kaib. 1027, 16) und 
in dem Delospaian (Pincl. pai. VI 176), wo kein Zusammenhang 
erkennbar ist. Hingegen dürften die apETai als Taten des Gottes 
zu fassen sein, wenn der Zauberer den Hermes bittet (P V 417), 
ocppa O'E 1-iU.VTOO'UVal<;;, Tale;; cralc;; apEta\0'1, Mßot~-ttl). Diese Wahr
sagungen sind einmalige Offenbarungen, also "'Wundertaten, an 
denen der Gläubige das "\Vesen des Gottes erfaßt (ha~-tßavEI). 

Sehr wichtig ist diese Vorstellung, daß durch solche apETa( oder 
I! p 'f a die große apET~ der Gottheit offenbart wird: MaiistaR 
berichtet von derartigen göttlichen l!pra und schließt (V. 61): 
ärrac;; h' äpa }..aoc;; EKElVlf-1 I O'~V apET~V 8a).lßY]O'EV EV ll~-tan2). Isyllos 
(E 1) erzählt ein ähnliches Wunder: Kai tObE. O'f\<;; apE.tf\c;;, 
'AcrK;\Y]mE, TOUp'fOV i!hEtEac;;. In diesem Sinn ist vielleicht c1ie ver
derbte Stelle eines Zauberhymnus zu ergänzen (P XVII b, 21): 
Kai )!OL EUXOI-IE[ V]'+' n)v O'llV [ apET~V ErrihEitat]. 

1) Die Herstellung· des Textes durch Preisendanz (pap. TE ~wvToouvr.us) 

erscheint mir vorzüglich und weit besser als die andere Korrektur (TE 
~lavToouvw;), die von Reiter, Epitymbion f. Swoboda 234 f. fälschlich als 
Überlieferung· des Textes bezeichnet wird. 

2) Zur upETll des Sarapis vg-1. Weinreich, Neue Urlmnden zur Sarapis
religion, 1919, 10 ff. 

50 



Die anschließenden Verse lauten: avepw1r4J oa!41 iKETl~ Kai a[- - -] Kai 
ai]v pav-roauv11v v'l[~tep-r€a - -, in ihnen steckt wohl die Ausführung, welche 
beiden Teile seiner apET~ der Gott zeigen soll; wahrscheinlich parallele Kon
struktion : Kal a[ ~v - - -] Kai a~v pav-roauv11v - - - (Plasbergs Ergänzungs
vorschlag a[tp a-rpant.U-rlJ [so auch Preisendanz] hat m. E. weniger Wahr
scheinlichkeit für sich). Hingegen sehe ich in dem ersten Kai-Satz (V. 21) 
eine gewisse Überordnung über die beiden folgenden darin, daß in ihm 
).101 euxo~H1V4J ... av9pW1T4J oOi4J IKETlJ steht, was doch auch zu den beiden 
folgenden Gliedern mithinzugehört.- Zur Rechtfertigung· meiner Ergänzung 
von V. 21 (Plasb. ~wp<pi]v €1ril>et~ov, Preisend. p. €1rhet~ov) sei angeführt: 
Isokr. Hel. 59: Zeu~ ... Ttiv au-roD huva).ltV EVhEiKVUTUI. 64: €veheiEa-ro ... 
TfJV auTi'j~ buvaptv. Menandr. S. 444 Sp.: ön oi ~tev (= die Menschen) €m
be{KvuvTm Ta~ aunuv ape-rcl~. Arist. 45, 15 K. (S. 88 D.J: EK TlUV ~P'fWV 

~m<paivETat K«i be{KvuTm. Aristoph. Wo. 269: ~~9ETE ... EI~ E1TihetEIV. Auch 
bei einzelnen Künsten steht €mheiKvuaem: Pind. frg. 32: (scil. 'A1To~~w
vo~) pOUO\KaV opeav €mhEIKVU).IEVOU und Kallim. 2, 99 (Apollon): i')po<; 
EKll~O~hlV xpua€wv €m1ie!Kvuao TOtWV. l!'lir alle solche Offenbarungen ist 
hetKvuvm der stehende Ausdruck, s. Pfister, Epode R-E Suppl. IV 339. Rel. 
d. Gr. u. R. 148 f. Dasselbe \Vort steht auch für die Offenbarung der 
heiligen Orakel und Weihen: avahEtKVUVat Orph. h. 24, 10. 76, 7. 84, 3. 
Isish. los Z. 27 (das Wort wurde aus der sakralen Sprache des Altertums 
in altchristliche Liturgien übernommen in der Bedeutung "weihen", vgl. 
Peterson, Festgabe für Deißmann [1927] 320 ff.); Ka-rahEtKvuvm Orph. h. 79,3; 
€mhEtKvuvat Isish. Kyme Z. 24; ein weiterer Ausdruck hierfür ist <'.tva<paivEtv 
Philod. 112 (vgl. Bnll. de corr. Hell. 49 [1925] 124 ff.). Orph. h. 54, 10. 79, 8. 
Prold. 4, 15. 

In den Hymnen des Dioskoros spielt die apm1 der göttlich 
verehrten Machthaber eine besondere Rolle, und zwar bringt 
der Verfasser dabei einige wenige Gedanken immer wieder, 
teils wörtlich, teils in geringen AbwamUungen. So verwendet 
er den auch sonst nicht seltenen Gedanken, daß er nicht in der 
Lage sei, die Macht des Gefeierten (hier des Feldherrn Kalli
nikos) in der gebührenden vVeise zu würdigen (Dioskor.13,ll): 
ToXflf)Et~ lEVOflllV, 1T«VEmiEtov UflV01TOXEUEIV · I TOO'O'«Ti'lV dpm)v 
UVIKUVETO~ El).U XrraiVEIV (vgl. 9, 16). Die apm:<i, die Wundertaten 
aber sind so zahllos wie die Sterne am Himmel oder die \Vogen 
des Meeres: 43: El Tl~ buvf)O'ET«< apt9~-tEIV aO'TEp«~ I ~ TOl~ Kua9ot~ 
T~~ eaMTT'l~ pEUfl«T« I vai 1rou Karw 1TUVTw~ buvf)O'ofl«t flETpEiv I 
TU~ 1TUVKa>..XiO'T«~ apETU~ O'oO, bEO'lTOT« (fast wörtlich = 3, 10 ff; 
ebenso findet 13, 11 f. und 43 f. starke Entsprechungen in 4, 13 ff.). 
Von hier aus wird der voraufgegangene V. 5 klar, wo der 
Dichter sagt, daß er sich auf einem Meer ungemessener apETai 
befindet: E~-t1TXEO~ El~ 1tX6ov i1X9ov CtflETp{JTwv &pETawv (wörtlich 
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= 12, 2fi; vg.J. 12, 21 und 3, 15). Die Menschen aber ergreift 
Furcht vor der apETll der Gottheit (V. H5): EITEl b€oc; ~Haß€ 

mivtac; 1 crfjc; cipEti'jc;, npocp€pWtE. 
Auch andere geläufige AusdrUcke für Kraft wie ~-t€voc; 1), 

cr8€voc;, aht1, lcrxuc;;, Kpcitoc;; und damit zusammenhängende Ac1-
jektiva und Verba, ferner oßpt~toc; und gelegentlich auch crocpia 
werden zur Bezeichnung cler 1\iacht des Gottes verwendet. 
1-l E V 0 <;;: Hom. h. 5, :-307: TWV ()' abtKllCfUVTWV TtCfl<;; f()"(JETCH ~wna 

navta, I o'( l<EV 1-lll 8ucriatcrt TEOV 1-!EVO<;; lAUCJKWVTat (Worte des Hades 
zu Persephone). Dio1)hant. 21: Z::ov ~-!)&Kap uJ Timav 'AcrKAlFTIE, ... 
23: ... E.aopw ~-t€voc;. Der Gott selbst wird als f.!Evoc; bezeichnet: 
Hom. h. 2, 193: lEpov ~IEVO<;; 'HEAtOto. 196: 1-!EVO<;; oHoc;; 'HEAtOIO. 
Orph. h. prooim. 10: 'Hcpalcrtou 1-!Evoc; U'fVOV. 13: 'HpaKA.Eoc;; 
~-t€voc; qu. Femer UTIEP/-!EV~<;; Orph. frg·. 168, 20 u. 23 von Zeus 
(bereits homerisch), vgl. lVIeyer a. a. 0. 70; umpf.lEVEtll<;; Hom. 
h. 8, 1 von Ares; vgl. auch EU/-!EVt1c; s. u. § 5. cr 8 E. v o c;: Aristokl. 7: 
crov tObE, b.&MatEp, CJov TO CJ8€voc;, als Zusammenfassung nach 
dem Bericht von einem 'Wunder der Göttin. Horn. h. 2, 89, 
·worte der Nymphe Telphusa zu Apollon: CJu b€ KpEicrcrwv Kai 
apEiwv I ECJCJt, U.vaE, EME8Ev, (JEU b€ cr8€voc; ECJtl 1-!E"fiCJTOV. N onn. 
Dion. 44, 240, .. Worte Selenes an Dionysos: TupCfllVOt bEbdacrt 
TEov a8E.voc;. Kaib. 1027, 5: (scil. IA.aCJKOVtat) crov a8E.voc;;, t1rn6-
cppwv 'ACJKA.trrnE. Pincl. frg. 29, 4: !1 to n&vtOA/-!OV cr8E.voc; 'HpaKHoc;; 
(scil. U/-!V~CJO~-tEV ;). Androm. 1: KA.08t noA.u8poviou ßptapov cr8€voc; 
avnb6toto, Kalaap. V gl. eine Weihinschrift IG XIV 1003 a: 
'AA.KEibqv KpatEpov KOCJ~-tOU CJ8€voc; oupaVtOIO. wenn so mit /-!EVO<;; 
und cr8E.voc; vielfach der Gott selbst geradewegs angeredet wird, 
so ist damit gesagt, daß er nicht allein "Kraft" besitzt, sondern 
seinem Wesen nach selbst "Kraft" ist. Er wird cJ8EVctpuJTatoc; 
und CJ8€vwv genannt (Diophant. 12. 17) ; ferner /-!E"faCJ8Ev~c;; 

(ME"f<XAoCJ8Ev~c;): Alkm. 26. 27. Pincl. N. 7, 2. frg-. 57. Aisch. 
Sieb. 70. Aristoph. Wo. 566. Orph. h. 12, 1. 13, 2. 50, 5. 65, 1. 
66, 1. Prokl. 6, 2. 14. 7, 3. Kaib. 831, 1. EptCJBEVll<;;: Hes. 
Theog. 4. Orph. h. 69, 7 (vgl. auch Bruchmann a .. a. 0. 128). 
bopucr8Evt1c;: Hom. h. 8, 3. nupW8Ev~c;: P II 90. noA.ucr8Ev~c;;: 

Luk. trag. 191 ('Aba~uivnvov i18oc;; Exoucra K6pa lnouA.uCJ8EVE<;). Pap. 

1) Über dies Wort vgl. die vou Pfister, Rel. r1. Gr. u. R.. 111, 142 f., 188 f. 
besprochene neuere Literatur. 
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Ohic. llll (to rr. örr'll.ov). rravaeevi)c;;: Greg. Naz. 3, 10. Zum gött
lichen 0"8€voc;; vgl. auch Aiscl1. Schutzfl. 575. a 'II. t< t1: Prokl. 1, 47: 
Kpcmpt]v 'fQP EXEl<;; t<CÜ &rrEiptrov aAKllV. Dioskor. 1, 8 (Athanasios): 
'EK 8eou rraMßaO"tAf\oc;; E.ml 8EMtV E'll.ft.axec;; 0.AKllV (zu EI< ... 'll.arxavEtv 
s. unten S. ßl ff.). V gl. Syne::;. 1, 65. 103. 4, 19H. 205. Femer 
ÜAKti.W<;;: Hom. h. 27, 9 (~ o' Cf.'II.Ktl.tOV llTOp exouaa, von Artemis ). 
Hom. h. 3, 101. Orpl1. h. 12, 1. 13, 2. P IV 2269, 2777 (bereits 
homerisch). TrctVUAI<lpü<;;: Dioskor. 12, 23. 13, 9. aAKi)El<;;: Hom. 
h. 28, 3. ToEa'II.Kt1c.;: Orph. h. 58, 2. Z:waAKtl<;; s. n. § 8 am Anfang. 
i a X u <;;: Orph. h. prooim. 28: Aiwvoc.; ~-t€·f' umipoxov iaxuv. Tyche
h. 3: rrwc.; XP~ TEav iaxuv TE o<E>'iEm; K p d T o c.;, KapToc.;: Aristoph. 
Thesm. 1140 (Athene): (scil. exet) t<paroc.; cpavEpov f.IOVll. Scol. 3, 4: 
"AptEf.IIV, ä 'fUVctli<WV f.IE'f 1 EX EI KpUTO<;;. lVlelinno 7 (Roma): ocppa 
Kotpavfjov exotO"a KapTo<;; J U"fEf.IOVEUt;J<;;. Orph. frg. 232,4 (Dionysos): 
O"U OE TOlO"IV exwv KPUTO<;;, oüc.; K 1 E.8EAIJ0"8a. Orph. h. 5, 1 (Aither): 
'Q btoc.; ut~t).lE'II.aepov f:xwv Kp<hoc.; ai€v aTEtp€c.;. Ox. pap. 1380, 
237 (Isis): O"u UVEMWV I Ka[i ßp ]oVTwv Kcd UO"Tparrwv Kai I XEt6vwv 
To Kp<hoc.; EXEt<;; (vgl. Z. 257). Orph. frg·. 168, 6 n. 169, 1 (Zens): 
EV Kp<hoc.;, EI<;; oai~-twv TE VETO (bzw. 'fEVETll<;;), Arist.37, 8 K. (S. 15 D.): 
TO f.IEV Oll Kpcnoc.; Tfj<;; 8EOG TOO"OUTOV EV oupavt.p t<al "fT:i (Athena), 
Hom. h, 3, 407 (Apollon zu Hermes): E'fWTE I eau~-taivw 

KaT6m0"8E To aov Kp<hoc.;. Luk. trag, 194: ME"fct O"ov Kpciroc.;, 
o'll.ßt6cppov nobci"(pa. Orph. h. 19, 9 (Zeus): TO O"OV Kpcitoc.; 'IO"f.IEV 
ärravTEc.;. Kleanth. 6 (Zeus): aov Kpchoc;; ai€v &eibw. Die Gottheit 
heißt selbst Kpchoc.;: Aisch, Sieb. 127 (Athene): O"u r' w Ato"fEVE<;; 
cpt'II.61Jaxov Kp<hoc.;. Schutzfl.. 525 (Zens): TEAEWV TE-l AEtÜTaTov t<pciToc.;. 
Orph. h. 12,5 (Heraldes): Kdproc.; ME'fa. Durch seine Kraft hat Zeus 
seine höchste 1\tiachtstellung erreicht: Hes. Theog. 73: KctpTE'i VtKllO"a<;; 
rrarf.pa Kp6vov 49: ÖO"O"ov cpf.prcn6<;; E.an eewv 1<pur€t TE ).lE'ftO"roc.;, 
Bei Proklos (7, 18 und 5, 7) ist Kpciroc.; nicht mehr in diesem 
einfachen, klaren Sinn gebraucht. Es begegnet auch in cln·ist
lichen Hymnen von Gott: Ox. pap, 1786, Z. 5. Synes. 5, 62. 
8, 49. Greg. N az. 1, 30. JHethocl. 140; vgL auch die neutestament
liche Doxologie z. B. 1. Tim. 6, 16: t.fi TIM~ Kai Kpciroc.; mwvtov. 
Mit t<pciTo<;; zusammenhängende Acljektiva stehen häufig als 
Epitheta der Götter: t<paruc.;: Hom, h. 3, 294. 414. 4, 129. 5, 346. 
377 (bereits homerisch). Kpatep6<; (KctpTEp6<;): Hom, h. 1, 13. 
100. 126. 3, 386, 418. 469. 5, 404. 430. 7, 18. Theokr. 17, 26, 
Stob. I 1, 31, V. 1. Orph. h. 11, 1. 19, 5. 67, G. 77, ö. IG XIV 



1003 a (auch bei Homer und Hesiod). Kpcm:n6~: Orph. h. 66, 9. 
67, 3, 84, 5. frg·. 62, 1. 114, 7. P II 9. IV 179. 2615 (schon 
homerisch). Kp<htO'TO~: Pind. OL 14, 13. Aristoph. Lys, 1320. 
Chrysosh. 2. Demetr. h, 13. Orph. h. 10, 25. P I 311. Ox. 
pap. 1380, 96. Kparat6cppwv: P II 85. KaprEpÜXEtp: Rom. h. 
8, 3. Orph. h. 12, 2. 66, 3. Megara b, 5. 7taVTOKpchwp (-Etpa), 
rra'fKpari]~, rraO'tKpcirHa s. o. S. 45. KOO'~wKp<hwp: Orph. h. 4, 3. 
8, 11. 11, 11. P IV 1599. V 400. XVII b, 1 (KOO'J.to- oder rravro
Kpcirwp); hierzu vgl. Pfister, Philol. 69 (1910) 426; Dölger, Sol 
Salutis 2 (1925) 384 Anm. 1. rrovroKp<hw p : Aisch. Sieb. 130; 
für Orph. h. 17, 7 cod. Thryll. als Konj. Hermanns aus rravro
Kpchwp, sicher sehr feinsinnig, aber nicht zwingend : denn 
Poseidon, der freilich nur über das Meer herrscht, kann mit 
demselben Rechte wie Pluton (Orph. h. 18, 17) rravroKp<hwp 
genannt werden, zumal außerdem die Ähnlichkeit der drei letzten 
Verse in den Hymnen 17 und 18 da:fi.ir spricht, auch in 17 das 
rravroKpchwp unverändert stehen zu lassm1.. auroKpcirwp: P III 239; 
vgl. Phil. leg. ad. C. 21 § 143. auroKpcimpa: Orph. h. 70, 8. 
Interessant ist, daß bei Synesios eine sonst nicht belegte Wort
bildung dieser Art begegnet (rrpnarnpoKpcirwp Synes. 3, 161), 
die sicher aus heidnischer Hymnendichtung übernomme!l ist 
(vgl. Orph. h. 19, 5. 11). - An Verben, die mit Kpciro~ ver
wandt sind, kommen vor: K p a r EI v: Res. Theog. 403. Orph. h. 
16, 7. 68, 11. Prokl. 1, 17 in Verbindung mit &vdO'O'EIVj ferner 
Orph. h. 85, 3. 33, 6. 55, 5. 18, 11. P IV 2769. XVII b 15. Ox. 
pap. 1380, 144. Long. II 7; (Partizip) Theokr. 22, 213. P II 8. 
Arist. 43, 30. 31 K. (S. 11 D.). Pap. Chic. II 14. Mesomed. 11, 13; 
(Passiv) Kleanth. 8. Orph. h. 27, 8. K p a r u v E t v: Soph. 0. T. 903. 
Eur. Alk. 596; Hipp. 1282. Orph. h. 3, 11. 58, 8. 64, 8. 87, 1. 
P XII col. 7, 36. K p a r t 0' rEuEt v: Soph. Trach. 102. Eine Reihe 
dieser Stellen ist in § 2 angeführt. 

Das Adjektiv o ß p q.t o ~ (o~.tßpt).to~), bereits homerisch und meist 
Beiwort des Ares (vgl. Bruchmann a. a. 0. 41), bezeichnet eben
falls die g·öttliche Stärke. Besonders eindrucksvoll soll wirken 
Orph. h. 65, 1 (Ares): '1\ppnKr', Ü~Jßpt).t6eu).tE, ).tE'f<XO'SEVE~, o).tßpt).tE 
bro).tov, ähnlich Kaib. 831, 1 (Herakles): ~Q ~~o~ 'AXKJ.u)vn~ TE 
J.lE'f<X0'8EVE~ oßpt~.tOV afJ.te<. Es steht ferner als Beiwort der Nike 
Mesomed. 11, 12, des A1mbis als Ammon Anubish. 3, des Kalli
nikos Dioskor. 13, 56 und steckt wohl auch in der verderbten 
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Stelle pap. Chic. VI, 17. oßptMÜ9u).to~ ist Beiwort von Ares 
(Hom. h. 8, 2. OriJh. h. 1n·ooim. 10 und 65, 1; vgl. Bruchmann 
a. a. 0. 41), von Hera.kles (Orph. h. 12, 1), von Rhea (Orph. h. 
14, 7), von Pluton (Orph. h. 18, 1), von Athene (Orph. h. 32, 2), 
von Hephaistos (Orph. h. 66, 1), von Zeus bzw. seinen Blitzen 
(Orph. h. 15, 6. 19, 6), von Dionysos (Anth. Pal. 9, 524, 16), von 
PodagTa (Luk. trag. 192); oßptMomhpll als Beiwort Athenes bei 
Prokl. 7, 3 (vgl. Bruchmann a. a. 0. 11); oßt/-IO'(UIO~ von dem 
O'WfJa des Zeus Orph. frg. 168, 23. 

Auch die 0' o <p i a des Gottes begreift gelegentlich seine Macht 
und seine Fähigkeiten in sich; so Maked. 17: 'AO'KAllrrtE, O'~V bio 
bibou O'o<piav U/-IVOUVTCl~ E~ ai[El] e]aAAEIV EV ßtotfj. Der Inhalt der 
Macht wird in dem folgenden Infinitiv näher ausge:ftihrt: gib 
deine O'o<pi«, d. h. gib, daß die Hymnensänger im Leben ewig· 
blühen und gedeihen. Derartige Infinitive als nähere Bezeichnung 
der Gottesmacht sind typisch im Hymnus (s. u.). Eine der &petai 
des Apollon ist angegeben, wenn er Eur. Iph. T. 1238 als €v 
tnMp~ O'o<po~ bezeichnet wird. Vielleicht ist auch das Epitheton 
rravO'o<po~ (s. o. S. 45) von hier aus zu deuten: aller Dinge, aller 
Fähigkeiten und Künste mächtig. 

Aus der Erkenntnis der besonderen Macht und Kraft der 
Götter entspringt bei den Menschen die Verehrung dieser gött
lichen Macht; somit ergibt sich aus der MvaMl~ der Götter ihre 
Tt ).ltl bei den Menschen (s.o. S. 49). Daß diese enge Zusammen
gehörigkeit von Mva1-1t~ und Tl/-ltl bisweilen sogar zum synonymen 
Gebrauch beider Begriffe führt, hat Pfister (Die Hekatee1Jisocle 
in Resiods Theogonie, Philol. 84 [1928] 1 ff.) nachgevviesen. Die 
dort gemachten Beobachtm1gen können bei Heranziehung des 
gesamten griechischen Hymnenmaterials nur bestätigt werden. 
·wichtig ist, daß gerade als der wesentliche Inhalt des 
Begriffs Tl/-lll die M a c h t u n cl Kraft der Gottheit empfunden 
wird. Dies wird besonders klar, wenn Tl/-lll gelegentlich in den 
gleichen Zusammenhängen steht wie die oben gebrachten, ganz 
unzweideutigen Ausdrücke für Kra:ft, Macht; ferner zeigen es 
die Stellen, an denen ein Infinitiv von Tl/-ltl abhängig ist - denn 
der Inhalt dieses Infinitivs ist meist nicht so sehr die nähere 
Schilderung der Ehre, als vielmehr der Macht des Gottes. 

Macht und Ehre des Gottes verschmelzen gleichsam zu einer 
Einheit: Eur. Hipp. 1280: O'uMrr6.vtwv bio I ßaO'lAllibQ n,u6.v, Ktmpt, I 
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TWVOE ~-t6va l<pan1VEtc;;. Hom. h. 5, 150 (wo allerdings von den 
Königen die Rede ist): ofow ETIEO'TI 1-tE"fO. KpaToc;; EVSUOE Tl/.lll<;;· 
V gl. auch Mva1-uc;; und TIM~ als Hendiadyoin bei Arist. 45, 18 
und 22 (S. 89 n. 91 D.). Die TIMtl, die ein Gott genießt, wird 
zum Kriterium für die Größe seiner lVIacht und Stärke, was 
deutlich vor Augen geführt wird durch Arist. 40, 10 K. (S. 57 D.; 
Herakl.): KaiTot Et MEV änavTEc;; TÜV mhov vo~-tilovTEc;; o\hw TtMWO't, 
Tl ME'ilov av El7TOI nc;; O'VMßOAOV Tfjc;; ÖUVUMEW<;; i Ei ... llMEic;; b' ... 
TOUTOV Tll<;; mhfjc;; li~tWKCI.I-tEV Tlllflc;;, Kai OÜTW KpElTTWV ~ KC.<TU 
avepwnov "fE"fOVWc;; ÖEtKVUTat. Aufschlußreich für das Verhältnis 
MvaMtc;; : TIM~ ist Philipp. 1, 1: Xa'ipE 6Ea TTacpiq· O'llV "fcXP aEi 
MvaMtV I KaXXoc;; T' deuvaTov Kal <Y€ßac;; 1~-tEp6Ev 1 navTEc;; TtMWO't 
evcnol Ecpa~-t€pwt I EV na<Ytv Ml16otc;; Ep"foiO'iv TE KaXo'ic;;. I naVTll "fUP 
naO'tV <Yt1v bqXo'ic;; Tll-tllV. Hier ist ganz augenfällig, daß TIM~ 
(V. 5) lediglich eine sprachliche Variation im Ausdruck gegen
über Mva~-ttc;; (V. 1) darstellt; denn die Göttin offenbart nicht 
ihre Ehre, sondern eben ihre Macht, um derentwillen sie ver
ehrt wird. Einen ebenso deutlichen Beweis für die häufige 
Begriffsgleichheit von Tlllll und einem der Ausdrücke fUr Macht, 
Kraft gibt Pind. frg. 29, 4: l1 TO 7TUVTOAMOV 0'6€voc;; 'HpaKHoc;; I 
i1 Tav ÄwvucJou noXu"(a6€a TIMUV (scil. VMV~O'OMEV); der Gott wircl 
also selbst als 0'6€voc;; oder n~-ta (oder ~t€voc;; ocler KpctToc;;, s. oben) 
bezeichnet, was alles cler Gleichsetzung seines ganzen \V esens 
mit cler göttlichen "\Vunderkraft entspricht. Bei Pind. 01. 14, 12 
verehren die Chariten die d€vaov naTpoc;; 'OXu~-tnioto n~-tciv. Man 
spürt die Erhabenheit solcher Gestaltung: diese Tt~-td, die gött
liche Kraft und Ehre umschließt, ist offenbar cler Ausdruck fi.i.r 
die. höchste Göttlichkeit. 

Häufig ist im Hymnus der Hinweis, daß ein Gott von einem 
anderen, cl. h. meist von Zens, seine T 1M tl erhalten hat. Das ist 
so aufzufassen, daß er seine Macht von dem betr. Gott ver
liehen bekommt (was besonclers deutlich wird, wenn der oben 
besprochene Infinitiv hinzutritt); dadurch erhält er mittelbar 
natürlich auch eigentliche n~-tli, d. h. Verehrung bei den Menschen, 
so daß also in TIMll beide Begriffe vereinigt sind, lVIacht und 
Ehre. Zur Sprache des Hymnus gehört, daß diese Tlllli, die ein 
Gott dem anderen gibt (I! b w K E v, € n o p E v), als "f € p a c;;, o w p o v 
bezeichnet wird : Hom. h. 3, 468 (Worte des Hermes zu Apollon): 
npuhoc;; "(ap, Ätoc;; ul€, MET' &ea.vaT0\0'1 eaa<J'O'Etc;; I Jive;; TE KP<lTEp6c;; 
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T€ • CJ>IhE.I') OE <JE llllTtmx ZEile;; I ~K mi<JtlCO o<Jtllc;;, E'rropEV OE Tot 
O.·ri\aa owpa I Kai Tl/lclc;;. "Wörtliche Übereinstimmungen im Aus
clruck zeigt Resjods Hekatehynmus (Theog. 411): 11 o' UTIOKVO"a
/lEVll 'EKdTllV TEKE, rt)v rrEpi ncl.vrwv I ZEile;; Kpov[Oll'Ö TL/lllO"E · n6pEV 
bE ol U'fhUcl owpa I f..IOipav EXEIV 'fUlllS TE K«i O.rpV'fETOIO eah&O"O"%. 
428: UhA' E'n Kai noi\il wxi\i\ov-;-EnEl ZEile;; TtETat atm1v. 399 (Styx): 
n)v OE ZEuc;; ri!lllO"E, mpwcr« oE bwpa E'bwKEv. 1 aun)v MEV r«p 
f:911KE 9Ewv f..IE'f«V Ef..lf..IEV«t ÖpKov, I na.lbac;; b' ~f..I«T« navra €o0 
/lETavathac;; EtVat. Wörtliche Entsprechungen bei Theogn. 1386: 
Kunpo'fEVES KuOE:pEta ooi\onhOKE, <Joi n mpt<J<J6v I ZEuc;; TObE TlllllO"«c;; 
owpov EOWKEV EXEIV. I OUf.tVMat O.vepwrrwv TIUKIVac;; <ppEvac;; OUOE Ttc;; 
EO"TIV I ... 

Die Stelle hat offensichtlich hymnisches Geprilge und darf als eine 
hymnenähnliche Einlage bei Theognis betrachtet werden (vgl. Wünsch 
a. a. 0.158). V. 1388 f. bezeichnet die Macht Aphrodites des näheren, also ist 
die Tl~t~ bzw. das bwpov mit "Macht" gleichzusetzen. boMTTl\otco~ steht auch 
in den Aphroditehymnen Sapph. 1, 2 und Orph. h. 55, 3, KuTTpO'fEVil~ Orph. 
h. 55, 15. - Zur Feststellung des Textes sei bemerkt: Hs. ba~wa~ b', Diehl 
ba~wq.~, Bergk bd~tvacrm. Ich glaube, daß die mecliale Form stand (vgl. 
die ähnliche Stelle Res. Theog·. 122), besonders nachdem Theog·nis auch 
sonst an die Theogonie anzuklingen scheint; die TexHinderung ist bei 
l\fajuskeln nicht schwerwiegender als die Diehls. 

Hom. h. 5, 327 (Demeter): (scil. Owi) noi\M Oibov mptKai\Ha 
bwpa I Tl/lUS e•, äc;; KEV EAOITO MET' aeavaTOIO"lV EAE0"8at, vgl. V. 443 
und V. 461. 4, 29 (Hestia) : Tfj OE nan)p ZEile;; bwKE Kai\ov 'fEpac; 
avTi 'fUf.-1010 I Kai TE /lEO"l}l OlKl}l l«<T' ap' E~ETO nlap EAOUO"a. I nO.O"tV 
b' EV VllOlO"l 8nuv Tl/la 0 X 6 c;; EO"TI, I Kai nap« TI<XO"I ßpoTOlO"l 8EWV 
npE:<JßEtpa TETVKTat. Simias 2: :Loi f..IEV Eumnoc;; EUTIWhOS E"fXEO"nai\oc;; I 
owKEV aix~-tav 'Evvahwc;; EUO"Konov EXEIV. Orph. h. 57, 9 (Hermes): 
croi rap l!bwKE I TllltlV <i>Ep<JE<poVEta 8Ea Kfi.Ta TapTapov Eupuv I tJ.nixalc; 
aiVO/l6potc;; 9Vl1TWV obüv ll'fEf..IOVEUEIV (vgl. u. Hom. h. 3, 572). 
Orph. frg. 103 (Nyx): /l«VTO<JuviiV o' Ol OWKEV EXEIV UljJEUOEa 
TIUVTI;J. Eur. Bakch. 376 (Ba1~chos): öc;; Tao' EX E t, I 8ta<JEVEIV TE 

xopolc;; I /lETU T1 C(UhOU 'fEAUO"at I arronaO<Ja[ TE f..IEPlf..IVac;;. Wenngleich 
hier nichts von Tlf..lll oder clgl. steh-:r,- gehört die Stelle doch 
hierher: das Tao' EX EI bedeutet, daß der Gott die Macht hat zu 
den in den folg·enden Infinitiven ausgedrUckten Funktionen. 

I) c:ptkEiv und Tl,tu'.lv sind in diesem Zusammenhang Synonyma, vg'L weiter 
unten (S. 68 f.). 
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Eine ganz ähnliche Stelle, nach welcher offenkundig die Tll-lti 
des Gottes in seiner geschilderten Fähigkeit besteht, im carm. 
pop. 2 B. : "Q /\ivE (nu<rt) 9w'imv I TE T 11-1 E. v E, <roi rap EbwKav I 
npuJTw ).lEAO<;; &v9pumot<Ytv I cpwva'ic;; At"fupalc;; Mi<rw. Der gleiche 
Gecla~1kengang liegt zugrunde, wenn Aristophanes von Apollon 
sagt, daß er Ka>.>.i<rwc;; &01b<ic;; • • . 'fEpac;; 1Ep6v an den Tag legt 
(Thesm. 111 ff.). Eine Eigentümlichkeit solcher lVIacht des Gottes 
ist auch, daß sie den Menschen g·egenüber zum Ausdruck 
kommt (auch bei Linos und bei Aphrodite an der oben bespro
chenen Theog·nisstelle) : Zur Tl).lll der Moiren gehört es den 
Menschen Gutes und Böses zuzuteilen (Hes. Theog. 904): Moipw;; 
9', ~<;; n>.Ei<rTqv Tl).lt)v n6pE ).lllTiETa ZEvc;;, 1 .•• di TE btboO<rt I 9VYJToi<;; 
&v9pumot<Ytv EXEtV &ra96v TE KaK6v TE. Ebenso besteht die Macht 
Hekates in ihrer Wirksamkeit gegenüber den Menschen als 
KoupoTpocpo<;; (vgl. Pfister, Philol. 84 [1928] 3); Hes. Theog. 449: 
... TETi).ltlT<Xl "fEPUE<Y<YtV.• I 9~KE bE. ).llV Kpovibr)<;; KovpoTp6cpov. 
452: oÜTw<;; €~ &px~c;; KovpoTp6cpoc;;, al bE TE Tt~-tai. Das bwpov, das 
die Götter dem Asklepios gaben, ist die Fähigkeit, den Menschen 
die Leiden zu lösen (Diophant. 18) : <Yoi rap 9wi ol navumipoxot J 

bwpov 1-lE"fa, n)v cptAEAtl).lOVa I 9VYJTO'i<;; Enopov >.u<rtv cXA"fEWV (den 
'rext - überliefert ist Z. 18 <rf., Z. 19 TÜV cp. - hat bereits 
Crusius R-E V 1050 richtiggestellt). Zur Vorstellung, daß ein 
Gott dem anderen Tl).l~ erweist, vgl. noch Ariston. 1, 30. Anubish. 3. 
Arist. 41, 3 (S. 48 D.); mit bwpEI<Y9m ausgedrückt Ariston. 1, 33. 
Arist. 37, 21 (S. 23 D.). 40, 19 (S. 61 D.). Natürlich kommen 
auch Hymnenstellen vor, in denen die Erweisung von Tt).lti keine 
Machti.tbertragung, sonelern lediglich Ehrenbezeugung ist; so ehren 
alle Olympischen die Götterkönigin Hera (uZ:6).lEVot Tiou<rtv Hom. 
h. 12, 4). 

Die grundlegende Bedeutung der Tl).ltl (= Macht) für die 
Gottheit erhellt auch daraus, daß ein Gott, der d T 1 ).l oc;, & "f E.
p a <Y T o <;;, & b w p 11 T o <;; ist, solche Tl).lll unbedingt erstreben muß. 
Darum beziehen sich hierauf auch die Versprechungen, die Zens 
seinen göttlichen Bundesgenossen vor dem Titanenkampf macht 
(Hes. Theog. 395): TÜV b' Ecpa9', Ö<Yn<;; UTl).lO<;; uno Kp6vou ~b' 

&rf.pa<YTO<;; I Tt~-ti\<;; Kal "fEpawv €mßYJ<YE).lEV ~ 9€.~-tt<;; E<YTiv. Der Uner
träglichlmit seines Daseins ohne Tl).l~ ein Ende zu machen, wendet 
sich der jtmge Hermes an seine Mutter (Rom. h. 3, 167): oubE 
9wi<Yl I VWl ).lET 1 &9avaTOl<YlV abwptlTOl l<al UTIU<YTOI I auTOO T~bE 
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).lEVOVTE<;; UVEtO).lE8', wc.; cru KEAEUEtc.;. I ßEATEpOV llwm.t navra MET' 
ci.eavaTOI<;; oapi~EIV, I TTAOUO"toV, dcpVEIOV, TTOAUA~IOV, ~ KaT<l bW).l(.( I 
aVTpljJ f.v tiEp6Evn eacwcrE.w.v · d).lcpt bE Tlf.ltl<ö I Kd"fw rflc.; 6crll']<; 
€mßt16o)lat, ~O"TTEP 'An6A'Awv. I EI bE KE /l~ Mn;~crt m:m)p €~-t6<;, i1 Tot 
E"fW"fE I nEtp~crw - b u v a 1-l a 1 - cpt'Al']r€wv öpxa~to<; Etvw. 

Voll Kraftbewußtsein fordert der junge Gott ebenso wie die anderen 
Götter, wie Apollon, von seinem Vater Zens 6criq (göttliche Ehre) zu 
erlangen ; andernfalls will er sich, im Vertrauen auf seine bUva~n~, zum 
Anführer der Betrüger aufschwingen und sich so selbst - wie notwendig 
zu ergänzen ist - Tlf.l~ verschaffen. Eine sehr hübsche Oharakterisiernng 
dieser Stelle bei Schmid-Stählin a. a. 0. 237. - Textkritisch: die hand
schriftliche Lesart Uf.lq>i b€ Tlf.li'J<; in V. 172 ist gut zu erklären, vgl. Rader
macher 8.-B. Wien. Ak. 219, 1, 109 f. (was aber Macht und Ehre anlangt, 
so ... ). 

Auf dieses tatkräftige Vorgehen hin erhält Hermes als "fEpac.;, 
Anführer der Betrüger zu heißen (V. 291), was er sich vorher 
(V. 175) durch eigene Kraft erringen wollte. Auch weiterhin 
spielt in dem Hymnus - in der Auseinandersetzung des Hermes 
mit Apollon - der Machtgedanke eine wichtige Rolle. Apollon 
fragt den Bruder, der ihn durch seinen Gesang begeistert hat 
(V. 440): ~ crol r' EK "fEVErflc.; Tab' ä~-t' E!crntro eau~tar<l Ep'fa, I i1E. 
nc.; deav<hwv tiE evl']rwv dv8pwnwv 1 bwpov drauov EbWKE Kat EcppacrE 
eE.crmv &otb~v ; diese Macht des Gesanges ist ftir Apollon 8au~-tar<l 

Ep"fa, &ptrai; vgl. o. S. 50. Dann prophezeit er (V. 458): vuv 
rap TOI K A E 0 <; E<JTat EV &eavaTO\<J\ 9EOt61 (hier steht K'AEoc;; statt 
T't).l~) crol T1 aunp Kat ~lllTPl' TO b' UTpEKEW<;; U"fOPEVO"W I . . . ~ 
f.lEV f.rw <JE 1 Kubpov f.v &eavaTowt Kat oAßtov ~"fE~-tovEucrEw, 1 

bwcrw T' urAaa bwpa Kat f.c.; tE.'Aoc; ouK &naTt1crw. Über die bwpa, 
die Apollon dem Hermes verheißt, erfahren wir hier nichts 
Näheres; aber eine spätere Stelle des Hymnus gibt Aufschluß 
(V. 528): auT<xp Enma 1 ÖAßou Kat nAouTou bwcrw mptKa'A'AE.a 
paßbov. Dieser Stab (s. unten) ist in erster Linie das Zeichen 
für die damit übertragene Macht; Hermes kann damit über 
ö'Aßoc; und n'Aoutoc;; verfügen. Schließlich wird ihm noch die 
Funktion zuteil, Bote zur Unterwelt zu sein (V. 572) : olov b' 

Elc.; 'Aibl']V TETE'AE<J~-tE.vov anE'Aov Etvat (vgl. Orph. h. 57, 9 ff.), 
öc; T' abot6c;; TTEP EWV bwO"Et "fEpac; OUK f.MxtO"TOV. Von Hades, 
der sonst keine Gaben zu vergeben hat, erhält Hermes dieses 
nicht geringe 'fEpa~, diesen Teil seiner göt.t.lichen 1\'Iacht.. 
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Ganz wie Hermes sich in dem homerischen Hymnus um seine 
Tl/.lll bemüht, so tut dies die Hore des Herbstes in ihrer hym
nischen Rede (vgl. Braun a. a. 0. 50 f.) an Helios (Nonn. Dion. 
12, 23 ff.). Sie besitzt noch keine Tt/-1~, da die Weintraube noch 
nicl1t geschaffen ist, und fragt, wem dieses rE.pa<;; zugedacht sei 
(V. 25): Ka.l /..IO:Kapwv -rivt Toiho repa<;; l..lYilO'TEUETW Alwv; I vai, 
XiTo1..1w, 1..1~ KpumE, KctO't'fV~Twv ön 1..1ouvq 1 naO'awv &yepaO'To<;; E.yw 
rrf:Xov. Solchen jungen Göttem, die noch keine Tl/..1~ haben, 
gleichen die Sterblichen, die als Götter verehrt werden wollen ; 
sie erhalten ihre Macht von einem Gott. Um der Aphrodite 
willen ist Berenike nicht in das Totenreich eingegangen, sondern 
die Göttin hat ihr von ihrer eigenen Tl/..lll mitgeteilt (Theokr. 
17, 50 €a"; b' dml:laO'O'ao Tt/..la<;;); worin diese Macht Berenikes 
besteht, sag·t V. 51 f.: rraO'tv b' llmo<;; ~bE ßpoTo'i<;; l..lctAaKou<;; /..IEY 
E:pwm<;; I rrpoO'nvEiEt, Koucpa<;; l:l€ btbo! rro9f:ovn /..lEPl/..lY<X<;;. Auch die 
Heimatinsel eines Gottes erhält von diesem ihre Tl/..1~ ; darunter 
ist vviederum nicht nur Ehre und Ansehen, sondern auch Macht 
zu verstehen (s. Pind. pai. VI 130 ff. o. S. 50). Die Insel Delos 
möchte durch Apollon 1TEPITI/.lllEO'O'a werden (Hom. h. 1, 64) und 
Leto schwört ihr (V. 88): -riO'Et bf: O'f: 1' E:Eoxu rravTwv (vgl. dies 
E:Eoxo"; bei 'l'heokr. 17, 74. Kastor. 2. Nikiad. 19). Gleiche Tl/..1~ 
wie Delos durch Apollon will die Insel Kos durch Ptolemaios II. 
erhalten (Theokr. 17,66 ff.). 

So wie es für den Gott wichtig ist sich Tl/..lll zu verschaffen, 
ebenso schändlich ist es für ihn, wenn sie ihm geraubt wird. 
Eur. Iph. rr. 1267: fa'iu bE. -rav IMctVTEiwv dcpEiAETO Tl/-laY I <l>oißov 
cp96vtp 9u)ctTp6<;;. Aber Zeus gibt sie dem Apoll zurück (V. 1280): 
Kai Tt/..la<;; naXtv I 9~KE 1\oEi<j(. Darum betont Zeus vor dem Titanen
kampf, daß keiner seiner Mitkämpfer etwas von seiner fri.theren 
Macht verlieren solle: Hes. Theog. 392 El1TE b', o<;; av METa ElO 
9Ewv TtTfJO't /..lUXOtTo, 1 1..1~ nv' clrroppaiO'EtV 'fEpawv, Tl/-l~V l:l€ EKctO'rov 1 

EEE/-IEV, 1\v TO rrapo<;; 'fE /..lET' a.eavaTOIO'l 9EOtO'IV. 
Die Untersuchung des Begriffes Tl/.l~ hat bisher erg·eben, daß 

zunächst einmal der lVIachtbegriff darinsteckt. Diese lVIacht des 
Gottes erstreckt sich hauptsächlich auf die Menschen und ihre 
Verhältnisse. Die Ehre, die weiterhin zur Tl/..1~ gehört, kommt 
dem Gott dann von den Menschen, untl zvvar in Form von 
Opfern, Gebeten, Hymnen u. dg·l. Auch diese Ehrungen heißen 
Tll..lcti; auch solche Tl/..1~ w-ircl als hwpov oder "fEPU<;; bezeichnet, 
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ww die n1-ui, die der Gott; . vom Gotte empfängt (Ygl. z. B. 
Hom. h. 5, ß66 ff. 2, 94. 8, 549. Theokr. 17, 8. 22, 223. Isyll. 
B 1. Kastor. 2); auch hier begegnet der Ausdruck AU"fXUVEIV -
ygl. u. S. 62 ff. (z. B. Find. 75, 6; ygl. auch Hom. TI. 4, 48. 
24, 70. Heiler a. a. 0. 72). vVenn ein Gott einem auelern Ttl-lli 
verleiht, so überträgt er ihm lVIacht; wenn er ihn nur "ehrt" 
wie Hom. h. 12, 4 f., so ist dies nichts Greifbares und nur als 
dichterische Ausschmückung zu werten. Die eigentliche und 
wirkliche Ehrung der Götter sind ihre Tt/-(ai von seiten der 
Menschen; das zeigen die beiden folgenden Stellen des home
rischen Demeterhymnus deutlich: Hom. h. 5, 311 (scil. K€) "f€pawv 
T' EplKUOEcX Tl!-lllV I Kai 6ucnwv ~I..IEPO"EV 'O}..UI..IlTICI. owwn' ~XOVTw;;, I 
Ei 1-l'l ... und V. 353 KaTcup6tvueoucra o€ n/-(ac;; 1 deavaTwv. Der 
Dichter erzählt, Demeter hätte in ihrem Groll fast das ganze 
Menschengeschlecht vernichtet, und damit die Unsterblichen 
ihrer Tll..lti beraubt, wenn nicht Zens eingegriffen hätte (dasselbe 
berichtet Eur. Hel. 1337 :ff.). Mithin ist klar, daß die Götter 
ihre Tl/-ltl im Sinn von Ehre nur den Menschen verdanken. 

Der Gedanke, daß ein Gott von einem a.nderen seine Tll..lll 
erhalten hat, wird öfters mit Hilfe von rr a p uncl E. K formuliert : 
Hom. h. 3, 516 (Worte Apollons an Hermes): Tl/-lllV yap rrap Z11voc;; 
EXEI<;; ETT<X/-(Otßw Ep"fa I 6~0"ElV dv8pwrrotO"t KaTa xe6va rrou}..ußompav. 
Arist. 40, 19 K. (S. G1 D.) : Mo'ipav o' EAaXE 8aU).WO"Tt1v rrapa 
rraVTwv 8Ewv (Herakles). Diese 8au/-(aO"T~ /-(olpa ist eben die Tll..l~, 
die Wundermacht; auf /-(o\pa und AU'fXUVEIV in diesem Zusammen
hang wird gleich zurückzukommen sein. Hes. Theog. 346 (Okea
Iliden): a! K«Ta yalav I ävbpac;; Kovpi~oucrt cruv 'Arr6Hwvt ävaKn I Kai 
n OTCXI..IOt<;;, TCXUT11V bE: f:..toc;; rrapa /-(Otpav EXOUO"I. Die Göttinnen 
haben also dieselbe Fähigkeit, dieselbe lVIacht von Zeus, wie 
Helmte als KoupoTp6cpoc;;. Hom. h. 3, 4 71 : O"E o€ cpaO"t b<Xll/-(EVat 
EK f:..toc;; 6/-lcp~c;; 1 ,.wvniac;;, 'EKaEp"fE. Orph. h. 82, 4 (Notos): To0To 
'f<lp EI< 6.t6c;; E.crn O"E8Ev "fEpac; ~Ep6cponov I Ül..lßpoT6Kouc;; VECpE.Xac;; E.E 
l)Epoc;; f.c;; xe6vu. TTEI..IlTE:tV. 17, 4 cod. Thryll. (Poseiclon): OEUTEpoc;; 
EK f:..toc;; ElAtlXW<;; rravncrcnv dvacrcrnv. Die zweite Rangstelle kommt 
Poseielau zu gemäß der große'ii'""Dreiteilung, die gleich zu be
sprechen ist. 

Durch diesen hymnischen Stil ist auch ein Fragment des Philitas von 
Kos (Diehl II 209; Powell collect. Alex. 1925, 90; A. Nowacki, Philitae 
Coi fragmenta, Diss. 1\filnst .. 1927) bedingt (ur. 1 D., 2 P., frg. 6 N.): aXX' 
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ÖT' E1Ti xp6vo~ Eh81:J, ö~ EI( Ll.u)~ &h'fEa 1TEO"O"~ I Ehhf1.XEo Die Zeit erhielt von 
Zeus die 1\iacht, die Schmerzen zu lindern. 

V gl. auch die bereits angefi.thrten Stellen Theokr. 17, 135 und 
Dioskor. 1, 8, nach denen der göttliche Machthaber von (€K) 
einem Gott apm1 bzw. aXK~ erhält. Der Vergleich zeigt ein
wandfrei, daß es vollkommen gleichgültig ist, ob die mxp bzw. 
EK .6.t6c; erlangte Macht durch apEr~, &XK~, n~-t~. y€pac; oder ~-tolpa 
bezeichnet wird. - Daneben begegnet auch die Vorstellung·, daß 
ein Gott. durch eine andere Gottheit. Tt~-tai im engeren Sinne, 
d. i. Ehrungen von seiten der Menschen, erhält; hierher gehört: 
Orph .. h. 44, 6 (Semele): nwxc; TEuEa~-tEVIl rrap' &yauflc; c!>Ep<JE<pOVElll<;; I 
EV 9V'1TO'i<Jt ßpoTOl<JlV &v~ TptET~ptbac; wpac;, I ~VlKC( <JOU BaKxou 
"fOVll-\llV wblva TEAWO"IV I EUtEp6v TE Tpa7TEZ:av lb€ 1-!UO"T~pta 9' ayva. 
79, 10 (Themis): EK af.o rap nf.wl ~-taKapwv ~-tu<JT~pta e' urva. Die 
erste Stelle bedarf keines Kommentars; die andere ist so aufzu
fassen, daß Themis, die zuerst die \V eihen eingeführt hat 
(Orph. h. 79, 8 f.), den Göttern somit erst ihre Tt~-tai bei den 
Menschen verschafft hat. Wie es im Demeterhymnus (Hom. h. 
5, 311) von Demeter heißt, daß sie fast die n~-tai der Götter bei 
den Menschen vernichtet hätte, so stammen nach unserer Stelle 
die Tt~-tai der Unsterblichen bei den Menschen von Themis, der 
Urheberin der heiligen :Mysterien. 

Nicht immer ist gesagt, von wem der Gott seine T 11-1 ~ erhalten 
hat; eine häufige Vorstellung· ist die, daß bei dem großen 
b a <J 1-16 <;; der Götter die n~-tai verteilt wurden und jeder eine 
~~ o I p a beka.m. So erklärt sich das in diesem Zusammenhang 
vielfach vorkommende ~ A a x E v 1), ~ 1-11-1 o p E v. Diese Verteilung· 
der Tt~-tai spielt in Resiods Theogonie eine große Rolle und wird 
elementsprechend öfters erwähnt: Von Zeus Hes. Theog. 73: 
Eu b€ EKa<JTa &eavaTotc; bt€raEEv ö~-tlil<;; Kal €rr€<ppabE n~-tac;. 885: ö 
b€ Toi<Jtv Mc; btEba<J<Jaro n~-tac;. 520: rauTilV yap ol ~-tolpav 

f.M<J<J'((TO 1-lllTlETa ZEuc;. Von den Göttern 112 : wc; T1 a<pEVO<; 
M.<r<JaVTO Kal wc; Tli-\U<; btEAOVTO. 303: €ve' apa oi M<J<JaVTO 9EOl 
KAUTa bUJ~-tara vaiEtV. Von Styx 789: bEKUTil b' Errl ~-tolpa bf.ba<Jrw 
(hier ist ~-tolpa ganz wörtlich aufzufassen: der Styx wurde 1/10 

vom Wasser des Ozeans zugeteilt). Besonders bedeutsam ist die 

1) Ebenso schon bei Hom. TI. 15, 190 ff. in der Erzählung· von der Tei
lung der Welt unter die Götter. 
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Tl!-111 m dem sog. Hekatehymnus, der "durch das Tt!-1~-l\'Iotiv fest 
in der Theogonie vemnkert ist" (Pfister, Philol. 84 [1928] 6); 
V. 421: Ö<f<fOl rap r aiq<;; TE Kai OupavoO EEE'fEVOVTO I Kai Tl~l~V 

€1\axov, TOIJTWV EXEI atcrav &rraVTWV, I oub€ Ti ).llV KpovibllS Eßt~O'aTo, 
oubE Tl amp)pa I öcrcr' El\axev TtT~O'l I-\ ETa 1TpOTEpO!O'I 8EOt<fiV. 
·wichtig ist vor allem jene gToße Dreiteilung, die zu Beginn 
der Herrschaft des Zeus steht und die einzelnen Anteile für 
Zeus, Poseidon und Pluton brachte, aber auch für die übrigen 
Götter die Machtgebiete begrenzte. Die Erinnerung· an sie 
begegnet des öfteren: Rom. h. 4, 37 (Zeus): Ö<fTE IJE'f!O'TÜ<; T' 
EO'Ti, ME'fi<YTq<;; T' EIJIJOPE Tl).!~<;; 1). Orph. h. 17, 7 (Poseidon): öc; 
Tpmhll<; ~10ip11<; €1\axes ßa8u xeu~ta 8al\acrcrqc;. 18, 6 (Pluton): öc; 
TpmiTll<; ).!Oipqc; €1\axec; xe6va rra).lßa<YiAEtav. Rom. h. 5, 85 (Hades): 
U).lq>i b€ TI).I~V 2) I €1\1\axev, wc; Ta rrpWTCI. btaTptxa Öa<f).IO<; ETUX8ll' I 
TOI<; ).IETaVatETUEt, TWV 1!1\1\axE Koipavoc; EtVat. Es ist ganz offenbar, 
daß die ).!Otpa des einzelnen Gottes, seine TI/Jtl, nichts anderes 
als seine Macht, seinen abgegrenzten Machtbezirk darstellt. An 
dieser Stelle ist von größter Wichtigkeit Res. Theog. 412: Zeus 
gab der Hekate IJO'ipav EXEtV raine; TE Kai aTpvrhoto 8al\acrm1<;. I 
~ b€ Kai U<fTEpOEVTO<; arr' oupavoO E).I).IOpE Tl).!~<; 1) und V. 425: al\1\' 
EXEI wc; TO rrpWTOV urr' U.pxll<; €rri\ETO baO').IO<; I Kai 'fEpa<;; EV railJ 
TE Kai oupavt.p ~bE 8al\a0'0'~. oub' ön ).IOUVO'fEVll<;;, ~<fO'OV 8Ea E).IIJOPE 
Tl).!~<; 1). Es ist also zweimal innerhalb der Reimteepisode aus
drücklich gesagt., daß die Göttin Anteil und Macht hat in bezug 
auf Erde, Himmel und Meer. Otto Kern (Die Religion der 
Griechen I [1926] 246) bemerkt hierzu: "Es ist das erste Mal, 
daß eine Gottheit in der griechischen Literatur als Herrin des 
ganzen Alls besungen wird. vVas bei der Teilung· der vV elt 
unter die drei Kroniden nicht vorgesehen war, Hekate allein 
hat rreil an Erde, Meer und Himmel." Diese Feststellung setzt 
das Verhältnis Resiods zu der Göttin Hekate ins rechte Lieht; 
der Dichter widmet sich dem Lobpreis semer Lieblingsgöttin 
mit besonderer Wärme der Empfindung und setzt ihr ein Denkmal 
seiner Verehrung in dem besonders kunstvoll komponierten 
Mittelstück seiner Theogonie (vgl. Pfister a .. a. 0.). Helcate er-

1) Dieser Versschluß ist homerisch; von Göttern gebraucht - also im 
g-leichen Zusammenhang wie hier - Il. 15, 189. Od. 5, 335. 

2) Zur Textkritik s. Pfister a. a. 0. Anm. 3. 
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:;;cheint also hier als Allgöttin (ebenso Orph. h. 1, 7); vielleicht 
dürfen wir in Resiods Theogonie das Vorbild erblicken für 
spätere Stellen, in denen die Ttf.!ll einer Gottheit als weltum
fassend erscheint, indem sie Uber die Dreiteilung der Welt 
hinausreicht und Himmel, Erde und Meer in gleicher vV eise 
einschließt. Diese Vorstellung begegnet von der Macht Aphro
dites in dem orphischen Aphroditehymnus (55, 5): Kal K p a
T f. E 1 c;; Tpwawv f.!Olpwv, 'fEVv~c;; o€ Ta rravm, 1 öaaa T' h 
oupavtj) E<J'TI KCÜ EV yail~ Tl'OAVK6.prrljJ I EV Tl'OVTOV TE ßv8tj). Ferner 
von Physis Orph. h. 10, 14, Isis Kaib. 1029, 8 f., Eros Orph. h. 
58, 4 f., worauf im folgenden noch hinzuweisen sein wird; 
Aristeides betont in der Rede a.uf Sarapis 45, 23 (S. 91 f. D.), 
daß seine Macht nicht auf einen der drei Anteile beschränkt ist' 
(vgl. Arist. 46, 8 K. = S. 32 D. die Erzählung von jener Drei
teilung). 

Bei A a 'f x a v e 1 v u. dgl. steht also in erster Linie als Objekt, 
welche f.!Oipa oder Tt).ltl, cl. h. welche Macht, welche Funktion 
die betreffende Gottheit "erlost" hat (schon bei Hom. Od. 11, 304): 
Hom. h. 22, 4 (Poseidon): OIX8u TOI, 'Evvoa(yme, 8eoi Tl).ll)v 
EbU<JavTo I 'irrrrwv TE Of.!fJT~p' Ef-!1-\EVUI, <JWTfjpu TE VllWV. 29, 1: 

< E<JTlll, ~ Tl'QVTWV EV OWf.!a<JtV U\j.lllAOl<J'tV I &eavaTWV TE 8EWV xa).lai 
EPXOf.IEVWV T' av8pwnwv I EOPllV älbtov EAaxE, rrpE<Jßl,.tOa Tlf.!llV, I 
KaAov €xov<Ja yE.pw; Kai ri~-tlov · ou yap aTEp <JoD 1 EtAarrivat Svn
roi<Jtv. Damit erscheint als Ttf.lfl der Hestia die Überwachung· 
der Opfer. Pind. N. 11, 1 (Hestia): ehe rrpVTUVElU AEAoyxac;;. Hes. 
Theog. 203 (Aphrocl.): TC<llTllV o' Et apxl1<; Tlf.!~V EXEt JlOE AEAO'fXE I 
f.!Otpo.v EV &v8pwrrot<Jl Kctt &8ctVUT010'1 8EO!<JI, I rrctp8ev(ouc;; T1 oapouc;; 
f.!ElO~f.laTu r' €Earrarac; TE I TEp\jJLV TE 'fAUKEpl)V qHAOTllTa ).lEIAlXlllV TE. 
Orph. h. prooim. 11: Uq>pO'fEV~<; TE 8Eu, f.!E'faAWVV/-La owpa 1wxoOO'ct. 
Hier mag man sich die nähere Ausftihrung zu den owpa aus 
Hesiocl Theog. '205 f. ergänzen. P IV 2728 (Hekate): xar' EActXE<; 
OEIVU<; ).lEV ooov<;, XUAETl'U<; o' ETl'lTl'Of.lTl'CX<;. Häufig tritt dann auch 
zu Act'fXUVELV als Objekt die Gegend, die die betreffende Gottheit 
nach der Mythologie innehat (vgl. u. ).lEOEWV usw.), also gleichsam 
a.Is Seitenstück zur Macht cler örtlich festgelegte Machtbezirk: 
Hom. h. 19, 6 (Pan): Ö<; nuvra }\6q>ov vtq>6evra AEAO'fXE I Kat 
KOpUq>U<; opE.wv Kat 1TETpf,EVTU KEAEU8ct. 6, 2 (Aphrocl.): 11 rru<Jq<; 
Kvrrpou Kp~bEf.!Vct AEAO'fXEV 1 ElvaAhl<;;· Delph. h. 1: [MoDam;EAtK]wva 
ßa8uoEvopov al I A<i[XETE. Orph. Arg. 2 (Apollon): Ö<; AUXE<; llAtßaTou 
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Kopucpf]v ITapV'lO'tba rrerpnc;;. Prol\J. 7, 21 (Athene) : ~ AUXE<;; 
aKpOTIOAI]Cl Ka6' V4JtA6cpoto I<OAWVll<;;· Athenafrg-.: ~AvaO'O'' 'Aeqvaiwv 
IKoO, haxoOaa pEI6pov 'lhtO'O'oO. Pind. Ol. 14,1 (Chariten): KacplO'iwv 
ubarwv haxoiO'at. Auch andere zum Bild der Götter gehörige 
ZUge werden gelegentlich durch AC<'fXUVEtv ausgedrückt; das Los 
der Eumeniden ist es, in traurigem Zuge einherzuschreiten (Eur. 
Or. 319): aßUKXEUTOV a'\. 6(aO'ov EAUXET' EV I MKpUO't KC<l "fOOt<;;. Zur 
Göttlichkeit der Leto gehört es, daß sie Kindern des Zens das 
Leben schenkte (Orph. h. 35, 3): EUTEKVOV Znvoc;; "j'OVlMllV wblva 
haxouO'a. Dionysos nennt sich bei Nonn. Dion. 44, 199 f. in einer 
Anrufung· der Selene UPXE"fOVOU rap I al~ta AC!XWV Kab,.toto. Nicht 
ganz klar ist das an die Nymphen gerichtete Fragment Alkaios 13: 
TO<l> "fUP 6EWV l6rar' VMf.t' EAaxov, TWV 'fEpac;; acp6tTOV 6f)O'Et. 

Nachdem der Begriff TtMll die lVIachtUbert.raguug seitens einer 
Gottheit und die Ehrenbezeugung seitens der Menschen bedeuten 
kann, wird er gelegentlich bei mangelnden Anhaltspunkten nicht 
eindeutig festgelegt werden können. Soph. 0. T. 213: (scil. 
KtKAtlO'Kw ... BaKxov) 1 mha0'6f\vm cpHyovr' 1 arhawm [O'uf.!Maxov] 1 

muK<f 'rri rov arr6TtMOV EV 6Eüt<;; 6E6v. Der 6Eoc;; arr6TtMO<;; ist Ares, 
gegen den die anderen Götter als Beistand angerufen werden ; 
wir haben eine Art Verfluchung vor uns uncl das arr6TtMO<;; mag 
erklärt werden: der Gott möge keil1e lVIacht mehr haben oder 
aber er soll keine Verehrung mehr bei den Menschen genießen. 
Aristoph. Frö. 346 : arroO'ElOVTat bE: AUrtac;; I xpoviouc;; r' ETWV 
rrahatwv ivtaurouc;; I IEpac;; vrro nMac;;. Es heißt also von den 
Greisen, die an den Mysterien teilnehmen, daß sie ihre Leiden 
abschütteln IEpac;; vrro TtMac;;. lVIan kann Ttf.IU den heiligen Myste
rien g·leichsetzen, denmach als die Ehrung des Gottes erklären. 
Es ist aber auch gerade m diese111 Zusammenhang die Auffassung 
denkbar; daß sie ihre Lasten abschütteln unter dem Einfluß der 
heiligen 1\'Iacht, der Kraft der Gottheit. Unsicher wird auch 
die Entscheidung sein für Orph. h. prooim. 8 (Dionysos): öc;; 
TE ME'ftO'rac;; I Ttf.tc't.<;; iv MUKapEO'O'tV EXEtc;;. Das gleiche gilt - wenn 
nicht der Zusammenhang eine eindeutig-e Erklärung· ermöglicht 
- fi:ir die mit Ttf.lll zusammenhängenden Partizipia und Ad
jektiva, die den Göttern vielfach als Attribute beigelegt werden 
und die jetzt noch zu betrachten sind. Schon bei Homer be
gegnet TE T t M € v o c;;; in diesem Ausdruck steckt deutlich der 
Machtgedanke im carm. pop. 2 B. (s. o. S. 58); ebenso in dem 
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inschriftlichen Hymnus auf Polystratos Kaib. 790, 2 : aAKi).l ]wt 
).lUAI<lTa rraVTWV 'HpaKAEI TETl).lEVE. Der Heros hat seine Tl)!~ = 
Mva).lt~ von Herakles und vermochte kraft dieser die im Hymnus 
gerühmten Taten auszuführen. Mit Macht begabt bedeutet TETI
).lEVO~ g·leichfalls, wenn es von Hekate heißt (Hes. Theog. 415): 
&eavaTot~ TE Owi<H TETI).lEVI'J EO"Ti ).lUAtO"w (dies beweist der n).l~

Gedanke im Hekatehymnus überhaupt). Darum darf schließlich 
in gleicher vVeise aufgefaßt werden Hom. h. 4, 205 und 5, 397, wo 
Ganymed bzw. Persephone als TIUVTWO"t TETI).lEVO~ (bzw. -11) 
&eavaTotat bezeichnet werden. Orph. h. 10, 4 wird Physis als 
TETI).lEV' uei angerufen, Orph. h. 45, 5 und 54, 2 Dionysos bzw. 
Silen als TETl).lEVE mxat OEO\O"t I Kai OVI'JTOIO"t ßpoTolatv. Hier wird· 
man nicht mehr an gottverliehene lVIacht zu denken haben, das 
Attribut ist nur noch dichterische Ausschmückung, der ein 
tieferer Sinn fehlt. Die mit Tt).l~ zusammenhängenden Adjektiva 
hatten naturgemäß ursprünglich eine gewichtige kultische Be
deutung, die aber schon bald verblaßte ; jene Beinamen behielten 
als epitheta ornantia trotzdem große Volkstümlichkeit (vgl. 
l\feyer a. a. 0. 77 für TIOAUTl).li'JTO~) und gehörten nach wie vor 
zum HymnenstiL Hier sind zu nennen: Tt).laoxos: Hom. h. 4, 31.' 
5, 268. Tt).lllEt~: Orph. h. 10, 24. Anth. Pal. 9, 525, V. 20 (bereits 
homerisch). ).lE'ftO"TOTt).lo~: Aiscl1. Schutzfl. 709. TIOAUTl).li'JTO~: 

Aristoph. Frö. 324. 337. 398. Frie. 978. 1016. We. 1001. Wo. 269. 
Orph. h. 15, 1. Kaib. 1046, 81. Arist. 45, 34 K. (S. 97 D.); sehr 
häufig bei Aristophanes und in der Komödie. Dazu die jüngeren 
Bildungen TIOAVT(E)t).lO~ Orph. h. 29, 3. P XXIII 28. rravn).lo~ 

s. o. S. 45. 0E6Tt).lO~: Orph. h. 27, 1 (an alte Vorstellungen 
erinnernd). U'fAaOTI).lO~: Orph. h. 12, 8. 15, 10 cocl. Thryll.; 17, 7 
cod. Thryll.; 18, 17. 19, 22. 32, 11. 34, 2. 40, 10. 60, 1. 67, 6. 
baKpu6n).lo~: Orph. h. 56, 6. V gl. auch Ü).lOTI).lO~: Theokr. 17, 16. 
Greg. Naz. 1, 19 (bereits homerisch) und Tl).l\0~ als Beiwort des 
Tempels, des Altars usw. der Gottheit: Hom. h. 2, 305. 29, 4. 
Her011el. 4, 5. 'V enn somit im Hymnus von der Tt).lil (oder den 
Tt).lai) eines Gottes die Rede ist, so steht der gedankliche Inhalt 
dieses Ausdrucks nicht ohne weiteres fest. Im allgemeinen stecken 
die beiden Begriffe lVIacht und Ehre darin und je nach dem 
Zusammenhang des Textes hat der eine oder der andere das 
Übergewicht. Betont sei aber noch einmal ausdri:icklich, daß 
nicht selten der Machtbegriff der wesentlichere ist. An einer 
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hymnischen Stelle Findars kommt durch das \Vort Tl).lll sogar 
lediglich und ausschließlich jener Machtbegriff zum Ausdruck: 
Isthm. 5, 6 wird von Theia, der Mutter des Relios, gerühmt, 
daß die Schiffe zur See und die Rosse an den \Vagen bewundert 
werden b1a TEav, wvcWO'a, Tlf..ltXV. Die göttliche Kraft erst macht 
sie so ansehnlich. 

Die Götter, die im Besitz der Tl~lll sind, gewähren den Menschen 
das höchste Glück, wenn sie ihnen Tlf..lll verleihen damit geben 
sie ihnen Anteil an ihrer göttlichen Macht, geben ihnen clie 
Kraft und die Möglichkeit, das Ziel ihrer höchsten ·wünsche 
zu erreichen (vgl. Pfister, Philol. 84 [1928] 7). Tlf..lll in diesem 
Zusammenhang ist, ·wie die Tlf..lll eines Gottes von einem anderen, 
gleichzusetzen mit Macht, Kraft, die natürlich (wie dort) Ehre, 
Ruhm, auch Glück, Reichtum uncl überhaupt alles \Vünschens
werte im Gefolge hat. 

Zunächst seien die Stellen betrachtet, wo ein eindeutiger 
Ausdruck dafür steht, daß die Götter den Menschen "Kraft" 
geben oder geben sollen: Aristoph. Frö. 879: ~;\SET' ETT04JOf..IEVal 

b u v a f..ll v I bEIVonhol V O'TOf..I<XTOIV rropiO'aa8wl p~f..laTa Kai rraparrpiO'f..lar' 

ETTWV (an die Musen gerichtet, vor dem Wettstreit zwischen 

Aischylos und Euripides). Soph. 0. T. 188 (Athene): wv ÜrrEp, 

w XPUO'Ea 8u'(aTEp 6.16<;, I EUWTTa TTEf..14JOV & AK a V; p IV 948 (Relios): 
'{;\a8i f..IOI, rrporrarwp, Kai f..IOI (Je Ev 0 <; C(UTO<; OTTU~OI<;. Hom. h. 8, 11, 

Aisch. Schutzfl. 1069 und Prokl. 7, 50 wird um Kap T 0 <; 
gebeten. Die "Kraft" spielt eine besondere Rolle beim Zauber, 
zu dessen Ausführung man ihrer bedarf (daher die Bitte 
buvaf..1wO'ov P IV 198), ebenso wie der Zauberspruch krafterfi:illt 

sein muß (vgl. P IV 452: f..lllbE O'u f..lllVlO'IJ<; K p a TE p a I<; Err' Ef..ICI.I<; 

ETTCI.Oibal<;). Aus den Zauberpapyri wUrden sich für derartiges natür
lich noch zahlreiche Beispiele anfUhren lassen. 

Derselbe Gedanke wird durch TI ~I a V zum Ausdruck gebracht 

oder durch das gleichbedeutende cp I A El (Je Cl. I ( cp l A EI v): Rom. 

h. 30, 7 (Ge): 6 b' oXßto<;, öv KE O'u 8uf..1lj) I rrp6cppwv Tlf..I~O'EI<; · 

Tlj) r' acp8ova rrcivra rrcipEO'TI. Anschließend wird das Glück derer 
geschildert, oÜ<; KE O'u Tlf..I~O'EI<; (V. 16). Rom. h. 25, 4 und Res. 

Theog. 96: 6 b' ÖAßlo<;, övnva MoOO'at I cpi;\wvrm · 'f;\UKEPll o\ &rro 

O'TO).lCXTO<; pEEl aubtl. Rom. h. 25, ß: XaipETE, TEKVa t:..loc;; KCI.l Ef..lllV 

Tlf..lfJO'aT' aotbllV. 
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Dieses Gebet ist wichtig; denn wie den Menschen selbst, so soll auch 
dem Gesang Kraft verliehen werden (vgl. auch die eben zitierte Stelle 
Aristoph. Frö. 879 :ff.). Das heißt nichts anderes, als da.ß der Hymnus 
magisch wirken soll; wir haben hier ein deutliches Kennzeichen dafitt·, 
daß sich die Hymnen allmählich "aus der Sphäre der Zauberei in die der 
Relig·ion erhoben" (Pfister, Epode R-E Suppl. IV 336). Mit unserer Stelle 
vergleicht Fr. Ffister (Philol. 84 [1928] 7 und R-E Suppl. IV 337) die 
beiden hierhergehörigen Menandros-Stellen: EÖXO~ICI.l be aunp T~J Li-HV8li.jJ 

'AmiAAWVl b u v a 1-11 v E/-t'lrotf)ow np AO'f4' (S. 437 Sp.) und gleichbedeutend 
vEOcrov be Kal x d p 1 v Tol~ AO'fOl~ (S. 446 Sp.). Das hier gebrauchte Wort 
·xdpt~ ist in der Hymnendichtung ebenfalls durchaus geläufig (s. u. § 8; 
KEXUPIO"I-IEVo<; § 5), verschiedentlich auch - wie bei l\ienandros- synonym 
mit Mva1-n~ und Ttl-lti·- Anders ist zu erklären Theolrr. 22, 214: Kal ft~tETEpot<; 

K A E 0 <; Üi-lVOI<; I E<J9Aöv ad 1TE/-ltrOIT€ (hier ist der Beg'l'iff "Ruhm" das Aus
schlaggebende). 

Hom. h. 5, 486: f.lE'f' ~Xß10c;;, övnv' EKEIVat (= Demeter und Per
sephone) Tipo<ppov€wc;; <piXwvn.tt Emxeovlwv &vepwTiwv. Theokr.17,74: 
o b' €Eoxo~, öv KE <ptA~O'r;J (Subj.: Zeus) 1 'fEIVOf.lEVOV Ta TipwTa · 
TioXuc;; bE ol öXßoc;; oTiabEI, 1 TioAXuc;; bE KpaTEH yalac;;, TioXMc;; bE 
eaXaO'O'ac;;. Diese Verse gehen völlig zusammen mit jenen der 
Hom. h. ; das <piAEtV des Gottes hat Gltick, hat Macht zur 
Folge, es ist also deutlich eine Übertragung· der göttlichen 
Mva~-ttc;; = Tlf.l~ auf den Menschen {vgl. auch Tlf.lUV Theokr. 17, 11). 
Daß <piAEI0'8at an clen angeführten Stellen mit Tlf.lUV gleichbe
deutend sein muß (ebenso Pfister, Philol. 84 [1928] 6 Anm. 6), 
beweist der inhaltliche Parallelismus zur Genüge; außerdem 
noch Hom. h. 25, 5 f., wo beide Verba stehen, lediglich um im 
Ausdruck zu wechseln. Ferner die bereits besprochene Stelle 
Hom. h. 3, 468 ff. (s. o. S. 56 f.), sowie der Hermeshymnus, wo 
Apollon dem Bruder Tlf.lll zuteilt und es dann zum Schlusse heißt 
(Hom. h. 3, 574): OüTw Mwabos ulov üvaE €<piAl']O'E.V 'ATI6XXwv I 
7WVTOtt;J <ptAOTl']Tl. V gl. auch Eur. Bakch. 419 (Dionys.): <piAEI 
b' oXßobOTE.tpav Ei- I pt1vav KOUpüTpO<pOV 8Eav. Dieser Gebrauch 
von <piAEIO'Sm ( <piAEtV) findet sich schon bei Hom. n. 5, 117 f.: 
vOv aih' Ef.lE <p'iXm, 'AEh1vn · 1 oo~ b€ ... ; Il. 10, 280 ff.: vOv aurE 
~-tC<XwTa f.lE <p!Xm, 'Ae~vr1· 1 oo~ bE ... , Il. 7, 204 f.: El b€ Kai 
"EKTopa TIEP q:JIAEEIS Kai K~bEm athoO 1 'lO'tlv ... ßillv ... orraO'<rov. 
Im gleichen Zusammenhang· steht Tlf.lUV bei Homer, z. B. 
Il. 16, 237 usw. Diese Parallelen sind lehrreich : das <plAE'iv des 
Gottes ist nichts anderes, als daß er den Menschen Gaben, ins
besondere Kraft verleiht, entspricht also dem Ttpdv (worauf unten 

68 



nochmals zurückzukommen ist). Hierzu vgl. auch Fr. Pfister 
R-E XI 2127 f.; Suppl. IV 319 f.; Bl. zur bayr. Volksk. 1927, 37. 
Solche Menschen, die der Gott qnAel bzw. Tl/-lCf, sind eeocptAel~, 

wozu bei Pfister (vgl. auch Rel. d. Gr. und R. 70; 113) reiches 
Material gesammelt ist; in der Hymnenliteratur scheint dieses Wort 
nicht vorzukommen; es kann hier allenfalls Rom. h. 4, 195 
genannt werden, wo es von Anchises heißt: EITEl~ <p i A o ~ EO'O'l. 
8EOIO't (vgl. auch Dioskor. 13, 31 TIUVTa q>IAWV, bezogen auf den 
göttlich verehrten Kallinikos). In alledem liegt, wie aus dem 
Gesagten hervorgeht, nicht das Gefii.hl '\'\rirklicher Gottesliebe. 
Auch auf seiten der Menschen finden wir nicht das Gefii.hl 
der Liebe zur Gottheit; denn daß der Gott gelegentlich cpiAo~ 
Tol~ &vepwnot~ u. ä. genannt wird (s. u. § 6), wird niemand in 
diesem Sinne deuten wollen. Man darf feststellen, daß sich im 
griechischen Hymnus keine Spuren finden lassen von einem 
Verhältnis zwischen Got.t und Mensch, dessen innerster Kern 
Liebe im Sinn des Christentums ist (vgl. o. S. 23 :ff.). 

Nach dieser Abschweifung kehren wn· zu der Tl/-ltl zurii.ck, 
die die Menschen von den Göttern erhalten; sie bringt oAßo~, 
das höchste Glück, mit sich, wie aus den bereits angefUhrten 
Stellen hervorgeht, sowie aus Res. Theog. 418: noHf] TE oi 

EO"ITETO Tl/-l~ I pEia /-l(XA', tfi np6cppwv 'fE 8Ea urrobEtETal Euxa~, I Kai 
TE Ol oAßov cmaZ:Et, EITEl Mva!-li~ 'fE rrapEO'TIV. Daß in dieser Tl!-lll 
des Menschen ( entsprechencl der göttlichen Tl/-ltl = Mva1-11~) der 
Begriff der Macht, der Lebenskraft steckt, wird besonders 
deutlich aus den Stellen, wo die Musen durch Verleihung von 
Tl/-lll auf die Menschen eine bestimmte Macht, eine Fähigkeit 
übertragen, nämlich die Fähigkeit der leichten, angenehmen 
Rede (die ja in ihr eigenes .1\'Iachtbereieh g;ehört), so Rom. 
h. 25, 4 :ff. und Res. Theog. 96 f. (s. o. S. 67) und Res. Theog. 81: 
övnva Tl!-ltlO'WO't .6.to~ KoOpat 1-lE'faAoto 1 "fEIVOJ.IEV6v rE \'bwcrt 
OIOTpE<pEWV ßaO'tAt1wv, I Tlj) MEV Errl. "fAWO'O"t~ 'fAUKEp~v XEiouO"tv EEPO"llV, I 
ToO b' ~TIE' EK O'r6~taro~ pEt MEiAtX«· An einer Reihe von Hymnen
stellen '\".rird zu solcher Tl/-l~-Erweisung keine nähere Ausführung 
gegeben: Rom. h. 2, 307 verheißt Apollon den Kretern: aiEl. 
Tl/-ltlO'E0'8E Ö!a/-lTIEpE~ ~1-laTa navra (vgl. V. 301 und 344). Rom. 
h. 5, 260 :f. sagt Demeter, daß sie dem Sohne Metaneiras, Demo
phon, U<p81TOV Tl/-lllV gegeben hätte, und :fährt :fort, daß ihm Tl/-lll 
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zuteil werden sollt) (V. 263): wni b' a<p8tToc;; a!E.v E.rr€<1<1ETat. 
Frg. chor. 4, 3 (Tyche): TL).tUV ßpoTEotc;; €n€811Kac;; lfp"(otc;;. Sappho 
128, 5: TETlMf.(K' I!Eoxa a' 'A<ppohha. Pincl. pai. 9, 4 7: Kcd 'fcXP 6 
n6vnoc;; 'Op<r[oT]pimva VIV I mpiaXXa ßpoTwv TtEv. Isyll. E 5 (Askle
pios): n~-twv'HpaKX€oc;; 'fEVEav. Kaib. 1046, 63 (Atheneu.Nemesis): 
miova bl) Kai TOVbE, 8Ea, TEI).tll<1UTE xwpov. Vor allem erwarten 
die Dichter und Sänger der Hymnen Tl).tll von der Gottheit (vgl. 
Hom. h. 25, 6); so Kleanth. 36: Ü<pp' l:lv n~u1e€vnc;; d).tEtßw~-twe<X 

<1E Tt).tlJ (die erhaltene Tl).tti soll durch Tt).tl) = kultische V er
ehrung vergolten werden ; zu diesem Revanchegedanken vgl. 
unten § 7); Kallim. 2, 28: TOV xopov um6Hwv, ön oi KaTa 8U).tOV. 
<lEibEt, I Tt).tti<rEI · bUvaTUI 'fcXp, €mi ßti bEttoc;; ~<rTm (interessant ist . 
hier die Begrltndung: Apollon hat ja die lVI a c h t dazu). Auch 
bei den Rhetoren begegnet dieser Gebrauch von nwf; so Arist. 
37, 29 K. (S. 28 D.) und 42, 8 K. (S. 67 D.); Menandr. S. 440 Sp. 
Im Isish. Kyme 34 wird durch Tt).tUV offensichtlich die Über
tragung der göttlichen Kraft zum Ausdruck gebracht: 'Erw 
Touc;; btKaiwc;; a).tUVO).tEVOuc;; TEI).tW. Ebenso ist die Bitte an Helios 
au:fzu:fassen P XXII a Bl. 2, 23: (scil. noi11<16v ME 'fEVE<18at) EVTI).tOV 

wc;; M•xwiX. 

'Vie den Menschen, so wird auch den menschlichen Siedlungen 
von der Gottheit TIJ.trf erwiesen; auch hier wird <ptXEiv neben 
TLJ.lUV gebraucht. Im Hymnus an Dionysos heißt es von Theben 
(Soph. Ant. 1137): Tav EK na<rav nJ.t<Jc;; 1 umpTaTav n6XEwv. 
Gleichbedeutend in der Anrufung des Ares (Aisch. Sieb. 107): 
(scil. n6XIV) äv noT' EÖ<ptXJimv l!eou. Die Gottheit bevorzugt 
natürlich ihre Kultstätten; so Theokr. 15, 100 (Apln·odite): a 
foXrwc; TE Kai' IMX10v €<piX11<1ac;;; vgl. die Auszeichnung der Heimat
insel durch den Gott, s. o. S. 60. In allgemeiner Form begegnet 
der Gedanke bei Prokl. 7, 23 (Athene): ~ xeova ßWTLcXVEipav 
E.<piXao. 

Wie wir oben den verbreiteten Sprachgebrauch sahen, daß 
ein Gott von ( E. K) einem anderen Tt).tll (Macht) bekommt, so 
begegnet die entsprechende Vorstellung auch bezüglich der 
Menschen; hier ist völlig klar, daß es sich um die Übertragung 
von :Macht handelt. Hom. h. 25, 2 und Hes. 'l,heog. 94: EK 'fap 

1) Auf den 'Viderspruch in der Rede Demeters braucht hier nicht ein
g-eg·ang·en zu werden. 
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Mou<J'awv Kai El<llß6Xou 'ArroHwvo~ I ClvbpE~ aotboi EUO'IV Erri xaovi 
Kai Kt8apt<J'Tai, 1 €1< bE. .0.to~ ßMtXf]E~. Ka.llim. 1, 79 : EK bE: 6to~ 
ßaO"IAilE~. €rri xeovo~ ouöE.v &vaKTWV I 8EIOTEpov. Tlfl Kai O"cpl TEl) V 
EKpivao XaEtv, I bwKa~ OE. moXiE8pa cpuXMO"Ef.!E.V (vgl. Wilamowitz, 
Hellenist. Dichtung II 9 I.). Der König gehört an erster Stelle 
zu den von der Gottheit ausg·ezeichneten Menschen, zu den 8Eiot 
ävepwrrot, den 8EOcptXE.Ic;; hierzu Fr. Pfister R-E XI 2127 f. Der
selbe Gedanke bei 'Pheokr. 17, 73: 6ti Kpoviwvt f.lEXovn 1 aibolot 
ßaO"IAilECO. Kallim. 2, 42 : TEXVI~ b' a~lcptAacpt)~ oü Tl~ TOO'OV 
O<J'<J'OV 'ArroAXwv. I KE.lVO~ OIO'TEUT~V n (( x'' KElVO~ &otMv I (<l>oißljJ 
yap Kai T6Eov €rriTpETTETat Kai &otb~), I KEivou OE. 8pwi Kcd f.!UVTIE~ · 
EK b€ vu <l>oißou I hFpoi bEMaow &vaßAll O'tV 8avaToto. Von Zens 
her stammen also die Könige, von Apollon die Sänger, die 
Bogenschützen, die Wahrsager, die Ärzte und das insofern, als 
sie von ihm die ihnen nötigen Fähigkeiten, ihre Macht, ihre 
Tlf.l~, erhalten haben. \Vir haben in der Beziehung auf die 
menschlichen Berufe eine Umgrenzung des Machtgebiets der 
betreffenden Gottheit vor uns, wie wir sie schon oben kennen 
gelernt haben. Denn es ist zugleich die Tlf.lll des Gottes selbst 
nachdrUcklieh betont (vgl. auch (€)A«XE. bei Kallim. 2, 43; Hom. 
h. 3, 430), wenn von ihm gesagt ist, daß er den betreffenden 
Menschen Macht verleiht. Diese hier besonders deutlich zutage 
tretende V erquicknng ist ganz natürlich ; denn nur ein Gott, 
der selbst über TIJ.l~ verfügt, kann einem Menschen solche ge
währen. 

Die Tl).ni, die der Gott dem Menschen gibt, wird als b w p o v 
bezeichnet, ebenso wie die vom Gott dem Gott zum·teilte Macht. 
Isyll. E 10: ä 1-lf.l 0 p 0 ~ Etf.l\ TEWV bwpwv, 'AO'KAllTTIE n muv. Hom. 
h. 10, 1 (Aphroclite): fjTE ßpoToi<J't I /lElAIX« bwpa bibwO'tV. Pap. 
Chic. IV 9 (Eroten): O'Ef.lVWc; ol KaTa KoO"O"f.lOV €rr' &vbpacrt bwpa 
cpEpOVTE.~. Orph. h. 27, 9 (Mutter der Götter): O'E ö' oXßoMnv 
K«AEOUO"I I rraVTOlWV a:raewv 8VlFOl!O OTl bwpa xapilt~. Indes kann 
öwpov natürlich auch ohne Erinnerung an das Tl!lti-Motiv gesetzt 
sein uncl lediglich "Geschenk", "Gabe" der Gottheit bezeichnen 
(vgl. bibw!lt usw. § 6). Der Gott selbst wird ÖWPll/l« genannt: 
Isyll. D 21 und erhält die Epitheta rravbwpo~ (s. oben S. 45), 
~mobwpoc; und ~IEIAIXÜbwpoc; (s. u. § 5), oXßtobwpoc; (s. u. § 8), 
&TXaobwpo~ (Hom. h. 5, 54. 192. 492. Prokl. 1, 42). 

In der Vorstellung von der göttlichen Macht ist tief ver-
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wurzelt, daß sie ein hohes Alter besitzt, daß sie von Uranfang 
her besteht. Die Götter werden a.ls der Anfang aller Dinge 
empfunden, wie ·wir oben sa.hen (§ 1). Junge, neue Gottheiten, 
die noch unbekannt sind und noch keine Proben ihrer apE.T~ 
abgelegt haben, stoßen auf '\Viderstand, wie etwa die Einführung 
des Dionysoskultes zeigt; hingegen verleihen hohes Alter und 
kultische Tradition den Göttern die richtige Vv eihe und Ehr
witrdigkeit. Aus den Stellen der Homerischen Hymnen geht 
hervor, daß in erster Linie die Ttf.l~ des Gottes als alt, ehr
würdig gerühmt wird - darin drückt sich das Vertrauen auf 
die erprobte Macht des Gottes aus -, und wir müs~en deshalb 
das Alter der Gottes m a c h t als das Ausschlaggebende ansehen, . 
wenn der Gottheit selbst das Prädikat des hohen Alters bei
gelegt wircl (vgl. Fr. Pfister, Philol. 84 [1928] 6 Amn. 4); Hestia 
hat TI p E cr ß 11 't b a Tlf.lllV erlangt (Rom. h. 29, 3), sie heißt n~uioxo~ 
(Hom. h. 4, 31), Kai Tiapa TIUO"t ßpoTotO"t ElEwv TI p E. 0" ß E t p a TETUKTat 
(V. 32). Die Bedeutsamkeit des Alters für die Verehrung, die 
ein Gott genießt, wird klar durch Rom. h. 3, 425 (Hermes): nixa 
bl:. AtrE.w~ KtElap[Z:wv 1 rnpuE.T' df.lßoAabnv - EpctT~ bE ol i!crmTo 
q>WVll - I Kpa[vwv &8avaTOU~ TE. ElEOU~ Kai 'fUlUV EpEf.lV11V, I wc;; Ta 
TI p w Ta "f Ev 0 V T 0 I<CI.t w~ MxE f.lOtpav EKC<O"TO~. I MVllf.lOO"UVllV f.lEV 
TIPWT(( ElE.WV E"fEpWpEV aotbüv I f.lllTEPC< Moucrawv. ll rap AaxE. Mmabo~ 
ulov. I TOU~ bl:. K (( T a TI p E (J ß l V TE Kai ws; "fE'fUCI.O"lV EKCWTO<;; I &ea
vcnous; E"fEpatpE ElE.ous; D.to~ a'(Aao~ u\6~. Es heißt also ausdrück
lich, daß Hermes die Götter und im besonderen auch ihre Macht 
().lotpa) in der Reihenfolge des Alters besungen hat (sein Gesang 
war demnach der Prototyp der Theogonie); er macht lediglich 
darin eine Ausnahme, daß er an erster Stelle seine Schutz
patronin Mnemosyne besingt (genau so wendet sich Hesiod zu 
Beginn der Theogonie an seine Schutzg-öttinnen, die Musen), 
denn von ihr hat er seine Tl).lll als Säng-er, wie V. 430 deutlich 
besag-t (A<iXE; vgl. oben S. 71). 

Das Prädikat des hohen Alters steht in der Hymnenliteratm 
weiterhin in folgenden Formen: TipEO"ßEtpa: Orph. h.10, 2 (Physis); 
27, 13 (Mutter der Götter); P IV 2272 (Selene). TipEO"ßU'fEVEElAos;: 
Orph. h. 4, 2 (Uranos); 17, 1 cocl. Thryll. (Poseidon). TipEO"ßu<;;: 
P IV 2289 (Hermes). TipE.crßa: Isish. Anclr. 14. TipEO"ßuTaTo<;;: 
Orph. Arg. 424 (Eros). Arist. 43, 8 K. (S. 3 D.) von Zeus; 
37, 5 K (S. 14 D.) von Athene; 43, 13 K. (S. 52 D.) von Dionysos. 
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rrpEO"ß!O"TO~: Hom. h. 30, 1: r cliav 1TCI.J.l!lYtTElpav UElO"O).lat, t1ü8EJ.!E8Aov, I 
rrpecrßlcrrqv. Aristot. 4: 'Ap€ eewv rrp€crßtcr8' Et<arqß6AE. Ariphr. ·1: 
'Y'f[Ew, rrpecrßlcrra !lCI.Kapwv. Stob. ecl. I 1, 31, V. 4: rrpecrßlcrra~ 

TE eea~ 'Y'flElC(~ /lElAIXObwpou. Mesomed. 1, 1 (Physis): rrpecrßlcrra 
K6cr11ou !l<iTEp. Anubish. 8 (Isis): rrpecrß[crnlv J.tat<apwv. Orph. h. 
prooim. 24 (Nyx). Melinno 5 (Roma). apxalo~: Pind. frg. 30, 4 
(Themis). Nonn. Dion. 23, 286 (Tethys). Orph. Arg. 421: rrpwra 
1-!EV apxatou XUEO~ J.!EAava O"KOTOV ÜMVOUV (vgl. S. 11 f. zur vVechsel
beziehung zwischen Alter und Zuerst-Besingen des Gottes). 
apxaharo~: P IV 2535 (Chaos). rrctACU'fEVtl~: Pap.· Clnc. II 5 
(Arsinoe-Aphroclite). P II 90 (Apollon-Helios). Synes. 9, 67 
(Gott); 9, 20 (Hades). rraXalcparo~: Orph. h. 10, 5 (Physis). 
Auch das öfters stehende €E apxflc;; dient der Hervorhebung· des 
Alters der Gottesmacht; vgl. Pfister, Philol. 84 (1928) 6 Anm. 4, 
wo die betreffenden Stellen aus Resiods Theogonie genannt sind; 
ebenso bei Arist. 43, 9. 21. 24 K. (S. 3, 8 f. D.). 

In den bisher angeführten Stellen wird elenmach ganz absolut 
das hohe Alter der Gottheit herausgehoben; es kommt elaneben 
auch vor, daß ein Gott als relativ alt bezeichnet wird, indem 
man seine Ehrwti.rdigkeit innerhalb einer kleinen Gruppe von 
Göttern betont: Hes. Theog. 363 wird eine Reihe namentlich 
aufgefti.hrter Töchter des Okeanos und der Tethys aus der großen 
Zahl der Okeaniden herausgehoben als rrpecrßurarm K00pm. 
V. 776 f. heißt Styx eurarqp Ctljiüpp6ou 'QKECXVOlO I rrpEO"ßUTUTI'J. 
V. 233: Nqp€a ... 'fElVaro IT6vro~, jrrpecrßtrrarov rra[bwv. Orph. 
Arg. 336 . ruft der Dichter in einem Hymnus auf die Meeres
götter den N ereus zuerst an als 1TpEO"ßlO"TOV cmavrwv. Isis 1St 
Kp6vou Su'fUTilP rrpecrßurarq (Isish. Kyme 3. los. Nysa). Diese 
Kennzeichnung des relativ hohen Alters der Gottheit bedeutet 
eine wesentliche Abschwächung· gegenüber den zuerst ange
führten Beispielen, wo Alter und Ehrwti.rdigkeit des Gottes in 
keiner Weise eingeschränkt war : in clie folgende Erörterung 
gehört nur jenes absolut gedachte "hohe Alter". 

Zunächst ist festzustellen, daß , diese Eigenschaft solchen 
Gottheiten zugeschrieben wird, die Naturgewalten und Natur
erscheinungen repräsentieren und Ewigseiendes, Uranfängliches 
in sich begreifen. Dies wird bestätigt clmch das Vorkommen 
von rrp€crßwro~ in cler älteren, nichthymnischen Literatur: Aisch. 
Sieb. 385: rravcr€Xqvoc;; = rrp€crßwrov äcrrpwv; Soph. frg. 523: 



"HXtE <ptXimtot<;; 0pn~l rrpürß!O"Tov oüa<;; (oder <Y€ßac;;) ; Soph. frg. 539 
(Triptolemos): 'HX9EV bE Aale;; MXEta, rrpE<Yßi<YTll enuv. 

Die personifizierte b.ui~ ed~Ew (das "blühende Mahl") interpretiere ich 
als "das 1\iahl der Götter", das Opfer. Das Wort kommt in der sonstigen 
Literatur noch dreimal vor Rom. Il. 7, 475. Od. 3, 420. Res. Erga 740, an 
den beiden letzten Stellen steht es vom 1\fa.hl der Götter, dem Opfer. Ich 
kann mich nicht dazu verstehen, die vorliegende Personifikation als "die 
üppige Schmauserei", "reichliche 1\'Iahlzeit" zu fassen (so \Vaser R-E IV 2014 
und Steuding, Myth. Lex. I 1, 939), da. mir dann der Zusatz TrpEoß(crTl'l 
9Ewv ganz unberechtigt erscheinen muß. Dieser hat indes bei mei~er 
Interpretation einen tiefen Sinn: das "Opfer" ist npw~iOTll 9Ewv, es Üat 
die npw~iOTil 1'1/-lil; die übrigen Götter würden ohne das O})fer än~w~ 

sein, da. es die wichtigste ihrer TtMcd ist - ebenso wie sie ihrer 1'1/-1~ ver
lustig gegang·en wären, wenn Demeter die 1\ienschen vernichtet hätte oder 
wenn Themis, die Urheberin der heiligen Mysterien, bei den Menschen 
nicht in Ehren stünde (s. o. S. 61. 62). Die Gestalt der b.ul~ ed~Ew ist mit 
der Hestia der Rom. h. 4 und 29 verg·leichbar, die bei Göttern und 
Menschen ewig einen Ehrenplatz hat und npEOßllil>u Tt~niv, bei den Göttern 
doch wohl nur deshalb, weil es ohne Feuer und heiligen Herd kein Opfer, 
lreine n~t«i gäbe. 

Ich fasse nochmals zusammen: das Attribut des hohen Alters 
wird ewigen, uranfänglichen Erscheinungen und ihren Gottheiten 
beigelegt; Chaos, Uranos und Gaia, Physis und der Mutter der 
Götter, Helios und Apoll (der Sonne), dem Vollmond und Selene 
(dem Mond), der Göttin der Nacht, Poseidon und Tethys (dem 
lVIeer), Aphrodite und Eros (der Liebe); Hermes als dem Erz
gott allen Zaubers (vgl. o. S. 17) in einem Zauberhymnus; ferner 
den Göttinnen Hestia, Aale;; euXEw, Themis, die die Urheberinnen 
der Tl).tai aller Götter sind t). '\Vir müssen also annehmen, daß 
diesen Bezeichnungen des. hohen Alters volle, ge,vichtige Be
deutung beigemessen wurde. Nun finden wir aber in den Hymnen 
rrp€<Yß!O"To<;; auch gebraucht von Gottheiten, die ganz einwandfrei 
jiingeren Datums sind und denen das besprochene Von-Uranfang
her nicht anhaftet: Hygieia, Isis, Roma, Arsinoe. Die Tendenz 
scheint mir handgreiflich: man will durch mög·lichst nachdrück
liche Ehrenbezeugungen jeden Zweifel an der wirklichen lVIacht 
der Gottheit ersticken ; so betonen die Vögel in der komischen 

1) Der Gebrauch bei dem Rhetor Aristeides, der jenes Prädikat allge
mein anerkannten Göttern beilegt, wurde nicht im einzelnen berücksich
tigt; denn ein Rhetor in jener Zeit schrieb wohl unterschiedslos jedem 
Gott, den er gerade in einem Enkomion pries, ein hohes Alter zu. 

74 



Kosmogonie bei Aristophanes ausdrücklich das Alter ihres 
Geschlechts (Vö. 702 f.): wbE ).IEV EOWoV I TTOAV TTpE<ißUTaTOt TTUVTWV 
).lctK6.pwv ~).lEis. Je weniger T!).lll die Gottheit wirklich besitzt, 
desto not·wendiger muß es erscheinen, ihre Tt).l~ und deren Alter 
rühmend in den Vordergrund zu schieben. Auch die Überbetonung 
des Tt).lll-Motivs in dem sog. Hekatehymnus Hesiocls, wie über~ 
haupt die beredte Begeisterung des Dichters für diese Göttin 
(vgl. o. S. 63 f.) ist wohl auf diese ·weise zu erklären: dadurch wird 
die Auffassung von Pfister (Philol. 84 [1928] 7 ff.) noch gestUtzt, 
daß Resiod durch seine Theogonie für die untergeordneten 
Götter, wie Hekate - für die er sicher durch persönliches 
Erleben besonders begeistert war -, die Gleichberechtigung 
neben den durch das homerische Epos sanktionierten Gottheiten 
erringen wollte. 

Um die lVIacht des Gottes zum Ausdruck zu bringen, wird 
häufig sein Machtbezirk und Wirkungskreis genau angegeben. 
Die charakteristische Ausdrucksweise hierfür ist ).lEbE w v, 
).lEb f. o u er a, ).lEbEt v und damit zusammengesetzte Adjektiva. Viel~ 
fach wird auf diese YV eise der mythische Ort angegeben, über den 
der betreffende Gott gesetzt ist: Horn. h. 3, 2 u. 18, 2 (Hermes): 
KuJ\MVYJS ).lEbEOVTa Kal 'ApKabhlS TTOAU).lllAOU. 4, 292 (Aphrodite): 
Kurrpoto EÜKT!).lEVYJS ).lEbeoucra. 10, 4 (Aphrodite): l:aJ\a).llvos EüKn
).lEVYJS ).lEbEoucra. Hes. Theog·. 54: MVll).lOO"UV'l, rouvoicrtv 'EJ\Eu9~pos 
).lEbEoucra. Alkaios 2 (Hermes): XalpE, KuH6.vas o ).lEÖEtS 1). 
14: :a.xtHEus, o n:<s l:Ku9iKas ).lEOEtS 1), Scol. 4, 1: ~Q IT6.v, 'ApKabias 
).lEbewv KAEEVvas, wörtlich übereinstimmend mit Pind. :frg. 95, 1 : 
'Q IT6.v, :a.pKaMas wbewv. Pind. 01. 7, 87 (Zens): vwTotcrtv 'Ara
ßupiou I ).lEbEwv. Diesem hymnischen Stil zu:folge heißt es von 
der Insel Delos Pind. pai. 6, 123: oVO).lctKAuTa "f' EVEO"O"t 8wptEij 
f.l(E)beotcra (rr6)VTl.fl I vacros. Soph. Ant. 1118 (Dionysos): ).lEÖEtS bE.j 
TTCX"fKoivotc;; 'EA.Eucrtvias I DolJoOs EV K6A.rrots. frg. 342: IT6crEtbov, ös 
Alraiou ).lEbEtS 1 rrpwvas 11 rA.auKas ).lEbEtS I Euave).lou J\i).lvas. V gl. 
dazu das Zitat Aristoph. Frö. 664: IT6crEtbov, . . . I ös Airaiou 

1) Diehl erklärt ö f.IEÖEI~ = b ~tEbwv; hierfür haben wir keine sonstige 
Belegstelle. Viel näher liegt, es mit anderen Editoren als Relativsatz zu 
erldären. Das von ~tebEwv abgeleitete Verbtun f.IEÖE!V begegnet seit Sopho
ldes und kann wohl auch von Alkaios gebraucht sein. Hymnenstilistisch 
ist diese neue vVortbildung interessant, da sie dem durch ~tebewv darge
stellten Partizipialstil gegenüber auch den Relativstil ermöglicht. 
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rrpwvw;; 11 '{ActUKUCi; f.IEOElCi; I aXoc;; EV ß€v6E<YIV (zum Text der beiden 
Stellen und ihrem Verhältnis zueinander vgl. Raclermacher, S.B. 
"Wien. Ak. [1923] 237 f.). Aristoph. Ri. 581: w TIOAIOOXE nanac;;, 
w I Ti1c;; lE.pwnhqc;;, cma- I O'WV TIOAEf.ll]J TE Kai TIOill- I Tale;; OUVUf.IEI 6' 
UTIEpcpE.pou- I O'qc;; ~IEOEOUO'U. xwpac;;. Herond. 4, 1 (Asldepios): öc;; 
f.IEOEtc;; TpiKK'lt;· Orph. h. 48, 5 (Sabazios): <t>puril1c;; f.IEbEwv. Orph. 
Arg. 1 (Apollon): nuewvoc;; f.IEOEWV. Philipp. 2, 1 (Isis): AlyuTTTOU 
f.IEOEOUO'C! f.IEAU.J.lßWAOU. V gl. I G XII 1, 33 (V. 1). p IV 2714 
(Hekate): .6.twvnc;; h f.lEOE:oucra. Kaib. 1025, 1 (Apollon): .6. ]t1Aou 
/-IEOEWV. In Erweiterung dieses Gedankens wird dann mit 
/-IEoE:wv usw. der örtliche 'Virkungskreis des Gottes ganz all
gemein bestimmt: Orph. h. 7 4, 3 (Leukothea): n6vToto ßa6uO'T€pvou 
wOE:oucra. Orph. Arg·. 333 (Meeresgötter) : 'QKwvoO f.IEOEOVTE.Ci; 
aAtKAUO'Tot6 TE n6VTou. Kurz ausgedrückt in den Beiwörtern 
Poseiclons UAlf.IEbwv (Aristoph. Thesm. 323) und rroVTOf.IEbwv 
(Aisch. Sieb, 130. Orph. h: 17, 4) und der Ino Leukothea 
craXMO'of.IEOOIO'ct (Alkm. 39). Diesen hohen Stil parodiert Aristoph. 
Ri. 559 I., wo er Poseidon als OEAcptVWV f.IE.OEWV anruft. vVie 
sehr der Ausdruck zur Umschreibung· des Machtbezirks einge
bürgert war, zeigt auch Isish. Anclr. 44: "Ef.tf.lt o' &poupac;; j nupvo
T6Kw f.IEOEOIO'a. Als Allgöttin erscheint Physis Orph. h. 10, 14: 
al6Epll'] xeovill TE Kai EtVU.Alll f.IEOEOUO'a. Schließlich wird durch 
).IEOEWV usw. allgemein das Machtbereich der Gottheit bezeichnet: 
lVIelanipp. 6, 2: TU'O aEtZ:wou ).IEOEWV lJ.Iuxac;; (an einen mit n6.np 
angeredeten Gott gerichtet, vielleicht an Zens). Kallim. 4, 5: 
<t>olßov &otMwv ).lE.bE:ovTa. P II 99 (Apollon- Helios): nupoc;; 
f.lEbEwv. P IV 2825 (Selene- Artemis- Hekate) : Tpt6bwv ).lEbE EI<;;. 

2849 (Selene- Artemis) : cru o€ xaouc;; ).IEOEEI<;;. P XVII b, 4 
(Hermes- Thöt): [rra).lcpwvou 'fA]wcrcrnc;; ).tE.o€w[v. Apollon heißt 
wpof.!E:owv Kaib. 1025, 3. Eur. frg. 904, 1 (Allherrscher): O'oi Tlfi 
rravTwv ).tEbE:ovn. Hierher gehören noch die mit -).lEbwv zusammen
gesetzten Beiwörter der Götter, die. das Machtgebiet nicht in 
emer bestimmten Richtung einschränken: UljJtf.IEbwv Aristoph. 
Wo. 563 (Zens). Synes. 10, 3 (Gott). Schon Hes. Theog. 529 
(Zens). Evpuf.!E:owv Isish. Andr. 15 (Osiris). Orph. h. 17, 6 cod. 
Thryll. (Poseidon). Greg. Naz. 3, 8 (Christus). Schon bei Pindar; 
als Eig·ennamen bereits homerisch. - An den meisten (und vor
wiegend älteren) hymnischen Stellen dienen die besprochenen 
Ausdrücke demnach zur Bezeichnung des Ortes, den der Mythos 
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dem betreffenden Gott zuweist. Ebenso wird f.!EbEwv bereits bei 
Homer gebraucht: Il. 3, 276. 820. 7, 202. 24, 308 "lb118Ev f.IEÖEWV 
und Il. 16, 234 ßwbwv11<;; f.!EbEwv, von Zens. Dieser Gebrauch 
scheint der ursprüngliche zu sein und erst allmählich bezeichnete 
man dann mit jenem Ausdruck ganz allgemein das lVIachtgebiet 
des Gottes; f.lEÖEwv, f.lEÖEtV usw. wurde damit in demselben 
weiten Maße verwendet wie Xa·rxavEtV. 

Im gleichen Gedankengang erscheinen in der Hymnendichtung 
weiterhin folgende Verba: KaT € x E 1 v: Rein örtlich zur Bezeich
nung des mythischen Schauplatzes: Soph. Ant. 60!:> (Zens): 
KaTEXEI<;; '0Xllf.l1TOU I f.lUpf.lapoEO"O"av at"fAav. Aristoph. Wo. 603 
(Dionysos): ITapvc.tO"iav 8' o<;; K<XTEXWV I 1TETpav. Ariston. 2, 3 
(Hestia): E1T[i] raia<;; f.lEO'<O">Of.l<pUAOV aEi I nueiav 1T<X[pa] M<pvav 
KarexouO"a. Orph. h. 29, 4 (Persephone): 11 KaTEXEt<;; 'Aibao m)Xa<;; 
urro l<EIJ8Ea ·rain<;;. 49, 5 (Hipta): EhE cru 1' Ev <t>purhJ KaTEXEI<;; 
"lbll<;; opo<;; .arv6v. 55, 18 (Aphrodite): ElT€ O"U r' EV 1TEblOIO"l O'UV 
äpf.laO"I xpu<TEoTEuKrot<;; 1 AiruTITou KaTEXEI<;; IEpfj<;; "fOVtf.lwbw Xourpa. 
Ferner zur Angabe des allgemein örtlichen Machtbezirks: Aristoph. 
Wo. 571 (Apollon): Ü<;; ump- I AU/-!TIPOI<;; OKTlO"lV KaTEXEI I yfj<;; TIEÖOV. 
Orph. h. 27, 5 (Mutter cl. Götter): ~ KaTEXEt<;; KOO'~to\0 f.IEO"ov Op6vov, 
oÜVEKa w.h~ I "falav ~XEI<;; (wir haben hier offenbar die Ansicht, 
daß die Erde den :JVIittelpunkt der vVelt bildet, vgl. Pfister, Berl. 
Phil. Woch. [1912] 1125 f. Die Mutter der Götter wurde auch 
dem ZentraHeuer gleichgesetzt, vgl. Philolaos test. A 16 Diels). 
Orph. h. 18; 4: ITAOUTWV, Ö<;; Karexw:; "fUltl<;; KAiltbac:; arracrn<;;. 36, 10 
(Artemis): ~ KUTEX€1<;; opewv bpUf.lOU<;;. 2, 6 (Prothyraia) : ~ K(UEXEI<;; 
oi'KoU<;; rravrwv. Arist. 45, 33 K. (S. 97 D.) Sarapis: .. Q T~V 

J<aAAtO"TilV wv E<popa<;; Karexwv 1TOAtv. Orph. h. 23, 1 (Nereus): "Q 

K<n€xwv 1TOVTOU piZ:a<;;, Kvavau'fETIV E'bp11V. P I 300 und III 212 
(Apollon) : Kal 0"€. TOV oupavtov KOO'f.IOV KCI.TEXOVTa, M•xa~A bzw. 
'P[ a<pa~X. P IV 2923 (Aphroclite): Öf.l<paXov öv KaTEXEI<;; KOO"J.tou. 
Schließlich steht K<XTEXEIV, um überhaupt das lVIachtgebiet zu 
bezeichnen: Eur. Iph. T. 1497 = Or. 1691 = Phoin. 1764: u:l 
f.lE'fCI. O"Ef.lVll NtKil, rov EJ.!OV I ßiorov Karexot<;;. P II 8 (Apollon): 
[ö] T~V VUKTCI. rauTilV Kar€xwv. PI 308 (Apollon): opKiZ:w KPilTflpa 
8Eou rrXourov KC(TEXovra (iimerhalb einer Beschwörung der Teile 
der göttlichen Macht). Auch die Herrschaft über bestimmte 
Attribute der lVIacht wird auf diese Weise ausgedrUckt; so über 
das Szepter p IV 2842 (Selene-Artemis); J<C(l xpuO"EOV O"Kf\1TTfJOV 
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E.a'ic;; KC!TEXEl<;; TiaAa,.wlow oder über die Schlüssel Orph. h. 18, 4 
oder über den Thron Orph. h. 27, 5. Das einfache ~XEIV kommt 
häufig in den g·leichen Zusammenhängen vor; hierfi.i.r Beleg
stellen anzugeben, mag sich eri.i.brigen. E<pETIEtV: Pind. Pyth. 1, 30 
(Zens): öc;; TOUT' E<pETIEl<;; opoc;;. HippoL 1, 9 (Zeus-Asklep.): EIT' 
E.cp€Tiw; TpiKKtl<;; tEpi1c;; l!boc;;. Hes. Theog. 365 (Okeaniden) 1): a'i 
pa TIOAUCYTIEpEE<;; ra'iav Kai ß€v8w Atf.lVll<;; I mxvnJ Üf.lW<;; E.cp€TiouCYt. 
220 (Moiren): avbpwv TE 8EWV TE Tiapatßcwiac;; E<pETTOUO'O.t. Kaib; 
1046, 69 (Athene u. Nemesis): Af]ta TE crraxuwv Kai bEvbpw ßoTpu: 
ÜEVTa I AEtf.!wvwv TE KOf.la<;; &rra;\oTpE<pEWV E<pETIOVO'at. Delph. h. I 9 
(Apollon): f.laVTE'lov E.cp€rrwv m:Xrov. In Form der Bitte Ariston. 1, 47 
(Apollon): Kai CYtVZ:wv E.cp€Tiotc;; I ~f.!Cl<;;, w lf. nau:Xv (vgl. auch V. 30). 
Das V erb um gebraucht auch Synes. 3, 409. b 1 E TI E 1 v : Orph. 
h. 32, 4 (Athena): 11 ÖlETTEI<;; oxewv lJ\jii'JXEa<;; aKpwpEiac;; I tib' opw 
O'KIOEVT(( 2), Orph. h. 7' 7 (Sterne): 8V'lTWV av8pwrrwv 8Eli'JV ÖlETTOVTE<;; 
6.raprr6v. P IV 437, 1958, VIII 76: uHAtE xpuCYoKOf.!a, bt€rrwv 
<pAo'roc;; aKaf.!aTov TI0p. P IV 261 (Typhon): TÜV Tipwra 8EwV ÖrrAov 
bt€rrovra. lVIenandr. S. 438 Sp. (Tita.nen): f.lClAAoV bf. ÜJ<JrrEp ßiatov 
Tvpavviba bt€Tiovrac;;. S. 445 Sp. (Apollon Sminthios): Tia<Yav TIOAIV 
Kai TiaO'aV xwpav Kai TiaV ~8voc;; ÖlETIEl<;; .. , TllV olKOUf.lEVllV mxCYaV 
btETTEtc;;. V gl. Synes. 3, 410. 412. 4, 126 und (besonders sta.rk an 
den vorchristlichen Gebrauch erinnernd) 2, 49 : btETIEl ß€v8w 
KOO'f.!OU. f.l E 8 E rr E 1 v: P IV 2527 (Artemis): Kai Tpiobov f.!E8€mtc;;. 
a f.l <p (t) E rr EI V: Soph. Ant. 1117 (Dionysos): KAUTUV öc;; Uf.l<pETTEl<;; 
'ITaAiav. P IV 2828 (Selene-Artem.): t1 rroAUXWP'lTOV KOO'f.!OV 
VVKTo<;; Uf.l<plETiov<Ya. Vgl auch Eur. Iph. T. 1247. In Form der 
Bitte scol. 2, 4 (Demeter und Persephone): EU bf. Tavb' Uf.l<pETTETOV 
TTOAIV. &. 1-l <p l TI 0 A Eu El v, -EI V: Hom. h. 24, 1: 'ECYTltl, llTE avaKTO<;; 
'Arr6nwvoc; EI<UTOlO I nueo'i EV ti"fa6EIJ kpov bO).lOV U).l<plTIOAEUEic;. 
3, 568 schildert Apollon dem Hermes die Macht, die er haben 
soll: 'i7mouc;; r' U/J<plTToAEVE Kai ll/Jl6vouc;; TaAaEp"(ouc;;. Theokr. 1, 124 
(Pan): EtTE Ttrr' U/J<pmoXE'i<;; /-IE"fa MaivaXov. Orph. h. 55,17 (Aphrod.): 

1) Diese Stelle zeigt nahe Verwandtschaft mit dem Hymnenstil und darf 
den hymnischen Stellen aus Hes. Theog., die Pfister (Philol. 84 [1928] 7) 
aufführt, noch hinzugerechnet werden (wenn auch das dort hervorgehobene 
Verhältnis zu den Menschen an unserer Stelle nicht berührt wird). 

2) Hs.: btot'fEl\;; Dieterich a. a. 0. S. 27 verbesserte in bt€trw; (während 
Abel KUTEXW; schrieb). Der Hs. würde btmKe'i~ noch näher kommen, 
doch ist sicher btEtrEl\; das für den Hymnenstil charakteristischere Wort. 
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EI TE Ka\ EUAtßavou :Lupft]~ Ebo~ cX)l<pmo).dJEI~. 57, 5 (Hermes) : ö~ 
rrapa <I>EpO"E<p6vn~ tEpov MMoV Uf.l<pmoXEuEt~. P IV 2835 (Selene
A~·tem.) : EUpE'iav ()€ T' aßu<T<TOV UTIElplTOV U),l<piTIOAEUEH;;. Als Bitte 
bei Pind. 01. 12, 2 (Tyche): 'lf.IEpav Eupu<T8EVE' U),l<fliTIOAEl. a 1-l <p 1-

ß a I v u v: Aisch. Sieb. 174: lw <p!Aot hatf.IOVE~, 1 AuTt1ptoi <T'> 
af..t<ptßavTE~ n6Xtv. P VI 30 = Hom. ll. 1, 37 (Apollon): KAD8i 
f.IEU, ap"fup6TOEE, ö~ XpuO"r]V &1-l<ptßEßt]Ka~. KaUim. 4, 27 (Delos): 
TOlO~ O"E ßoq86o~ ap<ptßEßllKEV (= Apollon). V E ME I V: Soph. 
Phil. 393 (Ge): CJ. TÜV /-lE"faV ITaKTWAov Euxpucrov VEflEt~. 0. T. 200 
(Zeus): w n'iv rrup<p6pwv I aO"Tparr«v KpaTll VEMWV. Eur. Iph. T. 1255 
(Apoll) : ),laVTEla~ ßpoTOl~ I 8EO"<pchwv VEf.IWV I abUTWV Ürro. Pind. 
01. 2, 13 (Zens): EÖO~ 'OAUflTIOU VE/-lWV I a€8Xwv TE KOpu<pav rr6pov 
T1 'AA<pEOU. 13, 27 (Zens): TOVÖE Xaov aßAaß~ VEflWV. Pyth. 8, 61 
(Apollon): mivbOKOV I vaov EUKAEa ÖtaVEf.IWV I nuewvoc; EV "fUUAOI~. 
P XXIII 31 (Phren): <pWTa VEflWV TIO."fEP' Ü.ptnwv. P XII col. 7, 36 
(Arsemphem1Jhöt): Ka\ rru<rtv IJ!uxac; cru v€pEt<;. J'uist. 42, 4 K. 
(S. 64 D.) von Asklepios: ouT6~ f.<r8' o TO rrav Ü"fWV Kal VEMWV 
O'WTI)p TWV ÖAwv. 

Der Gedanke, daß eine Gottheit Macht über etwas hat, wird 
in der Hymnenliteratur gelegentlich auch sinnbildlich zum Aus
druck gebracht; solche Sinnbilder sind Stab, SchlUsse! und Siegel, 
wobei durch einen hinzugesetzten Genitiv häufig der Macht
bezirk des Gottes genau umschrieben wird (wie bei den eben 
betrachteten Verben f.IEÖ€tV usw.). Der Herrscherstab als 
Zeichen der Macht beg·egnet schon Hom. h. 3, 529 (s. o. S. 59), 
wo Apollon dem Hermes den Stab (paßbo~) über Glück und 
Reichtum verleiht. Über den heiligen Stab vgl. Fr. Pfister 
RE XI 2128 f.; Die Rel. cl. Gr. u. R. 314 f.; Philol. vVochenschr. 
[1928] 1516 ff., wo das Buch von Ferdin. Jozef Maria'de Waele, 
The magic staff or rod in Graeco-Italian antiquity Gent [1927] 
besprochen wird. In der jüngeren Hymnendichtung kommt das 
<J K ~TI T p o v öfter vor, die Gottheit heißt demeiltsprechend cr K 11 rr T
o 0 x o c;. Ich gebe zunächst die Stellen, wo damit zugleich das 
Machtgebiet des Gottes bezeichnet ist: Hom. h. 8, 6 (Ares) : 
T)vop€q~ O'KilmouxE. Nonn. Dion. 27, 253 (Apollon): ToEoO"uvnc; 
O'KllrrTOUXE. Orph. h. 27, 4 (Mutter d. Götter): O'KqmouxE KAEtvo'io 
n6Xou. Aschmnn. 2, 1 (Unterweltsgott): TapTapou O'K~mpa I Xaßwv. 
Es findet sich auch die Vorstellung, daß ein Gott kraft seines 
O"K~mpov iiber eine Gruppe anderer Götter gebietet. P II 98 
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(Apollon): Mouaawv O'Kl'JTITOUXE. P IV 262 (Typhon): O'E rov En' 
oupaviwv O'Kflmpov ßaO'lAElOV EXOVTU und 179: !(parat€ TU<plUV, Tfl<;; 
avw O'KllTtTOUXia<;;' (vgl. p IV 192) O'Kl'JTITOUXE Kal buvaO'Ta. Diese 
beiden Stellen der Typhonhymnen besagen das gleiche. Die 
UVUI O'KllTtTOUXlU entspricht der Herrschaft über die oupavtot, die 
oberen, himmlischen Götter (vgl Orph. h. 10, 25). Derselbe 
Gedanke bei Eur. frg. 912, ß (Allherrscher): o·u '(ap EV TE 8w'ic;; 
TUt<;; oupo.vibatc;; I O'Kflmpov TO .b.to<;; /JETUXEtpiZ:Et<;; und im Anubish .. 8 
(Isis): npwßiO'Tl'JV IJaKapLuv EV 'OAUIJTtlfl O'Ktlnrpov Exouaav (durch 
den folgenden Vers : Kal '(Ultl<;; naO'q<;; Kal TtOVTOU b\av Ö.VaO'O'O.V 
wird Isis als Allgöttin gekennzeichnet; vgl. Isish. Kyrene Z. 5 ff.). 
Hierher gehört auch Orph. h. 55, 11 (Aphroclite): 8Ewv O'KilTtTOUXE. 
Aphrodite ist darnach nicht O'KllTtTouxoc;; unter den Göttern (was 
ganz farblos wä.re): sie ist vielmehr Herrseherin über die Götter, 
denn sie hat auch die Götter in ihren Dienst gezwungen. -
Wie die lVIacht eines Gottes vielfach von einem anderen Gott 
stammt, so auch das Szepter, das äußere Zeichen der lVIacht: 
Orph. frg. 101 (Phanes): O'Ktlmpov aptÖElKETOV rJo xEipEO'O'lV I 8flKE 
8Ea<;; NuKr6<;;, <'(v' EXt;J> ßaO'tAt11ba Tt/J~V. P IV 2844 (Selene-Artemis): 
'fPcXIJIJara at.p O'KtlTtTPlfl a[u]ro[<;;] Kp6vo~ a~J<pEXapo.EEv, 1 bwKE b€ aot 
<pOpEElV, o<pp' EIJTtEÖa navra IJEVO\EV . I '.b.UIJVW . .b.a~JVOIJEVEta . .b.a~Ja

O'avbpa · .b.a~Jvoha~Jia'. Die Inschrift des Szepters besteht aus 
Zauberworten, die die einzelnen Fähigkeiten des Gottes benennen, 
aus denen sich seine lVIacht zusammensetzt; vgl. zu .b.aiJVOIJEVEta, 
was F. J. Dölger, Sol Salutis 2 [1925] 363 f. und 395 über .b.a).tVO
f.IEVEU<;; sagt; s. auch Dakt. Id. h. 19. - Eine besondere Stelle 
nimmt der Stab des Hermes im Orphischen Hermeshymnus ein 
(57, 8): EUlEPlfl paßblfl 8EA'fWV unvohwnht navra. Dieser Zauber
stab verleiht also lVIacht über alles. Vgl. auch noch Orph. 
h. 12, 15 s. in § 6. Schließlich ist das Szepter des Gottes ganz 
allgemein ein Insigne seiner Macht, mit dem sich die Vor
stellung der Herrschaft verbindet: P IV 2842 (Selene-Artemis): 
Kal XPUO'EOV O'Kflmpov f:alc;; KaTEXEt<;; naAaiJatO'tV, P VI 9 (Helios
Apollon): ... O'Kflmp ]ov f:al<;; naAU!JatO't nvaaawv. Orph. frg'. 102 
(Nyx): O'Kflmpov EXOU0'1 EV XEPO'tV apmpETtE<;; 'HptKETtaiou. Isish. 
Anch·os 7: 'E'ftb xpua68povoc;; Elatc;;, I pw).taA€a O'Kampoww. O'KilTtT
ouxoc;; ohne nähere Bezeichnung steht als Epitheton der Götter: 
Orph. h. 18, 3. 15, 6. 10, 25. 52, 7. P II 82; durch dieses Bei-
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wort erscheint. der Gott als "König", wie ja auch häufig· von 
seinem 'rhron als Zeichen seiner lVIacht die Rede ist. 

Ferner begegnen öfters die S c h 1 ü s s e 1 als Zeichen der Macht. 
in der Hymnendichtung·; die Gottheit selbst heißt KAJ;Jbouxolö. 
Hierzu vgl. Kohl, Art. Kleicluchos R-E XI 593 ff.; über die 
SchlUsse! 0. Kern, Orphicorum fragmenta [1922] S. 324 nr. 316; 
über die Schlüssel des Sonnengottes zur Unterwelt F. J. Dölger, 
Sol Salut.is 2 [1925] 346 ff. lVIit Hilfe dieser Ausdrucksweise wird 
das Machtgebiet der Gottheit umschrieben: Pind. Pyth. 8, 3 
(Hesychia): ßouXciv TE Kal TTOAE).!WV I E'xowa KAalba10 urrEpTCtTalö· 
Aristoph. Thesm. 976 (Hera): KAf,jbac;; "fCt).lou <puXaTTEt. Eur. 
Hipp. 539 (Eros): Tov T<ilö 'A<ppobha10 I <ptATaTwv eaXCt).!WV I KAl;Jbouxov. 
Orph. h. 73, 6 (Daimon) : EV O'ol yap KAf,jÖEiö AUTTillö TE xapcilö T' 
DXEOVTat. Prokl. 1' 2 (Apollon): Z:wapKEO!ö, w ava, TTI']"f~IO I at'!TO~ö 
EXWV KAqlba. Orph. h. 18, 4: nxounuv, 010 KaTEXEI!ö 'f((llllö KAlllÖaiö 
cmaO'll<;· 25, 1 (Proteus): TTOVTOU KAI']tba<; EXOVTa. 58, 4 (Eros) : 
TTCtVTWV l<AI']tbac; EXOVTa, I ai8Ep010 oupavlou, TTOVTOU, xeov610. Die 
Macht des Eros umspannt also das All : Himmel, Meer und Erde. 
Ebenso erscheint Hekate als Allgöttin Orph. h. 1, 7: rravTo<; 
KOO').!OU KAl~boOxov avaO'O'av. Schlechthin KAl;JboOxo<; bzw. l<AElÖOUXOiö 
werden genannt: Athene Arist.oph. Thesm. 1142; Prothyraia 
Orph. h. 2, 5; Persephone (Persephassa) P IV 1403; A1mbis 
P IV 1466. Hierher gehört wohl auch KAl~O'lll (Hs. KAI']O'ia) Orph. 
h. 36, 7, Epitheton der Artemis. Die betrachtete Formulierung, 
daß die Gottheit die Schlüssel zu etwas besitzt, ist als charakte
ristisch für den hymnischen Stil anzusehen ; dies bestätigt in 
schönster Weise Arist. 45, 24 K. (S. 92 D.) von Sarapis: l~IO t<al 
eaMTTI']IO, <p ((I E V a V TI 0 lll Ta i' KAiltbac; EXWV. - Auch im 
Zauber spielt der Schlüssel ein.e Rolle ; er wird P IV 2335 
unter den Symbolen der Selene-Hekate genannt. Der Zauberer, 
der tiber diese Symbole des Gottes Macht gewinnt, kann den 
Gott zu seinem 'Willen zwingen; so sagt er von sich P IV 2293: 
TO cravbaX6v crou E'KpUt.j.la twl KAEiba KpaTw (vgl. Aschmun. 2, 11 f. -
Die Sandale gehört zu Hekate, ebenso P IV 2334; hiertiber 
Diete1·ich a. a. 0. 43 f.). 

Die beiden AusdrUcke O'K~TTTpov und KXqlbE~ö in dem betrachteten 
gedanklichen Zusammenhang sind leicht zu verstehen; denn mit 
dem Besitz des Herrscherstabs über etwas oder des Schlüssels 
zu etwas ist die unbedingte Macht clarUber verbunden. Etwas 
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schwieriger ist die Erklärung von r5 <p p a 'f I ~. daH in demselbeu 
Sinne gebraucht wird: Orph. h. 34, 26 (Apollon): oÜVEKO. 'IWVTO<; 
EXEl<; KOOJWU rJ<pplr(iba Tunwnv. Das Siegel bedeutet im Altertum 
in weitem Maße das Eigentum einer Sache ; so wird das Vieh 
mit einer Sphragis gestempelt usw. (vgl. F. J. Dölger, Sphragis, 
Paderborn [1911 ], Stud. z. Gesch. u. Kultur des Altert. 5. Bel. 
3.;4. Heft). ·wenn es also vom Gott heißt, daß er die Sphragis 
des ·weitaUs innehat, so besagt dies, daß sein Siegel dem vVeltaH 
aufgedrückt ist, er also Eigentumsrecht, unumschränkte Gewalt 
darUber besitzt. Sphragis bedeutet somit die Macht, ebenso wie 
Szepter und Schlüssel. Der Zauberer, der die Sphragis des Gottes 
beschwört, beschwört seineMacht: PI306 (Apollon): opKiZ:w <Y<pparlba 
ewo, ömp EO"TlV Öp«<Yt<;. p III 226 (Apollon-Helios): opKiZ:w O"E, 
<Y<pparlb[a fl]E[oO). Der Gott Nomos, der die ordnende lVIacht des 
Weltgeschehens verkörpert, ·wird selbst als Splu·agis bezeichnet: 
Orph. h. 64, 2 : <Y<ppll'ftba btKait1v I n6vTou T' ElvaXiou Kai T~<;. -
Gelegentlich scheint auch eine Verquickung von O'Kfjmpov und 
rJ<ppa'fi~ vorzukommen, dergestalt. daß auch auf dem Szepter clie 
Sphragis des Gottes eingegraben ist, wodurch die Kraft des 
Szepters noch verstärkt wird (vgl. Pfister, Rel. d. Gr. u. R. 323). 
Eine solche Stelle ist die o. S. 80 angeführte P IV 2844 ff. : die 
eingegrabenen 'fPCt!-lllctTa sind das Siegel des Gottes, wie auch 
das V erb um ( d~-t<pt)xapa<Y<YEtV beweist, welches für das Signieren 
geläufig mul gleichbedeutend mit <Y<ppa'riZ:EtV ist (nach Dölger 
a. a. 0. 18 ff.). V gl. über die mit rJ<ppa'fi<; und <Y<ppa'fiZ:EIV zu
sammenhängenden Vorstellungen Fr. Pradel, RVV III) a [1907] 
S. 46, 52, 62; Uber xapaKTfjpE<; Th. Hopfner, R-E Suppl. IV 1183 ff. 
rJ<ppa'fi<; erscheint auch in der christlichen Hymnendichtung·, da 
ja dieses Wort in der altchristlichen Literatur überhaupt eine 
bedeutsame Rolle spielt, wovon im einzelnen das Bucl1 von 
Dölger handelt. 

Als ein Ausdruck zur Angabe des Machtgebiets ei.J.1er Gottheit 
ist noch das vVort Tct).lia<; zu erwähnen: Pincl. 01.13,10 werden 
Euvo~-tia, b.iKa und Elpava als Ta~-tiat uvbpa<Yl lTAOliTOU bezeichnet, 
14, 9 heißen die Chariten naVTWV Tal-llat I EPTWV EV oupavtp. 
Aristoph. \Vo. 566 (Poseidon): TOV TE 1-lE'f«<YflEVIl TptaiV!l<; T«~-tiav. 
(Hier steht also statt des Machtbezirks das Attribut des Gottes, 
das fiir die Betätig·ung seiner lVIacht ''richtig ist.) Anth. Pal. 6, 42, 
V. 4 (Pan) : ru 1-lOl ßt6TOU TWV Ü'fafl(uv Tct).lia<;. p II 88 (Apollon-
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Helios) : xalpE, Tt'Upoo, TU).!lU. Prokl. 1, 2 (Helios): KAUSt, c:paouo;; 
·ra~tia. lVIenandr. S. 438 Sp.: ~Atov Tov TOO <pwTo<; Ta).!iav. Pap. 
Ohic. III, 17 : [10 Buchstaben] VTov TU).!. [ .... ]poo;; alS[. ]p[ Ich 
schlage vor, die Stelle folgeU:dermaßen zu 'ergänzen :' ]vTov 
Ta).![iav nu]püo;; cd8[E]p[oo;;. Diese Apposition bezieht sich auf den 
O'UVO).!Euvoc; der Arsinoe, auf Ptolemaios 1). Arist. 43, 29 K. 
(S. 11 D.) Zeus: Ta).!iac; OVTWV TE Kai "fl'fVO).!EVWV arraVTWV. 45,21 K. 
(S. 90 D.) Sarapis : Ta).!iao;; wv ToO ßtwO'i).!ou und 29 K. (S. 95 D.): 
6 Tlfl ovn Ta).!iac; UVEMWV. Olme nähere Angabe des Wirkungs
kreises wird Iakchos Soph. Ant. 1153 TaMiac; genannt und Eirene 
Dioskor. 32 TaMill (also kam auch die feminine Form voT). Bei 
christlichen Hymnendichtern steht TaMiao;; ebenfalls zur Angabe 
des Machtbereichs der Gottheit: Synes. 1, 54. 3, Bß. 692. 4, 182. 220. 
9, 70. Greg. Naz. 7, 4. 

Schließlich ist noch eine ganze Reihe von AusdrUcken anzu
fügen, die die große Macht des <;tottes kennzeichnen und die 
so geläufig und ohne weiteres verständlich sind, daß ich nicht 
alle hymnischen Belege dafür anführe, sondernlediglich bemerke, 
seit wann der betreffende Ausdruck in der Hymnenliteratur vor
kommt. Hierher gehören UVUO'O'ElV, avaE, avaO'O'a., KOipavoo;;, Tt'OTVta 
(sämtliche öfters in den Rom. h.), Tupavvoo;; (Em. Hipp. 538. 
Ohrysosh. 2. Hom. h. 8, 5 usw.); ).!E'fa<;, ME'ftO'Toc;, äptO'To<; (öfters 
in den Hom. h.), ÜrraTo<; (Hom. h. 5, 21), urrEpTmoo;; (Aristoph. 
Vö. 1764 in den hymmsch klingenden Schlußversen des Chors ; 
vgl. auch umpTaTw<; Aiscl1. Schutzfl. 672), Ülj.llO'To<; (Pind. N. 11, 2 ; 
bes. Kultbeiname des Zens, dann gebräuchlich für den helle
nistisch-jüdischen Gott, später rur den Gott der Christen; vgl. 
R-E IX 444 ff.). Solche Beiwörter werden im jüngeren Hymnen
stil 'gelegentlich noch gesteigert (vgl. die Komposita mit nav- o. 
S. 45 f., insbesondere navurrEpTUTO<;). Die Bezeichnung der Gottheit 
als ßaO'IAEu<; (Rom. h. 5, 358 von Zens) und ßMiAEta (Hom. h. 12, 2 
von Hera)gehört in größerem Umfang erst dem jüngeren Hymnen" 
stil an (vgl. auch na).!ßaO'tAEU<; und 1TU/-lßaO'iAEta). Kuptoc; ist erst 
hellenistisch, vgl. Pfister, Rel. d. Gr. u. R. 246. Aus dem Wissen 

1) Man könnte .vermuten, daß Pt. als TU~tiw; der <JTOtXEia bezeichnet 
wird, und den Versschluß ergänzen: illlaTo<; a'il'J<; (vg·l. P XVIIb 15, s. unten 
S. 21 ; es würde dann lediglich statt &~p hier aiEl~p stehen wie Orph. h. 5, 4); 
diese Erg·änzung ist aber nur möglich, wenn die Lücke am Anfang des 
Verses durch einen Spondeus g·efüllt werden kann. 
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tuu die Macht des Gottes entspringt bei den Meuscheu ihre 
Vei'ehrung, welche Epitheta prägt vvie Kubp6c;;, KUÖIJ.toc;; 1), KUÖHJ'Toc;; 
(schon in den Hom. h.), Kl1Etv6c;; (Erythr. V. 6. 12. 18) und sich 
zu einer heiligen Ehrfurcht steigert, so daß die Gottheit bloc;;, 
cqv6c;;, O'q.tv6c;;, J.l<lKap und J..lUKatpa genannt wird (vgl. 1TOAUO'EJ..lVoc;; 
und 1TUJ..lJ..laKap o. S. 46). Diese Zusammenstellung von Epitheta 
zur Bezeichnung der Macht und Größe, Heiligkeit und EhrwUrdig-, 
keit des Gottes führt natürlich nicht jedes einzelne, irgendwo 
in der Hymnenliteratur einmal vorkommende Beiwort auf, son
dern will nur das Hauptsächliche und Charakteristische bringen. 

Die göttliche Macht wird in ihrer Unbeschränktheit besonders 
deutlich, wenn betont wird, die Gottheit könne nach freiem 
Willen über ihre Macht verfügen: Horn. h. 4, 38 (Aphrodite): 
KC(l TE TOD, E iJ TE e E}. 0 I' 1TUK\Vac;; q>pE.vac;; E~cmaq>oDO'a I pq'iblwc;; 
O'UVEJ..li~E. Hes. Theog. 429. 430. 432. L139. 443. 446; vgl. Pfister, 
Philol. 84 [1928] 2, wo auf .die Wiederkehr dieses Themas im 
Hekatehymnus hingewiesen wird ; diese Betonung der freien 
Willensbestimmung paßt aufs beste zu dem Bild der Hesiodei
schen Hekate, deren Macht mit aller Eindringlichkeit ins rechte 
Licht gesetzt werden soll. Orph. h. 50, 8 (Lysios Lenaios): mlO'tV 
Evq>pov, 1 oic;; E8EAEtc;; 8VJFWV 1W U.eavaTwv O'E mq>avO'KEtV. Orph. 
frg·. 232, 4 (Dionys. Lyseus): O'u b€ To!O'Iv EXWV KpaToc;;, oüc;; K' 
E8EAIJ0'8a. Prokl. 1, 16 (Helios): CXIjJ ÖE J..lETaO'TpWq>WO'IV ava'('l<alll<; 
A\vov a\O'qc;; (= die l\ioiren), I EUT' E8EAEI<;. P XVII b, 17 (Hermes): 
wv b' [E]SE.XEtc;; IJlu[x]ac;; npoarEtc;; (vgl. Ox. pap. 1380, 175). Der 
Priester Diophantes, an Podagra leidend, kann seinen Tempel
dienst nicht mehr versehen, Et J..l~ O'u (Asldepios) rrp6q>wv E8€Xou; 
EJ..lE I laO'aJ.!Evoc;; [rr]aXtv ElO'a"fEtV (Diophant. 7). Proklos unterwirft 
sich durch ähnliche Ausdrucksweise völlig dem göttlichen Willen 
(1, 45; Helios): oXßov ... I EI K' E8EAOI<;, Mc;;, ava~. 

Damit haben wir die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten 
kennengelemt fi:ir die eindeutige Bezeichnung der gToßen Kraft 
und Macht des Gottes sowie des ihm eigenen Machtgebiets; und 
eng zusammenhängend die Formulierungen fi:ir die Verehrung, die 
der Gottheit infolg·e ihrer Macht von den Menschen zuteil wird. 

1) Dies nur im Homerischen Hermeshymnns und Hes. Theog. 938 (Bruch
mann a. a. 0. 107) als Beiwort des Hermes. 
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§ 4. Die Macht der Götter und das Abhängigkeitsgefühl 
der Menschen. 

Die in den drei ~rsten Paragraphen betrachteten sprachlichen 
und stilistischen Eigentümlichkeiten entspringen alle einer ge
meinsamen Grundstimmung. Der Sänger beginnt seine Gesänge 
mit der Gottheit, er will ihrer zu An:fang und zu Ende, bei 
jedem vV erke, immerdar gedonken; der Gott ist der Anfang· 
aller Dinge, Kosmos und Menschen haben in ihm ihren Ursprung 
er umspannt das All und die Zeit als An:fang und Ende, er ist 
der Schöpfer und Vater des Menf;lchengeschlechts ; er hat Macht 
über alles, nur er allein, und seine lVIacht ist ewig; seine Kra:ft 
und sein Machtbereich wird des näheren beschrieben und die 
Verehrung, die ihm hieraus entspringt, wil·d rühmend hervor
gehoben. Damit haben wir nochmals den Kreis der bisherigen 
Betrachtung durchlauten: aus alledem spricht die Vors t e 1-
1 u n g v o n e i n e r g r o ß e n g· ö t t 1 i c h e n M a c h t zu uns. 
Diese findet durch die ganze Hymnendichtung hindurch einen 
klaren, eindeutigen Ausdruck, wenn man den Gott als Ursprung· 
aller Dinge bezeichnet (s. o. S. 14 ff.) oder seine Macht deutlich 
benennt (s.o. S. 48 ff.); sie spricht aus den schlichten Ehr:furchts
bezeugungen des Sängers der homerischen Hymnen (s. o. S. 9 ff.) 
und aus den Ausdrucksmöglichkeiten, die ich unter dem Namen 
"hyperbolischer Stil" zusammengeraßt habe (s. o. S. 28 ff.). Daß 
diese letzteren in der älteren Hymnendichtung nur spärlich an
gewendet sind, nimmt uns nicht wunder: denn solche stilistischen 
Kunstmittel, aus denen der Sinn :fUr prunkvollere Ausdrucks
weise hervorleuchtet, konnten erst in einer Zeit ausgebildet 
werden, wo die Rhetorik in Blüte stand. Als Likymnios um 
400 im schwülstigen Stil des Gorgias seine Dithyramben und 
Hymnen dichtete, hatte jenes Eindringen der Rhetorik in die 
Dichtung erst eigentlich begonnen; es :fUhrte schließlich in den 
Prosahymnen des Aristeides zum völligen V erwischen der Grenzen 
zwischen beiden Gattungen und zeitigte die Vorschriften des 
Rhetors Menander :für die Hymnendichtung. All den betrachteten 
Ausdrucksmitteln aber liegt eines zugrunde: das deutliche Fühlen 
der göttlichen Kra:ft. Dieses Grundgefühl begegnet bei Theognis 
V. 14: croi ~-tE.v To0To, 6Ea, CT1!1Kp6v, €~-tol bE. I!E'I'ct oder im Prooi
mion zu Resiods Erga V. 5 (Zens): p€a ~-tE.v 'rap ßptcm, p€a bi: 
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ßpu:tovnx xaHrm:t, I pEia b' ... I pEia bE ... ; es klingt durch die 
ganze Hymnendichtung und wir vernehmen es noch bei Proklos 
(1, 46): MvaO"w b' M mivm TEAEO'O"at1) I Plltblw~ · KpaTEpt)v 'fCtp 
EXEt~ Kai arrEiptTOV ahKt1v. Ihm steht gegenüber das Bewußtsein 
der menschlichen Kleinheit und Unzulänglichkeit 2), das Ge
:f u h I v o ll s t ä n d i g e r A b h ä n g i g k e i ts) v o n d e r g ö t t
li c h e n lVIacht, von der vVunderkra:ft der Gottheit. Den be
scheidensten Ausdruck hier:ftir :fand vielleicht Kallimachos (1, 92): 
TEa b' EP'fMaTa Ti~ KEV aEibot; 1 ou 'fEVET', ouK EO'Tat · Ti~ Kai 6.to~ 

EP'f/laT' aEiO'EI; dieses Motiv, daß der Mensch nicht hinreicht und 
nicht wert ist, die Gottheit und ihre Größe zu besingen, be
geg·net verschiedentlich in mancherlei Abwandlungen in der 
Hymnenliteratur. Das FUhlen der starken Macht der Götter 
und der eigenen Abhängigkeit beherrscht den Menschen, der 
im griechischen Hymnus vor den Gott hintritt und ihm seine 
Bitten vorträgt. 

Damit haben wir bisher die Gottesvorstellung des gTiechischen 
Hymnus insoweit betrachtet, als sie den Gott als ein mehr 
außerhalb des menschlichen Lebenskreises befindliches Wesen 
:faßt und ihn nicht zu den Menschen in Beziehung setzt. Frei
lich eine ganz scharfe Scheidung in diesem Sinne ist nicht 
möglich, da ja der Mensch - selbst in einem Augenblick, wo 
sich ihm das göttliche \V esen als ein ganz losgelöstes, :fttr sich 
selbst bestehendes darstellt - dennoch das \Virken dieses Wesens 
auf die menschlichen Verhältnisse nicht aus dem Auge verliert 
(wie auch aus den besprochenen Hymnenstellen zur Genüge 
hervorgeht). Nachdem wir damit die allgemeine Auffassung 
vom Wesen der Götter kennengelernt haben, wenden wir uns 
zu den Vorstellungen von den Beziehungen der Götter zu den 
Menschen. 

1) Diesen Vers stellte Wilamowitz wieder her (S.-B. Berl. Ak.l907, 275 f.). 
2) Rohde, Kl. Sehr. II 623: .,Der Grieche fühlte im tiefsten Herzen, wie 

bald er überaU auf die Grenzen seines eigenen Vermögens stieß, wie eng 
der Kreis sei, in dem sich sein bewußter Wille und zielsetzender Verstand 
tätig regen könne." 

3) Heiler a. a. 0. 191 f.: "Das Gefühl vollständig·er Abhängigkeit von 
höheren i\'Iächten ist in jeder Religion lebendig; aber in keiner Religion 
der Erde - von der israelitisch-christlichen abgesehen - ist dieses reli
giöse Grundgefühl so universell, das g·anze Leben und Denken durch
herrschend wie in der hellenischen." 
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§ 5. Die Gesinnung der Götter gegenüber den Menschen. 

Es ist eine ganz allgemeine Vorstellung, die allen Religionen 
gemeinsam ist, daß der Gott, der im Besitze der Macht ist und 
zu dem der Mensch um Erfüllung seiner WUnsche betet, sich den 
Menschen gegenüber gütig, g·nädig·, wohlwollend gesinnt zeig·t. 
Diese Eigenschaft setzt der Mensch, genau so wie die große 
Macht, bei dem Gott voraus und darauf gritnclet sich sein V er
trauen. N ati:irlich hindert dies'e Überzeugung nicht, immer wieder 
von neuem um Gnade und vVohlwollen des göttlichen vV esel1S 
zu bitten. Für jene Vorstellung von der gnädigen Gesinnung 
der Gottheit finden sich im griechischen Hymnus folgende 
geläufig·e sprachliche Ausclrucksmittell) : 

Eu 11 E v ll c; ( EU11EVE1v): Am häufigsten ist die Bitte, der Gott 
soll "wohlgesinnt" sein oder kommen: Aiscl1. Schutzfl. 685: 
EU11EVl)<;; o' 6 J\UKEIO<;; E- I O"TW mxO"q: VEOAaiq:. Herond. 4, 83: i11 h1 
TTail1ov, EUI-IEVll<;; Ei'11<;;. lVlesomed. 9, 9: EU~-tEVEI<;; rrapEO"TE 1101. 
Orph. h. 1, 9: (scil. 'EKUTllV KAljtw) AIO"O"o~-tE:votc; KOVP'lV TEAETalc; 
oO"il,lO"l rrapE'ivat I ßouKOAlp 2) EU!-1EVEOUO"av &El l<EXC.XPllOTl e u 11 tV· 
Wichtig ist, daß in diesem Zusammenhang vielfach von 8u~-t6c;, 

v6oc;, i'jTop, ßouM der Gottheit die Rede ist ; hierauf sowie auf 
die Vorstellung, daß der Gott sich freut, erfreut wird (KEX«PllOTl 
8u~-tt.iJ u. äo), komme ich später zurück (§ 7). Eur, Schutzfl. 630: 
TIOAEI 1-!01 EV111-'axoc;; I 'fEVOU TQoO' EU11EV~c;. p I 34 7 : aAA' Etii1EV~<;; 

'fEvoD ota rravT6c;;. Jul. IV 158 B: Euxo11w . 0 0 EV11EVt1 "fEVE0"8m Tov 
ßMtHa nuv ÖAwv "HAtov. Kaib. 831, 9: 11moc; EU11EVE:wv TE TIEAot<;;o 
Anakr. 2, 6: O"U o' EU~-tEV~<;; I EA8' lll-llV. Orph. h. 83, 8: EA8otc;; 
EU!-1EVEWV. 3, 14. 16,10: EA8ot<;; EU11EVEouO"a. 31, 6: EA8otT' EU~-tEVEOVTE<;;. 

81, 5 : EA8otT' EV~-tEvE:ouO"at, 75, 4: EA8Eiv EUJ..tEVEOVTa. 42, 11 : 
EU~EVEOUO'' neotc;;. 48, 6: EU).lEVEWV ETIIlPW'fO<;; ETIEAeotc; ).lUO'TITIOAOlO'lV. 
prooimo 43: EUJ..!EVEct<;; üeEiv KEXC.XPIWEVov i1 Top l!xovTac;. Limen. 
rr 12: EUJ..tE]VEl<;; J..!OAETE I TipOO'TIOAOIO"<\>. Orph. h. 72, 9: &Ha, 

1) Einen Teil des Materials hat bereits Adami gesammelt (a. a. 0. 234); 
doch kann ich mich nicht darauf beziehen, da ich die Au~drücke in einer 
g·ewissen Ordnung zusammenfassen will, was clort nicht geschehen ist. Die 
geordnete Zusammenstellung bei Ausfeld (a. ao 0. 537 f.) bringt nichts aus 
clen Hymnen, nachdem Ausfeld die selbständige Hynmendichtungo über
haupt beiseite läßt. 

2) Über die Bedeutung deH ßouJ<OAo~ in der orphischen Gemeinde vgl. 
Diete1·ich a. a. Oo 3 ff. 



eea, AlTOf.lCd <YE f.lOAElV ßllfl EUf.lEVEOU<Yav. Verschiedentlich begegnet 
die Verbindung EUf.lEVE~ 'l Top E'xwv bzw. E'xoucra: Hom. h. 22, 7. 
Orph. h. 26, 11. 30, 9. 64, 13, vgl. auch Orph. h. 71, 12 (lVIeilinoe): 
EUf.lEVE~ euiEpov f.lU<YTUt~ cpaivoucra rr p 6 er w rr o v. Ferner soll der Gott 
"wohlgesinnt" den Beter anhören und Gebet und Opfer an
nehmen: P IV 2827: EUf.lEVEW~ dcraKoucrov. 2787: Eu f.l E v i 1;1 b' 
ETrUKOUO'OV Ef.lWV lEpwv erraotbwv. Nonn. Dion. 40, 410: oÖa<YIV 
EUf.lEVEEO"O'IV Ef.l~V acrrra~EO cpwvt1V. Pind. pai. V 45: EUf.lEVEt b€Ea0'8E 
v6lfl 8eparrovTa I Uf.lETEpov. Thetis-Neopt. h. 12: b€xvucro b' EUf.lEVEWV 
Tavbe 8uqrroAillv. lVIit einer g·anzen Reihe sonstiger Tätig·keiten 
des Gottes wird EUf.lEVll~ in Verbindung gebracht (vgl. u. § 6) : 
Aiscl1. Schutzfl. 1068. Orph. h. 22, 9. 85, 10. Arist. 43, 1 (S. 1 D.). 
Orph. h. 20, 6. lVIenandr. S. 440 Sp. Mesomecl. 10, 24. Pie Vor
stellung ist also die, daß der Gott als EUI-lEV~~ zu den Menschen 
in Beziehung tritt. Sein He~·z (8uf.l6~, v6o~, iiTop) ist EUf.lEVt,~, 
er erhält selbst diesen Beinamen (Epidaur. 129, Z. 7. 13. Dioskor. 
13, 56), auch als Kultbeinamen (vgl. 0. Weinreich, S.B. Heidelb. 
Ale [1919] 16. Abh. S. 9 f.). Da die Menschen diese göttliche 
EUf.lEVEia genießen wollen (vgl. lVIemüulr. S. 444 Sp.), richten sie 
die entsprechenden Bitten immer wieder an die Gottheit. Der 
christliche Bischof Synesios ttbernimmt den Ausdruck (7, 7 und40): 
&Al\' EUf.lEVEOt~, ävaE, während eu~tEVIl~ und EUf.lEVEtV im N euen 
Testament nicht vorkommt. 

Eu cp p w v : im gleichen Gedankengang· ; oft in Verbindung 
mit e u f.l 6 ~ und ß o u A ll ; vorwiegend sind die Bitten, daß die 
Gottheit kommen und hören soll: Hom. h. 4, 102 1): cru 
b' EUcppova 8Uf.lOV E'xouO'a. Orph. h. 14' 12: EA8E, ).lUKatpa ee6., 
O'WTllpto~ Eucppovt ßoul\t1. 79, 11: E'l\8ot~ KEXaplO').lEVIl eucppovt ßoul\fj. 
59, 20 (Moiren): epx6MEVat ).lUO'Tat~ Aa8tKilhEE~ eucppovt ßoul\fj (scil. 
CtKOUO"aT'). 74, 9: (scil. aAA!i ... ).l6AOl~) O'WTilPlO~ EUcppOVl ßouAf,l. 
9, 11: EA8E, ).laKmp', eucppwv. 46, 8: eucppwv, EA8E, ).lUKctp. Aristdph. 
Thesm. 1148: llKETE b' EÖcppovE~. Soph. Ai. 705: E).lol. Euvei11~ bu1 
rravTo~ eöcppwv. Orph. h. 62, 9 (Dike) : EÖcppwv b€ cruvWO't 
btKcttOlij;. 34, 10: KA08i ).lEU EUXO).lEVOU Aawv ÜrrEp EÖcppovt 8u).ltp. 
Prokl. 7, 5: KEKAu8t · Mxvucro b' Ü).lvov eucppovt, rr6Tvta, 8uf.ltfi. 
Orph. h. 70, 1: KAuTE ).lEU, Eu).lEVibEij; ).lE"faAwVu).lot, Eucppovt ßoul\f,l. 

1) Dieses Gebet des Anchises innerhalb des Aphroditehymnus (V. 92-106) 
vereinigt viele stilistische und inhaltliche Eigentümlichkeiten des Hymnus ; 
es kann als ein Mustergebet gelten. 
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Kaib. 812, 5: Eucppovt Su).n.p 1 crljlZ:E. Philod. V. 12, 25, 38 u. öfter: 
dlcppwv TavbE rr6Xtv cpuA.ucrcr'. Lediglich als Epitheton des Gottes 
steht Evcppwv: Rom. h. 2, 16, Aristoph. Lys. 1282, Orph. h. 7, 11. 
12, 3. 28, 3. 46, 2. 50, 8. 60, 4. frg. 114, 3, 1\'Iaked. V. 7. - Zu 
erwähnen ist, daß E\lcppwv im Hymnus auch in bezug auf 
Men sehen gebraucht wird; es bedeutet dort fröhlich, heiter. 
dlcppwv, wörtlich: wohlgesinnt, war eben für den Griechen einer
seits wohlgesinnt= gnädig (was auch wir darunter verstehen), an
dererseits aber bedeutete ihm seiner ganzen Denkungsart entspre
chend Wohlgesinntsein = Fröhlichgestimmtsem. V gl. hierzu § 8. 
rr p 6 cp p w v (u. ähnl.Kompos.): Bei diesem Wort fehlt die ganz allge
meine Formulierung: der Gott möge rrp6cppwv sein oder kommen; 
im übrigen steht es in denselben Gedankenverbindungen wie die 
eben betrachteten Adjektiva, also in Ve1·bindung mit der Wirk
samkeit der Götter bezüglich der Menschen. Am häufigsten 
scheint dabei die Vorstellung zu sein, daß der Gott als rrp6cppwv 
den Menschen seine Gab e n verleiht : Rom. h. 30, 18. 5, 494 
(Ge; Demeter 1) : rrp6cppwv b' cXVT' ~b~\; ßtOTOV 8U).l~pE' orraZ:E. 
31, 17 (Helios): rrp6cppwv b€ ßiov 8U).l~pE' orraZ:E j femer 5, 486. 
30, 7. Res. Theog. 433. Anakr. 110. Weiterhin steht rrp6cppwv 
Bakchyl. epigr. 1, 2. Ariphr. 2. Diophant. 7. Orph. frg. 32 du. e, 
V. 7. Rom. h. 32, 18 (als Anruf). Die Gaben der Gottheit werclen 
dem zuteil, dessen Gebete sie wohlwollend aufnimmt : Res. 
Theog. 419 (Hekate) 0 rrp6cppwv "fE 8Ea \mobE~ET<Xl Euxac;. Darum 
begegnet dieser Gedanke auch öfters in der Form cler Bitte. 
Bereits bei Homer steht rrp6cppwv als Beiwort der Götter. In 
den Orphischen Hymnen, die gerne einen allgemein geläufigen 
Ausdruck durch einen gewählteren ersetzen, kommt es nicht vor; 
hingegen ähnliche mit -cppwv zusammengesetzte Adjektive: &yu
v6cppwv 2, 3. ).l<XAaKoq>pLuv 59, 15 ; vgl. 69, 13. ~Mcppwv Anth. 
Pal. 9, 525, 8. Bei Pindar begegnet cptA.6cppwv: Pyth. 8, 1. 
rr p o O"r] v ~ <; findet sich innerhalb der Hymnendichtung nur in 
den Orphischen Hymnen: 60, 11 (Chariten) €A8otT', oA.ßob6TEtpm, 
aEi ).lUO"T':JO"l rrpoO"I')VEI<;. 2, 5. 38, 24. 40, 12. Es steht nicht nur 

1) In 5, 494 hat der Mosqnensis npo!ppOVE<; .•. önaZ:E; eines muß ge
ändert werden; ich schloß mich Bücheler an, der analog· 30, 18 korrigierte 
(Baumeister npo!ppovEr; ... 6m.lZ:Etv, um das Gebet auf Demeter und Perse
phone beziehen zu können) ; dann paßt auch der anschließende Vers 495 : 
rt\m).p E'fliJ Kni er EI o ... 



von den Göttem selbst, sondern auch von ihren Gaben: 16, 2: 
ljJUXOTpocpou<;; aupa<;; 9vqrol<;; TI<XPEXOUO'C! TipoO'qVEt<;;. 27, 5 (Mutter 
der Götter): evqroiO'l Tpocpa<;; TI<XPEXOUO'C( 7tp00'11VEi<;;. Komposita 
mit -e u 11 o c; und -v o u <;;: Tipo9u~-tw<;; in der Bitte Aristoph. Thesm. 
979. 981; Orph. h. 18, 3 und 84, 7 (raö' IEpa öEEo Tipoeu~-tw<;;). 

'fAUKu9u~-to<;; Anth. Pal. 9, 525, 4. i]m68u~-to<;; s. unten. TIP11uvooc;; 
Orph. h. 44, 11. Prokl. 1, 37. Orph. h. 69, 13; vgl. Hauck 
a. a. 0. 38. 1~-tEpovouc;; Orph. h. 56, 8. EUVOEO'Tato<;; Glaukop.frg .. 

E u a V T 11 T 0 <;; ( EU<XVTll<;;), die Gottheit, der mau gerne be-
gegnet; also gnädig, freundlich. Die Vorstellung, daß man 
dem Gott "begegnet", ist sehr verbreitet in religiöser Au
schaum1g·; von der Begeg·nung mit einem Gott, mit Ares, im 
feindlichen Sinn ist die Rede Soph. 0. T. 191 (dvnaZ:wv). Und 
zwar denkt man dabei ganz anschaulich und bildhaft, wie 
Orph. h. 71, 9 beweist, wo sogar von dem Weg die Rede ist 
( avra(m<;; €cp6b010'1). Von der Epiphanie cler Gottheit wird öfter 
als von einer "Begegnung" gesprochen (Isyll. E 6 ff. : O'uvav
TllO'<X<;; ... 'AaKXam€; ~VTETo usw.; vgl. Pfister R-E Suppl. IV 280). 
In gleicher Weise wie in der offiziellen Hymnensprache begegnet 
diese Anschauung· in den Zauberformeln~ worauf Dietm·ich a. a. 0. 
14 f. hingewiesen hat; so bedeutet auvavnwa die Begegnung der 
bösen Geister 1) mit dem Menschen (vgl. Pradel R VV III 3, 
(1907] 96 f.; Philol. Wochenschr. [1929) S. 12). Interessant 
zum Vergleich ist die christliche Vorstellung der cmavn10't<;;: clie 
Gläubigen gehen dem vom Himmel herabsteigenden Christus 
entgegen (s. F. J. Dölger, Sol Salutis 2 [1925] 219). In den 
Hymnen, in denen Euavrqro<;; steht, ist man sich offenbar des 
ursprünglichen Sinnes der Begegnung noch deutlich be·wußt; 
denn das Adjektiv steht nur bei der Bitte, der Gott möge 
kommen: Orph. h. 36, 13 (Artemis): üe€, 9Ea O'WTEtpa, cp!Xtl, 
IJ.UO'TIJO'IV äTiaO'lv I EUUVTllTO<;;. 41, 10 (Antaia, also die Gottheit, 
deren Name schon "die Begeg·nende" heißt, s. o, S. 25): €X9Eiv 
Euavrqrov ETI' EUtEp4J O'Eo IJUO'TlJ (scil. Alto~Jet.t). 31, 7 (Kureten): 
~OUKOA4J EUUVTllTOt (scil. €X9ott'). HippoL 2, 8 (Hekate): €X8ot<;; 
EUUVTilTO<;; €cp' lliJETEpl;JO'l euqXet.i<;;. Ferner als Epitheton: EUUVTilTO<;; 

1) Zu diesen Vorstellnng·en gehört auch der sog. Begegnungszauber, 
über welchen Pfister in der Zeitschr. Die Völkerkunde [1926] S. 44 und 
besonders H. A. Winkler, Salonio u. die Karina (Veröffentl. des oriental. 
Semin. Tübing·en IV 1931) zn vergleichen ist. 



Orph. h. 2, 5 (Prothyraia). 3, 13 (Nyx). 36, 7 (Artemis) ; EtJCI.VT~<; 

Pind. pai. XII a 18 (verderbt). Orph. h. 10, 11 (Physis). Apoll. 
Arg. 148 (Hekate ). V gl. ÖUO"UVTI')TOI ohuvw Prokl. 3, 5 und 
huCJavT[~c; Philocl. Z. 62 in nicht erkennbarem Zusammenhang 
(dazu Vollgraff BCH 49, 108 ff.). Daß ElraVTrJTO<; in der Hymnen
dichtung auch schon für ältere Zeit~n anzunehmen ist, beweist 
Kallim. 3, 268 (Artemis) : xalpE, ).lE'fC! l<pEiouCJa Kai Eu a V T1l ()' 0 V 
aothfj. Ich möchte aus der Stelle schließen, daß zur Zeit des 
Kallimachos Adjektiva wie EUctVTY)TO<; schon zum offiziellen 
Hymnenstil gehörten. Der eigenwillige Dichter aber vermeidet 
den alltäglichen Ausdruck; denn er will überraschen; zugleich 
aber will er an jene charakteristische ~,ormulierung erinnern und 
deshalb variiert er sie. Diese Erklärung scheint mir wahrschein
licher als clie, daß auch das Verbmn EU«VTE'iv zum eigentlichen 
Hymnenstil gehörte (Vollgraff a. a. 0. 110), - Die auf EUUVTY)Toc;; 
bezüglichen Grammatikerstellen führt Wilamowitz an (Hellenist, 
Dichtung II 61 Anm. 1); epigraphische Beispiele bring·t Wein
reich a. a. 0. 525 ff.; vgl. auch u, S. 96 I. 

'i X a o c; in der älteren wie in der jüngeren Hymnenliteratur; 
dazu gehört der Imperativ 'i'AaEh und die Verba \'A~KEIV (gnädig 
sein) und \'Aa<TKE<T9at (g·nädig stimmen). Das Adjektiv ebenso 
wie die Verba sind bereits homerisch. Mit 'i'Aaoc; wird häufig 
ausgedrückt, daß der Gott gnädig k o m m e n soll : Aristoph, 
Thesm. 1148: iiKETE h' E\hppovE<;, 'i'Aaot. Erythr. II 13: 'i'Aaoc; h' 
EmViCJEO. Herond. 4, 11 : 'i'AEt.p hEUTE. Orph. h. 18, 19 : '('Aaov 
U'fKaHw CrE llOAE'iv KEXUPl'JOTa ~tuCJTctl<;. 35, 6: '('Aaov ~Top l!xoucra I 
ßalv'. Poseidipp. 3 : l!'Aemc; 'i'Aaoc;; Ka'AAI<TTit.p. Luk. trag. 134 
(Podagra): crolc; rrporr6'Amc; I 'i'Aaoc;; €'A9mc;. P I 303: bEup' &rr' 

'Ohu)..trrou I ... 'i'Aaoc; l!'A6otc;;. P III 206 (Apollon-Helios): LY)I.lEct 
ßaCJI'AEO, 1<60"!-toU ['fEVETW ]p, El.loi 'i'Aaoc; l!['A ]6otc;. 

E["-]Bot~ ist zu erg·änzen, nachdem im pap. e-ßot~ (nach Preisendanz' 
kritischem Apparat) erhalten ist. - Das gestörte Metrum des Verses gab 
zu Konjekturen Anlaß: Wünsch (nach· Fahz, ARW 15 [1912] 417) nahm 
an, daß durch den Zusatz von Ef..!OL nachträglich das 1\fetrum gesprengt 
sei; darauf fußt die Herstellung von Fahz: <nwdvnup, ßaoüeu, KDO'!lou 
ndTep, !Xaoc; E"-ßot<;, die aber für den Versanfang auf schwachen Füßen 
steht, wie Fahz selbst zugibt. Wa.hrscheinlicher ist, daß das erste Wort 
des Verses .. Q (so vermutet auch Preisendanz) oder Zeu war, was durch 
einen rätselhaften Namen, vielleicht einer Zaubergottheit, ersetzt wurde; 
rlenn die Dichter, oder besser die Redaktoren der Zauberhymnen r.ehren 
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vom hymnischen Sprachschatz und übernehmen oft g·anze VersteHe. Der 
Verlust des Metrums scheint sie nicht g·estört zu haben. 

Auehin anderen Tätigkeiten bezüglich des Menschengeschlechts 
soll sich der Gott gnädig zeigen (vgl. u. § 6): Hom. h, 29, 9. 
Kaib. 812, 5. Theogn. 782, Kallim. 3, 129. Schließlich begegnet 
vielfach clie ganz allgemeine Bitte, der Gott möge gnädig sein: 
Aristokl. 7 und Orph. h. 17, 9 cocl. ThrylL: '1~ao~ E'lll~· Dioskor, 
4, 18: 'iAao~ lcret. P III 213 (Apollon-Helios): 'iAcw~ EO"<<J>o (vgl. 
Nonn. Dion. 17, 285). Archil. 75: IJOt O"UIJIJ<XXO~ 'fOUVOIJEVlJ.I I '1Aao~ 
'fEVEO. P V 420: '1AEW~ IJOt yevoO. Wie wichtig die Eigenschaft 
'iAao~ bei der Gottheit ist, zeigt der homerische Demeterhymnus, 
wo Iambe die Göttin durch ihre Scherze erfreut und zugleich 
"gnädig" stimmt (5, 203): ETpEl(I<XTo rr6Tvtav, U'fVftv, I l.lElof\crm 
yeAa<Jm TE Kai 'iAaov crxelv e u 1-16 v. Daß '{Aao~ auch in cln·ist
lichen Hymnen vorkommt, ist ganz naturlieh und soll nur bei
läufig erwähnt sein; vgl. auch Matth, 16, 22: '1~nu~ <Jot, KUptE. 
'iA a e t ('1~118t): Hom. h. 20, 8: 'AAA' '1~118', "Hcpat<JTE. 23, 4 und 
34, 17: "lAlle' als Versanfang 1). Simon. 35: Kai cru f!EV, Ei'Ko<Jt 
rrctiowv !-HiTEp, '{AaSt. Theokr, 15, 143: '!AaSt vOv, cpiA' ~Aowvt. Hier
her gehört ein Vers der Helios-Zauberhymnen P IV 457 (A): 
'iAaSI IJOt, rrporraTwp, KOO"~Jou e&Ao~, mhoA6xwn. 1988 (B): 'iAaSI 
~Jot, rrporr&Twp, KOO"IJou rraTEp, mhoy€ve8AE. P I 341 (D): 'i~ael ~Jot, 

rrporraTwp, rrpo'fEVE<JTEpE, auTo·r€veeAE. P IV 948: '{AaS\ IJOt, rrpo
rr&Twp, Kai IJOI <J8EVO~ <XUTO~ orraZ:ot~. 

· Kuster a. a. 0. 19 ff. versucht aus den Varianten der verschiedenen 
Fassungen den Text des ursprünglichen Hymnus herzustellen, was m. E. 
unmöglich ist. Denn in den uns überlieferten Zauberhymnen liegen zahl
reiche Vermengnngen und Weiterbildungen vor; so hat auch der Vers 
P IV 948 eines anderen Helioshymnus überraschende Ähnlichkeit mit den 
drei Fassungen. Lehrreich aber für Sprache und Stil des Hymnus ist jede 
einzelne dieser Variationen. 

Ferner P IV 2826: '1i\a8i ~JOt KaAE.ovn. Dioskor. 12, 24 und 
13,14: 'iAael IJOt TpOIJEOVTI (vgl. Nonn. Dion, 19, 175. 194; Kaib. 
835 a, 4). Einfaches '{AaSt als Versanfang: Apoll. Arg'. 4, 1600. 
Mesomed. 11, 14. Nikiad. 17, 22. Prokl. 7, 40. Anth. Pal. 6, 87, 
V. 4. Dafür, daß der Ausdruck auch in christliche Hymnen 
aufgenommen wurde, sei als Beispiel Synes, 3, 113 u. 114 an-

1) In 34, 17 cod. l'-a9', aus metrischen Gründen unmöglich; ich änderte 
ana.log zu 20, 8 und 23, 4 (Baumeister i''-a81). 
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gefUhrt: f.HXK«p, n .. ael f.IOI. Im N euen Testament aber iAa0'911TI. 
I X~ K E 1 v: Hom. 11. 1, 165: 'AXX' U"fE9' IXtiKol f.IEv 'ArroHwv 'Aptef.ttbt 
Euv. Als Versanfang tX~Kot<;: Apoll. Arg. 2, 708. Thetis-Neopt. 
h. 10. Anclrom, 169. 172. Nikiacl. V. 11. 19. Agath. Schol. 1, 5. 
2, 1. Kaib. 797, 5. 811, 4. Isish. Gomphoi V. 6. Ebenso Synes. 6, 24. 
Ferner N onn. Dion. 10, 814 (ZEO mhEp, \Xf]Kot<;). I X a ()' K E ()' e a l 
('iXctf.lat) "gnädig stimmen" und zwar durch kultische Handlungen, 
durch Opfer und Gesänge. Hom. h. 21, 5 u. 19, 48: Kal cru f.IEV 
oürw xatpE, äva!:, '{Xaf.tat bE <J' aotb~ 1). 5, 273 : Demeter, die ihren 
Kult einrichtet, spricht zu den Menschen: op-fta b' atm't E.rwv 
imo9~0'0f.lat, w<; &v ~TIEITft I Euarew<; ~pbovrE<; Ef.IOV v o o v iA&<JKt]<J9E. 
367 (\V orte des Hades zu Persephone): TWV b' aOtKI10'UVTWV TlO'I<; 
EO'<JETat ~f.laTa rravra, I o'i KEV f.l~ eucrim<Jt TEov f.IEVo<; tA&O'KWVTat. 
292 (Mutter und Schwestern des Demophon versöhnen Demeter): 
al !lEV rravvuxtat KUbp~v 9Eov IMO'Kovro. Hes. Theog. 416 (Hekate): 
ÖTE 1TOU Tl<; E.mxeoviwv av9ptimwv I Epbwv lEpa KaXa K<XTU VOf.IOV 
IAUO'KI1Tat. Kaib. 1027, 4 (Asklepios): o'\ rroHa "fE"fl196n<; IAa<JKov
Tctt I crov creevo<;. Arat. Ph. 14 (Zeus): rt.p f.IIV &Ei rrpwr6v TE Kai 
ücrrarov IXa<JKovrm. Androm. 173 (Paion): 6 b' (= der Kaiser) 
EU<X"fEEO'O'I 9uqXa1<; I \Xacrnm n1v <J~v al€v &vwbuvl11v. Dieses 
IXaO'KE0'9at wird als typisch gerade in bezug auf die Gottheit 
empfunden, wie auch aus Hes. Theog. 91 hervorgeht, sowie aus 
Menanclr. s. 369 Sp.: t.Ü<Jmp ouv TO KpElTTOV Üf.IVOI<; Kal apETctt<; 
(= Aretalog·ien) IXa<JKOf.IE9a. Vgl. auch Nikiad. V. 24. 

~ rr 1 o ~ (und Komposita) : sanft, mild, gUtig, im engeren 
Sinne etwa: schmerzstillend, wie aus Hom. 11. 4, 218. 11, 515. 830 
(~ma cpap11aKa) und Aisch. Prom. 482 (~ma CtKEO'f.I<XTa) zu schließen 
ist. Das Wort gehört also insbesondere zu den Heilgottheiten, 
von denen es in dei' Hymnenliteratur fast ausschließlich gebraucht 
wird, also zu Apollon, Asldepios und Hygieia (vgl. auch Bruch
mann a. a. 0. 51). ~mo~ uncl l11f t6 XE 1 p: Kaib. 831,9 (Heraldes): 
~mo~ EUf.IEVEWV TE rreXotc;; (Herakles ist hier Heilgott, vgl. u. in § 6). 
Makecl. 20 (Asklepios): ilmo<; ~crcro, f.IUKap (auch V. 11, vielleicht 

1) Zu 19, 48: nach Gehring (index Homer. append. 1895) i;\d<Jo).lat E, 
;\(crcrown D ; Baumeister (hymn. Hom. 1860) weiß nichts von einer Lesart. 
\;\d<Jo).lm. Hom. h. 21, 5 hat denselben Vers mit tAa).lat, 16, 5 mit ;\(TO).Iat; 
für 19, 48 bestehen also beide Möglichkeiten der Textherstellung. Ich 
entschied mich, fußend auf cocl. E, für \;\a,um nach dem Grundsatz von 
der lectio diffici.lior. 
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atlcll V. 6). Heroncl. 4, 17 (Asklepios) : Ta<;; (scil. vou<rouc;;) 
UlTEtjJYJO'<X<;; 1 En' (jnia<;; <Tu X EI p a c;, w ävaE, T€ivac;. Anth. Pal. 9, 525, 8 
(Apollon) : ~mov, •1~nim~, •1Mcppova, ll'Tt"!OXEtpu.. Orph. h. 23, 7 
(Nereus): 1TE1-!'Tt"E ÖE 1-!UO'TCI.I<;; I oXßov T' ElpllVYJV TE KCI.i •im6XEtp' 
1rriEIC(V, 84, 8 (Hestia): oXßov E'Tt"llTVElOU<Ta Kai •im6xetp' U"flEtav. 
29, 17 (Phersephone): Kapnouc;; h' avunEI-In' dno -rail']<;; I Elp~Vr;J 

eanouO'a Kai lllTIOXElp' U'f\EllJ. 

Textln·itisch (vgl. Hauck a. a .. 0. 33 Amn. 2) kann nur noch unklar sein, 
ob in 23, 8 und 84, 8 mit den codd. ~m6XEtpov uyE!av oder mit Hermann 
und Porson ll1TlOXEtp' u·riEwv zu schreiben ist. Ich entschied mich für 
letzteres; denn !pnoxEtp ist die natürliche Wortbildung und steht Anth. 
Pal. 9, 525, 8; Orph. h. 29, 17 entspricht es der Überlieferung weit besser 
als l)1TlOXEtpo~ (codd.: lpnOXEtp u'ftEia für den Dativ); schließlich ist in den 
Orph, h. die ältere Form uyiEw üblich und nicht die kontrahierte uyEia 
(vgl. § 8 unter uyiEta), so daß mir die Konjektur, die Hauck verwirft, 
durchaus g·esichert erscheint. -- "Hyg·ieia." ist an den angeführten Stellen 
der Orph. h. zwar nur ganz begrifflich und unpersönlich (als Gabe der 
jeweils gefeierten Gottheit), aber das persönliche Attribut l)1TIOXEtp 
beweist, daß dem Dichter trotzdem die personifizierte Göttin Hygieia 
vorschwebte. 

Als Beinamen des Asldepios JimohwTtl<;; Orph. h. prooim. 37, 

Jimohwpoc; Orph. h. 67, 3 (vgl. Prokl. 5, 11) und •im6<ppwv Kaib. 
1027, 2 u. 5. An den hisher betrachteten Stellen stehen also 

jene Adjektive bei Heilgottheiten (A.sklepios, Hygieia und auch 

A.pollon). Anderen Gottheiten wird Jlmoc;; als Attribut zu erteilt: 

Hes. Theog. 407 (Leto), Arat. Ph. 5 (Zeus) und Ox. pap. 

1380, 11. 86. 155 (Isis); an diesen Stellen bedeutet es nicht 

mehr als mild, g·nädig. Ferner gehören hierher noch Orph. h. 59, 15 
(lVIoiren) : &XXa 1-!0t, •1€ptat, 1-laAaKÜ<ppovE<;;, Jim6eu1-1ot und Anth. 

Pal. 9, 524, 8 (Dionysos): ~mov, •1hunoTJlV, {]Mepoov, •inEpon~a. 

Hier steht Jim6eu1-1o<;; bzw. l1moc; nicht in einem inneren Zu

sammenhang zum Ubrigen Text, sondern in einer der Aufzäh

lungen von Beinamen, wie sie in den jüngeren Hymnen häufig 
sind (vgl. o. S. 46 f.). Dabei werden oft neue überladene Aus
drücke geprägt, die fi.ir den betreffenden Gcitt gar nicht bezeich
nend sincl: statt fjm6eu1-1o<;; könnten die lVIoiren ebensogut np6eu1-1o<;; 
oder yXuKv9UJ.to<;; heißeiL Nun zu dem 11moc;; des Dionysos: die 
beiden Hymnen auf Apollon und Dionysos (Anth. Pal 9, 524 
und 525) bringen in jedem Vers vier Epitheta, die mit demselben 
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Buchstaben beginnen, von a. bis w 1). Sie stammen doch wohl 
von dem gleichen V erfass er; da es nieht ganz leicht ist, vier 
mit demselben Buchstaben beginnende, einen Hexameter füllende 
nnd zugleich sinnvoll zu dem Gott passende Beinamen zu finden, 
so wurde eben das ~moc;; des Apoll auch für Dionysos herüber
genommen. Und wenn im H. Vers des .Apollonhymnus i]moc;; u n c1 
llTIIOXEIP steht, während Dionysos nur ~moc;; heißt, so gibt damit 
der V erfass er der Hymnen selbst zu, daß ~moc;;, dessen inten
sivere vViederholung lliTIOXEIP ist, eigent.lich nur dem Apollon 
zugehört. Gerade 1im6 X E 1 p enthält die wichtigste Vorstellung·, 
wie ans dem Etym. Magn. 434, 15 hervorgeht (vgl. 0. vVein
reich, Antike Heilungswunder RVV VIII l [1909] 38) und wie 
auch die ange:fi.i.hrte Herandasstelle veranschaulicht. Die Vor
stellung, daß die Beri.i.hrung· und vor allem die Handauflegung· 
eines höheren, mit besonderer Kraft begabten 'V esens diese Kraft 
überträgt. und wundertätig und heilend wirkt, ist weitverbreitet 
und findet sich außer in der Antike auch im Neuen Testament, 
im Orient, bei Indern und Germanen (vgl. zur Berührung all
gemein: Fr, Pfister, Kultus, RE XI 2116. 2170 f. Ad. Porkmann, 
Hdwbch. cl. d. Ab. u. Berühren; zur Handauflegung: R. Wünsch, 
ARW 7 [1904] 103 ff. 0. 'Veinreich a. a. 0. 1 ff., bes. 28-37. 
J. Behm, Die Hanclauflegung im Urchristentum [1911], besonders 
100-121). Christus legt bei seinen Krankenheilungen die Hände 
auf ebenso wie Asklepios, der die Krankheiten mit milder Hand 
wegwischt (Heroml 4, 17); noch heute lebt jener alte Glaube 
an die Wunderkraft der Hände in dem kirchlichen Segen fort 
(s. Belun a. a. 0. 116 ff.) und liegt in noch ursprünglicherem 
Sinne alten Volksbräuchen zugrunde, die zur Heilung· von Krank
heiten geübt werden 2). 

1) Vgl. zwei christliche Hymnen bei Wessely, Patrolögia orientalis IV, 
1908, S. 205 ur. 28 und XVIII, 1924, S. 496 nr. 14, der eine auch publiziert 
in Grenfell-Hunt. Amherst Papyri I HlOO, 23 ff., der andere in den Berl. 
Klassikertexten VI 125 f. Zu solchen ABC -Denkmälern A. Dieterich, 
Rh. M. 5G, 1901, 77 ff., Fr. Ball, Aus der Offenbarung Johannis 1914, 26 f., 
Fr. Dornseiff, Das Alphabeth in Mystik uncl Magie 1922, bes. 146 ff. 

2) So heilte in den 1860er Jahren eine alte Bauersfrau im badischen 
Bauland Kopfweh durch Handauflegen und gleichzeitiges Sprechen eines 
Zauberspruchs, wobei zugleich auch christliche Formeln angewendet 
wurden. 
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11 e i}. 1 X o <;, J.lElAtXIO<; und Komposita: Aphrodite wird 'als 'fAUKu
J.lEtAlXO<; angerufen (Hom. h. 6, 19); es heißt von ihr Hom. h. 10, 2, 
daß sie ).lEtAtX« bwpu und Res, Theog. 206, daß sie <plAOTilTU TE 
J.lElAlXlrJV TE zu vergeben hat. Denn der Gott und seine Gabe 
haben gleiche Eigenschaften, was vielfach im Hymnus zu beob
achten ist. f!E.lAtX(t)oc; heißen ferner Leto Hes. Theog. 406. 408; 
Hypnos Hes. Theog. 763; die Musen Ara.t. Ph. 16; Pan Kaib. 
802, 1 ; Tyche Orph. h. 72, 2 und Da.imon 73, 2, welche beiden 
wohl auch unter den ).lEIAtXlOI 8EOi Orph. h. prooim. 30 zu ver
stehen sind. Als kultischer Beiname begegnet es hauptsächlich 
fitr Zeus (s. auch Arist. 43, 30 = S. 11 D.) und Aphrodite (vgl. 
Höfer, lVIilichie und lVIilichios, Roseher 1\iyth. J_Jex. II 2, 2558 :ff.). 
- Die Bitte, die Gottheit möge den lVIensehen gnädiges Gehör 
schenken, wird mit J.lEtAIXO<; formuliert: Prokl. 7, 52 (Athene): 
cru bE. J.lElAIXOV ouac; urr6crxec; (vgl. Kaib. 1046, 81 UTrOCJXElV ouac; 
ETOlf.lctl, scil. 8€mvm). --- f.!ElAtX6ßou}.oc; wird Athene bei Prokl. 7,40 
g·enannt, ).lEIAtX6bwpoc; (s. oben f..!EiXtxa bwpa) Hygieia bei Stob, I 
1, 31, 4 und Asklepios bei Prokl. 1, 21. Hierher gehört auch 
der inschriftliche Orakelspruch von Didyma 1), mittels dessen 
wir auf einen dort erwähnten, aber verlorenen Hymnus schließen 
können, wie Weinreich a. a. 0. 524 ff. ausgefUlnt. hat. Didyma: 
I:wnpav KA~Z:Wf..IEV ~TI' Etn€powt ßoalcrt, I f.!tAtXov, avTia E(vm [&]Ei 
cruv f..IIJTEpl b.llOl. Den Hymnenstil verraten deutlich aEi (vgl. o. § 2) 
und cruv f..IIJTEpt b.110I (vgl. u. § 7). Das avTia deutet \Veinreich 
(sicher richtig) im freundlichen Sinne, also gleichbedeutend mit 
EUUVTIJTO<;, welches vielleicht auch in dem Hymnus selbst gestanden 
hat. Eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Orakelspruch zeigen 
folgende Verse der Helios-Zauberhymnen, wo auch f.!ElAtXto<; und 
&vTia steht, letzteres allerdings negiert und folglich im feind
lichen Sinne gebraucht (vgl. oben bu66.VTIJTO<;) : P IV 451 und 
P I 320 (A u. D): (scil. TrEf.ll(JOV bcti).lova) rrpauv, f!EtAixwv f..IIJb' 
avna f..IOI <ppov€ovTct. P IV 1972 (B): (scil. TrEf..ll(JOV bcttf.WVct 
ÖTiwc;) UAI18Eit;~ KctTah€E1~ 1 Tipauc;, f!EtAixwc; f.l'lb' avTia ~101 <ppov€otTo. 
V gl. Aschmun, 1, 10 (Ke1·beros): bp<i6m <1Tp68uf..1oc;> f.!'lbE.v E.vav
nw8eic; Ef..!Ot mul Orph. frg. 32 b IV, V. 3, wonach die Große 

1) Die systematische Ausnutzung der Orakelsprüche sowohl wie der In
schriften }{önnte wohl noch manchen Aufschluß für den Hymnenstil 
bringen. 
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Mutter denen, die sich in das Geschlecht der Götter einschleichen, 
avTia rrpaTTE\ (s. 0. Kern, Hermes 51 [1916] 558 f.). 

Aus dem Bewußtsein der Gnade Gottes entspringt bei dem 
Menschen die Sehnsucht nach der Gottheit und das Vertrauen 
zu ihr. Das findet seinen Ausdruck in zahlreichen Beiwörtern, 
mit denen der Mensch die Gottheit rühmend a.ls "ersehnt", 
"lieb", kurz als "angenehm" bezeichnet. Als clie ·wichtigsten 
seien genannt: t).IEp6Et~, rro8Hv6~; <piAo~, €paT6~ (€paTEIV6~, €pacr~uo~), 

Elf- und TIOAU~paTO~; "fAUKu~, "fAUKEp6~, rrpau~, hM~. 

Die Vorstellung von der Gesinmmg der Gött.er ist a.lso in der 
griechischen Hymnendichtung im allgemeinen die, daß die 
Götter von Gnade und Güte gegenüber· den MenselJen beseelt 
sind. Dies muß uns wundernehmen, wenn -..vir claran denken, 
welche Auffassung von der verderblichen göttlichen Macht die 
Griechen etwa in der Tragödie zeigen ; die Gottheit ist in 
griechischer Vorstellung nicht nur Geber des Guten, sie schickt 
auch schlimme Leiden und furchtbare Vernichtung. Dies ist 
auch die Ansicht in den homerischen Epen und in trotziger 
Aufwallung lehnen sich die Menschen auf gegen die verderben
sinnende Gottheit; die apotropäischen Kulte und Gebräuche 
entspringen dem .. Willen, diese feindlichen lVIächte fernzuhalten. 
Ähnliche Gedankengänge finden sich im allgemeinen im grie
chischen Hymnus nicht: wenn vom Unglück und von den Leiden 
die Rede ist, die der Gott abwehren soll, so werden diese nicht 
etwa irgendeinem Gott zugeschrieben, sondern sie werden ohne 
die Frage nach dem Urheber hingenommen. Die Anschauung· 
von der schädlichen Macht des Gottes kling·t aUenfalls in einigen 
Orphischen Hymnen an, wie etwa in dem Hymnus auf Zeus 
Keraunios (19), der V. 18 gebeten wird, seinen Blitz ins Meer 
oder auf die Bergeshöhen zu schleudern, worauf in ängstlich
naivem Ton angefügt wird: TO crov Kp<ho~ tO').IEV ärravTEc;;, oder 
in dem Hymnus auf Thanat.os (87), der ungerecht. heißt, wenn 
er ein Leben in der Blüte der Jahre knickt (V. 6 f.), und dessen 
Unerbittlichkeit hervorgehoben wird. Aber solche Stellen (vgl. 
auch u. § 8) treten wieder zuri.i.ck, wenn am Schluß die Bitte 
kommt und selbst solche verderbliche Gottheiten um Gnade 
und Verleihung von Gaben gebeten werden. Dies ist. auch der 
entscheidende Punkt, von dem aus die Vorstellung von der 
Gesinnung der Götter sich dahin entwickelt. hat., wie sie sich 
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uns im Hymnus darstellt: der Gott, zu dem man betet, muß 
eben dem Menschen zugäng·lich, gnädig gesinnt gedacht werden. 
Denn das Gebet setzt wohl als erste Beding·ung den Glauben an 
die Macht der Gottheit, als zweite aber ein Vertranens
v er h ä 1 t n i s zu ihr voraus. Vielleicht spielt auch mit herein, 
daß man den Gott, dessen verderbliche Gesinnung man kennt, 
durch das Rühmen seiner Güte und Gnade besänftigen, viel
leicht sogar zu gnädiger Gesinnung zwingen will. .Jedenfalls 
zeigt die Wiederkehr der Gedankengänge und der sprachliche 
Bestand des griechischen Hymnus, daß die Anschauung und 
der ·wunsch des Menschen sich die Göttei· gnädig· und gütig· 
dachte, ein Grundgedanke, der dem Hymnus unverkennbar das 
Gepräg·e gibt. Im nächsten Abschnitt haben wir nun zu unter
suchen, in welcher vV eise sich diese gnädige Gesinnung der 
Himmlischen bewähren soll, um dann zusammenfassend das 
Verhältnis zwischen Göttern und Menschen beurteilen zu können. 

§ 6. Die Wirksamkeit der Götter in bezug auf die Menschen. 

Ein wichtiger Teil jeder Gottesvorstellung ist, wie sich der 
Mensch das "Wirken der Götter innerhalb seines Lebens denkt, 
in welcher Weise die Götter nach seiner Ansicht tätig sind 
und in die menschlichen Verhältnisse eingreifen bzw. eingreifen 
sollen. Vor allem will jeder Mensch die Gottheit auf sich auf
merlu;am machen ; diesem Zweck dienen bei primitiven Völkern 
unartikulierte Laute (Pfeifen, Schnalzen usw.), bei den Griechen 
typischeFormein des Herbeirtlfens (EmK<XAEtV, -Et<Y9at; vgl. Fr.Pfister, 
R-E XI 2151 ff. Rel. d. Gr. u. R. 197 f.); ja, es werden ganze 
Hymnen zu demselben Zweck gedichtet, sogen. ü~-tvm KAI"}TIKOi 
(vgl. Fr. Pfister, R-E Suppl. IV 304 f. 335). Man ruft dEm Gott 
herbei, da man seine Anwesenheit zum Entgege1mehmen des 
Gebets wünscht, und so begegnet häufig die Bitte, der Gott 
möge kommen, erscheinen; die wichtigsten Formeln hier
für sind EA9€, €pxEo, MOAE, ßalvE, <paVtl9t, I'>Eupo, bEUTE, die Verba 
mindestens ebenso häufig auch im Optativ und (seltener) auch 
abhängig im Infinitiv; als Beispiele für die Bitte um das Er
scheinen des Gottes geni.1gen die S. 87 ff. angefHhrten : ferner 
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verweise ich auf Adami a. a. 0. 221, Ausfeld a. a. 0. 516 f., 
Pfister, Epiphanie R-E Suppl. IV 301, 280. Ebenso wichtig· wie 
diese Bitte ist :für den Beter des Hymnus jene, der Gott möge 
hören; denn davon hängt natürlich die ErfUllung des Gebets 
ab. Auch sie begegnet sehr o:ft in der Hymnenliteratur, und 
zwar in wenigen gleichbleibenden Fm·meh1, darunter am häufigsten 
KAuSt und KAUTE. Natürlich kommen auch andere Verba des Hören~; 
vor; eine genaue Zusammenstellung gibt Ziegler (a. a. 0. 59-67; 
vgl. auch Adami a. a. 0. 221 und Ausfeld a. a. 0. 516). Der den 
beiden betrachteten Bitten zugrunde liegende Gedanke ist allen 
Religionen gemeinsam: man will die Verbinchmg des Betenden 
mit dem Gott herstellen; dies ist erreieht, wenn der Gott Em
cpav~c; und Em1Kooc; ist, wenn er den lVIensehen erscheint und 
sie erhört. In der Hymnendichtung wird der Gott gelegentlich 
gebeten, zu den Menschen als Errt,Kooc; zu kommen ; das Wort 
steht Aristoph. Thesm. 1156; P ITI 256; IV 949; 2270. Otto 
W eimeich, der hierüber eine umfangreiche Abhandlung ge
schrieben hat (SEOi Errt,Koot Athen. Mitteil. 37 [1912] 1 :ff.), betont, 
daß "die literarischen Belege ... nicht gerade zahlreich" sind (S.l ), 
während die Inschriften späterer Zeit das Hauptmaterial liefern. 
Für den Hymnus darf man annehmen, daß das Wort da und dort 
vorgekommen sein mag·, ohne aber zum eigentlichen Stilgepräge 
zu gehören. Wichtig ist hier auch die Feststellung (vgl. Pfister, 
R-E Suppl. IV 300 f.), daß das Hauptverbreitungsgebiet des 
Epithetons und des nahe damit verwandten Emcpav~c; der Orient 
ist. Das letztere kommt, soweit ich das Material überblicke, 
in der erhaltenen Hymnendichtung nicht vor. Dabei muß aber 
festgehalten werden, daß der GrmHlgedanke, der beide Epitheta 
geschaffen hat, auch im Hymnus durchaus lebendig ist: der 
Gedanke nämlich, daß der Gott zunächst anwesend sein und 
auf die Menschen hören muß ; ist er auf diese vV eise in voller 
Bereitschaft zum Entgegennehmen der menschlichen Bitten, so 
kann der Mensch seine einzelnen Wiinsche vorbringen, in welcher 
Weise sich der Gott zu seinen Gunsten betätigen soll. 

Von solchen ins einzelne g-ehenden Bitten sind anzuflthren : 
der Gott soll auf die Menschen herab s c hauen. Die sprach
lichen AusdrUcke hierfUr hat Ziegler gesammelt (a. a. 0. 67-77; 
vgl. Ausfeld a. a, 0. 516); es seien genannt: ErriO'Korroc;, ErrtO'Ko
rrEIV usw.; Eq>opo<;;, opc1v mit Kompos. (besoncl. Eq>Opav), EITOITTilc;, 
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E1T01TTEUEIV usw.; dies Herabschauen wird vielfach nach zwei 
Richtungen näher bestimmt: 1) Beschützen (vgl. lat. tutor) oder 
2) Gnädig-Herabschauen, wie Ziegler ausführt (a. a. 0. 67 f.). 
Seiner Zusammenstellung füge ich hinzu: zu 6 p ci v und Kom
posita Aristoph. Frö. 879 (Musen): EAOET' E1TOljJOI1EVat. Kaib.1046, 61 
(Nemesis): il T' €ni Ep"fU ßponnv 6pa%· Aristoph. Frö. 876: Moucrm, 
AE1TTOAO"f0U~ tUVETIX~ cppEVU~ O.l KO.OopciTE I avbpwv "fVWI10TU1TWV. 
Mnemosyneh. 11: Eu · Ka06po. n€Xuro~. Orph. h. 59, 11: Mo'ipo. 
"fUP EV ßt6Tl!J KU0opq 110VY). 62, 2 (Dike): oupav60EV Ko.OopÜJO"U 
ßiov OVYJTWV noXucpuXwv. 70, 4 (Eumeniden) : a'i navTwv KaOopciTE 
ßiov OVY)TÜJV aO"EßouVTwv. V g·l. die Epiklese der Isis als KO.T6nn~ 

(Ox. pap. 1380, 87 f.). Eur. Bakch. 556: €cropQ.~ Tab', w b.u'>~ no.'i I 
b.t6vucrE, crou~ npocp~Ta~. Orph. h. 61, 2 (Nemesis): nuvbEpK~~' 

€cropwcru ßiov OVYJTWV noXucpuXwv. 8: navT' €cropci~ Kai naVT' 
E1TUKOUEI~. P II 91 (Apollon-Helios): navTa~ b' Eicrop6wv; ferner 
b€pKE0"0at (bEbopK€vo.t): Hom. h. 5, 69 (Relios): aXAd cru 
rap bt1 1TUO"UV E1Tl xeovu KUl KUTa 1TOVTOV I uie€po~ EK biY)~ KUTU
bEpKEUI liKTivwcrt. 31, 9 (Relios): 0"11Epbvov b' ÖTE b€pKETat ocrcrot~ I 
xpuO"EYJ~ EK K6pueo~. 19, 14(Pan): oE€u bEpK611Evo~. Eur.Ripp.1279: 
(scil. ra) TUV "AAIO~ uie611EVO~ b€pKETo.t. Orph. h. 34, 13 (Apollon): 
VUKTO~ EV ~cruxit;JO"IV un' UO"TEp0011).HXTOU opcpVY)~ I piZ:u~ VEpOE 
b€bopKo.~. Prokl. 1, 38 : 011110. b.iKtl~, ~ navTa b€bopKEV. V gl. 
Synes. 1, 99 : 0Eo~ €~ OVYJTU bEbopKw~, sowie 2, 46 und 48. In 
Form der Bitte Mesomed. 1, 18 (Apollon): Tal~ cra'i~ b€pKEu 11E 
rMvm~. Die Götter heißen 1TO.VbEpK~~ (s. o. s. 45). 

Zu € n i cr K o 1T o ~ bei Ziegler ( a. a. 0. 68 f.) ist zu ergänzen : 
P XXIII 22. Ox. pap. 1015, V. 9; €mO"KonuiZ:EtV P I 304. III 220. 
Angemerkt als Beiwort der Götter sei noch €ucrKono~: Rom. 
h. 2, 22. 3, 73. 4, 262. Orph. h. 11, 9, In den von mir noch 
angefiigten Beispielen tritt zumeist nicht die Bitte zutage, der 
Gott möge herabschauen, sondern ganz allgemein die V o r
s t e 11 u n g, daß die Gottheit das Leben der Menschen iiber
schaut, iiberwacht. Beide Formulierungen, sei es daß von dem 
Gott eine Wirksamkeit erbeten oder ausgesagt wird, ge
hören natürlich in gleicher Weise in diese Untersuchung, zumal 
die Aussage vielfach auf Grund der Bitte gemacht wird, also 
der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Dies wird deutlicher 
bei den g·leich zu betrachtenden V erben des Reifens usw. ; denn 
bei den eben gebrachten Beispielen des Herabschauens ist es 

100 



nicht immer der 'Vunsch des Menschen, der die Gottheit das 
menschliche Leben überschauen läßt: hier berührt sich die Wirk
samkeit des Gottes (zugunsten des Menschen) nahe mit seiner 
eigentlichen Macht, kraft deren er eben auch alles sieht (was. 
d~n Menschen bisweilen sogar mit Furcht erfüllen mag, wie 
etwa aus den betreffenden Stellen der Orphischen Hymnen 
an die Moiren, die Eumeniden, an Dike und Nemesis heraus
klingt; vg·l. auch o. S. 31). 

Eine geläufige Bitte ist, daß die Götter den Menschen h c l f e n 
sollen; entsprechend werden sie vielfach als Helfer bezeichnet. 
Auf diese etymologische Verwandtschaft zwischen der Bitte und 
dem Beinamen, die ja ganz naturlieh ist, weist Ziegler hin 
(a. a. 0. 55); nur war die Entwicklung sicher umgekehrt: zuerst 
war die Bitte da "hilf uns" und von hier aus wurde dann der 
Gott "Helfer" genannt und als solcher angerufen 1). Denn die 
Aussage über den Gott, die ganz allgemeine Vorstellung von 
seiner Wirksamkeit, wird von dem W uns c h des Menschen her 
bestimmt. Daß man dann später, nachdem solche Beinamen 
bereits festlagen, den Gott damit gleichsam bei seiner Ehre 
packen wollte, um ihn zur Erfüllung der Bitte (die durch ein 
V erb um vom g-leichen Stamm gebildet war) zu bestimmen, mag 
ich Ziegler gerne zugestehen; das ist dann eine Lobpreisung·, 
die Mittel zum Zweck ist und nur die Erfüllung der eig·enen 
Wünsche erstrebt, - wie sie Heiler (a. a. 0. 173 f.) als ein 
häufiges Charakteristikum priesterlicher Kult- und Beschwörungs
hymnen feststellt; deren Derbheit freilich erscheint in der grie
chischen Hymnendichtung stark gemildert. 

Als sprachliche Formulierungen für die "Hilfe" der Gottheit 
kommen vor: ( E 1T-) a p ft l EI V : Hom. h. 22, 7 (Poseidon): EU/lEVE«;; 
~Top €xwv rrAwouaw äp1'J"fE. 29, 9 (Hermes): 'iAao«;; wv E.mipll"fE. 
Aiscl1. Choeph. 725 (Grab Agamemnons) : vuv E.miKouO'ov, vuv 
E.rr6.p11Eov. Sieb. 117 (Zens): rr6.vTw«;; äp11Eov bt:ilwv äAwO'tv. 178: 
/lEAO/lEVot b' apftEctTE. Soph. El. 115: EA9ET', apftEctTE. Orph. h. 22, 9 
(Thalassa): EU/lEVEouO'' E.rrapft'fot«;;. Ox. pap. 1015, V. 2 (Hermes): 
aotborr6A4J E1Tctpftyot«;;. Kaib. 1025, 4 (Apollon): bED[p'] E.[rr6.p1'JEOV I 
EUXOM]EVOt«;; MEP6[rr ]EO'O'[t]v. P VI 22 (Helios-Apollon): EMOi E.rr(6.p1'JEov ]. 

1) Vgl. auch G. 1\feyer a. a. 0. 50: "Die Götterepitheta sind in der 
Klesis entstanden." 
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(Die Ergänzungen sind in beiden Fällen wohl recht einleuch;~~d; 
doch kann entsprechend den anderen hexametrischen .§liers
schltissen auch ETiap~"fotc;, vielleicht auch EmXPll"fE, gestanden haben.) 

\ ( E TI-) a p w "f 6 c; : Orph. h. 48, 6 (Sabazios): El'!).lEVEWV ETiapW"fO<; 
ETIEA9otc; ).lUO"TlTIOAOtO"lV. 7 4, 8 (Leukothea.): ).lOAOl<; ETiapw"fo<; EoOcra. 
2, 13 (Prothyraia): bibou b€ "fOVa<; ETiapw"fo<; EoOcra. P III 214 
(Apollon-Helios): Kai O"E ... KAljZ:w a[p]w"fOV O"OU M[txa~A]. Vgl. 
Soph. 0. T. 205, wo die Geschosse des Apollon als "Helfer" 
(apw"fa) herbeigewünscht werden. Ferner lerliglich als Epitheton: 
TIUO"IV apW"fO<; (Versschluß): Orph. h. 8, 17. 12, 6. frg. 158; wbivwv 
ETiapW"fO<;: Orph. h. 2, 2 (Prothyraia), 36, 4 (Artemis); <pavmcrtwv 
ETiapW"fO<;: Orph. h. 11, 7 (Pan), 39, 4 (Korybas); Ep"faO"imc; ETia
PW"fO<;: Orph. h. 28, 9 (Hermes); als TIUVTEO"O"tv Emxeovimcrtv 
apW"fOU<; feiert Theokr. 17, 125 das vergöttlichte Herrscherpaar 
Ptolemaios I. und Berenike (vgl. Dioskor. 13, 10). UP11"f6<; in 
P IV 2281 (Selene) wird wohl in <ipW"fO<; abzuändern sein. 
Bemerkenswert ist Horn. h. 8, 4, wo Ares der cruvapw"fo<; 0E).llO"To<; 
heißt; der Gott ist cruvapw"(6<; des Gottes, ETiapuJ"fO<; des Menschen 
(deutsch: lVIithelferbzw. Helfer). a p w "f ~: Auch abstrakt als 
apw-r~ wird die Gottheit gelegentlich bezeichnet(Soph. 0. K. 1091): 
Kai Tov U"fpEuTav 'ATioAXw I Kai KaO"l"fV~Tav ... I . . . O"TEP"fW bmXdc; 
apW"fCt<; I ).lOAE"iv "(q. Tft.bE Kai TIOAiTmc;. Ebenso wird darauf hinge
wiesen, daß die Gottheit Hilfe verleiht, Dioskor. 13, 10 (Kalli
nikos): öc; pa Ka).lWV TIOpE TIUO"tv EAEU9Epill<; Tiavapw"f~V (jenem 
späten Hymnendichter hätte es nicht gentigt zu sagen, daß der 
Gott Hilfe brachte; nein, er brachte allen Allhilfe. Hier ist die 
Neigung· des jungen Hymnenstils zur Übertreibung· greifbar; 
vgl. § 2). V gl. auch Prokl. 1, 39 u. 5, 2. E TI i K o u p o c;: Timoth. 
Pers. 217: E).lo"ic; üe€ ETitKoupoc; ü-1 ).lVOIO"tV 'l~tE TTmav. HippoL 1, 2 
(Asklepios): KtKMO"KW Xmßa"iO"t ).lOAE"iv ETitKoupov E).la"icrtv. Entspre
chend wird Ares Horn. h. 8, 9 als ßpoTwv ETitKoupo~ angerufen 
und von Athene heißt es Arist. 37, 12 K. (S. 17 D.): aHa ).l~v 

cX).l<JlOTEPlfl TE Tlfl "fEVEl TWV av9pWTIWV ETiiKoupoc; "fE"fEVllTCll. E TI I
TU p p 0 e 0 c;: Soph. nr. 4 b (Asklepios): ETI]lTappo9o[v. Orph. 
h. 61, 10 (Nemesis): EA9E ... ).lUO"Tm<; ETIITappo9oc; aiEi. 68, 12 
(Hygieia) : ).lOAE ).lUO"nTioAm<; EmTappo9oc; aiEi. Orph. Arg. 346 
(Poseidon): (scil. KaAw) ).loXEiv ETIIT<ippo9ov ÖpKwv. Maked. 7 f. 
heißt es von Asklepios, daß ihn Apollon als EmTappo9ov ... 
voucrw[ v up·raXE11c; TE] M11c; erzeugte. V gl. E TI i p p o e o c; ( eigent-
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lieh: herbeistürzend, zur Hilfe herbeieilend): P II 2: <t>olßE, 
f.1aVTOO"UVatOW ETiippo8oc;; EPXEO xaipwv, entsprechend p VI 24: 
<t>olßE, [11 ]avToO"uvmcrtv [ ETii]ppo8E. 0" u 11 11 a x o c;;: s. bei Ziegler 
a. a. 0. 57; zu ergänzen pap. Chic. III 16 (Ptolemaios ll.). 
TI a p E l V a t, TI a p a 'f i 'f V E 0" 8 a I, TI a p E 0" T a V a t, TI a p a 0" T a T El V ; 
in diesen V erben, die dabeisein, dabeistehen bedeuten, steckt 
zugleich der Sinn des Helfens (vgl. auch die Tiapoucria im Leben
denkult): Demetr. h. 1: wc;; ol f.lE'fiO"TOI TWV 8EWV Kai <piXT<XTOI I Ti;) 
miXEt mipEIO"IV. Orph. h. 2, 4: TiapouO"' &vimc;; 8VtlTWV, rr po8upaia. 
76, 3 (Musen): 8Vl']Tolc;;, olc;; KE TiapijTE, TI08EtV6TaTm. Auch Meso
med. 9, 9 und Orph. h. 1, 9 (s. o. S. 87). Hes. Theog. 429. 432. 
436 (Hekate): Tiapari'fVETat. 439: E0'8~~ b' tTITI~EO'O'I TiapEO'TUf.lEV. 
Ein metrisches Stück bei Menandr. S. 343 Sp.: KXü8i f.lEU alxtoxow 
ßtoc;; TEKoc;;, ~TE f.lOI aiEi I EV TiaVTEO'O't Tiovotcrt TiapiO'TCXO'm. Aristoph. 
Thesm. 369: ZEO, Ta0Ta KupwO'Etac;;, wcr8' I 'lf.llV 8Eouc;; TiapaO'TCXTEiv. 
Frö. 385 (Demeter): O'Uf.lTiapaO'TaTEt. 

Mit der Anschauung von der helfenden Gottheit ist die Vor
stellung nahe verwandt, daß die Götter die menschlichen Dinge 
wachsen lassen, mehren und fördern (aÖEEtV, aEEEtv); 
Hes. Theog. 444 (Hekate): E0'8Xl; b' EV O'TCX8f.1olcrt cruv 'Epf.li;) X11ib' 
<iEEEtV. Orph. h. 26, 10 (Ge): KapTiouc;; aÖEotc;; TioAurl'J8Eic;;. 50, 4 
(Lysios Lenaios): TioXur118Ea KapTiov <iEEwv (vgl. Soph. 0. T. 171 f.). 
Kallim. 3, 131: wenn Artemis g·nädig ist, Eu b' ÖXßoc;; liEfETat 
(vgl. auch 1, 95). Limen. U 13 (Apollon, Artem. n. Leto): Tav 
TE ... 'Pwf.laiw[v] I apxav aÖEET'. Isyll. D 23 (Asklepios): TUV 
crav 'ETiibaupov f.laTpOTIOXtv au- I Eov. Die Förderung der Gottheit 
bezieht sich also auf alle möglichen irdischen Güter für 
den einzelnen und für den Staat; ebenso sind auch einige Stellen 
zu fassen, nach denen die Gottheit "alles" fördert und mehrt: 
Orph. h. 10, 30 (Physis): Elp~VIlV, U'flEtaV ct'fEtv, aÖEl']O'tV aTiaVTWV 
(scil. XiTo11ai O'E). P XII col. 7, 33 (Arsemphemphöt): (scil. cru 
Ei o) aöEwv Ta TIUVTa. Kaib. 1031 (Helios): AUEEIV TIUVTa MbwO'lV 
~Xtoc;;. Gelegentlich wird auf die Gottheit nicht nur alles Werden, 
sondern auch alles Vergehen zurückgeführt (vgl. o. S. 21): Orph. 
h. 13,3 (Kronos): öc;; baTiav~c;; f.lEV ÜTiavTa Kai aÖEEtc;; Ef.lTiaXtv mhdc;;. 
Ox. pap. 1380, 174 (Isis): Kai 1 <p8opav oic;; 8€Xtc;; Mbmc;;, Tolc;; b€ I 
KaTE<p8aPf.1EVOIC<; aÖE't']O'IV M- I b[otc;;). 194: au[E]~O'E[wc;; I Kai <p8op<'ic;; 
... Kupia (vgl. auch Z. 237 und 257). P IV 2347: die ovdf.laTCX 
Selenes, EE wv 6 KOO"f.lOC<; aÖEETat Kai XEiTIETat. Die Götter sind 
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auch Mehrer des Ruhmes der Menschen, vgl. Aristot. 5, 14 
(Musen) und Timoth. Pers. 215 f. (Apollon). Spezifisch orphischen 
Gedankengängen entsprungen sind Orph. h. 77, 5 (Mnemosyne): 
euMvcnov KpaTEpov 8VYJTWV aüEouO'a AO"flO'I-!OV und 78, 13 (Eos): 
1-!UO'Tatc;; lepov <paoc;; aüEotc;;. (Der AO"flO'I-Ioc;; spielt verschiedentlich 
in den Orphischen Hymnen eine Rolle, zum "heiligen" Licht 
vgl. u. § 8.) - Entsprechend ihrer Tätigkeit als Melu·er und 
Förderer erhalten die Götter die Beinamen: auEYJT~c;; Orph. 
l1. 1 I, 11 (Pan), ln, R (Zeus); auEiTpo<poc;; Orph. 10, 17 (Physis), 
51, 13 (Nymphen); auEt8aMc;; s. unter ecXHetv § 8. 

Bedeutsam ist die Anschauung, daß die Gottheit die Menschen 
rettet und schützt; dies wird vielfach in Form der Bitte 
ausgesprochen, der dann wieder die Bezeichnung des Gottes als 
Retter entspricht. 0' w Z: E 1 v ( O'aow) : Vielfach bezieht sich die 
Bitte um Rettung auf Staat und Herrscher (so ·wird auch 
<puAaO'O'ElV gebraucht, vgl. u. § 9); Horn. h. 13, 3 und Kallim. 6, 134 
(Demeter): T~vbe (Tavbe) O'aw rroAJV. 5, 142 (Athene): Äavawv 
KAiipov ärraVTa O'aw. Limen. II 8 (Apollon): O'ljJZ:E 8EoKn[ O']Tov 
TTaHaboc;; [ÜO'Tu. Ma.ked.· 19 (Asklepios): O'wZ:otc;; b' 'AT8iba 
KEKporriav rroAtV. Dioskor. 11, 16 (Kallinikos): dei T(ic;; rroAEtc;; 
O'awO'm. Dionys. 1 (Apoll. oder Asklep.): ~bcii-!Evov ßioTov btaO'wZ:e 
Tupavvou. Ferner bittet der Mensch für sich selbst und andere 
um O'WTYJpia: Aristoph. Frö. 386 (Demeter) : Kai O't.jJZ:E TÜV O'aun1c;; 
xopov. Ariston. 1, 47 (Apollon): O'lj)Z:wv Eq>ErrOlc;; I ~~-~iic;;. Epidaur.129 
(alle Götter): O'WZ:ETE Tovb' 'Embaupou I va6v. Diophant.l2 (Asklep.) 
und MareeiL 3 (Hekate): O'wO'ov 1-iE. Kaib. 812, 5 (Hermes): ZwoOc;; 
'fEVoc;; . . . I O'WZ:E. 1026, 7 (Asklep.): O'wZ:E. 771, 3 (Athene): 
1TAOUTOV cnuZ:E. Orph. h. 2, 14 (Prothyraia): Kai O'wz:', ÜJO'rrEp E<puc;; 
aiei 0' w TE 1 p a rrporravrwv. Hier wird der Göttin aus ihrer Be
nennung als O'WTEtpa gleichsam eine Verpflichtung· geschaffen, 
dementsprechend auch wirklich zu "retten" ; ganz ähnlich Arist.t) 
43, 1 K. (S. 1 D.; Zeus): Kai ÜJO'rrEp EO'wO'ac;; EUI-IEVwc;;, ... ; diese 
Berufung auf frühere Hilfe des Gottes ist ebenfalls typisch 
(vgl. u. § 7). Auf solche etymologische Verwandtschaft zwischen 
Epitheton und V erbmn beruft sich auch der Chor bei Aristoph. 
Frö. 380: (scil. LWTEtpav) ~ TllV xwpav I O'WZ:Elv q>YJO'' Ec;; Tac;; ÜJpac;;. 

1) Das Verbum cnfiZ:ELv beg-eg-net noch öfter in den Reden des Aristeides, 
aber in weniger charakteristischen Zusammenhäng·en. 
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Almlieh Orph. h. 85, 7 (Hypnos): Kai eav<hou /-lEAETllV U1Til"fEl<; 
\jJUXU<; bta<Jl.UZ:wv, dieser Aussage folgt die Bitte V. 9: <iAA<l, /-lCtKap, 
AiTo/-lai <JE KEKpa/-lEVov 11bUv tKavELv I owZ:ovT' EtJ/-lEVEW<; /-lU<JTa<;. Es 
ist deutlicl1, daß jene allgemeine Aussage gemacht wurde, um 
die Erfiillung- der Bitte gleichsam fordern zu können. - Orph. 
h. 9, 12 (Selene): (scil. EA9E) owZ:ou<Ja VEOU<; lKEra<; <JEO, KOUPll· 
75, 5 (Palaimon): Kai <JWZ:ElV /-lU<JTa<; KaTa TE xSova Kai KaTU 
rrdvTov (scil. KtKAll<JKW <JE). Aus Wassersnot soll Poseidon retten 
Orph. h. 17, 9: i!bpava T~<; owZ:mc; Kai V11wv Eubpo/-lov ÜP/-l~V. 
Von Asklepios wird Isyll. E eine 'Wundertat erzählt, durch die 
er die Menschen gerettet hat (V. 19: Kai <J<pE <J<iw<Ja<;); Apollon
Helios wird P III 215 als owZ:wv und Isis Ox. pap. 1380, 76 
als owZ:ouoa angerufen. Hierher gehören ferner die Adjektiva 
oa6!-lßpoTo<;: Orph. h. 7, 40 (Athene); rroAt<J<J6oc; Horn. h. 8, 2 
(Ares); bopu<J<J6oc; Prold. 7, 4 (Athene); VEKU<J<Jooc; Nonn. Dion. 
44, 204 (Selene-Persephone); 1rrrrO<J<Jooc; 37, 320 (Athene), zu 
diesen 1N ortbildungen vgl. Aaoooooc; bei Homer. 

<J w T ~ p wurde feststehender Kultbeiname für bestimmte Gott
heiten, besonders Zens, Asklepios, Apollon, die Dioskuren und 
andere (vgl. Fr. Dornseiff, R-E III 1211 ff.), was auch die 
Hymnenzeugnisse nur bestätigen können, In jüngerer Zeit wird 
er den göttlich verehrten Herrschern mit Vorliebe beigelegt, 
wozu der bekannte Aufsatz von P. Wendland, Soter (Zeitschr. 
f. neutestamentl. Wiss. V 1904, 335 ff.) zu vg-l. ist (der auch die 
Beziehung zum christlichen :LwT~p aufzeig·t). In der Hymnen
dichtung- erhalten diesen Beinamen Zens : Aisch. Sieb. 826 
(rroAEW<; a<JtVEl <JWT~pt). Pind. frg-. 30, 5. Arist. 43, 1 K. (S. 1D.; 
ZEu ßa<JtAEU TE Kai <JwTEp 1); vgl. auch 43, 30 K. (S. 11 D.). 
Asklepios: Isyll. E 20 ( <JwT~pa Eupux6pou AaKEbail-lovoc;). Epi
daur. 133 (1-lhac; <JWT~P und oiKOUf..lEVIl<; <JWT~p). Orph. h. 67, 8. 
Kaib. 797, 1. Arist. 42,4 (S. 64 D.). Apollon: Soph. 0. T. 150 
(<JwT~p 9' '{Kotro). Philod. V. 11, 24 usw. (let <JWT~p). Anth. 
Pal. 9, 525, 19. Menandr. S. 443 Sp. Die Dioskuren : Hom. 
h. 33, 6 (scil. TOU<; J\i]oa I <JlUT~pa<; TEKE rralba<; E.mxeoviwv av9pw-
1TWV I wKurr6pwv TE VEwv). Frg. chor. 23 ('Q Z11Vo<; Kai Mbac; 

1) Wir haben also ein hexametrisches Versstück bei dem Prosaiker 
Aristeides, wodurch seine Beeinflussung- durch die Hymnendichtung· deut
lich bewiesen wird. 
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KaHIO'Tol awTfjpEc;). Theokr. 22, 6 ( &v8pwrrwv O'wTfjpac; Errl Eupou 
~hll EOVTWV I 'lrrrrwv 8' . . . I VllWV 8' ... ). Orph. h. prooim. 21 
(Kai !1E"(aAouc; 'I:wTfjpac; Ö!lOU, 6.10<; acp8na Tf.KVa). Die Dioskuren 
werden insbesondere als Retter der Schiffe und Menschen in 
Seenot gefeiert; in diesem Punkt sind nahe verwandt mit ihnen: 
Poseidon (Horn. h. 22, 5: O'WTfjpa TE Vllwv), Pa.la.imon (Orph. 
h. 75, 6 : TtOVTOTtAaVOI<; yap aEl VllUO'lv XEI!lWVOo; EVapy•1c; I <pa1V0!1EVOU 
O'WT~P !10UVO<; 8V11TOl<; d.vacpaivt;~); die Kureten (Orph. h. 38, 3 u. 5). 
Der Flußgott Meles wird als O'WT~p gepriesen, weil er von der 
Pest befreit hat (vgl. Roscher, Myth. Lex. IV 1257); Kaib.1030, 1: 
'Y11vw 8Eov MEAilTa, Tov O'WTfjpa 110u. Prokl. 4, 5 ruft alle Götter 
zusammen als aawn1pE<; !1EYaAo1 an; Maiistas V. 4 bezeichnet 
Sarapis und Isis als O'awTopE<;. In den wenigen erhaltenen Hymnen 
auf Menschen beg·egnet O'WT~p als Beiname des T. Flamininus 
(Titush. 5 l~'iE TTatav, w TiTE O'WTEP) und des Eustochios (Dio
skor. 1, 5). Als O'w T ~ p 10 o; werden angerufen: Apollon Eur. 
Rhes. 228; die Kureten Orpll. h. 38, 24 ; Leukothea, die 
Retterin der Schiffe, Orph. h. 74, 7 und 9; und schließlich 
noch Rhea Orph. h. 14, 12. 0' w TE 1 p a heißen Leukothea, 
die Meeresgöttin, Orph. h. 74, 4 (8VIlTWV O'WTEtpa llE"flO'Til)· Die 
Geburtsgöttinnen: Prothyraia (Orph. h. 2, 3: 811AEtwv O'WTEtpa 
und 14: s. o. bei awZ:m) und Artemis (Orph. h. 36, 13; I G 
XII 3 suppl., 1328); aus diesem Grund vielleicht auch Selene 
P IV 2279. Ferner Kore Aristoph. Frö. 378. Tycha Pind. 
01. 12, 2. Athene Antip. Sid. V. 1. Rhea Orph. h. 14, 8. Die 
Mutter der Götter Orph. h. 27, 12. Isis Ox. pap. 1380, 20. 91. 
293, vgl. 55 ( d.vhpaO'WTEipa). Der Beiname begegnet bei einer 
sehr großen Zahl weiblicher Gottheiten (vgl. Roscher, Myth. 
Lex. IV 1236 ff.). In christlichen Hymnen ist natürlich awZ:Etv, 
O'WT~P usw. häufig anzutreffen; Belegstellen hierfür anzufUhren, 
erübrigt sich; es sei aber auf die Abhandlung von Wendland 
verwiesen, wo der Einfluß des hellmlistischen Soter auf die neu
testamentlichen Schriften nachgewiesen wird (a. a. 0. 347 ff.). 
Der Gedankenin}J.alt jener christlichen O'WTilpia kann hier nicht 
näher bestimmt werden ; die griechische bezieht sich auf irdische 
Guter, Erhaltung des Lebens u. dgl. (vgl. 0. Weinreich, S.-B. 
d. Heidelb. Ak. [1919] 16. Abh.). 

p u E 0' 8 a 1 ist ebenso wie awZ:Etv Ausdruck dafi.ir, daf.:l die Gott
heit die Menschen schlitzt: Rom. h. 11, 4 (Athene): Kai T' EppuO'aTo 
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A.aov i6vTa TE vtcHY6MEv6v TE. Aiscl1. Sieb. 91: Tic:; äpa puO'ETat ... , 
ßEWV ~ ßE<iV; 164: O'U TE M6.Katp' avaO'O'' "O"fl<a rrpo 1TOAEwc:; I E.ma-
1TUAOV E'boc:; €mppuou. 822: w ME"fUAE ZEO Kai rroAIDVXOl I baiMOVE<;;, 
o'i bi) KabMou rruprouc:; 1 <EßEMO'aTE> TouO'bE puEO'ßat. Kleanth. 33 
(Zens): avepumouc;; puou <MEV> U1TElpOO'UVI1<;; arro AU"fP~<;;- Orph. 
h. 68, 13 (Hygieia): pUOMEVIl VOUO'WV xaAE1TWV KaK01TOTMOV aVillV 
(scil. MOAE). 75, 8 (Palaimon): pUOMEVOc:; M~VIV xaA.E1Ti)V KaTa 1TOVTIOV 
OtbMa (scil. avacpaiVJJ)- Philipp. 2, 7 (Isis): Ei b' wc;; EK 1TEAa"fOU<;; 
€ppuO'ao 6a).ltV, ävaO'O'a, I KllK TIEVill<;;, . . . Prokl. 3, 5 (Musen): 
puO'aVTO buO'aVT~TWV obuvawv. 1, 36 (Helios): EK bE ME AU"fpWV I 
puEO K11Aibwv. Menandr. S. 440 und 444 Sp. (Apollon) : puOJ.lEVo<;; 
KtvbUvwv. Vgl. auch HippoL 1, 8. Nonn. Dion. 17, 285. Ent
sprechend erhalten die Götter die Beinamen : puO'toc:;: Aisch. 
Schutzfl. 150 (Artemis); puO'irroA.t<;;: Aisch. Sieb. 129 (Athene). 
Thetis-Neopt. h. 9 (Neoptolemos); €puO'imoAI<;; Hom. h. 11, 1 
und 28, 3 (Athene); puO'irrovoc;; Anth. Pal. 9, 525, 18 (Apollon). 

Schon bei puEO'ßat sahen wir, daß die Bitte um Schutz nicht nur 
ganz allgemein ausgesprochen wird (wie bei O'WZ:EtV vielfach), 
sondern daß häufig im einzelnen die Fährnisse und Leiden des 
Lebens aufgeführt werden, vor denen der Gott den Menschen 
beschützen soll. Für dieses Befreien vmi den Leiden begegnen 
im griechischen Hymnus mannigfaltige sprachliche Ausdrücke. 

Zunächst die Verba, die etwa wiederzugeben sind mit "ab
halten", "abwehren,,' "abwenden": ( a 1T.) E p u K EI V: Isyll. E 13 
(Asklepios): xaAETIU<;; arro K~pac;; EpuEac:;. Maiistas v. 45 (Sarapis): 
eavaTOU b€ KaKa<;; arro K~pac;; EpDEat. Theogn. 775 (Apollon): aUTO<;; 
b€ O'TpaTOV ußptO'Ti)V M~bwv arrEpUKE I T~O'bE 1TOAEOc:;. Thetis-Neopt. 
h. 13 (Neoptolemos): rrdv b' arr€puKE b€oc;; UJ.lETEpac;; TTOAID<;;. Orph. 
h. 38, 5 (Kureten): KtVbUVOU<;; ßVIlTWV U1TEpuKETE 1TOVT01TACtV~TWV. 

Maked. 20 (Asklepios): O'TU"fEpac:; b' ampuKEO vouO'ouc;;. Prokl. 1, 49 
(Helios): (scil. Ei b€ n) OUAOOV UJ.lJ.liV I EPXETat, auToc:; EpUKE TE~ 
J.lE'faAJJ TobE fnm). Ganz ähnliche Bitten bei Synes. 2, 83: J.lEAEwv 
€puKE vouO'ouc:; · j rrae€wv b' aKOO'J.lOV opJ.laV I cppEVOKilbEic:; TE J.lEpiJ.tvac;; 1 

arr6 J.lOI Z:wdc:; EpuKotc:; (vgl. auch 3, 97. 6, 28). 
(<irr-) a H EE I V (Aor. aA.aAKEtV) und Ableitungen davon (bereits 

im homerischen Epos häufig): Theogn. 13 (Artemis): KaKac;; b' arro 
K~pac;; aAaAKE, vgl. Hes. Theog. 527: 'Hpat<AEll<;; ... KaKi) V b' UTTO 
voOO'ov äA.aAKEV. Interessant ist der Vergleich der rl'heognisstelle 
mit dem Theog·onievers, ferner mit den unter €puKEIV angeführt.en 
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Isyll. E 13 und Maiistas V. 45, die alle unter sich weitgehende 
Ähnlichkeit bei nur geringen Variationen zeigen. Dazu kann 
noch gestellt werden: Synes. 6, 30: rr~mhou Kai rrEvia~ äka}.KE 
Kfjpa~. Die Stellen zeigen deutlich, daß eben in der Hymnen
literatur manche WOrtverbindungen und Formulierungen, die 
auf den ersten Blick selten erscheinen möchten, doch so oft 
wiederkehren, daß man nicht von direkter Abhängigkeit sprechen 
kann; man darf sie wohl als hymnisches Sprachgut bezeichnen, 
das sich durch die Jahrhunderte forterbte. Bei den hexametri
schen Stellen fällt auch die genaue Entsprechung innerhalb des 
Verses auf. - Maiistas V. 43 (Sarapis) : O"E bE O"Takawv Ü).la 
MKpU I AtO"O"ET' aAEi;fjO"C<l. Kaib. 831, 13 (Herakles) 1): whov a~E

i:l'JTfjpa J<aKwv. Dakt. Id. h. 5: [E]upu9EO~ 1) ö~ rrpwTo~ E[- - I 
[cp]ap).laKa cXAEi:l'JT[~pta- -. Vgl. Soph. 0. T. 171. akdtKaKo~, 

Unheil abwehrend (schon Rom. ll. 10, 20), ist zunächst der Gott 
selbst: so Asklepios Orph. h. 67, 5 ; Athene Arist. 37, 26 K. 
(S. 26 D.), Herakles 1) Arist. 40, 15 K. (S. 60 D.); hier wird aus
clrUcklieh betont, daß dem Herakles dies Prädikat als einem der 
ersten unter den Göttern beigelegt wurde und daß ihn die Koer 
auch "A~Ei:l~ nennen. Natürlich ist auch alles, was mit dem Gott 
zusammenhäng·t, a~Ei:tKaKO~; so seine apwy~ bzw. &pw·rai Prokl. 5, 3 
(Aphrodite) und 1, 39 (Apollon), die rrp6vo1a1 des Zens Prokl. 2, 7, 
die 9wO"Elll des Apollon Prokl. 1, 21 ( O"ll~ b' &rro ).lElAlX6bwpo~ 

CtAEi:lKCtKOU 9taO"Ell'J~ I nw~wv ßA<iO"Tl'JO"EV). Der Kaiser Aug·ustus 
erhält dies Attribut in dem Enkomion Phil. leg. ad C. 21 § 144. 
& ~ E Ei rr o v o ~. Mühe abwehrend: Soph. nr. 4 wird Koronis in 
einem dürftigen Fragment als ,UUTEP aAEi:m6[ vou 8EOlO] = des 
Asklepios gefeiert; ebenso heißt Asklepios Maked. 10 aAEi:irrovo~ 
).lEp6rrEO"O"lV. Vgl. auch IG IV 1 (ed. min.) nr. 472, eine In
schrift aus Epidauros, in der Asklepios, Hygieia und Telesphoros 
a~Ei:tTrOVOl genannt werden. a. ~ E E l !1 0 p 0 c;;' Tod abwehrend: 
Athene, Artemis und Apoll werden gebeten Soph. 0. T. 163: 
Tp!O"O"oi aAEi:t).lOpOl rrpoq>CtVI'JTE ).lOl (vgl. H. Usener, Dreiheit, Rhein. 
Mus. 58 [1903] 1 :ff.). a A E Ei X o p o c;;: Kaib. 1027 Z. 35 (Teles
phoros): Kat (JE 'EmbauplOl ).lEV d.~Ei:lXOPOlO"lV aolba'i~ I 'fl'J900"UVOl 
).lE~TrOUO"lV. 

1) Die Daktyloi und Herakles sind hier offensichtlich als Heilgottheiten 
aufzufassen, s. auch unten; vgl. Gruppe, Griech. i.\Iythol. II 1522 Anm. 4, 
1525 Anm. 3; I 453 ff. 
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Hermann wollte in a;\EEij.iopoc:; ändem. Indes bezweifle ich, wie Kaibel, 
ob man das tun darf; denn daß uAEEixopoc; nur an dieser Stelle in der uns 
erhaltenen griechischen Literatur vorkommt, besag·t noch nichts. Liddell
Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, I 1925, S. 63 erklärt das Wort als 
helping' or favouring· the chorus, also dem Chor helfend oder ihn begün
stigend. Ebenso Passow-Crönert, Wb. d. griech. Spr. I 1912 ff., Sp. 259. 
Diese Erklärung vernachlässigt den Begriff uXeEEtv, den dieselben Lexika 
z. B. in UAEtl1TOVO<; richtig erkennen. Ich interpretiere aAEEixopoc; "durch 
Chortänze abwehrend". Damit erhält es eine Bedeutung, die für den Kult 
ebenso wichtig wie charakteristisch ist: denn den kultischen Ch01·tänzen, 
Umzügen usw. lag ebenso wie den Gesängen und Hymnen vielfach als 
Zweck die Abwehr feindlicher Mächte zugrunde'). Die Stelle ist also 
unter vollkommenem Einklang mit dem griechischen Glauben so zu deuten: 
die Epidaurier besingen dich mit Gesängen, die durch Chortänze (scil. 
feindliche Mächte) abwehren, voll Freude. Ein sachlicher Einwand kann 
nicht bestehen; allenfalls könnte die Möglichkeit der Wortbildung in 
Zweifel gezogen werden. Bei den anderen Zusammensetzungen mit a;\EE!
ist der zweite Bestandteil aus dem Akk.obj. hervorgeg·angen (aAEEi1rovoc; 
= 0 TOU<; 1T6vouc; aA€Ewv), aAEEixopoc; aber ist zu deuten als 0 TOl<; xopoic; 
a;\eEwv. Dies kann erklärt werden durch eine Zusammenziehung der 
Begriffe. Man konnte natürlich sagen, daß der Gott durch einen a;\EEiKaKoc; 
xop6c; und eine aAEtlKWCO<; aothf] (vg·l. Prold. 1, 21 : aAEtiK. 9\MEhl) geehrt 
wurde; der Begriff, der hierbei am geläufigsten war und stillschweigend 
erg·änzt werden konnte, war das -KaKoc;, denn die Abwehr bezog sich 
natürlich auf Feindliches, Unheilvolles. Eine Verkürzung· ergab somit die 
aAEEixopoc; aothf], die Verbindung von Gesang und Tanz 2) mit apotro
päischer "\Virlnmg. - Angemerkt darf werden, daß das in einer Weih
inschrift aus Amasia stehende a A E EI X d ;\ a z: 0 c; (s. 0. Kern, Hermes 51 
[1916] 566) in den beiden g·enannten neuen Lexicis übersehen wurde. 

Aristeides betont in seiner Heraklesrede, daß dem Herakles 
das Beiwort 'AAEtiKaKo~ als einem der ersten unter den Göttern 
zugehörte (während ihm die enwvu1-1ia KaAAlVlKO~ ga.nz allein 
zukommt). Die Belegstellen für die mit aAEtl- zusammengesetzten 
Beiwörter zeigen, daß vor allem die Heilgottheiten des Apollon
Asklepioskreises als Vertreiber der Krankheiten die Liebe der 
Menschen und den Ruhm genossen, Befreier von den Leiden 
und "Erlöser" zu sein. In der Tat scheint vornehmlich Asklepios 

1) Über diese apotro}Jäisch-kathartischen Riten vgl. Fr. Pfister, Kultus 
R-E IX 2160 f. 2177 ff.; Rel. d. Gr. u. R. 203. Zu Liedern, die zur Ab
wehr von Seuche und Krankheit gesungen wurden, vgl. Schmid-Stählin, 
Gesch. d. griech. Lit. I 1929, 344. 

2) Gerade diese Verbindung ist charakteristisch, wie Bücher, Arbeit und 
Rhythmus g·ezeigt hat; vgl. auch Deubner, Neue Jahrb. f. d. klass. Alt. 
43, 1919, 397. 
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christusähnliche ZUge zu trageu (vgl. ~mo~ o. S. 9:-l ff. und 
R. Wünsch, ARW 7 [1904] 103 ff.), insbesondere wenn in seinem 
Kult auch schon die Kommunikationsidee ausgebildet war, was 
Wünsch (a. a. 0. 114 ff.) wahrscheinlich macht. Die Asklepios
verehrung nahm ja gerade in der hellenistischen Zeit besonders zu. 

uTI o T p bTE 1 v ( UTIOTpOTio~) und ähnliche Verba: Orph. h. 23, 7 
(N ereus) : O'EICJIJ.OU~ IJ.EV urr6TpmE. UTI 6 T p 0 1T 0 ~ : s. Zieg1er 
a. a. 0. 57; zu erg·änzen P II 3; ferner der auf einen Hymnus 
hindeutende Orakelspruch (Kern, Hermes 52 [1917] 149) auf 
Poseidon: KaAf.iO'ew I UO'<pUAIO~, TEIJ.EVouxo~. UTIOTporro~, 'lrrmo~. apyll~· 
Kaib. 1027 Z. 21 (Telesphoros): Tiay]yXwO'O'a 'fEV'l 1 ,uEp6rrwv 
dvEyEipaTE EK (K)aiJ.aTwv I ßapuaXy€a vouO'ov d rrw 0' a 11 E v w · Z. 38: 
KEKporrib[m b'] ~bouO'I TEAEO'<popov, ~EoTE y[€]r;JJ vouO'ov dTiwO'aiJ.EVo~. 

Kaib. 1026, 2 (Asklepios): O'i] MvaiJ.I~ KaK6Epyov dvaKpo[uEI. 
Verbreitet ist ferner die bildliehe Vorstellung, daß die Gott

heit die Leiden der Menschen "löst"; dementsprechend wird sie 
auch in verschiedenen Ausdrücken als "Erlöser" vom Leiden 
besungen: X u E 1 v, Xuwem und Komposita, X u 0' 1 ~ 1): Aisch. 
Schutzfl.. 1065 (Zeus): ÖO'rrEp 'Iw I TT'liJ.OVa~ €XuO'aT' Eu 1 xopi rrmwvi~ 
KaTaO'XEewv. Choeph. 803 (Penaten): TWV rraAal mrrpa'fllEVWV I 
XuO'aO'e' ai!Ja rrpoO'<p<hm~ MKal~. Soph. Aias 706: EAUO'EV alvov 
äxo~ drr' Ü!J!J<hwv ~ÄP'l~· Sappho 1, 25 (Aphrodite): €XeE IJ.OI Kai 
vuv, xaXmav bE. AUO'OV I EK IJ.EPIIJ.VOV. 

Mit Recht stellt R. Pfei:ffer (Gottheit und Individuum in der frühgriech. 
Lyrik, Philol. 84 [1928] 144 ff.) fest, daß bei Sappho frg. 1 "eine feste 
traditionelle Struktur sakralen Stiles streng· g·ewahrt ist" ; Wilamowitz 
(Sappho und Simonides [1913) 42 :ff.) unterschätzt dies, denn nicht allein 
der Eingang des Liedes erinnert an die hymnische Form. Vielmehr ist 
das Gedicht nach allen wesentlichen, stilistischen Einzelheiten als Hymnus 
zu bezeichnen und "gerade innerhalb dieser Bindung an das Kultische" 
(Pfei:ffer) bringt die Dichterin ihr individuellstes Erleben zum Ausdrucl{ 
- womit von selbst gesagt ist, daß das Gedicht kein rituelles Kultlied 
sein kann. 

Orph. frg. 232, 5 (Dionys. Lyseus): AUO'EI~ EK TE rr6vwv xaXmwv 
Kai drrEipovo~ o!O'Tpou. Orph. h. 2, 9 : ElXEieUia, XuouO'a rr6vou~ 
bovai~ EV dvayKa!~. 33, 2 (Nike): i1 IJ.OUV'l AUEI evllTWV EVa'fWVIOV 
Öp!JTJV I Kai O'TaO'tV UA'fiVOEO'O'av. 74, 6 (Leukothea): IJ.OUV'l bE. 
evllTWV OtKTpOV IJ.Opov EtV aAl. AUE\~. Aisch. Sieb. 132 (Poseidon): 

1) Die Stellen, an denen AU€tv usw. in anderem g·edanklichen Zusammen
hang· steht (nieht vom "Lösen der Leiden"), sind natürlich nicht ang·efiihrt. 
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lrrihuow cp6ßwv E1TtAUOW Mbou. Orph. h. H6, 15 (Oneiros): ocppu 
KEV EÜpwvTm Auow dATEo<;; EPXO).lEV0\0. Diophant. 15 (Asklepios): 
ou rap Tl<;; €mxeoviwv ßponDv I TOlWVbE rr6pol AUOW akrEwV. 18: croi. 
rap 8Eoi . . . I ... T~V <plAEAtl).lOVa I 8Vl']TO'i<;; Erropov AUO'lV OA"fEWV. 
Luk. trag. 136 (Podagra): boi11c;; be rr6vo1c;; AUO'lV wKE'iav. Der 
Bischof Synesios hat in seinen Hymnen ganz ähnliche Bitten: 
3, 418: Aug be rr6vouc;; I ~be ).lEpi).lvac;;. 505: AuE ).lE 1!6xewv 1 AuE 
).lE VOUO'WV I AUE ).lEpl).lVUV. 555: arr6AUE KUKWV I drr6AUE VOO'WV ! 

drr6AUE rr€bac;;. 6, 23: evarouc;; EK eavUTOU AUWV dvurKac;;. 10,7: Kai 
J.!Ol orracrcrov I AiJO'lV rrae€wv. (Von Isis wird gerUhmt, daß sie 
den Zwang der Fesseh1 löst: Isish. Andr. 54 u. Isish. Kyme 45.) 
Die Götter, die die Leiden der Menschen "lösen", erhalten Bei
namen, die mit A u 0' 1- zusammengesetzt sind. Fur den engen 
Zusammenhang zwischen Bitte und Epitheton gibt Aristophanes 
ein lehrreiches Beispiel (Frie. 991; Eh·ene): AUO'OV be wixac;; Kai 
KOpKopurac;;, 1 '{va 1\uO'lJ.!UX'lV O'E KaAW).lEV. Er bietet hier offenbar 
eine gewollte, ironische Umdrehung der Beziehung· zwischen 
Bitte m1d Beinamen: sonst heißt es etwa "du bist der Retter, 
rette m1s" oder "rette m1s, wie du von jeher unsere Rettung 
warst" ; es erwächst also dem Gott gleichsam eine Verpflichtung 
aus seinem Beiwort, das ihm freilich erst mit RUcksicht auf die 
Bitte zugelegt wurde. Wenn Aristophanes also die Sache um
dreht: "löse die Schlachten, damit wir dich Schlachtenlöser 
nennen", so spricht er den Gedanken unverblümt aus, der jenen 
anderen Ausdrucksweisen versteckt zugrunde liegt; diese Ehr
lichkeit wirkt verblUffend; denn jetzt tritt deutlich zuta.ge, daß 
der Gott durch die Epitheta, die etymologisch mit dem Verbum 
der Bitte verwandt sind, gleichsam gekötert werden soll, die 
Bitte zu erfUllen. Außerdem lehrt das Beispiel einwandfrei, daß 
die Wortbildungen mit AUO'l-, für die uns erst aus Hymnen 
späterer Zeit Belegstellen erhalten sind, bereits dem Hymnus 
des 5. Jahrhunderts durchaus eigentümlich waren, denn sonst 
hätte Aristophanes dieses stilistische Merkmal ja nicht ironisieren 
können. Solche mit AUO'l- zusammengesetzten Adjektiva sind: 
Au 0' irr o v o c;;: in dem frag·mentarisch erhaltenen Hymnus auf 
Telesphoros Kaib. 1027 Z. 18 und in der metrischen Inschrift 
an alle Götter I G IV 1 ( ed. min.) nr. 424 und 425. (Schon fürs 
5. Jahrhundert bezeugt durch Pind. frg. 131, 2.) Au cr 1 ).l E p l).l v o c;;: 
Orph. h. 3, 6 (Nyx), 28, 6 (Hermes), 36, 5 (Artemis), 85, 5 
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(Hypnos), Anth. Pal. 9, 524, 12 (Dionysos). X u 0' 1 rr ll f-l w v : 
Orph. h. 59, 20 (Moiren) und 2, 11 (zwar nicht von Eileithyia 
selbst, aber dem Sinn nach doch auf sie bezüg·lich: f.v rap O'OI 
TOKETWV AUO'ITT~f-LOVE«;; El<HV. aviw); daß kein metrischer Grund zur 
Konjektur gegeben ist, wurde bereits verschiedentlich betont 
(so z. B. Hauck a. a. 0. 44 Anm. 2). - Weiterhin finden sich 
die Beinamen: v o u 0' o X u T 11 c;; Kaib. 1026, 1 (Asklepios); X u TE 1 p a 
KaKWV Orph. h. 32, 13 (Athene); Au Trt p I ac;; Orph. h. 14, 8 (Rhea) 
und 86, 7 (Artemis); X uT ~ p 1 o c;; s. Ziegler a. a. 0. 57. Die 
bakchischen Gottheiten heißen X u O'(E) 10 c;; Orph. h. 42, 4 (Mise
Iakchos) und 50, 2 und 8 (Lysios Lenaios) und X u 0' Eu c;; Orph. 
h. 52, 2 (Trieterikos), wie ja auch Lysios Kultbeiname des Dio
nysos war. 

Der Gott macht, daß die Leiden der Menschen und was sie 
sonst als unangenehm em}Jfinden, ,,aufhören" : rr a u E 1 v und 
Komposita ( arro- und KaTarrauEiv), rr a u E ()' e a 1: Es werden "\V under
taten der Götter erzählt: Hom. h. 33, 14 (Dioskuren): mhiKa b' 
apraHwv UVEf-LWV KaTErrauO'av a€Hac;;. 17: rrauO'aVTO b' O'iZ:upolo 
rr6vo10 (= die Menschen). Aisch. Schutzfl. 575: Zeus macht der 
Verzauberung· los ein Ende, ßia b' amwavnp 0'9EVEI I Kai 9Eiwc;; 
f.mrrvoiatc;; I rrauETw, und die g·anze Erde jauchzt auf, V. 586: 
Tl«;; rap av KaTÜrauO'EV "H- I pac;; v60'ouc;; EmßouXouc;;; ßu'>c;; Tab' Ep"(a. 
(Zu den Ep'fet, die vielfach gleichbedeutend mit den apET<Xi = 
Wundertaten sind, s. o. S. 50.) Meist jedoch wird mit diesen 
V erben eine Bitte im Hymnus ausgesprochen: Theogn. 1323 : 
Kurrpo'fEVI'J, rra00'6v f-LE rr6vwv, O'KEbaO'ov b€ f-LEptf-LVetc;;. 1325: f-LEPf-l~pac;; 
b' arr6rrauE KaKac;;. Eur. Alk. 225 (Paian) : <p6VIOV b' arr6rrauO'OV 
"Atbav. Aristoph. Frie. 993 (Eirene): rraOO'ov b' ~f-LWV Tac;; urrovoiac;; I 
Tac;; rrEpiKOf-l\jiOuc;;. Orph. h. 66, 12 (Hephaistos): rraOO'ov AUO'O'wO'av 
f-LaVirtv rrupoc;; aKaf-LaTow. 67, 4 (Asklepios): Kai rrauwv vouO'ouc;; 
xaXmac;; eavaTOIO TE K~pac;; (scil. f.lOAOtc;;). Prold. 7, 45 (Athene): 
Uf-lßpoO'h~ O'EO XEtpi I rraOO'ov ÖAI'JV KaKOTI'JTa f-lEAatVawv obuvawv. 
Vgl. auch Nonn. Dion. 44, 209. Eur. Bakch. 381 (Dionysos): 
(scil. öc;; Tah' EXEt) arrorraOO'ai TE f.lEPlf.lVac;;. Auf frühere Wohltaten 
des Gottes wird kurz eingegangen: Orph. h. 12, 7 (Herakles): 
öc;; 9VI'JTo1c;; K<XTErrauO'ac;; aV~f-LEpa <pOXa. Arist. 38, 24 (S. 80 D. ; 
Asklepiaden): o'l rroHac;; f-LEV ~b'l TptKUf-Liac;; KaTmauO'aTE, ... Tfjc;; 
TE VOO'OU rrauETE . . . Kaib. 1030, 1: 'Y~-tVW 9EOV MEAI'JT<l ... I 
rraVToc;; f.lE Xotf.loO Kai KaKoO mrrau~t€vofv. (Die mediale Form ist 
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aktivisch gebraucht, vgl. Kaibel a. a. 0.) Vgl. Isish. Kyme 
18 und Jos, Isish. Kyme 23: 'Eyw ... €rrau<J'a. V gl. auch Eur. 
lVIed. 1259, wo Helios gebeten wird, der lVIedea Einhalt zu 
gebieten (Kcmxmw<J'ov), die ihre Kinder ermorden will. Diese 
Verba werden in den Orph. Hymnen und von Proklos auch 
gebraucht, um damit ihnen speziell eigene Bitten zu formulieren; 
so daß der Gott unheilige Meinungen und vVi.insche aufhören 
lassen soll usw.: Orph. h. 61, 11. 39, 10. Pi·okl. 2, 21. 3, 10. 
Die Götter selbst erhalten die Beinamen: rr a u <J'T ll p to <; (vo<J'ou): 
Soph. 0. T. 150 (Apollon). (drro-)rrau<J'Twp: Isyll. D 20 
(Asklepios): TOV VOO"WV rrau- I O"Topa. Orph. h. 39, 3. (Korybas): 
qJ6ßwv <irrorrauO"Topa bEtvwv rr a u O" irr o v o <;: Orph. h. 50, 6 (Lysios 
Lenaios): rraucrirrovov 9Vl')TOlO"I qJctVEl<; aKO<;. Man darf wohl auch 
fi.ir derartige Wortbildungen mit rraum- eine weitere Verbreitung 
in der Hymnenliteratur annehmen; rraucrirrovoc; schon bei Aristoph. 
Frö. 1321 und Eur. Iph. T. 451, rraucriXurroc; bei Soph. frg. 389 
und Eur. Bakch. 772. 

Unter den Unannehmlichkeiten des Lebens sind es besonders 
auch Schmerzen und Krankheiten, von denen der Mensch Be
freiung erstrebt; er wendet sich deshalb an die Heilgottheiten, 
die nach seiner VorstellungdieLeiden "bezaubern, beschwichtigen" 
und "heilen" können: e E. X ·r EI V und Ableitungen davon: AiseiL 
Schutzfl. 571 (im Lobpreis des Zeus): Ti<; iiv 6 eE.XEac; rroXu
rrXctyKTOV a9Aiav I Ot<1Tpob6Vl')TOV , Iw; Orph. h. 67, 2 (Asklepios): 
eE.Xywv &vepwrrwv rroXuaXyE.a rr~).lctTa vou<1wv. Rom. h. 16, 4 
(Asklepios): KctKUJV 9EXKT~p' obuvawv. Orph. h. 12, 13 (Heraldes): 
üeE., ).laKap, VOU<J'WV 9EAKT~pta. rraVTct KO).liZ:wv. Anth. Pal. 9, 525, 9 
(Apollon): 9EXEiqJpova, 9EXywi9u).lov. Eur. Bakch. 404: 9EXEiqJpoVE<; 
(Eroten). Das Verbum eE.XyEtV steht auch in weiterer Bedeutung· 
in der Hymnenliteratur: der Gott bezaubert alles durch seine 
wunderkräftige Macht; so Chrysosh. V. 3 f., Orph. h. 57, 8 f., 
Aisch. Schutzfl. 1056 und Eur. Hipp. 1274 :ff.; eE.XKTwp Aisch. 
Schutzfl. l041; vgl. auch Apoll. Arg. 4, 147. Kaib. 1032, 4. In 
demselben Sinn steht es zur Bezeichnung der Wunderwirkung 
des Zauberspruchs (s. Fr. Pfister, Epode R-E Suppl. IV 329 f. 336). 
!11 T ~ p und dgl.: Asklepios heißt tl')TllP v6<1wv Hom. h. 16, 1 und 
Kaib. 798, 1; i. rraVTWV Orph. h. 67, 1; 9E'ioc; tctT~p Stob. I 1, 31, 
V. 3. Herond. 4, 8 (Podaleirios und Machaoil): tl')T~pE<; <irpiwv 
voucrwv. Kaib. 1027, Z. 30 (Telesphoros): w lw~tEvoc;. P V 413 
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und VII 677 (Hermes): laCJcu mivm ßponllv &Xy~J.u:na CJal~ eepa.
nEiw~ (P VII 677 ist verderbt und nach V 413 zu korrigieren. 
Daß Hermes hier auch Heilgottheit ist, verwundert nicht bei dem 
in den Zauberhymnen allgemein herrschenden Synkretismus). 
lcio~-tat ferner in den Asklepioshymnen Diophant. 7 und 13. 
Kaib. 803, 3; in übertragenem Sinn in dem Augustusenkomion 
Phil. leg. ad C. 21 § 145. Dakt.-Id. h. 7: [n]pwro~ bE lcir[p]EiHJ"E. 
ä K 0 ~ und dg-1.: Kaib. 803, 3 (Asklepios): VOUO'OU ETtEl 1-l' aKEO'W 
ßapuaXyEo~. Kaib, 1027, Z. 36 (Telesphoros): "AKeO'tV xaHovTE~, i 
oü[v]e[x'J ä[K]O~ ev[l'J]totO'l q>EpEl~ (O')ruyepwv obuvawv. Wiederum 
der etymologische Zusammenhang· zwischen Epitheton mHl Wirk
samkeit. Zur Bezeichnung des Gottes als 'ÄKEO'l~ vgl. den Bei
namen des Herakles '1\XeEu; (Arist. 40, 15 K. s. o. S. 108); Akesis 
ist anscheineml auch selbständige Heilgottheit (vgl. Paus. II 
11, 7). Or1Jh. h. 50, 6 (Lysios Lenaios): nauCJinovov 6Vl'JTOtO't 
q>ctvei~ aKO~ (Bakchos ist liier nicht etwa Heilgottheit; aKO~ ist. 
also nicht streng wörtlich zu nehmen). Frg-. adesp. 39, 12 : 
apya>.euv obuvuv ÜKO~ EJ.lJ.lEVctl avepwrrotO'lV. 

Dieser Vers scheint mir hymnischen Ursprungs zu seb; dafür spricht 
die sprachliche Formulierung: der typische Dativ &vepw1TOIOW, der den 
Gott zu den Menschen in Beziehung· setzt (vgl. S. 120 ff.). Auch das 
ll~tf.IEVa\ ist charakteristisch, das ich etwa iu dieser \V eise erkläre: . . . 
~·reivaTo (oder tTEKE oder €6pE1j1EV oder dgl.) ... den Got.t, dem der Hymnus 
g·ilt, ... liKoc; €~t~tevat &v6pw1tounv (vg·l. Horn. h. 1, 25. 16, 2 ff. 2, 127 f. 173 f. 
Hes. Theog. 223 f. Hom. h. 3, 160 f. Anubish. 7. Maked. 10 ff. Hes. 
Theog. 53 ff. s. u. S. 121 ff. u. in § 8). Bergk ist auch der Ansicht, daß der 
Vers als Teil des Aktäongedichts befremdet; sollte er dennoch dazuge
hören, so lrönnte er vielleicht innerhalb eines hymnischen Lobpreises g·e
standen haben, der dem sühnenden Befreier von den Leiden galt und der · 
eigentlichen Aktiiongeschichte angehängt wurde. 

Das Beiwort aKeCJwbuvo~ erhält Asklepios Kaib. 1026,7 nn<l 
Apollon bei 1\'Ienandr. S. 443 Sp. 

Die Tätiglwit des Gottes, der die Menschen von mancherlei 
Unannehmlichkeiten befreit, wird auch durch verschiedene bild
liehe Ausdrucksweisen bezeichnet: der Gott "schickt" die Leiden 
"fort", und zwar möglichst weit weg von den Menschen, oder 
er "wirft" sie in das Meer; er "treibt sie aus" und "verscheucht" 
sie: a rro rr e f.l rr e t v (vgl. Fr. Pfister, Wochenschr. f. ldass. Phil. 
[1912] 756: das "'Wort zum "Vertreiben, Bannen der Dämonen" 
im Zauber): Orph. h. :~, 14 (Nyx): cp6ßouc; b' &rrorrqme vuxau'fEic;. 

114 



58, 10 (Eros): q>auAou~ b' EKTOTilOU~ 8' 6p,.u:X~ arro Twvb' aTIOTIE/lTIE 
(der Inhalt der Bitte ist speziell orphisch). 77, 10 (Mnemo
syne): At18tlV b' aTio TWVb' UTIOTIE/.ITIE (zu dieser Bitte "\V einreich 
S.-B. Heidelb. Ak. [1919] 16. Abh. S. 35). 12, 16 (Herakles): 
TITllVOl~ T' ioß6Aol~ l<flpa~ xaAE'!Ta~ clTIOTIE/.lTIE. 39, 9 (Korybas): 
l<AD81, WiKap, q>luvwv, xaAE'!Tt)v b' clTIOTIE/.lTIEo 1-lf\VIV. 37, 7 (Titanen): 
U/.IU~ KIKA~<JKW /.lllVIV xaAE'IT~V clTtOTIE/.lTIEIV (zu /.lllVI~ XUAE'IT~ vgl. 
0. Kern, Hermes 51 [1916] 555 Anm. 4). 47, 3 (Perikionios): 
KpctTEpou~ ßpct<J/.IOU~ "(Ulll~ UTIOTIE/..1\jJCI.~. TI E /.I TI EI V U. E K TI E /.I TI E 1 V (TIE/..1-
TIEIV und Komposita in der Bedeutung: schicken, geben s. u. 
s. 125 f.): Orph. h. 36, 16 (Artemis): TIE/.ITIOI~ b' Ei~ opEWV KOptiq>a~ 

vouaou~ TE Kai ÜA"fll. 14, 14 (Rhea): AU/.IUTU 1<cti Kt1pa~ TIE/lTIOu<J' 
ETit TEP/.l<XTct. rai11~ (scil. EA8E). 11, 23 (Pan): TTaVIKOV EKTIE/.ITIWV 
Ot<JTpov ETii TEP/.IUTCI. "fCI.ltl~ (innerhalb der Bitte). 71, 11 (Mei
linoe) : IJ.lUXfl~ EKTIE/.ITIOI~ Ol<JTpov ETii TEP/.IUTU "(Ultl ~· E /.I ß a A A EI V: 
Aisch. Schutzft. 529 (Zeus): Al/.IV~ b' E/.lßctAE TIOpq>upoEibE'i I Tav 
IJEAav6Zur' äwv. Ein Gegenstuck hierzu, wo der Gott die ctTll 
nicht unschädlich macht, sondern auf den Menschen selbst" wirft", 
bietet die Verwünschung· des Eros, ofo~ MtlbEit;J <JTU"fEp~v q>pE<Jiv 
E/.lß<XAE~ ctTI']V (Apoll. Arg·. 449). Orph. h. 19, 18 (Zeus Keraun.): 
8U/.IOV ßapuv E/.lßUAE KU/.l<XO"I TIOVTOU I ~b' opEWV Kopuq>~<Jl. V gl. den 
verderbten Vers Dakt.-Id. h. 27. Die eben (unter TIE/.lTIEtv, EK
TIE/.ITIEIV und E/.lßahAEIV) betrachteten Bitten sind sehr interessant: 
der Gott soll die Leiden "auf die Höhen der Berge", "an die 
Grenzen der Erde" schicken, er soll sie "in den dunkelfarbeneu 
Sumpf", "in die \Vogen des Meeres und auf die Höhen der 
Berge" werfen. Das sind Vorstellungen, wie sie im Zauber
spruch geläufig· sind, wofttr Fr. Pfister (Zur vergleichenden 
Religionswissenschaft I, Die Völkerkunde [1926] 38 ff.;. Philol. 
Wochenschr. [1929] 12 f.) eine ganze Reihe von Beispielen an
führt. Die Gedanken, die uns demnach in der höheren Sphäre 
des hymnischen Gebets und in der niederen des Zauberspruchs, 
in der antiken Überlieferung und in modernen, deutschen Volks
bräuchen in gleicher Weise entgegentreten, können mit Recht 
zu den "Grundformen primitiven Glaubens und Denkens" (Pfister 
a. a. 0. 45) gerechnet werden. Da diese volkstümlichen Vorstel
lungen durchaus anschaulich und bildhaft sind, g·ehören sie ganz 
naturgemäß auch in das Bereich der Dichter ; denn diese 
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schöpfen aus der •riefe allgemein menschlichen Fühlens 1). Darum 
begegnen wir jenen Bitten, deren Inhalt uns fast kindlich er
scheinen möchte, bei dem orphischen Dichter und bei Aischylos, 
bei dem dieses einfache Gebet in grandioser Gestaltung 2) zu 
einem erschütternden Zeugnis menschlicher Gläubigkeit wird. 
Ja jene Gedanken treffen wir sogar - um die Parallele zwischen 
Griechen und Deutschen zu Ende zu fUhren - bei dem geist
lichen Liederdichter Paul Gerhardt: "Sollt' ich meinem Gott 
nicht singen" Strophe 8: "Gottes Engel, den er sendet, Hat 
das Böse, was der Feind Anzurichten war gemeint, In d i e 
Ferne weggewendet." - "Nun danket all' und bringet Ehr'" 
Str. 5: "Er gebe uns ein fröhlich Herz, Erfrische Geist und 
Sinn Und wer{' all' Angst, Fw·cht, Sorg' nncl Schmerz In Meeres
tiefe hin." - "Ich singe dir mit Herz und Mund" Str. 9: 
"Ja endlich nimmst du unsre Schuld und ·wirfst sie in da. s 
Meer"3).- (H-)UauvEtv und cmeXauvetv ("austreiben"): 
Orph. h. 12, 15 (Herakles): EEEA<XO"OV hE K<lKcl~ cha~ KXabov EV xepi 
rraHwv. Der Zweig·, den der Gott zum Austreiben schwingt, 
kann nichts anderes sein als eine Zauberrute, ein Zauberstab 
(vgl. o. S. 79 ff.). 73, 7 (Daimon): rroXucrTOva K~be' tMcrcra~ (in 
der Bitte). Prokl. 6, 5 (Hekate und Ianos): K<lKcl~ b' arreXauVETE 
VOUO"OU~. 7, 44 (Athene): O"apKOT<XKWV b' arrEXauve mKpwv aye}.acr-
1-l<lT<l voucrwv. Mesomed. 11, 6 (Nemesis): 1-!EXava <p96vov EKTO~ 

€XauvEt~. V gl. Synes. 2, 81 : rreviav EKTo~ tXauvwv und 4, 11: 
tXaT~P voucrwv. cr e u e 1 v ( creuecr9at): Horn. h. 8, 11 (Ares): ÜJ~ KE 
buvail-lllV I O"eua0"9at KC<KOTYJT<X mKp~v arr' EI-!OlO Kap~vou. V gl. Synes. 
4, 242: creüe hE voucrou~, I O"eüe 1-!EPli-IV<X~. 

Schließlich ist noch zu vermerken, wo derselbe Gedanke, daß 
der Gott die Menschen von mancherlei Nöten befreit, dutch 
sonstige Formulierungen ausgedrUckt wird (vgl. auch den Ge
danken, daß der Gott "Erholung" von den Mühen und arrmwvia 
gewäln·t, s. u. § 8): Horn. h. 8, 16 (Ares): M~, 1-!UKap, elp~VYJ~ 

1) Diese Erkenntnis, daß der Dicht!lr in der Gedankenwelt des Volkes 
verwurzelt ist und aus ihr heraus gestaltet, ist auch wichtig für die Be
urteihmg des dichterischen Ausdrucks "Mutter Erde" (s. o. S. 26). 

2) Die Stelle ist deutsch kaum wiederzugeben; an die ll.i!!va 'lropq>UpoEl
bi]<; erinnert Schiller, Der Taucher V. 109: "Denn unter mir lag's noch, 
bergetief, in pwpumer Finstemis da". 

3) Vgl. als Parallelen Tibull. IV. 4, 7 f.; auch Horat. carm. I 21, 13 ff. 
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TE J.tEVEtv E.v urrlwoat 9EO"J.to'ic;; I bu<JMEVEwv rrpocpuyoVTa ~t6eov KtlP«<; 
TE ßtaiouc;;. Orph. h. 65, 6 (Ares): O"Tf\<Jov Eptv Xu<J<JuJ<Jav, ävEc;; 
rrovov d.Xywi9u~-tov. Eur. frg. 453, 10 (Eü·ene): Tav b' E.xepav 
O"T<lO"lV Etp'[' urr' ol- I KWV TUV J.tatVOMEVaV T' Eptv. Scol. 1, 2 
(Athene): Öp9ou n1vbE rr6Xtv TE Kai rroXiTac;; 1 änp UA'fEWV Kai 
O"TCtO"EWV I Kai eavaTWV awpwv O"U TE Kai TT((T~p. Frg. chor. 4 
(Tyche): Tu b' d~-taxaviac;; rr6pov EibE<; E.v äXyE<Jtv. Philod. 35 
(Dionysos): ßpoTolc;; rr6vwv I t.jJE[ac;; b' öp]f.lOV [äXurrov]. Orph. 
h. 68, 3 (Hygieia): EK O"EO jCtp VOUO"Ol f.lEV urrocp9tVu9ou<Jt ßpOTOlO"l. 
P XVII b, 19 (Hermes): au yap wi vouaouc;; f.lEporrwv [xaXmac;; 
urrEpUKEl<; oder cmoTTEf.lTTEt<; (die Ergänzung·, die ich vorschlagen 
möchte, entspricht wohl dem Hymnenstil; Preis. rra<Jac;; 8EparrEUEt<;). 
Orph. h. 67, 7 (Asklepios): E.xSpf. v6awv. Nonn. Dion. 40, 407 
(Herakles): ElTE O"U TTat~WV obuv~cpaTO<; (vgl. Hom. Il. 5, 401). Soph. 
Phil. 827: "Yrrv' oMvac;; uba~c;;, "YrrvE b' UA'fEWV. 

Der Mensch erwartet also von den Göttern und bittet sie, ihn 
vor Unglück zu beschützen und seine Leiden und Sorgen weg·
zunehmen; wie man sich diese befreiende Tätigkeit des Gottes 
vorstellt und wie dies sprachlich im g-riechischen Hymnus ge
staltet ist, haben wir eben gesehen. Es sei auch gleich unter
:;ucht, welche Gefahren und Unannehmlichkeiten des 
Lebens die Götter von den Menschen nehmen sollen. Häufig· 
begegnete der 'Vm1sch, vor Krankheiten (voam, voO<Jot), vor 
Gefahren aller Art (Kriegsgefahr, Seenot, Erderschütterungen) 
und vor dem Tod {Kf\pE<;, ~t6poc;;) geschützt zu werden; ebenso 
kehrt die Bitte immer wieder, vor Mühen (rr6vm), Unheil (rrfi~-ta), 

Schmerzen (äXyoc;;, obUVll), Kummer {f.lEPlf.lV'l), vor Furcht und 
Schrecken und vor dem Zorn der Gottheit, überhaupt vor allem, 
was KaKov und xaXm6v ist, bewahrt zu bleibm1. 'Vir werden 
später (§ 8) darauf zurückkommen. 

Nunmehr haben wir uns der Vorstellung zuzuv,rem1en, daß die 
Götter die Dinge der Menschen vollenden, ihre ViTii.nsche 
e rf ii.ll e n sollen; der Grieche hat die Anschauung, daß er ohne 
die Gottheit nichts vermag und daß diese erst seine ·wünsche 
und Taten der Vollendung entgegenfUhrt. \Vie wichtig diese 
göttliche Funktion war, geht daraus hervor, daß sogar eine 
eigene Göttin der guten Vollendung· geschaffen wurde, EtJTEAEW, 
der Krates einen Hymnus (nr. 2) gewidmet hat. TE XE I v, 
TEAO<; usw. : Ich fii.hre zunächst die Beispiele an, die in der 
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]'orm der Bitte vorliegen: Sapph. 1, 26 (Aphroclite): ÖO"O"a b€ /-!Ol 
TEXEO"O"at 1 80!-!0<; 1!-!EPPEl, TEAEO"ov. Soph. 0. K. 1086 (Zeus): rr6potc; J 

ydc; Tc'iO"bE ba!-!ouxotc; I o-e€vEl 'mvtKEilJ.I Tov Euaypov TEAEIWO"at Aüxov. 
Aristoph. Thesm. 352 : EuvEUXO!-!E0"8a TEXEa !-!EV I rr6XEt, TEXw bi: 
b~!-!IJ.I 1 äm.tvm TabE 'fEVE0"8m. Apoll. Arg. 4, 1600: v60"Tow TEXoc; 
8U!-!llbE.c; örraZ:E 1). P IV 2565 (Artemis): 1<ai 1-!0l TobE rrpd'f!-!U 
TEAEO"O"ov. 2938 (Aphroclite) : &na o-u Kurrpoy€vEta TEXEl TEHav 
erraotbJ1v (pap. o-u bi: K. 8Ea; der Vers ist wohl auf diese Weise 
zu korrigieren, s. Kuster a. a. 0. 57). Aschmun. 2, 11 (Unter
weltsgott): bEOp' eXS€, Ta<; E/-!U<; 'fVW/-!U<; TEXEl <rrp6q>pWV>. In den 
Orphischen Hymnen gehen die Bitten gelegentlich dahin, die 
Gottheit möge die Feier der heilig·en Weihen "vollenden" (vgl. 
Theokr. 2, 14): Orph. h. 7, 12 (Sterne): €X8ET' err' Etn€pou TEXETijc; 
rroXuiO"Topac; d8Xouc; I E0"8Xov err' Eub6Emc; Ep"fOl<; bpO/-!OV EKTEXEOVTE<;. 
42, 11 (Mise): €X8mc; a:rae' EKTEHouo-' err' &E8Xmc;. 35, 7 (Leto): 
ßa1v' errl rr&v8€tOV TEXET~V TEAO<; ~bU q>€pouo-a. Aber auch hier 
findet sich die allgemeine Bitte, der Gott möge die Werke des 
Menschen zu Ende führen: Orph. h. 33, 9 (Nike): aiEl err' EU
MEmc; €pyotc; T€Xoc; eo-8Xov &youo-a (scil. €X8mc;). 57, 12 (Hermes): 
TrE/-!TrOl<; /-!UO"Tal<; TEAO<; e8Xov err' €pyotc;. V g·l. auch die Stellen, 
wo um ßt6Tou T€Xoc; eo-8X6v u. ä. gebeten wird (§ 8). Wenn dann 
von dem Gott aus g e s a g t wird, daß er alles vollendet, so ist 
in erster Linie gemeint: alles, was die Menschen angeht; dies 
geht hervor aus Aisch. Schutzfl. 823 f. : Ti b' &vEu o-€8Ev eva- I 
TOtO"! TEXEt6v eo-nv; Gleichzeitig ist natürlich damit auch die 
göttliche Macht gekennzeichnet ; eine strenge Scheidung ist 
nicht mög·lich, denn letzten Endes beruht ja jede Wirksamkeit 
auf Macht. So heißt es von den Göttern: Aisch. Sieb. 161: *Kal 
ßt68EV - - - I rroXE!-!OKpUVTOV ayvov TEXoc; EV 1-!CtXf,<· Orph. frg. 21 a, 2 : 
ßtoc; b' EK miVTa TEAEhat (vgl. o. S. 18). 248, 10: (scil. des Zens) 
anEXOl, oiO"l 1-!E/-!llXE, ßpoToic; wc; Tr<XVTU TEXEiTat. Oq)h. h. 10, 24 
(Physis): 1-!0V'l TO Kpt8E.v TEHouO"a. 87, 8 (Thanatos): ev o-ol yap 
/-!OUVIJ.I rraVTwv Ta Kpt8E.v TEXEOOTm. P IV 2920 (Aphrodite): o-u 
bE. rr&vm TEXE1<;. Prokl. 1, 46 (Helios): bUvaO"m b' €.a rr6.vw 
TEXEO"O"at I P'ltbiwc; · (vgl. o. S. 86, auch Anm. 1). Isis sagt von sich 
Isish. Kyme 43 : "0 av E!-!Ol MEt;~, TOUTO Kai TEXEtTat. Die Götter 
erhalten folg·emle Beinamen : T € X E ( 1 ) o c;: Aisch. Schutzfl. 525 

1) Der Schluß des Verses ähnelt Hom. h. 5, 494. 30, 18. 31, 17 (s. diese 
Stellen S. 89) und Orph. h. 28, 11. 67, 8. 73, 9. 

118 



(Zeus) : Kai n"f.wv TE· [ h16nuov Kp<iTOIO· Aisch. Sieb. 167 
(mehrere Götter); Aristoph. Thesm. 973 (Hera); Ox. pap. 
1380, 32 f. (Isis-Hera); Mesomed. 2, 14 (Isis); Orph. h. 69, 13 
(das .Auge des Zeus); Arist. 43, 31 K. (S. 11 D.) (Zeus). Vgl. 
Roscher, Myth. Lex. V 254 ff. TE XE cr <p o p o 10: Hom. h. 23, 2 
(Zeus); Orph. h. 26, 2 (Ge) und 9, 9 (Selene; weshalb Abel kon
jizieren will, sehe ich nicht ein). V gl. Roscher, Mythol. Lex. 
V 326. Das Adjektiv begegnet in der Hymnendichtung auch 
als Beiwort zu EVtaUTOIO. 7T fl. v TE" tliO: Aiseh. Sieb. 116 (Zeus); 
Ael. Nik. 3 (Feuer des Helios); Pind. pai. 1, 5 (EvtauTOIO)· 
TEHO'Twp: Anth. Pal. 9, 525, 20 (Apollon). TÜEO'i<ppwv: 
p V 415 = VII 678 (Hermes ). K p a V TEl p a heißen Tyche Orph. 
h. 72, 1; Physis 10, 12; die Mutter der Götter 27, 2; Athene 
Orph. frg. 176 und 177; Isis Anu bis-h. 10. V gl. KpaVTwp Synes. 
3, 421. Das V erb um Kpc.<ivEtV Aisch. Schutzfl. 689. P VI 38. 
XXIII 25 (schon homerisch). 

In der Vorstellung, daß die Gottheit die Dinge der Menschen 
und des \Veltgeschehens "vollendet", steckt eine g·ewisse Größe 
und Erhabenheit des Göttlichkeitsbegriffs. Ein ähnliches Pathos 
scheint mir aus einigen im Hymnus g·erne gebrauchten sprach
lichen Ausdrücken zu sprechen, die 'Vesen und \Virken de:,; 
Gottes als etwas "Gewordenes" bezeichnen: TETUKTm, nXE9Etv, f'<pu. 
Diese Formen stehen sowohl um anzugeben, daß durch die Götter 
den Menschen etwas geworden ist, wie auch daß die Götter 
selbst etwas geworden sind (auch hier ist öfters - durch einen 
Dativ - die Beziehung zu den Menschen hergestellt). Der 
durch diese Ausdrücke vermittelte gedankliche Inhalt scheint 
mir hier weniger wichtig als die sprachliche Formulierung 
selbst, die mit Nachdruck das ]'estgegrtimletsein und die Un
umstößlichkeit des g·öttlichen Schaffens hervorhebt. T f. Tu K Ta 1: 

Horn. h. 5, 240 (von Demophon, den Demeter erzog): T o 110 b€ 
llE"f(.( 9c.tt1~-t' ETETUKTO I WIO 7Tpo9aA~IO TE He E ()'I( E. 3, 196 (Hermes): 
ö ~Hl 7TEpi 9m1~-t« TETUKTat. 32, 13 (Selene): TEKilWP b€ ß p o T o 'i 10 
KC.Ü O'fl~ta TETUKT«l. 4, 32 (Hestia): I«Xi 7TC!pU mXO'l ß p 0 T 0 'i 0' I 9EWV. 
npEO'ßEip« TETUKT«t. 5, 268: El~-ti b€ 61WllTriP Tli!UOXOIO, iin !J.E"flO'Tov i 

a9«VUTOIIO e v'llTO 'i cri T' övap Kai xap~l(.( TETUKT«l. Orph. frg. 168,23 
( O'WIJ.<X des Zeus): unEp!J.EVEIO wbE TETUKTW. 177 (Athene) : bEIV~ 'rup 
Kpovibao voou KpavTEipa TETUKTfl.t. 21, 1 und 168, 2: 61010 b' EK 
miVTCl TETUKT«l (vg·l. o. s. 18). TE XE e EI V: Hom. h. 30, 5 (Mutter 
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der Göt.ter): E.K af.o b' Evrratbf.c;; TE Kai EVKetprrot TEXE8oucrt. 32, 12 
(Selene): Xa,urrpchetTeti T1 cdrrcti Tch' UEtO,UEVI']c;; TEXE8oUO"LV I oupavo8Ev. 
Aisch. Schutzfl. 1040: <Cf.> T1 oubf.v arrapvov I TEXESEL Sf.AKTOpl 
TIEt8ol. Frg. chor. 4, 6 (Tyche): Kai TO TE~ rrAaO"TL'r'fL bo8€v 
,UCtKetplO'TOTUTOV TEAE8EL. V gl. I G XII, VIII 23: 1T(l(JLV EU 1-!EVETI']<;; 
TEXf.Sw. Auch in einer Fürbitte bei Aisch. Schutzfl. 691 : rrpcivo~-ta 
bf. ßoT' dypolc;; rroXuyova TEXE8ot. - E: q> u: Ariphr. 9 (Hygieia): 
O'E8EV bf. xwpic;; ounc;; Eubai~-tWV Eq>U (vgl. Bakchyl. nr. 1 Bergk). 
Eur. frg. 897, 3 (Eros): Keti rrpo.O"OJ.UAEIV oi5Toc;; ö bai~-twv I rraVTwv 
~btO"Toc;; Eq>u SVI']Tolc;;. Nonn. 40,393 (Herakles): ~Amc;; E:q>uc;; 
NELXy)oc;;. 399: Ei'TE :rapamc;; E:q>uc;;. Orph. h. 2, 14 (Prothyraia): 
ÜJO'rrEp Eq>uc;; a!Ei awTELpet rrporraVTwv. 18, 16 (Pluton): ~-toOvoc;; Eq>uc;; 
dq>avwv E:pywv q>avEpwv TE ßpaßEUn1c;;. 32, 10 (Athene): äpcr11v ~-t€v 
Keti Sf\Xuc;; Eq>uc;;. 85, 8 (Hypnos): auTOKaO"i'fVIlTO<;; yap E:q>uc;; MS% 
0avaTou TE. P IV 2859 (Selene-Artem.): Molpa b' E:q>uc;;. P XII 
col. 7, Z. 35 (Arsemphemphöt): Eie;; 8Eoc;; deavctToc;; naVTwv 'fEvhwp 
cru rrf.q>uKctc;;. P XVII b, 16 (Hermes): rrl']bctALOOxoc;; Eq>uc;; KOO'~-toto. 

Vgl. Synes. 3, 191: cru To TiKTOV Eq>uc;;. In diesen Zusammen
hang· gehören auch die Bitten, die durch 'fEVE0"8at und (seltener) 
Eivat formuliert werden, dergestalt, daß der Gott das "werden" 
bzw. "sein" soll, was sein Beiname verspricht (vgl. hierzu Ziegler 
a. a. 0. 56 :ff.); solche Beinamen wie O'WT~p, E.rr~Kooc;; usw. drücken 
eine Tätig· k e i t aus. Ich möchte wenigstens darauf hinweisen 
daß mit 'fEVE0"8at und dvm in der Bitte auch Adjektiva verbun
den werden, die die Ge sinn u n g· des Gottes zum Ausdruck 
bring·en (vgl. § 5: EU~-tEV~c;; '{EvoO, Etrtc;; usw.). Natürlich liegt in 
diesen Versen nicht der Nachdruck wie in den eben bespro
chenen Ausdrücken. 

Es ist charakteristisch für die Vorstellung des Menschen, daß 
die göttliche Wirksamkeit in engste Beziehung zu den Menschen 
und ihren Angelegenheiten gesetzt wird; ja die Gottheit, die 
über eine große Macht verfügt, ist eigentlich überhaupt nur für 
die Menschen tätig. In den Hymnen ist es üblich, daß auf dies 
Verhältnis zwischen Gott und Mensch ausdrücklich eingegangen 
wird, und diese Gewohnheit hat ein fi.i.r den Hymnenstil cha
rakteristisches Stilmerkmal geschaffen, das ich als A p p o s i
t i o n s s t il bezeichnen will: es ist eine als Beiwort des Gottes 
stehende Apposition, deren Inhalt - was das Typische ist -
durch einen Dativ oder Genitiv (ßpoTolcrt, SvtlTWV usw.) ausdrück-
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lieh auf die Menschen bezogen wird. Diese Ausdrucksweise 
stellt somit eine Abkürzung der eben betrachteten (daß der 
Gott dem Menschen etwas "geworden ist") dar, '"o wir ja auch 
verschiedentlich jenen typischen Dativ feststellen konnten. Ur
sprünglich scheinen als solche Appositionen vorwiegend Abstrakta 
und solche Substantiva zu stehen, die nicht auf eine Person 
hindeuten; dies geht hervor aus den Beispielen für TETUKT<Xl, die 
zweifellos die Vorstufe des Appositionsstils darstellen, sowie 
daraus, daß erst in der jüngeren Hymnendichtung Substantiva, 
die eine Person bezeichnen, und Adjektiva in dieser stilisti
schen Form gebraucht werden. - Zunächst gebe ich die unper
sönlich gehaltenen Appositionen, unter denen eine Reihe von 
Substantiven wiederholt vorkommt : x a p 11 a : Hom. h. 1, 25 
(Apollon): ~ wc;; <JE rrpWTOV AllTW TEKE, XUPf.ICJ. ßpOTOlO"I. Diese 
Formulierung ist typisch innerhalb des Appositionsstils: eine 
Gottheit erzeugte, ' gebar, erzog den betreffenden Gott als ein 
xapiJ.a usw. für die Menschen (ich vermutete sie auch für frg·. 
adesp. 39, 12, s. o. S. 114); vgl. Kallim. 2, 103 f., wo nur der 
Dativ fehlt. Hom. h. 16, 2 (Asklepios): TOV E'(EivaTo bia Kopwvl.c;; 
4: xdpf.J.a llEr' clvSpumot<Jt. Erythr. Il 3 (Apollon): öc;; f.IE'fa xapiJa 
ßpoToi<Ytv E'(EivaTo (scil. 'A<YKAilTIU:iv). V gl. das Apollonorakel bei 
Paus. n 26, 7 : w f.IE'(CJ. xawa ßpoToic;; ßXa<JTWV, 1\<JKAilTIIE, Tf(X<J"IV. 
Apoll. h. 1 (Apollon): w f.IE'fa mx<Ytv xapf.J.ct ßpoToi<Ytv. Orph. h. 50, 7 
(Lysios Lenaios): xapiJ.a ßpoToic;; Cj>IAUAUTIOV. V gl. XUPf.l<X TETUKT<Xl 
Horn. h. 5, 268 f. P Ill 249 (Apollon-Helios): f.IOAE, bEOp' 1St, 
f.IUVTI, I xap~;~fa ßpoToic;; I:]f.ltVSE?, X[P]li<Ya[c;;] KAUE, TTUStE, TTmav. 

Preisendanz ergänzt xc.!p~J[a <pepwv; dies halte ich für unwahrscheinlich. 
Alle Hymnenstellen, in denen xc.lp!J.a im Singular vorkommt, haben es in 
bezug auf die Gottheit selbst (vgl. u. § 8). xc.lp~Ja ~poToi~ ist, nach den 
hymnischen Belegstellen zu schließen, eine charakteristische Formulierung 
innerhalb der Hymnendichtung, vor allem bezüglich Apollon und Asklepios, 
was auch hier in Frage steht. 

rr fj 11 a: Auch als Unheil für die Menschen wird gelegentlich 
eine Gottheit bezeichnet, naturlieh nicht die Gottheit, der der 
Hymnus gewidmet ist, sondern eine andere, feindselige: Hom. 
h. 2, 127: xpu<Jo8povou ETpEq>EV UHpllc;; I bEIVOV T' dp'(ctAEOV TE 
Tuq>aova., rrfjf.lct ßpoToicrtv. 173: ~ b' ETEK' ... I bEtvdv T' dpyaX€ov 
TE Tuq>aova, rrfjiJ.a ßpoToi<Ytv (vgl. Hom. Od. 12, 125: f..lllTEpa Tfjc;; 
LKVAA'lc;;, ~ f.IIV TEKE rrfjiJ.a ßpoToi<Ytv). In Resiods Theogonie ist 
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diese Ausdrucksweise häufig; so werden in der hymnischen Er
zählung von den Winden (V. 869 ff.), wo zuerst von den freund
lichen Winden die Rede ist, die feindlichen Winde als nilf.l<X f.ll:ya 
ev11roi<H (V. 874) bezeichnet (ganz ebenso die Frauen, V. 592); 
ferner V. 223: riKTE b€ Kai NEfJEOW, Tillf.l<X 8VIlTOiO't ßporoicrt I Nut 
oXo~ (vgl. auch noch V. 329 und 792). Maia schilt ihren Sohn 
Hermes g·anz ähnlich: Rom. h. 3, 160: fJE'(aXIlV O'E nar~p Eq>UTEUO'E 
llEPtf.lV<XV 1 9V11Toic; &vepumotcrt Kai &eavarotcrt 8EO'lcrt. In dem neg·a
t.iven Geg·enstiick des Hymnus, in der Verfluchung, und in dem 
ironischen Hymnus wird die bet.reffende Gottheit selbst als ein 
Unheil für die Menschen gekennzeichnet; so in der Verwünschung· 
des Eros Apoll. Arg. 445: crxhAt' "Epwc;, f.IE"(« Tillf.l<X, f.IE"f<X crruroc; 
&vepwnotcrtv und in dem ironischen Hymnus auf Podagra Luk. 
trag. 8: TjA9Ec; uv9wnotc; ßMßoc;. - Daß die Gottheit als 8 a 0 fl a 
bezeichnet wird, erklärt sich aus den Schilderung·en der Epi
phanie ; diese löst bei den Menschen Staunen und Verwunderung 
aus (vgl. Pfister, Epiphanie R-E Suppl. IV 317). Wie über die 
·Erscheinung des Gottes, so staunen die Menschen auch über 
seine ·wundertaten, was besonders deutlich in dem Sarapis
hymnus des Maiistas zum Ausdruck kommt (V. 1, 31, 55, 62). 
Es ist folglich leicht zu verstehen, daß der Gott selbst "ein 
Wunder für die Menschen" genannt wird. Melanipp. 7: 9a0Jl« 
ßporwv. Arat. Ph. 15 (Zeus): f.IE"fct eao,.w. P III 208 (Apoll.
Helios): n]acrt 8Eoicrt Kai [&vepw ]notc; llE"f<X ea[OJ.la. V g·l. Rom. 
Od. 11, 287 und Res. 'fheog. 500. Auch die Beispiele für eauJ.la 
TErUKTat Rom. h. 3, 196. 5, 240 sind zu beachten. Ferner Orph. 
frg. 32 b IV, wo die Große Mutter ein eaOJ.l« f.IE"f' av8pwnotfö 
zeigt (nicht selbst ist). - ·weiterhin: Krates 2, 1 (Euteleia): 
cro<pwv &vbpwv &ramwa ; vg-1. frg. chor. 38 t) : <piXov "Qpmcrtv 
uramwa. Aristot. 5, 2 (Areta): 811P«f.l<X KaHtcrrov ßil!l. Orph. 
h. 5, 3 (Aither) : TtUO't Z:~otO'tv l!vauO'Jl<X; 11, 16 (Pan): Z:4iotO'tV 
€vauO'Jla. uv<inaulla s. u. in § 8. Orph. h. 18, 7 (Pluton) und 
84, 5 (Hestia): 8VIlTWV crr~pl"ff.l<X Kparm6v. Isyll. D 21 (Asldepi.os): 
llE"f<X bwpllf.l<X ßporoic;. o v E 1 a p: Res. 'fheog·. 871 (die freundlichen 
Winde): 8v11Toic; f.IE"f' ovEtap. Arat. Ph. 15 (Zeus): fJE"f' avepw
notO'lV ovEtap. ~Iaked. 16 (Asklepios): ßporoic; f.IE"f' ovEwp. V gl. 

1) Das Fragment zeigt Hymnenstil; es wird wohl aus einem Hymnus 
stammen. An welche Gottheit dieser gerichtet war, ist nicht sicher fest
zustellen, vielleicht an Ero:>. 
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auch Hom. h. 5, 269: övap TETUKTat. Orph. h. prooim. 14. 
rrp60'04Jt&;;: Orph. h. 8, 3 (Helios): Z:lflwv ~bEia rrp60'04Jt; 2, 2 
(Prothyraia): XEXWV llbE'la rrpo0'04Jt ; vgl. die Epiklese der Isis 
Ox. pap. 1380, 127: IXa- I p<lv lhvtV. cp w &;; : Anubish. 7 (Isis, 
scil. \lv) 9pElJlEV b' "EpEßo&;; cpw~ rraO't ßpoToiO't. Arist. 45, 33 K.. 
(S. 97 D. j Sarapis) : w KOIVOV ärretO'lV avepwrrm&;; q>W&;;. a K 0 &;; : 
Orph. h. 50, 6 und frg·. adesp. 39, 12 (s. o. S. 114). Ferner 
Orph. h. 29, 15 (Phersephone): Z:w~ Keti eavetTO&;; , . .lOUVI'J SVI')TOl&;; 
rroAUIJOX90l&;;. 28, 10 (Hermes): TO O'EßCtO'IJIOV avepwrrotO'I. 

Weiterhin stehen in diesem Appositionsstil auch Substantiva, 
die auf eine Person hinweisen, und Adjekt.iva. Und zwar wird 
hierdurch vor allem die verschiedenartige Wirk s a m k e i t der 
Götter gegenUber dem Menschengeschlecht zum Ausdruck g·e
bracht: Orph. h. 8, 17. 12, 6. Frg·. 158: rracrtv apw'f( 6&;;. 'rheokr. 
17' 125: TrUVTEO'O'lV emxeoviotO'IV apw·rou&;;. 22, 23 : w U!Jq>W 9VI')TOlO'l 
ßol'J96m. Orph. h. 74, 4: 9VllTWV O'WTEtpa IJE'ftO'Til. Anubish. 10: 
IJE'(aXwv [ar]aewv [K]pavmpa ßpoToicrtv. Eur. Bakch. 571: Tov 
EUbetl!JOVl<X&;; I ßpoToi&;; oAßob6TCtV; Or. 175: urrvob6TEtpa TWV rroAu
rr6vwv ßpoTWV. Frg. adesp. 89, 2: rrAouTob6mpa ßpoToi&;;. Orph. 
h. 73, 2: ßlObWTOpet 9VI1TWV j 40, 7: 9VIlTWV 9pETrTElpet rrporrciVTWV j 

36, 8: ßpoTWV KOUpOTpoq>E bett!JOV j 78, 6 : ßiou rrp6rroXE 9VI')TOlO'lV j 

28, 4: A6rou SVI')TOlO'l rrpoq>~TCt ; 59, 18 : acpatpETibE&;; SVI')TO lO'IV UVU'(KI'J&;; ; 
86, 2: SVI'JTOi&;; XPllO'IJtpbE IJEilO'TE. Makecl. 11 (Asklepios): (scil. 
TOV b' ebtMtetTO) KEVTCtUpO&;; aXEtirrovo[v] IJEp6rrEO'O'lV. Ferner 
wird auf diese Weise die Gesinnung des Gottes gegenüber den 
Menschen bezeichnet: Hes. Theog·. 763: IJEiAtXO&;; avSpwrrotO't; 
407: ~mov avepwrrOlO'l KC:Xl «eavaTOIO'l 9Eoi0'1. Glaulwp.-frg.: ßpo
TOlO'lV EUVOEO'TUTilV· Orph. h. 50, 8: TfclO'IV eucppov; 2, 5. 40, 12: 
rraO't rrpOO'I'JV(~&;;; 63, 1: 9VllTOiO't btKetlOTUTil. Dieser göttlichen 
Gesinnung entspricht auf seiten der Menschen, daß man den 
Gott als "den Menschen befreundet" und "ersehnt" bezeichnet: 
Pap. Chic. III 16: av9pWTrOlO'l cpiAov KC:Xl O'UIJIJCtXOV OVTCt. Orplt. 
h. 3, 7: cpiAll rraVTWV; 28, 9: cpiAE 9VllTOi&;;; Dioskor. 13, 31: rraO't 
cptAahaTo&;;; vgl. Aristoph. Ri. 562. Orph. h. 76, 3: SVI'JTOi&;; ... 
Tr09EtV6TetTCtl j 29, 11. 33, 1. 60, 5: 8VI')TOlO'l Tr09EtV( 0&;; j 3, 12. 64, 12 : 
rraO't rro8HV6&;;. V g·l. die wahrscheinliche Ergänzung Kaib.1029 a, 2: 
drAa[&] TEKVet 9EoiO't wi dvepw[rrmcrt rro9Etvcl; der Appositionsstil 
steckt vielleicht auch in V. 7 desselben Hymnus : 8vi'J]Toi&;; T' 
avepwrrot&;; - An diese stilistische Eigenart des Hymnus 
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erinnert auch Kritias in der Elegie rroXm:la AaKEhm).loviwv (Diels 
Frgg·. d. Vorsokr. II 2 615), V. 21: rrpo~ niv TEprrvonh11v TE 8Ewv 
evllTOI~ 'Yyiwxv; vielleicht hatte er die bewußte Absicht, seiner 
Elegie damit einen feierlichen Abschluß zu geben. - Auch die 
Größe der göttlichen Macht und ihre Verehrung wird durch den 
Appositionsstil zu den Menschen in eine enge Beziehung gerückt: 
p I 344: opKi~w T~V O'~V MVCL).l1V, T~V mi0'1 ).lEyiO'TilV j Orph. h. 
45, 2. 54, 2: TET1).lEVE mi<T1 8Eot0'1 1 Kai 8V11To10'1 ßporot0'1V; Pap. 
Chic. II 4: Ka[i] ).lEp6m0'0'1 Kai d8avaro10'1 ME[y]i<T<Trm~ 1 Äp<Tivoa 
TTroXE).la[l] rraXmyEVE~ ouVO).l<X und II 9 (ohne erkennbaren Zu
sammenhang) : - - - ).lOVCL rrd0'1 ßpor[ o'i]~ cp[- - - -]a; Orph. h. 40, 16: 
rroXurr6rv1a evllTOI~; 1 0, 4: rravurr€praTE rrd0'1v (die Konjektur von 
Hennann: rr. hat).lOV muß ich ablehnen, obwohl dies Orph. h. 4, 8 
und 61, 9 steht; denn ich kann keinen Anstoß an der Über
lieferung nehmen); Pind. 01. 13, 10 s. o. S. 82; Orph. h. 72, 5: 
doih1).lOV dvepwrro10'1v; Tyche-h. 2: evaro'i~ O'uvo).lEO' < r > 1E. Im 
Appositionsstil wird auch Physis Orph. h. 10, 9 als K01VIi ).lEV 
mivTE0'0'1V und Arete Aristot. 5, 1 als rroXu).lOX8E "fEVE1 ßporEilf.l be
zeichnet. Es dürfte wohl klar geworden sein, daß der Appo
sitionsstil als ein charakteristisches Merkmal des Hymnenstils zu 
bezeichnen ist; entstanden ist er aus dem Bestreben heraus, die 
Beziehungen zwischen Gott und Mensch möglichst eindringlich 
darzustellen. 

Diejenige "Wirksamkeit, in der man sich die Götter im Gebet 
und ebenso im Hymnus am häufigsten vorstellt, ist die, daß sie 
den Menschen aUe möglichen Güter "geben". Das Verbum 
h 1 h 6 v a 1 begegnet im Hymnus in allen mög·lichen Formen, am 
häufigsten hihou, M~, h1hou~; es erübrigt sich, hiernir Beispiele 
anzuführen (vgl. z. B. Ausfeld a. a. 0. 537). Hingegen sei von 
den von h1h6vm abgeleiteten Epitheta des Gottes etwas ausfUhr
lieher die Rede. boT~ p, b w T ~ p, b w T w p : bonip Eu8<ipO'Eo~ iißll~: 
Horn. h. 8, 9. bor1ip rravroil1~ dpm1~: Kaib. 831, 13 f. bor~p 

amivrwv: Arist. 43, 29 K. (S. 11 D.) (bor~p bei Hom. 11. 19, 44). 
hwr~p' uy1Eia~: Isyll. D 21. hwrfjpE~ E.awv: Hes. Theog. 46. 111 
(Götter) (ebenso Horn. Od. 8, 325. Hes. Theog. 633. 664). bwrop 
E.awv: Horn. h. 29, 8. 18, 10 (2. Fassung'). Kallim. 1, 91. Kaib. 
1027, 33 (ebenso Hom. Od. 8, 335); bwrop drr11).lOVi11~: Kallim. 
1, 92; hwrop E.XEU8Epill!D Androm. 2 ; vgl. hwrop bei Synes. 4, 10 
und 12. In Zusammensetzungen : Euvohor~p Anth. Pal. 9, 525, 
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V. 15; rrXouToboT~p V. 17; ljluxboT~p V. 24; ~11XoboT~P V. 7 und 
9, 524, V. 7. ßLObwTwp Orph. h. 73, 2. b 6 TE 1 p a, b w TE 1 p a: 
boTElpa: Ox. pap. 1380, 13. bwTHpa Ox. pap. 1380, 68. In Zu
sammensetzungen: rrXouTobOTEtpa: frg·. adesp. 89, 2. Orph. h. 40, 3. 
frg. 302; oXßobOTElpct: Em. Bakch. 419. Orph. h. 60, 11; urrvo
MTEipa: Eur. Or. 175. Orph. h. 3, 7; '{EvvobOTEipa: Orph. h. 55,12; 
KctprrobOTEipa Orph. h. 43, 9 ; bwvoi11~ öpeoboTEtpa Orph. h. 76, 5 ; 
rraVToMTEipa und rravbwTEtpa s. o. S. 45 ; xaptTobwTEtpa Ox. 
pap.1380, 10. -bWTll~, -buht~; -boTll~, -ÖOTI~: ßwbwn1~: 
Kaib. 1026, 5. Anth. Pal. 9, 525, 3; ßtobwn~: Orph. 29, 3. 55, 12. 
oXßtobwT'l~ : Orph. h. prooim. 35; 34, 2. Stob. I 1, 31, V. 3; 
oXßtobwn~: Orph. h. 40, 2. oXßobciT'l~: Eur. Bakch. 572. Orph. 
h. 68, 9. Pap. Chic. VI 6. I G IV 1 (ed. min.) nr. 424 und 425. 
oXßobon~: Orph. h. 27, 9. xaptbwnl~: Hom. h. 18, 10 (2. Fassung); 
xaptbwn~ : Orph. h. 55, 9; ebenso möchte ich auch Orph. h. 9, 9 
xaptbwn korrig·ieren ( codd. xapobwn ; Abel xaptTwm ; Abels 
Konjektur entfernt sich weiter von der Überlieferung, außerdem 
ist die Femininform xaptTwm~ in den Orph. h. nicht zu belegen). 
t1mobwT'l~: Orph. h. prooim. 37 ; EXmbobwn1~: Anth. Pal. 9, 525, 
V. 6; wpEO'tbWT'l~ V. 25; EEVOhWTll~: Anth. Pal 9, 524, V. 15. 
urrvobwn~: Orph. h. 57, 8. rrXouTobOT'l~: Carm. pop. 24; Orph. 
h. 73, 4; J.tuO"Tobcinl~: Mesomed. 9, 7. E0"9AobciT'l~: Synes. 4, 270. 
-Die Verbalbildung rrXouTo b o TE IV steht Orph. h. 18, 5 (Pluton): 
rrXOUTOhOTWV '(EVE~V ßpOTE'lV. 

Außer btbdvctt finden sich im Hymnus noch folgende Verba, 
um zu bezeichnen, daß der Gott den Menschen etwas "gibt" : 
ö rr (HE t v (eigentlich folgen, begleiten lassen) : Rom. h. 5, 494. 
24, 5. 30, 18. 31, 17. Hes. Theog. 420. 433. 438. 442. 974. 
Aristoph. Thesm. 972. Apoll. Arg·. 4, 1600. Orph. Arg. 3. 
Orph. h. 67, 8. 73, 9. Pap. Chic. II 14. Prold. 1, 40. P IV 948. 
Synes. 3, 493. 10. 7; vgl. das intrans. orrabEIV Horn. h. 30, 12. 
Theokr. 17, 75. (Im gleichen Zusammenhang· steht ömi~EtV bereits 
vielfach bei Homet'.) 1TEJ.l1TEtv: Horn. h. 5, 488. frg. chor. 5, 5. 
Soph. 0. T. 188. Eur. frg. 904, 9. Timoth. Pers. 251. Theokr. 
22, 215. Orph. h. 13, 10. 21, 7. 22, 10. 23, 7. 24, 9. 25, 11. 57, 12. 
64, 13. 82, 5. 7. Orpl1. Arg. 4. P I 314. 317 = IV 447 = 1968. 
P III 230. IV 461. 462. 1418. VI 16 (vgl. auch Timoth. nr. 11, 3). 
dvarrEJ.l1TEIV: Orph. h. 29, 17. P IV 1467. urrorrEJ.l1TElV: Orph. h. 86, 5. 
EK1TEJ.l1TEW: P VII 680. E rr trr E J.l1T E t v: Find. frg. 75, 2. Isyll. D 24. 
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P V 412 = VII 676 =XVII b 20 (ergänzt). Hierzu Fr. Pfister 
(Wochenschr. f. klass. Phil. [1912) 753 ff.) über lbnrrOI.IlT~, em
lTEI.IlTElV usw. im Sinne von Bezauberung·, Dämonen senden; an 
unseren Stellen steht ElTllTE1.11TElV ganz allgemein und gleich
bedeutend mit dem einfachen 1TE1.11TElV. - a l E l V mit Kompositis: 
frg. chor. 4, 8. Orph. h. 10, 30. 14, 13. 17, 10. 29, 19. 33, 9. 
36, 14 .. 40, 19. 43, 11. 67, 3. 74, 10. 76, 12. 78, 1. <p E p E l V: 

Orph. h. 20, 6. 35, 7. 45, 7. 51, 16. 56, 12. 64, 11. 87, 5. Pap. 
Chic. IV 11. Hip pol. 2, 6. rr p o <p cd v E t v (sichtbar machen, er
scheinen lassen; vgl. clva<paivHv o. S. 51 und die Vorstellung 
der Epiphanie): Delph. h. II 4. Orph. h. 8, 20. 17, 9 cod. Thryll. 
66, 7. 86, 6. 18. rrap€xetv: Orph. h. 16, 3. 27, 6. Pap. Chic. 
X 12. PXVIIb 13. rropiZ:etv (-ecrem): Eur. Alk. 222. Aristoph. 
Ri. 593. ]'rö. 880. Orph. h. 78, 12. rr o p E 'i v (Aor.) : Hom. 
h. 5, 225. Anakr. 105, 1. Soph. 0. K. 1086. Diophant. 16. 20. 
Kaib. 1028, 36. Ox. pap. 1015, V. 16. Dioskor. 10. 

Damit haben wir die verschiedenartigen Tätigkeiten kennen 
gelernt, die die Götter nach der Vorstellung· der Menschen diesen 
zuliebe ausüben oder ausüben sollen. Dies ist ein Gedanken
kreis, der einen wesentlichen Bestandteil der Gottesvorstellung· 
ausmacht ; denn zu dem BegTiff des Gottes gehört nicht allein, 
daß er eine große lVIacht besitzt, sondern ebenso, daß er zu 
dem Menschen in einer Beziehung· steht. Der Mensch, der in 
sich den Mittelpunkt alles Seins und Werdens sieht, also ins
besondere der primitive Mensch, bezieht alle außer ihm liegen
den Erscheinungen und somit auch das göttliche 'Virken zunächst 
auf sich selbst 1); von solcher Auffassung· kann er. sich nie ganz 
losmachen; denn er kann die Gottheit nur im Spiegel seines 
eigenen Ichs erblicken. Das Verhältnis der Götter zu den 
Menschen, ihre Gesinnung (§ 5) und ihre Wirksamkeit (§ 6) nimmt 
im griechischen Hymnus einen weiten Raum ein: die Götter sind 
den Menschen wohlgesinnt und wirken nach ihren WUnschen. 
Darum erhalten sie, besonders in Vl eihinschriften und prosaischen 
Lobreden späterer Zeit, vielfach den Ruhmestitel <ptMvepwrroc;; 
(vgl 0. "\V einreich, AR'V 18 [1915) 50 ff. Amann a a. 0. 9), ein 
'Vort, das a.ber in der uns erhaltenen Hymnenliteratur nicht 

1) Rohde, Kl. Sehr. II 323: "Auf den Menschen als den Mittelpunkt des 
Seins und Werdens bezieht griechische Religion alles göttliche Tun, nicht 
minder ldndlich, als andere Relig·ionen". 
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vorkommt. Den Grund hierftil· darf man darin suchen, daß die 
q>tXavepwnia ein von abstrahierender Betrachtungsweise ge
schaffener Begriff 1) ist und deshalb der Sprache des Dichters 
nicht angehört ; denn diesem steht eine Fülle bildkräftiger 
sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten zu Gebote. Wenn wir aber 
den für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch charakte
ristischen Grundzug des griechischen Hymnus bezeichnen wollen, 
so finden wir keinen treffenderen Ausdruck als den schon im 
Altertum verbreiteten der qHXavepwrria. 

§ 7. Die anthropomorphe Gesamtauffassung der Götter. 

Neben den beiden betrachteten Grundbegriffen, neben der 
göttlichen Macht und ihrer Beziehung zum Menschen, erkennt 
man in dem Bild der griechischen Götter eine Reihe von anthro
pomorphen Einzelzügen (vgl. 0. Kern, Die Religion der Griechen 
I 49 ff.). Freilich ist davon keine Gottesvorstellung frei - denn 
sie bildet sich im Bewußtsein des Menschen aus menschlicher 
Vorstellungsmöglichkeit (Gott "weiß", "sieht", soll "helfen" usw.); 
die griechische Vorstellung von den Göttern ist indes in unver
gleichlich größerem Maße von menschlichen Zügen beherrscht, 
besonders was das Verhältnis zwischen Gott und Mensch angeht. 
Dies wird auch in manchen Eigenheiten der g·riechischen Hym
nendichtung deutlich. 

Die k ö r p er I ich e G es t a I t der Gottheit ist menschlich ge
bildet (abgesehen von Einzelvorstellungen, die a.uf fremde Ein
flüsse zurUckg·ehen). Ihr schönes, freudiges Antlitz wird 
geschildert (Hom. h. 10, 2 f. 31, 11 ff. Eur. Bakch. 1021); es ist. 
der Wunsch der Menschen, daß sie mit freundlichem Blick (also 
g·nädig - vgl. ~ 5) naht (Orph. h. 49, 7. 16, 10. 55, 16. 75, 4. 
53, 9. 71, 12). 

l!,este stilistische Prägungen entstanden; vg'l. z. B.: Pap. Chic. III 1: 
aO"T[p)dtrTOUO"a "(Ekd T[E)ptrvo'i<H trpOO"lOTrOI«; und Prokl. 7, 31: f] q>doc; ayvöv 
lttraO"TpdtrTOUO"« trpOO"UJTrOU. Orph. h. 33, 8: akkd, r-tdKatp'' nemc; Tretr09l'J!JEVI1 
ör-tr-t«Tl q>mbplp und Luk. trag. 135 : \laoc; €1..9mc;, Ö!JIJ«Tl q>atbplf!. Eine große 
Zahl von Beiwörtern: EU-, f]butrpOO"lUTrO<;; kmap-, a·ravo!J~IaToc; j Eu-, ~o-, 

Tk«uK-1 ektK-1 KakuK-1 Kuav-, XPUO"ÜJTrl<;j X«PITlUTrll<; (Ürph, ]J, 17, 5. 17,6 cod. 
Thryll.); ektKo-, xtovo~kE<papoc;. 

1) Zur Geschichte des Begriffes vgl. S. Lorenz, de progressu not.ionis q>tkav-
9pwtriac;, Diss. Lpz. 1914. 
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Das schöne lockige Haar wird gerühmt (vgl. Horn. h. 7, 4. 
24, 3. Isish. Andr. 17 f. Pap. Chic. III 9 f.) in den Beiwörtern 
!lliKOfJO<;; E.ü-, K<XAAl-, Xmapo-, ßa9u-, E.paO"t- (E.paTo-) Kuavo-, xpuO"o
TIAOKIXfJO<;; EU-, aßpo-, ßa9u-, KUavo-, XPUO"EOXIXlTil<;; aßpo-, cXKEp<JE
( cXKElpO-), xpuO"OKOflll<;; XPU<JOE9Etpoc;. In der Beschreibung der 
Göttinnen wird ihre Schönheit hervorgehoben durch EU-, yXauK-, 
AEUKWAEvoc; und poborrYJxuc;; KaAXi-, AEuKo-, pobo-, TavuO"q>Upoc; und 
dpyuporrEZ:a; ßa9u-, fJE"fUAo-, pob6KoArroc;. Vielfach ist von dem 
bewundernswerten Außern (Eiboc;) der Gottheit die Rede (Hom. 
h. 5, 315. 6, 18. 12, 2. 32, 16. Orph. h. 55, 27. 1, 6. 72, 4. frg. 
114, 5. Dioskor. 13, 21 u. 12, 18; darunter viele Entsprechungen 
in Ausdruck und Vers) ; vgl. auch EUEtbll<; und ayXa6- (auch t<aXXi
und xapm6-)fJop<poc;. Die Götter sind demnach wohlgebildet und 
schön und stellen offenbar das Schönheitsideal des griechischen 
Menschen dar. 

In menschliche Lebensver h ä I t n iss e, in Familie und Gesell
schaft sehen wir die Götter hineingestellt. Es gehört zur Eigen
tümlichkeit des Hymnus, daß das y€voc; des Gottes gepriesen 
wird (vgl. Adami a. a. 0. 226 f., Buchholz a. a. 0. 7 f.). Die 
Schönheit der göttlichen Kin der wird hervorgehoben: TIEpt
KaH€a TEKva (Horn. h. 3, 323. 397. 504), KaAAtfJa TEKVa (Horn. 
h. 31, 5), Eurrmc; y6voc; (Eur. Iph. T. 1234), ayXa6c; (Horn. h. öfter; 
Solon 1, 1. Krates 1, 1. Kaib. 1029 a, 1 f. Orph. h. 37, 1. 5, 5. 
Frg·. 194. Pap. r. g.. V. 9). Die göttliche Mutter heißt EUTEKvoc; 
(Orph. h. 40, 13; vgl. 35, 3), KaAXiTEKvoc; (Aristot. 2; vgl. Orph. h. 
23, 3), KaHirratc; (Philod. 7). Zur Bezeichnung der Kinder der 
Götter beg·egnen in übertragener Bedeutung: eaXoc; (Horn. h. 5, 66. 
4, 278. Delph. h. II 11. Kaib. 1027, 16. Orph. h. 29, 5. 36, 11. 
50, 3. 56, 4. 8. 67, 6. P IV 458), €pvoc; (Aisch. Schutzfl.. 584. 
Aristoph. Thesm. 321. Limen. I 28. Orph. h. 6, 5. 52, 5. 56, 8. 
Kaib. 1027, 25. P IV 2610) 1), ßXaO"Tr}flU (Chrysosh. 1. Orph. 
h. 5, 5. 12, 9. 13, 6. 79, 2), O"TIEpfJa (Orph. h. 6, 4. 42, 2. 50, 2), 
araAfJa (Soph. Ant. 1115. Ariston. 1, 6. Mesomed. 6, 8 2); vgl. 
decus, dazu Norden a. a. 0. 173). Charakteristisch für den 
Hymnus sind auch die von den Göttern gebrauchten Ausdrücke 

1) Dagegen bedeutet €pvo~ nicht das leibliche, sondern etwa Lieblings
kind, wenn Bakchos E. der Nymphen und Aphrodites heißt (Orph. h. 46, 3). 

2) Wörtlich hingegen als "Zierde" ist zu fassen, wenn Hesperos bzw. 
Selene als vuKTÖ~ u. bezeichnet wird (Bion 7, 2. Orph. h. 9, 9. P IV 2789). 
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für Erzeugen und Gebären f.v qHAOTllTl /ll"f~Vctl, /ll"f~Vm u. ä. 
(Hom. h. und Hes. Thcog. öfter. Erythr. TI 4. Dakt.-ld. h. 1. 
Alkaios 2, 3. 8, 3. Pind. pa.i. 9, 43. Orph. h. 71, 4) und "fEtVct0'8m, 
EK"fEiva0'8at (Hom. h. ö. Aisch. Schutzfl. 581. Erythr. TI 3. III 2. 
Philod. 7. Isyll. D 8 f. Kallim. 2, 104. Maked. 7. Orph. h. 35, 4. 
frg·. 114, 2. Luk. trag. 4). 

Diesem Sprachg·ebrauch folgt offenbar Alkaios 2, 2 (Hermes): -röv .. ·I 
Ma'ia 'fEiva-ro Kpovlbq ~uyE'iaa [Bergk yevva-ro, Diehl yevva -rljl] und 8, 2 
(Eros): <TOV> yEivaT' EtmebtAAo~ 'lp1~ 1 xpuaoKOIA<;! ZE!JlUPlJI 1-ll'fEt<Ja [cocl. 
yEivaTo, B. D. ·revvaT']. 

Die gesellschaftliche Verlmiipfung der Götter zeigt sich auch 
in der g· e mein s c h a f t 1 i c h e n Anrufung. So wendet man 
sich an verwandtschaftlich oder persönlich zusammengehörige 
Gottheiten (Hom. h. 1, 165. 34, 20 f. Carm. pop. 46. Soph. 
Ant. 1150 !. Limen. TI 8 f. Erythr. II 16. Maked. 18. Orph. 
h. prooim. 27. 41. 30, 9. 53, 6. 51, 16. 54, 7 ff. Didyma [s. o. 
S. 96]. Kaib. 797, 5. Arat. Ph. 15 f. P I 297) und an solche 
Götter, die ein gemeinsames Machtgebiet haben (Hom. h. 24, 5. 
29, 9 f. und 13. Scol. 1, 4. Theokr. 2, 165 f. Asclunun. 1, 3 f. 
P IV 2730). Bisweilen wird die Anrufung sogar auf einen 
gTößeren Kreis ausgedehnt; Maiistas V. 64 (Sarapis): xalpE, 
/lUKap, Kai O'Eio O'uvaopo~ o'i T' E.vi VEttj) 1 ~/lETEPLf' "fE"faaO't 8EOL 
Heroncl. 4, 1: XalpE uvaE TTa[YJOV ... I O'UV Kai Kopwvi~ 11 0'' ETIKTE 
KUJTTOAAWV I xaipotEV, 10: XWO'OI 8Eoi O'llV EO'TlYJV KctTOII<EUO'IV I Kai 
SEaL Zusammen verehrt man demnach besonders die 8Eoi O'UVEO'not 
(vgl. auch Orph. h. 40, 10. Frg. chor. 25); ähnlich auch die 8Eoi 
TIOAtoOxm (s. u. § 9). Schließlich werden sogar sämtliche Götter 
einbezogen: Hom. h. 9, 7. Epidaur. 129. I G IV 1, 424. 425. 
Orph. h. prooim. 32 ff. und die Hymnen Prokl. 4 und Stob. 
ecl. I 1, 31 (hier werden erst einzelne, dann alle Götter besungen, 
vgl. o. S. XIII, 1 ). Solche gemeinschaftliche Verehrung ist in 
dem Bestreben begründet, keinen der Himmlischen zu i.i.ber
gehen; denn der zurückgesetzte Gott sinnt auf Rache (vgl. 
WUnsch ARW 7 [1904] 100). 

Auch die Schilderung des göttlichen Daseins steht im Hymnus 
unter dem Zeichen eines großen 0' u v. Ein Gott erscheint als 
O'uv-(6M6-)8povo~ eines anderen (Orph. h. 11, 4; Jnl. V 179 D; 
Pind. N. 11, 2. V gl. auch Likymn. 4 a; Orph. frg·. 23; h. 62, 2), 
als O/lOO'TOAO~ und O'UVOTiawv (Soph. 0. T. 212. Orph. h. 31, 5). 
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Durch g es e ll i g e Fr e u cl e n sind die Götter vereint., vor allem 
die dionysischen uml erotischen. <YUJ.nraiZ:Eiv: Anakr. 2, 4. Orph. 
h. 58, 3. 43, 7 ( <ruJ.nraiKTOpEc;;). 29, 9 (Persephone als <YUJ.nraiKTElpa; 
durch 43, 7 gesicherte Konj. von I-Ieringa). J.IETaßaKXEUEIV: Orph. 
h. 1, 3 (Hekate). <ruvwa<rn1pEc;;: Orph. h. prooim. 34. <rurxopoc;;: 
Orph. h. 11, 9. Gemeinsame Gesänge und Tänze werden ge
schildert Rom. h. 19, 19. Arist. 43, 6 K. (S. 2 D.). Orph. h. 51, 8. 
46, 4 f. ; auch 53, 2. 54, 5. In Gesellschaft erfreuen sich die 
Unsterblichen an der Ja.gd (Nonn. Dion. 44, 198) und am Gast
mahl (Theokr. 17, 22; <ruvbamc;; Orph. h. 55, 11). Vgl. auch 
Pind. 01. 14, 8 f. 

Als charakteristisch greife ich heraus: Eur. frg. 589, 3 (Dionysos): Tlip
neTat cruv f..laTpi cpiAq I TU~t'!Tdvwv <E1T1> laxal~. Aristoph. Lys.l283 (Dionysos): 
ö~ f..leTa ~wwdcrt ßaKxicrw olvdcrt baieTat. Orph. h. 42, 6 (Mise): ehe Kai f.v 
<l>pu-rit~ cruv WJTEpl ~IUIJTI'ITOAeuet~ I Tl KunplJ.I TEp'ITl~ (JUV EUIJTE<pdVIJ.I Ku6epeh~ I 
i) Kai nupocp6pot~ nebiot~ Ena-rdAAeat rqvol~ I cruv cri;J f..lllTPi Se~ peAavllCJlDPIJ.I 
"lcrtbt cref..lvf;l, I A!ytmTou napa xeu1-1a cruv u~tcpm6Aowt Tt6tivat~. Diese Stelle aur.h 
ben,eichnend für den ehe-ehe-Stil. 

Das Seelenleben der Götter ist menschlich gedacht; Leiden
schaften uncl Affekte sind ihnen nicht fremd, im Hymnus sehen 
wir sie meist beherrseht von der Gemittsbeweguug der Fr e u cl e. 
Dies war auch schon bei der Betrachtung· des gUttlichen Ge
meinschaftslebens erkennbar und ist ein wesentlicher Zug des 
Hymnus. lVIan stellt sieh die Gottheit fröhlich, auch lachend 
vor; vgl. Demetr. h. 7: 6 b' \Xap6c;;, ÜJ<Ymp TÜV 8Eov bEi, Kai 
1<aX6c;; I Kai 'fEAWV mipwn. Das bezeichnen die Beiwörter \Xap6c;; 
uncl EÜb10c;; und zahlreiche verbale Verbindungen: ( €m-)TEprrw8m 
(-EIV): Rom. h. ö. Hes. Theog. 37. 51. Enr. Hel. 1352; frg. 589, 3. 
Aristoph. Thesm. 992. Ariston. 2, G. Orph. h. 17, 8. 32, 5. 
42, 5 und 7. 49, 6. 55, 8 unc122. 74, 4. lVIesomed. 10, 20. Nonn. 
Dion. 44, 195. Asclunun. 2, 5. P V 408. VII 673; vgl. Eur. frg. 
453, 12. ·(€rr-)aranwem: Hom. h. 2, 249. 19, 24. 4, 553 (vgl. 
Orph. h. 6, 2). Res. Theog·. 68. Orph. h. 1, 4. G, 2. 22, 6. 23, 2. 
24, 4. 42, 8. 49, 2. Mesomed. 10, 10. 'fi')8EIV ('fE'fi'J8Evm): Hom. h. 
öfter. Limen. I 17. Kaib. 1027, 24. Orph. h. 2, 6 und 8. Apoll. 
Arg. 2, 707; vgl. Isish. Amlr. 3. xaipHv: Hom. h. ö. Anakr. 1, 7. 
Eur. Bakch. 134. 417. Kallim. 3, 44. 2, 85 (vgl. Hom. h. 3, 506). 
Theokr. 17, 23. Orph. h. 3, 4. 9, 8. 11, 8. 14, G. 17, 8 cod. 
Thryll. 18, 18. 26, 7. 28, 5. 29, 12. 40, 4 und 11. 45, 3. 51, 5. 
55, 21. 56, 7. Gl, 3. G3, 2. 9. 10. 65, 4. HippoL 1, 4. P I 302. 
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III 213. Long. II 7. Dazu die Adjektiva rEpmK€pauvo~ Rom. 
h. ö. Orph. Arg·. 426; TEp4Jixopo~ Anth. Pal. 9, 525, 20; "f'166-

cruvo~ Anth. Pal. 9, 524 u. 525, V. 4; xapJ.tocppwv Hom. h. 3, 127; 
mannigfaltige Zusammensetzungen mit -r'16•1~ (Anth. Pal. 9, 525, 5 
und 12), -TEprrf,~ (Orph. h. 27, 11. 51, 15) und -xapll~· 

Belegstelleu für die letzteren: Orph. h.ll, 12. 51,5 uVTpo-; Gl, 13 bpww-; 
52, 12 Kt<r<ro-; 55, 9 AEKTpo-; 26, 8 6~tßpo- ; 32, 6. 65, 2 {rrrAo-. Auth. Pa.l. 
9, 525, 3 ßEAE<r<rt-; H veupo-, 24 t.ji«A!-lo-, 15 Euvo-. (Dies letzte heißt "sich 
gemeinsam freuend" [Passow 5 "alle gemeinsam erfreuend"], da -xap1i~ 

immer "sich freuend" bedeutet; vgl. die gemeinsamen Freuden der Götter 
o. S. 130). Wie sehr diese Beiwörter zum Hymnenstil gehörten, zeigt 
I G XIV 769, wo Pluton baKpuxapl'j~ heißt; noch mehr Lukian, der die 
"Gottheit" Podagra ironisch als KAtvo- und €mbe<r~lOX«Pli~ feiert (trag-.131.198). 
Ja sogar in der christlichen Hymneudichtung· leben diese Wortbildung·en 
fort; Olem. Alex. nennt Christus aiwvoxapll~ ( 16), er denkt dabei wohl 
lmum an ein wirkliches Freuen, sondern übernimmt nur eine stilistische 
Formulierung, die er sogar durch den ersten \Vortbestandteil christlichen 
Gedanken annähert. 

Die Freude der Götter ist gelegentlich nur eine augenblick
liche Gemli.tserregung; vielfach eine dauernde Freude an be
stimmten Dingen. So freut sich die Gottheit an ihren Kult
stätten, an Opfern und Chören, an Verehrung durch die Menschen; 
an Ehe und Kindern, an geselliger Gemeinschaft; an ihrem Macht
gebiet (die Meeresgötter an \Vogen und Schiffen, Artemis an der 
Jagd, usw.), an den \Virkungen ihrer Taten (Eileithya an der 
EUTOKia usw., Pluton an den Tränen), an ihren Attributen (Zens 
am Blitz, Apoll an Leier und Bogen usw.). Demnach ist die 
Freude der Götter eine dauernde seelische Haltung, ja sie ist 
eins mit der göttlichen Glückseligkeit überhaupt. Das beweist 
schließlich Hom. h. 15, 7: vOv b' l1b'l Kar&. KaXov €bo~ VICJ>OEV- · 
ro~ 'OXuJ.trrou I vaiEI TEprrÜJ.IEVO~ Kai EXEI KaHicrcpupov "Hß'lV. In 
dieser schlichten Erzählung ist das einzige Merkmal !Ur die 
nunmehrige Göttlichkeit des Herakles das rEprrOJ.IEVO~. 

Auch in der eigentlichen Bitte begegnet häufig der Wunsch, 
der Gott möge freudig gestimmt sein. Denn ein gutgelaunter 
Gott ist geneigt, die \Vi.tnsche cles Menschen zu erfüllen: Eucppwv 
bedeutet heiter uncl gnädig (s. o. S. 88 f., vgl. auch Dionysos in 
EUq>po<YUV'l Eur. Bakch. 376 ff. Eucpp6cruvo~ Ox. pap. 1380, 19. 31 
[Isis]); hingegen bringt ein ärgerlicher Gott Schaden. Die hym
nische Grußformel xaipE scl1eint mir deshalb - ursprUnglieh 
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wenigstens - deutlich als \V unsch empfunden zu werden; vgl. 
Hom. h. 1, 14: xaipE, ~ltlKa!p' w Al'JTOl, E ir Ei TEKE<;; U"fAWl TEt<Va. 
xalpE (xcdpETE) steht: Hom. h. ö. Hes. Theog. 104. 963. Terpandr. 3. 
Alkaios 2. Archil. 120. Pind. frg. 87, I. Erythr. ll 13. Scol. 2. Sokr. 2. 
Krates 2. Dionys. 1. Eur. Hipp. 63. 70. Aristoph. Thesm. 111. 129. 972. 
Kratin. frg. 321. 324. Simias 6. Zeus-Dikt. h. 1, 6, 11 usw. Kleanth. 3. 
Isyll. D 22. Kallim. 1, 91. 94. 2, 113. 3, 225. 259. 268. 4, 325 f. 5, 140 f. 
G, 2. 13·!. Bion frg. 7, 4. Theokr. 2, 14. 165. 15, 149. 22, 214. 17, 135. 
Ariston. 2, 8. Maiistas V. 64. Arat. Ph. 15. Maked. 16. Ptolem. 22. 24. 
Kaib. 790, 1 (erg·änzt). 799. 1025, 1. 1027, 6. 30. Epidaur. 133. 134. 129, 10. 
Nikiad. V. 11. Anubish. I. Isish. Gomphoi V. 16. l\lelinno 1. Pap. Chic. ll 2. 
Philipp. 1, 1. Attish. 1, 3. Prokl. 6, 1 ff. 13 ff. Nonn. Dion. 17, 285. Arist. 
4. heil. Rede § 39 (Hymnenbruchstück). l\fenandr. S. 446 Sp. P II 88. 99. 
IV 939 f. 2242 f. 2561. 2850. XXII a BI. 2, 15. Demetr. h. 14. Dioskor.ll, 17 ff. 
Synes. 2, 69 f. Method. 31. (V gl auch Isish. Kyme und N ysa.) xaipEtv 
in der 3. Pers. Imp. : Theokr. 15, 131. Heroncl. 4, 9 ; im Optativ: Herond. 
4, 1. 4. 6. Arat. Ph. 16. Luk. trag. 133. P lli 250. Synes. 2, 73. 5, 58 ff.; 
als Partizip, verbunden mit einem anderen Imp.: Theokr. 2, 163. P II 2. 
Auch andere Wendung·en begegnen im gleichen Sinn: EU6u,.uioat~ Theoln·. 
15, 143; Tepmo Dioskur. 1, 7; ou bf. cppeva~ c'.t!-t!pl'fE'f119w~ I be!:CI.I' . . . Hom. 
h. 2, 95 f. Vor allem die Orph. h. ersetzen das vielleicht allmählich ab
gebraucht klingende XCI.lflE: 6, 10 ßalvE 'fE'fY]9W~; 27, 14 ifpXEO 'Pl900UVO~ j 
47, 6 €A9€ ... ·wr'leuiCI.I~ rrpmribEOol; es begegnet die Bitte, die Gottheit 
möge kommen lEfltV (lCCI.AI{J, VEl.Jl) r~eouoa ('fli9ovTa) TrflOOWTrl.Jl (49, 7. 16, 10. 
55, 16. 75, 4), KEXCXflY]W~ (18, 19), KEXCXflllOTI 901-ltV (1, 10. 31, 7. 51, 17), KEXCX
PY]!-IEVOV i'jTop lfxovTa~ (prooim. 43). 

Fröhlich gestimmt wird die Gottheit durch Hymnen, Opfer 
und dgl. Sie soll die· menschlichen Wünsche erfüllen xapelc;; 
ÜJ.lVOI<;; ~J.lETEpOI<;; (Ariston. 1, 45), \epoiO"t xapeic;; (Aristoph. Wo. 274. 
Orph. h. 82, 6). Zeus-Dikt. h. 3: yE"(a9t J.lOArr~, I niv Tot KpEKo~tev 
(vgl. V. 8). Man bittet die Götter Tai<rb' Err' euxaic;; I xapEVTac;; 
Ün<pavfjvat (Aristoph. Thesm. 313 f.) und Errt"fEAUO"at rrpo9uJ.lwc;; I 
Tale;; llJ.lETEpatc;; xapEVTa xopeiatc;; (V. 979 f.). Ptolem. V. 21: xaipE 
J.lOI, w n auiv, €rr' EJ.lalc;; EU<ppOO"l Tai<rb' aotbaic;;. Scol. 4, 3: "fEAUO"Etac;;, 
w Tiav, Err' EJ.laic;; I eucppo<ruvatO"I, Tai<rb' ambaic;; KEXaPllJ.lEVO<;;. 

C : Eucppoouvato; Berglc Eucppoouvawt; \Vilamowitz, Diehl: Eilcppoot nach 
Ptolem. V. ·21. Ich halte die Konjektur nicht für gerechtfertig·t: denn 
dm·ch das KEXCI.fllHU~vo~ ist der Gedankeng·ang g·egenüber dem Ptolemais
Hymnus variiert. 

Zu dem Wunsch, der Gott möge "sich freuen", tritt als höchst 
interessantes Seitenstück derjenige, der Gott möge "g 1 ü c k-
1 ich" sein: Eur. Ion 126 u. 142: euaiwv euaiwv I ElYJ<;; w AaTouc;; 
rrai. Soph. Phil. 828 (Hypnos): EUaJl<;; llfllV neou;;, I nlaiwv, euaiwv, 

132 



wvaE. Nach dem Zusammenhang ist offenbar kein Unterschied, 
ob mau der Gottheit Freude oder Glii.ck wünscht: die göttliche 
Freude entspricht eben der göttlichen Glückseligkeit, d. h. sie 
ist deren wesentlicher Bestandteil. Und obwohl man weiß, daß 
der Gott Glii.ck und Freude schon an sich besitzt, wünscht 
man beides doch immer wieder, hymnischer Gewohnheit ent
sprechend. Denn daß der Gott glücklich ist, wird ebenfalls des 
öfteren betont: o Aß 1 o ~: Hom. h. 3, 460. Aiscl1. Schutzfl. 526. 
Aristoph. Lys. 1286. The:sm. 129 (vgl. 106. 118: oXßtZ:Elv). Anth. 
Pal. 9, 525, 16. Thetis-Neopt. h. 11. Prokl. 1, 33. Dioskor. 28. 
(Prokl. 1, 33: Hss. oAßl€ baiMOV; Dioskor. 28: Hs. oAßl. batMOV. 
In den beiden Fällen wurde oAßt6batMOV [nur Hom. Il. 3, 182) 
konjiziert, ist aber oAßl€ baiMOV zu schreiben.) Tiav6Xß(t)o~: AiseiL 
Schut.zfl. 582. 1\lesomed. 3, 4. 1TOAU6Aß(t)o~, s. u. s. 141. oAßt6-
/-lOlpo~: Orph. h. 26, 6. 34, 12. 36, 9. 39, 2. 63, 3. 67, 5; oAßt6-
q>pwv: Luk. trag. 194 ; /-1 a 1< a p, /-ltXKatpa, durch die ganze Hymnen
dichtung hindurch sehr häufig. 

Die Freude der Götter ist kennzeichnend dafür, daß ihre 
seelisch-geistige Artung durchaus anthropomorph ist. V gl. auch, 
daß vielfach von q>pliv, v6o~, eu/-16~, iiTop, ßouA~ der Gottheit die 
Rede ist, und die Epitheta mit -q>pwv, -voo~, -8UMO~. So sind 
die Götter durch Bitten und Überredungskünste, durch Lobes
erhebungen und Schmeicheleien ebenso beeinflußbar wie die 
Menschen (vgl. das Rühmen ihrer Macht, insbesondere die TIOAu
wvuMia o. S. 46 f.); die auf die Wirksamkeit bezüglichen Bei
wörter bezwecken, den Gott zu eben dieser Wirksamkeit zu 
veranlassen (vgl. o. S. 101 ff.). Diese anthropomorphe Auffassung 
vom Seelenleben der Gottheit wird völlig deutlich im Ge I üb d e: 
der Mensch hält dem Gott die Gabe hin, um dafi.i.r ein Geschenk 
einzuhandeln. Ein solch primitives Verhältnis zu den Göttern 
hat das griechische Volk von der homerischen Zeit bis zum 
Untergang seiner Religion. In der Hymnendichtung finden wir 
des öiteren Spuren dieses "Vertrags"verhältnisses (vgl. Heiler 
a. a. 0. 144 f.). Gelübde werden dargebracht Mesomed. 3, 15 f. 
Philipp. 2, 7 f. Man bittet um die Gabe des Gottes avT' L~b1l~ 

(Horn. h. 5, 494. 30, 18; vgl. Theokr. 17, 115 f.), aVTi T~~ Tipo
euMia~ TalJT% ( = die dargebrachte Lobrede; Jul. IV 158 B), 
uVT' €pan1Jv bwpwv nuvbE (Anakr. 105). Von naiver Deutlichkeit 
ist die Bitte Anth. Pal. 6, 42, 6 : uvnbtbou~ bb~ TIAEOV wv EAaßE~. 
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Denn man ,vartet auf Dank (xapt<;;: Anakr. 105. Orph. h. 15, 8 
cod. Thryll. 19, 20), auf Revanche (a~-tbtß~: Ariston. 2, 14. 
Maiistas V. 43; schon homerisch; vgl. Dioskor. 10, 16). Del' 
Gott soll der Menschen für die empfangene Ehre gedenken : 
Horn. h. 1, 166 (€~-tE'io b€ Kai ~-tET6m<J8E I ~-tVll<Ja<J8'). Kallin. 2. 
Aisch. Sieb. 180 (1-!V~<JTopE<;; EO'TE); Schutzfl. 535. Maiistas rühmt 
den Sarapis (V. 46): otlb€ cru, 1Tai-!VllO'Tot<JtV EcpE<Jrr6~-tEVo<;; rrpa
rribE<J<Jt, I Mcrao. Hier steht also dasselbe Verbum ~-tvacrew, mit 
dem auch häufig zum Ansdruck gebracht wird, daß der 1\fensch 
sich des Gottes erinnert (vg·l. o. S. 14): man empfindet dem
nach keinen Unterschied bei diesem gegenseitigen Gedenken, 
es liegt ein vollkommen g l e i c h a r t i g· e s G e g e n s e i t i g
k e i t s verhält n i s zugrunde. Das gleiche zeigt durch die Wahl 
des sprachlichen Ausdrucks I\Ieanth. 36 (Öcpp' av TII-!118EVTE<;; U1-!El
ßw~-tE<J8a <JE n~-tfj I u~-tvoOvTE<;; ... ), sowie die Stellen, wo dem xa'ipE
Wunsch fli.r die Gottheit sogleich die Bitte um eigene Freude 
folgt: Horn. h. 26, 11 : Kai <JU 1-!EV OÜTW xa'ipE, rroXu<JTacpuX' w 
6.t6vu<JE. I bO<;; b' ~~-~a<;; xaipoVTa<;; E<;; wpa<;; aun<;; lKE<J8at. Erythr. 
II 13 (Asklep.): xa'ip€ 1-101, 15: bO<;; b' ~~-~a<;; xaipovTa<;; opav cpao<;; I 
aeXiou MKt~-tOV. Theokr. 15, 149: xa'ipE ~Abwv U'ft1.1T11TE. Kai E<;; 
xaipOVTa<;; acpil<EU. 

Dieselbe Gleichordnung spricht aus einer für das griechische Gebet 
typischen Formel, durch die der Betende seiner Bitte besonderen Nach
druck verleiht: "erfülle meinen Wunsch, wenn jemals du es getan hast" 
oder "wenn ich dir jemals Opfer dargebracht habe" oder "wie du ja immer 
dies und das tust". In dieser Beteuerung, deren Inhalt auf Ta.tsächlichkeit 
beruht, steckt eine Art Götterzwang. Ich g·ebe eine Zusammenstellung 
solcher Formeln: (1\fit Beziehung auf die Verg·angenheit :) e'i noTe ... , 
Nachsatz mit oder ohne 1cc.tl vüv (Hom. Il. 1, 39 f. 503 f. 5, 116 f. 15,372 ff. 
Od. 4, 763 ff. 17, 240 ff. Kallin. 2. Sappho 1, 5 u. 25. Pind. Isthm. VI 42 ff. 
Soph. 0. T. 165 f. Aristoph. Ri. 591 ff.); e'i nou ... (Aisch. Ag. 520); 1w€v 
llli noT' ... Kai vüv (Hom. Il. 1, 453 ff. 16, 236 ff.); Kai npoTEpov noT' , .. 
vüv (Aristoph. Thesm. 1157 ff.); Kai ndpo~ yap ... Kai vüv (Eur. Alk. 222 ff.). -
(In Form des Vergleichs:) w~ ndpo~ . . . (Eur. frg. 781, 59), w~ (Philipp. 
2, 7 f.), wcrmp (Arist. 43, 1 K.; 45, 14 K.), vüv ... w~ . . . w~ vüv (Hom. 
Il. 10, 284 ff.), w~ ... OÜTW (Nonn. Dion. 37, 321 ff.), w~ ... w~ ... 
(Kaib. 1046, 66 f.), ijmp ... Kai vüv (Eur. Iph. T. 1082 ff.). - (Ausgehend 
von einer für immer gültigen Voraussetzung, einer Eigenschaft des Got
tes:) 11 ..• a!ei ... vüv aihe (Hom. Il. 10, 278 ff.) ; wcrnep ... dann Bitte 
(Orph. h. 2, 14. Archil. 30, 2 vgl. 75, 2). - (l\fit Verquickung beider Voraus
setzungen:) Kaib. 831, 9 ff.: erst Bitte, Emu'] . . . a!ei ... , Kai !ll'] vüv hat 
der Gott in einem bes.timmten Fa.U "gerettet". 
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Gelegentlich treffen 'vir auch auf einen Standpunkt, den man 
als Üb er o r d nun g des Menschen über die Gottheit auffassen 
kann: die Opfer an den Gott werden als eine Notwendigkeit für 
diesen .betrachtet (vgl. o. S. 61 f. : die Götter verdanken ihre 
n~-tai den Menschen). Solche Gedanken werden im Gebet an
gebracht, um den Gott willfährig zu machen : Theogu. 775 : 
mhoc; bf. <JTpaTOV ußptO"T~V M~bwv UlTEpUI<E I T~O"bE 1TOAEO<;, '(V a <rol 
Aaol f.v Ev<ppo<ruVJJ I . . . KAmac; 1TE/-11TW<r' EKaT6f.lßac;. Ganz ähnlich 
Isish. Gomphoi V. G: EtA~Km[ c; - - -] o <p p a f.v Eu[ cppo<ruVIJ - - - ! 
Amßav [--- I [rr]EI-llJlW 'O<rEip[tbt (V. 7 ergänze ich nach Theognis 
und gemäß der griechischen Anschauung von der Eu<ppo<ruVll, vgl. 
u. § 8; Hiller von Gärtringen: Ev<rEßi~). 

Im allgemeinen aber ist die G 1 eich o r du u u g von Gott 
und Mensch festzustellen; denn wenn auch jener sich durch den 
Besitz g·öttlicher Kraft vom Menschen wesentlich unterscheidet, 
so beginnt doch uereits hier die V erwischung der Grenzen : 
auch der Mensch will Anteil an der göttlichen Macht gewmnen 
(s. o. S. 67 ff. ). V gl. auch u. § 11. 
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Zweiter Abschnitt. 

Die Lehensauffassung im griec1Iiscben Hymnus. 

§ 8. Leben, Glück und Freude. 

was den Menschen als höchstes Lebensgut vorschwebt, wird 
deutlich durch die Wünsche und Bitten an die Götter. Die meisten 
davon kehren so häufig in der gesamten Hymnendichtung wieder, 
daß man sehr wohl von einer Lebensanschauung des Hymnus 
(im Sinne der literarischen Gattung) sprechen darf. Daß dieser 
Schluß richtig ist, bestätigt übrigens auch Aristophanes (Vö. 729ff.), 
der offensichtlich die Bitten derartiger hymnischer Gebete ver
spottet, wenn er die Vögel den Menschen große Versprechungen 
machen läßt: aAAIX rrap6vw,; bwO"o).lEV V).liv I autoic,;, rrmcYiv, rraibwv 
rrmcY\v (vgl. Familie § 9) I TTAou9uyiEwv (vgl. u. S. 139 ff. 146 f.), 
ßlov (136 ff.), Eip~VllV (in § 9), I VEOTllTa (137 f.), "(EAWTa, xopouc,; 
(= Freude 151 ff.), 9aAiac,; (150 f.), I yaAa T' öpv\9wv. Erst im 
letzten Wort bricht die Ironie durch. Der Komödien dichter, der 
übrigens mit dem rrap6VTEt,; auf die religiöse Anschauung· von 
der rrapoucY\a anspielt, hat hier, wie so oft, mit sicherem Blick 
Typisches in sakraler Sprache erkannt. V gl. zur Parodie hym
nischen Stils Norden a. a. 0. 146 f. 

Die Bitte des Menschen richtet sich häufig auf ein an g e
nehmes Leben: Hom. h. 5, 494. 30, 18. 31, 17 (s. o. S. 89). 
Anakr. 105, 1 (Hermes) : TEHtbt l).lEpoEvTa ßlov TrOpE. Orph. 
h. 40, 9 (Demeter): Kai ßiov l).lEpOEVTa ßpoToic,; TTOAUOAßov avEiO"a. 
8, 20 (Helios): ~bUv bE. ßiov ).lUO"Tl;JO"l rrp6cpmvE. 15, 9 cod. Thryll. 
und 19, 21 (Zeus): Z:w~v T' ÖAßt6eU).lOV (scil. bibou). Prokl. 6, 4 
(Hekate und Janos): TEUXETE b' aiyAilEO"O"av E).loD ßt6Tol0 rropEtllV. 
7, 4 7 (Athene): Mc,; ßtOTlfl TTAWOVTl yaAllVlOWVTac,; a~Tac,;. 5, 11 
(Aphrodite): rraVTI;J b' t1m6bwpoc,; EllV ßt6tow yaAtlVll· Ganz ähnlich 
Synes. 6, 25: ßwn:ic,; U).lVOTTOAlfl VE).lWV yaMvav. 3, 503: IKETr,t bE. 
bibou I ßwnxv aO"tvtl- Arist. 38, 24 K. bittet um ßiou paO"TWVll, 
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Jul. IV 158 B um ßioc; a:ra86c;. Denn die Götter haben ganz 
allgemein Macht über das Leben (Horn. h. 30, 6 f. Orph. h. 72, 6. 
78, 6. 12. Arist. 43, 21 K. N onn. Dion. 40, 370. 41, 143. Meso
med. 11, 1 und 10). Sie werden als I ebenspenden d, leben
erhaltend gefeiert: ßwbwTwp, -bwn1c; usw. s. o. S. 125. ßw8pEJ.lJ.lWV 
Aristoph. Wo. 570. ßw8pErrTEipa Orph. h. 27, 13. cpEpEO'ßwc;: 
Horn. h. 2, 163. 5, 450 f. 469. 30, 9. Kaib. 1026, 1. Orph. h. 8, 12. 
10, 12. P II 98. Greg. Naz. 3, 11. Z:wocp6poc;: Kaib. 1027, Z. 43. 
Z:woy6voc;: Orph. h. 38, 3. Anth. Pal. 9, 525, 7. Prokl. 1, 10. 
Jul. V 180 A. Z:waht1c; (lebenstärkend). 

Kaib. 1026, 3 (Asklepios): TPOIJE€1 TE rrd~tv [- - I "Atbll~ T' Eupu9€~u~o~ 

ÖTav Z:wa~[K€a XE'ipa 1 avTavt'.IOl:J~· Die Lesung· Z:wa~- ist nach Kaibel ge
sichert; Z:wah!1~ ist g·ut erklärbar (Bergk Z:wapKI'jc;). Bergk leitet aVTavt'.IOIJ~ 
von avuEtv ab; das Verbmn heißt aber avaTavu€lv (in die Höhe strecken). 
Dazu paßt XE'ipa (Erg-änzung· Kaibels) sehr gut; vgl. Herond. 4, 18 (s. oben 
s. 93 ff.). 

Ja, die Gottheit wird selbst als "Leben" bezeichnet: Orph. 
h. 10, 27 (Physis): &ibwc; Z: w 1) (vgl. auch 29, 15). Darum soll 
sie im Leben des Menschen walten: Eur. Iph. T. 1497 (s.o. S. 77). 
Ariphr. 1 (Hygieia): /-IET<l O'EO vaiot/-11 TO XElTrOJ.lEVOV ßtoTac;. Anth. 
Pal. 6, 68, 10 (Hermes): i'SuvE Z:wl)v XE1TrO/-lEV010 ßiou (vgl. zu 
lSUvElv Prokl. 2, 20). Der Wunsch des Menschen erstreckt sich 
also auf die noch bevorstehende Leb e n s z e i t. V gl. eine Dank
inschrift an Asklepios (Kaib. 803, 5): TOU b' au J.lEAAOVToc; [X]omoO 
ßiou, öv lE ßtwO'w. Ähnlich möchte ich auffassen Orph. h. 11, 22 
(Pan): &ya81)v b' orra<Yov ßt6Tol0 TEXEuTl)v und die ähnlichen Bitten 
20, 6 um yXuKEpl)v ßtOTOlO TEAEUT~V; 13, 10 und 25, 11 um EuoXßou 
ßt6Tou TEAoc; (€<Y8X6v); 28, 11, 67, 8 und 64, 7 um ßt6Tou (ßtoTf\c;) 
TEAoc; €<Y8X6v; 73, 9 um EÜboEov ßtoTfjc; yXuKEpov TEXoc; €<Y8X6v. 
Nicht das "Ende des Lehens", der Tod, ist gemeint, sondern 
eine angenehme "Erfüllung des Lebens": in TEXoc; steckt der 
BegTiff des Vollendetseins, T. ßwTf\c; ist all das, was das Leben 
den hoffenden Menschen erfüllen soll; dazu sollen die Götter 
verhelfen, die ja alle menschlichen Dinge zu einem guten Ende 
führen (vgl. o. S. 117 ff.). 

Insbesondere gehören Jugendkraft und lange Dauer zu einem 
wünschenswerten Leben: Alkm. 66 (Aphrodite): 'AvaßaX' avw TO 
yfjpac;. Hom. h. 29, 12 (Hestia u. Renn.): l!pntam KaM VOlfl 8' 
EO'rrE0'8E Kai 11 ß t;l· Ares ist boTl)p EUSap<Y€oc; 11ßtlc; Hom. h. 8, 9; 
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die ßiou Am<Xpli mptK<XAAEo<;; fiß11 erscheint als hohes Lebensgut 
Orph. h. 60, 8. Anchises bittet Aphrodite Hom. h. 4, 105 f. 
bllpOV EU Z:WEIV und 'fllP<XO<;; oubüv lKECT8<XI. Der 'Wunsch EU Z:wuv 
auch Rom. h. 2, 352. Persephone soll Amapov ·r~pa<;; herbeiführen 
(Orph. h. 29, 19) und Thanatos ~-taKpoicrt xpovot<;; Z:wt1<;; CTE mXaZ:ELV I 
w<;; av Et;J "fEpa<;; ECT8Aov EV &vepwrro\0"1 TO "f~pa<;; (87, 10. 12). 

Aber die Menschen und ihr Leben sind rroXum1~-twv (Rom. h.) 
und rroAu~-toxeoc;; (Orph. h.), darmn wünschen sie von den Göttern 
E l' h 0 l u n g von ihren l\iühen: Orph. h. 3, 6 (N yx): ara811V TE 

rr6vwv avarrauCTLV i!xoucra. 85, 5 (Hypnos) : 1<6rrwv llbEiav i!xwv 
avarraUCTIV. 86, 10 (Üneiros): TWV bE. KUKWV avarraUCTIV (scil. rrpo
<pa(vwv). V gl. auch Eur. frg. 912, 12. Ariphr. G. Die Gottheit 
selbst erhält die Apposition avarrau~-ta: Hes. Theog'. 53 (Musen): 
TCX<;; EV TTLEpig Kpovibg TEKE rraTpl IAL'fEicra I Mv1wocruv1], . . . 55: ä~-t

rrau~La TE 1-!EPIAllPUWV. frg. chor. 38: 8VaTOlCTIV avarrau~-ta ~-t6X8WV. 

Orph. h. 2, 10 (Prothyraia): lVUXll<;; avarrau~-ta; 68, 7 (Hygieia): 
8V11TWV avarrau~-ta. V gl. Synes. 3, 493 (Gott): orracrac;; boAIXWV ! 
ä~-trrau~-ta rr6vwv. 

Zn all diesen Stellen, die sich auf das cliesseitig·e Leben beziehen, stehen 
die Orphischen Hymnen g·elegentlich in einem gewissen Gegensatz: Orph. 
h. 81, 1 (Zephyroslüfte); eavdTOU ltvd1Tauow EXOUO'Ul. (Das eavdTOU der 
codd. ist sicher zu halten; vgl. Dietrich a. a. 0. 29; E. Lnebbert, De Pin
daro dogmatis de migratione animarum cultore, ind. Bonn. hib. 1887/8, 
s. IX f.) 4,:9 (Ura.nos); Kll.ue' E1Tdywv Z:wl)V ocri'lV f.IUO'TIJ VEO<pdVTIJ. Solche 
Sondervorstellungen, die der orphischen l\fysterienreligion eigen sind, 
gehören~nur nebenbei in den Rahmen der Untersuchung, die ja die An
schauungen des g· es amten griechischen Hymnus herausarbeiten will. 

Die Gottheit ist demnach am furchtbarsten für den Menschen, 
wenn sie im Zorn (der ihr infolge ihrer anthropomorphen Be
schaffenheit nicht fremd ist; Kureten Orph. h. 38, 14 ff.) oder 
ihrer Natur nach (wie Hades G8, 6 oder Thanatos 87, 6 f.) das 
blühende Leben vernichtet. Doch tritt diese feindliche Tätigkeit 
der Götter gegenüber ihrer Wohltätigkeit stark zurück (vgl. 
S. 97 f.). Darum bittet der Mensch alles hinwegzunelnnen, was 
Lehen vemichtet: Orph. h. 73, 7 (Daimon) : rroXucrTova. KilbE' 
EAacrcrac;;, I öcrcra ß 10 <p e 0 p ill V 1Tfl-t1TEI KUTCX "fCJ.lUV ärracrav, I EUboEov 
ßiOT~<;; "fAUKEpov TEAO<;; ECT8Aov orraZ:Ol<;;. Dies ist dann die volle 
Erfiillung des Lebens, das TEAO<;; ßwT~<;;. Als ßwq>Sopill aber sind 
Klagen und Sorgen zu bezeichnen, Tod und Krankheiten, Gefahren 
und Mühen, Leiden und Schmerzen, kurz alle jene Unannelun-
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lichkeiten, von denen die Menschen befreit werden wollen (s. o. 
S. 117). Die größte Sehnsucht geht dahin, das Leben möge 
sich ganz leidlos gestalten, in harmonischer a Till ~~ 0 Via (vgl. die 
aXurriu Dirichlet a. a. 0. 54; auch unten bei TEptp~e;): Aiscl1. 
Sclwtzfl. 701 : tEVOl(fl EUEU!lß6Xouc; 703 : MKac; aTEp Till/l(lTWV btbOtEV. 
Soph. 0. T. 166: llVtHJ'aT' EKTOTiiav <pX6ya TT~!laToc;. In oXßoc; und 
Elp~Vll will man UTI~f.IWV sein: Pind. pai. 9, 8 : UTill!lOVa I Elc; oXßov 
nva Tparro10 8J1ßmc;, I w rr6Tvw, rrayKotvov TEpac;. Rom. h. 8, 16 
(s. o. S. 116 f.). Timoth. Pers. 251 (s. u. § 9). Prokl. 7, 43 (Athene) 
bittet um arr~!lov' t'rrEi11V, l\iesomed. 3, 14 (Adria) um av€!louc; 
UTT~!lOVac;. Ganz allgemein wird der "Wunsch nach amwovia aus
gesprochen: Apoll. Arg. 1, 422, innerhalb des Gebets an Apollon, 
Err' arr~!lOVt ~toiplJ. Prokl. 1, 23 (Helios): rrMcrac; upf.ioViY]c; rrava
TT~!lovoc; E.vp€a K6cr11ov (zu dieser Steigerung durch rrav- vgl. oben 
S. 45 f.). Diese keineswegs christliche Bitte um ein leidloses 
Leben begegnet auch bei dem Bischof Synesios; er ist eben 
noch großenteils im Gedankenkreis des heidnischen Hymnus 
befangen; 8, 6: cru b€ !lOU ßtOTUV craou I rraV<XTill!lOVa (vgl. V. 35 ff.). 
Der Gott selbst ist der buJTwp UTTYJ!lOVill<; (Kallim. 1, 91 Zens). 

Die CtTTYJ!lovia ist die negative Formulierung für die Sehn
sucht nach Glück, die im gTiechischen Hymnus zutage tritt. 
Die Götter sollen oXßoc;, EUbat!lOVia, EUTuxia verleihen, bei deren 
näherer Bezeichnung häufig der Wunsch nach Wohlstand und 
Reichtum (rrXoilToc; u. ä.) erscheint; gerade die Zusammenstellung 
von oXßoc; und TIAOUTO<; ist geläufig (vgl. Fr. Hübner, De Pluto, 
Diss. Halle [1914] 243 f.), wobei o X ß o c; als übergeordneter 
BegTiff zu fassen ist. Denn oXßwc; heißt der Mensch, auf den 
göttliche Tl!l~ i.i.bertrag·en wird: Rom. h. 30, 7 f. ; 25, 4 f. 5, 486 f. 
Theokr. 17, 7,1 f., dazu auch Hes. Theog. 418 ff. (s. o. S. ß7 ff.). 
Diesen Stellen gleichbedeutend Eur. Bakch. 565 : /lUKap w 
TTtEpia, I cr€ßE.Tai cr' Eü10<;;. (oXßto<;; ist auch, wer die Zauber
sprüche kennt - Wünsch, Rhein. l\Ius. 55 [1910] 81: er kann in 
der Gräberstraße ruhig seines Weges ziehen, ohne von Geistem 
Schaden zu erleiden; er heißt also oXßwc;, weil er ·wunc1erkra.ft 
besitzt.) Dieser oXßoc; umfaßt alles, was als höchstes Lebens
g l ü c k erscheint, inbegriffen auch den rrXoDToc;, wie überhaupt 
die reichste Fülle an äußeren Lebensgütern ( a<p8ova rravw rrapwn 
Rom. h. 30, 8; vgl. 2, 358 f.); das zeigt die eingehende Schilde
rung (vgl. auch Dirichlet a. a. 0. 6) Rom. h. 30, 9 (Ge): ßpi8Et 
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MEV O"cp!V apoupa cpEpEO"ßtoc;, tibE KaT' c'rrpouc; I KT~VEO"IV EU911VEI, 
OtKoc; b' E/lTTl/lTTAaTm E0"8AWV. I (.(UTOi b' EUVO/lll;JO"l TTOAIV KCmX KaHt
'fUVatKa 1 Kmpavioucr', oXßoc; bE rroXuc; Kai rrAoi)Toc; om1bel (vgl. 
Theokr. 17, 75: TTOAU<;; bE ol OAßo<;; orrabE'l). 13: rra'ibec; b' eucppo
O"UVI;l VE0811AE"i KUbt6wO"t, I rrap8EVII((.(l TE xopo'i<;; EUa'J8EO"IV EUq>pO'Il 
euwP I rraiZ:ouO"at xaipouO"t KCtT' avew llaA8aKa TTOlllc; 1), I oüc; KE O"U 
nM~<TElc;. Alles auf der Erde aber stammt aus dem oXßoc;, den 
die Gottheit selbst besitzt, q>EpßETat EI< O"E8EV oXßou (Hom. h. 30, 3 f.). 
Hermes hat Macht über oXßoc; und TTAOÜToc; (Hom. h. 3, 526 ff.). 
Gerade der Wohlstand innerhalb dieses Glückes wird bisweilen 
nachclri.i.cklich betont: Hom. h. 5, 488, nachdem oXßwc; genannt 
wurde, wen Demeter und Persephone cpiAWVTat: allJla bE o\ 
TTE/lTTOUO"IV Eq>EO"TIOV f.c; /lE'f(.( bw!la I fTAoÜTOV, öc; uvepumotc; Uq>EVO<;; 
8Vl1T0l0"1 bibwO"t. Hes. Theog. 974: TOV b' Uq>VEIOV E811KE, TTOAUV b€ ol wrra
O"EV oXßov 2). Die Personifikation ITXoOroc; tritt uns in der Hymnen
elichtung außerdem entgeg·en Scol. 2 ; Timokr. 5 (eine stilistisch 
dem Hymnus ähnliche Verfluchung) ; Orph. h. 68, 9; s. auch den 
Chrysosh. VgL HUbner a. a. 0. Weinreich, S.-B. d. Heidelb. Ak. 
1919, 16. Abh. S. 15. 22 ff. - Um oXßoc; (oXßta) wird gebeten 
Hom. h. 2, 288. 15, 9. 20, 8. Kallim. 1, 95. Orph. h. 63, 11 
(diese Stellen s. u. § 10). Solon 1, 3. Ariston. 1, 46. 2, 12. 
Kaib. 812, 6 (acpeovoc; o.). Orph. h. 24, 9. 72, 9 f. Prold. 1, 45. 
7, 48; vg·l. auch Hom. h. 4, 105. Prokl. 7, 32. Kallim. 3, 131; 
die Gottheit soll Gaben verleihen f.rr' bzw. cruv eU61\ßotc; KTE<hEO"O"tV 
(Ürph. h. 72, 2. 10. 14, 13) und f.rr' bzw. cruv eu61\ßowtv (Orph. 
h. 32, 17. 10, 29. 26, 11). Dieser oXßoc; in ganz allgemeinen Bitten 
ist aufzufassen als die Summe der höchsten, insbesondere äuße
ren Lebensgi.i.ter, als das Gli.i.ck tiberhaupt. Hingegen steht das 
Wort offenbar im engeren Sinn, gleichbedeutend mit TTAOÜToc;, 
an den Hymnenstellen, wo gleichzeitig um oXßoc; bzw. TTAOÜToc;, 
Elp~V'l und urieta gebeten wird (s. u. S. 146 f.). Nicht nur fi.i.r 

1) Textkritisch: nai1:ouot xaipouot ABCL; naiZ:ouom xaipoucrt F. Die von 
Baumeister aufgenommene Konjektur Ruhnkens tJKaipouot ist m. E. abzu
lehnen. 

2) Dies von Plutos handelnde Stück der Theogonie (V. 969 ff.) ü;t eine 
hymnenähnliche Einlage; der Versanfang· von 971 entspricht Hom. Od. 5, 127 
(vgl. Hübner a. a. 0. 265); die Annahme der Abhängig·keit kann aber 
durch das beiderseits vorkommende Mt·rf]vm . . . qH:I.oTllTI nicht gestützt 
werden, da diese Redensart (gerade im Hymnus) allgemein verbreitet ist. 
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llen einzelnen, auch fi.ir den Staat wünscht man oXßo~: Timoth. 
Pers. 249: 'AA'A' EKaTaßohE nuet', ayvav I EX801~ TUVbE 1TOAIV O"UV 
oX-1 ßt.p. Philocl. 144 :ff. ergeht die Aufforderung, den Dionysos 
aufzunehmen, und zwar mxcrav 'E[X ]h&b' av' o[Xßi]av I yav (vgl. 
V. 113); es ist offenbar, daß das Land eben wegen der kultischen 
Verehnmg des Gottes oXßto~ sein wird; ebenso heißt V. 53 die 
Heimat des Dionysos, Thessalien, oXßto~. Den Grundgedanken 
des Gedichts zeigt das Ephymnion (V. 12, 25 us,v.): Eucppwv 
TUVbE 1TOhlV cpuha<Jo' I Euaiwvt ouv oAßlfJ· Personifiziert erscheint 
der oXßo~ Epidaur. 129, 13: alle Götter werden herbeigerufen 
EU).lEVEi <Juv"OXßlf!. Die göttlichen Gaben, insbesondere das Leben, 
sollen sein: EuoXßo~ Orph. h. 25, 11. 29, 19; 1TOhuoXßo~ Orph. h. 
32, 16. 40, 9. 20. 72, 7. Prokl. 1, 40; ohßt68U).l0~ Orph. h. 15, 9 
cod. Thryll.; 19, 21. Beinamen bezeichnen die Gottheit als 
Geber von ol.ßo~ und 1TAOUTO~ (s. o. s. 124 f.); als ohßt6bwpo~ 
Greg. Naz, 3, 9, ohß10Epy6~ Anth. Pal. 9, 525, 16, cpEpohßto~ 

Orph. h. 64, 12. 68, 2, cpiXoXßo~ Zeus-Dikt. h. 20; vgl. oXß!O"TllP: 
Dioskor. 1, 4. 4, 2. 5, 9. 9, 4. 1Tohu6Xß(t)o~ kann "sehr glücklich" 
(vgl. S. 132 f.) und "sehr beglückend" heißen; beide Auffassungen 
sind möglich und hängen auch eng· zusammen ; das 'Vort steht 
Orph. h. 3, 12. 32, 8. 38, 2. 43, 2. 60, 3. 63, 1. 66, 9. 83, 6. 
P XXIII 28. V gL Orph. h. 84, 3 f. 

Dem oXßo~ im Sinne des höchsten LebensglUcks entspricht 
Eubat).lovia, EuTuxia u. ä. Hom. h. 11, 5 (Athene): M~ b' 
a).l).ll TUXllV Eubat).lOVlllV TE. Jul. V 180 A (Mutter der Götter): 
bibou 1T(l0"1 ).lEV uv8pW1TOI~ Eubat).lOViav. Menandr. s. 446 Sp. 
(Apollon): <Ju ).lEV UK).laZ:Etv &El Tal~ Eubat).lovim~ T~v TI6Xtv T~vbE 
bibou. Orph. h, 17, 9 cod. Thryll. (Poseid.): '(f.ao~ Ei'% EUTUXillV 
).lUO"Tl;JO"l 1Tpocpaivwv. Kallim. 6, 134 (Demeter): TavbE <Jaw 1TOAIV 
EV 8' O).lOVOlCf I EV T1 EU111TEAir,t. Ariphr. 9: O"E8EV b€ xwpi~ OUT!~ 
Eubai).lwv Ecpu; damit setzt der Dichter Hygieia über die anderen, 
ebenfalls sehr schätzenswerten Lebensgüter (wie 1TAOuTo~ V. 3). 
Frg. chor. 4, 6 (Tyche): Kai TO TE~ 1TAUO"TIY'fl bo8€v ).laKapt<JTOTaTov 
TEAE8EI. 

All dies "Glück" im griechischen Hymnus ist als diesseitiges 
Lebensglück aufzufassen; ol.ßo~ wird aber auch denen zuteil, die 
die heiligen Mysterien geschaut haben. Diese weitverbreitete 
Anschauung (vgl. Fr. Pfister, Epiphanie R-E Suppl. IV 306, 320) 
erhält ihren stilistischen Ausdruck in der Seligpreisung der 
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Mysteriensprache (vgl. E. Norden a. a. 0. 100 f., Dirichlet a. a. 0. 
24 :ff.). Rom. h. 5, 480: oXßw<;, Ö<; nib' 01TW1TEV €mxeoviwv uv9pw-
1TWV. Glücklich ist also, wer die eleusinischen 'Veihen geschaut 
hat; dieses Glück bezieht sich (vgl. V. 481: Ö<; b' UTEAll<; \Epwv, 
Ö<; T' U).lf.!OpO<;, ourroe' O).IOlWV I alcrav EXEI q>St).IEVO<; 1TEp urro Z:6q>tp 
EupwEvn) auf das Leben nach dem Tode, während die anderen 
Seligpreisungen der Homerischen Hymnen auf das diesseitige 
Leben gehen 1). Glii.cklich ist auch, wer sein Leben dem Dionysos 
weiht (vgl. Dirichlet a. a. 0. 64); Em. Bakch. 12: w ~taKap, ÖO"n<; 
Euba.i).IWV I TEXmi<; 9Ewv Elbw<; I ßwnh aylO"TEUEl. 1\'Iesomed. 1, 9 
bittet Apollon: ÖAßov xEuwv Euart1 I Tlfi crtji, TTatav, ßaKXEUT~. 

Philodamos preist das künftige Geschlecht glücklich, das den 
zerstörten Apollontempel wieder aufbaut (vgl. Vollgraff a. a. 0. 
50, 266), V. 118: w ).lat<ap oAßia TE KEi- 1 vwv yE[vEa] ßpoTwv, ... 
Solcher öXßo<; wird also dem Menschen durch den Dienst an 
der Gottheit zuteil (vgl. Dirichlet a. a .. 0. 59 ff.), er stellt gemäß 
antiker Vorstellung ein Gegengeschenk des Gottes dar (vgl. o. 
S. 133 f.). Damit ist geradewegs die Verallgemeinerung jenes 
Mythos gegeben, nach dem Dionysos jenem Steuermann großen 
Dank fi.lr eine Wohltat bezeugte (Hom. h. 7, 54) : Kai ).II V I!StlKE 
rrav6Xßwv Etrr€ TE f.lDSov. Hier finden sich schon die beiden 
wesentlichen Bestandteile des Mysteriums: Verleihung des öXßo<; 
und Offenbarung der Gottheit, welch letztere hier durch den 
lVIund des Gottes, in den Mysterien aber durch die heiligen 
"\Veihen vollzogen wird (vgl. avabEtKvuvat usw. o. S. 51). Die 
Gottheit offenbart aber nichts anderes als ihre Tl).ltl, die ja als 
göttliche Kraft und 1\iacht höchste Göttlichkeit überhaupt dar
stellt (vgl. o. S. 55 ff.); es ist folglich ganz klar, was eigentlich 
keines Beweises bedarf, daß der ÖAßo<;, der einerseits den 
Menschen durch die Schau der Mysterien zuteil wird (Hom. 
h. 5, 480), andererseits durch unmittelbare Tl).lll-Erweisung· von 

1) Vg·l. Weinreich, S.B. Heidelb. Ak. 1919, 16. Abh. 8.12, Dirichlet a. a. 0. 
62 f., und die dort zitierten Stellen aus Pindar und Sophokles. Dirichlet 
erblickt in dem Nebeneinander der beiden Formeln in Hom. h. 5 einen 
solchen inneren Widerspruch, daß er die Mysterien - Seligpreisung als 
Interpolation eines Mysten betrachtet. Dies ist ungerechtfertigt: in dem 
Hymnus, in dem die Einrichtlmg der eleusinischen Mysterien geschildert 
und gefeiert wird, durfte jene typische Seligpreisung nicht fehlen; der 
vermeint.liche Widerspruch besteht nicht. 
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seiten der Gottheit (Hom. h. 5, 486 f.), keinesfalls etwas prin
zipiell Verschiedenes sein kann - wenn sich auch der eine aufs 
J enseit.s, der andere auf Diesseits bezieht. Es ist das Schönste 
und Beste, was Gott dem Menschen überhaupt schenken kann, 
und .ist deutlich erkennbar als das volle Lebensg-lück nach Hom. 
h. 30, 9 ff., inbegTiffen den 'ITAOÜTO~ (dem das ·wort o;\ßo~ im 
eng-eren, niedrig-eren Sinn synonym ist, vg-l. Sophia-h. V. 2); in 
diesem weitg-efaßten o;\ßo~ stecken auch alle Lebensgüter, die 
im einzelnen in den Selig-preisung-en g-efeiert werden (s. Dirichlet 
a. a. 0. 28 ff.). 

Daß wirklich in den Mysterien kein andersartig-es Glück 
verliehen VHtrde (auch fürs jenseitig-e Leben nicht), lehrt die 
Beg-riffsbestimmtmg- des o ;\ ß o ~ bei den Göttern. Denn auch 
die Götter selbst sind g-lücklich (s. o. S. 132 f.). Dirichlet 
(a. a. 0. 6 f.) will den Unterschied machen, daß die Götter 
j.HiKapE~, die l\fenschen o;\ßlol g-enannt würden, und versucht die 
vorhandenen Ausnahmen dieser Reg-el zu beschönig-en (z. B. 
a. a. 0. 6 Anm. 7). Vielmehr heißen schon seit Aischylos und 
Aristophanes die Götter auch o;\ßw~, vg-l. auch Hom. h. 3, 461. 
Hes. Theog·. 954; umg-ekehrt wird j.tUKap auch von Menschen 
(s. o. Eur. Bakch. 72. Philod. 118. Dirichlet a. a. 0. 7) und 
Geg-enden g-ebraucht, . so bei Pindar g·anz g-leichbedeutend mit 
o;\ßw~ (Dirichlet a. a. 0. 11). Wenn ein g-rundsätzlicher Unter
schied denmach nicht besteht, so sollen doch g-ewisse Nuancie
rung-en, insbesondere bei einzelnen Autoren, nicht g-eleug-net 
werden; auch hat vielleicht j.IUKap einen höheren Klang-, da es 
nicht wie o;\ß\0~ oder EUblllj.IWV g-eleg-entlich zur Bedeutung· 
"reich" entwertet wurde, sondern stets das höchste Glück 
bezeichnet ; o;\ßw~ aber im weiteren Sinn uncl j.taKap sind 
Synonyma. Nach den sprachlichen Ausdrücken zu schließen, 
machen also die Götter die Menschen durch Erweisung von 
Tlj.lll bzw. Offenbarung- der Mysterien sich seI b s t g·l eich. 
Das bestätig-t die Schilderung- der g-öttlichen Glückselig-keit, wie 
sie der unzufriedene Hermes gibt (Hom. h. 3, 170 f., s. oben 
S. 58 f.): darnach umfaßt das Glück der Götter neben dem 
oapiZ:EIV (g-leichbedeutend TEp1TE0'81Xl Hom. h. 15, 7 f. s. 0. s. 131 ; 
solche "Freude" g-ehört auch zum Glück der Menschen, vgl. unten 
S. 151 ff.) die äußeren Lebensgüter, wie -Reichtum, Wohlstand, 
Emteseg-en, es ist also dem von den Menschen ersehnten Gliick 
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gleichzusetzen. Ebenso bedeutet amu.wvia für die Götter Wie 
für die Menschen höchstes Glück; es heißt von Herakles, der 
unter die Unsterblichen aufgenommen wurde und bei dem des
halb die göttliche Glückseligkeit besonders hervorgehoben wird, 
bei Hes. Theog. 954: o;\ßwc;, oc; /-lE:'(a EP'fOV &eav(hoiow uvucrcrac; I 
va[El UTrll/-lUVToc; Kai ar~paoc; ~/-lUTa TIUVTa. Neben der amwovia 
besitzt der Gott noch ewige Jugend (vgl. auch Theokr. 17, 24); 
diese im diesseitigen Leben auch nur zu wünschen, ist für den 
Menschen undenkbar; aber er ersehnt lange Jugendlichkeit und 
langes Leben, was der Idee nach jenem nahekommt. Bei Aisch. 
Schutzfl. 575 wird Zeus als aTI~/-lUVTOV 0'8Evoc; bezeichnet, 
Anth. Pal. 9, 525, 17 heißt Apollon rravarr~/-lWV und Androm. 174 
nennt Paion geradewegs "ewige Schmerzlosigkeit" (T~v cr~v al€v 
avwbuVti']V), d. h. Verkörperung höchsten Glückes ohne Leid. 
Solches Glück besitzen die Götter nicht nur deshalb, weil sie 
es sonst den Menschen nicht verleihen könnten (so Dirichlet 
a. a. 0. 6 Anm. 7), sondern sie genießen es wirklich selbst; 
darmn kann der sterbliche Phaeton, der Aphrodite als Gattin 
heimführen soll (vgl. vVilamowitz, Sappho und Simonides 38 
Anm. 1), in dem Hymnus (und zugleich Hymenaios) der Aphrodite 
gepriesen werden, daß er noch reicher sei an o;\ßoc;; als die 
/-lUKapEc; (Eur. frg. 781, 27): w 1-laKapwv ßaO"!AEuc; 1-1EiZ:wv ET' o;\ßov. 
Dies Glück der Götter, zu dem Reichtum und Wohlstand, Frei
heit von Leiden und Schmerzen, von Krankheiten, Altern und 
Tod, ewige drrl']l-lovia, ewige Freude gehört, wird von den 
Menschen wenigstens ersehnt. ·wenn die Insel Kos Ptolemaios II. 
bei seiner Geburt jauchzend begri.i.ßt: oAßtE Ko0pE 'fEV0\0 (Theokr. 
17, 66), so ist kein wesentlicher Unterschied in dem o;\ßoc;, ob 
man sich nun Ptolemaios als Menschen oder als Gottheit vor
stellt. Da die Götter aber, im Besitz des o;\ßoc;, ihn auch den 
Menschen angedeihen lassen, besteht jener enge Zusammenhang 
zwischen diesem Begriff und Tl/-l~: beides besitzt die Gottheit 
als höchste Zeichen der Göttlichkeit, an beidem teilzuhaben 
ist der Menschen heißestes Sehnen; Tl/-lll bezeichnet die wirkende 
göttliche Kraft (sowie die daraus entsprungene Ehrung), o;\ßoc; 
entspricht mehr dem göttlichen Dasein überhaupt, dem Zustand 
der Glückseligkeit (vgl. o. s. 67 ff.); gelegentlich ist aber o;\ßoc; 
sogar synonym mit dpm1 (= Tl/-111): Pind. pai. VI 130 ff. (s. o. 
S. 50). 
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Die Menschen wünschen schon anf Erden jenen öXßoc;; in 
möglichst vollem Maße zu gewinnen; zugleich wollen sie ihn 
in den Mysterienkulten sich :für das Leben nach dem Tode 
sichern. Denn die Mysten werden im Jenseits öXßwc;; sein wie 
die Götter. Die UnterweHsgöttin spricht zu denAbgeschiedenen 
(Orph. frg·. 32 c, 10): öXßu: Kai ).laKapiCJTE, 8E o c;; b' EO"IJ dvTi ßp6Tow. 
Von der Gewißheit dieser Lehre sind die Eingeweihten über
zeug-t (vgl. E. Rohde, Psyche t 267) ; darum preisen sie sich, die 
Mysten, selig 1) und nennen sich geradewegs ÖXßtot (z. B. Eur. 
Bakch. 421 f. gegenüber den XEtpovEc;;, den Nicht-Geweihten). 
Der tote Myste bekommt auf einem Goldblättchen einen Aus
weis mit (vgl. 0. Kern, Hermes 51 [1916] 555 :f.), daß er zu 
dem Geschlecht der Glückseligen, der Götter gehört (Orph. :frg. 
32 c, 3): Kai rap ETWV U).lWV TEVO<;; oXßwv EUXO).lat El).lEV (:fast 
ebenso 32 d und e, 3). Der oXßoc;; der Götter wie der Menschen, 
im Diesseits wie im Jenseits ist also in seinem Wesen der 
gleiche. Wenn Dionysos den Steuermann rrav6Xßwc;; macht, so gilt 
dies nicht erst für ein späteres Jenseits, sondern sofort für dieses 
Leben. Im hom. Demeterhymnus ist jenes innerlich gleiche 
oXßwc;; lediglich in diesseitig und jenseitig zerlegt (V. 486. 480); 
der Inhalt der zwei Seligpreisungen wird meist durch eine 
solche umfaßt. Denn durch Gottesdienst werden die Menschen 
sowohl oXßwc;; im Diesseits: die Gottheit erweist ihnen Tl).ltl, 
beglückt sie mit Lebensgütern, stimmt sie durch die Erbauung 
und Erhebung in den kultischen Zeremonien :freudig (zur "Freude" 
s. unten); und zugleich oXßwc;; im Jenseits, da sie dort in dXurrla 
(= dmwovla) ein glückselig·es Dasein :führen werden, dessen 
Gemälde übrig·ens vielfach mit menschlichen, allzumenschlichen 
Zügen ausgestattet ist (vgl. E. Rohde, Psyche 1 267. 421. VollgTaff 
a. a. 0. 48, 185 f.). Der so au:fge:faßte oXßoc;; stellt das volle 
Lebensglück dar, wozu im :folgenden noch Einzelzüge nachzu
tragen sind. Auch Synesios bittet um oXßoc;; (2, 78): KUTUXEI 
Kubt).lOV oXßov (das Bild des "Ausgießens" von öXßoc;; auch 
Mesomed. 1, 19). 4, 127: K60").l01<;; KaTUTWV I oXßov twac;;. Nach
dem dieser Dichter in seiner religiösen Gedankenwelt noch 
stark vom Griechentum beein:ßußt ist (vgl. dmwovla), glaube 

1) Man glaubte wohl auch hier an eine mag·ische Kraft der Selig·
preisung, wie im Hymenaios; vgl. Dirichlet a. a. 0. 35 f. 
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ich, daß sein öXßo~ dem g-riechischen g-leichkommt; ein Christ, 
der einen vorchristlichen Ausdruck in einem anderen Sinn ge·· 
brauchen wollte, hätte dies auch irg-endwie zum Ausdruck 
g-ebracht. 

Die Menschen bitten innerhalb des umfassenden Wunsches 
nach Lebensg-lück auch um einzelne Lebensg·üter: um 
Reichtum u n d \V o h 1 s t an d, um Gesundheit. Gerade die 
Verbindung- von rrAoOTO~ lmd urim.t im Gebet, die sog-ar zu der 
Wortbildung- rrAouOurie:ta führt, ist g-eläufig- (W einreich, S.-B. tl. 
Heidelb. Ak. [1919] 16. Abh., S. 25 ff.; Hübner, De Pluto, Diss. 
Halle [1914] 257 ff.). Verschiedentlich findet sich auch die Zu
sammenstellung- u "'f i E 1 a, e: l p ~ v 11 und rr A o 0 T o ~ (statt dessen 
auch öXßo~, vg-1. o. S. 140); Isyll. B 12 (Asklepios): Kai €rre:uxwom 
rroXuhm~ 1 m'iow de:i lHbOf..lEV TEKVOI~ T' €panxv urie:wv. I Tav 
KaAoKdraOiav T' 'Embaupol de:i {JE.mv dvbpwv 1 ElJVOf..liav TE Kai 
e:lpuvav Kai rrXoOTov df..lEf..lq>l"\. Orpl1. h. 15, 10 (Zens): bibou b' 
Ü"'(l€\aV df..l€f..lq>~ I e:ip~VY]V T€ Oe:av Kai 1TAOtJTOU b6Eav af..l€f..l1TTOV. 
17, 10 (Poseidon) : e:lp~VllV, urie:1av ärwv 1lb' ÖAßov df..lEf..lq>i'j. 
23, 7 f. (s. o. S. 94). Orph. h. 40, 19 (Demeter): (scil. üO€) e:lp~VllV 

KaTa:roucra Kai ElJVOf..lli']V €paTEIV~v I Kai rrAo0Tov rroXuoAßov, Of..lOO 0' 
U"'fl€\aV avacrcrav. Um Gesundheit und oAßo~ 1) wird Hestia g-e
beten Orph. h. 84, 8 (s. oben S. 94). In den Orph. Hymnen 
beg-egnet die Bitte um urie:w und Elp~V'l: 10, 30 (Physis) : 
e:lpllV'lV, U"'fl€\aV a"'(€\V. 36, 15 (Artemis): e:lpllVY]V T' EpaT~V KaAAI-
1TAOKaf..lOV 0' urie:wv. 29, 17 f. (s. o. S. 94). 32, 16 (Athene): bO~ 
b' e:lpllVY]V rroAuoAßov I Kai K6pov 1W urie:wv. 15, 9 cod. Thryll. 
und 19, 21 (Zens): Üf..loO 0' urie:1av avacrcrav I e:lp~v11V TE Oe:av. 
Gesundheit erscheint als ersehntes Lebensg-ut Pind. pai. 6, 179 ff. 
Philod. 153 2). Isyll. D 21. 24 f. Kaib. 797, 5 f. Orph. h. 67, 3 
(f..l6Am~ l<aTU'fWV urie:wv). 51, 18. Prokl. 1, 22. 42. 7, 43. Arist. 

1) Ob ö;l.ßo~ hier nur Reichtum oder allgemein Glück bedeutet, will ich 
nicht entscheiden. Auch Proklos bittet um ÖAßo~ und trriHa (vgl. Wein
reich a. a. 0. 29). \Veinreich verweist auch auf die Zauberpapyri, wo für 
die Lebenswünsche der Griechen viel l\Iaterial zu finden ist; dieses wurde 
durchweg in den Rahmen der Untersuchung nur insoweit einbezog-en, als 
es sich um hymnische Stücke handelt. 

2) In einer emeuten Anrufung, die gleichsam das eigentliche Gebet 
ersetzt, wird Dionysos Herr der Gesundheit genannt, weil er Gesundheit 
spenden soll. 
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38, 24 K. (S. 80 D.). Es verdient Beachtung·, daß {rrim.< fast nur 
in jüng·eren Hymnen Gegenstand des Gebets ist. In ä.lterer Zeit 
wird mehr allgemein um Leben und GlUck gebetet, während die 
Bitte um einzelne Lebensgüter erst späterhin begegnet. Damit 
stimmt überein, daß ÖAßoc;; in den Hom. Hymnen offensichtlich 
das ganze Lebensgli.i.ck bezeichnet, in den Orph. Hymnen aber 
gelegentlich nicht mehr als TTAOUTO<;; heißt. 

In den Orph. Hymnen steht die alte Form uyiew (und nicht die jüngere, 
kontrahierte uyeiu): so überliefern die codd. an allen Stellen mit Ausnahme 
von 15, 10 und 67, 3, wo die Wiederherstellung g·ebieterisch gefordert ist, 
sowie von 23, 8 und 84, 8, wo gleichzeitig durch andere Gründe die Kon
jektur notwendig wird (s. oben S. 94). Daß bei Proklos demgegenüber 
uyeia steht, spricht geg·en die Ansicht Haucks (a. a. 0. 33 f., 47), daß die 
Orph. Hymnen jünger seien als die des Proklos. Seinen Beweis hierfür 
- bei Proldos sei der BegTiff uyeia sinnvoller in den Gedankeng·ang ein
bezog·eu - kann ich nicht als stichhaltig anerkennen. 

Zur Betrachtung der Gesundheit a.ls wertvolles Lebensgut 
gehören auch die Hymnen, in denen uyiEta als Göttin gedacht 
ist. Seit der \V ende des 5. zum 4. Jahrhundert begegnet diese 
später weitverbreitete Personifikation (vgl. auch Weinreich a. a. 0. 
24 ff.); Anklänge daran finden wir an manchen der angefUhrten 
Stellen, wenn nur fi.i.r Personen passende Attribute zu uyiwx 
treten (z. B. llTTIOXEtp, KctAAITTAOKct).w<;;, ävacrcra, vielleicht auch 
€panx); dieselbe Erscheinung ist bei Elp~v11 zu beobachten. Eine 
scharfe Scheidung zwischen Begriff und Personifikation kann 
man nicht durchführen. Hygieia als wirklich gestaltete Gottheit 
treffen wir an in den Hygieiahymnen Ariphr., Likymn. 4 und 
Orph. h. 68; ferner Erythr. II 10. 16. Maked. 15. 18. Herond. 
4, 4 f. Kaib. 1027, 5. Stob. I 1, 31, 4. Orph. h. 67, 7. Arist. 
38, 22 K. (S. 79 D.). 

Wie die Gesundheit, so hat auch der Leb e n s unter h alt 
als materielle Gruncliage des Lebens große Bedeutung; selbst 
in ausgesprochenen Jenseitsreligionen wie im Christentum fehlt 
die Bitte um das tägliche Brot nicht. Der griechische Hymnus 
hat die Vorstellung, daß die Götter die FrUchte des Feldes 
{Kaprroi) geben: Zeus-Dikt. h. 25. Orph. h. 18, 5. 26, 5. 10. 
29, 10. 17. 36, 14. 40, 18. 50, 4. 53, 10. 56, 12. P XII col. 7, 34. 
Isish. Kyme 5. Nysa; vgl. Hom. h. 30, 5 (Ge): EK cr€o b' EÖrrmbEc;; 
TE Kai EuKaprrot TEH9oucrt. 43, 11 (Horen) : EuKaprrouc;; Kmpwv 
"fEVEO'Et<;; €rra·roucrm U).(Ef.l<pwc;;. Lysios Lenaios heißt EuTpa<p€<;;, 
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EÜKaprro~ (Orph. h. 50, 4). Die Götter ernähren die Menschen: 
Orph. h. 27, 6 (Mutter der Götter) : OVl']TOtcJ'I Tpoq>a~ rrap€xouO'a 
1Tp00'11VEl~. Hom. h. 30, 2 (Ge): 11 q>EpßEl E1Ti xeovi mxve' (m60'' 
EO'Tiv. V gl. auch V. 4. Kallim. 6, 135 ff. Orph. h. 29, 16. 11, 20. 
Sie erhalten folgende Beinamen: Kaprroq>6po~ Aristoph. Frö. 382; 
Kaprrob6TEtpa Orph. h. 43, 9 ; Kapm~-to~ Orph. h. 8, 12. 11, 11. 
53, 8; Tpoq>6~ Orph. h. 10, 18. 27, 1. 56, 3. Nonn. Dion. 41,143; 
Tpoq>Eu~ Orph. h. 38, 14; TpEq>Luv P XII col. 7, 33; 8p€rrmpa 
Orph. h. 40, 7; rravTp6q>o~ N onn. Dion. 44, 191. 23, 283. Orph. h. 
10, 12. 26, 2; rravTpEq>€oucra P IV 2775; rra~-tßwn~ Soph. Phil. 391. 
rroAuKaprro~ Aristokl. 1. Attish. 1, 13. Orph. h. 55, 6 ; rroAuTp6q>o~ 
und rrouAu~-t€bt~-tVo~ Ka.Ilim. 6, 2; rroAu8pE1!1!WV Orph. h. 51, 13 ; 
rroAu8aAI!lO~ Orph. h. 68, 1. ßwOp€~-t~-tWV und -8p€rrntpa s.o. S. 137. 
Ferner Komposita mit -Kaprro~: U'fA<Xo- Hom. h. 5, 4. Pind. 
frg. 30, 6. Orph. h. prooim. 6. 51, 12 ; q>EpE- Orph. h. 9, 5. 
26, 3. 38, 25. 50, 10 (vgl. Nonn. Dion. 40, 388); XAOo- Orph. 
h. 53, 8. 58, 6 (vgl. 29, 13) ; wptci- Orph. h. 56, 11 ; - mit 
-Tpoq>o~: Kaprro- Orph. h. 21, 1. 51, 4 (vgl. 21, 7. 82, 7); O'Taxuo
Orph. h. 40, 3 (vgl. av8o- Ariston. 1, 21; Ol']po- Orph. h. 22, 6; 
O'KUA<XKO- Nonn. Dion. 44, 195); auEt- s. o. s. 104; q>lAO- Orph. 
h. 2, 5 ; Koupo- Hes. Theog. 450. 452. Eur. Bakch. 420. Kallim. 
4, 2. Apoll. Arg. 3, 861. Orph. h. 1, 8. 36, 8. 40, 2. 13; dazu 
12, 8. 15, 10 cod. Thryll. 19, 22; l.jJUXO- s. Hauck a. a. 0. 38. 
Der reiche Feldertrag ist in den oAßo~ ebenfalls eingeschlossen 
(Hom. h. 30, 9 f.). 

L e b e n u n d G l ü c k stehen im Mittelpunkt des hymnischen 
Gebetes; es nimmt uns darum nicht wunder, wenn diese beiden 
Hauptgedanken im Hymnus, der doch ein künstlerisch g·eformtes 
Gedicht ist, eine dichterisch gehobene Gestaltung erfahren haben. 
Die beiden Naturerleb n i s s e, der Glanz und das Leuchten 
von Sonne und Gestirnen und das Blühen und Sprossen in der 
Natur, die zu allen Zeiten die Dichter begeistert haben - sie 
wurden im griechischen Hymnus Sinnbild für die höchsten Güter, 
für Leben und Glück. 

Den großen Gefühlen für Sonne und Gestirne verleiht der 
Grieche Ausdruck in den Hymnen an die Himmelsgottheiten; 
so Hom. h. 31, 10 ff. 32, 2 ff. Orph. h. 7, 1. 10 ff. 8, 14 f. 9, 11 ff. 
Die Sonne heißt "Licht des Lebens" (Z:w~~ q>W~ Orph. h. 8, 18), 
eme deutliche Offenbarung, welch große Rolle Sonne und Licht 
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Im Lebensg-efühl des Griechen spielte (vg-l. F. J. Dölg-er, Sol 
Salutis 2 [1925] 389 f.). "Leben" heißt "das Licht der Sonne 
sehen" ; für diese schon homerische Gleichsetzung- bring-t Dölg-er 
(a. a. 0. 385 :ff.) wertvolle Beispiele. Aus der Hymnendichtung· 
sind anzuführen Hom. h. 4, 105. Erythr. II 15 f. Hes. Theog-. 451 
vg-l. P I 323 und IV 1975. Besonders bezeichnend ist Praxilla 2, 1 
(Diehl II 129; Berg-k III 566), wo der aus dem Leben scheidende 
Adonis sag-t, daß er als das Schönste auf Erden das Licht der 
Sonne verläßt. Darum sollen die Götter Glanz und Licht ins 
Leben der Menschen herabstrahlen lassen: Hom. h. 8, 10 (Ares): 
(scil. KA08t) TTPI'\U KaTa<rTiAßwv oüa~ U4J08Ev €~ ßtÜTllTa I ''1f..tETEP11V 
Kai KUPTO~ ap~lOV 1), Nikiad. V. 13 (Persephone): Kai TOt~ ... 
"fAUKEpov q>EpE q>E["f"f]o~. frg-. chor. 4, 8 (Tyche): Kai Aa/..lTTPOV 
q>ao~ ara"fE~ EV O'KOTlfl. Ariphr. 6: /lET<l O'Eto, /lUKatp' 'YriEta, I 
TE8aAE TTUVTa Kai AU/lTTEI XapiTwv oapmc;;. (Hier sind die beiden 
aus der Natur g-enommenen Bilder, "Blühen" und "Glänzen", 
vereinig-t.) Prokl. 6, 4 (Hekate und Janos): TEUXETE b' a\rA~EO'O'av 
E/lOU ßt6Tol0 rropEillv. q>aEO'i!lßPOTO~ (wie schon bei Homer) viel
fach Attribut von Himmelserscheinung-en und -g-ottheiten, steht in 
übertrag-ener Bedeutung- von Telesphoros Kaib. 1027, Z. 33. Die 
Vorstellung, daß die Götter den Menschen "heilig-es Licht" 
herabsenden, beg-eg-net Orph. h. 6, 8. 78, 13. Prokl. 1, 40. 3, 15, 
4, 6. 7, 31. 33; ähnlich Eur. frg-. 904, 9. Wie die Sonne als 
Z:w~~ q>w~ bezeichnet wird (s. o.), so erhalten Isis (Anubish. 7) 
und Sarapis (Arist. 45, 33 K.) den Ruhmestitel: "Licht allen 
Menschen" (s. o. S. 123). Die Attribute t"\Ato~ und q>w~ werden 
so von Lichtg-ottheiten auf andere Gottheiten und sog-ar auf 
Menschen übertrag-en (vg-1. Pfister, Epiphanie R-E Suppl. IV 304; 
Rel. d. Gr. u. R. 70). Demetrios Poliorketes wird mit der Sonne 
verg-lichen (Demetr. h. 9) ; Demetrios von Phaleron heißt ~At6-

!lüpq>o~ (Kastor. 2); in dem Arsinoehymnus Pap. Chic. IV 1 :ff. 
scheint Ptolemaios II. als tiEAlO~ q>a€8wv bezeichnet zu werden. 
Auch in die christliche Hymnendichtung wird der heidnische 
Sprachg-ebrauch übernommen - Christus, die wahre Sonne, wird 

1) Ares wird hier zugleich als Kriegsgott und Planet besungen (vgl. 
E. Pfeiffer, Studien zum antiken Sternglauben [1916] 103 ff.); er gehört 
zu den KUKonotoi, deshalb ist es wichtig, daß sein Licht np11U ins Leben 
der Menschen herabstrahlt.. 
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als <pwc; bezeichnet - aber mit einem christianisierenden Zusatz, 
vgl. Dölger a. a. 0. 378 f. 

Die Benennung der Gottheit als "Licht" hängt damit zusammen, 
daß man sich ihre Erscheinung von Glanz umgeben, von Licht 
umflossen dachte (vgl. Pfister, Epiphanie R-E Suppl. IV 315 f.). 
Ausführliche Scl1ilderungen dieser Art Hom. h. 2, 262 ff. 267. 
4, 86 ff. 5, 189. 278 ff. ; kürzere Beschreibungen bringen ähnliche 
Züge: Isyll. E 7: O"uvaVTf]O"ac; O"uv ÖrrAotO"IV I Aal-trrO~-tEvoc; XPUO"EoiO"', 
'AO"KAamE. V gl. auch Epidaur. 134 (Pallas), wo O"TiAßovm und 
M~-trrouO"' erkennbar sind. Philod. 21 (Dionysos) : mhoc; b' aO"np6Ev 
bEWJ.<; I <paivwv. Menandr. S. 439 Sp. (Apollon): <pMl b' ouv 
EK<paVEVTa TWV wbivwv 9EOV AU~-tl.j.lat 1-!EV TOO"oihov, ÖO"OV ... 
Diophant. 9 (Asklep.): örrwc; O"' EO"ibw TÜV €~-t<'>v 9Eov I TÜV <pat
bp6npov xeovoc; ElaptVac; (also zugleich Vergleich mit Glanz und 
Blüte). Physis heißt Orph. h. 10, 3 rravaur~c;, Hygieia Ptol. 
V. 10. 16 EtJaur~c;, Persephone ÜqJh. h. 29, 11 EU<pEHtlc;. Von 
Blitzen umzuckt erscheint Dionysos Pap. r. g. V. 16 f. Auge 
und Antlitz der Gottheit leuchten, s. o. S. 127. Göttliche xap1c; 
offenbart sich im strahlenden Licht: Frg·. chor. 4, 5 (Tyche): 
ä TE XUPI<; AU1!1TEI mpl O"av 1TTEpura XPUO"EaV und Method. V. 123: 
EAa~-tl.j.IE b' tl 9EOU I xapl<; ßpoTo'ic;. Der Glanz vergotteter Menschen 
wird hervorgehoben: Dioskor. 12, 19. 13, 22 (Kallinikos): xap~-tan 
Aa~-trrET6ov T' &~-tapuwam oia O"EA~Vtl. Pap. Chic. III 1 stand wohl, 
daß Licht vom Antlitz Arsinoes herabstrahlte (s. o. S. 127). 
Vgl. auch das hymnische Lob der Geliebten Nonn. Dion. 34, 105 f. 
Die gefeierten Herrscher nennt Dioskor. 10, 5 rravAo.~-trrpoc;, 

11, 19 Aa~-trrp6ßtoc;. Unter dem Bild von Licht und Glanz schaute 
der Grieche die sich offenbarende Gottheit, ahnte er die Er
füllung sehnlichster Lebenswünsche. 

ReichsteFülle wird bezeichnet durch bildhafte Redeweisen, die aus 
dem Leben in der Natur herübergenommen sind: e a A A EI v, ß p u EI V 
u. ä. Solche Fülle gehört zum ÖAßoc; (Hom. h. 30, 9 ff.) und wird 
von den Göttern verliehen: Pind. pai. 2, 50: To b' Eußou- 1 Aim 
TE Kal a(lb )o'i I E'fKEi~-tEvo(v) alEl e<iHEI ~-taAaKa'ic; E(u )bia1( c; ·) 1 Kal To 
1-!EV ÖIÖÜTW I 9E6c;. Mit Hygieia TE9UAE 1TUVTU (Ariphr. 7), rrac; b€ 
M~-toc; 9aAAEI rroAU'f119~c; (Orph. h. 68, 4). Der ÖAßoc; soll e<iAAWV 
sein (Pind. N. 3, 6); man bittet um Elp~vav eaHouO"av EUVo~-tit;t 

(Timoth. Pers. 252 f.), um ßiov Eu9u~-toiO"IV &El 9aAAOVTa AO'fHJ~-tolc; 

(Orph. h. 15, 11 cod. Thryll.; 19, 23), um 9aAEpov ·r6vov (Hom. 
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h. 4, 104); der Reichtum ist 'fAUKEpoc;; eaXitJOW (Ürph. h. 68, 9), 
der Ruhm SaXit;~<n ßpuaZ:ov (33, 6). vVie :für einzelne Lebens
güter, wUnschen die Menschen dies SaAXEIV auch für sich selbst 
(Maked. 18: eaAXEIV EV ßiOT~) und für den Staat (Aristokl. 9. 
Limen. II 13 :f. Ptolem. 20). Der Gott selbst kommt "blUhend", 
Uberströmend von Gütern, zu den Menschen: Orph. h. 29, 18 
(Persephone): Etp~Vt;J eaHouO"a Kalt1rn6XElp' U'flElt;J I Kal ßilf.l EUOAßlf.l. 
10: KaprroiO"I ßpuoucra. 53, 10: (Amphietes): Etn€potc;; t<aprroiO"l 
TEAEO"O"I'fOV0\0"1 ßpuaZ:wv. 73, 4 (Daimon): TTAOUTOMTTJV, 6rr6T' av 
'fE ßpuaZ:wv oiKov €cr€X8t;J. 52, 13 (Trieterikos): E.Ae€, 1-HXKap, ).IUO"Tt;JO"I 
ßpuwv. 26, 3 (Ge): KaXalc;; ÜJpt;JO"I ßpuoucra. Ebenso gehört zu 
der typischen Epiphanieschilderung - bei der die WUnsche 
des .Menschen außer acht bleiben - gelegentlich, daß alles 
au:fblUht und au:fsproßt: Orph. h. 38, 13 (Kureten): TOTE bt1 pa 
Kal avew rraVTa TE8tlk p IV 1611 : av€8aA€v ll 'ff\ O"OU ETriAU).l
IVCI.VTO<;; (Helios ; auch hier Glanz und BlUte nebeneinander). 
Aristoph. Thesm. 999 (das durch Vasen bekannte Bild des Dio-
11ysos) : KUKAlf.l bE. mpl cr€ KIO"O"oc;; I EurrhaXac;; EAIKI e&AXEI. Dem
entsprechend heißt Dionysos KI0"0"6ßpuoc;; Orph. h. 30, 4; vgl. 
auch Aristoph. Frö. 328. ßpuEIV steht auch von dem reichen 
Besitz der Gottheit (Aisch. Ag. 169. Zeus-Dikt. h. 19. Orph. 
h. 9, 7. 22, 8 vgl. 12, 2); denn die Götter leben selbst in 
sprossender Fülle, €v SaXit;J<;; (Hes. 'fheog. 65 ; vgl. auch Theokr. 
17, 22. Ariston. 2, 7. Dioskor. 7, 7). Daraus ergibt sich der 
vVunsch des Menschen: 86.HE ).101 (Dioskor. 1, 12. 13, 3), der 
dem xalpE durchaus entspricht (vgl. o. S. 131 :f.). Als Beinamen 
begegnen: 8aXEp6c;; Anth. Pal. 9, 525, 9; aE18aMc;; s. o. S. 44 :f. ; 
in den Orph. h. rravTo- 34, 16, 0.~-t<pl- 46, 2, IEpo- 40, 17, KU).lo8aX~c;; 

17, 5. Sie heißen aue1eaMc;; (Orph. h. 26, 3. 40, 10. 56, 6. 67, 5) 
als Mehrer der eaAia bei den Menschen. Solche ea>..ia, an der 
sich die Götter auch :freuen (Orph. h. 2, 6. 55, 8. Eur. Bakch. 417), 
gehört also sowohl zu ihrem eigenen glUcklichen Dasein ·wie zu 
dem von den Menschen ersehnten GlUck; sie ist ein Teil des 
oben betrachteten oXßoc;;. 

Zu diesem Glück gehört auch noch die Freude, die :für den 
Griechen nichts anderes war als die wünschenswerte seelische 
Einstellung, vgl. o. S. 89. Die Sehnsucht des Menschen ist, 
Eu <p p w v zu sein, von den Göttern im Leben Eu <p p o 0" u v 11 zu 
erhalten; vgl. die Schilderung· des Glücks jener oXßwl Hom. 
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h. 30, 13 ff. (s. o. S. 140) 1). Die Chariten erhalten besonderes 
Lob; ohne sie, sag·t der Dichter, können alle möglichen GUter 
die Freuden des Lebens ( Euq>poauvac; ßloTmo) nicht wecken (Orph. 
h. 60, 9). Theogn. 1324 bittet Aphrodite: (scil. ~-tE) TPEI.J.IOV b' 
aiie1c; Ec; Euq>poauvac;. Prokl. 7, 48 wünscht Euq>poauv11v EpaTEiv~v, 

Orph. h. 15, 11 cod. Thryll. und 19, 23 ßiov Eu e u ll 0 I 0' I V aEi 
eaAXovm AO"fiO'~-tolc;. Orph. h. 84, 3 f. soll Hestia die Mysten 
Euq>povac; mache11. Die hymnisch gefeierte Stadt Beroe heißt 
bei Nonn. Dion. 41, 146 l!vb10v Euq>poauv11c;, Sitz der Freude 2). 
Die Epiphanie der Götter, die ja die Freudenspender sind, ruft 
bei den Menschen vielfach Freude hervor (vgl. Pfister, Epiphanie, 
R-E Suppl. IV 318): s. o. S. 33; ferner Eur. Alk. 582 ff., wo 
das Hirschkalb um den kitharaspielenden Phoibos tanzt, xaipoua' 
EÖq>pov1 ~-toXrr~; Ox. pap. 1380, 159 ff., wo sich die Sterne, und 
Theogn. 10, wo sich das Meer an der Epiphanie des Gottes 
freut. Rom. h. 32, 14 wird eine ·wundertat der Dioskuren erzählt: 
vauTmc; 0'~~-taTa KaXa, rr6vou KptO'IV. ot b€ iMvTEc; I "fllSilO'aV ... 
Hier freuen sich die Seeleute im besonderen auch Uber die Tat 
der Götter, durch die sie aus Seenot befreit wurden. Häufig 
begegnet die entsprechende Bitte, daß die Götter den Menschen 
Freude bringen möchten: Horn. h. 26, 12. Erythr. II 15. Theokr. 
15, 149 (s. oben S. 134). Orph. h. 45, 7 (Dionysos): q>Epwv rroXu 
"f ~ 9 o c; ärraO'I. Orph. h. 66, 11 (Hephaistos) : ai€v örrwc; x a i p o u 0' 1 v 
Err' Ep"folc; ~1-!Epoc; EA9t;Jc;. Aristoph. Frie. 10 l5 als letzter der 
Wünsche, die Eirene erfüllen soll: Touc; b' av9pwrrouc; EmxaipEIV. 
Von Telesphoros heißt es Kaib. 1027, Z. 31: O'u "fE "fl19oau[vm0'1 / 
aolc;) rrEpi q>mbpa rrp6awrra "fEAWTCt X Eie; 1Ep[ EUO'IV. 

Die X a p I c;, die Gunst, die die Götter den Menschen verleihen, 
ist teilweise "Freude" fiir die Menschen, teilweise aber gleich
bedeutend mit der göttlichen "Kraft", die auf die Menschen 
iibertragen wird. Dem Hymnus soll "Kraft" verliehen werden 
Rom. h. 24, 5 (Hestia): xapiV b' ä~-t' ÖrraO'O'OV UOibfj (vg·l. oben 
S. 67 f.); um xap1c; =Zauberkraft bittet der Zauberer P IV 197 

1) Die e(Hppocruvll wird hier durch das zug-esetzte veo9tl"li<; (vg-1. oben 
9dk,.e1V) zum Ausdruck höchsten, beschwingten Lebensg-efühls. Das xop~uetv 
und ncliZ:etv der Mädchen auf der blumig-en Wiese stellt dazu ein reizendes 
Bild jener echt g-riechischen Freude. 

2) Dies entspricht der Auffassung- des Hymnus; Eü<ppocruv11 ist hier nicht 
etwa eine der Chariten, wie Braun a. a. 0. 42 richtig· ausführt. 
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und P XXIIa Bl. 2, Z. 17. Hingegen ist mit xap1c; "Freude" 
gemeint: Ariphr. 3 (Hygieia) : E1 rap nc; 11 TIAOIJTOU xaplc; 11 
TEKEwvJ ... (vgl. Simon. 56 D.und u. S.l62f.). Orph. h. 51,16 (Nymphen): 
auv BaKXLJ.l .ÖY]Ol TE xaplV 9VY]TOl01 q>EpOU<J((I (daß xaplc; hier als 
"Freude" zu fassen ist, zeigt Orph. h. 45, 7: q>Epwv . . . r~eoc;). 
- Nicht bestimmt festlegen möchte ich den Begriff bei Anakr. 
110: bibou xap!V Alax UAOU uh.p. Pind. frg. 75, 2: ETil TE KAUTUV 
TIE~TIETE xapiV, 9EOi. Eur. Heraklid. 767: ZEuc; ~01 xaplV EVblKwc; I 
EXEI. Kaib. 811, 5 (Eros): <1U b' C.tlJTyJ xapiV ... r TIVEOic;. Nonn. 
Dion. 19, 176 (an den toten Staphylos): bbc; xap!V. Zum Leuchten 
der göttlichen xap1c; vgl. oben S. 150. Im christlichen Sprach
gebrauch bedeutet das \Vort die Gnade (s. Dölger, Sol Salutis 2 

[1925] 204 ff.). Freilich die xaplc; AITIW<1a ßiOTCic;, um die Synesios 
bittet (2, 79 f.), ist doch wohl dasselbe wie die heidnische 
griechische Lebensfreude. Solche Freude erweisen = xapiZ:Ea9m: 
Orph. h. 27, 10. Jul. V 180 A. Archil. 75, 2. Bei den Göttern 
liegt die Macht dazu, die KA~bEc; xapuc; (Orph. h. 73, 6). Sie 
heißen xap~0<1UVY]c; "fEVETEipa! (Ül'ph. h. 60, 4), xaplÖWTtlc; u. dgl. 
(s, o. S. 125), TEp\jJI~ßpoToc; (Hom. h. 2, 233. P IV 2284; schon 
homerisch), noXunpn~c; (Orph. frg. 168, 9), TEpnv6c; (Orph. h. 3, 5. 
Mesomed. 9, 6. Maked. 18. Ael. Nik. 8. Anth. Pal. 9, 524, 20. 
Pap. Chic. III 1), xapiTEpnvoc; (Pap. Chic. III 5). TEp\j)lc; als Gabe 
der Götter wird genannt bei Ariphr. 6, Hes. Theog. 206 (Aphrodite), 
Eur. Bakch. 423 (Dionysos) und frg. 897, 5 (Eros), bei Euripides 
ausdrücklich als aXunoc; bezeichnet ; als Geschenk der Chariten 
erscheint TU TEpnva (Pind. Ol. 14, 5).- TIOAU"ff]9~c;, noAU"ff]9oc; (schon 
bei Rom. u. Hes.) steht als Beiwort der Götter (Pind. frg. 29, 5. 
Orph. h. 10, 10. 44, 3. 51, 3. 75, 1); es ist nicht als "sich freuend", 
sondern als "erfreuend" zu deuten, da auch die Gaben der Götter 
so genannt werden (Orph. h. 26, 10. 50, 4. 68, 4. frg. 21 a, 8. 
168, 31). xapiEic;, von den Göttern: Hom. h. 27, 17. 31, 12. 
Orph. h. 46, 5. Anth. Pal. 9, 524, 23; von ihren Gaben : Rom. 
h. 7, 41. Alkm. 67, 3. Die Götter, die also den Menschen F1;eude 
bringen, deren Erscheinung die Menschen erfreut, in deren Blick 
schon xap1c; liegt (xapiTWTIY]c; s. o. S. 127), sind selbst ein X a p ~ a 
für die Menschen (s. oben S. 121; vgl. auch Nikiad. V. 19: Kai 
<1q>l[ V] ~aha XUP~rtTCI. ÖOtf]c;). 

In der Hymnensprache wird die Freude gelegentlich durch 
o a p o 1 bezeichnet, wie sie die Götter genießen Horn. h. 23, 2 f. 
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3, 58. 4, 249 ; in 3, 170 erscheint das oapiZ:EtV deutlich als Cha
rakteristikum der göttlichen Glückseligkeit. Demgemäß richtet 
sich auch der Menschen Sehnsucht darauf: die oapot gehören 
Hes. Theog. 203 ff. zur Tlf..t~ der Aphrodite und können von ihr 
den Menschen zuerteilt werden (ähnlich Prokl. 2, 10); bei Ari
phron wird mit den Xaphwv oapot (V. 8) das Bild höchsten 
Lebensglücks zu Ende geführt (s. o. S. 149). Vgl. auch Synes. 
8, 38. 

Höchste Steigerung des Lebens, Glück und Freude sind Sehn
sucht des griechischen Menschen; einzelne dazugehörige Güter 
erkennt man in Reichtum und Wohlstand, Gesundheit und Lebens
unterhalt. Im ganzen aber ist jenes höchste Lebensglück, das die 
Götter geben sollen, dem Menschen ungreifbar und unfaßbar. 
Nicht die Sprache des Alltags kann es bezeichnen, mit dem 
Dichter nur kann man es ahnend schaueiL So spricht aus diesen 
Hymnenpartien gewaltige Lebenssehnsucht und unbekümmerte, 
befreiende Lebensfreude zu uns. Dies ist nicht schlechthin Streben 
nach eudaimonistischen Gütern; denn es entspringt nicht einer 
Gesinnung, die nur das aug·enblickliche Bedürfnis und die Befrie
digung eines angeborenen Lebenstriebes kennt. Jenes ·starke 
Lebensgefühl entstammt vielmehr einer einheitlichen Lebens
auffassung, einer freudigen Lebensbejahung. Die griechi
schen Götter "wohnen nicht außerhalb dieser Welt, sie sind ein 
Teil der Welt, wenn auch der heiligste und erhabenste" (E. Rohde, 
Die Religion der Griechen, Kl. Sehr. II 327). Dies erkennen wir 
klar an dem Bild ihrer Glückseligkeit: sie genießen selbst all 
das Glück und die Freuden, die der Menschen Sehnsucht sind ; 
ja die Gottheit haßt sogar den Menschen, dem das Herz nicht 
darnach strebt, sein Leben glücklich zu verbringen, Euaiwva 
btaZ:tjv (Eur. Bakch. 424 ff.). 

§ 9. Familie und Staat. 

Familie und Haus stand empfindet der Grieche als hohe 
LebensgUter, wie aus manchen Andeutungen in den Hymnen zu 
entnehmen ist; freilich werden uns hier, bei der ganz allgemeinen 
Haltung des Hymnus, keine eingehenderen Vorstellungen ver
mittelt. ·wir erkennen die Freude am reichen Kin der s e g e n, 
'veml Ariphr. 3 von der xapt~ TEKEWV spricht. Die Bit.te um 
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Nachkommenschaft, schon ein wichtiger Bestandteil des prmu
tiven Gebets (vgl. Heiler a. a. 0. 63), findet sich auch in grie
chischen Hymnen ; so bittet Prokl. 7, 48 in einer ehvas nackten 
Aufzählung auch um TEKva. Im allgemeinen unterscheiden sich 
aber diese griechischen Gebete von den entsprechenden der 
Primitiven gar sehr durch ihre geadelte Gesinnung und Form. 
Der Wunsch des Anchises ist Rom. h. 4, 104: noiEt b' ElO'oniO'w 
eaXEpov y6vov. Die Kinder in fröhlichem Treiben gehören zum 
oXßoc.; (Rom. h. 30, 13 ff.) ; aber nicht Kinder schlechthin sind 
damit gemeint, sondern wohlgeratene Kinder, was der Grieche 
in unübertrefflicher Weise durch die Silbe Eu- zum Ausdruck 
bringi. So macht Ge, von der jener oXßoc.; stammt, die Menschen 
EÜnatbEc.; (Rom. h. 30, 5); ebenso werden Athene und Artemis in 
einer hymnischen Anrufung um EUTEKvia fi.i.r das Geschlecht des 
Erechtheus gebeten (Eur. Ion 468 ff.) und späterhin (V. 490 f.) 
wird die ßwT&. Eurrmc.; gepriesen. V gl. überhaupt die Wert
schätzung der EU'fEVEW bei den Griechen. Weil die Götter die 
Kinder nähren und aufziehen, werden sie durch das Beiwort 
KOupoTp6q>ot geri.i.hmt (s. o. S. 148). Spenderin der Nachkommen
schaft, 'fEVVOb6TEtpa, heißt Aphrodite Üll)h. h. 55, 12. Gelegentlich 
macht sich der Mensch auch frei von seiner ganz egozentrischen 
Einstellung und betet zu den Göttern rur seine Kinder, was 
immerhin eine - wenngleich noch egoistisch gefärbte - F U r
bitte darstellt (Nikiad. V. 20. Kaib. 771, Z. 4. 812, Z. 5). 

Wie die Kinder im besonderen, so sollen die Götter den 
ganzen Haus s t an d in ihre Obhut nehmen: Kaib. 1026, 6 
(Asklepios): vuv ouv mivTU bO!lOV '(EVha[c.; TE Kal arXaa TEKVa I O'WtE. 

Die Ergänzung· von Franz c'q;l.aa niKva ist bedeutsam: der Ausdruck 
steht in der Hymnenliteratur von den Kindern des Gottes (s. o. S. 128). 
'Vir lwnnten schon häufig die Gleichordnung von Gott und 1\iensch fest
stellen; so heißt die Gottheit EÖTEKvo~, und EUTEKvia ist auch der ·wunsch 
des Menschen; daraus g·eht hervor, daß die obige Ergänzung· durchaus 
möglich und wahrscheinlich ist. 

In der Schilderung des oXßoc.; ist das Hauswesen nicht ver
gessen (Horn. h. 30, 10. 5, 488 f. s. o. S. 139 f.; Orph. h. 68, 4 
s. o. S. 150). Die Götter haben ihren Sitz im Hause der 
Menschen und wachen i.i.ber Glück und Gedeihen ; vor allen 
Hestia (Rom. h. 29, 1. 4, 30. Orph. h. 84, 2), dann Prothyraia 
(Orph. h. 2, 6), Hephaistos (Orph. h. ß(j, 8); ferner Hestia und 
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Hermes Hom. h. 29, 10 : a).lcpcin.pol rap €mxeoviwv avepwrrwv ! 

vcxiETE bw).ICXTCX KcxXa (bezeichnend ist die Benennung der Häuser 
als KcxXa: so sind sie eben das Ideal, so sollen sie mit Hilfe der 
Götter werden; ähnlich Orph. h. 68, 4). Man stellt sich auch vor, 
daß der Gott ins Haus der Menschen kommt und reichste Fülle 
an allen Gütern mitbringt: Orph. h. 73, 4 (Daimon) : rrXourob6n1v, 
orr6r' uv 'fE ßpuaZ:wv o\Kov €cr€X81J, vgl. Hom. h. 4, 92. Dem ent
sprechen die Bitten Horn. h. 24, 4 (Hestia): EPXEO r6vb' ava 
oiKov und Ariphr. 1 (Hygieia): ).!ETa O"EO vaiol).ll ro XEmOf.!EVov i 
ßloTd~, <ru be ).IOI rrp6cppwv cruvo1Ko~ EI~H;. Ähnlich heißt Nomos 
Orph. h. 64, 10 aßXamw~ ltclO"I O"UVOIKWV I TOl~ VOf.ll).IOI~ und der 
v6o~, die Gabe der Mnemosyne, 77, 4 ßporwv I.J.IUXfjO"I <ruvoiKO~. 
V gl. auch Greg. N az. 4, 137. 

Die Bezeichnung der Götter als ouvoucot beg·eg·net auch in der sonstig·en 
Literatur; an Gedanken des Hymnus klingt an Bakchyl. XIV 56 Bl.: öA~iwv 
1raibeo;; vtv (= Ll.!Kav) et'JpovTE<;; ouvotKov. Ja sogar Abstrakta werden so be
nannt: Kritias frg. 29 Diels: oocpf]<;; b€ rrevia<;; <Jt<atoTI']TCt rrAouoiav I Kpeiooov 
<JUVOlKOV EO"TlV EV bO~tol<;; EXELV. 

Der soziale Sinn des Griechen zeigt sich in seinen Gebeten 
fiir den Staat, für seine rr 6 X 1 ~ und seine Mitbürger. Die Gott
heit gewährt dem Staat (s. o. § 6) Hilfe (apwr~, rrcxpE'ivm), Ab
wehr feindlicher Mächte ( arrEpuKELv), Schutz ( <rwZ:EIV und rroXi<r<roo~; 
pttE0"8m, pu<rirroX1~, €pu<rimoX1~; cpuXa<rO"EIV : Theogn. 782. Aiscl1. 
Sieb. 135 :ff. Pap. Chic. II 19. Philod. 12 f., 25 f. usw.). Man 
bittet für den Staat um oXßo~, EUbCXI).IOVlCX und EUlllTEAlCX und 
wünscht, daß er eaAXEI (s. o. § 8). Weitere Bitten Eur. frg. 453,9 
(Eirene): \81 ).101, rr6rvcx, rr6X1v (vgl. V. 10 :ff.); Schutzfl. 630 
(s. o. s. 87); Erythr. II 13 (Asklepios): '(Xcxo~ b' ETIIVlO"EO I rav 
a).lav rr6X1v Eupuxopov. Scol. 1, 2 (s. o. S. 117). 2, 4 (s.o. S. 78). 
Zeus-Dikt. h. 29 wird der Gott gebeten, auch die Städte zu 
befruchten: [e6pE KE~]rr6X11cx~ U).IWV. Isyll. B 12 :ff. spricht sein 
Gebet für die Bürger und ihre Nachkommen. Ferner stehen an 
zahlreichen eng mit der dramatischen Handlung verknüpften 
Tragikerstellen und in einer Reihe von Inschriften Bitten für 
den Staat. Schutzherren einer Stadt sind insbesondere die
jenigen Götter, die sie in Besitz haben (vgl. Aristoph. Thesm. 
317 :ff. 1140), die 8Eol. rroXwOxm: Aisch. Sieb. 69. 110. 822. 
Schutzfl. 1020. Aristoph. Ri. 581. Wo. 602. Kallim. 5, 53. Agath. 
Schol. 2, 1. So bittet Isyll. D 23 den Asklepios mit stärkerem 
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Nachdruck: TUV CJav 'Erribaupov l.laTp6rroXtv au- I Eov. Auf solche 
engere V erbinclungen zwischen Gott und Mensch wird mit 
Vorliebe hingewiesen, um sich der göttlichen Hilfe mit desto 
größerer Gewißheit zu versichern . 

. Im einzelnen sollen die Götter dem Staat vor allem drei hohe 
Güter verleihen, offenbar die staatlichen Ideale des Griechen: 
EUVOt-tia, btKr] und Elp~V'l (vgl. Pind. 01. 13,6 f.). Den oXßo~, 
den Apollon dem Volk bringen soll, beschreibt Timoth. Pers. 251 : 
rrt.t-trrwv &m)j.!ovt Xa- I 0 nj)b Etp~vav I e&XXouCJav EVVOj.!t<;<. In der 
Form der Bitte frg. chor. 5, 5 (Moiren): rr€t-trrETE b' ät-tt-ttV pob6-
KoXrrov I Euvoj.!(av Xmapo8p6vou~ T' abEA<pa~, 6.iKaV I Kai CJTE<pllV'l
<p6pov Elpavav · I rroX1v TE TavbE ßapu<pp6vwv I XEM8mTE cruvTuxu'iv. 
Pind. pai. 1, 9 (Apollon): (Ta)v b€ Xawv TEVEav 1 bapov Ep€mot 1 

( CJw )<ppovo~ äv8ECJIV EUVOt-tia~. Ebenso bittet Isyll. B 12 ff. und 
Orph. h. 40, 19 f. unter anderem um Elp~V'l und EÖVot-tia (s. o. 
S. 146). Für den Tempel von Epidauros wird Euvot-tia erbeten, 
Epidaur. 129, 11. Von den drei genannten Gütern ist die 
EUVOj.!(a, die letztlich die blK'l in sich begreift, das höchste 1) 
und vor allem auch ethisch wertvoll; denn die Bitte um Etp~V'l 
kann bis zu einem gewissen Grade auch aus egoistischen Motiven, 
um des eigenen Wohlbefindens willen, ausgesprochen werden. 
Zu dem öXßo~, wie ich ihn gemäß Hom. h. 30, 9 ff. auffasse, 
gehört auch jenes hohe staatsbürgerliche Ideal (V. 11; s.o. S.139f.). 
Um dp~V'l (vgl. auch das Gebet an Eirene Eur. frg·. 453) wird 
ferner gebeten: Kallim. 6, 137 (Demeter): <p€pßE Kai Elpavav, 'lv' 
ö~ äpoCJE T~vo~ &t-taCJJJ. Aristoph. Thesm. 1146 (Athene): EXouCJa 
b€ 1-101 t-t6Xot~ I Elp~V'lV <ptHopTov. Der Frieden ist vor allem auch 
ein Geschenk der göttlich verehrten Herrscher: Demetr. h. 21: 
rrpwTov j.!EV ElpllV'lV rroi11CJov <p(han. Dioskor. 13, 32: Elp~V'l 

T!ll-ll'l 8EO'tKEXO~ ~V8EE rraVT'l (vgl. 2, 3); denn Kallinikos hat das 
Land von Räubern befreit und diese sind in Furcht, EÖVot-ti'l~ 

bta KUAAO~ (V. 37). V. 53: 0~ß'l rraCJa x6pEUCJOV 2), Etp~V'lV b€xou 
(ebenso 3, 1. 5, 1). In den Orphischen Hymnen wird Frieden 

1) Die euvof.iia, die Salon in voller Klarheit geschaut hat, bewegt das 
politische Denken des Griechen als ein Idealbild, das "auf dem Boden der 
gegebenen Verhältnisse" verwirldicht werden soll (W. Jäger, S.-B. Berl. 
Ak. [1926] 81 f.). 

2) Dieser Wunsch erklärt sich aus den typischen Epiphanieschilderungen, 
vg·l. Philod. 8 f. 
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von den Göttern erbeten, häufig zusammen mit anderen GUtern 
(s. o. S. 146), ferner 14, 13. Man hat hier den Eindruck, daß 
all diese Bitten nicht dem Geruhl für das Gedeihen des Staates, 
sondern mehr dem Verlangen nach eigenem Wohlergehen ent
sprungen sind; ähnlich steht es im homerischen Areshymnus 
(8, 16; s. o. S. 116 f.). Als Erklärung· fUr die häufigen Bitten 
um Frieden in den Orph. Hymnen fuhrt Albr. Dieterich (a. a. 0. 25) 
an, daß die zahlreichen Kriege der Diadochen eine große Sehn
sucht nach Frieden wachgerufen hatteiL (Dieterich setzt die 
Entstehung der Hymnen in die Zeit von 200 v. Ohr. bis Christi 
Geburt.) Jedenfalls scheint in den Orphischen Hymnen kein 
Geftthl mehr fUr die Staatsgemeinschaft vorhanden zu sein; die 
einzige vorkommende FUrbitte steht 34, 10 (Apollon): KA09i f..IEU 
EUXOf..IEVou X a w v ü rr E p Eucppov1 9uf-1!J1. Dies ist, wie Dietm·ich 
a. a. 0. 12 f. gezeigt hat, das Gebet des ßouK6AOii; (des Vorbeters) 
rur seine Gemeinde (die Xaoi = "Laien"). Damit war die reli
giöse Gemeinde an die Stelle des Gebets g·erUckt, wo wir in 
älterer Zeit die Idee der staatlichen Gemeinschaft angetroffen 
hatten. 

§ 10. Ethisch-geistige Werte. 

Die griechischen Ideale geistig·er Art klingen gelegentlich in 
der Hymnendichtung an. Zunächst sind die Formulierungen mit 
f. cr e X 6 ~ö; und a y a e 6 ii; zu beachten. Die beiden Adjektiva (gleich
bedeutend mit "gut") bezeichnen eine unUberbietbare \Vert
schätzung (vgl. Leop. Schmidt, Ethik der alten Griechen I [1882] 
289 ff.) ; ihr Begriff ist nicht auf rein ethisches Gebiet beschränkt, 
umfaßt aber nicht nur vitale \Vünsche, sondern zugleich tiefste, 
innerste Angelegenheiten. Rom. h. 5, 225 wilnscht Demeter als 
Sterbliche der Metaneira : Kai cru, yuvat, f..IUACt xaipE, 9Eoi bE TOI 
E (Je A a rr6pOIEV. V g·l. Rom. Od. 8, 413: Kai (JU cpiAO!i; f..IUACX xaipE, 
9Eoi bE TOI ö Aß 1 a boiEV und Rom. h. 2, 288 : ouH TE Kai f..IE'fCX 
xalpE, 9Eoi bE Tot ö X ß 1 a boiEv. Die drei Stellen sind nicht nur 
formal, sondern auch gedanklich nahe verwandt: eine FUrbitte 
für den Nächsten, die ihm das Höchste, was es gibt, wilnschen 
will. Zum Ausdruck dessen haben wir auf der einen Seite ÖAßla, 
das höchstem Lebensglück - wenn man will, mehr äußerem 
Lebensgliick- g·leichzusetzen ist (s.o. S. 139 ff.), auf der anderen 



€cr8A<X, worunter wir alles Edle, Gute, Rechtliche, alles ~Wertvolle 
zu verstehen haben und worin also sicher auch innere Werte 
enthalten sind. Ich kann mir nicht denken, daß die Griechen 
jener Zeit die beiden Begriffe als Gegensätze empfunden haben; 
die Inhalte deckten sich, mindestens zum großen Teil, in ihrem 
Bewußtsein und durchdrangen sich geg·enseitig. Für sie war 
schon ein er der beiden Begriffe dasselbe, was wir bei ihrer 
gegensätzlichen Interpretation als die Summe beider heraus
stellen können : tlie V ereiniguug aller inneren und äußeren 
Lebenswerte, die das griechische Lebensideal ausmachen. Die 
enge Verbindung von €cr8X6. und oXßo~, die einen geg·ensätzlichen 
Gebrauch beider ausschließt, zeigt auch die oXßo~-Schilderung, 

innerhalb deren es heißt (Rom. h. 30, 10): oiKo~ b' Ef.lTtll.lTTAcmxt 
€cr8Xwv. Das bedeutet, daß das g·anze Haus (mit allen darin 
r~ebenden) mit a.llem Guten und 1N ertvollen, also auch mit guten 
Eigenschaften u. dg·l. erfüllt wird. €cr8A6. begegnet verschiedent
lich in älterer wie in späterer Hymnendichtung: Theogn. 4 
(Apollon): €cr8Xa Mbou. Ox. pap. 1015, 16 (Hermes): KEiva f.lEV 
€cr8M q>iAo~ b~f.llfl rr6pE~ · €cr8M b' €rr' €cr8Xolc;; I €v8abE vOv rraibwcrt 
btbo\c;; Kai af.1Eivova mOm. P XVII b 13 (Hermes) : €cr8Xa f.lEV 
€cr[Xo]lmv rrapE.XEtc;;. Orph. frg. 337, 3 (Zeus): Kai Tolc;; f.lEV (= den 
Guten) rrp6q>pwv TE Kai ~mo~ €cr8Xa bibwm. Persephone wird 
gebeten zu sorgen, daß die Schlechtgesinnten der Stadt kein 
Unheil zufügen, €cr8[X]a .b€ rr6.vm (Nikiad. V. 16). Häufig· tritt 
€cr8X6c;; und ara86~ als Adjektiv zu anderen erbetenen Gütern; 
damit wird die Bitte um ein mehr irdisches Gut geadelt. Die 
Griechen schätzen nicht den Reichtum schlechthin, sondern nur 
den ehrenhaften (vgl. Hübner, De Pluto, Diss. Halle [1914] 244ff.); 
daß die häufige Bitte um eine angenehme ,,Erfüllung des Lebens" 
nicht rein hedonistisch ist, beweist das fast überall hinzugesetzte 
ara86c;; bzw. €cr8X6c;; (s. o. S. 137). Der Wunsch der Menschen 
ist Orph. h. 63, 13 (Dikaiosyne), w~ av lcropporrh;JO"IV &Ei ßloc;; 
€cr8Xoc;; obEUIJ I 8VtlTWV avepwrrwv. Jul. IV 158 B bittet Helios 
boOvat ßlov ara86v. In der allgemeinen Bitte um Vollendung der 
menschlichen Dinge steht öfters €cr8X6c;; oder ara86c;; (s. o. S. 118); 
Ruhm und Ansehen bei der Mitwelt sollen ebendieselben Eigen
schaften besitzen: Theokr. 22, 214 (Dioskuren): ~f.lETepmc;; KAE.oc;; 
Vf.lVOtc;; 1 €cr8Xov &Ei rre~trrotTE. 17, 116 (Ptolemaios): Ti b€ KaXXwv 
avbpi KEV ElY] I 6Xßltp 11 KAEO~ E0"8AOV EV &vepwrrotO"lV apecr8at; 
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Orph. Arg. 3 (Apollon): cru bf: ~101 KAEO~ E<19AOV orracrcrc.u~. Solch 
KAEo~ €cr9A6v ist Gabe der Nike (Orph. h. 33, 6). Solon 1, 3 
(Musen): oXßov ).101 rrpo~ 9EWV /laKapwv b6TE Kai rrpo~ cl1T<XVTWV I 
&vepumwv a!Ei MEav EXHV &yae~v. IG XIV 652 (Herakles): Mc; 
bE. .F' iv U.vepwrrolc; MEav EX EIV U.yae[ a]v. In den Orph. Hymnen 
und bei Proklos ist gelegentlich von btavma, 'fVW).lat u. dgl. die 
Rede, die &ya9ai und €cr9Xai sein sollen (Orph. h. 61, 11. 62, 10. 
86, 7. Prokl. 7, 25); doch möchte ich hierauf keinen Wert legen, 
da in anderen Hymnen Parallelerscheinungen fehlen ; ebenso 
wurde die Scheidung der Menschen in Gute und Schlechte, 
die auch nur in diesen beiden Hymnensammlungen vorkommt, 
beiseite g·elassen, da nur das Gemeinsame der gesamten Hymnen
dichtung herausgestellt werden sollte. Es ist noch anzuführen, 
daß die Gottheit als Beistand der Menschen das Beiwort €cr9X6c; 
erhält (Hes. Theog. 435. 439. 444. 972), sowie €cr9Xob6TI"Jc; 
(Synes. 4, 270) und €pywv <11"J).lavrwp &yaewv (Orph. h. 8, 10) 
heißt. (Das Neutr. Plur. &yaea, "die Güter", scheint vorwiegend 
materielle Werte zu bezeichnen.) Das Wort K a X 6 c;; dient im 
Laufe der Entwicklung immer mehr zur Bezeichnung des Sittlich
Guten (vg·l L. Sclunidt a. a. 0. I 338 :ff.) und entspricht völlig 
einem €cr9X6c;; oder &ya96c;;: Hom. h. 29, 4 (Hestia): KaAov €xoucra 
JEpac;; Kai Tt).ltov. 12 (Hestia und Hermes): Ep'().lara KaM v6tp 
e' E<11TE<19E Kai ~ßlJ. Orph. h. 86, 8 (Oneiros): w~ uv &Ei TO KaAOV 
).laXXov, 'fVW).l!J<H rrpoA1')cp9€v, I TEprrwXalc; urr&rt;J ßiou &v9pwrrwv 
rrpoxap€vrwv. 8, 8 (Helios): Eu<1EßE<11V Ka9obi"J'fE KaXwv. V g-1. 
Prokl. 5, 14. (Das KaX6v frg. chor. 4, 4 gehört nicht hierher.) 
Im Hymnus ist also auch eine Sehnsucht nach höheren Werten 
lebendig: die menschlichen Wünsche nach einem g·lii.cklichen 
Leben sind davon durchdrungen, alle Gaben der Götter sollen 
zugleich €cr9M, &yaea sein. 

Substantivische Formulierung hierfür ist das 'Wort & p E T t11). 
Hom. h. 15, 9. 20, 8: bibou b' apET~V TE Kai oXßov. wenn hier 
gerade Herakles und Hephaistos um &pET~ gebeten werden, so 

1) Vg'L L. Schmidt a. a. 0. I 295. Die Ansicht, daß ap€Tii ursprüng·lich 
kein sittliches Gut, sondern Reichtum, Ansehen, Macht bezeichnete (Wila
mowitz, Sappho u. Simon. 169 ft'. JH. Hoft'mann, Die ethische Terminolog·ie 
bei Horn er, Resiod . . . Diss. Tübingen (1914] 118 ft'.: Resiod; vgl. hin
gegen 128 f. : die Auffassung· für Solon), kann ich für die zitierten Stellen 
der Homerischen Hymnen nicht billigen. 
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ist dies kein Zufall: jener ist der Mensch, der Übermenschliches 
leistete und deshalb zum Gotte wurde, Hephaistos hat die 
Menschen (wie der Hymnus ausdrUcklieh betont) Künste und 
Fertigkeiten gelehrt j die apET~, die diese beiden den Menschen 
verleihen sollen, muß unbedingt die persönliche Tüchtigkeit, das 
Können, einschließen. Man darf apET~ hier in ähnlichem Sinne 
fassen wie Aristoteles rhetor. I 9, 1366 a b ; ich möchte die 
Bedeutung etwa festlegen als die Schaffenskraft und Mannes
tugend, den vollen 'V ert der Persönlichkeit (wozu auch Tugen
den wie Gerechtigkeit, O'W<ppOO'UVI'J usw. gehören). Mit apET~ und 
oAßo~ haben wir eine ähnliche Gegenüberstellung, wie oben mit 
E0"9Aa und oAßHx; die apET~ ist die Mannestugend, die T<X E0"9M 
in sich vereint, das Persönlichkeitsideal des Griechen; 
oAßo~ t) ist das höchste Lebensglück auf Erden, der erwünschteste 
L e b e n s zu s t an cl Damit ist ein "Ne beneinander von ,geistigen' 
und ,weltlichen' Gütern" gegeben, wie es Heiler (a. a. 0. 196) 
als charakteristisch fiir die griechische Religion bezeichnet ; diese 
Gegensätzlichkeit empfindet deutlich Kallimachos, der das Gebet 
der Horn. Hymnen weiter ausbaut (1, 94; Zeus): bibou b' apET~v 
T' äq>EVO~ TE. I OUT' apETfj~ ÜTEP oi\ßo~ ETiiO"TCXTctl uvbpac;; OEtEIV I ouT' 
&pm) Ct<pEVOIO. bibou b' apET~V TE Kctl oAßov 2) .. Der hellenistische 
Dichter, der in einer spekulativeren Zeit lebt, erkennt die Begriffe 
klarer; er hat den Gegensatz der beiden GUter stärker heraus
gearbeitet und zugleich die Notwendigkeit ihrer gegenseitigen 
Durchdringung· nachdrUcklieh betont. Der ältere Dichter sah 
diesen Unterschied nicht, er fühlte ihn vielleicht, aber fUr sein 
natürliches Empfinden war der schöne Zusammenklang beider 
Werte naturgegeben und selbstverständlich. Ihre Verbindung· 
ist durchaus gTiechisch; der Altarkreis in Philadelpheia mit 
seinen zahlreichen Personifikationen, der fUr die griechische 
Lebensanschauung· sehr lehrreich ist, zeig·t dieselbe Zusammen-

1) Weinreich, 8.-B. Heidelb. Ak. 1919, 16. Abh. S. 23 interpretiert ihn 
hier und an der g-leich anzuführenden Kallimachos-Stelle als Reichtum, 
was ich nicht als richtig- anerkennen kann. 

2) Wilamowitz, Hellenist Dichtung- ll 11 ff., bezieht die Kallimaclws
stelle auf die damalig-e Lebenslag-e des Dichters, in der er irdische Güter 
sehr nötig- hatte. Indes wenn auch zunächst pro domo g-esprochen ist, so 
bleibt doch die allgemeine Auffassung der Verse sehr wohl daneben 
bestehen. 
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stellung: dort rangiert lediglich Eubatpovia. (= oXßo~) vor 'ApET11. 
Weinreich (a. a. 0. 39) charakterisiert beide treffend: "Eudai
monie, diese so überaus hellenische Formulierung eines allgemein 
menschlichen, in jedem Sterblichen wurzelnden Gli.ickstrebens, 
... apET~, auch das fast uni.ibersetzbar, SO griechisch ... j jene 
das Ziel, diese das Mittel." Dmch die s c h a f f e n d e apET~ 

wird eben jener Zu s t an d des oXßo~ erreicht. Das wird mit 
verblüffender Deutlichkeit gesagt im Orph. h. 63, 11 (Dikaiosyne): 
EV croi "fUP crocpill apETf\~ TEXo~ öXßov lKUVEl. 

Die Herstellung· dieses Verses (codd. öHov) verdanken wir Albr. Diete
rich (a. a. 0. 28), der die überzeugende Korrektur gefunden hat. Die hier 
noch genannte cr o cp i '1 ist ein Teil der apET~ (so auch in der Definition 
des Aristoteles), etwa die geistigen Qualitäten; sie erreicht das höchste 
Ziel der apET~ im öX~o~. Vgl. auch die Stelle Orph. Lith. 63 ff., auf die 
Dieterich verweist, nach welcher es ohne apET~ lieinen öXßo~ und kein 
Öap{Z:EIV gibt. 

Daß die Vorstellung von dem aus apET~ erwachsenden oXßo~ 
nicht erst späterer Zeit angehört, zeigt Pind. Isthm. 3, 4: ZEO, 
f.lETUXCXl b' apmxi evaTOl~ ETIOVTfll I EK cr€eEv . Z:wEl bE f.lUO"O"WV oXßo~ 

omZ:op€vwv. Damit erhält der öXßo~ eine überragende Bedeutung, 
wodurch meine Ansicht wohl gerechtfertigt ist, daß der Begriff 
möglichst weit zu fassen und nur in Ausnahmefällen dem rrXoOTo~ 
gleichzusetzen sei. Er ist geradezu die Verkörperung des gTie
chischen Lebensideals, umfaßt Wohlstand und Reichtum, eaxta 
und Eucppocruvt], Segen in Familie und Haus, Wohlfahrt und 
Euvopia des Staats und ist das höchste Ziel griechischer Mannes
tugend, der apET~. 

]'ür die Bedeutung von apET~ und crocpia in der griechischen Lebens
anschauung ist weiterhin wichtig Orph. h. 60, 6 (Chariten): OÜTE yap llEXiou 
TaxiVal cpXoyE~ OÜTE O"EX~Vll~ I Kai crocph,~ apETi')~ TE Kai epyacrif.IOU epacrUT'lTO~ I 
E ü X a p I OÜTE ~iou Xrrrapi')~ mptKaXX€o~ f\ßll~ I ö~ullv xwpi~ E"fEipEI eucppocruva~ 

ßtoToto. Diese Verse stehen in den codd. im Erinyenhymnus Orph. h. 69, 
10 ff., wohin sie keineswegs paßten, und wurden von Ruhnken mit Recht 
in den Charitenh. eingefügt; Eüxapt änderte Wiel in EUXEPEI'; aber auch 
so ist der Text noch nicht in Ordnung. Es werden einzelne Güter g·enannt, 
die ohne die gefeierten Chariten die Freuden des Lebens nicht wachrufen 
können; man denkt sofort an den ebenso gebauten Hymnus des Ariphron. 
Jene Güter nun sind die Strahlen von Sonne tmd 1\fond; ferner crocp!a, 
apET~ und schaffende Kühnheit; schließlich die glänzende Jugend eines 
herrlichen Lebens. Die einzelnen Verse bringen Zusammengehöriges: 
crocpia, apET~ und epydO"IJ.lO~ epacrUTil~ ist die schaffende Kraft der Persön-
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lic.hkeit (apET~ allein würde dasselbe gemeint, wenn auch nicht so klar 
zum Ausdruck gebracht haben) und die sehr wortreich geschilderte glüclc
liche Jugend bezeichnet einen wesentlichen Teil des ersehnten Lebens
zustands; somit vermag weder die lipET~ (V. 7) noch der wünschenswerte 
ßio~ (V. 8) die Menschen zu beglücken, wenn nicht die Chariten hinzu
treten. V. 6 steht außerhalb dieses Gedankengangs; dazu kommt, daß er 
gTammatikalische Schwierigkeiten macht : der Plural «pA6yE~ paßt nicht 
zum Verbum f.yEipEl (wenngleich diese Ung·enauigkeit infolge des späteren 
EÜXEPEta nicht gerade unerträglich wäre). Weiterhin fehlt bei der zweiten 
Gedankengruppe (Kai ao«piq~ ... EÜXEPEI') die unbedingt geforderte Neg·a,
tion, denn oÖTE <1EA1iv11~ von «pA6yE~ wegzureißen und bereits zu EÜXEPEla 
zu ziehen, wäre widersinnig. Darum mache ich folgenden Verbesserungs
vorschlag: V. 6 gehört nicht hierher, da er jede grammatikalische Kon
struktion vereitelt und überdies auch gedanklich stört; aus Eöxapl der 
codd. ist o ü x d p 1 ~ herzustellen, was durch Aliphron nahegelegt wird. 
(Die Konj. EÜXEPEla ist gewiß nicht wahrscheinlich.) Sollte die Verbindung 
Kai ... TE Kai ... oü ... oÖTE als störend empfunden werden, so ist zu 
sagen, daß oön . . . oön . . . Kai . . . TE Kai . . . oÖTE noch viel härter 
war (abgesehen von der Unrichtigkeit); außerdem wird gerade so die 
enge gedankliche Zusammengehörigkeit von ao«pia, lipET~ und 9paauTqc; 
betont und gleichsam die Einheit dieser drei Beg-riffe dem gegensätz
lichen Gedanken gegenübergestellt, - Es bleibt die Frage, was mit V. 6 
zu machen ist. Er g·ehört in den Erinyenh. an die Stelle, wo er in den 
codd. auch steht; hinter ihm ist dann eine Lücke von einem oder mehre
ren Versen, da hier versehentlich die drei Verse des Charitenh. eingedrungen 
sind und die richtigen Verse verdrängt haben; der Erinyenh. lautet dann: 
(Orph. h. 69, 9 :) f]Epim, li«pavEI~, tln<ubpo~wl wan v611f.W · 1 (dann 60, 6 :) oÖTE 
yap t1EAiou TaxiVai «pA6yE~ OÖTE OEA~vq~ I (dann Lüclce, in der etwa stand:) 
"laufen so schnell wie ihr"; (vielleicht noch weiterhin:) "noch sehen sie 
alles so wie ihr" (da ja die Sonne nur tags, der Mond nur nachts die Erde 
überschaut), woran sich dann 69, 10 unmittelbar anschließt: alT' a!Ei 9vl1TWV 
1TdVTWV E1T' am(pova «puAa I llf.!f.W ßiK11~ Elj)Opdn. 

Die Götter sind die Führer der Menschen zu apET~ und crocpia: 
Eur. frg. 897, 1 (Eros): rraibeu1w· b' "Epw~ crocpia~ &pm1~ lrr~e'iO'TOV 

umipx€1. Kaib. 831, 13 (Herakles): boTflpa I 1TIXVTOlll~ apETfl~. 

Orph. h. 76, 4 (Musen): micr11~ rrmbei11~ &pm)v yevvwcrm ctJ.lEJ.l1TTOV. 
Prokl. 5, 7 (Aphrodite): ~~ bl<X KUpTO~ 9: E~ b' apET~V EXOV OJ.lJ.liX. 
7' 18 (Athene): 11 KpUTO~ ~piXO O'EJ.lVOV €yepO'lßp6TWV apETUWV. V gl. die 
personifizierte kultisch verehrte 1\peT~: Weinreich a. a. Ü; 15 ff.; 
Aristot. nr. 5; Orph. frg·. 175 ('ApETfl~ T' ovoJ.t' €creMv, wo die Zu
sammenstellung von &peT~ und €creM~ bezeichnend ist). Prokl. 4,1 
(alle Götter): crocpi11~ lepfl~ OlllKIX~ €xovTE~. 13: crocpi11~ €pl~IXJ.l1TEO~ 

~lEJ.lovfle~ vgl. 7, 34. Der Bitte um dpeT~ entspricht bei Isyll. B 
12 ff. diejenige um K a ~ o K & r IX e i IX (vgl. Weinreich a. a. 0. 29); 
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er bittet außerdem noch um die staatlichen Ideale (euvo11ia und 
Eip~VI'J) und mn äußeres Lebensglück (trriew und rrAoihoc; d11E11<p~c;), 
ihm schwebt also ebenfalls das griechische Lebensideal vor. 

FUr das nationale Empfinden der Griechen ist es charakte
ristisch (vgl. L. Schmidt a. a. 0. I 295 ff.), die Vorstellung von 
einer Eigenschaft mit dem dadurch b e i den Menschen er-
1 an g t e n Ans e h e n zu verbinden. Diese Beobachtung bestätigt 
sich in der Hymnendichtung: das Ansehen bei den Mitmenschen 
soll E.<J8A6v, d:fa86v sein (vgl. oben); man bittet um uh i\ Ei a 

Orph. h. 76, 12. Prokl. 1, 43. Die Werke und das Leben der 
Menschen sollen Eu b o E o c; (als Beiwort Nikes Orph. h. 33, 7) 
sein: Orph. h. 7, 13 u. 33, 9 (s. o. S. 118); 73, 9 (s.o. S. 137). 
Das Nebeneinander von E.a8Aoc; und EuboEoc; an diesen Stellen 
ist interessant : E.a8Aov ist das an sich schon (ohne Hinblick auf 
Erfolg) vV ertvolle, das eigentlich Ethisch-wertvolle ; EUboEov 
bezeichnet das hieraus entsprungene Ansehen, also jene Werte 
gerade mit RUcksicht auf Wirkung· und Erfolg. Dem euboEoc; 
entspricht d 11 E 11 <p ~ c; und 0.11 E 11 rr T o c;; diese Eigenschaft sollen 
die erbetenen Guter wie Reichtum, Gesundheit und das Leben 
überhaupt haben: Isyll. B 15. Orph. h. 17, 10. 15, 10. 11 (rrAOUTOU 
b 6 E a v 0.11EI1TITOV). 13, 10. 43, 11. 28, 7. Die Götter selbst heißen 
di1E11<p~c;: Aisch. Schutz:fl. 581 (der Sohn des Zeus und der Io ). 
Orph. h. 30, 8. 66, 4. 67, 7. 81, 5. Der Grieche sieht wohl den 
absoluten ethischen Wert der Dinge, legt daneben aber er
staunlichen Nachdruck auf ihren r e 1 a t i v e n Wert in dem Urteil 
der Mitwelt. Ihm ist die dpET~ erst vollwertig, wenn sie auch 
von den Mitmenschen anerkannt wird; vgl. Orph. h. 76, 4 (Musen) : 
TI<l<YI'J<; TI<XlOEli'J<; apET~V "(EVVWO'<Xl a11EI1TITOV. 

Um einzelne sittliche Eigenschaften wird im allgemeinen im 
griechischen Hymnus nicht gebetet. Es ist allenfalls anzufi.ihren, 
daß die Gerechtigkeit besonders geschätzt wird ; diese ist ein 
sittliches Gut, das der Allgemeinheit vor allem zugute kommt. 
Die Ethik des Griechen, der ein stark ausgeprägtes Empfinden 
fi.ir die staatliche Gemeinschaft besitzt, scheint sich hauptsäch
lich auf sozialer Gnmdlage aufzubauen, indem das Bedürfnis 
des Staates und die öffentliche Meinung als Maßstab fi.ir den 
Wert des einzeh1en und seiner Taten gelten : die dpET~ des 
einzelnen erhält ihren Wert erst durch das bejahende Urteil der 
Gemeinschaft. Der Unterschied zwischen E.a8Aov und d11E11<J>E<; 

164 



schwindet damit fast ganz, wie ja auch in den Orph. Hymnen 
beide AusdrUcke, der mehr absolut gefärbte und der mehr relativ 
besehränkte, in g·leichem Sinn gebraucht werden. Das Sittengesetz 
ist nicht durch die Forderungen der Religion wie im Christen
tum, sonelern durch die Belange der staatlichen und der Volks
gemeinschaft geschaffen. 

Allgemein gehalten wie die Ausdrucksweise für das Sittlich
Gute ist eine Formulierung, die eine Eigenheit des griechischen 
Hymnus darstellt: die vielen WOrtbildungen mit EU. Sie sind 
ein Ausfluß griechischer Denkungsart, der alles, was sich EÜ 
verhielt, Ordnung·, richtiges Maß, besonders entsprach 1). Der 
Grieche bittet die Götter, Eu Z:wElV (Hom. h. 2, 352. 4, 105, vgl. 
Kallim. 3, 130 f.); den Gütern, um die er bittet, den Göttern, 
die er sich in dem wünschenswertesten Lebenszustand denkt, 
legt er mit Vorliebe Namen und Beiwörter bei, die mit Eu 
zusammengesetzt sind. So bittet man um Gaben, die EÜoAßm 
sind (s. oben S. 140. 141), und um Eubatf.tOVia, Euruxia (S. 141), 
Euq>po<TUVIl (S. 151 f.); um solche, die EÜboEot sind, und um 
EUKAEia (S. 164); man will EÜrrmc;; werden und EUTEKVia genießen 
(S. 155; vgl. S. 128); staatliches Ideal ist die EUVOfllCt (S. 157). 
Die Gottheit denkt man sich EuMvaro~ (S. 49), EVflEVll~. Euq>pwv, 
Euavrllroc;; (S. 87 ff. 131), EubtOc;; (S. 130), Eu<JKorroc;; (S. 100), 
Euaur~c;; und EÖq>E'f'f~c;; (S. 150), EÜI<aprroc;; und Eurpaq>~c;; (S. 147 f.); 
ihre ganze äußere Gestalt verhält sich Eu (s. oben S. 127 f., 
ferner EÜ<TTEq>avoc;;, EuZ:wvoc;; usw.) ; man nennt sie Euwvuf-Loc;; 
(S. 4 7). Der Mensch, der die Götter feiert, muß Euq>pwv sein 
(S. 168); die mit dem Kult zusammenhängenden Dinge heißen 
EuiEpa 2): Orph. h. 7, 2. 12. 11, 22. 24, 11. 41, 10. 42, 3. 
44, 9. 53, 10. 57, 8. 66, 10. 71, 12. 75, 3. 77, 10. 79, 12. 
Philipp. 2, 2. Prokl. 7, 33. Wie EuiEpoc;; wird in den Orph. 
Hymnen auch EÜq>llflOc;; gebraucht: 31, 6. 43, 10. 51, 17. Diese 
Sehnsucht des Griechen nach dem Eu-Sein darf zwar nicht ethisch 

1) "Die Welt ist ein Kosmos: diese Vorstellung ... ist ... griechischer 
Sinnesart wie mit Notwendigkeit auferlegt. Dieser ,Wahlordnung·', in der 
nichts ohne Beziehung auf anderes und auf das Ganze steht, ihre Lebendig·
keit zu wahren, ist das Werk der Götter" (Rohde, KL Sehr. II 322). 

2) Über die Bedeutung dieses Wortes in der kultischen Sprache Wein
reich, ARW 17 (1914) 525 f. Anm. 1 und Kern, Hermes 52 (1917) 149 
Anm. 2. 
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ausg·edeutet werden, ist aber doch wohl Ausdruck eines auf 
geistige und ästhetische ·werte gerichteten Strebens: "hellenische 
Kulturbegeisterung·" (vgl. Heiler a. a. 0. 200) spricht zu uns in 
dieser stilistischen Eig·enart des Hymnus. 

Die Behauptung·, der griechische Hymnus erbitte nur leicht
sinnigen Lebenagenuß von den Göttern, muß demnach als un
gerechtfertigt erscheinen. Zuzugeben ist, daß manche ethischen 
Güter nicht erkannt sind; aber unverkennbar ist ein sittliches 
Grundgefühl, das stark durch die Idee der staatlichen Gemein
schaft bestimmt wird, ferner ein Streben nach geistig·en und 
ästhetischen W erte11. Diese Sehnsucht nach Höherem durch
dringt, was mir besonders wichtig erscheint, alle jenen Wünsche, 
die sich auf ein glückliches, freudevolles Leben beziehen. Der 
oAßo~, der die eudaimonistischen Güter hellenischer Lebens
sehnsucht umfaßt, der reichen Segen für Familie und Staat in 
sich begreift, enthält zug·leich die ethischen Güter (€a9M), das 
Persönlichkeitsideal ( apeT~) und die damit verbundene Geltung; 
zwischen der Lebenssehnsucht und dem Verständnis für höhere 
Werte klafft kein Riß, beides erscheint wie mit Selbstverständ
lichkeit vereinig·t. Von dem griechischen Menschen mit jenem 
glücklichen seelischen Gleichgewicht gilt, was Schiller von dem 
unter der Wirkung naiver Dichtungen stehenden Leser sagt 1): 
"Er fühlt alle Kräfte seiner Menschheit in einem solchen Augen
blick tätig·, er bedarf nichts, er ist ein Ganzes in sich selbst; 
ohne etwas in seinem Gefühl zu unterscheiden, freut er sich 
zugleich seiner geistigen Tätigkeit und seines sinnlichen Lebens." 

§ 11. Göttliches Dasein und menschliches Lebensideal. 

Bei der Betrachtung der griechischen Lebensauffassung konnten 
wir verschiedentlich wichtige Wechselbeziehungen zwischen dem 
Leben der Götter und den ·wunschen der Menschen feststellen. 
Beiden ist, um den wichtigsten Begriff voranzustellen, der oAßo~ 
gemeinsam, der die göttliche GlUckseligkeit darstellt und die 
höchste Erfiillung aller menschlichen ·wünsche bezeichnet (s. oben 
S.139 ff.). Diese Entsprechung setzt sich fort in charakteristischen 
Einzelheiten und Umschreibungen dieses o;\ßo~. Die Götter be-

1) "Über naive und sentimentalische Dichtung·"; histor.-lnit. Ausg. Güntter
Witkowski (bei :M:ax Hesse, Lpzg.) 17. Bd. S. 543. 
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sitzen rrAo0Toc;; m1d ·Wohlstand (S. 143), was ein wichtiger Tell 
d~s menschlichen Glückes ist (S. 139 :ff. 146 f.; hierzu stimmt auch 
P XXII a Bl. 2, Z. 21, wonach der Mensch so reich wie der 
Gott werden will); für den göttlichen (S. 144) wie fii.r den mensch
lichen (S. 139) 5Aßoc;; begegnet die negative Formulierung· 
amu.wvia; die Götter erscheinen in Glanz, so wie die Menschen 
sich ein in Glanz erstrahlendes Leben wii.nschen (S. 148 ff.); zu 
dem 5Aßoc;; beider gehört die eaMa (S. 150 f.), die Freude (S. 130 :ff. 
134 und 151 :ff.) und das oapiZ:uv (S. 153 f.), die EtJTEKVia (S. 128 
und 155). Die äußere Gestalt des Gottes ist deutlich ein 
Schönheitsideal (S. 127 f.), und zwar das des Menschen, der 
es fii.r das zweitgrößte Lebensgut hält, <puav KaAov TEVE0"8m 
(Scol. 7, 2 D.); die Götter des g·esellig·keitliebenden Griechen 
genießen gesellige Freuden und spielen und tanzen (S. 130), 
was auch Ausdruck der menschlichen Lebensfreude ist (z. B. 
Hom. h. 30, 14 f.). Fitr die Götter ist das Höchste ihre Tlf..l~, 

d. i. ihre Kraft und Macht und dazu die daraus entspringende 
Ehre (S. 55 ff.), genau so wie den Menschen alles erst vollwertig 
wird, wenn damit ein gutes Ansehen bei den Mitmenschen ver
bunden ist (S. 164). Von den Göttern und ihrem Dasein sind 
demnach alle jene menschlichen Unzulänglichkeiten abgestreift, 
von denen die Menschen selbst gerne befreit wären: die Griechen, 
die ihre Götter ganz nach menschlichem Bilde gestaltet haben, 
taten dies also nach dem ihnen vorschwebenden Idealbild, so daß 
das göttliche Dasein dem erselmten Lebenszustand des Menschen 
entspricht. Dieses höchste Glitck wünscht man sich fii.r dieses 
und - wofür die Mysterien die Gewähr geben - fii.r jenes 
Leben (vgl. S. 145). Wenn es noch eines Beweises bedarf, 
daß der oAßoc;; bei den Göttern und den Mysten wirklich der 
gleiche ist, so liefert ihn die bezeichnende Stelle : Orph. h. 84, 3 
(Hestia): TOIJO"b€ O"U EV TEAETalc;; o<Yiatc;; f..IUO"Tac;; &vabEiEmc;;, I 8€10"' 
a€l8ah€ac;;, rroAuoAßouc;;, EÜ<ppovac;;, U"fVouc;;. 

Die hier stehenden Adjeldiva werden in der Hymnendichtung (mit Aus
nahme von Eilo:ppwv) nur als Beiwörter von Göttern gebraucht; die zu
grunde liegenden Vorstellungen sind uns geläufig: 9akia und ök~o~ sind 
vielfach höchster Wunsch des Menschen, ewige 9akia zu besitzen und 
rr o Au okßo~ zu sein, ist allerhöchster Wunsch; wenn der Mensch vollends 
t'.tyvo~ werden will, so unterscheidet er sich in nichts mehr von der Gott
heit. Denn dann lebt er nicht nur in dem höchsten Lebenszustand der 
göttlichen Glückseligkeit, sondern er besitzt zugleich jene besondere Kraft, 
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die dem Gott eigen ist (s. o. § 3); denn ayvo<; ist der mit dieser Kraft 
Erfüllte. 

Jene Mva,.w;;-Tif..l~ aber als schaffende Kraft des Gottes und der 
oXßoc;; als Zustand der Glückseligkeit ergeben zusammen die 
höchste Göttlichkeit (s. oben S. 144); dem entspricht bei den 
Menschen die <ipET~ als schaffende Kraft und der oXßoc;; als 
idealer Lebenszustand, wobei dieser als übergeordneter Begriff 
zugleich jene Kraft umfaßt (s. o. S. 161 f.). Solche genaue Ent
sprechungen zeigen, daß es höchste menschliche Sehnsucht ist, 
dem göttlichen Dasein möglichst nahe zu kommen, zu werden 
wie die Götter. 

Auch die Ehrungen der Götter, also insbesondere die Hymnen, 
müssen dem Wesen des göttlichen Seins entsprechen, da sie ja 
dem Gott gefällig sein sollen. Den Göttern, die in ewiger 
Freude leben, müssen fröhliche Gesänge von fröhlichen Menschen 
dargebracht werden: Kaib. 1027, 4. 36 (s. o. S. 93 u. 108). Aisch. 
Schutzfl.. 1035 (Ktmptboc;; ouK UflEMc;; E<Yf..lÜ«;; öb' EÖ<ppwv: der Chor 
will also auch der Aphrodite in einem Hymnus gedenken, tmd 
zwar EÖ<ppwv). Maked. 1 (.6.~Xwv ... I EÖ<ppovt 9uflt.fl EU<Jli'Jfl[ EiTE). 
Theogn. 776 und Isish. Gomphoi (s. o. S. 135). Arist. heil. Rede 
I 30 K. (S. 453 D.; E.v Euq>pocruvmc;;). Scol. 4, 3 und Ptolem. 21 
(s. o. S.132). Der Gott, der in sprossender Fülle lebt, wird durch 
eine Fülle von Gesängen geehrt; er heißt ßpuwv wbfjcrt rro9ELvct'ic;; 
(Orph. h. 56, 2; vgl. Vollgraff BCH 48, 113 f.) und UflVoßpu~c;; 
(Philod. 19); vgl. Mnemosyne-h. 4, wo der Göttin eine ßpuoucra 
umb<X dargebracht wird. Da der Gott ewig ist, wollen ihn die 
Menschen auch UEl besingen (vgl. o. s. 42 f.); da er aq>91TO«;; ist 
(Anubish. 1), soll er aq>9tTotc;; <iotbalc;; besungen werden (Stob. 
ecl. I 1, 31, 10). Göttliches Dasein, Ehrung der Gottheit, mensch
liches Lebensideal zeigen eine Auffassung: der Gott besitzt Tlfl~ 
als bwpov (S. 56 ff.), der Mensch erzeigt ihm Tlfl~, indem er bwpa 
(= Opfer) spendet (S. 60 f.), der Gott soll dem Menschen Tlfl~ 

erweisen und Gaben verleihen (S. 67 ff. 124 f.). Gott ist Anfang 
und Ende aller Dinge (S. 14 ff.), sein Lobpreis steht am Anfang 
und Ende (S. 9 ff.), die Werke des Menschen soll er vollenden 
(S. 117 ff.). Gott ist ewig, ewig wird er von den Menschen 
besungen, stets soll er den Menschen Gutes geben (S. 39 ff.); 
er lebt stets in Freude (S. 130 ff., vgl. auch EÖ<ppwv S. 88 f.), 
von Fröhlichen wird er gefeiert (s. oben), Freude soll er den 
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Menschen geben (S. 151 :ff.); er lebt in Fülle (S. 151), emp
fängt eine Fülle von Liedern (s. oben), sollreiche Fülle im Leben 
verleihen (S. 150 f.). Gott und Mensch sollen einander wohl
gefällig und angenehm sein; man bittet die Gottheit, sie möge 
KEXap!O',UEVOt; kommen (Orph. h. 27, 14. 52, 13. 79, 11. 83, 8), 
und die Gelübde und Opfer annehmen, die KEXaP!O',UEVa heißen 
(Anakr. 2, 6 ff. Orph. h. 29, 2. 46, 8); welch hohe Bedeutung 
dies Wort hat, zeigt Hom. h. 7, 55, wo Dionysos den Steuer
mann, den er im folgenden rravokßwc; macht, anredet als TlfJ 
€,ulfl KEXap!O',UEVE eu,ulfl. Die Gleichordnung von Gott und Mensch 
(vg·l. o. S. 134f.) ist also bis ins einzelne durchgeführt; die Götter 
sind teils nach dem wirklichen menschlichen Leben gebildet, 
teils - nämlich dort wo sich der Mensch aus seiner Unvoll
kommenheit in ein höheres Sein hinaufsehnt - nach dem mensch
lichen LebensideaL Ganz folgerichtig entwickelt sich die Auf
fassung von dem Mittler zwischen Gott und Mensch - dem 
Gesang und seinem Vortrag: er muß dem göttlichen Dasein 
entsprechen und entspricht damit auch dem menschlichen Lebens
ideal. Demnach vernehmen wir im griechischen Hymnus in der 
Fülle der Gedanken und Gefühle eine wundersame Harmonie, 
in der alles zusammenklingt: eine Grundanschauung· von gänz
licher Einheitlichkeit durchdringt Gottesvorstellung und Lebens
auffassung· und gibt dem Hymnus als Literaturgattung ein ein
heitliches Gepräge. 
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